
B E B BA SI E E AAA ET A

N 4 2<  09 021

J UDTÜBINGEN S



\ \ . —_

Y V” Z Dn ,

.  -

I5

pa

N
L  A

D }

P
üf

v guz:aa

C

V l
SN

nT
SFESun7E}  wn CS“  “An E

6ß4A
LEACnnnK arA Y

1m-
€P

MCr;RN S  GaJnBn  Z
E. A) Vra

KF wad 8 np SN*R
H  AaZ  28Ü  N TE A  ZNDa

«gNR  Se fn0  A
%pAnS  N P ES  'e  e ZM E{DO E ADE

iCn
TG d

NI Ae

Ya

n
m4  - S °Ev YaE L

aaA
N.XP €

z
C
N DD®

„ EAaSN
x  x

EaYır

z

B  a8 A
a “S

2
Kax A a

zNN
DN

Y  Z

s“
ja

AAnS  D 4n“  f a
a

mAL
Wrn

Oda

a O

-Er D UaK E AD a>  S
}
D r0  a CH AA

Y nSb
S7  BEA

CrzW -TE
wSE  F} s  s

sR
l  6

fMaır W
(“ a

Pa
<

p a  B

l

8  i}

e  e



S

f

E

3“  E

A  A

P

A

a  a

a  A  S

S

HE

N  A
NIn

“

E

AAa  An

SEn

sn

S

O  S  A

g

W

a

W

5

j

w7

Da

a

Z>M

{  {

A

a

“

G

v

Anr

3,

—

d  Wa

e  A  o

Ta

n  E

x

Yn

>

Sn
C

S

E

V

<

ea  ea

E

Y

Ü

n

A*

Aa  3}  O  W

S  f  z

n  X

n  A  (

i  K  eR

S

a

f

<

“

7

ET

E

6S

n

D

—e

Ca

.

A

N
b  K

Fn  F  Fa

d

b

B

a

U  U

G

S
x

%“

DE  Da

n

n  s

K

8

R  R

2

Mn

ÖS

©

A

J

u

A  Oa  G

n

A

S

7

S

G  I

Yr

S  S

O

Eg  aE-

/n  /n

F

fa

Ta

n

S

s  s

A

T

&}

R  S

S  S  e

A

SEA  SEA

IS  K

8 D

N

W

Y

i  A}

Z

f

va  va

R

x

A

X  X

Y
*  :
5

K3  K3

7

o

W

S

S
x  N

5

CZ

x  ax

KT<  z  Fa  F

Z

SE

S

AD

]

a  }  Y

a

‘X  ‘X

z

An

Z  Z

X
On

S

Ya

E  E

SS

G

e

Y
K

A  A  A
U

V  AA  A  ©

An

23

„

On

O

e  N

w
Ü

D

ü  Z

e

AT  F  A

v

e

.

-

S  A

{}  B

A

s
%

D

S

7

<  S

:  :  f

v  ü  143  r

Mr

E

n

e  S  n

>

D

Nx

\

A  S  F  n

©

S

G

\

n

x

z

S

3

e  f

s

JN

n

D

&,  +



N
HÜR

KIRCHENGE

XN VITT



S

E

P  D,S

i
y  PE &.

D
* s

s
ELk

R  F S  D e  M

n S
A  S

JT D
2 A

R S ar“A S S
B  3 ,  A 3  4ÜT  w„fi

a
)
R N C

I A -  ;
Z S

Vn

S E
a

A E R <} r
D N  F  A SE

Y
AA Ka

A  s e  sZ
S a  3

> ©  M  A x
Gn  G,

7 A  e Ca  AA®  D  S  S  s  i  S  S  S  S  S  E  S  E  n  A  D  S  z  S  S  S  S  z  Z  E  Z  S  Hn  HS  <  S  S  S  z  ;$  n  Z  Z  -  ®  i  E  S  S  S  S  E  S  K  s  E  S  S  E  Z  ©  x  B  S  Sn  E  A  n  SS  S  S  Gn  A  D  E  )  z  S  S  -  S  S  S  S  S  E  z  SS  K  S  E  S  z  S  G  z  z  Z  S  S  S  S  A  S  S  z  E  Z  E  S  s  En  S  n  s  E  S  Z  SE  S  S  S  S  S  e  SE  Bn  n  E  R  S  S  S  —é  n  R  n  x  x  z  E  Z  ©  S  S  n  s  e  S  D  Z  N  ÖS  O  S  Z  S  S  S  E,  E  x  Z  E  S  -  S  $  S  TE  S  e  S  E  E  E  -  S  2  E“9  S  S  S  S  S  OS  S  Z  E  .  i  S  S  A  S  R  ;  e  S  —  Z  Z  S  .  e  F  S  e  n  Ar  5  SE  Zn  8  S  S  D  SE  S  Z  Z  A  S  S  H  E  Z  SE  e  S  Z  S  s  E  -  E  S  S  S  n  A  R  Z  SR  E  G  S  i  E  K  F  _  n  ‚;‘(  ©  An  -  S  F  5  e  S  S  R  Z  S  E  S  .  S  E  E  En  e  A  S  FE  S  B  S  SS  e  S  S  A  n  n  SS  B  S  E  C  e  e  Z  S  n  HS  S  e  S  S  E  'E"  S  S  r  E  S  i  E  S  S  Zn  SA  r  7  S  Sr  D  ‚35\  B  S  SR  L  ON  S  z  SN  S  S  Z  S  z  S  n  Z  S  A  S  S  S  S  ®  D  ©  ®  ©S  *  E  C  S  S  S  S  A  S  -  A  5  S  ©  S  S  x  E  E  e  B  S  S  e  W  S  <  e  S  —_  -  A  &n  S  Z  P  E  ,  E  A  SE  A  SN  S  S  S  An  Z  n  “  n  %  s  A  S  S  &s  S  E  S  n  e  Z  :  S  A  S  x  SS  s  S  E  e  S  E  A  S  S  G  S  S  E  S  <a  n  z  -  ©  Sn  S  S  D  3  Z  „  S  S  B  N  n  n  e  Sn  “%iw‚  S  z  E  Z  >  O  Z  A  $  S  >  S  S  S  E  D  e  S  Z  E  S  Aa  E  n  S  D  E  S  x  -  S  ©  ö  E  s  R  i  S  E  S  z  S  S  S  E  S  A  E  DE  _  S  Z  E  A  n  S  S  C  W  ®  S  S  7  sr  E  .  S  S  S  ©  S  Z  S  }  n  .  E  En  S  SR  ©  S  E  DE  S  5  E  S  >  Z  CS  Z  e  S  S  Z  -  C  Z  7  E  S  -  Z  E  S  E  E  S  S  S  DEn  S  5  e  A  R  }.4<  e  2  e  S  C  e  S  S  S  S  R  S  S  S  A  S  n  S  S  D  A  S  S  O  E  %g%;\  n  R  A  r  E  S  e  e  S  a  E  A  S  S  s  Z  S  On  Z  S  S  C  S  Sn  E  S  O  e  E  Z  »  s  n  S  S  &  S  E  S  s  S  e  s  Ür  e  £  S  E  E  S  RE  S  E  Z  D  <  ®  s  A  E  R  S  Z  S  s  Z  s  'Ä“‘?'  S  E  S  ea  S  CC  S  c  E  S  &n  5  C  n  S  S  S  5  E  S  A  S  S  En  Z  E  e  a  E  i  Za  E  D  e  S  >  n  S  3S  Z  S  Z  ©  D  S  S  _  S  R  E  S  e  xa  S  E  7  S  S  S  O  P  S  S  A  -  S  ®  S  S  E  8  S  S  S  S  S  -  -  S  2  S  T  n  S  E  r  S  S  SE  f  =  n  2  lä  S  s  S  Sn  B  S  S  S  -  ©  Z  E  A  s  E  CO  S  S  n  Z  e  S  S  Z  e  S  E  ®  x  S  S  .  An  z  .  S  n  “  Z  S  E  S  E  E  S  Z  .  e  S  D  n  Z  A  x  E  n  .  E  S  ©  e  ©  S  SS  S  S  2  e  s  S  S  S  S  S  :n  n  S  SE  ©  S  DE  Z  O  e  ß  .  E  E  S  S  S  F  RO  z  “‘x  N  S  s  P  Z  E  e  E  S  S  R  S  Sn  E  3  S  X  A  a  S  T  S  S  E  E  S  O  S  S  S  E  S  S  E  S  A  -  R  E  S  A  A  Z  S  Z  S  R  8  S  S  n  EE FE
E x

An f

A  X A  SS  S
e  e Kn Za

v N e
fn  AA  -  S

Ez  n  E  a  ‚eSA He V ADA NA A

C  e
A w“ orK  Sa ar  ar

An  O> Ür  Ü
AA

JE
M

S e  e
A

S
A A B  B

Tn
Wn A

7 A A0 :\ SO Z  E
OS

A
EA  N brn  S

1n S  SEA  Z BA  C  S  E
A DUSE A

2 } A  ME ET
S &D I

A  d

z 6  ZS
N A  AA  E  E  E  5V

d
da Z  Z  a

53 PE  S
S 3

S ND 7
Or

nY} DE  nS  D  Z
>AT

Hx S K
S&9  5

d
AAn

en  E Za
A

Nn ©A m  m
A  A i  AM

E
v PdT

Cn zu  A  n A



ZEI
VHUR

KIRGHENGESCHICHTE.
HERAUSGEGEBEN

THEODQR und Lie, BERNHAÄRD BESS

Hand

SN  MX &,  .  S  “r \“
&} G®

1907.
ERIE ANDREAS 4AR'THES

AKTIENGESELLSCHAF"”



A

Ara

An

I  Y  ;

E

S®

in

A

Z  A

s

A  A

A  e

V

.

e

T&

BA }

Dn

e  e

AD

<

6  _  e

öa

Va e

H

e

n

Ar a

»  »

Wa  n

H

K

ir

c

An OE

E

s

E

Z

K  S

E

M

S

e AA

Ya  Ya

d  DE

E

Sn

s  D

C

An

n

O  O

P

.  .e

R2

A

v

A

\n  S

P  P

$

r  2004

a  3

DEa  DEa

s

A

Z

AT

e

S

$  $

S  E

D

d

S

A,

N

M

Y

AA  D

®  W

Ax

a

4

AA  A

d

D

S

WErn

M

uZ

A

}  2

%:

n

x

e  C

E

Rr

,

N  S

e

VE

E

E  AA  A

—

e

Ta

1

E

f O  SE

0

T

5

M

A

GE

B

A

PE

A

P  S

Va

S

E

S  S  n

An

W$

z

R

E  E  E

RE

n
S

S

E

A  A

z  z

n

E

M

L

Ka

O

B

n

n

a

-

BA

z  z

S  AL

E  E

v

.  n

Yr

D

A

A

S

®

S

K

e  Sa

A

P  Z

/

1  1

An

.

S
N  X

O  n

X  .



Inhalt

KErstes Heft
(Ausgegeben den Apriıl 1907.)

Se118

Untersuchungen und Essays:
Schüssler, Ist, der zweıte Klemensbrief e1IN einheitlıches
(+anzes

Pflugk-Harttung, Die Papstwahlen und das Kaiser-
tum (Fortsetzung)

Analekten
Holl, ıne angebliche Schrift Hippolyts .
Cliemen, Kın unbekannter Druck Schrift Eberlins
Vonmn Günzburg .
Barge, Zu Luthers 797 Brief die Christen Strafsburg‘“
Uckeley, Zwel Bugenhagıana
Grotefend, Beiträge ZU Briefwechsel Melanchthons

Nachrichten (1

Bibliographie (1 November 1906 bis Februar ©

Zweites Hefit
(Ausgegeben den Jun  1

se1te
Untersuchungen und Essayvs:

Drews, Über altägyptische Taufgebete 129
Pflugk-Harttung, Die Papstwahlen und das Kailser-

fLum (1046—1328) (Fortsetzung) 159



YI INHALT

S 116
Analekten

Sommerfeldt Kıne Invektive AuUuUS der Zieit des isaner
Konzils: Bartholomäus de Monticulo Papst
Gregor CN (1 November 155
Sommerfeldt och 1ınNe Handschrift des Speculum
2AUuUreum de titulıs benefieciorum ecclesiastieorum 199
Kalkoff, Nachtrag ZUTT Korrespondenz Aleanders wäh-
end SeINeETr ersten Nuntjatur Deutschland 201

aehriehten 29()

Bibliographie (1 WHebruar DIis Maı 906) 37— 67

UDrıttes Hefit
(Ausgegeben den August

Seite

Untersuchungen und Essays:
Drews, ber altägyptische Taufgebete (Schluf(s) 261

Pflugk-Harttung , Die Papstwahlen und das Kaiser-
tum (1046—1328) (Schluls) 99

Analekten
Herrmann, Luthers 'Iractatus de indulgent1s 300

374.Nae  ichten

Bibliographie a Maı bıs Juli 1907)

jertes Hefit
(Ausgegeben den November

Se1te8

Untersuchungen nd Essays:
Dräseke, 7i Gregori0s VYon Nyssa 387
Ihietterle, Die Summae confessorum (Schlufs) 401

439Fwueter, Das erste Auftreten der Jesuiten Ylorenz



INH. V

Se11e

Analekten (

Sommerfeldt , Zweli geschichtlıch interessante Prophe-
454auf das Jahr 1538

Lehmann, Georg Witzel Beatus Rhenanus 458

achjichten 461

egister
Verzeıichnis der abgedruckten Quellenstücke 495

I1 Verzeichnis der besprochenen Schriften 496
499111 Sach- und Namenregiıster

101— 1929Bibliographie (1 August bis Oktober

Autorenregister ZUr Bibliographie (1 November 1906
131bis Oktober



&3  &3

A

s  s

f  Ü

An

d

7

K

C

r

e  A

S  %®

a  8

N

Kn

,

n

.  J&n

x  b

P

“

E
i

v

C  C

FE

x  x

(

ar

S

P

ET

Cn

Za

A

Bn

o

ZA  ZA

,

Z  Z

z

C

SE  SE

n

S

E

O

pa

T

«

\  v

3

Ta d  a

5  en

S

n

E  C

A

D  D

A

A

©  ©

D

a

>  a

Gn

Sr

SS
A

n

e

Z

2}

l®

n

E}

®  ®

e

S

z  S

A

SE

,

y

x

R

OE

R
a

.

X  K

E

a

A

en

w&

wr

An  e

a

e

a

e

z

S

X

N

Z

&E

0  n

D

r

A  ST

Ara

P

xw  7

f

7

s

W

e  e
SE

%  8

Ö

r

e

4M

SE

G  G

7

S  S  ©

L

y

\&

W

R

ON

A

cE

4

c

v

S

D

S

A

Ü  E

C

n

5

&5  ®

.

rn

e

Z

_

-

©

Z

e

ON  HB5

rn

e  A

b

n

HE

A  SE

E

A

E
E

SEte  SEte

w

W



Ist der zweite Klemenshbhrief CeIN einheit-
liıcehes Granzes?

Von

Walther Schüssier, Pastor Rüstern bei Liegnitz

Seitdem der Zzweiıfe Klemensbrief durch die Konstantinopoli-
taner Handschrift des Bryennios bekannt geworden 1st 1st ber
den Brief eiNe reiche Literatur entstanden Die Diskussion
drehte sich der Hauptsache um das Verständnis der
Stelle Kap 19 AQOTE, XOEADOL KL AOEADEAL , HET TOV

SE0V TNC AAÄNHFELAG UVUYLVWO RLW OU LV EVTEVELV ELG 7UQOOEXELV
TOLG VEYOZUUMUEVOLG , „  LV AL CHUTLOUG OWONTE UL LOV YL-
WOROVT: UULV ast jede Wortgruppe diesem Satz
bDietet der Auslegung CI Problem TOV EÖV TNG
AANHELKG , UVUYLVWO LW ÜVULV EVTEUSLY, LG 7UQOOEXELV

NnseresTOLGC VEYOXUUEVOLG , TOV UVUYLVWORKOVYTE UULV
Krachtens hängt das Verständnis dieser AÄAusdrücke VOT allen
Dıngen Von der richtigen Auffassung der W orte UVEUYLIVWO LW
UU LV EVTEVSELV 3D ID wıird deshalb zunächst unNnseTrTe Aufgabe
SC1N, uns ber die Bedeutung dieses usdruckes Klarheit
verschaffen

Man übersetzt dıie Worte der Regel ‚16 lese euch
6C1IHe Ansprache vor*® und erläutert S16 dahin, dafls die ”An'
sprache“ eben der zweıte Klemensbrief 1st, den der Sprecher
ach vorheriger schriftlicher Ausarbeitung
Begriff ist.

Dieser Auslegung steht VOTLFr allem e1inNn starkes Bedenken
entigegen Es ist schwer vorstellbar, dafls eC1inN Prediger der

Zeitschr XXVYIII



» SCHUÜSSLER,
alten Kirche seıne eıgene, VO  — ihm selbst vertfalste ede
verlesen haben qollte

I )iese Schwierigkeıt wird auch VO  — den meısten Kom-
mentatoren empfunden. Sie hat den verschiedensten
Hypothesen geführt.

Am radikalsten ist dabe1 ehoftfer in seinen „Unter-
suchungen ZUTF altchristlichen Epistolographie “ (1901) VeOeTr-

fahren c Aulser Diskussion steht ıhm die Tatsache, dafls

„der betreffende Homuilet sei]ne ede iın se1iner (+emeinde
nıcht herunter lesen konnte“. Diese Tatsache lälst ıhn neben
überlieferungsgeschichtlichen Gründen dem Regultat kommen,
dals der zweıte Klemensbrief keinesfalls eine Predigt 1mM O«
wöhnlichen Sınne des ortes se1n ann. W ehoter nımmt A&
dals der zweıte Klemensbrief vielmehr „eine VON Anfang
für dıe Veröffentlichung und den buchhändlerischen Betrieb
bestimmte Epistel, ein VvVon vornhereıin für den Bücher-
markt geschriebenes Literaturprodukt“ darstelle. Dıieser

Auffassung gegenüber wird Man , unter dem Eindruck der
Stellen Kap 15, DE 17, Ön 1 2, der, se1t der Veröffent-

lıchung des TaNZChH zweıten Klemensbriefes durch Bryenn10s, a |l-

gemeın herrschenden Ansicht festhalten müssen, dafs WITr 1n

dem zweıten Klemensbrief unzweifelhaft eine Homilie Vor uns

haben Uns ist wichtig den Aufstellungen Wehofers,

In der gesamten Geschichte der altchristlichen Predigt StEe

unNnseTrT€6Es Wissens hne Analogl1e da, dafs eine Predigt ON dem Verfasser
selber ZUL Verlesung gebracht wurde. Ja, der Prediger pflegte se1ne

Predigt nıcht einmal aufzuzeilchnen. 0ONS wäare verwunderlich, dafs
Theod Harnack sagt ( Deruns keine einz1ıge aufbehalten ist.

christliche Gemeindegottesdienst 1m apostolischen und altkatholischen.
Zeitalter“‘, 1854, 371) „ Die Bischöfe hielten ihre Predigten frel.

Daher besitzen wI1r keine YHomilıe AUuUSs der altkatholischen Kırche bis

auf Oriıgenes 6 Diese Ansıcht kann uch heute noch alg ZUuU

Recht bestehend angesehen werden. Der zweıte Klemensbrief wäre

tuell das einzıge LiteraturerzeugnIls, das 81C. diese Ansıcht ‚>

führen liefse.
1e Afiagnose Zzu2) Vgl darüber Knopf ın selinem Aufsatz: 9‘D

zweıten Klemensbriefe **. Zeitschrift für die neutestamentliche W issen-
schaft und die Kunde des Urchristentums. 1IL Jahrgan:  ,  59 1902, O78 E

Vgl die Widerlegung Wehofers durch Knopf A A 279
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dafls das Ansınnen , ein Homilet der alten Kirche OonNnNe
sge1ıne eigene Predigt verlesen haben, rundweg ablehnt.

Zahn hat sich dadurch helten gesucht, dafs
(Epiktet öl, behauptet: Das Wort AVAyYıIVWOLOW qe1l
durch den Sprachgebrauch abgeschliffen, dafs ebenso-
wenıg wı1ıe „ V orlesung “ eiın wirkliches Ablesen des

Bruns ist. 1n seiıner Schrift DeKonzeptes involviere
schola KEpicteti auf diıese Ansıcht näher eingegangen und
dabel dem ohl unanfechtbaren Resultat gekommen, dafs
WIT nıcht berechtigt sınd , eıne derartige Umdeutung des
Ausdruckes AVAYLVOOAW anzunehmen.

Achelis XL, 338) sıeht in dem zweıten
Klemensbrief eıne Voxn einem ek fa {s und 1m
(Aottesdienst S Predigt. Wır sind mıt Zahn
der Meinung, dafs der Verfasser un Homiulie keinesfalls
e1n Lektor ZEWESCHN ıst, sondern eın Presbyter SECWESCH se1ın
mufs. Da aber Achelis se1ine Ansıcht auf die ZUrF Diskussion
stehende Stelle Kap 19, Sstützt, lassen WI1r selne Auft-
fassung beiseite ; WIr kommen gelegentlich auf S1e zurück.

Wır gehen dazu über, unNnsere eigene Hypothese darzustellen
un begründen. In der alt- und neutestamentlichen
Textkritik 1at INa ın nıcht wenigen Fällen das Miıttel
gewandt, einzelne Stücke oder Kapıtel für spätere
Zusätze, Nachschritften us  z erklären. Man wird gut Lun,
derartigen Versuchen miıt orolfser Skepsis begegnen. ber
I1a  } wird nıcht leugnen können , dafs manche Frage, die
unheilbar verwirrt schien , durch einen derartigen kühnen
Schnitt mıt eiınem ale gelöst worden ist. Wır sind der
Überzeugung, dafs » lem 1 jeder vernünitigen Er
klärung sıch spröde widersetzt, solange WIr den zweıten
Klemensbrief als eın einheitliches (+anzes betrachten. Wir

In etwas abgeschwächter Korm Spricht auch Knopf (a A

279) diese Vermutung wieder AUuS. Vgl auch Wagenmann 1n den
Jahrbüchern für deutsche Theologıe XL, 169 Trage euch 1ne Kr-
mahnung K}

Offenbar 1m Anschlufßs Harnack IL, D, 1886,
84)

3) Vgl Zeitschrift für Protestantismus und Kirche, 1876, 204
1
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sprechen die Vermutung AUuS: Die Homuilıe bestand U -

sprünglich %A uS Kap 1—18; Kap 19 und sınd

später azu gekommen.
Fıs Se1 zunächst auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kap 18 bhietet ein würdiges und Herzen gehendes Selbst-
ekenntnis des Predigers, das mıiıt einem Ausblick autf das

Es ıst unbestreitbar, dafls diezuküniftige Gericht endet.
Homiulie damıt einen überaus wirkungsvollen Abschlufs
funden hätte Herner: Kap hebt och einmal

„ Darum, Brüder un Schwestern b und dieselbe Anrede
wiederholt sich noch einmal ın Kap » Sollte 2aANZ
zufällig sein, dafls dıe Predigt sich sonst ständıg und 7, W Ar

recht häufig der AÄnrede „Brüder “ („meine Brüder*‘‘) bedient
und NUur ın den Schlufskapiteln und die vollere
WHorm: „ Brüder und. Schwestern ““ bringt ? Diese beiden

Beobachtungen scheinen un  Ler Vermutung nıcht ungünstig
Se1In. S1e wird selbstverständlich NUur dann Anspruch

auf Zustimmung erheben können, WEe1LN S1e einerseits qelbst
keine nNnNEeEUEI Schwierigkeiten hervorruft un anderseıts
die vorhandenen Schwierigkeiten nach Möglichkeit be-

seitigt. Wır iragen 9180 !
Wiıe ware ach unserer Hypothese
a) die Entstehung . von Kap 19 un: und

ihre Angliederung Kap 1— 18 denken?
W ıe setzt sich UNsSeI«C Hypothese mıiıt den 1m Anfang

des 19 Kapitels der Auslegung sich bietenden Schwierigkeiten
auseinander

Der Beantworfung dieser Fragen schicken WIr ZzwWel Be

merkungen VOTAUS.

Hs unterliegt keinem Ziweifel, dals der zweiıte K lemens-
briet (ebenso wie der erstie Klemensbrief) schon VOor Origenes 1n

einıgen Kirchen des Orijents als „heiulige Schrift“ anerkannt
un vorgelesen wurde

Sie den Eingangsworten zurück ; vgl POßOULEVOS TNV
xoLOLV TNV UELLOUOGV (Kap 1 und 4delpol, OÜUTWG . dEL NUÄS  n
(POOVELV TLEOL P  Inco0 X0ot0T0U, WS 7T EOL EOU, WS 7EOL xgp'toii Ö@OVTOV
H (XL VEXOGV (Kap 1, 1

Ka Vgl Zahn,; Geschichte des neutestament!l. Kanons. Erlangen
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EVTEVSELG annn wohl, w1ıe INa  — es Kap 19, fast, durch-

gängig übersetzt, „Ansprache““ heıilsen Mindestens ebenso
oft bezeichnet CS aber „ Bitte®.

Nun un Hragen.
a) Die Entstehung VvVon Kap un erklären W1V

uns auf folgende Weise :
Der zweıte Klemensbrief hat 1ın seiner, unserTeS Erachtens

ursprünglichen Gestalt (Kap 1—18) kanonisches Ansehen
erhalten (8 0.), wurde gleich den übriıgen „Schriften““
von Anagnosten 1m Gottesdienste vorgelesen. Kıne solche
Vorlesung ist, soeben VOLr sich Der Anagnost hat

O7TOVOCLWgeschlossen mıt den N orten %AL VQ M  o  >
Tn ÖLAALOOUVNYV ÖLWAELV , Ö7TWC LOXÜOW LV EYYUG  >  N XUTÜG V
VEO ÖL, POPOVLLEVOG TV ZOLOLV TYV UEALOVOOY (Kap 1
Er hat die Schriftrolle , AUS der gelesen hat, weggelegt.
Kır nımmt se1InN ejgenes Konzept ZUTF and Dieses Konzept

Kr hebt aufs eueist unNsSer«cs Erachtens: lem 19{.
‚ Qore, ddeApOL “ AÖEADEL , LETE TOV Se6V TNS

AAÄNGTELAG AVAyıVWOLW OLLLV EVTEVELV ELG TO ITQ00EYELV TOLG
VEYORLUEVOLG, LV “l éavro@g OWONTE AL ‘ TOV AVAyYıIVOOLOPTA
SV  w ÜULV.

Er fügt also der Schriftverlesung persönliche Bemer-
kungen ın (+estalt einer „ Bitte“ (EvTEVSLG) hınzu, die
Aufmerksamkeıt der Hörer och einmal „auf das, WwWas SC
schrieben steht“ (und soeben vorgelesen worden ıst)
lenken. Die selber hebt mıt den Worten LLLOJOP
YaoO ULTO VUCS TO ETAXVOTOCL mw  NN OANS AUQÖLAG

Mıt einer reich ausgeschmückten, aber nicht berladeneh
Doxologie schlielst der Anagnost den Gottesdienst.

b) Haben WIr 1n Kap un dıe Schlulsworte eines
Anagnosten einem VOoxn ihm verlesenen „Schrift“abschnitt

sehen, erklärt sich auch dıe Angliederung der Kapitel
die ursprüngliche Homiuiliıie auf einfache Weise: die EVTEVELG

des Anagnosten ist”zusammen mıt der Homiulıe aufbewahrt und
VvVvon einem späteren Abschreiber dem zweıten Klemensorief
1858 358 6 Harnack, Die Chronologie der altchristlichen
Literatur bıs Kusebius. Leipzig 1897 459
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angefügt worden. der eEs ist auch vorstellbar , dafs dıe
EVTEVELG gleich VO  b dem Anagnosten der Homilie hınzu-
gyesetzt worden ist

Schwerwiegende Bedenken dürften also UNSe Auf-
fassung', Was Entstehung und Angliederung VON Kap 19

TEE,
anlangt, aum 1mMm CDC stehen.

Wır iragen Wie setzt sich UNSeTE Hypothese miıt den
Anfang des Kapıtels der Auslegung sıch bıetenden

Schwierigkeiten auseinander ?
a) Vor allem dürfte die OE X interpretationıs, die 1n den

orten ÜVOAYLVYWONLC DULV EVTEUELV hegt, beseitigt sSe1inNn. I Die
W orte heilsen: Ich lese euch eine Bitte VOTL. Die Bıtte
Sefzt sofort eiIn: Ich bıtte qlg Lohn Von euch
Die folgende Ausführung räg einen el persöniucheren
Charakter qls Kap P 05 eine Tatsache, Cdie unserer Ver-
muftung eine Nneue Stütze gibt „Und nıcht un-

freundlich oder widerwillig wollen WIr Sein als die Unweısen,
wenn UuNs einer ermahnt un ekehrt VOLn der Ungerechtig-
eıt UL Gerechtigkeit 4 (Kap { (wıe solche I9 KErmahnung‘“ VE

REPAED E

und „Bekehrung“ In dem soeben verlesenen „Schrift“abschnitt
geschehen ıst) Der Anagnost versucht nıcht, 1n se1inen
Schlulsworten irgendweiche originellen Gedanken hieten.
Im Gegenteil, eS ist, w1e eSs sehr ahe hegt un W1e
selhst ausspricht (8L6 TO IT QOGEXELV TOLG YEYO@ZULEVOLG) , DUUr

SseIN Bestreben, / die Gedanken der „Predigt“, die verlesen
hat, seinen Hörern och einmal recht tief 1Ns Herz Z

geben Kıs ist nıcht unwahrscheinlich, dafls dabei
auf xonkrete Verhältnisse innerhalb seiner (+emeinde
spielt

Die 1e| gylossierten un umstrıttenen W orte UETE TOV

Den lexikalischen nd inhaltlichen Konsensus zwischen Kap
HZ einerselts, Kap 19{f. anderseits darf Ma AUus ‚ben diesem Grunde
nıcht ÜUNSeTrTe Auffassung geltend machen.

2) Derartige Anspielungen könnte mMan W in den W orten finden
Iso soll der HFromme nıcht e1d tragen, wWwWenn 1n den jetzıgen elt- AAal J.  H A ET  STA  MG Z

S R a
SEA

K E

äuften Trübsal erdulden mu[fs ber uch das soll INnnn niCcC
verwırren, dals WIT die Ungerechten im Reichtum und die Knechte Gottes
1n der Bedrängnis sıtzen sehen
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H0V ING AAn FELAUG dıe WIr mıt den meısten Auslegern 1mM Sınne
VON.: „nachdem ihr das Ort Gottes vernommen habt“ Ver-

stehen , werden durch unsere: Auffassung klarer und Vi

st+ändlicher. Bisher mulste 1Nna  S annehmen, dafs in den orten

eın Hinweıs auf eine der Homuilıe vorausgeschickte Schrift-
verlesung enthalten Se1. ach unNnNserer Auffassung bezieht
sich die Bemerkung des Anagnosten: UETC TOV S E0V TNS
AinTELUG selbstverständlich auf die soeben mıt den W orten

MOBOVUEVOS UNV KOLOLY TNV UEALOUVOAV (2 lem 18, be-
endete Schriftverlesung.

C) Noch gyrölsere Unbequemlichkeiten bıeten für die her-

gebrachte Anschauung die orte 3  ELG TO ITOOGEYELV TOLG
VEYOCXLLUEVOLG, „damıt ihr aufmerkt auf das, W 45 geschrieben
ıst *. Toic VEYO@ZULLEVOLG darüber bestand ein Z weifel
mulste auf die 39  orte der Schrift“‘“ gehen und naturgemäls,
ZCHAU wıe UETC TOV EOV TNG AANTELAG , auf dıe der
Predigt vorausgeschickte Schriftlektion. Daraus ergab sich
mıt Krvidenz: Wenn der Prediger agt „„Ach lese euch eıne
Ansprache VOL', damiıt ıhı aufmerkt auf das, Was -
schrieben >  S65 konnte 61 damıt schlechterdings nıchts
anderes Sagech wollen als ”W eNn  w} ich euch nach der Schrift-
verlesung noch eine Ansprache halte, geschieht 1es z
dem Zwecke, uUure Aufmerksamkeit auf das vorhın verlesene
(jotteswort lenken“ &o mıt anderen Worten: der zweıte Kle-
mensbrief mulste als eine paränetische Predigt angesehen
werden , der el S AahZ bestiımmter, vorher VOI«-

jesener A ex# zugrunde lag Konsequenterweıse haft
INa  e siıch dann auch ımmer wieder abgemüht, den behan-
delten Lext festzustellen. Schon das Fehlschlagen dieses
Versuches (darüber vgl 9 f.) ist; geeignet, die V oraus-
setzungen , VvVo denen mMan ausging, als unhaltbar
weısen.

uch WIr fassen T YEYOZULEVE als „Worte der Schrıiftt“.

Wır halten N1C. für nötig, mıt. Bardenhewer (Geschichte
der altchristlichen Literatur. Freiburg 190 B 108, Anm.
1er 1ne Textverderbnis anzunehmen.

Merkwürdig SENUS, dafs diese Tendenz selner Predigt nıicht
Anfang, sondern Trst 1n den Schlufskapiteln offenbart!



SCHÜSSLER,
Aber, WwW1€e WIr oben bei dem Afisdruck UETE TOV Sr
TNC ÜAÄNTELAG gefunden haben, weıst UNsSeTeEeS Erachtens
auch der Ausdruck TOLG VEYOZUMEVOLG Qı die soeben
(Kap 1—18 un Brıefes) erfolgte „Schriftverlesung“
zurück. Es erg1bt sich die ohl einwandftreıe Deutung: Ich
lese euch eiıne Bıtte VOor, damıt ihr EUTE Aufmerksamkeit
auf das, W 4S geschriıeben ist, lenkt Die uu  b folgende Bitte
ıst In der 'Tat geeijgnet, och einmal die Aufmerksamkeit
auf das rıchten, „Was geschrıeben ist‘““ (und wWas unmıiıttel-
bar vorher verlesen worden ist). Denn die Bıtte bringt 1N-
haltliıch und formell dieselben Gedanken WI1e das yEYOCLL-
UEVE

d) In dem CVaYıVOOLWV EV ÜVULV (1 9 mulste In  en bis-
her den selne ejgene Predigt verlesenden Prediger sehen.
Ks War dies S! milslicher , als Ma miıt Sicherheit
nehmen darf, dafs ‘Äivaywu’muwv damals schon Jängst Terminus
technicus War. Diese Fixierung des Ausdruckes AVaAyıIVOO -
AOV haft denn auch Achelis veranlalfst , den Verfasser der
SANZCNH Homilie qls Anagnost anzusprechen (vgl
Dagegen ist geltend machen: Die Homiulie selber E1'-

weckt vielmehr den Kındruck, Von einem Angehörigen des
Presbyter- als des Anagnostenstandes abgefalst SseIN.

Wir hören unseres 1ssens sonst nıe davon, dafs eiNn
Anagnost das Amt, J2 auch 1Ur das Recht atte, Predigten

halten. Bei NSe. Auffassung ist dagegen möglich,
AVAyLVOOKWV qals Terminus techniecus fassen , ohne dem
Anagnosten zugleich mehr zugestehen mUssen, qlg wWas ıhm
von Rechts zukommt.

Damit dürften die auf aufgeworfenen Fragen ihre
Beantwortung gefunden haben ID ist noch ber den Aus
druck ELG TO ITOQOGEYELV TOLC VEYOCUMEVOLG eın Wort
S

Stimmt INan der tradıtionellen Auslegung VOoNn Kap O,

1) Wagenmann XXI, 169) nenn Kap 19f. ZuU-
fa MD} Schlufsanrede Al dıe - AUSs ännern und

Frauen bestehende Gemeinde. k (Zeitschr. Kirchen-
geschichte 350. 187  ‘  )- Damıit (SC. mıit dem Kap.) ist

nde und blickt auf se1ıne Predigt zurück.
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Z muls INan entweder annehmen (vgl {) dafs
unNnserer Predigt eın bestimmter, vorher verlesener ext
weNnnNn auch in SahZ freier W eıse zugrunde gelegt ist,
oder INAan mulfs VOnNn vornherein auf jedes Verständnis der
W orte ELG TO ITQ OGEXELV TOLG VEYOXUMEVOLG verzichten. Unter
den Auslegern haben sich dıe einen autf dıe Seıte des „Kint-
weder “, dıe anderen auf die Sseite des „Uder“ gestellt.
Die letzteren können sich der 'Tatsache nıicht verschlielsen,
dafs eın bestimmter Text, den sich diese Predigt

Das heilst abergeschlossen hat, nıcht nachweıisbar ist
das Problem mıt einem 1gNOramus beiseıjte Jegen.

Die Entwederpartel (Hauptvertreter sSind Zahn und Knopf)
9IsS das Probiem bei den Hörnern und sucht nı]ıeder-
ZUZWINgeN. Ihr Grundsatz ist Kın 'Text mufs da se1n, also
mufs gefunden werden. SS Ist demnach der Anschlufs

die Schriftlektion jedenfalls ein sehr frejer SEWESCH ,
ann doch nıcht Sanz einem Zusammenhange gefehlt
haben, wenn die Zweckangabe [ELG TO TTQOTELELV TOLG VEYOUUL-
LUEVOLG| des Predigers nıcht Jächerlich , aber auch SeInN aD-
rupter Fıngang nıcht schlechthin unbegreiflich werden so]16
(Zahn, © 205 Der Ssache nach \  anz ähnlich Knopf,
s O; er Zahn och Knopf erheben den
Anspruch, einen ext gefunden haben, der den (+e-
dankengang der Predigt bestimmt hätte. ber
beide haben, das 7  ELG TO IL QOGEXELV TOLG VEYO@MUMEVOLG nıcht
„lächerlich“ erscheinen lassen , doch wenıgstens V OI -

sucht, irgendwie einen Zusammenhang zwischen eiınem be-
stimmten 'Texte und unseTrer Homilie festzustellen. Dabe:
sınd S1e dann freilich recht verschiedenen Ergebnissen
gekommen: Knopf (a O 27€) hält Jes 54 —66 (!)
für dıe der Homuilie VvOoTANSESANSENE und ihr ıIn freier W eiıse
zugrunde liegende Anagnose; Zıahn dagegen spricht die Ver-
mutiung AUS, 1ın der Hoffnung, dafs S1Ee „nıicht kühn“‘ ist,

da{ls ApPg. (!) die Anagnose gebildet habe "Trotz-

1) V, ChuDer in dem Handbuch den NEeEU-

testamentlichen Apokryphen, herausgegeben vYoNn Hennicke. D4
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dem Rietschel (Lehrbuch der Liturgie, 1, dieser
Vermutung 1m FPrinzıp beipilichtet, mulfls 7zweitellos geurteılt
werden , dals S1e das Prädikat 3 Zu kühn“ mıt Hug und
Recht verdient. Denn es ist beim besten Willen nıcht ein-
zusehen, WI1Ie uUunNseTe Homlilie gee1gne se1n soll , „die A
merksamkeit der Hörer auf Apg. Kap lenken“.
Wır werden AUS dıesem Grunde einer Auseinandersetzung
mıt der Zahnschen Hypothese getrost entsagen können.

Die Knopfsche Hypothese.
Schon die Tatsache, dafs fast sämtliche Forscher dem

für Ss1e au(serordentlich unbequemen Krgebnis gelangt sind: dem
7zweıten Klemensbrief hegt keinesfalls en bestimmter ext
grunde, ferner die T’atsache, dafs überhaupt möglich WarL,

eınen völlig anderen, in zeiner Beziehung ‚Jes 54—66
anklingenden 'Vext als Grundlage für dıe Homilie denken
(vgl Zahns Vermutung‘), erweckt e1n KEWISSES Präjudız
SC Knopfs Aufstellungen. Die VON Nop seıne An-
sicht vorgebrachten Gründe 1mM einzelnen beleuchten und

prüfen, würde weıt über den Rahmen dieses Auftsatzes
hinausführen. Wır en uns auf wenıge Bemerkungen
beschränken.

Man kommt be1 der Lektüre der Knopfschen Arbeıt
VOR dem Eindruck nicht los, dafls 1InNnan mıt einer ge1st-
reichen aber doch recht künstlichen k *ı
tun hat

Zum DBewense dafür , dafs der Vers es, D4, in der
Anagnose gestanden haben muls, führt Knopf an: CX wird
SANZ abrupt eingeführt (Kap 2, 1), ein Übergang VO  S Vor-
hergehenden AaUuUsS fehlt, nıcht einmal eine Zitationsformel
findet sich Der Vers trıtt miıt einer gewissen Seibstver-

Das Abrupte in der Einführung dieses Verses bedarf 1el wenıger
der Krklärung, alg der abrupte Kıngang der Homiuilie, den Knopf
unberücksichtigt läfst.

afs aber gleichwohl der ınnere Zusammenhang zwischen
Kap und dem Vorhergehenden nicht fehlt, und ur darauf omMmm doch
recht. eigentlich A g1ibt 1m Grunde nop (S 275) selber „Der
Brief beginnt (Kap 1 1"'1 mıt Worten, die unNns das stolze, freudige
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ständlichkeıt e1n, die NUr erklärlich ıst, wenn dıe Zuhörer
ıh: UTZ vorher in der Anagnose gehört hatten.“ Kurz V!  —

her ber nach Knopfs eigener Berechnung hätte die

Anagnose VOL Jes 54— 66 eitwa eine Stunde in Anspruch
da dem Hörer wirklich sofort eingefallenCHNOMMEN.

wäre, dafls der Vers dem verlesenen Lexte gehörte 7
Herner: ach Knopfs Annahme hat die „Schriftverlesung“

eıine Stunde, die sich daran anschliefsende Predigt eine halbe
Dieses Mifsverhältnis scheint uXS seineStunde erfordert.

Hypothese wen1g begünstigen. Knopf stützt sich Vor allen
Dingen darauf, dafls ın Homilie ıer Zitate den Kapiteln
Jes 54— 66 wörtlich entnommen sind. ber 1er Yatate
AUS dreıze hn Kapıteln ! Was will das sagen ? zumal da
auch sonst alttestamentliche, neutestamentliche un aulser-
Izanonische Zatate sich zahlreich finden Entweder annn das
Überwiegen der Jesajaszıtate rein zufällig Sse1n oder e5s erklärt
sich dadurch, dafs der auch SsOoNst sehr gyeschätzte Prophet
bewufstermalsen auch VOo  a} un Prediger bevorzugt wird;
ähnlich etwa w1ıe ın unNnseTeTr eıt mancher Prediger
tast ausschliefslich johanneische Herrenworte zıtiert.

Unsere obıgen Bemerkungen wollen selbstverständlich
keine zwingende Wiıderlegung der Knopfschen Annahme
se1InN. Es sSind nıcht einmal alle Gründe, die Knopf tür sich
geltend macht herangezogen worden. Wir wollten NQUur

einigermaisen un: AÄnsicht begründen, dafls es groisen Be-
denken unterliegt, Jes 54 — 66, auch 1Ur 1m weıtesten Sıinne,
als Grundlage für unNnseTe Predigt ZzUu betrachten Ja, WIr
werden .nıicht weıt gehen, wenn WIr behaupten: Knopf
un alle anderen, die den Versuch gemacht haben, einen
U  ext tür unsere Homilıie entdecken, haben sich diesem
unausführbaren Vorhaben durch ihr Mi(sverständniıs der

Bewufstsein der AUS Heiden Christen Gewordenen lebendig schildern
diese Christen blicken auf ıhr eigenes früheres Lieben als auf etwas
Überwundenes zurück (Kap D sie blicken ber uch zurück auf die,

dıe ott ben wähnen‘”, auf die Juden (Kap 2) .
Man lese LUr einmal Jesajas Kap 54— 66 und darauf den zweiten

Klemensbrief durch Uun!' urteile dann, ob der 7zweiıite Klemensbrief RC
eignet sel, die Aufmerksamkeit auf Jesajas Kap 54— 66 lenken.



SCHUÜSSLER,
Stelle Kap 59 verleıiten Iassen. Die Vnl unNns aufgestelite
Hypothese scheint Äich a 180 auch dadurch empfehlen, dafs
q1e es unnötig macht, für unNnsSeTe Homilie eınen 'VPext
suchen, der TOIZ allen Scharfisiınns zweitfellos n]ıemals gefunden
werden wird.

Eıine Beobachtung möchten WITLr och mitteilen , die mıt
uns 'Thema allerdings NUur ın losem Zusammenhange
steht,

Zahn hat, unseres Erachtens mıiıt CC  'g auf den „abrupten
Kıngang“‘ der Homilie und auf die Notwendigkeıit, ih
erklären, aufmerksam gemacht (vgl Es hegt
natürlich nächsten, eine Erklärung des „abrupten Kıin-
ganges‘‘ darın suchen, dafs der Prediger in seinen AÄAn-
fangsworten eıine etwa vorangegangene Anagnose
knüpfte. Es ann nıcht bestritten werden, dafs ach einer
Verlesung VOonn Apg. Kap 1 das Zahn als Anagnose ansıeht
(vgl besonders Vers 42), die einleitenden Worte der Homilie
ıhre Abruptheit verheren

Wır versuchen, den abrupten Kingang auf andere W eise
verständlich machen. Wır gehen AUS Vn eiıner Bemer-

Der Statthalter von Bithynıien Dakung des Pliniusbriefes.
richtet, dals die Christen Al einem festgesetzten Tage VOTr

Tagesanbruch eine Zusammenkunfit hatten, in der S1e einen
Hymnus auf Christus SangenN (carmen Christo quası deo
dieere) und sich untereinander ermahnten. Was dieses „Kr-
mahnen‘“‘ anbelangt, dürfte Hering zuzustimmen seın, der
dazu bemerkt: „Man hat eine Paränese denken,
weiche, WLn auch nıicht als Predigt bezeichnen , inhalt-
heh einer solchen nahe stand “ (Hering, Hilfsbuch ZUT B  z
führung ın das lıturgische Studium, 1888 Der
für Bithynien bezeugte Tatbestand ıst, also der eıner predigt-
artıgen Paränese geht eın Hymnus autf Christus Eine
ähnliche Praxıs wird . .auch ıIn Korinth, dem mutmalslichen

SoEntstehungsort unNserer Homilie, geübt worden se1N.

dürfte_ die Vermutung nıcht fern liegen, dafs auch unserer

1) Da.sl dürfte ber uch der einzige (irund se1n, der sıch für
Zahns Vermutung anführen lielse.
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Homilie eın dicere CAarımenN Christo quası deo vorausgıng, und
dafs der Prediger ın seinen Fıngangsworften dieses
anknüpite. Ja, vielleicht ist es erlaubt, 'T'im 3y
dieses CArımmelh sehen. Ks wırd nıcht geleugnet werden
können, dafls sich die Kıngangsworte mühelos ohne jeden
Ziwang den Worten 1'ım Dg anschliefsen. der gehen
WIr och einen Sschrıtt weıter. In T'im d haben
WIr wahrscheinlich ÜuUr das ragmen einer Christushymne.
W ollte i1na.  5 c>5 ergänzen, mülste unter Berücksichti-
SUNs der damals alles beherrschenden eschatologischen Stim:

eiwa iın folgendem Sınne geschehen: Wır aber warten
der „ Erscheimung der Herrlichkeit UuUuNSeTES groisen Gottes
und Heilandes Christus Jesus‘‘, welcher wiederkommen wird,

Hatte aber derrichten dıe Lebendigen und die 'Toten
Schlufßfsvers des vor der Predigt ZKESUNSCHEN Hymnus einen
derartıgen Inhalt, haben die Kıngangsworte der Homilie
nıcht die geringste Schwierigkeit mehr. ber selbstverständ-
lich soll diese Vermutung nicht mehr Se1In, qls eben eıine Ver-
mutung, und Aur als solche 1 S1e auigefalst und be-
urteilt se1IN.



Diıe Papstwahlen und das Kaisertum
(1046—13258).

(Fortsetzung 1.)
Von

Julius Pflugk-Harttung.

Gehen WI1r ber ZUTC> Erhebung Gebhardgs VO ıch-
Dieser wiıird VvVon vornherein der Kandidat des Kaisers

SCWESCH se1n, dessen Verwandter un Vertrauter WAar.

In dieser Kigenschaft hatte Heinrich ıhm eine Zeitlang dıe Ver-
waltung des Herzogtums Bayern übertragen und ihn dabel
erprobt. Im übrigen hatte sich (+ebhard qls Gegner Leos
gezeıgt. Jle diese Kigenschaften mufsten Anstofs be1 der
römischen (+esandtschaft erwecken, deren Spitze der
Kardinal Hildebrand stand. Als S1e eiınen Papst
erbat, berief der Kalser eınen Reichstag Von geistlichen und
weltlichen FWFürsten, In Gegenwart der (+esandten VeEI'-

wWwar entschiedhandelt, aber kein KErgebnis erzielt wurde.
INa sich für Gebhard , der aber widerstrebte, be] der all-
gemeınen Sachlage un! der besonderen ın Rom wahrlich

Die römische (+esandtschaft und derAUS guten Gründen
Kaiser werden gegeneinander gearbeitet haben, schhefslich
überwog der Kaiser, denn auf einer Fürstenversammlung

Regensburg erklärte Gebhard, dafls den Befehlen des
alsers gehorchen werde, jedoch LUr der Bedingung, dafs
dieser dem heiligen Petrus zurückgäbe, wWas ıhm gehöre. Der
Kaiser erfüllte S1e durch eınen Vergleich (pactio). 1e eigentliche
Krnennung (Gebhards erfolgte auf dem Tage ın Mainz. Der
ortsetizer Hermanns von Reichenau erzählt Von einer Wahl
seıtens der Bischöfe in Maiınz, anderseits erfahren WIr durch

Vgl 9 276—295
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den Anonym. Haserens. VO  — der Mitwirkung der Gesandt-
schaift, aber als entscheidende Persönlichkeit für das (Janze
steht wieder der Kaiser da Die Annales Romanı SagcCNH .

habe den Pontifex erwählt (elegit), dıe Annalen Vo  s

Niederaltheim: habe Gebhard dem apostolischen Stuhle
vorgesetzt (praefecıt); nach dem Anonym. Haserens. gehorcht
Gebhard den Befehlen des ()aesars (ijussionibus obtempero).
Fragen WIr NUnN, w1e kam , dafs sich die Annahme der
Wahl ange verzögerte, werden WIT 1es nıcht ın der

oblıgaten Bescheidenheıt der Zieıt Zzu suchen haben, sondern,
w1e schon angedeutet, 1n den Schwierigkeıiten, dıe zwischen.
den Ansprüchen der Römer und denen des Kalsers lagen.

Der Ka1lser baute se1ıne Politik darauf, dafs der aps
zugleich Reichsbischof und hiermit se1ın Untertan sel1. Des-

Damasus: Brixen un!halb hatte Klemens Bamberg,
Leo 12 Toul Je ql Bistum behalten. uf diese Doppel-
stellung W ar Klemens IL ın einem Schreiben die Bam-

berger Kirche eingegangen, worın versicherte, eın Mann
könne reinere 'Treue und wäarmere  a Liebe seiner (+emakhlın
hegen, als er Bamberg. ber durch Gottes Fügung sSe1
iıhm das Amt übertragen, Vor dem jedes Knie aunf Krden
sich beuge

Der Reformpartel mulste diıese Doppelstellung ebenso.
politisch bedenklich, w1e kanonisch unzulässıg erscheinen.
Politisch Wr durch S1e das Kirchenoberhaupt 1n weitgehende
Abhängigkeıt VO Lenker des Staates gebracht, kanonisch:
sollten nıcht 7WEe1 Bistümer iın einer and se1n. Hierauf
beruht augenscheinlich, dafs Leo se1ın Bistum oul nıcht bis-
ZU nde SEeINES Pontifikates behielt, sondern ach 7We1
Jahren Udo überliels. Ir streıifte damıt das and ab,
welches ih das Reich fesselte. Augenscheinlich hat
deswegen vorher mıt dem Kaiser und mıt den Toulern Ver-

hgndelt und seine Ansicht durchgesetzt. Udo War Touler
Jaffe@e 4149
Steindorff I7 251 ; I, Diıese Art verblieb ann uch

einıgen späteren Päpsten, einerseits Nikolaus 11 un: Alexander 1L.,
anderseıts Kadalus voNn Parma (Honorıius 11.) und Wıbert von avrenna
(Klemens 111.)
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Domherr, hatte Brun ach Rom begleitet, sich meıstens
der Umgebung des Papstes befunden, und VoNn ihm das
wichtige Vertrauensamt des Kanzlers erhalten Beide Männer
gehörten der strengen Legistenrichtung el der 1051 g‘_
schehenden Erhebung des Bischof wurden streng die
kanonischen Kormen gewahrt Wahl durch Klerus un! olk
Von 'Toul un Präsentation VOTLT dem X alser das alles
den W ünschen Heinrichs 111 entsprochen hat muls durch-
AaUS zweifelhaft erscheinen Unter solchen Umständen 1st
sicherlich eın Zufall dals Leos Nachfolger wıieder E1iIN

Reijchsbischof W ar der deutsches Bistum beibehielt
Anderseıts darft ANSCHOLDINCNH werden, dafs der römıschen
Gesandtschaft dies zuwıder dals S1e lieberWar

Romanen gehabt und noch andere W ünsche äulserte
531e ist hıermıiıt nıcht durchgedrungen, aber ihr Widerstand
WÄär doch stark dafs Heinrich siıch dem bereits KE-
nannten Vergleiche genÖötgt aa h Vıktor vebrauchte eSs die
Zustimmung des römischen Volkes erlanven un Cc1Ner

Stellung der KReformpartel gegenübeır eCiH6 Grundlave Ver-

Jeihen ber auch damıt nıcht Deır Wortführer der
Römer, Hildebrand übernahm als Datar die Leitung der
päpstlichen Kanzleı, wWwom1 die gesamte Politik des
Kirchenfürsten untier E1INeEe Art Aufsicht der Keformpartel
gestellt wurde

Nun soll nach Bonitho SOCAL Heinrich das Patrizıat be1
der Erhebung Viktors niedergelegt und die freıe Papstwahl
dem römıschen Klerus und Volke zurückgegeben haben
TDas ist sicher falsch schon die Hergänge bei der Krhebung
Vıktors un Nikolaus 11 wıdersprechen der Behauptung, vVvon

anderem abgesehen ber immerhin könnte S1e insotern uUunNnsere

Aufmerksamkeıit erwecken, als dıeReformparteı solche ünsche
hegte und S16 vielleicht bis Grade äulserte

Steindorff I 139
ach Zöpffel 8 haben Le0 und Viktor dem Kalser die

Nachwahl gleichsam abgerungen,
enn kommtAnders 1st die Stelle kaum verstehen

auf das Patrızıat A nıcht uf die Tyrannıs
Hier hat e1IN1ı1tZz 2921 sicherlich Yr  T  echt 76 pffel
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Alles beweist die ungemeinen Schwierigkeiten und heftige
Zusammenstöfse der widersprechenden Forderungen. Deshalb
hat die Vakanz des päpstlichen -  tuhles auch fast ein Jahr
gedauert. Der K alser zonnte das weitgehende Paktum be-
willigen, weil für eınen Papst geschah, der zugleich Reichs-
bischof W3 das Gewährte verblieb auf diese Weise dem
Reiche. Anderseıts zeigte sıch ein Hauptverfechter der
sirengen Anschauung, YFriedrich VON Lothringen, mıt dem
W ahlergebnisse wenıg zuirieden, dafls Ql Rom verliefs un
In Aonte (assıno Mönch wurde.

Deutlich erkennt Mall, Wie die Krhebung Viktors 1Ur

och scheinbar eine „KErnennung“ seıtens des Kaisers WAar;
s1e beruhte tatsächlich aut einem Zusammenwirken des
Kailsers, der Römer un des Neuzuerwählenden. Die kaiser-
lıche Macht WarLr eın bedeutendes Stück zurückgewichen.

Wır kommen jetzt un dritten Haktor 1n der Wahl-
angelegenheit: ZUr Zustimmung des römıschen Volkes.
Be1 der Übertragung des Krnennungsrechtes den Kaıiser
vernehmen WIr davon nichts. ber da dem Kaiser doch
NUur die Rechte zugestanden wurden un bıllıgerweise auch
1UL gegeben werden konnten, welche bisher dıe ähler der
Päpste besessen hatten, blieben die übrıgen Zeremonien
selbstvyerständlich bestehen: die Zustimmung, Weihe, uldi-
SUNS, Kınkleidung un Finführung. Je mehr Wähler
gleich Zustimmer WarcNn, eınen desto grölseren Einflufls
jene autf diıese besalsen , unwichtiger , tormelhafter
wurde die Laudatio. Je mehr aber Jjene, oder Sar jener;
sıch Von den Zustimmern verschieden zeigte, nNnNAatur-
gemälser mulflsten sich die Interessen un ünsche der
Römer in der Zustimmung äulsern, zugleich, eıine

grölsere BHedeutung konnte die Laudatio erhalten. Da
1Un aber bei der Macht des Kaiısers un dem Partei-

getriebe in Rom mifslich se1nN mulste, die W ünsche erst} ach

Ziu beachten bleibt ımmer, dafls nıcht Heinrichs Patrizlat, sondern dessen
Prinzipat eigentlich die Papstwahl bedingte. Bonitho o1ibt 1er nıcht
Wahrheit, sondern die Wünsche, den Klatsch selner Parteli. Es galt die
Krhebung Stephans Z rechtfertigen , die nach ıhm (S 657) recht-
mä{fsig durch Klerus und olk on Rom erfolgte.

Zeitschr. K.-6. AXVUI,
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der Krnennung geltend machen, versah Nan bereits
vorher die Gesandten mıt Auifträgen. Natürlich Jag das
Schwergewicht hıerfür bei den der Kurie un 1n der
Stadt ma[sgebenden ännern. ach Art e]nNer Vorberatung
der Wahl werden S1e sich geeinıgt, oder doch Direktiven

Dann wurde das NL  Y  olk einer Versamm-vereinbart haben
lung berufen und VOon ıhm die (}+esandtschaft beschlossen
augenscheinlich ach Vorschlae der Vertrauensmänner, bzw.
der Machthaber. Auf diese Weise ZO die Gesandten als
Bevollmächtigte des Klerus Uun: Volkes VOonNn dannen, —

gleich als dıe der späteren Zustimmer. Ihre Vereinbarungen
mıiıt dem Kaiser nunmehr auch für die Zustimmer
gültig; eıne eigenmächtige Handlung des Kalsers HESCH s1e,
die unliebsame Erhebung e1INESs FPapstes konnte Jjetz durch
dıe Verweigerung der Zustimmung des Volkes in Hrage C
stellt werden S1e besalsen also tatsächlich einNe nıicht
unterschätzende Machtstellung

Am meisten irat die Laudatıo bei der Fınsetzung des
Papstes Damasus I1 Zurück, weil hıer der Kefiormpartel 1n
dem FPapste Benedikt eıne grolse (Gefahr drohte, un
s1ı1e froh War, dals der 3efehl des Kalsers diese niederschlug.
ach Krhebung des NEUCNKHN Kirchenhauptes eilten dıe Ge-
sandten nach Rom VOFauUs , wohrnn inzwischen Benedikt 1
begünstigt durch den Markgrafen Bonifaz VON Tuszien, ZU-

rückgekehrt WAar. Erst als der Kaiser drohte, werde
selber kommen un! den Römern eınen Papst geben,
hefs Bonifaz seinen Schützling failen un geleitete Damasus,
dem Befehle des Kalsers gyemäls, nach der ewıgen Sta
o wurde denn IT)Damasus ehrerbietig empfangen und ın f eier
gewelht. Die Laudatıio erschıen als unwichtig, dafs dıie
Quellen S1e nıcht einmal erwähnen.

Wesentlich anders lagen, wıe WwIir bereits sahen, die Dinge
bel der Erhebung Leos Für diese steht uns In iıberts

Lunec plebs Komanorum in congregatiı legatos miserunt ad.
ıimperatorem. Ann Rom. NS 470

2) Zöpffel falst die Sache eiwas mehr ZUUNguNsieN der
Kömer.
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ıta Leonis auch eINe ziemlich ausführliche uelle ZUr Ver-
fügung, die aber eifwas panegyrisch un iın reiormkiıirchlichem
Sinne gefärbt ist, Was natürlich auf die Darstellung der Wahl
eingewirkt haben könnte. Krgänzung erhalten 1ıberts An-
gaben LUr wenıg durch Bruns jJüngeren Sermo de SYymMONI1ACIS
ene berichten der für uUunNns In Betracht kommenden
Stelle : 29  Is Brun Von Tou! einsah, dals dem Befehle des
Kaisers nd dem allgemeinen unsche nıcht entHiehen könnte,nahm SCZWUNZEN das ılm auferlegte Amt ın Gegenwart
der römischen Gesandten unter der Bedingung A wWenn

höre, dals Klerus un olk Von Rom insgesamt, einmütigund zweiıfelsohne zustimmten.“ Da Klerus und olk das D
stimmungsrecht besafsen, sagte Leo nıchts Neues; er erklärte
3836 das Vorhandene für sıch als rechtlich verbindlich. Neu
WAar blofs, dafls GT“ die Krklärung öffentlich abgab HKıs g_.SC augenscheinlich qls Zugeständnis die römiısche (+e-
sandtschaft. Dafs der Kaiser Lieos Erklärung als Vorbehalt
aufgefalst, oder ihr als solcher zugestimmt hätte , ıst nicht
SKEeSALYT, womıit ANZCNOMMEN werden darf, dafs auch nicht'der 'a {] SCWESEN. Der Hergang War augenscheinlich: ach
se1ıner Krnennung erwirkte Brun sich drei Lage Bedenkzeit,während derselben wurde mıt den Gesandten verhandelt,dann erklärte BT in deren Gegenwart, gehorche dem Be-
fehle de Kaisers, woiern Klerus und Volk demselben ein-
mütıg zustimmten , bzw. ebenfalls eInmütig seıner Krhebung
79 Konsens i erteilten. amıt War die Sache für den Kaiserund die versammelten Kürsten abgemacht; von ihrer Seite
geschah weıter nıchts. Bezeichnend ist NUunN, WI1e INnan späterBruns Krklärung VOT dem Kaiser als ungenügen ansah un!
Sie demgemäfs erweıterte. Der Jüngere Biograph Brun von
Segni  LW läfst den Erkorenen SaZenN: ‚„Ich gehe ach Rom und
werde dort tun, WAas ihr erbittet (rogatıs), wenn Klerus un
Volk miıch AUus eigenem Antriebe ZU. Papste erwählen.“

Mon Germ. Libelli H, 54  <
einitz behauptet, e0os Verlangen se1l die römischenAbgesandten gerichtet; davon steht nıchts ın der

‚, Praesentibus legatis KRomanorum *. | Quelle ) sondern NUur

2*
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Man erkennt en Unterschied und den dringenden Wunsch
be1 Wibert ‚„ CONseNsSUum“” ı1er EIZENC W ahl

In Pilgerkleidern, aber VORN dreı lothringischen Bischöfen
begleitet nahte der LU aps sıch der SWISCH Stad deren

Bevölkerung iıhn mı1 fejerlichen Lobgesängen einholte
Damit WarLr tatsächlich die Krklärung schon gegeben wWas

noch folgte, konnte 1Ur och : ormell 1Ur och der recht-
hehe AÄAusdruck tatsächlich bereits vollzogenen dr
Sache Se1nN afls diıe Römer Brun einmMüfLg wollten, hatten
S16 durch ihren Kmpfang gezeigt

Die Laudatıo geschah 1881 41© grolsen Volksyersamm-
jung, die mı1t 3019 Messe eröffnet wurde Dann hielt
Brun Ee1iNe6E Kede, welcher er dıe kaiserliche Wahl VOIr-

öffentlichte un dıe Römer aulforderte, anzugeben, WIie S16

iın CN ; dıe Wahl VON Klerus und Volk
gehe kraft kanonıschen Rechtes VOL der Verfügung anderer
(z+2erne würde nach Deutschland heimkehren WEeENnNN

Wahl nıcht die allgemeine Zustimmung‘* finde LUr CZWUNSEN
Ner groisen Last SCl CI gekommen Die Anspı ache, WIC

W ıbert 516 überliefert hat erscheint eiwas unklar Der
Hedner „promulgiert“ dıe Wahl des Kaisers und will dann
WI1SSCH, welche „voluntas““ die Römer —- ih hegen Da-
mıf scheint also die Gültigkeit der kaiserlichen Wahl VOT

auUuszuseizen Nun tfährt er aber fort dafls dıe Wahl Von

Klerus und Volk der Verfügung anderer vorangehe, also auch

S3 sponte S1b1 111 pontificem e  $ Watterich
Steindorff fafst. den Hergang a]: „LKirklärung E1INeTr bedingten An-
nahme* I Die Zweiufel weilche Martens Die Besetzung des
papstlıchen Stuhles, dem He ichte ıberts entgegenbringt dürften
unnötig. Sackur Clunlacenser 11 309 oschlielst sıch der Ansıcht
Al dals Brun unter der Bedingung ARNCENOMME| hätte, dafls
Klerus und olk sich für ıhn entschieden Das geht über unsere aupt-
quelie N]INAUSs Hauck 111 596 nd Hınschlilus Kirchenrecht NI  CN  1D

Auch das dürfte die Sache nıchtsprechen voxn „ Scheinwahl‘.
Sahz richtıg treffien. Vgl Saägmüller, Handb des kathol Kırchen-
rechts; 11 11 S q Kirchenrecht

2  S anef imperlalem de electionem 0OMU.
De: Ausdruck ‚„ AUCLOT1LAS benutzt

der TaNZe Hergang heifstDas Wort ‚„laude* 1st verwandt
29 laudatıio
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der des Kaisers. ] ies stimmt durchaus nıcht dem, Was

E1 seinerzeıt 1n W orms gesagt hatte, w4Ss sıch ort der
Kaılser auch sicherlich verbeten haben würde; stimmt
ebensowen1g dem, W AS dıe Römer aum 7We1 Jahre früher
dem Kaılser zugesprochen hatten , ohl aber entspricht eEsS

dem, W4S dıe spätere Vıta Leoniıs berichtet Wır werden
deshalb Z weifel erheben dürfen, dafs Leo sich bei dem
Akte der Anerkennung unzweldeutig ausgesprochen ınd
das Recht des Kalisers s öffentlich zurückgesetzt haben sollte.
Uns scheinen dıe /ünsche der Reformparteı1 ıIn die Darstel-
lung eingeflossen Dı se1n, wıe diese denn auch 1n den folgenden

Immerhin ıstAngaben stark mönchisch gefärbt wurde 2

möglich, dafls die Reformparteı, ohl geführt durch iılde-
brand, während der Reise eine KEWISSE, wenngleich schwer-
hlch allzuweit yreiıfende Wirkung aut Leo ausgeübt hat Dieser
wurde mıt einstimmıgem Zurute anerkannt, geweıht un 1N-
thronıisıert.

Auch dıe ILaudatıio Vıktors I1 spricht dafür, dals in
voOm nachträglich nıchts Pesonderes mehr geschehen püegte.
Wır haben gesechen , W18 Gebhard von Eichstädt ersft ach
Überwindung oxrofser Schwierigkeiten miıt der römischen (+e-

Als dersandtschaft den Stuhl Petri zugesprochen erhielt.
K alser dann aber das Paktum eingegangen N und Gebhard
qdeiNe Krnennung angenommen hatte, gehörte GTr auch „dem
heilıgen Petrus voll und SaANZ, mıt eıb und Seele*“. Der
Kaiser schickte iıhn in Begleitung der (}esandten nach Rom.
He KRömer freuten sich über se1ın Eintreffen un weihten
ihr IN Vorstande, oder wıe eine andere Quelle sagt Geb-
hard wurde nach kRom geschickt, dort ehrenvoll empfangen
und Aa 13 April ordiert. Dıie Römer ı1atten allen Grund sich
7, freuen. Ihre Gesandtschaft hatte freilich nıcht das aulserste
Zuel der reformerischen W ünsche erreicht, aber doch eıne DE
steigerte Mitwirkung bei der Neuwahl un ein wichtiges

7 Hıer tagt S1e secundum Romanam consuetudinem
*U1 mMagnıs laudıbus clero et populo 1n pontificem electus est

2 Bereıts Steindorff I 59 emerkte, dafs ın der Lebensbeschrei-
bung bisweilen die Legende überwiegt ; 1e8 g namentlich tür itahe-
nısche Dinge.
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Privilegium. Das Recht der freijen Krnennung durch den
Kaiser Wr eingeengt.

Bei Viktor WAar, W1e bei Damasus, das eigentlich 1n Be-
tracht Kommende diesseıts der Alpen festgestellt, und für Rom
blieb NVUur der äulßlserlich formelle Abschlufs der (G((esamt-
zeremonıen.

Sso wırd auch bei Brun VOL oul ZCWESCN Se1IN. In
Wirklichkeit wırd der Hergang sıch alle dreimal ziemlich
xyleich abgespielt haben, NUur die Verschiedenheit un  ver

Quellen läfst S1iEe UNS verschieden erscheinen. Formell aber
gehörten die Vorgänge 1ın Rom durchaus ZUTr Sache, und
ach aulisen hin Wr der Kirhobene erst nach ihrer Krliedi-
SunX wirklich Papst, WI1e daraus erhellt, dafs auch die
Namensänderung erst iın Rom VOrgeNOMMeEN wurde, während
S1Ee SONS vielfach sofort ach der Wahl erfolgt ist.

Als Schlufsergebnis haben WIr : der Kinfilufs der Römer
bei der Papsterhebung befand sich dem Krnennungsrechte
des Kaisers gegenüber In stetem Steigen, äufserte sich aber
nıcht bei der nachträglichen Anerkennung, sondern schon
bei den Verhandlungen der Gesandtschaften in Deutschland.
Anderseits hatte der Kaiser SEeIN Hauptziel erreıicht, nämlich, daß
der Papst zugleich Bischof des Reiches, mithin Untertan blieb

Da starb unerwartet der Saljer In Gregenwart des Papstes,
Als-dessen Schutz seinen unmündıgen Sohn empfahl.

bald bewährte sich das reichsbischöfliche Papsttum In schönster
Wirkung: helfend, segenbringend, wWw1e die apostolische W ürde

SONS nıe für das Kaisertum SCWESCH ist. Der Nachfolger
Petri und Bischof Von Eichstädt nahm die Kıde für seinen
Schützling enigegen un führte ıhn In dıe Herrschaft ein,
während die Vormundschaft un eigentliche kKegierung dem
Herkommen gemäls VON der Kaiserin - Witwe übernommen
wurde. AÄAuf dem Zusammenwirken der kKegentin miıt dem
Papste beruhte die Zukunft. Plötzlich traft eın zweıtes HBKr-
eIRNIS ein, welches alles umgestaltete. AÄAm Juli 1097,
och nıcht 1Neun Monate ach dem Kaiser, schied auch
Viktor 4AUuS der Zahl der Lebenden.

eineck S1e die Sache als zZUuU einfach



DIE PAPSTWAHLE UND DAS KAISERTUM (1046—1528).

Viktor kennzeichnet dıe eine Kıchtung des umgestalteten
Papsttums :«dessen Gestaltung einer der wichtigsten Stützen
des T ’hrones. ber barg auch eıne Kehrseite, weilche
u55 der Hebung der W ürde 1m Inneren erwachsend, eıne
estarke Wiırkung nach aulsen hatte : S1e bestand in der
Reform der Kırche ll Haupt un Gliedern.

Der Zerfall des Karolingerreiches hatte ein weıtes 1 rümmer-
teld geschaffen , dıe idealen, seelischen Bestrebungen der
abendländischen Menschheit versanken in der Not des ages.
Yıwar arbeitete sich das sächsische Könıgtum CM VOF, be-
folgte aber wesentlich staatliche Interessen und betrachtete
die Kırche zunächst VO staatlichen Gesichtspunkte. Die
Kırche a 1SO fand darın wenıg Hilfe. Zugleicher Zieit War

1€ oberste Kırchenwürde, welche einst kraftbewulst und
weıtwirkend gewaltet hatte, D einer Adelsphründe -
sammengeschrumpit, welche weder die Macht och den
W ıllen besalfs, der Kirche ZUu heilfen. Da 1LUN aber die hlerar-

chische Anordnung der Kirche nıicht ohne sichtbare Häupter
bestehen konnte, S bewirkte dıe Erlahmung der Nachfolger
DPetri eine naturgemälse Hebung der Bischöfe nd mehr och der
Metropoliten. Doch auch damıt Var nıchts WONNECN, enn die
hohe Weltgeistlichkeit hatte ihre kirchlichen Ziele VErSCSSCH,
W ar verweitlicht, in politische irrungen, Verwaltungsgeschäfte,
Genufßs und Habsucht verstrickt. Und nıicht anders stand
mıiıt vielen Abteien. Die Kräfte VO1N oben versagten.

Da erhoben Sie asich VOn unfen. Die Abkehr VO Sünden-
getriebe, die Furcht uin das Seelenheil begann die (+emüter

ergreıifen, zunächst in eimıgen romanıschen Klöstern, unter
denen Cluni bald ın den Vordergrund traft. Ks ergab sıch
einer strengen Klosterzucht, trug diesen Gedanken s1egES-
ireudig AUS seinen Mauern hinweg und SCWANN den grölsten
eil Von Frankreich, Lothringen und die romanische Schweiz
der Reform. Das Zanel des Cluniazensertums Wr eın ideali-
stisch geistliches: das Kyvangelium und die Benediktinerregel.
Es wünschte eine VO  ( Lastern freije Kirche und verlangte
Einrichttingen 1im Sinne evangelıscher Vorschriften AN-

Sackur, Die Cluniacenser IT  ‘9 304 464.
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mählich gelang es den Kıfrıgen , auch auf die Massen
wirken. !Die GHühhitze der (+emüter schlug sowohl ach
innen, als S1Ee gewaltsam nach aulisen drängte. Aus glänzenden
Pfalzen un holzgefügten Hütten entfohen plötzlich dıe Be-
wohner, sich hinter düsteren Klosterwänden Zu verbergen.
In Verachtung jeglichen Lebensgenusses enthielt 1na sich
hier des KRedens, Tage un Nächte lagen die Vier- a ı IM  AA _ED a E N WD E D  RE
knirschten auf den Knien, U1n sich gewaltsam dıe (Gnade
des Himmels A erzwiıngen. Von der Kaiserin Adelheid, der
Freundin Clunıs, heilst ES : „ Unablässig 1m (+ebete egte S1ie
kel VOL dem Irdischen un: schmachtete mıiıt SAaNZEF weele
ach dem Himmel.“ ı Die Klöster strenger (Q)bservanz
kamen Iın ode, reiche Schenkungen {Hossen ıhnen Z selbst-
bewulst verlangten S1e Zurückgabe der ihnen, und damı
dem Himmel, unrechtmälsıg entrissenen (+üter. Überall zeigte
S1C.  h der Drang der Reformklöster nach Selbständigkeit un
F'reiheit, zunächst nach Beifreiung Von der Gewalt der

Sprengelbischöfe. Damit Wr der Gegensatz diesen O
geben, un mıt dem Gegensatze der Wunsch nach Rückhalt,
ss1e  n fanden ıhn beım Önıg- un e1ım Papsttume.

Zu beiıden traten 831e ın nähere Beziehung, VON beiden
erhielten S1e zahlreiche Privilegien. In der Anschauung der
Reformklöster standen aps un König als die 7WeEI obersten
W ürdenträger nebeneinander, welche dıe Menschheıt, folglich

Ks handelte sich ihnen mithınauch dıe Kirche regıerten 2
u  = eine Beiordnung, ähnlich der, wıe s1e se1nerzeıt der aro-
lingische Patrızıus und der Nachfolger Petr1 als W eltfüärst
ber Rom gehabt hatten Die Bestrebungen der Reform-
klöster sollten folglich auch der VON ott gesetzten Obrig-
keiıt zugute kommen. Da diıese 1985801 aber zunächst die ge1st-
liche Waäar, wirkten S] e wenıger günstig auf das König-
als auf das Papsttum. Das Streben nach Schutz und ück-

unwillkürlich VAnE Partei-halt machte diıe Clunjazenser

Vgl meıine Abhandlung:, Ein Phantast anf dem Kaiserthrone, 1n
Nord un: Süd, 1581

Sackur IL, 445
Vgl meinen Aufsatz: Das Hoheitsrecht über Kom, 1m Hıst.

Jahrb 1904,
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gangern des Papstes, lenkte dıe Reformbewegung in eine

päpstliche Rıchtung. Viele Klöster lefsen sich von ıhrem
Bischofe eximıeren un traten ın ein direktes Schutzverhält-
nNıS Rom begaben sich ın das Recht des heiligen Petrus.

„Rom schützte G1E un S1e verteldigten dıe universalen Rechte
KRoms“‘, je grölser dıese und wurden, desto besser für
S1C Dachten die Bischöte sich dıie Kırche begründet auf
der Episkopalgewalt, strebten die Reformklöster nach einer
Pyramide mit em apsttume der Spitze, das die Macht
habe binden und lösen , dessen Krlasse widerspruchs-
los Geltung hatten. ber dieses Streben WLl E1ın mehr tat-
sächliches un unwillkürliches, als eın bewulstes aut recht-
licher Grundlage. Verstärkt wurde alles dadurch , dafs dıe
(lunı)azenser dıe ENSC Fühlung, weilche Sie miıt dem Kaiser-
tume der Ottonen gehabt hatten, se1t dem Aufkommen der
Salıer verloren. Heinrich 11L stand ihnen persönlich fern
und ennoch entspricht der Grundgedanke desselben , jene
Nebenordnung VOI apsttum un Krone, der eluniazensischen
Auffassung. ber verwandelte S1Ee 1n seınem Sinne, die

Nebenordnung sollte sich tatsächlich als Unterordnung äulsern.
Und diese, eine straff geordnete Reichskirche mıit dem Papste
als erstem Bischof des Reiches, keineswegs (Clunis {Ideal.

Neben der unıversalen , wesentlich mönchischen Reform-
strömung gab 65 noch andere ın der a IS Heilanstalt ZeIr-

fallenden Kirche. O hatte mMa schon se1t. alter Zieit >  o
unlauteren Erwerb VON Kirchenämtern, >  3A Aıje Sımonle,
geeilfert. Ihre Bekämpfung bildete xa1t dem Jahrhunderte
einen regelmälsıgen Gegenstand der Reformsynoden. Mıt
der gesteigerten Kirchlichkeit des Jahrhunderts War jener
Kampf heiftiger geworden ; fand eifrıge Vertreter nament-
ıch auf iıtalienıschem Boden, in dem heilıgen Romuald und
dem publizistisch eıfrıgen Kardinale DPetrus Damıanı. Neben
dem Amterwucher WLr es die Priesterehe un das Zusammen-
leben VO Geistlichen miıt Hrauen, der Nikolaitismus, der
den Ärger der strengen Kreise erregte. uch ihn aren

ım und Jahrhunderte Synodalbeschlüsse erlassen ;

Sackur 1L, 456 ff.
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ebenfalis fand SEe1INE leidenschaftlichsten Widersacher in den
purıfizistischen Kreisen Itahens.

ber nıcht blof(s mıt Wort und Schrift bekämpfte 111

dıe Auswüchse in Italien, es geschah auch durch T’aten In
Ssüdıtalien wurde der heilige Nilus Kegenerator der Kın-
siedlermönche, in Norditalien trat der heilige Romuald her-
VOT. Er begründete den strengen Orden VOon Camaldoli: un
V alombroso, der die Welt des Kleisches für verloren ansah
und das eıl der Sseele 1Ur gylaubte reiten zönnen ın
menschenscheuester Zurückgezogenheıt.

Diıe Heiligen mehrten siıch damals ın schreckenerregender
Zahl, doch nıcht blofs ıe Heiligen, ihnen ZUL seıte erstanden
dıe Gegenbilder : die Sektierer. uch sıe, die 12  — später
Ketzer geheifsen hat, zıielten aD qauf Heilung des einzelnen,
aut Läuterung der Weit, vermochten sıich aber nıcht auf
dem überwucherten Boden des Dogmas un:! der gesunkenen
Kirche halten. Ihr Auftreten Wa ekstatisch, VO  F Iräumen
bewegt un Visionen. In den Zwanzıger Jahren des Jahr-
hunderts W äar dıe Ketzerel fast schon durch SANZ Frankreich
verbreıtet, un amals rauchten auch düster dıe ersten scheıter-
haufen: es geschah Orleans, den sonnıgen Ufern der Loire.

Unruhig tasteten die Menschen umher, viele ergriffen den
W anderstab und pılgerten ZUuU ?GI'IXGII allfahrtsorten: nach
Paris, Tours, st Jago dı Compostella un: VOTLT allem ach
Rom. Rom wurde einem W eltsammelplatze der Pilger,
die den Gräbern der Apostel beten wollten. Die ewige
Stadt vermochte mıt dem SaNZeN Zauber ihrer groisen Ver-
gangenheit auf die empfänglichen CGemüter wirken, die
glaubensdurstigen Seelen sich ejgen ZU machen. Andere trıeb
der innere Drang nach auswärtiger Betätigung: S1Ee trugen die
Heilslehre den Heiden, weiche och dıe gesamten nord-
germanıschen Länder un die des Ostens bis ZUrTr Kılbe be-
völkerten AÄAuch der ferne Osten mıt Palästina und Je-
rusalem begann iın den Kreis der Bestrebungen treten

o gab CS hier unendliche Keime un Ansätze, welche

Vertiefung  E und Ausbreitung der Kırche erstrebten und suchend

Vgl meln : antfas
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ach Leıtung, ach einer gemeınsamen Spiıtze tasteten, ohne
sich ein Iklares ild davon machen.

{a sollte s Von entscheidender Wichtigkeit werden, dafs
eine weiıtere Keiormgruppe entstanden WäarL', welche e1n be-
stimmtes Ziel VOL ugen hatte Die pseudoisidorische Fäl-

schung begann ıhre weltumwandelnde Wırkung. Im oth-

ringıschen Weltklerus hatte sich se1it Jahrhunderten eine Neı-

SUns für das kanonische Recht gezeıgt; dort die
echten Dekretalen entstanden , dort hatten Hinkmar VOoxNxh

Reims und der Mönch Gottschalk gewirkt, dort aD hoch-
entwickelte Schulen , in denen kanonische StuCc1eN gepfiegt
wurden, dort standen och Jjetzt Leute der Spiıtze der

geistigen ewegung w1e W azo VO  F Lüttich, W iıilhelm VOoOL

Dijon un Brun VO oul Wazo Wr C der dıe erste

polemische Schrıitt des Jahrhunderts verfalste , welche
e1ine ausgebreitete Kenntnis Pseudo-Isidors verrät Danach
durite ein aps VO  $ irgend jemand angeklagt, geschweıige
verurteilt werden ; überhaupt G1 die KEinmischung der elt-
ichen Ichllt iın I irchliche Dinge unzulässıg. Wazo mi[{s-
bıllıete deshalb Heinrichs Unterfangen un warnte ihn, einen

Papst Z ETNEHNCH, weıl Gregor T.euten abgesetzt
sel, denen C nıcht zustehe. DDem Kaiser <ol1] OE YESAZT haben
„Zwischen der priesterlichen Weihe un derjenıgen, die Ihr
empfangen habt, besteht e1n orolser Unterschied. Die UuNSe-

rıge ist lebenspendend, die Kurige 1at den 'Pod im Gefolge,
und je größser der Vorzug ıst, den das Leben VOT dem Tode
besitzt, höher ist UuNSECeTE Waihe erhaben über der
Kutrigen.“ uch in einem Gutachten für diıe französiıschen
Bischöfe erschien Heinrichs Eingreifen lediglich a1s Gewalt-
akte, wurde dıe Absetzung Gregors und dıe Kınsetzung e]INEs

Papstes RS den medrıgsten persönlichen Gründen erklärt.
Bei solcher Anschauungswelse gelangte Nanl weıt-

gehenden Gedanken ber dıe Freiheit un völlige nab
hängigkeıt der Kirche nd sah im Papste dıe Quelle alles
Rechtes. Der Zufall wollte, dals Hildebrand damals ın der
Kölner Kirchenprovinz verweilte , augenscheimlich mıt den

1) sackur IL, 306; Steindorff I, 96; L1, 49£.; Hauck LLL 598
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Lothringern in Beziehung trat und deren Anschauungen 1n
sich aufnahm immerhıin besafs dıe lothringische Legısten-
bewegung für Deutschland Nur lokale Bedeutung, eEine ‘“In-
wirkung autf das deutsche Heich bestand nıcht, selhst Adas
Cluniazensertum wirkte ihr ın manchen Bezıehungen ent-
CDCN, namentlich 1m Streben nach Schwächung der bischöf-
lichen Sprengelbefugnisse

Unter solchen Umständen würde die kirchenrechtliche SE  E N E P
ELE UTTE Z OE HLTE A PE

Anschauung der Legisten kaum vıel bedeutet haben, WEeENN

ihr nıcht dort eıne Hörderung zuteıl geworden wäre, FELHWE. E ET
wenıgsten erwarten stand. beim JLräger der deutschen

Krone. Heinrich 1888 stützfe sıch, WI1Ie se1In Vater, anfangs
auft die Reichskirche und erzielte damıt bedeutende Krfolge.
ID ersten beiden FPäpste, welche erhob, aren deren
bisechöfliche Vertreter.

Klemens E eschlofs sich iıhm völlig A un gestaltete
sich ZU einem ausführenden Werkzeuge der I:kaiserlichen (4+e-
danken. Im ®inne des Kailsers nahm dıe Keformtätigkeit Da 27728

B A E D TI E
auf (Gemeinsam mı1t ihm tagte auf einer Synode ıIn
Kom, aut der dıe mildere deutsche Auffassung bDer ıe VOoOL

Simonısten Ordinierten SEHEN die streng kırchliche ZUTT Gel
tung kam Ebenfall  Q  I! 1Im Sinne des K alsers verhängte den
Bann über Benevent und untersagte den Abten das iragen
des bischöflichen Ornates Deutlich erkennt 10a eın wohl-
Cr WOSCNHNES Hand In Hand Gehen der beiden höchsten W ürden-
träger. Kıs würde gyewils bedeutende Krgebnisse erzjelt haben,
WEeNnn ıhm mehr Glück beschieden SCWESCH Ware; aber Klemens
starb nach SZUurzer Waltung und se1nN Nachfolger überlebte
se1ne Inthronisation DUr un wenıge ochen.

NZzwischen hatte Heinrich ertahren müssen, dafs die Reichs-
kirche keineswegs In allen Gliedern zuverlässıg sel, dals
vielmehr VO  n hr ım Stiche gelassen werde. Dabei machten
iıh Se1INE persönlichen Neigungen einem halben Priester :

-— —
a e

D M Dn B AA A SE AD LE a m R SE G n
ea A WE WE W A el SEA B a 7 ME d P EW A
F

günstig gestimm den Anschauungen des romanıschen Klerus,

sackur IT 311
Sackur 1T, 4A59
Hauck BUE D92, 593
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tief ergriffen von dem Gedanken einer Reform der Kirche

aup und Gliedern (4+erade in Lothringen begegnete
er starkem weitlichem Widerstande und lJautem Widerspruche
der Hochkirche ZESCH se1ıne Behandlung des apsttums.
Wohl deshalb lenkte Er xutenteils eın Auge gerade auf

eın Lied dieser Hochkirche Kr mochte hoffen , auf diıese

W eise ALl besten der weltlichen un geistlichen Fronde

Lothringens egegnen und der Kirche Nutzen bringen
können, denn lebte augenscheinlich der leimung, in dem

Bischo{ife Brun VOIL "Toul zugleich einen Rejchsbischof un
einen Mann der Retitorm gefunden haben ‘I 'rotz se1nNer

Religiosıtät fehlte dem Kaıiser diıe theologische und kanonische
Kenntnis, 198881 dıe reichsfeindliche Richtung der lothringıschen

W enıger einem Reichsbischofeegısten durchschauen.
verschaffte er das Pontihnkat als eınem Vertreter des Ultra-
montanısmus. Die Erhebung Bruns 1st einer der verhängn1s-
vollsten Irrtümer des Kalsers KEWESCH, enn der Lothringer
eröffnete die Bahn, welche ach Kanossa geführt hat Der
Gedanke der Papstpolitik Heinrichs 111 wurde durch Lieo
iın dıe entgegengesetzte Richtung gewlesen.

Leo entstammte einer vornehmen elsässischen Adel  S  &
Alsfamılie und War dem Könıge weitläung verwandt.

Diakon Voxn oul hatte 1m Jahre 1025 das Aufgebot des
Bistums ach talıen geleıtet und 1er das ager abgesteckt,
die Wachen verteilt, {ür ProvıJant und eld gesorgt. ange
vor em kanonischen Alter wurde er Bischof, mıiıt Jahren
Papst. Als solcher hat er eine Spannkrait und Vielseitigkeit
entfaltet WwW1e 1Ur weniıige: bald ag {S ZUu Pferde und machte
einen weiten Kıtt, bald weıhte eine Kirche , bald führte

den V orsitz ın einer Synode, bald seine “@öldner -
die Normannen. Kr W äar nicht annn der Schrift, sondern
der Tat; seın Auitreten zeıgt dıe Pflichttreue des Soldaten,
einen klaren Blick für das Erreichbare, eın sicheres Streben
ZU. grofsen YZanele Anfangs scheint be1 ihm die Empfindung
des Reichsbischo{fs och mächtig SJEWESCH 7ı sein , aber
mehr und mehr geriet er 1ın die pseudoisidorische Richtung
der Legisten. afür das dem Papsttume und der
Reform innewohnende W esen und seine Umgebung gleich-
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mälfsig wirksam. al der ıtalıenische Klerus nıcht auf der
öhe stand , deren Leo für SeINE Ziwecke bedurfte , weil
namentlich der römiısche völlig verwildert War, umgab
siıch mıiıt einem (Aeneralstabe teils iremder, teıls einheimisch
gelstiger Gröfßfen. HKr wurde dadurch der Reformator des
Kardıinalkollegiums , machte zuerst G(Gebrauch VO Consti-
tutum Constantini, wodurch die Kardinäle ın die Sstelle des
römischen senats eingerückt galten Unter den lothringischen
Landsleuten, die heranzog, befanden sich Hugo Candidus,
dem das Kardinalbistum Palestrina, Humbert, dem
Silva Candida, und Stefan, dem er eine römısche 1ıitelkirche
verlieh. ach dem Tode des bisherigen Kanzleivorstandes
Petrus 1050 wurde einNn Geistlicher der Kirche VO  =) oul mıf
dem Kanzler- und Bibliothekaramte betraut, der erstie Deutsche,
welcher wirklich römische Bullen datiert hat Beachtenswert
erscheint die VOnN ıhm angewandte Titulatur: In derselben
geizte CT die Kanzleiwürde VOL die des Bibliothekars un
fügte seine Jothringische Kirchenstellung den römischen Ämtern
bel, ja seizte diese ihr nicht UNSCIN ach Als LU
Bischofe VON TLoul erhoben wurde, erhielt den Kardinal
Friedrich, den Bruder Herzog (Aottifrieds Von Lothringen, uUum

Nachfifolger, aber vorgesetzt wurde diesem der FErzbischof
ermann Voxn öln qale Erzkanzler. Damit War ein An-
spruch, den öln ge1t Krzbischof Piligrim 7 1aben glaubte,
anerkannt. Der Kölner vereinigte jetzt das deutsche Brz-
kanzleramt 1ın Italıen mıt dem päpstlichen , und ZWar ON
Stifts N, Der Diakon Briedrich OT1 aunf die altkuriale
Amterreihenfolge zurück, nanntfe den Bibliothekar VOrTran
und dann erst den Kanzler, Hermann Dezeichnete sich als
Krzkanzler und Erzbischof Während jener das Kirchenamt
voranstellte, tat dieser ESs miıt dem Kanzlejamte. Tatsächlich
Wr der altkuriale Bibliothekartitel durch den deutschen des
Krzkanzlers 1n zweite Linje gerückt. Die päpstliche Kanzlei
erschien ach deutschem Muster eingerichtet, mit einem u  YT'Z-
kanzler und Kanzler. Der eine War eiN Lothringer, der

Saägmüller, Tätigkeit und Stellung der Kardinäle,
15
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ere nahezu ein olcher Die lothringische Rıchtung, mıt
der sich ein bestimmtes kirchliches Keformprogramm V  —

band, dıe, Ma möchte ’ eine gyeschlossene Clique bil-
dete, besafs dıe Herrschafit In der Kanzlei und Wr mächtig
18881 Rate des Papstes

Unter den Italenern der Umgebung des Papstes ragte
der römische (Geistliche Hıldebrand hervor, der Gregor VL
1n die Verbannung begleıtet, augenschemlich 28 Rhein mıt
den Legisten Beziehungen angeknüpft un sich dann ach
(Clunı begeben hatte, dort Mönch ZU werden, bıs TLeo
ihn sich ZO Iso auch Hildebrands Kıchtung wurzelte
In der Keformbewegung. Kr begleitete Leo nach Kom,
wurde hier Subdiakon und Finanzyerwalter der Kurie und
schlhelslich Abt un Kardinal VO  F f Paul seine Stimme
hatte (Gewicht. ID Aurite SUZa Widerspruch die
Malsregeln des Papstes WaDCH, ohne dals eES ıhm verübelt
wurde Im Rate des Papstes saflsen Männer, dıe teils die
italienischen, teıls die deutschen Verhältnisse SCHAU kannten,
aber durchweg der KReformrichtung angehörten. \1e brachten
wıeder Ordnung 1n die römische Geistlichkeit, drängten die
Macht des stadtadels zurück, und Leo selber gyab in Rom
das beste Beispiel echter Hrömmigkeıt.

Weıt wichtiger erwıes sich die Wirkung des Papstes
nach aulsen. Hıer SINg durchaus aut den (+edanken
Kaijser Heinrichs e1n, die Kiıirche VO  S ihren vielen Gebrechen
ZU reinıgen, aber tat es nıcht im kaıserlichen, sondern 1m
päpstlichen ®iNNe. Die (+edanken der zeftform und seine
Persönlichkeit wirkten dafür bewundernswert zZzusammen Ar

bislang der persönliche Einflufls der Päpste wesentlich auf
die Hauptstadt beschränkt un das Papsttum für das weıtere
Reich ıne unpersönliche Würde, ine erhabene Idee s

übertrug Lieo dıe Reiseart des deutschen König-
1) äheres meline: Bullen der Päpste, S 109

YVel W: As Hauck S 59€ Grauert,; Hildebrand eın Ordens-
kardinal, 1m 1st. Jahrb. 1595 , 283 £f. Wenn Man w1e Sackur,
Cluniaeenser 5B 31 annımmt, Hildebrands Eıinfluls habe den der übrigen
Berater des Papstes zurückgedrängt, geht 188 weıter, alg sıch quellen-
mäfsig beweisen Jäfst.
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tums auf den Stuhl Petri und machte dadurch dessen In-
haber einem fast allgegenwärtigen, wirkenden GSCH,
einem sichtbaren iräger eıner Fülle kirchlicher un sittlicher
Macht. Bewulst verband er die Landeskirchen ENSECC mıt em
Papsttume durch Beförderung der Piılgerfahrten und elines
stetigen Verkehrs derselben mı€ der Kurie, dafls sich MÖS-
lichst viele Augen auf das ewıge Rom richteten , als den
Ausgangspunkt VO  5 Gnade, W ürden un Rechten Kr
vermehrte die Stifter, welche direkt dem römischen Stuhle
unterstanden. Überall, wohln C717° kam, veranstaltete er glän-
zende Synoden, Kırchweihen, KReliquienübertragung und andere
rauschende Kırchenfeste, dafls dıie Städte kaum Raum boten
für die sich drängenden Mengen, nd der Papst eine bıs
dahın unerhörte Volkstümlichkeit SCWaNnll, die natürlich seinem
mite zugufe kam.

Und dieses f{alste CT im weıtesten Sinne als Universal-
gewalt, dıie dem äulseren Umfange nach bıs 1n den Orient
un bıs Afrıka reichte , un innerlich dıe höchsten Befug-
NıSsSe barg. SO zeigen sich schon untier hm dıe Umrisse
jener Hauptgedanken, welche sein Berater Hildebrand später
a{s Gregor V3 rücksichtslos verfolgt hat die Gedanken
einer allumfassenden, VON Rom AUus veleıteten Kirche mıiıt dem
Papste als unbeschränktem Richter und (Üebieter der
Spitze ; die der Unterordnung des Weltlichen untier diese geist-
lıche Anstalt, welche AUS elner VO  ‚a} Lastern irejen , eINZIS
dem Jenste der Kırche zugewendeten Geistlichkeit gebildet
werde. Es War auf einer Synode gerade 1m französisch-
lothrıngischen Keims, der aps unter Zustimmung der
Versammelten erklärte, da{fs eINZIS un! allein der Bischof
Von Rom der Primas und Apostolikus der allgemeinen
Kıirche sSe1

Natfürlich stie{sen solche Worderungen auf Wiıderstand.
In Frankreich, IN  b STETIS eine feine Nase für ultramon-
tane Bestrebungen gehabt hat, wıch der König und ein
groliser el der Geistlichkeit dem Papste AUuS. uch 1n
Deutschland erregte er Abneigung namentlich beim Kıpi-

1) Sackur 1L, 313 {f. 440 Hauck 11L, 613 u A,
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skopate. Der vornehmste Erzbischof des Keiches, der VON

Mainz, wagte einem Fingriffe INn se1ın Sprengelrecht
.offen entgegenzutreten der Weltklerus Wr eben Reiechs-
Ylerus und Lieos Haltung ihm verdächtig und unbequem.
Aber entscheidend blieb doch die Haltung der Krone, un:
da förderte der Papst die weltliche Politik des Kaisers,
führte eigentlich dessen kirchliche Ansıchten AU!  N Eine
scharfe Grenze zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt
gab es nıcht, die tıefen (regensätze zwıschen kegnum und
Sacerdotium den Mitlebenden och nıcht klar G
worden , Kaiser un Papst befanden sich ın vielfacher Be-
rührung. Papst Leo Wr geit se1iner Jugend bel ofe C
w  Cn  9 E1 verstand deshalb, auf einzelne kirchliche ünsche des
Kaısers, auf dessen aäufserliche KRepräsentation Rücksicht
nehmen und jeden Bruch vermeıden. Der Kaiıiser glaubte
nıchts Von seinen kirchlichen Rechten aufzugeben , er-
mnmannte Bischöfe, präsidierte gemeınsam mıiıt dem Papste SYy-
noden, bestätigte Synodalbeschlüsse und entschied kirchliche
Fragen. Das gegenseltige Verhältnis schien dasselbe WI1e
unfer Klemens I1 se1n, und doch erwıes es sich wesent-
Hhch anders War Klemens och Untergebener des Kalsers
ZECWESCH , stand Leo qls Verbündeter neben iıhm Auf
seınen Bullen dıe Kaiserjahre In egfall gekommen
und Von persönlichen Zahlen blofs die Pontifkatsjahre des
Papstes geblieben, auch auf den römischen Privaturkunden
ast mM1r 1U  b eıne eiNZIXE Urkunde bekannt geworden, welche
Heinrich 111 neben Leo bietet, und Z War jenen hinter
. diesem Daneben ist eın römıiıscher Denar erhalten , der
ın altüblicher Weise Kaiser und Papst gemeinsam nennt,
jeden auf einer Seite Wir haben ]1er deutlich die Un-
klarheit des (Ganzen. Immerhin War Jetzt der Papst, der
tatsächlich Rom und die Kirche regıjerte, und der 1m Gegen-
satze der kaiserlichen Handhabung den Satz aufstellte,

Hauck T, 611
Hauck HE 615

3) Reg. arTt. 1V, B me1ln Aufsatz 1mMm ist. Jahrb. 1904,
481 482

4) Hıst Jahrb 1904, L-  L>
Zeitschr. f Kı-
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dafs Bischofswahlen durch Klerus und Volk geschehen mülsten.
W ıe die Dinge lagen , hatte sich dıe SaNZC Entwickelung
zugunsten des Papsttums gestaltet. Der Kaılser mulste Leo
gewähren Jassen, weıl diıeser aufserlich erstrebte, Was selber
wollte, freilich mıt umgekehrtem Ziele, denn während der Kaiser
sich als Haupt ON Sstaat und Kirche ansah, betrachtete:
Leo sich als FYFührer der Kirche, dem der Staat als minder-
wertig untertan Se1. Während der Halbpriester ıIn SeINEM
tiefen Ernste zunehmend vereinsamte, wurde der Papst ıimmer
volkstümlicher un einflulsreicher , begann der (Glanz seiner
W ürde den der Krone verdunkeln.

Immerhin blieb das Kaisertum och übermächtig, un!
Wr 65 ohl eın Glück für den eifrıgen Leo, dafls nach nıcht
voll sechsjährıgem Pontitfikate starb. Sicherlich hatte Hein-
rich Jängst erkannt, dals sich 1n der Person des Papstes-
vergriffen habe, sich der eigentlichen Reichs-
kirche wieder zuwandte. Da kann u  - nıchts bezeichnender
se1n, aqls dals den Bischof Gebhard von Eichstädt erheben
liefs, einen entschiedenen (regner Leos. (+ebhard ıst FC-

der den Kaiser bestimmte, die deutschen Hilfstruppen
dem Papste ZU Kampfe wider dıe Normannen VeTr'-

SaCH, Wa dann dessen Niederlage bewirkt hat
Unter Gebhard, der den Namen Viktor I1 annahm , ist

das Ideal der Kaiserpolitik deutlichsten zum Ausdrucke-
ber selbst hier machte sich zunächst noch diegelangt.

Wucht der gewordenen Tatsachen geltend, denn Viktor
erhob Hildebrand ZU V orsteher der Kanzlei, wenngleich
ohne Kanzleititel und vielleicht seinen Wunsch durch.
die Abmachungen bel seiner Erhebung oder die obwaltenden
Umstände CZWUNSCH. Anderseits suchte Hildebrand sich:
dem deutschen Papsttume nähern, ındem die unter
diesem herrschend gewordene fränkische Minuskel un: deren
Unterfertigungszeichen beibehielt. Erzkanzler blieb nach W16e:
Vor der Erzbischof VO  a öln Hildebrand umgıng ıhn MÖg-
lichst durch Veränderung der Natierungsweise , NUur einmal
hat er iın dessen Stellvertretung unterzeichnet Von Hilde-

1) Jauck I1T. 612
Näheres melne Bullen der Päpste E1 Die Urkunde für
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brand besitzen WITr überdies die einzıge Urkunde 1m Ori-
ginale, welche statt des Monogramms das ausgeschriebene
Bene valete führt, damıt a 180 die altkurijale Überlieferung
wıeder anknüpfit. ber leicht liefs sich das dem Kaiser
nahestehende mächtige öln un die Neuerung der deutschen
Päpste nıcht verdrängen, weniıger, qls der hochstrebende
Anno den Krummstab der Kheinmetropole erhielt. Kır WI1T"  d
CS wesentlich SCWESCH sein , der Hildebrand beseitigte und
durch einen Deutschen, den Diakon Aribo, ohne Kanzlei-
1fte ersetzen liefs. Dieser War gefügiger und datierte wıeder
namentlich für deutsche Sstifter „Vice“ Annos, doch keines-
WECSS immer. Damıiıt War die päpstliche Kanzlei abermals
ın den Reichsverband eingefügt, entsprechend dem KEıin-
vernehmen zwıschen Krone un Papst, aber auch Jjetzt noch
zeigte sie, WwWIie sehr S1e sich als Kigenart betrachtete. Und
nıicht blofs ın der Kanzlei bewährte sıch das Überwiegen
des deutschen Willens, sondern auch in der Politik Um
sıch Spoleto und Camerino sıchern , verlieh Heinrich

dem Papst, der dadurch Lehnsträger des Reiches
wurde.

Nun starb der Kaiser VOr der Zieit Der Papst verlor
seinNe mächtigste Stütze, zumal in Italien , und das führte
naturgemäls ZUTLT Krstarkung der kaiserfeindlichen und reform-
freundlichen Bestrebungen. Unter solchen Umständen galt
C hinzuhalten. Der Papst versöhnte also Herzog Gottfried
VON Lothringen mıiıt dem Hofe, während dessen Bruder
Friedrich ZU Abt Von Monte Cassino und ZU. Kardinal-
prıester Von in Chrysogonus erhoben wurde. Wenn hler-
für auch och andere Gründe mıtgewirkt haben , War
die Tatsache doch unbestreitbar, dafs iın Friedrich eın Mann
durchaus Leonischer Kıchtung den vornehmsten Abtstuhl
Uun! eın Kardinalat ın Rom, miıthın hier groisen und berech-
tıgten Einflufs erhalten hatte Dies sollte sich schneller be-
tätıgen , als sıch erwarten lefs, enn bald nachher, schon
A} Z Juli 1057 verschied Viktor Arezzo. YWür die
Nienburg Jaffe 4344 1ist verunechtet, geht ber doch wahrschein-
ıch auf eine 6C Vorlage Zurück; W1ir hätten dann zwel V1ze-
datierungen.
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Politik der Verbrüderung Von Krone und Papsttum konnte
es aum eiIn verhängnisvolleres Kreign1is geben. Träger
der Krone War eın kleiner Knabe, dıe. Reichsregierung lag
In Händen einer schwachen J bestimmbaren Frau der
Stuhl Petrı Wr freı Was W under, dafs die unternehmende
Keformparteı ıhre Stunde gekommen hielt.

(Fortsetzung folgt.)
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Kıne angebliche Schrift Hippolyts.
Von

Karl Haoll ın Berlin.

Iim Jahre 1903 erfuhr mMan AaUus einer Mitteilung in der ervue
de Vıinstruetion publıque Belg1que 19€:; dals TAaNZz
Cumont 1n Kleinasıen eınen für dıe Patrıstiker interessanten Fund
gemacht hatte. Er entdeckte In dem cod 4{ des berühmten
Sumelaklosters beı Trapezunt auf 134— 1358 ein ‚uC. mıt der
verheifsungsvollen Aufschrıft

TnToTOV TECATEER Pwungs A0y0S nagaßolmög ELG  »” <urv>
00V00Y C  WYV TOUTNV TOU o’w3gcö7tov (L NEOL TOU C(UG.

Wel ‚JJahre später yab Cumont In derseiben Zeitschrıft
1 £f.) den vollständıgen Text heraus.
Den Inhalt der kurzen chrıft bıldet eine NıCc üble Alle-

Auf dem ofe e1INeEesSs Bauern efindet siıch eine gıftigeg’0oT@.
chlange Im BegrTiff 108 Öten, eNLdeC der Bauer in ıhrem
Loch eın Geldstück. Das bewegt ihn, S10 schonen. Die
chlange ıhm dafür, indem S16 ıhm täglıch zehn Geldstücke
jefert. Wiıe sıcher gemacht 18%, beilst <1€ Se1N erCc. Aufs
NEeUuG beschliels der Betroffene, das gefährliche 1er umzubringen.
ber er überleg‘ sıch dıe C noch einmal rechnerisch. Das
Knde ist, dals S1@ en Jäfst Das pıe wiederholt sich
immer. Die chlange OTE das Kıind, dann die TAau des Bauern,
zuletzt oreift S10 ıhn se1ibst Jedesmal s1e9 die Habgıier über
den ersten Vorsatz Nach dem Tode der Frau, IS fest ent-
schlossen erscheıint, dem 1er den arzaus machen, besticht
ihn e1ine Perle, dıe Jetzt Sta des gewohnten Geldstücks ıIn der

der chlange blinkt. Z weimal €1. ıhn Gott wieder, als
er elbst gebissen wurde, Wıe auch dann die chlange N1cC
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Lötet, ist (A0ttes Nachsicht erschöptt. Die Schlange Bölfst ihn
drıtten Male, Jetzt Ins Herz

Die Echthei des Stückes hat der Entdecker VON Anfang an
entschieden bezweifelt. Schon in seinem ersten Bericht, erklärte
Cumont die chriıft für apokryph. Andere jedoch haben nıcht
egbenso leicht auf den Namen Hıppolyts verzıichten wollen. ans
Achelis, dem Cumont schon 1m Jahre 1903 eıne Abschrift Dı  —_
sandte, meıinte ‚YTOLZ aller Skepsis miıt, der Möglichkeit rechnen

müssen, dafs dıe KErzählung wenıgstens indirekt auf Hıppolyt
zurückginge hLZ 1903, 656 OC entschıedener hatı 0lz-
1eVy in der Theol Revue 1904, 150 für Hıppolyt gesprochen.
Kr glaubt In einer Stelle der syrischen Dıdaskalia (ed Lag.

(4, 1 f£.) 1ne Anspiıelung auf uUuDNsSeTe® Allegorie gefunden
haben und hält damıt offenbar dıe erkun Von Hippolyt für
sichert. Cumont ist, trotfzdem heı sSe1ner Ablehnung verharrt.
G(regeon Holzhey wendet 6T miıt Recht ein, dals dıe Berührung
doch DUr 1ne sehr entifernte sel. Dıie Übereinstimmung zwischen
„AMıppolyt“ und der Dıdaskalia beschränkt sıch auf das ıld der
schatzhütenden Schlange, In Motiv, da: der Verfasser der Dıdas-
kala wahrlıch nıcht erst VON einem Autor des Jahrhunderts

entlehnen brauchte
Schon VOTr längerer Zeit bın ich anıf die Vermutung gyeführt

worden, dafls Cumonts Fund, VON dem ıch ÜNUr durch die Anzeige
Von Hans Achelis wulste, 1f; einer bereits bekannten chrıft
identisch S@1. E  urst hler ın Berlin kam ich jedoch ın dıe Lage,
die evue de L’instruetion publique mit dem mır vorschwebenden
'Text vergleichen. Meıne Ahnung hat sıch bestätigt. Das
Ineditum ist; längst gedruc und hat D seinerzeıt schon E1ın
kleine Dıskussion hervorgerufen.

Die Geschichte Stücks in der Wissenschaft begınat
mit dem ahr 1608 Damals gab Frederie Morel unter dem
U‘tel Ozomikov °A).e'érxvd‘gu'a; lo'yog‚ Tivı OLOLOUTOL ÜV OWTLOG
eine Homiulie heraus, ın der Man auf den ersten lıck Cnmonts
Publikation wiederNnndet. Nur ist die on Morel veröffentlichte
Predigt eıNea wirkliche Homilıe, 61n in sıch abgerundetes un
harmonisches (+anze. Die Von Cumont vorgelegte Fassung ist
kürzer. Es dıie Z Eınleitung (Kap 1—3); ın der
Wiıedergabe der Allegorıe vermilst, Nan den gröfseren Teil der
beı Ore. stehenden na  heren Ausmalungen und Paränesen. Der
Schlufes (Cumont 7, 1G Morel Kap 17) ist auf beıden Seiten
eigyenartig gestaltet. Im übrıgen aber decken sich die beiden
Lexte DIS auf solche Varlanten, WI@e S1e bei jeder handschriftlichen
Kntwicklung sıch selbstverständlıch ergeben.

An orels Kdiıtion chlofs sıch bald eine Kontroverse A die
sıch ü  S den Verfassernamen drehte. Im Laufe des Jahr-
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hunderts tauchten ehr Handschriften auf dıie nicht Theo-
philus, ondern Chrıstophorus VoONn Alexandrıen als Autor 9

gaben (+emeınt konnte DUr Se1nN der von 817—848 regıierende
Patriarch (V Gutschmid Kleine Schriften 484), derselbe, der

Jahre 836 m1 Hıob Vn Antiochien ınd Basılıus Von Jeru-
qgalem den Kalser Theophılus die bekannte Bittschrift
richtete (Migne 3431i) Nachdem 120 atlus (Ausgabe
von KEustathius Hexaemeron 254), Lambec (comm de bıb!
208 Vınd V1 364) 0Ttelıer eCC. IMHMONUM 669) aı
handsehriftliche Zeugn1isse siıch stützend für Chrıstophorus a1s Ver-

SEiINEeT Biblfasser eingetreten N, hat Fabrieius
ZTaECH (Hambaurg XI 6D06, den Streit abgeschlossen
YWHabrıeclus hıeferte den unschwer erbringenden achweıs, dals
auch iNDNeTe Gründe üunNnsere Predigt beträchtlich untier dıe Zeit
des Theophiılus herabdrückten (Heich Kiıngang sich

unverkennbare Ansplelung ant die ifenbar schon lang be-
stehende arabısche Herrschaft (Kap 3nfil3'ev

BuOUC CuyOc (U0UV Touankıror). W eniger schlagend, obwohl
auch nıcht unzutreffend ist SeInN Hinweis aunf die der Predigt
vorausgesetzte Tt der Heılıgenverehrung FKFabrıeius noch
erwähnen können, dafs auch der Einlufs des Areopagiten sıch beı
ÜNSsSerem Prediger bemerken 1älst. Wenn mıt den Worten D9-
einnt: MTUVTLAGC UEV, ÜYATNT OL, HAT XIZIQOV KOYIEDELG KL

HOIHNEVRKOSAS () Öı TACWYV U  a £V V (E0%UOXMWV FELOC Z‚’YOS
Dıeyelpet, ist der Anklang die Sprache des Areopagıten für
jedermann deutlıch. Endlıch dürfte noch rwähnt werden, dafls
Agypten a1s Heimat der Schrift durch dıe eingeflochtene Kr-
zählung VOIN TOkodı und Ichneumon yestützt ırd.

Da Morels usYyabe seltean geworden WAL, haft Fabrieius
Se10Der ıbl 657 ffSTaCCQ XII beı Fabrıelus Harles nıcht
wiederholt dıe Predigt 118 Werk des Chrıstophorus aufs HNe6u8
gedruckt Von da ist, S16 ıgne 100 1215 ff über-
eYangen  SN

Aus dem bısher Nachgewiesenen darf nıcht. sofort der chlufs
S C209 0D werden, dafs das Voxn Cumont publızıerte UuCcC eIN AÄus-
ZuUu AUS Chrıstophorus Sse1l Dıiese Vermutung hat allerdings VONn
yornhereın alle Wahrscheinlichkeit für S1 Aber enkbar bleıibt
es A& und für sıch doch noch dafls „ Hippolyt“ dıe Vorlage für
Christophorus gebildet hätte Dıe Homiuilıie des Christophorus wäre
dann 611 alves Plaglat; al leın e10€6 derartige Benutzung
früheren CArı UuTre Späteren 1st der byzantiniıschen
1nıteratur vicht ohne eispiel.

Doch NUur kurzen Augenblick bleibt diese Möglichkeıi
bestehen. Zunächst ist; evıdent, dafs der voxnxn Cumont publizierte
ext erst ach Hıppolyts Zeit konzipiert kann Der rund-
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gedanke der SANZCH Allegorie, dıe todbrıngende ET der
Herzen des Menschen sıtzenden Begijerde, dıe Idee, dafs hıinter
der eglerde des Menschen der ıhn veriuhrende Dämon StE
(4 2), dıe Forderung, edanken A den T’od ununterbrochen
ulse tun (3 24), dıe Anschauung, dafls
der „menschenfreundlıche Gott“ wohl mehrmals auch schwere
Sünden verzeıiht aber sechliefslıch ennn der Mensch iRNMer wleder

doch Saln Nachsicht„Zzurückkehrt sS6C61Hem Gespel (6
eG1N Ende hat das es sınd ven, die erst das Mönchtum:

der gr]echischen Kırche aufgebracht hat. Einen Satz W16 den:
U KL TU VEKXOOL N AUOOTC UEL INV 'r.s'g1'pth el AT DA
OVTEC dı UETUVOLOG LwWOz0LNOWUEV CHULOUGCG (5, 4), hätte
1ppolyt, der Gegner Kallısts, niemals schreiben können. Auch
VoOxRn der sprachlichen Seite her hefse sıch leicht ZEISCH, dals der
Stil des Stücks nıcht das Zeitalter Hippolyts pafst

EKbenso sıcher 1st nachzuwelsen, dals Uumonts ext e11Ne€e Ver-
kürzung umfänglicheren chrıft 18% AÄAuch be1 Cumont sıeht
Man, dals das UG ejgentlich 100 Predigt ist. Das gveht AUS$S:
der Anrede OYATNTOL O, ınd 4, denn hıer ist (XY TE

YOMNTOL aufzulösen J;  4®  lar Jervor. Und doch der HKr-
ählung die für e11e Predigt unerläfsliıche Einleitung Be1 der
Wiıedergabe der Allegorie ist „ Hıppolyt“ N1C. ungeschickt
Werk (G{robe Yehler sınd ıh nıcht passıert Aber

6CIN19CN tellen merkt Nanl doch noch deutliıch, dals eLWAS:
unbedıingt Hergehöriges ausgefallen ist. In 6, A schreibt „Hlp"
p,flyi.‚ 66 ebenso WI@ Chrıstophorus OTE Ö  m

S OWTVNG 9_ g Aber „Hippolyt“ haft, vorher Sar nıcht OY=-

zählt, dals der Bauer überhaupt mı1%t menschlicher Ver-

suchte, während Christophorus aunsführlich schildert, WIeE sıch
zuerst die TZIÜG wendet In 4a STOT beı Cumont B1N D

sammenhangswıdrıges Futurum XANOOVOUTOOVOL, UNOLLEVEL Hıer,
das nde des Mannes geschilder werden sollte, mufste logischer-

der Vergangenheit gesprochen werden Beı Chrıstophorus
18% das Futurum wohl x Platz enn dort sınd die el Cumont
als e1IN Urteil „Hıippolyts“ erscheinenden Worte vielmenhr e1INe
ede der Nachbarn , dıe dem Bauern das ıhm bevorstehende:
Schicksal vOTauSsSagen Endliıch 18t noch der chlufs verräte-
risch Chrıstophorus als das (z+anze kurzen aranese
ZUSaM MM eN, „ Hıippolyt“ dagegen Setz 178 noch EIN DAaar Kx-
empe her, dıe Jedoch anf Nen San anderen (Edanken hin-
auslaufen, IS dıe vorausgehende Allegorie

Cumonts Fund 18% also wirklich nıchts anderes als 861 X-
Zerp AUS der Predigt des Christophorus EKın Abschreıber, dem:
die gefie. hat S16 AUuUSs der HKomilie des Alexandrıners aUS-

SCZ0SCH Eın Späterer erst haft, das ANODYIM gyewordene Stück
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mıt dem für solche nıcht unbelıebten Na4men des 1pD0LY
geschmückt. Von ıhm rührt dann wohl auch der chlufs her,
durch den ungeschickt dem Stück eine redigt-
artıge Abrundung geben versuchte.

Kın unbekannter ßruck eliner Sschrift
eriıns Von Günzbure.

Von
Otto Glemen (Zwickau 1< S

In einem Oktarsammelbande der ehemalıgen Universitätsbiblio-
thek Helmstedt ign 149) fand ıch eıne n]ederdeutsche
Ausgabe einer chrıft er1ns Von Günzburg, die bisher NUur In
einer beı Johann Schwan Vvon Marburg ın Straisburg OT =-
schlenen Quartausgabe bekannt Wal,. EKıberlin hat die chrıft 1im
Spätsommer oder Herbst 1523 verfalts und den Bürgern Rhein-
felden gewldmet, be]l denen kurz vorher eine Zeitlang gewent

HKr hatte da dıe Erfahrung gemacht, dals „etlicnen
besonderen Personen“‘ doch recht schwer wurde, VON dem „alten
W esen“ sıch Joszulösen, betreffs anderer Jaubte befürchten
müssen, dals S16 seine Predigten bald vVOISCeSSCH un evangelısche Üüch-
lein un dıe heilıge Schrift ‚„„der Länge halb“ nıcht lesen möchten.
Darum sandte 07 ıhnen, den iINdTUC. Se1Ner Predigttätigkeit
bel ihnen vertiefan und verfestigen, eine Art Katechismus
Z eg1ıne kurze, kernige Zusammenfassung der uen reformato-
rıschen Gedanken über , Rechtfertigung und Versöhnung, auDen
und ute Werke, Beten, Wallfahren, Kırchengehen, Buflse und
Beichten, über die ıchten der Khegatten, der Kltern und Kınder,
Herren und Knechte eben die In Rede stehende chrıft. Der
10@ der hochdeutschen Ausgabe lautet: Kın schoner spiegel eINS
Chrıstlıchen lebens, yemacht durch Johan Eberlin von Gintzburg,zUu lob vnnd eer e1m eIsamen Rhat vynnd SCmMOYyN egıner loblıch@
statt Keinfelden, allen Christgläubigen nützlich z wilzen Diıe
n]ıederdeutsche Ausgabe räg folgenden 1te

Neu gedruckt bel KEnders, Johann Eberlin vOn Günzburg,Sämtliche Schriften, 111 Halle 190' Fn Vgl q4dl-kofer, Johann Eberlin VoNn Günzburg. Nördling 1887 1751.
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Ern Oenct mael vpth
deme Oefe Deutro. Seihte Sa
pıtel W ——  |  /  S DOIX OE oahen ÖCr chriite MUYII»
chen tho itellen, Darynne angethoö-
gef Due ıc Cc1in chrijten mynj
In allem lınen uen DNOEC leuen

holden chal mit quder bewe-
rinahe hılliger Emwange
11 DNOEC ÖEr hıllige DV

bel Dorch _Sohann
Eberiyn Da OÖyYB
borch tho jame

ahebra

TLUN.
Dieser 106 steht in e]ner Einféssung*, dıe rechts und unftfen

breiter ırd un rechts ZwWwe1l elphine mıt offenen Mänulern und
zusammengebundenen Oberkiefern zeigt.

Auf der Titelrückseite befindet sıch eın interessanter 0lz-
schnıtt: In einer Halle, miıt Ausblick auf eine sonnenbeschilenene
Berglandschaft, Jesus predigend oder betend VOLr einer Gemeinde
VOoxn gröfßfstenteils äalteren Männern. anz OIn der Oberkörper
e1nes sıtzenden, bärtigen Mannes In geschlıtziem Wams, den Kosen-
kranz ın den äanden (vielleicht Gegenbild dem betenden Jesus).
in Gesicht und altung Jesu derselbe Ausdruck inbrünstiger An-
c und leıdenschaftlichen Kıfers Seelen retten w1e8 etwa ın
Kduard voxnh (+ebhardts Christusdarstellungen. Auch dıe beıden Jesu
zunächst zugewandten Greisengesichter sınd (trotz des wenig
guten Holzschnittes) racht ansdrucksvoll. Die Säule 1n und das
Portal mıt dem Schweinskopf enthält Motive, dıie in Titelbordüren
des Ludwig Trutebul In riurt wiederkehren. Der Druck mfalst
16 Blätter; Sıgnaturen: 1], 1 1], n  Ul dıe etzten ZWe1 Seiten
sınd leer. Den ypen nach Hamburger Druck

Die D besteht AUS lauter kleinen Abschnitten , die in
der hochdeutschen und ın der n]ıederdeutschen Ausgabe verschlıeden
zusammengesetzt und gygordnet s1ind. In Abschnıitt (Vom Beıchten)
ist, Sondergut der niederdeutschen Ausgabe und folgt deshalb unten
1n mM Abdruck. Dıe rage, welcher Ausgabe dıe Priorität

Sillem, Die 1Einführung der BReformation ın amburg. Halle
1856



CLEMEN, UNDBERKANNTE. USW. 43

Zzukommt%, ırd sıch kaum siıcher beantwortien lassen. W3r stammt
Cdhe hochdeutsche Ausgabe dem Impressum zufolge AUS dem Jahre
1524, während die nı]ıederdeutsche auf dem 1Ce dıe Jahreszahl
1525 aufweist: aber dıese Jahreszahl ist, e1l durch Handdruck
geändert, verdächtig. Wahrscheinlich bestand das Öriginaimanu-
skrıpt Eberlins AUS einzelnen Zettelin und druckten beide Drucker
Abschriften ab, die Eberlins Zettel ın verschiedener Grupplerung
Adarboten

Dan bychten
l Sbhrijtus v6 O€ olfome der Junde WuUue he dorch

He yrophefe SEL en I5 Dat he der jund nicht INGCCT wiL Kır 18, N  e
gedencken. _In Oeme Pjalme echt he ] HERE O1l Ps e<  2 11
werdelt MYNET DE Vvme Oyne:  S  & wylen genedich )yn Der
DROPHE Y)atas 43 DNOC 45 IDEL me VYNCNH wvylen eifte es 45, 28
auer Dan werde er names wvylen
JonOer DVDmMmMeEe ynes names wvylen 8 Qlm Ol DSO2SACELT, P S
_ Xct werde deme hberen vngerechticheit bychten er be:
Fonen DNOC O11 IMYy ÖC vngerechticheyt MYNEL
un _{n ÖP anoeren boefe OCr HOX IOE I2 Capıt, 2. Sam. 12 5

bolde de FONIG aut betfennet e  € ahejundiaet thor
Hundt prack de prophete Zlatan De here heift Sct Oyne un

OV genome &! aı Oeme Sap YDen aV Ohuen Jer 18,
DHath Ü  uel böeten | 19 wvl vf o Oat ouel wenden GE DD —D Oath icF
DOCTAENOMEN e tho OÖuen _n Öer eriten pijtel unfe

Anı erilten appitel. werden Dnje un bychten Joh L,
10 de here gefrwe DNOE gerecht. DNOE wert DNB vNKe un
DOTgEUCN n —— —— DNOE DIIS Dan aller Dpnjer vngerechtichevt LCV-
Mnigen 8} In ÖE 1 <] DSAULYNCE here nriatfe HY reine Ps 19+-
Da heymlıken junoden OX ISOSCTRH., IN Dder Dth-
Iygynge 0Oes jeßiigelten Dialmen Dath ÖC unde altghewajchen
IDEerDEe mit WEVYNEN mi{ almygen DNOEC mit befrachtynage der
iunde edencft he Ouj)er V nıchtes mit allen OL aue:tr
vne Junde jeagen armede be )e vDIhH elge hemeiltu OV aAauer
Oyne unde yeman0es tho jegaen 19 )e Oagelifes il
OviNner zelle eagge nicht Oat Ö je al bychte ynem qe:
mededl Inechte dath be OV ÖC nicht Seaage e gode
Oath he hevi Der gelıfe echt he OF ın DNOE DCCT:

figite  E KL HOMMEL E, er predekve Dan ÖCT O: Do he dath
AuUg. Bräaun; Göttingische (GGelehrte Anzeigen 1903, > 57 meınt,dafßs dıe hochdeutsche Ausgabe eiINe Überarbeitung der Eberlinschen

Schrift durch den Verfasser des Anhanvs G Pamphilus Gengen-Dach [oder Peter (Jünther - Oppenheim ?]) darstelle. Die Bezeıchnung
4{165 bzw Buches Moaoses miıt, „ Buch der Schöpfung “ DZW 79eviten ** komme beli Kberlin ur noch einmal und das Wort Unter-
cheıd für Kapitel HU1 1er VOT.
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de . bichte Oer JundEe nomet YWanner MMM alt ÖE un ın deme
ahbem  D  e erfennet DNOEC 188! deme herten bychtet DNOE erneft Oafhı
unfe ÖC un 1y DAarı ÖCr iranen woOorden
Darumme ÖOu undige myniche E  7 a bychte go0€ Yne un Bychte
DOT dent richter Oyne un Dn Y )e nicht mit 8 thunae
_0 doch opet weint mit Oer gedechtntpe utb echt he In

Jak ÖE ru] Sa junte DELERS Epiftolen fo ÖE Hebreern©
atıten EeYyNe befFene deme andern jıne un Dath wil junte

acCo Oar mede Wenner e1in myniche qode vorfhornet hefft |
huldıch yB ıE ulueit theaen öme vorclagen DNOC iyne un

Ps ö2, C5 befennen 8 TUOOeEN almı echt f wylI thege
Junde efenne gode DNOC he heift HLV DOTrgeuE

ÖC vpnNOSget VYNHET un SEn verwvelct choll 1 iheagen jfinem
negeiten ofhmödigen DNO {ho DOLN n l — 9 den he beledvaet hefft
ıne un efenne DNOEC 1E nıcht mit eue entichuldigen. VDor
GCUC einer d€ anderen IWDUeEe a{n er vnIe leret Horaili DNB

Matth Q, alpo o voraheuen ruius echt MNACHE $ yıl!ten SiE
Joh 2 22 f. tho erite mit Öeme negelten tho vorßönen U\ _Stem

latiten DOo rılius denn _Sungern in ee DNOEC pracf Ztemeth
henn den hylligen gevit, welcdern ÖC unde voraheuen / den
Ichulen vorahe 9| uen jın T  ‚er IpT  D  fe echt nıcht DANMTT
ÖCr heymlifen $a Sct nichtes Da Öer openbarn

O1g Oaruth.
ÜW DYath ÖE nıicht tho fordern DNOE vpahejette IV S eß

0ÖCS werdiagen hernn DYoctorıs ANiartint $uthers bockhlyn SO he DAatt
Öer Y hefft lathen Dth ahaen MWereltu wue O11 recht bychten

lernen 30 tweverleyaage wiße de un befanth tho
mafen f1ne Dorch thuge openbaer DOTLT Der jamelinahe OUerWLOE

Matth. 18,.15ff. De Oruius lereth MNMACHE 3 achtemoöen YB noeth
DNOEC noch gevitlife ahewolde. De ander LB wilialifenn IV DNDEe
vnbetwunahen DNOE yB ÖC e nDde heylamite DON mynichen
ahejetthen vnahefangen De aw heift aacXctı macht 10|
de heymlıfen Y tho jeffen DNOC ahbebeden @i Woe junte

2, Petr. 2, 4 ff. DECTER. eir öMmMe DNOC den )ynen gejecht heift U\ HZe:
lufynahe _0 Fan ÖC bychte nicht e1n gebo Oruft ıyn ÖC wvleDL E in Dder bychte Chrißtus Immacht DNOE egenthumb vorfkeret DNOEe
ver]melerf werot Dan Qrıius well Oath chriftlife erfe in ÖMeEe
ulneft befrven / DNOEC de gewethen rumwich mafenca e E

WE  P
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Au Luthers „Brıe an dıe Trıisten ZU
Straisburg‘“‘,

Von
Hermann arge ın Leıipzıg.

Über Luthers Sendbrief dıe Strafsburger VO  S Dezember
1524 hat TeC der miıt Se1INneTr Edition für dıe e]ımarer
Lutherausgabe betraut Wal, sorgfältige Untersuchungen angestellt,
qusführlich ın den Beiträgen ZUE Reformationsgeschichte, Köstlın
gew1dmet (Gotha, 1896, bıs 36), zusammenfassend ıIn der
Einleitung ZUFr Ausgabe Indessen VOer-

mochte nıchts über 2atum und nähere Umstän e des Eıntrefens
dieses Sendbriefes in Strafsburg anzugeben. HKr konstatierte NUT,
dafs 31 Dezember 1524 noch keine Kunde davon nach
Strafsburg gedrungen Se1 Capıto schrieb diesem Tage
Zwinglı brevı nuntium rec1ıplemus Zwing]l. ODD VIL, 376), während

WKFebruar 1525 (nicht 1526, w18 Zwing]l. Op. VIL, 469
angegeben ist) SCHNON e1n Nachdruck in Strafsburg vorhanden
WalL,.

EKs ist; Hun TOEC 81n Schreıiben enigangen, welches für
die Schicksale, dıe Luthers Sendhbrief gehabt hat, VON Wichtigkeit
1st, und ZWarLr e1n TYT16 des Straifsburger Humanisten 1K0O012US
Ger bel seinen Freund Johann cCchwebe in Zweibrücken,
gedruc In Centurıa pıstolarum Theologıcarum a d
Johannem chwebelıum etC. (Zweibrücken Seite
hıs

Im VOTITaUS 81 bemerkt, dafls das Chlufs angegebene Datum
Mercurıuui poSt Keaestum Margretae das are Tür das Jahr 152
der Juli, da in der Strafsburger Dıözese der Jul der
Margaretentag 1st) unrichtig 1St und autf eiınem Lesefehler eruhen
dürfte, W18 Ishald erweisen S81 wird.

Bekanntlıc fertigten dıe Strafsburger November 1524
den Dıakon 1K01laus Luther mıit einem langen Schreiben voller
niragen (die eben 1m Sendbrief ihre vorläulige Beantwortung
fanden) ab Auf diese endung nımmt Gerbel, nachdem 1m
Eingang des Briefes über Karlstadts Umtriebe geklagt hat, ezug
Kr SCHTE1 Nostrı Kvangelıstae super10r1bus diebus quendam C
Lutherum miserunt sciscltaturı, quıd Homo iste Dei sentiret. Is
praeterita dıe Lunae Wiıtteberga redut, adferens Epistolam
de a NOSTr0S, qQUam er1pul mıhr 1psı] ef ad te mitto KEx hac
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abunde disces institutum Hominiıs et reı totıus compendium.
Scripsıt Lutherus et m1hl, doctam Sanle et dıyıno Spirıtu plenam
EKpıstolam, Cu1uUSs tıbı cCopiam fecıssem, N] absens esIse amMaNueEeNSIS
MEeNXs ei Ciyvis tuus nımıum properaret. Summa fere est, Haereses
oportere ESSC, ut hl, quıbus perspecta ]Jam fides, firmı0res ıIn iide
Nant. SCY1PSITt d H€ de et Philippus, sed brevissıme, ut
solet, et docte Zwing!1ıus, Capıto, UCEerus Carolostadıum MONETE

yıdentur, aı „dhouc haerent.
Ks folgt dann noch eine kurze Auseinandersetzung über die

Deutung der Kınsetzungsworte. Sodann x1b% Gerbel Ratschläge
Dabe:tfür dıe Berufung eines Predigers, ohl nach Zweibrücken.

heifst C nachdem der Mangel gee]gneten Persönlichkeiyten
hervorgehoben worden ist 95) Nus est, profecto VITr bonus

Nicolaus, quı olim Sacellanus fuıt Franciscl, q ul Jegatıone
ın Saxon1ıam, de QUa SCr1ps81, aytıs trenue
functus est Endlich se]en noch dıe folgenden Orte AUS

dem Briıefe angeführt: Proxıma die Sabbathı Trıbuni plebis nostrae
convenerunt, Decretoque solenn]1, quod inviolabile esse solet, Sanl-

xerunt, ut intra Mensem sacrıficulı C1ves Hant, 4, urbe e9TE-
diantur. Zu diesem Schreiben 421 folgendes bemerkt:

afls TOtZ der überlieferten Datierung des Briıefes Merecuri:
post estum Margretae dıe INn ı1hm erwahntie Sendung e1nes 0TenN
ZU Luther ıdentisch mit derjenıgen ist, dıe Luthers Sendbrief VOeTr-

anlafste, ist offenkundıg. Ausdrücklich ırd on dem auch SONS als
Boten bezeugten Nıkolaus gesagt: er habe dıe (+esandtschaft nac.
Sachsen geschickt ausgeführt (s 0 Ferner deuten die Worte
Summa fere est, Haereses oportere 6SSEC, ut hl, Qquılbus perspecta
jam fides, firmlores ın nde HNant aunf das Pauluszitat 1m „Drıefe

dıe Chrıisten Stralsburg “ (1 Kor. 11 19 vgl Ä
DO2 21) hın ‚„ S mMussen ketzerey SCYyN, auft das dıe

lenigen bewerd sınd ofünbar werden *. Wir erfahren zugleıich,
dafs (Aerbel Luthers Sendbrief sıch aneignete_ und ıhn . Schwebel
schickte.

2 Gleichzeitig m1% dem gedruckten Sendbriefe d dıe Strals-
burger hat Luther eınen persönlichen Brief Gerbel abgeschickt.
Vgl dıe orie cr1psıt Lutherus et mıhl, doctam San e e divyıne
spirıtu plenam Epistolam. Dieser Brıef ist natürlıch die Ant-
ort anf das dem Nikolaus mıtgezebene Schreiben Gerbeis
ILuther <  om November 1524 (bei Enders V:; .}
Durch Gerbels Worte ırd für dessen Person dıe Vermutung be-
stätigt 9 dıe YTeC aussprach 382)
„Vielleicht gyab Pn Luther) daneben noch Priıvatbriefe &.
Gerbel und dıe Prediger mit *. Und nicht damıt ! Luthers
Antwortschreiben 1st Jängst bekannt, WalLr NUur, da OS
üuntfer dem falschen Datum 2 Oktober Zing, In sSe1ınem
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Brijefwechsel &. unrichtiger Stelle eingyereıht. Dafs der betreffende
Brief (bei de N: in 2NrDel sabbatho post Luclıae otatt
sabbatho post 1L,uca@e datieren sel, Dezember, otatt Ok-
tober 1524, ch schon ın meınem Karlstadt and BF 264 und
265, Anm 3001 ausgesprochen. Diese Annahme ırd ZUE Gewifsheit,
weNnnNn mMan berücksichtigt, dals VvOHl selben Dezember der Brief
Luthers Katharına Zell bel De W e tte H; 580) datiert ist und
dafs diesem JTage nach brechts Ansıcht (Beiträge,

18) der Bote Nikolaus wıeder nach Strailsburg abgefertigt
wurde. Und VOL allem erweist sıch auch inhaltlıch das Schreiben
Luthers beı Enders V: als dıe Antwort auf den r1e
Gerbels VO  z x November. Schritt für Schritt geht Luther auf

Im KEın-dıe ın diesem geäufserten Besorgnisse und Fragen e1N.
Fans schreibt Luther Enders V, S78 Sub princıpe, 1mM0 deo
hulus mundı Her © qU2aC talı deo dızna sunt e1 adversarıa
Deo VOeIO, mM1 Gerbellı, quıd est, quod miıremur NOS, Qqu1ı SCIMUS
quam NOn Irnstra NeC6 falso ılle, qul NOn mentıtur, antum Satanae
rıbuat, ut eUu appellet princıpem deum, NON un1ıus gentıs,
sed totius mundı, scilıcet quod NnOoSs velıt admonı1tos. Diese
0oTtie nehmen offenbar Bezug auf die Gerbels 1m Schreiben Vo  -

November (ebenda, 6 AlohountnG iılle atan, 98

apud NOs Ses5oe In 0OI €ES hactenus formas, ın 0mnı]ı1a portenta
transmutarverıt audı au  0, QUaNaIl arte, YyuU2 vafrıcıe d1ı-
vellere commolijatur cognotione veritatıs aNlımMOS ımbecıllıum. S0o-
dann antwortet Luther auf as, Was ıhm Gerbel über Karlstadts
Treıben ın Strafsburg mitgeteilt hat usf. Der T1e (+erbels
VO.  S März 1525 bel EKnders X 141) ist, wiederum dıe
Antwort anf Luthers Schreiben VO  5 Dezember

Die YeENAU® Datierung des Brıefes (+erbels chLwebe und
damıt auch die Bestimmung des Tages, welchem Luthers Send-
brıef In Strafsburg eintraf, 18  ar möglıch, obwohl das überlieferte Datum

(+erbel berichtetMercuril post Festum Margretae verderbt ist
der zuletzt VOn üuXns mitgeteilten Stelle verflossanen

Sonnabend hätten dıe Tribuni lebis, das sınd die Strafisburger
Schöffen, beschlossen, da[fs ınnerhalb eines onats alle Priester
Bürger werden oder dıe Stadt verjassen sollten. Nun Wissen
WIr, dafls in der bewuflsten Angelegenheit die Schöffen ZWEi Be-
schlüsse efafst en &. Jannar beschlossen s1e, dafls die
Priester Bürger werden ollten ; Januar gyaben S10 dıesem
Beschlusse dıe endgültiıge Fassung‘, indem S1@ die Einschränkung
hinzufügten, das Treuversprechen der Priester solle einem
e’leich gelten un Schwurtage brauchten 312 nıcht VoOr dem
Münster erscheıinen. Vgl Baum, Magıstrat und KRe-
formation In Straisburg bıs 1529 (Strafsburg Von
den beiden agen ist der Januyar e1nN Sonnabend, a1s0 der
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VON Gerbel bezeichnete. Gerbeis TIEe ıst 155W0C darauf
geschrıeben, a1s0O Janunar 1525 Am Montag vorher, 2180

Januar, kehrte Nıkolaus VOR Wittenberg nach Strafsburg
zurück. Vgl dıe oOTie Is praeterita dıe Lunae Wiıtteberga
redut. Zur Hinreise hatfte dıe Zeıt vom November bis

Dezember gyebraucht, 2180 D Tage; dıe Rückreise erforderte
somiıt 23 Tage (17 Dezember bis Januar)

Wiıe man sich miıt der verkehrten Datierung Merecurıun pOosSt
Feastum Margretag abfindet, ist 1im Grunde VOR geringem Belange
Ich vermute, dafs Margretae verlesen ist, für das vielleicht ah-
gyekürzte egum trıunm Januar). me 104 dies A

würde mıiıt der Datierung alles in bester OÖrdnung e1in.

Zwel BHugenhagilana.
Von

Privatdozent Liec Uckeley iın Greifswgld.
Im Königlichen Staatsarchıyr Stettin fand ıch unter der

jgnatur Stett. Arch Pars TI 118 Nr 1n Aktenstück,
das auf fol. 135d. un auf In einer, meliner Ansetzung
nach AUus dem Te 1590 stammenden Abschrift Wwel chrıft-
stücke enthält, dıe ihres Verfassers und ihres nnaltes
über dıe Grenzen Jokalgeschichtlichen Interesses NINAUS Beachtung
verdienen ämlich Wel Schriftstücke Q
AUS dem Jahre 1535 Das e1ne ist eın Brief, den er VoNn Wol-
yast AUS, a180 AUS der unmıttelbaren Nähe Herzog Philıpps,
BEürgermeister und Hnat der Stadt ‚O1p gyerichtet hat, das u
dere ist e1n das Verständnis des vorigen ermögliıchender „EX-
TaCc AUS der Kırchenvısıtation “ , dıe m1% ZWeI
herzoglıchen Räten ın O1D 1mM Anfang des Jahres 1535 VOÖI-

hatte Da über diese Visitation bısher Aur das dürf-
tıge UuC. ekannt WAar, welches Hakens TEL Beıiträge ZUr
reschichte Vn Stolp (herausgegeben vVonxn Feıige, O1D
auf e1te und S6 bieten und esS sıch gyerade bel OJ den-
jenigen pommerschen Ort handelt, dem die Visita.tionskommissiog
Schulwesens 1n OmMmmern.

Vgl Martın Wehrmann; Dıie Begründung des evangelischen
Berlin 1905
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ZUNEeTsSi mit ıhrer Arbeıt einsetzte, ist; das 1mM folgenden Mit-
zutejlende auch nach diıeser Seite hın eine nıicht unwesentliche
Bereicherung uUNnSerer Einsıicht In einı1ge , für OomMMmMmMerns Refor-
mationsgeschichte recht iınteressante orgänge.

Zu bedauern bleıbt NUur, dafs das Vorliegende einerseıits HUr
21in „Extract“ ıst, 2180 Vollständigkeit vermissen ST, andererseits
dafs es vermutlıch VoO  s Kopisten AauUus eginer niıederdeutschen Vor-
jage ins Hochdeutsche übersetzt ist; Wenn letzteres uc 1N-
1C nıchts ausmacht, S 4re dıe Kenntnis des Wortlautes
der Urschrift Bugenhagens doch erwünschter.

Leider fand sıch diese weder 1m Stettiner Staatsarchiv, noch
hatten dıe Bemühungen des Herrn Geheimen Justizrats Bartholdy
ın 01D, der auf meıne Bıtte hın den gesamten dortigen stadt-
archıyalıschen Vorrat freundlichst durchsuchte, Erfolg, dafls
Ialn vorderhand mı1t der alten Kopıe siıch begnügen mu{fs.

Zum Verständnis der 88 den ZzWei Schriftstücken berührten
Vorgänge S@e1 ın er Kürze folgendes emerkt ach dem and-
vage Voxh Areptow Vomnhl ezember 1534 begann Bugenhagen eıne
zıirka halbjährıge Tätigkeit als Leiter der kırchlichen Visitationen
Unverzüglich Wr begonnen worden, und der DIS 13 Januar
Deschäftigte dıe Kommissıion der aulser iıhm noch Jakob. Wo-
beser, der Hauptmann Von Lauenburg, und der Kanzler artholö-
MANUs uaVve, der später (1545 — 1548) Bischof Von Kammin
War, angehörte 1ın Stolp. Dıe besondere Schwierigkeit, dıe
dıe dortigen kırchlichen Verhältnisse boten, lag ın der notfwen-
digen KRegelung der über den Klosterbesitz zwıschen Raft und
Herzog und Propst entstandenen Dıfferenzen. In 01D hestand
seit a lters eın 0oOnnen- und e1n Mönchskloster, deren ersteres
SoOogcnh eine einstmals gyeschehene Landbeschenkung UÜLC die
dıe Verpilichtung übernommen @&  O, den dreı Priestern der
Pfarrkırche St Marıen , deren erster zugleıich Klosterpropst WAaLlL,{irele Wohnung, Kost und Feuerung gyewähren., Im Jahre 159292
ar V  S Bischof Tasmus VOnN Kammın ZU Klosterpropst der
Kammiıner Domherr Wılhelm VYon Natzmer ernannt, der selbst
nıcht In O1D wohnhaft, durch Vıkare die ıhm zustehenden Funk-
tlonen , VOr allem dıe Verwaltung der Klostereinkünfte , ausüben
hefs Als solcher „Verweser des Klosters““ ırd seın Bruder,

Niederdeutsch ist uch der Greifswalder Visitationsabschied 'oMmMJuni 1535, den ich ın meiner KReformationsgeschichte der Stadt Greifs-wald (Pomm Jahrb. 1903, 3—80) veröffentlicht habe, vYon Bugen-hagen abgefalst; ebenso der Visıtationsrezels VONLn Pasewalk vonmn Juni1535 abgedruckt bel Medem, Geschichte der Einführung der evan-gelischen Liehre ın Pommern, 269—92792 Greifswald 18
Wehrmann, Geschichte VON

Herin e Johannes Bugenhagen, . 3£. Halle 1888
OMLMEerN L1, Gotha .1906'.
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der Fürstliche Marschaill Anton VO  v Natzmer, von en ıe

10, Anm XENANNT.
Miıt der Durchführung der YTrepitower rdnung (vgl Wehr-

MAann, Balt Studıen, 43 ahrgang, 1893, 128—210) mu[fste
dıe rage, W6 der Klosterbesıtz zuzusprechen sel, ZULE Krörte-
rung gebracht werden. ıtten ın diese hineın führen die beıiden
vorliegenden Schriftstücke erzog Barnım X11 den unsch,
dessen Durchführung ılım auch nde geglüc ıst, dıe K löster
Samtlıc. herzoglichem Besıtz machen ınd iıhnen JO einen
ge1INer Beamten vorzustellen ; eines Sinnes War m1t ıh in diesem
Stück se1ın effe und Mıtregent Philıpp. Dıie "aktık, dıe S16 be-
folgten, War dıe, öffentlıch erklären 1° S0 viel dıe Jungfrauen:
Clöster berührt, e1l in denselben viel Jungfrauen VONn Adel
nochmals vorhanden, sınd WITr nıcht ungeneıjgt, ıhr esen e1ne’
Ze1t ang anzusehen und Z verfügen , dafs dıe Verwaltung der-
selben C(öster enen Jungfrauen ZUHL Besten gefürdert, der Nutz
und Kinkommen derseiben ihnen nıcht entzogen, und der Grund,

elRacht und Herrlichkeıt ihrer (4üter unverrücket bleibe
aber hlefsen S10, und 308 besonders Barnım, dıe definitive Kege-
ung der Angelegenheit siıch iImmer weıter hinauszıehen.

Dıe Berücksichtigung dieser achlage dürifte für das Verständnis
der beiden Schriftstücke uınerläfslıch SeIN. Aus iıhnen erg1bt sıch,.
WwW1e die Visitationskommission für rec ansah, dals dıe aqlt-
bestehende Verpflichtung des Klosters ZUr Erhaltung der Stadt-
farrer anerkannt bleibe und sinnentsprechend anf die
evangelischen Pfarrer (Hohensee und seınen Kaplan) bezogen
werde. och muUussSe dieser Artikel der persönlıchen Entscheidung
des Landesfürsten vorbehalten werden, und die Kommissiun konnte
NUur vertrösten, dals „Seine Kürstliıche Gnaden sıch hlerın der
Billigkeit (nach ver-) halten und, WaSs sıch ejgnet und gebürt,.
gnediglich verfügen und verschaffen wird.“ Des unangesehen
sollen alle Zainsen und Kenten, die für Messen, Stationen uSW.

fällıg 9 von DNDun dem rediger, Kaplan, Kirchendienern,.
Schulmeister, Schuldienern und yndikus zugekehrt werden und

iıhrer Besoldung beıtragen. Auch dıe Benefizien und Eleemo-
SYNCH, über dıe der Rat und die Geschlechter Patronatsrechte-
auszuüben aben, ollen, sobald 810 ın Zukuni{t freı werden, dem
Gehalt der genannten evangelıschen Gemeijndebeamten zugewandt.
werden und „IN den gemelinen Kasten“ fiiefsen

Entzieht mMan den Geistlıchen römischer Ordnung, entsprechend
ihrer aufgenötigten Untätigkei 1Im kırchlichen Dienst, somiıt ihre:
laufenden Einkünfte aus essen uınd gyottesdienstlıchen Handlungen,

Medem . k A T Schreiben der Herzöge die pom-„
mersche Ritterschaft.
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SO soll den fünf ansdrücklich benannten Priestern eine ihrem D1S=
herıgen Anteıl dem ehedem vereinnahmten Memoriıen- und
Stationengelde entsprechende Summe, solange S10 leben , AUSs den
Klostereinkünften durch den ‚ Propst ausgezahlt werden. Man
erkennt hler eine geiıssentliche , TEeNC auch wohl angebrach
Fürsorge der Vısıtatoren für den aufser Tätigkeit und Einnahme
gesetzten katholischen Klerus.

Anderseits ırd das Kırchensilber und die Wertgegenstände
dem asten zugesprochen und Vo  S Haft eine Rechenschafft GT
wartet bDer diıe, zugegebenermaisen In der bısherigen wırren ber-
gyangszeit „ IN der Stadt Notdurft verthanen“ Kıirchengeräte. egen
des vorhandenen Vermögens ırd die Herstellung einer atrıke.
anbefohlen, die dem erz0og einzureichen Sel, der 10 Uure sein
landesherrliches Sıegel rechtskräftig erklären würde; Zı diesem
Behufe ırd eıne Kommissıon 1n der Stadt eingesetzt.

Nach dıeser, W1e8 ersichtlich, In wichtigen tücken DUr PrOYVI-
qgorıschen Regelung der Stolper Kırchenverhältnisse dıe 181-
toren aD, un In der Mıtte des März In ollın und den
lıegenaen Orten (Schmolsin v]ısıtleren. Danach en S10
sıch vermutlich nach Kammin und nach Greifenberg gewandt »

Sodann trıfit, IHNAan q1e ın Stettin und n Maı in oster Neuen-
kamp

Hür den Maı ist Bugenhagens Anwesenheit in Wolgast Urc.
uUuNSeIrenNl T1e erwliesen. Aus ihm rfährt mMan (+gnaueres über dıe Kint-
wickelung der Dinge 1ın O1p und auch über dıe Taktık des
Herzogs. Der Stolper Kat sıch Bugenhagen ewandt
und qeEINeE angerufen se1nNe „aligünstigen und vigende “,
dıe der „dıe Begräbnisse“ nehmen wollen und das C
auf „dıe Pfarrhäuser“. Letztere siınd 1m sogenannten Propsthofe,
W18 AUSs dem obıgen ersichtlich, 1m Kigentumsbezirke des
Jungfrauenklosters gelegen 7ı denken. Was mıt „den Begräb-
nissen “ auf ıch hat, erg1ibt sıch den späteren, beı Aaken
ıs 76 abgedruckten „ Beschwerungen der 01D
eontra den erzog Barnım 1544° Man ersieht daraus, dafs

des Kechtes, dem dıe Bürger fes  1e1TeN OyN®
hefft a|le WESO de Begreifinisse in 1K012US Karken (der Kloster-
kırche) ock dem ar  ave fredesam geha und unvorhindert g_
bruket Z Streitigkeiten gekommen ist. Diese Trteten SOoweit AUS, dafls

Koch, KErinnerungen Joh Bugenhagen , 45 —50
Sstettin 1

M. Wehrmann 7 Die Begründung des evangel. Schulwesens 1U
Pommern,

Wie diese Visitation In einem der Klöster verlıef, habe ich
untersucht und dargestellt in meıner Abhandlung: Die etzten Jahre des
Klosters Eldena. Pommersche Jahrbücher 1906, 27— 88
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der amalıge Propst Jürgen Ramel, B1n VO.  s Herzog ZUC Var-
waitung des Klosters eingesetztier Beamter, „My% detiycker SO0-
walt den are gefallen hefit ynbrecken laten®‘.
VDie Tendenz olcher Öperatiıonen ırd klar, WONN eX ebendort
heilst: „ 95 werth dar dörch Van affgunstigen ‚und den
Jungfrauen! nıchts anders gesocht, sondern dat mYy% dem
SChyn®e de Karken gyudere, tho der OY6 karke cvelecht und
verordnet, wedder affwenden wolden“*‘.

Hieraus erg1ıbt sich, dafs ıunter den „wedder Parten“ des Rats
nıemand anders verstehen ist, An der Verwalter des Klosters,
nd da VORN dem damals noch ın der Propstwürde befindliıchen
ılheim voxh Natzmer iın Bugenhagens Brief ausgesagt WIrd, dafls
Von ım die Schwierigkeiten den Rat nicht erhoben würden,

hleibt der oben geNanNNteE Anton VoRn Natzmer 9 {S dıe Seele
des Widerstandes -  O dıe Stadtverwaltung und ihre Ansprüche
anzusehen.

Bugenhagen he!t für SO1INe Pflicht, den Herzog Barnım
den olpern gyegenüber in Schutz nehmen und iıhn a1s —ra

13 hıer wohl als einen, der Recht und Billigkeit 18 und
schafft und der der Kırche g1ibt und Jälst, Was ıhr zusteht, dar-
vzustellen. Wie e1% er damıt 1m vorliegenden recht a  @,
hleıbe dahingestellt. Der weıtere Verlauf der Verhandlungen
hat YezZE12%, dafls Barnım ruhig darauf ankommen heifs, VO

1543Kaiser Karl e1n Verwarnungsmandat (dat. Speler
WeDbr. 24 Un! 1n hartes Pönalmandat (dat. Uremona 1543

Kndliıch 1569 erreichte erJuniz 20) zugestellt erhalten.
doch se1n Ziel, dafls nämlich dıe Klosterzüter mıt en ebungen
und Einnahmen den landesherrlichen Domänen geschlagen
wurden und die Stadt jeglichen Rechts dem Kloster verlustig
INg (Haken o e 11)

Zur Zelt, als Bugenhagen den vorlıegenden r1e schrıieb,
Sschien esS noch, IS ob der Propstviıkar eigenmächtıg der Stadt
dıe Schwierigkeiten un perrungen bereitete , und Bugenhagen
konnte den Kat anf den, AUS der Herzoglichen Kanzleı EINZU-
fordernden Visitationsrezels vertrösten, in dem die Regelun  S  [9X der Ver-
hältnısse VOT;  S und 7, unmifsdeutigem Ausdruck gebrächt
werden würde. Leıder hat er sıch in seinem erzog getäuscht
und mıt ıh haft sıch die Stolp gyetäuscht, dıe (Haken

74) klagen muls: „Johann Bugenhagen, aco W o-
beser und Bartholomaeus Suaven hebben eyne(m) 4dt% fürstlıche
cnaden COMMISS10N , mit fürstlicher ynaden handt undeschreven,
getoget und hebben alle karken ıund yeistlicke guder yn Oyne
matricula gebracht, dem Rade vorspraken und thogesecht, dat,
de  atrıcull DYy fürstlıche gynaden vorsegelt und confirmirt VOT-

chaffen wolden. Item , a1S eim Radt de atrıcı. tho COXN-
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iirmeren anförderung gyedan, WO Oylı Radt de Matrıcul, fürst-
lıche Gnaden vorzegelen wolde, vorlesen, yYS der parhoff mıt
thobehörnıge nıcht darın eiunden So YS DYy eynem Kade VOT-

handen Doetor Bugenhagens Segel un Bryif darınne vor1y vet,
dat alle karken gyudere, uthgenamen der Nonnen Landtguder, DYy
dem karken ampte tho yvende, dorch diıe commissarlen TYO-
nömt, de voller Macht fürstliıcher gynaden dans der
Stadt Stolp geordnet undt geschaft. Ygen dıt hefft unse ynädıge
Landesfürste und herr hern Wılhelm Nasmer des parhaves ent-
<gettet uınd her Jochım Kuball densulvıgen parhoff ngedan und
bevalen. Jtem, oll CYyN Radt YEeEMENEN Landtdagen und
eaunst allewege hoch DYy fürstliıche gynaden des enttagenen parhayves
beclagt, ySt dennoch dare barven Jochim Kuball des parharves
entsettet undt yS wedderum ürge Ramel tho weytenhagen y'—
gyeantwordet und bevalen.“

Maı erkennt hlıeraus eutlic. das Vorgehen des Herzogs:
Als der zuständıge Propst Natzmer abgesetzt WarLr, hat nıcht,
wıe erwartet wurde, gecn des Klostergutes eine Auseinander-
seizung miıt der a reSPp. dem gemeinen asten, vor  ME  9
sondern 6I hat e1nen Se1INer Beamten Kubal, nachher Ramael
als Verwalter eingesetzt, die Sache hınzuzliehen , bis 156
durch jetztgenannten die restlose Umordnung AUS klösterlichem in
domanılalen Besitz erfolgen konnte.

11l mMan den vorlhegenden Bugenhagenbrief ın 1Le. Vogts
„JoNn Bugenhagens Briefwechsel“ (Stettin einordnen,
hätte seinen Platz inden anf Seıte 135 hınter Nr.

Kxtraect AUS der Visitation, S! Buggenhagen, 1200
Wobesar, Heubtman ZUT Lowenburg‘, Und Bartholomeus
Schwarve Cantzler vorrichfet ZUT 01p NDNO

Wır Johan Buggenhagen, Der heilıgen chrıfft Doetor, aco
Wobesar, heubtman ZULTC Lowenburgk, Uun! Bartholomeus Cchwarve
Cantzler, Kürstliche vorordente Befehlichhaber und Commissarıı,
Ihe Stadt und streich umb Stolp ZU visıtiren Nach laut und e1n123.
derhalben üuNs vorreicheter Commiss1on, Thuen kundt Vr mennigk-
lıch, das WIT mıt Vorwissen und willen der Ersahmen Burger-
meister, Radt und Vorstendern der Wercke un entschlossen, VOLr
s  ut angesehen und notturfüg geachtet, Nachdem VvoOn des
Raths Oln anzeigunge geschehen, das Pfarherr und Capellahn
vormals uf dem Jungkfrauen oder Probsthoff mıt behausunge,
feurunge und kostunge unterhalten, auch daentkegen das ungk-
fran Closter mit hufen und Andern legenden Eigenthumb VOTI -
SOrget, das solche alte gerechtigkeit und Pfülicht dem Pre-
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digyer und andern irchen dıenern, VOTIMUS® dieser KEvangelischen
reformatıon vorordent werden ollen, voreigent und der selben
Unterhaltunge yewandt und eleget werden ollen , vorgewandt
und nach der lenge antzeigung gethan, das djleser Artickeil QT1-

kundigung und ÜUDNSEerS gynedigen herrn und Landesiursten
stehen solte, haben aber Im Nahmen salner furstliıchen ynaden
vorgemelten und den andern V ortroestunge gethan, das Se1IN

sıch hierın der bıllıgkeit halten und Wa sich e1gyent und
gebuert, ynediglich vorfuegen und vorschaffen wırt. Und dieweill
nach gelegenheit dıeser Zeit YOD obberurter gerechtigkeit dıe
Prediger, apellan und ander kırchen dıener, Wan 1e8el1bh schon
stadft, hatt oder gewinnen solte, nıcht INU  © esolde oder UunNter-
halten werden, Und diesem Artickell dıe Vorsehunge und hestel-
Junge des Schulmeisters und chulen dıener, auch SINdiCc) etC
ZU negysten anheng1g2, Ist mıt gemeıner bewilligunge nachgegeben
und beschlossen, Das alle heubtsummen, Zunsen undg Kentten,
vormalss DE] den Collegiis memo0or1arum, Station, bruderschafften
auch DE] den wercken Zu Missen, Liechten Und dergleichen Ubunge
Zu vollenfuehrunge der alten Ceremonien gestellet CWES Und
sıendt, Z besoldunge ıund Unterhaltunge des Predigers, Capellan,
Kırchendiener, Schulmeister un Schuldienern und des SINdiC} sSo.
transferiret, gelegt und vorordnet werden, WI@e auch ı1em1t g'-
chehen; 39 haben auch un: andere vorwilligunge gyethan,
Das alle und Itzliche Benefcia simplicla, vicarıae perpetuae oder
Kliemosinae YENANT, Der Lehen arnı dem Rath oder entzlien QO0-
geschlechten oder Persohnen Zustendig , auch Zuunterhaltunge
obberurter Persohnen ıncorporjeret, Und in den gemeInen Casten
gethan, und be] demselben ewjg116 leiben sollen.

Idoch mıt dem bescheide und dermassen, das die Beneficia
oder geistliche Lehen, Izt VON Priestern, die sıch vormehlet
haben, oder vormenhlende wurden,;, Oder auch in coelıbatu leıben
wollen, dıe Zeıit Ihres ebenss MT TenNn Bentten besizen und
behalten ugenN. Im andern aber, Ma1l0Tes ordınes nicht g..
habt und ın den Ehestandt sıch begeben Oder kunfitiglıch sich
eyeben wurden, sollen Ihrer gerechtigkeit und besitze ahn oban-
gyeregten Vicarıen und Lehenen vorfallen sein, Und WeNn dieselben
Lehen ur absterben oder Weibnehmen, WI1e Vorstehet, erlediget,
so1] alssdan dıe Kınnahm der Renten und Zinsen obangezeıjgter
Lehen dem yemeiınen (Casten zuwachsen und ahn d1ie8 vorıge Not-
ur gewandt werden dieser translatıon ırt auch Unser ynediger

Maxg. Jakob Hohensee, der 1525 AUSs Danzıg vertriehben ach
Stolp ‚ gekommen WäÄL und dort Wiırksamkeit und Unterhalt gefunden
hatte, ist. bıs 1535 eLw2a a Is ‚„ Interimsprediger ** Z bezeichnen. SeINe
rechtmälfsige und rechtskräftige Amtseinweisung ist erst 1535 durch den
Visitationsrezefls erfolgt denken.
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nerr Nser Vortroestinge nach ynediglıch bestetigen und mıt
<eıner fürstlıchen (inaden Siegell und Krieft bekrefftigen.

Ferner soll ın dıiesen gemeInen A  asten auch der Vierzeit
Pfenning vorejigent werden, das ist von Itzlıchen heupt und Per-
sohnen , anr erreicht und ın das Caspell gehöerig', Zu
Jedern quater tember Zeit, das 1st des Jahres 4 mahll , 1er
Pfenninge, In SsSumm 2 alle Jahr Pfenninge dıeser untze g'..
nNOomMmeN und entfangen werden, Und sollen Itzlıcher Hausswirt
VOL die Persohnen, S ehr ın seinem O: oder ause hat, VOL

diesem ]Jer Ze1it Pfenning vorhafft se1n, eiIN Ratth qo1l den selben
YVYıer Zeit; Pfennig A l1e quatertember durch Ihre dıener forderen
und 1n den gemelinen Casten brengen und vorreichen lassen
Und diewaeıl! das Sılber und Kleinodt, vormalss ZzuU chmuck,
notturfit und dıienst der Kıiırchen gyegeben, und hıeher 1n diıesen
astien auch solte voreigent se1n, das mehren theill, Ww1e s VOH

dem ade angezeiget, in der Stadt Nottur(it vorthan, mıt EI-

bıetung davon Rechenschafit und bescheıdt zugeben, und das
Ubrige in den gemeinen usten bringen, haben Wır nach g‘ —-
Jlegenen Sachen ferneren bescheıidt und Ordenung dieses Artickels
Unserm ynedigen herrn Vorbehaltten.

Und das VO.  — e der eill dieser Zgnl dıese sachen nıcht
gndtlıch und eıgentlich, wie diese reformatıon erfördert, vorfassett
werdenn, Ist beschlossen, das ql1e Segell und Brieft er und
er gerechtigkeit YON wesen der Memorien, geistlıchen Lehenen,
sauch heubtsummen und Zinsen, be] den Wercken XeWESL, 11
ıne Matrıckell gebracht ınd registriret werden sollen , Ziu einer
Zurichtunge, damıt IHAD ZU forderlıgsten dieselbe Matrickell mıiıt
Unsers gnedigen herrn Insjegell bekre  1geN, Und damıt bestendiye
nachrichtunge und gyedechtnuss dieser reformatıon behalten Fa  e

Yerner 1S% beschlossen, e  x diss geschehen, das WIr UDNSs VOL -

roesten, wWenNn dıe Matrıckel, W16 vorstehet, gefertiget, das Nser
gnediger Kurst und herr . ferner Vollenfuehrunge dieser refor-
matıon abermahlss hleher sehicken und gnediglich gestaten und
nachgeben WIrt, das dem Itzıgen Prediger Ehr Jacob Hogensehe
das Predig und Pfarrambt vorlıehen, auch soll dıe sorgfeldıgkeit,
und Was dem Ambt eINes Superattendenten yehörıg, befohlen,
auch apellan und andere kiırchendienere Vorordent und Ihnen
und Ihren Näaclhkommen, auch dem Schulemeıster, Schulendiener,
Sindico bestendige und 4 11e7ze1 bleibende AUS dem yemeınen, nach
vVoTmMuUSgON und gelegenheıt desselben vorordent, vortheilet, VOI>-

Sprochen un vorejıgnei, uch oder Dıacon und andere
Notur£fitige Diener miıt entfangunge gebuerlicher Kyde, Zu VOLI-

1) ber den Vier - Zeiten - Pfennig V  S  - Otto, Die Pommersche
Kıirchenordnung und Agenda, '5S. 102, Anm. D Greifswald 18554
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waldunge und admınıstration desselben Casten, WI1e denn davornm
In der Landesordenunge ferner meldung gyeschic yEsEtiZE werden.

Und auf das en Unradt und Ortzug: ın dıesen notturf-
tıgen uıund geburlichen sachen vorgekamen, en WIr mıiıt VOT-
W1issen und willen des Badts ınd der e  3  Andern nachfolgende
Personen D vorfassunge der Matrıckell und Inventarı) vorordent,
denselben auch In krafft UNSeIrSs beiehliges ufgeleget, das Sı e VOLn
stundt ahn Von We  f3  © er biss anher nachstelliıgen und De-
tageten Zınsen und enthen, Ü ller heuptsummen , Sigel! und
Brief, vormalss DeYy den Memorien, Statıon, bruederschafften,
Wercken, Vıcarıen und dergleichen, W1e obsteit, gerechtigkeiıtt,
nach Inhalt dieser reformatıon dem gemeınen x asten zugewachsen,
mähnen, Innehmen und darumb geburliche forderunge thun MUZE
und sollen.

das auch Urc diese reformatıon dıe Jenigen, YVOILI=-

meıinen, das Sıe racht ahn den Memorıen und Station BiC. aben,
ınbeschweret bleiben, Ist vVvon Uuns Ur«c. Christlıch mıiıt leıden
nachgegeben, das dıe funf Priester , nemlıch Ehr JJohann Sten-
felt, Ehr Gregor1ius (umban, Kwaldus Wyldesteige, Kıhr Jürgen
Steinnort und Ehr an Beneke, die Zeit Ihres lebens solchen
antheıll oder Portion, a ISS S1e vormalss DE] VANr der an ere-
mMOoN1eEN und als die Kırche den follkommen anzahl der resıti-
renden Vicarıen gehabt, nochmalss VOT Ihre en und Persohn
die Z.e1t Tes lebens 100 Goldtgulden und a 411e
Jahr VvVOxn der Probstej so11] jezahlen der Probst, herr
Wiılhelm Natzmer.

11
Gnade al .de unNnsSehl Vader ınd van Ihesu chrısto un  em

heren alle t1dt thovoren.
W1S@e herren gunstige frunde , In dersulvigen stunde,

allso leck hebbe yelessen uwer Ersamheıiıtt rieff, Iss hır DY M Y
gygewest y gunstige her und frundt Bartholomeus SWaVve Cantzier,
de hefft MyA ragen erinnert, daft WY Visıtatores Im
Namen by Juw der Kasten thogeeijgnet hebben allent,
ath thon Kloster Karcken horet a sStructuram, a{ls e 1dt NÖ-
met, 1dt S ath 1dt will, ath irame ude ıth milder handt
dartho gehracht hebben, welcke nıicht sındt der Nonnen landt-
guder darvor scholde de Aaste wedder holden de Karcke In
bouwlicken wesende, datt Idt nıcht S: Jammerlhick vorhille ieve
here Godt, WOT will me doch anders miıth olcken Almussen henn,
worumb wıl! J UuW nehmen de begreffnisse , Kdder ock watt
hefft dat VOTI einen schin, dat InNe dess Parners uınd aplans huss
N1C folgen wıll lathen ? Er wılhelm Nassmer hefft tho
wollin sulvest gesecht , de schnladt S NIC by ehm, he brucke
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der wanınge nıcht , wıll ock nıcht brucken tho Nadele des
Predick Ampts, wedder godt und Recht herr Ist fram,
So zAverst. emandt, alse ehy schrıven , SyHo O”  nade miıt anderem
schine vorhindert , de werdt SYN gerichte Vanl ade V
amen und Iss YEeWISSE N1ıcC erne, wowoll f solcks nıcht. Jövet,
und M6 holdt 1dt darvor, dat fram und Sımpell sindt, dat
W1 uUNns nıcht verstan, WOTr 1dt henuth will ; dat eve gadeswordt,
dat u66 nicht, So sag%t Esal1as, VB quı praedarıs, et 1pSe
praedaberis SI lehret ock de kınder, und 188 sehr W1SS-
1ck uth erfharenheıt >  o  eredet, de male quaesıtıs NOn gaudet ter-
tlus haeres. Darumb hefft de herr antzler t$ho gesecht, dat
he wiıll Juwe Supplicatio, Än ehn gesandt, bringen h., und
SYNO gynade ]ıven, wat tho gyesecht ist. Ghy dohn averst
avell, dath gh1 SUuSS ange her unse Kecess, als@e Ick höre,
maeln Va  S herren Cantzler gefordert hebben; WEeN he HUn nıcht
hedde DY YeWEST, ere disse SACKE &antz endtfallen.
Ick ermane Juw averst, Krsame leve eren, daft xhl ummine
Juwer wedder Parte willen , 1C. sındt, nıcht gyade en:
werden und dat ghi nıcht gyade, dem framen Vader, wrecken
wiıllen , ath Juw de ude tho leide dhone; dat menNne Ick allso,
dat <hl ]09 by lıye ınd sehlen salıcheit nıcht SCHSON und VOI-
nehmen allso wılme nıcht ditt edder daft dhon, S wille daf;
eine mıth dem anderen hıggen laten Doch holdet DY M
Ra datt ohl einen guden affscheidt krigen, nıcht, eholde

doch mıt solcken anholdende de praeseriptio bett 1dt, G1n
ander wedder wer: 1th uwen wedder Parten, ettlicke anders
sınth, baven daft, Ju mıdier 'T1idt oldett stille und evele gyade
de sacke, es dinges eine ıle wharet. Averst ahne datt varett
vor mıth der ordenınge der Predicke, Scholen und rmen; o  hy
vormögendt woll ; staßdt uwWw qaulvest nıcht 1m ıchten; Godt werdt
Juw helpen; T1IStUS mıt Juw allen Schreven tho wollgast
Trinitatis MDXXXV 12 Mai.)

Johan Buggenhagen
Pomer

Den Ersamen weysen heren Borgermeisteren und Radtmannen

der @ 01P, gyunstigen leven heren und frunden.

Jesal1as 3  9 (Vulg.)
D wrecken chen Schiller-Lübben, Mittelniederdeutsches

Wörterbuch A 179
praescr1ipt1io0 bedeutet dıe rechtliche Kinwendung SCDEN eiwas
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Beiträge ZUD Briefwechsel Melanéhthons.
Von

Dr Grotefend

Die auf den folgenden Selıten wiedergegebenen eıträge
dem Briefwechsel Melanchthons sind ausgeNnOHIMEN das Schreiben
Melanchthons VvVo  S Aprıl 1545 meınes 1SSeNs bisher
noch nicht abgedruckt worden S1e siammen AUS dem Fürstlich
Waldeckischen Archive, das ın seinen reichen Aktenschätzen des

Jahrhunderts sicherlich noch viele Denkmale gyjeicher Art
1rg2%, dıe, Jange ‚Jahre hındurch versteckt, der Veröffentlichung
harren und hoffentlıch anch durch die fortschreitende OÖrdnung
der Archivalıen bald wieder . das Lacht gebrac werden. T'rotz
der guten Aussıichten auf Vervollständigung der Sammlung durch

yrölsere HFunde glaubte ıch doch, die vorlıegenden Briefe
schon jetzt bekannt machen ürfen, um dadurch eginen viel-
eicht nıcht unwıllkommenen kleinen Baustein A dem ZroiseN
Werke der Herausgabe von Melanchthonschriften lıefern.

Nnier den V1er Orıginalen un den vier aqanscheinend sehr g_
N, ıIn der Kanzleı Ta olrads IL VON Waldeck hergestellten
Abschrıiften efinden sich SOCHS Schreiben Melanchthons und 7wWe1
des genannten Grafen, über den nır einige wenige Worte g‘ -
tattet seın mögen. ira Wolrad PE von Waldeck reglerte Voxn

9—15 allerdings NUur den Eisenbergischen T e1l der Graf-
schaft aldeck, uls aber hinsichtliıch se]ner Bestrebungen für
Einführung und elebung der evangelischen Lehre a {S der ıttel-
punkt des yanzeh Landes gelten, WwW16 OI aUCch ScChon VOnNn se]inen
Zeıtgenossen a 1s Haupt des Haunses in Frazen der Reformatıion
angesehen und gygeachtet wurde. Aus seiner umfangreichen Korre-
spondenz mıiıt Reformatoren , dıe späteren Herausgebern und Be-
arbeiıtern lohnende Arbeıit bringen ürfte, selen im folgenden 7Wwe1
sainer Schreiben Melanchthon und dreı VOöxh dessen Briefen
ıhn wıiedergegeben. Zwar 1st, WI1@e schon bemerkt, das Schreiben
VYOM pL 1545 bereıts gedruckt *, aber abgesehen davon,
dafs iHenbar nach einer schlechten und, das beweilst das
Fahlen der Nachschrıift, un vollständıgen Vorlage wiedergegeben

A ar Curtze, Geschichte der evangeliıschen Kirchenverfassung
ıIn dem Hürstentum Waldeck (Arolsen 1850, Speyersche Buchhandlung),
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ist und eshalb schon einen eudtTuC lohnt, gyehört auch 0DS
In den Zusammenhang der übrıgen Schreiben dieser K orrespon-
denz hine1n, dıe ZzU yrölsten Te1l VOIl der beabsichtigten Tuck-
legun  5  o und Herausgabe eines Katechismus des ohannes Irygo-
phorus (Hefentreger) handeln.

Den Anfang der Reihe macht e1n Schreiben Melanchthons &.

Justns YTINZUS mM1 e1nem freundlichen Geleitwort ZU Antritt
selner Stellung u der Schule eilburg 1. vierter
Stelle steht e1n Brief Melanchthons He  mannn Nell, den Se-
kretär, späteren Kanzler Graf Wolrads IS den chlufs der rlıef-
sammlung bıldet e1n Schreiben Melanchthons &. dıe Gräfin Katha-
1N2 VOon Schwarzburg, geborene Gräfn YON Henneberg, die Schwieger-
mutter Graf Wolrads, eine eifrıge und tatkräftıge Beförderın der
evangelıschen Lehre und ıhrer Diener.

Endlıch se1 O5 mır gestattet, das nde dieser Mıtteilungen
zwölf Verszeijlen setizen, dıe iıch in Abschriuft mıt der NTter-
schrift Phıl Mel unter den übrıgen Schreiben Melanchthons und
ZUSamm mıit einem Sschon veröffentlıchten kurzen (Jedichte des
Reformators vorfand. Ich konnte diese Verse unter den bıs jetzt
ekannt yewordenen Gedichten Melanchthons nicht ermitteln und
habe S1e deshalb hlıer abdrucken lassen. ollten S10 indessen
schon bekannt SeE1IN, bıtte ıch als e1in in dieser Literatur nıcht
alizn Bewanderter Nachsicht und nehme einen gelegentlichen
Hınweils anf den Ort der Wiıedergabe schr JCcrxK entigegen.

Melanchthon D Justus Syrıngus. Or.)
. (vielleic. 1540 Febr 9 28)
Precor Deum patrem liberatoris nostrı Jesu Chrıistı,

ul adıuvet tuCGSs labores, ( UOS ın erudienda Juventute SUuSC1pIS.
psum quıidem yıfae yeNuUS , gtsl vulgus 1US dignitatem NOoN 1N-
telligıt, tamen velım LO ‚amare ei magnl facere. Profeecto [6-
erz Majus esf1 UELWLLO, ectie fungı mMuneTe®e paedagog]1 ( Uuam GsSse
purpuratum aut mıtratfum. Nostrae OPOeTr2O SeEmMINATIA ecelesi4e et
reipublıcae excolunt et provehunt. 1deo tuam Spartam et AI ES
et Volo autem et amıcıtıam te nostram tuerl, GCZO vieissım
Cconservabo noOstrae amıcıt]ae memorlam. ene vale. alendis
artn. Rescribe U Ua prıimum poter1s.

Philiıppus Melanthon.
Koregla doctrina e1 virtute praedıto magistro Justo S Y-

rIng0 docent1 bonas ıteras 1n eilburg 2M1C0 SsSu0.

Vgl über DYyNiNgus auch dıe Anmerkung ZUDH1 zweiten Brief.
Nach SC hultze, Waldeckische Reformationsgeschichte (Leip-

Z1g 118  3 Anm. siedelte SYTIDZUS 1im Jahre 1540 ach Wäeaıil-
burg ber.
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Gra{f W olrad 11 Melane  on (Abschrift
Corbach 1544 November

Perpetuum Chriısto foelıeıtatem
CCcEe mıhl, Philıppe OMDN1IUH HI6 OCILOTUM nostrı seculı Ccal-

eulıs doctissıme, ut olım (si 0do historıus habenda es Uyrı
ıllıus nl10 2.6C1d1T Qul aniea qQUuamı mıles patrı mortem intentaret
NUNQHAM vel farı vel eloqu] audıtus est fum PTIMUMmM CUH Datrı
MOTiISs periculum ecerneret iN1ısSer. flevi Nnef  essitate
pellente erupit @ exclamans reg]l Nam C

SCOPIUS 1DSE statuerım ad hec anubınde preceptore
Ner NODNMeV Kotgero Reinkirchio Lubor10 (Jrammateo

praeter hos aD UNO atque altero 1 1C6COTUM MON1TLUS SIM , n“ 11
quando epistolıs alıquo inepto salutarem , SCmMDOr Lamen
Manı cohibul, NOn 19Narus qUa«“ NnOStra o1t; balbuties et

erum CUMmMm me et. Christ:;eurta dom1 nostrae lıterarum supellex.
0NOr et patrıae AIMNOT dulcıssımorumque Joannıs Irygo-
phorı ecclesi1astae, Joannıs Hacı AC doectissım!ı Justı Syng1
mMeMOT12, QUuem sımılem Alcıbıjadıs, r proverblo uüutar, tu macte
VIEr VIrEUte VIT, quUo S15 prosecutus, multıs lıcet mıhlı Ar Üü-
mentiıs perspectum S1% AX1IMMe Vvero doectissıma (*U011=

gratulatoria epistola QuUanı de SUa PTOVINGCI@ a NOostrum
Justum Weilburgum dederas, VIE le MaxXıma CUu tu1
verent18a exhibuit COSNOVI Nunquam BN1im Safıs maznifce de tu1s

De hoc et etD collatıs benefeus eloquı potult
O0M1N8 Justo ut ceteras e1IUS laudes preteream hoc unum *O00-=-

stantıissıme affırmare audeo, eum 2deo gratum patronum
cComıtem Philıppum de aldecK cognatum eum eXi1L1SSE, u% NeC

1DSC COINES NeC6 lıber1ı 1DS1US mıh1 preter JUS Sangumn1s charıssımı
SedDar hune clientem 31 SUOS VIX unquam eferre nossınt

UQuUO rapı memor1a ? Brevıbus, H} Domine, quid e

Kötgel Reinekerken. Bakkalaureus 1 Landan dann Jange Jahre
hindurch Pfarrer Mengeringhausen

(irammateus (Scriba oder Schreiber) Liehreı der Philosophie
Köln, ann Kektor des Altars und deı Kapelle Frau der Alt-

etadt Z Con bach spätel Liehreı Wildungen, VYVon dort alg Rekto: der
Schule ach Corbach berufen , bald nach Se1Ner Krnemnung ZUID
Pfarrer 11 Sachsenberg A August 1556 etarh (Vgl Gurtze;
Geschichte des Gymnasıums ZU Corbach In Beitr  05 Geschichte
der Hürstentümer Waldeck un Pyrmont, Rand 1866 188

O: Irygophorus (Hefentreger), geb ZUu }ritzlar, 526 Pfarrer
ZU Waldeck, starbh 2A10 Jun1

Kanzler raf Philipps 1 VOL Waldeck-Wildungen, starb
nach em März

5) SyIINgUSs (Pfeifer ?), veb Un 15074 ZU Mengeringhausen
Prinzenerziehei und zugleich Verwaltungsbeamter raf Philıpps YVon
aldeck Wiıldungen 1540 Lieiter der schule 7U eilburg Starb
AAl Dezembeı (sıehe weıter unten diesem Schreiben)
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tam audaculum * vel potlus temerarıum ut te, virum doectissımum
et occupatissımum, mels ineptius interpellam reddat, acc1pe: uıt
quidam hıc apud NOS eCONCIONATtOT ‚JJoannes Trygophorus 91  ©  } Frides-
ları2 orjundus, quı Nnon tam aD ineunabulıs bonıs htterıs rıte
ınstitutus erat QUaIn ın provectiore gtfate improbo ef; indefesso
egendiı labore A postremum 'T ’heseo uUsStO Syringo erudıtionem
mediocrem adeptus 0S%. Is, C(CUMM scr1pta primanrnı nostrae otatıs
theolog1 Martiın!ı Luther1 prımum In Iucem prodirent, HOD fam
hulus 1rı Sscriptis INNIXUS (ut confessione eE1USs iideı quU®
tıbı transmittitur cOgN0SCAT) quamı divı aul regulam SpaeCutus

Tobans spirıtu Deo essent AC Thessalonicensium instar
SCT1PtUraSs sScerutans 3de0 Ia.CTOSaNCLUM verıtatis verbum amplexus
est, u% ıllum Martinum permagnı ecerıt (id quod in theolo-
102 profec1sse a1t te serıptum memin1), A peI ANDNOS al
plures hule reg]ıunculae iın Waldeel  . et Wıldungen iidelem verbi
dıyını dıspensatorem prestiterı%. Ob quUam provinclam quUa0 mala
Trygophorus noster perpessus ıf (cum satıus S1% taculsse quam
frigıde laudasse) nonNn MEearuiu viriıum erıt serıbere, nı addu-
bıtans, dıem ıllum Mag nuhm liberatorıs nostrı dominı Jesu Chrıisti

Krat Kı1ımhuius virı Sanciam 0Peram in lucem producturum.
(ut trıbus dieam verbis) ucerna lucens quası sub mod10 posıta.
Hıc 1g1tur Trygophorus christianae libertatı studult, ita am ut
0mn12 ordıne ef decenter Jux Panlı presecrı1ptum ın ececlesi2
fierent, et. lıcet adversae complures POT esset valetudıinıs
parcıssımıque vicetus 1de0 etiam ut interdum DEr integTr0s alıquot
dıes UuVIS passıs vel lactıcınıo yvıtam traduxerıt, inexhaustı tamen
meditando, egendo econserıbendo laboris erat. T’anta ıg1ıtur
Su2 sedulı:tate inter cetera catechesın elassıcıs alıquot aut0-
rıbus, interdum quaedam SUO marte 2A1161eNS iın usSsunm fide1
cCommiss81 greg1s colleg1 Priıusquam autem operı postremam
adhıberet, invıdere nobıs hunce virum fata, Nanl christiano homine
digna morte excessit, ratrem 26 al1quot 1beros CX castıssımo

Hec ıgitur defens10, Ineubratio heec GU  Smatrımon10 relinquens.
ceteris SU1S opusculis consilıo Hacı transmissa, quon1am aM161S
fortuna LENU10T , ut me1s impensıs In publicum prodiret, nOostea-
4uam 3 1n nonnullis parrecıs POL 1psum Trygophorum alıquot
SUIlSs synerg1s cCOopla (ne dieam surreptiva) facta sıt. Ne jgıtur ın
anta mihr econsultor ©SSCoN , Justo Syringo ıd tempOrIS
Weilburei bonas lıtteras profitenti 1ıbellum hune mitto consilium

Die Vorlage hat auduculum.
ber diesen Katechiısmus vergleiche chultze, Waldeckische

Keformationsgeschichte, 196 un 280, SOW1e Curtze, Der älteste
waldeckische Katechismus von Johannes Trygophorus (Beiträge ZUTF Ge
schichte der Fürstentümer:- aldeck nnd Pyrmont 186 Bd., z  Ar {£.)

3) Die Vorlage hat posteaque.
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eEIUSs eXpetens, Üa  S hulus VIrl consılio NUNQUaM fere male SUus
SUum. Quae autem fuerıt Justi plae memor1aAe In hoec sententia
malım, m1 1lippe, propri1s -1P81US schedis, QUasS m1tto, leg’as.
At, proh eum atque homınum em! VIX lumina operı 1Dere
tentavıt, Carceno0om2 uoddam Weilburg1 mMeum Justum 1DS1IS
11 T’homae apostolı fer11s ADDO salutıs 4.2 absumpsit,
totiıus lıterarı! sodalıtıı tum Inetu Lum ole Quare UTSU:! A&
Reinhardo Trygophoro Joannıs fratre A0 Jona Y nilı0 A0 11qu0%
econcJ]lonatorıbus precibus, ut catechesin In Iucem venire9
sollicıtor. Interea a1 Joannes Hacus fidelissimus comıtum Wal-
deccla@ consillarıus, Irygophororum et Syrngorum M6CEONAaS, morıtur.
olus jgıtur, eul hoe ODETIS manebat, eZ0 reliectus. Quare CO9S-
sıtas publica, doctissime Philippe, quO Luam ODeram lıcet te
Ver1m oscupatıssımum inplorem cOog1T, Tune trıum aM1ICOTUIN
scilıcet Irygophorı, Syring] mel et, Hacı 1dem exıg1t; adque precipuse
hiıs de C2USSIS, prımum quod Verear, Melanthon totıus Germaniae
nostrae eCcUS, >  > Z7o1lıs et 0mnı2 1n diversum rapıentibus me
stud10 hulus V1rı aborem supprımere nobıs ıimpıingatur, deinde
quod vıdeam, In irequentior1bus oppldıs utpote Corbachn at Wiıl-
dung!] catechesim palam f}  6 suggestu populo proponı, subveritus

gylor108u10 quoplam (hec enNnım ef 4ut0or metuebat) pıe doctorum
lumına nondum furtıve protruderetur, quod SAaNne haud
minımum conscientjae SCTUDUM m:;h1 inlıeceret. 'Tercıo quod te
etiam este cognıtum habeam et 1n um quıbus
edendorum lıbrorum isthıc OUra2 demandata sıt, HON falso ]Judie10

NUunNquUamM DTO SUuU2a doetrina et celementia preter eteras virtutes
heroicas satıs laudando loanne Friderico principe Electore
duce Saxonlae etfc asser1ptum eS556. Confisus CrSO de tua huma-
nıtate, mı Melanthon, quam Spirae apud Doectorem ıllum Justum
Frisonem et al1as ın comitus ımperjalibus eXpertus SUum , DNEeC
interım te (quod solum prestare potul) ut 6S omnıum bonorum

dignus, des]l, PEr Christi gloriam Pro tu2 humanitate
te 1050 , ut S1 uUuNquam tantıllum 611 tuıs xraVloribus sufuratus
hune 1Dellum legere N0 dedignerIs. Nam tuo ]Judic10 aut 1n
yulgus prodibi anl delıtesecet. S] Ve6TO Pro tua prudentia ut 1n
ucem miıttatur Judicaveris , ıd velım Oneris mel Orgza SUSC1PIAS,
ut e1l1 SE  alıcul LyPographo imprimenda tradatur. Quicquid ıd

1544 Dıakon ın Wildungen, 1546 Pfarrer ın Naumburg (Hessen),
später Superintendent VONn Waldeck-Wildungen. 1571 dieses Amtes ent-
S!  Z  9 nahm 1573 den Ruf als Pfarrer die Neustädter Kirche
Kassel a uch STar

(+eboren unı 1525 Frıtzlar , Lehrer ın Wildungen,
später Leiter der Stadtschule Wildungen. 1547 Pfarrer 1n
Nieder- und Ober-Ense und Nordenbeck, zugleich Hofprediger und Ver-
Trauter Yaf olrads IT 1563 Superintendent von Waldeck-Eisenberg..Er starb Oktober 1580.
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constiterit, bona iide mels eXxpensI1Ss mM18S0 NUuNC1LO rependetur. Cur
autem apud nostrates docetis hanc catechesın NOn exhibuerım,
prO u sagacıtate malım divines, quUuam ut hi1is me1s nug1s tua
ser1a diutius intertarbem. Nam 81 quıd est, mı colendissime
Philıppe, in qu0 6O r 0OPeram prestare possIm, imperato hu1e
Wolrad %G fil10 O1 tantum 2M1C0. ospite te interım TISTU!
totı Germanıae ei mente et. COTDOTE , temeritatiı nostrae 1ZN0SCO

Vvacaverıs reserıbe. Vale edıbus nostris Corbacchiuet ubı
1pSIS Catherinae fer1s ANDO i

amantıssımus
Wolradt aldeca:

Sed hiıs doctissime VIr te celare nolul, M6 hanc 2uda-
cl1am , quod anta un1cC0 MO marte et mManNlu TOPT12 Scr1pserım,

magnı illıus pıe memorT1a@ Krasmı prescripto sumps1sse, quo
alt, epıstolam NOn judicarı aM1C0 dıgnam, qUa0l roprla NON C

ararvıt NUuS,. I1terum vale
Clarissımo et optımo 111pp0 Melanchthonı e0ologo
mnm bonorum omnıum 2M1C0 mihı ecolendissimo

Wittenbergk.

Melanchthon Graf Wolrad IL Or.)
1544 Dezember

K'ts1 In hac vıtae confusione et 1nInclyte prInceps.
tam multıs tristiıbus spectaculıs bonı efi confirmatı SDO CcoNsSuetu-
dinis 2etiern.  16 COu 110 Del et agmıne prophetarum et an0oStO-
lorum NOn gTravatım hac vıta discedunt, amen eccles1a@e refert
V1vere 1done0os gubernatores ut psalmus inquıit: Non moOT1ar, sed
vıyam et. narrabo Jomin]. Itaque CUum 1terıs tuıs intel-
lexissem Trygophorum et. Syringum decess1sse, dolore Q{
fectus Suüunl. Magnıs enım ornamentis orbatas BSsSEC eccles1as VOeS-

tras judico, mag1s 01e0, quod ets1ı multi sunt In eccles118
e cholıs l1ON rudes lıterarum, amen paucı sunt SR ingen]lis

etet rectia voluntate praedit1. Erant 2uLemM ın Trygophoro
Syringo CU  3 prudentıa et judicl dexteritas exim12 tum VerQÖ

luntas juvandae relı publıcae optıma et moderatlıo omnıum actiıonum
salutarıs 1n gubernatione. Optarım ig1cur prıimum eccles1ae Causa

longı1orem hulus vıtae uSuram 818 CONCESSaM CSSC, deinde et

propter 1psorum domesticas eccles1as, cCONJugeSs et 1beros. Dicerem
et de mMe0 pr1ıvato olore, OTum me amMıcorum desiderio: Crucları,
N1ıs1ı SCITeEmM brevı ad e0S commıgraturum eIseEe. Sed quod
a ecclesiam et lorum amilıas attınet, hac consolatıone
sustento quod v1deo LE, ut maxXıme decet yırum princıpem, intel-
lıgere et. doctrinam de Deo et de filio e1us, domino
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nostro esu Chrısto Curabıis 19100F ut P et salutares doctores
TUrSus tu0 populo et. Juventutl praeficlantur Hanc CUu  S

Deo mandatam esSse princıpıbus, te dılıgenter
eccles1as et; scholas ornaturum OSNSe Nec Ver0O quidquıd melıus
facere ynbernatores DOossunt Uuaecungue e1N1MmM publıcarum
mutatıones incıdent utile BTr recte GCONSTITUTAS KNIS —
elesias e scholas deinde ei ıllud v1idnas al orphanos AX1i1e
commendatos eESSe debere 15 qul C gubernacula sedent Haec
ut MEeINOTAareHN prolixıus Iuetu e recordatıone optımorum Yl
Tü MOtLUS SUM ; eque rozO n% vVveLanmn des prolixıtatı Seriptum
TIrygophorı obıter 1DSDeX1 ei ]Jud1c0 s et, utıle 0
6SSC, de edıtione G Lypographıs A A sed INSPICIAID
dılıgentus Munus eun AGCGEDI, ut AaYO Yratlas GCUuUMm DTO bene-
volentia tum DrO MUunere, quod e Tu1t Jucundl1us, QuU12 ut AUTIUÜ
est natırum quod m1is1ıst. Q iNncorruptium 152 ]Jud160 MM tuum
S1N6cEeTr2 fide Deanum colere Mag um deecus ecclesi2e , a  eDS
erudıtus, et bonıs TeDus CONSLANS Sepe mıhı ven!
mentem verborum Dionıs quıbus audat, Marcum Antoninum
imperatorem yuehl phılosophum vocarımnt IM .11 {u1SS8 Suüul

sımılem, constantem, Onum, S1iNe fuco et; erudıtum Hae SUNLT.
Magnı laudes et IS expetendae, QUam ullı triumphı
UT 0ODEeS Verba a4eC sunt Diıonıs E OMOLOGS dı  X AUVTLeWr EYEVETO
KK NUdery) 1??»Äo:u')3_1; e 4y OC Ö« 1]V X 0u8.  El NOOGNOLNTOV
ELYEV , 0L YO.O ( U7T| TMOLÖ ELUC (WODEINHTN. 'Tales uüutınam
UÜUuNG essent plures. Sed te a hanc DNOrmMam dirıgere et.
yıtam gaudeo, et eum aeternum patrem dominı nostrı Jesn
Chrıstı, Qquı1 polıitıcl Ordınıs eustos est et vult politias 0SSe hO0s-

OTrü, ut te servet incolumempıtıa eccles1arum
fHorentem ut tua econsılıa rega et ad salutem publıcae et, fuam
Hectat ene vale. Noniıs decemb 1544

Philippus Melanthon.
Inclyto C domıno domiıino olrad Oomiıtı aldek

patrono SUO SUmMmMmMa üide colendo

Melancec  on Hermann ell (Abschrift
1544 Dezember

Postquam respondI inclyto 0, rediu a
iectionem Trygophorı et; UuUO plura leg0, 80 delector.
Vıdeo res collectas esSe eccles1a2e utiles ei distributas
et dilucıdo SCHNEIE MINIUMEQUE confragoso eXpOosS1taS

In der Ausgabe von Sturz (Leipzig 1824), 4, 446
(Buch A Kapıtel 34—935).
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Quare INOX edendum eESSe lıbrum CONSeO de edıtione CUn

typographıs A9anl, quıbus heredibus alıquod 1mpe-
trare ametsı propter emporum dıfäcultates multorum
lıberalitas s1t restrietior. Sed er editıone e lectione dignus est,
CumMqu® princıpem ei te yıdeam talıbus lıbrıs delectarı, singulare
studıum ın voblıs ornandae egeclesiae ]Judico, quod et vobls
honestissımum est et, populo salutare. Atque utinam plures aulae
fovere eccles1as et tuerı cıvılıa ornamenta, ef;
doecetrinam vıtae necessarlam, studerent. Haec UIa bonorum geter-

pot1or 6SSe debebat, yUuam augendI imperla, QuUae 1UN-

QJUaMM diuturna uerunt. Kt Sservat eus 4A5 polıtias dıiutius qQUuU2e
benıgnl1ora hospitia ecclesiis et pıae doctrinae praebent.. 15
igıtur gratulor domnum Justitia et erudıtione praestantem et vere
colentem eum et 2N1MO 0PtO u% eus VOS Servet Horentes eT
regat Quod VeTO aqamanter fua mıhı offcıa defers, gyratiam tıbi e0
Omnıino inter NO0S, quı reipublicae SerVimMus, oportebat OMMUuNe®e
et iirmum foedus esSse. Sepe enım prıyatae amıc1ltlae bonorum
prosunt negot1ls publicıs et d hune finem reiferendae sunt aml1-
cıitiae phiılosophicae , hoc est virtutis contrahuntur.
Viıcissım 1g1tur statues te vere dilig1, d de nostra amiceitia
al de cCommunıbus negotl1s frequenter DEr lteras Colloquı pote-
rımus, Cu. alıter NOn lıceat, Leque ut interdum ad scer1bas
UTü, presertim um tıbı respublıca mag1s nota s1%, quam mı1hl, et
interdum sign]ificare alıquid POosSIS, quod SCIre NOS, qul studıa
doctrinae gyubernamus, 1080381 S1t inutile. ene vale. Nonis De-
cembribus 1544

Philıppus Melanchton.
Koreg1a prudentıa eT virtute redito Hermanno Nellen SO=-

cretarıo pPrinc1pis olradı comıtis ın W aldeck, amM1Cc0 Suo.

Graf Wolrad I} Melance  hon. (Abschrift.)
Corbach 1545 prı

Kn, doetissıme domine, TuUursum MmMeIis Nug18
tu2 ser12 interrumpere. Quanquam Nıım infantıam IiNec2aHl in
lıterarıa Superlor1bus mels ad ıteris ro prodıderım, ıta
etjam, ut CuUumM doefissimo SyHCcere fıde1 chrıstlanae H001020 d1gno
r6S tu0 2deo S1M affectus, ut haud facıle m1ıhı qulpplam mMagıs
cordı fuerıit. Quis enım de charissimis miıhr aM1C18, Joanne
Irygophoro magıstroque usto, Juditium vel absque mnı adulatıonıs
quae nNnon uNnah ob Causam Sanıs Ingen1is potentiorum deterrıima
pestis vocıtata est) suspitione prolatum vel tuam de republica nostira

vobıs tam dissıta paternam CUTaM Satıs admıretur, ut ınterım de
reticentia tua minıme muta, de dolore quem, optıme ılıppe,

Zeitschr. K.-
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bonorum storum Virorum morte ascePers, theologum decente anımı
moderatıione taceam , parenes1s qUOQU® de eccles1is nostris e

scholıs, quoad condıtor A0 cCONServator 1le omnıum hu1le
dinostiae ProoSSC voluerıit, opıtulatore Christo oblivıonı
nNnUunN tradetur. Attamen statul ultra oner1ı NOn CSSC,
existimans praestare optatıs tacıte frul, Q uUam 1l1ppo multorum
calculıs prec1puo0 e0lag0 me1s ineDtls negotium facessere@, mMaxıme
quod nundinıs hisce Francofordianıis de nonnullıs
certior Her erum CM ı1psemet interdum negotls oObruar, facıle
de SET11S ocecupationıbus tum aM1CO tum commode judicare
pOSSUM, m1nus men ita natura comparatum vıdetur, quam
qU0 ramıte Q UÖ nostra2e mentes statuerınt agendae res sint.
Nam inexopinato adolescens quidam, 02Dannes Milchling CNON-
stad magıstrı Ju  £1 foelıcıs memoOr12e nOonNn solum domesticus
discıpulus sed et. un1ce Charus, obnixe rogat, ut vel un uh}

a alterum verbum pro ecommendatıone 1PS1US a.d serıberem.
Quanquam autem VIX alınd macis OBIC extorqueatur quamı CONHN-

mendatitiae ad Ge tu1que Sim1ıles 1terae@e (instar enım alee ]actate
has uG0), amen GOU.:  S pater hu1lus mıhlı (ut ıta 0QUar) aAb 12 -
eunabulıs hominem irugl üdumque praestiterit, NeC NORN

comıitı 111pp0 gyen1torı MEeÖO trıg1nta ANNOS d  6  ın plures INnsSer-
vierı1t, ut et NUNC temporIis idem ıhl eft, ah {üe1s e1, CONsSiLS
sıt, pretierea posteaquam ]Juvenis N1C Justo nosStro u“ dix1 amMäatus

boneque indolis predicatus sıt, a.d haec Marpurg1icae Academı2ae
professor1bus DON ingTratus, ut Ssperem, hunc olım patrıae nostrae
NOn omnıno malum virum fore, NOn potur NOn Pro tu2
est humanitas quamı amı1ıcissıme YTOSare, ut hule presertim 1
celeberrıme famae Wittenbergam proficiscent], ubi 108sSs pOoStU-
larıt, praesidio SSe vellıs; 1d M6A, colendissıme magıster, interer1t.
qUaCUNQUC vel possım vel debeam de sedulo M6-
rerl. Kt 1psum qU0qUO Milchlingum talem erga colen-
dissımum SU Un Melanchthonem praestaturum, ut gratitudinem alı-
quando eXper1arıs optimı adolescentis. Hıs Paucıs vale. T1IStUm
optımum maxımum PTreCOor, ut hıs turbulentissımıs temporıbus
rel christianae nobısque omnibus incolumem servet. Ilterum vale..
Ex qedibus nostris Corbachi aprılıs AND: 45

Wolradt etc

AÄAt doctissime VIr, quıd de Trygophorı cateches] uturum OX -

pertem, pro tua 1pS1US prudentia, ıd enım pıe docetorum votıs
atur, et S] quıd In B3  S Tem expendendum fuerit, per presentem
tabellione ut sign]icarı ]ubeas, quam SyNcerissıme rogO., Vale

Sohn des waldeckıschen Amtmannes Eılhausen Johann Milch-
lın on un! Schönstadt, War 1568 hessischer be  amtmann der
Grafschaft Katzenelnbogen, s1tarb 57
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Melanchthon Graf Wolrad 1L (  schrift.
1545 Drı

Ulustrıs et, nelyte domine mes. Nısı bon1ı at sapıentes
X/ubernatores accendent e1 ]Juvabun studıa CLYLUM
colendis lıtterıs, MAaSNaıo tenebrae et relig10n1s et alarıum artıum
gqecutur2ze sunt. 1deo preclare facıs, quod reı publice et pPOosSte-
ritatis Caussa honesta ingenl1a nata In dıtıone tua 3C virtutem eT
hıtteras eXuscItas e1 invitas. Promuisı 18411 UPCTAaHM adolescenti
Milchling10 huc mM18S80., Jussı ut 2 exercıtia Stylı adjungat ST =
dıum Jurı1s C1LYV1L1S. ÄC de stylo, 31 a Ne interdum venerıit, ut
Jussı eun facere, mMeum 1ps1 jJudieium ostendam , e1 81 quıd
potero rectius scrıbere, emendationem IHNe21M e1 profuturam
8SS6.

LaDbros Trygophorı nondum totos erleg1 Hyemem enım va
0occupatam abul, de editione delıberandum CENSECO presertim
GCU: jam contentio tristissıma de o0enN2 Domini TUursSus exarserit,
QU2AMM OU.  S et Trygophorus attıgerit, alıquı fortassıs et ın 1pSsum
mortuum et ın autores edıtıonıs Süua ulmina missurı essent. Sead
eXDEeCcLO TUurSus Cels lteras et. He officı12 reverenter Cel
defero. ene et foehieıter valeat Cel Tua.

Datae dıe aprılıs Qqulı est dies natalıs urbis Romae
etc 45

Celsitudini ua2e
Addıctissimus

Philıppus Melanc  ON.
Alıquandıu ın Academıa nostra CUu  S laude dılıgenter

in ıteris ef; ın regendiıs mor1ıbus versatus est Justus Claudius
WarburgensI1s gyradu magıster1i ornatus est. Huic DIO=-
desse Cels. Tua apud reverendissımum principem ep1scopum Mo0-
nasteriensem posset, aut a110 10C0. Oro jgltur ut hunc Justum
audıum respiclat ]Juvet.

ustrı et nelyto comıti Wolrado comitiı In Waldeck dO0=-
mMıno SUO In observantıa olendo

Melanc Graf olrad IL Or.)
1547 Dezember o

Inclyte et INeS, Ktsı 8C10 pOoliticos VIro8s multa et
varıa de Causıs nostrarum calamitatum disserere , ;amen NeC est
a 112 ver2 6C alıam dicere quı1squam audıt, quam DOC-
cata nostra veter2 et; recentia nNe2 et alıorum precıpue
inter NOos qul, Cum impedierint inquisitionem veritatis, pertinaclam
et potentiam adversariıorum confirmarunt. Qu1d diıeam OX-
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PONETO mallem Principes Captos VeneEeTOTrT verz2 jetate et venerabor
ubıcumgue OrO A PTO 81S vota2 s OMONS faec10 a eum quot1idie.
Morte ec1am MmMe2Q redimere 1psSorum lıberatiıonem optarım 81 Dro-
desse g1s POSSCHL. Nec de e1s male 10quor 1pse NEeCc eleCti0r
sermon1ıbus alıorum , Qquı de e18 econtumeliose Joquuntur, etsı ublı-
QuEgE de duce Saxon12@ Captıvo honor1n1cos etLiam 11M1-

2ud10. uanquam autem calamıtas est multarum
reg10Num, quibus hoc proximo Al DO vagatı sunt EXerCIiuS, tamen
nondum Nıs horum motuum GSSe videtur. Restare malus bellum

multis con]jecturıs ratlocınor, quod ut eus mitıget ardentibus
CUH votis OTEINUS. Cum 1g1ıtur impendens ONg1US bellum arbıtrarer,
decrereram velu‘ ın CCcEeSSü tantısper vıvere, donec eus yıtam
mıhl concederet, ducebamque famiılıam Brunswiga VEeEISUS KO-
stochıum, sed 6 1n ducatu Luneburgensı transıtus mMl NOn

concederetur, aCCOSS1 ad juga Harcınıla. Inde collegis mels hue
accersitus rediu ad 0OS, Qqula in ANTO ommunı Juctu, ın CONSUüUG-

tudıne veterum aMICOTUM ef, ın quadam umbra prıorum studıorum
facılıus aCcquULleSCETE videbar, QUam All Vox ecclesiae e
cholae hıe eadem est, QUAC fult ante ellum, Nec doetrına
tata est 106 reverentla CISa prıores domıinos. Quod VOTO In aula
Thuringica HNOn mansı, ven1a ıh1 danda. est multıs de Causıs.
Non potul 0C10SUS aqulae conrtICtOr CSSC, ut Vy1ıdı multos CODN-

fugere , Ne6C ubı U quomodo HNOVAa schola talı tempore nondum
restincto incend10 conderetur 1debam. Hıc ig1ltur ut hos-
pıtes quidem In hıbernis IMuUus. | Fortassıis aestus coget HOS
NnNOVA exilıa susc1ıpere. | Nec dubito quın uturum q1t ut proximo
VeTr®e distrahamur 1n NOVa exılıa. nterea qul male de nobis 10-
Qquuntur 1ps1 has ex1iliorum HON sentiunt, Q UaS HNOS

perımur 38  s aegrotis famılıs passım erranies. Georgi1um Majorem
valıtudo coeg1t a.d medicos huc redire , Cu amen habeat 06C1e-
s1iast1icum UNU: in ersburg; ubı OU.  S fil1ıum excellent: IngenN10
preditum , quod omnıum artıum erat, amıs1isset interfactum

rabidi Canıs, 1PSe UQUOQUC OTaVı morbo laborare cep1t GuecH
moestic1a e1 solıtudine Ortum essSe adparet. Nunec GCUu inter

veteres aM1COS versetiur , alıquantulum erigere anımum cepit ei,
paulatım convalescıt. Junudiecant et1am d doctrinae professionem
prodesse hulus 2cademı12e conservatıonem, atque utınam CONservarı
aeCc academı12 POSSE@T, sed SUSTENTEMUS H0S 118 consolatıonıbus, QUAS
eccles1a4e eus tradıdıt, quı Jussıt NOoS auxılıum e1 defensionem A

ene vale inclyte et YoNOCTOSE 1185.petere ei eXPeCLAare.
41endIs Decembrıbus ANDNO 1547

Philippus Melanthon.

Landgraf Philipp VOoOnl Hessen UnN! Kurfürst Johann Friedrich
von Sachsen.

2  - Durchgestrichen.



GROÖOTEFEND, BEITRAGE BRIEEK  CHSEL MELANCHTHONS. 69

Mıtto Carmen de proxima eclıpsı sOl1s. lam eti1am refutatıonem
quorundam decretorum Synodı Tridentinae edo

Inclyto et comı1t.ı A} domıno domino Wolrado comiıti
In aldek domıno et. patrono SUuUO observantıa olendo

Melanchthon dıe Gräfin Katharına VvVO Schwarz-
burg (Or.)

1555 August 31
(+0ttes gnad Uur«e. seinen Eingebornen Son Jhesum Chrıstum

Heıland und warhafitıgen helffer not, Durchleuchte
hochgeborne gynedige furstin, 5 ırt der wirdig HKr Christophorus
selb berichten von der Erbschafit, von welcher ehr 18
bey Einem Erbarn Radt ansuchung gethon, und ist WalL, das ıhm
alhıe Ein KErbar Radt und andre Burger und Jegenten Von
Se1INeEeTr TOomMKEI und diensts auch Von WEe:  5 se1Ines Bruders, der hıe
nutzliıch dıenet, es gyutties SONNEN; aber Gerichtsachen haben
iıhren W3 sende ich auch hlemit Eın eın Büchlin, des
tıtel ist Der ordinanden Examen WwW1e iın der Mekelburgischen
Kirchenordnung gefasisıt ist und hoff S werden ein g-
fallen daran haben Ich bıtt auch ın unterthenıkeit WO.
der Tmen Kırchen und Schulen und der Pastorn gynedıge
urstin und mutftfer se1n , wIıie In Ksala 1m Capıtel geschrıben
ist Diıe 0NIg werden der Kırchen Nehrer se1n und die Konigıin
ihre Ämmen. WwWo der allmechtig 0L vatter DSeTSs
egılands Jhesu Chrısti, der ıhm gewıfslich eın ewıge Kırche durchs
Kvangelıum und nıcht anders samlet, gynediglich bewaren, sterken
und regirn. atum ultıma Augusti 1555

unterthenıiger
Diener Philıppus Melanthon.

DEr durchleuchten hochgebornen furstin, frawe Catharına
furstin Hennenberg und Te Suartzburg etC meiner
gnedigen furstin.

Quum ferret; eus sraglı satıs
Legem, VvVoOCe®e aımul DOYV2 mMinacı,

Sinalde TuDe, proderetque
Wohl Professoren.
Erschien 1554 1n Wiıttenberg. Vgl retschneider-Bind-

se1l1, Corpus reformatorum Tom. 23, z  —
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Ipse MNEeMO0SYNOD SulL POreNNC
Flammis fulgureque tonitrulsque,
Illam jJussıt in OTre habere SCHMDOT,
Gestarı in manıbus sinuque SOMPeT,
Sermonesque aCUl SUuÜS docendo
Kdıxıt, mala ne rubig0 laedat
Carnalesque ebeifen Opınlones.
Credo, ectora nostra quod volehat
Hoc pater ONsSe SAUCLATL.

Phıl Mel



CHRICHTEN
Dıe Kultur der Gegenwart. Ihre Entwicklung

und ıhre Zauele Herausgegeben Von N Teı L,
Abt Die christliche elıgıon m ıt Eınschluls der

Berlin und Leipzıg,israelıtıisch-Jüdıschen elıgion
ruck und Verlag VoO  — Teubner, 1906 ST., 80 X1, 752
geb Mı 15 Der vorliegende and des bedentsamen NtIOTr-
nehmens zerfällt In 7wel Teile, einen historischen und einen
systematischen. Im ersten begınnt We  ausen m1t einer Skizze
der Entwicklung und des W esens der israelitisch-Jüdıschen Relıgion,
in scharf pointierter orm die Resultate seiner Forschungen
bıetend ülıcher zeichnet ın wuchtigen rTıchen mıt sıcherer
Hand dıe Relıgıon Jesu uıund dıe Anfänge des Christentums biıs
zum Nıcaenum. Die Jeiche Zeit geht Harnacks Artikel an Kirche
und Staat bıs ZUTrT (+ründung der Staatskirche. Griechisch-ortho-
dOxXxes Christentum und Kirche“*‘ behandelt Bonwetsch, dıe 24DeRNnd-
Jändische Kırche Müller (Chrıstentum und Kırche W esteuropas
im Mittelalter), den Katholizısmus seıt der Reformation schildert

un (Katholisches Christentum und Kırche W esteuropas
1ın der Neuzeit), den Protestant]:smus Troaltsch (Protestantisches
Christentum und Kırche 1n der Neuzeit). erselbe utor OLI-=-

öffnet anch den zweıten Teıl mit einer inhalt- und gyedanken-
reichen Abhandlung: Wesen der elıgıon und der Relig10ns-
wissenschaft. annn werden ogmatiık, Ethık, Praktische heo-
log1e zuerst VoOn den Katholiken G} Pohle, Mausbach, Corn.
Krieg), darauf VONn den Protestanten errmann, K Seeberg,

Faber) behandelt. Das Schlufswort spricht Holtzmann:
Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religionswissenschaft.
AÄAuch ın diesem systematıschen Teile Änden sıch viele historische
Darlegungen; 1ch verweise besonders anf dıe meisterhafte Sk1zze
der Entwicklung der protestantischen Dogmatık voxn Herrmann.
Den Wert der systematıschen TDeEIteEN abzuschätzen, steht mMIr
nicht ZU ich finde dıe Zusammenstellung von TDe1LeEN der atho-
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lıken, denen mehr dıe Kırche, und VYVon Protestanten, denen
mehr dıe eligıon ZUu tun 1St, sehr instruktıv, dıe Ver-

schjedenartigkeit der theologıschen Anschauungen und Arbeits-
we1se kennen ZU lernen. Auch ırd MNan wohl nıcht leugnen
können, dafls die Protestanten zeıgen, Ww1e sS1e bereitwilliger und inten-
S1vVer auf dıie Bedürfnisse der Zeıit eingehen, während dıe Katho-
en Öfter apologetisch oder abwehrend sıch verhalten. Aber beı
beıden spricht eine hohe Zuversicht für den DdIeEr der ache, dıe 93168
vertreten. Besonders Warh spircht Holtzmann, der übrıgens yuch

meısten se1ne Ausführungen anf dıe Kultur der Gegenwart
abzweckt. Die TDeE1ILEN des ersten Teıles sınd sämtliıch, dafür
bürgt schon der Name der Verfasser, ersten Kanges; und da dıe
Autoren und ihre Ideen mehr oder weniger ekannt sind, braucht
nıcht weıter arüber referjert werden. Am meısten uIsehen

machen yverspricht rTöltsch’ Anufrıfs der (Aeschichte des Pro-
testantısmus und seiner Bedeutung für die moderne Kultur. Ich
bewundere dıe emıinente der Gesichtspunkte , VoNn denen
AUS Ir arbeitet, und dıe Knergıe, miıt der der Systematiker die
geschichtlichen Vorgänge durchdringen versucht hat, Gleich-
wohl kann ich se1ne Schrift a {S Reaktion 50 das wleder-
aufstrebende Luthertum auffassen ; Luthers Person scheint mır
unterschätzt. So richtig 0S ıst, das Miıttelalterliche iıhm stark
hervorzuheben, darf doch nıcht aıf Kosten dessen geschehen,
Was ıhn ZU Mitbegründer der Zeit macht Aber hıer-
über haft schon rTof. Brieger ım vorıgen Heft dıeser Zeitschrift
das Nötige yesagt les In allem, der vorliegende Band egt
nıcht HUr Zeugn1s ab für die mächtige Arbeıt der Theologen in
uUNserer Zeit, sondern auch dafür, weiliche bedeutende Rolle für
die Kultur der Gegenwart Christentum und elig1ıon spielen.

Fıcker.
Charles G(ulgnebert, Manuel d’hıstoijre

cGlenne du Christianisme. Les or1g1nes. Parıs, Pıcard
Hls, 1906 549 Fr. Das Buch behandelt das
en und die Lehre Jesu, dıe A postelzeı und (teilweise) dıe Zeit
der SUOß. apostolischen Väter Vorangestellt ist eiıne Übersicht
über dıe uellen und e]ıne Darstellung der Jüdısch-heidnischen
Umgebun  59 in dıe das Christentum eintrat. wıll niıcht ejgent-
hlıch Neues bieten. Kr wıll vielmehr die Ergebnisse der etzten
Forschungen in allgemeın verständlicher W eıise zusammenfassen.
€1 beleilfsigt sıch möglıchst strenger Unparteilichkeit, und
ZWar miıt rofsem Erfolg. Kr stellt verschiedene Male fest, dafs
über dıes oder ]Jenes der Hıstorıker als solcher kein Urteil fällen
kann, sondern jede Entscheidung durch persönliche Stimmungen
und Überzeugungen veranlalst ist. SO rfüllt das Buch seinen
Zweck recht Yyut, zumal der Verfasser ausgezeichnet unterrichtet
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ist auc ber dıe TbDbeıten deutscher Gelehrter). Unrichtigkeiten
fehlen nıcht SADZ (z 110); aber 310 eirelien meıst
Nebendinge Selten begegnen solche Sonderbarkeiten, WwWIe die An-
schauung, diıe Zwölfapostellehre S@1 judenchristlich. Über dıe Keht-
heıt der Lukasschriften würde günstıger urteilen , eOXNnNn
Harnacks Werk über as den Arzt durchgearbeitet hätte
S 3l Die paulinische Missionstätigkeit ırd nach einem VOer-
alteten Schema behandelt, das den Fortschrıitt der Entwickelung
nıcht deutlıch hervortreten es In em hat aber
e1ıne sehr erfreuliche Leistung geliıefert. A  „ln &UbOSs KRegıster ıst
angehängt. (  0

Augusit Dorner, Prof. in Königsberg Y Dıe Ka
tehung der chrıstlı  en Jaubenslehren München
1906, Lehmann. Al1, 315 Mk Man wird beim
lLesen dieses populären Buches äufg den Grundrifs der
Berlin erinnert und dıe scharfen Urteiule , die damals
über dıe Arbeıtsmethode des Verf. ausgesprochen worden sınd

Krüger 1m 1Lat. Zentralbl 1900, 93 0018 ThLZ 1901,
Damals trat Pfleiderer ro Monatsh. , Nor. eifrıg für
den verwandten Hiıstoriker und dessen befreıendes, ohjektives, ent-
wicklungsgeschichtliches erk e1n EKbenso werden auch Jetzt
dıe Urteıle auseinanderyehen. Zuweilen stehen dıe willkürlichen
ınd eigenartigen Lıteraturangaben der Anmerkungen über einem
sehr selbständigen, AUS frischer uellenlektüre geschriebenen Text,
manchmal aber ırd die Kritik TEeCHT herausgefordert. Die Dogmen-
geschichte r in Ideengeschichte aufgelöst, enn aunch nıcht
radıkal W1e6 beı TOLtSC. Von Anfang 1st die Darstellung
auf die Herausarbeitung VOoONn (+esetzen angyelegt. 19 Dıie Periode
der einseitigen Transzendenz wird uUurce dıe Perjode der Immanenz
abgelöst“ (S 15) uUSW. bıs ZU Schlufßs, WO A über das
„allgemeine Gesetz der Entwıicklung “ yesagt wird, dafs dieses
sıch nıicht 018 teleologisch vollzıeht, ondern dals der teleolo-
gische Fortschritt kausal psychologisch vermittelt ist. Hıer
kommt Vor allem das Gesetz der psychologischen Beharrliıchkeit
ZUr Geltung.“ Ob mMan gerade den Laıen diese Artı der Führung
durch die Geschichte WUNSC  hen soll, ist doch recht raglıc her
kann e1N mıt dem historischen Detail vertrauter eologe An-

Manches ist stärkerregung AUS mancher Grupplerung ziehen.
herangezogen, als SONS In den Lehrbüchern, die mittel-
alterliche Scholastik un VYOoOr em die Neuzeıt, die oft 1ın den
Dogmengeschichten Yanz Der dogmatische Standpunkt des
Verf. ist, ekannt; dıe Abweichungon vom Herkömmlıichen sınd
ziemlıch gTOs, ohne dafs S1e, wW1e beı Harnack, Seeberg', Loofs,
durch historische Spezialarbeiten des VerT. ge  end gedeckt
WwWäaren. So ist es keine ankbare Aufgabe, auf Einzelheiıten e1N-
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zugehen. Um ofener möchte ıch das aussprechen, a IS ich dem
dogmatıschen Urteil des Verf. vıeliace beıstimma. Dıe Sätze des
OrWOFrTIS könnte ich völlıg unterschreiben: „Die unter der Mehr-
7ahl der heutigen Theologen herrschende Ansıcht über dıe (7e-
schichtlichkeit des Christentums 18% ungeschichtlıch. S10 wollen
auf 1n Chrıistusbild zurückgehen, das S1e nach einem modernen
Vorsehungs- ınd kKeichgottesglauben urecht gemacht haben ; hıer
aoll dıe öhe des Christentums yegeben SEeIN. Paulus, Johannes
haben dasselbe schon verdorben.“ Um Se1Ner Proteststellung
wıllen Qs sıch, dıe Bekanntschaft des Buches ZU machen.
ast jede Enoche ırd durch dıe Sonderideen des Verf£. iırgend-
W1e befruchtet Selbständige Leser dürften Nutzen VOnNn
uc aben; dem nächsten WecC (als ‚Volksbuch“‘) aDer dient
! 1n keiner gylücklıchen W a1se, ScChOonNn stilistisch nicht

Kropnatscheck
Wobbermin, D)as W esen des hrıstentums

i Beiträge ZUTX Weiterentwicklung der christliıchen Religion,
Hef{ft 39—386| München U< €  O E I‚eh-
1INnADNND., 0,60 Hs lıegt hıer Ur eine Sonderausgabe der
‘Teıle des bekannten Sammelwerkes VOL (vgl 1905, Nr. 42)
HKıs scheint, dafls der unveränderte xXx der Aufl nNneu ausgegeben
worden 18%. Kronatscheck.

Der Band der VOon Talek herausgegebenen
„Kirchengeschichtlıchen Abhandlungen“ (Breslau,
erholz, 189 SS enthält folgende Arbeiten: 1—66

Eın Bei-J0s Wıttieg, Der Ambrosiaster HMLa
wrag ur (+eschichte des Papstes Damasus I 6067— he0o-
phil VBrı cCh: Die pseudomelıtonische pologıe;

149—179 5Seppelit, Wıssenschaf{it und TaN-
zıskanerorden, ıhr Verhältnis 1 ersten Jahrzehnt de
letzteren. 1ine kritische Auseinandersetzung m1t I) ir YWHelder
Wittig führt ohne genügende begründung AUS , dafls der SÜ  S
Ambrozsiaster identisch Q@1 mit dem ehemalıgen Juden saak,
VOoNn dem WIT e1n Glaubensbekenntnis besitzen, und W1e komme,
dafs unter verschiedenen Namen (Hilarius, Gaudentius) Z0-
schrieben habe oder aufgeführ werde. Kr 881 auch jener Kon-
yertit, der AUuUS der (+eschichte des Papstes Damasıs bekannt sel ;
der bedeutendste, einflufsreichste (+eN0888 Ursins. uf ıhn Yyingen
auliser anderen Schriften auch der Jüdiısche Krijeg des S0ß. Hege-
SIpPDUS und die Lex De1 S1VO Mosaı1carum e1 kKomanarum egum
collatıo zurück. Ulbrich kommt In einer sehr sorgfältig
ührten Untersuchung ZU dem Resultat, dafls höchst wahrschein-
lıch Bardesanes der Verfasser der syrıschen pseudomelıtonischen
Apologıe, und dafs S1e vielleicht An Könıg gar vVon EKdessa
gerichtet Sg1. hat der Untersuchung der mythologıschen An-
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zaben der pologıe und der Darstellung ihrer Theologıe besondere
Sorgfalt zugewandt. Gegen Felder ja% Seppelt e1chtes Spıel,
da sıch “& das Tatsächliche hält, während jener AUS dem
Geiste des Franziskanerordens n1eraus bewelsen hemüht Wäl,
dafs HKranz kein e1IN! der Wissenschaft War. trıtt allerdings
auch enen entigegen, dıe meinen, dafls der Heilıge kein Talent
und e1n prinzıpleller Gegner der Wissenschaift yoWCSCN Ar6.

KFıcker.
nalec Bollandiana, Bruxelles: S0oC des Bol-

landıstes. Vol Peftit, Vıe de Saınt Athanase
Dıiese Vıta des Athanasıus (Fl’Athonıftie (D 5——89)

ist jünger IS die VOR Pomialovsky 1895 veröffentlichte
und VON ıhr abhängıg, aber S10 hat doch auch Sonderzüge und o1ibt

S10 ırdNYs e1n yutes Bıld des Mönchslebens anf dem 08
veröffentlicht nach einer Handschrift der Laura und des Klosters
u Heılıgen Grabe iın Konstantinopel; der Herausgeber weıst noch
andere Handschriften nach. elehaye, Saint Expedit
e% 1e martyrologe hieronymien (D 90—98, vgl
ze1g%, veranlalst Ure irrıge Bemerkungen der 1VI1 cattolica
über den Heıligen Expeditus, mıt welcher kritischen Umsicht
Man dıe Angaben des Martyrol. Hıeron. behandeln mÜüsse,
S10 für dıe Geschichte und den ult der Heilıyen verwenden zZU

können Beigegeben 1st der Katalo  s  F der hagiographischen
Handschriften ın der Biblioteca Vıittorio Emmanuele und 18s8-
sandrına ın HOM bearbeitet von Alb Poncelet. Peoeters,
La egende de Saidnala, 137—157, führt dıe <a1t dem
Anfange des Jahrhunderfts 1mM Abendlande verbreitete Legende
VON dem spendenden Marienbilde in Saldnala Del Damaskus
auf Grund e1ner arabıschen Homiuilie aunf 81n griechisches rıgına,
ZUrÜCK. H elehaye, Sanctus Sılvanus, 158—162,
meint, dafls 0S noch FAr nıcht erwıesen Wäare, dafs dıe vielen
Heilıgen Silvanı Nachkommen des Waldgottes SeleN ; dafs viel-
mehr HUL der heilıge Sılvanus VON Kıroaul heidnıischen rs

haben scheıine. Poncelet, Le „testament“ de saınt
W1ıllıbrord: 163—1706, 21D% das 'Testament Willıbrords neu

heraus und hält 65 für dıe wahrscheinlichste Annahme, dafls 68

esht 8@2]1. Das ın des publicatıons hagıogra-
hiques, « 177—2209; 380387 enthält wıeder
viele gelehrte und lehrreiche Besprechungen; UUr will mM1r scheinen,
dals der (GA2sichtfskreis der Beurteiler Zop6H früher bedeutend
yeworden ist Poeters veröffentlicht „Miraculum SS Cyrı
et Johannıs ıin urbe Monembaslia“, 233—240, aus der
arabıschen Handschrıift der Nationalbibliothek Parıs 276 Jh.);

gyehört wahrscheinlic T Krz  ungen, die der Bischof Paulus voxh

Monembasıa © Jh.) verfalst hat; interessant ist dıe KErzählung
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218 klassısches e1sple für den „Lempelschlaf““ und die adurch
erf olgte Heılung. 24.(0) identifziert. S T1 I}
dans 1e testament des martyrs de Sebaste“. — H More-
tus veröffentlıcht „Un opuscule du diacre er Su

Martın de Montemassıco"“ 243— 057 AUS dem MS
XXII1 der Bibliotheca Vallıcellana (XI Jh.),; wıichtig für quellen-
kritische Fragen. Unter den VONnN oncelet, Vıe et
mıracles du DaD®© S Leon 258—9297 AUS MS LOmMoOo
XVI der Bıbliotheca Vallıcellana mıtgeteilten Stücken ist die
vyıta 0S VONn dem gröfsten Interesse. Unabhängıg YONn den
anderen unXns bekannten Quellen, zeıgt 318 siıch glaubwürdig und
gyut unterrichtet. Hocedez, La egende latıne du

Venturın de Bergame, 298 —-303 untersucht den
Wert der UuTzZ11C. verößfentlichten Legende und ıhn für
einıge Taıjle bedentend. Hr. Ya Ortroy, Vie ınedıte de

Bernardin de Sıenne, Dar Tere Mineur, Son contem-
poraın, 304-—3 Diese Vıta ist entnommen derlateinischen and-
schrift, der Bibliotheque natıonale, DNOUYV. ACQ lat 758; S1e War bısher
völlıg ınbekannt und bringt e1ne Reıihe Züge KFıcker.

nter den archäologischen Beiträgen der 39 ©  a N
Quartalschrift (Freiburg: Herder In omm.), 19 Je&,, H.,
sammelt de W aal der Tıtulus Praxedis, 169—180) die
Zeugnisse für den tıtulus Praxedis in Kom, und zeigt, WI1@e wenig
Sıcheres WITr darüber WISSeN ; Wılpert (Beiträge ZUTFr christ-
lLichen Archäologie 1IL, 181—193) erklärt e1n Bıld 1m TEL
byter1um vonxn Marıa Antıqua (Gang nach EKmmaus) und die
beiden Frauengestalten In der Anbetung der Magıer 1n Marıa
Maggl1ore ; B d K, 94.— 921 macht 1ın eiınem fürchter-
lıchen Deutsch lehrreiche Bemerkungen 4
S  e  ung für italo-byzantınische Kunst ın Grotta-
erTrata“ eroönne April und konstatiert , dafs dıe
'T’hese von der Beeimflussung der römıschen Kunst durch dıe by-
zantınısche lImmer mehr Anhänger yewinnt. In der zweıten
Abteilung der Römischen Quartalschrift g1ibt & <  D
(Miscellanea Cameralia, 63—176) Beiträge ZUr Ge-
schichte der Kurie 1mM und Jahrhundert, ohne gyröfsere
historische Bedeutung; St. SeESs, 1(4—189; referjert über
„Berichte YVO Konzıl VO Trıent Au dem Jahre
154 6°, h ber Schreıiben des 1SCHOTS Benedetto de Nobıli
(von Accıa ın Korsika) US Trient nach Lucca, aufbewahrt 1
Staatsarchiyv VOxnh ucCa, Die Schreiben aind wenıger für die
theologische, als {ür dıe politische (Geschichte von Interesse.
uch In den „ Kleineren Miıtteilungen“, 190—197 and-
schrıftliches aAus dem Vat. Archır ZULC Geschichte des Jahr-
hunderts), fÄndet sıch manche interessante Notiz. KFıcker.
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Günter, Legenden tudıen Köln 3 1906
Alk Wenn ıch ihn rechtBachem XI 192 8

verstehe, S haft (+ünter dıe Absıcht gehabt, dıe Gesetzmäfsıgkeit
i der Bıldung voxn egenden darzulegen; und hat auch 81n

enge Materıjal untfer geeıgneten Überschriften zusammengestellt
(1 Das Aufserordentliche der uthentischen Akte; EL Das
Wunder der Legende; 111 Diıe Akte und ihre Weıterbildung ;

Dıie Märtyrerlegende Abendlande; Diıe Bekenner-
Vita); er kommt auch Zı treifenden Beobachtungen über die
Quellen der Legendenbildung ‘; Sr 7: durchaus richüg,
dafs dıe biblıschen Wunder legendenbılden gewirkt dafs auf
TUn VOxh Grabschrıiften, Von monumentalen UÜberresten egenden

och hat auch höchst seltsameerzeugt worden sınd uUuSW
Ansıchten 34 „Der Heiligkeitsgeruch cheınt der 'T'at
auf einfachen physıkalıschen Voraussetzungen Z beruhen a IS Uu1808-

Dıieru hochgestimmten, abgeklärten Psyche
Märtyrer Legende ist alter als der chrıstlıche Märtyrer selbst
GCU.  S salıs natürlıch iıhren V oraussetzungen Auf-
gefallen ST MIr dıe Unbeholfenheit der Ausdrucksweise der Ver-
fasser schreıbt die Akte, dıe pokryphe (Singular!); die ADü-
kryphe Phantasıe (S 14); enNX ich nıcht IrTO, habe ich
e1inma|l „kurze JTahrzehnte nachher gefunden Fıcker

Q Vollers, Katalog der islamischen, chrıst-
iıch orıentalıschen jJüdıschen und samarıtanıschen

1 der Universitäts-Bıblioth e  e 7 Miıt
Belıtrag Von Leipoldt Leipzig , Harrassowi1tz, 1906

AL 508 Der Katalog verzeichnet, besonders Sec1iNner

koptischen Abteılung, verschiedene Stücke, dıe Tür Kirchenhisto-
Yrıker VOx Bedeutung sınd. Ich auf die bohairısche Über-
Setzung der vıta GTregors des Wundertäters (nur bruchstückweise
erhalten aber das wichtige Symbol (3reX0rs nıcht) un! auf
dıe Fragmente voxn de Lagardes bohairıscher a4vene

€einoldt
10 atalogus ecodiıcum mMan u SCcriptiorum Latıno-

1U qul bıblıotheca ublıca atque unıversitfatis Pragen-
asSsSer vaniur, auUCLOre J0oS uh al Pragae Sumptbus 1O-

Z1240 sSoc1etatıs seclentlarıum Bohemicae 8 ars codices
1—1 616 1905 Aars poster10r, 6cOdIices 1666 DE
reSp 2830 abDbulae Addenda Indexr 4.95 1906 Von
den lateiniıschen Handschriften der Uniyversitätsbibliothek Prag
sınd bisher NUur verhältnısmäfsig WENIS O ekannt gyeworden; e1Nn
Grund dafür SCHIH , dafs Aur (ca 100) alter sınd 4JS
das Jahrhundert dıe Mehrzahl (ca, gehört das
und Jahrhundert Klassısche Autoren und Kırchenväter sınd
N1C. besonders gut vertreten. Dafür aber bıetet dıe Bıbliothek
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reiche chätze Tür dıe (GAeschichte Böhmens (nicht 0I8 für die
mittelalterliche) und dıe Sspätere mittelalterliche Theologıe. IS ist
das gyroise Verdienst des vorlıiegenden Katalogs, uns einen Hın-
1C In diesen Reichtum verschafft und wıeder einmal gezeıgt
haben, WeIiC. gTrolse uifgaben der Historiker und eologe NOC.

eriullien hat Diıe Kınleitung egt dar, AUuSs weichen Bestand-
teılen dıe Bibliothek sıch zusammensetzt: fast dıe Alfte der Hand-
sehrıften tammt AUS dem Colleg1um Clementinum und anderen
Jesultenkollegien ; (31 tammen AUS aufgehobenen Klöstern. Sehr
dankenswert 18% auch dıe Angabe der Druckorte vieler Schriften.
Möchte die höchst verdienstvolle Arbeit Truhlars dıe rechte Be-
chtung en Ins eınzelne einzugehen ist unmöglıch, doch 881
erwähnt, dafs sıch egine Reihe Vn bısher W16 sceheıint nıeht
bemerkten Handschrıfte von Werken des Orıgenes indet; auch
das ODUS imperfectum 1n Matthaeum des Pseudo-Chrysostomus ist,
mehrmals vertreten. Hür das wissenschaftlıche en In Böhmen
1m und J5 Jahrhundert hıetet der Katalog reiche Ausbeute.

Kıcker.
(Aerhard Rauschen, Dıe W1C  ıgeren Funde

Au  7D dem Gebıete der altesten Kirchengeschichte.
onnn 1905 Hansteın. auschen wendet sıch 1n

diesem Schrıftchen A weıtere Kreise. Er te1lt in deutscher Über-
SEtZUNS olgende Texte mıt dıe Zwölfapostellehre ; das
Petrusevangelium ; dıe äalteren Oxyrhynchuslogla; und die
Martyrıen des Karpus USW. und der Scilıtaner ; dıe Inschrıiıft
des Aberclus; den Berliner ibellus ; diıe Inschrıft von

Arykanda; einige lıturgische tücke der ägyptischen Kirchen-
ordnung, Die Übersetzung ist 1m allgemeinen lesbar und zut
en W1e Did 1 würde ıch lieber Sal nıcht, a I8 VeI-

Zur Krläuterung der 'Texte dıenen kurzeständlich übersetzen).
Einleıtungen und Anmerkungen. Hıer sich Rauschen des
öfteren vorsichtiger fassen können. Die Dıdache soll „Wäahrschein-
lıch Knde des Jahrhunderts ıIn Syrıen oder Palästina VOr-

Dals e1nfalst“® S81n : das werden nıcht viele Forscher Jauben.
Katholık Dass. S, Cl 12 nicht versteht, darft unNns nicht wunder
nehmen. einoldt.

12 Loftus Hare, Dıe elızıon der (Grıechen.
urzer Abriıfs der Mythen, Theologıe und hauptsächlichsten phi-
losophischen Lehren der en Griechen. Autorisjerte Übersetzung
AUS dem Engliıschen und m1%t einem Vorworte versehen VoOn Dr.
018 NtON Führer Die Weltreligionen 1n gemeinverständ-
lıcher Dars  ung, Band 1888) Leıipzıg und London 11906], wen

Co. XVI, 96 S Das volkstümliche uchleın be-
andelt IS  u und Mythen; Phiılosophie (z ytha-
goras); dıe Schule Platos; dıe stolsche Philosophie; dıe
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mystische Theologıe Dıie Darstellung ist. kurz, a 1s dals LAa

viel eues AauUs ihr lernen rönnte. Ich bedaure VOT allem, dals
auf den Zusammenhang 7zwischen Religion und allgemeıner Kultur
kaum eingegangen 1rd. Der Neuplatonismus TIG miıt se1ner
Weltrverneinung Ir kaum verstehen, WEeENNn Manl ıhn nıcht In
Beziehungy setzt der pessimistischen Stimmung, dıe iın se1Ner
Entstehungszelt (wie Iın allen Zeiten der Überkultur) gyeherrscht
hat. eipnOoldt.

15 Reitzenstein, Hellenıstische Wundererzäh-
lungen. Leipzıg 1906, Teaubner. yid3 Mk Reıtzen-
steın brıingt dem Kircbenhistoriker zunächst 1ine wichtige 1terar-
geschichtliche Entdeckung. TEel altehristlıche Lıteraturformen, dıe
mMan bısher nıcht sıcher klassıfizieren konnte, werden von ıhm der
xattung der Wundererzählungen (Aretalogien) ZUugeWlesenN: dıe vVan-
gelıen (vor a]lem die apokryphen), dıe Apostelakten und dıe Önchs-
erzählungen (Z die vıta Antoni des Athanaslus). Weıiıter ze1g%t
Reitzensteln, WwWie an m1t Hılfe dieser Erkenntnis ın manchen
der genannten Schriften Wahrheıiıt und Dichtung scheiden hat.
Aus der überreichen Fülle VON Einzelheıten, dıe auiserdem ın dem
Werke niedergelegt sınd, greife iıch Ur eine heraus: die zwel
bekannten Hymnen der Thomasakten ergeben sıch, von dem NeuenN

literargeschichtlichen Standpunkt A4US betrachtet, nıcht mehr S
gnostisch. erivo ist die Arbeit auch deshalb, e1l (teilweise
mı% Hılfe Spiegelbergs, dem das uch gyewıdmet ist) entiegene
ägyptısche Anualogien in s  O  Trolser Zahl beigebracht werden.

Lieinoldt.
Büchler, Der galıläische "Am-ha >  Ares des

zweıten ahrhunderts Beiträge ZUr nNnneren Geschichte des
palästinıschen udentums in den erstien Zzwe] Jahrhunderten Wıen

906, Hölder. 338 Mk. Wer das Leben und Wirken
‚Jesu gyeschichtlich verstehen wıll, mu[fs mıt dem Judentfume selner
Zeit vertraut se1in, und War VOr em miıt dem galıläischen Juden-
iume ‚eıder siınd WIT über dieses DUr sehr ungenügend unter-
rıchtet. rst AUS dem zweıten nachechristlichen Jahrhunder
fangen WIT un über dıe Juden a1112aas. Da lohnt
esS siıch ohl für den Kriforscher des Lebens Jesu, die gyalıläischen
Verhältnisse des Jahrhunderts SCHAauUCI betrachten; vielleicht
gylückt 0ÖS, VOoxNn da AUS durch Rückschlüsse 1C auf dıe Zeıt Jesu

werifen. Büchler, Professor der isr.-theol. Lehranstalt ın
Wien, ist unseres lebhafteste Dankes sicher, dals uUNsSs das
Mater1jal für eine solche Untersuchung In grofser Vollständigkeit
vorlegt. Er polemisıert ZWar miıt unnötiger chärfe ehristlıche
elehrte, VOLr allem Schürer; und selıne Ausführungen lassen
hıer und da den INATUC dogmatischer Befangenheıt aufkommen.
Aber das darf uns nıcht abschrecken, se1ın Werk studieren.
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Im allgemeinen ist, B.'s Buch von e]ner sıcheren Methode De=-
erTtTSC verschıedene Zeıten, ersonen, Gegenden werden scharf
gesondert; Rückschlüsse werden NUur mıt grofser Vorsicht SOZ0ge.,
C bhıetet nıcht etiwa NUur e1ne brauchbare Mater]alsammlung;
111A ırd vielmehr oft auch se1ner Beurteilung des Materıjals ZU -
stimmen. dürfen. weıst VOT allem nach, dafls 150 Chr.
das (Gesetz untiter den Juden 2111228 nıcht miıt der erforderlichen
Strenge gehalten wurde. Dıe levitischen Abgaben und dıe levıtische
Reinheıit wurden nıcht oder nıcht N eAaCHte selbst aTro-
nıden setfzten ıch üÜüDer einzelne Bestimmungen der Tora skrupellos
hınweg. €LD0

15 ‚Palä tın a ] ah des Deutschen evangelıschen
Instituts für Altertumswissenschaft des heiligen Landes Jerusalem ..
hrsg. VONn (Austaf Dalman. Jhg. Berlin, Mıttler Sohn,
125 80 2.40 Mk Das Jahrbuch W1 eın Verbindungs-
gylıed e1n zwischen dem Institut Jernsalem und der deutschen
evangelischen Chrıstenheit, aber auch den wachsenden Kreıs der
früheren Mıtglıeder des Instituts zusammenhalten. Der vorliegende

Jahrgang bıetet zunächst die KErrıichtungsurkunde der Stiftung,
Personalıen, kKatschläge für Mitglieder des Instituts und einen
kurzen Bericht über Kntstehung und bisherige Entwicklung des-
selben. Darautf olg untier Beıfügung Von vier 'T’afeln mi1t gyuten
ıldungen die Beschreibung der VO  = 19 März b1is 11 p
1905 ausgeführten „Reise Palästina*‘: über den Jordan AaNs
ote Meer, durchs and Gilead, &. See Von (Aennezaret vorüber

dıe Jordanquellen beım Hermon und durch Obergaliläa zurüßk
nach Jerusalem. Dıe Herren Stipendiaten, die sıch ın . die Ba-
schreibung geteilt aben, wettelıfern miteinander , WaS S10 rlebt,

Land und ‚euten gesehen und beobachtet haben, lebendig und
farbenprächtig schildern und dabel auch die archäologischen
Gesichtspunkte und dıe xrofse Vergangenheit 1m Auge behalten
Das Jahrbuch g1bt In der egiıne Tobe, welche Fülle Von AN-
{} und Eindrücken die Stipendiaten zufolge eıgener An-
schauung AUS dem heiligen Lande 1n Heimat und Amt zurück-
bringen können, auch anderen ZUM Nutzen. KErbes

16 ıblısche HOI i= und Streitfragen ZUur AT
klärung der Gebildeten. Herausgegeben VONn Lie Dr Boehmer
und IMS Dr. Kropatscheck. Gr. Lichterfelde-Berlin, Edwin unge
1905 Serie, eit 33 4.5 PTf. Neutestament-
lıche Parallelen buddhistischen Quellen on
S Karl VO Hase. aubten ud Seydel und andere 1n
huddhiıstischen Schriften eine xrofse Zahl YOnNn Geschichten aAUS
dem en Buddhas gefunden haben, welche dem en Jesun
in den Kyvangelien ZU. Vorbild gedient, haben andere Sar Jesus
selbst von seıNemM n  30 Lebensjahre ZU  = chüler buddhistischer
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Mönche emacht, weiıst Hase 1mM Anschlufs Van den erg
darauf hın, dafs viele der früher beigebrachten Parallelen er
Beweiskra entbehren. S16 lassen sıch entweder AUS Gleichheit
der Umstände, oder AUuS der y]eichen Phase relıg1öser Entwicklung,
Ja SOSal AUS allgemein menschlichen Gründen erklären. ach
besonnener Prüfung der einzelnen Paralleien kommt Hase

chlufs Die Berührungspunkte un AÄhnlichkeiten sind teıls
ÜL scheinbare, J2 yradezu trügerische, teıls werden 310 Urc dıe
Verschiedenheit der yesamten Welt- ınd Lebensanschauung
überwogen, dafs dıie Christen der ersten Zeıt, eXnnN s1e überhaupt
mıt dem Buddhismus ın Berührung gekommen sınd, 108 Ver-
schiedenheiıt tief und a.93tofsend empfunden aben, xewuls aber
durch dıe seheinbaren Ahnlichkeiten sıch nıcht haben täuschen
2SSEN. Man ırd den nüchternen Ausführungen SCrn zustimmen,
zumal ennn Nan noch mehr anuf alttestamentlıche und ze1tgenÖöSs-
sische Parallelen achtet und das Alter der VOoONn buddhiıstischen
Mönchen doch vielfach überarbeıteten Schriften noch zweifelhaft findet.

11 Seriıe Heft,. Dıe Wunder esnu. Von Liec Dr.
Karl et 1905 4.5 PTf. Der Verfasser nenn das
Leben Jesu das Urwunder der christlichen Wunder. Dıe prin-
zıpielle Frage nach der Möglichkeit der Wunder Jäfst SaNZ
beiseite und wıll! &. dıe evangelischen Wunderberichte mit der
Absıcht historischer Klärung herantreten. Weder die Synoptiker
noch das Johannesevangelium, das die Werke Jesu ZWar sehr be-
LONT, doch dıe Wundersucht schroff abweist, geben nach Beth
einen greif baren Anhalt dafür , dafs Jesus Se1INe uınder Yetan
habe, durch S10 Glauben wecken, allenfalls habe sie,
aber Aur SANZ nebenbel, alg Stärkungsmittel für bereıts vorhan-
enen (Aanben angesehen. Dıie Wunder sınd e]jne Begleiterschei-
nung der mess]anıschen Berufsarbeit, der selbstverständliche AÄAus-
Auls derselben erbarmenden Liebe, die das Gottesreich schafft
„„Zahlreiche Worte Jesu, die sıch auf W under beziehen, würden
völlıg 1n der uft, schweben, ennn dıe Wunder nıcht geschehen
wären.“ Nıcht ohne zwingende Tatsachen habe gine nıcht sonder-
lıch ZUD01 Wunderglauben geneilgte Generatıion eınen Kranz Vn
yöttlichen Machttaten den Heiland geschlungen. Die Wunder
Jesu erscheinen als dıe rechte Konsequenz SEINES gyesamten Seins
und Berufslebens: den aunderen Heroen hafte das Wunderbare nNnur
an WwW1@e 81n chmuck ihrer Verherrlichung.

“ Heit. Dıe Autorität des en estaments für
den T1STEN Von Samnel OGett1i 1906 4.0 45 Pf.
Dıe Gleichsetzung VoOn und Wort (x0ttes und dıe Leugnungdes geringsten Irtums 1n der chrıft hält nach dem Urteiıl des
Verfassers e1ner SCHAUCHN Betrachtung des Alten Testaments nıcht
stand nier ansprechender Charakteristik der Bücher der vier

Zeitschr. K XXVIII,
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Hauptgebiete des Alten Testaments hebt hervor, wWwWas Man AUS

jeder Schriftgattung In reljg1öser und sittliıcher Hinsicht lernen.
öÖnne, wofür S10 e1N kräftiges Zeugn1s uıund 1ıne grofsartige
Orientierung biete So sucht e1ıne frejere und innerlichere
Auffassung der Autorität des en Testaments für den Chrıisten

gewinnen, die 1n erster Linie Lebensautorıität, und erst hier-
vVon abgeleıtet und In einem beschränkteren Sınne B1ne ehr- und
Wissensautorität S8]1. Kr findet sich @1 In freler Weise aD
miıt der Art des Schriftbewelses bel (hrıstus und den Aposteln
1mMm euen Testament, dıe Voxn den hermeneutischen Grundsätzen
jener Zeıt abhänglig ZoWESCH Se1 und deswegen nicht immer etwas.
Überzeugendes für uUunNns habe.

eft. Paulus a ]g eologe Von Dr. aul
Feine 1906 Pf. Die christliche Theologıe des
Paulus sS@1 e1N Neubau aui den Irümmern SEINES jJüdiıschen Glaubens,
und 7U 0 @1] auch mıt den T'rümmern desselben , meınt Feine.
Seine Auseinandersetzung mit dem Junudentum habe naturgemälfs
mıt den Mitteln der Bıldung se1ner Zeit, mıt der Methode:
der rabbiniıschen Beweisführung vollzogen. Dıie (inade (x0ttes, dıe
ihn selbst überrascht und SE1N@e Schuld nıcht gestraft, gelte dem
Amvostel fortan 218 Lieeiıtstern en relıg1ösen Lebens. es ahr-
haft oaittlıche '  Tun erwachse ıhm AaUS der In ott und Christus
wurzelnden Laıebe DıIie Grundzüge seiner Verkündigung haben
Paulus festgestanden , sobald er ZUr inneren Klarheit über das
Erlebnis Damaskus gelangt sel. 1ne Erklärung desselben,
WwW1e S1e Holsten gegeben, findet Feine ebenso ungenügend alg die

die zeitgeschichtlıche Idee des Himmelsmenschen anknüpfende
der neueETreEN religionsgeschichtlichen Forschung. Er bespricht /
dann die Klemente der paulınischen Christologıe, m1% der schato-
jogischen Erwartung beginnend, leıtet auf Erlösung, Versöhnung,
Rechtfertigung und (“lauben über und würdigt schliefslıch dıe
Bedeutung des die jüdischen Schranken n1e Yanz abstreifenden
Paulus und se1liner Theologıe 1m Vergleich miıt esus, lehrreich
und anregend auch für olche, dıe manches anders auffassen.

Heft. Dıe Jungfrauengeburt. Von rof. Richard
Grützmacher. 1906 Pf. Der Verfasser handelt

zunächst von der Historizıtät der jungfräulichen Geburt Jesu,
Eine direkte un A4UuS-dann von ihrer relig1ösen Bedeutung.

gyeführte Bezeugung derselben findet NUur 1n den Vorgeschichten
der ZzWel Evangelien, dıe 5A02 unabhängıig voneiınander sSeilen.
Mıt ihrer Einrahmung urc den Weissagungsbeweıls habe dıe
1m ‚yrus Sinalt. harmlos entstellte Genealogie beı Matthäus
a IS selbständige und erstmalıge lıterarische Schöpfung des KEyvan-
gelisten gelten, Lukas dagegen scheine e1ne schrıftliche Kr-
zählung ber Jesu 1in  81 aufgenommen Das W under‘
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estehe darın, dafs Jesus ZWar In ehelicher aber kein leiblıcher
Sohn des Darvıdıden Joseph sel, der gyesetziich und rechtlıch ater-
stellung beı ıhm durch Khelıchung se1ner Mutter eingenommen
habe Tatsachen aber und Aussprüche, die dıe wunderbare (GGeburt
ausschliefsen , inden sıch nırgends 1mM Neuen Testament, auch
nıcht ark. Da 2115 Marıa sıch der Gestalt Jesu LLOTZ,
]2 grade des unders se1iner G(Geburt wıllen geargert habe
Ihe Jegendarische Krklärung AUSs Jüdıschen Wurzeln habe trotz
Jes ( auch nıcht den schwächsten Anhalt, Ob auch 1m
Buddhismus, Parsismus, Babylon w1e 1m oTr1eChisch-römischen Kultur-
kreis dıe Kntstehung hervorragender Persönlichkeiten anf wunder-
hare Weise gyedacht worden, lıege nıcht der geringste Nachweis
VOÖT, dafls dıe doch andersartige christliche Auffassung Von dorther
stamme und nıcht auf geschichtlicher Wiırklichkeit beruhe. Nach
dem Verfasser hegt 1m chrıstlichen Glanben dıe ÄAnerkennung
VON Christi e1 und Sündlosigkeit beschlossen , kann aDer
natürlıche G(Geburt n]ıemals Heıilıges und Göttliches, sondern Aur
Menschliches und Sündlıches schaffen.

Heft. Dıe postelgeschichte und iıhr geschicht-Iıcher Wert Von Lic. Hadorn 1906 31 PTf.
Der Verfasser hält für dıe natürlıchste Erklärung, dals der
ın der KEinleitung des S Buches E mit se1ınem Ich hervor-
tretende Autor, Lukas, auch der zeitweilige Reisebegleiter ist,der 1 In 'Troas mnıt seınem Wır hervortritt. Dieser habe
1mM Verlauf der Reise Gelegenheit gehabt, 1n Cäsarea 1m Aause
des Phiılıppus und ın Jerusalem Von akobus ınd Genossen sıch
über ıhre Tätigkeit erzählen Zı lassen. EKs S81 ziemlıch sıcher,dafls im 'Teıl neben mündlichen Berichten Von Augenzeugeniıne nıcht SZCONAUET abzugrenzende judenchristliche Quelle und eıne
der vielen Quellen des Josephus, 2180 nıcht dieser selbst benutzt
s O1 Dalfs WIr In den en des IL Teiles alte Tkunden der
apostolischen Überlieferung besitzen , werde bewiesen durch die
nıcht Z eründenden Beziehungen Zeıt und Ort, oder der
Schriftsteller mülste sıch Sanı raffniert In dıe Eıigenart der
Kedenden hineinversetzt haben Im praktisch-erbaulichen Zweck
der chrift habe N gelegen, mehr das den grofsen postein(emeinsame als eiıne Geschichte des Kampfes schreıiben und

zeigen, W1e das KEvangelium immer wleder Yun den en
verstolsen den Heiden nach Ööherem en gekommen sel.Bei Besprechung der chronologischen Angaben ırd dıe Absetzungdes eUxXx richtie auf 6 nicht auf datıert, obgleic sehrırrg „e1N SdNZ unmöglich Ding“ heifst, dafs dıe Tusılla schonmit 18 Jahren iıhre erste Ehe, Scheidung und Wiederverheiratungmıt e11x 1m Tre 53 hinter sıch gehabt habe (vgl Jos Ant20, 4 T0€S.



$4. NACHRER:  EN.

an  uc ZU euen Testament in Verbindung
mit (GAreilsmann K iostermann Niebergall Radermacher

endlan herausgegeben VOöOxXnR N L1 O 7 Il Tübıngen:
ohr. Band. Dıe Briefe des postels Paulus, ogen F

19006, 1,50An die Oömer Tklärt vVoxn Hans Lietzmann.
Mk Das Handbuc. soil umfassen : 1) e1ne TAMMAallSCHE,
literargeschichtliche und allgemeingeschichtliche Einleitung 105

Neue Testament; 2 eine wissenschaftliche Erklärung der NeEU-

tastamentlıchen Bücher; e1ne praktische Änwendung dieser
Krklärung. Durch Lietzmanns Römerbrief ird das Handbuch in

Eıne I urze Inhaltsübersicht undglücklichsier W eıse egonnen.
anı folgt sofort dieLiteraturangabe ird vorausgeschickt.

Übersetzung, unter dem trıche eine fortlaufend: KErklärung AÄAm
CH10SS Sind e1n. Daur längere Parallelstellen beigegeben (aus

Wıe ich m1%Diogenes Laertius, P Hermes Trismegistus).
besonderer Freude und besonderem Nachdruck feststellen möchte,
ist Lietzmann Voxh der Erkenntnıis durchdrungen, dafs ZU. Ver-
ständnis des Paulus eine KCHAUO Kenntnis des Hellenısmus mın-
destens ebenso wichtig ist, Ww1e e1ine ZCENAUG Kenntniıs des Spät-
judentums. Seine chönen Ausführungen Zı über das terben
und Aufgrstehen m1% Christus (S und über dıe Worte

Anerkennens-XUOLOG und ÖEOTLOTNG S 59 11.) Ssind des Zeuge.
ert ist die vornehme und zurückhaltende Weise, in der 1efz-
Nanl den Problemen der Gegenwart Stellung nımmt. Die
anisere Ausstattung des erkes verdient alles Lob (Vignette
der alatın).

Band. Praktische Ausliegung des Neuen Testaments All-
yemeine Einleitung (aus dem Halbband) und An die Römer

1906 45,(aus dem Halbband) VOoOn E Niebergall.
1,80 hıetet in der allgemeinen Kınleitung eine Aus-
einandersetzung der Probleme, die die moderne Beurteilung der
Bibel dem praktischen Geistliıchen stellt. zeIg T, dals auch
dem modernen Theologen die Norm SeiNn kann und muls.
Angenehm berührt das Bestreben, mehr aufzubauen a {S einzureıiılsen.
Der Schlulssatz, mMan soll weniger fragen „Wie ist dıe ZUu

beurteilen ? “ a1s 99  as steht darın ? * verdient allgemeinste Be-
ACchtung. Inwieweit N.s Aufbau geglückt 1S%t, möge der Syste-
matıker beurteilen. Die praktische Auslegung des Römerbriefes
habe ich mıt groisem (GAenuls gyelesen. S1e ist; für den Historiker
auch unmıtte1Dar lehrreich enn 1Ur dıie Erscheinungen der
Vergangenheit verdienen vVo. Beachtung, die auch. für dıe egen-
art wertvoll sind. enOldt.

Albert chweıitzer, Priıv.-Doz. Ia Dr.. Von hReli-
1Ne GAeaschichte der Leben-Jesu-Forschung.Te

Tübingen, ohr 1906 XL, 4158 E, 80 M Ö, geb
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Mk 9,50 Was traufs und Hase einleıtungsweise über äaltere
„‚Leben Jesu“ ausführten, ırd e1t uDerho In dem vorliegenden
Werk e1nes ]Jungen Gelehrten, der miıt Tolsem Fleıls und g'_
wandter Darstellungsgabe sich über egine Hülle voOxnxh Arbeıten V
breitet bıs herab Krenssens Hilligenle. €1 7zıe1% auch
die Untersuchungen über cdie Evangelien in den Kreis der Be-
trachtung , wobel Or ZWaLr den Tübinger aur beiseite Jäfst,
S ansführlicher aber über TUNO Bauers Kritik der evangelıschen
Geschichte andelt uınd 416 9{9 das genlalste und vollständigste
Repertorium der Schwierigkeiten des Lebens esu bezeichnet. Die
Dars  ung der neuesten Arbeıten einschliefslich erer über die
aramälsche Sprache Jesu und über den „Menschensohn “ yestaltet

Ur«e.sich Z kritischen Auseinandersetzungen voll Temperament.
das (janze trıtt. der Standpunkt des Verfassers sehr hervor als
der eINZIE T1C  ige und alle Rätsel Ösende. Kr bekennt sıch ZUr

eschatologischen Schule und erlabhte den Sonnenaufgang In ‚J 0=
hannes Weaeıls’ „Prediegt VOoO  S Reıiche Gottes“ 1892, DUr dalfs er
selber konsequenter Se1n will Bel Keimarus, dessen hamburgisches
Manuskrıipt übrıgens nıcht 4000, ondern 2054 Seiten ZU.
rühmt © dıe „ZTandıose Leistung‘“ besonders arım, e1l dıeser
die eschatologische Anschauung esu rfafst habe Die Wunder-
frage reicht dem Verfasser Ur bıs Strauls, der S10 endgültıg ZU

ythus verwlesen habe und der den Vorzug geniefst, in seınem
‚ Leben und Los“ qauyusführlicher geschildert werden. Hıels 38
vordem beim en Jesu, ob synoptisch oder johanneılsch, heifse

NUun, oh eschatologısch oder uneschatologisch., Geschichtlich
betrachtet SINnd uUNSerehHl konsequenten Vertreter der Eschatologie
der Täufer, Jesus und Paulus NUur Erscheinungen der Jüdıschen
Apokalyptik, aDer dals Jesus sıch alg den in Zukunft offen-
barenden Menschensohn wuiste, ist die für üuns weıter nıicht
erklärende 'T'at sEINES Selhstbewuflstseins. Dheses ofenbarte

Urc. dıe Ver-jedoch selbst den vertrantesten Jüngern nıcht.
klärungsgeschichte , die Schweıtzer als Vision erklärt, S81 aDer
Petrus hinter das Geheimmnis gekommen, das dann ausgesprochen
habe In dem Bekenntnis, weiches In zwiefachem Wiıderspruc.
mıt den Evangelien Vn Uäsarea 1ilıppı ın die Gegend vVYoüxn
Bethsaida und otatt Tage vOr vielmehr hinter die andere Kr-
zählung yesetzt ırd Da alle Markustheorjen literarisch N1IC.
D fundieren und historisch nıcht 7, gebrauchen selen , und die
Tatsache, welche das Verständnis alleın ermöglıche, in diesem
Evangelium fehle, schlielst Schweitzer rviel mehr Qus der Aus-
sendungsrede he] Matth und mıt den Andeutungen über
bald bevorstehende Kreign1isse. Hiıernach habe Jesus die Jünger
nicht ausgesandt, dıe Menschen lange elehren, sondern sS1e
wıder einander SITEZECN, cdhe Brandfacke In dıe Welt A schleu-
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dern und die dogmatisch nötige En  rangsal herbeizuführen Dafs
aDer dıe Jünger hbald vergnügt ınd resultatlios heimkehrten, dieses
enttäuschende Nıchteintreffen der baldızen Parusıe änderte die
Anschauungen Jesu dahın , dals Stelle der durch (+0ttes
Barmherzigkeit ausgeschalteten Leiden der Menschen ejgenes Leiden
für nötlg S18 und er nach Jerusalem zıcht, 811 Qr dort sterben
wıll Da 180 vergeblich in dıe peıchen des Hades der Welt-
geschichte f gyreifen yosucht hatte, häangt Gr SICH daran: s
dreht sich und zermalmt ıhn Mıt dem verzweifealnden Schrei

DasTEeUz gyeht die KEschatologie 1n rümmer für alle r}  e1t.
Weltrad dreht sıch weıter und dıe FKetzen des Leichnams des
eINZIg unermefslich xyroisen Menschen hängen noch immer daran.
4s ist seın Siegen und Herrschen! Was die Jünger ZUmM (4Hauben

dıe Auferstehung Jesu ührte, die Kschatolog1ie wieder
weckte, sagt der Autor wenig a1s er iragt, ob nıcht etiwa 1n
späteren Zeiten wiederholt ebendie gewordene Enderwartangen
mıit, Apokalypsen apokalyptische prüche hervorgebracht ınd g'-
färbt en KErbes.

Otto Schmiedel, Dıe Hauptprobleme der Leben-
Jesu-Forschuneg. verb. und ern f Tübingen,
Mohr. 1906 111 124 Mı 1.25 Die Schilderung der
eigentümlıchen Verwandtschaft und Vearschiedenheit der Kvangelien,
der damıt gegebenen Fragen und der verschliedenen Erklärungs-
versuche ist für 81n breıteres Vortragspublikum berechnet, aber
dıe In der Auflage ın nıcht ermüdender übersichtlicher
Kürze beigefügte Charakteristik der neuesten Arbeiten auf dem
(+ebliet der Leben-Jesu-FKForschung (von Merx |Syrus Sinalt. ], W ell-
hausen, Bousset, Hollmann, Brandt, Wrede bıs Zu Alb Schweitzer
und Frenssen) und der 318 bewegenden Probleme kann jeder mıt
({ewınn und Dank lesen. Seine eigene Ansıcht 1älst der Ver-
fasser durchgängıg hervortreten. Die eschatologısche Kıchtung
hält auch für ine ige Kınseltigkeit. Festen geschicht-
liıchen alt findet er ın einem Urmarkus, der aramäısch geschrieben
YeWOSCNH, (Arundsäulen des Lebens Jesu 1n denjenigen Zügen, dıe

Dıieanuf späterem Standpunkt nıcht erfunden werden konnten.
beigegebene Sk1zze eines Charakterbildes Jesu echnet mıiıt egıiner
Entwicklung Se1INESs Selbstbewulstseins VOMM FPropheten ZU Mess1as.
1ne Auseinandersetzung miıt Kalthoff ist 1m Anhang ausgeführt,
woselbhst auch der (+adarener ar D, 1 ff.) und Nathanael alle-
gyorisch-symbolisch gedeute wird. KFEirbes

Pro  eme der Geschichte esu und dıe
derne Krıtik 1er Vorträge VONn Lac. Dr Ianr öge
Grofs-Lichterfelde, Tempel- Verlag, 1906 08 1,50 Die
Ad. Stöcker gewidmeten, bereıts 1m „KReıich Chrısti“ erschıenenen
Voriräge handeln über: 1) Dıiıe Bedeutung der Geschichte Jesu
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für den Glauben; Jesu Ekstase und dıe Verkündigung seiner
Parusıle; Das Abendmahl des Nenen Testaments ın der Kritik
der Gegenwart; Das Mess1iasbewuflstsein Jesu. Nach dem Ver-
fasser vVermas Aur der (4Haube das letzte ma{fsgebende Urteil
fällen über dıe Geschichte und dıe Tatsächlichker derselben,
W16 S1@e In den Kvangelıen überliıefert ist. Kr STUC nachzuwelsen,
w1e unberechtigt dıe Annahme der Kıkstase be] Jesu sel, bei dem
sich nıchts VOn einem Schwanken, einem Anuf und Nıeder, plötz-
hıchen Aufwallungen ze1ge, und beschwert sıch, dafls beı den
modernen Untersuchungen über das Abendmahl dıe neutestament-
lıchen Schriften ohne Khrfurcht nach ihrem Quellenmaterial g-

Nur VON der recht verstandenen Mess1iasıdee AUSDrüft werden.
werde verstanden, WASs es heifse, dafls esus sıch selbst dargeboten
habe Für ıh gyehörte das KReich nıicht, O18 der Zukunft, sondern

achtvoll.Q@1 da und betätigfs sıch schon ZU selner Zeit
KEirbes

21 Hels, esus VO 2z22are ım Wort-
l1aute eines krıtisch bearbeiteten Kinheitsevangeliums.

erselb C y ‚Jesus VOonNn Nazareth In seiner gyeschichtlichen Lebens-
egntwicklung. VI, 126 Tübıingen 1906, Mohbhr. M und

In dem erstgenannten Werke konstrulert Hefs e1n Kın-
heıtsevangelium. Er 11l damıt VOLr aJ1em der Schwierigkeit be-
262N€eEN, dafls inserTe Kvangelien das Leben Jesu viermal gyetirennt
2grzählen. iIch erkenne durchaus A& dals  S  < hıer eine Schwierigkeit
vorliegt (Sschon dıe qıte Kırche hat, das anerkannt): 1mM praktischen
Leben braucht, IDn eıne Evangelienharmonie. Aber iıch kann
nıcht nden, dals Hefls’ Versuch gyeglückt Ist. Mich stört hıer
VOoOr allem, dafs die Sprache des Kınheltsevangeliums nıcht rein
ast S1e ST eine Mischung der schönen, morgenländischen Oolks-
sprache und des modernen (Gelehrtendeutschs. Wıe hälslıch WIT
©5, dafs S 25 f. eın wunderbarer Hymnus Jesu, fast möchte
ıch Sagen, durch Bühnenanwelsunyen zerstückelt wird! W er Jesus
dem Volke VOT Augen malen wiıll , der mufs auch e1n Künstler
e1N. In dem zweıten Werke <ibt e(s dıe wissenschaftliche
Hegründung SE1INES Kınheitsevangeliums. Kr behandelt da 1n
Kürze das Leben Jesn mit besonderer Betonung des 4’OTL-
schrıttes in der Entwicklung. Diese Darstellung ırd vielfach
anregend wirken. Ktwas yröfsere Zurückhaltung are hler und
da Platze s  en. ırd der Liesart des syrıschen
Lewistextes E 16 zu viel Vertrauen geschenkt.

ırd Matth 1 17f Sal als „ eInNe Fälschung zugunsten der
werdenden Papstkiırche“ angesehen! €100:

m  m Otto Frommel, Die Poesıe des Kvangelıiums
esnu. Ein Versuch Berlin, Gebrüder Paetel 1906 192
Frommels Buch ist in einer doppelten Bezıehung Voxn Ochstem
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erte als wissenschaftliche Bearbeitung e]ınNes geschichtlichen
Als Bearbeitung‘: Hromme*TOblems und aJs geschichtliche Quelle

ist meines 18sens der erste, der In zusammenhängender Dar-
stellung zZe12%, dafs esSsus auch e1N Dichter ist. Die Weise Y In
der esus das Leben der sıeht, in Worten veranschaulıcht.
und als Symbol des reljg1ösen Lebens benutzt, ist e1ines Dichters
W eise. Nur yrölser 1rd Jesus ın UNSerTE Augen, WwWEenNnNnNn na  -
dıes eachte Aber auch q {s Geschichtsquelle r KFrommels Werk
vyon Bedeutung. Ks ze1gt, W1@6 erNsS 1DSeTe Zeıt damıt nımmt,
esus auch VoO  S asthetischen Standpunkte AUS würdıgen. Ich
meine, e1ne solche Art der Betrachtung ist; ebenso notwendıy
W1e segensreich. IS kann keinem Z weıfel unterliegen , dafs für
viele ÜUÜNSerer (Gebildeten der Weg ZUr Frömmigkeıt über die uns
ührt. Kıs ist eshalb meın herzlichster unsch, dafs Frommel
recht viele Nachfolger finde! €100

Bonhoff, Carl, esSus und Se1Ne Zeıitgenossen.
Geschichtliches und Erbauliches. (Aus atLur und Geisteswelt.
ammlung wissenschaftlich gygemeinverständlicher Darstellungen.
89 Bändchen.) Leipzig 406 Teubner. YIE: 1°924. eh

1,25 Bonhoff bringt UDS zehn Skızzen über esSu Ver-
ältnıs ZU seinen Verwandten, seıner Heimat, den Kranken, den
Armen, den Gefallenen, den Jüdischen Eeligionsparteien, ferner
Johannes dem Täufer, (AÄN den Jüngern, den Kındern, endhch den
Heıden ine u unterrichtende gyeschichtliıche Darstellung geht
jedesma VOLaAUS, ıhr olg eine Anwendung quf dıe Verhältnisse
der Gegenwart. Bonhoff versteht zweiıfellos, Jesus den Gebildeten
uüunserer Tage nahezubrıngen. Um mehr mufs ich 0S bedauern, dafs
Nan AUS se1ınem Buche e1n l1g1Ö8€eS Verständnis des Christen-
tums nicht gewinnen kann: W1@ Jesus das Verhältnis zwıischen
Gott und Mensch vyestaltet hat, davon erzählt uns Bonhoff gyut
WwWI1e nıchts. Sprüche und Krzählungen W18 Mt. Ö, TOU:, s
1 20 4: Mk. 45; 14, 221.; Lk 15, F1  z mussen In einem

esu stark berücksichtigt werden; SONS ist das Bıld Ver-
zeichnet. €1D0|

AT IS Kaftan, Jesus und Paulus. KEıne firennd-
schaftlıche Streitschrift ZeHECN die KReligionsgeschichtlichen Volks-
bücher vYon Bousset und Wrede ÄN  1usend. Tübingen
1906, ohr. 0,80 Kafltan er DI1IC (wie ich gy]laube,
mıt Recht) ın Boussets Jesus und Wredes Paulus keine re1ın O-

Bousset und TE malen ‚Jesus undschichtlichen Darstellungen.
Paulus nıcht S wI1ıe 10 Waren, ondern S W168 Q1@ VoNn e1inNıgenN
modernen Dogmatıkern gemait worden a1nd. Eın eispiel. Bousset

Aber behandeltgıbt Z dafs Jesus sıch alg Messias fühlte.
das a IS eıne Nebensache, noch dazu als eine ache, die für esus
oft bedrückend YeoWESCH se1in soll In anrhneı ist IA Sayen:
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ennn esus sich alg Messias wulste (und das kann im Ernste
nıicht bestritten werden), dann WAar das Messiasbewufßtsein weiıfel.-
los der Miıttelpunkt se1INes Denkens und dıe urzel seiner Kraft,.
In dieser Weise übt, Kaftan Punkt für Punkt Bousset und
Wrede charfe Kııtik. „Kreundschaftlich“ ist; Se1N Buch DUr in
der WYorm, nıcht 1n der aC. Störend ist der Druckfehler
auf der ersten Textzeıle 1€S „Keine“ 35A9 „ e1n6*),

EV  0Jerusalem ıberanda. Beobachtungen einigen
Kapıteln der Kyvangelien Vn Dr. L18CO. Halle . S Rudolf
Heller, 1905 311 Der Verfasser setzt VOFraus, dafs VO  —
SNodens Schrift über „ Dıie wichtigsten Fragen 1mM Leben Jesu“ den
wesentlichen Inhalt des Urevangeliums herausgeschält habe. HKr
möchte Aun seinerseits erklären, WwWIie es komme, dafs viele ZiU=-
taten In unseren Evangelien sıch finden und der heilige ern
reiner ahrheı von einem solchen Geranke dichterischer Zutaten
umkleidet wurde. Dıe nach der Weltherrschaft strebenden Sur-
patoren der römıschen Kırchenleitung sınd SCOWESECH, die den
Befehl ZUr Fälschung des ersten Christusbildes gyegeben haben
L1SCO betrachtet die Evangeliıen dabei a {S tıef geheimnisvolle Dar-
stellungen der Lebensgeschichte des postels Paulus auf dem
Gebijete der gyriechischen Welt, VONn der Abreise AUSs Antiochien
bıs ZU Antrıitt seiner letzten Reise nach Jerusalem. Als Probe
der KEntdeckungen, dıe sıch dem Autor ergeben, S  €]1 NÜur erwähnt,dafs Paulus während se1nNes beröensischen Aufenthalte 1n Ballaı
War und dort auch ıIn nähere Beziehung der orphısch-dionysi-schen Mysterı1engemeinschaft trat, In Athen aber desgleichenden eleusinischen Mysterıen, und in en und Korinth voxn Sımon
agus un Demas bekämpft wurde. Cletus, der tifter des Ver-
fälschten Papsttums, hat sıch 1m bekannten „Hırten- Hermas
genannt, Jegte sıch aber auch den Namen Paulus bel, sıch
alS zweıten Apostel Paulus aufzuspielen, und War iın Wirklichkeit
Johannes Markus. Im römiıschen Clemens aD@er eteckt, der Demas,1m Petrus Apollonius. Welche unbändige Phantasıe!

YOesSs
St. Paulus. Sein en und sein Werk Vvon

Farrar. Autorisierte deutsche Bearbeitung der pisteln und
Exkurse VON Kupprecht, Übertragung des bıographischene118s Vun Brandner. Bd Frankfurt e WE Brandner 1906,VI1L, 248 ST Mk Wır en hiıer eın Seıtenstück

dem „Leben JE“ VoOn demselben Verfasser, der 18 Dekan
Von Westminster VOr Wel Jahren verstorben ist. In erbaulicher
Sprache miıt Beifügung Von Ä  ildungen erwähnter Landschaften
und Städte folgt der Verfasser der Erzählung der Apostelgeschichte,die Rede des Stephanus für ebenso echt haltend WI1e die des Ja
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us Jerusalem. Den Saulous nımmt 18 K ommissar des
Seine BekehrungHohenrats auch für e1n Mitglied desselben

erklärt e1n psychologısch und doch für eın W undar. Ks se1
S} u W1@ xyeWw1ls, dafs Paulus nicht einmal dıe rage verstanden
haben würde, obD die ıhm yewordene Erscheinung objektiv oder
subjektiv YoWCsSCch S@1. Der Verfasser kennt and und Leute aAuS

eigener AÄAnschauung, ist. 1n der Talmud- Literatur bewandert und
In der Erzählung GAal 2scheıint Kenan vıel Z verdanken.

qjeht e1n Eingeständnıs des Paulus, dafs Tıtus allerdings be-
schnıtten worden sel, DUr nıcht AUS wang und Unterwerfung,
sondern NUur AUS dem grofsmütigen Wunsch, ın Jerusalem keinen
Anstols geben Wenn Tııtus nıcht hbeschnıtten worden sel, habe
Paulus das viel einfacher fa können, aber gyegenüber dem ım

yemachten Vorwurf des Wankelmutes S81 viel schwierıger nü-
N, das Nachgeben In diesem wichtigen Punkte yeradeheraus
einzugestehen. Dıe Übersetzung 1äfst eıne Vergleichung und Bea-

richtigung vieler Zitate wünschen, verfehlt oft den rechten Aus-
druck und lei1det sehr Anglizısmen , dafls 310 W1ie 206)
„JIdalıan Aphrodite iın Paphıans Vellen Deu gebadet” dıe Lektüre
des Werkes noch genufsreicher machen würde. YOesS.

Dr. W.C Va Manen, Die Unechtheit des  0Ömer-
brıefi{s. Äus dem Holländischen übersetzt VO  — Dr ‚ger

Mk yls derLeipzig, Strübing, 1906 VIIL,
KEömerbrief lıterarısche Probleme enthalte, konnien schon dıie viel-
fach nach Ephesus yEsEizZiEN Grülßfse in und die verschle-
dene Stellung der Doxologie beweisen. Was nach Kyanson (1792)
und Bruno Bauer se1t Loman, Michelsen, Steck e be-
haupteten, entwıckelt das vorliegende Werk, der bereits 1892
erschlenene 1 Teıl VOO Va  —$ Manens ‚„ Paulus::; weilcher ın yuter

Der Verfasser willÜbersetzung noch aller Beachtung ert 1st
Z7W al dem (yanzen In seiner yegenwärtigen Gestalt den Eindruck
der Einheit nach Art der doch AUS mehrfacher Bearbeitung hervor-
ZeEYAaANSCHEN synoptischen Evangelıen nıcht absprechen, aber
gyleiche weniger einem Brief e]jnen bestimmten Leserkreis a 1S
einem Buch, 1n dem e1nN Redner, auch nach dem Charakter des
nhalts, nach Darlegung und Beweiısführung allen Liesern
spreche. bDer beı der relatıyven Einheıt 4uch in Wortschatz und
St1l verrate 1ne Verschiedenheit der Ideen und Ausdrücke ihre
Herkunft AUS verschiedenen Stücken: Kap 1—8, — 11, 12—14,
15—16, dıe den Schluls bald anl judenchristliche, bald auf heiden-
chrıistliıche eser DUr begreiflic. machen. Der scharfsinnıge
Gelehrte g1bt siıch alle Mühe, 10se@e Verbindungen, und Fugen,
Spuren der Anknüpfung und Bearbeitung nachzuwelsen , dar-
ZUTLUN, dafs ZUr Komposition des Buches verschiedene ältere Stücke

aus der Schule des Paulinismus verbunden worden se]en , N1iC.
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ohne dals der spätere Überarbeiter W asser in den paulınıschen
Wein getan habe (xle1ch beı der Adresse L, D —— f ırd eIN-
gyesEtZU, mit E 8— 17 fortgefahren und im Verlauf manches
(vgl I, und 2,2 4, und IS 18) Auffällige ANS Licht g‘_
s  M, Mehr .1 der Hinvwels auf Verfolgung der (+emeinden
frappiert dıe Frage, ob denn 1m Lauf der Dinge das Jahr
dıe Verwerfung Israels sehon deutlich ZOWOSCH Sel, W1e Röm
vyoraussetze und nach dem Jahre verständlıch 861. Noch
125 soll der Brıef In einer kürzeren älteren (Gestalt dem Bası-
es und Marecıon vorgelegen aben, die gegenwärtige Gestalt
aber habe nıcht später S un die Mitte des zweıten Jahr-
hunderts erhalten, und Röm 15 und 16 sel jedenfalls nıcht 81n
halbes Jahrhundert später In einem anderen Kreise entstanden.
Welches Verhältnis ZU G(ralaterbrief denken ist, ırd nıcht
gesagt. Während dıe versuchten andern Bewelse AUS den älteren
Kırchenvätern wenig DOsagen, bleıbt freilıch bemerkenswert,
dafls Basılıdes nach Philos. VIL, dıe Stelle Röm S, 19—929
vun der seufzenden Kreatur 1ın Biner Korm umschreiıbt, dıe sıch durch
Kürze und Dentlichkait VOL der kanonischen auszeichnet. YDeEs

Attılıo Profumo, Le fontı ed temp1ı 1N-
cend1io Veroniıano. Koma, Korzanı @&  @& C y tlnogzrafi del seNato,
1905 Ä, 148 Hol Profumo behandelt mit -
schöpfender Vollständigkeıit ıe Probleme, dıe der ran 0MmMSs 1m
Jahre N. Chr ınd dıe Neronische Christenverfolgung bıetet.
Da dıe beıden hler ın Batracht kommenden Wiıssenschaften,
die geschichtlıche und die Juristische, sovıiel ich urteijlen kann,
beherrscht, darf HNan noch menr Sarı Profumo (öst dıe Probleme,
soweiıt S10 mıt Hılfe der spärlıch fliefsenden Quellen gyelöst werden
können, | D stelit ein für alle ale test , dals Nero und
kein anderer den Hrand 0Oms veranlalst hatı In fünf Abschnitten
behandelt Profumo : autfore de  lv incendio (hier werden, in
allzu erofser Ausführlichkeit, aAuch dıe Jüngeren Berichte mit unter-
sucht; der grölste Wert wird miıt kHRecht den Mitteilungen des
äalteren Plinius beigelegt; das Gesamtergebnis der Quellenkrıtik
stelit 18592 e1ıne sehr übersichtliche Tabelle zusammen) ; Ia
persecuzione christiana (zu einer sicheren Deutung des fate-
bantur Tac. 15, ist leider wohl auch Profumo n ıcht g'...
kommen); analısı erıtica incendio (warum Nero den ran:
veranlalste); appuntı erıtiel sulla documentazıone in cendio
(Quellen des Tacıtus uSW.);3 pOo dı eP110g0 generale. Das
Buch bietet; auch viele wertvolle Erörterungen, dıe mMan nicht In
ıhlm sucht, über die Juristischen Kenntnisse Tertullians.
Vortreffliche Register muchen diese chätze zugänglıcher. Dıe äulsere
Ausstattung verdient höchstes L0D; ZzWwel Photo£fypien (Büste Neros,
Münzen) und e1n Stadtplan sınd beigegeben. e1n0ldt.
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30 Alfred eeberg, Dıe beiden Wegze und das
Aposteldekreit Le1ipzıg, Deijchert, 1906 105 250 MK C
Seeber  5  O hietet; ın der vorliegenden chrıft e1ne Ergänzung den
Untersuchungen, e in se1inem „Katechismus der Urchristen-
heit“‘* (1903) und seınem „Kyvangelium Christi““ (1905) nieder-
egte Hr bringt zunächst christliche und ısche Parajllelen Z

Pıdache 1: “ ınd D 1—6 be1; daber wırd gezeigt, dafs anch
Jesus dıe „beıden Wege kannte und schätzte. annn erörtert
Seeberg das Speisegebot Dıdache 6, D s 1as VOxnxh selbst Z der
Schlufsbestimmung des Aposteldekrets A A 15 hinüberleıitet.
eeberg meın annehmen müssen, dafls das Aposteldekrei 11}
der Von as überlieferten 0rm nıcht geschichtlich se1ın kann;
NUur sSeın ern urie a 1s ursprünglıch gelten. SeNr lehrreich QSind
Seehbergs Erörterungen über die ichtigker der Tatsache, dafs.
auc auf Unbaschnittene der (}4+g218% erabkam In einem Nach-
trage erweist Seeber  5  o& dıe Bekanntschaft des Josephus m1 den
„We  5  en ““ €200|

Kranz eklapıl, Zur extgeschichte der D
2C (56 rogramm des Staatsgymnasıums in Igiau,.

S Neklapıl untersucht den ypus der „bejden
Wege“ der ın Schermanns „Elfapostelmoral““ vorliegt, und bringt
ıhn in Bezıiehung 711 Ebjonitismus. Anschlufs daran g1bt

Vermutungen über Alter und Herkunft der in der Didache
niedergelegten Überlieferungen.

€100|
31 Durell, 'The Historıe Church An ESSay

ON the Conception of the Christian Church and ıts Ministry
the Sub-Apostolie Age Cambridge, University Press, 1906 XXÄILV,
328 Durell will eE1INe Ergänzung ı1efern Horts erk
„rxhe Christian Keeclesia“ (1897) Kr behandelt dıe Geschichte
des Kirchenbegriffs und der Kırchenverfassung Vo  S nde der
Apostelzeıt bıs Anfang des drıtten Jahrhunderts (die Jüngste
der verwerteten Quellenschrıften sind dıe NEeSs Hippolyti, ın
eren Beurteilung 1) ZaNZ Achelis folgt) 4S Material ist sehr

Dafls TE1116.vollständig gesaumme!t und übersichtlıch angeordnet,
ın der Anordnung 116 Entwicklung zutiage tntt, ich nicht
L behaupten behandelt eINe Quellenschrift nach der andern
unge ın zeitlicher Aufeinander{folge ; der Gang der Geschichte
würde deutlicher werden, dıe Zeugn1isse auch geographisch
grupplert würden. Im einzelnen ırd man mancherleı 4USSetizen
können. Der Naäachweıs, dals ermaäas e1Nn Presbyter-Episkope Wäar

128 O ist m1ifsglüc. Der chlufs des Diognetbriefs (S 256)
darf ge1t Bonwetschs Nachweisungen wohl miıt SJicherheit als e1n
Stück AUS 1ppDOLY betrachtet werden us  z Aber das anze ist
eın sehr branuchbares Nachschlagewerk. Anerkennung verdient
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Be1-hesonders die ausführlıche Darstellung des Kirchenbegriis.
gegeben ist e1n exX und eine Abbildung der Aberkiosinschrift.

einoldt.
32, Johannes e1p0 ß Geschichte des neutesta-

C  ©& ( s Krsfer Teil Dıie Entstehung. Leipzig,
907, Hinrıchs. VILL, 288 3,60 Mı Meın Bestreben

Zing dahın, eine kurze, übersichtliche Darstellung der an0nS-
Das Buch wendet sıch Pastoren, StftuU-geschichte geben

denten, SOWI@ alle Gebildeten, dıe sıch über dıe hıer bestehen-
den Fragen unterrichten wollen Deshalb sind auch Quellenstellen
reichliıch mitgete1ult: nicht al1ie eser werden eginer Bıbliothek nahe
se1n, e das ZUr Prüfung nötige Material enthält. Ich untersuche
zunächst, W19 die ersten Christen das Alte Testament beurteilten
(Verbalinspiration und eshalb allegorıische Auslegung): O
winne ich den 1 folgenden vorauszusetzenden KanonsbegrIiff. Diıe
Entstehung des K4anons ehnandile ich ın drei Längsdurchschnıtten:

Apokalypsen, Ervangelıen, Apnostelbriefe und Apostel-
DIie Entwicklung wırd bis Zı der Zeit dargestellt,geschichten.

ın lier unNnser eutiger anon als 1ne allgemeın gyültıge Grölse:
begegnet, 9180 1 allgemeinen bıs ZUu  z {üniten Jahrhundert. Zum
Schlusse erörtere ıch dıe Frage, inwievweit der Kanonsbegriff durch
dıe Entstehung eines neutestamentlıchen ano0ons verändert wurde.
Kın Regıster ist scehon dem ersten Teıle beigegeben.

Leinoldi
T'’he New Testament 1n the apostolic athers

By committee of the Oxford soclety of historical eology. Ox-
{ord, Clarendon DPTOSS, 1905 V 144 Hervorragende
KFachmänner (J Bartlet, Benecke, Carlyle,

Drummond, Inge und a haben in diesem HE
zusammenyestellt, welche neutestamentlichen Rücher und Apno-
kryphen 1n den sogenannten apostolischen Vätern (nur Papıas hat
INn ausgeschlossen) benutzt sınd oder benutzt eın 7ONNEN. In
yeradezu meisterhafter W eise ırd g1 Sıcherheit, Wahrscheıin-
lıchkeit, Möglichkei und Unwahrscheinlichkeit auseinander gehal-
ten. Dasselbe Lob verdient dıe Vollständigkeit, mi1t der das

Natürlich ırd mMan beı eiınem solchenMaterıial yesammelt ist.
uUucC. nıicht überall auf einfache Zustimmung hoffen können; in

yielen FYFällen handelt sich ]2 ziemlıch subjektive Eindrücke
Aber als e1n einzigartiges Nachschlagebuch ırd 85 wohl aller-
SB1ts anerkannt werden, zumal da e1n trefflicher eX beigegeben
ist. Bedauern kannn Ia NUur, dals dıe Verfasser nicht selbst
ihre mühsam SeCWONNEGNON Krgebnisse einer übersichtlichen, 0S-

eipnoldt.baren Gesamtdarstellung verarbeıtet haben
Emil Dorsch, Ja Dıe ahrneı der 1D11-

SC 1 S te in den Änschauungen der en christlichen
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Kırche /Sonderabdruck AUSs den etzten beıden Jahrgängen der Inns-
Tucker Zeitschr. für xathol e0. Innsbruck, au b1IS
160| Der Schlufsartikel dieser Aufsatzserie STEe noch AUS ; aber
schon jetzt sıch dıe Arbeiıt übersehen. Verfasser gyeht VoNn dem
Rundschreiben e0os AT Provıdentissimus eus AUS, In dem die
Irrtumslosigkeit der Bıbel proklamiert worden ist, und vergleicht
m17 dıesem ÄAusspruch die schwankende Haltung katholischer 'Theo-
logen, dıe J2a auch in den etzten Jahren einen lebhaften Inspira-
tionsstreıit haben ausfechten muüssen (Pesch, Hummelaner USW.).
In diesem Streit, werden die alten Kırchenväter alg Zeugen
gerufen S 19); und wenıg WILr den apuvlogetischen Tendenzen
des Verfassers, dıe Er 1m Kap entwickelt, Geschmack o
gewinnen können, verdienstlich ist dıe Neifsige , reichhaltige
Zusammenstellung der Zeugenreihe AUSs den ersten Jahrhunderten.
Ks handelt sıch dıe Frage, ob diıe altesten Väter die histori-
schen g11e der für streng irrtumslos überlıeferte wıirkliche
Geschichte angesehen haben (S 23). Be1i dem Vorherrschen der
allegorıschen Auslegung ist; die Hrage natürlıch Sar nıcht So e1Nn-
fach beantworten; aIiur erg1bt diıe geschickt yestellte Frage
e1n charakteristisches Bıld der einzelnen Inspirations- und Aus-
legungstheorien, das 1m allgemeinen YVO.  S Verfasser ohne Z vjel
Harmonistik und mıt einem recht brauchbaren grofsen Zıitaten-
schatz entworfen worden ist. Wiıe stark Irenäus den Buchstaben
Z en verstand, ist schon VONn Zuegler 1m Zusammenhang dar-
gyeste worden. Dorsch verwendet besondere Mühe ant dıe
„Chronologen“ Von L’heophilus VOoONn Antıochien bıs Julius Afrıcanus
und Kusebius , die alle dıe Wahrheit der bıblischen G(Geschichte
gegenüber der heidnischen beweisen wollen. Schwieriger 1rd
dann die Führung durch die alexandrinische Kxegese, spezieOrigenes, über dessen Doppelstellung schon Zöilig Gutes gesagt
hatte (vgl s 1 Ü, 110€f. Origenes 1m onl mıt dem Volke).Im Kap werden dıe Gegner des Origenes behandelt, 1Im
se1INeE Freunde. Auch archäologisches, lıturgisches 3 e Materia]l

Für manches hat mMan heuteırd gelegentlich herangezogen.
bereiıts Besseres , für Hıeronymus den zweıten Band VOR

Grützmachers Buch Aber als anregende, ergjlebige Sammlung,die das Suchen erleichtert und oft mıt Nutzen aufgeschlagenwerden kann, sel die  n Aufsatzserie bestens ZUr Benutzung OIMD-fohlen Kronatscheck.
Johannes Gabrielsson, Über dıe Quellen des

Clemens Alexandrinus. Krster Teil Leipzig [1906] Har-
rassowiıtz. X, 253 Mk erse  e, Über Favorinus und
se1ine MUVTOOOTN 107 001L0. Leipzıg 11906] Harrassowitz. 67
1,50 Klemens VoOxnhn Alexandria hat remdes lıterarisches
ıgentum 1n olchem alse benutzt, dafls se1ine er. DUr
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dann methodisch An Geschichtsquelle verwerten kann, Han

Gewährsmänner kennt sonst au INan (GJefahr Sätze dıe
Klemens wörtlich entlehnt hat aunf SBiINe Rechnung schreıben,
und umgekehrt Deshalb ist jede Untersuchung über Klemens

(}abrielsson untersucht mı1tQuellen m1% Dank begrülsen
fassendem 1ssen und g]lücklicher Kombinationsgabe dıe rage
waoher tammen dıe gelehrten Notizen des Klemens, dıe das
klassische ertum betrefien, als0 VoOr allem dıe Bemerkungen
über Mythologıe , Geschichte der Philosophie und Chronologıe ?

kommt dem Ergebnıs, dafs dıe AUVLOOCTN LOTOOLA Favorins,
die 140 entstand, e1inNne Hauptquelle des Klemens WAar,. Die
einschlägıge Liıteratur ist ziemlich vollständıe verzeiıchnet und be-
nNutz übersehen wıiırde Friedrich Zucker, Spuren VOxnh Apollodoros

Her beı ehristlıchen Schriftstellern us  Z 7 Nürnbere 1904
(Münch. phıl. Diss.) Der IL Band VON AN1ıns Klemensausgabe
zonnte leider nıcht mehr verwertet werden. Eın Xutes Register
ist beigegeben Unseren hbesonderen Dank verdient der Verfasser
dafür, dals Untersuchungen deutsch und nıcht schwedısch
veröffentlıchte Hoffentlich Olg der e11 bald nach ıe
Schrift über Havorinus bıetet e1IuU6 willkommene Krgänzung
der Quellenuntersuchung; denn Havorın gehört den groisen
Unbekannten, deren lıterarıscheı Nachlals, obwohl sehr
umfangreich doch nıcht SOrg fältig erforscht werden kann
Favorın scheint der griechıschen Literaturgeschichte
hervorragenden Platz einzunehmen C100

3 » Oryıntı Septımı K'lorentis EerTtir  12a12l CEN-
ars 111 orp SCT1DT ecel LiatınAemili

etc vo] XXXXVIE) Wıen, empsky und Leipzıg, Freytag 1906.
AAÄXV, 650 Mk 20 Der erste Band der Wıener Ter-
tullıanausgabe wurde 1890 Voxn Hartel und 1SS0W2 AUS Reıfer-
scheıds Nachlals herausgegeben echzehn lange Jahre hat die
Wiıissenschaft auf dıe Fortsetzung warten müssen, und ZWäaL, 0D-
ohl Tertullhan Neuausgabe vielleicht dringender nötlg hatte,
a {S ırgend eiInNn anderer lateinischer Theolog Nun, MNan darf sıch
hıer wenigstens miıt dem pruche rösten Was Jange währt ırd
gyut Kroymann bıetet in jeder Beziehung e1iNe Musterausgabe
Kr bringt UÜUnNS dem vorliegenden Bande die Schri:ften de pat
de Carn TreSUN. , adYV Hermog Y advV Valent adYV Präax.; adV
Marc dazu Pseudotert adV o haer Der Text ist. durch
Neue®e Kollationen und Konjekturen vielfach verbessert dazu durch
ausgezeichnete Interpunktion verständlich yemacht W16 das beı
Tertullian überhaupt möglıch ist Diıie Benutzung der beıden
ersten Bücher adYV Marc ist. aufserdem dadurch erleichtert dafs
Kroymann die AUS verschiedenen Auflagen stammenden parallelen
Textabschnitte aufserlich scheıden gesucht hat Der Apparat
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mac eınen sehr sorgfältigen indruck, zumal da vielen
tellen nıcht Aur hlofse esarten, sondern zuch dıe Begründung
der Liesarten nthält (interessant für dıe Erforschung der ate1ını-
schen Bıbel ist; dıe Bemerkung 36, 15) Diıie Kınleitung ent-
hält viel Wertvolles, Da über dıe Verdienste Frankreichs (vor
allem Clunys) dıe Krhaltung der Schriften Tertulhans. Im
einzelnen kann IHNaln natürlıch mancherleı dem er U S-=-
etzen. Die Anordnung der einzelnen Schriften ist für den ext-
kritiker bequem, aDer für den Geschichtsforscher yanz unbequem ;
2206, hätte dıe Konjektur Vietor doch wohl In den Text ge-
hört USW. Aber dıese Ausstellungen haben wenıig
Hoffentlich lassen der z weıte und vıerte Band nıcht wieder ]e
sechzehn Jahre auf sich warten! einoldt,

54 Florilegium patrıstıcum digessit vertit adnotarvıt Gerar-
dus Rauschen. asCc. ertu  1221 er de Prae-
scrıiptione naeret1corum, accedunt Irenael adversus hae-
L5 11L 33 —4 1 — asc. Vıncentii QT1-
nens1ıs commonitorı1a8. il Mk 1.20. oOnn 1906, Hansteln.
Rauschens verdienstroiles sammelwerk bringt unNns 1n den beıden
vorliegenden Heiten Sehr wertvolle Bereicherungen; denn dıe
Texte, dıe bıetet, sınd auf (Arund Neuer Kollatıonen wesent-
iiıch verbessert. KHür Tertullian haft RKauschen den Agobardinus In
Parıs und dıe Schlettstädter Handschrift verglichen, für Inzenz
die vier Parıser Codices, dıe SE1% Baluze nıemand eingesehen hat  A&  e
So War Raunuschen möglich , geradezu Musterausgaben herzu-
tellen Man ırd Tertulhan de PTFaesSCF. und Vinzenz künftig
HUr nach seinem Texte anführen können. Die kurzen Kınleitungen
und Anmerkungen enNtsprechen lıhrem Zwecke sehr ZuUt; ich habe
den indruck, 18 könnten S1e ohne Schaden noch kürzer SseIN.
eft ınd sollen Tertullians Apologetikum und dıe altesten
lıturgıschen Texte brıngen. einoldt.

ertullıen, De paenıtfentia. De pudıcıtıa.
Texte Jatın, traduecetion {rancalse, introduetion et index Dar Pierre
de abrıolle Hemmer et LejJay, Textes af docu-
mentfs POUFr l’etude histor1que du Christianisme, ILD) Parıs,
Pıcard ei Üils, 1906 (LXVII, 237 S Fr DIie vorliegende
Ausgabe schlielst sıch für de paenıtentia &. Preuschen (Freiburg

1891), TÜr de pudieltia Reiferscheid-Wissowa (CSEL)
Hıgenes haft für dıe Textherstellung leıder ebensowenig 50-
eıstet, W1e Grapın In der eben erschıenenen Kusebausgabe und
autigny ın der Justinausgabe derselben ammlung. Dıe axXl-
gestellten nOotfes cr1t1ques et eXplicatıves gyeben texitkrıtische Be-
merkungen den schwierigeren tellen Dıie iranzösische Über-
SetzUNg, die neben dem Urtexte abgedruckt ist, ıst natürlich sehr
frel; denn Tertullıan r ejgentlich unübersetzbar; S10 ırd abear
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enen, dıe sıch das erste Mal mıt Tertullian beschäftigen, gyute
Dienste eisten. Die Kınleıtung unterrichtet kurz, sachlıch und
klar über den Inhalt der beılden Schrıften Tertullıans und über
ihre geschichtliche Bedeutung, 2180 VOL em über dıe alteste
Bufsdiszıplin , deren VerworTrene Geschichte sehr liıchtvoll ZU
hehandeln weiıls. Der angehängte Index verdient seiner
Ausführlichkeit alles Lob Möge dem Büchlein, dessen Preıs——  a A T n J2 erstannlıch nıedrıg ıst, gyelıngen, Tertullian Nneue Freunde
gewinnen! €100

Wa arın 4ın Besuch ın den Natron-
klöstern der oaketischen W üste Mıt Originalaufnahmen
der Kaufmann’schen Expedition ın dıe ıbysche W üste. Frank-

5 M‚ — 5furter Zeitgemäls Broschüren XÄXV,
Hamm 1905 Teer 'T'hı1emann. alles schildert C
schaulıch seınen Besuch ın den sketischen Klöstern: DEr Baramüs,
dem syrıschen Marıenkloster, L'8r nbä Bischä) und dem Ma-
karınskloster. Hallg’ Ausführungen sind für 1{10 VOR Wert, dıe
sıch für das koptische Altertum (namentlic für koptische Kunst)
und für dıe kirchlichen Verhältnisse der heutigen Kopten 1nter-
€g€Ssieren. Ich welse beı dieser Gelegenheit aul ine andere Schil-
derung des Makariusklosters hın, dıe unXns ın etzter Zeit vyeschenkt
worden ist: Georg Steindorff, Durch dıe lıbysche W üste ZUEXE
Amonsoase cobel, and und Leute, XIX); Bielefeld und
Leinzıe, 1904 190

Besson, Recherches SUTr les Orıgınes des
evöches de Geneve, lLausanne, S10n eit eurs VLrO=-
MmM1ıers tıtulalres Jusqu’ au deelin du VI® aieecle. HTr1-
bourg uisse), tto Gschwend: arıs, Pıcard e üls; 1906 (XIX,
253 S Mk 4.8  © o1ibt, mıiıt Sachkenntnis und Kritik
ausgerüstet, 1ine erschöpfende Übersicht über das, WAS WIL Vn
der altesten Geschichte der dreı Bıstümer Oktodurum-Sitten, Genf
und Windisch-Avenches-Lausanne WI1ISsSenN. UT liefert damıt einen
wesentlıchen Beitrag ZU der och nıcht geschrıebenen (xeschichte
der Ausbreitung des Christentumes ın der nachnıcänischen Zeıt.
Von einem allgemeineren Standpunkte AUS ist lehrreicn De-
achten, WasSs WIL VÜ  u den frühesten Geschicken jener Bistümer
und ihrer Träger erfahren un Was WILr nıcht erfahren:; WITr Oren

‘a Nur wen1g VOoONn T’heologie, desto ehr aDer VONn Heiligenverehrung.
Angehängt ıst eg1ıne Untersuchung uber dıe äalteste eschichte des
Klosters Romainmötier. 1ne Arbeıt über das andere alte KlosterN Jjener Sprengel, Saint-Maurice, stellt für später ussiıcht; WITr
sehen ihr mı1t Spannuny entgegen. Desondere Anerkennung verdient
die vorzüglıche äulfsere Ausstattung des Werkes. €100

Kusebius’ ar Vierter and Gegen Marcell.
Über die kirchliche Theologie. Dıie Fragmente Marcells. Jleraus-

Zeitschr. K XE E VE

n d S E E D
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gegeben 1m uftrage der Kirchenväter- Kommissıon der Könıgl.
Preufsıschen Akademie der Wissenschaften VoNn }

an ND, (Die griechischen christlichen Schriftsteller uSW,., Kusebius,
vierter an Leipzıg, Hinrichs, 1906 XXX, 256 S, Mk
1ne NnNeuUue Ausgabe der Schriften KEusebs Marecell ıist AUS

Krstens haft üns Loofs VOLrZWE1 Gründen besonders zeitgemäls.
kurzem gyezeigt, weilche erkenntnistheoretische Bedeutung Marcell
für dıe Dogmengeschichte besıiıtzt. Zweıtens ıst dıe Frage nach
dem Verfasser der beıden antımarecellischen Schrıften jJüngst YO  e

Conybeare energisch angefafst worden. Klostermanns Ausgabe
ruht auf einer SCHAaUCH Kollatıon der einzıgen selbständigen and-

on darın, VvVor allem abDerchrıft (Venedig, cod Marc. 4.96).
auch In den vielen Verbesserungen, dıe Klostermann 1m Verein
mıt Wendland durch Konjekturen angebracht hat, besteht der

Den Schriıften Kusebs ist.grofse Fortschritt der Ausgabe.
eine leider mıt kleinen Iypen gedruckte) Zusammenstellung der
Marcellbruchstücke angehängt, für dıe WITr sehr dankbar aind.
In der Einleitung beschäftigt sıch Klostermann zunächst mıt den.
Gründen, AUS denen Conybeare die Verfasserschaft des Kuseb-
VOon Uäsarea bestreıtet ; lehnt dıese Gründe, wohl mıt Kecht,
aD Loeschckes Aufsatz „Contra Marcellum, eine Schrift des
Kusebius VOoNn Caesarea“® Ziunt W 1906, 69 ff. konnte Kloster-

nıcht ehr benutzen). Weiıter andelt dıe Kınleitung VvVoOxn
den Handschriften und usgaben 1er auch eine Synopse VOo  Z

Dıe sehr ausführ-Kettbergs und Klostermanns Marcellausgabe).
lichen ndices CANAIusSsSeEe des (Janzen (In enen übrıgens Kuseh
und Marcell getrenn behandelt werden) sınd hbesonders wertvoll
sS1e ermöglichen ©  D Conybeares Aufstellungen auch VO  z Sprach--
lichen Standpunkt AUuS würdıgen. einoldt.

Dr. Heınrıch Straubinger, Kaplan In Mannheim,.
Dıe Chrıstologıe des heıl Maxımus Confessor. Bonn,
1906, ansteln. XL, 135 Der bedeutendste Dogmatiker
1m monotheletischen Streit hat hier eine dankenswerte Analyse
seiıner Chrıistologie erhalten, AUS der auch eine persönliche-
Verehrung für dıe sympathische Gestalt des orthodoxen Theologen
mitspricht. Wesentlich NEUS Gesichtspunkte werden dabeı kaum.
herangezogen; auch das Verhältnis dem Vorläuier Sophronius
von Jerusalem ırd Aur kurz behandelt. Er soll in einer weıten
Monographie bearbeitet werden. Man kann &. Maxiımus den Ab-
schlufs der christologischen Streitformeln gzu% studieren , dıie her-
nach 1Im ökumeniıschen Konzil und bel Johannes Damascenus
sanktıonilert werden. Der Verfasser hat sıch auf 1ne übersicht-
lıche Darstellung der Christologie beschränkt, die NeEuUeEeTE dogmen-
geschichtliche ILnteratur hat unberücksichtigt gelassen, SOgar
die Auflage der Kealenzyklopädiıe mit Seebergs TUüKe über:
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Maxımus. Er Dolemisier 130 noch Wagenmanns Artikel
Die Integrität der beiden Naturen, besonders der menschlichen,
1st sorgfältig herausgearbeitet vgl das 108 über das SNO0=-
miıische Wollen esu Ausgeführte und über diıe ZWEI Willen).
Am chlufs werden kurz die Lücken dieser SONS abschliefsenden
Lehre gyenannt, dıe Vernachlässigung der Frage nach dem Kr-
kennen esu und nach den Konsequenzen der hypostatischen Union.
Dıie Soteriologie beı Maxımus, dıe hıer nıcht mehr dargestellt 1st,
geht stark In dıe Mystik hinüber. Maxiımus verdiente wohl eine
umfassende Monographie, —  16 ihn In einen weıteren dogmen-
geschichtlichen Zusammenhang stellt, als eS hler geschehen Ist,

Kromnatscheck,
45 Corpus serıptorum chrıstianorum orıentalium

eurantıbus SR habot, (7u1d1, Hy vernat, Carra de aUX
Leipzıg, Harrassowiıtz ın omm Scriptores SJyI1, Ser, tertla,
tom Chronıca m1inora,bDpars tertia ed ef interpret. Brooks,
üÜ1dı, Chabot. Parıis, Leipzig: Harrassowitz . 1905, fr.
Vers10 BOrSsSum ir. Dıeser 'Te]] der Chronica minora
als Nummern, e1n jängeres UucC. (D) und kürzere:
S. 24.3— 9260 Fragmente der Chronık einesS Unbekannten, dıe
VOoONn dı 154813 reichen. 261— 330 Chronik des ako
Yyo Kdessa (T 708), dıe sıch 9a19 Fortsetzung der Chronık des Ku-
sehius g10t. Das von diesem ebotene ırd rıchtiggestellt , OT =

% und weitergeführt. Die vorhandenen Bruchstücke schliefsen
m1t Ao 631 ab Ursprünglıc Sing das Werk, In dem zahlreiche
Quellenschriften verwertet sınd, weiter. 331—336 Narra-
tiones varıae, 7.wel Krzählungen VONn der mıda, eıne VOR
den Schandtaten des Musa 323( —349 Kurze Chronik von
Adam hıs ZUMmM Jahre 115 N., Chr. 351—354. Aufzählung
der Völker und Beschreibung der Zonen der Erde 355——358
Aufzählung der Sprachen; Patrmarchenliste. 360—370
Fragment des Pseudo-Diocles, In Zwel Gestalten gedruckt: Mıt-
teılungen über erkules, Romulus und Kemus, Cäsar, ÄAugustus
und AUS dem Leben Jesu h) 371—378 das Documentum
nestorl1anum ; umfalst die Zeit VONn Konstantın bıs Nestorius und
ıst das tehlerhafte achwer e1INeEeSs wen1g gebildeten Nestorianers.

Ser1es secunda ; Tom XCVIIL Dıonysi] Bar Salıbi
cCommentarıı In evangelia fasce Ausgabe und Übersetzung Vn

und Chabot Paris und Rom 1906 Leipzig, Har-
rassowıtz In 0mm 1—184, 1—136 15,20 Mıt
diıesem aszıke beginnt dıe Ausgabe der Evangelienkommentare
des Dionys Bar Salıbı Vor allem Von den Neutestamentlern
ird S10 mıt groilsem Interesse aufgenommen werden. Einleitend
handelt der Bıschof VONn Amid (T Iın eliner eıhe voxn Ka-
pıteln über die Notwendigkeıit der Menschwerdung Christı (bis Kap
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28) 9 wehrt Angriffe VONLn Arabern und Juden aD (bis Kap 31) und
besprıcht dıe Evanpgelien 1m allgemeinen (bıs Kap 45) Mıt »0
begınnt die Erklärung des Matth., dıe unter äufigen Saitenblicken
auf dıe anderen Evangeliısten bıs Kapıtel 4, geführt ırd. Der
Wert der Ommentare Tür unsSs leg%t nıcht in der Art der KX@-

s  ‚A  056 , dıe sich besonders 1m Aufstöbern möglıchst vieler edeu-
tungen für einen USdTUC oder (jründe für 1eseibe 2C g'-

S1ie sınd VOoOr allem eshalb bedeutsam , weıl der Verfasser
Schon 1m erstensehr stark von se1inen Vorgängern abhängıg 15%.

eft werden verschiedene Dutzend VOx Autorı:täten zıtiert, VOLr

allem ‚yrer, doch aunch andere. and in and damıt geht die
olemık Ketzer, Juden und Heıiden. Mancherleı apokryphes
Detall, W16 über die Magıer nd Yacharlas ird verwertiet. Zu
der Bd XXVI1, eit SE 422/25 angezeigten Briefsammlung
des Patrıarchen JSO yahb 111 1s% die Übersetzung jetzt O1 =-

schienen. S16 stammt WwW18 der '"Text AUuS der Weder VONn Rubens
uvra Pariıs 1909, D S, Ml 5,60

3) Scriptores Aethilopicı, Ser. altera, tom Vitae sanctorum
indıyenarum : fase. ecta 2aS5210t2 Mikäa” e Anorewos,
ed ei interpr. Co ntı 1 Kom, Leipzig: Harrassowıtz
1905 Dıe Helden der beıden Lebensbeschreibungen gehören dem

SiQ en heıdea vielausgehenden 13 und dem Jahrhundert
VON den Königen ZU leıden gehabt, denen gyegenüber S10 chrıistliche
Sıtte aufrecht erhalten suchten. n M 1 Mönch in Dabra,
(+01 Er macht dem König Amda Syon Vorwürfe W©  5  © qgeiner
Vermählung mi1t der rauxu Se1INeEs Vaters (S 281) Kr ırd mıs
handelt, verhaftet und mufs ange Jahre 1n der Verbannung
yverschiedenen Orten zubringen. Honor1us) Wr

a,Is Mönch anfänglich Nachfolger des Takla Häaymäanot. ach
lessen Tod kommt nach Tigre und trıtt mıt Bas Mik. In
Verkehr. Später ist mıt grofsem KErfolg 9{8 Missıonar ın der
TOVINZ aDg Latle, sammelt zahlreiche chüler und gründet
das Kloster 1n Segagäa. Se1ne Konfdfikte mit den Könıgen Amda
Syon (vgl en und dessen Sohn und Nachfolger, die €1'
ıhre Stiefmütter geheiratet hatten, trägt ıhm Körperstrafe und
Kxıl e1n. Nach SeINer Kückkehr setzt die Tätigkeit 1m Dienste
des chrıstlichen aubens TOTE, Die Lebensbilder des Bas Miık.
und Anor sind wichtige Quellen für dıe Geschichte Äthiopiens
ım Jahrhunder Tom. IT ae SaNCtEiorum ındı-
YeCNAITUM, fasce cta Eustathıil. Übersetzung VOIll Boryssus
Turalerv. KRom, 1906 Der hochberühmte athiopısche Heilıge
Eustathius iIm Jahrhundert 1im nördlichen Abessinien.
Kr verbreitete ‚seine Lehre, die bıs ın dıe YMıtte des folgenden
Jahrhunderis auf Anerkennung HY dıe athıopIScChe Kırche hat

üssen , Uurc. eE1ine Anzahl von Schülern Seine vıta et
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miracula sınd In dreı verschiedenen, nNnic unbeträchtlich VOL=-

einander abweichenden HFormen vorhanden. Alle dreı sollen publi-
ziert werden. Das vorlıegende Heft enthält dıe lateinısche Über-
SEetzUNg der urce die codd. IMNUuS. rıt. Orient. (04 und 70  +
repräsentierten Gestalt der Akten Bayuer.

Heinrıch chäfifer und arl Schmidt, Dıe
ersten Bruchstücke christlıcher Literafur 1n ATı
nubıscher Sprache 1906, Kıs handelt
siıch Bruchstücke eines Perikopenbuchs und e1ner Kreuzlegende.
Die Pergamentblätter scheinen dem Jahrhundert anzugehören.

S C100
45 aın Ennodius, que  W  E  eve de Pavıe, (EKuvres 6COMDM -

'Lexte latın et traduetion Irancalsepletes. 'Tome Lettres
par V’Abhbhe Leglise. Parıs, Picard e1 fHS; 1906 (581 S
Hr. 15  © Leglıse , der hereıts aut dem Geblete der chönen
Literatur miıt Krfiolg aufgetreien 1sSt, wıll durch SseINeEe Ausgabe
und Übersetzung (GAeschichtsforscher und Theologen auf dıe vıe!
vernachlässıgten Schrıften des Ennodıius VONn Pavıa hınwelsen.
Nun y]aube ıch allerdıngsS, dafs die Schriften ge1nes Helden
überschätzt: g1e aind reich Qr W orten und Ar Inhalt.
Immerhın als sıch AUS ihnen mehr gewinneNn, a{i8 hıs jetzt g_
WORNDNENR ist. Be1l dem TUCKe@® des lateinıschen Textes 01g
Hartel]l 1883), also auch der VOD Siırmond (1611) her-
gestellten Ordnung der Briefe; e1n eNZOTEr Anschluls oge
(MG, würde wohl den Forderungen der Wissenschaft besser
entsprochen haben ber die Absichten des Verfassers sıind ]a&
anch nıcht rein wissenschaftliche: der lateinısche 'Text ist, miıt
kleinen ypen gedruckt, . den unferen and der Seite gestellt!
Die ausführlich gehaltene Einleitung unterrichtet &ut über Kn-
nodius selbst und über andere Dinge, dıe ZUu Verständn1isse
seıner Werke nötig sind. Wır begrüfsen dıie Ennodiusausgabe
miıt Freude, weıl 812 tatsächlich anft eiıne Lücke In der Forschung
aufmerksam macht. Aber WIr können uUuns nıcht verhehlen, dals

dieses Ziel besser erreichen würde, WEeNiNn er hel der OTt-
SEtzZUNg des erkes sich den Forderungen der reinen Wiıssen-
schaft besser würde. €200

(Gerhard oeschcke, Das Syn des + -
las 10 z1 © Separatabdruck aAUus dem Rhein Mus. Ix
594 xı Bonner Lizentiatenarbelt. Bonn 1906
Georg]. Loesclickes Untersuchung g1lt e1inem yıel verachteten
Liıteraturdenkmale der alten Kirche, dem Syatagma des Gelasıus (?)
Uyzicenus, das um 4.75 verfalst wurde. Zuerst ird berichtet,
Was wır über dıe Person des Verfassers W18S88eN. Eg leider
Wwen12 g flu°' ® N1IC e1inmal der Name Gelasıus ıst sichere Über-
leferung. annn olg eine sehr eingehende und dankenswerte
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quelienkritische Erörterung. (zelasıns benutzte, aulilser uUuXs De-
bekannten S!  chriftstellern (Eusebius, Kulinus, Sokrates, Theodoretus),auch ZWwWe1 heute verschollene erke, die \’208| grölstem eschicht-lıchem Werte sSind: 81n Buch einas Presbyters Johannes, dem
Gelasius VoOr em Konstantinbriefe entnahm, und vlelleicht auch
die amtlıche Veröffentlichung der Akten VON Nıicäa 325 (ausdıesen könnte stiammen : die Begrüfßfsungsrede Konstantins, das Be-
kenntnis des Hosıus, eine Dısputation und die Diatyposeis).Neb  @1 xıbt uns Loescheke dankenswerte Aufschlüsse über die
griechische G(restalt VoOn nNs Eusebfortsetzung, über Konstantins
St1l uUuSW.

47 einoldt.60rg Grützmacher, Hıeronymus. ine bio=-
graphische Studıie ZULXE alten Kirchengeschichte. Erste Hälfte
eın en und seine Schriften b1is ZU.  S Tre 385 Zwelilter
Band Sein Leben und se1ne Schriften VON 385—400 (Bon-weisch und Deeberg, tudien ZUE Geschichte der Theologıe und
der Kırche, VI und Berlin 1901 und 1906 Trowıtzsch

Sohn. VILIL, 208 und VIIL, 270 und
Die yrolisen Theologen des vierten und üniten Jahrhunderts sınd
voxn den Geschichtsforschern nicht weniger vernachlässigt worden,a IS Von den Philologen. Wır begrülsen Grützmachers Werk,dessen drıtter (Schlu{fs-)Band hoffentlich rech  + bald folgen wird,mıit Yyrofser Freude, e1l 65 dem Mangel wenigstens A einer
TeC empüändlichen Stelle Dhılft Der erste Band, wesentlich
bıographischen Inhalts, behandelte, nach einer Einleitung über
Quellen und Chronologie, Hieronymus’ Leben bıs se1iner Flucht
AUuUS Kom; der zweite, soeben erschienene, stellt, WI@ das ın der
Natur der aCc legt, vorwiegend Hıeronymus’ lıterarısche Tätig-keıt bıs ZU. TOe 400 dar. Die ausführlıche Würdigung Von
Hieronymus’ schriftstellerischer Wirksamkeit ist besonders dankens-
ert. Die Art und Welilse, W18 Grützmacher AUS den umfang-reichen Kommentaren eines Helden das Wiıchtigste heraushebt,ist yeradezu mustergültig. Die zahlreichen älteren Forschungenüber Hieronymus werden VvVon Grützmacher gul zusammengefalst,beurteilt und weiıtergeführt. In der Gesamtauffassung von H1ıe-
ronymus’ Persönlichkeit bestätigen sıch Grützmacher 1m allgemeinendie Wahrnehmungen über Hieronymus’ Charakter und VOL allem
seine lıterarische igenar und Unart, die ın den Untersuchungenvornehmlich der etzten Zeit niedergelegt sınd. Was Einzelheiten
betrifft, verweıse ich DUr auf Grützmachers Auffassung von
der Bedeutung Jovinians, mı1t der sıch die Wiıssenschaft ırd
auseinandersetzen ussen : Grützmacher J dafs Jovinlan
von Flacıus bıs autf Haller überschätzt; worden ist (IL, 151,AÄAnmerk

eLnOoldt.
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48 Turmel, 2ın Jeröme (aus: 1a pensee Chre-
tıenne. Textes et Etudes) Parıs 9 ou Cie 11906[|

&x1bt nıcht eıne Lebensbeschreibung des Hierony-
iNUS (nur YAanz kurz hat er dıe Hauptstücke eg1iner olcher
Anfange zusammengestellt), sondern e1nNe Schilderung VON Hıe-

Hs gelangt ZUEF Darstellung seine se@l-ronymus’ Persönlichkeıt.
sorgerliche Tätigkeit, seine Kxegese, seine Theologıe (d seine
Weltanschauung) Überall kommt Hieronymus selbst (n gyuter
französischer Übersetzung) Worte; selbst beschränkt sıch
daranf, die einzelnen Auszüge durch e1nen kurzen, einführenden
ext verbinden. Am wenıgsten befriedigt der drıtte Teıl,
Hieronymus’ Weltanschauung. Aber daran trägt nicht diıe
Schuld, sondern Hiıeronymus gelbst dieser War alles eher, alg
e1in hervorragender Systematıker. Immerhın auch der drıtte
el Von Wert Hr unterrichtet 1n übersichtlıchster 0rm über
dıe wichtigsten theologıschen Anschauungen des Hıeronymus. Das
anze erk gibt eınen o  uten Überblick über Hieronymus’ Be-
deutung. in einem allerdings ırd den Tatsachen nıcht AN2Z
gerecht stellt dıe ungünstigen Züge 1mM des Hıeronymus
allzusechr zurück. Das ängt aher amı ZUSAMINON , dafs die
Y wecke des Buches ffenbar nıcht reın wissenschaftliche sınd.

€einoldt.
4.4 Bruckner, Quellen ZU  — Geschıchte de

e } © (Sammlung ausgewähiter ırchen-
und dogmengeschichtlıcher Quellenschriften üÜüSW. VONO Krüger,

KReihe, e Tübıngen 1906 Mobhr. VI1E 103
Mk 1.8 Die vorlıegende Sammlung Vvoxn Quellenstellen, dıe
Vvon sehr berufener an herausgegeben wurde (vgl 3

kommt einenı wirklıchen Bedürfnisse entgegen: S1@e VOeI-

einıgt sehr wichtige, bısher recht zerstreute Stücke und ırd
deshailb nıcht LUr für den Studenten, sondern auch für den Forscher

Bruckner biıetet in eineme1in bequemes Nachschlagewerk se1InN.
gersten Teile Quellen ZULE auiseren Geschichte des pelaglanıschen
Streites , In einem zweıten ZULr Lehre der Pelagianer (Pelagıus,

Über dıe Art derVälestius, Julıan, „ Agrikola®® und Augustins.
Auswahl kann Nan natürlich streıten. Ich hätte Teil (nament-
Jlıch kürzer und ausführlicher gewünscht. Das yollständiıge
FYFehlen der Semipelaglaner selbst des Kassl1anus) ist recht
bedauerlich. Immerhin sınd WIL dem Verfasser für sein sehr
pPraktisches Buch gygroisem Danke verpilichtet.

einOoldt.
5 Karl Holl, Die Entstehung der Bilderwand

ı1n der griechischen Kırche Dieterichs Archir für He-
lıgionswissenschaft 9; 1906, welst nach, dafs
die Bilderwand 1mM Jahrhundert entstand. Gleichzeitig mıt iıhr
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kam der Rıtus der 100001 auf. Die Bilderwand ahmt das
Proszenium 1m antıken Theater nach. eLnOLdt,

51 kKegesta pontıfkıcum RKRomanorum. Italıa ponNTi-
C132a S1V@ repertor1um prıvıleg10rum 81 Liıtterarum LOMAaNIs ponti-
NHcibus ante ıe 1198 Itahae eccles11s,, monasterns, ceiryıtatibus
singulisque person1s CO  um iubente reg1a socjetate Gottingensi
congessıt Paulus Frıdolinus ehr. Vol 0M 2 Berolinı:
W eıdmann 1906 201 Als im ‚Jahre 1596 aut

Kehr dıe Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften Wr e1iner
Herausgabe der Papsturkunden bıs Innozenz 1588 bestimmte (vgl..

Kehr, Über den Plan einer kritischen Ausgabe der apst-
urkunden bıs Innozenz HL, Nachrıchten V, Kgl (+8s Wıss.
Z Göttingen, geschäftl. ıtt. . 836), hat
wohl mancher den KOopf geschüttelt. Handelte 65 sıch doch da-
mals eın Unternehmen VO  — ANZz spezlellem diplomatischem
Interesse, VOoONn dem Man wohl annehmen konnte, dafs seıne ITa  O
weite über 1ckels Kaılserurkunden hinausreichen würde, für das
aber die Erwartungen der oyrofsen Mehrzahl der Historiker gerade
durch den 1Inwels auf diıes Werk nıcht sehr hoch gestimmt
werden konnten. Denn der Aufwand, der mit diesem enN-
talen erk verknüpift War, SteNt das dürfte wohl kanm enr
ZU Jeugnen Se1n 1n keinem Verhältnis seinem Wert für
dıe Geschichtswissenschaft. Um gyröfßser War DUl für alle
Skeptiker die Überraschung, dıe ehr mit diesem erstien WFaszikel
seiner hKegesta gebracht hat, Ich stehe nıcht behaupten,.
dafs WITr ın der Kntwickelung der Kegestenlıteratur hıermit. 1
g]ne NEe6uUue@e Epoche getreten sınd. Kın kKegestenwerk W1e das
mıt Recht 1ın se1ner Zeit bewunderte Von Jaffe ist; nach der
Yobe, die Kehr hler dargeboten hat, nıcht mehr mög lıch.
ort dıe tote Jediglich chronologische Aneinanderreihung, sach-
ıch e1iINn wüstes Durcheijnander, In dem sıch zurechtzufinden und
Von dem Aaus weiıterzuarbeiten SCHhON E1n nıcht; gerınges Mals
historischer chulung erforderte. ler dıe Jebendige Grupplerung
nach den Kmpfängern, den Kırchen und Klöstern, deren Geschichte
WIr unmittelbar, wenigstens ın den Grundzügen, US den kurzen
Notizen abzulesen vermögen, deren geglıederte Aufzählung SCHON

sıch e1n wichtiges UC G(xeschichte darstellt Anderseıts ist
dem chronologischen Interesse durch einen „ Hienchus pontificum
Komanorum“, ın dem auch die Kmpfänger Uurz notiert sınd,
vollauf Rechnung yetiragen. Aber dıes beıdes ist Nur e1InN Teil,
und der gyeringere dessen, Was eine über das gyewöhnliche Mals
hinausgehende Arbeitskraft VoOxn e]lserner Konsequenz, unterstützt
durch glänzendes (Aedächtnis und gy]lücklichstes Organisationstalent,
uns dargeboten hatı In jedem Kmpfängerabschnitt gyehen den
eijgentlichen egesten VOTauS: eıne Biblıographie, eine
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kurze Geschichte der Institution mit Quellennachweis, die (38-
Schıchte ihrer urkundlichen Überlieferung. Wenn Nan weıfs,
dafs wenigstens für Italıen der Verfasser kaum eın Werk zıtiert,
das oder die vVon ıhm ZU erstaunlicher Vollständigkeit g‘-rachte Bıbliothek des Preufsischen Hıstorischen Instituts In Rom
nıcht besitzt, darf Man der Biıbliographie das TÖölste Ver-
trauen entgegenbringen. Der gyeschichtliche Abschnitt ist natür-
ich kurz WI1@ möglıch und dient Nur ZUTLF ersten Orientierung,1st aber 1erfür ausgezeichnet. Die schwerste Arbeit und der
gyröfste Te1l der aufgewendeten Zeit dürfte iın dem Teıil, der
(4eschichte der urkundlichen Überlieferung oder „„der Geschichte
des Archivs des Kmpfängers“*‘, WI1@e der Verfasser selbst ihn nennt
(vgl dıe Selbstanzeige in Götting. gyel Änzeılg. 1906, NT. S,
604), stecken. Wıe vıel kann Aur der ahnen, der verfolg hat,
wW3aS der Verfasser se1t jenem denkwürdigen Vortrag VOL der
G(Gesellschaft der Wissenschaften 1 Herbst 1596, Von seınen
Arbaıten in den Nachrichten der Geseilschaft veröffentlicht hatı
Um NUur einen Aufserlichen Begriff davon Z geben, umfassen Seine
Berichte 25921 Seiten und enthalten den ext VONn 1154
TIKunden Aufserdem muls Man seıne ebendor veröffentlichten
„Diplomatischen Miszellen“‘ und „ Otıa dıplomatica“ gelesen en
Wıe In Se1Nner Selbstanzeige mitteilt, hat sich ihm schon bald
nach ulnahme der Arbeit der Jan unter den JTänden geändert:
VYon der ehr oder weniger dem Zufall anheımzustellenden Suche
nach Papsturkunden ist übergegangen e1ner SySTe-
matischen Durchforschung der Archıve un Biblıotheken. Die
dıplomatische Aufgabe der Urkundenherausgabe Tat 1n den Hınter-
grund, die Notwendigkeit eıner urkundlichen Quellenkunde
aunl breitester Grundlage drängte sich yebleterisch auf, und S1@e
wurde miıt rohem Mut IN ÄAngriffN, obgleich e1INn Institut wıe
die Monumenta Germanlae sıch ıhr verschlıefsen Z Uussen laubteKür Italıen ist S]6 Hun durch diesen einen Mann mi1t seınen wenigenMıtarbeitern gelöst worden. elche Schwierigkeiten hıer A über-
winden N , W1@ Zerrissen und zerstreut dıe alten Urkunden-
fonds Italiens sınd, dafür In }E1SPIE AUS den „OÖtıa 1plo-matıca*‘-. Das Kloster Stefano ıIn rıva al dessen Kxıistenz
bisher In völligem Dunkel lag, Wr e1n Schutzkloster des HeilıgenStuhls Manfred schenkte dem Zisterzienserkloster Marıa
dı Arabona, und kam se1n Archıv ıerher SIXtus inkor-
porlerte Arabona dem Minoritenkolleg des BHonaventura in
SS Apostoli Rom Das Archiv VoOxn Arabona wurde Jerher
gebracht, und seıne Urkunden kamen 18570 In das römische
Staatsarchiv. Aber Stefano In ıva al ist hier fünf-
mal vertreten Der übrıge Bestand se]nes Archiys ist, se1
bei irüheren, Se1 Was wahrscheinlieher 1st, beı dem letzten
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Lokalwechse verschleudert worden. Das rıvıleg e0Ss be-
findet sıch In Petersburg, e1In Privileg Friedrichs IL kaufte
Scheffer-Boichorst In AÄArezzo. 168 DUr 81in Beispiel unter vielen.
Was Kehr ın mühselıgster Forschung nach den Archıven der In
Betracht kommenden Institute und ın ihrer Rekcnstruktion geleistet
hat, ırd Yanz erst dıe gelehrte Arbeit der ukunft
können. Seine Italıa pontilcla ist e1n Fundament, auf dem die
Kirchengeschichte Italıens 1m Mittelalter sıch Neu autbauen wird;
se1ıne erıichte iın den Göttinger Nachrichten en schon jetzt
sowohl L Bethmanns Keiseführer, ,1S auch V, Pflugk-Harttungs
Iter Italıcum völlig antıqujert und sınd anerkannt der zuverlässıgste
Führer Uurc die Archive Italıens yeworden. Es 4are wünschen,
dals von ıhnen noch einmal mıt Weglassung der Urkundentexte
gıne Sonderausgabe 1m Buchhandel erschiene. So 1st denn AUSs
dem ursprün  nglichen reıin diplomatıschen Plan e1n Werk entstanden,
Voxn dem für dıe miıttelalterliche Geschichte des ehristlichen end-
landes dıe reichste Befruchtung ausgehen wird, e1n Werk, VYo  -

dem, NNn Prophezejnngen erlaubt sınd, künftige gelehrte (ze-
schlechter 1ne NEeEUe Epoche der mittelalterlıchen Geschichts-

och steht viel auUuSs bıs seinerforschung datiıeren werden.
Vollendung. talıen ist aufgearbelitet, und ın rascher olge soilen
die weıteren aszıke der Italıa pontificlıa erscheinen. Auch
Deutschlan nebst den nordiıschen Reichen naht se1ıner Vollendung
ber Frankreich, panıen und England sınd noch kaum 1n An-
grıff. genommen; hıer sınd ungeheure assen noch bewältigen.
Nur WeI seine Konzentrationskraft und sge1ıne eiserne Tageseintel-
Jung beobachten Gelegenheit gehabt hat, Nas dıe Hoffnung
nähren, dafs es Paul Kehr vergönnt seın werde vollenden,
wWas glücklıch angefangen hat. Bess.

D Jos Kösters, studıen Z2U abıllons römıschen
ordınes. Münster 1 1905, Schöningh, VILL, 100

2,4.0 Die römischen ordınes, dıe für dıe Geschichte des
Papstiums recht wichtig sınd, wurden Voxn den Geschichtsforschern
der etzten Zeıt sehr stiefmütterlich behandelt. Kösters diese
Lücke In trefflicher W eıse AUS. Er handelt einleıtend vom esen
der ordınes und VOO den verlorenen ordines. ann berichtet
Napp und klar über das, WwWas bıs Jetzt über Ordo 1—7 fest-
gestellt wurde. Den Hauptteil SeINES Werkes bildet 1ine e1n-
gehende, selbständiıge Besprechung der oOrdines 8—195, ihrer Ent-
stehungszeıt, 1nrer uellen und späteren Bearbeitungen, ihrer Ver-
Tasser. HKs gıbt Kösters Ausführungen besonderen Wert, dals Or
bısher unbenutzte Handschriften (vor allem vatikanische) ın reichem
Mafse heranzieht. Anhangsweise werden einige wichtige Texte aD-
gedruckt. iıne übersichtliche Zusammenstellung der Ergebnisse
CAliusse des (anzen erleichtert die Benutzung. e1noldt.
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Alexander Souter, The Commentary of elagius
the pıstles of Paul the Problem of ıts Restoration. rom the
Proceedings of the Brıtish Academy, Vol Il Read December 12;
TOSS. Sh

London, publıshed for the Brıt Acad., Oxford Unı]versity
Souter &10% ın der ersten Aälfte

se1InNes Aufsatzes einen Überblick über die Forschungen, die ıusher
(vor allem VOüxh Zimmer) dem Kommentare des elag1lus Zzu den
Paulusbriefen xewldmet worden sınd. In der zweıten älfte De-
ıchtet über seine eigenen Untersuchungen. Kr überrascht;
mıiıt der sehr erfreulichen Mıtteilung, dafs In der groilsherzog-lıchen Bıbliıothek Karlsruhe unter Nr. 119 e1ne AUS Reichenau
stammende Handschrift entdeckte, dıe anscheinend den VOr-
fälschten ext des erwähnten Pelagıuswerkes bıetet:! S1e versprichta180 wertvolle Au{fschlüsse über dıe Dogmengeschichte und über
den ursprünglıchen Vulgatatext, den Pelag1us seıner Erklärung
zugrunde legte Im Anhang druckt ein1ge hlerher gehörıgeInedita ab ine vollständige Ausgabe sollen die 'Texts and
Studies bringen. €1D0

Sınuthii archımandritae vıta et 0omn1a. Kdıdıt
Johannes Le1po] dt; adıuvante Trum Sınuthii yıfa Bohairıice.
|Corpus SCrIptorum Christianorum orlentalıum cCurantıbus Chabot,(7zu1d1, Hyvernat, Carra de auxX. SCcrIptores Copticl. Textus. Sa-
ryıes Tom D Leipzig, Harrassowitz, 1906 82 ine
Ausgabe der Werke des Kopten Schenute brauchen (Geschichts-
{orscher, Grammatiker und Lexikographen In gleicher Weıse.
Schenutte ist; der klassısche Vertreter des koptischen Christentums
und, wI1ıe scehon de Lagarde erkannte , der koptischen Lıteratur.
Das vorlıegende Heft bringt die inhaltlich ursprünglıchste Re-
ZeNsS10N der Schenutevita, diıe .‚Schenutes chüler esä verfafste.
Angehängt sınd einige kürzere bohalırısche 'Texte über CcAHeNute
ine Übersetzung soll demnächst folgen , ebenso e1n und
koptisches Heft Briefe und Predigten Schenutges).

€100
Schaub, Dr. Franz, Der amp den Z1N8-

wuüucher, unferechten Preis und unlauteren Handel
1m i1ttelalte 1 Von arl dem Grolfsen bis 2aps Alexander IL
reiburg 1: BE:; Herder 1905 (XIIL, 218 S.). Der Ver-
fasser des Von der Krıtik günstig aufgenommenen Werkes über
die „Eigentumslehre nach Thomas VON Aquıno“ g1bt hler ın eiınNner
Von der theologischen Fakultät München als Habılıtationsschrift
genehmigten Arbeıt 1ne Nneue Probe seiner gründlichen Kenntnis
der Geschichte und Literatur des späteren Mittelalters. Wenn
für modernes Denken zunächst e1n Zusammenhang zwıschen
dem Zins einerseits und dem Preis und Handel anderseıts N1C.
gegeben erscheint, ze1g‘ sıch doch, sobald Man seinen and-
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pun In die Zeit verlegt, VON der Schaub ausgeht, wie Preis
und Handel ın dıiırekten und indırekten Bezıiehungen ZU Zans
stehen, dıe immer zahlreicher und otärker werden. Man kann
darum die Nebeneinanderstellung, W1e Q10 In chaubs Arbeiıt 162
findet, HNUur uıllıgen ıne „Moralhıistorısche Untersuchung‘“ nenn

8180. Aber S1e hıetet dadureh, dafs Q1@ basıert anf einem gründ-
ıchen Kıngehen auf den zeitgenössischen, wirtschaftlıchen NIier-
gyrunNd, mehr IS HUr moralhistorisch wertvolle Resuitate; SIEe ent-
hält e1ne Menge anregender ZU Teıl Sal edanken, die
dıe wirtschaftlichen Verhältnisse In der In Frage kommenden Zeit
beleuchten, manche Jandläufige iırrmge Auffassung über Zustände
1n derselben korrigjleren SO inshesondere bezüglıich der ellung
der en 1m Mittelalter) und auch dem modernen National-

Schaub be-ökonomen und Wirtschaftspolitiker ÄAnregung geben
rührt einle:tend einıge (Arundelemente mittelalterhlhiıcher eltan-
schauung (Macht der Autorität, HWesthalten . Herkommen und
die hbeiden sozlalethischen Hauptgedanken der mittelalterlichen
Theologıe Schutz der rmen Un! chutz der ehrliıchen Arbeit).
Seine Arbeit teilt in ZWwel Teile, dıe sıch daraus ergeben, dafs
er dıe Karolingerzeit und dann dıe Zeıt HIS Alexander 1LIL VOT -

schıeden charakterisiert, erstere a 1s dıe, in der durcech das /.insS-
verbot ‚„ die ungerechte Habsucht und Lieblosigkeit“‘, letztere als
dıe, in welcher dıe „habsüchtige und 1eD108S@ Ungerechtigkeit“ VOTr-

olg ırd In jedem der beıden Teile behandeilt den amp
den Zinswucher, 7 den ungerechten Preis, S

den un  auteren Handel, ındem 7erst die Gesetzgebung, sSOodann
dıe zeitgenössische Laiıteratur f ort kommen Jälst, und iın
e1iner von grofser Belesenheıit zeugenden Vollständigkeıt. Als be-
sonders wichtiges und einwandirelies Hesultat erscheint MIr
ennn 1n der Dekretale „Nec hoe quoque“ 1 ,e08 des Grofsen
genetisch und logisch den (Arundstein 1m Fundament des mittel-
alterlichen Zinsverbotes überhaupt o1eht. (Die Begründung auf
die Autorität des en Testaments 18 QrsSt nachträglich nach-
drücklich geltend gemacht.) Le0 der Grofse scheint der HOor-
mulerung e1INes generellien, auch für die Lajen gyeltenden
Zinsverbotes nıcht ferngestanden haben. Karl der Grofse glaubt
Sanz 1m Sinne e0s 7, andeln, OL das Verbot auch auf
dıe „aıen aunsdehnte. Das YanZ! Karolingische Verbot hat nach
Schaub DUr der staatsmännıschen Jughei Karis se1ne Entstehung

verdanken, nıcht irgendwelcher gelehrten Spielerei, wie über-
aup nach Büchers Ausspruch das kanonische Zinsverbot
nıcht moraltheologıscher Behebung‘, sondern ökonomischer Not-
wendigkeit eNtSprang., Sehr zutreffend und scharf abgrenzend O1I-
scheıint MIr auch dıe Definition VO  = „Waucher “ 1 Sınne des
Miıttelalters (S {2) als „Jode vertragsmäfsige Aneijgnung 01n esS.
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offenkundıgen Mehrwertes®. 16 beistimmen kann ich chaub,
ennn Qr beıläukg (Anm 4, 14) „die Weritschätzung der Arbeıt
als (Gebet, Amt) eilıger Beruf und dıe Verpüichtung für das
Gememwohl“ als „Sehr alte 1mM Mittelalter intensır eltend g'-
machte Stücke“*® in dem Sinne bezeichnet, a 1{S sel die reformatorische
Auffassung der Arbaeit kaın hervorragender Fortschritt. Sehr
schön 81n solcher, immerhin vereinzelter Ausspruch, W1e der AUSs
den Ratherschen Standespredigten (Praeloquia E 616 3), dafls
1Nnaln G0tt mıiıt se1inen Arbeiıten „e1n angenehmes obgebet“ dar-
bringen Önne Kr heseltigt aber doch nicht dıe Tatsache, dafls
die mittelalterlıche Kırche infolge ungezählter offizieller und HS
offizıeller Aussprüche, dıe die höheren Verdi:enste i des welt-
Hüchtigen kuntemplatıven Lebens der Keligi0sen uUuSW. preisen, dıe
Alltagsarbeıt und den weltlıchen eru: a IS etwas im etzten Grunde
Minderwertigeres erscheinen lassen. Wır begrüisen © dafs
das aldıge Krscheinen g1ines zweıten Teils, der bıs ZUH Konzıl
VYon Vienne führen soll, Vo  3 V erfasser Zzugesay ist. Daretterle.

26 Ziu schneller und doch gründlıcher Orijentierung VOI-
züglıch gee]gnet sind zZwel neue andehen (Nr 15 und 95) AUS
der Teubnerschen ammlung „Aus Natur und Geisteswelt“: GeEeOorg
Steinhausen, Germanısche Kultur ın der Urzeıt
(Mit 17 Ä  iıldungen ım ext 156 S und Julius VO
Negeleın, (Germanısche ‚ythologıe Königsberger
Hochschulkurse, Bd 135 S5.) Beide Schriftehen beruhen
auf selbständigen Forschungen, enthalten selbständıge Anschauungen,
Zeugen vVon Vorsicht und Zurückhaltung 1m Urteil und sınd klar
und tTessalnd geschriıeben. Clemen.

57 Paul Freder1ıc4q, Corpus documentorum 1 -
quisiıtionis haereticae pravıcatıs Neerlandıcae. Dearde
Deel tükken t0% aanvullıng van deelen 1{1 (1236 bıs

Algemeene regısters de drıe eErsStO deelen. GeENT,
Vuylsteke; Gravenhage, N hoff, 1906 XLVILL, 44.7 biz.
fr. Während der 1900 erschienene und der 1903 Cr-

schienene der “ Reıihe d1eses einzigartigen Quellen-
werkes gehören, die den Untertitel trägt: Tijdvak der ervor-
ming in de zestiende CeUW, bringt der vorliegende 149
KErgänzungstücke den ersten beiden Bänden, weilche die mıttel-
alterliche päpstlıche und bıschöfliche Inquisition betreffen. Nur
B1n sehr oberüächlicher Kritiker kann das Erscheinen immer
Supplemente hbei diesem erke tadeln. afls Hr dıe Ausgabe
überstürzte, darf wahrhaftie nıemand Seh 1884 hat mı1t
dem ammeln der Quellenstücke begonnen, Knde 1888 erschien
der für den Zeıitraum 5A1 446 Stücke enthaltende
Bd 1896 der Bd mit 203 Krgänzungsstücken, und das Vor-
Ort unseres Bandes ist Vom arz 1906 Durch praktische
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Numerijerung der tücke und ausführliche gg1ister ist; 8a1ur n 0=-
Sorgt., dafs Nan sıch Iın dem er leicht und chnell urecht-

Clemen
Joseph Schmidlıin, Dr., Dıe geschichtsphıloso-

phısche und kirchenpolıtische Weltanschauung
@1 Eın Beitrag ZULX mittelalterlichen (+e1stes-

gyeschichte. ‚Studien und Darstellungen AUS dem (jebjete der
Geschichte, herausgegeben von Herm Granert. 1 3. ] Freiburg
1l. Br 1906, erder (XIL, 168 5.) 3,60 Der unsch
nach besonderer Veröffentlichung der ınteressanten tudıen
über Otto von Freising ırd jedem gekommen sein, der dıe KEinzel-
anfsätze des Verfl. über Philosophıe, Theologıe und Eschatologie

Er verspricht‚08 in der Zeıitschr. kathol. 00. elesen hat.
auch in der vorlıegendeu Arbeıt, mıt weıteren tudıen fortfahren:

wollen. Inzwiıschen ist, gleichzeltig und unabhängig, die
glänzende Charakteristik 0S in Haucks Meisterwerk erschienen
(KG. IV, ebenfalls eıne energische Ehrenretiung des Ge-
schichtsphilosophen (oder Geschichstheologen), aDer doch
manchen ügen vOoxnxn Schmidlins Auffassung abweichend Der
Verfl. behandelt dıe Geschichtsphilosophie und Kirchenpolıtik 08,
wobeıl sıch viele Weltanschauungsfragen das besprechen Jassen,
Reich (+0ttes und Naturrecht, Absolutismus und Mönchsideale,
0S „ Pessimismus“ und die Kınteillungen der Weltgeschichte,
Der Schlüssel Se1INer Geschichtschreibung ist NUrLr durch dıe
mittelalterliche Philosophıe lefern. Deren Kenntnis ırd für
uns durch diese Monographie bereichert und geklärt, aber gyleich-
zeitig empändet Nan schmerzlıch den Mangel allgemeiner Orien-
tierungsmittel auf dem (Aebiet. Das Buch VvVoxn KEicken nicht
sehr weit, dagegen darf Nal ohl vVvVoxn dem angekündıgten erk
Clemens Baeumkers über die mittelalterliche Weltanschauung viel
erwarten, das Iın dem V, Below-Meineckeschen andbDuc der
mittelalterlichen und NeEuUuUeTEN (Aeschichte erscheinen soll Schmid-
lıns Arbeit ist. e1ın schätzenswerter Baustein Die „Zickzackwege “*
1m Leben: Ottos, des Sohnes der Kalsertochter, vVon enen Hauck
redet, führen vielen mittelalterlichen Geistesgebleten vorbel.
So bewegt Zıe 418 Mönch und weltlicher WFürst sehr ebhaft
das berühmte alte Ketzerproblem ın seINeEmM Herzen, dafs die:
vorkonstantinische Zeit der Kirche doch besser Yyewesen S@1..
Seine TON1 kämpft (vgl miıt diesem Problem, unter-
drückt allerdings den Reformgedanken. uch SONS trebte SEeINE
Weltanschauung einem harmonıschen Ausgleich der Gegensätze

Aber ennn auc (IV, 479) ın seınem sehr überzeugenden,
eil einheıtlıchen Charakterbild 0S den Pessimismus elimınıeren
will, hat Schmidlin hler doch wohl das reichere und komplizierte

Man iırd seine Ideale VOI-Bıld gezeichnet vgl bes. A



WE  TEN. 111

schjeden beurteilen können.,. An Wiclifs Kriıtik der kırchlichen
Zustände, dıe dAurch Konstantıns und Sılvesters chuld geworden

Aber auch ihn bekümmerte dıese]en , reicht nicht heran.
TON1 der Verweltlichung der Kırche; doch 218 er urteılen soll
her den Segen oder Unsegen, sa  ia  { 1gnorare e profiteor
S 160), worın Manl wohl dıe Resignation des Mönches sehen
darf. Das Urteil des Verft. über dıe Verweltlichung au den
Schlufsseiten geht über das Ottos e1t hınaus. Der Standpunkt
Ottos ist AUuSs se1ner Parteinahme für Gregor VIL. S 131) QTr-

sichtlich ; aber der VerfT. haft recht, ennn ihn ZUSammen mit
Hugo VYONn S{ Vıetor H: o bespricht und ıhn charakterisiert als
„eınen Gregor]anismus, der nıcht zuletzt AaUSs sıttlıchen Motiyven jede
schroffe Einseitigkeit überwunden hat und /A vermiıttelnden
ehrıistliıchen Staat Augustins zurückgekehrt 1st** S 146) en
diıesem kırchenpolitıschen Hauptteıl steht e1n geschichtsphiloso-
phischer. ur 61 gilt, dals dıe Theorjen keine einheıtlıche
Systematık &. sıch tragen (S 105), für den „ geschichtstheolo-
gischen ““ Teıl SOSar noch stärker. tto suchte In dem bunten
pIeE der KEreijgnisse nach e]ner Lex totıus (S 35) und
9108 (wenn Ma  z a 11es überschau In kräftigen teleologischen 67.5
danken. Nach festem Weltplan dewegt sıch dıe Geschichte
(Macht, Wissenschaft, Orden) 1ort und fort VO  S Orjent nach dem
Okzident S 36); q4uch das (zxesetz des Wechsels, des Elends und
der Vergänglichkeit ist aber dem Zweckgedanken dienstbar g—
mMac  9 dals ott verherrlicht und der Mensch versıittlicht werden
so]1 In der Geschichte S 44 11.), Christus ıst. Mıttelpun dieser
(+eschichte (S U. Dıe KEınzelheiten dieser Weltanschauung sind
sämtlıch hıer übersichtlıch dargestellt, dıe Identifzierung des
augustinischen G(Gottesstaats mıt der sıchtbaren Kirche, der elt-
staat, den Babylon, das a lte Rom und das mıttelalterlıche K alser-
tum repäsentieren und andere, in allgemeınen Zügen bekannte,
Im Konkreten hıer gyu%ß nachzulesende reiche mıttelalterliche Welt-
anschauungselemente. Dıe SaNZO Arbeit ist Vvon orofser jek-
ıvıtät und erweckt den Wunsch nach weıteren en

Kronatscheck.
5' Holtmeyer, A,, Dr. Ine., Dr phıl., Landbauinspektor,

ısterzienserkirchen Thürıngens. Eın Beıtrag ZUr ennt-
N1s der Ordensbauweise. Mıt I dr A  ıldungen 1m ext und
Stammtafel. Gr. 80 VIII und 407 Seıten Jena, 1906 Gustav
Fischer. Preis : gyoeh Mk DIie vorlıiegende dankenswerte und
interessante Schrift, dıie ein neueS, Üamens des Vereins für thü-
ringische Geschichte und Altertumskunde VOoOxn der thürmgiıschen
historischen Kommissıon herausgegebenes Sammelwerk „Belträge
ZUr Kunstgeschichte Thüringens“ eröffnet, bıldet einen überaus
wertvollen Beitrag ZUF Kirchengeschichte, speziell ZUTr Kenntnis
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Der Verfasser De-der ÖOÖrdensbauweilse des Cisterzienserordens.
leuchtet zunächst einleıtend den an der kırchlichen Baukunst
VOL Auftreten des Cisterzienserordens, das Auftreten und die
Baukunst des Cisterzienserordens in Frankreich, SOWI1Ee den Hın-
NIis des Klosters Morımund auf Dentschland Holtmeyer geht
dann auf dıe ründung der in Thürımgen gelegenen Mönchs-
löster Abteien und kleinere Klöster) und Nonnenklöster und
auf die Zeiten der Reformation, in denen eine grofse Zahl der
Aufhebung anheımfiel, des näheren e1n. Ssehr eingehend ınd
interessant o1n1d des Verfassers kunstyeschichtliche Darlegungen
über dıe einzelnen Kırchen dıeser thürıngischen Mönchs- und
Nonnenklöster, Die iın Hinsıicht aı die anfänglıche Bet-
behaltung landesüblıcher Bauweıisen und deren Verschmelzung mit
den Grundsätzen der Ordensarchitektur, dıe allgemeıne Anwendung
des geradiınıgen Chorschlusses, den baugeschichtlichen Eindufs
Thüringens anf dıe Mark, den Chorumgang miıt vermehrter Ka-
pe!llenzahl und die Aufnahme des allgememgültıgen polygonalen
Chores, dıe Anlage einer Kapelilenreihe Langhausge, die naei-
mittelalterlichen Anlagen H: del. Aniser einıgen wertvollen
Bemerkungen über untergegangene und zweıfelhafte Kırchenbauten
1n thürıngıschen Orten ist der verdienstlichen und m1% Dank
willkommen heifsenden eingehenden kunstgeschichtlichen NtÜeT-
suchung ıne Stammtafel der thürımgıschen Cisterzienser-Mönchs-
klöster AL Schlufs beigegeben. Wır wünschen diesem vehaltvollen,
VoO  3 Verlage vorzüglıch ausgestatteten Werke, daessen anregende
Darlegungen noch ure die Beigabe VOR WE treft lıch AUuUS-

gyeführten Textabbiıldungen sehr Anschaulichkeit gygewinnen,
e1ne recht reiche Verbreitung ; in jeder 282r ırd AUS ihm vıel
Belehrung schöpien Konnen.

Mühlhausen 15 hür. Dr U, Kauffungen.
auer, Edmund, Lic. theol., Dr Oberlehrer

Vıtzthumschen Gymnasıum ın Dresden. 1,
breitung des Klarıssenordens besonders 1n den
deutschen Mınorıtenprovinzen. GrT. ı881 und 179
Seiten. Hinriehs.Leipzıg, 1906 Preis: geh 4.,80 Mk.;
gebd D,80 Mk Anuf Grund se1nNer 1m Jahre 1903 veröffent-
liıchten Dissertation „ VIe Anfänge des Klarissenordens in den
eslawıschen Ländern“ (Leipzig, Gustavy Fock), SOWIie eingehender und
krıtischer Verwertung der einschlägigen Literatur und des leiıder über-
AUS dürftigen uellenmater1als, das, W16 vorauszusehen War, manche
nahelıegende, ayst durch die archiyralısche Lokalforschung lösende
rage offen Jäfst, verschafft üuUnsS Verfasser miıt der vorliegenden überaus
verdienstlichen Schrıift, die speziell 1m zweıten e1] 1ıne wertvolle
ammlung des Materlals aufweist, einen dankenswerten 1N DIIC.
ın dıe (Jeschichte der Kntstehung und Ausbreitung des Klarıssen-
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ordens, besonders In Hinsicht anf dıe deutschen Minoritenprovınzen.
Durch obıge Untersuchung, die WIr mit lebhaftem Dank begrüfsen
dürfen, werden die Darstellungen VONn Kduard empp über die
Anfänge des Klarıssenordens („Zeitschrift für Kırchengeschichte““
Band XILL, 1592, Seıte 180—245; Band 1902, Seite

ınd VOnR L Lemmens über das gyleiche '"T’hema („Römische
Quartalschrıft für chrıstliche Altertumskunde uınd für Kırchen-
geschichte“, Jahrgang überholt. Verfasser beleuchtet Ca
nächst 1m allgemeinen Teıl (Seite 1—71) dıe Entstehung des
K larıssenordens und dıe Zeıt bıs ZUFr Stuhlbesteigung des Papstes
regor 1 Jahre 22 dıe Reaktionen dıe Von der
Kurıe geförderte Entwicklung jenes Ordens und seine Anfänge
aufserhalb Italıens, dıe ege des Papstes an und die
welıtere Ausbreitung derseiben, hauptsächlıch In den deutschen Mino-
rıtenprovınzen. Der spezielle Teıl (Seite {2—164) schildert ın

Abschnitten dıe Anfänge des Klarıssenordens anf der DY-  —
nälischen Halbinsel, ın Frankreich, 1n den Mınoriıtenprovinzen
Böhmisch-Polen, Ungarn, Slawonien, Österreich, Oberdeutschland,
Sachsen und Köln, SOWI1@ In den übrıgen ebiLeten Mıtteldeutsch-
lands und den nordıschen Ländern. Anut Seıte 165—4167 falst
Wauer au{ Grund des verarbeıteten. Materials seine AUS ıhm g-
wonnenen * Ergebnisse und fügt seiner, einen I
kommenen Beitrag ZUr (Aeschichte der katholischen ırche und
SEeINASs OÖrdenswesens 1m Mıttelalter bıldenden Untersuchung zwecks
sofortiger Orjentierung als Anhang (Seite 167—179) noch dreı
dankenswerte Anlagen |1) Klösterverzeıichniıs nach Lage und Alter
der Klöster geordnet; Klösterverzeichnıi1s, alphabetisc. gyeordnet;

Übersicht über dıe benutzte Literatur und die eingesehenen
Quellen be1 Letzere ist reichlıch gehalten, weıl S1e zugle16
ZUT Erklärung der Abkürzungen und Zutate d]ıenen soll

Mühlhausen hür. Dr Kauffungen.
61 GÖöller, Emıl, DE Der er Laxarum der papst-

liıchen Kammer. 1ne Studie ber seıne Entstehung und AN=
lage Lex 80 105 Kom, Oescher CO., 1905 Mk
Vorliegende miıt ank wıllkommen heiftsende chrıft otellt eınen
Separatabdruc AuSs den VOm Könıgl. preufsıschen historıischen Institut
In Kom herausgegebenen „Quellen und Forschungen AUS italıenischen
Archiven und Bibliotheken “ (Band VIIL, eit und dar.
Sie wıll dem Benutzer keine Ausgabe des Taxbuches der pPapst-
lıchen sammer (welches übriıgens nıicht mit dem Taxbuch der
päpstlıchen Kanzleı verwechselt werden ar sondern HUr Vor-
studıen für eine VO  S Verfasser 1ın Zukunft besorgende Edıtion
bleten. Dıie ersten 59 Seiten genanntien Buches ınd der Dar-
stellung gew1ldmet. (Aöller 21b% zunächst e1ne Übersicht über die
bısherigen, 1m Druck veröffentlichten usgaben des hber LaXarum,

Zeitschr. Kı-G.
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stellt dann weıter dessen Voraussetzungen und rundlagen dar
und verschafft uUunNns schliefslich eiınen Einblick ın dıe Geschichte
dieses Taxbuches, beı dem 1m Verlauf der Te mannıgfache-
Anderungen Z verzeichnen sınd. WKerner stellt Verfasser noch:
dıe ihm bısher bekannt gewordenen Handschriften (mıt anschlie(sen-
der teilweiser Vergleichung) ZUSamm und veröffentlicht e1ne
1.ste der ZU Bistum Brescı2 gehörenden Klöster mıt iıhren Taxen.
Kır kommt schliefslıc dem Ergebn1s, dafs unter den offziellen
Handbüchern der päpstlıchen Kammer der lıber faxarum dıe her-
vorragendste Stelle neben dem er CeENSUuUuuUuM einnimmt. Während
die Bedeutung de letzteren hauptsächlıich im und Jahr-
hundert ZUT Geltung kam, trıtt das Taxbuch erst. 1m Jahr-
hundert nachhaltıg hervor, uUum dann YOxn Pontinkat Pontifikat

Inimmer grölsere Ausdehnung und Umgestaltung erfahren.
den Anlagen (Seite —104) teult (Aöller zunächst dıe Obligations-
formel beı Übernahme der Verpüichtung ZU servitium COIMUN®

miıt, ferner Quellenbelege ZUumM Informationsverfahren der papst-
lıchen Kammer beı Festlegung der Servıtjientaxe und ndlıch D
kunden über Festlegung und Reduktion der Taxe, Wır wollen
hoffen un wünschen, dafls Verfasser In nıcht allzu ferner Zeit
genannten er aX4arum der päpstlichen Kammer 1n kritischer
Weise ediert, denn dessen volle Bedeutung für dıe kıirchlichen
Verhältnisse des ausgehenden Miıttelalters und der Neuzeıt, für äd1e
Verfassungs- und Finanzgeschichte der päpstlıchen Kurıe WI18 für die
Diözesangeschichte wird, W10 (Aöller ımıt eC meınt, erst dann voll
und an gewürdigt werden können, WEn einmal eıne einheitliche,.
die Gesamtentwicklung umfassende krıtische Ausgabe vorlıegen wird.

Mühlhausen 'Thür. Dr. Ü, Kauffungen.
6  A Kısky, Dr. ıur. Wılhelm, Die omkapıtel der

geistlıchen Kurfürsten ın ıhrer persönlichen Z U -
sammensetzung 1m vierzehnten und fünfzehnten Jahr-
hundert Weımar, Böhlaus Nachfolger 1906 (X, 197 5.)
4.,4.0 M Quellen und tudıen ZUTr Verfassungsgeschichte:
des deutschen Reiches 1m Mittelalter und Neuzeılt, herausgegeben
vVvon arı Zeumer, I; Heft S Bei der Wiıchtigkeit der
dreı rheinischen erzbischöflichen L)omkapıtel ın ihrer Eigenschaft
als Wahlkörper für die Erzbischofswahlen und der damıt indıirekt
gegebenen Wichtigkeit für das Kurfürstenkollegium , In dem dıe
AUS den Wahlen hervorgegangenen gelstlichen Fürsten eine
hervorragende spielen, ist sıcherlich nıcht ohne Interesse,.
die Zusammensetzung dieser Domkapıiıtel näher kennen lernen.
Kisky verhilft e1INner solchen SCHAUCION Kenntniıs, indem er
von dem Gesichtspunkte der „Standesverhältnisse“ AUS diese ZuU-
sammensetzung einer Prüfung unterzleht, untersucht den
Anteıl der einzelnen Adelsklassen (Freie Freiherren, Grafen,.
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Fürsten und Unfreıje Minısterialen) in diesen Körperschaften,
dıe Voxn vornherein BHürgerliche UG W1e SAan2Z ausgeschlossen
en Diese ntersuchung ze12%, w1e recht der Legat Kajetan
gehabt hat, euNn 1515 V  S Kölner Domkapıtel 3,18 einer -
entbehrlichen Versorgungsanstalt für die nachgeborenen, daher
nıcht versorgten, ne des höchsten els re Dieses D  D
pıtel hat, nachdem eS von em Anfang e& schon die Minıster1alen,
den unteren Adel ausschlols, allmählich N1IC auf Grund eines
Statutes, aher prinzipie. und vermöge einer energischen Vettern-
wirtschaft ! auch dıe Freiherren immer mehr AUS se]ınen Reihen
hinausgedrängt und dıese Aur dem allervornehmsten del g‘_
öfnet, indes In Maınz und Trier VON einer Verschärfung der Anf-
nahmebedingungen nıchts merken ist Wäar 1S% 1m Trıerer
Kapıtel auch egıne vroise Zahl VOoNn ({rafen und Freiherren ZU

ünden, 2Der dıeselben tammen meıst AUS kleinen Geschlechtern,
und die >  N Zusammensetzung, dıe ZUT Hälfte Miınisterialen anf-
weist, ist der in Maınz (mit ZzWwel Drıttel Ministerialen) eıt äahn-
lıcher 418 der In Ööln. Die natürhche olge dieser Verhältnisse WäaT,
dafls In Köln zahlreiche Vertreter solcher hochadlıger Geschlechter
1m Domkapıtel Eingang fanden, dıe AUS anderen Erzdiözesen
stammten, indes Trier und Maiınz mıt iıhren geringeren Ansprüchen
sıch zumeist; AUS ihrer Erzdiözese, DzZw. Kirchenprovinz rekrutjieren
konnten. Dieses die hauptsächliıchsten Resultate der Arbeıt
Kıskys, dıe er nach einem einleıtenden, dıe dreı Domkapıtel 1m
allgemeinen behandelnden Abschnitte 1n dreı parallelen Dar-
stellungen x1ibt, in denen jedesma. ZUerst eg1ne statıstische
Übersicht über dıe Zusammensetzung der dreı Domkapıtel bıetet,
sodann eine chronologische kKeihenfolge der Dombherren, weıter
eıne alphabetische Keihenfolge derseiben und ndlıch e1ne ber-
sıcht über dıe Dıgnitäre 1ın ihrer kKeihenfolge LFür Köln ırd
die Darstellung durch ein1ge Notizen über ‚„„den Kaıser als Dom-
herrn In Köln“ eLWAaSs reichlicher. | Dıie knapp 200 Seiten
der vorliegenden Arbeit Z2EUSZCH Von eg1inem aufserordentlich So.  >
fältigen SsSammlerüeifse des Autors , insbesondere bıeten dıe dreı
Teile, welche eine alphabetische Reihenfolge der Domherren geben,
eıne grolise Menge wertvoller genealogischer und biographischer
Notizen. Wiıe ich sehe, hat 1Sky die Universitätsmatrikel
vYon Krakau nıcht benutzt. | Das um Studiosorum Universi-
tatıs Uracoviensis, das 1m an die Jahre 0-—71 B
fafst, ist; 1887 In Krakan vVon Kosterc1ewicz ediert. | Wenn
Inan die wichtigen Bezjehungen eachtet, die dıe Alma mater Cra-
COvlensı1s8 1mM Jahrhundert den deutschen Universıitäten,
insbesondere auch Köln gehabt hat, egt sıch die Vermu-
LUNg nahe, dafs auch diese atrıke vielleicht nıcht Sanz ohne
Ausbeute benutzt würde. Zetter'|
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6 KErnst von Moeller, D1i@e lendenbrüderschaften
Hın Beiıtrag ZUur Geschichte der Fremdenfürsorge 1mM Mittelalter.
Leipzıg, Hinrichs 1906 8& 176 Eın Privatdozent der

Rechtsgeschichte der Berliner Universıtät x1b%t uns dıe erste
zusammenfassende Darstellung der mittelalterlıchen Klendenbrüder-
schaften Der erste yrölsere el der Arbeit sucht dıe Notizen
über dıe Verbreitung der fraternıtates exunlium oder advyenarum
ZU sammeln. Ks zeigt sich, dafs die Verbreitung fast ausschliels-
I8  i1ch auf Deutschland beschränkt 1ST, und dafls da wieder e1nN starker

ImUnterschıe esteht zwischen Nord- und Süddeutschland.
Süden konnten NUuUr acht Brüderschaften ermi1ttelt werden;
orden inden sıch Zzwel Hauptgebiete, G1n nordöstliıches (Ham-
burg—Prag und 61n westliches (Koblenz—Frankfurt M.) Am
meisten kommen in Betracht das Erzbistum Magdeburg und das Bıs-
tum Brandenburg, daneben etwa das Bistum Schwerıin. Vor 1310

Der181 dıe Entstehung keiner der Elendsgılden nachzuwelsen.
zweıte Teil zıieht die Schlüsse AUS dem gesammelten Material und
spricht über Organisation, die Y wecke und den SO der
Klen denbrüderschaften. Der Hauptzweck ist nıcht, w1e HNan

schlıefsen könnte, dıe Errichtung voxn Elendenherbergen und dıe
Sorge Tür die reisenden Fremden als hierfür aufiser den x&  _

gegebenen Faällen auch noch andere Institute bestanden, vgl dıe
ST Christophsbrüderschaft auf dem Arlberg 1386 eo Heal-
Eneycl LIL®, 4.36, 3510), sondern wesentlich ist. DUr dıe Sorge
für die seelen der verstorbenen Klenden Kerzenspendung für die
Totenwache, Begräbnis, und Seelenmesse. AZzu ergeben
sich S nıcht unwichtige Nebenzwecke eine Reihe von Vorteilen
{ür die Mitglieder der Brüderschaften salbst: beım eigenen Todes-
fall dıe Sicherheiten e1InNes chrıstlichen Begängn1sses und auliser
dem Bewufstsein verdienstlichen Uuns dıe Teilnahme den
irohen Festen und Schmauserejen der Gesamtheit. Der rsprung
der Einrichtung ist sicherlich mit dem sjebenten Werk der arm-
herzigkeıt, der Pflicht des Begrabens der oten iın Bezıiehung
setzen. Aber das entscheidende Motiv War 7zweifellos bel diesen
Bıldungen W16 beı allen Fraternıtäten des früheren und späteren
Mittelalters der VOLN Verfasser zurückgewilesene (S Gedanke
der Sorge für das eigene un das iremde Seelenheıl. Deshalb
begnügte iInNal sıch ın sehr vielen HWHällen ledıglich miıt der. Sti1if-
tunzg von Elendenkerzen. sSehr dankenswert ist die usammen-
suchung des Materlals, und dıe Energie, mıt der verarbeıtet

Doch sind vielfach Zı voreilige1st, muls anerkannt werden.
Schlüsse YEZ0YON. Referent 1st überzeugt, dafs d  C  1S Verbreitungs-
gebiet ein viel weıteres Wal, als Verfasser annımmt: wı1ıe viele
Nachweise verdankt der Verfasser den isitationsakten der Re-
formatıon und WI1@ viele dieser sınd SAr n1C de  Y wen1g zugänglich
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publizıer Nachrichten über Elendsgıilden ırd iNnal meıst nıcht,
beı den Staatsarchıren iinden, x dıe siıch Verfasser gewandt T,
sondern beı den Gemeinderegistraturen un! den Nachfolgern der
Armenkästen, in welche das Brüderschaftsvermögen 1n der | :
formatıon me1ıst gyelossen 1st. Der Begınn der (A1ilden 18 in BO-
ziehung qetzen mıt dem Aufschwung des Brüderschaftswesens

die Mıtte des Jahrhunderts. ur W ürttemberg', das 11%
der Zusammenstellung atwas kurz wegkommt, einige Nachträge :
Elendenherbergen bestanden 1n Ulm 1523 un: in Stuttgart Ale-
mannı1a S, 210)3; in Weingarten (Alemannıa 11, 165), In übıngen
(Tüb Blätter Q, 4.0) ; Klendenkerzen un: Püleger VoNn olchen 20

1n Lautern, Oberamt mun Württ. V.-Jahrs 1902, 281);
e1n Elenden-Seelenaltar existierte ın der Parrkiırche Trochtelingen
dreı Seelenmessen 1im Jahr für alle elenden seelen wurden im Kloster
Maunheiım gyelesen. (Hierüber und über dıe TtS- und Kiurnamen
Klend be1ı Herm Fischer, Schwäb Wörterbuch S1D nomıne.)
Ziu den Klenden Heılıgen heifst eine Kapelle zwischen W eingarten
und Baindt; die elenden Heiligen stehen ın Stein gehauen 1n
KRechtenstein, Oberamt EKhingen und Ötting er dıe dreı elenden
Irländerheıligen S Wetzer A sub „Elendenbrüderschaften *‘).
Die Schlüsse über die Pilyerbrüderschaft In Ravensburg (S 95—9
sınd falsch, denn die Inkunabel, die sıch handelt, ist nıcht
ın Memmingen, sondern ın assanu VOR Joh Petrı gedruckt el
ZU Zentralblatt für Bıbliothekswesen 30 98.) Kinzelne Klein1g-
keiten, die den Nichtineologen verraten, zönnen VON jedem Hach-
Mannn selbst korrigijert werden hıer DUr 7W@1 Hinweise: Baeı dem
e1spie des Vaters Abraham, der „eınen Acker kaufte, ilgrıme
dort Z begraben“ S öl; 1LO45 1:003; darf nıcht anf eine mittel-
alterliche Ausschmückung der alttestamentlıchen (Aeschichte hin-
gewlesen werden; VONn solcher wülste Nan auch SONS etLwas; die
Vorstellung Tklärt sich US WDr X: Q f. neben (+en 2
Die heiulıge Marıa ist; Schutzpatronin der Wlienden nıcht ScCchH
der K'lucht nacn Ägypten (S 163); sondern, WI1e der Name
„Gottesgebärerm 1Im Eilend““ zeigt, e11 916 in Bethlehem eine
Fremde ist,

Leipzıg. Hermelink.
Ö Die Frage, ob Bonıfaz e1n Ketzer Wäal, ist nach

den gyrundlegendem Artiıkel VON Wenck vgl diese
26, 27(4) ın e1iner Debatte zwischen diesem ıund oltzmann
(Mitteilungen des Instıtuts ÖSterr. Geschichtsforschung Bd un
2 eıner gründlichen Revısıon unterzogen worden, als deren KRe-
saultat; jestgestellt werden mu[fs, dals dıe Wencksche Hypothese
tiefer und umf:ıssender begründet ist, als dafs 918 VONn den qll-
gemeınen, AUS dem Gesamtcharakter der Verhörsakten geschöpften
Kinwendungen Holtzmanns umgestürzt werden zönnte Vgl auch
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cholz, Zur Beurteilung Bonifaz)’ VIiIL und SEiINES S1  ıch-

relıg1ösen Charakters in Hıst Vierteljahrsschr 9 D, der einen
vermittelnden Standpunkt einniımmt. Bess

Martın de 1partıls chronıca actıtatorum tem-
porıbus Benedieti XIIL. ZUmM erstien Male veröffentlıcht VoOx
Franz Ehrlil J Kınleitung, ext der Chronik, Anh.

Paderborn:ungedruckter Aktenstücke Schöningh 1906
616 S.) Quellen Forschungen A Geb der (78-

schıichte herausgegeben V, Görres-Gesellschaft AI on
VOLI Jahren hat YIe die hlıer veröffentlichte Chronik 1m
scor1al gefunden. Valoıs durfte S10 bereits in seinem gyrofsen
Werk über das chıisma benutzen. Die Krwartungen, dıe Nanl
danach von dem vollständıgen Text hegen mochte, N1ıC.
sehr hoch; S1e sind auch Ure. dıe NUun miıt en Mıtteln der
Gelehrsamkeit und Xr1D1@ erfolgte Veröffentlichung nıcht sehr
überboten worden. Gewifs nthält dıe Chronik manche inter-
Gssante Details für dıe 7.e1 der Belagerung Benedikts iın
Avıgnon und seliner Ylucht (1398—1403) kann S16 S egine

der
Quelle ersten Kanges gelten aber über den Zusammenhang

Ereignisse Y über dıe hinter den Kulissen spielenden
Interessen und Gegensätze erifahren WIr fast, nichts. Der Ver-
fasser befand siıch In untergeordneter Stellung „ an der Kurıe
dieses Papstes und gyebo aC nicht über eInNe Bıldung , dıe e5
ıhm ermöglıchte, seine tagebuchartigen Aufzeichnungen nachträg-
ıch einer wirklichen Geschichte verarbeıten. Die wenıgen
Zitate AUS einer umfangreicheren Chronik des Benediktiners Hıe-
rTONYMUS de Ochon, dıe schon Zurıita vergeblich gesucht hat,
lassen diesen Verlust jetzt doppelt empfinden Der Text vyYox

Den est, Von 404Alvnartıls TONIK umfaflst KUur 1
niımmt 1ne Sammlung von TKunden e1n, dıe als eine ungemeıine
Bereicherung unserer Kenntnis dieser Zeit bezeichnet werden
darf. In selner QUs dem Archiv für Kırchen- und Laıteratur-
geschichte des Mıttelalters her bekannten Manıer haft durch
Kınleitungen jeder Gruppe der Verwertung der einzelnen eN-
tücke in der sorgsamsten Welse vorgearbeıtet. Seine Mıtteilungen
üÜber und AUS dem Archıv der Könıige VORNn Aragonien In Barce-
lona siınd hier VvVon gröfster Wiıchtigkeit, erfahren WIT doch erst-
malı  & eLWAaS ZuVverlässıges ber die Polıtik Aragons In der Ze1it
des Schlsmas. 357—360 gıbt eiıne sehr instruktıve Über-
S  5  ıcht über dıe Vatikanischen Handschriften der en des
Pisaner Konzils und teilt dann 2U$ ihnen dreı Benedikts Verhalten
Deleuchtende Berichte mıt, beı deren etztem zugleıich eınen
wertvollen Beitrag ZUr Geschichte des Incens Ferrer g1bt.
Unter der Überschrift „ Die natıonalen Gegensätze und iıhr Eın-
Aufs auf das xroise 2Den  nNdische Schisma “ STa Stücke
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ZUS der Traktatenliteratur der ersten ‚Jahre des Schismas AUS,
<1bt weiıter der and Vatiıkanıscher und Parıser S, eine

in Vor-„Übersicht über dıe In Avıgnon VORN 4— 13
schlag gehrachten Unionswege“ un teılt dann AUuSs dem Cod Vatic.
Ottob 3074, dessen Inhalt zugleich ebucht wird, fünf
hısher unbekannte Voten Aıllıs AUS der Zeit Voxn 95— 14
mıt. Den chluls der vilelseitigen und inhaltreichen ammlung
machen Mıtteilungen AUS den Akten der grofsen Judendisputation
VoN '‘Tortosa U, Matteo (7 YFebr. 14153 — 13 Nor.
bel welcher Gelegenheı dıe Grundlage ZUuU einer Geschichte dieser
interessanten, um Teıl VOn enedi geleıteten Dısputation gelegt
wird, und AUS eınem &. der Kurıe Peniscola Okt 14158 5 0-
führten Giftmischerprozels, der dıe elahren beleuchtet, welchen
der standhafte aps anch 1n dıesem Winkel noch ausgesetz aAr

Der Band ırd ‚In eiINer erzählenden Darstellung des Lebens
ıund irkens des grofsen Gegenpapstes den Inhalt der Chroniık
(Alpartıls) und die ın früheren Mitteilungen des er enthaltenen
Materlialıen mıt 9 zumal den Kammerrechnungen entnom-

Angaben zusammenfassen *. Möchte dem vielgeplagten,
„llen nliegen StEts zugänglıchen und hilfsbereiıten Präfekten der

KsVatiıkana vergönn seln, dıes Versprechen bald einzulösen.
Xannn keinem Z weıfel unterlıegen, dafs se1ne Darstellung auch
dıe VON Valoıs hıinter sıch lassen WILr Bess

Zuchold, Hans, Des Nıcolaus VO Landanu Ser -
MONG6, 1{8 Quelle für dıe Predigt Meister arts und se1ines
Kre18e08. Halle, M Nıemeyer 1905 (144 4., 0U Mk. A Her-
magz, ausgewählte Arbeiten AUS dem yermanıschen Semıinar ZU

Halle, herausgegeben VOoNn Philıpp Strauch, IT Nıicolaus vonxn

Landau, Mönch In dem 1144. dem Cisterzienserorden geschenkten
Otterburg (nördlich von Kaiserslautern), hat ün dıe Mitte des

Jahrhunderts Bände Predigten geschrieben , Von denen dıe
jetztan 7We1 verloren sınd. Die ersten beiden Bände,
ifrüher 1m Besitz der Heıidelberger Bibliothek, sınd Jetzt 1n Kassel

An sıch Ir ZWaLr(Landesbibliothek Ms 80 4, Ü, 12)
der Wert dieser Predigten, W18 schon ({rımm urteilte, eın sehr
geringer, da Nıicolaus keineswegs e1n groliser und selbständıger
Geist ıst, aber das urchaus abfällıge Urteil Cruels In seiner
Geschichte der deutschen Predigt ist insofern doch nıcht berechtigt,
als dıe Sermones einen lıterarıschen Wert haben, der bısher nicht

Kr WEeIS  +  h nach,erkannt wurde und den Zuchold uUns darliegt.
da{fs dıe „gelegentlichen Berührungen“ der ermones des Nicolaus
m1% mystschen Stoffen in Wirklichkeit 5aANZ ausführliche DBe-
nutzungen und ÄAusbeutungen elner Predigtsammlung sınd, eren
einzelne Teile den Meıster Kekhart und Angehörige se1nes Kreises

Verfassern en Und diese Entlehnungen welsen, W1e Zuchold
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überzeugend ausführt, wen1g Überarbeitung durch Nıcolaus
auf, dals J1@e diırekt e1ner Quelle für dıe Feststellung
der Texte jener Mystiker werden, tejls ergänzend, teıls verbessernd
(wennschon anch ihrerseıits durceh jene oft ergänzungs- und E

besserungsfählg). Zuchold gy]aubt den Kntstehungsort der Predigt-
sammlung', dıe der OÖtternburger Cisterzienser enutzte, In oder

Maiınz suchen mMUussen. Dıiese Sammlung kann nicht 11
lateinıscher ‚prache abgefalst SCWOSCNH sein , sondern Nicolaus.

Kıne der bısher De-muls 1ne deutsche Vorlage gehabt en
kannten Keckharthandsehriften kann d1ese nıcht se1in, aDer 318 WEeIS

viele AÄhnlichkeiten mıt der bekannten Oxforder Handschrift Laud.
Misc., 479, S | AuUT, dıe AUuUS dem Kartäuserkloster auf dem Michels-
erge beı Mainz stammte, dafls S1e beıde einen gemeinsamen Ur-
SPTUNS en muüssen. Seine Darlegungen belegt Zuchold Urce
ausführliche ınd sorgfältige Quellennachweise , die seine Arbeıt
für jeden, der sıch für mittelalterliche Predigtweise interessiert,
lesenswert machen. Dietterle.

67 Otto Siımon, Überlieferung und Handschriften-
verhältnıs des Traktates „Schwester Katreı1ı®. Eın
Beıtrag ZUL (}+eschichte der deutschen Mystik Hallesche Disser-
tatıon. Halle e Sn Druck Vn Karras, Eın chüler
Philıpp Strauchs x1bt hıer sehr sorgfältige Vorarbeiıten ZU einer
kritischen Ausgabe des erstmalıg Von Franz Pfeıffer dann
1875 VvVonmn Bırlinger In selner Alemannıa D 15  — herausgegebenen,
Von Denifle Meıster KEckhart abgesprochenen und für eiINn Kongl10-
mera und ıne Tendenzschrift Zie beghardıschen Ursprungs
AUuSs dem Jahrhundert erklärten Traktates. Papierhs. Nr 965
in 4° der Stiftsbibliothek VOoOxnxh SE (+allen (15 Jahrh.) ırd der
Ausgabe zugrunde jegen SE1N. Clemen.

Strauch-Halle, Rezension von Riıeder, Der
G(Gottesfreund VO erlian uUuSW. in Zeitschrift für Cdeutsche
Philologie 9 161-—136 Seit, dem Erscheinen des
Rıederschen Buches, das auch ın dieser Zeitschrıft XXV, 274£.
eıne eingehende Würdigung gefunden hat, mufste MNan gespannt
sein , W a der beste Kenner dieses Gebietes, hılıpp Strauch in
Halle, Zı der NeueEN Gottesfreundhypothese a9eNn würde. Se1n
Yotum 1eg NUun VOTr auf seıten engsten Petitsatzes; und INa  -
annn NnUur SCH, dafs hiıer eın echtes Stück entsagungsvollster
deutscher Gelehrtenarbeit geleistet worden ist. StEr. hat siıch
die Mühe nıcht verdrielsen Jassen , das gesamte handschriftliche
aterl1al, dessen erstmalıge Zusammenstellung ]Ja e1n entschiedenes
Verdienst kKıeders 1st, nachzuprüfen und für alle weıteren Arbeiten
auf diesem dunkeln Gebijete die feste phılologische Grundlage
Jjegen Hs stellt sıch beı der schrıttweisen Nachprüfung mıt.
Krviıdenz heraus, dafs Rıeder, wahrscheinlich dem ersten Kindruck
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e1nes Fundes olgend, dıe uns überlheferte Gestalt der Tkunden-
bücher VOMM „Grünen Wört“ 1n willkürlichster Weiıse uflöst und
sıch eine XTrOLSe zusammenhängende Fälschung Neu konstruilert,
dıe paläographısch unmöglıch, psychologisch völlig unverständlıich
ist. Das sprachliche Problem, dafls nämlıch dieser alscher 1n
geborner Nıederländer, dıe prache se1ner Fälschungen aber e1n
unverfälschtes elsässisches Deutsch ıst, brauchte, jenes Re-
sultat gyewinnen, noch nıcht in das (zefecht gyeführt werden;
se1ne Lösung auf breıtester Grundlage bezeichnet Strauch als eine
ohnende Auifgabe weıterer Forschung. Zunächst bleibt dabel,
dafs Rulmann Merswin q {S der Erüinder des (+0ottesfreundes
gelten hat. Welche Vorlagen dazu benutzt hat, das ist eben-

eıne noch Ösende Aufgabe Ks 18 aber nach trauch
wahrscheinlicher, dafs In d:ıeser SaNZCH mystisch-visionären Laıte-
ratur das Deunutsche das rTimäre VOr dem Lateinı:schen ist.

Bess.
69 Von der kriıtischen Gesamtausgabe der Werke des

oh uls sınd bısher olgende erschienen: T'om. 1, fase.
Kxpositio ecalog1 (Prag Vılimek 1903); K De GCOrpore Christiı
(1904); E De sangulne Christi (0 1L, Super SsSeN-
tentiarum I7 (0 J eämtlich herausgegeben VON W enzel
FlajsShans. Dıie Kxpositio decalogı zwıschen 1409 2 Hälfte
und 1419 Hälfte, vielleicht 1n den Junı 1412; de COTDOFE
hriısti gyehört 1ns Jahr 1408, de sanguıne Christ] (gegen den
Wilsnacker Wunderschwindel 1n dıe Jahre er 1407, über
dıe Sentenzen las Huls wahrscheinlich VONn Oktober 1407 bıs
Jul 1409 Die Expositio decalogı un der Sentenzenkommentar

WE A  E A bisher ungedruckt, dıe ZWwel Abhandlungen De COrPOTre und
De sanguıne Christi stehen schon In der Ausgabe Nürnberg 1558
Die Abhäungıigkeıt VON Wiıcelit ist überall sehr Dedeutend.
Textkonstitution, Einleitung m1t Handschriftenschau, AÄAnmerkungen
Z6Ugen Von gyroliser orgfa Clemen

Jakob ME 1K018aus VO ues und seine Stif-
tungen (ues und Derventer | Aus der Festschrift ZU Bischofs-E B B ELE  b E Jubiläum. Trier, ITrIer, 1906 115 2a 80 Der
Verfasser, Professor der Kirchengeschichte und des Kırchenrechts

Priesterseminar ZU Trıer, hat iın den etzten Jahren das reiche
Archiv des Hospitals (ues geordnet und registriert bzw dıe
314 Handschriften beschrieben (Trier , 1905 Seibstverlag des
Hospitals). Auf Grund des ıhm hıerbel ZUL Hand gekommenen
Materials ergänzt und berichtiegt ın einzelnen Daten unNnsere
Kenntnis VO.  S Lebenshild des groisen Kusaners und beschreibt
1n ausführlicher Darstellung seINe beıden g&roisen Stiftungen , das
Spltal samt Büchersammlung 1n Cues, die heute noch bestehen,
und dıe Bursa Cusana iın Deventer, die seıt der Reformation 1581

b Bra i r L ar i  b Bra i r L ar i
A  OR PW  SE  P  _
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einer niederländıschen Stipendienstiftiung verwandt wurde. eues
erfahren WIT über dıe erkun und die Verwandten des berühmten
Kardınals; (sein Universitätsstudium In Heıidelberg 1416 und Köln
1425 ıst in 'T 'h IV 260. nıicht angegeben); dann werden
ausführlıch die verschjedenen Piründen besprochen, dıe bedenk-

Das pätere Leben des berühmtenlicherweise zugleic innehatte.
annes vollzog sıch sehr In der Öffentlichkeit , als dafs VO.  E

Verfasser viel Neues arüber beigebrac. werden können.
Das nach dem eisplie. von Wiındesheim gestiftete ospita. für
6 Priester, VO  5 Adel und 21 andere Arme, dıe alle über

Jahre Sse1Nn müssen, haft seine Parallelie ıIn der Stiftung des
Grafen erhar 1MmM Bart für Priester, ebensorvıel Adelıge und

Dieebensoviel Bürgerliche Zı Einsjedel auf dem Schönbuch
Schlüsse, die der Verfasser AUS den Stiftungsurkunden beıder
Anstalten für dıe heutige Rechtslage zıent, sınd natürlıch wertlos.
Der Staat a{ Rechtsnachfolger der en Stiftungen kann 1n
sinngemälser Weıse NEeEUuUe Verwendungsarten anordnen , sowohl
bezüglıch der Interkonfessionalıtät des Hospitals, als anch bezüg-
ıch der Jetzt protestantischen Studienstiftung. 0ONs müfsten ]@
alle VOI 1517 gemachten Stiftungen schleunıg'st der katholischen
Kırche zurückgegeben werden. T'räfe Man damıt den siıcheren
Willen der tıfter auch für heute? g118 Marx sıcher,
dals Cusanus ‚„„katholisch“ geblieben wäre, das Refor-
mationsjahr erlebt hätte? Seıten Quellentexte un Vollbiılder
(Porträte, Grundrisse und Ansichten) erhöhen den Wert der Ab-
andlung Der Schlufs der Grabinschrift der Klara Krebs (S 37)
muls CU1IUS CHIM domıno SpPIrItus quiescat 1n uum gelesen werden.

HermelhnkLeipzıg.
ral Vıktor Hantzsch, Dresdner auf Universitäten

VO bıs Z2U ahrhunder Mitteilungen das
Dresden, Wılh BaenschVereins eSC. Dresdens, 19 e

11 16 Dresdener Studenten hat AantzSC. ermittelt.
‚„„ihre Zahl dürfte sıch eLw2 das Doppelte erhöhen, ennn erst. alle
Universitätsmatrıkeln, namentlıch die vox<n Leipzig und Wıttenberg,
vollständıg gedruc sein werden.“ Zu Ö Nr. 206 Der
“”» O In Leipzıg immatrikuherte T'homas Stör AUSs Dresden ist
nıcht der Verfasser der dort genannten reformatorischen Flug-
schriften ; dıese rühren vielmehr VOoOxnh dem 1506 ebenda ı1N-
skriblerten „Thomas Sthoer de orcheym“ her. OClemen

Joseph remer, Beıträge F< Geschıchte der
klösterlıichen jederlassungen Eısenachs 1m Mittel-
er Im Anhang: Chronıca CONVEeNLTLUS ordinis ratrum Mınorum
ad S Klısabeth senacum, herausgegeben Vvon Michael
Bıhl ucC Quellen und Abhandlungen ZUT

Geschichte der €1 und der Diözese Fulda. Im T3A des
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hıstorıschen Vereins der Diözese Fulda herausgereben Von Gregor
Rıchter. IL.) Fulda. Druck der Fuldaer Aktiendruckerei 1905
VILi, 190 D. s 3,50 BHel der Bedeutung Eisenachs 1Im
Mittelalter als der yOx den Thüringer Landgrafen jJahrhunderte-
ang meistbesuchten Thürımgens ware eine Geschichte seiner
geistlichen Anstalten sehr erwünscht, und der Verfasser, atho-
ischer Pfarrer In Kısenach, hätte auch ohne fachmännische Bildung
e1n nützlıches uch 1efern können, wenn Gr m1% eıner yewissen
orgT1a, das ın ZULE Verfügung stehende Majterial ausgenutzt
und auch dem unkundıgen Leser dıe Nachprüfung möglıch yemacht
hätte Beıdes ist; durchaus vermissen. remer benutzt Xut-
gläubig mehr als eine älschung Paul!lınıs als 19 Urkunden,i SE d E E l l l e e z e während doch Dobeneckers treffhlıches Kegestenwerk brauchte,
J2 einmal eben für die gefälschte Urkunde Dobenecker 4NIUunrte
(S D, Anm Ofter noch fehlt die Benutfzung sge1iner Kegesten,
urce dıe Unsinn vermieden worden Ware (vgl anf dıe Mıt-
teılungen USs der TKunde Von VE nıcht 1191, mit Dobenecker

InIL, 1040, Volder Strafse*® statt Fuldaer alse
der Anführung oder Nichtanführung se1iner Quellen erfuhr der
Verfasser SaAaNZ Willkürlich; mıt; orheDbDe berief sıch anf Archive,
auch NUur das VOÖ  b anderen chon gedruckte Materjal wieder-
gab, ohne dıe iıterarısche Quelle dafür anzuführen , und da
daneben manches Kegest durch schrıftliche Anfragen in den
Archiven W eımar, Gotha, Dresden, Marburg >>  en hat,
können Unkundige eıcht einer Y’anz falschen Schätzung des
Buches Kommen. Ich emnfehle dringend, nichts ohne Nachprüfung
anzunehmen, und verwelise besonders autf die Programmabhand-
lungen Joh Michael Heusingers AUSN der Mitte des Jahr-
hunderts, dıe mıt einer Ausnahme (Ersatz hieteat das seltene
Original in der Eisenacher Gymnasl]ıalbibliothek) ın Heusingers
opuscula minora 1, Nördlingen NeEu yedruc wurden. TrSt

83 ırd Heusingers Name genannt und Lur dieser. Natürlich
1äfst; auch dıe Literaturkenntnis des Verfassers N manches
wünschen übrıg, obwohl ın seiner Art auf „ die Frucht Jang-
Jähriger Nebenbeschäftigung “ Fleifs verwandt hat. Kr eing darauf
ausS, viel bringen, und ist über eine hegestensammlung nıcht
wesentlıch hinausgekommen. Da Aremer von manchen ungedruckten
TKunden den Inhalt wiederg1bt, auch ein1ga In vollem Wortlaut,
und da dıe VYVon Pater Bıhl ur esorgte Ausgabe der Chronik des
Franziskanerkonvents untar der Wartburg einıges mehr und besseren
"Text bıetet, als ersche 1m dSerapeum (1853), darf iHal
nıcht dem Buch vorübergehen. Hs erweckt aber auf
das lebhafteste das Verlangen nach e1inem Urkundenbuch der
geistlichen Anstalten Kisenachs dıes sel dem Verein für
thürıngische Geschichte unterbreıtet. ENC:Da N  e

E  “  Wa
.;„xx»“ va  W E
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7» Tykocinski‚ H: DE Das Stiftungswesen 1 IR
Leıpzıg. Im Auftrage des 41LEeS a  auf (Jrund der Urkunden un:
en des Ratsarchivs verfalst. (Sonderabzug AUS dem Stiftungs-

Gr 80 1905buch der Stadt eipzıg. Leipzıg
Bär Hermann. J)ıe vorlıegende zleine gyeschichtliche Über-
sıcht oteilt eınen SsSonderabdruck AUS der 1mM Auftrage des Rates
der Leipzıg verfalsten un anf (Arund der Urkunden und
en des Leipzıger Ratsarchiıves VOn Universitätsprofessor Dr.

Gefficken- Rostock und Dr Tykocinskı- Leipzig bearbeiteten.
Veröffentlichung ‚„Stuftungsbuch der Stadt Leipzig ” (LVI und
1335 Seiten. GT 80 Leipzig 1905 Bär Hermann) dar In der
ältesten g  e1t Lrägt dıe Wohltätigkeit ın Leipzig einen vorwiegend
prıvaten Charakter, der auch ın der Zeit bemerken
ıst und sich auf zweierleı: Weise aufsert. nNniweder ist dıe ohl-
tätigkeit, falls J1@6 sıch auf dıe Gegenwart beschränkt, dazu be-
stimmt, Nur e1N augenblickliches Bedürifniıs befr1  1gen, nderer-
selts, ennn 81€ sıch anf die Zukunft erstreckt, verfolgt 10 17
(Jestalt e]ner Stiftung eınen bleiıbenden Zweck, indem HA dıe
Zinsen verbraucht werden dürfen, während das Kapıtal unantast-
bar bleibt. Dıe Geschichte des Stiitungswesens ın Leipzıg He-
gınnt NUun Anfang des 15 Jahrhunderts mı1ıt der Kntstehung
der eTStienNn dortigen Anstalten der Klöster un Kırcheuv, dafs
10 deshalb Jange Zeit einen ausschliefslich kirchlichen Charakter
rag Tykocınskı g1bt UuNSs NUun anf N eingehender urch-
sıcht des einschlägıgen aTChivalıschen Materials eınen dankens-
werten Überbhlick über die (Jeschichte des Leıipziger Stiftungs-
WESCHS, das sıch 1n dreıi Hauptperjoden eintejlen Jälst In e1ne:
katholısche, ıne protestantische und 1n eiıne Periode des bürger-
lıchen (+emelnsinnes. Kirchliche, chul- und Unterstützungszwecke
sınd esS Vor allem , dıe ın der älteren Ziet das Stiflungswesen 1n
Leinzig beherrschen. Wır begegnen ım Aauie der Jahrhunderte:
den mannıgfaltigsten Stiftungen für die Kirche und dıe verschle-
densten kirchlichen Feste des Jahres, für die Uniyersität un: die
einzelnen  Schulen, für die Bibliothek und useen, für Armen-,.
Wanlsen- ınd Krankenpüege, für Unterstützung der unehelichen
Kınder, Blınden, Invalıden, ıtwen un dergleichen In Neuer
e1% zommen dann aunch sozlale (Z ZUr Linderung der Wohnungs-
not) und allgemeıne Stiftungen auf. e gyröfste Umwälzung auf.
dem Gebiete der Leipziger Stiftungen wurde nämlıch durch die
1m Jahre 1539 eingeführte Reformation verursacht, sämtlıche

Jahrgedächtnissen, kırchhıchen Festen und zugunsten vVvon Östern,
Mönchen und onnen gyegründeten Stiftungen wegfielen und
anderweitig ZATT. Unterstützung verwendet wurden, einzelne Stif-
tungen 2aN2z ın Vergessenheit gerjleten und andere 1mM Laufe
der Zeit bedeuten@e Veränderungen erfuhren. Klar und kurz



ACHRIC  N. 125

Werd9f1 WIr, W18 yeSagT, VO  Z Verfasser über das esen und die
Entwıicklung der einzelnen , für die Stadt Leipzıg wichtigen Stif-
tungen orjentiert, dafs diese SE1INeE anschaäulıiche und übersicht-
160 cleine Skızze qIs willkommener Beitrag ZULXC gyeschichtswıssen-
schaftlıchen Lnteratur, insonderheit ZUC Geschichte der ehristlichen
Wohltätigkeit und des bürgerlichen (+gmeinsinnes mit Dank be-
gTÜLSE werden kann.

Mühlhausen Thür. auffungen
Aus dem Frankfurter Stadtarchiv teılt Krıtz Vıgener

dreı „SYyNOdalstatuten des Krz  ıschofifs Gerlach VO
Maiınz VO 1355 und 1356“ (Beiträge D Hess Kirchengesch.
1L, 4, mit und stellt, eiNgangs ıhre  ‚ Bedeutung a IS Quellen
für die sıttlıchen, relig1ösen und kircehlicehen Verhältnisse des
Mainzer Klerus die Mıtte des Jahrhunderts dar. Bess.

Heinrich Hermelink, Dıe theologısche akul-
vät ın übingen VO  — der Reformatıon W
Tübıngen 1906, Mohbhr. VIIL, 28 d 4,80
Hermelink behandelt 1m Abschnitt die äulsere Geschichte der
Fakultät, ıhr Verhältnis Georgenstift uınd Pfarreıi, ihre Organıl-
aagt1ion und ihr Verhältnis den anderen Fakultäten, dıe tudıen-
ordnung', das Verhältnis der theologıschen Fakultäten und der
Unıiıvyversitäten des MA.s ZUr Kırche (wobei dıe Ansicht Georg
Kaufmanns, der die mittelalterlichen UnıLıyersıtäten für staatlıche
Anstalten erklärte, widerlegt WIL Der Abschnitt andelt
über die 1n Tübingen gelehrte Theologıae; Vn den Anhängern der
Y12 moderna werden besonders Gabrıel Biel, W endelın Steinbach
uıund Martın Plansch gewürdigt, Von denen der Y12. antıqua Joh
Heynlin, Konrad Summenhart, Paul Scr1ıptoris, Jakob Lemp, Balthasar
Känufelin, Kranz Kırcher, Thomas WyCttenbach; dıe AUS der SE
bınger Humanıstenschule hervorgegangenen T’heologen sind fast
ausnahmslos der Reformation nıcht beigetreten, sondern haben S1e
INn Wort und Schrift bekämpft; dıe eigentümliche Frömmigkeıt
der übinger Humaniısten erkennt Han d besten AUS den
Schriıften des Johann Altenstaig. Der Anhang bringt bıo-hıblio-
graphische kızzen von sämtliıchen Lehrern üund chulern der Tü-
binger theologıschen Fakultät. Hermelink zeigt sıch in der
Geschichte der mittelalterlichen Universitäten, In der Scholastik
und in Luthers Theologıe gyleich ohl bewandert und überrascht
LO eine Yülle VONn Kınzelkenntnissen. Seine Ausgabe der il
binger Uniyrersitätsmatrikeln ırd mıt Dank und Freude begrüfst
werden. Clemen.

Rom und de St Skızzen AUS chule, Haus und
Kirche der ewigen Von Dr. Werner Bötte, Langen-
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SDRVA erm eyer ne 1907 225
Das hübsch ausgestattete Buch ist dem kaiserlich deutschen Konsul,
Herrn Leonhard Kluftinger 1n Bologna yewldmet , WO der Ver-
fasser 7zweımal dıe kleine eutsc. (Jegmeinde ın den Wiıntermonaten

ber nıcht Von diıesen Wıntern iammen dıepastorJert hat
Skızzen, ondern AUuSs irüheren römischen Aufenthalten. Daher der
Tıtel Kr eCcC sıch schlec. miıt dem nhalt, denn von Rom
Spezle erfahren WIT sehr wenig und vVvoOxn dem Papst, sowohl dem
jetzıgen, als seinen Vorgängern, noch wenıger. Aber über das
intıme Verhältnis des ıtalıenıschen Volkscharakters ZUrE römisch-
katholıschen Kırche hat der Verfasser feine und für jeden In-
teressenten instruktive Betrachtungen angestellt ; hler hat nıcht
NUur selbständıge Beobachtungen gemacht, s<ondern auch Von lang-
jJähriıgen Sachverständigen lernen gesucht. Dais 1n der ka-
tholıschen Kırche nıcht es auf Heidentum und Sinnesbefrledigung
zurückführt, ondern ın der Mystık sowohl des G(Gottesdienstes alg
des tief 1m wurze!lnden Mönchtums eın echtehrıistliches
oment anfdeckt und ın ihr einen Grundpfeiler der noch immer
unbetritten 1m Lande herrschenden Papstkırche S das mufs
ıh gegenüber den Jandläuhngen protestantischen Beurteilungen als
Verdijenst angerechnet werden Schliefslich hat in e1inem
Seiten Jangen Anhang den (+0ethe der ıtalienıschen Reise in
seinem Verhältnıs ZUT römıschen Kirche und ZU Christentum
überhaupt verständlıch machen gesucht. Dıe ste1gende eind-
schaft erstere ist nicht eine Feindscha dieses
Niemals ist; diıeser Groise sıch selbst untreu geworden , und ZU

Grunde Se1INeSsS Charakters gehört das KRelıg1öse , 6N auch nıicht
In der o0T7mM der Erlöserrelig1ion, a 1s e1N notwendiger Bestandteıl,
der immer wıieder anftaucht. Rechnen WIr hlerzu noch manche
feine Bemerkung über Kırchenbau Gothık oder KRena1issance), über
Kirchenmusık und -go05a0D8, SOWI1@e über volkstümliche Predigt,
können WIT das Büchleın allen denen empfehlen, dıe sıch chnell
und leicht ber den Katholizısmus ın Italıen orJıentleren wollen

Bess.

Berichtigung.
Dank eıner güllgen Mıtteilung des Herrn BHossert 1n Nabern

ıst mMIr möglıch , meıne Bemerkungen über den einstigen Be-
sıtzer der Bd S, 337 dieser Zeitschrift veröffentlichten
Briıefe Melanchthon er und berichtigen. ener
Caspar Hirsch, von dem Crusius die beiden Briefe ZUr ber-
setzung empfangen a  0, tammte AUS Wien (geb un

Im TEWar seit 1575 ekretär der stelerischen Landschaft.
1583 g1ing n{olge der Gegenreformatıon se1ner Stelle verlustig
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und mulste T22Z verlassen; 1584 treitfen WITr iInn übıngen,
hıs 15855 auf dem Bläsıberge wohnte Weıtere ach-

richten über ıhn uündet Man dem Aufsatze vOn Mencık
Jahrbuch der Gesellschaft Tür dıe (Aeschichte des Protestantismus

Österreich XXI1 (1901), 18— 592 Der chlufs au
Aufenthalt Hırschs Griechenland, den ich AaUuUS Crus1ius’ emer-

Crus1uskung vur DIUS Graecıa DULSUS ZU8 y Wäar 3180 falsch
meinte m1% {7raecıia nicht Griechenland ondern Taz und wollte
auf Hırschs Vertreibung AUS Stejermark anspıelen

Auf 2339 hätte selbstverständlıch TW OVOUOOTIKWV 5C=
druckt werden usSsSenN

Paul Lehmann (München)
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ber altägyptische Taufgebete.
(Erste Hälfte.)

Von
Paul Drews.

Im Hefte des Brgl Bandes dieser Zeitschrift {f.)
hat VO der in eınem Aufsatz 39  1€ auf-
gebete Hippolyts und andere Taufgebete der
alten Kirche“ 1n sehr dankenswerter Weıiıse UunNsSeTrTe Auf-
merksamkeıt besonders auft en Taufbuch gelenkt, das in der
VONn Horner: 'T*he Statutes of the Apostles Canones KEec-
cles1asticen (London herausgegebenen äthiopischen
Kirchenordnung eingefügt ist und das SIC.  h dort 162-—178
ın englischer Übersetzung findet. VOoOL der oltz meınt, 1n den
hıer mitgeteilten (+ebeten einen Kern echt Hippolytischer
(Gebete erkennen können. Wenn sich die Beobachtungen
Von der (Aoltz’ als stichhaltıie erweısen sollten, wäre das 1n
der Tat Vvon orolser Wichtigkeit. Wır hätten dann nıicht
DUr e]ınNe sicher datierte und sicher lokalisıerte Taufordnung
AUS sehr alter Zeıt VOLr uns, sondern eine Reihe von

Gebetsformularen, deren Verfasser bzw. Redaktor mıt Namen
bekannt ware. Die Hippolytische Gruppe Tate also die
Seite der kleinen Gruppe Von Taufgebeten, die 1n dem
Kuchologion des Serapıon vVvVon T’hmuis sich findet, Nur dalfls
Q1e älter, reicher und wertvoller Va als diese. Wır hätten
einen sicheren Punkt, worauf WIr fulsen ,
WIT ausgehen könnten, die Geschichte der Taufliturgie

Vgl dazı die Anzeige vOxn von der (zoltz ın Theol. Liıteratur-
zeıtung 1905, Sp 648 ff.

61tSChr. K.-G. AXYELL 3
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in der alten Kirche rekonstruieren. Wır würden ferner
damıt eine wichtige, Ja dıe Hauptquelle der gesamten auf-
liturgie Von ägyptischem Typus gefunden haben Denn nıcht
allein kehren viele der Gebete, die VO  F der (+xoltz Hıppolytzuschreibt, iın überarbeiteter Gestalt oder auch wörtlich 1ın
den alexandrinischen und äthiopischen Taufliturgien wlieder,
sondern auch der Aufbau und die Bestimmungen des nach
Von der (GGoltz Hippolytischen Taufbuches sind vielfach die
gleichen W1e dort. Wir stünden also VOT der Tatsache: Rom
hat auf Alexandrien ın der Taufliturgie den entscheidenden
Einfluf(s ausgeübt, eine Tatsache, dıe für die Kultusgeschichte
überhaupt Von groliser Tragweite wäre, eine Tatsache, die
der (auch von mir) iın Neuerer Zeit geltend gemachten An-
schauung, dafs Syrien der Mutterboden der kultischen
YWormen und Gestaltungen sel, einen starken Stofs verseifzen
würde.

Die Wichtigkeit der Von Von der (+oltz vertretenen T’hese
rechtfertigt es also vollkommen, wenn iıch Iın eline eingehende
Prüfung derselben eintrete. Um ihr Krgebnis VAIR
nehmen ich habe miıch leider Von dem HippolytischenUrsprung keines jener (+ebete überzeugen können, die
von der Goltz jenem römiıschen Bischof zuschreibt. Dem
ersten kritischen el meınes folgenden Aufsatzes werde
ıch aber eine posıtıve Untersuchung jener äthiopischenLiturgiestücke überhaupt folgen lassen

Wır wenden uDNSs also zunächst der Frage d Enthält der
1USCHu Horner Kap 4.0, 162 —178 WITr  1C 1ppo-lytısches Gut, W1e VO der behauptet?Zu seiner Behauptung ird von der urc den Kopfdes tückes geführt, den L, N1IC. alleın In deutscher
und ın der Von Horner gyebotenen englischen Übersetzung bıetet,sondern auch In der VOxn Hauler veröffentlichten alten lateinischen

Ich benutze 1m folgenden dankbar die Aaus anderen Federn
stammende Übersetzung des äathiopischen Textes, dıe von der (J0ltz
bletet, und ebenso schliefse ich ich selner Numerierung der einzelnen
Stücke der Rubriken
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Übersetzung Auflserdem führt auch nOos Const
NL: a 1Is Parajllele

arın hat mMeE1NeSs Erachtens Voxn der unzweifelhaft recht
dafls WIL e diıesen dreı Überlieferungen , der athıopıschen
und lateinıschen Übersetzung und der Bearbeıtung den
DOos Const m1 Parallelstücken tun en dıe aıft eINE

griechıische Vor- oder Grundlage zurückgehen
Nun schlıelst VoOn der weiliter Diese griechische rund-

chrıft 1S% dıe chrıft Hıppolyts: ANOOTOMAN nUOAOOOLG, dıe auf
der Hippolyt-Statue unmittelbar nach der chrıft EOL KOUQLO U
T W: genannt WITd. So undentlich Hun auch dıe beıden Über-
setzungen des Frage kommenden tückes Sec1eNH , viel Sel

neben anderem klar, dalfls darın zunächst VOn chrıft
„VON den Geistesgaben ““ und sodann Voxnh apostolischen Ordnungen
dıe Rede S81 dıe nunmehr üuberlıeier werden ollten aNnz
offenbar habe Nal hıer miıt dem Anfang der chrıft 1ppO-
lyts 39 ANOOTOMKN muQAd 0016“ tun, und folgenden würden
Hun die apostolischen Überlieferungen natürliıch erweıterter
und wohl auch überarbeıteter (zestalt mitgeteilt, allerdings
NnUur betreit der Taufe Ssomit y]aubt VON der Goltz berechtigt

SCIN. , J2a sıch Vor dıe Aufgabe geste. sehen, den fol-
genden Canones nach Hippolytischem (GAut suchen, das er dann
auch miı1t ziemlıcher Sıcherheit bezeichnet Teıls g]laubt er
noch SeiINer ursprünglıchen Gestalt teıls Überarbeitung EeT-
kennen können

Demgegenüber 1st. aber auf zwelerleı aufmerksam machen
Vüxh der haft übersehen, dals das behandelte ‚uUC sowohl

nach Haulers lateinıscher Übersetzung als auch nach den DOoS
Const mögen diıese un dıe agyptsche Kırchenordnung als
Quelle benutzen oder mMüS© 188e AUS den DOoS 0ONs geflossen
SCIn, das macht nichts AUS der Kopf oder dıe EK1ın-
eitung der ägyptıschen Kırchenordnung ıst dafs also
der Athıope das Stück jedenfalls dıe alsche Stelle erückt hat
gyehört Vvor Kan beı Horner (S 138) D VOxh der (x0oltz müfste

1 Dıidascalıae Apost. Fragmenta Veronensia Latina ed.
1900, 101

2) Vgl auch d;  1e Canonessammlung des Macarıus (14 Jahrh.) beı
Riedel Die Kirchenrechtsquellen des Patrıarchats Alexandrien 1900

126 Nr Der Abschnitt fehlt UTr der koptischen Übersetzung
der ägypüschen Kirchenordnung bel Tattam 'The Apostolical Consti-
ut]lons C 11 1848 Daher setzt uch unk den ext der
lateinischen ersion (ed Hauler) den Anfang Se1INeTr lateinischen
Übersetzung der agyptischen Kirchenordnung (Dıdascalia el Constitut
Apost H 97)

Q *
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180 zunächst den Beweıls erbringen, dafs der Athıope diesen AD
schn1tt der rechten Stelle hat und dals nıcht den Prolog
der ägyptischen Kırchenordnung hıldet ID r 1000808 aber sahr
zweifelhait, 019 möglıch Ist, diesen BeweIls erbringen. S0=-
dann geht Voxn der (Aoltz nıcht auf die Frage CIO , 0D denn
der Abschnitt nıchts a 1 eG1Ne VOoNn Redaktor yemachte
Einlei:tungs- oder Übergangsformel sSe1ıixh Önne, 106 rage, dıe
sıcher der ernstesten Krwägung ert ist Jedenfalls sınd diese
beiden Gesichtspunkte gewichtig, dals INaln S16 N1ıcC übersehen
und ohne weıteres die Behauptun aufstellen darft das uCc des
Athıopen bel Orner 162 ist der Anfang der Hippolytischen
chrıft über dıe apostolische Kirchenordnung und das olgende
ist A Teil AUS dieser chrift yeNossen

Allerdings, ich gyebe Z ennn sıch einzelne Canones AUS dem
Folgenden sıcher auf 1PpO1LY zurückführen lıefsen, dann könnte
mMan Wwelter schlıelsen a180 ırd wohl auch der Kopf Hippolytisch
e1N Dıe ac könnte q1s0 gerade umgekehrt lıegen, a IS S10

VONn der ansıeht Kür ihn 1sSt das alg Hıppolytisch gel-
tende Eingangsstück dıe pIece de resistance, anf der fulst
IS könnte aDer auch die de resistance den folgenden
ubDrıken oder (Canones 1egen, dafls Mal VON da AUuSsS Rück-
SCH1IUSSE auf den Eıngang machen könnte

Also auch VOmxh dieser Se1Ite empüe. sıch dıe Von VOO

der (401ltz AJ Hippolytisch angesprochenen Stücke YeN2uUCNHN
Prüfung unterziehen Ich schicke VOoraus, dafls die Hıppo-
]ytischen Stücke m1 bezeichnet während ZWEeI andere Quellen,
von denen WIT och hören werden, mı1t und bezeichnet

Als Hıppolytisch gult von der zunächst Nr I9 Dıe,
weiche getauft werden sollen“ UuUSW. S 16) Kr bemerkt dazı !
„Die Zugehörigkeit dieser Worte kann kaum zweifelhaft
S G1I1N. Die schlıchte Art, der auf die Prüfung der CLOLUGOGOLU
der Täuflinge und auf dıe Verantwortung der SPONSOTES hın-

ird atmet den Geist der Zeit Tertullıans Der Hın-
815 auf den Tag des (GAerichts 1st dem 1DPDO1Y sehr geläuß  5  g
(vgl Dan Komm 1E und dazu RE.® VIIL 1350“
Diese und dıe folgenden Sätze Setizen ofenbar viel mehr das Z

Beweisende VOTaUS, 18 dals S10 beweısen M1 der schlıchten
Art des anons, dıe den 818 der Ze1it Tertullıans atmen soll
weiıls ich offen gestanden, nichts anzufangen, da MIr weder er
ullıan selbst sehr SCcCHI1C. Se1IN cheınt noch Z.81t Die
Stelle Daniel - Kommentar aber, auf dıe sıch vVon der
beruft, redet und auf dıe möglıchst YKONAUEC Übereinstimmung der
Formeln kommt es doch beı diesem Yanzen Beweılsverfahren

nıcht VO.  = Tage des Gerichts, ondern VOxn der XOLOLG TOU

HE0V, die die Gläubigen Vor Augen en sollen, *V  Va EXDUYWLLEV
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LU OLW LOVY %AL INV XOÄAOLV UNV MAAHTAILECAVUOTLOV.

aDer nıcht ebensogut Origenes oder Athanasıus oder SONST, WEr

VO  S Tag des Gerichts oder VvVOoxn dem Gerichte Gottes? Und
schlägt mMan RE VIII 135 auf sehe ıch mich dort teıls
auf dıe eschatologischen Sechrıften Hippolyts SaNZ allgemeinen

Hiıer heifstverwıesen 20 f.) oder auf Dan- Komm - 1
02L Z NUCO® EEIN C TOU KOOGUOVU OUVLOVU „„NON  N

Also VO.  S Tage des er1chts ıst, hler aunch nıcht dieKEKOLT AL“
Rede, ondern VOLhl Tage des es Dals Hıippolyt edeNsoguUL
W16 anderen altechristlıchen Schriftstellern der Hınweis auf das
Gericht veläuhg sSCc1i1l Mas , wıll ıch nıcht bezweifeln aber die
Formel Tag des Gerichts“ Sr ıh; jedenfalls nıcht O  eläuhg
Also m1 der Zugehörigkeit VvVoOxnxn Nr scheınt S 140888 schon
nach dieser kurzen Prüfung SchlecC bestellt Se1IN.

Um aber den Hippolytischen rsprung VON Nr möglıch
machen, mulfs VOöOxh der (Aoltz SOSar e1N0 Textänderung vorschlagen.
Kr mufls dıe Worte „1 dıe Baptisterien “ al späteren
Zusatz erklären denn ZUL Zeit Hippolyts hat e noch keine Bap-

Alleın diese Orte stehen fünftısterıen Rom gegeben
Vn sechs Handschriften Und 1S% e5 wahrscheinlicher, dafs der
ursprünglıche ext ZAanZz allgemeın gelautet haben sollte : S1e

sollen kommen und iıhre amen angeben‘“‘, a1s dafs der Ort, WO=

hin S10 sıch begeben aben, genannt War
Der Quelle weıst VoOxh der (+01tz auch Nr „Men-

schenfreund und Erbarmer“ uSW S 17) AÄAus welchen Gründen?
YoNn der (joltz sag%t „Der Grundgedanke des Gebets ist klar

Se1nSo W16 Gott es Geschaffene d US dem Nıchtsein U

gyeführt hat ıund ıh Grölse und 2 91b%, soll den
Täufling AUS dem 0sen (dem Nichtseienden) ZU G(Guten führen,
damıt nıcht e1iIN Sohn des Fleisches SCl, ondern ahrher 811

Sejender Das sınd durchaus dem 1ppPOLY naheliegende Ge-
danken “ (vg] Bonwetsch Studien 34 f.)
Was esen WIL NUun der eben angeführten Stelle? Da
ist dıe Rede voxn dem LO0Z08 a 18 Miıttler der Offenbarung (xottes.
‚„„Durch ihn 1sT alles geschaffen denn nıchts von dem
Sej]enden 18% JC ungeworden und anfangslos*‘; vermittelt alleın
dıe rechte Erkenntnis der Schöpfung uUuSW Keine © die
das vorlıegende (1ebet erinnerte ! Als Hippolytisc. ist daraus
auch nıcht €1Ne€ Phrase elegen Und dazl, WIie SCcCNLeEC. ist
der 'Text des Athiopen! Wenn man dıe Parallele be1ı Denzinger
1, 197 (und bel Trumpp, S173) ZULC Hand nimmt, bekommt
mMan erst den rechten Sınnn der Worte, bıs auf eG1Ne dunkle Stelle
(remissionem) Mir scheınt der 'Text belı Horner allerdings der

1) Vgl näheres darüber unten 146 Anm und 150 f
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äaltere SCINH , alleın ihn {ür Hıppolytisc alten, 1eg auch
N1C. der geringste TUun: VOT.

Wır folgen der VON Von der vermutetfen Quelle
weıter und werden den Nummern und „Und der,
weilcher ZUT auie kommt;“* USW geführt (S 20 f.) Gründe für
den Hıppolytischen rsprung <x1bt VoONn der (}+oltz hıer selbst nıcht

Wenn Naln aber Nr rıchtig deutet und ich kannn dıie
Deutung, die Vn der (S 21) x1bt nıcht für rıchtig An
kennen Näheres darüber ırd unten gyesagt werden)
olg miıt Notwendigkeit dafs diese Nummer nıcht derselben
Quelle WIO Nr gyehört Hs für Hıppolytisch alten, 182
aber ebensowenig Tun VOT W168 beı Nr und

Besonderen Wert egt VOoOxh der (J0oltz aber auf Nr das
erste ZUC Wasserweihe S 22) olgende gesperrten Oorte
AUS dem sınd eS VOoOrT em dıe den Hıppolytischen (hde
rakter verraten sollen 39 +0tt MmM6e1n Herr, der du den Men-
schen chufst deıner Gestalt und en der du mısch-
Lesit und verein12Test das Unsterbliı:che m 1% dem 7D
lichen, indem du aus beıden machtest, Was eiNn lebendiger Mensch
ist, der du ıschung gyabs dem eschaffenen, den Leıb
und auch dıe eele, dıe du darınnen wohnen liefsest *. Zu
diesen Sätzen verweıst VONn der auf ZW O1 tellen AuSs 1ppO-
1y%t, auf de antıchr er. ÄAusg 11 22 1f.) und auf
Hoheslıed Komm 353 1f „Diese Parallele
1ppo1y cheint INır besonders durchschlagend dıe utor-
schaft Hıppolyts beweisen “, fügt hinzu (S 23) Aber
diese schlagende Parallele steht 65S, scheıint I1T, nıcht sonder-
iıch u Im G(Gebet ıst dıie ede Yon der Schöpfung des Men-
schen Gott haft indem er das Unsterbliche, dıie Seele und das
Sterblıche, den Leib mıteınander vermischte oder verein1gte, den

De antiıchr kehrt ZWartr das Bıld VOo  sMenschen geschaffen
Mischen wieder, 1ird auch auf Sterbliches und Unsterbliches
angewandt aber nNn1ıC von der Menschenschöpfung Uure (x0tt
sondern Voxh der Erlösung des Menschen durch den 008 181
dıe RHede Von Parallele der Gebetsstelle, die ernstlich
herangezogen werden könnte, ist a1s0 nıcht dıe Rede Die Stelle
lautet örtlıch . „}nuc?fi YOO 10y06 TOU 4500 OOeVvEdUuOATO T171’ 0YIOV X  X ING AYLOC 7}2z@3e’:;011 W VUuUODLOG
LUGTLLOV, NVOC U (W OLKUOLKXW NTEL O7LWG OUYKEOKOOC3V1]Tö)v HAT C &' EAHUTOU ÖUVÜUEL, XL ULSOC PF AO-  A207 fl(flp&o?gug Xxl UOSEVEC LO XVOW OWON TOV NO —-

ÜV owmOV , Also der 008 ist © der dıie Mischung
Nr 1st nach VON der Goltz gelbst nicht sicher Hıppolytisch

deshalb übergehe ich diese Nummer un nıcht ausführlich werden
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wischen dem Sterblichen (dem VON ıhm angenOomMmeNeN mensch-
lichen e1 und dem Unsterblichen (seiner ÖUVALLLG) vollzıeht ZUT Kr-
rettung des Menschen Dıe beıden vVvoxh vVon der Parallele
gestellten edanken lıegen 2180 sehr e1% voneinander 3D 1C
günstiger StE auch miıt der Stelle AUuS dem Kommentar ZU

Hohenliıed (1, 353, 1f.) Der Zusammenhang 1st hler folgender:
1ppOoLY egt Kap D p  —mm dUS deutet die Stelle a Martha
und Marıa, dıe den Auferstandenen suchen und endlich en
ann („Ich fand und lasse innn 16 deutend fährt fort
(S 3592 8 ff.) „ der selıgen Frauen, dıe An den Fülsen <den
Herrn > halten (fassen), amı S1e den A&r emporilegen! 108

Ich lassg dich nıcht‘" auffahrenrıefen arıa und Martha
Ich gehe ZU mMe1inem ater Kr hob (trug) mM e1iIN (70-

schlecht hob (trug) IM Kra Nun ırd Hva e1N6 ängere
Rede TISTUS den und gelegt, der S16 bıttetr > © mıt

den Himmel nehmen „Und Ursache Tu{t S16

Wiıe ich e1IN K15 hinwegging voxn hm, Tand ich welchen
egele hıebte Nımm dıe eele, verbıinde sıe miıt dem 818

Mische 00888 dendamıt siıch auch der Le1ıb mischen vermöge!
Leıb W16 e1n! Nımm, Tage ıhn den Himmel  166
(S 352 210 Der hıer ausgesprochene Gedanke ist also, dafs
vas sündıger Le1b mı1%t dem Geiste Chrıstı rfüllt werde, W16

Ian Weın mischt damıt der Leıib ählg werde ZU Himmel
fahren Auch hıer beschränkt sıch die Parallele auf den
Ausdruck „mischen “, und aufserdem 1st auch noch VO: Leib und

IchVoNn der Seele, allerdings andereı Verbindung, die Rede
würde 116 diese Stelle als schlagende Parallele
Gebetsstelle anzuführen, darauf den chlufs gründen, dafls

Wenn INal nach Paralleledas voxnxn 1pp01y tamme.
ZU sıch umsıeht, könnte eher DOoS 0NS VIIL,
1 anführen: OE ( VOOWTLOV H0  S ELXOVa NUETEQUV Xal
%u OLLOLWOLV . 10 XL TETLOLNKOUG EX  i WG AVaTtOV
Xal OWMUMAUTLOC OXEOKOTOU c (bei Brightiman &; 16,

Also aunch dıese, von von der für besonders tragTählg
gehaltene Stütze SEINeTr Hypothese bricht in sıch

Ferner Schlulssatz voxhl Nr VoOxR dem Tre1inlenNn Leinen
die KHede 1st womıit der Getaufte abgetrocknet werden soll s1eht
von der oltz ebenfalls die Quelle durchschimmern Kr
Verwels auf 1pp01y de antıchr 59 er. Ausg I1 39) Dort
1st mıtten breıten Durchführung des Biıldes der 1ITC
als chiffes auch von der auie dıe KRede, dıe a1s AVTEAÄLG

uch den Thomasakten findet sich CIn Anklang uUuNseTre

Stelle ort heilst (Acta Thomae ed Bonnet 1903 132)
Taufrede von der Taufe, S1IE vermische Seele und e1ib



136 D  '9
Schiffe der Kırche bezeichnet WITd. annn heilst es weiıter:

„ 007 d QULN AALLTTOC OO EOLLV ILVEU UD
In der0U QV WV , Ör OU OM0UYiCOVT AL OL TE  TEC (D G,

0Orn Q1e Voxh der dıe Erwähnung des Leinentuches be}:
der Aauie UuN4aCHS ıst; hıer doch wohl das leuchtende e2e
des chıffes denken Wenn aber WIErK116 sich 1ppOLY das
Wort die FHFeder gedräng en qollte durch dıe Krinnerung

dıe Auie und ihre Bräuche, kann Man VOoONn da auf dıe Ab-
fassung Stelle Nr 12 durch Hıppolyt SCH11elIsen öch-
SEENS ırd JeN6 Hıppolyistelle Uure. dıe Stelle Nr 1: erklärt.
Wenn keine anderen Gründe vorlıegen alg dıeser , 18% {ür dıe
Zugehörigkeit VON 192 jedenfalls nıchts bewlesen

Das nächste der Quelle Z  NO Stück 1S% das
Dazu bemerkt Voxn der (Goltzeüber dem Nr (S 31)

„Der enr beweılst die Zugehörigkeit H“ In Dan
Komm 16 er. Ausg 26 23 1.) rwähnt nam-
1ıch 1PDOLY dıe Ölsalbung, und nächsten Kapıtel (S 28)
spricht unter dem Bılde des Paradıeses VON der Kırche dem
„gelstlichen Hause G0£tes *“, dem verschiedene Bäume wachsen,
nämlıch dıe er, die Propheten, dıe Apostel dıe Märtyrer, dıe
Jungirauen us  z Von den Propheten heilst 6S dann weıter, dals
S16 W16 ec1nN (Gutes hervorbringender aum Paradies geplanzt
sınd und beständıg Fruec sıch en (S 29) Diese Vor-
stellungen und Bılder sollen nach VYon der (Aoltz NUunNn auch den
Anfang und chlufs des (Qebets beherrschen Im Anfang des (ze-
bets DEr ırd (zott 1Ur der Propheten und Apostel ott genannt,
der durch die Propheten das ommen Christi verkünden lıefs,
und A chlufs findet sıch dıe Wendung ‚„ Un den yuten Olbaunum
iHanzen und Frucht bringen“‘. Ich irage wieder : Kann INnan hlıer
ernstlich Jen® Stelle AUS dem Danıel-Kommentar erinner werden?
Diıe Vorstellungen und dıe Bılder sınd hıer WI6 dort recht VOI-
schıeden Und AUS dıeser „Parallele“ qoll der Hippolytische Dr
SUIFUNS VOoxn Nr folgen ? Ich kann miıch nıicht davon überzeuzen

Wır machen wıieder beı Nr 25 und dem Taufbekenntnis,
alt Nr 25 soll auf beruhen, ohne dafs eiInNn bestimmter Grund
angegeb 1st ”H bıetet hıer“‘, sagt VonR der (Aoltz VvVon NT
„offenbar den älteren Toext des einfachen Taufbekenntnisses, welches
der äuflıng selhst Wasser tehend sprıicht, indem damıt

Und 4.()Gott bekennt‘“ (S 38) „Jedenfalls stammt dıe
Formel Nr 26 Von 1PDOLY und scheint auch beı Tertullıan
vorausgesetzt Se1IN  «“ Kıs 18 INır DUn auiser allem Zweıfel dafs
dıe Art des Bekenntnisses Nr 26 Spät 1st und vielleicht ÜDer-

Ich werde dayvon weiıterhaupt kaum ursprünglıch SeInNn kann
unten noch reden en Dafls Über dıe Kormel „heilige Ver-
sammlung‘“‘, dıie sıch auch beı 1PpDpO01Y (Dan -Komm Ber]
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Ausg. I} 28 23) indet, hbereits den Hippolytischen rsprun
Wäre aber weıter dıebeweisen Önne, 1sT M17 wenig gylaublich.

Hede ELG T AyıC &eotpo€rua echt und s]ıcher erwıesen ist
die Unechtheit jedenfalls nıcht, obwohl ı1ch selbst S10 für unecht
halte würde noch unwahrscheinlıcher, dals diese Num-
INeInNn Hippolytisch s1ınd.

Wır wenden uns Nr 20 dem be1 der Handauflegung,
Auch hıer glaubt voxh der reichlich 1pp0-(S 41)

Prüfen WITr wiıeder die voöxh ıhm heran-]ytisches ut en
S6209 CHCNH Parallelen! Allerdings o1b% er der „echt 1pp0-
lytischen Wendung“: „VDer du urc. deimen einigen sohn
erkennen gegeben hast Kenntnis deiner sgelbhst auf der Krde und
hast S1e vorbereıtet für dıe Berufung, dıe in den Himmeln ist;““ NUur

ZU  = Teıl Parallelen Z den Worten „Du hast S16 vorbe-
das Kapıtel,reıtet verweıst anf Dan. - Komm I

das von der Chrismasalbun handelt, in dem Satze:
‚„„Glaube und Liebe bereiten das und die Salbungen den sıch
Waschenden“ das Verbum ETOLMWO.CELV e_}rscheint. ber heilst dıes
W ort denn „vorbereiten ‘‘ ? Da(ls der Athiope SanZ richtig über-
SE5Z hat, gyeht AUS dem erhaltenen lateinıschen 'T’axt dieses (76-

ort Jautet das be-etes hervor, das hbeı eNz. 1 199 steht.
treffende Sätzchen 99 q.u:l coelum e1s praeparaviıstı PEr vocatıonem
istam®®, oder nach anderer Lesart : ‚„ qul ad ecoelum eEOS praepa-
ravıstı ete.“ Jedenfalls ist durch die lateinısche Übersetzung
der Ausdruck „Himmel “ gesichert, dals VONn der keıin
eC hat, nach Dan -Komm 4 D, die ‚„ Berufung ıIn den
Himme. miıt XÄNOLG TV ylr wiederzugeben. HKDOeNsSOo scheint es

mir nıcht richtig, dem Satz „bekräftige iıhren Glauben, dafs
S1@ nıchts ehr davon trennen möge“ (lateınısc. „Coniirma i1dem
e1us, ut nıhıl ı1psum eparet e dıe Stelle auS dem Kommentar
zum Hohenlied heranzuzjehen: „ der selıgen Frau, weiche Vn

Christo nıcht gyetrennt werden Wall ®: AÄAuch hier hest INnl -

Tallıg das Verbum „trennen“. Liegt eshalb SCHhON eıne Parallele
Und noch wenigerjenem Sätzchen AUuSs dem (Jebete vor?

gylücklich secheıint mMır se1In, eXin von der Goltz dem
Schlufs: ‚„„1alS S16 geeinigt werden durch deinen einıgen \0y 0G
(englisch: In thıne OnLy Wor durch welchen dır se1l Herrlich-
keit und Macht mıt dem eiligen Geist jetzt und immerdar “* die
Bemerkung macht 95  18 Kınsetzung des Ä0yOC für TVEULLG ist 1ın

Hier stehtspezieller Lug der Theologıe Hippolyts” S 41)
doch aber Ä0yOC gar nıcht für TLVEUUO, w1ıe wieder die lateinische
Übersetzung erhärtet, die lautet: ‚„ 6% Hdelis Der esum Chrıstum,
ominum nostrum, Her QqUeH oder 8  S quo etc  66 (Denz. d 199)
Um aber den Einwurf beseltigen , dafls der heilıge G(Ge18t 1n
der 0Xxologıe erscheine, 2180 unter dem Ä0yOS nıcht das veULLO



138 DREWS,
gemelnt Sec1in kö  @, S@5Z von der ohne jeden textkrıtischen
Tun (vg] Horner 174) dıe Worte „ MI1 dem eiligen Geist“
a {S späteren Zusatz Klammern das nıcht schliefslıich dıe
Gebete Hıppolytisch stilisıeren ? Endlich ist INr keine Doxologie
ekannt, der ott durch (dıee) das ILVEULLD Lob und Preıs Zesagt
werde. Wohl aber sıch dıe Formel 953 CV ITVEULLOATL i  3  s

Mit den Worten: „Auch dıe beıden folgenden Stücke gehören
zweifellos ZUT altesten ue. leitet vVoOxn der S 42) ZAU
Nr 3 und 31 üDer. Aber auch hıer bın ich entigegengesetzter
Meıinung, In Nr. ırd als Salbungsformel mitgeteilt: „Möge
die albung des eılıgen ÖOls wırksam Sein alle Anfechtung
und festzupülanzen den auDen ı dem gyuten Ölbaum, der ath0-
ıschen Kırche, und (GÜutes wirken. In Nr. 18 lautet die Formel
„„Das der eilıgen Salbung alle Anfechtung wirke ZU.

Wurzelschlagen deinem CISCHON gyuten Olbaum, der Kırche,
uınd schaffe Segen“ (S 33) VYoNn der urteilt NUÜNM, dafls dıe
Jletztere Kormel 6110 Bearbeıtung der ersteren, Hıppolytischen, SOl,
e1l der usdruck ‚wirke (Antes“ durch schaffe Segen “ OI-
setzt sel Mir scheint dieser chlufs Z kühn SeınN Ich
möchte behaapten, dafs dıie Formel Nr SCHIEC überlıieier
1st Was q011 das heifsen, dals Uure. die Salbung der Glaube

dem Olbaum der ırche, festgepflanzt werde? Ich vermute,
dafs dafür der Glaubende, der, der sxoeben den Glauben ekannt
hat, lesen ıst 108e Vermutung ırd esStAarT. durch die
WFassung der Salbungsformel der alexandrinisch koptischen Tauf-
lıturgie S1e lautet „ Ungzo Te oleo Jaetıtlae, propugnaculo
CONtIra adversarıı malıgnı, ut 1NS@eTAarTrıs radıce
olıyae PIDSUIS, qUa®O est sancta Deı catholica et apostolica Ececlesia

Hıernach soll 2180 der 083 dıeAmen“ (Denz 200)
Kırche eingepflanzt werden Doch das 1Ur nebenher Weshalb
SCAHTre1l Voxn der dieses UuC der Quelle zu? Kr VOL-
W61S einmal zurück auf das, wWas Nr beigebrac hat
q [s Parallele dem Bılde des Ölbaumes und sodann mac
auf Kommentar ZU  S Hohenlied 11 er. usg. 374 25 £.)
aufmerksam Hier kommentiert Hıppolyt AQUSs Kap (bzw 16)
dıie Worte „ dıe Frucht der Bäume (des Gartens)“ dakın dafs
dies der Glaube der Menschen SOl, „wWelche lebendige Bäume sınd
und iıhre Früchte jeder Ze1t geben“ OT1n soll dıe Parallele
legen? Im r dıe Rede VOMmM ({lauben allerdings, WI16
ich eben geze1g% habe, ohl Nur verderbter Liesart und
VO  S Ölbaum, ebenso diıeser Kommentarstelle Ist das e1ine

Diıe Formel der äthlopıschen Taufliturgie beı eNz AD 1S% VeTr-

derbt (vgl „quod plantatum est oleum —” Bei Irumppa fehlt
die entsprechende KFormel Wäas sicherlich eiN Mangel der Handschrift ist
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Parallele, dıe beweiskräftig ist? Kür Nr. 31 (Gebet nach der

Salbung) verwelst voxl der auf das Fragment Gen 43,
(Berl. Aus IL, 59) Au dieser Stelle liegen dreı Fragmente
VvVOoI (Nr XIX und XX) Welches meınt VON der Goltz?
In XVILL ırd Jes 1 zitiert, WO dıe urzel GsSse erwähnt
1rd Soll das e1ine Parallele Z oder, w1e VOx der (GAoltz sich
ausdrückt, „ eIN Anklang  66 dıe Vorte 1mM se1n, In enen
T1IS An „Wurzel, dıe nıcht abgeschnıtten wird“®, bezeichnet ird
Oder soll etwa ın dıe Kormel 395  On WATNO EV  E T W S  UL dıe
Gebetsanrede erinnern: „Vater durch deinen Sohn eSsSus Christus“ ?
Ich vermas ın diesen tellen auch nıcht den leisesten Anklang

das (Aebet AA entdecken, der irgendwie voxn Bedeutung WwWäare.

Fragment XIX kommt mı1t seinen wenıgen W orten xeWwls auch
nach voxn der (4o1ltz nicht iın Betracht.

Vor em aber sgricht dıe Hippolytische Herkunft
dieser beıden auf die Ölsalbung sich beziehenden Rubrıken, dals
diese salbung nach dem Bekenntnis und Vr der auie in Kom

überhaupt völlig unbekannt 18%. Auch sonst erscheint q1e Yanz
vereinzelt (Z In der pS.-ambros. chrıft de sacramentis) 1m
Abendland SO kennen S16 weder Tertullıan noch Cyprıan noch
Augustin, be1ı diesen abendländischen Zeugen stehen bleıben.
S1ie sprechen NUur VYOxn der Chrismasalbung n__ach der auie eden-

,  er ist jene Salbung miıt „heıuligem Ol“ 1m Osten entstanden
und schwerlich ırd Ial behaupten können, dals 1pDOLy S10 01=

SoOoNNeEN habe und dafls S10 durch ıhn nach dem StLeEN gekommen
88]1. Also auch diesem Punkte scheitert die Hippolytische
Abfassung, die voxn der (0ltz für Nr. und 31 behauptet.

Wır kommen endlich den etzten Stücken, dıe voOxn der
zuwelst: Nr. und (S 4.7) W arum Nr (oder

gehöre, ırd UUr mıiıt dem er des Gebrauchs begründet, dagegen
gıbt voxnxn der NrT. 47, dem (jebete über Milch und Honig, e1ne
8 Hippolytischer tellen r glau 1n diesem dıe and
Hıippolyts besonders deutlich nachweisen können, auch schreıbt

„Der -  x enNnor des (+ebets stimmt miıt Hippolyts Schreib-
Was zunächst diesen Punkt anbetrıfft,weise überein“ S 4.9) IchSo bın ıch nıicht In der Lage, dazıu Ja oder ne1ın

kenne 1ppolyt wenıg, ber e1n Gebet, das mır noch dazu
in deutscher Übersetzung einer äthiopischen Übersetzung vorliegt,
die wahrscheinlich wieder AUS einer anderen Übersetzung Dü-
flossen ist, das Urteil ällen, ob eSs Hippolytischen Tenor rag
oder nicht. Ich ıch 180 wieder die Parallelen, die
Vvon der aufzeıgt. Im heilst „Weil139  ÜBER ALTÄGYPTISCHE TAUFGEBETE.  Parallele, die beweiskräftig ist? — Für Nr. 31 (Gebet nach der  Salbung) verweist von der Goltz auf das Fragment zu Gen. 49, 9  (Berl. Aus  g. II, S. 59). Zu dieser Stelle liegen drei Fragmente  vor (Nr. XVIII, XIX und XX).  Welches meint von der Goltz?  In XVIII wird Jes. 11, 1 zitiert, wo die Wurzel Jesse erwähnt  wird. Soll das eine Parallele zu, oder, wie von der Goltz sich  ausdrückt, „ein Anklang“ an die Worte im Gebet sein, in denen  Christus als „Wurzel, die nicht abgeschnitten wird“, bezeichnet wird ?  Oder soll etwa in XX die Formel „6 arrg & T vIm“ an die  Gebetsanrede erinnern: „Vater durch deinen Sohn Jesus Christus“?  Ich vermag in diesen Stellen auch nicht den Jeisesten Anklang  an das Gebet zu entdecken, der irgendwie von Bedeutung wäre.  Fragment XIX kommt mit seinen wenigen Worten gewifs auch  nach von der Goltz nicht in Betracht,  Vor allem aber spricht gegen die Hippolytische Herkunft  dieser beiden auf die Ölsalbung sich beziehenden Rubriken, dafs  .  diese Ö0  Isalbung nach dem Bekenntnis und vor der Taufe in Rom  überhaupt völlig unbekannt ist.  Auch sonst erscheint sie ganz  vereinzelt (z. B. in der ps.-ambros. Schrift de sacramentis) im  Abendland.  So kennen sie weder Tertullian noch Cyprian noch  Augustin, um bei diesen abendländischen Zeugen stehen zu bleiben.  Sie sprechen nur von der Chrismasalbung nach der Taufe. Jeden-  falls aber ist jene Salbung mit „heiligem Öl“ im Osten entstanden  und schwerlich wird man behaupten können, dafs Hippolyt sie er-  sonnen habe und dafs sie durch ihn nach dem Osten gekommen  sei.  Also auch an diesem Punkte scheitert die Hippolytische  Abfassung, die von der Goltz für Nr. 30 und 31 behauptet.  Wir kommen endlich zu den letzten Stücken, die von der Goltz  H zuweist: Nr. 46 und 47 (S. 47).  Warum Nr. 46 zu H (oder J)  gehöre, wird nur mit dem Alter des Gebrauchs begründet, dagegen  gibt von der Goltz zu Nr. 47, dem Gebete über Milch und Honig, eine  Reihe Hippolytischer Stellen an. Er glaubt in diesem Gebet die Hand  Hippolyts besonders deutlich nachweisen zu können, "auch schreibt  er: „Der ganze Tenor des Gebets stimmt mit Hippolyts Schreib-  Was zunächst diesen Punkt anbetrifft,  weise überein‘“ (S. 49).  Ich  so bin ich nicht in der Lage, dazu ja oder nein zu sagen.  kenne Hippolyt zu wenig, um über ein Gebet, das mir noch dazu  in deutscher Übersetzung einer äthiopischen Übersetzung vorliegt,  die wahrscheinlich wieder aus einer anderen Übersetzung ge-  flossen ist, das Urteil zu fällen, ob es Hippolytischen Tenor trägt  oder nicht.  Ich halte mich also wieder an die Parallelen, die  von der Goltz aufzeigt. Im Gebet heifst es: „Weil.. .. Wir-ge-  nährt sind mit der nährenden Milch deiner Gnade an dem Busen  unserer heiligen Mutter durch die Stimme der Tröstungen [und  die Tröstungen] des heiligen Geistes, und du, 0 Herr, uns alle-WIr g-
Nanr sınd mıiıt der nährenden Milch deiner Gnade dem usen
uUuNnseTrer heiligen utter durch dıe Stimme der Tröstungen ‚und
dıe Tröstungen des heiligen Geistes, und du, Herr, unXns alle-
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ze1t; egeben hast Na.hruhg und Unterhalt 218 deinen Söhnen, a US=-
fliefsen assend (Fnk6aCwr) dıe 116 des Lebens, bringen WIr
dır diese Milch und Honig dar, der (nämlich der Honig!) da
Hiefset AUSs der heiligen Kırche, unNnserer Mutter, dıe uNns hat wachsen
lassen ihren Brüsten, dıe geheiligt wurden durch dich“. azu be-
merkt VON der „Hippolyt gebraucht oft, gerade W1e dies Gebet,das eigentümlıche Bıld voOn den Brüsten der Kırche, der eiligenMutter , die den eılıgen die 11C des Lebens chenkt, vglslawische Fragmente des Hohelied - Kommentars er Ausg, y344) ‚Denn die Kınder SQugen AUS den Brüsten Milch,ein jeder saugend vom (zesetz der Gebote des Kvangeliums er-
wiırbt ewige Speise  c 66  . In dieser Hıppolytstelle 1ist; aber doch Von
den „Brüsten der Kıirche, der heiligen Mutter “ miıt keinem Worte
die Rede Vıelmehr sınd ınıt den Brüsten, welchen dıe leinen
Kinder saugen, enn MNan das Zitat weıter verfolgt, die hbeıden
Testamente , miıt der 1C ihre Gebote ın Vergleich esteIch kann also diese Stelle keinesfalls als Parallele der (+8-
betsstelle gelten lassen. von der fort „Auch werden
vVvon Hıppolyt dıe Brüste der Kıirche ant dıe beıden Testamente
gyedeutet S 344, A& 34.5, DE 346, 19 Ö(2, chlägt
Nan diese Stellen auf, erledigt sıch dıe erste, denn S16 ist,
eben behandelt. An der zweıten aber Iinden WIT den Satz „DIeBrüste hrıstı sınd die beiıden Testamente“‘: VONn der Kırche ist.
schlechterdings nıcht die ede. An der drıtten Stelle lesen WITr ZUr
Krklärung von Hohel n 13 „Jenn der Mittler War T1STUS dem
(Gesetz und Kyvangelium, dieser nächtigte ın den Brüsten‘“. Dals
auch hıer die „Brüste“ des Textes als (+esetz und Kvangelium SO“deutet werden, ist wohl rıchtige. ber ich irage, WAaS hat das
miıt den YFormeln uUuNSeTrTes Gebets tun ? Von den Brüsten der
eiligen Mutter Kırche ist auch hler nıcht die Rede Diıe letzte
Stel  10 (2, 28, bzw. 25  E re 1m Anschlufs Kap 4,von dem oN1g als dem heiligen Gebet, VOn ‚„Brüsten“ oder
„ Lestamenten“ lesen WITLr nıchts. Wahrscheinlich hat aber
vYon der Goltz 3(2, 16  — ım Auge Hıer kommentiert 1ppOLydıe iın Kap. 4; vorkommenden „Brüste“ mıt den Worten :
„aber der uls der Brüste, ennn mMan ım Innern des Herzens
(+0ttes gedenkt, da strömt die Hreude“. Was das aber mıt
üÜUunNnserTer Stelle Zu tun hat, kann iıch nıicht einsehen. Wiıe legtdıe Sache? Das Bıild der „Brüste“ erwähnt 1ppDOLy' NUur 1m
Hohelied-Kommentar, ihm Ure den Toxt dargeboten War,SONS nıcht. Von den „Brüsten der heiligen Mutter Kirche*®
redet überhaupt nıicht. Da(fs aber 1n einem über dıe
116 sıch Gedanken, W1e s]1e Nr. nthält, zumal Wenn der
Gedanke der Mutter Kirche schon lebendig WaL, Voxn selbst 61N-
stellten oder sehr nahe Jagen, ist 1PS0 klar. Aber nach
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voxn der (Aoltz redet 1ppo1y% Fragmen 7 Gen 4A9 253
und (Nr Berl. Ausg IL 69, 8 ff.) wenlıgstens Voxn

der utter Kırche. Hıer deutet 1PpDO1y dıe ‚, EUXOYLC (X7U) T0U

0VOXVOU'auf das ILVEU LLC) das durch den 0208 auf das Fleisch
herabkam , dıe Orte 3O WV uUnNTOAG ‘“ ffienbar auf Marıa
(Tov nuOTEVOV); und dann emerKkK den Worten 33 7LOTO06
A s GOGOU  C6 ° ,, EUAOYLOV 7LOTOOG, HV EA0BOLEr €67L ENV E  KXAhN-
OLV dı TLO0U KUOLOU T  V Inc0v 66  X0t0T0V damıt bricht das
Fragment aD ()Henbar kam ÜU.  S dıe Deutung der ‚, EUAOYIC

auf dieUNTOOS Aber Voxn der (z01tz ezieht das „ UNTOOS “
EXXAÄNGTLO 1ppOo1y wıll jedoch ifenbar „der egen des
Vaters 1S% der degen, den WITr 9 C /EL UNV EXKÄNOLAV ** auf dıe
Kırche era oder über dıe Kırche hın, empfingen durch NSern
Herrn esus Christus“‘: dıe &U AOYyiO (X7E  S TOVU OUOGVOU kam A  x
TV XÖ s dıe &L Aoylaı UMOTUV Xal UTNTOXOS kamen auf dıe
Jungfrau, und dıie EU)OyIC 7LT O05 auf dıe Kırche (& iNV EXKh.).
abe ich mı1t dieser Deutung der Stelle recht, ırd hıer dıie
EXXÄNOLO nıcht a1S Mutter der Gläubigen aufgefalst WIe Voxh der
(+oltz wıll Aber ennn er auch damıt recht &a  ©, Was machte
das für dıe C aus ? Bekanntlıc haft zuerst Tertullıan (de
oral de ( ady Marc dıe Kırche „Mutter“
genannt Aber selbst beı ugustin ( ıtt Pet 1881 10) ist
„ dıe heilıge utter Kirche“** noch keine cveläuige Formel Als
solche erscheint der Ausdruck aber vorliegenden Das
1st 61n Hinvwels auf 611e spätere Ze1t der Entstehung des (+ebets
HKerner sagt voxn der „Der auifallende Ausdruck ater
uNnsSseres (+e1istes stimmt dazu, dafls 1ppDO1Y zwischen AOYOC und

Aber r denn der(+e1st nicht streng unterscheidet“® (S 4.9)
Formel „Vater unseres Geistes“ den 0yOS gedac Und
ndlıch auch der Wendung „geboren 2AUS dem Wort“
Hıppolytisches wıieder nach Dan -K omm er Ausg

16 ff.) und de antıchr 61 (II 18 f.) Dıe egrstere
Stelle bıetet wirklıiıch 100 e  6 parallele aber auch nıcht
ehr Aber ist der Gedanke, dafs dıe T1sStenN 33 dUS dem orte
geboren ** sınd nıcht schon durch Jak 18 und etr 23
25 der altkırchlıchen Laıteratur geläufg geworden Dagegen lıegt
dıe zZWweIte Stelle bereıts wleder Von der Gebetsformel S4122 300

Wır sind chlufßs Keıine der Voüxh Von der AUS Hıppo-
lyt den einzelnen (+ebetsstellen herangezogenen Parallelen hat
uUunNns als solche einleuchten wollen Offenbar braucht von der GGAoltz
den USdTrUuC „Parallele“ Sınne, der Rahmen N!
solchen Untersuchung M1r nıcht berechtigt erscheint Krst dann
kann WITrEKIUIC. voxn Parallele geredet werden, eNXiNX sich bel
1PpPO01LY Q1Ne charakteristische (Gebetsformel wıederündet Wenn sıch

die Formel 3l „ die Wurzel dıe nicht abgeschnıtten
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wird, den Loskaufer der Verkauften“ (S 4.2) bel 1PDOLY eben-
falls fände, oder Wenn der Gedankengang eG1nes (G(Gebetes a einer
Stelle beı 1ppO1LY sıch ebenso und mıt gleichlautenden Haupt-
egrıffen w]ıederhinden 1efse, ürfte, J2 mülste IHNal voxnxn Paral-
eljen sprechen. ann xönnte ernstlich dıe Behauptung aufgeste
werden: In dıiıesem oder jenem ist; die Hand 1ppO01y
eutlıc wiederzuerkennen. Aber VONn der ist; 0S nıcht
gelungen, solche echte, überzeugende Parallelen beizubringen.
Ich wıll] mıch anheıschig machen, nlıche Parallelstellen, W1@

S10 AuSs 1ppOLyY herausholt, Die auch AUS Örıgenes beizubringen,
oder auch Gebeten, dıe eT Se1NeT Quelle zuweilst, ahnlıche
Parallelen AUS 1pp0Iy Die Von mMır aufgestellt prinzıplelle
Forderung ırd 2Der 1m vorliegenden Falle erst recht Platze
SeIN, da WIT J2 mı1t 'Texten tun aben, dıie Wer weiıls ure.
W16 viele Übersetzungen VoONnN iıhrem. Originale getirenn sind.

Gegen dıe These VO  S Hıppolytischen rsprung einzelner (70-
bete unserer ammlung spricht aber endlıch noch e1n gewich-
uger Grund: Bestände 410 Recht, SO mülfsten sich unbedingt
zwıischen diesen angeblıch Hıppolytischen (+ebeten und den Gebeten
der römıschen Liıturgıe noch irgendweilche Verwandtschaftsspuren
nachweisen lassen. Das ist aber nıcht der Fall 1e1mehr
sich, WI1@e WIT sehen werden, eine nahe Verwandtschafi jener (+e-
bete mıt den koptischen und äthıopıschen, da und dort auch m1
den Syrischen Gebeten, während die römische Taufliturgie sıch dem
syrıschen Liturgietypus anschlielst. Hs äre e1n W under, eXNN In
Rom auch jede Spur dıeser altrömıschen Gebete sollte etilgt worden
se1IN. enn völlıg freı erfunden hat doch 1PDOLY se]nNe Gebete nıcht;

hat sıch doch vorhandene Formulare angeschlossen, dats
sıch wenigstens Spuren altrömischen Gutes hätten erhalten MmMUussen.
Also auch diese Beobachtung Spricht von der

Ich kann den Voxn VON der behaupteten Hıippolytischen
Ursprung der Von ih miıt bezeichneten G(Gebete nıcht lauben

Was aber die beiden anderen Quellen, die VvVon der -
nımmt, anbetrifft: eine ältere Quelle \J‚ die dem Jahrhaoan-
dert zuweist und 1n der vielfach verarbeıtet sel, und eine
Jüngere K, cheıint mır diese letztere WIrEKL1C mıt Sicherheit
nachweıisbar Zu Se1IN. Und 1m allgemeınen gylaube ich, hat vVonxn
der ıhr auch dıe rıchtigen ubrıken ZzugeWw1esen. Als deut-
lıche gygemeınsame Merkmale einzelner (Jebete und Verordnungen
1älst sich nämlich Tolgendes feststellen Es Sr VONn e1inem
„ Öberpriester“, 1m Gegensatz den Biıschöfen, dıe ede
Nr 16 21 39 Aufserdem ist zugleich 1n

Unter dem Oberpriester “* (eıgentlich dem „ Altesten der Priester “),
kann NUur der Erzbischof (Patrıarch) von Alexandrien gememnt SseI. Das
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Nr 11 und 32 noch YoOxn der Aufstellung des ‚„Klerus“ nach
seiner „Rangstellung“ und YOoNn der „ geziemenden Gewandung‘“‘
des amtjierenden Priesters die Kede In einıgen dieser ubriken,
äamlıch In und 3 (aufserdem In Nr 12), ird das Tauf-
W2asSser als „Jordan““ bezeichnet. 4) jeder 1n einer 81 von.
Rubrıken ist, vVO  S „Priester“ dıe kKede Nr. e
Ist es Zufall , dafs WITL hler wieder auf fast, Q1eselben uDrıken
stofsen (nur NrT. ist neu), die WITr bısher S durch besondere
Merkmale ausgezeichnet fanden ? Man 1ırd nıcht iehlgreifen,
ennn INn alle diese Rubrıken einer Quelle oder richtiger e1n-
und derselben Überlieferungsschicht zuschreıbt. Man darf sıch
nämlich nicht als e1n und 1ese1De Tauflıturgie vorstellen, AUS
der der edaktor geschöpft hätte enn unmöglich können
Nrt. 1 und In eın und derselben Liturgıie gestanden
haben Sondern ist nur eine &XCWISSO Entwickelungsstufe der-
Liturgie den zugewlesenen tücken gemelinsam , dıe sıch
deutlich Von einer Irüheren abhebt. Vielleicht dafls noch eınıge
andere Kubriıken, dıe mıt den genannten 1n Zusammenhang
stehen, zuzurechnen sınd, Nr 33 und Nr. Viıelleicht
gehören auch Nr. 6, 37 und demselben Überlieferungsstrom
&A obwohl b  MN leicht älter als sein zönnen. Nach dem ) was

142, AÄAnm gyesagt ist, zönnen WIr NUunNn auch mıt Sicherheit
behaupten, dafls diese Quelle nach Alexandrien yehört.

Ist 4180 mit ziemlicher Sıcherheit eine Jüngere chıcht 08S-
zulösen, ist, nach meılner Memung gyänzlıc unmöglich, AUSs
der übrıgbleibenden asse des Materıials noch eine Quelle
herauszuschälen. vVvOoxn der gewinnt S10 adurch, dafs iıhr
alles zuschreibt, Wa er nıcht direkt oder Zuwelisen kann.
ber mı1% ist cs nıchts, W1e WIr gesehen aben, und ist
auch mıt nıchts. Vielleicht aber lıegt noch eıne neue Quelle
In Nr. VOT, Davon ırd un en dıe Rede sSeIN.

11
Wenn 1C. mich Jetzt der Frage ach dem ganzen AT

bau dieses merkwürdigen „ Laufbuches“ oder richtiger dieser
merkwürdigen Sammlung lıturgischen Materials für die 'Taufe
zuwende, wırd auch dies Krgebnis die Auffassung VoNn
Von der Goltz, dafs sıch Jler eine Quelle (und daneben
och ausscheiden lasse , widerlegen. von der (4oltz sieht
dieses Taufbuch als eın ın sıch geschlossenes, einheitliches,
Renaudotsche Taufritual s]echt die Gegenwart des „Patriarchen ““ VOr,
vgl. Denz I Alt. Hier findet sıch auch daneben der Ausdruck Klerus
wlie  kn Nr 11l und
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NUur AUS verschiedenen Quellen zusammengeschweifstes auf-
rıtual A das den Verlauf eıner Taufhandlung miıt allem,
Was ihr vorausgeht und nachfolgt, bieten 311 Schliefst doch
das Taunfbuch mıiıt den W orten „Die Ordnung der
"T’aufe ist. beendet“ (Nr 50) Allein diese Worte beziehen
sich , wIıe WIr sehen werden , NUur auf den zweıten e1il des
(+anzen. Allerdings finden sich zahlreiche Dubletten, Kın-
SpreENSUNSCH, Umstellungen USW., das verkennt von der (+oltz
natürlich nıcht. ber denkt sich dıe Entstehung dieses
Taufbuches doch S dals zwischen dıe Iteste Schicht
Stücke AUS und hineingeschoben worden sind. Schäle
102  - aber AUS diesen Umhüllungen heraus, habe Innn

das einfache un 1n sich geschlossene Hippolytische aut-
ritual VOTrT siıch S 13) ber diese Annahme VvVon der KEnt-
stehung unNnserer Sammlung ist SIC  h schon sehr unwahr-
scheinlich. Denn auf diese Weise entsteht geradezu e1InNn
Monstrum un Taufritual, das praktisch Sal nıcht verwendbar
ıst, denn W er ll sich durch diese NUur lose geordnete Masse
hindurchünden ? uch ware eine derartıge Bearbeitung eınes
überlieferten Taufrituals ein Unikum 1n der gesamten alten
liturgischen Literatur. Man stellte Gebete und Anweısungen
doch eben immer ZU praktischen (+ebrauch ZUSAMINCH,
aber das Taufbuch, das hiıer VON der Goltz VOTLT uUuXnSs eNt-
stehen läfst, hat niemand verwenden können.

Wenn unNns 4180 die uellenscheidung Von der Goltz’
nıcht stichhaltig erschienen ist; und WEn WILr damıt auch

se1ine Auffassung Vvon der SZaNZCN Sammlung schwere
Bedenken hegen, sind WIr VOTL die Frage gestellt : W ıe
baut sich eigentlich dieses Taufbuch, dıese
Sammlung VO Taufgebeten und -bestimmungen
auf? als sich hier die einzelnen kte der Taufhandlung
nıcht 1n richtiger Ordnung aneinanderreihen , ist ohne Wel-
eres klar. Ist dieses Taufbuch überhaupt eine einheitliche
Gröfßfse? der lälst sich eın geschlossener Gang der and-
Jung dadurch erreichen, dafs InNnan Dubletten entfernt? Dies
ist. nıicht der all Auch WLl IN  - keine regelrechten
Dubletten herauswirit, bleiben Lücken auf der einen , UnN-
ordnungen schlimmster Art auf der anderen Seıite Ist also
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das (*anze e1inNn willkürliches Durcheinander ? Hat eine un-

geschickte and NUur planlos allerleı lıturgisches Material für
die 'Taufe zusammengerafit Ich glaube doch, dafs siıch eıne
sichere Ordnung und Gruppilerung erkennen läfst. Zunächst
zerlegt sich das (4anze ın 7WEe] fast gyleichgrofse 'Teıile
Nr. 1— 903 un Nr. 24— 50 als zwischen Nr und
ıne Bruchstelle ıst, bemerkt auch Von der Goltz SAaNZ richtig :
„ Mit Nr und werden WIr wieder ZU. eigentlichen
Tautffeier zurückgeführt, also In den Zusammenhang VON

Nr. versetzt*. Ich würde SaSCN . Miıt Nr be-
gInnN ein eigenes, Taufritual ich ll 1m fol-
genden als 'L 2 bezeichnen } dessen Kopf allerdings fehlt.
Denn Setz eın mıt den Worten: „Und annn schreitet
dazu, beten“. als damit eın Anschlufs Nr. 23 g_
boten ıst, ist ebenso klar, WwW1e dafs sich jer eın verlorener
Anfang fortsetzt. Aus dem Vorhergehenden können WIr ihn
nıcht ergänzen. Vielleicht War es die Taufwasserweihe, die
Nier STAaN! Denn S1ıe fehlt auffallenderweise 1m folgenden.
DDas 1ın enthaltene Taufritual ist auch sonst nıcht völlig
korrekt und intakt, aber WIr werden uUunNns davon überzeugen,
dals WITLr es doch mıt einem 1n sıch geschlossenen kleinen
Ganzen tun haben Ja sehon eiINn flüchtiger lick auf
die Überschriften, die VON der Goltz den einzelnen Stücken
gegeben hat und die ın eıner Tabelle 14£.
gestellt hat, genügt fürs erste, sıch davon überzeugen.
"UTrefflich stiımmt dazu auch der Schlufs des SANZEN Stückes,
der (Nr 50) lautet: 29  16 Ordnung der Taufe ist beendet“.
Eine Urdnung der 'Taufe liegt tatsächlich VOoNn Nr. 221 — 50 OT:

Einen SaNzZ anderen Charakter als 'T räg der erstie
eil dieses Taufbuches, der die Nummern 1—23
falst und den 1C. mıiıt bezeichnen ll

WAar hat INaAanNn bis Nr. den wesentlichen Gang der
Taufhandlung VvVon der Namensangabe der Täuflinge Vor
siıch. ber bald ll sich alles verwirren. Und doch ist
ach meiner Meinung auch 1n diesem SANZCH el eıne Ord-
HNUung, S1e glücklich ıst, ıst. eine andere Frage. eut-
lich lassen sich 1ler dreı Gruppen unterscheiden:

Die erste (Nr. 1—8) handelt von der Vorbereitung
Zeitschr., I K.-
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Taufe; die zweıte (Nr 9—13) handelt Von der W asserweihe und
der eigentlichen Taufhandlung ; und die dritte Gruppe endlich
(Nr. 4—2 bringt Materıja|l ZUr Ol- un Chrismaweihe und
ZUL Chrismasalbung. Man Jese , sich Von der Richtig-
keıt dieser Grupplerung überzeugen, DUr einma|l wieder
die Überschriften in der 'T’abelle VvVon der Goltz? Nr
eal  —8 bieten NUur kte der Vorbereitung ; in Nr Q 13 Eer-

cheıint immer das W ort „ Wasser“ oder „ Laufe“ und ın Nr
bis 23 treten plötzlich die W orte „ Ol« oder „Salbung“ auf

Lme Frage erhebt siıch. s1e Se1 sofort, ehe WITLr die
einzelnen Teıle näher 1nNns Auge fassen , beantwortet. Man
könnte nämlich meınen, dafls sich die Qerstie Gruppe (Nr
L das, WasSs WIr als das zweıte Taufbuch (£ Nr
bis 50) bezeichnet und besonders haben, CNS
schliefse und mıt ıhm ein (+*+anzes bilde, dals also die
richtige Ghederung des SANZCH Stoffes die ware ach einem
ersten , dıe Taufvorbereitung behandelnden 'Teil treten ZWEeI
eingeschobene Gruppen auf (Nr 0— 153 und Nr 4—2383),
annn aber STSIMVA sich das begonnene Taufritual wıieder fort
bis ZU Schlufs. als dem nıcht ist, dals Nr 1—8 und
Nr 22 B(} nicht das eigentliche , fortlaufende Taufritual
bılden , geht daraus hervor, dafls sıch Nr D nıcht OPSA-
nısch Nr anschlielst, dals sich in Nr nd Nr. (
Wiederholungen zeigen, die keinesfalls 1in e1in und demselben
Rıtual können gestanden haben, und dafs 3 trotzdem T2

(4+anzunvollständig bliebe: es fehlte die Taufwasserweihe.
offenbar STSIWVA mıt Nr eine eCue Bearbeitung ein, und
WIr werden recht haben , wWenNn WILr VONn da ab ein eigenes.
Taufritual (12) annehmen.

Dies also die Gliederung des Ganzen.

111
Nunmehr sind WIr ın der Lage, 1n die Einzelunter-

einzutreten. ID handelt sich dabei 198001 SCHAUC
Feststellung des Inhaltes und der Bedeutung jeder Nummer,
un die nachweisbaren Parallelen die Bestimmung des

ID kommen folgende Tauflıturgjen In Betracht a) ATa AD en
koptische: Die Taufgebete In em Sakramentar Von Serapion VOL
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Alters, dafls WIr uns en abschlielsendes Urteil über den
Wert des un in diesem äthiopischen Taufbuch gebotenen
Materijals bilden x önnen.

Wır beginnen mıt der Untersuchung vVvon } und
ZWar mıiıt

a) der ersten Gruppe (Nr 1—8): dıe auf-
vorbereitung.

Nr S 16; Horner 162, 194%) Was zunächst
den 'Text anlangt, haben WIr schon oben 133 festgestellt,
dafs aller Wahrscheinlichkeit ach die Worte: ,, IN die Bap-
tisterien “ ZU ursprünglichen W ortlaut gehören und nıcht,
wıe Von der (Goltz will, eın späfterer Zusatz sind.

T ’hmuls 1ın IL: eft Die Taufiiturgie der and-
oschrift Museo Borg1ano0 IV, herausgegeben VON aumstar
in Oriens OChristianus E Rom 1901 , D Der 'Taufordo der
Kopten, koptisch Uun! lateinisch bel Asseman!]l, Codex lıturgicus L,

141 IL 150£. ; 1II, IS danach lateinısch bel Denzınger,
Rıtus Orjentalium , Würzburg 1553, 1, 199 6E koptisch und TAan-
zösisch durch Ermorl, Rıitual CoOp du Bapteme et du marı1age 1n
KHevune de V’Orjent chretien (1900), 445 1£. ; (1901), 453
VII (1902), 303 £.; ), 526 f£f. (noch unvollendet). Eın
KRıtuale nach einer In Parıs befindlichen Handschrift KRenaudots, late]ı-
nısch herausgegeben VOüx Denzinger, Rıtus Orient. 1, 914 {ff. (vgl
und 191) Athiopische : EL 7D} Tesfa S10 10 Modus baptizandı,
PTECES et, benedictiones, quıbus utiıtur ecclesia Aethiopum eft., Rom 1544
und Brüssel 1550; danach In Bıbhotheca maxıma patrum, Lugd, 1677,
AA  9 634 ff. und 1gne, Patrol. Ser lat. 135, 29 und Den-
zınger 1 999 4{7. S Irumpp, Das Taufbuch der äthiopischen
Kıirche (deutsch) In den Abhandl der philos. - phılolog. Klasse der
Bayerischen Akademıie XIV (1878), LIL Abt. , 149 ff. Vgl azu
och Arnhard, Lıturgie unl Tauffeste der athlopischen Kırche,
München 18586 (Diss.) Aufserdem kommen 1n Betracht folgende
Kirchenordnungen Die Canones Hippolyti, herausgegeben VoOn

Achelis (latein.) In VI, (1891), 938  E und bel Rledel,
Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrıien , 210 Die
sogenannte agyptische Kirchenordnung, deutsch bel Achelıs Aı O. ;

Das Taufbuch 1n den (Canones des Basıllus bel BRiedel A A

278 . Das 'Testamentum dom. nostrı Jesu Christl, ed. Rah-
manı, Mainz 1899 , 1174 als diese dem alexandr. - äth.
Iypus zugehört, darüber vgl meılne Besprechung in Theol Stud. und
rıt. 1901, 141 ff

107*
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Die Rubrik handelt Von der Namensnennung und der

Prüfung derer, die getauit werden wollen.
KEs ann keinem Ziweifel unterhegen, dals es sich die

tejerliche Aufnahme der Katechumenen 1n den Stand der
Photizomeno] oder Kompetenten handelt. Denn War mıt
diesem Akt die tfejerliche Namensnennung verbunden
die Täuflinge nannten entweder ihren gewöhnlichen Namen,
oder und das wird die KRegel SCWESCH se1ın S1e gabenıhren christlichen Namen A, den s1e Stelle ihres bisherigenheidnischen Namens von NU.  } tragen wollten. Die Namen
wurden In die kirchliche Matrikel geschrieben Wqr mıit
diesem Akt eıne Prüfung verbunden Wie WITr U,  ; AUS Nr
ersehen, War die Prüfung eıine doppelte, einmal bezog S1e sich auf
die Lebensführung, sodann auf bestimmte Kenntnisse: „0oD S1e
die Schriften gelesen und auch die Psalmen (den Psalm ?) g‘-lernt haben“. Hıer lıegt vielleicht eine Textverderbnis VOor, ennn

ist cht wahrscheinlich, dafs INa  } Von ]Jedem sollte Schrift-
ektüre haben verlangen können; wahrscheinlich ist gemeınt das
Anhören der Schriftverlesung 1m Gottesdienst, oder ist
den Katechumenenunterricht gedacht Das Lernen der
Psalmen bezieht siıch auf ext und Melodie handelt siıch
uch jler die Beteiligung Gottesdienst. Die Bürgen,dıe auch Can Hipp., In der ägyptischen Kirchenordnung und
iIm Testam. Chr. erwähnt werden, sollen ach uUuNnserer Stelle
offenbar nıcht NUur gewıssenhafte Auskunft ber ihren ate-
chumen geben, sondern S1e sollen ih: jedenfalls Nu  b erst
recht während der Kompetentenzeit gewiıssenhaft überwachen.

Auf diese Prüfung folgte eın (Aebet des Bischofs:
Der griech. Terminus lautet XMLOVOCONVOL der ÖVOUKTOYVOCXCPN-SNVaL. Vgl Höfling, Sakr der Taufe I, 367 {. und Rietschel,Lehrb. der Liturgik 88
Möller-v. Schubert, Kirchengeschichte 1, 740.
Can Hipp. 102 bei Achelis SE bel Riedel 210  ’ AZyDKirchenordn. bei Achelis %. A O Testam. Chr. 119 afls sich

auch hler die Kompetentenaufnahme handelt, kann nıcht zweifelhaft SeIN.
Testam. Chr. 119 , QUO modo gesserınt dum catecheci

instruebantur ..
5) Vgl Can Hipp. e e laudes CECINISSE; Chrysostomus, XP'  °Ps 140 MSG 5 9 426{f. Basılius, hom. 1n ebrios. MSG 31, 460
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Nr A (S 1 Horner 162, 28 ff.) Von diesem Gebet
wıssen die genannten Kirchenordnungen nichts. a[s aber
dieses Gebet auf alexandrinisch - äthiopischem Gebiete Dn
bräuchlich War, erg1ibt S1IC.  h AUS den vorliegenden späfteren
Liturgien. In iıhnen finden WITr in dem ersten Akt der
Taufhandlung ach der Salbung mit dem Katechumenenöl
eıne Reihe Von (+2beten „Üüber die, die ihre Namen genannt

Eshaben“ (Denz E 216; 223; Irumpp
annn keinem Ziweıfel unterliegen, dals dieser erstfe Akt sıch
AUS der Kompetentenaufnahme entwickelt hat der früher
selbständige, VON der Taufe getrennte Akt wurde späfter,
als der Katechumenat erloschen War, mıt dem Taufakt selbhst
verbunden. afls dem ıst , geht daraus hervor, dafs das
(xebet Nr uUuNseres aufbuches sich ın den späteren auf-
lıturgien unter dieser Gebetsgruppe wıederfindet. Das gleiche
ist bei den beiden folgenden (+2beten Nr und Nr. der
all Nur ist ihre Keihenfolge eine andere; auch zeıgen
sich Textverschiedenheiten. Ich gebe die Gebete ın Parallel-
druck, sefze aber die (+ebete AUS ach der Ordnung der
(xebete IN den Liturgien u die Vergleichung erleichtern.

eXandr. Lit. (Denz 1, 196 216
Nr. Das über 223; TT f.)

die, welche ihre Namen gyaben: Tum SaCcCerdos
Und wıeder flehen WITL e0os | baptızandos| 162

dıch d G0ott, den All- I1terum rOogamus ACc etiam atque
mächtigen, den Vater eti1am obsecramus te, eus
uUuNSsSerTes Herrn und He1ı- omnıpotens, er Dominı De1
landes esu Chrısti, {ür Wr salvyatoris nostrı esu
dıe, welche ıhre Namen Christi, Pr amulıs tuls, quı
gaben, dafls eOT öffnen dederunt nomına Su@2, aperi“*
möge das ÖOhr iıhres Her- cordıum um; Ilu-
ZeNSs und erleuchtpn die mına 0S lumine intellıgen-
Augen ihres Sıinnes und ihnen t1ae, dıspone corda 1psorum ad
das 16 der Erkenntnis firmam cogıtatıonem verborum, yU20
gebe, ©: der Gewalt haft edoctı sunt, qula t1ıbı “ar
über Barmherzigkeit, testas misericordiae®, mn1-
der Herr 11 potens Domine eus n oster.

1) ach (Kenaudot). Die Sperrungen geben die Parallelen
2) hat ebenfalls die Fassung der Verba ın der Person.

Irumpp G  > Anm. beanstandet; das Wort miseriıcordiae
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Nr. Und der Diakon Diaconus: T

soll ON; für die,
welche ihren Namen gyaben.

Und der Bischof agl] Sacerdos  ° Dominator Domine
sagen: Allmächtiger Gott, eGus 0omnıpo0tens, Pater Domini
der du riefifst eıne De1 et salvatorıs nostrI1, Jesu Chrıstı,
Knechte, die ihre Namen rOSamMus et. obsecramus bonitatem
gaben, AUS der Finsternis Luam, amator homınum , ut DOr
U 1.1cht% und Au der mysterıium NOoMmMINIS tul sanctiı
Unkenntnis zur EKrkennt- virtutes, SpIrıtus adversarlos
Nn1ıs (oder: dals S10 erkennen NecquUam repellas et cCoerceas,
dıe) der ahrheiıt; vVver- qu1a tu vocastı amulos LUOS,
ılge jede Spur des Yriums Qqul veniunt * tenebriıs a 1u-
AUS ihren edanken; pilanze COMmM, morte ad vıtam, aD
deın (+esetz und dein Gebot TOTE@ ad agnıtiıonem verıtatıs
in ihr Herz und 10 ihnen ei ‚D idololatrıa d tu1 COFNL-

CTrutareErkennitnis, WI1e S sıch 50- tionem eus verıtatis.
z1emt er des eistes), 4teDras ecordiıum OOTrUm, qul SC

teılzuhaben, eıde, än- tarıs Jerusalem Jucern1s, neque
N6r und Hrauen dem permittas spirıtum malıgznum latere
Bade der Wiıedergeburt In e1s, sed concede 1S mundıtiem
ZAE Vergebung der Sün- et, salutem , da e18 salutem 4eier-
den Mache S10 Prä- Nall,a 605 2VAaCcrO

generationis et remissionis “*SOrn des eılıgen Geistes
durch NSernhK errn ‚J 0=- peccatorum, 1ac Q0O0S templum
Suü Chrıstum, urc spırıtul 600 sancto (S1C!) Der
welchen dır Se1 samt iıhm unıgenıtum ülıum tuum omınum
und dem heılıgen Geist, eum e salvratorem Gr
Herrlichkei und Macht esum Christum, Der qu € IM
Jetz und immerdar USW. eic

NT Menschen- Amator homiınum mM 1ıserı-
freund, Erbarmer, barm- COTIS, gyenıtor Jumiın1s, CU1USs est
herziger| des Segens, on1ltas, AaLOTr dulcedinis, OmMN1I1Ss
dessenGewohnheitGüteist, purıtatıs SCaturıgo, qu1l © UuuUas
| du Quelle es Segens|], HnO erant, condidistl, e S1N-
du hast Nicht-Seiendes gulıs ereaturıs LO-

Seiendem emacht 1n m1ıssionem (!) edistı D u 0omn1a
1n Denzingers Übersetzung als falsch. Er dafür ‚„ Unterweisung “”.
Horner übersetzt das betreffende äthlopische Wort mıt.

ut venirent.
In remı1sslone.

qula ED3 Cu ei spırıtu SaNCLO conrvenıit glorla el
0  € in saecula saeculorum. men.

4) Der ext bel Irumpp (S. 173) beruht offenbar uch auf einer
Der RedaktorLiesart , 861 der hier die Sündenvergebung genannt Warl.
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eg1inem Geschaffenen; (}+röfse ecommMutare DOotes, e]a Domine,
hast du iıhm egeben und hanc anımam commuta e1que

praesta coelestem T OTA-Ort er aum), du VOTL -

magst entifernen und WEeS- tıonem, ut NO S11 12 Carnıs,
zunehmem. So nımm denn sed lıa veritatıs iın spirıtu SanctO
jetzt W3 , Herr, und ent- pOT unıgenıtum filıum tuum
erne diesen deinen Knecht esum T1ı1Stum Domınum

nostrum.er diese Seel1e) AUS der
Bosheıt hinein in dıe Güte
Sch enke ıhm dıe Sohnschaft,

erben den egen iın den
Hımmeln, damıt OI 2180
Yanz und Sar 1n Sohn
nıcht des Fleısches werde,
sondern in ahrheı @1
[und « bleibe In deinem (70-
horsam|, gemäls der Ver-

ur deınenheiıfsung D

[einzigen| Sohn |junsern
Herrn esSus Christus,
Uurc. weichen dır se1 samt
ım und dem eiligen e1s
Herrlichkeit und Macht] jetzt
und immerdar und 1n alle
EKwigkeit.

Vergleicht INa  - diese Texte und den bei Trumpp mıt-
einander, scheint mM1r 1m aligemeinen der ext be1i Horner
den ältesten Typus darzustellen. Natürlich annn manche Phrase
uch bei Denzinger und Trumpp älter seın , alg die ent-
sprechende oder diese und jene andere bel Horner

aber fand sıch mit der Schwierigkeit ab, dafs den Satz e S11 -
gulıs etc. 1m wesentlichen strich un schrieb: „Du hast einst. 1n
Wunderzeichen gegeben, das melne Sünden aussühnt ‘‘.

Aus dem lateiniıschen exft geht hervor, dals das „sei“ ohl
kaum, wlıle von der (GJoltz will, emphatisch verstehen ist. Der äthlo-
pische ext ist dieser Stelle, wl1ıe uch sonst oft, ohl verderbt.

2) Die Worte ‚„ gemä[fs der Verheifsung “ fehlen 1n der Übersetzung
be1 Horner 163, 1l

Ich kann AUS Raummangel ler nıcht 1ns einzelne gehen. ber
ich möchte als ewelse dafür, dafls T1 alter ist als Denzingers Text, auf
folgendes: aufmerksam machen: In Nr. ‚„ Gröfe hast du ıhm gegeben
und Ort“ (Raum) Denzinger: eit remissıionem! Kerner die TC-
häufteren AÄAnreden ott.
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Eıne besondere Bewandtnis hat mit em (+ebet Nr

ID hat nämlich nıcht LUr ın den genanntien Stücken bei
Denz. K 196/7 und bel Trumpp 1473 Parallelen, sondern
für dıe zweıte Hälfte Voxn den Worten 4An „vertilge jede
Spur“ bietet auch eın (Jebet bei Trumpp 169, eın (+e-
betchen bei Denz. E 202 und 215 und das Fürbittgebet für
die Katechumenen 1m grofsen (remeindegebet der koptischen
und abessinischen Abendmahlsliturgie (Brightm. L, 94 fl?

Kis wiıird nicht ent-221, 26 ff.) eine Parallele
scheiden se1ın , ob Gebet; AUS den beiden (+ebeten be)i
ITrumpp, bzw. den genannten Liturgien ZUSAaMMENSCZOSCN
worden ıst, oder ob AUS iıhm jene beiden Gebete heraus-
gewachsen sSind. Das erstere scheint mM1r wahrscheinlicher..
Denn ist, offenbar eın Katechumenengebet, das AUuS dem
(Gemeindegottesdienst stammt. Dazu kommt, dafs das Mittel-
stück des Gebets, WI1e Denz. 197 bıetet, sehr alt
se1in scheint. ID heilst dort nämlich: „ Scrutare atebras
cordium COTUM, quı serutarıs Jerusalem lucernis, pECT-
miıttas spirıtum malignum latere ın eIs eic (vgl auch

Vielleicht ist. a ISO (+ebet Nr relatıvTrumpp 173)
Jung

Dazu würde eine weıtere Beobachtung stımmen, die SIC.  h
auf Gebet Nr und bezieht. Ich glaube nämlıich, dafs
ursprünglich DUr Nr ach Nr. und vor Nr stand,
dafs also Nr und ‚pätere Zusätze sind. Der Aufnahme-
akt hat sich später reicher entwickelt, Jje mehr das EX'|

W aren dochzistische KElement ın den Vordergrund trat.
während der vierzig LTage ach dem 'Testam. Chr. (Kap VUIL,

127) die Gemeinden fleifsigem Gottesdienstbesuch Ver-

pflichtet. Wie leicht konnte es geschehen, dafs also der Beginn
dieser Zieit auch gottesdienstlich reicher ausgestaltet wurde.
Darauf deutet der zwıschen Gebet Nr und stehende Satz :
„Und der Diakon soll SASCNH . Betet für die, welche ihre Namen
gaben“‘. Das klingt schon stark ach der späteren Liturgie.
Jedenfalls ist das nıcht ursprünglıch. Ferner spricht für meıne

Darauf hat ZU eıl schon VO der Goltz aufmerksam
gemacht.
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die erste ber NrAnnahme die doppelte Überschrift
Gebet betreffend dıe, welche ihre Namen geben“ und ber

Nr.  ©S „Das (+ebet für die, welche iıhren Namen gyaben *.
Ich vermufe, dals mıiıt Nr und auch diese zweıte ber-
schrıft eingeschoben wurde, während eINeE Überschrift ber
Nr dabe] och fehlte Kın späterer Abschreiber dafs
diese Überschrift später 1st erg1bt sich schon AUS der ext-
überheferung des Athıopen (vgl Horner 162/3 diese:
Überschrift Klammern steht) fügte dann auch ber
Nr dıie Überschrift bel, auch dieses (zebet als gleich-
arıg mıt Nr und charakterisieren die Überschrift
ber Nr hefs aber stehen

Wır kommen Nr (S 19 Horner 164 5 Mf.)
Dies Gebet räg dıe Überschrift „Das (Gebet ZU. Segen
für dıe, welche rot un N asser oder bringen, das g..
segnet werden qoll den heiligen VIETZIS Tagen) ach der

Das stimmtPrüfung derer , die getauft werden sollen‘“
völlig Annahme, dals WILr es Nr p  — 4. mıiıt
der Kompetentenaufnahme tun haben Nr handelt Vvon

Ssitte während der Kompetenten z e1% Vvon der (+oltz
hält diese Überschrift weil Nr 11
der ‚VIECTZIS Tage“ willen keineswegs für ursprüngliıch (S 19)
ber keine Handschrift läflst dıese Überschrift AUS Und
einfach INNOTIEFEN lälst S1IC sich doch auch nıcht S1e muls

Sso ist eındoch von ekannten Gebrauch reden
Grund vorhanden, (+ebet üund Überschrift, die Sah2Z gut
zusammenstimmen, voneinander irennen, WIeC von der (+oltz
tut Er meınt nämlich, es handle sich Gebet dıe

Darbringung seıtens der Täuflinge unmittelbar VOL der Taufe
und dem folgenden ersten Abendmahl der aQZyp-
tischen Kirchenordnung 45 (Achelis 93 Horner 592 316)
nd ı 'Testam. Chr. S 127) die ede S@1. ber wennl

INAan diese Stellen ansıeht, stımmen S1C eben SahZ und
SAr nicht Nr Was schreibt dıe ägyptische Kirchen-
ordnung or? Sie Sagı „Lafs aber die, welche die Taufe
empfangen wollen, eın anderes Gefäls hineinbringen, aulser
NUur dem, welches Jeder des Abendmahls miıt hineıin-
bringen wird“ Diese Mahnung Seiz doch VOraus, dafs der
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Täufling gehindert werden soll, mehr q IS das SONST Übliche
be1 dieser Gelegenheit darzubringen. Und W 4S das ıst,
können WITr AUS em Testam. entnehmen , es heilst:
„ Duscepturi baptismum nıhıl afferant, praeter 1U

a eucharıstiam “. Iso eın Brot, Nur ein einzIges,
und SONS nıchts, sollen die Täuflinge iın jener fejerlichen
Stunde darbringen. uch diese Mahnung wiırd erst Ver-

ständlıch AUuSs dem, WAaSs unNns Nr. (einschliefslich der ber-
schrıft) sagt ährend der 4.() Tage VOTLT ÖOstern, a ISO 1n der
Kompetentenzeıit, pflegen die Täuflinge W asser und rot
und unter mständen auch O] (beachte das oder Ol der
Überschrift) e1ım (+ottesdienst darzubringen. Be  1m Tautakt
aber sollen S1e lıu ein Brot, nıchts anderes, darbringen,
wı1]ıe alle anderen Gemeindeglieder. 1Iso der Vergleich
unNnserer Nr mıiıt jenen Bestimmungen AUS der ägyptischen
Kıirchenordnung und dem Testam beweist gerade die cht-
heıt der Überschrift ber Nr un: zeıgt deutlich, dalfs es
sıch hier und dort verschiedene Darbringungsakte handelt.

Von dieser Darbringung der Kompetenten 1n der Quadra-
gesimalzeıt, VON der Nr. redet, Wwissen WIr SONS nıichts.
(3anz offenbar sollten die gesegneten Materijen sowohl
leibliche Krankheit als s  O dämonische Mächte der SCC-

lischen Unreinheit dienen , W1e AUS dem Gebete hervorgeht.
Schon die Katechumenen durften, W1ıe WITr AUS den Can Hipp-.
(Achelis 102 Y Rıedel 14) und AUS em Testam. (Kap. AI1X,

141) wıssen , die sogenanntfe Kulogie genlefsen. Die
Kompetenten , erfahren WITL aus dem Athiopen , dürten
Brot, W asser und Ol selbst darbringen und G1e S1C  h
VO. Priester SCRNCN Jassen , wı]ıe die getauften (+2emeinde-
glieder. Mit dem Ol werden S1Ie gesalbt. KEs handelt sich
also 1m Grunde exorzıstische Bräuche, die unNns SoNST, wı1ıe
gesagt, nicht bezeugt sınd , denn WITr Wissen NUr von Be-

E  kreuzung,  SE Handauflegung, Anblasen und (GGebetsakten

in denKür diese Sıtte weiıls ich Sons£ LU noch einen Beleg,
1Thomasakten nämlich bringt Mygdonia VOTL ihrer Taufe eiINn Mäfschen
Wasser, en rot (nicht mehrere) und Öl dar Mıit Öl wird S1E unter
Gebet gesalbt, Trot und W asser werden ihr nach der Taufe a 1S ucha-
ristie gereicht. (Acta Thomae, ed. Bonnet 120 H 121.)



BER ALTÄGYPTISCHE TAUFGEBETE. 155

Zl dem Gebet Nr ann ıch nıcht 1e] beibringen.
Eıne vortreffliche Parallele azu haben WIr 1n Gebet 17 der

Serapionsgebete. Zu den W orten , ZUIM eil und Gesund-
heıt und Reinigung “ vgl dort die orte 995 8Lg PAQLAKOV
OWTNOLAS, ELG ÜyELAV AL ÖAokAnNoLav“ Auf eine eingehendere
Behandlung S1IC.  h einzulassen , hat übrıgens keinen Zweck,
da der ext sehr schlecht überliefert ıst.

Nr (“1 2 Horner 164, 21 {f.) beschreibt entweder
den Taufunterricht und Sıtten während der Kompetentenzeıt
oder es geht ZULC Taufvorbereitung Ostersabbat ber
Ich gestehe, dafs ich eıner sicheren Entscheidung nıcht

Zunächst omm die in ihrem Wortlautgekommen bin
sicher verderbte Bestimmung 1n Betracht: „Und der, welcher
ZULF 'Taufe kommt, aoll das Gebot lernen, wı1ıe empfängt (eng-
lisch 4S he recelıves baptism|), w1e eSs sich zıeme, dafs SO

fältig ebe alg einer, dem teilgegeben werden soll der heiliıgen
Versöhnung der Gnade durch Kissen‘“‘. ID verdient Beachtung,
dafls jetz dıe ede ist VOI „dem, der ZUTF Taufe kommt“ (auch
Nr. 7), während vorher die Kompetenten als die bezeichnet
werden, „welche getauft werden sollen “ (Nr. und Jener

Ausdruck, könnte MMa  [a glauben, deutet darauf hın, dals

Jjetzt der Taufakt ahe bevorstehe. Alleın ın der Peregrinatio
Sılviae werden dıe Kompetenten auch qu1 accedunt ad

baptismum genannt. So ist a lso AaUS jenem Ausdruck nıchts
W orauf aberfür die schwebende rage entscheiden.

bezieht sich der Inhalt jener Vorschrift ? Vielleicht auf die

Krmahnung und letzte Katechese, dıe 1n der Nacht des Oster-
sabbats neben Gebet und Schriftverlesung den Täuflingen

Vielleicht bezweckt die vorliegende Be-erteilt wurden

ed. Gamurrinl, Rom 188  6 105
ede von „„SaCra«c chelısIn den Can Hipp. ist dıe

93) der VOIL „ heiligen Wort“ (Riedel 211) Das kann sich
auf die Schriftverlesung , ber uch auf eıne angefügte Homilie mıiıt be-
ziehen. uch dıie Can. des Basıliıus reden von Schriftverlesung
Riedel 278) W enn ber 1n den Can. Hipp. gesagt W1  rd, dafs sıch

jetzt gerade die Täuflinge hüten sollen , sıich 1n ihren D e cta

den äamonen 7zurückzuwenden (Achelıs Kap 109; 9  9 Riedel

211), lıegt doch sehr nahe, dafs 1n etzter Stunde noch solche
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stimmung, die sıch offenbar dıie Priesterschaft wendet, gerade
die Kınführung oder Neubelebung dieser Schlufskatechese 1n
der Osternacht Allein nıchts Ziwingendes steht der AÄAn-
nahme 1M Wege, diesen Satz auch auf den SaANZEN Kompe-
tentenunterricht beziehen. Denkt INaAan die Katechesen
Cyrills Von Jerusalem , würde ihr Inhalt diesen An-
gaben sehr gui PAsSsCH. Vielleicht ist AUuSs dem zweıten Satz
von Nr eifwas Sicheres schließfsen. Er lautet : „Amfrühen Morgen soll das rot und W asser werden,und qaoll gesalbt werden mıiıt dem Öl, bis dafls teilbe-
komme der heiligen Gnade der Taufe“. uch diese An-
gaben können uns möglicherweise ın den Morgen des Oster-
SoNNTaYs verseizen, dem 10808 die Taufe vollzogen werden
so1l Allerdings erfahren WIr SoONs vVvVon diesem Akt der
Segnung ın dieser Stunde nıchts. Wie WAare die Sache da-
ach denken ? Wie SONST, bringen auch Jetzt die
Kompetenten Brot, W asser und Ol ZUr degnung dar. 1el-
leicht, dafs S1e VO gesegneten rot und schon ach
dem Fasten 1n dieser Nacht NOÖSSCH, der exorzıistischen
Wirkung dieser Klemente willen. Miıt dem O] aber werden A1@e
ZU. etzten ale VOTr der 'Taufe gesalbt; damit ist dıe Ssal-
bung mıt dem sogenannten Ol der Beschwörung gemeint,die sich mıt dem kt der Abrenuntiation und des Bekennt-
NıSSES verbindet.

Krmahnungen den Täuflingen Yteilt wurden. Die agypütsche Kirchen-
ordnung redet, ber direkt VON katechetischen Belehrungen (xuINVELOFAL ;bei Ach elis J3), und WELN ach dem Testam. Chr. (c VIUIT, 127)
während der ‚„ VIETZIg Lage* 1Im Gottesdienst die doctrinae
neben Gebet, Schriftverlesung und Hymnengesang nicht gefehlt haben,
ist nıchts natürlıcher, als dafs s]1e uch In diesen wichtigen Stunden RE-
halten wurden. Wiıe wollte 1an uch SONS' ohl die eıt hinbringen ?

VO der Goltz deutet das „ Gebot“ auf_das Fasten und Beten,
Was mM1r  — nicht das Bechte treffen cheıint.

Allerdings mMac. der Ausdruck „DIS dals er teiibekomme 66
UuUSW. (englisch: untiıl [the tıme] when) einige Schwierigkeiten. Denn
scheint, streng OMMEN, N1C. von einer, der Taufe unmiıttelbar vorauf-
gehenden Salbung, sondern VONn 1n elner Jängeren, 180 der Kompetenten-
zeıt öfters wiederholten Salbungen verstehen sSeIN. ber darf Naln
die Worte bel den vorlıegenden Textyerhältnissen pressen
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Nun ist aber auch durchaus möglich, dafs uÜUNSs 1n diesem
Satz von Nr Sitten der Kompetentenzeıt beschrieben
werden sollen. W ır wıssen AUS der Peregrinatio SilvJae,
dafls die Kompetenten 29 Per 1pSOS 1e8s quadragınta , quıbus
jeilunatur 7 mature clerijcıs exoreizentur “ (a
{)ann folgt die Katechese. Wäre es nıcht möglıch, dals
diese Sitte ebenfalls ın unserem ext vorausgesetzt würde ?
Das „ AH frühen Morgen‘“‘ wenıgstens würde xyut 2zu PAassCH.
JJ)ann ware rot und VW asser und Ol be1i diesem CX

zistischen Akt gesegne und S1e selbst , die Kompetenten,
waren  n gesalbt worden, und cheser Brauch hätte 31C.  h fort-
gesetzt, bıs S1e In diesen Gedankengang palste das „ DIS
dals“ vortrefflich ZUT 'Taute kommen, a lsOo während iıhrer
ZFanNzZChH Kompetentenzeıt. Man wiırd zugeben müssen , dafs
auch diıese Auffassung sehr gut möglich ist. Jedenfalls bın
ich eher geneıgt, dieser alg der zuerst vorgeiragenen mich
anzuschlielsen.

Wie dem aber auch sel , jedenfalls ist; klar, von einer
Darhbringung Z Abendmahl ist hiıer ın Nr. nıcht die Rede,
während es 1n der ägyptischen Kirchenordnung (bei Achelis

93/4) und 1MmM Testam. (Kap VUIL, 127) der ll ist. Man
darf also diese Stellen miıt der unserigen nıicht 1n Parallele
bringen , sich nıcht verwiırren. Nur das geht Aus

jenen beiden Zeugnissen hervor, dafs S1e offenbar den (zxe-
brauch uUuNseres Athiopen bekämpfen (vgl oben). Wenn ich
damit recht habe, hätten WIr damıt einen wertvollen
Fingerzeig dafür, dafs Taufbuch einen Alteren Brauch
darstellt als die ägyptische Kirchenordnung und das 'Testament.

Miıt Nr. 2 Horner 164, 27 ff.) werden WIr ZU

‚eigentlichen Taufakt geführt, ZUL Abrenuntijatıon. Der ext
ist hier ebenfalls verderbt. vVon der Goltz versucht S 211.)
eıne Rekonstruktion, die das Rechte treffen mas. Dann ist
.aber Nr S 2 Horner 165, 2 1f.) eın Einschub. Diese
Rubrik steht cht DUr iın dem Taufbuch Irumpps (S 175),
sondern, wenn auch späterer Stelle, 1n den Canones des
Basılius AaNz ähnlicher Formulierung:: „Jst erwachsen,
möge für sıch bekennen ; ist eın Kind, mögen seıne
„Angehörigen für ihn reden. Hat keinen ater und keinen
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Bruder, mögen Verwahdte für ihn reden. Ist eın Mann
(? ist. nıiemand da) und re! tfür ıhn eın Fremder, soll
dıe Kirche für ihn garantıeren und ihr Sohn se1n “ (Riedel

O., 282) Auch die Can Hıpp (Kap 113 bei
Achelis Y Riedel 211), die ägyptische Kirchenordnung
(Achelis 94) und das "Testam. Chr. 1927 zennen diıese oder
ähnliche Bestimmungen. Iso ist sicher, dafs In den üblichen
Kırchenordnungen eıne solche Bestimmung stehen püegte.

Mit den W orten „Und soll absagen, nackend, 1n dem
W asser ohne Furcht 2,1S0 sprechend““ S 2 Horner 165,
bricht der erstie Abschnitt ab Wır sehen, dafls UnNs

dreijerlel bot V orschriften und HFormulare be]l der Kom-
petentenaufnahme (Nz 1_4)) Vorschriften un eın Ge-
betsformular für dıe Darbringung, dıe Salbung un! den
Unterricht während der Kompetentenzeıt (Nr und un

Bestimmungen für den Taufakt selbst (Abrenuntlation ;
Nr und

Wirtt 119  - die Frage ach der Abfassungszeit dieser
Bestimmungen auf, sind UuUunNns In Nr un: In der ber-

rst se1itschritft Nr deutliche Fingerzeige gegeben.
dem Jahrhundert sind Baptisterıen nachweıisbar und erst
in der ersten Hälfte des Jahrhunderts hat sich 1m Osten
die (uadragesimalzeit 9QANZ eingebürgert; VOoOr dem Jahre 300
ist 1 e bis Jetzt dort nicht nachgewiesen. Schon diese beiden
Momente bieten für die Datierung bestimmte Grenzsteine :
weıter zurück als 1Ns 4, Jahrhundert wird 1Nan die VOLI-

liegenden Bestimmungen nıcht datieren dürfen. Die Rubriken
Nr und verbieten aber anderseits, tief herabzugehen.
Aufserdem ist beachten , dafs die Kompetentenaufnahme
noch ein völlig selbständiger Akt, 4180 och nicht, WwW1e
die pätere Kntwickelung zeıgt, mıt dem 'Taufakt selbst VeLI-

bunden ist. Ir werden 4180 vielleicht miıt aller Keserve, dıe
1n diesen Dingen geboten 1st; dürfen, dafs 198508 dieser
erstie Abschnitt ın Zustände des Jahrhunderts lıcken läflst.
Dabei nehme ich aber als möglich (nıcht als Dıa
wıesen), dafs Rubrik und und pätere Zusätze SIN  d

(Hortsetzung folgt.)



Die Papstwahlen und das Kaisertum
(1046 —1328).

(Hortsetzung 1.)
Von

Julus Pflugk-Harttung.

Kardinal Friedrich War gerade iın Rom ZULC Abreise SC-
rüstet, als dıe Nachricht VO ode Viktors eintraf Nun
blieb GT Zahlreich kamen Geistliche un Bürger Roms

ihm, mı1t ihm ratschlagen. Schliefslich stellten S1e ihm
dıe Yrage, W A eıner Neuwahl tun Ssel, un Wen

S1e wählen sollten. Friedrich nannte fünf Namen. ber
die Römer hielten keinen derselben für geejgnet und boten
ıhm selber die hre Kr antwortefte: ))W mich be-
trıfit, werdet ihr nıchts tun können, aulser WaS ott ZU-

gxelassen haben wird, un ohne seınen Wink könnt ıhr mI1r
dieses Amt weder zugestehen, och CS mM1r entziehen.“ Kıinıge
glaubten geraten, auf Hildebrand warten, der och In
Tusecien bei der Leiche Viktors weilte. och andere hıieiten

jeden Aufschub für unzuträglich, Am frühen Morgen (des
August) kamen dıese auf einmütıgen Beschlufs bei Friedrich

und führten ıhn gewaltsam AaAUuS seiner ohnung
nach f Peter a Vincula ZULL Wahl Als S1e ihn der Sıitte
entsprechend (de consuetudine) ernannt hatten (vocationem),
legten S1e iıhm den Namen Stephan bel. Kır wurde dann ZU

Lateran geleitet, nächsten Tage ın St. etfer inthronisıert
und konsekrtiert.

Vgi Bd. XXWVIL s 276—295 ; XXVINL, 14—536
Chron. Mon. Casın. Sw NAR: 692 693 Vgl eyer VvVo

Knonau, Heinrich 1, 5 Martens Ol; Hauck 1L, 669
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Selbstverständlich ist diese Casıner Darstellung der Er-

hebung eines Casineser Abtes ZU Papste nıcht ohne Partei-
nahme, wenıger weıl sS1e Falsches berichtet, als weıl S1e den
Hergang rein äufserlich schildert und alle Triebfedern und
Machenschaften verschweigt.

Vergegenwärtigen WIr uns zunächst die rechtliche Sach-
Jage. Soweit WIr wiıssen , ist Heinrich 111 gestorben, ohne
Verfügungen über die Besetzungsart des päpstlichen Sstuhles

treffen Damit trat sofort die Frage auf. galt das Zu-
geständnis der Papsternennung für Heinrich 111 persönlichder betraf es seın Amt, galt es auch für seine ach-
folger ? Darüber konnte 113  5 verschiedener Meinung se1n,und ist mMan W1e WITr sehen werden, auch SCWESECN. Wiedie Sache überliefert ıst, konnte S1e aum anders als Hein-
rich persönlich betreffen. Bei der Verleihung WITr
A1UT genannf, nıcht auch sSe1InNn Sohn und seiıne Nachfolger.Das Recht der Ernennung eines Papstes War eın
geheuerliches, schädigte die Ansprüche der Römer derartig,dafls sich NUur AaUuSs den augenblicklichen äulserst mılsliıchen
Verhältnissen erklären und auf eıinen einzelnen übertragen4iels, von dessen unbedingter Würdigkeit InNnan überzeugt
War Bei tto lagen die Verhältnisse wesentlich anders:
ıhm wWar bewilligt, dafls nıemals ohne se1nNe oder se1ines Sohnes
’Zustimmung und Wahl e1IN Papst Von den Römern erhoben
werden solle lJler War das KErnennungsrecht weniger deut-lich ausgesprochen , dafür aber die Gültigkeit auch dem
Sohne gewährleistet, also auf längere Zeit festgelegt. Indem
] gerade dies TOIZ des früheren Vorganges e  ' werden
WIr annehmen müssen, dafs es auch seıtens der Römer cht
Deabsichtigt WAar. Freilich ist 1n Betracht zıehen , dalsHeinrich 1046 bei der Übertragung och keinen Sohn hatte,rechtlich einem solchen also auch nıchts verliehen werden‚:konnte. ber immerhin: wWenn INan wollte , hätte sıch das
Recht für den König und seine Nachfolger formulieren lassen.
Hinzu kam, dafls einrich die Krnennungen zumal rücksicht-lich der Personen 1n eıner Weise handhabte, die Von den
Erhebungen der Päpste ZUT ÖOttonenzeit nıcht 1Ur wesentlich
abwich, sondern auch einem grofsen eil der KRömer,
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zumal der dort erstarkenden Reformparteıl, durchaus zuwıder
War azu gesellte sich ferner, dafs der nunmehrıge Könıg
och 1m Kindesalter stand, also nıcht selber ernen. konnte,
und dafs die Reichsverwesung 1n der and einer Hrau lag,

doch Frauen VOLn allen kanonischen Wahlen ausgeschlossen,
diese eiNZIS Männern vorbehalten blieben. ach alledem
konnte 119  - sich vollberechtigt der Folgerung ühlen: mıiıt
Heinrichs Tod hat auch das Ernennungsrecht auigehört un:
ıst dıe ursprünglichen Inhaber: Klerus und olk VO  s

Kom, zurückgefallen. Anderseıits Liels sich geltend machen:
diıe Übertragung des Wahlrechtes S@1 e1Nn staatsrechtlicher
Akt, be1 demselben Qe1 LUr der augenblickliche Träger der
Krone genannt, weil tatsächlich och keinen KErben be-

sals, eıtdem dies aber der Fall , gelte die staatsrechtliche
Verleihung auch für die Nachfolger, w1e vorher bel den

Amtsvorgängern, den Öttonen, der all ZEWESCH.
In Rom überwog, wıe Stephans Erhebung beweıst, erstere

Auffassung. ber MMa  > fühlte sich seıner Sache nıcht sicher und
beschleunigte s1e deshalb bis aufs äufserste, damıiıt eine Tatsache
geschafien würde, dıe sich nıcht mehr rückgängıg machen hefs

Um dıe bel der Neuwahl treibenden Kräifte erkennen,
mMUsSsSenN  a WIr uns die sonstige Haltung des damals 1n talıen.
mächtigsten Mannes, Gottfrieds von Tuscıen , erinnern. Kr
wWar Gegner des kaiserlichen Ernennungsrechtes, vielleicht
AUS kirchlichen , jedenfalls A4US politischen Gründen, weil
ınm 1m Rücken einen Anhänger des Kaisers schuf. Bereıts
‚se1n V orgänger Markgraf Bonifatıus jene naturgemälse
Parteistellung eingenommen. Kr hatte aps Benedikt
begünstigt und dem kaiserlichen Papste Damasus das Geleit
miıt den W orten verweigert: „Nach Rom ann ich nicht
mıt dir ziehen, weiıl die Römer den aps zurückgeführt
haben Dieser hat die rühere Gewalt wiedergewonnen und

Deshalb annn ich nıcht kommen.alle mıt sich ausgesöhnt.
Gottfried derÜberdies bın 1C  — schon ein alter Mann.“

Bärtige hatte schwer unfter der festen aus Heinrichs 11L

1) Steindor{if 1l Vgl uch tto V. Freising, Ton
ıb I 9 Cap. 32

Zeitsachr. E K.-G. XXVYIN, 11
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gelıtten und WAar dann unter dem schwächeren KRegimenteder Reichsverweserin zurückgekehrt. eın Bruder Friedrich
hatte einst VOr dem Zorne Heinrichs 11} AUSs Rom weıichen
mMUussen ; ohne Vorwissen und den Willen PapstViktors II Wr Abt Von Monte Casıno geworden Jetzt,da der KReichspapst starb, fiel der Vorteil den beiıden
Brüdern Gottfried brachte das Herzogtum Spoleto und
die Firmische ark sich, womıiıt ZU. Gebieter Mittel-
italiıens wurde, und Friedrich erlangte, WI1e WIr sahen, die
Papstwürde Dieses Zusammentreffen 1st siıcherlich eın
Zufall SCWESECN. Das Papsttum tützte Jetzt den eigenwilligenLandesfürsten und dieser schützte das Papsttum , beide
handelten In eigener Sache, für ihre eigene Macht und REln
abhängigkeit

Augenscheinlich hatten Gottfried und Friedrich sich be-reıts be] Lebzeiten Viktors mıt der Keformpartei geeinıgt,WAas bei einer Sedisvakanz tun sel, die der Kurz-
lebigkeit der deutschen Päpste jeden Augenblick erwarten
stan Daher der glatte, schnelle, Man möchte
grammälsige Verlauf der Wahl

SCn PrO-
In Tuscien starb PapstViktor;: der Bischof Bonifatius Vvon Albano, „Plötzlich AUuSsTuscien heimkehrend “ } rachte die Kunde VO Todes-falle ach Rom und seizte dadurch den Wahlhergangın Bewegung, WwOgegen die Seele der Keformer, der Kar-dinal Hildebrand, iın Tusecien bei der Leiche Viktors bliebEr wird Grund gehabt haben , andere handeln lassen,sıch selber zunächst scheinbar zurückzuhalten un: für alleHälle ın der ähe Gottfrieds verweilen. Als dessenBruder In Rom erhoben war scheint ıhm 1er eıneautorıtatıye Stellung überwiesen haben Benzo (LibVIL, berichtet ausdrücklich, dafs Gottfried eın Bündnismiıt den Römern eingiNe, der Sache des königlichen

Meyer VO Knonau 1,
Vgl auch Wattendorff, Papst Stephan I afls dieWahl dem Kardınal Hildebrand nıcht. genehm SEeweEsSeEN 30), läfst sıchdurch nıchts beweisen.
Vgl auch Hauck ILL.  9 670
Meyer VO Knonau I
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Knaben Schaden zuzufügen Der Tuscier und die Reform-
parteı verfolgten das gleiche Zael

Dem vorher Abgekarteten kam der Zufall Hilfe, dafs
Kardinal Friedrich eım Tode Viktors gerade Rom
weilte , al1sOo sofort handeln und handeln lassen konnte
Offenbar Wr diesem Augenblicke der wichtigste
und durch SEINEN Bruder mächtigste Mann Tiber,
dem die antıkaiserlichen Bestrebungen zusammentrafen. Geist-
ichkeit und Bürger kommen ihm un beraten ach-
dem beraten ıst, stellen S16 ihm die Frage WIe mı der
Neuwahl halten und wen S16 wählen sollen Natürlich
iragen S16 nıcht sSseiINeEN W ıllen die Fragen selber
enthalten schon die volle Streichung des kaıserlichen Rechtes
Friedrich nımmt Z2u  - gew1ssermalsen die Stellung Hein-
richs 111 CIN , denn schlägt fünf Namen VOor, WIe
scheint lauter Anhänger der keformpartel, darunter VIier
Kardinäle Nachdem 1INan weıt gediehen, War Z

ıch gleichgültig, wWwWer AUS dieser Richtung solcher Weise
erhoben wurde, WeNn überhaupt 108088 gewählt wurde Rechtlich
Wr der Hergang dıe alte Vorberatung S16 entschied

> —O zugunsten keiner der füntf Kandıdaten, sondern für den bisher
Führenden, für Friedrich selber Auf die Anfrage, ob

dıe Wahl annehmen würde, erteilte eiINe höchst ste-
Antwort die weder Zusage, och Absage enthielt die alles

ott anheimgab auch die Ernennung und Absetzung
Papstes Eın e1l der Anwesenden scheint mıt der Ant-
wort nıcht zufrieden SZCWESCH SCIN , sondern wünschte
bestimmtere Krklärung Sie mMas diese VO. Kardinal Hilde-
brand erwartet haben und wollte auf e1nN Eıntreffen warten
Den Kingeweihten aber dünkte Jeder Aufschub gefährlich,
weil den Gegnern , den Freunden des Kaiserhauses , die
Möglichkeit des Einschreitens gab Sıe hielten KRat, einigten
sıch , kamen der Morgenfrühe Friedrich und führten
ıhn ZU Wahlorte Der Hergang erschien als plötzlich als

1) Benzo (S 671) lälst Herzog Gottfried e1N Bündnis mIıt den
Römern schliefsen

Kıs Humbert, Hildebrand die Bischöfe VOxh Velletri Pe-
rugıa und Tusculum

11”*
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ohne Zautun des Abtes, die Fortführung gewaltsam

Sse1IN. ach dem, Wa VOTSCZAN  en Wr und ach den
mittelalterlichen Anschauungen weıls INan, WAaSs mıt solchen
Dingen auf sich hat, auf sich haben ann. F'riedrich liefs
sıch willig gewaltsam abführen und mit der ast des Papst-
ftums bekleiden. In der Peterskirche wurde er geweıht. Was
INa  } gehofit und eingefädelt hatte, War durch die Plötzlich-
keit und Schnelligkeit gelungen, vielleicht wıder Erwarten gut
gelungen. Mıt der etzten Vergangenheit War vollkomme D
brochen: die Stelle eines deutschen Reichsbischofs WAar eın
römiıscher Kardinal ZU Papste eingesetzt, und ZWAar e1INn Gegner
der Kailserpolitik, dafs die Art der KErhebung und die der
Person sıch gegenseltig ergänzten. Der Umstand, dafs
Lothringer Wäar, nthielt freilich eine Art Wortsetzung des
deutschen Papsttums. ber das Deutschtum War NUur Schein,
die bisherige Handhabung wurde der Krone entrissen. Die
schüchternen Forderungen der römiıischen Abgesandten VOL
Heıinrich 111 In weıtestem Sinne übertroffen : die Wahl
War wieder eine intern römische Angelegenheit geworden.

F'reilich damit fand S1e sich abermals jenen unheilvollen
Einfüssen preisgegeben, die das Einschreiten Heinrichs 888
veranlalst hatten. AÄnderseits konnte Inan nicht wıssen , D
der deutsche Hof unter geänderten Verhältnissen die W ahl
anerkenne oder nıcht Sar Schritte dagegen Lue Die An-
gelegenheit War wichtig, S]ıe stillschweigend hın-
nehmen können. Die Stellung Papst Stephans erschien
demnach äulserst unsicher, mehr, qals Gottfried eın Reichs-
fürst, mithin ach oben hin nıcht unabhängig W3  b Solche
Krwägungen werden Verhandlungen zwıschen den Römern
und dem deutschen ofe bewirkt haben, die der Bischof
Anselm von Lucca führte , der spätere Papst Alexander 188
Anselm WAar Reichsbischof und ZUTr Reformpartei gehörig: 1m
August weilte ofe Tribur Augenscheinlich GCI'=-
wirkte günstigen Bescheid, mıt dem ach talien

1) gleich nach der Wahl abgereist ist der schon vorher
unterwegs WäarT, bleibt ziemlich gleichgültig. War schon abgereist,konnte VvVon Rom durch Briefe und Boten Aufträge erhalten. Anders
Wattendorff 31
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zurückkehrte Auf Beschlufs der Römer begab sich Kar-
dinal Hildebrand ZUU. Kajiserin Wıtwe, begleitet Von Anselm
Beide PSöhlde ZUSCHCH, als der Nachfolver Viktors I1

Bistume Eijchstädt als Gundechar nde Dezember
fejerlicher Umgebung die Weihe erhielt Der

Könıg erkannte Stephans Wahl 2  “ Was hätte unter den
obwaltenden mständen auch 1e] anders geschehen können ?
Beachtenswert erscheint dals dıe (+Eesandtschaft nıcht VO

KısPapste, sondern VonNn den Römern geschickt wurde
deutet dies darauf dals der Hof bislang dıe Krhebung
Stephans als nıcht Recht bestehend ansah Sso wurde mıiıt
derselben Macht beraten, welche Heinrich 111 die Ernennungs-
befugni1s verliehen hatte als eS Fernerstehenden erschıen,
S1IC bringe Aufträge VO römischen Stuhle, ann nıcht wunder-
nehmen

Als Erhebungsart ZUr päpstlichen Würde hatte INan Jetz
Wahl durch Klerus un olk un Anerkennung seıftens des
Kaisers Gegen die Zieit Heinrichs 111 bedeutete 1es für
die Krone eE1INe gewaltige Herabminderung, LU gar, WEeNnNn

die Zustimmung erst ach Vollzug sämtlicher Zeremonıen,
also erst CINSEZOSCH wurde, der Erhobene kanonisch und
tatsächlich schon aps Wr Der Beweis durifte damıt An
erbracht gelten, dafs die Römer den W ahlprinzipat nıcht der
Krone, sondern NUr deren Träger persönlich verliehen hatten ;
S1Ie hatten die weggegebenen Befugnıisse zurückgenommen und
zugleich durfte die Kurie mıiıt der ıhr verbündeten Reform-
parteı gewaltigen Krfolg verzeichnen ber anderseıts
konnte INa annehmen, dafs siıch 1er zunächst LUr

einzelnen Vorgang handelte, den die Krone sicherlich
cht als dauernden Brauch zugestehen würde

SO herrschte durchaus Unsicherheit Der aps selber
brachte Anschauungen deutlich Bullenwesen ZUr

OCum OMN1UH12 consılıo mittebatur Petrus Damıanlı,
Epist, IIL, Hıergegen kommt Lambert nıcht, Betracht
Anders Hauck ILL, N  I>

Die Annales Altahenses 809 Sage: voONn der Wahl TEg 18=
NOorante, postea amen comprobante*‘. Vgl eyer YO Knonau I S San  CI
hıer auch die Literatur
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Geltung. W ährend die Prunkurkunden unter Vıktor II
iın fränkıschen Buchstaben geschrieben 9 zeıgen die
Stephans ausnahmelos alte Kurlalschrift. Zium Leiter des Ur-
kundenwesens erhobh den Kardinal Humbert, also einen
Von den ZU. Papstwürde Vorgeschlagenen.

Die KErregung der Geister fand ihren Niederschlag 1n
mehreren Schriften, die sich mıiıt der Simonie und den durch
Simonisten erteilten Weihen beschäftigten. Hier deckte sıch
die Praxis mıiıt der Theorie der Reformer wenıgsten.
Die deutschen Päpste hatten eıne schwankende Haltung 1n
der Frage eingenommen, Petrus Damianı und eıne ANONYME
Schrift entschieden A1C  h für die Anerkennung der Weıihen.
Gegen S1e veröffentlichte Kardinal Humbert einen Traktat,
der sich auf den entgegengesetzten Standpunkt stellte und
wichtige Folgerungen ZOS Demnach sind. alle mts-
handlungen Von Simonisten verderbenbringend. Nun aber
iragte sıch: Wer ist denn eigentlich Simonist ? und dabei
kommt der Kardinal auf die Rechte der Fürsten bzw der
Laijen 1n der Kırche. uch 1er verhält sich den
herrschenden Brauch schroff ablehnend ; derselbe erscheint
ihm qals eine Knechtschaft. Kr meınt: die Laienmächte hätten
sıch seıt den Ottonen überall eingedrängt, aber selbst bei
den Bischofswahlen besäflsen S1e Nur das Zustimmungsrecht.
Humbert verlangt eiıne Abgrenzung zwıschen gelstlicher
und weltlicher Gewalt, wobei ıhm die priesterliche Würde
ber der königlichen steht. Kıs se1 Pflicht der Könige, den
ännern der Kirche Folge eisten. In demselben Augen-
blicke, die F'reiheit der Kıirche begehrte, gestaltete
sS1e sich ihm bereits als Herrschaft. ühn stellt die
Laieninvestitur unfer den Begriff der Simonie. So wenıg
eın Sımonist wirklich Bischof ıst, wenıg darf e1inNn VO.

Könige ernannter Kleriker als Bischof betrachtet werden.
Er fordert das olk auf ZU Widerstande die
Würsten, welche die Kirche vergewaltigen.

Solche Worte mulsten eıne bedeutende Wirkung ausübgn .
1) Über die e1t der Abfassung vor Stephans Tod vgl Hauck IIT,

673, Anm
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WAar doch die Papstwahl unter Heinrich 111 wesentlichen
e1in Abbild der Bischofswahlen geworden Jetzt verlangte
Humbert Wahl der Bischöfe ach altkanonischem Brauche
ınd für den König NUur das Recht der Zustimmung ;
forderte Hergang, wWIieC bei der Erhebung Stephans
stattgefunden atte, brachte mı1T den Bischofswahlen also g-
wissermalsen auch die Besetzung des ersten Bischofssitzes, diıe
Von Kom, ZULC Entscheidung.

Nun aber kam für diesen keineswegs allein der Einfluls
der Krone Betracht, sondern 6e11C nıcht mıindere (Gefahr
bot dıie Macht des römischen Stadtadels WAar War durch
Heinrich 111 zurückgedämmt und bei der Erhebung tephans
überrumpelt aber gebrochen Wr S16 keineswegs und die
Reformpartei och durchaus nıcht herrschend Strich 1a die
bisher bändiıgende Gewalt der Krone AUS dem Wahlbestande,

stand eiNe Entscheidung zwıschen del und keformparteı
Aussicht be1 der die Gefahr ahe lag, dals

und diese unterliege Dann kehrten Zustände wieder , WwW1e6

VOTLT der Synode von Sutri die als schwere Anklage auf
Humbert und (+2enossen zurückfallen mulsten, weıl S1Ce

durch ihren Übereifer herbeigeführt hatten (Gerade bei dem
Nachlassen der Reichsgewalt gelangte der del VOTAaNn die
Tuskulanergruppe wieder Ansehen Innerlich lag
deshalb durchaus nıcht Interesse der Keformpartel, schon
jetz ihr Programm durchzusetzen und den Einflufs der
Krone beseitigen , der ihr und Rom gyrofsen Nutzen
gebracht der ihr Aufkommen überhaupt erst ermöglicht
hatte

Da Nun Stephan augenscheinlich schwer eidend WäTr, also
e1inNne Vakanz baldiger AÄAussicht stand , konnte S16 bei
der Unfertigkeit der rechtlichen und tatsächlichen Verhält-

schweren Erschütterungen führen
Stephan suchte diesem Unglücke ach Möglichkeıit "ZU-

In Kirche versammelte sämtliche Wahl-bdeugen

Der ame derselben ist ausgefallen, ohl durch den Abschreiber.
Kıs ırd der Lateran der die Peterskirche gEeEWESECN se1in. Petrus Da-

IIL,
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berechtigten: die Kardinalbischöfe Klerus und olk VON

Kom, und verfügte unter Androhung des Bannes, dals nie-
mand einen Papst wählen dürfe, WenNnn er stürbe, bevor Kardinal
Hildebrand Voxn der Kaiserin zurückkehre. Bis dahin sollte
der apostolische Stuhl unberührt freı bleiben. ach einem
anderen Berichte sol] Stephan den Versammelten gesagt haben
„ JCchH weıls, Ihr Brüder, dafs nach memem ode sich Männer
2AUS Kurer Miıtte erheben werden , welche sich selbst hıeben,
die nıcht aut dem Wege der Beschlüsse der heiligen Väter,
sondern durch Personen des Laijenstandes diesen Sıtz sich
reilsen werden.“ Darauf sollen ajle verneınt und sich
gegenseltig durch Eidschwur verpälichtet haben, nı]ıe anders
als ach den Dekreten der heiligen Väter den päpstlichen
Stuhl selber besteigen oder besteigen Z lassen 2

Demnach beschlossen nıcht die W ähler, sondern der Papst
erliefs ın ihrer Gegenwart eıne Wahlverfügung, deren Inne-
haltung durch den Kirchenbann erzwingen suchte.
Als Krklärung galt, dafls Hildebrand auf den Rat aller ZU  —
Kaiserin geschickt n Das so1l also heilsen: da S1e ıh
sandten , mMussen S1@e auch se1ıne Heimkehr und das, WAasSs

bringt abwarten. Der weniger zuverlässige Bonitho
weıls, dafls die Versammlung S1C.  h durch Kıdschwur Ver-

pflichtet habe, 1Ur ach den Dekreten der Kirchenväter
handeln. Von Hildebrand , dessen Sendung und der Kor-
derung, bis seiner Rückkunft die ahl unterlassen,
sag%t nıchts , W as auffallender erscheint, als
ihn sonst möglichst iın den Vordergrund schiebt.

nde Dezember fanden WI1r Hildebrand Pöhlde
Kaiserhofe, jetz WAar März und der Gesandte och nıcht
zurückgekehrt, obwohl INan seıner Gegenwart ın Rom drın-
gend bedurfte. Das wırd siıcherlich nıcht auf Zufall beruhen,
sondern wichtige Gründe, schwierige, zeıtraubende Verhand-
Jungen mMuUussen ihn ıIn Deutschland zurückgehalten haben.

Schwerlich kann eiwas anderes untfer „ ep1scop] omanı ** Ver-
standen werden.

2) Bonıtho 641 Der CO Vat 201 hest deecreta Sanc-
torum patrum cCommunı electione. Martens, Besetzung des päpst-
lichen Stuhles



DIE PAPSTWAÄAHLL. UND DAS ISERTUM (10416—1325). 169

Wır irren ohl kaum, WeLn WIL glauben: CS in erster

Linı:e dıe Abgrenzungen der kaiserlichen und der römischen
Rechte bel der Papstwahl. Kıs wird wenıger die Person
Hildebrands und dessen Eintluls ZEWESCH sein, den Stephan
abwarten wollte, a ls das, Was Hildebrand übermittelte. rst
hierdurch erhält das SONStT anl willkürliche Dekret Stephans
einen inn:! Hildebrand sollte den Wahlhergang über-
bringen, un dementsprechend aollte die Neuwahl vollzogen
werden. Einflufsreiche und tüchtige Männer besals die Reform-

parteı auch ohne Hıildebrand 1n Kom, Petrus Damıanı, den
Kardinal Humbert und andere. Wiır xylauben jetzt auch
Bonithos Schweigen verstehen ; ihm W ar clie Ikaiserhiche
Mitwirkung ein Greuel ; deshalb verschwıeg S1e

Was Stephan gefürchtet hatte, trat en : starb, bevor
Hildebrand zurückgekehrt WAar, und dıe Adelsparteı machte
alsbald nach, Wa die Reformparteıi S1e bei der etzten Wahl
gelehrt hatte, LUr freilich in ungeordneter und gewaltsamerer
Weıise. uch S1e hatte 1mM VOTraUSs ıhre Maflsnahmen SC
troffen, so dafs S1e schnell ANS Werk gehen konnte. Durch
eld und W affengewalt wurde ımmMuUunNg gemacht, dann soll]
der Bischof Johann VoxXh Velletri nächtlicherweile untfer lär-
menden Kriegerscharen inthroniısıert Se1InN.

Die Kardinalbischöfe fAohen überrascht und entsetzt, oder

verbargen sich. Da INnan aber eıne vollzogene Tatsache
chaffen wollte , wurde e1n Priester Von Ostia heran-

ZEZOSCH , das nötıge Zeremoniell dem Erhobenen
vorzunehmen. In Anlehnung die früheren Tuskulaner
Päpste erhielt der Neuerhobene den Namen Benedikt
Wır sind ber den Hergang LUr ungeNAau unterrichtet. Das
meıste und Beste 1etfert Petrus 1)amıanı iın einem Briefe;
da aber selber unter den Fliehenden War un den grölsten
AÄAbscheu Benedikt hegte, muls miıt Vorsicht be-
nNnufiz werden.

Nimmt mmMa  -} alles USaMmMmMN, erhält mNan ungefähr folgen-
den Hergang Kardinal Hildebrand befand sich auf der
Heimreise; schon traf ein ın Elorenz Dies nötigte die

Vgl Martiens 66, der freilich eine andere Auffassung hat.
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Adelspartei schnellem und gewaltsamem Handeln, WEeNN
Q1e überhaupt efwas erreichen wollte. Wohl absichtlich trat
1E ärmend mıiıt ewaffneten auf, die Anhänger der
Keiform, zumal deren Häupter einzuschüchtern. IS fand
ann eine durch eld und Zwang mitbeeinflufste Wahl
S{ia afs die Römer Benedikt 'Treue gelobten , die
Annales Romanli. Die KReformpartei, welche ihr Verhalten
auf die Heimkehr Hildebrands zugeschnitten hatte, WAar voll-
kommen überrascht. Kın gro{ser eı] des Volkes hielt ZU
del Vergeblich versuchten s1e, Petrus amıanı VOran,
Widerstand. Eıs blieb ihnen HUTL, sich das Geschehene

verwahren und unfier Verhängung des Von Papst Stephan
angedrohten Bannes das Weite suchen. In Rom gebot der
siegreiche del

Man hat dıe Angaben der „römischen Annalen“ ber
Cıe Krhebung gewöhnlich ZaNZz verworten. Schwerlich mıt
Recht; die Annalen sınd 1n iıhrem erzählenden 'Teile bisher
vielfach eine gute uelle SCWESCH, wenngleich nıcht ıIn
allen Eıinzelheiten zuverlässig und mıtunter konfus. So
scheint eSs auch hler lıegen. Sıie reihen das Ereignis
falsch ein und NeNNenN die kaiserlich (+esinnten als dıejenigen,
welche die GCuc Erhebung durchsetzten. In dieser Horm
ist die Nachricht nıcht richtig, aber immerhin ließlse sich
daraus entnehmen , dafls die kaiserlich Gesonnenen mıt dem

SI del gleiche Sache machten , den gemeiınsamen Gegner
vorerst überhaupt verdrängen.

Anderseits. verfuhr InNan ın der Auswahl der Person sehr
vorsichtig. Benedikt hatte unter Leo dıe Würde eines
Kardinalbischofs erhalten ; nach dem Tode Viktors 188 hatte
Kardinal Friedrich gerade iıh hinter dem Kardıinal Hum-
bert als ersten ZUr Nachfolge für den päpstlichen Stuhl VOTI'-

geschlagen. 1es könnte d_arauf deuten, dafls ıhm als
bester Vermittelungsmann erschien: WAar Römer VoNn Ge-
burt, gehörte dem Adel, vielleicht dem tuskulanıschen
Grafenhause A, und muls der Reformpartei nahegestanden
haben, weıl Leo ihn SONS schwerlich erhoben und Friedrich
ih nicht genannt hätte Deutschland, dem Kaiser-
ause oder Viktor 11 Beziehungen gehabt hat, wıssen
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WIr leider nicht Hs wırd berichtet, Se1 Annahme
der Papstwürde genötigt worden. W enn durchaus nıcht

gewollt hätte, hätte Man schwerlich zwıingen können.
Jedenfalls ist. vieles be1 der Sache dunkel. Ausgeschlossen
erscheınt nıcht, dafs der Neuerhobene und se1iNe Parteigänger
gehofit haben, S1IC.  h die unbequeme Reformparteı mıt
dem deutschen ofe 1Ns Einvernehmen sefzen. Darauf
könnte deuten, dafs die einz1ge Bulle, die WITr Vonmn ihm be-

sıtzen , für eın deutsches Stiift ausgestellt und 1n fränkischer
Schrift geschrieben ist, Wa beachtenswerter se1ın dürfte,
weil Benedikt als Römer 1m römischen Schriftwesen auf-

gewachsen WAar. An seiner Erhebung freilich ist die deutsche

Kegiıerung unbeteiligt YCEWESCH. VDer Name Benedikt weıst auf
dıe tuskulanıschen Adelspäpste.

Was tat Nu.  e} die Reformpartel ? Winden WIr uns durch
die sich widersprechenden, ergänzenden, ve  S und

parteiisch entstellten Berichte hindurch, erhalten WITr

gefähr folgendes Bild Als Hildebrand von den Vorgängen
in Rom erfuhr, blieb 1n Florenz. Florenz Wr einer der

Hauptsıtze Herzog Gottfrieds, der seıt der vorigen apst-
ahl CHS mıt den Vorgängen der Kurıe verknüpft War

un: auch Jjetzt den neuerhobenen Nachfolger etr]ı ach
Rom geleıtet hat, Hildebrand, der sich aufserhalb
VvVon F'lorenz ın der Umgebung Gottfrieds nachweısen Jälst,
hat S1C.  h augenscheinlich mıiıt dem Herzoge darüber geein1gt,
dafs der Gewaltstreich des Adels nicht anerkannt werden

dürfe, sondern ein uer Papst gewählt werden mUüsse, worauf
der Bischof Gerhard Vomn Florenz ın Aussicht
wurde. Hs gelang Hildebrand, in Rom Anhang ZC-

1) Damals gab einen Bischof Johann für orto, Sabina, Ostia
und für Velletrı ams, Series VIillsg.) Der von OTIO stand
Deutschland 1n Beziehung (Steindorf 1L, >  - 94), WwWar aber

wohl schon gestorben.
2) Wır vermögen ın den Tatsachen durchweg eyers VvVOo Kno.—

na wohlerwogener Darstellung folgen , d Lamberts Kr-

zählung SaNZ verworfen werden mufs (S 676), erscheint uns zweifel-
haft, Bel i1hr ist unterscheiden, was s1e  e uSs talıen und was s1e AUS

Deutschland weils. Lietzteres entspricht wesentlich dem Berichte der

Annales Altahenses.
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WINNCH, der eC1INe (+esandtschaft den deutschen Hof schickte,
erbitten , dafs der vakante apostolische Stuhl und

Z W. durch den Bischof Von KFlorenz besetzt würde Das
(xesuch 1st autf dem KReichtage Augsburg vorgebracht
der König sich mi1t seinen Grofsen beriet und Gerhard als

weılgenehm bezeichnete iıhm sowohl die römisch-
kirchlichen WI1Ie die deutschen ünsche zusammentraten Der
Keichstag Augsburg fand unı STa erst nde des
Jahres wurde Grerhard Siena erwählt Wie früher CiH

deutscher Papst, sollte Jetz der Erhobene der RHeform-
partel durch Herzog ((sottfried ach Rom gebracht werden
Demnach findet INa  - Vorwahl dur ch die KRömer, freiliıch
NUr durch Bruchteil derselben Wlorenz, römische
(Gesandtschaft den deutschen Hof die Papst CY'-

bittet miıt 1nweis auf eEiNe bestimmte Person, die
wird Geleitung des Papstes durch Ver-

trauensmann des Kaisers Alles allem haben WI1Tr die
Handlungsweise und Handlungsfolge W16 ZULr Zieit Heın-
richs 111 Nur verändert durch dıe augenblicklichen
Umstände, enn eES annn eın Zweifel SC1inNH dafls die Krone
Gerhard ebensogut hätte verwerfen und durch anderen
ersetzen können, WenNnN S1C den W illen und die Macht azu
besessen hätte Jenes Innehalten des Wahlvorganges der
W eise Heinrichs I1IL. erscheint 13839K aulfserst bezeichnend,

f mehr, alg es von dem eben AUuSs Deutschland heimgekehrten
römischen (xesandten Hildebrand AUSSINS. Es beweist, dafs

Verhandlungen eben dieses Ergebnis bewirkt hatten,
dafs esS ıhm nıcht möglıch SCWESCH War, mehr erzjelen.
An sich hat der deutsche Hof be1 den 10808  a folgenden HKr-
CISNISSCH Rom nıcht selbsttätig eingegriffen , sondern S16

mulflsten durch die mi1t Gottfried und den Toskanern Ver-
bündete Keformpartei allein durchgeführt werden Sie hätten
deshalb auch ohne die römısche Gesandtschaft versucht werden
können afs dies nıcht geschah wırd auf bestimmten
VOTaNSCZANSCHNEN Abmachungen mıiıt der Krone und auf dem

Die Annal Hersfeld gebrauchen den Ausdruck ‚„ pOontifcem de-
sSıgynat b €
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Bedürfnıisse iıhrer moralischen- und Parteihilfe beruht haben.
Auf einer Synode Sjena wurde Gerhard gewählt und
VOI Kardinälen, Voxnxn Bischöfen und anderen, wıieder unter

dem vorwaltenden Einfdusse Hildebrands. Als Träger der
Vereinbarungen mıt dem ofe erscheint a IS gegebener
Leıter des Ereignisses. Kıs iragt sich nNnun Wiıe verhält sich
dıeser Vorgang dem Augsburger ; handelte c> siıch 1Ur

dıe mehr formale Anerkennung , die unter Heinrich 111 1n

Rom stattfand , oder mehr ? Die Antwort muls lauten:
mehr. In Augsburg hatte die Krone NUur ihr KEinverständ-

NS mıit der Erhebung Gerhards erklärt, dieser Wr NUur VO

Könıge q 1s Pontifex designıert nıcht als aps eingesetzt.
Die endgültige, rechtlich verbindende Handlung geschah erst

Sıena, oder mıt anderen orten Von Augsburg bıs Sj]ena
War Gerhard blofs desıgynatus, erst in Sjiena wurde Jectus

papa konnte Sar erst durch dıe Schlufszeremonıen ın

Rom werden. Vergleichen WITr 1es miıt den Erhebungen
unfer Heinrich L finden WIr, daifls der rühere Vorgang

Kaiserhofe iın ZzWeEI Stufen zerlegt Warl, VOIl denen die

höhere, rechtlich verbindliche erst in Sjena stattfand, freilich
nicht ohne offizıelle Überwachung seıtens der Krone. Dies

barg eine augenscheinliche, sehr wesentliche Minderung der

königlichen Gewalt, und. darın wird das Zugeständnis be-
standen haben, das Hildebrand auf seiner (}esandtschafts-
rejse erwirkte. Eıs wWAar eın Mittelweg gefunden zwischen der

Krnennung durch den Kalser und 7zwischen dessen ach-

träglicher, folglich wertloser Bestätigung. Man War tatsächlich
wieder auf die dehnbarere Formel der Zeeit 0S zurück-

gekommen.
Be1 der Gesamtsachlage sahen sich bereıts die Vorwähler

genötigt, Rücksicht auf den Hof nehmen. Und das ıst

geschehen: mMa  -} erhob keinen Führer der Reformpartel,
sondern eınen Mann des Ausgleiches. Es lıegt eın Grund
VOor, die dahin zielenden bestimmten Angaben der Hersfelder
Annalen verwertfen. Gerhard War eın Italıener vonmn

1) Annal. Hersfeld. : pontiLcem designat.
4392 Au se@e apostolica lectus papa . eyer K LOL,

Anm
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Geburt, sondern Von der anderen Seite der Berge, wahr-
scheinlich AuSs Burgund gekommen, aqalso AUuSs dem Lande, Von

INn bereits Halinard von Lyon beziehen wollte ; War
en Freund Gottfrieds un!: persönlich gefügsam , nicht der

reıten konnte.
Mann einer grolsen, selbständigen Politik, die Gefahr be-

afls dem ofe genehm SCWESCH, Eer-
g1Dt sıch AUuSs der Änwesenheit des kaiserlichen Kanzlers
Wido ın Sjena. Die Hersfelder Annalen eiwas
gespitzt: der Kaiser habe seinen Designierten durch Mark-
graf (+ottfried nach Rom geschickt. Sachlich ist; die Eıin-
willigung des Königs ebenso gewils, WI1]e die Angabe, dafs

Benedikt verwor{en, weıl sich ohne Befehl des weltlichen
Herrschers un der Hauptprälaten den Stuhl Petri angemalsthabe Das Kompromilfswesen Nikolaus’ I1 ze1gt sıch überdies
besonders deutlich In seınen Bullen, die In weıt überwiegenderMehrzahl ın fränkischer Schrift schreiben liefs, nıcht In alt-
kurialer, WI1e CS VOTr ıhm Stephan und ach Gregor VIL
an hat. uch och auf eiwas anderes ist verweısen : die
Genehmigung des Königs Gerhards Krhebung erfolgte 1MmM
Junl, die endgültige Wahl aber erst nde des Jahres, vıel-
leicht Dezember. als dieser lange Zwischenraum
nıcht auf Zufall beruht, legt auf der and Mit der Vor-
ahl und der kaiserlichen Zustimmung, sollte Man melnen,WAare die Sache für Gerhard entschieden SCWESCNH , dennoch
berichtet Kardinal Boso, dafls Gerhard Zu Sjiena erst nach
langer Verhandlung (post multam deliberationem) gewählt
se1l Es mMussen also nachträglich Schwierigkeiten , wahr-
scheinlich der Person Gerhards, entstanden SseIN. Von
seıten Hildebrands und Herzog Gottfrieds sınd sS1e nıcht
zunehmen, da S1e Ja gerade Gerhard wollten, Von seıten des
Königs N1C  9 weıl genehmigt hatte bleiben also DUr die
Anhänger Benedikts und die Ultras. Von diesen haben jeneunfraglich versucht, mıt dem Hofe in Verbindung treften,ıh: für ihren Papst gewınnen. Eine Anknüpfung
WAar schon dadurch gegeben, dafs der römische Kaiser-
anhang mıt dem del zusammenging. ber trotzdem haben
s]ıe nıchts errejcht. Der Hof hatte sıch durch Hildebrand
mıiıt der gemälsigten Reform geemigt, hatte daraufhin den
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Bischof VORN Florenz anerkannt und sah sich deshalb g -
bunden. Anders dıe Ultras, miıt Kardinal Humbert der
Spitze. Ihnen War jede Laieneinmischung iın geistliche Dinge,
mithin auch ın die Papstwahl, eın (}+reuel (+erhards Er-
hebung mulste ıhnen als unkanonısch erscheinen, abgesehen
davon, dafs q1e den päpstlichen Stuhl leber in eıgenem Be-
sıtze gesehen hätten s1e werden Wıderspruch erhoben und
die Sache verzögert haben

Zunächst befand Rom sich noch ın Händen Benedikts.
Der Neuerwählte berief deshalb eine S  de ach Sutr],

anwesend Kardinäle, vornehmlich Kardinal-
bischöfe .Herzog Gottifried , tuscische und lombardische.
Bischöfe und sicherlich auch Hildebrand. Als Vertreter des
deutschen Hofes weilte ZUSESCH der vornehme Bischof Wibert
VO.  b Parma, der se1t dem Jahre 1052 das Kanzleramt für.
Italıen bekleidete Wichtige Verabredungen werden AA
troffen sein ; sehon die vereinıgten Personen bürgen dafür.
Wahrscheinlich ist ber die Kaiserkrönung des Jungen Hein-
rich verhandelt , ber Malßlsregeln Benedikt, die Fın-
führung des Papstes ın Rom und ohl auch ber
eine Feststellung künitiger Papstwahlen. Das römische olk
iın se1iner Mehrheit scheint Benedikt angehangen haben,
aber miıt Geschick und eld verstand INa  - Ziwietracht unfer
demselben ErrESch un dem Gegenpapste den Boden
untergraben. Der alte Zwiespalt zwischen Lrastevere un!:
dem eigentlichen Rom wurde ausgenutzt. Die Yrasteveriner
rıefen (+erhard herbel. Von Herzog Gottfried, Wiıbert, Hilde-
brand und zahlreichen ewafineten begleitet, erschien 1n
Trastevere und besetzte dıe 'Tiberinsel zwıschen der Vor-
stadt un! dem Weichbilde. Jag für Tag wurde iın den

1) Vgl eyer VO Knonau, Heinrich I  9 1, 114
als Hildebrand damals noch N1C. dieser Gruppe gehörte,

ergıbt sıch AUuSs se1lıner (Üesandtschaft.
Sollte belı Kardinal Boso (Watterich 208) nıcht stat£ 99  CUuNHhl

epISscopIs et cardinalibus ®® AU lesen sSeINn ‚, CUH epISsCcOpPIS cardıinalibus * %.
‚, Kplscopl ” kommen gleich nachher noch VOor. und Bonitho hat ebenfalls

CuUum cardınalibus epiIScOpIS *.
Köhncke, Wiıbert von Avyenna
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Stralsen Roms gefochten ; schliefslich gelang CS dem (r(erhard-
schen Anhange, die Oberhand gewInnen. Benedikt mu[{ste
2US dem Lateran und der Stadt weıichen; die Gerhardschen
besetzten den Lateran, der iUüur einen eil der och AUS-
stehenden Zieremonien wichtig War. Alsbald, &N Sonntage, dem

Januar, wurde (Jerhard inthronisiert: es geschah iın St, Peter,
sich der Apostelsitz befand, durch die Kardinäle In Gegen-

WAart VOoOn Klerus und olk Gerhard ahm den Namen 1ko-
Jaus IL Damait Wr der dieg entschieden , aber be-
durfte doch auch ın Zukunft och des (zxeldes und der
persönlichen Beeinflussung, Benedikts Anhang unschäd-
ıch machen. Gottfried, Wibert und die Bischöfe, die
den Papst begleitet hatten, kehrten heim

Zaiehen WIr das Krgebnis der geschilderten Hergänge,
finden WIr die Stellung Benedikts ın Rom War eıne VeOIl'-

hältnısmäfsig este, und CS bedurfte der äulsersten Mittel,
SC aufzukommen. Die Wahl Nikolaus’ mulflste
aufserhalb Roms, 1n Siena vVOrSCHOMME werden , weıil, WI1e
Kardınal Boso sagt, ın Rom keine freıe katholische Wahl
möglıch erschien. Das Königtum beteiligte sich hervor-
ragend den Kreignissen ; nıcht NUr durch die Designation
Grerhards 1n Deutschland , sondern auch durch die Gegen-
wart se1nes Vertreters ın DıenNa, 1n Sutri und 1n Rom be der
gewaltsamen Durchsetzung des Papstes und be: den Schlufs-
zeremonıen. Ziu diesen gehört die Namensänderung. Da
s]e augenscheinlich 1m Beisein Wiberts und einer Anzahl
lombardischer Bischöfe erfolgt ıst, wird InAan S1e schwer-
Jich als antıköniglich auffassen dürten. Dafür bot diıe
Kınsetzung des Papstes keinen Grund, und ebensowenig
spricht dafür die ungetrübte Fortdauer der guten Beziehung
desselben ZUIN ofe Der Name Nikolaus wırd ähnlich w1e
der Leos (des Löwen) und Vıktors (des Diegers) auf Hebung
der Papstwürde sich gedeutet worden se1n. Er entspricht
dem Wahldekrete, WwW1e WITr e fassen. Überdies War einst
Nikolaus nicht blofs durch den Einflu(s Kaiser Ludwigs,

cardınaliıbus (Bonitho).
Vgl die Darstellung: Meyer 1, 118— 121
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sondern 3.U.Ch In dessen Gegenwart erhoben Beı der In-
*hronisation scheıint das Kardinalkollegium besonders hervor-
getrete sein , Wa sich J2 auch wahrscheinlich ıst,
weıl Nikolaus iın gew1issem Sınne eın Kardıinalpapst CN-
ber dem Adelspapste Benedikt WAar. Jedenfalls W: iıh:
die Art se1ner Erhebung un dıe Sachlage In Rom Inne-
haltung eıner mittleren Richtung.

Dies hat sich auch bel den Mafsnahmen für e]ıne
künftige Papstwahl gezeıgt, S1e bewegen sich durchaus 1n dem
eingeschlagenen Geleise , konnten auch kaum anders. Die
unsicheren Zustände der etzten Zeıt, die Gewaltsamkeiten und
blutigen Kämpfe, welche AUS ihnen erwachsen Warch, lefsen
£S als dringendstes Erfordernis erscheinen , dıe W ahlen den
Zufälligkeiten entziehen und S1e wieder auf eıne sichere
Grundlage bringen, w1e Zeıit des dritten Heinrich und
()ttos ber dieser gegenüber walteten doch grolse nNntier-
schiede ob, damals herrschte der Einftlufs der Kaıiser, Jjetzt
sals eın Vermittelungspapst auf dem Stuhle etr1, aufgestellt
VON der mittleren Reformrichtung und nıicht ohne Zutun der

EsKrone erhoben, aber iıhr doch halb aufgedrungen.
Jag auf der Hand, WEeELN eiwas ZULC Ordnung des Wahlwesens
geschehen sollte, konnte es 1n diesem Augenblicke nıcht
VOon der Reglerung ausgehen, die in den Händen einer
Frau lag, sondern NUur Vvomhnn Papsttume, und ebenso War g-
geben, dafls nıcht iın königsfeindlichem , sondern Ver-

miıttelndem Sınne erfolgen würde. Kıs galt einerseıts dıe
Abmachungen mıiıt der Krone festzulegen, anderseıts den Her-
ZaANS in Rom estimmen.

Bis dahin hatte die Wahl dem Klerus und Volke VvVoxn

Rom zugestanden , WOZU och das Kaisertum getreten W  D3

Man besafs also dreı Faktoren die römische Geistlichkeıit,
unter der sich mehr und mehr dıe Kardinäle die Spıtze
stellten , das Volk, zunächst den Adel, doch auch die
Menge, ıIn die e1n eil der n]ederen Geistlichkeit als
Massenwähler hinabgesunken WAar, und schliefslich dıe Krone.

Die Rechte dieser dreı W ahlfaktoren hatten nıcht

Dümmfle  ”  Aqy Ostfränk. Reich K 494
Zeitschr. K.-G.
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festgestanden , oder doch stark geschwankt, und die Wolge

SCWESCH . Übergriffe der Einzelnen und Parteien ,‚ J&ach Macht und Umständen. W ollte INa  — u  \} die Papst-ahl endgültig ordnen und die Fortdauer unleidlicher Zili=
stände verhindern, galt CS einen billigen Ausgleich zWwıischen
den Ansprüchen der dreı Berechtigten finden ; jedesere hiels weıterer Zank und Streit.

In Rom selber &aD damals Yreı Parteien: die kirch-
liche, der vornehmlich der Kardınalklerus mıt eınem Teile
der Geistlichkeit zugehörte, die römisch:  Ka Stadtpartei, geführtVvVom Adel, und der Anhang des An paa  Kaisertums Die stärkste
dieser rel Gruppen War augenscheinlich och Jjetzt der del
mıt seınen Gefolgschaften. Nıicht Aaus ejgener Kraft, sondern
HUr mıft Unterstützung der Krone und Herzog Gottfrieds War
c5> möglich SCWESCH, ıh: vorübergehend zurückzudrängen.Mächtig ZUL Zeit Heinrichs IIL  ‘9 während der Minderjährig-keit offenbar schwächsten, erwıes siıch die Keichspartei,welche dıie Wahl möglichst ın die Hände des Kaisers gelegtWwIlissen wollte. ber in ihr lebte diıe sichere Hoffnungerstarken , sobald Heıinrich erwachsen sel1. Die Kirch-
lıchen , nach aufsen geschlossen , zerhielen innerlich in ZWEL
Gruppen: In eine gemälsıigte , welche die Mitwirkung des
Kaisertums bei der Papstwahl zulassen, und In eine strenge,welche S1e möglichst ausschliefsen wollte. Die Yührer der
ersteren damals Hildebrand und Petrus Damiani, der
der letzteren Kardinal Humbert ene scheinen die Auf-
fassung vertreten haben, dafls die Rechte Heinrichs 11L
be] der Papstwahl auf selinen Sohn vererbt se]len c oder
rıchtiger, dafs das Kaisertum von alters her eın wichtiger WFaktor
bei der Papstwahl SCWESCH , folglich nıcht einfach beseitigtwerden könnte , SANZ abgesehen davon, dafls dies be] den
augenblicklichen Zuständen In Rom äulßserst gefährlich er-

1) ber die Haltung des Hugo Candidus vgl olt kotte‚ HngoCandıdus
Man mu[fs 1ım Laufe historischer Kreignisse von ach rück-

Wäarts, von dem Alteren auf das Jüngere schliefsen, nicht umgekehrt, AaUSs

auf das Frühere.
dem später Gewordenen, oft untfer Janz anderen Verhältnissen Gewordenen,
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scheinen mulste. Anders Kardıinal Humbert, der der Laijen-
gewalt jedes‘ Recht aberkannte, geistliche Ämter besetzen,
und sich insbesondere gegen die Anmalsung VvVon Frauen,
a1s0 dıe Handhabung des Reichsregimentes ach der
geistlichen Seıte durch die Kaıiserin Agnes, wandte Hum-
bert sprach , wie WITr sahen, nıcht ausdrücklich VOoL der
päpstlichen Würde, überliels aber dem Lieser die Schlufs-
folgerung: wWenNnn eın Laie überhaupt eın geistliches Amt
besetzen dard, wenıgsten das eines Bischofs, WIe annn
es dann bei dem des obersten Kirchenfürsten beanspruchen ?

Ne diese verschiedenen Bestrebungen sollten 10898  w auf
der Lateransynode des Jahres 1059 ZU Austrage gelangen.
Auf derselben ist eın Papstwahldekret erlassen , aber leider
infolge der Verschiedenheit der Bestrebungen sehr bald
verunechtet worden, dals Nanl schon wenıge Jahre nach-
her darüber streıten vermochte. Wıe in dem SanNzech
Kampfe zwischen Kegnum und Sacerdotium CN-
scheinlich auch hiıer die Vertreter des letzteren die Haupt-
fälscher. ach unsereInNn Dafürhalten haben sS1e be1 den beiden
übriggebliebenen Fassungen des Dekretes die Hände 1m
Spiele gehabt und Z W ar S dalfs S1@e In der einen die Mit-
wirkung des alsers gut w1e hinfällig machten und S1e
1n der anderen verdunkelten und verunklarten. Bel solcher
Sachlage erscheint geratenstien , auf beide Fassungen,
zumal in ihren Abweichungen, verzichten und sıch die
SONsStT vorhlegenden, in iıhrer Gesamtheit durchaus glaubwür-
digen Zeugnisse ber den Inhalt des Dekretes halten.
Wesentlich NUur für die Zeugenliste , die zugleich die eil-
nehmer der Synode nennt, wollen WIr dıe eine Fassung er-

gänzunNgswelse heranzıehen
Demnach scheint CS, dafs 113 Bischöfe sich 1m Aprif des

Jahres 1059, also ungefähr DD{ Monate ach den geschilderten
Vegl. auch Meyer VO Knonau I 113f.
Unsere Auffassung weıicht ler vonxn allen bısherıgen ab. Wır

halten als krıtisch verfehlt, VOxn nachweislich verunechteten Urkunden-
textien auszugehen, W1:  ” ausglebige zeitgenössische unverdächtige Berichte
besitzen. Näheres In unserem ‚„Papstwahldekret des Jahres 1059° In
den Mitteilungen des Inst für österr. Geschichtsforschung911 u

*
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Kreignissen , den Papst versammelt hatten. Von diesen
ergeben sich 78 oder Namen AUS dem einen uUunNns eETr-
haltenen Lexte des Dekrets, WOZU sich och 1er weıtere,miıthin 1m oder nachweisen lassen. Diese
betreffen sämtlich ıtalıenische Bischöfe, und Z War AUS allen
Gegenden des Landes, nıcht ZU wenıgsten Aaus der Lom:-
bardel. Selbst Erzbischof Wido VOoNn Mailand und der leiden-
schaftlich kaiserliche Benzo von Iba ZLUSCSEN. Nur
ZWel französische Kirchenfürsten finden sıch unter der grolisenZahl italienischer Amtsbrüder genannt. Man sıeht, dafls es
sich: nıcht eiwa eine ıtalıenische Nationalsynode, sondern

ein Universalkonzil handelte , worauf auch der Gegen-stand weıst, der ZUTr Verhandlung kam berührte eben dıe
Christenheit. Da Yıu och oder 31 Bischöfe alg

nıcht namhaft gemacht übrig bleiben, werden WITr diese
hauptsächlich den nıchtitalienischen Gebieten, vornehmlich
Deutschland ZUWwelsen mussen Deutschland War der
Papstwahl durch seıne Keglerung ın erster Linie beteiligt,und nıcht minder deshalb, weiıl es och VOT kurzem viıer
Päpste seiner Nationalıität geliefert hatte Eine gültige Papst-wahlsynode ohne Herzuziehung deutscher Bischöfe ist unter
den obwaltenden Verhältnissen aum denkbar. Sie hätte
NUur mittels Überrumpelung seıtens der Strengkirchlichen afinden können. Eine solche scheint aber ausgeschlossense1n, nicht blofs weıl keine Quelle efwas derartiges weıls,sondern auch durch die zahlreichen Teilnehmer, selbst solche
AauUus Frankreich, die eine Jängere Kinladungsfrist bedingen,und VvVor allem durch die Anwesenheit der ziemlich zahl-
reichen lombardischen Bischöfe, die sicher nıcht zugestimmtund och wenıger unterschrieben hätten. Selbst auf die
freundschaftliche Haltung des. Hofes ıst verweısen.

Wahrscheinlich ist auch der königliche Kanzler Wibert
ZUSCZECNH SCWESCNH: eine Lesart weıst auf ihn hin Wenn
An Wido einlud, War eigentlich kein Grund vorhanden,
es miıt Wibert anders halten: der eine sowohl W1e der
andere schlofs königsfeindliche aflsnahmen AUuSs. Auf einer
Synode, die Krone ungemein wichtige Fragen er -
er wurden, sollte MNan den Vertreter der Krone GZCN-
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wärtig erwartfen, zumal er s vorher bei allen offzijell-feier-
lichen Handlungen ZEWESCH, die den Papst betrafen. In der
eınen Fassung wırd ausdrücklich als Gesandter in Sachen
der Kaiserkrönung genannt Kıs ist. eigentlich SANZ auS-

geschlossen , dalfls bei dem längeren Ziusammensein zwıischen
Kanzler und aps nıcht ber die bevorstehende Synode und

Diedie Wahlangelegenheit verhandelt worden seın sollte
Einberufungsschreiben en schon bald nach Wiıiberts Ab-
reıse erlassen se1n. Und schwer dürfte 1Ns Gewicht fallen,
dafs Wiıbert auf der Lateransynode des folgenden Jahres

War, ebenfalls des Wahldekrets gedacht wurde
uch hler w1ıssen WIr NUur durch Zufall Von se1ner Anwesenheit.

Überhaupt ıst dıe politische Lage beachten, dıe, dafls
Krone und Papsttum sich damals In gutem Einvyernehmen
befanden , das auch och ach der Synode andauerte und
erst aufhörte, als die Kurie ihre völlig eue Normannen-
polıtik eröffnete. Hıermit WAar für die Synode schon VON

selber einNn Mittelweg geboten. Als 102  — dann später die
Texte des Dekretes In päpstlichem Sınne verunechtete, strich
INa  >> nıcht NUur möglichst das Recht des Könıigs, sondern INa  5

merzte neben den Namen der deutschen Bischöfe auch den des
kaiserlichen Kanzlers AUS, weil durch deren Nennung der 1UunN-

mehr gegebene Inhalt von vornherein verdächtig erschienen
ware

Ziehen WITLr das Krgebnis AaAUusSs den sicher und wahrschein-
lıch Anwesenden, geht dahın, dafs sowohl die streng-
kirchliche als auch die kaiserliche Parte1 auf der Synode Ver-

treten SCWESECN. Der aps selber WAar, w1ıe WIr sahen, durch-
AUuSs Mann der Vermittelung. Demgemäls ist auch das
Wahldekret ausgefallen, enn schrieb VOT: 1) Feststellung
der Persönlichkeit ın Kom, Kntscheidung des Könıigs ber
den Kandıdaten, Inthronisatıion und Weıihe

Die Feststellung ın Rom sollte folgendermafsen e—

folgen: die Kardinalbischöfe haben sich einmütıg und ano0-
nısch tür eine Person ZU entscheiden ; ist es gesghehen,

Meyer E 173 Köhncke, Wıbert von avennäa 1
Hauck I, 686 nennt Wibert einfach als anwesend.
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ziehen S1e die übrigen Kardınäle hinzu Haben diıese die gyleiche
Wahl getrofifen, I1 die Beteiligung des römıschen Klerus
und Volkes An Zustimmung (consensus) CIn , und ZWAäaTrT, WIiC

scheint gesondert erst die des Klerus, ann die des
Volkes, etztere 1Ur als allgemeiner Zuruf Man meıinte damıt
den kanonischen Bestimmungen ber die Wahl der Bischöfe

entsprechen, und Verw1es deshalb ausdrücklich auf das
Dekret Leos des (Grolsen ber Wirklichkeit wurde das-
selbe umgekehrt WAar AUSs dessen demokratischer Tendenz

enn dort wähltenEeEiINeEe durchaus arıstokratische gemacht
Klerus und olk während Bischöfe un! Metropolıiten NUur

begutachteten ber solche Wandlung Jag Geiste der Zeıt
Sie findet sich ebenso bei den Bischofswahlen, die Dom:-

Alskapitel das Wahlrecht sıch bringen suchten
Domkapıtel funglerten NU.  $ gew1ıssermalsen die Kardinäle

Mit der arıstokratischen Kegelung der Papstwahl War
diıese dem Getriebe der Gasse, der Macht des Adels entzogen
uÜun:! wesentlich geistlichen Angelegenheit, stufen-
eE1Iser KReihenfolge gemacht Das Schwergewicht Jag -
nächst bei den Kardinalbischöfen, weıterem Sınne bei dem
Kardinalkollegium deren SCHICINSAME Tätigkeit heılst des-
halb auch „Wahl“ die och hinzutretende VO  5 Klerus und
olk blofs „Zustimmung“ Ist eiIiNe ordentliche Wahl
Rom nıicht möglich können sich die Berechtigten aulser-
halb der Stadt versammeln ihnen beliebt dort
die Handlung vollziehen, WI®e es be] dem regıerenden Papste
der 'al] SCWESCH

Der VOoOn den Berechtigten KErwählte darf nıcht gleich
geweiht und inthronisiert werden, sondern die Angelegenheit
ist. zunächst für Kardinäle, Klerus und olk abgeschlossen,
enn UU  a trıtt der König e1IN. Eıne Gesandtschaft der Wähler
hat ihn abzugehen, für den Vorerwählten, den „ elec-
tus ““ VO römischen Standpunkte, die Genehmigung NZU-

Vgl LEe1INETr Abhandlung der Mitteilungen des Inst für Öster-
reichische Geschichtsforschung 2611 die Stellen AUSs den Briefen
ikolaus’ { 1 und den Brief des Petrus amlanı Cadalus

ernheim Investitur und Bischofswahl 11 und Jahr-
hundert der eltschr für Kırchengesch YII 329 ff
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holen. Gewährt S1@e der König, ıst der Auserkorene auch
seinerseıts „ designıert“, un: es annn der letzte Akt der Ge-
samthandlung, 65 konnten die Schlufszeremonıjen ın Rom ohne

Der römischerseıts Erwählte un! könıg-weıteres erfolgen.
licherseıts Bestätigte ist ach deren Vollzug rechtskräftigaps

Was geschieht, wenn der weltliche Herrscher se1INEe Ziu-

stiımmung verweigert, ist; nicht gesagt. Da aber eıne Inthro-
nısatıon ohne diese Zustimmung nıcht geschehen darf, ıst
dıe Sachlage kklar es hat eıine Wiederholung des Anfangs-
aktes, also eıne Neuwahl, die Aufstellung eıines anderen Kan-

didaten, erfolgen.
Die OÖrdnung der Papsterhebung ıst, der Krone H-

über, besehen, eine Wiederherstellung des ottonischen
Gelöbnisses der Römer, NUr bestimmtem Siınne interpre-
tiert. ahm schon der Wahlmodus ın Rom die Nennung
der Persönlichkeıit AUS der and der Adelsparteı, S1e 1n
dıe der Kardinäle egen, ordnete der zweıte Akt die
Rechte des Könıgs 1n ZWAarLr billıger, 1m SaNnzeh aber den Kar-
dinälen günstiger W eıse. Bereıts sahen WIr, w1e ıhlnen
das kaiserliche KErnennungswesen zuwıder War, das eıinen
deutschen aps und Reichsfürsten ach dem anderen auf
den apostolischen Stuhl geführt Dem WAar jetzt VOTI-

gebeugt. Dadurch, dalfls die Kardıinäle die Person unter allen
Umständen, selbst bei eıiner kaiserlichen Abweisung, namhatt
machten, War von selber gegeben, dals S1e gewöhnlich einen

ltalıener, Ja ın der Regel einen 2AUS ihrer Miıtte vorschlugen.
Hiermit hatten S1@e ungemeın 1e] CWONNCH, einer ihrer Haupt-
wünsche War rfüllt. Der Vorgeschlagene erschien dem K5S-
nıge 10888  - aber cht blofs als Kandıdat der Kardinäle, SON-

ern alg Mann, für den sich auch Klerus und olk Von

Rom, also alle römischen Wahlfaktoren entschieden hatten.
Dies mulste moralisch und sachlich eine Ablehnung des Aus-
erkorenen sehr erschweren, obwohl s1e, namentlich beı einem
kräftigen Träger der Krone, keineswegs ausgeschlossen
Wr Das ersehen WITLr deutlich schon 2US der
der Erhebung Alexanders I1 Die Zustimmung des Königs
entsprach einerseıts jenem Konsense, den selbst Humbert für
die Bischofswahlen forderte, und anderseıts bildete 1n g—



184 PFLUGK-HARTTUNG,
w1ıssem Sinne eıne KErnennung durch das Staatsoberhaupt,
enn erst dessen Genehmigung machte /A Papste ;: W 4S
annn och ausstand, blofs WKHormalıitäten. Dies bedeutete
eınen zweıten orofsen Krfolg der Kardinäle. Nikolaus 11
WAar anfangs LUr Kandidat SCWESCH , auch ach der könig-
lichen Zustimmung noch Kandidat geblieben ; LUr ach
längerem wıschenraume und augenscheinlich schwierigen Ver-
handlungen Siena hatte endgültig gewählt werden können.
Solche zweıte ach- oder rıchtiger eigentliche Hauptwahl
fiel NU.  F WCS der VO  a} den Kardinälen Aufgestellte Wr ach
der kaiserlichen Stimme sofort tatsächlich Papst Rechtlich
freilich auch Jjetzt erst „electus‘“ und „designatus“, bıs die
Schlufszeremonien erfolgt

Von diesem Standpunkte ann INnan das Papstwahldekret
DUr als einen groisen Kırfolg der Kardıinäle, zunächst der
Kardinalbischöfe, 1m wesentlichen zugleich der Reform-
parteı bezeichnen. Das Königtum yab dıe Handhabung Hein-
richs vollständig auf un begnügte sıch mıiıt einem ZWar

wichtigen Anteile der Wahl, aber immerhin mıt einem,
der dem der Kardıinäle nachstand , weil diese die entschei-
dende Personenauswahl, das eigentlich aktıve Wahlrecht, be-
salsen, der König dagegen NUur eın beschränktes, gyeWlsseEr-
malsen eın Vetorecht hatte Anderseits War das Dekret CN-
scheinlich eın Ddieg der Mittelpartei untfer den Reformern, also
Hildebrands und Peters Damianıi , doch mıt einem gewıssen
Beigeschmacke der Kıfrigen, WI1Ie S1e 1M Vorwiegen der Kar-
dinalbischöfe hegt Verschiedene Dinge scheinen hierfür mıt-
gewirkt haben och befand sich das Kardinalkollegium
ın der Ausbildung, weder tanden die einzelnen Kardinal-
kırchen och die Befugnisse der Kardinäle fest Von alters
her gefestigt allein die suburbikarischen Bischöfe Koms,
die damıt naturgemäls zunächst iın die Stellung der Kardıi-
äle einrückten. Unter keinem Papste haben s1e eine solche
Rolle gespielt W1e unter Nikolaus: Bonifaz Von Albano, Hum-
bert Vvon Silva Candida und Petrus (Damiani) Von ÖOstia,
gleichwertig neben ihnen kam NUur och Hıildebrand In Be-
tracht. Die Tatsache Nun, dafs dıe Kardinalbischöfe 1n der
Entwickelung des Kardinalats zuerst fertig arCcNn, hatte be-
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wirkt, dals q1@e schon be] der Erhebung des Eribischofs V OIl

Florenz ausschlaggebend Benedikt, dıe

Übergriffe des römischen Adels wirkten. dıe erschienen miıt-

hın ın dem allgemeınen W eerden und Wandel zunächst als
der einzige ruhige Pol, und 1n der Geschlossenheit ihres nicht
zahlreichen Personals besten für dıe Vorwahl geeignef.
Hinzu kam, dals q1@e ihren Sitz aufserhalb Roms hatten, mithın
nıcht unmittelbar dem Stadtgetriebe angehörten wıe dıe

Stadtbewohner, terner, dafs eın alter Gegensatz zwischen den

eigentlichen Römern und den Umwohnern bezüglıch der apst-
wahl bestand, der früher blutigen Auftritten geführt
hatte Durch das Parteigetriebe hatte sich Rom selber a {S

objektiv wahlunfähig erwl]esen; deshalb nahm dıe Umgegend
die Sache iın die and. D)en nächsten Vorgang bot dıe Kır-

hebung des regierenden FPapstes aufserhalb Roms Im Wahl-
dekrete wurde dıe Angelegenheit ausdrücklich dahin formu-

hert, dafls die Wahl aufserhalb Roms geschehen dürfe, wenn

S1e innerhalb der Stadt nıcht kanonisch vorgenommen WeL-

den könne.
mal S1IC.  h beı der Wahl dıie Gesamtkardinäle oder ;

LUr die Bischöfe als das dachte, WwWas bei Bischofserhebungen '
das Domkapitel Wäar, ıst nıcht klar, doch scheıint letzteres /  ;
der all se1n , schon deshalb, weil dıe Zahl und Ver-

fassung der Gesamtkardinäle damals och nıcht feststand
und weıl die den Kardinalbischöfen überwıesene Tätigkeıt
nıicht als Begutachtung eıner Wahl, sondern als wirkliche
Vorwahl erscheınt. Tatsächlich blieb die Stimme der Bischöfe
VOo  S ersten ergange bıs ZU. etzten entscheidend.

Jedenfalls konnten die Reformer und ihre hierarchischen
Spitzen mıt dem Dekrete zufrieden se1n ; doch auch der kÄ-

nigliche Anhang durifte sıch aum beklagen, weıl eın aps
den W illen des Herrschers den Stuhl Petrıi besteigen

1) Anders Hauck HIN, 685 Er falst, dıe Kardinalbischöfe 1m Sınne

der Metropoliten bel den Bischofswahlen , doch ist Z bedenken, dafs

bel einer Erhebung des höchsten Kirchenhirten solch e1N Obergutachten
vn gewissermals Metropolıten nicht angebracht erscheıint. Freilich

Onntie Mal weıll der Metropoli fehlte, trat das Kollegium der

Kardinalbischöfe en



156 PFLUGK-HARTTUNG,
durtfte. Auf der Synode scheint rechtlich festgesetzt se1n,
WAaSsS mıt Hıldebrand vereinbart und sicher für die Krhebungdes Florentiner Bischofs An Bedingung vestellt WAar. Kıs
hatte sich bei dessen langwieriger Wahl betätigt und erhielt
Jjetzt 1Ur durch seine römische Umgebung eine kleine Ver-
schiebung zugunsten der Strengen.

Eine grolfse Schwäche irugen die Umstände In das Wahl-
dekret hinein, nämlich die weıte Kaumentfernung, die für SC-
wöhnlich zwıschen Rom und dem kaiserlichen ofe bestand,

zugleich den starken Zeitverlust Von der Wahl bis ZULF In-
thronisation. Das Dekret ber dıe ordentliche scheint
hiervon nıchts enthalten haben Dagegen könnte das
ber die aulserordentliche Wahl, ber dıe Wahl aulser-
halb Roms bestimmt haben, daf(s dem KElektus bis ZU In-
thronisation alle Rechte eines Papstes zustünden. Freilich
bei der Fassung 1m Briefe Nikolaus’ 11 ist nıcht sıcher,inwiefern diese Bestimmung ursprünglich SCWESECN 1E
barg eine Minderung des königlichen Kechtes, weil der lek-
fus schon Vor der Kntscheidung des Königs amtıerte, und
bot überdies schwere Gefahren, WenNn der König den Elektus
verwart. W aren dessen Mafsnahmen dann gültig oder nıcht?
Als Folge VO kirchlichen Standpunkte hatte 1J1er gelten,dafls der König nıcht verwerten durfte, sondern DUr anerkennen
konnte  9 miıthin NUur eın belangloses Formalrecht besafs.

ber auch WenNn INaAan den Stuhl Petri bis ZUTLC könig-lichen Entscheidung oder bis ZUT Inthronisation als erledigtansah, Jag 1n dem grolisen Zwischenraume zwischen Anfangs-und Schlufsakt eıne grolise Gefahr, weıl siıch vielerlei ere1g-
neNn, zumal sich die römischen Lokalgewalten geltend machen3‘( konnten. Und gerade S1e War das Dekret J2 iın erster

Linie gerichtet : es galt, jenen Weg, auf dem Benedikt186  V. PFLUGK-HARTTUNG,  durfte. Auf der Synode scheint rechtlich festgesetzt Zzu, sein,  was mit Hildebrand vereinbart und sicher für die Erhebung  des Florentiner Bischofs als Bedingung gestellt war. Es  hatte sich bei dessen langwieriger Wahl betätigt und erhielt  jetzt nur durch seine römische Umgebung eine kleine Ver-  schiebung zugunsten der Strengen.  Eine grofse Schwäche trugen die Umstände in das Wahl-  dekret hinein, nämlich die weite Raumentfernung, die für ge-  wöhnlich zwischen Rom und dem kaiserlichen Hofe bestand,  d. h. zugleich den starken Zeitverlust von der Wahl bis zur In-  thronisation.  Das Dekret über die ordentliche Wahl scheint  hiervon nichts enthalten zu haben.  Dagegen könnte das  über die aufserordentliche Wahl, d. h. über die Wahl aufser-  halb Roms bestimmt haben, dafs dem Elektus bis zur In-  thronisation alle Rechte eines Papstes zustünden. Freilich  bei der Fassung im Briefe Nikolaus’ II. ist nicht sicher,  inwiefern diese Bestimmung ursprünglich gewesen !.  Sie  barg eine Minderung des königlichen Rechtes, weil der Elek-  tus schon vor der Entscheidung des Königs amtierte, und  bot überdies schwere Gefahren, wenn der König den Elektus  verwarf. Waren dessen Mafsnahmen dann gültig oder nicht?  Als Folge vom kirchlichen Standpunkte hatte hier zu gelten,  dafs der König nicht verwerfen durfte, sondern nur anerkennen  konnte, mithin nur ein belangloses Formalrecht besafs.  Aber auch wenn man den Stuhl Petri bis zur könig-  lichen Entscheidung oder bis zur Inthronisation als erledigt  ansah, lag in dem grofsen Zwischenraume zwischen Anfangs-  und Schlufsakt eine grofßse Gefahr, weil sich vielerlei ereig-  nen, zumal sich die römischen Lokalgewalten geltend machen  Ekonnten. Und gerade gegen sie war das Dekret ja in erster  ‚ Linie gerichtet: es galt, jenen Weg, auf dem Benedikt X.  ;zur Würde gelangt war, „als verdammungswürdig und un-  gültig zu bezeichnen“.  Bei den Bestimmungen des Dekretes erscheint ferner be-  achtenswert, dafls der Bestunterrichtete, Peter Damiani,  1) Es ist auch fraglich, ob der Brief im Wortlaute als zuverlässig  gelten mufs. Vgl. meinen Aufsatz in den Mitteil. XXVWVII, 31 u.:a, Ö:ZUT Würde gelangt WAar, „ als verdammungswürdig und
gültig bezeichnen b

Be1 den Bestimmungen des Dekretes erscheint ferner be-
achtenswert, dafls der Bestunterrichtete, Peter Damianı,

Kıs 1st, uch iraglich, ob der Brief 1Im Wortlaute als zuverlässıggelten muls. Vgl melnen Aufsatz 1n den Mitteil 31 e
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immer  z NUur auf die Mitwirkung des Könıgs hinweılst, nıe auf
dıe der Person Heinrichs 1V a {s Kailser , bzw. als zukünf-

tıgen Kaıuser, oder Patrıcıus. Dies deutet dahın, was eter
auch einmal ausdrücklich in seınen Briıefen Sagt, dafs die SYy-
ode dıe Mitwirkung des Herrschers als ererbt ansah, q1e

dieselbe also nıcht die beiden eigentlich römischen W ürden

geknüptft erachtete
Der Patrıiızıat War augenscheinlich NUur das berste elt-

liche Landesamt, das <elbstverständlich dem des alsers

untergeordnet blieb, während der Prinzıpat überhaupt NUur

als eıne einer bestimmten Person übertragene, ihr anhaftende
Würde galt. als ( VO Könige die Rede 1ıst, erklärt
sich AaUuS der Tatsache, dals das Dekret eın Geschöpf der Zieit-
umstände bıldete, und dals damals eben 1LUF einen König
und ZW ar voraussichtlich auf lange hinaus gab

uch kanonisch erscheıint das Dekret VOL Wichtigkeıit.
Der alte Brauch bei bischöflichen Erhebungen, dem sich dıe
römischen angeschlossen hatten , Wr Wahl durch Klerus
un! olk. Diıe altkanonische Wahlart wurde NU.:  e} zugunsten
eines bevorzugten Ausschusses der Geistlichkeit abgeändert,
WOZEDZSCH S1C.  h die übrige Geistlichkeit und das olk weıt

zurückgedrängt sahen. Natürlich I9  a} hiermit eıne stark
1E wird das Vorbild fürveränderte Grundlage geschaffen.

die späteren Bischofswahlen durch die Domkapitel SeEWESCH
se1n, wı1ıe anderseıts der Begriff der sich damals ausbildenden
Domkapitelwahlen schon auf das Dekret eingewirkt hat,

Vgl die vielen Erklärungen uUSW., welche trefflich gesammelt
sind bel auc ILL, 683, Anm.

(Fortsetzung folgt.)
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Kine Invektive AUS der Zieit des isaner
Konzils Bartholomäus de Montieulo
aps Gregor AI (1 November

Von
Dr Gustav Sommerfe ın Königsberg Östpr.

Die ahl des Venezianers Angelo Corraro, der A De-
zember 1406 als Nachfolger Innozenz’ VIL unter dem Namen
Gregor Nagl den päpstliıchen Stuhl bestieg mulste von VO
herein als 1ne unglückliche gelten Be1l dem geringen alfls VoOxL
Ansehen, dessen dıe Kurie ınfolge der Jlangen Dauer des Schlsmas
noch gyenols, Aäre eine Natur von SdNZ anderer Entschlossenheit
und bedeutenderen Geistesgaben, a1S S1e Gregor XIL besals, 1n
Rom vonno0ten ZCWESECNH., So kam { denn bald dahın, dafs Gre-
SOr nicht DUr den oröflseren Teil des Kardınalkollegiums
sıch hatte, sondern auch viele, dıe den n]ederen Beamtenchargen
der Kurie angehörten und dıe bısher die Treue ewahrt hatten,
iIns gegnerische Lager übergingen. Dahın gehört Dietrich Von
Niem, der ekKannte Historiker, dessen als Gregor stark
Wal, dafls 1n seinen Schriften nı1e eine andere Bezeichnung als
Errorius für ihn übrıg hat Er chlo[fs sıch 18 rühriıges ıtglie
der Reformpartei &.  $ die unter iıhren angesehensten äuptern sich
zunächst aufserhalb 0OMS fest organisierte , dann, indem 9918 das
Mitbestimmungsrecht der beiden streıtenden Päapste selbständıg
ufhob, ndlıch 1408 das Konzil Von 182 bewirkte.

IMS 1S% nıcht bekannt, ob Bartholomäus de Monticulo, dessen

enezia 1550.
Cappelletti, Storja della repubblica dı enez]la.

23900—3
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Familıe, nach dem amen schlielsen, 1n der Gegend YON Ve-
TON2A beheimatet War m1%t Dietrich vox Nıem, der siıch miıt ıhm
ZUT selben Zeit ın 182 befand, nähere Beziehung unterhalten
habe, die Gleichartigkeit des Strebens und der Gesinnung beıder
ist unverkennbar. Nur kommt bei Bartholomäus dıe Entrüstung
über Gregors der Kırche schädliches Gebaren, entsprechend dem

feurıgeren ature des Italieners und entsprechend der vVvoOnxh Bar-
+holomäus persönlich e1t ehr empfundenen ränkung, indem
ıh se1ne un a1ls beim römischen Pönitentiarat
(litterarum penitentiarıe SCIr1PtOr et corrector) voxn Papst
Gregor entzogen Wäl, noch entschıiedener /Au usdruck, a1S beli

miıt Pfründen in talıen unddem Hnanzıell unabhängıgen , wel
Deutschland überreich versorgten, Paderborner Geistliıchen und ehe-
malıgen Kanzleichef der Kurle

Wiıe 10816 ure dıie Jangjährıge Praxıs der römischen
Kanzleigeschäfte allmählich, aDer bestimmt, darauf hingelenkt wurde,
<e1Ine Tätigkeit a1S Schilderer der ve Ereignisse ent-

falten, die sıch beı de Kurıle 1n den etzten Jahren ZU|
tragen hatten, ze1gt sich auch 1n der nachstehenden, 1852

November 1408 voxn Bartholomäus vorgebrachten Appella-
tıon ‚TOTZ der mehriac verwandten ma[fslosen und zu herben
Ausdrücke das unverkennbare Talent historischer Verwertung
und überliefernder Bekanntgabe der jewelıligen Zeitereign1isse.

Die dem Pısaner Konzil unmittelbar vorausgehenden Vorfälle,
hesonders das ‚ple. der beıden Päpste und ihres nhang!
den Plan eg1iner Zusammenkunift in Savona vomnm prı 1408, O1 =-

fahren In der Schrift des Bartholomäus, die sich zudem UrcC.
den sittlichen TnKSs ihres Verfassers e1% erhebt über den rein
pamphletistischen Charakter vieler anderen ähnlıchen Erzeugnisse .  D

jener wechselreichen Epoche, e1ne ZWAarLr einseltige, doch recht 1N.-
teressante Beleuchtu Als besonders wichtiges oment will
1erbeı erscheinen, dafs der Verfasser den Se1Ner Meinung nach

abtrünnigen Papst, der miıt se1nen bei der Wahl gyegebenen Ver-

mıiıt einem Bartholomäus de Bar-Kr War ohl nicht identisch
Is Abbrevlator und Skriptor derbatis, der ZU unl 1390 und späater Pönitentlarle, in KRom erscheint.päpstlichen Kanzlel, SOWI1E Skriptor der

Bonifatius Berliner Dissertation 1903Vgl Kochendörffer,
und Kochendörffer, Päpstliıche Kurılalen während des

Uschaft für altere deutschegroisen Schismas. (Neues Archivr der ese
«Geschichtskunde R  D 1905. 567.)

die Schrift jenes „Quarkemboldus, pauuvicecanecellarius‘®
S  us der zweiten Hälfte des Jahres 1408 (herausgegeben el Mart
el vr  a Veterum scr1ptorum plissıma colleetio 1, Sp 828
bıs 540; vgl uch Sp 841—875) Übe den Verfasser siehe H.
dand, Das Leben des Dietrich vonl Nieheim Göttinger Dissertation
1875 x
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sprechungen gebrochen hat und In bewulsten Gegensatz ZU XTÖ-
{seren 'Te1l selner fast Sanz AUS gewınnsüchtigen Beamten und
feılen Höflingen bestehenden Umgebung gyetreten ıst, auch ın ZW10-
spa. sıch efinden als m1t der eig’enen Heimatstadt Venedig,
eren Bürger, w1e Bartholomäus meint, rechtlıch gesinnt selen,
a IS dafs Q10 Gregors Bestrebungen Beistand eisten vermöch-
ten Rıchtig r DUn allerdings viel, dafls Venedig auf Betrei-
ben des Dogen Michele SteNV, der miıt Gregor In 1n persönliches
Zerwürfnis geraten Wal schliefslich August 1409 Gre-
SOr die edienz aufgekündigt hat “, indessen liegen auch Zeu  O
N1ıSSe VOT, dıe beweısen, dafls der Anhang Gregors ın Ve6-
nedig e1n bedeutender Wäal, VOT em dıe prächtige, YON OCcCASter Be-
wunderung für Gregor durchdrungene Zeıtschilderung der Venezlaner
Dominikanernonne Bar  010mäa23 Rıccabona dıie ZU Konvent des
Vn dem bekannten Johannes Domiinieln AUSs Florenz gestifteten
Klosters Corpus Christi ıIn Venedig gehörte Und dıe Zahl der
AUS der Venezlaner G(reistlichkeit hervorgegangenen 1schöfe , dıe
den ihnen VON Gregor dargebotenen Kardınalspurpur annahmen,
War nıcht unbeträchtlich. Ende Dezember 1407 erschıen VOT
Gregor In Siena eine Gesandtschaft, der unter anderen Marıus
Caravello a {S Gesandter des Dogen angehörte, und die VOxn (7r@e-
UL Benedıkt XIIL nach Avıgnon weıterreıiste S1e rıchtete
TE1ULC. nıchts 1m Sınne ihrer Auftraggeber AUS, und Gregor aufsert
sich ein Jahr später In selnem Kdıkt die abtrünnigen Kardı-
näle AUS Rımini, den Dezember 1408 (Mansı, Conciliorum
HNOYV2a collectio, Bd 27, Venetils 1784, Sp 7'_7( hierüber
Sp 69, WI1e 01g „AC deinde Der Venetorum ambaxıatam r'esti-

Gregor lehnte ab, die ON Michele Steno géwünschte Kr-
hebung eiINes bestimmten Neffen desselben ZU Bıschof vorzunehmen:

KRKomanin, Stori1a documentata dı enezla. JIL. enezlia 1855
J9, Anm.

Romanın o o H1L  9 54, AÄAnm
3) Gedruckt bel Cornelilus, Kececlesiae Venetae antıquis H10NU-

mentis illustratae. ALIL, Venetils 1749 76—12 Sie hebt
darın besonders die mehrfachen Missionen hervor, die e1N Bruder Matthias
ıhres Klosters und der Abt Johannes Dominieli selbst, ihr Verwandter,1m Auftrage Gregors Benedikt 44 hin ausübten.

4) KRösler, Kardinal Johannes Dominici, 7— 1 eın Re-
formatorenbild Aaus der eıt des grofsen Schismas.

Im allgemeinen über Dominiei handelte . Sauer-
Freiburg 1893

land In Zeitschrift für Kirchengeschichte I 240— 9299 und Len-
fant, Histoire du concıle de Pise Amsterdam 1724 195—196.

3} Die Ansprache, die S]Ee Dezember In Sı]ıena VOor Gregor AI
hielt, legt handschriftlich VOLr Prag, Universitätsbibliothek, Kodex JI1
1 Blatt a— b Eın Franciscus Justinlani, CIVIS Venetlarum, IC“hörte e]lner &1esandtschaft Gregors A die 1m Frühjahr 1408 ene-

dikt AA Savona auisuchen soute. M KEhrle, ım Archiıyv für Lite-
Tatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters VIL. 1900 614
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tut1on1s praemi1ssae nostrae celementiae a utraque ambarxıata aCcCta

promiss1ione, QqUasS VacCcuas remiserunt, He reductionem unic1 CON-

c1ıli peI Venetos requisıtam cConcesserunNt, nısı ad SUuul concilıa-
bulum 1remus. o0ngruum quidem plurıbus vi1detur, ut un uLl fierı
debeat concilıum, NOn tamen SUUuUH usurpatum et i1ure eproba-
tum e% haeresı fundatum.“ Seine allgemeıne eC  er-
Leung die voxh den abtrünnigen Kardinälen erhobenen Vor-
würfe Gregor schon früher durch eine Erklärung AUS Lucca
VYOoO  B Jul:1 1408 vollzogen (Mansı e 2 Sp bis

50)
ine andere Frage ıst, W as Bartholomäus estimm

en Mas, ein1ge der angeseheneren Partejgyänger des GregZor
1n der A ppellationsschrıft durch spezielle Namensnennung hervor-
treten lassen. Ks ist zunächst der angesehene Kurilalist ‚J 0=
hannes de Kerckhoff, dem Stande nach gyleich Bartholomäus Ab-
brevıator der Kurıe ferner die Geistlıchen Petrus de Mon-
tella und ıkolaus_ de Benevento, ndlıch der Franziskus _ Ma-

d10, In dem WILr aber kaum jenen Dr. Francıscus AUS Padua wlieder-
zuerkennen haben werden, der 1 erlauie des Pısaner Konzils
a nach dem PI1 eine Antwort erteılte auf die
1m Auftrage Könıg KRuprechts Tı 182 vorgebrachten ‚, Artikel“
Man ırd nıcht fehlgehen In der Annahme, dafls jene vier äanner
es War®eN, die das Unglück des Bartholomäus, das in der mts-

entziehung ZU uUsSdruC. kam, 1n erster Linıe herbeigeführt hatten.
I scheinen sge1ne persönlichen Rıyalen Se1IN, einıge von ılnen
wohl schon AUuS selner Heimatgegend her und durch Abstam-
MUunS die Feinde des Bartholomäus. Hiıerüber ırd zuverlässıg
die Aktenpubliıkation künftig Aufschlulfs gewähren, dıe Göller
1m uftrage des Königlıch Preufsischen Historischen Instituts über
dıe römische Pönitentiarschaft des Mıttelalters vorbereiıtet

Dıie Appellation des Bartholomäus 1st HUr In einer Abschrıift
des Jahrhunderts biısher bekannt gygeworden, die 1n der schon
genannten Prager Handschrı VIIL (Miszellan, Papıer, 1n

Folio0), 74R — 7 6* vorlıegt unQ hıer untier andere Stücke

ber die Rolle der deutschen Gesandten eım Konzil Pısa1)
Ü Nourvelle histolre du concılesıehe A Bourgeo1s

134 und Höfler, Ruprecht von derde Constance. Parıs 1718
alz, genannt em, römischer König, 0—1 Freiburg 1861

434 —438
Kochendörffer, Päpstliche Kurialen 583
Deutsche Reichstagsakten , herausgegeben voxnl der Historischen

Kommissıon der Akademie der Wissenschaften München. V1,
515—518

Vgl uch Haskıns. 'The of the history of the
papal penitentlary (Sep. American Journa ] of theology 1 421
bıs 450). Chicago 1905
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eingereiht ist, die ZU  S Teıl dıe Zelit des Pısaner Konzils etreiffen,
Zu Teıil ältere theologısche Traktate und Briıefsammlungen, ]a
A} einigen tellen selbst Krzeugnisse der SANZ alten klassıschen
eıt 0mMs wı]ledergeben. Auf Blatt (6 olg m1t dem Incıpıt
„ 5acerdos enetur qualibe die  66 eine der formal - theologıschen
Kıchtung angehörıge Abhandlung „De horis dieendis ecanonice “
die 182 Oktober 1409 niıedergeschrieben ist.

„ Appellacıo Bartholomei de Monticulo, Iıtterarıum SaCcT@O pen1-
tenclarıe SCY1ptor18s et COTTeCTOTIS, sentenc1la Gregorlana. Vel-
lem DrO cCommMunNı salute michı COaUuUsas appellae10nıs au% Oomnınoa NOn

©6550, SC te PTO 1usticl1a NOn oportulsse discedere aut 1N-
iustas CSSC, et H6 mMag1s 1ure prıyatum 2DS te QUam iniurı1a. Vel-
lem POCIUS ın euU  S me gxXiguum hominem incldisse Orrorem, qul
e Pr1VacloNIS ulsset Jegitima , UUa te tantum Nar-
cham G1uUs SSe sentenc1e, ut SDVONSalı Christi iın AaNntO Hon solum
PETSCVOTIES tenere dissidio, sed insuper 0OINES, quı e1lus unıtatem
-querunt, tu1s LamMq uam SaCr11egos dampnes sentencus. Kgo enım
I6 huilusmodiı nature oSSC USNOSCO, ut AUt Caveam, N quıd
d}  M, Supplic10 perpetrem , aut monitus aD errato desistam. Aua
autem CertVıxX est, ut tıbı uUNUusSs OITOrUuHN plurımorum sıt
UuSa, NeCc unquam velıs NOn tantum aM1ICIS consılus moni1tus, VO-
Ixu ec1am apertis contumelluis lacessitus errata COorrıgere. Nec
VOTO cCrede hulusmodı pPrivacı1onis dolore DerCcussum hec ın te
verba committere, 98  3 6 ©  5  0, qul michı CONSCIUS Su.
1nn0ceENcIE MmMec6, privatum putem , hll, qul vestem Christiı
disc1ıssam te repugnante vA resarcıre nıtuntur, plus me 4uam
1PS0S privatum velınt. Sed propter duo ıd facıo: primum ut
rıtatem NOn Laceam, alterum , quod prımo procedit, ut iust1l-

-C1am m68 appellacıonıs ostendam. Adhibe igıtur AaUreS, Gregor]l,
et. In te 1PS0 consıidera ununhl, quid COTUMmM, que dicam, meNC1arıs;
S1 refellis, 1De ıIn testes 106 veritatis reverendissımos patres,
qul te infelicıter elegerunt. Quos S1 SUSPECLOS allegas Lamqguam
tibi contrarlos , ec1am tuam Sscrıpturam allegabıs suspectam ?
Innumerabilia testimonı12 mee verıtatıs, QUOCUNGUO M€ verto, assunf.
Summatim jgitur Ies omnes, QuU® ad hanc re  z pertinent, adusque
hunc dıem gyestas explicare tempftabo , antea u Uuam de te e1e6cCc10
facta esSseTt, CU)]  S GCUu.  S ceterıs patrıbus 1ın conclarvı vorvısti et 1uUre-
lurando irmastı Clissam uniıre ecclesiam , et. S1 te ad SUumMmuyhl
gTrTaduum contigisset ascendere, renunclare PTrO AD UO bono papatul.
Ad 1d HON dico: relege, quod scripsistl, S1 Oorte memor12
lapsum est, et in ven1e8s te unon solum Angelum, sed Gregorıum
©Clam , subscripsigse quatuordecım hoc ublica documenta,

Hds tantam.
Hds repugnantem.
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21 iın e1s contenta VvOotO et i1uramento firmasse; M h06 planum
est, negarı NOn pnotest. onne ec1am nost assumptum 1adema
in publico consıstor10 multis diversarum N2aC10NUmM orbıs terrarum
present1bus audientibus et Pro gyaudıo lacrımantibus 1ın conclarvı
gesta VOotoO et 11ramento firmata rata habulsti, et tercl10 publıce
roborastı iuramenta e votLa Nonne palam dixıist] te HNOn ver1-
tatıs sed carıtatıs Y12 ve incedere ? Nonne hec continentes
hıtteras un1ıvrerso orbı misist1? An 1d memoria exec1idit? l forte
preterut, in mentem rev0oco S31 meministl, ÖOUr aD }a carıtatıs
Y12 declinas , HOr QUAaH salvator noster Xradiens PIO ılla SPONSA,

tu dıyıduam facıs, voluıt ın 6CrUGE pendere * Non pudet
vOe e1us eESSC vicarıum , GCULUS YTESSUS NOn tantum HON insecterı1s,
sed e1uUs ec1am 318 IN ıM1ICcUS operıbus ? 1lle DAaCcCCHl testamento e

1qu1% apostolis, In SC1SmM2 1ON modo NOoODN aufers, sad AUSCS. Ille
dıxıt FeSNUNL eum NOn est de hoc mMundo, tU, ut In N0C mundo
reSN65, NOn sSıne inüinıtorum PONO hominum scandalo ınveteratam
pestiferamqgue nutris discordiıam, DeC advertis, quot quantorumque
malorum S1IS mater. Nam VIX UQn ul repperles , Qquı eccles1ast1ic0os
ordines revereatur, ut ecet, qul ecclesiasticas reform1-

Jam iudet, quı NOn POC1IUS predonıbus onüdet Q ua clericıs.
es e1 fuus lle rıyalıs maledietus, C ere NOln POSSUMHM dicere
benedicetus, OCUu.  S QUO cu, e1 1pse ecum, tam aperte colluditıs, ut

12 manıfeste vestras mutiuas ATLES intellıgant, factı estis
yulgı fabula. An 0SO alsa predico ? onne fuıt collus10, GCU  5

tanto sad Hicto ervore ecivıtatem aCccEePLASSE S20ne QUan 1le
S@CCHKHTUS 0 hbtulıt SCIENS te tandem sedem am allegaturum
susneciam ‘In Senas profeGLius e NO  z ut Ilıco, ut debebas,
Saonam accederes, qed ut simulatıs timorıbus suspectam faceres;
tandem illius d te ei tu1s ad illum miss1ıs legatıs de locı -
tacıone tractatum est, conecelusum VeTrO minıme. Ille, ut CON-=-

“ordıe amatorem pretenderet, ad Portum Veneris marı SCcSC , u
e ucam, ut 1bı pretenderes, contulist.. Quot 1bı Y quantorum
resum quantarumque ciyıtatum Jegatı fuerunt, qul inter VOoS duos
de altero 0CO eligendo tractaren: Quid U1 egerunt tandem,
u ut VaCcul et unl1onem desperantes redirent . propria ?
ımpudentes, scelestes, SAaCcr1leg0s homines, duo3 1nquam h0-

Savona War als Ort des Kongresses ın Aussicht O  9 auf
dem Gregor XIL und Benedikt 11L mıit. beiderseitigem Gefolge behufs
Verhandlungen über en Kirchenfrieden zusammenkommen wollten

Portovenere. Von hler aus gedachte Gregor sıch 1m Horen-
tinischen mıt Benedikt 111 treffen. och scheıterte dieser lan
WEDECN der kriegerischen Vorgänge Rom 1m Rücken Gregors. Könıg
Ladislaus hıelt hier Aprıl 1408 mı1t grofsem Heere seinen Eın-
ZUg, Es berichtet darüber A Dietrich VOl Niem den König
Kuprecht ach Deutschland Lucca Maı 1408 Höfler

411—4192
Zeitschr. K l XXVII, 13
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mınes impudentes, scelestes et sacrılegos ! Nam HON impudencia
est NUunNCc afirmare, HUDNC NESZAaTO, NUDNC velle, DUDNG nolle ? Num
SCcCEIus NOoN est a PAaCce abhorrere, SC1IsSmMaAa fovere et tot mund:
prıncipes atque opulos iın 10 enere? An VOrO NOn sacrılegı
estls, qu] unıcam Chrıisti indıyıduam fecıstis dıvıduam , quı C1IV1-
tates et. opıda kKomane ecclesıe In servıtute permittitis ? Ymo
ut SIC miıserabiliter re: possıtıs, In servıtutem datıs, quı
Nn1ıum turbinum Christianitatis estis 0CCası0. l te, Gregori, NON
puduıt tuam trıbum , u uam malorum tuorum INsIENeES decorarunt
virtates, tua mäaculare pernidıa, al pudere te debuit celarıssımam
Luam patrıam marı terraque famos1ssimam, potentıssımam CLV1DuS,
denıque omnı virtute splendentem opulenciam u18 inficere >
culıs. pulcerrıima CIyıtas Venetorum, hune IN filium peperisti,
quı te NOn modo HON ıllustriorem iide1 observancia faceret, sed
fidem allendo alıquid tue clarıtatı detraheret. Quam e11x mater
fu1sSes, 81 er hunc tuum fil1um ulsset odiosissimum SCcC1sma Sub-
latum. Sed tu Aante matrıs degener 1us, ÖOUr e1us matrıs DHUuNcC
ıimploras subsıdia , U Uuaml innocentem semplterna fedas ınfamıa ?
Credisne am conftra COomMmMUNe®@ bonum rel ublıce LOCIUS Christiane
tıbı ex1ibıturam 1a vOores, YUam manıfeste tuls deformas scelerıbus ?
Crediıs LU0s CONCIYES contra 1ust1c1am, YUu@ duce tam pulecrum, tam
amplum , tam tabıle COM DOSuere domınıum, IO te Aa SUumMp-
buros Ka enNnım modestia vigent, ut nullıs GOS POSSeSs ollıcı-
tacıonibus Nectere, saplencla, ut uam iInıustie1am aperte CON-
spiclant, e0 den1que anımı robore, ut PTrO onesta Causa nullıs

perJıeulıs ortent. Sperare jg1ltur es POCIUS e0OS te ın
hac deserere, yMMmMo ecl1am te LUOSquUE GUu. SUN-
mıs perıiculis et ImpeNSIS prosequı, qQuam Communı bono
resıistere. An VOeTO 1psam tuam quoque paternam unıonem volen-
tem dices Suspectam ? Nı mırum pPacıLicos SUuSPECLOS,
185 scismaticos Hidos es Allegasti seren1ssimum Francorum
m SUSPECLUM, Christianissimum , NOoN ut quıidquam de
talı principe iuste potueris SUSPICATI, sed te Saonam conferres,

unl1onem faceres, He m mundo redderes, ScCIsSma funes-
tum tolleres. Quas NUunquam ullı homin!l, ec12m PaSah0o, elarıs-
sıma domus Franecie truxıt ins1dlas, quod VOeTrO cContira eles
NUunNquUam molıta est, 1d In te molıretur Christianum et glorıespirıtuali DTO mundı salute renunclare paratum. Quis DOr 1NnS1-
dias aut vloleneciam unıonem Heri putas? Pax enım volun-
tarı2 ecSSe debet, NON rapta nNsıdie parantur fugacibus, violencıa
infertur rebellibus 'T'u VveI0o, S1 sponte Saonam accedebas TENUNCG-
CeJaturus papatu], YUas ins1dlas, quam Y1ım poteras formidare ? Al-

Der Grund des Zerwürfnisses mit. den Venezijanern ist schon ben
angegeben 190 Anm. 1<
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egastı suspectum Christianıssımum opulum Florencie, quod in
civyıtate Pisana reverendissimos patres, y UOS tıbı In creaclione NO0-

tuorum pretensorum ecardınalıunm 1lustissime dissencj]entes In
eciırıtate Lucana 2,0% erudeliter trucıdasses aut miserabılıbus VIn-
eulıs COartasses, N181ı 510 furor1 magnı]ücı dominı Lucanı aulı de
Gunmi1s11s orSa SaCcrosanctam eccles1am provıdencla ei humanitas
obstıtLsset, CUu  S debito honore recepit Kumne populum ingrate
suspecium dic1s, Qqul te DEr eE1IuUSs 0C2 franseuntem 0CI1eNs tantıs
eumularyvıt honorıbus? Florentina Ciyvıtas diet1 suspecta eS$sSe me
r'(->tur, qul1a mM desiderat, qula mM YyUEreNs et fuam Sey1c1amM fü-
Q1eNS sanctissımum recep1t colleg1um ? Non infamı1a est urbı ela-
rissıme sta tua SUSPICIO, sed glor1a. Nam G1 Suspecta NON {uls-

Pre-set, existimaretur aD oPtımMIS tuıs particeps fuısse VersucGns.
otat celarıssıme eiyvıtati falso suspectam d161, qQuUam fulsse hus Da-
trıbus et Romane eeclesıe matrı Sue inhumanam atque crudelem,

tıbı HON humanıtas ista aut pJetas f{ulsse videtur, qul Subverso
ordine humanos inhumanos, P10S 1mMp10S, yvırtutem vic1um

0as. Voluisses hos patres DON modo HON receptfos {ulssSe, VO-
Iu.  H aut inde iugatos exılıum tOoto orbı terrarum patı, aut tue
erudelıitatı de bono Japıdandos Lorquendosque remieti]. Fe-
11x Florencı]a, l termınes, ut cepisti  °  9 quanta florebis xlorla, 31
tuls favorıbus, consıliıs atque auxilus S2Cr0SaNCTLA reintegretur OC=
cles1ı2 Tu enım, Que eiryıtatem Pısanam, locum sanctissıme un10n1ı
oportunıssımum, SaCTO edisti olleg10, 1n yu2 Sancti2a sSınodus Oe=-

lebretur, et tandem un1e1 ver1que pastorıs e106610, quOS trıumphos
duces, qulbus laudibus Der regum , princıpum , populorumque OTa
celebraberis ? 'n enım NOn locum tantum un1]10n1 dedisse, sed 1P-
Sa  R ec1am unıonem perfec1sse censeberıs. Tu eıyıtatem Pisanam
NOn colleg10 tantum, sed totı mundo dedıst:. Kxpecta ıg1ltur tıbı
et toto mundo accumulatissımas haber]ı et referr1 XTaCc1aSs, PIO-
gredere, ut cepisti, studus, favoribus, impensis, quıbus omnıbus
plurıimum yvales. Erige 1a pene mMersam gubernatorıs neglıgen-
612 Petri navıculam, efüce, ut tu0 In Dortu S11 remlges m1sera-
ıliter Clssam pPacıs cathena conlugant, et conıunete solıdateque

Als Gregor 1Im Frühjahr 1408 STa nach Savona zunächst biıs
Pısa gehen wollte , unnn eın Zusammentreffen mıt dem ıhm bıs 1VYOTNO
entgegengehenden Benedikt 111 aben, vereitelte Fürst aul Gu1-
nıgl dies, ındem er ıhm den Geleitsbrief für den Durchzug durch Lucca
verweigerte : TIO) Aus den Akten des Afterkonzils vVvVoxn PerpignanÄArchiv für Literatur- und Kirchengesch. des Mittelalters VII 1900.

625) ber Gulnigis Verhalten Deutschland sıehe Höfler,König Ruprecht 182 Erler, Theoderici de Nıem de sclismate
libri Lipsiae 1890 250—9251 264—9265

Wegen der Zugehörigkeit Pisas um Gebiet von Florenz, das
Mai 1408 seine Genehmigung ZU Zusammentritt des Konzils ın

Pisa erteilte. 3) Hds negligenclam.
13*
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de un1c0 gyubernatore provıdeant. Nec metue am Grego-
rlane SUSPICIONIS infamıam. nfamıs 0SSCS, 61 te 211 hulus SUuS-=

pPICIONIS metus, aut Gregor11 S1ve@e blandıcıe S1VO mıne fecıssent
colleg10 alıenam. Quicunque enım Gregor1 tıbı am16e1 SUnt,

hostes esSse UunN10N1s nNECOSSe est. Quod pulcre declarat CrEe4C10
uce facta tuorum 2M1C0orum pretensorum Qquatuor cardınalıum,
Qqul, Ua erdıte IM ecclesıie impediverunt, NON tantum Omn1s
mundus et Romana Gur12 testis est, sed eC1am DIO mercede tantı
sceleris ADS te honor exıbıtus. T'u enım 005 tantum a gradus
honoris, dıcam dedecorıs, PFrOMOVENS, U UOS tue nepharıe VO=
untatı conformes existımas, 005 autem, qul abhorrent scısmate,
pacı indulgent, tu1ls inanıbus Pr1VvacloNıbus insectarıs. Viıdesne,
quanta S11 ista tua insanıa ? Credisne 0S prıvatos 0SSC, qui] ‚m

celesiam de] tuıs fallacııs ruentem totis erigere molıiuntur conatı-
bus? Sed UQuam accepta mundo er1t ista privacıo ? Quos 2Uiem
priıvastı Profecto bone memorı1e dominos Angelum ePISCOPUM
Ostiensem et Johannem Sanctorum Cosme et, Damıanı, sancte RO-

ecclesıe cardınales, quı] CcumM u1s preclarıssımıs virtutibus,
Cum Un10N1s, HIO Qua decesserunt, affectu, OU.:  S maxıme iıllustrı
fama pPrT1vac1lonIıs inıuste , et In presenti] S8Cu10 celebres SCHMDOT
erunt et in 4110 CUH electis deı g]orıe COTON2 splendebunt. Prı1-
vastı insuper reverendissımos patres dominos Antonium epPISCOPUM
Penestrinum et Petirum hasılıce duodecım apostolorum presbıterum,
eiusdem Romane ecclesıe cardınales, iıllum HON M1INuUs aNımı V1-
rbus Q uUam alorum nobiılıtate illustrem, hunc SUIMIMNUOH theolo-
Suh SUMMUMGUC prophetam, utrumque virtutibus omnıbus reliu-
centem, utrumque tu1s morıbus adversantem. uos ad te Ssenas
S1 forte res1ıpisceres, S1 forte mentem meliıorem aberes Pro pacıs
bono0, profectos 3 NOn modo Audire nolulstl, ec1am eunctıs
curlalıbus, Nne ad e0OS accederent, inhibuisti. Privastı reverendiıssIi-
IU  S patrem dominum Ba  asarem Sanctı Kustachi diaconum COaAI-

dinalem, tu venenosı pector1s antıdotum, qul ingent] aNımMo rTObo-
ratus MaxX1mısque virtutibus predıtus sStricto eNse tue repugnat
insanıe h1ic plane tu0Ss 1am diıu COPNOVI et tuas LOortu0sas
semiıtas ante v1dıt, Romane ecclesıie provıdentissime cCavıt;
enım est Dassus urbem Bononiam u22 tuorumMque nepotum OTAa
subıre rapacla. Privasti ceteros reverendissımos patres dominos
cardınales ın cıvıtate Pısana, ymmo Verius Florentina, UuN10N1s ba-
sıl1cam pulcerrime fabrıcantes, qu®e candıdissımıs et; N0n facıle Tre6-

Hds Mn1.
Hds

3) Hds prefectos.
Der spätere aps Johann Kr tammte Aus Bologna und

bildete miıt anderen Kardinälen, die Lucca I: Ma 1408 verliefsen,
die eigentliche Seele des Pisaner Konzils.
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niturié In dies mirabıilıter surgıt marmorıibus. Architeet. ı1ıdem
sunt patres, ministrı ceterı rogesS, principes, Opull, quı mater1am
velutı calcem, et apıdes basılice construende sSese exıbent. Non
u ın hac mıssam cantabıs basılica, sed futurus un1-
CUS Romanus pontifex, quı 62  S intus e1 extra teget AUTrO purıs-
SImMOoO. Nec us locus AUTO vacabıt, nısı Qqu] tuorum clarıssımorum
gestorum continebiıt memorlam. KErunt enım 0mn12 tua yesta te-
t11s pıcta colorıbus, In medı1a Lueifer aspectu horr1do, Iuminibus
ignels, OT patulo, dentibus Sangwinels, LOTtO den1ique COTDOTE 1edo
'Te HON In eE1uUs OTE merıtas dantem quatuordecım antesta-
bunt demonı1a instrumenta publica subser1iptı tenencıa N1ZTIS Na-

nıbus, otıdem patula instrumenta, in quıbus scr1pta SUNT ua 1Ura-
menta ei nota. In te 2UuUtem dira VvVOCe celamabunt quı1d ag18, perıure,
quıd ag18, notikage pontifex Ad qQuUOorum cetera eCIreumstancıa
demonı2 reboabunt: Ve tıbi post mortem, QuUO proxima est! equ
enım, ut qastra judıcant, proximum aut actıngens 2ut
Decembrem ecelebrabuntur eX1qule; has abebiıs infer1as , hie erıt
perpetuus tue memorTIe tumulus. ndulge 1g1ıtur pr1vacıonıbus OCI6=-

brıs, POrsSCqUOTE, quı] unıonem volunt, ı1sgrega Christi SroOßCHN, J1
Hoc eX1gu0 tempore fac,HON disgregatus tıbı esSsSe satıs vıdetur.

quod libet, consule nepotes, quU0OS pPOoSSIS tıbı fantores allıcere,
In U U0OS benificia prıyatorum et officıa In premıum D
consılilorum conferas. Ne ubıta, nNnam multos volentes et insuper
2TaC1aS agentes invenıes. Numquıd tue voluntatı deerıit 1le LUUS
Kerckhoff? Nunquam Petrus de ontella, NUNQqUAaL Nıicolaus
de Benevento, NUNquamMm Hranciscus de Madıo, VIr1 utıque optime

Nonde te mer1t1, NunNquam a 111 plures, QquUO0S NUuUnNC NnOoN prodo
ut e0OS VeT6AT, sed ut, 31 emendare sSese voluerint, ob hanc SCY1P-
elonem manıfestaclıonem de ven12 non desperent, quod

me 1DS0 10d1C0, Qqu] LUO quondam errorı fayvı. Demum melıus
informatus mentem mutavı, prefatos 211e6M quatuor aperte CONXN-

SCT1PsI, quUOS CredoO un2 ecum In profundo malorum MeTSOoS o
SeNsum reprobum datos. Quod 1 1Ta NOn s1t, et pen1-
teat, 1PS1S ceterısque, qu]ı melıora entire velınt, locus est venle;
redeant et In STIESCHL bonorum conferant, unıonem caplant, et
PTO O: eC1am orı desiıderent. REit utimam te qQuU0QqUE , GregorIl1,
penıteat et mentem mMmutes atque te his patrıbus Uunc
enım vere diecereris Gregorius, quod nomıne gregando est d1ie-

Nam CUurtum, et quod 2CLENUS tuıs moriıbus econtrarıum fuıt.
uca abscessistl , GULr Ssenas retropetivıastı, quıd NUuNCc Ariminum
petis Si Pa Cum hoste desideras, longe abı! Sed quid

1) Johannes de Kerckhoff,. sıiehe ben 191
Hds QUaS.
Gregor suchte 1m Herbst 1408 VvoONn Siena us bel Carlo de Ma-

atesti ın Kımini Schutz die Verfolgungen durch Balthasar GCosse.
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00 hec inutılıa verba fundo ? Putemne tE, qu1 PaCIS SIS hostis,
Reccius 1g1cur 23CCOMMOdAaCIUSQUE tıbı Dısgre-mM quereT®©

gyOF1US dısgregando aSSUMPSISSES. Disgregastı enım te
pacem , fugjıens pacliicos; scandalosos et SCIsSmMaAatıIcOSs ele-
oistl. Me qU0QUO a pPaclLicos profectum ei C e1s construende
SacTe basılıce interesse volentem IN1quUa tua ampnosa sentenc1l1a
dampnatum privastı offe10 MNeahl preclaram dampnacıonem,

ıLlustrem prıvacıonem , Cur dampnastı ? An qu1a unıo0nem
ecclesıe volo? Cur 1ne prıvastı ? An qula a(l hos presules cla-
r1SSımos unitlssımı utrıusque partıs colleg11, Qqu! templum pacıs
sacratissımum struunt, humıilıs mınıister aCCOSS1? Quod A U1U miıichı
SCcEIUSs obıectas, quod dampnaclone 1T privacıone S1t dignum, nısı
forte quod tıbı quondam fayı! Penitet aVISS@E contra verıtatem,
d visne tıbı dieam et, orum, UuO prescrips1, Scr1ptorum
partıculam corrıgam Kogatus favı, rogatus 1n tuum avorem
SCY1pS1, mente SCHLNDCL alıenus fül uldquı SCT1PS1, quıd ALLU:
Q Ua yron1a fuıt ? ECCASSE autem conüteor, quı PrCO te eCcC1am
econtra mentem aM1C1 rogantıs SCT1PSI. sed ıd QUOQUC —
catum elerıt penitencla. hac igıtur INlg ulsSImMa absurdiss1-

pretensarum dampnac1on1ıs e PT1VaclonNıs sentencla ad
nıpotentem deum et unıgenitum 1um e1lus, domınum nostrum
Jhesum rıstum, CU1US L mandata cContempnIıS, in ınferno, nis1ı
proposıtum mutes, 1USt0 1udiel0 Cruclaberı1s, et ad sacratissımam.
sınodum futuram, CU1US lustam , 81 tunc Vixer]1s, formıdabis sSeN-

tenclam, a futurum unıcum e indubıtatum RKomanum
pontificem, Qqul, S1 316 d mortem peTrSOVECI6S, tuam damp-
nabıt memorl1am et. te de Komanorum pontiÄicum elebiıt cathalogo,
ad te 1psum UQUOUU@G , l res1p1scas unquam et mentem mutes, at
NOl Disgregor1us S1S, sed Gregor1ius eSsSe inc1lplas, PTOVOCO et AaPD-
pello petens apostolos instanter , iInstanclus, instantissime darı.
atum Pisıs apud Sacrosanctam basılıcam UuN10N1S kalendis 0vYem-
bris 1408 de Monticulo.“

Nach Pısa.
Hds dampnatumque.
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Nocenh eine Handsciirift des Speculum
aureum de JEUHS henefieiorum

ecelesiasticorum.
Von

Dr Gustav Sommerfel 1ın Königsberg 1: Ostpr
ach Wert und Inhalt hat Herr (Aeheimer Kıirchenrat

Brıeger In dieser Zeitschrift, Band XXLV, 138 das 1m Jahre
1404, fast gyleichzeıtig mM1% des Matthäus VONn rakau bekannterem
„De praxı S1vVe@e squalorıbus eurlae KRomanae ““ entstandene „Speculum
2UTEULl s auf TUn e1nes Kodex der Dresdener Hofbibliothek
charakterisiert. Dals untier den üÜDeraus zahlreichen Handschriften
dieses Speculums der Dresdener Kodex den Jüngsten gehört,
die davon überhaupt existieren, ist VvVoOxn MIr 1n ‚„ Mitteilungen des
Vereins für (4+eschichte der Deutschen ın Böhmen “ Bd Seite
204 nachgewlesen worden. Mag Nnun Paul Wladimirı jener „ de-
eretorum doctor nglicus“ se1In, dem das Speculum mı1t orl1eDe
zugeschrieben wird, oder Albert Engelscha. unter diesem Pseu-
onym sıch verbergen, esteht keın Zweilfel, dafs Haller sıch
1m Unrecht efindet, wenNnnNn 1n eZU: auf das peculum dem
Breslauer Kodex 108 eıinen geringen Wert hat beimessen
wollen. Auf diesem ırd vielmehr neben dem ungefähr gleich-
altrıgen Kodex 594 der Bonner Universitätsbibliothek der 'Text
geiner künftigen kritıschen Ausgabe des Speculums 1n erster Linie
aufzubauen se1n.

Sehr erwünscht bei dıeser achlage ist O: dafls zugleıch e1in
drıtter Kodex, der ebenfalls die Datierung Vo  S Jahre 1404 dar-
Dietet, und mıt der Bonner und Breslauer Handschrift unverkenn-
bar In naher Fühlung steht, sıch vorgefunden hat Danzıg, Ma-
rienkirchenbibliothek Quart 35 Zählung Quart 17), unfolnert,
Papıer, VON verschiedenen Händen des 15 Jahrhunderts herrüh-
rend Ohne Überschrift ırd hler a{S Stück Dialog
miıt dem Incıpıt „ Reverendissimis 1n Christo patrıbus ®® und dem
Xplicr 39 pro ecclesie concılıio generallı etc  c egeben Auf der

Haller, apsttum und Kirchenreform;: Jer Kapitel ZUT (Üe-
schichte des ausgehenden Mittelalters. Berlin 1903 498, Anm.

Klette und Ständer, Chirographorum in bibliotheca
Bonnensi Servratorum catalogus. IL Bonn 1576 17'  © Die Be-
zeichnung des Autors 1mM Verzeichnis der Bonner Handschriften als „ Petrı
Averuni ** ist e1IN Mifsverständnis , das aAUus unrichtiger Lesung des 1mP GE N Kxplicit enthaltenen ‚, Aureum *” hervorgegangen ist (Klette ebenda

205—206).
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Innenseıite des Vorderüeckeils ist VONON and des Jahrhunderts
der halog bezeichnet a 1s „Ve ETTOTEe Komane eurie *. „De SU UX-
oribus“ kommt In dem exX nıicht VOÖr, dagegen schliefst sich alS
uC. des Heinrich voOxhß Bitterfeld Prag entstandener Iraktat
Al „ Quod licıte possıt cottidıe comMMUNICATI Jaycus devotfus ““ (vgl

Hıpler In Zeitschrift für die Geschichte des Krmlandes Bd LIL,
1865, 214, Anm

ine Vergleichung erg1bt, dafls dıe Lesarten fast überall mit
enen VON 0Nn gleichartıg Ssınd. Am chluls heilst „ Qur
ecC1am Succedıt DIO eronica poster1s 4C cautelam, UUO ad gyesta 1n
eceles1a h1lls tempor1bus Haa Bonifaec10 V, nac10one Neapolitano,
aNNIS func fere 15 Romane eecclesie 1a presidente, e sceismate
1n ececles1i2a LNNG 12 aD aNNIS Z perdurante arrıpumt N6D0-
eium ANDNO currente natıivrıtatıs e1iusdem domını 1404, ai eodem
domino S1C dirıgente complevıt consulens toto desider10 a.(({ obyıandum
malıs un1ıyersıs Pro ecclesie concılıo generalı ete.  .

Die Provenijenz der Danzıger Handschrift, die auf ONn —-

rückverweıst, ist amı dargetan. Wır erwähnen noch, dafls 1n
der Einführung Zzu Begınn des 1aloges der Autor, gleichwie
In den Handschriften VONn onnn und Breslau, sıch n1ıC. als „Pau-
Jus  “  9 sondern a ]S ”P ınımus “ bezeichnet hat.

Von dem Bonner exX 5 94. hat übrıgens Bliemetzrıe der
In den „Studien und Mitteilungen AUS dem Benediktiner- und
Zisterzienserorden“, 1906, Seıte 359—360 eine 1n etlichen
Punkten Beschreibung gegeben, als ich selnerzeıt
getan Dafs das peculum aUTeuUum hler Blatt bıis 37 sıch
finde (Blıemetzrieder 359), ist indessen nıcht / zutrefiend.
Ks StEe vielmehr auf bıs 35 D, und 35 b sınd auch
dıe teılweıse VON anderer, erheblich späterer and geschriebenen
Explicıtbemerkungen anzutreffen, An die Bliemetzrieder alsdann

360 Folgerungen geknüpft hat Dals die ach-
tragsbemerkungen 1n dem Kodex grofsenteils späteren Datums
sınd, erg1ıbt sıch U, . auch daraus, dafs In einer solchen, Blatt 3920
des Kodex, der Bischof vVonxn Orms, Matthäus VONn Krakau, qals
SChOoN verstorben bezeichnet wird, worauf von mMIr auch ın der
Zeıitschrift für die Geschichte des Öberrheins 1903;

4392 hingewlesen War,. Der Tod des AauUus ist MäÄrz
rfolgt

Dafls In dem Kıngang des Speculums beı der Devotionsformel
des Bonner eX der Name ‚„Petrus““ enthalten Sel,

Ww1e Bliemetzrieder Se1te 360, Zeile behauptet, ist, falsch Die
Handschrı hat dort 1Ur 99 P' S 9 Was miıt demselben Recht
Petrus WI1@e Paulus ergänzt werden kann. tänder I den
Bliemetzrieder Seite 356 und 359 unrıchtig andler nennt, hat
auf eingelegtem Blatte des Kodex auf den Sachverha aufmerksam
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gemacht. Gewıdmet 1S% das peculum „ totl elericalı cetuı POL
unırersum constituto“®, mıt Einschluls der Kardınäle und der

sonstigen nennenswerten Würdenträger der katholischen Kirche,
uınd ist a {S Zirkulartraktat aufzufassen , der dem WeC. 50=
schrıeben WalL, die ın allen Schichten des Klerus atark Ver’-

Daraus, dals die Kardinäle 1nTE1LeTtE Simon1e bekämpfen.
der Wıdmung mitgenann£ sınd, dıe Folgerung zıiehen wollen,
W1e Bliemetzrieder 2360 es tut, dafs das peculum „ AUusSCN-
scheinlich 1m Interım hbıs ZUuT Wahl Innozenz’ also nach
dem Oktober entstanden sel, ist methodisch verie.
Ks verbietet sıch Bliemetzrieders gyesuchte und unhaltbare Ntier-

pretation aufserdem aDer auch durch die mehrerwähnte AUS dem

Kollegiatstift Glogau stammende Breslauer Handschr1ı und den
Berliner Kodex Lat 641, gesagt ıst, dals das peculum ZUr

Zeıt des Papstes Bonifaz noch herausgegeben , dıesem VOL=

yelegt (presentatum) und voOx ıhm bestätigt (confirmatum) qQ]1.

Vgl Zeitschrıft für dıe (Aeschichte des Oberrheins 424;
431 und Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
1n Böhmen X  9 1904, 205—206

Die Handschrı. onnn (94, WO das peculum 266 bıs
294 enthalten ist, ırd NUur eınNe Abschrift AUS nn 5904, Blatt

bıs 35 SE1N.

achtrag ZUur Korrespondenz Aleanders
während seiner ersten Nuntiatur In

E

San VE e e E aan
1520 —Deutschland

Von
Dr Paul Kalkoff in Breslau.

riefwechse m ıt den Vertrauten der Medice1l.
Dıie Depeschen Aleanders sind In iıhrem Quellenwer selbst

heute noch nıcht erschöpft, obwohl Q10 Hun se1it ZWanZzlg Jahren
in einer mustergültigen Ausgabe vorlıegen. TE1LNC. tellen sıch

Brı SEr Aleander und Luther 1521 Die vervollständigtenME VE WE E Aleanderdepeschen ne Untersuchungen über den W ormser Reichstag.
1884 80
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auch nach Beselıtigung der textkritischen und chronologıschen Wiırr-
N1SSe der Verwertung vieler Andeutungen noch Schwierigkeiten
enigegen; oft aber gelang, diese Angaben 1n den Zusam-
menhang der 'Tatsachen einzuordnen, erwıesen S1e sıch stets als
zuverlässıg und Wertvoll, dafs zweckmälfsıg erscheint, alles,
Was ZUT welıteren Sicherung der Zeitfolge , ZUTr Krläuterung der
persönlichen und sachlıchen Verhältnisse, ZUrTr Aufklärung des G(Ge-
schäftsganges in den beteıligten polıtıschen Kreıisen, ZULE Charak-
terıstik der Korrespondenten beıträgt, ammeln und eque-

Benutzung bereıt tellen
Kür dıe archıvalische Grundlage, einen Band des Vat. Archivs

unz di (+ermanıa 50), genügt 05S, auf die auch dıe Seiıtenzahlen
1etfende Beschreibung bel Paquier verweilsen. Besonders
1n den Briıefen Ghibertis wurde das breıte Beiwerk der Höflich-
keıtswendungen gekürzt; dıe vollständigen Kopıjen werden der
Breslauer tadtbibliothe übergeben.Über dıe Person Gibertis, der, damals erst fünfundzwanzig
Te alt schon e1ine vielseitige polıtısche Tätigkeit entfaltete
und S der intimste Vertraute des Vizekanzlers Medicı Von die-
se  3 mit der Aufgabe etraut wurde, ıhn In der mgebung des
Papstes vertreten , WEeENnNn selbst ın Florenz weılte (vglAnm. Nr 26), en WITr Jetzt eine yutgemelnte Biographie
VON Miıss Tucker SM WIr halten uUuNXs aber dıe meisterhafte
Schilderung, dıe Baumgarten voxn dem unheılvollen Intrıgen-

Jeröm Aleandre (1480—1529), Parıs 1900 80 D XIX S!XÄXIXsa. und 365 —37
1n Geburtstag (geboren den September 1495 in Palermo)jetzt 1m Journal autobiographique du Cardinal Jeröme Aleandre. Heraus-gegeben VOL Omont, Parıs 1895 , 3  9 se1line Legitimierung a 1SsSohn des IHA,  Q Franchus de Gibertis, pÄpstl. Kammerklerikers, mıt derBerechtigung, Amter, Weihen und Pfründen erlangen (d.d De-

zember be1 Hergenröther, Regesta Lieoniıs A nr.
English Historical KReview, Vol 9 Januar 1903 (Part 1),24—51 Die Arbeıt ist. für englısche Verhältnisse gewils nicht hneVerdienst, ber bel ausreichender Benutzung der Litteratur doch ohnedie nötige kritische Sichtung des Materials geschrıeben. Für den hlıerin Betracht kommenden Zeitraum bletet SIE weniger als nichts, Ver-

mufungen und Kombinationen hne sachlichen alt. 1C einmal überdie kurılale Stellung G1bertis besteht Klarheit E1 ırd ınfach a ISSekretär Leos 31) bezeichnet. Die Betrachtungen, die Miss ITucker
1ne Krwähnung des TAasSsmus (siehe unten Nr. 22) anknüpft S 28 {f.)hängen völlig in der uft. DiIie Verfasserin benutzt Sanuto und dieState Papers, hat aber wichtige Belege , iwa diplomatischenSendung ((1bertis ach Brüssel und Kngland (siehe unten Nr 26), über-

sehen ; SIE führt Urkunden nach dem Manuskript a die bel Brewergedruckt vorlıegen, W1@e der Brıef des Wrasmus (S. Brewer,Lietters and Papers HE 1L, 89 31, Anm 37 851)
Geschichte Karls 11 (Stuttgart 18864A57 499 504 530 f. 606 671 689 f.

255 419 f
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spiel entwirft, durch das der verschlagene Sizilıaner den schwan-
kenden Klemens VIL für Frankreich /A gewinnen verstand: Gi-
berti ist. der 1plomat, dem der gyröfste Te1l der Schuld der
Katastrophe vOon 1527 beiızumessen ist. Die Darstellung die

Dittrich 17 Hıst Jahrbuch, Bd V1l (S 1—50) VOD der

späteren Reformtätigkeit des gescheiterten Pänkeschmiedes
seınem Bistum Verona entwirifit, ird dem komplizıerten Cha-
rakter des vielgewandten und herrschsüchtigen annes nicht SC-
recht.

Über se1inen politischen Antıpoden 1n der mgebun Medicıs,
den Vertreter der kalserlichen Partel, einen früheren Dominikaner,
den Erzbischof VvVOxn apua, AUS jenem noch heute blühenden deut-
schen Geschlecht, dem auch dıe hugenottischen Marschälle voxL

Schomberg entstammen , habe ich Nachweise gegeben ın meıner
Übersetzung der „Depeschen des Nuntius VoO  S Ormser Reichs-
tage*‘ ebenda auch über den mehr den jJurıstischen Geschäften
obliegenden , bıs se1iner rhebun Zzu Kardınal polıtısch 1N-
differenten Brabanter Wilhelm 0MDAarts VvVax KEinckenvoirt S 65,
Anm. 1)

Der ebenso chlaue a Is energische spanısche esandtie der
Kurle, Don Juan Manuel, berichtete alshbald nach se1iner Ankun{ft
ın Rom 1m rühjahr dals VOL allem gelte, dıe dreı Per-

gyewinnen, „ M1% denen der aps sıch über geheime und
wichtige KFragen berate“, und dıe sich mı1t dem leicht f Ver-

stehenden Angebot .ıhrer gyuten Dienste den Vertreter des Kaıl-
SerS herandrängten: den HKrater Nıkolaus voxn Schönberg, ekreta
des 1n Florenz weılenden Vizekanzlers, v.oONn dem der Botschafter
erst gehört a  e, dals eın Parteigänger Frankreichs se1; doch
S81 der gyeistvolle und einflufsreiche Mannn tatsächlıch u xa1sS@r-
ıch YesINNT; ferner den Johann Matthäus, eKretäar des Papstes,

Vor am müfstenund se1inen Verwandten ugustin Folletta.
Schönberg und Chibertı zufrieden gyestellt werden, denn 10 leıteten
den apst, wWI1e ıhnen yefalle, mahnte Juhs und (41-
berti zeigte sıch denn auch auf die ıhım voxn seiten des Kalsers
erwlılesene Gunst hın zugänglich, dals Manuel 1m Dezember be-
kannte, derselbe q81 e1n esserer Mann, als geglau habe;
aber auch gyelte beım aps viel und müsse
werden Indessen hat Giberti, ennn sich auch VO:  E Kailser
bezahlen lıels, eswegen doch keinen Augenblick aufgehört, siıch
innerlıch ZULE französischen Partel rechnen und ihr OrSChu

1) Ziweilte, völlig umgearbeıitete un! ergänzte Auflage. Halle 189

Bergenroth, Calendar of etters, despatches and state
papers, vol. 11 (London 302 306 310. A
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leisten , WO ırgend konnte Und m1% egander stand
ngefähr ebenso.

G1iberti Aleander; Kom, Juh 1520 an-
ders Versuch, das Bistum Urbino erlangen

S, Hıerm®° Accadendomi mandarvı ia inclusa del Car-
dinale 0mMpeo0 Colonna, Sum admonitus dı ricordarvi DrO-gyarvlı, che nell;ı ragıonamenti, che Yul haverete 6ON el adrone| dem Vızekanzler Medicı In Orenz vul 3 diclate, COMOoO 10 PTO-
SCQUOT med1io Columna GCU.:  S Urbinate D che fermılate Su Santıta

1) Vgl seine KEntschuldigung ın dem Schreiben vom unı 15292(Nr.
Das Streben Aleanders ach schlenniger Krlangung eines Bis-

LUums War ohl VOrT allem durch den unsch dıktiert, sich Kalser-hofe den Vorrang VOorT dem schon dort weilenden Nuntius Carace1o0losichern. Er fühlte sich dabei durch se1in schon Jahrelang bestehendesVerhältnis Ur Gattin des TYTST. 1527 verstorbenen römischen NotarsClaudius Proana, von der damals schon den ihm Märzgeborenen Sohn Claudius, den nachmalıgen Kardinalsnepoten, ZU erwartfenhatte, durchaus NIC. genlert, Was WIr 1er betonen mÜssen, da J..Pa-qulier in gelner Bıographie (D 348 SQq.) behauptet , mıiıt, seinem Ein-1 In den Kampf die Ketzerei Se1 Aleander sıttlich eın anderergeworden ; seine bisherigen VerirrunDCN aber selen entschuldbar, da er
VvVOoOr Kmpfang der Priesterweihe bei selner Erhebung ZU Kırz-bıschof VoONn Brindisi) 1Ur ormell und rein aufserlich Uum gelstlichenStande gehört habe. Demgegenüber stellt Nik Paulus 1mM 1ist. Jahrb.3 630 fest, dafs Aleander 1m Jahre 15021 mındestens Subdiakon
War besals auch schon zahlreiche und hohe Pfründen In en Bis-tümern Chartres und Lüttich ; noch 1m März 15924 ber wurde ihm e1INnzweiter Sohn geboren, und noch bis kurz VLr selner Abreise nach Brin-181 1mM Frühjahr 1527 pflegte mit Sıgnora Parilla In den Gärten derY1manı eın Stelldichein verabreden Omont Sqda:Sq.)

3) Domenico Grimani, Kardinalpriester VvVoÖxn Marco, später -bischof
VonNn Porto, Sohn eınNes venezlanischen Dogen, hatte siıch nach Vertreibunges Herzogs VoOxh Urbino durch Leo geweigerm diıe Belehnung des päpst-lıchen Neffen OreNnZzZo nıt diesem Herzogtumliels KRom, wohin erst ach Lieos ode

ZU unterschreiben, und Ver-
zurückkehrte.Leben Leos übersetzt vyYon Glaser. (Roscoe,L  ‘9 282,) Schon 1518 hatteMedici mıt ıhm über die Abtretung des Bıstums Urbino verhandeltYımanı ber August selne Weigerung näher begründet,worauf Mediei August ın einem von Aleander verfalsten Schreiben(Cod. Vat. 8075, 100) nochmals den groisen Wert betonte, den seınHaus auf dieses Projekt lege; bot 1ne ension auf ıne beliebigePfründe mıiıt dem Recht des Heimfalls VON Urbino 1m Falle der Nıcht-zahlung Der Venezianer möge ‚„ resolutamente‘‘ angeben, Was VeEeTr-lange, doch könne er nicht glauben, dafs YTimani WO. „far CON MeCcomercantı]ıa di tal 08a *. och VorT dem ode des Herzogs OFTreNZOwiederholte E1 dringend das Ansuchen, T1mani wolle Pro stabilıendismelius Urbini rebus reservatis fruetibus et beneficiorum collatione *®die Hände des Papstes res1gnleren, der das Bistum ‚ alicui ad DO-sıtum nostrum accommodato ** verleihen wolle, da doch Yimanı schwer-



2059 ZUR K  RESPONDENZ ALEANDERS.

©0M O SÖ Certo S]1 lasserä fermare, che, coluı G1 dispona
in LU2 absentla, le1 319 contenta, venuta che 912 Koma,
S1 eXxpedisca. Le condition ia reservatıon de1i fruttı |
Grimano, qualı faremo Colonna aSSICU, o  © Monsignore | der 1Z6-
anzler daräa Colonna r1c0mMpPENSAa. Mons. ha SCINDTC mMOStro
havervı quella volontä dare, STA  ‚a ben V1 chlarıate. Freund-
schaftsversicherung. 0mMäe, EKAX Juhu 1520

uUuus 1D@ertus.

chomber Aleander; Florenz, KXLODEer 1520
Anerkennung SEINEeTr Erfolge ıIn den Niederlanden

Rüe Inı Domine. Le dı | Vostra Signor14 | a.(1

21070 perhö della COTtO Cesarea SOTNO arrırate COI due altre a
Mons et mandate UuCtE a 0m2 et PPeHSO, eche dı 11 1ı respoON-
deranno. Nostro Signore der Papst] e Mons. 'Rl!l0 hanno
harvruto singolare placere vostra ef SEZUILLO et SU8

‚cessı in orgogna l SODNO forte resentitl; e S aCCaderva 19
cante Tbıno, havera DOCO dı prem10 virtu Sue

Florentiae, XXI1 O0CÖC=trovyandosı 11ı patron] 2dC10 inclinatissıml.
tobriıs 1520 SerrVus fra Nıicolaus.

GAibert: egander; KRom, November 1520 Dıe
‚Aussıchten auf Urbino sind geschwunden.

ähren: eGiNer Krankheıt) recerı un vostra, per la quale
intese la y1unta vostra ecostl salyamento e  ©  @ da esSserI Fe-

lıch In Urbino residieren genelgt sel, da INa  D J2 annn freilıch keinen
hHhesseren Bischof sich wünschen könne, ‚„ QqUu1 rebus nostris anl libentius

Man habe einen ausgezeichnetenvellet aut prudentius favere posset **. Kalkoff,Nachfolger 1n Aussıcht eNOHMEN sq U, 185
Horsch. Luthers Proz,. 176) ber YSt 1im Jahre 1520 wollte 180
Agrimanı Verbürgung der Einkünfte zugunsten Aleanders auf dieses
Biıstum verzichten, WwWas jedoch TStT 15923 ausführte. UÜberhaupt War

‚1 damals darauf bedacht, seine Bistümer und Abteien durch Res1ig-
natıon zugunsten seiner Neffen, des Patriarchen voxn Aquileja, Marıno
Griman!], und des Johann Grimanı, der Bistum Ceneda überkommen

Mar Sanuto, Diariı XXVIIL,sollte, 1n gelnNer Familie erhalten.
col. 402

Erhalten ist UuXs NUur der lateinische Bericht Aleanders über se1ine
erste Audienz bel arl V den ich in melnen ‚„„Anfängen der Gegen-
reformation ** (Schr des Ver. Ref.-Gesch. 1903, 91 L als

deptember geschrieben nachweise, und den Paquiler, Aleandre
369 hier denken möchte; da ber Aleander jenem Tage nach

der Kommisslonssitzung, 1n der das ersie Plakat die luthe-
rısche Bewegung durchsetzte, WESCH ufbruches des Boten keine eıt

Eıne ungedruckte Depesche Aleanders, 1nmehr hatte (Friedensburg, schrieb er jene DepeschenQu FWForsch. AUSs ital. reh. 1, 4)!
wohl In Lüttich, vom 11 bis 17 Oktober sich auf hielt, und be-
richtete darın a1lso schon voOn der Publikation des Mandats und der
Bücherverbrennung in Löwen. Vgl „ Anfänge “ 21
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lıce quale nel malo m10 Kın qul, fo1 regualıato dı quello, che
10 SCHINTE da te omn1ıum doectissıimo mı SsSüon 9 elus
buae eXreg12E laudıs. KEtıam desıderatum fructum 1NSE-
quutus, S1 1lle | Dom. Griman! ] decessisset, quod abfult, quınıhıl In yıta s1ıbi reliquit, nisı quod tuum beneficıum remoraretur.
s amen, quod tıbı gratium e6SSe ebet, adeo Constan-
tem utrıusque PTINCIPIS voluntatem eifCc. Freundschaftsbeteuerun-
SON. Sono molto debile ect. Komae, 2do novemb. 1520 etce
uan Mateu.

Trofino eander Kom, Dezember 1520 Der
aps hat Jak Sımonetta veranlafst, dem Sekretär des 1SCHOTIS
Von Lüttıch, Joh Bapt. Aleander, das ıhm VoNn seinem Bruder abD-
gyetretene Kanonikat überlassen Die Genesung 1Dertis

Ö fol.
Messer Glovannı Mattheo ssendo absente, fece V’officio perm10 CON Nostro S1gNore, che [aCcEsS8E, che Simonetta, audı-

tore dı KRota, Jassasse quel benefic10 1n Lieggi VOostro Tatello
conferito DOr Vo1l . Simonetta füu contento et COsS1 pPromısse al
atarıo In NnOmMe dı S et 10 ho 1a ettera de] datario
dı Ne questo, quale T1CevO questo Hetto, et IB desi-
derarete VOl, Y1 1a mander  0, HKx Urbe TI Decembris 1520

GI0V. Mattheo stato fuor1 alcunı di Der pigliare A0tandem a8sal ben gyuarıto ei Oornato iın Koma, HON vuole
anche attendere alla acenda ei S1 edutto alla, cancelleria et11 patrono (Medici) ha voluto habıti nelle sSue StaNnZe ;

Servitor elXx.
Trofino Aleander Rom, 31 Dezember 1520Die Pfründenreform der Schlettstädter Hauptkirche. Höchste

Zufriedenheit der Mediei mıiıt den Bemühungen Aleanders die
Glaubenssache. Ö, fol 100

Ho 1a lettera di pıena solita Su2 benevolentiz
dı Le ettere sSue driızzate a Casuaulano i  i In qasa.de ((HOovannı Battista de Senis subıto fepe dare.

1rofino Sekretär des Kardinals Medicel, der gelegentlichın Gibertis Auftrag mıi1t Aleander korrespondierte. Er STAr 1527 alsBischof von Chiet} und Datar Klemens? VII Sieh_e meine DepeschenAleanders “* 155 Anm
ber Trofino und Sıimonetta vgl Jetzt auch meine 29 Forsch.Luthers röm. Proze(s *. Rom 1905 100. 12Unter dem Juni 1520 hatte sıch Aleander die Befugnis e7-teılen lassen, seine Pfründen vertauschen oder zugunsten des vonxn ihmBestimmten resignieren.

1638
rch Vat. KReg. Leonis X 9 HT: 1201,

ber Joh Frane. Casulano, Geschäftsträger Aleanders In Kom,
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La c052 dı quella unıon PCI quella universıtä (di Sletstat)
solicıtero DOI 4IÖr dı et. HON dubito, che, 1’ambassatore
(des Kalsers Don Juan Manuel) parlerä, COMmMe credo, che NOn

81 ottenghl. 10 ho de m1 1a copla dı quelle serıtture
610 da le1 mandate. Se in TO 1a servire , G1 DOTI-

sunada che summamente 10 desidero, perö 1a mL omandı.
Ho gTan COomMPAasSsS1ONE trıbulatıionı che pate, pur
perche ıfende la Gausa de D10 et publıca della fede, Ccerto NOl

puoO che conseguırne vittorı1a et prem1]] grandı. Per hora 1000381

potreı esprimere quella, quanto e 11 patrono | der 1Z6-
anzler Medici| S1eN0 satısfattı de et quanto 19 anımo, et;
tutta questa cCOorte ode bene dı quella e 11 desıdera megl110. Ne
ereda Sa ch’10 SCT1V2 questo per blandırlı, che 1n verıta
cOSsS1 10 11ı presti C610 che ha 1n vot1

TeV. arCc1IVeSCOVO |von Kapua, Nık V Schönberg | et
10V. Mattheo SONO tutt] dı et 11 TaCcCOomandano mı
volte Hx Urbe, ultıima Xbriß T: Servitor e11X

Gibertı eander; KRom, Dezember 1520 ‚AhE
sıchten Aleanders auf das Archidiakonat 1m Hasbengau (Hesbaye),
Lütticher Sprengels, und auf das spanische Bıstum Cor1a4.

S, m10. Non peTr aNnCcoOora dıre a Da quel che
debba SDOTAarc del desiderı10 SUO CITca V’archidiaconato d’Hanno-
n12 perche NORN 81 vede, che 812 pOor segulre del vescoyvato dı
Cor1a, 11 quale, quando DUr G1 dıa 9} nıpote dı mMOn de Mon-
enı S12 Certa, che 11 stud1i0 et J’opera m132 HON I iNal-

den schon Oktober ber SEINE Fakultäten als Nuntlıus D“
schrıeben Cod Vat. 80795, 43), vgl meıline ‚„‚ Depeschen Aleanders C6

4, Anm
1) IM handelte sich um die von dem kaiserlichen ekretar Jak

Splegel empfohlene Union der Kaplaneien der Pfarrkirche Schlett-
S52 Vgl meıiıne Arbeit ber „Jak Wimpfeling un! diıe Erhaltung
der katholischen Kirche In Schlettstadt *. Zeitschr. für die Gesch des
Öberrheins X11 und IT Karlsruhe 7—1

Aleander SEetzie später irrtümlich das atum 1024 ulta X bris ®®
darüber und ordnete das Schreiben falscher Stelle im Bande e1n.

Das Archidiakonat VvVonxnl Hasbanıa der 152 IS Bischof VvOxhn

Terracina verstorbene Protonotar Uun! apostolische Skriptor, Dr. deer.
Joh OP1S, e1INn Belgier, inne, der noch mehrere andere reiche Pfründen
im Bistum Lüttich besals. Ssiehe unten Nr. und Hergenröther,
Kegesta Lieonıis 1248

Antoine de Lalaing, raf VoNn Hochstraten , seit, Februar 1522
Statthalter voNn Holland und Seeland, Rat. 7zwelter Kämmerer und Chef

Kr starb kinderlos 1540der Finanzen des Königs VOo. Kastilien.
Das Bistum Cor1a Wäar damals W1e zahllose andere spanische Prälaturen 1n
den Händen Voxn Kurlalen, besonders der Borgla, ann ber ım Besıtz bur-
gundischer äte un! Edelleute wıe des F'ranz Vonxn Busleiden, dann des
jugendlichen Neffen des Herrn von Chievres, des Kardinals von Croy,
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cherä in PFrOCUrare beneficio Suo.,. Beteuerung se1ner Dienst-
wılligkeıit Ben mı dole NOln poter!ı dar ualche
Da Koma, allı XX dı decembre BACX:

Glovannı e0 Giberto
In SO Urbe, dıe ris; Wormes, Jan. 1521

Gıiberti Aleander:;: Kom, Januar 1521 Das
Bıstum CorJa. Ansprüche eines en des Grafen Von Carpı auf
e1n Lütticher Kanoniıkat. Aleanders Krfolge Luther.

Non intendo, che S] S12 venuto 3C resolutione alcıuna
del YeSCOYATO dı Cor]1a, per0 al desiderio0 dı NOn ho che
dire a 1tro HNOn che venendo 11 emhDo metter o2n1 m13 d1-
lıgentia eic

LO S1&NOr Alberto » m1 ha eCcLO, che 10 SCILV2 a
De, che voglıa veder DUO fare ualche bono 24CCOrdoO Der
sS1gnNor odulpho SUO nıpote del ecanonıcato et rebenda Leodiense
che ha, de qualı dice esser]1 StALO &1a da P  T  T  atıca,

Dn mal venutosı ad conclusione alcuna. S12N0r Alberto
01 l S18 NOr 10Ne110 fa . che S1 adoperı in questa

0CT. LOn /r  N venendo a qualche honesto aCCcOTdo, voglıon
lıtıgare

Intendo, che segulta l’ımpresa SUu2 CON STan anımo, dı
che per la pıa e bona UDeTa, che fa, et DEr l’honor, che gl ne
S  9 SENTO grandıssımo cCOonNtentO Freundschaftsbeteuerungen.

Unterschrift.Da Koma, a 111 G  < dı YCHNNACO
der Januar 15021 ın Worms starb., später eines Herrn de Van-
denesse; die höfischen Kreise hlelten 1sS0 ihre Beute fest, Vgl Nr.

1) Das Schreiben gehörte ZUL einer verlorenen Sendung 1ın Beant-
wortung der Depesche Aleanders VO ezember. Brieger Nr.

Pı0 l Savoya, Tafi VvVoOx Carpı (1475—15536), früher kaiser-
lıcher, Jetzt französischer (+e8andter 1ın Kom, weilte damals gerade seıt
November wleder der Kurie, mıt wichtigen Verhandlungen über dıe
Stellungnahme des Papstes Spanıen und Frankreich beschäftigt(Baumgarten, Gesch Karls E 61 ein effe wurde
1536 Kardinal. In einem Schreiben Aleanders AUSs Mainz, VO  S No-
vember seinen Nachfolger im Lütticher Kanzleramte , yrwähnt
och Wwel andere Pfründen, uf die der effe des berühmten Dıplomatendurch päpstliche Provision eIN Anrecht Paquier, Aleandre
et 1ege 216); galt AUS derartigen Ansprüchen auf dem Wege de:
Vergleichs der des Prozesses eine möglıchst hohe Pension voOxn dem
gegnerischen Bewerber ErPressecNh. Lionello ist, der Bruder des
Grafen Alberto (geb un Vater des späteren Kardinals. uch
AUS dem Verkehr Gibertis mıt dem Grafen Alberto geht SE1INE Stellungauf Seite der französischen Partei hervor: Von iıhm zuerst erfuhr der
Graf AUuSs Kom ıe Absicht des Kalsers, ihn der Herrschaft Carpi Zı be-
rauben, ın deren Lehnsbesitz er noch A Maı 1521 von arl
bestätigt worden WAar. Semper, Schulz und Barth, arpl, eın
Fürstensitz der Renalssance. Dresden 1882 Baumgarten,Gresch Karls E 1992 Uü.
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Gibert] Aleander; Kom, Februar 1521 chul-
den Aleanders; eringe UsSsS1C auf Erlangung weıterer Pirün-
den Gesandtschaft nach Frankreich; e>5 ırd die Ersetzung der
Nuntien durch eınen Kardinallegaten beabsıchtig

Non possendo eSsSsSeT@ sim1ıle ın LO 5 10 SOn

diventato del stomacho, qUO GÜ laboraverım Ichunı S107N1, NOn

ho pOoSSUtO respondere alla vostra dı del passato
(Cum Bernardo 1N1 81 Sanza Ichuna fatıcha, che S1

contenta retener della Prov1sion vostra de 1a liıbrerala Der SUO Da-
gamento0 Del aver memorl1a dı vul in qualche provisıone de
Chiese 6CL., 1a memorla Der et In questo et ın 021 altra
C0Sa ch1l V1 vuol bene; HOL NnOoN eNnertY1 parole,
questa vY12 frustator1a, perche nelle chiese, che tocchano al
Papa, DEr eSsSere en et da arle Cardinalı et parent] DOVEerT,
NOn Ql PuO SpOoTAar©0; ne altre mancho dansı a instantıa de

principe, qualı NOn voglıon0 11 SUOL 1an oravatl. De cCopIS hO
inteso et venissı Cas0, mı1 T1COrdaro0 d1 Vul, e1 NOn desperarel.

La confirma de 1a legazlone dı KFranza NOn S1 anchora
data; 81 STa h9ora in Qquest0 ; dandosı Y1 farö f{are quelle ettere
T le mandaröo.

De Martino 10 1U remetto quello SCT1YTONO padronı | Papst
und Vizekanzler]; vorreı bene cestl anto, vYuül S18N0N | Alean-
der, Caraccıolo und Rafael de’ Medieci], che nOoOn bisognassı mManl-

are NOY1 homin], COMO SeCNiO pensarsi © ; questo NOln d160, percllxé
Depesche leanders VO  S SM Januar, erwähnt voxn Medicı

Februar. Balan, Monum. reform. uth. Regensburg 1884
an 215 lıest fälschlich BrAl Am Maı bedankt

sich Aleander dafür , dafs der aps diese Schuld voxnl Dukaten
für iın bezahlt habe (Briıeger 230; Depeschen 256, Anm J

dafs der Bibliothekargehalt Aleanders wieder frei wurde.
1: 4.193) Aus dem (xang der voxn aumgarten ıo Yı

sich (besondersdargestellten dipiomatischen Verhandlungen ergıbt
426 431), dafs die Absıch dieser Sendung ach Frankreich von

Leo € LUr ZALT Irreführung WKranZ) und Venedigs inglert wurde.
Vermutlich Breven betr. die Pfründen Aleanders 1n artres,

vonxn denen ge1t dem Übertritt sSEeINES früheren Dienstherrn, des
Bischofs Eberhard voxn Lüttich, voONxn der französiıschen auf die kaiser-
liche Seıte keine Einkünfite mehr erhielt.

gelegenheıt, mit der sich die
Reichsstände ın bedenklicher WeiseD) Der Stand der lutherischen An

befassen begannen, befriedigte
damals die Kurie offenbar sehr wenig; Aleander hatte schon nde
der epesche VOIL un Webruar seıne Pflichttreue betont und
Anl Februar den ın Rom ihn ausgestreuten Verleumdungen
gegenüber seINe Demissıon angeboten. Am März erwähnt er, wıe
durch Briefe ‚Us Rom erfahren habe, dafs mMa  s 1m Konsistorium die
KEntsendung eines Kardinallegaten gedacht habe Der kaiserliche Ge-
sandte schon Februar davon berichtet. Brıeger 64 £.

88 und Depeschen 113, Anm.
Zeitschr. K.-G.
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dubıitı 81 manch]l, DEr conÄäirmare et accendere la dılıgentia et
sollıcıtudin vostra. TUuIs Romae Februarı) 1521

Unterschrift,
Cihortı Aleander:; Kom, Maı 1521 Über

Aleanders Berichterstattung In der lutherischen Angelegenheit.Vertretung der Interessen des Grafen YON arpı und
des 1Chters Jacopo Sannazaro (1458— 15%

Kespondendo tre brevissime dı de PrImoO, XVI
et d - del passato dico haver fatto subıto CONSCYNATE A ch?

dirette le ettere del confessore | Glapion ] et, altre, che
ha mandate., Kt quella fa molto ben DNON SCr1vere

particularmente de la ratıca Jutheriana, perche viene 3C aAVan-
ZaAre quel temMDO, che pu spenderl10 In ervıre et satısfare allı
Super10Y71.

Ho MOSTrat0 91 S1Z2N0r de arpı et capıtolo quellaSCIT1V@ delle COSe dı . quale molto volentieri na visto ett
Non bısogna che 1a INe N1corda 05€ SNUÜl  D eic 145

S ch’10 A  > TLanto e] SI8NOT Sanazarro, parafrenier dı
S., quanto e] mı fusse fratello SCermMan0, et Der questo 0£N1 SÜuO:
bene mMı COMO ProPCI0. Quella adunque 8123 certa, che
quello operarä In favore et beneficio de Iu1 etc. Da hKoma,allı de Maggio 1521

L1 T Xta ducatiı vostrı SaranVvVı pagatı da
Unterschrift.

Verlorene Schreiben Aleanders, das YStie abgegangen miıt derDepesche vom [4.] März, Brieger Nr. 1 das zweıte nıt der OM}115 16.], Nr. 1  'g das letzte mit der Vo  z 19.] März, Nr.In Cod. Vat. 8075 findet. sıch eın Schreiben Aleanders einenhahen Geistlichen, 1ın dem die Sache des de Salazar., parafrenarlıusPa A empfiehlt, über die Leo selbst den Betreffenden schreibe(fol. 171 b), Kıs handelte sıch darum, dem Dichter Sannazaro fürSe1iInNn christliches Kpos „de virginis ‘‘ r} die Frucht zwanzıgjährigerArbeit, das em Papste ZU überreichen beabsichtigte, en belobendes.un: ermunterndes Breve us der klassischen WHeder Pıetro Bembosverschaffen , das ann uch mit dem Datum des August 1521 unterdessen 1m Namen Lieos
del Card. I 201sq

geschriebenen Briıefen finden ist, (Opere
Leo A übersetzt VonNn las

Roscoe, Leben und Reg. des PapstesWien 1518 ILI 85  E und An-hang Nr. Wenn WIr DUn ler erfahren, dafs dieseerkennende Kundgebung der Kurie durch Aleander vermittelt wordenist , gestattet uUuNs dies, ıne Anspilelung auf die schon 1Im FKıngangdes Breve erwähnten BedräNgnN1ISSE der Kirche, denen die fromme Poesieentgegenzuwirken berufen sel, deuten : auf der einen Seite werde dieKirche bedroht von einem geharnischten Goliath, auf der anderen durchden von Furien verfolgten Saul. Der Dichter soll Nun als e1N zweıterDavıd die Verwegenheit des einen mıt der Schleuder abwehren, denanderen miıt der Harfe VONn seinem Wahne heilen: damit ber ist. nebenLuther der nach Aleanders Urteil In jenem Moment och 1el gefähr-
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Gshoarti eander; Kom, Junı 1521 arpı
und Sann32azaro. Aleanders Rückkehr, Lob des Kailsers.

Perche le tre de de V., XILIL del Dassato
HON CUNteNZONO quası TO che cerımon1e, peroche quello dice
SCr1V@er@ So10 HOI visıtarmı BtC

Al 1110 S18NOT de Carpı fec1 dar le et dire S
quanto mM1 SCT1V@, e1 ra4ccomanderoö el M10 S18NO0T
SanazalTro; eiCc Da kKoma, a,llı 1LI1I de GIlugno0.

Mı rallegro0 CON et CON stesso del 0ptato fine della
Jegazıone vostra et che Cesar, Cu se nobhıs praestiterit, quem
SOM DEr predicatıone 6O afırmarvı, qul deo et nobıs -

pectabıt, ulusmodiı a2NımMuUus meretur; tıbı Ver©Ö0 Qu® debean-
Unterschrift.tur, mallem prestare Q Ua verbis LECENSEeTE.

11._Giberti Aleander; Kom, Junı 1521 802N-
der haft den deutschen Druck des Ormser Kdikts eingesandt,
den Ghbert: 1nNs Lateinische übersetzen lıefls Aleanders Krank-
heit, der Prozels Bischof EKberhards voxn Lüttich dıe verpach-
eifen Einkünfte des ıhm VoO  5 Kalser übertragenen Erzbistums
Valencıa (vgl meıne „Depeschen “ 202, Anm 2

Ho due dı S., l’una del Pr1Imo0 dı quesSto CON e] deecreto
dı Uesare ın lıngua gyermanıca et V’altra de 11L de quesSto mede-
S1mMo mMesS6, dove 1a mM1 raccomanda P Valentinense del VOS-
COVO Leodiense et 23V1SAamı de 19 ebre, che l’havea assalıto ei

ichere TAasSsmus gemeint, dem HMan damale der Kurıe viel miıls-
trauıscher und feindseliger gegenüberstand, als selbst ahnte und
bisher allgemeın angeNOMMeEe: wurde. ber die Stellung der Dara-
frenjeri A1S der niedrigsten Klasse des höheren Herrenstandes ın der
Rangordnung des päpstlichen Hofes vgl Jjetzt Sickel in den Miıtteil.
des Instituts Osterr. Geschichtsforsch. XIV (1893) B57. 575 und
Friedensburg ın Qu Ü, WHorsch AUS ıtal rch. VI (1903)

Kıngegangen 11l Brüssel mit, dem Schreiben des Vizekanzlers
VO  S3 und unı (Balan Nr. 99); welche die Genehmigung seliner
Rückkehr durch den Papst enthielten ; Aleander hat AIn [19.] iın Löwen
VOL dem Eıintreffen der Sendung erfahren Brieger 238) und Ver-
merkt ın dieses Briefes Gibertis: Roma Junii 1521, Lovanı1 D7 ..

Diese verlorenen Begleitschreıben gehörten ZU den Depeschen
vomnm 5 und 8.] Mai Brıeger Nr VO [14. und 18.],Brieger 185, 15 f. Depeschen Nr. 252 Br. Nr 31
Dep. Nr 25b, Br. Nr Dep. Nr. 2 und VOom 126.] Maıi, Br.
Nr.

Kıs folgt durchstrichen: tu2 Dominatione] audiv1.
Danach ist die Depesche Briıeger Nr. ebenfalls 1n Mainz

Juni geschrieben worden , während Nr. nach Brlıegers Vor-
schlag 20  < Anm (vgl. azu och melne Anfänge der Gegenrefor-matıon 1n den Niederlanden , eft . 8 Anm als Nachtrag ZU
der etzten Depesche AUsS Worms VOmmM Mai aufzufassen ıst, die
Aleander erst Junı ın Mainz abschlofs und TrsSt abschicken

14*
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de qul COMEZO fare la resposta, perche nissun .9 parte
vostre mı INOVEe pIU dı questa, ei6. ; ırd {ür Aleanders Her-
stellung beten, vermute a1S TUn qualche movımento del Suo
stomacho fastıdi10so0.

decreto ho radure ın latıno e LLOVASSL , che un2
bellissima 0S4; ta tanto principe COMO e,

In Valentinense SOoNn pOr fare quello che pOotrO et, 12
ho UPCIa, COMO 11 agent] eifc Da 0ma allı D

dı 1ugn0 Unterschrift

(GAıbertı Aleander:; Kom, August * }5211 Kr-
bıttet sıch bel Verleihung des Kardinalats &. den Bischof VoOn
Lüttich Se1N „ Irinkgeld “.

DuO credere che promotione a ] cCardınalato dı
Mons. de Lıege 10 esserm1 140003 rallegrato, apendo quanto
12 ha SOMDTO procurata et desıderata D10 V1 ha prıma
dato impresa vostra contra Martıno honore et. hora V1
g]unge queStO CONTENTO. D1 che et, Meco SfeSIsS0O e1 COn
mı rallegr0 et 28SPECTO üirmamente 11 beverage10, C106 uUNO de
quellı bellı ayvallı {resonl, che intendo 11 Tredetto Revm®o havere
1ı DIU elli, che S1aN0 ın quellı paesı; perö OUra2 Vostra 81a, dı
far che la HON mı1 vada 'allıto a1 mandate melo,

HOT Pıetro m10 serrvıtore venıre In Italıa DOL qual-
chuno altro che U’ha  1a condur discretamente

DOVe® dı Qquä SÜ, che intende 2S8al ch’10 le
SCT1YVA. KRomae, VIIL Augusti 1521 Unterschrift

konnte. Eın gleichzeitiges Schreiben des Vizekanzlers VONn nde Juni.
dürfte verloren SseIN.

(+ehört den Depeschen des Vıizekanzlers VOm und August(Balan Nr. 114f., Brıeger 256) Die Krhebung Kberhards ZU.
Kardinal findet sich erst In der zweıten Depesche.2) Die Sendung Aleanders als Kanzlers VOl Lüttich ach Rom 1mM
Jahre 1516 bezweckte 1n erster Lıinle die Befriedigung dieses höchsten
Wunsches se1lnes Önners., Vel Paquler, Al et Liege, besonders

och 1m Jahre 15924 mulste Aleander den Kardinal ermahnen,dem 10808  - ZU atar Klemens VIL aufgestiegenen Bıschof Von Verona,
senden.
der ihm wesentliche Dienste erwelse, die versprochenen Pferde

Paquier 256
Die hier drastisch hervortretende Habgier Gibertis bezeugtuch der kalserliche Gesandüte, der scharfblickende Spanier Don Manuel,der, nachdem mehrfach auf die Von Giberti in des Papstes Umgebung,die aulfser 1nm durchweg dem Kaiser abgeneigt sel, demselben geleistetenDienste hingewlesen haft _ 7 Calendar of St2atiEe papers1, 340 351 355 358), Aln September meldet, Giberti wünsche

nıcht Kardinal werden, vermutlich 1m Hinblick auf seine unehelicheGeburt; wünsche eld (p. 376). Später erw1es sıch (Aiberti vliel-
mehr als die Seele der französischen Partei und beeinflufste Klemens Vl
in diesem Sınne auf das unheilvollste.
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13 chönber egander; Florenz, August 1521
Das Verdienst Aleanders und Gibertis, dem ecander dıe gebüh-
rende Belohnung verschaffen hat, das Kardinalat Eber-
hards Bedingte Erlaubnis der Rückkehr.

Re mMı Domine. Nesuna COSa (Caesare H€ viıyrendo Uevers
[ Chievres| 4NIO me hanno che questa promotione da
Rln0 de Lieg1. Kit Qquanto el S18NOr prothonotarıo | Giberti| I’ha
sollicıtata, etiCc 10 mı1 rallegro0 8891 del segulto et che
ante xtiche reportono frutto et, che tandem CONSEZUNISCH
quello le1 18 SEeEMINO etc. mphe. sıch dem ardınal ; ben
V1 dic0 , che q1 molto a molto rengratiare el pProthono-
tarıo, et queStTO ha da PFrOCUrare S essendo 1’0  ;10 SUuO, COMe®e

dı 4M1C0 de T’uno e1 altro Florentlae, August.
Potete OTNATeEe d vostra posta, nıs1ı videretis absentia vestra2

negotla aDeIiactarı Servus ira Nicolaus.

GAiıbertı Aleander; Kom, August 1521 Kın
(Üesuch des kaiserlichen A4tes Maxımıilıan Transsılranus Sieben-
berger; über se1nen Lebensgang vgl meıne „Depeschen “ 61,
Anm ırd sofort bewilligt. Der ÄAntrag des Bischofs vVOxh

Lüttich, dıe auf Ansuchen Maximilıans der Maestricht
ZU  S 4CHNTEL des Landesherrn verlıiehenen gerichtlichen Privilegien
zurückzunehmen , ırd durch den Grofspönitentiar LOTeNZO Puccı
und KEnckenvoirt bearbeitet und aoll tunlıchst berücksichtigt eI-

den DIie VOoOx Chbert: verwalteten auser Aleanders 1n€ g-
heime Mitteilung desselben den Vizekanzler.

Ho CON un2 de XIL del mMese da memorijale dı
Maxımiliano secretarıo dı Cesare l’espedition manderolia
col prımo secondo l SUO memoriale proprı10

Mons. RIIIO NnOStro ‚ der Vizekanzler| m1 ha scr1ıtto efücacıssıma-
mente DeTr conservatıon delle ragıonı dı Mons. Rm0 dı Liegg1 GCON-

tra 10 ndulto Traiectensı et 91ä SopTä C10 SsSuüxl stato
CON | dem Kardinal| Santı ILIL |coronatı| et. S123M0 riması, che

Vgl dıe Depesche des Vizekanzlers VOo  S August, Balan
Nr. 116.

Vgl meine Depeschen 218, Anm In dieser die Lütticher
und die niederländische Reglerung damals stark beschäftigenden An-
gelegenheit die Kurie zunächst 1Ur 1ne schüchterne Anfrage
arl rıchten, ob die Aufhebung des päpstliıchen Indults für
annehmbar halte oder nıcht. Konzept bel Al et Liege
sq mit einer uf die Beteiligung Enckenvoirts sich beziehenden

Bemerkung Aleanders.
Dadurch wird Aleanders Depesche, Brieger Nr. 42, uf dieses

Datum fixiert. Vgl uch Paquier, Aleandre 368 371, 1e. und
die folgende Depesche des Vizekanzlers, die Balan gekannt 281,
N. 1), aber dann versehentlich ausgelassen hat
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manderä DEr Henchwort, quale erede nel 419 informato; MON-
S18nr N€ ha serıtto anche Sa et 10 ın NOMe® dı Sta S ()
lıcıterö dı Cavarne quel bon econstrutto 81 poträa In modo
che Mons. Rm(» dı Lieggi LON olersı yıustamente etfC.

NON peor ancare Camere ] NOoOYva N6 dı Q uesto
voglı0 mMı obblıgatione alcuna che unon pur un Oi=-
MmMer2 due Lre; tutto quel palazzo bellissımo CO® S1
doverria alla, vıirtıu e1 meriı1ti vostm; ben perö PuO harerne
questa consolation, che et ıl COMMUR patrone teNgonNO dı
le1 memor1a eitc.

L’avıso che havete dato q ] patrone et che mı serıvete stla SO -
Creto, per mı Sara 0ImMme volete, HOL alt  vr y1e &1a 12 -
Leso eft, da moltı latı dı 13 e dı quäa Yısona el medesimo Da
KRoma, allı de Agosto 1521 Unterschrıift.

Der 1zekanzler Aleander; Florenz, Au-
Zust 1521 Seine bemühungen zugunsten der Rechte Kardı-
nal Eberhards ın Maestricht. Aleanders Nachrichten über die Ver-handlung'e'n des Kalsers miıt KRobert VORN der Mark, se1ne Vertei-
digung der päpstlich-kaiserlichen Allıanz (Brieger 295)
wıllkommen. Antilutherische Schrıften Ades Dommikaners Lanzelott
Polıiti ZUT Verteilung Aleander übersandt.

Vısto PEr la vostra de XIL del presente, Qquanto C1 scrıverate
10 indulto NOovyamente publicato 1n favor del popolo Tralec-

tense contra ]a lurisdittione 81 autforıtä dı Mons NnOosStro Rm0 ar-
dinale de Lieggi incontinente SCI1YVeMMO 0M dı quella sorte,
he potemo SCrivere nelle 005e che pIU C1 Prem0NO ei SONO DIU

COT©O, 46C10 detto Monsignore 812 restituto In integT0 alle Sue _-
10121 N1cerca 1a gıustitia ei 1a dıgnitä OMMUunNDe®e della chlıesa e
della Santa ede Apostolica; N6 dubitiamo , che HONn se
provedere econdo il bIsognO, intesa ben COSa Der Su stä. che
de tutto l’havemmo summamente supplicata. 081 Dotrete
referire a Mons. Rmo et. S, Rln @ humillime offerire et L[ac-

gommandare  E AEn e P N nOo1 e1 le acultä nostre tutte qualı SONO.,

In einem Schreiben Enckenvoirt 120 Januar] 152  ND bıttet
Aleander, dafs seine beıiden Häuser, die er mıiıt vielen Kosten |und
falls (1A1lbert1 SIE schon verlassen haben ollte.
Schulden] 1n palatıo erbaut habe, nıcht belegt der angetastet würden,

Ang. Mai 1m Splcıleg.Vatıc. HL, 235 Sqq und unten Nr.
Eın Schreiben Schönbergs aus Klorenz VO August den

päpstlichen Gesandten mit Nachrichten VOIN ıtalıenischen Kriegsschau-platz zeigte dieser (Caracciolo ?) dem englischen Botschafter ; Bericht
VOM September. Brewer, Lietters nd Papers of the reign of
Henry 11L London 1867 H{L, 635

Vgl die Stelle In Aleanders Depeschen, Brieger 254 ; die
Vorlesung dieses assus AUS dem Schreiben Medieis befriedigte enBischof sehr, WI1IEe Aleander an September meldet 267).
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La diligentia vostra In darne aVvlsl, anche che Ss1enN0 d1 C0Sa

fuor cComm1ss10N principale vostra, NOn puo da NOl
commendata ei portarcı Dlacere, n da vol et. virtu

vostra homaı diligentissiımamente examınata et. provata Cc1 DUO
venır altro

L1 duo volumı prımı de frate Ambrosio | Catharıno
qualı desiderate | am August] DEeI arne unO al STAn Bailıvo
de Gand, havyremmo ordinato 9{1 aYlvo nOostro V1 S18N0 mandatı 041

19 presente; et. benevalete. Hx Florentia, Augustı
Vester ir. vieecancellarıus.

Gıberti Aleander; kKom, September 1521
ank IUr Übermittelung seiner (Hückwünsche 24ardına. Eber-
hard, der ıhm durch eander dıe erbetenen Pferde verheilfsen hat.

la de1 cavallıRendo inüinıte gyratie eic
ho volontierı acceptata et. 19 Cura dı mandarmelı 12se10 In S
qualI abbıno ad dı bellezza, 91a mel persuado, venendo datal sıgnore etc

Sa che 3’10 otess] tanto fare, quando desıdero bene-
N6C10 SUu0 , la potrla contenfta etc omae Septembris

Unterschrift.1521
esser Bernardıino vgl Nr 18) mı ha parlato et mı Da far

Ing1urı1a me STEISO volervı far intendere COMn parole, quantae
mih] CUuTe r honor et. Commodum tuum NOn V1 S1 DOossı PrOo-
StTare

Gıbertı Aleander; Kom, September 1521 Das
Breve zugunsten des 2108S Siebenberger, vermutlich e1nNe Pfründe
betreffend ; dıe Initiative ZUr Aufhebung des dem Kardınal VOO

Lüttich beschwerlichen Indults wıll MNanl versuchen dem Kalser
zuzuschijeben. Aleanders Palast.

Mando al Teve espedito 1n AaVOr del S1I8NOT Maxımı1ı-
112n0 secretarıo dı M., quale revalıda la renontia, COme
81 {osSse stata fatta 1uxta facultatem el CONCESSAN, 6COMe Su megl110
poträ veder aprendo 11 breve drızato 10d0c0o nel quale
fu resignato.

ber vorhergehende Sendungen voxn Schriften dieses päpst-
lıchen ofe sehr geschätzten Apologeten os]ehe meıne Anm Depeschen

87 Aleander woilte einen Önner des Tasmus für die römische
Sache kaptiıvıeren, den Aus burgundischem Blute stammenden Ludwig
Von Flandern, Herrn vox Tant, bald darauf Bauillı von Brügge, einen
der ersten Staatsmänner Karls Vgl meine ‚„ Anfänge ” Heft

2) Dr. Josse Laurens, Mitglied, annn Präsident des höchsten nieder-
ländischen Gerichtshofs ın Mecheln; vgl über ıhn meine „Depeschen
Aleanders “* Anm
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Mando ancfie quella un2 mınuta de breve quale sol0o
ol1 SArvIrä DEr information et. insegnarallı 11 rımed1io ha da
Mons Rmo COMMUDN patrone e] S18NOr Cardınale de Liegg1; altro
Treve NOl StLATLO espedito tal minuta, che pol HON Parso,
instando Der 1a revocatıon prıvilegg1 Trajectensı e] cardınale
et Cesare. Mons. NOStrO , quı ha tutta la COSa dı

Rm a COMe® 1a Toprıa et hammı ser1ıtto questa ettere
effcacıssıme. Ma bısogna, COM bene intende, fare che:
Uesare SCT1IY2 Der detta revocatıone.

Le stanze DOr vo1 nel NOVO palazzo V1 SONO 18 serbate,
dete PUr In a |tr0 V1 ervıre Kmpfehlung Kar-
dinal erhar Da Koma, allı de settembre 1521

Unterschrift.

18 GA1ıbertı eander; Kom, 16 September “ 15921
Beteuert seiıne Bereitwilligkeit ZU Dienste des Kardınals Kber-
hard ın Sachen der Verpachtung der Einkünfte von Valencıa, der
Dechaneı vVonxn St Paul ın Lüttich, dıe Nan dem apostolıschen
Notar und rıptor Joh Clhıyis streitig machte, und der schleu-
nıgen Übersendung des Kardınalshutes. Be1 dem geplanten Kar-
dinalsschub bıetet sıch für eander Gelegenheıt, VONn Cop1s das
Archıidiakonat 1m Hasbengau (sS Nr 6) erwerben. Angelegen-
heit der Schwester des (}rafen Felix |von Werdenberg, damalıgen
kaiserlichen Feldhauptmanns]. Das e3. einNes Prälatenpferdes.

Ho le dı del secondo del MmMeoese che’l Rm0 Uard d1
Liegg]1 voglıa m10 et 10 Certo SONO et voglia

dı Su Rma SertT1t0oro bono et, ecale quanto ala
dell arendation Valentinense, quanto anche a lla del deca-
nato dı aulo dı Liegge. Circa el capello solıcıto et; credo

gı manderä presto pPresto et nel modo, che le1 SCY1Y@ et. de-
sıdera Conosco tutto inelinato complacerla dove

et Mons. NOStro dispositissımo z servirlı.

Vgl Anm 7 Nr. 1 mitgeteilt VON Paquıier, Al etf Lauege
1 och hne Datum Das sollte natürlich dem hıtzigen
Kardinal nıcht zeigen, ohl aber diesen vorsichtig uf die Notwendig-
keıt eines gütlichen Ausgleichs mıiıt dem Kaiser vorbereıten. Der weıtere
Wortgang des Streites in der Instruktion des Kardinals für Aleander beı
se]ner Abreise AUSs den Niederlanden Paquiler, Al. e Jege De« 2029 Suy.

2) Abgegangen mit der Vollmacht des Papstes für den Nuntius 112
Calaıs ZU Bündnis mıt arl und Helinriıch JT (Lanz, Monum .
Habsburg. JL, e 466 Anm.) Vermerk ‚„ Romae septembrıs,
Ovanıı ocetobris Kn

Gleichzeitige Depesche an Mediel. Briıieger Nr. 45
Am LO August der Papst den Bischof ım Konsistorium

proklamıert, traf die Nachricht In Brügge e1InN (Sanuto, Diarıl
XXXI 260 392) ber schon der Kaiser, der Ungeduld ber-
hards nachgebend, dem Gesandten in Rom sSe1In Mıfsfallen ausgesprochen,
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e Sa COoOme per V’altre lı SCYISSIL, lassı me 1a CUuUra dı

proveder!] de bone tanze nel DNOVO palazo, e DUr Cop1s
ara cardınale, dice NON l scorderaä dı D, 26C10

desso NOn 61 e pressa, pPOXr-quello archidiaconato de Hasbanıla.
Se anche 10 -che 1a 6CO0OS2a de nOoYv1 ecardinalı mo1to raffredata.

terım p1acesSSE D10 chiamare Cop1s et 10 C1 trovı
CO® a 1 presente, far0 011610

Per la orella del conte eixX NOn CEeSsar%0 de SOr VIC, 1

perche scerıyete (lesare TrTaccomanda 1a ql Santissımo, S1 DEI-
che e essendo quel sıgnore VIrtu, che mM1 de-

pıngete; ordinate Vo1 dı costa allı SO1 procurator1, che mı aV1l-
SINO etc

Cos: {ate 041 Henchwort et col Nasello DA  c le COSe@ del
Rm0 Liegg1 SLALO superAuo dı mandarmı e| parero 1ı 1]
cavallı , quali SCcr1ıvete 0OnNs Rm 0 volermı donare 0£N1 mo0do ,
poiche 081 volete, 10 1 desiderereı Dra tuttOo bonı frı1son1,
KTOSSO et altro cortaldo dopplo; che habbıno bon pledı et bono

andare, leggıaer1 dinanzı et 1n e schjetti; quanto q ]

colore, 10 rımetto lel "T 311 contenta d1 mandarmelı
QquUanto pIU presto etfe. Da Roma, allı XV1 de settembre 1521

Unterschrift.

Postscripta. esser Henchwort stato GON mı1 questa mat-
[Etina et hammı detto, che nella del decano di Paulo

quando Sarıa emMDO0, m1 a Vlserä dı quello Sara expediente, et 10,

dafs den Kardinalshut och nicht übersandt habe, worauf dieser
sıch mıt. den Schwierigkeiten des Kurierdienstes entschuldıgte, wäh-

rend der Nuntl]us Caraccı1olo dem Kalser auselnandersetzte , Warllııl der
Papst dıe Veröffentlichung noch einige Lag ZU verschıeben wünsche;
darauf hın fertigte arl sofort einen besonderen Eılboten ab, der HNur

die Notifikation der Proklamation holen sollte. KEindlich Sep-
tember konnte Manuel den heifsersehnten roten Hut einsenden. c
roth; Calendar of Jletters, despatches nd papers 1E 363 S

Brıeger 236, An:!  3
In einem AUS Rom nach enedig gerichteten Briefe (S

9 188) wird eın Liıste der Weihnachten 1521 Zil proklamierenden
7 Kardinäle gegeben, in der neben dem niederländıschen Protonotar
Copis uch Schönberg und niıcht. weniger alg sieben Florentiıiner

Diese uf Sıcherung der Nachfolge des Vizekanzlers undfigurleren. Kassen berechnete Madfsregel ist auchdie Füllung der total erschöpfte
der Prior Kılıan e1D VvOon Rebdorf be-SONS schon uchbar geworden :

rıchtet, der Pfründensammler CopIis, eın pPECun10Sus homo, habe für en
Kardinalshut 000 Goldgulden geboten, Sel jel ber nicht erreicht:
incertum Al elus oblatıo mM1ınor nımı12 182 s1t. Aretins eytr. S

Gesch. u.,. 1tt. VII (München.1806) 622 Vgl Copı1s den Liber
confraternitatis Mar. Teutonicor. de rbe

Juhan Nasello als Prokurator, Geschäftsträger Eberhards in
Kom, Brıeger 174 und sehr oft bei Paquler., A et. Liege
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SaNz tirare pannı Chvis Nne mostrarsı ü6 VO1 10, SUPDLlITO
in NOmMme de patronı tutto quello che C0NN honasta 1 DOSSa,

uttiarıa attendo . expedire I CcOSa del apnello de Mons.
COMMUN patrone 81 fra 111 1111 di ara spedito
et manderassı incontinenti, purche DEr NOMmMe dı S1ıl Rma. 31
disface1ı qui a 11ı 1211 dı cCerte SPOSo consuete, COMmMe Credo le1
&'1ä havere ordınato, ü S1 PUO fare

de Bertholottis®? Aleander; KRom, Sep-
tember 1521 Zufriedenheit der Medicei und ihrer Vertrauten miıt
Aleganders Leistungen. Ihre Absıcht, ih e1Nn Bistum 1n Ober-
ıtalıen verleihen , hat sıch freilich noch nicht verwirklichen
assen. fol. S6

Revdo SIgNO0r m10 Hiıeronimo, patrone honorando. Per partırse
Dresto la Dosta, DEr haverm1 fato chavare San ue 02210, DOoI ha-
ver]1:; SCY1vere GCGOSe HON vor1a UusSero vedute, SATO breve DOT
quest] respetl; 10 Son quello Bernardino Vo1 sapete CON 55 COnl
1l Tev 9 et 1110 Medie1, apuano ‚Schönberg| et eS5S5er Joanne
Mattheo e tuttı 11 altrı ; INne ho dıto et fato da rebus
vestrIıs quello m ’’6  IA SO. Quella insuperbiria T0DO, de le
CEeNtO parte hora 11 SCr1Vves]1, quello quäa dice ; maxıme 11ı Da-
tronı d  S& quest. 2107N1 SON Statl ımpraticha de farvı epISCcOnHaTE In
artıdus vestrıs, NOn essendo venuto hora, era presto pla-
cendo DI0o medıiante 11 vostrı meritl, S1 che quella st12 dı
bona voglıa. Da S., dal prefato TOv HO Medie1 et moltı altrı
SON STAatO Lanto acharezato, che mı sSOMN< vergognato, DNON
finire, perche SOn solicitato Raphaello de Medie1
VOSIro bono amM1C0 f asta COTrtfaldo et frison «_  «_ Sarano
ceptl al S18NOF M Joanne Mattheo. 0M&a 16 septemobre

Servitor Bernardinus de Berthelottis.

Magister Joh VOL Kleve Wr 1m Bistum Lüttich mehrfach be-
pfründet, als Kanonikus der Kathedrale VOxh St. Lambert und ZU
St Martın 1n Lüttich (Hergenröther, Regy Leonis X, Nr. 4055
8411 8795 10709 {f.). Bis seınem 1m Januar 1526 erfolgtenode ahm bel den Mediceerpäpsten eine sehr einflulsreiche Stellungeın (Aleander schreiht über ıhn Omn12a ın Curı1a Kom. tractabat et,
ıteras apostolicas expediebat. Paquier, Al ei Lnege 261) Vgluch über iıhn Frıedensburg 1n Qu nd Forsch. aAUuSs ıtal reh. VI,;

‚, Bernardinus de Bartolotis, clericus Bononiensis, fa-
miliarıs 6 War von Aleander ach Schlufs des Keichstags mıt der Bann-
bulle und dem Wormser den Bischof VOIL recht gesandtworden, der ihm unı den Kimpfang bestätigte. Orig. rch
Vat Arm 6  9 17, 181 Bertholottis War ann miıt Depeschen der
Nuntiatur nach Rom

3) Nuntius uf dem Wormser Reichstage.
Die ach Rom sendenden Pferde (vgl Nr 9 COItaldo ** Stutzschwanz, ‚ Ir1SON *“ Pferd miıt Zotten Fufls.
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Gibertı eander; kKom, September 1521
Entschuldigung, dafs wescl unzulänglıcher Informatıon dem
Kardınal erhar‘ nıcht nach Wunsch habe dienen können.

Venendo 111 Bernardino ho voluto far queste quattro rıghe dı
salutar eic omae, septembrıs 152 Unterschrift.

RI Gibertı egander; 0m, September 1521
Das Archidiakonat des Cop1s Johann urchard, der Prediger

Päpstliche Krlaub-der Nuntiatur auf dem Oormser Reıichstage.
n1IS für Aleander, dıe lutherischen Bücher lesen. Konzilsakten.
Beschwichtigung Kardinal Eberhards

Ho le dı de et XVIL del 11656, Quanto Mons
Rm0 de Lıegg1 COMIMUN patron HON mancher6 dı quello ho ser1ıtto ete.

Circa V’archidiaconato de OpIS et, l’abbatietta de nepote A

far0 empo0 el debito MmM10 e1 desideros1ssomo dı
gratificarla etce

Hra 10V. Brocardı 3 venendo da mM1 11 mostrerö quanto tenghi
CONTtO de la raccommandatıon dı et de che g10vamento
Iu1 S1eN0 state, 1ı due breyı G1 mandono GORN questa gecondo 1g
minute havute da vVOo1 COn V’ultime.

contentissımo, che VO1I poss1ate alcıun SO

pulo jeggere et releggere r de Martıno, et dice 12 prohibitıon
e SCOMMUNICA NO  s intende Der VOl, aNnzı ne da mille be-
neditilon1, che IB legghlate peI
hare

conosecerlı et SaDOLG TO-

IM eustodı lıbrarıa hanno refer1to che CEercaraRrnxKx© Se V1
S12 quellı attı del concılıo V1 generale Constantinopolitano 1n 14a-
t1no ei per la prima 10 intenderete

Vermerk wie Nr 1  D , 1s0 sind uch die Schreiben des Vıze-
kanzlers VO: Uun!' September (Bal Aa l Nr 124 {.) TSt Ok-
tober In Löwen 1n Aleanders Hände gelangt.

Später wurde auch das Krzdiakonat der Hesbaye diesem Neffen
des Kardinals, Philıpp de 1a Marck, einem Jüngeren Sohn Roberts, Herrn
von Sedan, verschafit (1530), der 15927 Kanonikus der Kathedrale wurde,

500 Dukaten Pension auf die e1 HanonWOZU iıhm der Oheim och
vom Kaiser anweisen Jassen wollte. (EKdeg. de Marneffe, La princl-
paute de Liege ei les Pays-Bas. Lüttich 18557 E 245 Sqq.)

3) Vgl ber ıhn meılne ‚, Depeschen 154, Anm. E us der siıch
uch der Inhalt der Breven erg1ıbt.

Bei einer Unterredung 1m September rTasmus den Nun-
tius u die Erlaubnis ersucht, Liuthers Schriften lesen Zzu dürfen ;
Aleander ber erklärt, dafs NUur de:  Y aps durch besonderes Breve

Clericus, Lugd. 1703, 1IL, colazı ermächtigen könne (Krasm. OPP ed
offenbar hatte Aleander sich665 B; Kr ep ‘“ Bombaslius);

dabei erinnert, dafs er selbst, uch ilÜr un der KForm ZU genügen,
dieser Vollmacht bedürfe , 11L nıcht 1PSO 9aCiO exkommunizlert

SeIN.
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breve la resignatıon dı Maxımilıano mo di 12
fü mandato 0a Koma, U’ultimo de settembre 1521

Unterschrift.
Vı S] manda inelusa 1a copla della ettera SCTLY@ 11 patron

Mons. dı Liegg1, 26C10 SeCcCOonNdo quella poss1ate respondere
conformıtä supplendo VO1 1a cCOopla ettera al aYrdI1-

nale dı Luegg1; 1 manda inclusa iın quella del patron VO1 (V.
Sept. 4alan Nr. 125)

CAibertı egander; Kom, 22°) Oktober 1521
In der Maestrichter rage mufs dem Kalser der eETrStEe chrıtt VOT-=-
ehalten Jeıben nlıegen des 1SCHOTIS Yoxh Trıest, Pıetro Bo-
NO0MmMO, und des Kardınals Piıetro Accoltiı

Ho üuün2 de de del assato Quanto alla,
Trajectense SCY1SSI, essers1 resolutione dı a VISAr Vl, COMmMe 1a
COSa, de che 31 amenta Mons Rm0 dı Luegg]l, fü fatta N0 instan-
t12 della Ceu. Mta. COM aDpare DEr $} ettere. Tutta v12 SC

operarö0 ?); che Su Mm rescr1vyesse 1n cContrarıo, che revocarla I2
gratia de prıma Dper complacere Mons Rm0 NOl fu concluso di
mandare Cesare altro Terve Her r1cercare In C10 1a volontä,

S0110 ragıonatone, DO1 DParve hbastasse 4 V1ISare de tale
resolutione, q1 COMe®e 10 feel. Replıco adunque, che, volete, che

revochı quel tal privileg10, bIsogna, che Mons. Rm0 di Liegg1
induca Cesare diımandarlo. 10 In quello DOCO potrö etfc.

cayallı %» m1 rimetto a lla cortes1a de Su Ju * et vOol.
COSC, che 1Cerca Mons Tergestino si per 11 molti So1

merit. et Virtu, S] POor raccomandatıon vostre, ar0 il debıto
10 maxıme che et 11 patrone 1ı SONO inclinatıssımı et;
NOn hanno opt1mo 0Odore Rm0 Santı |dem Grofspöniten-
t1ıar UCC1] 1A4 e1 1a speditıon.

Se arlato a,| RII\O de Ancona quella prepositura, alla
quale scrıyeste SLATLO eletto et insomma NOn DuO
COSTFUtLtO, DUr dı NOVO tentarassı: dura est provincla. Da Koma,
n,| 11 XVIL de ottobre. tenuta une a |1ı C

(GAıbertı an Aleander; KRom, Oktober 159% Dis-
PeNS für den Sohn des Bischofs von Triest vom defectus nata-

Unieserlich‚ vielleicht Abkürzung für cancelliere.
Eın Abschnitt betr Beweismateria. TasSsmus ist abgedruckt

bei an 2953 miıt och wel Absätzen, In denen sta „ Sprengher *”
lesen ist Spiechel (vgl Nr 23)

3) Der Bischof, kaılıserlicher Rat unter Maxımilıan ann Kanzler
FWFerdinands uf dem Reichstage vielfach ın der Ilutherischen
Frage In Verbindung miıt Aleander nd 1n den Kommissionen gewirkt
(Kalkoff, Depeschen 35, Anm 2, Ö.)
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lıum. Befriedigun Burchards und der kaiserlichen Sekretäre
Seine Dienst-Spiegel und Siebenberg‘ Die Prälatenpferde

willigkeit 9 |S Agent des Kardinals VoO  —; Lüttich
an! SOttOo questa un de dispensa DOTr 11 figliolo del

Vescovo di Irıeste V’altra espedition SUAa 6cON 1a acultä de
ha el tutfotestare mandarö por brevı

volontier1 et. ZTatls pDOor l’opinion, che SOeMPCO x sta ha havuto
della on e1 virtu dı quel prelato, eonürmata molte vo peI
tastimon10 del camer1ero etc.

Al Brocardı ha Prov1isto q ul de modo dı vivere et; T1=-
manderassı contento. Al TAatello de pieche non mancherö6 Q1U-
Ar10 et ho fare 0gN1 diligentia per allocarlo eic Per
NeEesSseI Maxıiımilı1ano0 sacretarıo vederö0 1 raccomandandocı el Teve
COI desidera ete.

vallı NOnl vorreı 1mMpPOrtUNO; veda
1 mandıno presto e S31eN0 in perfettione, HON cCOS1 Ql

bon1, che NOn SCapPUCCINO et S1eN0 gagliardı et, poSSI-
bile ©, portantı di bonissımo eic Da KRoma, 1l ultımo
de ttobre 1521

Mando brervIı, che IB} total spedition del Tergestino
12 olla, che DUL ho solicıtato ete. Dankt Aleander, dals er ım
dıe na des Kardinals voxnxh Lüttich erworben habe, und bıttet
ıhn beraten, damıt der hohe (+önner NOn S1 possı lamentare
u68 del mercante della Unterschrift.

Antonıiıus de Casulanıs Senensis * e2anl-

der; Brüssel, November 1521 (Cod 0DU0ON 2419 fol

631 80.) Aleanders Reise nach Köln Rüstung des Kalsers VOIL

"Tournal. Angeblıcher Abfall der Schweizer vox Frankreıich. Die

(jemeınt ist, der ın W orms und 1n Niederlanden neben
Aleander und Caracclolo a 1S aufserordentlicher Nuntius tätıge Raffael
de’Medicl, kaiserlicher Kämmerer erster Klasse Vgl meine 19 Depeschen A

Anm. und „ Briefe, Depeschen und Berichte Vo W ormser Reıichs-
tage c6 (Schr Ref.-Gesch. Nr. 59)

Der amaIs zwanzig]ährıge Stiefbruder des 1n Worms vielfach
hten Un!' bezahlten kaiserlichen Sekretärs Jakob

<  ON Aleander gebrauc über iıhn meılne Depeschen 135, AnmSplegel (  3—  9 vg
Die Reichsstadt Schlettstadt, Freiburgund neuerdings GENY, pfeling, War von jenemJohann eiger Majus), effe des greisen Wım

RKom geschickt worden,dürftigen Verhältnissen lebenden Beamten Nac
un ın Ausnufzung der Gönnerschaft Aleanders SseIn Glück machen.
Nachmals trat uch als ekretar 1n kaiserliche Dıenste (Joh Knepper,
Jakob Wimpfeling. Freiburg 19092

3) Von 1er durchstrichen
Gehörte Is apostolischer ar ZUT Kanzlei der Nunti]atur. Vgl

meıne Depeschen ö2, Anm. Johann Bap tıst Aleander (a A
des Kardinals von Lüttich.5 140, Anm War als Sekretär 1m Dienste
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Eroberung VON Mailand durch den Nuntius Rafzel de Medie1 eI-
funden, uln Frieden oder Stillstand hintertreiben.

KErhielt durch l Rerv NOSLIrO MESSer Bantista Aleanders T16:
Vvom 1.  C ırd stets für des letzteren Bedürfnisse SOTZeN und
bedauert, dafls Aleander seıne Dienste nicht 1n Änspruc OM-
en nel venır In COSs Colonien. partı, e1] diese Landschaften
gefährlıch se]len zumal jetzt DEr refornar 11 milıtı Juliacensı {  O S@e-
chinens!].

Andando 1n cCOorte [des alsers nach Oudenarde] far: quanto
quella SCI1Ve@e CON 11 et; 1l oratorı pontifcıı | Caracc1lolo und
Raffael de’ Medici]; 10 S AD COT2a &10rn1 3( andare. 10
mM1 DreDaro Der Italıa 6SSCcCre Ira 2 25 107N1. Pen-

Mandosate quanto ho da fare DEr ın ıtinere et. 1n 0Mm3,
le allıgate hayvute COrte da 0Mm3.

Cesare Al fortifica mo gaglıardamente DOr 1a impresa dı
Tornai * et dicesi kbavere g1@ de meglı0 d1 33 000 fantı et
dı continuo N pIU. Stiması che 10 pıglıara DEr NON
STLAtLO Lo TIS fe CON effetto rıtirato indrieto da

W  Q leghe, mo dicano Der mectersı 1n Cambray e1 starsı 13
questa invernata; et molt] d1cano, perche 11ı KElvetu defieiunt s1ıbi
in iide e1, che S1 retirat. Kit queStO C  C VCETO, che 11 SCIU-
zarı glı. manchono et; tambene 11 lazechnijeche 2000, che S1 Lro-
va questo S’e  v decto 1a &10rN1 ei; COonNtinuoO afırma.
Etiam S1 dice, hanno mandato a ] Cesare ad oferırsegli, qQquU2 SE  B
decto, che Miılano STATO presıi Der 11 nostrı ın Italıa et; che 81
tıene pOr 10 duca; amen NON S1 verilica. I0 st1mo, S12 StAt2 1N-
ventione dı m. KRaphaello Medıicei ver interrompere la treva
quale S31 rag10nava esSsere molto 1mMpProcluto e1 dicesı decto Ra-
haello essSere venuto a.d tale effecto et PEeNSO, che Iu1 hara GCTLO0

Wohl och AUS Löwen, Aleander noch Tage der Flucht
des rasmus (am 28.) sıch aufhielt, der gerade den SickingenschenLandsknechten sıch In Thienen anschlols, vor denen der Nuntius hiıer
gewarnt wird. Vgl melne ‚„ Anfänge der Gegenreformation In den
Niederlanden *, eft IL, und

ber die Lage auf dem nlederländischen Krı]egsschauplatze und
den Stand der Verhandlungen auf dem Kongref(s Calais nde
Oktober vgl Baumgarten, Gesch. Karls V’ IL 46 f?.

Am November berichtet Contarıni AUuUSs Oudenarde, der kaiser-
lıche Feldherr, raf VOoNn Nassau, habe wWwel Schweizer AaUS dem Tan-
zösischen Heere gefangen ‘9 die über e]ine dem Kaiser günstigereHaltung der Kantone ausgesagt hatten.
col 138

u Daarıl
In gleichem Sinne wirkten uch Caraceciolo und der enuese

Adorno. Am Oktober machte einer der Nuntien den venezlanischen
Gesandten Contarını darauf aufmerksam , dafs mıt der Sache der
Franzosen schlecht stehe , und rıet der Signorle, siıch dem Kaiser
zuschlielsen. Dittrich, Kegesten Contarinis
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a Cesare, che le COSe dı Miılano Aarannıno ın poch!] giorni resolute
et perö NOn 81 far DAaCce

duca dı FKerrar2 ha C190 che LENEeYVY2 dı Herrara 111 =
uore ne quale S1 otä ad porte chiuse

Ta nOoOvyvya 31 dice, che STALO OnNns dı Florange “
fig1li0ol0 del SIgnr Roberto de la Marcha, quale de continuo S

V SCcOrTArIı@e DOr gı presı] Cesare.
Hx oppıdo Bruxellarum, dıe HNOV,.

Adresse Rmo ıIn Chr® e domıino mM60, Domino  Hıeronymo
‚Alean]dro, et a UCaes. Mtem [nunc ı0, dign1ssımo
domiıino et patrono C Ben!! mMmMe0 UuN1cCO Colonıiae.

GAibertı Alea  er; Kom, 10 November 1521
Siebenberger. Die dem Papste (mit Schreıiben vohnl Jun1) über-
sandte chrift des Cochläus (gegen dıe Behauptung der Luthera-
NOr, dals Petirus Nn1e In Kom YreoWOSCH sel), ist. abhanden gyekom-
INeRN,. Das Yeve, das ılıım („in rebus pontificıs absent!1 ‘°) eine
Übersiedelung nach Köln oder Löwen unbeschadet se]nes TUN-
deneinkommens ermöglıchen soll

Mando 11 Teve di novo espedito Ssecondo 12 mınuta.
TOPrIa mandato da Maximiliano. In 1a 052 dı Cocleo NOn

che fare; quest] poltron1, che haveano Cura de presentare quel
1ıbro 10 anno0 mal SATTVILO et 10 yoVvare bisogna
indrizarlo ch1 SErVISSE ; DUr HON TEeSTO dı Aarlo Cr Perche

Der Herzog Alfons War U, Oktober VON en päpstlıchen
Schweizern geschlagen worden.

2) Der alteste sohn des j5  ers der Ardennen “ , der spätere fran-
zösısche Marschall Robert 888 Ol der Mark., Herr Un Yleuranges
(1491—1537), sıch , als se1n atfer ach Verlust fast aller seıner
festen Plätze An der Maas mıiıt den kaiserlichen Heldherren Nassau und
Sickingen 1m August einen sechswöchigen Waffenstillstand schlofs,
nicht. ın diesen Vertrag aufnehmen lassen , sondern War miıt der Gen-
darmerie ach Frankreich abgezogen; obwohl un selne Memoiren
(Petitot, Colleetion complete des memaoOlres eiCc. TLome XVI Parıs
0) hier abbrechen, würden WILr doch AUS anderen Quellen on der
Gefangenschaft eines hervorragenden Führers ren, WwWeNnN jene ach-
YIC zutreffend YEWESECN wäre.

3) ber dıe damalıgen Beziehungen zWischen Aleander und Cochläus
vgl den von rı 2 veröffentlichten Briefwechsel In der
Zeitschr. K.-G. XVIIT, 1m besonderen 116f. (Cochl. Le0 Ar und
die Antwort Aleanders VONN Miıtte Oktober uf dıe Bitten un! Klagen
des Cochläus vom Sdeptember miıt dem Hinweis uf das hier erwähnte
Breve 129) Jber die erwähnte Schrift des Cochläus vgl meıline 39  An-
fänge der Gegenreformatıion *” eft. IL, 96 f. Die nachlässıgen
Herren USs der Umgebung des Papstes (zUu em Kammerherrn VOo  >

Questenberg vgl meine Depeschen 66, Anm. 1) sollen diesen von des
Cochläus Verdienst gebührend unterrichten, den Aleander seinerselits beı
er Laune halten soll, WwI1ie der Vizekanzler 2 Oktober AUuUSs dem
Feldlager bel Ostiano schreibt (Balan 296 sg.)
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&] responda da Sl Sta.’ 1n ANt9 procurerö breve, che DVOS-
q1% percıpere TUCtUS decanatus Sul 1n absentia eifc Da Koma,
a 1llı de novembre 1521 Unterschriuft.

Der 1zeKkKanzler Alegander: Florenz, Ho-
Druar Erfolgreicher Ausgang der Nuntiatur Aleanders.
Seine Reise Hadrıan SE WO Er sıch mıt den übrigen Agenten
Maediceı1s ins Einvrvernehmen setzen soll Sendung Chibertis den
kaiserlichen Hof. Schwierige Lage Medicıs beıim 'T’'ode e0s

Reverende Domine, 2.M1C8 noster Carıssıme. Con molta Safls-
fattıone havemo visto le vostre de del presente pıene
solıta alfectione ei fede vostra et dı moltı degnı advIsl, In che
termıine S1 TUOYVYAaNO le COSe delila negotiatione vostra, et; fra quellı

P12CIUt0 28821 1a deliberation vostra d1 transferırvı d S.,
el essendo maxıme approvata et alutata Ces Mtü. e tenemo
ferma opinlone , che tutto ara COMn buon irutto dellı negotil 1
etliam bisognı vostr1. Kit CertO V1 havemo cCompassıoNe 8891
C0ON0OSCENdO molto bene, quanto el CasSo Santa memor1a NOl
et VOo1 et tutt:ı 11 servitorı dı quella 1ncCOomMmOoda ; et; ın quello nOo1
poteremo, NOn mancheremo d1 a1utaryı et, dı favorırvı SCMPTO.

Da U, ‚Joanne atteo expedito da NOl Cesare * haverete
inteso, ın quantı travaglı 61 trov1amo NOn so10 DOr 11ı interessi
prıvatı ei propn, A COTa DeI 11 publicı ef quellı della Sede
Arn IDr arrıyando vVo1 S., dove aNnCcO Sara DOr NOl mM, Vıa-

1) Aleander dürfte darın über den von dem Augustinerprlor J akob
Propsts 1mM geheimen schon geleisteten Widerruf berichtet aben, den
dieser 1n Brüssel öffentlich wiederholen sollte. Sıche Kap.
meiner ‚„ Anfänge der Gegenreformation ‘”, eft 11 67£.

Vgl. ZU den diplomatıschen Sendungen Gibertis 1m Dienste
Klemens’ VIL 1ist. VIL, und Pıeper, Zur Ent-
stehungsgeschichte der Nuntjaturen. Freiburg 18594 65 Zur
Abreise Gibertis un Trofinos das Schreiben AaAUuSs Rom VOIl Januar

In einem interessanten Bericht desbeı Sanuto X  9 col 425
venezlanischen rovedadore Öln Brescia VOIN 2A1 Januar heilst C
sel soeben ach Mantua durchgerelist dom Zian atheo de Medici, den
der Kardinal per SUO intımo und den er eım verstorbenen
Papste lassen pflegte, selbst VOomn Hofe abwesend WäaT ;
geht ZU Kaiser und hatte mıt der Mutter des Markgrafen VOxh antua
eine geheime Unterredung über einen Ausgleich zwıischen dem Kardinal
un! dem Herzog von Urbino, dem die Zustimmung des alsers
erlangen soll. col. sq Beglaubigungs- un Eimpfehlungs-
schreiben Mediceis Wolsey VONnNl Januar bel Brewer, LIL,

Der yai Alberto851 859 (Schreiben Campeggıis VOoO Januar).
Pıo0 VvVo  ' Carpı schreibt Aprıl Giberti und hofft, dafs seıinen
Aufenthalt 12 England nıcht mehr lange ausdehnen werde, da beı
„, Mons. Kevmo ** bel Medice1 sehr nötig 61 (als Vertreter der fran-
zösischen Interessen Ruscelli, Lettere princ1ıpl, enez]a 1581,
I, fol 10082
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Nn8es10 collectore 6iC et Felice [Trofino|, quale expedimmo
Sta. al MezZO del ese passato, ara XTatLSSIMO, che GON lor9o

habbıiate buona intellıgentia, conferendo ın uno0, Qquanto gyıiudiche-
retie Propos1t0 et faccende nostre et della cCOomMMESSLONEG,
che iıha IL, Felice, che tutto el frutto redunderä NOn MmMeN0 in vVo1
altıı nostrı che 1n no1 PTrOpTI1O ; et dı C10 etiam a {11 predettı SCI1-
VeMmMÜÖ. gne valete. Florentiae, fehbruarıl MDXXIIL Vester
fr vicecancellarıus.

Ca berti eander; Brüssel, PRW/ 1522 Ale-
ander siıch entschuldigt, miıt seiner Abreise dean Hof
Hadrıans VL. nach Spaniıen nıcht bıs 1Dert1Is Ankunft gewartet

haben.
Non aCccadeva, che '4COSS1 de NN mı havear vistO

ne SUO partıre eitc Empfehlung den Papst In Bruselles,
Unterschrift.Martıil 1522

28 Der 1zekanzler eander; Florenz, ulı
15292 Dankt für Aleanders Dıenste die 6, ennn ıhm auch dies-
ma das ück nicht hold Wäal, doch 11 ukunft noch vergelten
gedenkt

amıce noster ecarissıme. L4 prıma dı Catalogna, quale
1ayvete Scr1ti0, de X XILIL di Magg10 et 4S  n  al 1615 ha ralle-

Albergato . Goll. der Spolien (redditus uspolia) und Nuntius
G1 erstin den spanıschen Königreichen wird von Pieper Aıa

für dıe Ze1it ach Leos Tod als Nuntius nachgewiesen, doch wird 205
Wertvolle Nachrichteneın früherer Aufenthalt zutreitend vermutet.

über ihn g1bt se1INe Grabschrift 1n Bologna beı Schrader,
Monumentor. talıne {} Helmstädt 1592 fol

Am Hebruar WLr Aleander schon In Calaıs. Paquiler, Al
21 Liege 28780 Von Brüssel scheıint aber schon U nachdem
er dem öffentlichen Widerruf Propsts’ ın St. Gudula beigewohnt hatte,
abgereist ZuU se1n , enn schon 1 meldete der englische Gesandte
Spinelli das Eintreffen Gibertis, jeners des Kardinals Medic1, in Brüssel
(Brewer L1, sS(3)

DiIie Aleander nachmals der Kurıe 38 AE Verfügung otallte In seinem
Consilium SUDET Liutherana , herausgegeben von Döllınger 1m

Bande selner Beiträge poliıt., kirchl. I Kultur-Gesch. Wien 1882
och geschah 1e8 TST ach der Thronbesteigung « lemens XE Uun!'
auch die hıer eingestreuten Ausfälle DE die VOL Hadrıan dem
Keichstage Vvon Nürnberg gegenüber beobachtete Haltung (S 24  ©D 249
253) beweisen, dafs Aleander unter diesem Pontifex nıcht den damals
gehofften Einfduls erlangt hat, aM stimmt dann auch die Beobachtung
des deutschen Humanisten Ziuegler (vita Clementis ViI iın Schel-
horns AÄAmoenitates hiıst. ecel. et 1ıt. I: 53) überein ! sub Adrıano
haudquaquam habebatur in Praecıpuo honore; und auch die von ıhm
überlieferte Drohung Aleanders, werde bei längerer Vernachlässigung
dem Papsttum noch weıt wirksamer schaden a1s Luther selbst, ist dem
Tasend ehrgeizigen ınd Jähzornigen Manne Ssehr ohl ZzUuzutrauen.

Zeitschr. T K.-G. XXVIIT, 15
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XTatO e} VOStro ben StAare et essere VenNuto el S et mo
conidamo, che eSSerTeE NOn 8010 ene  10 nosStro, _
COT2a d1 prokhtto, dı honore et utile d1 DOrsONa vostra, et In questo
sSeCcCoNdo HON MeNÖO CI adoperarıamo volontier1, che nel PrImMO
nartenente no1l Propr10 V1 PrFreSamMo contfinuare 1a fede et Öfe
fectıione nNOo1  9  ° et promettervı ognl gratitudine et buona
correspondentia da CAanto NOStro, et bene 1a ortuna ha 1N-
commodato , che Der QquesSto NOn SaremoO0 mal dismentichevoli d1
ch1 COmMe Vvol a.NLO C1 ha 2mMato e serrvıto. ene valete. K1l0-
rentiae, ulıı MDXXIT Vr {r vicecancell.

chönberg Aleander; Florenz, 14 Jul 1522
Dankt für Aleanders xute Dienste be1 Hadrıan V1. Versichert
iıhn der (Aunst Medicis.

10 ho ricevuto l’amorevole ettera dı de 23 dı mag210
et DEr hoO singolare placere, U  1 DEr e5S:  S:  er quella ATT]-
vata da salyamento et 1 anchora HOL haver ACT0 et DPTO-
me dı fiare quellı offien HOr me Dankesver-
sicherungen nonNn 1sugna h’10 MMe affatich] In tenere LIT
bona oyTratla dı mMONSIENOTE , che CEeTtO la aAMa la vostra dı
bono COTeE et quando accaderä, 10 vedrä 041 effecto eife

Sertvus Ira Nicolans,Florentae, Julı

GE rıefwechse mM 1% dem ertrauten Hadrıans VI
In dem Bande der Bibl Vat 8075 In dem Aleander die

VONn ihm ın der Kanzlei Medicıis, auf Sse1ner ersten Nuntiatur 1n
Deutschland Ü, e entworfenen Scehreiben kopieren lıefs, finden ch
auch einıge Briefe den einfiufsreichen und geschäftskundigen
cr1ıptor lıtterarum 2P0ST. un Protonotar Wiılhelm Van Encken-
vont S, dıe besonders nach der SeE1INEeS andsmannes und
GÖnners Adrıan von Utrecht ZU Papste bedeutender werden.
Von dıiesem wurde ]a Enckenvoıirt Isbald ZU atar und Kar-
dinal SOW1@ ZU. Nachfolger 1n seinem Bıstum 'Tortfosa erhoben.
Vorher stand eander als früherer Kanzler, dann als Geschäfts-
träger des 1SCHOIS ernar VON Lüttich In Kom, miıt ıihm in
Verkehr. Bei der Verschiedenartigkeit der Geschäfte werden
einıge Se1iner Schreiben den nıederländischen Kurtisanen In .  >;
erem Zusammenhang mıtzuteilen SeIN ; die folgenden werden da-
SeHCcH zusammengefalst WeSC der g]eichen Art VON Angelegen-
heıten, dıe iın ihnen den breitesten 2um einnehmen. Wir sehen
da den Nuntius als rührıges Mitglıed einer der vielen Cliquen VOxn

Paquıler, Aleandre I XXXIXSsg.
Vgl meine Aleanderdepeschen 65, AÄAnm.
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kurlalen Pfründenjägern, dıe Stets auf der auer lıegen und iıhre
etze ausstellen, WO etw2 e1n Bıschofssıitz, eine einträglıche Prop-
ste]l oder Chorherrnstelle oder SONST e1n pekunlärer Vorteil e1N-
zuheiımsen ist. Auch der ıIn Deutschland aM hbıttersten empfun-
dene Übelstand trıct zutage, eXin einem der erfolgreichsten
dieser juristischen „Nimrode“, W1e q1@e die eutsche Satıre nennt,
dem Enckenvoıirt, Aa1luUur dankt, dafls ıhn dieser auf dıe Gelegenhei
anfmerksam machte, hei Erledigung eıiner Lütticher Pfarre VvVüOxn

Kom AUSs dem Berechtigten einen Prozeifs den als hängen
und iıh adurch eine hohe jJährliche Geldzahlung abzuzwıingen

Daneben hatte 1Hal NUumn dıe bewegliıchen Bıtten,(Nr 16 29)
dıe eander unter dem TuGc der berechtigten Beschwerden der
Deutschen VOD Worms AUS die Kurıe rıchtete, mMan möchte
doch diese Mifsbräuche des kanonischen Rechtes ahstellen und dıe
unersättliıchen nhaber zahlloser Pfründen zügeln ; und ezeich-
net auch deutlich „Seıne verehrten Vorgesetzien und Freunde,
dıe Deutschen ın Rom  6 q ls dıe Hauptschuldigen Der Beweıs,
dafs selbst m1 gleicher Habgier und Verschlagenheit dieselben
Wege gewandelt, heise sıch AUS den vOon Paquler ın seiner Samm-
Jun  >  f „Aleandre e 1a principaute de Liege (1514—1540)“ m1t-
geteilten Urkunden leicht erweitern.

eander Enckenvoirt: Brüssel, September
T32T Eneckenvoirt SOl 1ne Schuld Aleanders das ankhaus

Petri Krben rlegen, damıt Aleander nıcht der KExkommunil-
kation verfalle ; dıe Zahlung AUS den dem Adressaten a1s Archiı-
diakon zustehenden efallen der dem Nuntius gehörigen Lütti-
cher Pfarre VON Venral] ist nfolge Beschlagnahme der Kinkünfte
Vn seıten geldr1isce Beamter unmögliıch gyeworden. 1ne D

dere Schuld Aleanders 1St AUS dem Dispositionsionds des Kardı-
nals VONn Lüttich decken, den eander noch Forderungen
hat. Dem Prokurator des Kardinals 1St auch d2s rückständiıge
(z+ehalt auszuzahlen. Das VL beanspruchte, Vox der TalseTr-
lıchen Reglerung ıhm bestrittene Dekanat voxn Herzogenbusch.
Prozeils die Dechaneı von %. aul in Lüttich (1 fol. 2924
bis 6).KALKOFF, NACHTRAG ZUR KORRESPONDENZ ALEANDERS.  227  kurialen Pfründenjägern, die stets auf der Lauer liegen und ihre  Netze ausstellen, wo etwa ein Bischofssitz, eine einträgliche Prop-  stei oder Chorherrnstelle oder sonst ein pekuniärer Vorteil ein-  zuheimsen ist.  Auch der in Deutschland am bittersten empfun-  dene Übelstand tritt zutage, wenn er einem der erfolgreichsten  dieser juristischen „Nimrode“, wie sie die deutsche Satire nennt,  dem Enckenvoirt, dafür dankt, dafs ihn dieser auf die Gelegenheit  aufmerksam machte, bei Erledigung einer Lütticher Pfarre von  Rom aus dem Berechtigten einen Prozefs an den Hals zu hängen  und ihm dadurch eine hohe jährliche Geldzahlung abzuzwingen  Daneben hatte man nun die beweglichen Bitten,  (Nr: 16. 29).  die Aleander unter dem Druck der berechtigten Beschwerden der  Deutschen von Worms aus an die Kurie richtete, man möchte  doch diese Mifsbräuche des kanonischen Rechtes abstellen und die  unersättlichen Inhaber zahlloser Pfründen zügeln; und er bezeich-  net auch deutlich genug „seine verehrten Vorgesetzten und Freunde,  die Deutschen in Rom“ als die Hauptschuldigen *. Der Beweis,  dafs er selbst mit gleicher Habgier und Verschlagenheit dieselben  Wege gewandelt, liefse sich aus den von Paquier in seiner Samm-  lung „Al6andre et la principaute de Liege (1514—1540)“ 2 mit-  geteilten Urkunden leicht erweitern.  30. Aleander an Enckenvoirt; Brüssel, 2. September  1521.  Enckenvoirt soll eine Schuld Aleanders an das Bankhaus  W. Petri Erben erlegen, damit Aleander nicht der Exkommuni-  kation verfalle; die Zahlung aus den dem Adressaten als Archi-  diakon zustehenden Gefällen der dem Nuntius gehörigen Lütti-  cher Pfarre von Venraij ist infolge Beschlagnahme der Einkünfte  von seiten geldrischer Beamter unmöglich geworden.  Eine an-  dere Schuld Aleanders ist aus dem Dispositionsfonds des Kardi-  nals von Lüttich zu decken, an den Aleander noch Forderungen  hat.  Dem Prokurator des Kardinals ist auch das rückständige  Gehalt auszuzahlen.  Das von E. beanspruchte, von der kaiser-  lichen Regierung ihm bestrittene Dekanat von Herzogenbusch.  Prozefs um die Dechanei von St. Paul in Lüttich (l. c. fol. 224  bis 226).  ... Ut ad binas litteras respondeam, quarum alteras die 20. julii,  alteras 10. augusti R. P. V. ad me dare dignata est etc.  1) Besonders Brieger S. 30f. 109. Kalkoff, Depeschen S. 48  und Anm. 1 zu S. 131f. In seinem Gutachten von. 1523 (Döllinger,  Beitr. z. polit., kirchl. und Kulturgesch. III (Wien 1882), S. 251. 263.  271 beschuldigt er diese aulici Germani, diese aucupes sacerdotiorum  geradezu, durch ihre Ränke und Übergriffe die ganze lutherische , Tra-  gödie‘* hervorgerufen zu haben.  2) Documents inedits, Paris 1896. 8°  157  {U% d bınas lıtteras respondeam, QUAaTF un Jlteras die Julı,
alteras august! a O dare jgnata est etc.

1} Besonders Brieger 30{f. 109 Kalkoff, Depeschen
und Anm 131 In selnem (z+utachten VvVON: 1523 (Döllinger,
Beitr. polit., kırchl. und Kulturgesch. 11L (Wien -  9 951 263
O7 beschuldigt diese aulicl Germanl, diese ZuUCupES sacerdotiorum
geradezu, durch ihre Ränke und Übergriffe die lutherische „ ITa
gödie ** hervorgerufen haben

2) Documents inedits, Parıs 18396 89
15 *
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De dutcatis aur], Q UOS reliquos e0 haeredibus quondam
ılhelmı Petr1, Q UL mıhı fuıt intellexisse nondum 80S

fuısse solutfos, Lam gratum contigıt Ptem obtinulsse mıh1 adhuc
duorum mensium induc1as, eontra INne ad CENSU2aTaS procedere-
LUr 9 1020 , ut P DOot1us M anta calamıtas in NO

ruat, de SUO oddere 1gnetur a.Dsıt hocC, eus MEUS,
ut, qul NuNdquUaM DEr dıyınam gyratiam iIncurrerım , tam

TO tales tamque abominabiles 1aqueos inc1dam.
Certum ost autem, nisı ulssem In TeDUS catholicae ecclesiae

ıta OCCUPatus, ut TeSs 1PS1US MmMeas negligere habuerım, NON tamdıu
talem solutionem fuısse dıferendam. Accedıt, quod, dum W 0r-
matı2e 0OSSCNl, SperaVvı SOMDET Henriecum %* pecun1a Qquotae
portionis, qua® parochlalı de Wenraede archıidiaconatus 1ure
Pt1 debebatur, tale debitum e6SsSe solyendum, quemadmodum 1ıdem

Henricus decrevisse m1ıhı d1x1E. Verum I DL
offecjales duecis Gheldriae ructus praed parrochlalis fuerint 1M-
peditL, aCcC1p1a% ALl excusatıonem ete

Vıdı lıtterıs ad Henricum arpen datıs Ptem Lam
benigne 1USS1S8@ pecunı1am s1b1, ut dietum est, ebıtam miıh]
condonarı, quapropter efsı nondum pOotulmMuUS ob alıorum der
Lutheraner malıtıam rotl fer1 COmMpPO0LES, immensas amen yTatlas
a 0 Pt1 eic

Nunce quantum d OGTL0O UCAatos 1l1ppo de gnellıs
debitos * attınet, 98  B Rmus ar Leodiensis 3( Ptem serıbat
debere 62  S S1112 a SUMmMahl ducatorum alı-
qUaS facere, dignetur Un ÖOU.  S caeterıs GCOHl-

putıs etıi1am h06C debıtum olvere 6% in reddenda ratıone ita pONeTO
PrO cedula 1l1pp1 de archiep1scopatu Valentino et

Dieselbe mit derselben Begründung , dafs 12A12 ihn doch
N1IC. um Lohn für SeINE der <irche geleisteten Dıenste öffentlich
kommunizleren lassen mO0ge, wiederholt e In einem Schreiben Al Encken-
voıirt vOoxn nde Januar N  C  Q Mal 1 Spicllegium Vatıc. H1,

235 Sad.
Von der Pfarre Venraede (Venralj, westlich von der Stadt Gel-

dern auf (dem inken fer der Maas) mulste der Inhaber Heinrich Wiınter
Aleander ıNe jährliche Pensiıon von Dukaten abgeben, die dessen

Geschäftsträger 1n Lüttich, Heıinrich Van Werpen, Kanonikus St Jo-
hann, nebst den FEinkünften ge1lnNer übrıgen Lütticher Pfründen ihn
abzuführen (Paquiler, Al el L1iege 271) Einckenvoirt kam
hıer a,18 Archidiakon der Kampıne iın Betracht Y ILT. r, Re-
ges Leonıs A, Nr. L4 7.16 ); besals aber noch Archidiakonate 1n
den Sprengeln VON öln und Cambralil. (Liber confratern. Teu-
tonıc. de rbe |Rom 20.)

Die kleine Summe Aleander beı se1lner eıligen , durch das
Drängen des Papstes beschleunıgten Ahbreise on Rom N1C. ehr ©1 -
tatien können. Aleander Enckenvoirt den Oktober 1521
Zitschr. Aachener Gesch.-Ver A1A, IL 1174
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alis vaca.nfiis duecatos 06TO etc eZ0 ver©o hie procurabo, ut Rmus
ecam partem Cum Tre11qu1s en]gne admıtfat; multa enım sunt

miıhl1 agenda al11s PECcUNNIS DEr mM6 eXpositis
I;txs BtCc.

Similıter qu1a idem Rm\lfl quinquaginta ducatos ad Julhl2-
uu  S | Nasellum | mıserat 4A onam ratıonem salarıl a1b1 de-
bıtı eic

Nunc a 112 neg0612, de quıiDus ser1bit, et primum de
SUO decanatu Boschiducensı anNnie2 NOln semel, qa plusquam de-
c1es in fül alteratıone u Caesarlanıs 1n defensıionem NO0=
NOr1S Ptxs et privilegiorum eccles14e vestrae, et osSthac nıhilo-
minus facıam volulssemque ıbDentier vıidere exemplar lıtterarum
domiıinı Remaclı quod quUamVI1s Ptas a He misisse scr1bat,

Darl-6ZO tamen nıhıl aCccePl: facıam amen debıtum mMeun

Pacto bıs OcCcutus ful CUNH) Caes. M_te et CuUumM de Armes-
torff SUDEL fallacı opinione , QUamM de cConceperat, qul
Certe ın melıorem sententiam Tevocatus, atetur eursorıbus
decepium (vgl NT vel ,D 11S, qu1bus, dum 1pSe ahest In S@eI-

vitluıs U2es8, Mtis ho6 a4utem frequentissıme 2661d1t et NUHNC potis-
simum) SUOTUHL neg0c10rum In hac eurı2 commiserat. Nune
ver©° otum deditum esSse 1)tx ıhl Saep1uS dixit, et certe
hac eadem hora, dum me ista seribentem visıtaret, nt ]:_)t1

ecommendarem oravıt.
De decanatu Paulı pretierea, qu®© SCTY1D1% 4e8. Cath. Mtas

a urbem, eDO cCapu ın me1s litteris a Joannem
Matthaeum scr1psı (Nr 19),; a quell, G1 decanus qdeesserıt aquo
0Omnın9 mMe0 nomıne facere debet) invenlet mean COomMmMeN-

datiıonem HON fulsse yulgarem ef 1n hoc Aavente domino | Kard
Eberhard| NUun d ua cCe8sabo, ne privileg1a nosira PesSSUuh eant

Quod scr1ıbıt de impetratione confirmation1s dıcetorum
prıvyıleg10orum expectandus yvıdetur MEUS adventus in urbem, qu1a

StempDOoSt relatiıonem COMMI1SS1IONIS Sm0 factam,

im Jahre 1514 besafßfs Enckenvoirt rst in Kanonikat An der
Kırche S Joh Kvang. ZU Herzogenbusch. h S8813

kaiserlicher Sekretär der niederländischen2 Remacle Ardennes ann berRegierung, humanıstisch gebildet nd Freund des Krasmus, Mafls-ihm entfremdet durch seine Mitwirung beı den antilutherischen
regeln Aleanders. Vgl meine ‚„ Anfänge der Gegenreformation e Heft K
; und „Vermittlungspolitik des Kirasmus “* 1m Archiv

Ref.-Gesch.
3) Kıs handeilte sich un dıe Recht des Bischofs O Lüttich uf

den zahlreichen KollegiatkirchenVerleihung ÖNn Pfründen besonders
61l un Günstlinge wI1ıe für die VOILseiNESs Sprengels, die tür selne Beamt

ihm gebrauchten Kurlalen sehr wertvoll CH, Aleander wollte die be-
treffende Bulle recht nach den Interessen dieser Pfründenhungrigen
Cliquen einrichten, WaSs iıhm ber TSt unter Klemens VIT gelang (Bulle
vyom Januar 1524 Paquier, et, &0  —  ‚D 246 s4q4.)
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SU2 alıqua ad eoNservatıonem eG6Cjes1iA2@e sıhı ammıssae e liben-
tıus et melıus facturam a2Nie narratiıonem Hea udıtam

De a l11s Nneg0C11S le D: qu1a vıdı ıtteras Rmae H6C0-=-
n1on et1am archıdiaconi L.0emel 1)t1 commendo üunQ

CU.  5 quadam abbatıssae Romarıcı D Montüs, Quam brevı
aes Mtas Pt1 commendabıt, 1n CUIUS protfectione SIgı
multos et a NO0S domınos NOoN SINe cCommodo devincıet
Bruzxellıs, die 2da septembrıs 15923

31 Aleander Enckenvoirt; Saragossa, Maı 1522
Krste Audienz und Berichterstattung An Hadrıan VL (+eldnot
der Kurie und Aleanders, der 1mM Dienste der Kırche seine Mıttel

erschöpnit hat, dafs die Schuld Petriı en (Nr. 16)
noch nıcht ezahlen xonnte. Der aps hat Aur die drıngendsten
Regierungsmalsregeln und auch dıese DUr durch Breven erledigt,

dafls IHNan ıIn Rom sein Verbleiben 1n Spanıen nicht De-
fürchten brauckht,. Empfehlung der Vatikanischen Bıbliothek und
der von Aleander auf seıne Kosten restaurıerten (+emächer. Bıtte,
ihn dem Papste empfehlen Ö, fol 104 sg.)

Non POSSUHM omnıum DTOSTESSUUM CcOTUumM HON red-
dere ratıonem. ]taque sclat velim, me aprılıs tandem huc

Nam de IB} ChaulxpervenIsse un  Zr ( U aundıtore cCam
el Orator Anglıae, ıtem Oorator 111m38 Margarıtae multique
a l1l in NOSICO ecomitatn et1amsı eadem die uua HOS Hıspanıae DOI-
tum attıgerint, alıquanto amen Ser1us Quam HOS ad pontıficem

Diıie FKamilie Huberti IL9emel War ın mehreren Personen unter
den erfolgreichsten Pfründenjägern der Kurie vertreten, besonders In em
Famıllaren Kinckenvoirts, em päpstlichen Otar nd Dr deer. Jakob
Huberti, der ele Lütticher und Utrechter Pfründen besals, wıe nicht
minder der Notar Petrus Walter1ı Van Loemel., (Zahlreiche Belege In
r th Kegesta eoNI1s X Johann Hubherti Vall L0oemel Er-

hielt 1515 das Archidiakonat der amenne durch päpstliche Verleihung,
das bıs dahın 1 Besiıtze Enckenvoirts War (a Nr. 15462 12219).

Konjektur des Kaol Pr Instituts AUuSs ‚, Romanel1””. Die ursprung-
lıche Benediktinerinnenahtei Remiremont in Lothringen der Mosel

< e1f, Anfang des 16. Jahrhunderts mıt Sekular - Kanonıissinnen be-
SEiZt worden: die 1SSIN , die als Reichsfürstin e1INn bedeutendes
Einkoammen bezog und 1n kirchlicher Hıinsıicht unmiıttelbar unter dem
Papste stand., mulste och dem Orden des heiligen Benedikt sich
schliefsen. Zu dieser Würde gelangten natürlich ur Damen AUS den
ersten Häusern, und kämpfte damals höchstwahrscheinlich fran-
zösischer Einfluls mıiıt dem des 4UIsSers uch beli Besetzung dieser Stelle.
Kurz vorher hatte Alıce VO.  \ Choiseul, die 1521 starb, yesıgnlert; ihre
Nachfolgerinnen gehören burgundischen Kamıliıen

Jıeron. Ghinucc1, Bischof VON Askoli, bısher Nuntıus In Kıng-
land. Als kaıiserlicher (+esandter gINg ach England nd ann ZU
Papste einer der altesten burgundischen Diplomaten, Charles de Poupet,
Deigneur de la Chaulx, a1s englischer Sir homas Hannibal.
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contulerunt. Die MmMane ıdem audıtor et DV comitatı mul-
tis ePISCOPIS et prelatıs osculatı SUIMMUS pedes beatissımos habul-
MUSqUE uterque nostrum brevem oratıunculam, a QUaIn tem-

pore, pontıfex prudentissime e% elegantıssime respondit. Postrıdie
andıyvıt Stas me iın eubieulo CommM1sSS1IO0NIS me40 ser1em e%t Sta-
tum Germanıcarum narrantem atque ut ıngenue fatear,
dum e1us vıtam, MOTES, prudentiam eruditionem maljestatemque
OTIS ConNs1der0, angelus potius GQUal Nn0om0 miıh.1 VISUS est, 2de0

per absolutus, ut nıhıl PTOTSUS 1lı desıit, nısı Ro-
AC 0SSC, QqUO venıendı stas mMaxımo desider10 tenetur, Nne 072@

quıidem momentum hıie ManNnsura, S1 viatıcum adesset.
Hic NOn omnıum penurla laboramus, qed preser-

tım pecun1arum, CDU VeTrO0 DTae caeter1s, ut quı 1am  A multos enses

anto CuUuM per1culo et me1ls expenNsIS Sedi AD IiNServViYV1
tempestivum dAuco aliquıd In presentla petere. Spe-
9Cu facultas dabıtur, stam laboribus mMmels fore NOn 1ngratam.

Seripsı a.d dignaretur mea aolvere hae-
edibus quondam Wiıllelmiı Petrı 25 ducatos aurl, QquUOS illis debeo

quod, dum mMe2aIn pecunı1am 9 QUamı me1s benefic11s
el a 1118 rebus corradere POtUl, in obsSequiis 2de0o necessarllis Sedis

impenNdo, NN lıenıt mıh1 aD hoc dabıto liberarı. 1d, dl NON-
Cdum factum est, QU2ESÖ flat, patıatur e

communicatıone ulla irretirl, qu1a profecto , quidquid NuNCG habeo
pecunlolae necESSe est, ut Sanı inserviendo insumam. Poterat

de stipendilts HNec20 biıbliothecae e2.  S SUM Manl sib1 reti-
NeTre etc.

(Juod alıquıd expedire ceperit, Nne indignentur Ro-
manı offielales a dubitent stam hie decrervisse COomMMmMOoOTATI1 ; N1-
hıl enım minNus meditatur, sed sola NECcESSC fut expediıre, QquUa®
omıttere nefas vel axımum fuisset. Niıhil autem expeditur nisı
Dper Teve et le  e, ut bullae Certo ermıino0 ın urbe expedian-
t$ur. Publicavıt ıtem cancellarıae regulas uarum exemplum per
proximum u  © mıttam , quUamV1S In hıs rebus, QUAaC Taeter
professionem am Sunt, CO nNequaqguam me immısceam.

—__ r
Diese Stelle ist, schon mitgetent von Frıe densburg£g, Nuntiatur-

berichte L: K
Dıe .1 Maı ın der Kathedrale vOoOxn Daragossa verkündeten

deuteten nıt ıhrer Aufhebung derKanzleiregeln des neuel Papstes be
bestehenden zahllosen und ın kostsplelıgen Prozessen umstrittenen Re-
servyatıonen und Anwartschaften auf kirchliche mter. , dıe künftig Nur

unter dem Siegel des Papstes und nıt dessen Zustimmung verliehen
e Reform und einen schweren Schlag fürwerden sollten, eine wohltätie

die durch Pfründenschacher und Pfründenjagd berüchtigten Kurialen und
uch für dıe Aleander Anl ” September (Nr. 16) ausgesprochenen

Hofinungen. Vgl V. öfl
1/4. 226. © ’ aps Adrıan VI W ıen 1850

. 9 ı Z  KK

e i  l A
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Commendo custodes bıbliothecae a biblıothecam, YU2.
Nı est preclarius in tOtO orbe, 1mMo0 Yyua conira istos haereticos
HUn maxXıme indıgemus, ut ostendam In reditu Me0 VE cCommendo
ıtem aAMeTas Meas palatınas, UUu2S impensa ducentorum
reparaVvı et postremo He ı1psum OTalsS, ut Hig vel M1-
n1ımo verbo ın SN1IS iteris comendare ]1gnetur faclatque
iüidem amıcıtiae nostrae eic HKıx Caesaraugusta dıe quinta mMalı 1532

3 Aleander Knckenvoirt: 10rt0sa, unı 15292
Kntschuldigung rüher VCN hm alg Kanzier des Bischofs.
von Lüttich bewıesener Hinneigung Frankreich. Seine Erkennt-
16  el für von Enckenvoirt ıhm erwiesene Wohltaten:! KErlangung

Trotz der bevorstehenden An-der Pfarreı Veneraı1], Darlehen.
kunft des Kaisers etreı der aps seine Abreise nach Rom.
Freundschaft zwischen Hadrıan VI und Enckenvoirt. Das ohl-
wollen des Papstes e}  o Aleander wünscht dieser Sicherung
se1ıner uUurc. Bekämpfung der Iutherischen Ketzereı verdienten Be-
ohnung durch e1Nn Kmpfehlungsschreiben Enckenvoirts befestigt
sehen fol 118)

nolul tamen hune nunecıumM SINE mels ad ıteris.
KRomam venıre , per U Uas testatum velım He SCHM DEr et esSse e
iore optımum servıtorem, qualis profecto SCMDET ful, etiam
quandou propter Rmum D, DHUNC Caes. Mtis gratia cardınalem, tune
VerO tantum episcopum Leodiensem gallıssare abebam 12
N21m mMe SCHM DEr S11 devinzerunt praeclarae virtutes fuae
et ıngentia mer1ta, quıbus He SCMPET prosecuta est Yyuum nu
benefNcı12a eccles1astica ome S1m adsecutfus preter parochlalem de

Aleander vermerkt in seinen Kollektaneen, WIe O1° Al Oktober
15  N begann, Stellen AUS en alten Autoren >> die lutherische
Ketzerel Z sammeln. Hevue des Bibliotheques (Parıs S  9 PZu seliner Hürsorge für die ihm se1t dem ı>  ( Julı 519 anvertiraufe Ya-
ticana vgl. NFa Splcllegium YVatıcan 1L, P 23180a H Müntz,33 ıbl du Vatican au s1ecle. Parıs 1886

Bel Aleanders Irüherer Stellung alg Professor ın Paris und als
Sekretär des iranzösischen Kanzlers und Bischofs vyon Parıs, StephanPracher, besonders aber bel selnen intimen Beziehungen Zl Giberti, Wäardiese Entschuldigung ıIn jenem Moment, allerdings dringend vonnöten.
Aleander hatte Ja freilich sıch während selner Nuntilatur begeistertenLobredner Karls und der Allıanz zwıischen Papst und Kaiser ENt-
wickelt, ging aber ann WIeE Giberti unter Klemens VItL wleder mit der
französischen Partel, dafls ET SUOSar eine diplomatische Sendung 4A1
den Hof Franz’ annahm und naıt, diesem ın der Schlacht VOIL Payvıa
gefangen wurde. Das nat iın annn weıt AA Vorsicht bekehrt. da{f(s.

sıch 1Im Frühjahr 1527, als Gilbertis Politik den Kachezug der Kalser-ichen SegECN Rom heraufbeschwor, diesem yrenntie selne noch1m letzten Moment erfolgte Abreise ın sein Krzbistum Brındısı War seine
persönliche Kettung, ber gleichzeitig e1Nne Verbannung des schwankendenPolitikers us der Umgebung des Papstes.
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Venraede, Heb am profecto obtinuıssem, nıs1ı de
cantıa ulssem admonitus, qul pecunlıam ho6 benefic10 I1-
121080 sib1 1ure archidiaconatus ehıtam ıhl 0Omn1ıno0 condonarı
iussıt (vgl NrT. 16) Non COMMEMOTO, quotiesS pecuN1as miıhı
mutuo dandas procuraverit, QUall hıları mME SCHMDOL vultu et; 1n
Y12 ei domı yvıdert, QUam humane ın CONVIYIO M6 tracta-
ver1%, QUAaH unanım!ı con[SeNSU| e eoncordı aN1mo allqua neg0c1a
aliquando expedierımus et6

De desideratissımo atque eti1am rebus omnıbus NeCcEsSsarlo (092es,
NE6QUAQUALMtxs adventu, Quem in 0Tas etc

omıttendum duxl, Smum felieissıme valere nıhılque alıud
NUNG molirı nısı ut a urbem conferat, yvidendı
HONn ma1l0ore puto desider10 tener] QquUahm amplexandı Ptem adeo
e tenero et SinCGerissımo HOTE prosequitur , ut nost
| Lücke; eiwa a,(} Pontifcatus| apıcem promotionem 4102  — potuerı
cohıbere, quın dieeret econiunetis duobus Sanct]ssımıs dig1it1s
Indıe1lbus, et Ptem Sar S1IC uum ef ıdem. Quod 0O QUUH

recolo, n1OnN POSSUM efiuentes Jachrymas L eas Da etit12
COercere tum b constantıam tantı pPrinGe1pIs et patrıs omnıum,
tum 09 observantıam, qua Ptem 6CO10

1dem beatissımus pater me SCEM DL hıları vultu aspicıt et —_

d1t ei 1A10 quıtur yıdeturque CUDETE HON aru offerr1 S1Dı alıquam
0Ccas]onem , aua Me tandem alıqua in parte remuneretur Lum
ob abores DOr 001° insumptos et pericula, qUua®o tot antaque 1N-
CUrT1, LuUum, ut etiam In futurum, quod Stns dixıit, 1n hae

6ra Le2 utatur Ad hane reIm ets1ı stas videtur plu-
rTımum InceNnsa, mırum tamen ın modum infiammabıtur COHl-

mendatıic1ls ıteris V erıtque ho06 NOoNMN Soium mihl], qed et
re1nublıcae Christianae mMaxXımo usul, QTE enım multı precları 1n
hıteris V1Ir1 hoc exempl0 anımabuntur ad Iaborandum 111 vinea do=
mMnl, Qqu1l dubıo0 procul ubıque errarum refrıgescant 31 viderent
abores m605 irremuneratos.

uch AUS esem Schreiben spricht ıe fiehberhafte Ungeduld, mıt
der Aleander nunmehr se1t 7WE1 Monaten uf d1ie heifsersehnte 11S-

giebige Belohnung selner Verdienste warftetie. Während er gyleichzeıtig denEa Al A
PE  PE  A B A  Br WE + PTE
i a e -  V n B

Sekretär des Papstes Dietrich Henze bestürmte, erfüllte er sich mit SC“
hässigem Argwohn TJEDEN Hadrıan V1 ÖNn dem er immer befürchtet
habe, dafs G beı ihm schlechten Dank ernten werde: denn der Papst
nehme alle Welt 11t der freundlichsten Miene auf, in seiner Handlungs-
weise aber zeige ET17 sıch streng (austero) und denke UL M ott. IDıe
Pfründenbewerber habe er bısher alle miıt Vertröstungen abgespelst ;
schriebh Alesander sgeinen Bruder noch, als Gr ıhm schliefslich m1t-
teilte, dafs der Papst ihm VOLr allen anderen eine stattliche Pfründe, die
Propstei der Kathedrale Ol alencla, zuerteilt habe (Paquier, Al et
Liexe 239); 16S geschah Junl, nachdem Aleander soehben
dieses Schreiben m abgesandt hatte.

Hıer klingen die Klagen der deutschen Gegner Luthers wleder,

r“ >  g BA E -
M
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NneCESSarl0O fier1 eberen NUNC, sicut] St1 COM-

memoravı a,.d extirpandam hanc Lutheranorum haeresim SCIOQUE
eSOV optıma remedila, qQUaO 0MmMnN12 qula Stas b discedendi OCCU-

patıones a S1UuH ın urbem advyentum re1161%, propterea de hıs
Nl NUNG SCcr1bo. Empfehlung der Bibhothek und ihrer Kusftfoden.
HKx vestra Dertusa die jJunu 15292

die WI@e KEck, Eimser, Cochläus ihre Dıienste vOon Hom us nıcht gebührend
eachte und belohnt sahen, Was Cochläus dem Nuntius in einem Schreiben
VO' September 15021 miıt der gröfsten Bitterkeit vorgerückt
Zitschr. K.- Z 11911
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eligıon und Religıionen, VO Otto fleıderer

München (J Lehmann) 1906 249 Seıten , yehefte Mk 4,
gebunden In diesem Werke veröffentlicht Pfileiderer 1m
Wınter 5—  1906 gehaltene Vorlesungen für Atudierende er
Fakultäten In dreı einleitenden Abschnitten ırd das Wesen
der Religıon und ihr Verhältnıis Moral und Wissenschaft kurz

dargestellt, in der Weıise, dıe mal AUS Pfieıjderers Religionsphilo-
sophıe enn Religıon, Moral und Wissenschaft werden In ONO
Beziehung zueinander yeSsetzt und das ea ler Harmoni1e der

Der Schwerpunkt des Werkes hegtdreı Lebensgebiete betont.
in der Schilderung der Hauptreligionen nAaC. e1iner ethnographisch-
chronologıschen Disposition. Ihr lıe2% dıie Meinung zugrunde,
dafs sıch (+0tt in allen Relig10nen kundgegeben habe, und j1ebe-

Dasvoll ırd dıe Religion in den Relıgionen aufgesucht.
Chrıistentum , a IS dessen esen entschieden der (}laube dıe

Erlösung durch Christus hingestellt wiırd, erscheınt A die Reli-
100 der Relıgionen, dıe alle Wahrheiven ın sıch aufgenommen
hat, dıe die Kelıgıionen und dıe philosophischen Liehren seiner Zeit
gnthıelten. Pfileiıderer versteht re  16 mıt kurzen, zlaren
Strichen die Hauptsachen herauszuheben und lebensvolle Bılder
der verschiedenen Religionen Zu entwerien. Diese xrolfse napp-
heit der Darstellung be1 reichem Inhalt und die deutlich
spürende Liebe seınem Gegenstande machen Se1INn uch ın Yanz
hervorragender Weise für den Z weck xeelignet, In weıteren Kreisen
Freude der Religionsgeschichte erwecken.

Heinrıch Hoffmann
aul Kalkoff, Ablals und Reliquienvereh-

TUn der Schlofskırch Wittenberg unter
Friedrich dem W eisen. Gotha, F Perthes, N 1906 80
116 Die mıt yewohnter Sauberkeit und Präzisıon geführte
Untersuchung ist e1Nn Seitenstück des Verfassers Forschungen

Hatte sıch dort ergeben,über ‚„ Luthers römischen rozefs  “



2536 NACHRICHTEN.

dafs Kurfüreat Friedrich eit umfassender und m1% yrölserem Eın-
Satz der Person, A bısher A SCHNOMKICH wurde, für den efor-
mator eingetreten 1s%, War ]etzt des Verfassers Aufgabe,
dıie bekannte Vorliebe des Kürsten für Ablafsgnaden und @!7
qulienschäftze, die seiner Schlofskırche Wıttenbere häufen
hels, erklären bzw. auf ıhr richtiges Mails reduzieren. Die
Antstehungsgeschichte der Keliquiensammlung und dıe Erwerbung
VONn Ablässen untier Alexander VI und Julıus beweisen In
allen einzelnen Punkten dıe persönliche Gewissenhaftigkeit und
landesherrliche Fürsorge, M1t der Friedrich dıiese seinen Unter-
anen zugedachten gyelstlichen Wohltaten bahandelte. NISCNHEI-
dend Tür dıe Beweiısführung ist. die endung des Wiıttenberger
Jurıisten Dr Reifsenhbusch Juhus 1 TrTe 19212, deren
polıtısch erfolglosen Haupizwecke (Stärkung der ständıschen Onpo-
S1L10N De Maxımilian und Gewinnung e1nes Bannspruchs
die seit; 1510 miıt Hılfe des Mainzıschen Krzbischofs revolutıonär
yegwordene Stadt WrIurt) hler nıcht weıter in Betracht kommen,
deren Nebenzwecke aber, die (GeEeWINNUNG Gnaden für Wiıtten-
berg, durch den 'Tod Julius’ vereitelt, 1 Jahre 1515/16 11

Verhandlungen mit Leo wieder aufgenommen wurden.
on 1519 Friedrich den Nunsch nach einem besonders
hohen Ablafs VvOon „etLwa 100 Jahren“ ausgesprochen; 15  16

ıhım Z7We1 Bullen, deren Suppliken und Minuten das Datum
des März 1516 Lragen, Schwere Bezahlung zugesichert,
eine über hohe Beichtqualitäten gegenüber den Besuchern des
Allerheiligenfestes 1n Wıttenberg und die andere über Te
und ebensovıel Cuadragenen Ablafs bel Besuch der Reliquien-
ausstellung. Trotz aller vorher daranf verwandter SOTSSAaMeEI
Mühen und Verhandlungen sind dıe beıden Privilegıen in Kom
nıcht abgenommen worden, obwohl sich Knde 1517 dıe este (j@e=
Jegenheıt dazu geboten hätte Der Grund dafür ist, W18 Kalkoff
wahrschemlich mMAaCc  9 die allmähliche ırkung der den
Ahblafs gerichteten Predigt Luthers anf Spalatın und dessen Herrn,
UTrTIUrs Friedriceh. Im Zusammenhang mıt den bekannten Eln-
wirkungsversuchen der Kurıe auf letzteren sınd die beıden Bullen
1518/19 dem (Aeschenk der gyoldenen 0se beigegeben worden,
nıcht ohne Erhöhung des asses gyemäfs dem ursprünglichen
unsch auf 100 Jahre und untier „ STatls! geschehender Ver-
abfolgung der Privilegien seltens der päpstlıchen Kanzleı. Der
Kurfürst und palatın en 1m Interesse der Devotjon der
Untertanen YON dıesem ungewöhnlich reichen Geschenk eDTAauC.
gemacht, aber wahrscheinlich DUr bıs ZU Frühjahr 1520 un!
üuntier Vermelıdung einer m1% der evangelischen Lehre unverträg-
lıchen Betonung des asses (vgl dıe eigenartige Deutung der
ZWeEL Briefe Luthers bel Enders In 309 und 397, 17£.
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auf Verfolgt Mal weıiter die Nachrichten über die Re-

liquienausstellung ınd über die etzten Krwerbungen voxn Reliquien,
ailben Einschnitte. 1C. bis 1n das Jahrergeben sıch dies

1522 hineın liefs }riedrich derartıge Kostbarkeıten aufkaufen

(Kolde, Kawerau), sondern ET bemühte S16 darum Nnur bıs 7U

Jahre 151 später nahm iın Empfang, as ıhm, dem elt-
berühmten ammler , AUS Artigkeit AUuS politischen Motiven oder

im Verfolg vorher angeknüpfier Verhandlung: dargeboten wurde.
UÜber das ahr 1520 18% das Verzeichnı1s der Reliquien nıcht fort-

NUur noch die vornehmsten Stücke anf demgyeführt; 1521 werden
1509 ırd nach einer Entscheidun  o desHochaltar ausgestellüt;

Kurfürsten die Reliquienausstellung NANZ abgeschalft. 16 AUS

persönlıcher albher  Ug sSondern A UuS polıtischen Krwaägungen heraus,
nicht ( e1n radıkales orgehen den Gegner stärken,

hat der „ Krstling der Laienwelt®, der „ SeN10T der evangelischen
Gemeinde“‘ ange dıe alte Devotion yeduldet. Den gyeschlossenen
Bewelsgang Lützen 13 urkundlıiche Beilage, und geht ih ZUrE

Seite e1ine für das kleiıne uchleın erstaunlıche vox Notizen
für dıe politische, ultur- und Religionsgeschichte.

Hermelink.
„Neue Augustanastudien“ hat in der

rgeb-geuen kıirchl. Zeitschr. XEVA 729— 752 veröffentlicht.
nNnısSsSe : Dıie erStiE offizielle Druckausgabe der Augustana erschien

mıt% der pnologıe Knde prı oder Sspätestens Anfang
Maı 1531, und ZWaL erschıen zunächst ur der lateinische Text,
der deutsche folgte ein1ıge Wochen Später, und 1609841 wurden beide
usgaben An e1n Werk im Buchhandel vertrieben. 1ne vOxh

Melanchthon herrührende Ausgabe der Augustana VONX 1530 hat
nıcht existiert. 2 Das deutsche Urexemplar der Augustana Sr
wahrscheinlich 1540 Kek AUuSs der alnzer Reichskanzleı aUS=-

gelıefert worden und nıcht wieder dahin zurückgekehrt. Das 1a-
teinısche Urexemplar ist wahrscheinlich 1573 VOIll Alba AUS dem
Brüsseler Archiır nach Spanien mıtgenommen worden und da der

Vernichtung anheimgefallen., als s Melanchthons eıgene Nısder-
schrift SCWOSCH, 181 eg1ıne völlıe unglaubwürdige Behauptung des
Wiılhelm Lindanus, Bischofs voxhl Roermund (Apologeticum ad

Clemen.eTrTmManos 5 8
Reichenberger, untiaturb rıchte au

eutse  and nebsit ergänzenden Aktenstücken 1585
(1584) bıs 1590 LWa1te Abteilung Dıe Nuntiatur Kalser-
hofe Krste Hälfte Germanico Malaspına und FilıpDO dega (G10-
yannı Andrea alıgarı in Taz uellen und Forschungen AUSs

dem G(G(ebiete der Geschichte. In Verbindung mı1t ıhrem hısto-
rıschen Institut 1n Rom herausgegeben voxl der Aörres-Gesellschaft.

Bd.) Paderborn, Schöningh 1905 und 48
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ine wenıg erfreulıche Zeıt für dıe (Geschichte des Protestantismus:
18 © 1n weiche der vorlıegende Band der Nuntiaturberichte:
hineimführt: die Zeıt der Gegenreformation, der Versuche der ka-
tholischen Kırche, In Deutschlan: etten , Was retten War,
und vıel als möglıch den verlorenen Boden wıederzugewıinnen.
Hıer handelt sıch spezie. die erste Hälfte Vvoxn Sıxtus
Pontiikat, und die Korrespondenzen der Nuntien Kaıserhofe
mM1 der heimatlıchen Behörde verfolgen, 1st ungemeın lehrreich.
Q1ie ze1gen uns, dafls die gegenreformatorıschen Bestrebungen 1N;
eıt geringerem Malse vom Kaiıserhofe, a 1S VoOxh eben den Nuntien
und Kom ausgıngen, und welchen weitgehenden Kınduls auch
auf e1n innerdeutsche Angelegenheıten Ianl Sich gefallen lels,
mM1% welcher emıiınenten (Aeschicklichkeıit die klugen römıschen
Sendboten dıe Differenzen innerhalb der protestantischen Bekennt-
nısse enutzen verstanden. Vor Gewaltmafsregeln oder wenıgstens.
deren Empfehlung schrecken 831e dabeı nıcht zurück. Die 7ahl-
reichen Urkunden (174 hat Reichenberger AUS den Beständen
des Vatikans und der Bıblıotheca 121 mi1t Sorgsamkeıt und VOüR
zahlreichen AÄAnmerkungen begleitet ediert. Die Einleitung (vorn
und 1im Anhang Krörterungen über Calıgarı) 10% einen Überblick
über dıe Tätigkeit der Nuntien, be1ı dem indessen bedauern
ist, dafls der katholische Verfasser 1D den Ausdrücken nıcht immer
der Forderung der von einem e1n wissenschaftliıchen erke

erwartenden Objektivıtät genügt hat Orte w16 „ Apostat“,
„Häretiker“ und dergleichen berühren ın eINeTr olchen WIiSsSeN-
schaftlichen Krörterung unangenehm Schäfer

81 Otito esSC verbreıitet sich 1 “ Jahresbericht über
das (städtische) Könıg- Wılhelms-Gymnasıum Zı Magdeburg Ostern
1905 bıs Ostern (28 S über die pruchdichtung
des Erasmus Alberus, besonders über die meıst unter
dem Tıtel Praecepta wıederholt, zuerst Hagenau 1536
gedruckte ammlung von Sıttensprüchen. Grofse rgfa. hat esC.
auf den Quellennachweıs verwandt. Hoffentlich schenkt ÜUNS
bald eıiınen Neudruck der Praecepta. Ülemen

Pıerre Suau, St Franco1s de Borglıa bıs
(„„Les Saints®®.) Parıs, Lubralirıe Vıctor Lecofire. 1905

und ()d Obwohl der Verfasser, jedenfalls selbst Jesult,
angıbt, e1ne Anzahl handschrıftlicher Quellen benutzt
haben, AUS den Archıyvyen von Simancas, Madrıd, Parıs und Rom:
stammend, und In der T'a manches Neue bıetet, kann diese B1ı0-
yraphie Franciscos de BorJa doch kein vıel besseres Prädikat VeL-
dienen als die SONS bekannten „Yltae Sanctorum “* gewöhnlıchen
chlages G(Getreulich berichtet der Verfasser allerleı Wunderbares
und „Heiligmäfsiges“ AUS dem en SEINESs Helden, wenngleich

dıe ZULI Kanonisation noLwendigen under mit e1iner noch dazıt.
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sehr natürlich erklärbaren Ausnahme mı1t Stillschweigen über-
Von dem wirklichen Charakter der yewal-gehen Tür u hält

tıgen Persönlichkeit, d1B unzweifelhaft auf die Entwickelung des
Jesuitenordens VO  s höchstem Bınduls YeWESCH ist, erhalten WIT da-

Bild. Mit gyreifbarer Deutlichkeit steht Franc1ıscokein rechtes
de Borja VoOr un den wenıgen eıten, die ıhm Gotheıin se1ner-
ze1t yewidmet hat 1n dieser 200 Seiten starken Biographie
aDer ist er e1n chemen ohne iut und en Als Material-

besonders fÜür die eingehend behandelte Zeit VOLr demsammlung
ıst, trotzdem das Buch nıcht ınbrauchbar.Bintrıtt ın den Orden, Schäfer

Science et Religion, atudes DOUL le emps present.
NrT. 391 3092 Rouquetite, L’inquisıtıon protestante.
Les Vıctimes de Calvın und 1es aın Barthelemy Calrvı-
n1ıstes. Beıde Parıs, oU: et CIB ıe Ungemeın ıllıge L0r-

nach enen der Verfasser trachtet Einzelne Ereig-beeren sind C5S,
n1SSE, die heutzutage keıin evangelischer Christ mehr verteidigen wird,
werden hlıer benutzt, zelıgen, ‚„dafs Calyın der Welt nıcht
dıe Freiheit des Gedankens gyebrac. hat und dals SseIn Werk 1n

Indem dıedieser 1NS1C. keine T’at des Fortschritts ist.

persönliche Autorıtät de kırchlichen substituLerte, mulste n0Tt-

wendigerweıse dem Despotismus und der Verachtung der ensch-
lichen Freiheit verfallen und eE1INeT Inquisition kommen, dıe

Dıie unselige Hinrichtungkein VOLr ın ekannt hatte‘®
des Miguel Servet scheınt der Verfasser ch begreiflich Zı finden,
dagegen werden ıhm dıe Bruet, Castellio und andere schlecht-
hinıgen Opfern des Calvinistischen Despotismus, der durch nichts,
auch nıcht durch die Rigorosität des Zeitalters, entschuldbar S@E1.
Unzweifelhaft 1S% yut eINs W1e das andere eine Verfehlung
der Calvinistischen Theokratiıe in Genf, erklärbar für un NUur durch
ıe Auffassung des Zeitalters , aDer ennn der Verfasser meınt:
„OÖhne Z weifel würde die katholisch Inquisition iıhn erve nıcht
SO hart behandelt haben S16 würde ıhm einen Rechtsbeistand
und e1Nn emd nıcht verweigert en Man entkommt den (+6-

fängn1ıssen der protestantischen Inquisıtion nıcht leicht WwW1e
denen der katholischen“, en WILr dazu e1iter keine emer-

kung machen. Das zweıte Schriftchen versucht nachzuwelsen,
dafs dıe Schrecken, welche die Hugenotten verbreitet haben,
denen der Bartholomäusnacht ın nichts nachgeben.

Schäfer
S 1X RÜütten; Martın Donk (Martinus Duncanus)

ZAUS, niederländisch Kirchen-BT Biographischer Beitrag YI1Igeschichte. Münster I W Aschendorff 1906
und 106 Eın überaus sympathisches Lebensbild AUS der
niederländischen Gegenreformation ird UuNXs In dieser inhaltreichen
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und Nelfsigen chrift vorgeiührt 1505 be1 Kempen Nıeder-
rhein geboren, etudıerte Donk nach harter Jugend beı den Krater.-
herren In Nımwegen und seit 15929 in Löwen. Höchst 1N=-
teressant siınd dıe Aufschlüsse über das damalıge Studien- und
Kollegienwesen ın Löwen und Mechelin rst 1Im Jahre 1596
wurden ı1n Owen dıe Sentenzen a ls Grundiage der theologischen

DerVorlesungen 505 die sıumma VoOx "T*’homas eingetauscht.
Studienlaufbahn machte 1541 eine Berufung eltens der hollän-
dischen Regierung die Pfarrei VON Wormer heı Amsterdam
e1n Ende Hıer alt 65 den Kampf mit den Wiıedertäufern, 1ns-
besondere mit den Anhängern Menno Sımons aufzunehmen. Das
eschah für dıe eıgene Gemeıinde erfolgTre1ilG durch ründung
einer Schule und durch mehrere Stireıtschriften. Schon für dıe
Schule hatte Donk G1n lateinısches Gesprächbüchlein in We1 AUtfe
lagen abgefafst, das in bestem Latem, ohne sıttenlos ZU SeIN, des
Krasmus Colloquia ablösen sollte. egen dıe Wiedertäufer schrıeb
eI zunächst anch lateinisch 1n dıckle1biges Opus „„Anabaptisticae
haereseos confutatio *, sah aher SO0T07rT eIn, dafls populär und
In nıederdeutscher prache schreiben mMUÜSse, m wırkan. Als
Pfarrer In Delft (1558—1572) 65 nıcht Nur mıf den
Mennoniten, ondern qpıt zirka, 1561 namentlich auch mit Kal-
yınisten Lun, dıe 1m Jahre 1566 ZU  z ersten Bıldersturm
setzten. Gegen eine kalvınıstische e1t verbreitete chrıft „Den
val der Kercken“*‘ chrieb Yonk 1567 ge1n erstes deutfsches
Werkchen „Vant rechte Kuangelissche Auontmael Chrıisti Jesu®,
dem kurz darauf e1n Schriftchen dıe Bılderstürmer folgte
Unermüdlich und eriinderisch 841 Mitteln ZULT Verteidigun
Se1INer Kırche beschrieb ın „UIe vruchten der egeclesie Christi“®
die neuesten Missionserfolge in Indien, der KFranziskaner 1n dem
einen ndıen, IN dem gyrolsen Asıa“®, da Tumbes (Südamerika)
und Mexıko legt, und der Jesuiten und Dominikaner In dem
„ andern land Indien“, das „ DEl Persien und der Türkei® lıegt(Ostindien und Chıina). Mıt Beziehung auf Röm. 1 DE geben
ıhm die hıer veröffentlichten Briıefe VONnN Missionaren Grund
N1euenN Hoffnungen 1m Kampf dıe Ketzer. IMS folgen dıe
Hauptschriften : „Van dıe warachtigte ghemeynte Chrıst1®®, „Van
de verghıffen1sse der sonden, ente Väan dıie rechtvaerdichenakinghe *
und dreı Bücher „Van die Kınderdoop““. 1572 ırd der VOI-
diente Polemiker nach Haag die Palastkapelle erufen, mu[ls
aber schon nach einem halben Jahr mit der Reglerung VOTI den
Wassergeusen üchten HKr Ird ÜUuUnN Pfarrer der „Neuen Kirche“
in Amsterdam, bıs auch dieser letzte Sıtz mıiıt dem ranıer In der
‚„ Satısfactie “ vom Keabruar 1578 unterhandeln mu[(s, ach
eiınem wıderlichen, VO  S Bischof geschlichteten Streit miıt seInNemM
altgläubigen ollegen UuyC. über die ellung der Geistlichen



NAÄA:  EN. 241

ZUr Satisfactie ehijelt Donk miıt Se1INer milden Auffassung rec.
Er wurdehıs ihm die Ereignisse des Maı unrecht gaben

miıt samt dem altgläubiıgen Rat und der Geisthlichkeit auf e1n be-
Krreıtgehaltenes verladen und rheinabwärts gyeschickt.

a IS Verbannter In Amers{foort, wıdmete S1ChH geistlichen
Übungen, gyab noch einige erke, namentlıch über das far-
sakrament, und eainen katholischen Katechismus heraus, und ist
Jährig gyestorben. Theolog1sc. steht ajus sehr nahe;
doch ırd SE1N Verhältnis diesem noch näher untersucht werden
muüssen. Die volkstümlıche Art Se1INEeTr Schriften rachte mı1
sich, dafls HUr miıt Bewelsen AUS der chrift und AUuSs den be-
kanntesten Vätern operlerte. Dıie TDsSsunde q1eht er In der DBe-
gjerlichkeıt, dıe nach der auie noch da ist, abe nıcht mehr ZUr

Sünde angerechnet ırd Die eiıngez0ossene Lıiebe, 1 der heilıge
Geist wirkt 1m Menschen ohne dessen e1genen ıllen die vorher-
gehende Gerechtigkeit, dıe jedoch dem Menschen angerechnet
1rd. Dadurch erhält der Mensch Sündenvergebung‘, und auf
Grund dieser erTtsSc in ıhm dıe „Rechtfertigkeit“, dıe AUS e1N-
zeinen Tathandlungen sich zusammensetzt. Dem Schicksal des
Bajus ist. Donk entgangen, vermutlıch e1l 218 Polemiker sehr
hrauchbar und alg populärer Schriftsteller ın se1nenNn egrılfen
nıcht SÜ leicht fassen WAarL. Dank ebührt dem Verfasser für
das schöne und unpartelische Bild, das gyezeichnet, und für den

Nachweıs, wieriel 1n der nıederländischen Kirchengeschichte
och holen ist. Hermelink.

Reformationsgeschichtliche tudiıen und Texte eraus-
gegeben VOxnxn Dr. Joseph Greving, Privratdozenten In ONN. eft
Johann Kcok q |e junger elehrter, voOxn J 08 Greving.,
Münster 1 1906 XIV und 174 Sr 80 In Verl-
tate et carıtate® (2 Joh ll der Herausgeber des
Unternehmens seın Werk eıten, überzeugt, dafls „VON Katholiken
und Protestanten in ehrlichem treben nach der vollen ahrher
ınd unter aufrıchtiger ÄAchtung der remden Überzeugung nach
hesten Kräften der Klärung des Bıiıldes jener leidenschaftlıch
aufgeregten Z.e1t des Jahrhunderts yearbeıtet werden kann
und SO S0 begrülsen auch WIT unsererseits die „Studien
und Texte“ mıiıt der Hoffnung, dafs 16 dazu führen, „Jene für
Kirche und Vaterland verhängnisvolle Periode, ihre Aanner
und deren Verhalten und schliefslie. auch Un selber gyegenseltig
Desser verstehen, dıe WILr unter den Nachwirkungen aeTr damals
iın Glauben und Volk eingetretenen paltung en müssen‘‘. Das
yorliegende erstie eft enthält eine höchst dankenswerte sorgfältige
Untersuchung über Koeks theologische Erstlingsschrift, den „ChrtysSo-

PasSsSus praedestinationi1s”” AUuS dem ‚Jahre 1514 Der merkwür-
dige 10e. beruht auf einer alschen Etymologıe und Verunstal-

e1lfschr. Kı e
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tung des „Chrysopras“ des zehnten unter den ZWO KEdelsteinen
des himmlıschen Jerusalem DO »1 20), dem der 10 aubens-
YTtıkel („„SancLoruUumM cCommunionem *‘) als der des Prädestinations--
gy1aubens entsprechen soll Das Buch ist AUS 7WE1 Spezlal-
v orlesungen Ingolstadt entstanden (sogenannten Hesumtijionen :
„sollemnıter repetita” und „eXtrarla lectio“® 15 Nr vgl

dieser Einrichtung des Ref e0 Tübıngen AA
und 157 Nr 1); setzt sıch entsprechend der Spät-
scholastıischen Sıtte AUS Zıitaten allerart und OTmMOS-
hcht 1INDLIC. die Anschauungen Koks über dıe e1ils-
Te VoLr den bekannten Streitigkeiten m1% den Reformatoren
Demgemälfs scheıidet Greving literargeschichtlichen und
dogmengeschichtlichen 'Te1l Im ersteren iırd dıe Literaturkenntnis
und dıe wissenschaftliche Rıchtung Heks näher besprochen Bei
Aufzählung der Schrıftsteller, dıe Kek angeblich AaUuSs dem Original
bzw. AUuSs der Übersetzung benutzt haben soll 1st grölste Vorsicht
geboten. Wiıe Greving miıt eC hervorhebt, hat das Eıtelkeits--
bedürfniıs den ]JUHSCH Gelehrten Übertreibungen veranlalst. Ich.
bın überzeugt, dals nicht 1Ur beı Augustin (S öl Nr und:
den WeN186NH, dıe SONS' angıbt (S 78 Nr 2); sondern auch
be1 den meıisten anderen Schriftstellern viele Zutate AUS drıtter
Quelle, namentlıch AUS den Glossen ınd den verschiedenen Kollek-
torıen tammen Im übrıgen ist dıe Zusammenstellung der VOn

Kck zıtlerten Autoren höchst nützlıch; Aur anf solche e1se
drıngen WI1ITr weiter 61 das dunkle Gebiet der spätscholastischen
Literaturgeschichte. Bezüglıch der wissenschaftlichen aur bahn.
und des scholastischen Parteistandpunktes Von Koek mu[ls der Über-
Yans ZUTrC VY12 antıqua viel irüher gelegt werden, a1s Greving”
tut Kek kam IS 11 )jährıger na Heıdelberg und übıngyen

dıie Burse der Modernen hörte uDer schon hiıer VOTZUSSWEISC
dıe antıq ul Summenbhart SCT1PtOTIS weicher N1IC den ‚„NOo-
minalisten “ gehört 95) und Lemp 4N Köln War Or auch
der chüler ZU  S Humanısmus überführenden alten Richtung
(Arnold VOnL ongern In reiburg Wäar eEIN Freund voR

Gregor Reisch, der echtesten Vertreter der Y12 antıaua
Trotzdem hat CI , W1€ se1INeEerZEITt euchlın, der einmal be-

1CHtUN das Magısterium vollendet 138081 keine Ze1t durch
'“7' chsel verlieren Als mag1ıster modernae Viae wurde

Rektor der Pfauenburse, el dıe modernı damals überhaupt
Lar reıburg (Schreiber, (GAesch N1YVY Freiburg), ZUS
aDer durch den gleichartıgen Inhalt Se1lNnler Vorlesungen viele el-
denten AUS der Adlerburse herüber Somıiıt edeute dıe AnNn-
stellung Ingolstadt und die Herausgabe der Arıstoteleskommen-
tare keinen schroffen TUC. m1 der bısherıgen autbahn (zu
- 94—104) GTrevViNg ze12% dafs der Standpunkt Keks 6In Sk O0=
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tistisch-aristotelischer Kklektizismus ist, der ZU: Humanısmus
hinüberleıitet ; W2S eben ZUSAMMENSCHOWMING die Eigentümlichkeiten
der „VI@ antiqua“ sınd. Der zweıte dozmengeschichtliche Teil
der Untersuchung zeigt, WwW1e sehr dıe Probleme der Prädestinatıon
und des eigenen Verdienstes dıe (+emüter 0raben: der Re-
formatıon bewegtien, 1ın Fortwirkung des Teiles der skotistischen
heologı1e, der namentlich auch In der Linle des Ockamısmus sıch
weıter entwickelt hatte Auch Kek fühlte den Zwiespalt des
skotistisch-augustinıschen Gottesbegriffs und des skotistisch-ocka-
mistischen Verdienstbegr1ffs und <yerät, WwW1e Luther, beli Lösung
dieses Zwiespalts (namentlich Uurc Vermittelung VOxh Gregor VvVoxn

Rimin1) die Schriften Augustins. Kr gylaubt, dafs ugusün 1m
Gegensatz Pelag1ıus NUur eıne Jeaıte der aCc. betont; Augustin
erscheint W16 ein Gärtner, der schiefzgewachsene Bäumcehen eine
Zeitlang nach der anderen Se1ite bindet. HKock entscheidet sıch
mıt vie] Worten und ausführlicher Begründung für die D  7n
destinatio nost praevısa merita. Demnach wirken gyöttliche na
und menschliche TEe12E€E1' in vierfacher Stufenfolge
(x0tt macht den Anfang, der menschliche mufs olge leısten ;
durch (4+0tt erlangen WITL dann dıe Rechtfertigun und miıt Se1INer

dürfen WIT das kostbare (3ut nıcht verlieren. Dıe Lehre
VON der Verdienstlichkeit der gyuten er 1ird darum bel-
ehalten, DUr dıe bisherige Dreitelung (merita CONZTUL, 1gn1,
condign1) 1n eine Zweiteilung (congrul, dign1) umgewandelt; der
USCTUC „condignitas“ erscheıint (4A0t%t gegenüber a1S Überhebung.
Der eigyentliche Wert dıeser ausführliıchen Darlegungen der Lehre
HKeoks 1514 ırd erSt 3a2 ersichtlıch werden, enKin Greving
in den angekündıgten nächsten Heften Se1ner ammlung dıe Kon-
troversen Koks m1 den Reformatoren behandelt azuı besten
Krfolg Hermelink.

oven, Briıefe Desiderlius TaS-
mMu  Un VO otterdam Mıt e1ner Lichtdrucktafel Strafsburg,
Heiıtz 1906 ALV, A MI In seinen Erasmlana
111 und hat Horawıtz auf dıe ın dem eX KRehdigeranus 254
der Breslauer „dtbibliothe enthaltene ammlung voxn Briefen

Krasmus hıngewiesen und VOxh Briefen eine Inhaltsüber-
sıcht yegeben etz hat Enthoven Voxh den 166 Briefen, die
der Band enthält, 163 vollständig abgedruckt oder, SOWE1t yYox
Horawitz oder anderen ereıts veröffentlichte Briefe in etrac.
kommen, Nneu kollationiert. Der Abdruck ist, sSowelt sich das De-
urteıjlen Jäfst, sehr YONAU, dagegen als dıe Kommentierung der
Briefe Z wünschen Übrıg, on das 1st unangenehm, dafls EKEnt-

Vgl die Besprechung von Bossert, Theolog., Literaturzeiıtung
1907, Nr. 8, Sp N

16*
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hoven dıe Anmerkungen teıls uınter dem Text, teıls a IS Anhang
Aber trotz dieses Nachtrags siınd die Anmer-1931 gibt

kungen manchmal nıcht recht genügend. Man erfährt Zie

nıcht, dafs es sSıcCh In Nr u den berühmten Buc.  Tucker
17C. Martens (ADB 2 448 —- 468) handelt, dafs Nr. 3
Enders’ Bezweifelung beweilst, dafs Luthers Brief erzog
arl 1L VOND Savoyen vom September 1523 Enders 1V
Nr. 706) ıchtig angekommen 1St, dafs 1n NrT. 123 ochläus
chrift „XXI Articulı Anabaptıstarum Monasteriensium, CON-

Sehr oftfutatı MDXX  D (Spahn 357) gemeıint ist.
begnügt sıch Enthoven mıiıt e1InNnem Hınvweise auf das ersonen-
namenrverzeichnıs bei w er 9 Briefe 1asS-
IQUS Leipzig 1904 Was sıch beı intensıyem Kındringen und
erschöpfender Literaturbenutzung AUS eınem solchen Briefe machen
Jläfst, ze1g%t der UISAatz Voxn Paul Kalkoif, Römische Urteile
über Liuther und Erasmus im ‚JJahre 1521 Archır eI07-
mationsgesch. 114 eft (vgl ZKG In dessen
Mıttelpunkte der be1ı  nthoven nochmals unter Nr abgedruckte
T1e 1eglers Ste T0Otfzdem sınd WIT Knthoven herz-

enn 0S ist tast durchaus wertvolleslıchem Danke verpäiichtet.
Materıal, das zugänglıch emacht haft. Dals Erasmus eıne
internationale Berühmtheıit ersten Kanges Wal, das ırd aufs NEUuUeEe
klar Von rührender Verehrung eiıner ZANZENH ıtalıenıschen Fa-
miılie zeug der Brıef Nr. 151 eines XYew1ssen Ludovıcus B SpI-
nularum famılia VOo  S DL 1536 Als das Enchirıdion
milıtis. Christianı gyelesen, habe yefühlt, dals einen anderen
Menschen angezogen habe Clemen

chornbaum, Karl, Dr Zur Politık des Mark-
gyrafen Georg VO randenburg VO.  S Beginn Se1NeTr selb-
ständigen Kegierung bıs zU Nürnberger AÄAnstand. 2815
Auf Trun archıyvalischer Forschungen bearbeitet. Gr VI1L
und 559 München, Th Ackermann 1906
Miıt Dank ist begrülfsen, dafs der Verfasser der vorlıegenden,
auf yründlıchen archıvalischen Forschungen (Kgl Kreisarchive iın
Bamberg, Nürnberg und ürzburg, Kgl Hausarchiv In Char-
lottenburg , Kegl Staatsarchır Königsberg 1 E: Stadtarchir
Ansbach, tadtbıbliotheken ın ürnberg und Ulm) und auf e1IN-
gehender Heranziehung der Lıteratur beruhenden, umfangreichen
chrift bereıts In den Jahren 97—18 hat sıch amı
beschäftigt, dıe Politik des Markgrafen Kasımir von Brandenburg
(spezliell dessen ellung ZUT Keformat1on) aufzuhellen (vgl Se1N
Buch „ DIe ellung des Markgrafen asımır VvVon Brandenburg ZULE
reformatorischen Bewegung iın den Jahren 24.—15 J Nürn-
berg 1900, Knoll) gleiche Untersuchungen auch für
Kasımirs Nachfolger eorg angestellt und nunmehr veröffentlicht
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hat, mehr, a IS unter jenem Fürsten die Nneue®e Lehre 1
Markgrafentum Brandenburg ZUTF Herrschaft gelangte. Schornbaum
hat sich in seiner fNott und anschaulıch geschriıebenen, iın Ab-
schnıtte zerfallenden Darstellung (S 1—230) NUr auf dıe für
00rg allerdings besonders wichtigen ahre 8 —1 De-
SCHTAaNn. Wır erfahren hıer zunächst (+8naueres über dıe Pack-
schen Händel und dıe ersten Annäherungsversuche zwıschen
Brandenburg und Nürnberg, ferner über den amp der Alt-
und Neugläubigen 1m ande, über den Tag Schwabach und
den Reichstag Speler (1529) uch über dıe Stellungnahme
des Markgrafen e0org den Bündnisbestrebungen der EV:

gelischen Fürsten und Städte und ZUL0 Augsburger KReichstag 1
Jahre (SO Tıe das endgültige Beharren Georgs auf se1inem
evangelischen Standpunkt), SOW1@ über die Verständigung zwıischen
Brandenburg und urn und den Tag voxn Schmalkalden (nebst
dem darauf erfolgenden Bruch zwischen den evangelischen Ständen
und Brandenburg-Nürnberg) werden WIr eingehend orjentiert. Diıe
etzten Abschnıtte schilder_p dann dıe abschliefsenden Verhand-
jungen miıt Ferdinand von Osterreich über Oppeln und Ratıbor
nebst den Versuchen, dıe en Schuldforderungen beı Karl
durchzusetzen, das Verhältnıs des Markgrafen eorg ZU Schmal-
kaldıschen Bunde, den Tag voOxh Schweinfurt und den Nürnberger
Anstand. ährend Se1te ET ZZI7O Je 1n Verzeichnis der DO=-
nutzten Archivalıen und der 1mM exte abgekürzt zıtierten Lıteratur
bringen, enthalten Seite 241— 544 1n 1002 Anmerkungen dıe
ZU darstellenden '"Teıl gehörenden Quellenbele:  @, die Zeugn1s
VOxh der gründlıchen Arbeit des Verfassers und se1nen umfang-
Treichen krıtischen tudıen ‚blegen Am Schlusse S 45—559)
ündet sıch e1n dıe Benutzung des Buches sehr erleichterndes
Namen- und Ortsregister.

ühlhausen 1, hür Kauffungen
In „Württembergisch Franken { (Beilage

den Württembergischen Vierteljahrsheften Landesgesch. Vo

Histor. Ver. W ürttemb. Franken, Schwäbisch Hall
1— 14 bespricht Bossert den Bericht, den Daniel

Greiser 1n Se1INer Autobiographie (Dresden Vox der Reise
x1bt, dıe 1531 oder 1552 nach Weinsberg und Schwäbisch
Hall unternahm , chnepfs Schwiegermutter abholen sollte,
und untersucht el besonders, Was sich AUuSs dem Bericht über
das Strafgericht rg1bt, das die österreichische Reglerung über
Weinsberg der Ermordung des ({Arafen Ludwig Von Helfen-
stein und seiner Rıtter Ostern verhängte. Clemen.

Im 36.— 3717 ahresbericht des 1stor. Ver. Branden-
burg A, (1906) 54—6% g1bt Tschirsch e1Nn Lebens-
und Charakterbild des kurbrandenburgischen Hofastrologen Joh.
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Carıon, das dem Zerrbilde 1n Wiıllıbald Alexıs erwolf aCHON-
über W10 e1ne Kettung erscheıint. Im Aufang en WITr dıe -
sprechende Vermutung, dafs Carıon iıdentisch SCH miıt dem 1514
ın übıngen immatrikulierten Joh Nägelın AUS Bietigkheim. seine
Bekanntschaft mıt Melanchthon würde dann VONn einem yemeln-

Aufenthalt In übıngen herstammen. kKbenda 1—929
berichtet Gebauer untier dem 108 „Aus dem Leben
des Gregorius Gregor, erstien Pfarrherrn auf dem ome
Brandenburg‘“ über e]ınen Konflikt Gregors mıf dem Kapıtel, der
adurch herbeigeführt wurde, dafls Gregor Himmelfahrt 1566
ZW@O1 lıederliche ägde Zzweler Domherren eXkommunizlerte , und
durch das KEıntreten des iın allerhand dıplomatischen Geschäften
bewährten Propstes Liborius von Bredow für den Pfarrer an In-
Gresse gewInnt. erselbe veröffentlicht S6—90 vier kleine

NrT.urkundlı:che Beiträge ZUr Geschichte Voxn Brandenburg.
bis sınd Brjefentwürfe AUuUS den Jahren 21——1524, die
dem Briefwechsel gyehören, den das Domkapite m1% seinem
Ziesar residierenden Bischof ührte Besonders interessant ist
Nr. 3 (25 tO0Der „VÖN der vbelteter Wiıtten-
berg &. dem Hochwirdigen Sakrament *‘ Clemen

Heinrich Denifle, P Luther und L1r
ium In der ersten Kniwickelung, quellenmäfsig dargeste Z.weite
durchgearbeitete Auflage, ergänzt und herausgegeben VO  b Al
bert Marıa Weıls, KErster Band, Schlufsabteilung. Maınz
1906, Kirchheim Co XE und 425—909; dazu e1n He-
gister über dıe ‚„ Abendländischen Schriftausleger ““ von Reg1-
nald Schultes. XXILV und die Luthervorträte. Die nNnCU®
Auflage ist bereıts angeze12% 509) Über dıe schwier1ge
uskun
Frage der Fortsetzung erhalten WIr auch jetzt noch keine nähere

Der Stoff 1s% YV1e112a6 umgestellt, aber dıe Unüber-
sichtlichkeit der Anlage ist geblieben Doch helfen jetz wen1ig-
stens ausführliche Kegıster chlufs beim ulhınden der Einzel-
heiten. Charakteristisch für dıe Neue Auflage das Bemühen,
die berüchtigte Polemik eLWAS mıldern, aDer auch dıe Tonart

bessern. Eın Beıspiel stärkeren Kingriffs 1S%, dafls dıe Über-
schrift (S (38) „Die beneidenswerte Dau, das e2. des seligen
Lebens“‘ Jetzt S 772) die drei ersten Worte gekürzt Ist,
eine Folge des Protestes der Kritiker. Man kann 1056 Ande-
runzen bıs Kleimnigkeiten herab verfolgen, die ZU Lächeln
nötigen. 1ne kleine Arbeıt des Unterzeichneten entlockte Denife
zuerst dıe entrüstete Zensur „ 5SInd das Theologen !“ In der

Auflage ist; das Ausrufungszeichen In ein Fragezeichen yaQ-
miıldert 6C Im übrıgen gehört das Werk miı1t se1inem reichen In-
halt auf den Studiertisch. Auch die Veränderungen sınd nıcht
in einer Anzeige, sondern Aur 1n Aufsätzen würdigen. on
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jetzt sıind dıe erhofften Zeichen bemerken (Köhler, Böhmer,
Hunzinger), dafls der aufgewırbelte au sich saenkt und In elilerem
Licht dıe grofse Aufgabe sich zeigt, Luther iın gyrölseren dogmen-

Als erstergeschichtlichen Zusammenhängen DNneuVu erfassen.
hatte Brıeger 1n uUNnseIiIel Zeitschrift dıe Sach-
age ıIn diesem 16 gezeigt. Das Verdienst, den Ansto[fs der

Bewegung gegeben 7ı aben, ırd Denifles Buch bleiben,
wiewohl er den egen schwerliıch gedacht hat, a 1S niederrils.
An den Veränderungen der zweiteq darf Nal nN1C.
yorübergehen. Kronatscheck.

1 Albert Marıa eı1fs, Pa Lutherpsychologıe
4 1S Schlüssel ZU Lutherlegende. Denifles Untersuchungen
xritisch nachgeprüft (Ergänzungsband I1 enNnıLies Luther und
Luthertum). Maınz 1906, Kirchheim 00 AÄNT; 219

Mk Die angenehme Erwartung, die der zweıte 1te weckt,
erweist sıch a 18 illusorıisch. Von Kritik ist wenı  o Spüren; 1m
Gegenteıl, der Angriff en1{i1es ırd m1t angeblich feineren Waftfen
s  Ur verschärit, 1m Grunde noch mehr vergiftet. „DIe Schwächen

erk Deniles“ (S 40 ff.) sind dıe ungestüme Tonart, dıe
ZUS dem „eigentümlıchen Charakter“ erklärt wird, die sichtliche
KErregung über erfahrene Angriffe und se1ın zuletzt leidender 7il

Aber der Kern des erkes, dessen Fortsetzungstand S 44)
der Verfasser übernimm(t, 421 Out, und ırd Denifles Polemik
in der gyleichen 1CHhtUN VOO Weaeıils aufgenommen. Auf diesen

Angrff haben soiort nÜuch Erscheinen des Buches Kawerau
1ın den DtschevBl. und Seeberg 1n der Kreuzzeitung
NrT. 317) yeantwortet. Kür den Historiker 1st wenıg Neues AUS

dem Ergänzungsband Jernen, unvergleichlıch weniıger Q, 18 A4UsS

em ersten , ın dem Denifle die mittelalterliıche Kxegese vox

AYOM. I K 15 zusammenstellte. Neu ist eigentlıch 1Ur das
Stichwort: Lutherpsychologie. Ks soll QUS Luthers Seelenanalyse
sich der Erfolg seiner re und damıt dıe Entstehung der
„Lutherlegende“ erklären lassen. Dıe Lösung des Rätsels lautet,
dalfls Luther „sSeiner Yan2eh Anlage nach dıe Verkörperung des
deutschen Durchschnittscharakters AUuS jener T.ö15 > yeWosChH ist
(S 203) und arum mıt VOx eLWaSs Demagogle rasch PO-
Dulär werden vermochte. Kr Warlr eın Willensmensch S 144),
doch kein Genle; hatte Phantasıe , doch ne12te cdiese ZU Un-
sauberen (S 150); War yutmütlg und ZOTNIS (S 13 aber
£ebenso furchtsam (S 139), öohne moralischen Humor und ohne
Wıtz (S ann 01g dıe Fanz6, aus der alten Polemik
sattsam ekannte ala persönlicher Schmähungen bıs dem
starken runk S 156 ff und der Sinnlichkeit, die iıhn ZUT Heirat
trieb (S 147 f.) Wer diese stereotfyp gewordene Charakteristik
<g'elesen hat, Ma  5 dıe prächtige Einleitung Hausraths Luther-
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bıographie ernach repetieren, 1n der Luther SdANzZ rdıisch fest;
auf se1ıne uUulse XeESTE 1st. Als wissenschaftlicher KErtrag dieser
verfehlten Arbeıt Jeıben darum NUur Einzelheiten übrıg, Vr em.
in den Änmerkungen. Hıer r manches AUS der NeUeTEN Lite-
ratur, ennn auch tendenziös, besprochen, Tıe über dıe 1m
Miıttelalter und be1ı Luther S 98- 109 H über dıe attrıtio
(S 8S— 10 die Anm.); über Occam S 120) und andere mittel-
alterliche und scholastische Fragen. (Aute egıister erleichtern:
dıe Benutzung. Aber eradru«c ırd das ute immer wıeder durch:
den polemıschen rundzug Der heutige Protestantismus ırd 1n
breıten Hxzerpten ZUT Wiıderlegung des Werkes Luthers
gyeNnutzt, indem eT ZU. Vater alles Subjektivismus gyemacht ırd
(vgl 1m KRegıister Protestantismus Vıel Bösartiges 1st;.
AUuUS den Trtelılen der Zeitgenossen über Luther zusammengetragen.
1ıne häfslıche (+ewohnheit entstellt übrıgens auch diese ratho-
lische Arbeıt. Die Zitate AUuUSs Liuther sınd nıcht einhe1ıtlıc. nach:

und gegeben, sondern SanNz Wl1.  Urlhıc. nach alteren
Ausgaben, rıgıinal- und Nach  drucken, dafls dıe Prüfung recht
erschwert ırd durch das bunte Durcheinander Man hat den
Eindruck, dals e1n alter Zettelkatalog, der anstöfsıge Sätze
sammenhanglos exzerplert hat, en diesen katholischen chriıtt-
Stellern a 1s Yundgrube dient. Kronatscheck
” Loserth, Genealogische tudien DE G(eschichte des.

steirıschen Uradels. S A (  C bıs ZUr Begrün-
dung der Habsburgischen Herrschaft 1n Stejermark. (Forschungen
ZUTr Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark.
Herausgegeben vVoOn der Hıstorischen Landeskommission für Steler-
mark. V:E 1°} Graz, Styrıa 1905 83 S: Stammtafeln und

Lichtdruckbeilagen. Nıcht eine ausführliche Geschichte des.
Hauses Stubenberg ıll der Forscher geben, ondern NUur tudıen
und Beiträge derselben. Die Genealogie der steirıschen (}30-
schlechter 102 noch sehr 1mM AISCH, wofür manche Beispiele bel-
gebrac werden, und bedarf als Grundlage für Weıteres Vor
em der sorgsamsten Kınzelforschungen. So geht Osertin Ca
nächst den Anfängen des Hauses Stubenberg nach, rückt diese
bis ın die Ze1ten Kalser Heinrichs 1IL hinauf und weist Eıinzel-
heıten AUS der Genealogie des Hauses 1m Jahrhundert nach
bes betr Gottschalk Schirling und vgl aunch den Kxrkurs
C  uls Weıter werden die einzelnen Zweige des Stubenberger
Geschlechts besprochen, die Neidberge, die Herren VvVon Landesere,
dıe tadeck, deren Zusammenhang mı1t den Stubenbergern e1n-
gehend erörtert 1rd. Im und Abschnitt schildert Loserth
den Anteıl der Stubenberge den Kreuzzügen (die ersten nach-
weısbaren Pilger sınd 1217 Ulrich Von Stubenberg und sein Sohn
Wulüng) und das Auftreten des Geschlechts 1n den Dichtungen
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Ulrichs Voxn Liechtenstein. Im Abschnitt„ endlich ırd die Be-

gründung der Habsburgischen Dynastıe In Osterreich und Steijer-
ark dargestell£. Die beigegebenen Stammtafeln zeichnen dıe
Entwickelung des Haupthauses und der Seitenzweige auf, dıe
Lichtdruckbeilagen reproduzieren Siegelabdrücke m1t den appen
0 und Wolfsangel). chäfer.

93 1ESIInS; Lorenz ruchsels Vo Pom-
mersfelden (1473—1543), Domdechant voOn Maiınz. Eın Ze1t-
und Lebensbild aUus der Zeıit der Kirchenspaltung. Inaugura!-
dissertatıon reiburg Maınz 1906, Kirchheim Co
1.20 Diese Monogaphıe beruht ZU  S gyuten Teil auf den
hinterlassenen Papıeren des Liorenz Truchsels, dıe in Hs 25 077
des Germaniıschen Museums, Hs M 163 des 1SLOT. Ver.
1n Urzbu und Hs der Münchener Hof{f- und Staats-

Truchsels verdient unsere Beachtungbibliothek erhalten sınd.
ge1ner Beteiligung den Kaiserwahlverhandlungen vünR

1519 und „ Mainzer Ratschlag‘“ vohnl November 1525, we  5  en
seiner Freundschafli miı1t OcChlaus und Nausea und se1nem tra-

ischen Konflikt mı1t Kardinalerzbischof TOC. „Das Verhängnis
Se1INeEeSs Lebens ist darın erblicken, dafs er , der willenstarke
Mann, mit eınem Fürsten zusammenwlırken mul[fste, der In schwerer
Zeıt miıt Allotrıen sich beschäftigen konnte und fast jedesmal,
ennn energısches Handeln geboten WaL, versagte und über Vellei-
en nıcht hinauszubringen War. Dieser Gegensatz wurde da-
durch ZUT unüberbrückbaren Kliu{ft verbreitert, dafs das vielbetiä-

tıgte treben des Dechanten nach egıner finanziellen Reorganısation
des Maıinzer Krzstifts ın der unglaublichen Mifswirtschaft Albrechts
Hindernis über Hindernis fand“ S 93) 1Nne noch schärfere

Kifslıng sollte sichCharakteristik Albrechts findet sich
eine ennes, May und Redlich überbietende, ahbschliefsende

Bıographie dieses Kirchenfürsten heranmachen, Clemen
e1n120. rode, Dıe Friedrichs-Univers1iıtäit

alle Zwel Jahrhunderte deutscher Geistesgeschichte 9 Halle,
Curt Nietschmann 1907 68) AUS „Halle ın der Gegenwart“.
In der Geschichte der Universität splelt sıch auch e1N u
Teıl Geschichte der deutschen Theologie a In knappen 2Der
höchst geistvollen, überall or]gınale Auffassung verratenden Zü  n
haft TO: auch diese Seite der Universitätsgeschichte heraus-

gehoben, dafs seın SSaYy alg e1n wertvoller Beitrag ZUr (e-
schıichte der neuerenN Theologie betrachtet werden kann.

Bess
95 Johannes einhard, Lach Dıe Prinzipienlehre

der lutherise Dogmatik vVOoO 0—17 Ollatz,
Buddeus 9 Mosheim) Beıtrag ZUr Geschichte der °altprotestan-
tischen Theologie und ZUT Vorgeschichte des Rationalısmus. Leipzig
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1906, eicher (Georg Böhme). 104. 2.40 Mk. e1n-
hard hat sıch dıe für unNnseTe Erkenntnis der theologıschen Ent-
wickelung wichtige Aufgabe yestellt, dıe allm.  16 Abschwächung
der altprotestantischen Prinzıpienlehre ın der Übergangszeit ZULX
Aufklärung untersuchen, und sıch @1 die dreı genannten
Dogmatıker gehalten. Hs ist ıhm gyut gelungen, W as beı e]iner
solchen Aufgabe nötıg ist, Nüancen sehen und oft nıcht AUS=-
gesprochene Tendenzen herauszufühlen Än Troeltschs Unter-
suchung über Vernunit und OÖffenbarung 1m en Protestantismus
anknüpfend, weist einhar dıe Pfinzipienleh1_‘_e des Hollatz qls 1n
en wesentlichen Punkten miıt diesem In UÜbereinstimmung De-
findlich nach. Dagegen trıtt beı Buddeus das Vernun{ftprinzip
schon stärker hervor, indem dıe ernun Anforderungen dıe
Offenbarung stellt und indem dıe Geltung der OÖffenbarung qls
eines öheren Prinzips 1n durchaus ratiıonaler Weise bewiesen
wird, noch stärker beı Mosheim, dessen Konservatıyismus von
e1ınhar qls eın Konservatıyısmus nıcht der ahrheıt, SOM -
dern der Gewohnheit willen charakterisiert WIL Mıt Hecht
ist neben dem Verhältnis VONn ernun und Offenbarung auch
das VOR Ofenbarung und lex n2aturae beachtet worden. Bel dem
grofsen Kınlluls, den die Phılosophie gyerade auf dıe theo-
ogıische Prinzipienlehre hatte, vermilst INAan uUuLSOernhn eine e1Nn-
gehendere Beachtung desselben und dıe Ausdehnung der Unter-
suchung auf einen Wolffaner Wenn ich TeC sehe, würde ZUCN
manche Anschauung des Buddeus au Wolff zurückzuführen Se1IN.

Heinrich Hoffmann.
Ö te]ınecke, Dıe Dıaspora der Brüdergemeine

ın eutsC  and Eın Beltrag Z der Geschichte der EV;
geliıschen Kırche Deutschlands. and Halle, Mühlmann, 1905
2 VIL, 29 () Mk Der Verfasser hat sıch eine
mühsame Aufgabe gesteckt, eıne umfassende, wissenschaftliche Dar-
stellung der Arbeıt der Brüdergemeine ıIn den deutschen Landes-
kırchen, welche S1e durch Zusammenschlufs und Pülege cleiner
Gemeinschaften seit Begınn ihres Bestehens getan hat, Er
o0mm damıt einem dringenden Bedürfniıs entigegen; denn längst
ist dıe 2tsache einer entscheıdenden Beeinlussung des kırchlichen
Lebens 1m Jahrhundert durch dıe Brüdergemeine anerkannt,
ohne dafs mMan doch e1in klares Bıld VoONn dem Umfang und der
Vermittelung dieses Einflusses gehabt hätte Der Verfasser 21b%
in eiınem ersten Teıl „Allgememines über dıe Dıaspora“ (S 1—97)Er entwıckelt zunächst Zinzendorfs AÄnschauungen darüber &. der
Hand Vvüxh Äufserungen, w1e Zinzendorf S10 namentlich auft den
Synoden der Brüder getan hat, dann diejenigen seiner Nachfolger,
programmatısch zusammengefa{fst 1n eiınem Direktorialschreiben VvVoO  S

November 14007 der Grundlage er späteren Instruktionen,
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iommt dann noch näher auf die Organe und Objekte der Arbeit,
‘6 und „ Diasporageschwister“” sprechen, han-„Diasporaarbeiter

delt vOöOxh der Ausdehnung 1m ligemeinen m1t Unterscheidung
dreier Pearjoden (1727—1749, 9—18 1800— 18438 und

spricht ndlıch noch voOxn den „Segnungen der Diaspora”“. Im

folgenden H der Verfasser dann ZUr Behandlung der einzeinen
Diasporagebiete über und ZWaLr 1m zweıten e1l des vorliegenden
Bandes zunächst Mitteldeutschlands (Königreich Sachsen, Ober-
und Niederlausıtz, Vogtland, Erzgebirge und Thürıngen, Provinz
Sachsen, Brandenburg, Schlesien) Eın esonderges Kapitel ist der
Herrnhuter Predigerkonferenz qew1ldmet. Der noch ansstehende
7zweıte Band soll dann die Dıaspora 1mM übrıgen Deutschland De-

andeln. Dıe Arbeıt beruht auf e1inem umfangreichen hand-
schriftlichen Quellenmaterial , hauptsächlich Unitätsarchiv ın
errnau befindlich ; aber auch entlegenere Quellen w1e en
der Geheimregistratur des Ministeriums für gyeistliche, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheıten in Berlın, des Könieg]l. Konsistoriums
an Magdeburg, der Missionsgesellschaft Berlin sind herangez0gen.
Dıie Durcharbeitung dieses Materials bedeutet In jedem Fall e1ne

respektable Leistung. Nur hätte 05S, das Buch auf die volle
Höhe einer wissenschaftlıchen Leistung erheben, noch gyrölserer

Schon dıeGenauigkeit in der Verwendung der Quellen bedurft.
Quellenangaben sind unglelchmäfsıg (vgl 15  — 151 WÜ

das Jüngerhausdiarium, yeme1nt 1stjedesma. dieselbe Quelle ,
3Q A 48£Denso 29i V UÜ.9 36

und ungenügend. HKıne Nachprüfung ist adurch ungeheuer I-

schwert, ja otellenweise fast unmöglich gemacht; s weii Sö-
legentlich HUr der ahre des Jüngerhausdiar1ums yenannt 18%,

ucn beı den SYy-WO jeder einzeine hıs Bände umfalst.
noden 15 nıe dıe betreffende Sitzung hinzugefügt, dafs man

Teıl sehr umfangreıichen Synodal-DECZWUNSECN ist, die Yanzeh,
nrotokolle ZUu durchsuchen. Der Mangel an Akrıbie erstreckt sich
aber auch auf den Wortlaut der Zitate. S1e sınd vielfach, ohne
dafs diıes kenntlıch würde, stark zusammengez0$g6N und hıer und
da erscheinen S16 infolgedessen auch vefärbt (z. 101) oder

ıhrem Sınne beeinträchtigt (S A Hs ist, avon dıe Rede,
die Geschwister ollten mıt ihren  - Arbeitern zufrieden se1n, auChH
eCeCNN 9109 keine 18 USW. Sind. 56 ist voxn den „kleinen
Gesellschaften“‘ und nicht Voxn den „Versammlungen “ dıe e  ©
uch sSonst finden sıch einzelne Mi(sverständnisse : die Be-

Cousıns ‘6

zeichnungen „Brüder nach dem leisch‘“ „Stiefbrüder“
können sıch kaum auf Diasporageschwister beziehen. 192 % VeIr-

stahe ıch 1m entgyegengesetzien Sinne 198 der Verfasser 9 das
der erweckten SeeienZinzendorfische Prinzip der „ Konservation
Die Rede 151 istıhren Orten” ist nicht übertreiben
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nıcht die „Nach erITINaAY gepilgerten Diasporageschwister “gerichtet, ondern dıe Mıtglieder der Brüdergemeine , dıe
nicht geborene Mähren 142 lies statt „ Cum CON=-
Junctione “ CU  S cCompunctlone, STa „G(remeinleben“‘ yemeineneben; das „Notarıatsinstrument“ darf kaum als „SelbständigeKundgebung‘““ der Mähren (S 27) gygewertet werden, da 65 jeden-auch VONn Zinzendorf verials ist. Überhaupt erscheint mır
dıe Heranzıehung der alten Brüderkirche als Vorläuferin auf dem
Gebiet der Diasporatätigkeit (S 8 gyewagt. als die Wahl
VYOoOn Administratoren der beıden Tropen S 30) auf der Synode1764 (bisher Warlr Zinzendorf Administrator des uth. Tropus)e1ine Neuregelung des Diasporawerkes bedeute, kann mMan kaum.
SaSecNh; S1@ hat überhaupt mehr deelle Bedeutung, und ennn &.
einen praktischen Zweck gedacht ist, dıe lutherische Or-
dination der Brüderprediger 1n Iutherischen Landen W1e Sachsen.
'Lrotz solcher Anstöfe im einzelnen ırd MNan dıe Darstellungdes Verfassers 1m SAaNzeN q1s zutreffend bezeichnen dürfen. Zuinzen-
dorfs kırchenfreundlicher Standpunkt und dıe e1she1l und Be-
sonnenheıt seıner Nachfolger trıtt leuchtend hervor. Und das
mıt kRecht. Selbst eNKnnN Man die chatten, das Vorhandensein
verschiedener Strömungen innerhalb der Brüdergemeine, den
amp: Zinzendorfs seıne innerkirchlichen Pläne, das Sektic-
rerische den Verirrungen der vlerziger Jahre, das Zurück-
Jeiıben der Praxıs hinter dem Prinzip, noch stärker hervortreten
liefse , 18 beım Verfasser geschlieht, bliebe noch 1C.
übrıg und diese Gemeinschaftspflege der Brüdergemeine bıs
einem yeWw1ssen Grade mustergültıg. CicChe|

A Wılhelm bBbegemann, Die empelherren und diıeFreimaurer. Kntgegnung autf dıe gleichnamige chrıft des
Gxeh Archivrats Dr. Ludwig Keller Berlin 1906, Mittler

Sohn AÄL, Begemann verbreıtet Licht
über dıe Anfänge der Freimaurerei In Hrankreich, über KRamsaysVerhältnis den Stuarts und der Freimaurerei , über arl
Kduard Stuart, von dem nachgewıesen wird, dafs nıicht DUr
nicht Grofsmeister , sondern niıcht einmal Rıtter des Ordens der

nicht mehr bestand.
Tempelherren yeWwWesenNn ist, da dieser 1745 In Schottland längstDer Verfasser hat nıcht Aur die ereıts
VvYon Keller eNutfzte Lıteratur VvVon durchforscht, ondern
auch noch sehr viel anderes, ZUM Teil sehr entlegenes Material
herangezogen. Clemen.

Wiılhelm Begemann, Comenius und dıe T@e1-
aurer. Berlin Miıttler 0 56

Vgl auch die abfällige Besprechung dieser Schrift von Bo0os,DLZ 1906, Nr 2  9 Sp. 1353—18355
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egemann ekämp mıt überzeugenden Gründen die auf den
Phiılosophen Krause zurückgehende, noch jJüngst wıeder In TE1-
maurerkreisen vertretene Meiınung, dafs die tıfter der englıschen
Grofsloge 1L# des Comenıus Änschauungen VvVoxh eınem Mensch-

Diese 0Co-heitsbunde iıhrer Schöpfung zugrunde gelegzt hätten
men]ushypothese @1 aufserhalb des deutschen Sprachgebiets nıe
vertreten worden und verkenne dıe Art des Comenıius w1e die
der englıchen Grofsloge Diese habe sich anfangs keine en
Z7iele gesteckt, sondern HUr Mildtätigkeit und Geselligkeit eT-

7z1iehen wollen , Comenıius ,DEr diesen Ausführungen haftet
VOoOT allem das kirchenhistorische Interesse Se1 StETS e1n strenger
evangelischer, dazu chiliastisch gerichteter Christ YCeWOSCH, der S1ChH
das Zustandekommen Se1INer ececles12 catholıca nıcht durch Ver-
einıgung aller Menschen einer allgemeinen Weltreligion , SOoN-

dern Urc Bekehrung er ZU.  S wahren evangelıschen Christentum
gedacht habe Heinrich Hoffmann

99 Franckes Briefe den Grafen Hein-
rıch ELE Reufls Köstrıtz und Se1NeE Gemahlın Kleo-
NOTeE AUS den Jahren 42177 a IS Beitrag ZUr Geschichte
des Pıetismus herausgegeben voxh Dr. er Schm d%, YFürstl
euls Archivrat, und Lic. theol Meusel, ymnasıal-
oberlehrer in chle1z. Leıipzıg, Dürr 1905 I 170 5

geb Die Herausgeber en sıch miıt dieser
überaus sorgfältigen Veröffentlichung des Briefwechsels Franckes
mıt dem befreundeten (Grafen Iın Köstriıtz entschıeden e1n Verdienst

die (Aeschıichte des Pıetismus erworben. Nıcht a Is ob dieser
Briefwechsel eigentlich Neues ZUr Charakteristik Hranckes bel-
brächte, aber Ial gewinnt e1nen erneuten lebendigen Eindruck
VoOnh der Betriebsamker dieses annes Insbesondere erhält mMan
eine TO davon, wW1e sehr ıhm gyelungen ist, diesen frommen
Grafen ZUr direkten Mıtarbeit für dıe Hallesche Sache heran-
7zuziehen. Neben dem Köstritzer (irafen kommen hauptsächlıch
noch Henckel 1n Pölzıg, Promnitz In Soraun und Heinrıch
iın Lobenstein iın etrac. Er pricht VON Nachrichten, die 1Ur

„ 11 den (+eheimen Rat Köstrıtz und Pölzıg‘“ gehören (S 144)
Mıt ihnen ırd 1714 e1ne „geschlossene ordentliche Korrespon-
denz“‘ eröffnet, deren Überreste hıer noch vorliegen (Brief
Q z291 36—37 und Anhang I1I1 und IV} Hıer werden
alle wichtigeren Nachrichten mitgeteilt, Erkundigungen eingez0geN,
Kmpfehlungen vermitteit, m1% dasjenige bezeıchnet, Was
nach Soraxu und Lobenstein weitergegeben werden kann S 59)
Nur einıge Beispiele ZUr Veranschaulichung dessen, WI1e mMan be-
müht War, berall se1ne yeheımen Korrespondenten und Agenten

ZuU aben „Wenn WIr soviıel stipendia hätten 18 Universitäten
sınd, aufser Halle, e]ınes eLwa VvoOxn 100 Thaler, dafs e1n Mensch
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eiw2 no  ürftig damıt zauskommen könnte, solten WIr auf eine
jede Unirersitaet einen habilen Menschen schicken, der aselbs

gen wäre, sıch beüliefse, dıe besten subjecta auszuforschen,
auch viel unfer Göttlicher kegl]erung geschehen könnte, der-
zleıchen hıeher recommendıren, welcher uns zuch den Statum
der Universitaeten und dıe Interiora hieher berichten Önnte, al8.
weilches e1n Mıttel wäre, manchem Bösen ZUVOrzukommen , oder
doch mı1 mehrer e1ısher begegnen, W1@ auch viel utes
befordern. Es sol1l auch dieses consılium n]ı1emand wiılsen, als der
2 4te Herr Graftf Heuss und delsen Hrau emahlın ZUr Belohnung,
dafls s1e ure diese meine Correspondence oder Dıarıum
eretum gestärcket sıch efindet und Uurce GEebeth und er
ZUS allen Kräften miıtarbeiten helfen wıll Wenn WIT das Reich
des Satans bombardiren wollen , mülsen 1Irs angreılfen. HS
könnte wol 1n diesem Consilio eine Erleichterung geschehen,Z um e/xempel ] en23a ist ıhnen KöÖöstrıtz nahe: Wenn S10 Hun
mıt Herr Mag tolten eg1ine ordentliche Correspondence anfiengen,.

könnte durch das Aıttel es gyeschehen, WwWas WITL SONS Ure.
einen CXUIESSCH Menschen ausrichten möchten. Herr Stolte
mülste aber Sar nicht wılsen, dafs uns es hieher commendıret
würde. Man dürfte ıhm auch 1im Anfang nıcht schreıben VOR
allem, worinn INan künftig etiw2a Bericht verlangen möchte; SÖ 1I1-
dern Nan mülste ihn nach und nach 1n der Correspondence selbst
dazu engagıren“ (S 54) „Aufser dem Consilio, welches ich
neulıch egeben, auf einer jeden Universitaet einen actlven
Correspondenten aben, würde auch dieses sehr heylsam SEIN,

mMan gyeschickte und verständige Leute durch Teutschlan TEISEN:
hefßse, damıt Ian durch diesen Weg TecC erführe, WO ULE und
Ddrauchbare Leute stecken, dıe man auf bedürfenden Fall hervor-
zıiehen Öönnte‘“‘ S 97) „Weil allerdings Subjecta, die sICh
Reisen schicken, schwer nden, können WITr doch einiger-malsen den Zweck erreichen, ennn WIr denen, dıe einen
dern, sonderlich eıt entlegenen Ort reisen, ein wohleingerıchtet.memor1al mıtgeben, WaAas S1e auf ihrer Reise observiren und uNnS
berichten sollen“‘ (S 67). Anhang V1 iindet sich dann daer Pilan
e1nes solchen, 99 4Ur Krkenntnis deas gegenwärtigen Kırchen-Zustandes
und ZUE Hıstorie uUunNnserer Zeit“ dienenden Lünerarıums, wI1ie ıhn
Francke offlenbar für den Grafen ausgearbeitet hat. KEndlıch
möchte Francke „„ACCcUrate erfahren , Was für habiıle Juristen

autf Universitaeten , Höfen, SONS iın colleg1is und
Städten, In Teutschlan stecketen ; damıt, enn INnan davon einen.
catalogum und bey eınem jeden e1n iudieium VOon der Beaschaffen-
hei:t Se1Nes Christenth[ums] und selner cCapacıtaet etc. B: Naln

vıel eichter alsdann relexiıon auf e1N und anderen In De-
dürfendem Hall machen wüste HKs ware aber sorgfältigst
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verhüten, dafs Han N1ıC. darauf käme, diese untersuchung are
Vn Halle AUS veranlafset® S 45 f.). Besonders werden noch
alle, die auf dem (+ebiet der Geschichte des Pıetismus arbeıten,
den Herausgebern danken, dafs S10 sıch bemüht aben, alle 1n
den Briefen erwähnten ersonen näher bestimmen , und beı
den meısten miıt Erfolg. Doch lıes 1154 arl Dubislarvr
V. Natzmer, altester Sohn des Fe  dmarschalls, bei dem Walbaum
se1%t 1724 Hofmeister War.,. ECICHE:|

100 Karl Heussı, Dr. phıil. , Johann Lorenz Mos-
heım, eın Beitrag ZUr Kırchengeschichte des Jahrhunderts.

237Tübingen 1906, ohr. Mk. H: dem WIT schon
e1ine Dissertation über dıe Kırchengeschichtschreibung Mosheıms
und eine kleine biographische Vorarbeit verdanken, g1bt uUNS 1U  -

eipe Biographie Mosheims, dıe sıch auszeichnet Uur«c. reichliche
Benutzung bisher ungedruckten Materıials, peinliche kriıbıe, VOTI-

sıchtig abwägendes Urteil und e1ıne gyute Kenntnis der SaNnzZoNn
Zeit, der Mosheiım angehört. Wır erhalten e1Nn klares Bıld der
Persönlichkeit des humanen, eidenschaftslosen, fast quletıstischen
und doch bıs einem yewlssen Grade weltmännıschen und äulfserst.
tätıgen Gelehrten, und ist; Tre  16 gelungen, Mosheim als den
bedeutendsten Theologen des Übergangs von der Orthodoxıie ZUr

Aufklärung 71l charakterısıeren, zeıgen, WwWI1ıe sıch berall Keime
des euen finden, ohne dafls ırgendwıe e1n Bruch m1t dem Alten
bemerkhbar wäare. Eınen nıcht unbeträchtlichen Einwand hahe
ich doch rheben Von dem Gesichtspunkte AUSys dafls dıe He
eutung diıeses stillen Lebens durchaus In seınen wissenschaft-
lıchen und theologıschen Leıistungen lıegt, möchte Mal sıch dıe
Abschnitte über Mosheim alS Prediger und Kirchenhistoriker, ın
denen auf kurzem HKaume el yesag% wird, doch noch eingehender
wünschen , während anderseıits über mancherlieı recht ausführlich
berichtet wird, WaSsS wenıgstens nach meınem rmessen NIC
yıel Bedeutung hat, dıe Geschichte der FEerufungen Mosheiıms
und die Intrıgen se1iner ihm mifsgünstie gesinntien ollegen.

Heinrıich Hoffmann
101 KFreısen, Joseph, Dr e0 et Jur. etc. , aa und

katholische Kırche ın den eutschen Bundesstaaten.
Teil 1ppe und W aldeck - Pyrmont Stuttgart Knke

X 409 Teil Anhalt, Schwarzburg - Rudolstadt,
Schwarzburg Sondershausen, Reufs Gre1Z, Reufs Schleiz, Sachsen-
Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha X, 500 Mı : Kırchen-
rechtliche Abhandlungen, herausgegeben VON Stutz Hefift
und 26 DZw 271—29 DIe römische Kırche hat ZWar ihre
Verfassung stets als eine Tes mMeTtTe ecclesiastıca aufgefalst und
sıeht S1@e IS solche heute noch Sie rechnet aber (ohne ihr
Prinzip 0OINzZ1e aufzugeben) damıt, dals der moderne ax ON-
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WwWäartıg DIC aut se1n Mitwirkungsrecht In an kirchenrechtlichenAngelegenheiten verzichtet. Das hat meistenteils Konkordaten
zwıischen der römischen Kıirche und den einzelnen Staatsregierungengeführt. Die eigentümliche Zusammensetzung des Bistums Pader-
born, welchem alle die 1m Titel des Freisenschen Buches @-nannten Bundesstaaten gehören DZW. gyehörten (die beiden KReufs
und Sachsen - Altenburg unterstehen heute dem apostolischen YV1-kariat resden), erg1ıbt infolgedessen eine komplizierte Ver-
waltung, W1e S1@e vielleicht kaum 1n einem anderen Bistum
finden ist. Freisen unternımmt CS, auf Grund amtlıcher en-
siücke rechtshistorisch und dogmatisch dıe staatskirchenrechtlicheStellung der Katholıken 1n den ZUT Diözese Paderborn gyehörendenStaaten darzulegen und eistet damıit eine sehr dankenswerte Ar-beit. Ks ist natürlich unmöglıch , dıeser Stelle anf ırgend-welche Einzelheiten des Werkes einzugehen, das zunächst dıeräumliche Ausdehnung des Bistums Paderborn und dıe rechtlicheellung, ın welcher der Jeweilige Ördinarıius desselben deneinzelnen Sprengeln StE.  'g In ZWE1 einleiter.den Kapıteln behandelt,worauf für jeden einzelnen der behandelten Staaten zunächst eine
geschichtliche Darstellung gegeben wird, welcher jedesmal die (je-
sSetize und Verordnungen, die In Betracht kommen , 1m Wortlaute
angefügt sınd SO kann jeder Leser selbst kontrollieren , ob dıeDarstellung der Verwaltungspraxis in den einzelnen Staaten seitensdes Verfassers dıie rıchtige ist. Dıese Darstellung hält sıch (wenn-schon Man u der Verifasser mıt seinem Herzensteht) zweifelsohre ant der öhe konfessioneller Unparteilichkeiten denen, weilche 1 Angehörige der 1n Betracht kommendenStaaten mıt Fragen kırchenrechtlicher Natur ın Berührung commen

Juristen W1e Theologen, Katholiken WI@e Protestanten rdıe Lektüre des Freisenschen erkes angelegentlichst emMpP-fehlen ; aber aUC für Angehörige anderer Bundesstaaten ist. hıervıel Belehrung üinden Wenn ich aus dem reichhaltigenMaterial eın Stück hervorheben darf, Was mır In diesem Ssınnebesonders Jehrreich und interessant erscheınt, 1s% der rief-wechsel des katholischen Mınisters VOnNn Bertrab (Schwarzburg-Kudolstadt), der, WI1e Von sıch selbst Sagt, 1ın „eXzeptionellerWeise“ für dıe kırchlichen Bedürfnisse se1ner Glaubensgenossengesorgt hat, mıt dem Bischof Von Paderborn. Vgl L
154—195.| Ks are miıt Dank begrülsen, ennn Freaisensıch entschliefsen könnte, auch für andere deutsche Bundesstaaten,für die entsprechende Darstellungen noch fehlen, eine solche Inderselben Weıse geben, WwWI1e hıer für die ZUum Bıstum Pader-born gehörigen. Dietterle.
102 Haccius, Hannoversche Mı]ıss1ions-

geschichte Erster Teıil Von der Pfianzung der christlichen
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Kırche in Friesland und Sachsen bıs ZUr Entstehung der Her-
mannsburger Mıssıon. Hermannsburg, Missiıonshandlung, 1905
VILL, 348 s° 2.80 Mk., geb 3.60 l  Ine Geschichte
der Hermannsburger Mission wollte der Verfasser schreıben, aber

hat sich Uure die volkstümliıchen Krzählungen Lounis Harms’
VvVoxXn den alten achsen verleiten lassen, üuns biıs in die Zeıt der
Pfüanzung der christlıchen Kirche In Friesland und achsen C
rückzuführen (S 1—38) Hannorversche Missionsgeschichte ist
das Tür ıhn insofern , a1s hier Gebietsteile des späteren Könıg-
reichs Hannover Objekt der Mıssıon sınd. Aber auch urce dıe
Mission unter den nOTAlıchen Germanen , unter den Wenden un:
den übrıgyen östlıchen Slawen führt uUunNns INdUre S 9—70);
dies wohl wieder hauptsächlıch unter dem Gesichtspunkte, dafs die
en achsen QLAT dieser Missionsarbeit beteiligt sind. YTst
achdem uns e1n Kapıtel auch noch über dıe ellung der Re-
Tformatıonszeıt AL 18S10MN 1m allgemeınen orJıentiert hat S (8—87),
nähern WIr uns der NeuUeren Missionsepoche. Hier andelt der Ver-
fasser VoxNn den ersten Missionsregungen 1m Lande S 88—105),
VORn den hannoverschen Missionsbeziehungen der Brüdergemeinde
S 06—120), von englischen Beziehungen (S. 121—135),
dann eingehend beı dem erwachenden Missionsleben 1m Jahr-
hundert verweiılen. Nacheinander ırd unNns dıe Entstehung

I und Entwickelung (bis der verschiedenen
Missionsvereine 1m Lande au Grund sorgfältiger Quellenforschung
vorgeführt S 159—293). Hıer lıegt ohne Zweifel der Haupt-
ert des Buches. arneck urteılt: „Die erste eingehende,
sammenhängende und relatıvr erschönpfende Monographie über die
Entwickelung des heimatlichen Missionslebens In eg1nem einzelnen
deutschen Lande® 1905, 50) Meıines Krachtens

die Arbeıt des Verfassers aber bedeutend Geschlossen-
heıt ONNECN, WeENnNn überhaupt erst. hler beı der Kntstehung
dieser Vereine eingesetzt hätte. DIie Behandlung der miıttelalter-
lıchen Missionen Wäal jedenfalls e1Nn Miılsgriff, denn S16 steht 1n
Sar keinem inneren Verhältnis ZU eigentlichen Gegenstand des
Verlassers. Aber auch im folgenden bringt der Verfasser noch
reichlıch viel VvVon allgemeiner Missionsgeschichte, und auch das,
Was Yoxn den Eınflüssen der Brüdergemeinde und nglands

weils, hätte 1n dıese Entstehungsgeschichte hineingear-
beıtet werden können. annn are die verschieden starke Be-
telligung der betreffenden Faktoren gerade beı diesen Gründungen
noch klarer hervorgetreten und damıt ihr verschliedenartiger Cha-
rakter noch deutlıcher gyeworden. Man wünschte überhaupt oft
etwas wenıger Einzelheiten und dafür ein schärferes Herausarbeıten
der charakteristischen Linien. Dıe etzten Kapitel andeln dann
och von dem Versuch, dıese Vereine ZULTF norddeutschen Missions-

Zeitschr. Kı-G.
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gesellschaft zusammenzufassen , und dem 1e61sten Grunde SseINEs
Scheıiterns, dem zunehmenden Konfessionalısmus die Mıtte des
Jahrhunderts (S 294—338) 114, vVvox unten lies
397 Gememnachrichten“ Q 39 Geheimnachrichten“‘. Reichel

103 Dıe selbständige vangelısch-lutherische
Kırche ın den hessischen Landen Ihre Entstehung und
Entwickelung 1n Verbindung mıt AÄAmtsbrüdern und KFreunden dar-
geste VoOoR . r 1 O  e Pfarrer. Mıt Vo  11dern und

Textillustrationen. KElberfeld 9 Luther Bücherverein 1906
3928 80 Dıie zleine hessische Freikirche, deren Geschichte
ın dem vorliegenden UuC dargestellt 1St, verdankt ihre Kınt-
tehung ZWe1 verwandten aDer doch verschiedenen Bewegungenın Hessen-Darmstadt und Kurhessen, die erst 1m AauTtie der Te
sıch NS mıteinander verbunden en Die eıne dieser Be-
W6eSUNgeEN, dıie der kirchlichen Renıtenz In Kurhessen führte,ıst In eınem irüheren eft dieser Zeitschrift beı Gelegenhei der
Besprechung der „Geschichte der hess. kenıtenz“ vVon Te
ausführlicher skizziert worden. Während ın Kurhessen der amp:der Renitenten hauptsächlich vVon reformierter Seıite dıe
YOn der preufsischen KegJerung ausgehende Kirchenpolitikgeführt wurde, N 1n Hessen-Darmstadt die strengen uthe-
1ANer, die seıt den sechzıger Jahren dıe Unionsbestre-
bungen 1m eigenen Lager der Landeskirche sıch wehren hatten.
Als 1m Jahre 1874 die Neue Presbyterial- Uun!: SynodalverfassungIn Darmstadt eingeführt wurde, da konnten 15 utherısche Pfarrer

nıcht mıt ıhrem Gew1issen vereinigen , diese Nneue Verfassunganzunehmen, und s1eben Von iıhnen wurden ınfolge ihrer Renıtenz
abgesetzt. Diese abgesetzten Pfarrer sagten sıch darauf in einer
öffentlichen Erklärung den Grofsherzog Voxn dem landesbischöf-
liıchen kegıment 1os und konstituierten sıch mıiıt ihren (+8meinden
18 staatsfreie „Selbständige evangelisch-lutherische Kırche
Hessen-Darmstadt“. Obwohl A  — Zahl erheblich geringer S dıe
kurhessischen Kenitenten, die prinzipijell den USTrL AUuUS der
Landeskirche abgelehnt hatten, verstanden doch die Darm-
städter besser, ihre kleine Freikirche fest begründen und
erweıtern, während dıe Kurhessen sıch In Inneren Kämpfen und
Spaltungen aufrieben. Im Jahre 1575 chlofs sich e1n Teıil
der kurhessischen Kenıtenten, dıe sogenannten Homberger, dıe dıe
Verbesserungspunkte des Landgrafen Morıtz und dıe Bezeichnung„reformiert“‘ aufgegeben hatten , der Darmstädter Freikirche A81n orgehen, dem 1m Jahre 1904 auch die wenıgen, aber nicht
unbedeutenden renıtent-lutherischen Gemeinden Kurhessens nach-
tolgten DIie durch diesen Zusammenschlufs entstandene „Selb-andıge evangelisch-lutherische Kırche in den hessischen Landen"
zählt 1m sAdNZeN Jetzt eIwas über seelen In Hessen-
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Darmstädtischen und Hessen-Kasselıschen Gemeinden. Dıie KEint-

tehung und die Schicksale dieser einzelnen , San zerstreut
lıegenden emeinden dıe nordlıchste 1eg 1m esergebıe
der Grafschaft Schaumburg , dıe südliıchste In der Grafschaft
Erbach, nıcht e1t vom Neckar sind in dem ülliersche
Buch von verschiedenen Verfassern anschaulıich und lebendig g‘-
schildert. Überhaupt bıldet das übersichtlich angelegte
und yut ausgestattiete Buch einen interessanten und willkommenen
Beitrag ZUT Geschichte der freikirchlichen eW! ın Deutsch-

0OSC.land.
104 Jüngst, Der Methodısmus ın Deutsch-

and Kın Beitragy ZUr neuesten Kirchengeschichte. Aufl.
VILL, 119 T 80 DA  C gebTöpelmann 5 Guefsen

3.20 Dıe vorliegende arıtte Auflage dieser chrıft stellt
1 Vergleich der vorhergehenden (Gotha nahezu 1n

Buch dar. Während 6S der zweıten noch äufserlich und
innerlich qanzumerken Wäal, dals 910 1mM Verhältnis dem üÜUI=-

sprüngliıchen Schriftchen (Gotha durch Hinzufügung e1nNes
einleitenden Abschnitts über esen des Methodismus und die
methodistischen Kirchen 1m allgemeinen entstanden Wäar, erscheint

Der-die chrift ın iNnrer gegenwärtigen Gestalt AUS eınem (Auls
dıes haft der Verfasser es Gewicht darauf gelegt, einen 1DDUL1IC
ın den gegenwärtigen Bestand der methodistischen Propaganda

yewähren, und dementsprechend sıch bemüht, AUS den neusten
methodistischen Quellen schöpfen. Den Anfang macht mı%
eiıner Übersicht der Arbeitsgebiete des Methodismus In Deutsch-
and. Da dıe Missıon der englischen Wesleyaner 1898 und die-

jenige der „Vereinigten Brüder 1n Chrıisto “ (Otterbeinianer) 1905
von den bischöflichen Methodisten bernommen worden sind, han-
delt sıch NUur noch das Arbeitsfeld dieser ırche
16 Prediger, ınkl. Schweiz 216) und das der „Evangelischen

DerGemeinschaf 66 Prediger, nkl. chweiz 137)
Verfasser behandelt dann zunächst eingehend dıe bischöflich
Methodistenkirche nach ıhrer Entstehung 9  ® Lehre Verfassung
(„Lehre und Kirchenordnung VONXh 904 *) Deutschland - Missıon
und Arbeitsweiıse, kürzer die Evangelische Gemeinschaft. In einem
vierten Teıl kommt schliefslıch noch auf dıe „ Einwirkung des
Methodismus auf relıg1öse Erscheinungen und Unternehmungen 1n
Deutschland, die nicht methodistisch kirchlich sind‘“ -zu sprechen
(Jugendbun für entschıiedenes Christentum , Gemeinschaftsbewe-
SUung, eutsche Allıanz, Heıilsarmee, Zeltmission). Der Verfasser
vertritt 1m Gegensatz dem methodistischen Freikirchentum dıe
1genar deutschen Kırchenwesens miıt Entschiedenheit, bleibt aber
bei aller Kritik malsvo und gerecht. Reichel

105 Erunst Constantın anke, Prof. der e0. In
7
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Marbureg. Kın Lebensbild gyezeichnet VON SeiNeTr Tochter Etta
Hıtzıg. Mit einem Bıldnis Vom Te 155856
Duncker Humblot,

Leipzig 906,
VL, 363 Der Kranz VOoOnNn

Biıographien dıe eDruder An beginnt sıch allmählich
schliefsen Nun haft auch der Jüngste Bruder SIN Lebenbild,und beı ıhm Ste ebenso dıe „ Wamilıe““ (das Wort alf-
'allend Oft. 1ın den Briıefen wileder) 1m Vordergrund, W1e In der
schönen Selbstbiographie des Münchener Oberkonsistorijalrats Heın-
rich ‚an Den Inhalt bıldet der Entwurf eginer kurzen Selbst-
bıographie (S d—34),; eine Aufzeichnung über die etzten tunden
sSe1Ner verstorbenen Gatüın, der weıtere Lebensgang (S 42—71),ausgewä. edichte und VOTr allem e1N nıcht uniınteressanter,ausführlicher Briefwechsel, drei Viertel des Bandes ausmachend,in dem aufser den Brüdern der Jugendfreun Kleist-Retzow (deregkannte Politıker) meisten vertreten ist, auch Leopold VON
Ranke mit manchen wertvollen Brıefen In den TageszeitungenWUrd®e aUuSs dem vorliegenden Buch dıe Episode rasch AUS-
genutzt, nach der dıe Berufung Harnacks auf den Berliner Lehr-
stuhl Ü, A durch das persönliche Eintreten Rankes beım
Mınister zustande gekommen ist, Aber auch auf aup hat
S 66) an nachdrücklich aufmerksam gemacht. Bemerkens-
ert ist; Se1N kollegiales Verhältnis Z Zeller In Marburg(S Ü, 222), der als Mıtgliıed der philosophischen Fakultät
ıhn theologisch vlel beschäftigt und dessen Berufung nach Berlın
Br dem Ministerium empfehlt; ferner dıe ZU.  S Teil noch Jugend-Jlıchen Urteile über Tholuck (S Wıner (S 105), 'Twesten
und Neander (S 109 113), Nıtzsch (S 118), Vılmar (S 30),mit, dem Dıfferenzen auszufechten hatte, . Sonst ließfse
sıch kırchengeschichtliches Material DUr mit grölserer Ausführ-
16  el diıesem Buch entnehmen, das ın erster Linie der FYFamılıen-
gyeschichte dient In mancher 1NsS1IC. ist bedauern, dafls
dıe wissenschaftliche Arbeit E Rankes hler ofenbar nıcht
ihrem eC omm ern hörte Ian Ausführliche über se1ne
TDeE1teN der altdeutschen Biıbelübersetzung (S 359) und die
sonstigen Studien; dafür hätten die Gedichte Familienfesten
und manche Briefe gekürzt werden können. UtzZ11C. are e1n
Personenregister YeWwesenN und e1n Stammbaum , der die Orjen-
terung in der YKamıiılıe erleichtert hätte, ferner e1ne Bıbliographie.Der lıebenswürdige Charakter Rankes trıtt Aus dem uch ın recht;
Jebendigen Farben hervor, und dıe Kreignisse, dıe miıtgeteiltwerden, sınd e1n utes Material für die Geschichte der Theolog1ieund der Kırche. Kronatscheck



ber altägyptische Taufgebete.
(Zweite Hälfte.)

Von
Paul Drews.

Dıe zweıte Gruppe VO Nr 9 — 13) W asser-
weıihe und Taufe

afs mıt Nr der übliche (rang der 'T’aufe verlassen
1st, ist klar ber ebenso hegt auf der Hand, WEeNnNn na  >

die nächsten Nummern überblickt, dals hier eıne Reihe Von

(+ebeten ZUr eihe des assers geboten werden soll, denen
sich in Nr 15 und 15 Bestimmungen ber den Taufakt
selbst anreıhen.

Das Gebet Nr (S AB und Horner 165, 9 f.) ist,
wenigstens ach meiner Meinung, eın altes Taufwasser-
weihegebet. Fragen WIr nach den nachweisbaren W ort-
parallelen, kommt aulser Nr 1 gleich die ede
seın wird , die äthiopische Liturgie des FYFestes der W asser-
weihe Januar ıIn Betracht, die Arnhard herausgegeben
hat ast wörtlich findet sıch dies Gebet jer wieder

18) Die ägyptischen Taufliturgien dagegen bieten das
Gebet nıcht, vielleicht nıcht mehr. Einzelne parallele Sätze
kehren allerdings wieder. SO lautet der Fingang eines (+e-
betes LUr Handauflegung ach der Salbung mıt dem „Ol der
Freude“ (d 1 dem Ol des Kxorzismus) in en beiden alexan-
drinıschen und In der äthıopischen Liturgie bei Denzinger
(1, 200 , 216 und folgendermalfsen : „ Kins u
C Domine), Dominator , Domine, Deus omnıpotens,

Darauf hat schon der Goltz aufmerksam gemacht.
Zeitschr. OS XÄXVIIL,
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q uı homınem ad 11 imagınem ei simiıilıtudinem
plasmastı.“ Dazu vergleiche Na  —_ den Anfang des (+e-
e{fes in 11 „ G ott, meın Herr, Allmächtiger, der du.
Himmel und KErde und Meer und alles, w as darınnen ıst,
geschaffen hast, der du den enschen chu{fst ı1n
deıner Gestalt und Ebenbild“1 Herner ist CS SC
wiıls nıcht zufällie, dals das (Gebet 1m Kuchologion des
Serapıon (mit der Überschrift: XYLOOULÖS VOCTWY) mıt der
Anrede beginnt: „ Baoihet “al XVOLE T ÜITOPTWOV “aL ÖN-
ULOVOYE TO Cr  Ar  C6 In diesem Gebet findet sich ZU den
W orten unNnseres (+ebets: „und erfülle C555 mıt deiınem heiligen
Geiste“ noch folgende wörtliche Parallele : ‚„ NOl ETTLÖAÄSWOV
SITL T VOUTA TAUUTO SC TANOWTOOV ö  > TWVEVUCKTOC

Sodann verweıst VON der (zoltz mıft RechtYLOV.  &“
den orten:! „Jetzt NnUu bewege dieses W asser *‘ auf 'Ter-
tullian de bapt un Didymus Alex. de trın A
die zugrunde hegende Steile Joh Q, auf die T’aufe be-

wird. Die Bıtte, ott möge das Myron bewegen,
findet sich auch in einem koptischen Formular für dıe
Chrisma- und Katechumenenölweihe (Denz. 1, 255) Endlich
ist auch nıcht zufällig, dafls in den syrischen Liturgien das.
Weihegebet ber dem W asser durchgängig ebenfalls den Satz
hat „der du Himmel und rde und Meer un alles, Was

darınnen ist, geschaffen hast“ All diese Beobachtungen
können UU. die Meinung stärken, dafls WIr hier mıiıt einem.
echten alten Taufwassergebet tun haben

In Nr 11 (S 20 un Horner 166, 4 1f.) liegt e1n, w1e
von der (GAoltz mıt Recht sagt, Musterbeispiel dafür VOr, W1e
alte Gebete erweıtert wurden. Denn Nr ist eiıne Be-
arbeıtung von Nr Ich verweıse auf den Druck be1ı

VO der Goltz mac daraut aufmerksam , dafls diese Wen-
dung „ der du 66 uUuSW. sich auch ın einem en Katechumenengebet des
Cod Barberini (Goar, Euchologıion, ME Aufdl., 276 Assem.
Cod lıt. L: 136) findet. S1e uch Goar A, (07 wieder ;
S1€E ist. überhaupt sehr gebräuchlich.

Migne, Ser Gr. 3 9
ewegtes W asser (Meer-, Flu(s- und Quellwasser) g1ilt schon 1:

der Antıke als reinigend (KTO1L: Antiker Aberglaube, 1897, 331
Denzinger L, 275 25  ON 30 313 323
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Von der Goltz, die Zusätze durch Sperrdruck hervor-
gehoben sind Wır sind aber ımstande, testzustellen dafls.
die Krweıterungen, wenıgstens der ersten Hälfte des Ge-
etes, auf Passus des eucharistischen Dankgebetes ZU1 ück-
gehen Die Vorlage für diese Überarbeitung biıldet natürlich
dıe ägyptische Liturgıie Ich bın allerdings nıcht der
Lage, die Vorlage nachweisen können aber
das lälst sich dalfs der ext den der Bearbeiter be-
Nutz hat tejls mı1t der Markus- teils mı1T der ägyptischen
Basılıusliturgie ENYLE Verwandtschaft gehabt haben muls
Das Gebet Nr ach dem Präfationsgebet weıter AUSZUSE-
stalten , Jag näher, als schon dıeser SC1INeEeTr

FHFassung deutlich AUuS diesem Entlehnungen gemacht hatte 7

Ich stelle dıe Texte nebeneinander
Nr Markus-Lit Basıliıus-Lit Renaud

+0t% e1n qall- (Br 125 64 f vgl 1:3
OEOmOTO OEONOTEmächtıger Herr,

du hast den Hım- K U TE %e v ( mOLT —
mel und dıe rde OÖXC XimWAUVLOKOCOLOO 0UOCVOV
und dasMeer und 0Öl MWOLNOOVTL N YNV Xal eNV
alles Was darın- LO 0OUOCVOV XX  Z Saa 06ay * (AL JLÖOV —

216 18% ygemacht, 0U OGV W VE RR KULOLCG
und du hast den RL &T YN), Fa A U T EOC NU  V
Menschen n - XC OOXC, MNYOGC , 0 EMAÄOHOTOC NUOS KL

Sschaiien del- LOLLOUG Äl'/‚u/0t9‘ XL S0 NULOGC T (U
Ner Gestalt und ıO %UTOLG, 0040 ELOW iNG ZOUOTSnach deınem G OL TW mWOLNOOVTL  m AAOUBAVTUG UNV
en und du 10 SR  ÜV  Fownor X 3V107»1;'1/ OOU dı ıNS
SEtzZIieEs ıhn i  LV ELX0OV 0  En UTLOUNG LO OSdenGarten dalser %OI 0LOLWOLYV e a Xal EXMECOVTOAGNMUAS
e1N unsterbliıches XL EX%OLTW HV EXTNG OLWYLOVU C“”7Cv
en führen I O0- NUOÖ ELTW TOUDNV XL ESO0LOTEVTAG 'xha

Aber er, da WUOUÖMVTO UT'! TOVU zmga;?.slqov ırc
durch den Satan ()  () UTNEOQELÖEC 0U DU OU Qr  w  S  s C —

den Irrtum L = EYKOUTEÄMLTEEG 0ÜyadE Wa HUG ELG TEMOC,
und 57ftRenaudot Liıturg orjJ]ent colleetio

Übrigens ZEISCH dıie (Gebete A Wasservweihe den anderen
Liturgien keine Verwandtschaft mıt dem Prä atıonsgebet Nnr die alt-
gallıschen Taufliturgien lehnen sıch der ‚„ Contestatio fontis * die
conftfestatıo der Messe (vgl Martene, De antıqu cel rıtıbus '[2
Antwerpen 1763 63 (1 Ö.)

187*



264 DREWS,

fıigal den e1in _ aıa Aıa.\£'n£'tpgvé;‘ NUWV
SereSs Geschlechts, ETOLNOO.S dı 7G ONC 1& tTO u  —
wurde dıe Ursache TOPLAG - ; TOUVU UO-— YEVOUC 0O ULOVU,
des Todes für üÜnsSs S OO0 UVULOU XVOLOV HKL E0U
alle Und doch hat TO xvglo(v K 400 ( VALWV
deineG üte UQ des- OWTTO006 / AL )Ifl - ’I1;0017( XQt0T0V, 06
halb nıcht VOI- OO0 A0L0T0V L TEOELEEV FV ULV
Jassen, sondern 00d0vC TWTNOLOUG, —
du sandtest deınen OLOCUEVOS HULV UNV

Sohn, KVWOTEVKVOYEVVNOLV
unsern HerrnJe- E& VOATOC Y  DE IEVeeU--

SUüu T1STUumM
dıe Welilt nıcht
dıe Welt richten,
sondern dıe
durch iıhn Zı rei-
ten Kr aber, NAach-
dem gygekommen
Wäar verwandelte
SCIre Geburt 8116
N6Ue Geburt,welches
geschıieht durch
dıieses Wasser
und den Geıist
der 1ederge-
burt

Man sjeht dafs dem Bearbeıter eiInN Vext des eucha-
ristischen Dankgebetes VON ägyptischem I1ypus vorlag uch

die syrische Jakobusliturgie werden WITL erinnert nament-
lıch durch das Sätzchen „Du sandtest deinen CINISCH Sohn,
uUunNsSernN Herrn Jesum Christum dıe elt“ das sich dort
wörtlich wiederfindet (Br 51 17)

Welche Vorlave der Bearbeiter Schlusse „Möge es

werden‘“‘ uSW.) benutzt hat veErmasSs ich nıcht
Nur das scheint 1900808 unverkennbar Sse11 dafs dieser Ab-
schnitt eiNe nahe Verwandtschaft mıt entsprechenden Gebets-
stücken der syrıschen Liturgie hat INan vergleiche besonders
Denz 34

als dieses Gebet verhältnismälfsig JUHS 1St, 1sSt aulfser
Z weifel Yür die spätere Datierung sprechen nicht NUur die

Vgl diesem auch eiN verwandtes dem koptischen
Rıtual der Olweihe bel Denzınger 254
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VvVoxl on der (Aoltz ”2 6 vorgebrachten Gründe, sondern
VvoLr allem auch die Überschrift: „Das (Gebet für die heiligen
W asser des Jordans, welche gemischt sSind miıt suflsem 7ohl-
geruche.‘‘ Denn einmal ıst die Bezeichnung des Taufwassers
miıt dem Namen „Jordan“‘, die übrigens LUr 1m Osten, nıicht
1mMm W esten gebräuchlich ist, nıcht alt Sodann getzt dıe ber-
schrift dıe Begielsung des Taufwassers miıt heiligem VOTI'-

AUS 9 eıne Sıtte, cdie keines der älteren Rituale kennt die
sich vielmehr erst in den späteren Taufliturgien findet, Und
W3 geht ıer der Brauch auseinander: In den koptischen
Liturgien findet eıine dreimalige Begijelsung Sta  3 un ZWarLr

das erstie Mal mıt einfachem Ol (Denz. E 201, 2AH : das
zweiıte Mal mıiıt heiligem OL, das „oleum Galilaeon“ genannt
wird (Denz. } 203, 218, vgl 265), und das drıtte Mal mıt
dem heiligen Chrisma oder Balsam (Denz. 207 , 219),;
Dagegen kennt das äthiopische Ritual bei Denz. _ 226 ff.
NULr ıne zweimalige Begieisung, nämlich mıt ungeweihtem
Ol (oleum 1W  m benedicetum) un miıt Balsam oder Chrisma

2926 und 2830), während dıe Liturglie VO  a Irumpp Nur

eine einzIge Fınglelsung (Trumpp 177) hat, aber dann
wırd und (OChrisma zugleich eingegossen. In den kop-
tischen Liturgien folet Nnu auf dıe zweıte Fınglefsung mıt
heiligem Ol die Weihung des assers durch längere (ze-
bete enz I7 204 , 2185, vgl (Offenbar schlielst
sich diesem Gebrauch unNnsere Nr Sie setzt VOLAUS,
dalfs nach der Begiefsung des assers das übliche Gebet
ZUrLr Wasserweihe gesprochen werde welches das ist.
Wwissen WIr nıcht, jedenfalls ist CS weder Nr och

Die alteste mır ekannie Benennung des Taufwassers miıt diesem
Namen 1 agyptischen Zeugnıssen steht 1n en Kesponsa CaNONICA des
Timotheus VvVOon Alexandrien ; WITr SINd 180 Aa nde des Jahrhunderts
gewlesen. als damals ber diese Bezeichnung noch keineswegs geläufig
Wäar geht daraus hervor; dafs der betreffenden Stielle der Ausdruck
TST noch erklärt wird: y OUV TO Udwo TNS XOl vuUßNT OS (Pıtra, Iurıs
cel. Graec. hıst. et - 640. Vgl auch Denzinger E
202 203 208 218 DAn Serapion on 'Thmuis enn diese Bezeich-
Nung noch N1IC. (Gebet 7

Nur ın den Canones des Basıllus (bel Riedel <  2  81) scheint
der Brauch angeordnet werden.
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Nr darauf soll dann das nachfolgende Gebet
gesprochen werden Zu der Wendung, dafls sich der
Klerus nach sSec1Nnen „ Kangstufen“ aufstellen soÄl, ISE dıe An-
ordnung koptischen Weihe des Baptisteriums VeOer-

gleichen 27 sacerdotes secundum (XATEA) ordinem
(7aEi6)““ (Denz

Wır kommen Gebet Nr (S Horneır 165
VON der Goltz nımmt eS unbedenklich qals C1iNn Tauf-25 M.)

wassergebet 1Ur fällt ihm die ‚„durchaus magische Vor-
stellung“ auf die 1ler dem W asser zugeschrieben werde
Miıt vollem Recht, enn WILr haben Cc5>S Sar nıcht mıt
echten Gebet ZULC T aufwasserweihe tun, sondern, WI1I®e

mıt (+ebet derdie Überschrift SAaNZ richtig saQt,
W asserweihe, mıiıt Gebet beı W asser, das CX
zistischen un Heilungszwecken dienen soll Ks ist e1N volles
Sseitenstück Nr der Serapionsgebete , e1in Seitenstück
auch Nr Von DE 1Ur dafls dieses (Gebet beli den Kom-
petenten angewendet werden soll W16 WITr sahen Und
Von der Goltz teilt selbst (S 24) AUS Goar, Kuchologion,

Aufl 449 Cc1N vortreffliches Parallelstück mıt 1el-
leicht hat der Redaktor dıes Gebet eiIn redigıert
es für die 'Laufe rauchbar machen, aber dafs CS uUur-

sprünglich nıcht dafür vertalst WAar, 1st. aulser Ziweitel
afls die Rubriken Nr und 13 S 2 Horner 167, 11 H

denen Vorschriften ber den Taufvollzug selbst gegeben
werden, nıcht besonders alt Se1IN können, beweist nıcht allein
wieder die Benennung des Taufwassers als Jordan, sondern
auch das Vorkommen des ÖOberpriesters Doch könnte dies
auch späaterer Zusatz sSCcIinNn Die Laufform , dafs bei jedem
Namen der Urmität der Täufling nıedergetaucht wird, 1ST
dieselbe WIeC der alexandrinischen Taufliturgie (Denz
208 220), während der äthiopischen be1 jedem Urter-

Bemerken wıll ich och dafs sich der vielleicht dem Hippolyt
zugehörıgen ede E2c Yı FEODPAVELN z die Steile findet ITO|

_ Xot0700)] EUOTLACGYXVEGY, OTL  A MUOQKYVEYOVE OO0 XL XL
XQL‘VDCL UNV OLXOUMEVNV Dazu vo] (1ie Worte Gebet K} Und doch
hat deine üte us  < N1IC. die Welt rıchten sondern die
Welt durch Ihn ZU reiten
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t+auchen die Formel: „ Jch *+a1nfe 1m Namen des Vaters
uınd des Sohnes un des heiligen (Geistes. Amen‘‘ gesprochen
wird enz L 230; Irumpp 178) Die Taufformeln der

Kirchenordnungen sind reicher un komplizierter , dals
auch hıerın Nr dıe späteren alexandrıniıschen auf-

liturgıen heranrückt; NUur weıls unsere Rubrik och nıichts
von dem Anblasen, das sich hier Aindet. Wenn es dagegen
ın Nr weıter heilst: „Und dann, WwWEeNnNn ET herausgestiegen
ıst AUS dem ASdSCI , sollen dıe, welche für iıhn bürgen, ihn
ın Kimpfang nehmen , und der, welcher getauft ist, soll dort
Snden e1nNn reines Leinentuch, damıt ihm das W asser abge-
t*rocknet wird un er mit gyroiser Sorgfalt in acht

werde‘“‘, erinnert das ebhaft die Bestimmung, die sich
iın der Renaudotschen Taufliturgie findet „ JLunc educıt

baptızatum , insufflatque ın facıem e1Ius abstergıtque eU.

ad latus baptistern, redditque deinde patrono, Qqul suscıpıt
KU. INAaNU dextra “ enz L

In Nr. (S 263 Horner 167, 21 11:) gefzt. sich die-
selbe Quelle fort, AUS der auch die eben zıtierte Taufliturgie
geschöpit hat Denn CS heılst ın ihr unmittelbar ach den
eben angeführten orten weıter : ‚„ Jta masculos ante

temınas. S1 quis infantıum fuerıt infirmus, constituet illum
ad latus baptistern, qu0 CAaVa Manı acclpıet, qQUa
ıllum ter perfundet, dieens eadem QUAC supra““ (Denz. 1, 220)
In Nr 13 aber lesen WIr? „Und WwWenNnnN der, welcher getauft
werden soll, schwach ıst, soll er aufstehen nackend,
frühen Morgen, sobald als Mal eIiwas sehen annn er braucht
sıch a,1sS0 dem nächtlichen Gottesdienst nıcht beteiligen ,
und ann soll der, welcher iıh tauft, W asser ber seınen Kopf

} In den Can Hippolyfi heilfst Deinde N EUNl abstergit
(Acheliıs 135 ; Riedel 212) Diese Abtrocknung findet
hıer aber nach der Chrismasalbung STa

Die Übergabe des Getauften den aten unmittelbar nach der

"Laufe ist allgemeın ın en en Taufliturglen ; vgl für Syrien
Denzinger 314 325, für KRom VIL rdo bel Mabillon, Museum
Italicum IL, P .9 ‘t esınt paratı qul e0s suscepturı Sunt un intels
IN manıbus EOTUIN et accıplant eOs pontifice tC.  6

Im folgenden wird uch das 1n Nr 192 erwähnte Leinentuch 18
velum gOSSyPINLUM gENANNT.
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gjelsen und sprechen: Ich taufe dich USW. (wıe iın Nr 12)
und bel jedem Namen so1] übergiefsen.“ Auch hier dürtifte
in Nr der ältere ext vorliegen: erwähnt die Kınder
nıcht, sondern denkt NUur Erwachsene. Die weiıteren
Vorschriften geben eın klares und verständliches ild VO
weıteren Verlauf der Handlung. S1e sich och immer

der ob VOon den Wortenmıt dem Kranken beschäftigt ?
„Und wWwWenn S1e ihn bekleidet haben“ wıeder die all-

gemeınen Vorschriften aufgenommen werden ? Zunächst
1st ohne dafls die Salbung mıiıt dem Chrisma erwähnt
ware Von der Bekleidung des (Getauften aıt dem 'Tauf-
kleide un einem folgenden , VO: ÜOberpriester „Iür die
Menschen“ gesprochenen (Gebete die ede Davon weiıls
aber keine Taufliturgie eEiwas uch das eitere bleibt SaNZ
unklar: „ WENN aber nıcht, qofl der Priester , ehe der,
welcher also geheiligt worden ıst , mıt dem Chrisma gesalbt
Wird, (also beten):“ damit bricht der Lext ab Offenbar
herrscht hier 1m ext allerle] Unordnung.

Unsere Untersuchung hat gezeigt, dafls NUr zwischen
11,; un eın iInnerer Zusammenhang besteht. Damit
bestätigt sıch, WAas WIr oben 14921 AUS sprachlichen Gründen
fanden, dafs nämlich diese Rubriken einer Quelle angehören
mMussen. Nr un x  Q  ınd dagegen LUr alg W asserweihgebete
aufgenommen worden. Wir haben s eben mıt einem kleinen
Fuchologion tun, das Gebete für die W asserweihe bietet.

VO:  a} der (4oltz meıint 28); dafls Nr eine ort-
Setzung von Nr. 13 €1. Ks ann sechr wohl se1n, dafs der
KRedaktor, der il die eben besprochene Gruppe VOIL Tl
NUu die dritte anfügen wollte, absichtlich dieses Gebet
den Anfang gestellt hat, einen gewıssen Zusammenhang
herzustellen ; dafs WIr aber mıt Nr wirklich Iın eine eue

Gruppe hinübertreten, zeigt sich darın, dafs iın den folgenden
Rubriken eine innere Ordnung, die sich den Taufvollzug
anschlösse, nıcht nachzuweisen ist, dafs vielmehr die vVer-

schledenartigsten Rubriken zusammengeschoben sind. Der
leitende Gesichtspunkt aber ist der: Olweihe und Salbung.

ach Sınd die Worte bn die Menschen “ streichen.
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1  ‘: welche Zeeit aber mögen dıe hıer vereinten Gebete
un Anordnungen gehören ? Von Bedeutung ist dafs
Nr. L4} und eıne Tauilıturgıe vorausseizen, In der
die W asserweihe nıcht mehr W1e bei Serapıon (4 Jahrhundert)

Anfang der SaNZCH Handlung steht, sondern ın der Miıtte
Darum werden S1€e dem oder Jahrhundert angehören.
Nr wıird älter SEeIN. ber Nr. ıst nıchts Sicheres

C} Dıe drıtte Gruppe VO (Nr i4——23): Ol-
und Chrismawvweihe und Chrismasalbung.

In Nr 14 1 (S 2  9 Horner 168, 3 1t.) und Nr 15

S 2 Horner 168, 19£.) haben WIr ZzwWwel verschiedene
Gebete ZUr eihe des Katechumenenöls VOL uUuNs, womıt dıe
Katechumenen VOr der Abrenuntiation gesalbt werden (nach der
Taufliturgie Baumstarks, ach der koptischen un! der äthıo-
pischen Liturgle). Beide Nummern haben daher ihre VeLIr-

wandten Parallelen in den ((ebeten bei Denz. F 194 und 195

„Dominator Domine omnıpotens etc  . 3  “ be1l Baumstark
‚„Domine, Dominus Deus omnıpotens ete.“ und be1 Trumpp

169 ‚„ MHerr, +ott UuSW.  66 W örtliche Anklänge fnden
sich zwıschen Nr 15 und dem Gebet bei Denz. E 195 und
Trumpp 169 Zu den Worten: „ Wır hiıtten dich und
flehen dich A sende auftf dıeses O] (Geist und Krait, und
lasse es werden ein Brustschild des (Haubens _>  f alle
Satanswerke“ vergleiche an AUS Denz. K 195 y FOPaMMUS

emiıtte virtutem iuamef obsecramus bonitatem ftuam
anctam hoec oleum, ut sıtÜBER ALTÄGYPTISCHE TAUFGEBETE.  269  In welche Zeit aber mögen die hier vereinten Gebete  und Anordnungen gehören?  Von Bedeutung  ist,  dafs  Nr. 11, 12 und 13 eine Taufliturgie voraussetzen, in der  die Wasserweihe nicht mehr wie bei Serapion (4. Jahrhundert)  am Anfang der ganzen Handlung steht, sondern in der Mitte.  Darum werden sie dem 5. oder 6. Jahrhundert angehören.  Nr. 9 wird älter sein. Über Nr. 10 ist nichts Sicheres zu sagen.  c) Die dritte Gruppe von T' (Nr. i4——23): Öl1-  und Chrismaweihe und Chrismasalbung.  In Nr. 141 (S. 28; Horner S. 168, 3ff.) und Nr. 15  (S. 28; Horner S. 168, 19ff.) haben wir zwei verschiedene  Gebete zur Weihe des Katechumenenöls vor uns, womit die  Katechumenen vor der Abrenuntiation gesalbt werden (nach der  Taufliturgie Baumstarks, nach der koptischen und der äthio-  pischen Liturgie). Beide Nummern haben daher ihre ver-  wandten Parallelen in den Gebeten bei Denz. I, 194 und 195:  „Dominator Domine omnipotens etc.“, bei Baumstark S. 35:  „Domine, Dominus Deus omnipotens etc.“ und bei Trumpp  S. 169: „Herr, unser Gott usw.“ Wörtliche Anklänge finden  sich zwischen Nr. 15 und dem Gebet bei Denz. I, 195 und  Trumpp S. 169. Zu den Worten: „Wir bitten dich und  flehen dich an, sende auf dieses Öl Geist und Kraft, und  Jasse es werden ein Brustschild des Glaubens gegen alle  Satanswerke“ vergleiche man aus Denz. I, 195: „rogamus  emitte virtutem tuam  et obsecramus bonitatem tuam  ’  sancetam super hoc oleum, ut sit .... propugnaculum contra  omnia opera adversarli“ (ähnlich auch bei Trumpp).  Wörtliche Parallelen in den ägyptischen Taufliturgien zu  Nr. 14 sind mir nicht aufgestofsen. Wohl aber findet sich in dem  Ordo für die Chrisma- und Katechumenenölweihe der Kopten  eine beachtenswerte Parallele dazu. Mit dem Satz: „strecke  aus deine unsichtbare Hand über die Frucht dieser Olive,  mit welcher du salbtest die Priester und Propheten“ ver-  gleiche man folgende Stelle ausdem Weihegebet über dem  Öl (bei Denz. I, 264): „mitte pinguedinem magnae miseri-  1) Fast wörtlich kehrt Nr. 14 in Nr. 39 wiedér.propugnaculum conitra
omnı4 adversarı1“ (ähnlich auch beı ITrumpp)-

W örtliche Parallelen iın den ägyptischen Taufliturgien
Nr sSind mir nıcht aufgestolsen. Wohl aber findet sich ın dem
Ordo für die Chrisma- und Katechumenenölweihe der Kopten
eine beachtenswerte Parallele dazıu. Mıt dem Satz „strecke
AUS deine unsichtbare Hand ber dıe Frucht dieser ÖOlıve,
mıt welcher du sa lbtest die Priester und Propheten “ vVvVer-

gleiche mmMa  =) folgende Stelle AUuS dem Weihegebet ber em
Ol (bel Denz. 1, „ mitte pinguedinem MAagnNac miser1-

1) ast wörtlich kehrt Nr. In Nr wieder.
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cordiae ructum (XUQ7TOS) oleae pinguls, hoec
oleum laetitiae (Ayahkıshaıor), quod posıtum ast anfe CON-

specLum nostrum , QUO unet] sunt sacerdotes et marftyres
(uU&ÄOTVOEG)““ uch im folgenden zelgen sich gedankliche
Anklänge Nr Diese beobachteten Verwandtschaften
sind für uns, W1e WITr och sehen werden, Von besonderem erte.

Bemerkt se1 noch, dafs Nr keineswegs, W1e INnNnan
nehmen könnte, ursprünglich eın (Gebet ber Krankenöl WAar.
Vielmehr WarLr das Katechumenenöl sowohl be1 den syrıschen
WI1e bel den koptischen Jakobiten zugleich Krankenöl.

Nr 29 Horner 168, 2811.); die ın Nr tast
wörtlich wiederkehrt, ist; eın W eihegebet ber dem Chrisma.
Wiıe In Nr 1 dem W asserweihegebet, ist auch hier das
Präfationsgebet der Messe benutzt. Diese Kınkleidung hat
dıe Chrismaweihe auch 1n dem koptischen Ordo, VON dem
soeben die ede WAar. Man vergleiche Denz. 254 {ff. Hier
findet sıch auch eine Parallele uUuNsSsSeTeIMm Gebet ID heilst
da ‚„ emitte spırıtum (7.VEDUC) sancLum tuum hoc
unguentum (4VU00V) glor10sum ef benedicetum , ut LVa s1t;
unct10 sanctia ei sigıllum (00X)LG) perfectum “ ; un weıter
unten aıt hoc27 unct1i0 gloriosa, sigıllum (0@0&)LG)
firmum C  3 qu1 offerentur ante CoNspectum ftuum baptı-
zandı 1n baptismo regenerationis“ (5.256) In Nr (und 21)
aber lesen WILr: Ka als du willig se1nNn und den heiligen Geist
darauf senden mögest durch uUunNnseren Herrn Jesus Christus,
und dafs es werden möge eıner Salbung der Heiligkeit
und einem Sıegel des heiligen (Geistes für |jeden einzelnen
VonNn denen| die, welche das Bad der Wiıedergeburt und Ver-
gebung empfangen.“

In den der Me{spräfation angehörigen Stücken ist; deut-
lich die Markusliturgie wıederzuerkennen Die Präfation

Miıtselbst ist die dieser Liturgie (Brightman 125, 7 £.)
dieser Liturgie stimmt auch der FKingang des Dankgebetes,

Beachte uch die Vn on der Goltz beigebrachten
Parallelen us ägyptischen Texten.

2) Vgl Denzinger 363
uch 1ın dem koptischen rdo (Denz 254 f sind nklänge

die Markusliturgie ZU beobachten.
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wobel besonders das der Markus-, der koptisch-jakobitischen
und der Cyrill-Liturgie eigentümliche „bekennen“ (&VvHouUO-
AÄOyELOJaAL Brightman 12  Jy 2 165, T5 Renaudot, 1ut orjent.
collecti0 1, 4.0) beachtenswert ist. Kıne echt alexandrınısche
Formel finden WIr auch ın dem „„WIr bekennen dich als
den allein wahren Gott“ wieder Die W orte „ Du sandtest
deinen einzıgen Sohn retten“‘ stehen SENAaU iın dem
(Gebete Nr. ort schon verwıes ich auf eıne Parallele

ber andere wörtliche Pa-.dazu AUS der Jakobusliturgie.
rallelen diesem Passus des (+ebetes (von: TUr alle Barm-

herzigkeit“ bıs „versammeln ““) veErmas ich nıcht be1-

zubringen. Von der Goltz (S 30) sieht hıer IS Grundlage
sehr ehrwürdigen27 eın altes eucharistisches Dankgebet

Alters C6 Damıiıt annn recht haben Namentlich macht
die Formel: ,, Un sammeln unNnseTEe Zerstreuung , dafs
WIr UuUnNSs versammeln“‘ einen sehr alten Eindruck. Das

klingt fast, als ware das eine jüdische Formel. Die Dar-

bringungsformel: „ UNSCIN Herrn Jesus Chrıstus, durch welchen
WIr darbrıngen (dies Chrisma) ““ wieder In der alexan-
drinischen Liturgıie nachweisbar (Br. 126, Ar 165, 5
£21ne Formel, die sicher sehr alt ıst (vgl Br 2 31)

Fın drıittes Gebet ZULTTF Weihe des Chrismas bringt Nr.

ar i  c Horner 170, 41.) Damıiıt stofsen WIr wieder auf
ekanntes Gut Denn dıes Gebet kehrt wenigstens ın se1ıner
ersten Hälfte deutlich in der alexandrıinischen un in der

Äthiopischen Taufliturgie wiıieder Ich stelle die Parallelen
nebeneinander , bemerke aber noch, dafs sich das Gebet 1n
diesen Liturgjen be1i der W eihe des Taufiwassers, bzw. -

gleich des 1n das W asser gegossenen Ols findet.

Nr. (Horner Denz 1 202/3, 216 Irumpp 176
226170, 4. f.)

der Pro-(x0tt, meın eITr eus propheta- 0ott
Allmächtiger der F} et Domine pheien und Herr
du den Propheten postolorum, ul der Apostel‚‘ der du

Vgl en Anfang des Präfationsgebetes In der alexandrinıschen
Gregoriusliturgie bel Renaudot A .

Denz. 1, 202—203; Ermanı M, 312 Denz. 21l 226 ;

Trumpp 176
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501 und den DOr 0S propheta- verkündıgt has

: L0orum SaNCLOTUMposteln Herr dıe Ankunft deines
WAars 7 ler Chrıst1i tu1ı 2dAven- zesalhten ch den

Vater uUNSeres Harrn tum 28610 D UN-«=- Mund der Propheten
und Hellandes Jesu c1astı, ef Johannem | und postel ],
Chrıstl, der du VOoO prophetam N Prae- den Propheten J0
Anberinn durch ejusdem mM 1- hannes yesandt
dıe Propheten sıst1l, S e% 0b- has CL, dals dır an-

predıztest das te emıtte gyehe, WILr bıtten und
ommen anctam virtutem fiehen dich| unse-
res Herrn| Jesn tuam hoce bap- sende deine heilige
Chrıstl, der du tısma, QU2E amunlum ra  $ dafs S16 auf
sandtest oNan- tuum corroboret diese W asser und1P-
Nes den Prophe- SUMYUE disponat, ut Laufplatze weıle und

VOT seinem KOom- Sanctum regeneration1s diese deine cht
mMOnN, 1D Macht baptısmum recıpere stärke und bereıte J1e
diıes ('heiligen ]Öl valeat Famulı Z dafs J1@e das AÄAn-
und degen zur "aufe tul, Domine, qul geld der auie OT =
deiner Knechte anctum Luum halten
und Mägde; hel- invocantes $1bı SsSese
ige ZUVOT dıe Vor- subneclunt
bereitung für diıch
indem sS1e 1cN
anrufen. enNz. 1, 20

Lafls ZL6TI-= per hoc oleum 0102
stören und S - tur OMNIsS vıirtus CON-
treiben trarıa. Et OMNeEeSsjJjeden
‚ bösen und unreinen| spirıtus malıgnos
Gelist und fiehen aufer, ArCGce et de11ce.
lentfernt WT - Omnis ma  s  o  12 9  y C -
den| möge alle fıcıum e1 OMNI1S 1dolo-
unreıne ust atrıa atque 0OMmMnı1ıs 1N-
mittelst dieser Sal- 6an tatıo destruan-
bung durch den tur
Namen deines e1-
nıgen Sohnes

Es iragt sıch, WI1e das Verhältnis dieser dreı 'Texte
einander bestimmen ist. Zunächst steht iest, dafs der
echte Fingang bei Denzinger und Irumpp, und nıcht 1n

erhalten ist. Denn die Formel Christus tuus ist. alt
Diese Worte siınd unklar. H Or übersetzt: May 1t sanct1fy they

ervants and handmaids and FeEDAare them (hım) (0)8 thee
hest et OmMnNem turpltudinem ab eisdem tolle

3} Sie ist, besonders häufg in en Apost Const.
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VDer Redaktor VOLn hat den Kıngang stilısıert nach der iıhm
Ssonst aber legt das Gebet 1n

geläuhngen Eingangsschablone.
Die alexandrinische Liıtur-in seiner äalteren Korm VOF.

NSCI haft e gespalten un:! I rümm des Mittel-
g1€ beı Denzı
stückes e1InNn spätere Stelle gesetzt, während die Trumppsche
äthiopische Taufliturgie auch diese Stück verloren hat Der

Schluls des Gebetes ist aber auch iın jener Liturgıe KC-
schwunden. afls WIr aber miıt dıeser Parallelisıerung 1m

UndRechte sind , beweıst endlich der Zusatz Nr e 297

blase iın das Ol dreıima e Die Liturgjen schreiben diıeser

Stelle e1n dreimaliıges Blasen In das mıt Ol begossene W asser

VOL enz L 204, 218, 226)
Nr 158 un 19 333 Horner ”5 fügen Hun
das Gebet ZUr Chrismaweihe dıe Chrismasalbung. ber

Ich
die Salbungsformel ist schon oben das Nötige gyesagt.
verweıse NUur och auf folgende Parallelstellen : rdo der

Chrismaweihe bel Denz. 1, 265 297  eum laetitiae , resistens

virtutibu omnıbus adversarıl (AVTLAELUEVOU) ef germinatio
(nEVTOLGCELV) arborıs olıyae pinguls 1n sanctia catholica eit

Hırm ILL, 463 ; AÄAssem. 240apostolica ecclesja {i

72 Der 1nnn der Formel ist ıer ganz klar der Gesalbte
soll 1ın der Kirche Wurzel fassen. Das Bild lag nahe, da

£5S5 sich Ol, die Frucht des Olbaumes handelt. Za Nr
WwW4S Vvonxn der Goltz beibringt.vergleiche,

Nr. 2 S 3 Horner } 1043 3 1f.) ist nıcht sehr,
wı1ıe von der Goltz will, eıne fast g1eichlautend Dublette

Nr 9 WOV och sprechen se1N wird , sondern

Nr (vgl. oben 152 f.) Wiıe diıeses ist, sicher eın Kate-
Man vergleiche die W orte „Gub ıhnenchumenengebet. 1n dem S1e unterrichteterkennen die Macht des W ortes,

N, Männer
sind “ ; un:' ,ZUr gehörigen Zieit als Ss1e Anteil habe

Dicht Vor
und Frauen, dem Bad der Wiedergeburt‘‘.
der Taufe hat das keinen 1nnn Die Überschrift des Ge-

ich eın Katechu-
bets sagt Ja auch deutlich, dafs d

menengebet handelt Das beweisen auch dıie Parallelen, die
Zu den

sich ın den Taufliturgien azu aufweısen Jassen.

W orten „G1b ihnen erkennen die Macht des W ortes,
A ein sicheres Zeugnis. Und

ın dem s1e unterrichtet sind,
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ZUr gehörıgen Zieıt afls Ss1e Anteil haben, Männer un Frauen,

dem ade der Wiedergeburt ZUr Vergebung der Sünden;
mache sS1e dem JL’empel des heiligen (Geistes“ sSind folgende
Stellen A US den Taufliturgien vergleichen :

Denz. 194 Krın I 456) AUS einer oratıo
catechumenos: „ da e1S, ut intelligant ef Conservant verba,
QUAC edoect] SUNT, ut tempore sStatfo regenerationem rem1s-
sıonemque peccatorum SUuUorum promerean(tur,
COS, u sınt templum spirıtus tuı sanct].““

Denz. I 202, 215, 979 wıeder AUuSs einem Gebet PTrO
catechumenıs, das aber 1er ZU orolisen Gemeindegebet des
eucharıstischen Gottesdienstes gehört: 1J1er sınd 9180 mıt den
catechumenı Sar nıcht, WI1e 194, die eben Taufenden,
a,1s0 die Kompetenten, gemeıint, sondern dıe, die die erstie
Katechese empfangen haben, die eigentlichen Katechumenen -
„urmam trıbue illis agnıtıonem verborum , quıibus HCT cafte-
chesim instıitutı Ssun{, ut tempore STAatiO mereantur FESCNE-
ratıonem In remı1ıssıonem peccatorum SUOTUM ; COS,
ut sınt templum spırıtus tu1 sanct1““ Jedenfalls stammt
das Gebet Denz. 1, 194 auch AUS dem eucharıstischen (+ottes-
dienst.

Ferner hat VonNn der (xoltz darauf hingewiesen , dafls der
erste Teil des (Aebetes bis den Worten: „ und ihr Gebet;
erhören“ in der Abendmahlsliturgie der ägyptischen Kıirchen-
ordnung nach der äthıiopischen Version (Achelis d  9 Horner

142, 9 f. un Br 1, 191 161.) als Inklinationsgebet steht.
Was folgt AUS diesen YTatsachen ? och ohl dies, dafls

dieses (+ebet Nr 2 W1e es dasteht, ınfach e1iN Inklıi-
nationsgebet der Katechumenen Aaus der Messe ist. Wır
haben also e1inNn Parallelstück dem Katechumenengebet 1n
den apostolischen Konstitutionen VUIL, 6, (Br I, 15 f1.)
und Nr S< und XXVIII der Serapionsgebete Vor uUuNS.

W örtliche Anklänge zwıischen Nr. und diıesen reı (+e-

1) Diese Wendung, dafs de: Täufling eın JLempel des heilıgen (jeistes
werde, ist In den Handauflegunsgebeten siıcher sehr verbreitet SCWESEN.-
uch Augustin kennt diese Kormel ın eINem solchen Gebet (vgl. ..
Fortunatum).
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dem Inklinationsgebetbeten fahlen auch keineswegs
der Messe nıcht wieder eiINn be1 der Aufnahme eınes ate-

chumenen übliches (Gebet zugrunde hegt, bleibt eine offene rage.
Jedenfalls dürten WIr AUS den aufgewıesenen Tatsachen

dafs dıeses Gebet eben irgendwıe bei der Taufliturgıefolgern,
gebraucht worden ist, Als Handauflegungsgebet ın

der Salbung ach der Taufe schwerlich. ber wahrschein-
iıch wurde es als Gebet bel der Kompetentenaufnahme DC*
braucht. Als diese wegfiel, xam es den Anfang der auf-

liturg1e, w1ıe Nr sich in Denz. T 194 wiederfindet. als

Nr. NUur durch einen Zufall , durch eine Unachtsamkeıt
in dıese Zusammenhang geraten sel, ıst ohl das W ahr-

scheinlichere.
Nr » (S O0 Horner 171, 16 ff.) ist eıne Wieder-

holung VOL Nr 1 miıt einıgen Anderungen, dıe VOLn der
oben 270) W arum dieses(+oltz gyebucht hat (S 363 DieGebet och einmal erscheint, ist nıicht erklären.

es aum verständlich.Anderungen machen
In Nr 63 Horner > 12 21 1:) werden WITr

Bestimmung gyestellt dıe ach der Taufeplötzlich VOLr eıne
ıhren Platz hat „ Und hblase ıhm dreimal 1n das Antlitz“.

Da: ist offenbar ein alter Brauch. In der äathiopischen Tauf-

liturgıe be1 Trumpp (S 178) findet sich das gyleiche. Da-

findet ın den alexandrınıschen Taufliturgien dıe An-
einmal Sta enZz E 208,blasung ach jeder Untertauchung

220) In der äthiopischen Liturg1 be1l Denzinger ıst VonNn

(vgl. 230) achdieser Anblasung Sar nıicht die ede
Nr SA folet sofort die Salbun ırn und TUusS Ich kenne

Das Ursprünglichekeine sonstige gleichlautende Bestimmung
ist. höchstwahrscheinlich dıe Salbung NUr des Hauptes oder der

Stirn, verbunden mıt der Handauflegung. Später salbt MMa  >

ich bleibe be1l ägyptischen Zeugnıssen den ganzen

Körper, das aup und das Angesicht, bezeichnet aber

vorher mıiıt Ol in Kreuzesform die Stirn, den und und dıe

1) VO der Goltz 111 diese Gebet Z Nr 9 entstanden se1n

lassen. Ihm sind aber weder dıe Parallelen von ZU den auf-

lıturgıen bekannt, noch ist, ihm die Verwandtschaft mit Nr unl Be-

wulstsein gekommen.
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Brust (so ıIn den Can. Hipp. 134 bei Achelis I8; beiRiedel 212) Noch später wurden gesalbt: Stirn, Augen,Nasenlöcher Mund UOhren, die Hände innen un: aulsen,Herz, Kn  1e, Fufssohlen, Kücken, Arme und Schultern

Kann InNhan ein Urteil Wagen, scheint mır die Be-
stimmung VoxNn Nr der ältesten Sıtte noch nächsten

stehen. Relativ alt scheint mır auch dıe Salbungsformelse1n. In den zahlreichen Formeln der späteren Liturgienklingt S1e noch durch. Gleich die eErstie lautet: „ Unetio STAa-tıae spirıtus sanct1“‘ ; später erscheint folgende: ‚„ danctaChristi De:i nostrı unct10 ei invilolatum sigıllum“ (Denz1, 209; vgl auch Trumpp
Nr (S 563 Horner 172, 2511.) seizt VOT4aUS daflsder Presbyter In Vertretung des Bischofs au und dafs
ann ZWAAar auch die Salbung mıt Chrisma vollzieht, aber

Aur mıt dem VO  S Bischof hm dargereichten Chrisma. Krselbst weıht eEsS nicht, auch nıcht der Bischof, sondern , das
1st; die Voraussetzung, der Patriarch.

Damit sind WIir mıt der Untersuchung dieses etztenTeiles Von nde Sje hat uns In die Lage versetzf,wertvolle Schlüsse nıcht 1Ur für dieses _l_;leine Euchologion,sondern für die liturgische Entwickelung Ägyptens ziehen.
Unsere bisherigen Quellen haben uns Dur folgendeKenntnis der Entwickelung ermöglicht: In einem früheren

Stadium der Entwickelung wurden die Weihen von W asser,ÖOl und Chrisma VO der SaNzenN Taufhandlung vollzogen ;ist es in den an Hippolyti, 1n der ägyptischen Kirchen-
ordnung, 1n den Can des Basılıus, 1m Testament esu Christi.

Eın weıterer Schritt WAar CS, dafls diese WeihehandlungenIn dıe Taufhandlung selbst hineingezogen wurden; ist e
In der Baumstarkschen Liturgie. Endlich löste sıch dieOl- und Chrismaweihe Von der Handlung los, selb-
ständig werden ; 1es legt VOor 1n em koptischen auf-

Denzinger r 209 ; vgl 220, AT Ähnliche Vorschriftenenthalten die Can des Basıilius bel Riedel 2892 Die ägyptischeKirchenordnung g1bt bei der Presbyter-Salbung Achelis 98) keineAngaben, dagegen läfst SIe den Bıschof 1Ur das Haupt salben S 99Ebenso ist ın dem est. Chr. (S 129 und 131)
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rdo und dem koptischen rdo für die Weihe Von Ol UunN!
(Ohrısma durch den Patriarchen VO  — Alexandrıien. nsere
kleine Sammlung zeigt nun , wıe CS Von der zweıten ZULC

drıtten Stufe yekommen ist Denn offenbar haben die (te-
hete Nr. ”1 mıtten 1n der Taufliturgıe C
standen ; das zeigt sich aulser 1n dem , W as oben gyesagt ist,
auch darın, dafls sich A1e Bestimmungen anschliefsen , die
NUur bei der Tauftfe selbst InNnn haben; vel. Nr. („Und
blase in seın Antlitz dreimal““ 8 Nr. 18 und 195 2‘ un
Unser Sammler aber steht Anfang der Entwickelungs-
stufe, iın der sich jene W eihen selbständıg machen, J2 Sache
des „Oberpriesters‘, des Patriarchen werden Er stellt
NU.  (a für eınen solchen Weiheakt dıe (GGebete QuUSs der auf-

hıturgıe USamMmMINnch, wobei er allerdings ungeschickt _  X
verfährt, denn nımmt mıt, Was nıcht mehr ZULC Sache KC-
hört. (Nr muls qls eın wer weiıls wI1]e hereingekommenes
Einschiebsel angesehen werden.) AÄus Sammlungen , wıe S1e
diese unNnseT® Gebete VOL darstellen , MmMas sich später ein

reicher rdo entwickelt haben, WwW1e WIr in bei Denz.

3E 949 ff. lesen. als sich Nr und (auch
Nr 18) deutliche Parallelen Stücken dieses rdo O
funden haben, dient nıcht unwesentlich ZUr Stütze dieser
meıner Annahme.

Überblicken WIr das gesamte 1n T1 gebotene Mater1al,
zerlegt sıch, wı1ıe WIr sahen, ın ZzwWwel Schichten, ın eine

Jüngere K), der ich dıe Nummern 19 (?)
S Zzuwelsen möchte, und 1n ıne ältere, die dıe Nummern
1— 10 15 umfassen dürtte. Ks legt
nahe, die Frage aufzuwerien, ın welche Zeit Nanl jede der

och ist mM1r wahrscheinlicher, dafs die Worte IM seInN Ant-
litz “ streichen und LUr auf e1n Versehen des Abschreibers zurück-
zuführen sind. In der Dublette Nr 39 heilfst auch: „ Und blase
dann dreimal ..

2) Vgl Nr. 9 Nr. fast wörtlich wiederkehrt, DUr steht 1n

der Überschrift: |Gebet der| Salbung nıt dem Ol, welches der ber-

prıester weiht; vgl ın Nr. und AT dıe Bemerkung, dafs dem
allein zukommt, das Chrisma weıhen. Aus Nr

geht hervor, dafs das geweihte Chrıisma dem taufenden Presbyter
VONl Bischofe übergeben wIrd.

Zeitschr. K.-G.
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beiden Schichten eiwa setzen USSC Wenn ich aut diese
schwierige Frage C1iINC AÄAntwort geben darf würde ich die

JUHNSCTE Schicht 10S oder (vgl oben 269), die ältere viel-
leicht 10S Jahrhundert sefzen ber mı€ Sicherheit 1sSt. 1er
Sar nıchts behaupten Nur dies 1st 1117 gewils dafs die
JUNSECFE Schicht aum 1115 Jahrhundert zurückreichen
dürfte Natürlich können auch der Schicht sehr
alte (+ebete verarbeitet und och gebräuchlich Sec1ıinNn ber
diese auch 1Ur herauszuschälen und Sar datieren, dazız
sSind WIr vorläufig och längst nıcht imstande

Wır ireten nunmehr die Untersuchung VO
C1N.

a) Der Aufbau VO
Ich habe oben (S 145) behauptet dafs 1' 2 CIN,

auch nıcht vollständiges, Taufritual vorliege Dafür wırd Jjetz
der Krweis erbringen SCiNn Ich Iue das der W eıise,
dafs iıch SaNZz kurz den nhalt jeder Rubrik angebe Dann
wird sıch ZACISCN dafs tatsächlich der Verlauf Tauf-
handlung VOTr uUuNnSs steht Damit aber eiINe Kontrolle ach
anderen bekannten Laufritualen möglich 1St , stelle ich die
entsprechende Stelle VOTr allem AUuSsS dem bei Denz 192 ff
gedruckten alexandrinischen Taufritual daneben andere Par-
allelen ziehe ich 1LUFr 1111 Notfall heran uch verzichte ich

ecinen Text nıcht sehr belasten und unüber-
sichtlich machen, darauf. die Parallelen Denz 192 f£
anzuführen

Iso ZUT Sache! Wie verläuft nach die Taufe?
Nr S 3653 Horner 172, 28 ff.) (+ebet ber

dem heiligen Ol (Ol des Kxorzismus). Be] Denz. L 194
und 195 verkümmerter Form (vgl oben 269); deut-
lich steht das Gebet och der d’aufliturgie Baum-
starke (Oriens chr 35)

2) Nr und Die Täuflinge (Kinder) werden ach
Westen gewendet und entisagen dem Teufel Dazu Denz

198
Nr 26 un 28 (S 38 und Horner S 173 4 ff.)
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Die Täufimge bzw ihre Vertreter, legen nach Osten
wendet das Taufbekenntnis ah Dazu DDenz 198

Nrı S 41 orner > 173 25 11.) Handauflegung
unter Gebet Dazu Denz 199

Nr (S 42 ; Horner 174, 104£.) Dreimaliges
Anblasen Ta; dalbung mıiıt dem heiligen unfer Rezitation
Ne Formel „Platz der Salbung“. ÜDDazu Denz.

199{
Nr 31 (S 4t Horner 174 181.) (+ebet ach

der Salbune Dazu Denz 200 oder 201
Nr 302 (S Horner 174 26 1.) 'Tautfe

Dazu Denz 208
Nr 33 (S 43 Horner 175 4 1£.) Der ‚„ Über-

priester ““ (Patriarch) 1’1 den Altar Dazu Denz
209
9) Nr (S 43 Horner 175 6 1f.) Zurüstung ZUTr

Chrismaweıihe Denn dafs es sich die eihe des Chrisma
durch den Patriarchen handelt erg1ibt der äthıopische Text
der nıcht VON „Heiligen m 1ı% dem Chrisma“ spricht
WI1Ie orners englische un dıe VON von der (xoltz gebotene
deutsche Übersetzung angeben, sondern VoRn dem „Heiligen

Die Forme|lChrisma “* ’7 <o[] heiligen m 1t dem
Chrisma “ ist 3 auch sinnlos und LUr AUS 1nNner '"Vext-

afls esSs sich tatsächlich dieverderbnis Z erklären
Chrismaweihe handelt, geht auch AUS der Überschrift Von

Kıs fand dıe (hrismaweihe Altar 111 4A a-Nr 35 her VO1

loger W eise WI1IC dıe eihe der Abendmahlselemente SEA
Das Weihegebet selbst fehlt; freilich.

als es ]1er ausgelassen wurde, erklärt sich leicht. Eın-
mal hatte NsSer Redaktor 3 sechon T1 eiINe Reihe solcher
Weihegebete geboten Sodann aber, und das IsSt der e]gent-
liche Grund der Lücke, Wr für Athiopen diese Weıihe
gegenstandslos Denn diese Kirche emphing das geweihte
Chrisma VO Patriarchen Alexandrien der diese Weihe

Die orte „und er bläst dreima sind beı VO der Goltz
irrtümlıch ausgelassen S1e stehen en athiopischen Handschriften

Ich verdanke diese Korrektur der gütıgen Nachprüfung der ber-
Setzung durch Herrn Professor Schwally

19*



280 DREWS,
„Iüniten Tag der grofsen Woche“ (Denz I} 249) VOTr-

ahm afls aber irüher dieser Sstelile dıe Chrismaweihe
VO  z jedem Bischof vollzogen wurde, zeigt och deutlich eiINn
Gebet der äthıopischen Taufliturgie (Denz L, 230), das sıch

dieser Stelle findet „Deus 1n QUO pofestas est etc.“‘ und
eiIN ahe verwandtes Gebet in der VON Baumstark (Orienschrist. 43) herausgegebenen Taufliturgie Beide sınd
verkürzte Kipiklesen ber dem Chrisma. Bezog INa also
das Chrisma VO alexandrinischen Patriarchen,verstehen WIr völlie, WI1e eın späterer äthiopischer ber-
sefzer dazu kam, das Gebet wegzulassen.

10) Nr 44; orner 175, 10£.) Gebet des
degens und der Handauflegung. Danach dreimaliges AÄn-
blasen. Dazu Denz. 209— 210

11) Nr und 37 (S 441.; Horner 175, 25 ff.) Be-
kleidung miıt dem Taufkleid ; Salbung mıt dem Chrisma.
Dazu Denz. 209

12) Nr. 35—D50, mıft Ausnahme Von Nr 39 (S 451Horner 176, 1 .) FHFeier der Eucharistie.
Kıs bedarf keiner weıteren Ausführungen, be-

weisen, dafs WIr es 1n diesen Rubriken, die ich als be-
zeichnet habe, mıt einem fast vollständigen Taufritual mıt
nachfolgender Abendmahlsfeier tun haben Die geboteneZusammenstellung spricht für sich selbst. Auffallend ist
HUur, dafs das W eihegebet für das N asser tehlt Allein
vielleicht erklärt sıch, ähnlich WwW1]ıe das Wehlen des Gebetes
ber dem Chrisma, daraus, dafls der Redaktor J2 schon 1n
Tl eine Reihe VvVon Taufwassergebeten gebracht hatte Siıe
hätte ihren Platz ZWIischen Nr 31 und 392 finden mussen.
Darauf, dafs jer eine Lücke sel , deutet 1m Text freilich
nıchts hın

ber Nr. 39, eine Wiederholung Von Nr 14, ist noch e1INn
kurzes Wort nötıg. ach der Überschrift ist es e1in (+ebet

Bel Irumpp fehlt 1es (Jebet oder rıchtiger : ist ZU einem
Gebet für die Salbenden geworden, WIe auch In der koptischen auf-
lıturgie (Denz,. E: 209), sıch durch dıe KFormel : Sacerdos Tatl
SuDer illud |sancti chrismatis vas] der ursprüngliche Charakter des 67:
betes noch deutlich verrät vgl auch K 220)
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In W ahrheit aber ist C w1e WIr schonZUr Olsalbung.
oben 269 {. sahen, WIr über Nr gehandelt haben,
ein OIn Patriarchen sprechendes W eihegebet ber dem
atechumenenöl. W ıe CS diese Stelle hier geraten -  ist.  '9

ber es steht, ebenso WwWI1e Nr ınıst nıcht
seinem Zusammenhang, als Fremdkörper inmiıtten se1ıner Um-
gebung.

Schon dieser Überblicek ber den Gang der 'T’aufhand-
Jung xibt uns die Möglichkeit, das ungefähre Alter dieser
ägyptischen Taufliturgie festzustellen.

als S1e ägyptisch, speziell alexandrıniıisch ist dies
gleich och Zı bemerken daran ist schon deshalb nıcht

zweiıfteln, weil der „ Öberpriester“, der Patrıarch, erwähnt
wiıird als der das Chrisma weıhende. Offen bar ist 1n Nr
nıcht daran gedacht, dafs auch das Katechumenenöl weıht.
Wır befinden uns a 1S0 von dem späteren Brauche och eut-
ıch entfernt.

Überblicken WITr sämtliche uUunNns bekannte Taufrituale
des ägyptischen T’ypus, ist soOfort klar, dafls Rıitual
von den jJüngsten Rıtualien, WwW1ıe  B S1e heute bel den Kopten
und Athiopen gebraucht werden , noch weıt wegrückt. IS
räg och verhältnısmälsıg grolse Einfachheit. uch ist
neben der Kındertaufe och die Erwachsenentaufe VOTr-

gesehen. WFerner findet diıe Chrismaweihe, 30801 109  b das
oben Nr Gesagte anerkennt, och miıtten in der
Handlung statt.

Vergleicht I2 unNnseTe Liturgie mıt der Baumstarks,
ergibt sich als Verwandtschaftsmoment dıes, dafs auch J1er
die Olweihe (S 35)3 die W asserweihe S 39) und die
Chrismaweihe (S 43) diese allerdings LUr och 1n VOI'-

kümmerter Form, wıe ın den späteren Liturgien (vgl
Denz. S 230) ın der Taufhandlung selbst stehen. Be-
sondere Unterschiede sınd, dafs ın die Salbung mıt dem
heiligen Ol zwischen Bekenntnis und 'Taufe steht, während
S1e bei Baumstark Vvor der Abrenuntiation vollzogen wird;

1) Dals das Chrısma bereıits geweliht ist , geht aus der Hormel
„ Uunguentum electum acciplat hervor.
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ferner hat diıeser rdo ereıts ein Stillgebet des Priesters

der Pıscina 39) un Interzessionsgebete (S 39)
die '] 3 fremd Sind. Endlich hatte T' 3, W1e eben bemerkt,
och dıe wirkliche Chrismaweihe und die Handauflegung
danach, die 1n der Baumstarkschen Liturgie VOnNn der Chrisma-
salbung schon verschlungen ist. Dieser Vergleich zeigt
schon, dafs » älter se1nNn wird als die Baumstarksche Liturgie.

Was erg1bt sıch aber, WCenNnNn Inan mit den 'auf-
rıtualen vergleicht, dıe sıch In den Kirchenordnungen finden ?
Als Hauptunterschied ist hervorzuheben, dafs in allen Kirchen-
ordnungen die Weihe des W assers, des Ols und des Chris-
INas (und ZWar die wirkliche Chrismaweihe) VOTr der bre-
nuntijation stattändet , während ıIn 29 das heilige Ol alleın
VOrLr der Abrenuntiation geweıiht wiıird und das Chrısma erst
ach dem Laufakt selbst. afls die Wasserweihe fehlt, ist
bereits erwähnt un erklären versucht. Werner findet
ach den Can Hiıpp., den Can des Basılius und der ag yp-
tischen Kirchenordnung die Salbung mıt dem heiligen
zwischen der Abrenuntiation un dem Bekenntnis Sta
während 1n { 2 die dalbung erst acn dem Bekenntnis, und

auch nıcht unmittelbar, sondern TS ach einem and-
auflegungsgebet folgt.

Als Krgebnis dieser Vergleichungen wird  V INa  —

können, dafs {b Jünger ist als die Rıituale In den Kırchen-
ordnungen, aber äalter als das Baumstarksche Rıtual, dafls es
also zwıschen jenen und diesem steht

Es empfehlt sıch, durch eıne Nebeneinanderstellung der
verschiedenen Rıtuale 1es verdeutlichen. Ich wähle
AUS den Kirchenordnungen den Taufordo der Canones
Hıippolyti.

Canones Hıppolyti. Baumstarks Tauflıt.
Wasserweıihe über den
C 112 Katechum.
Ölweihe C: 116 Ölweihe Nr. x Ölweihe

1) So uch in der späteren koptischen Liturgle CN Z, 1, 203) nach
syrıschem Vorbild (S. 271)

2} Vgl Denzinger I? 20
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Chrismaweıihe Ölsalbung und
( 1477 folgendes
Abrenuntiation Abrenuntiation Abrenuntiation

119 Nr D4 25
Ölsalbung e.1
Bekenntnis Bekenntnis Bekenntnis

B  NI Nr u.,. 31
des(Handauf- Stillgebet

legung und An- Priesters der
blasen) Nr Pıscina 39

und Interzessions-OlsalbUn
Nr gyebete

und
| Wasserweihe| Wasserweihe

Taufe Taufe Nr auie
v? 123— 133

Bekleidung mı1ıt 10 Bekleidung miıt
dem Taufkleid dem Taufkleid
Nr 37 453

11 über den
Getauften 45

Chrismasalbung Chrismaweıhe (Aebet über dem
0 13  > Nr. 3 Chrısma
Gebet (Handauf- 10 Han dauflegung
Jegung) Ö. 136 (Gebet und AÄAn-
bıs 13  ©O blasen) NrT.
Kuls 139 und Chrismasalbung 13 Chrismasalbung
140 Nr.

11 Gebetusw.6 Schluflsgebet
4.5

Abendmahl Abendmahl Abendmahl
(Mılch Honiıg) (Mılch U: Honig)

141. Nr. 40}

Versuchen WITr nunmehr eıne chronologische est-
legung VOoONnN erg1ibt siıch AaAUus dem Bisherigen, dafs
nıcht ber das vierte Jahrhundert, 1n das IN  > gemeıinhın die
Kirchenordnungen , insbesondere die (anones Hippolytı

Das verbietetsefzen pdegt, hinaufgerückt werden ann.
uch die starke Berücksichtigung der Kindertaufe neben der
Krwachsenentaufe. Jünger als dıe Baumstarksche Liturglie,
die Baumstark selbst, Wwıe ich glaube mıiıt Recht, dem Jahr-
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hundert ZUWEISL, 1st auch keinesfalls. würden also
eiwa das Jahrhundert als Zieit der KEintstehung anzunehmen
haben

Kıs wırd sıch iragen , o b damıiıt andere Momente MR
übereinstimmen, dıie aulser dem bisher Angeführten für C106

Datierung Betracht kommen IDR sind folgende Der
Name Jordan für das Taufwasser Wır sahen oben 265),
dafs dieser Ausdruck ZU. erstenmal den reESPONSAa des
Timotheus Von Alexandrien , a 180 Jahrhundert VOT-
kommt Iso wıird » auch nıcht älter Cc1Iin Der Pa-
traarch wıird qa ls „ÖOberpriester‘““, aqls „ XONLEDEUG ““ oder
‚ XOXLEITLOLOTLOG ““ bezeichnet nıcht direkt als Patriarch Wır
issen aber, dafs un Jahrhundert der Patriarch
diesen 'Titel führte ze1g Unterschied Baum-
starkschen Liturgie noch keinerlei Verwandtschaft m1T der
syrısch Jakobitischen Taufliturgie uch dies W EeIS uUunNs
eiwa 1NS Jahrhundert

Zu dem gyleichen Krgebn1is führt auch dıe Untersuchung
der Einzelrubriken Von AB der WILr uns Jetz zuwenden

b) Untersuchung der einzelnen Rubriken VO 12
Nr un 25 Die Olweihe un die Abrenuntiation.

Wer das W eihegebet über dem spricht un WT der ist
dem dıe Kinder ZULF Abrenuntiation gebracht werden sollen,
ob CIn Bischof oder 6i Presbyter oder SAr der Überpriester,
das 1st nıcht YEesaQT; denn der Kopf der Handlung fehlt,
eben, WI1®e oben schon bemerkt ist. Auch AUS dem Folgenden
ıst eın sicherer Schlufs ziehen. och wird schwerlich

den ÜÖberpriester gedacht SeInNn Denn aum dürfte dieser
die Abrenuntiation geleitet und die folgenden Gebete O>
sprochen haben SO hat a1sO auch ein Bischof oder TYEes-
byter das gewelht: WITLr sınd also VO  - der späteren Sıtte
noch weiıt entiernt, nach der OE und Chrismaweihe W.:(} Patrı-
archen besonderer Handlung vollzogen wiıird Bemerkens-

) Vgl Art Patriarch XIV (64 Sul1lceı The-
SauUTrTus ® KOXLENLOKXOTLOS ; ophocles Greek EX1CcCOoN IX UEr
ITLLOXOTLOG und KOXLEOEUS
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wert ist, dafs ler dıe Kiındertaufe vorausgesetzt ıst, während
später wieder die Erwachsenen gedacht ist. Hıer schon
bemerken WIr, dafs Rıitual AUS Rubriken verschiedener
Rituale zusammengeseizt ist. Die Abrenuntiationsformel
(Nr 25) hat keine bekannte Parallele, dıe sich mıt ihr völlig
deckte. Am nächsten steht ihr die iın der koptischen Liturgıie
ach Renaudot: „Abrenuntio t1b1, atan, ef omniıbus oper1bus
tuıs et angelis tuıs malıs omnibusque daemonibus tuıs
pessimı1s ei omnı virtut]ı fuae ef sSOrdido LUuO famulatuı ei
omnıbus fraudibus tuıs malignıs et illecebris, honorı et omnı
malıtijae fuae e omn1ı potestatı fuae ei rel1quıs omniıbus 1M-

pietatibus tuıs“‘ (Denz. E 198) Die Einfachheit der Formel
1n spricht aber für ihr höheres Alter.

Nr 26 un E Das Bekenntnis. Nr X nımmt
offenbar als Täufling einen Erwachsenen A, während 1ın

In Nr kommt alsoNr VON Kındern die ede W3  H

eine andere Quelle ZUr Benutzung. als Sıe nıcht auf Hippo-
lyt zurückgeht, wıe VOonNn der (+oltz will , davon haben WIr

Von der (4oltz erklärt Nr ununs oben überzeugt.
für Dubletten Das sind s1e gewils. Auch das ist xeWils,
dafs auch 1er ZzWel verschiedene Quellen benutzt sınd, eine
ältere (Nr. 26) und eine Jüngere (Nr 27) Der Redaktor
stellt eben ZWel Formulare ZUr Verfügung. Die Formeln

Von der Goltz hatselbst sind. miteinander ahe verwandt.
die Verschiedenheiten gebucht (S 39) Au(serdem macht

Auch die Formel ın den Canones des Basılıus (Riedel 281)
kann heranzıehen. S1e lautet: „ ACH verwerfe dich, Diabolus, VEl -

werfe deine (PAVTAKOLO , verwerfe alle deilne Urgane, verwerfe alle deine
satanische Dienerschaft (720U777)), verwerfe alle deine aten, verwerfe alle
Zauherel, verwerfe alle deine satanısche Kraft, weilche ım rrtume be-
steht ‘‘ Auch A syrische Kormeiln wird INAaL erinnert (ygl Denz. 1,
25853 304 821) sowie die KFormel bel Ambroslius, Hexa@meron

1,
2 Wenn on der Goltz ach der Schlufsbemerkung annımmt,

dafs das Bekenntnis Nr D W1e 1n der agyptischen Kirchenordnung TSEe

vorgesprochen und dann in kKorm von rel FYragen wiederholt worden
sel, irıt CT, Eın Blıick iın dıe koptische Liturgıe bel Denzinger
L, 198 genügt, un siıch davon überzeugen, dafs das Bekenntnis nıcht
1ın Tel Kragen zerlegt wurde, sondern dafls Mal ach der Rezıtation
dreimal iragte Glaubst du ?
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selbst autf die Verwandtschaft Zwischen diesen Bekennt-

nıssen und denen iın der koptischen und äthiopischen 1a1
turgıe aufmerksam Sie stehen weıt ah Von den Symbolenın den Canones Hippolytı, 1n der ägyptischen Kirchen-
ordnung un In den Canones des Basilius Sehr be-
merkenswert ıst aber, dafls In 1’2 iın Nr WI1e 1n Nr 27,die Zusage Christus fehlt, die die koptischen und äthio-
pıschen Liturgien VOTr dem trımıtarıschen Glaubensbekenntnis
haben Und diese Ziusage Christus ist ohne Z weifel
sehr alt Sie findet sıch auch in allen syrischen auf-
lıturgien , während S1IE allerdings 1m Westen Nun
fehlt dıese Formel ın der Tat ın den Canones Hippolytiund 1m Testam. dom Christi; doch ist sıe ler deut-
iıch och unter den diesen Stellen gebotenen Formeln

erkennen FWYerner fehlt S1e 1ın der ägyptischen Kirchen-
ordnung ın den Canones des Basılius und ın der
Baumstarkschen Liturgie, aber auch eine Formel CT'-
scheint, die och die alte Zusage Christus erkennen
lä(lst A b trıtt also dieser Gruppe bei, In der übrigenssonst der Bekenntnisakt sehr verschieden Ist ID iragtsıch NUur, WI1e eSs erklären ist, dafls 1n diesen Ri-
tualen die Zusage Christus teils vollkommen verschwunden,teils wenıgstens offenbar 1m Verschwinden , 1m Übergangdem trınıtarıschen Taufbekenntnis begriffen ist, während

Vgl Denzinger 15 198 225 Irumpp 1/5; Casparı,Quellen ZUT Geschichte des Laufsymbols 1, 1£
Achelis 9 Riedel N
KRıedel Xo 281
Denzinger 198 : 223 Irumpp 175

0) Denzinger CO  > 283 304 3 k S91
Für die Can Hipp vgl Achelis o e 95  O ecredoet INe celıno te e COTAa totfa Lug, pater et nli et Spl-rıtus sancte ** (Kıedel Aın 211) Ur das est. vgl Rahmani

129 „ Submitto tibl, pater, filı et SDIrtus Sanctie fe.  C6
( Achelis A H

Kıedel 281
Oriens chrıst. 1, 31 „ Confiteor LE  9 Deus, er omnıpotens, etfiılıum tuum un1ıcum Jesum Christum et Spirıtum Luum Sancium. men.Amen Amen."*
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dıe späteren Rituale die Zusage Christus und das triniıtarısche
Bekenntnis nebeneinander haben Der Logık der Entwicke-
lung würde es doch entsprechen , dafls gerade ıIn dıesen Rı-
t*ualen die „Zusage* fehlte , weil S1e VON der trinıtarıschen
CHaubensformel verdrängt worden Se1 Sollte ursprünglich
Ägypten dıe „Zusage“‘ überhaupt nıcht gehabt haben ? Sollte
ihr KEirscheinen iın den jJüngeren Liturgien 1Ur auf syrischen
Einfluls zurückgehen ? der War dıe „Zusage“ Z W ALr ULr-

sprünglich auch ın Ägypten bekannt, dals der alte Brauch
In den ]Jüngeren Liturgien fortlebt, aber eıne Entwickelungs-
nıe tılgte s1e 7 KEıine sichere Antwort ist unmöglıch. ber
wahrscheinlicher ist MIr die etztere Annahme Ich xylaube

auch wahrscheinlich machen können, dafs ursprung-
lich In auch och die deutliche „Zusage** gestanden hat,
Davon wırd unten Nr 29 die ede se1IN.

W ıe dem auch sel, für uns ist wichtig sehen, wI1ıe
auch diesem Punkte in dıe Nähe der Kirchen-
ordnungen un der Baumstarkschen Liturgie rückt

Die Rubrik Nr “ ist dieselbe W1e Nr Ö y 1Ur dafls
1er die „Stummen “ un: „Tauben“ hinzugefügt sind. Vgl
das oben 1571 Nr Gesagte.

Die Handauflegung unter (4ebet un dreimalıges AÄAn-
blasen Nr 2 Das Gebet ist ın der vorliegenden Fassung
aum ursprünglich. on VonNn der Goltz hat (S 41) auntf
die Verwandtschaft des ersten Teiles mıiıt Nr. und dem
verwandten Gebet der ägyptischen Kirchenordnung auf-
merksam gemacht. Auffallend bleibt die erneute Anrede
Gott. Wır besitzen HNUu  b dasselbe Gebet, und War ebenfalls
An Gebet nach dem Glaubensbekenntnis, doch ohne and-
auflegung und ohne folgendes Anblasen, in der alexandrı-
nıschen und in der äthiopischen Taufliturgie enZz I; 199
und Ist auch hier, namentlich den Schlufs
hın, erweitert worden hat CS doch nıcht den störenden

Eıine Verkürzung des Gebetes, un: vorwiegend die zweıte
Hälfte bietet Al dieser Stelle dıe Renaudotsche Taufliturgie enz
216) und der koptische ext bel Ermonı \ 460 afs nıcht UUl-

gekehrt uSs diesem (Jebet das ebet bei Denz.,. E: 199 geworden ıst,
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ersten Teil
einander:

Ich stelle die Lexte ZUT Vergleichgng _ neben-

Nr. 29 enz. 1 199 0N
Gott, meın Herr, AT Dominator, Domine eus

mächtiger, Vater nıpotens, pater Domiıniı Dei 6
Herrn und Hei- salvyatoris nostrı Jesu Christi,landes esu Christi, Qquı creast] 0MmMn1a, Domine coel:Herr Hımmels und der e1 Lerrae, quı edısti COYN1-Erde, der du S O1 t1onem tuam OMN1ıbus, quı

N6 einzigen Sohn
kennen hast

terra sunt, PeT unigenitum (1
egeben l1ıum tuum Dominum nostrum J6

Kenntnis deiner selbst SUu Christum, quiı coelum 61s
anf der rde und hast
S1e vorbereitet für

praeparavısti DeT vocatıonem
dıe istam Y 502 virtute 0S COLN -

Berufung In den Hımmeln f1irma Ö + conürma oboedientiam|Horner: and hast Dre- hulus famuli tu1l 01 praestia VIT-
pare IOr them ıth A tutem e1, redeat ad ©: qu2eeavenly callıng In Da dereliquit: cConfifırma em e1us,

O iıhre Anathemas |Hor- ut nıhil ipsum separeit te:
DNOT: confırm these DOTr- conürma um fundamentum
SoOoNS a un  C afls S16 OT =- apostolicae tuae iidei
halten 5 3 reple| Horner eu  S virtute spiırıtus sanctı tul, utthat chey INa y obtaın thy uUÜUuNum 831% ın unıgenito 10 u 0po wer *] und bekräftige et NOn sıt ın posterum 1Us Carnıs,ihren Glauben, dals Sıe sed 1USs verıtatiıs DEr Jesumnıchts mehr davon rTrennen T1sStum domınum Nnostrum , DOrmö0ge, sondern lals S1e S0=- yuem efc.
einigt werden UTrC deın
e1iNniges ort Horner ın
thine 0N1y ord durch
welchen dir Se1 Herrlich-
keıit, und Macht miıt dem
eıligen Geist Jetzt USW.

wırd dadurch bewiesen, dafs die Phrase- ‘ ut Num s1t, in unıgenito fil10tuo p 199) der 1n unıtate fı tu1l unıg. 216) beiden Gebetenmiıt dem Gebete T2 Nr 20 gemeiInsam ist.
ach Cod b V.
ach Cod A theır anathemas.
ach
ach %o E, V,
Nach In V.S to
ach
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Durch die Vergleichung beider 'Texte wird klär, dals
' 3 den äalteren 'Text bietet. als ich recht habe, WEeLN ich
He dem Denzingerschen ext von den W orten A, „ CON-
{irma illum fundamentum “ us  z einen KEinschub
nehme, wird VOL allem dadurch erwıesen, dafs der Satz,
der von dem FKıinsseıin des Getauften miıt dem W orte w1e
immer der äulsere 1Inn dieser undeutlichen Phrase se1in
MmMas sich vortrefflich den vorhergehenden Satz ın T' 3,
der VO Getrenntsein spricht, anschlielfst, während 1m
anderen ext diesen festen Zusammenhang mıt dem Vorher-
gehenden verloren hat Dennoch hat ın einzelnen Stücken

So mulfls iın demder spätere ext das Ursprünglıichere.
alten ext STg der Wendung: „auf der Krde“ gestanden
haben „alle, die autf Erden sind““, ennn erst wird das
„Ble“ des folgenden Satzes In L J2 dieser Satz selbest Ver-

ständliıch. Dieser Satz selbst ist; Iın der HForm, w1e 1n
überliefert ıst, klar und deutlich, während die anderen Les-
arten sicher verderbt SINd. Sicher hat ferner 1mM ursprüng-
lıchen Text, den wieder bıetet, gestanden : „bestärke ihre
AÄnathemas“, enn dıie Formel: „bestärke U n“

(woraus e1m späteren Alexandrıner das „ıllos“ geworden
ist) ist SADZ att und arblos und ganz ungewöhnlich.
Aulserdem entspricht den ‚„ Anathemas““ das folgende „Glaube“.
Dunkel ist der Satz „Sondern als d1e geein1gt werden dur ch
eın einıges Örte und lesen STa durch ın

to 1 Denzingers: ext hat ın der ext bei KErmonı
(V, 460) lest „dans l’union et Ia confiance de fon fils
unıque “ ; Denz. L, 216 ebenso: „1N unıtate et beneplacıto
lı tu1ı unigenıti“. als die Übersetzung „durch“ nıcht
richtig se1n kann, erg1ibt sich AUS den Parallelen. Der 1nnn
des Ssatzes annn nıcht sein , dafs die Gläubigen unter sich

Der Innn ist vielmehr der, dals der, dergeein1gt werden.
seıinen Glauben abgelegt hat, In engster Verbindung miıt
Christus bleiben möge Der richtige ext wird daher lauten :
„ veremn1gt in“ Ist 1es aber richtig, folgt daraus, dals

ach Hdrner 3902
Altertümlıch ist In T2 der Ausdruck ‚„ Wort wofür später

Sohn * eingetreten ist.
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bei dem (/laubensbekenntnis och eine andere Hormel als
die ın Nr (bzw. 27) gebotene vorausgesetzt ist EKs
muls ın ihr VOnNn Christus die ede SCWESCH se1in, un War
1ın erster Line. Wenn WIr NU:  m] die in der KRenaudotschen
JLaufliturgie überlieferte Formel hören: „Adhaereo t1D1,OChriste Deus nOoster et, omnıbus legibus tuıs salutarıbus efe.‘“
(Denz L 21 63 vgl 98) oder Sar die Hormel be] Ermoni V; 4559
„{ Je) embrasse le Christ“ wırd INan gestehen mussen,dafs durch solche Wormeln jene Wendung des Gebetes erst.
recht verständlich und deutlich wırd. Ich Wa also Von hier
AUS dıe Vermutung, dafs In Nr 26 und Nr eıne ältere
Wormel, die sıch Iın den angeführten Taufliturgien erhalten
hat, gestanden haben mults.

Man könnte 1Un weıter AUS em Wort „Anathemas“
versucht sein , den Sschlufs zıehen, dafls INn der Abrenun-
tiatiıonstormel das Verbum AVATEUATLLELV gestanden haben
MUusSse, afls eS 1mM Abschwörungsritual für Juden, Ketzer
USW. gebraucht worden ıst, 1st, sicher belegen ber ob
6S auch In der T’auf-Abrenuntiation gebraucht worden st %9
Ich weıls eın Beispiel davon. ber möglicherweise hegtdies Verbum hinter der immer wiederholten Formel „ich
verwerfe‘‘, die dieser Sstelle die Canones des Basılius.
(KRiedel 281) bieten.

Die Salbung. In Nr tolsen WITr auf dieselbe
Formel , der WIr schon 1n Nr. begegnet Ssind. Ich Ver-
welse auf das azu Bemerkte (oben Entsprechendden späteren Liturgien (Denz I) 199{. 216 224) folgt auf
das ((ebet In den Liturgien sınd noch einıge andere
hinzugekommen und dıe Anblasung, Von der, W1e schon
bemerkt, die Liturgien dieser Sstelle nıchts wıssen, die
Salbung.

Darauf folgt In Nr das ‚Gebet nach der Salbung“.Ich bin ebensowenig WwI1e VvVon der Goltz imstande, eıne OTt-

1) Vgl uch Denz., K 198 ‚„„Confiteor b1, Christe‘; 2923
„ Credo iın te, Christe* offenbar schon abgeschwächte Formeln,

Vgl A Goar, Kuchologion * (1730), 696  9 Wiener Studien.
SN (1902), 466 RHey

148
de l’histoire des KReligions (1906),
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(Aedanklich stehtparalleie diesem (Gebet beizubringen
ihm das Gebet be] I)Denz 201 DE 25 Voca domina-
tOr domine eic nächsten Es 311 IT nıcht unmOoS-
ıch erscheinen , dafs WITL dıiıesem (+ebet eE1INe bısher
vergeblich gesuchte Parallele (Jebet der Sammlung
Seraplons haben, das dıe Überschrift räg Mi UNV (XV(X-—

Anwıy CULF) Nicht alleın ist der Inhalt allgemeınen der
gyleiche es ist auch hiler Wie dort dıe ede VO  } denen, die
sıch ‚„ Gott zugewendet haben “ (Serapıon : OWTNO TU VLÄDV

( EITLOT OO 7006 TTEITOLNUEVAWV). Soilte das aunt e1in

und dieselbe Überlieferung dıeser Stelle zurückgehen ?
Wenn ich aMl recht hätte un wWenNnn auch die Verwandt-
schaft* VOLN Nı 31 m1t dem Gebet bei Denz 201 D
2923 das der Priester hier still spricht, Recht bestände,

würde daraus weıter folgen, dals diesem Gebete
Die Wendung 27 Die(+ebet bei Serapıon weiterlebte

Wurzel die nıcht abgeschnittien WILI'C c ist offenbar e1INe

Weiterführung des Bildes, das der Salbungsformel sich
Gindet, dem Lext Nr aber nıicht scharf heraus-
Irıtt besser ist's Nr 18 die Hormel Iautet ‚„ ur 1NSerarıs

radıce olıyae pinguls“
Der Taufakt Nr Wır haben CS 1er mır

Parallele Nr 1 tun WIe dort wird auch jer das
Tauftwasser als Jordan bezeichnet ZU.  b werden Nr
auch dıe Kınder qals Täuflinge erwähnt un der aut-
forme|l wird der Name des Täuflings vyenannt Wır haben
also eiNne Weiterbildung VO  — Nı VOI uns Daraut weıst
auch die Krmahnung der „gebührenden Gewandung“‘ und
die Aufstellung des Klerus ach „ Rangstufen“‘ hin Be-
merkenswert 1ST dafs hier als Täufling der Kinder der Pres-
byter, als Täufling der Erwachsenen aber der ‚„Oberprjester:‘
gedacht ıst während der folgenden Nr 3 aber ebenso

Nr. der Bischof oder der Presbyter oder sonst einHh

Kleriker (vgl auch Nr. 27) als Täufer gedacht ist.
Die Weihe des Ohrıisma Nr. und Über Nr-

Ziu Nr 33 VeOeLr-habe ich schon oben 279 gesprochen.
ich auf die Worte bei Denz 209 „Sacerdos ene

sanctı Chrismatis Vas eif altarı orat illud“‘ Hıer
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wird also die Chrismaweihe , SOWeIılt VonNn salchen och
die ede SsSeıin ann (vgl oben 280), VOr dem Altar der
Kirche vollzogen. (Vgl auch Can Hıpp. Achelis I8;
Riedel 212; Agyptische Kirchenordnung Achelis 98.)

Handauflegung und (z+ebet Nr. Dasselbe (sebet
steht mıt CIH1gEN Anderungen, aber nach der Chrisma-
salbung und ach der Bekleidung mıiıt den weılsen Tauf-
gewändern, auch Denz 209/ 91 KErm 539f
während der äthiopischen Liturgie bei Denz 230
dasselbe Gebet WIe hier VO der Salbung qlis and-
auflegungsgebet steht

Die Texte lauten
Nr enz 209

Kwıger Gott Allmäch- Dominator, domıne, deus OM N1-
LLg @r, Vater des Herrn potens ! pater dominl, del ei
und Heılandes esu salvatorıs nostrı Jesu Chriısti
Christi der du uUNs, deıne QuU1 famu 10 500 DOr rosSene-
Knechte und g  @; ratıonıs lavacrıuım ren 2325201 lar-
wiedergeboren hast durch KILUS 05, peccatorum -
Wasser und den eıligen OTFrUum eXplatıonem INCOTTUD-Geist dem ade der tıbıle indumentum e1 filiationis
Wıedergeburt weilches du gratiam donastı, tu qQu0quUeE, do-
ıhnen Sschenktest ZU Ver- mınator noster, SI -gebung der sSünden s5e1- rıtum Sanctum tuum DUuUuNcG
de Jetz auf S16 den hel- emıtte Fac eUu ageternae v1tae
ıgen Geist den Iröster, et immortalıtatis partıcıpem ut
damıt iıhnen eılgebe quemadmodum 1USs tuus uUNl-

dem Eıintrıtt deın YenN1LuS , dominus, deus ei Sal
hımmlisches Königreich 3 vator noster Jesus TISTUS
yemäls deinem heilıgen, 0MmM1s1 Ol, YUul renatfus est
trüglıchen Versprechen Aa u22 61 SPpırıtu SancLO,
UÜUrcC uUunNsSsSern Herrn und reznum coelorum intftroıjıre
Heıland esus Christus, leat DOrTr N, yırtutem et, STa-durch welchen dır mıt ıım t1am elusdem nl tul unıgeniıtı esu
und dem eıligen Geist Se1 Chrıst1, domiını nostr1, DOr qQue®e HHerrlichkeit und Ehre und eifc
Macht uSW

Ermonis ext fügt hinzu seul ternel
und fügen hınzu solus TNUS
hos amulos tuOS el amulas tUAaS

) A und Ermoni fügen hinzu araclıtum
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Die Verwandtschaft beider Gebete lıegt auf der and
uch das scheıint mır unverkennbar, dafs Nr. 35 den älteren
ext darstellt. Alleın offenbar hat dieser ext eine Kürzung
erfahren. Ich schlielse das AaAUuS Folgendem: Schon Von der Goltz
hat richtig bemerkt (S 4.4), dafs dieses Gebet merkwürdıge
Anklänge Nr 11 ze1ıge. Diese Anklänge vermehren siıch
aber, WEn WIr dıe 'Texte der späteren Liturgien miıt 1n
Betracht ziehen. In Nr 13 lesen WIr dıe Worte: „r aber,
(Chrıstus) verwandelte uUunNser«e Geburt ın eıne eue (+e-
burt, welches geschieht durch dieses und den Geist
der Wiedergeburt ce Im Texte Renaudots lautet 6S aber:

„Christi, Qqu1ı praecepit natıyıtatem SCETVOTULN SUOTUIM per
lavacrum regeneration1s“, und Krmonis ext liest der-
selben Stelle: 995 qu1 ordonne tes servıteurs de renailtre dans

Die Verwandtschaft dieserJe aın de 1a regeneration e
Stellen, dıe jedenfalls keine geläufigen Phrasen wiedergeben,
hegt auf der and Vielleicht ist auch STAa praecepit
irgendemn anderes Verbum lesen, das dem ext 1n Nr 11

noch näher stand ; denn der Gedanke, dafls Christus die (ze-
Hurt se1ıner Knechte durch das Bad der Wiedergeburt
geordnet habe, ist steif und gesucht. ber dem sel, wıe
ılım wolle jedenfalls sind beide Ssätze miteinander auffallend
verwandt. Sodann kehrt der Ausdruck: incorruptibile 1N-
dumentum In Nr wieder: „unvergängliches Kleid“‘‘ als
1a  — diese Verwandtschaften 1nNs Auge, folgt , dafs hinter
den Texten bei Denzinger eın ext dieses Gebetes steht,
der Tl Nr. 1a och verwandter War, als es schon An
Nr 35 ist Höchstwahrscheinlich legt a 1SO ın Nr ein
verkürzter Text VOr, der ursprünglich och reicher Wr

F'reilich ist die Möglich-Beziehungen Nr
keit offen , dafs Nr 11 AUS Nr. 35 geschöpit hat Dann
bleibt aber dennoch meıne Behauptung Recht bestehen,

Vielleichtdals Nr 35 einmal reicher SECWESCH se1in muls.
hat aber dieselbe Hand, dıe Nr schuf, auch Nr 353

‚geschaften. Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich , dafs auch
Nr 35 der ]Jüngsten Schicht zugehört, WwW1e von der oltz
annımmt.

Die Bekleidung mıt dem Taufkleid und dıie Chrisma-
Zeitschr. K.-' XXVIIIL,
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salbung Nr 36 und Wır haben 6S hiıer mıt Dubletten
VON Nr A und 23 tun, worüber oben 2751 gehandelt
worden ist

Nr. 39, eiIN W eihegebet über dem Katechumenénöl, eine
fast wörtliche Wiederholung Von Nr 14, ist e1n eingesprengtes
Stück, durch die Unachtsamkeit ırgendeines Abschreibers

diesen SANZ unpassenden Platz geraften (vgl 269{f.
un: 280 Jedenfalls ist S als Anhang gemeınt, denn miıt
Nr bzw. beginnt, wie WITr gleich sehen werden,
wahrscheinlich eine eue Quelle.

Die KEucharistiefejer Nr 38 uıund 40—50
W ıe verläuft diese euchariıstische YWejer? ach Nr 38

folgt sofort auf die Chrismasalbung die „Prosphora“, 1:
der Akt der Darbringung, nıcht eiwa ist mıt diesem Aus-
druck die >  &. eucharıiıstische FYeier gemeınt. Nach Nr.
aber <ol[ VOLr der Prosphora zunächst noch die Fintlassung

Schonder Katechumenen un Gemeindegebet statthnden.
diese Verschiedenheit deutet darauf hin, dafs WITr miıt Nr

Zudem ıst der Charakterauf eine andere Quelle stofsen.
diıeser und der folgenden Rubriken (sıcher Dis Nr einschl.)

Schon dalseın Salz anderer als der der vorhergehenden.
der ext entstellt ist, ist eın Anzeichen dafür, dals eine
andere Quelle Worte kommt uch erscheıint hier der
Subdiakon un der Archidiakon. Und während ıIn Nr 35
bis der „ÖOberpriester‘‘, der Patrilarch, als Fl  CN-
wärtig gedacht ıst, ist das 1er offenbar nıcht der Fall ennn
der Bischof (oder eın anderer, der geweiht ist) erscheint als
'Täufer (Nr. 45) Iso alles spricht dafür, dafs eıne '  ANZ
eue Quelle hier ausgeschöpit ist.

Der erste Akt der eucharistischen FWFeier ist ohne Z weifel
das Gemeindegebet. So entspricht CS dem Gang der Liturgie:

Was das dreigliederige Gebet iın Nr selbst betrifft
für den Frieden , für die Gemeinde, für den Patriarchen
(Papas), kehren diese Überschriften fast 1n der
alexandrinischen, koptischen un: griechischen Basiliuslitürgie

1) Sehr verwandt der KHKormel in Nr 36 ist die konstant£nopoli-
tanısche: Zwo«yLSs dwWoE&s TTVEUMATOS ÜyLOU (Canones des Konzils VOLR

Konstantinopel 381, 7
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wieder: Oratıo pro DaCs EUYN) ITEOL TNS ELONYNG; pr
patriarcha e epIscop1s ET 7UEQL TOU IT  &“  IT ; Pro CON-

gregatione EUXY) ITEQL TG EITTLOUVAYWYTIG (Renaudot I 9 f.
Offenbar 311 die Vorschrift 1n Nr nicht, dals

och weıtere Gebete diıeser Art, WwWI1e S1e in alexandrinischen
Liturgien vorliegen , gebetet werden. S1ie drıngt a1sOo auf
Kürze. FEhe WITr aber ber den weıteren Verlauf der Eucha-
ristiefejer ein klares ild AU|  N Nr. 4145 gewinnen können,
mMuUsSsSen WIr Stelle des VvVon Horner und VO  w VONRn der (Aoltz
gebotenen Textes uns ach einem besseren, bzw nach dem
relatıvr besten 'Text 1n den Handschriften umsehen. Den

Er lautet 1erbesten ext scheint M1ır bieten.
(Nr. 41) „Und dann <O{] der Diakon mıt auter
Sstimme Keıiner der Katechumenen aoll 1ler drınnen stehen.
(Nr. 42) Und annn soll der Subdiakon dıe "T'üren schliefsen.
Die Diakonen sollen nähertreten Jassen , und so1l SagCchH .
DIe, weiche nıcht zugelassen sınd ZULI Kommunion, gehen
fort (Nr 43) Und weıter qoll der Diakon dem
olk K üsset einander. (Nr 44) Und ehe S1e empfangen,
soll der Archidiakon Sagch : Schlielset die Türen, ihr Sub-
diakonen (Nr. 45) Das ist der 'L’at das Hochzeitstest.
Und wWenNnn der Bischof die 'Taufe verwaltet oder einer , der

geweiht ist , soll nıcht ChH. Hier ist eın Katechumen,
der nıcht ZULT (+emeinde gehört, der nıcht opfert.“

Dieser 'VText g1Dt einen gufen 1Inn und einen klaren,
festen Gang der Handlung.

Zunächst ist; klar, dals VvVon einer eigentlichen Fmntlassung
der Katechumenen hıer cht die ede ist. Wiıe sollten auch

officı0 dıe Katechumenen diesem SaNZCH Gottesdienst
haben teillnehmen dürfen? Der Rutf „ Keiner der Katechu-
menen *‘ oder äahnlich findet sich 1n der Gläubigenmesse nach

Uns 1N-dem Gemeindegebet och in vielen Liturgien
teressjiert 1er besonders der Ruf 1n der Markusliturgie :
BAhETTETE UT ILG TV KATNXOUULEVWV (Br. E 122, 16) Die

1) Vgl uch Br 1 160, 4 20 dl 161, 11  FR Vgl auch
eNZ. _ 218 un: Irumpp 1774

2) Vgl die clem. Lit. In den Apost Konst. Br. 9 2
13, 26 f Jakobus-Lit. Br. L, 41

X&
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eigentliche KEntlassung hat der Messe bereits stattgefunden
ber ZULTE Vorsicht erklingt noch einmal dieser Ruf Kıs könnte
sich unrechtmälsigerweise eE1IN Katechumen eingeschlichen
haben Darauf werden dıe Türen geschlossen (vgl Jakob.-
Lut Br 41 7); un dıe Diakonen ordern die (+2meinde-
glieder auf. näher den Altar heranzutreten (der termınus
technicus dafür ist 17000E0XEOHAL) Dagegen sollen die, die
nıcht kommunizlieren dürften WIie die Bülser, sich entiernen
Sınd diese aNnSCNH, werden die 'Türen wıeder g‘-
schlossen Und ıu folgt der Friedenskuls mıt der Hormel

DenAC1t00OaUC HE AAALNAOUG (Mark Lut Bı I’ 123 15)
Satz „Das ist der 'T’at das Hochzeitsfest“ vErIMAS ich
nıcht erklären Wahrscheinlich ist der Text verderbt
Der letzte Satz aber, der verbietet die Formel brauchen
Hier 1st eın Katechumen us  Z erklärt sıch jedenfalls daraus,
dals InNnan S1Ie für deplaciert un yegenstandslos hielt
Wır haben diesem kleinen Stück AUS der Abendmahls-
lıturgie nebenbei bemerkt Rest alter Sıtte, WI1Ie
WILr ihn SONS für Agypten nıcht besitzen.

Nun folgt die Prosphora, der Darbringungsakt der (+e-
meıinde (Nr. 4  9 vgl die Wendung: „ Der nıcht opfert “
Nr 45 ; Nr. 46) Dargebracht werden Brot, Wein, Milch
und Honig *. ber S1Ie spricht annn der Bischof ein ank-
gebet die dargebrachten (GAaben der (+emeinde ott
darbringt Das Dankgebet ber Milch und Honig bringt
Nr (Vgl die Worte 27 bringen WILr dir diese
Miich un Honig dar“.) (4+anz WIe 1l1er der Verlauf A
aC ist, ist auch der ägyptischen Kirchenordnung
(Achelis 99.£) beschrieben: „Die Diakonen das

Der Satz soll ach der Prosphora die Milch und den Honig
mi1t dem rot und Weıin darbringen 1st verstehen dafs der Akt
der Prosphora der Akt der Darbringung seıfens der (Jemeinde durch
die Diakonen 1ST während der Biıschof se1lNerselts diese dargebrachten
(jaben ott darbringt vgl das ‚„ dann ®” Nr 4/{ und 1es
selbst) So 18L auch den Kucharistiefeiern alterer e1t SCWESCH
der Akt der Prosphora 1sSt der Akt der Darbringung von selten
der Gemeinde; davon Ist aber das Darbringungsgebet des (xeistlichen
durchaus verschieden
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Opfer (77000@®00€) dem Bischof bringen (das ist der Dar-

bringungsakt der Gemeinde|, und dankt ber dem rot >

und dem Becher miıt Weıin un ber Milch und Honig “
‚ das ıst der Darbringungsakt des Bischofs|.

Wenn eS weıter ın Nr heilst „und 1039  w soll S1e
Sammen segnen“ (nämlich das Brot, W eın USW.), ist;
damıt diıe Konsekration gemeınt. Wiıe ber Brot un! W eın,

sol] auch ber Milch und Honig dıe Epiklese denn
s1e wiırd ohl gedacht SeIN gesprochen werden
Nr und bringen die Spendeformeln für rot

und W ein
Endlich der letzte Akt ist eın Handauflegungsgebet des

Bischo{is (Nr 50), das sich ın geringer Textänderung auch
In der alexandrinıschen UunN! der äthiopischen Taufliturgie
findet eNZ 1, 411: FT 232)

uch die Einzeluntersuchung von T2 hat also bestätigt
nicht allein, dafs WIr 1er tatsächlich mıt eıner geschlossenen
Taufliturgıe, deren Kopf allerdings fehlt, tun haben,
sondern auch, dals diıe Datierung, die WIr vorgeschlagen
haben, Recht bestehen dürtte.

Überblieken WIr aber dieses gesamte Taufbuch, das sıch
1m äthiopischen ext Horners findet, wird unNnserTre Dar-

legung auch dıe Richtigkeıt der Vvon mM1r behaupteten Dis-
Nimmt INa dieseposıtıon des (+anzen erwıesen haben

meıine Teilung A wird es verständlich , wı1ıe sich 1mM
em erstenzweıten Teile (E?) zahlreiche Dubletten AUuS

(} *) finden können (Nr. Nr. ö3 Nr 9 Nr. 2
Nr. 2Nr 3 Nr. ö Nr äs Nr 1 Nr 36

Nr 27 Nr 23) _' ist eben gegenüber selbständig.
Yerner erklären sich be1 meıner Disposition von p wonach
darın dreı selbständiıge Gruppen vereinigt sind, völlig die

1) ber dıe Sitte, Milch und Honiıg bel dıeser Gelegenheit ü‘Je

Neophyten auszutellen , vgl vo der Goltz und besonders
Usener, Milch und Honig, 1m Rheinischen Museum für Philologie,

(1902), 17 I, ; vgl auch Rietschel, Liturgik 1 D
DUr ist 1er irrig dıe Darreichung VvONn Milch und Honig VOIl der Abend-
mahls{feier getrenn und als selbständıger ihr vorhergehender Akt be-
handelt
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sachlichen Dubletten oder Parallelgebete: S1Ee entsprechen
völlig dem Zwecke des Sammlers.

Der Wert des SANZCHN aufbuchs besteht darın, dafs WIr
für die Kintwicklung des Taufrituals 1n Agypten wertvolles

Materijal erhalten haben Von der Goltz, dessen Auf-
fassung 1C. allerdings meınem Bedauern nicht habe bei-
pflichten können, verdijient UunNnsern aufrichtigen Dank, dafs

uUunNns auf dieses wıichtige Material aufmerksam gemacht
und selbst manches Wertvolle dessen Verständnis be1-
gebracht hat,



Die Papstwahlen und das Kaisertum
(1046 —1328).

(Fortsetzung 1,}
Von

Julius Pflugk-Harttung.

der deutsche Hof das Dekret anerkannt hat, ist  C leider
nıicht überliefert. Gültigkeıit konnte es beanspruchen,

der stark beteiligte Könıg offiziell seine Zustimmung
aD Dies wird nıcht geschehen se1n , denn Petrus Da-

heıt doch S eingehend behandelt,mi1anl, der die Angelegen
spricht nıe VO  - einer solchen. Tatsächlich ist. das Dekret
uch nıcht ZUL Anwendung gekommen, möglicherweiıse gerade
WE se1ıner Nichtanerkennung. Den Kıfrıgen W ar esS ohl

VOon vornhereın konservatıv ; da q1e die Macht Eer-

langten , hätten S1e ihm entsprechend wählen können , WEeNNn

41e wollten oder CS ihnen vorteilhaft erschıen. Anders die

Krone. Als sich dıe ınge ımmer ungünstiger für S1e XKE-
stalteten, scheinen dıe königlich gEeSONNENCH Versammlungen
VON Brixen un Rom (1118) auf J1e hingewl1esen haben

ach lledem dartf angenomMm werden , dafs der Hof
Heinrichs das Dekret geschehen hefs, ohne sich bindend

äaulsern. Er widersprach nicht, sondern wartete ab Da-
durch ZEWAaNL eıne günstige Stellung, enn vermochte
sowohl auf die Bestimmungen des ekrefies fulsen , als
uch es nachträglich verwerfen, wenn Ereignisse eintraften,
die iıhm die rühere Ordnung genehmer machten. Unzufrıe-
den aber ist der Hof anfangs a.ugenscheinlich nicht ZEeWESCH,
weil dıe gu Beziehungen ZUTC Kurıe fortdauerten rst

Vel Bd. XXVUI, 276—295 ; XXVII, 1436 159—187
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später änderte sıch das. Was jerfür die Veranlassung A
9 ist nıicht überliefert. (Gewils wiıirkte mancherle;
SA MECN , WAaSs sich gıipfelte in der raschen Steigerung der
KReformparte1 mit ihren übergreifenden Ansprüchen, ihrer
zunehmenden FKntiremdung VO  w} der Reichsgewalt und dem
immer deutlicherem Bestreben nach Kıgenherrlichkeit. Dies
alles wurde befördert durch die Schwäche der Keichsregie-
TUuNS. EKs erhielt seinen Ausdruck ın der Schwenkung Hilde-
brands, der sich Vvon der gemälsigten Kichtung den Streng-
kirchlichen zuwandte. Dies ist Von weltgeschichtlicher. Wich-
tigkeit geworden. Die Eıterer besafsen Jetzt einen Führer,
dem bisher gemangelt hatte, der ihre Demokratie ZU
Monarchie umwandelte. Und Hildebrand konnte seiıne g-
waltigen Kıgyenschaften ausweıten , WAas als Mittelsperson
zwıschen Krone und Krummstab nıcht vermocht hatte rat;
In der Bekämpfung der Krone erlangte wahre Bedeutung,
wurde der Vertreter e]ınes Zeitalters , das ach ihm als
das Zeitalter Gregors VII benannt worden ist.

Da selber keine Mufse eingehenden Studien fand,
suchte Petrus Damianı bewegen, eın Werk ber die
Rechte des apostolischen Stuhles zusammenzustellen wWAar
kam es nıcht zustande, beweist aber, wiıie INa  5 gewillt WarT,
systematisch vorzugehen , WwWı1]ıe 1Inan neben dem laufenden
Synodalwesen eine gelehrte Tätigkeit seizen, CS durch solche
gleichsam beglaubigen wollte Weıt wichtiger wurden bald
die politischen Vorgänge.

Die grolse Schwäche der Keformpartei bestand darın,
dafs S1e DUr eiıne kirchliche, eine geistlich - moralische Macht;
War, iıhr aber der Untergrund weltlicher Gewalt fehlte.
Zwar hatte Gottfried VonNn Tusecien diese bis geEW1ISSsemM
Grade gewährt, doch eigentlich nur VOoOnNn oben herab, als
gynädıger Beschützer, WCLN es ıhm zusagte, WeNnn seıinen
Interessen entsprach. Er War un: blieb 1m besten Falle eiIn
unsicherer Verbündeter, der ın selner Stelung als Reichs-
fürst doppelt bedenklich erscheinen konnte. Die Reform-
parteı gebrauchte festeren Halt, und den suchte und fand

Petrus Dam. V, praef.
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G1e iın den Normannen und der demokratisch - kirchlichen
Parteı der Patarıa Norditaliens. Die Normannen arenın Uur-

sprünglich Lehnsleute des Reiches, aber durch ihre raum-

liche KEntfernung und wilde Tapferkeıit, dıe sıch in einer
reilsenden Eroberungspolitik äulserte, tatsächlich dem Reichs-
verbande entglıtten. Diesen Umstand benutzte die Reform-

parteı, G1e für die römische Kirche und den aps iın Pflicht
nehmen. Unter dem Drucke der KReformer, deren

Spıtze immer deutlicher der gewaltige Hildebrand trat, machte
Nikolaus den Normannen gyrolise Gebietszugeständnisse , f1;ei-
iıch durchwegz ber Länder, die ihm Sar nıcht gehörten, -
für s1e ihrerseıts ıhm den Lehnseid leisteten. Sie schwuren,
der römischen Kirche überall und CS jedermann Beistand

Jeisten, die Regalien des hl. Petrus erlangen oder schützen
helfen , und 1m Falle der aps stürbe, nach der Mah-

nNunS der Kardinäle, des Klerus und der LaJen Beistand ZUTC

Wahl eıines würdigen Papstes gewähren. Diese Eides-
formel betraf also das W ohlergehen, die Macht- un! Besıtz-

stellung des hl Petrus iın weıtestem Sınne , G1@e enthielt
zugleich die Parteinahme alle, die dem apostolischen
Stuhl etwas streitig machten, und da stand Voxn alters her das
Reich un der römische del 1mMm Vordergrunde, womıt freıi-
ıch andere Feinde keineswegs ausgeschlossen wurden. Man
hat gesagt, der Eıd se1 der Kommentar Z Papstwahldekrete
Nikolaus’ 1L KEWESCH Das mMas richtig se1n , jedoch dart
INal nichts ın die Worte hineintragen, W as nıcht darın liegt
S1e besagen blofs, dalfls eiIn aps gewählt und eingesetzt
werden solle Eihren des hl Petrus, handelt SIC.  h mıt-
hın 108008 eıne kanonische Wahl; für eine solche sollen
s1e als Lehnsleute auf Mahnung der zunächst Wahlberech-

W orıin dıe kanonische Wahl besteht,tigten behilflich sSe1IN.
ist nıicht gesagt, eın Ausschlufs der kaiserlichen Teilnahme
bei der Wahl wurde 4180 nıcht festgesetzt. Wie sich die

Dinge iın Wirklichkeıt gestalten konnten oder würden, blieb
dahingestellt. Die Normannen rauhe Kriegsmänner,
denen nıchts ferner lag, als Feinheiten der Prüfung viel-

So Hauck I1T, 691
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umstrıttener Kechtsiragen. Sie lösten solche einfach mıt dem
Schwerte. Wenn a 1s0 der Rat der Kardınäle, des Klerus
un der Laijen Roms S1e erging, muflsten S1Ee auftf dem
Platze erscheinen. S siıch dabei 11 alle Kardinäle,
den ZanNnZeh Klerus und das Volk handelte, Wr nıcht
ihre Sache entscheiden. In Wirklichkeit ühlten S1e sich
als Anhänger der herrschenden Keformpartel ; diese gewährte
ihnen, diese machte S1e unabhängig VO Reıiche, dieser
folgten s1e, wenn S1e rlef. Demnach muls der weitgehende
Unterschied beachtet werden, Was die Normannen dem W ort-
laute nach beschworen, und W AaS sich daraus in VVirklichkeit
herleiten hefs

Bildeten dıe Normannen eıne Schutzwehr des apostolischen
Stuhles Ort un Stelle, konnte dıe lombardische Pa-
tarıa eıner Abdämmung des kaiserlichen EinfÄlusses 1MmM
Norden werden, un ist c5> tatsächlich nach mancherle] W and-
lJungen auch geworden. Sıe bıldete dem Kalser gegenüber
gleichsam das erste J ’reffen der päpstlichen Streitmacht. Wır
können nıcht näher auf diese Dinge eingehen, bemerken HUr,
dafs Hildebrand un Anselm VoNn Lucca 1mM Jahre 1057 als
päpstliche Legaten e]ne ENZE Verbindung zwischen der radıi-
kalen kirchlich-politischen Reformbewegung In Mailand un:
der Kurie herstellten. Die wıderstrebende Weltgeistlichkeit
wurde vollständig gebrochen. Der Führer derselben, Krz-
bischof Wıdo, eistete dem Papste Nikolaus das Versprechen
des Gehorsams, und dieser reichte ihm dafür VonNn den
bischöflichen Kıng. Hildebrand und dıe Seinigen hatten die
Schwäche der Reichsregierung gründlich ausgebeutet ; diese
verstand ın zeiner W eıse, ihren weıtverzweigten Anhang
schützen und ZU benutzen.

In Rom mussen sich die Verhältnisse stark verschoben
haben wel bisher feindliche Parteien, die des Adels und
die kaiserliche, schlossen sıch ZUSaINnme mıt Hinneigung ZUEF

Krone. Nur mıt ühe scheint Nikolaus sich behauptet
haben; der del beherrschte, namentlich nach (+ottfrieds Ab-
ZUS, völlig die Umgebung der Stadt und hıelt seınen Papst
DBenedikt nach wIıe VOTL aufrecht Mit Hilfe der Nor-
ANNCNH, Von denen raf Richard 300 Rıtter entsandte, und
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durch kirchliche Strafen suchte dıe Kurıe ihre (r(egner nj]eder-

zuschlagen, doch gelang NUr unvollkommen. Im März
1059 hat Benedikt sich unterworien, schwerlich allein, weil

se1ine Sache verloren xaD, sondern auch weil ein kirch-
licher Gegensatz zwischen iıhm und Nikolaus bestand, weil
beide der mittleren Reformrichtung angehörten und Nikolaus
als Erwählter der Kardinäle un des Kaa1lsers augenscheinlich
als der legıtımere Nach{ifolger des hi Petrus erschien. Mit-
wirkend wiıird das Verhalten von Nikolaus SEWESCH se1n. Kr

erwıes sich ın seiner GeschäftspraxI1s nachsichtig, dafs
Petrus Damıanı iıhm In dieser Hinsicht die schlimmsten

Dinge zutraute er aps handelte augenscheinlich den

Umständen entsprechend un bewies auch hıer die mildere

Richtung, der O7 seıne Erhebung verdankte; dies wird den
Rücktritt Benedikts wesentlich erleichtert haben

Immerhın wurde Nikolaus durch die steigende, jetz -
sammengefalste Macht der Reformpartel un deren Erfolge
weıter nach links un!‘ damıt 1n eınen egensatz ZUL Krone

gedrängt. Auftf Hildebrands Antrag hat dıie römische OUOster-
synode die Aachener Datzung Vvon 817 verworfen und den
Grundsatz verkündet, dafs ein Laie, auch nıcht der Kaıser,
)zirchliche Verfügungen treffen dürfe. Mit bewulster eut-
lichkeit zeigte sich dıe Kuriıe hervorragenden Mitgliedern
des deutschen KEpiskopats abgeneigt, den Krzbischöfen VO  m

Maınz un öln und dem Bischofe VOR Halberstadt, wOogEeSCH
das der römischen Jurisdiktion unterstehende Kloster Hers-
feld begünstigt wurde. Denuoch scheınt 10a  - keineswegs
einen Bruch mıiıt der Krone beabsichtigt haben, 1m egen-
teil, INa  r blieb mıt ihr durch Legaten ın Beziehung.

ber das mehr als zweideutıge Verhalten der Kuriıe
hatte Folgen. Als Anselm voxn Lucca, KEnde Dezember
1050 1n Legateneigenschaft deutschen ofe erschıen,
vermochte nıcht 1el auszurichten, un als 1m Frühjahr
1060 der Kardinal Stephan kam, wurde überhaupt nıcht

aNngeNOMMEN, sondern mulste völlig unverrichteter Dinge e1m-
kehren Wohl Anfang des Jahres 1061 tagte eine Ver-

Op 4, 386 ; vgl Hauck HE 682

Vgl auch Wetzer, Voruntersuchungen



304 V PFLUGK-HARTTUNG,
sammlung VON deutschen Bischöfen und Mitgliedern des Hofes,
verwart alles, W as Nikolaus getan hatte , sprach die Ver-
dammung über ihn AUS und gebot, seinen Namen amtlich N1IC.

1NeNNeN Die Kurie scheint eın unzweldeutig tatkräf-
tıges Verfahren nıicht erwartet haben Man gebärdete sich,
alg Se1 der Jugendliche König daran unbeteiligt, und schob
die Schuld auf seine äte. Man suchte also zwıschen der
nominellen Kegilerung des Unmündigen un der wirklichen
einen Zwiespalt iinden, der nıcht vorhanden War , weil
eben der Hof als solcher die (GAeschäfte führte. uch auf
Rom muls dıie papstfeindliche Haltung desselben eingewirkt
und die Widersacher der vorwaltenden Kichtung bestärkt
haben Nikolaus fühlte sıch unsicher Tiber, dals
monatelang In Florenz weılte. Hıer ist. auch gestorben.

Wie wenıg die KEıferer ihn qlg einen der Ihrigen be-
trachteten, eweist dıe Tatsache, dals S1e seıinen 'Tod Nur
kurz und ohne Lobeserhebung berichteten W as bei wort-
reichen Leuten W1e Bonitho und Damianı doppelt auffallen
muls Nikolaus hat jenen versöhnlichen Naturen ohne
starke Figenart gehört, die dem fortwährenden Vordringender schroffen , zielbewulsten Keformrichtung nıicht stand-
zuhalten vermochten; und durch se1n Nachgeben ist der
Mitbegründer eıner Zieit geworden. Er wurde es halb-
wiıder selinen Willen.

Bel der Schroffheit, mıft der sich die Parteien In Rom
gegenüberstanden, mulste die Neubesetzung des apostolischenStuhles schweren Krschütterungen führen. Jede der beiden
stützte sıch auf ihre natürlichen Bundesgenossen. Die 10639800
mehr kaiserliche Adels- und Volkspartei, welche 1ın der
Stadt offenbar das Übergewicht besals, schlug zuerst los
und rıls die Leitung der Dinge sıch Sje ordnete eine
Gesandtschaft den Hof ab, bestehend AUS dem Adels-
führer der Partei und AuSs dem bhte des Klosters San Gre-
gor10 Magno, die eınen frommen Lenker der Kirche erbat,
und zugleich die Abzeichen des römischen Patriziates, zumal

Deusdedit, Lib Confira INYVY. E 95  Nn eiusdem
(Nicolai) 1ın Canone CONsecrationıs nominarı vefuere

2) Meyer 216 Anm
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den goldenen Reıif, überbrachte. Augenscheinlich widérsprach
dıeser Hergang dem Wahldekrete ; verfhiel gerade iın das,
w as mMan vermeıden wollte: legte die Entscheidung ın
dıe and des Könıgs einer- und des „Klerus und Volkes“
anderseıts. Dafür entsprach der Sachlage ZUC Zieit Heın-
richs 111., welche die Parteı auch durch Krneuerung der %
Patriziuswürde wieder herzustellen suchte. Zugleich Eer-

Iennt an AUuS dem Verhalten der reformfeindlichen iıch-
tung die Wırkung des deutschen Vorgehens. Augenschein-
iıch hatten sich der deutsche Hotf samt dem deutschen Kpl-

Beide 1' -skopate und der römische del gefunden.
beıteten jetzt and in and Und damıt nicht KECNUS, auch
die lombardischen Bischöfte griffen ein. Unter Führung des
kaiserlichen Kanzlers Wibert traten 1E eıner Beratung
Sammt«lh, auf der dieser ausführte, das Dekret enthalte NUur

eine Bestätigung der patrızischen Rechte des Königs Kıs
wurde beschlossen, miıt dem ofe ber die Neuwahlt VeLr-

handeln, und ZWar 1ın der Weınse, dals S1e einen Mann AaUs
ıhrer Mıtte wünschten, womöglich den Bischof Cadalus von

Parma. Als (+esandte dienten die Bischöfe von Pıacenza
un! Vereelli. Wır haben 1er ıe Krgänzung des Verhaltens
der kKömer, freilich 1n selbständiger Worm. Irgendein anO0O-
nıisches Recht besalsen die Lombarden nıcht für ihr Vor-
gehen, doch konnte ihnen nıemand das politische Recht abh-

sprechen, dafs S1e be1 ofe einen Wunsch ber die Person
des zukünftigen Papstes aulserten.

Gehen WIrLr den Römern über, finden WIr, dafs G1e

Hauck 11L  ° 702 meint, Wibert konnte das Wahldekret nıcht
leugnen, aber er erklärte, der echste Paragraph enthalte lediglich 1ne
Bestätigung der patrızıschen KRechte Heinrichs Nun ber enthält
der echste Paragraph der VOL ihm a1Is zuverlässıg angeNnOomMmMENEN
genannten päpstlichen Fassung überhaupt nichts VOIN Könige, un die
Worte des vierten konnten schwerlich gedeutet werden. auck
sich 1ler ın Widerspruch miıt sich selber. Ks ist doch Salz AUS*-

geschlossen, dals Wiıbert wel re ach Krlafls des Wahldekretes,
dasselbe 1so noch allgemeın bekannt War, VOTr Männern, die gröfsten-
teils mit beschlossen hatten, völlig Falsches sagt jel wahrscheinlicher
ist da, dals das Dekret wirklıch gelautet hat, WIe ausgeführt wurde,
der doch die Deutung 7zuliels.
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von ihrem Standpunkte sich dem eingeschlagenen CDC
berechtigt fühlen konnten.

Das Papstwahldekret War auf 1Ner allgemeinen Synode
VON Geistlichen erlassen ; A talste die Papstwahl als Sache
des Abendlandes Damit aber brauchten die Stadtrömer
nıcht einverstanden SC1IN, denn für S1e War der aps
nächst Bischof und Fürst VONn Rom Bislang hatten SI6 mehr
oder WENISCF bei Aufstellung der Persönlichkeit mitgewirkt
dies Wr ihnen A zugunsten der Kardinäle
und blofs die mehr formelle und leicht beeinfÄiussende
allgemeine Zustimmung belassen Das bedeutete für S16

e1INe Schädigung dem wichtigsten Rechte, das sS1e be-
saflsen Und die nunmehr eingefretenen Kreignisse bürgen
dafür, dals SIC das Dekret nıcht anerkannt haben dafs
vielmehr ihren W ünschen schroff widersprach Sie betrach-
teten CS als nıcht bestehend vielmehr DUr rechtsverbindlich
WA4S S16 selber früher mı1t Heinrich 111 vereinbart hatten
In abweisenden Haltung ZU. Wahldekrete findet sich
auch der Schlüssel für die Verbindung der Römer M1T der
Krone: beide erkannten der Reform ihren SCMEINSAIMEN
Gegner.

Das Verhalten des kaiserlich SCESONNENEN Adels trıeb auch
die Kardinalspartei ZU. Handeln Sie WAAarece ohl ZU.  F Inne-
haltung des ahldekretes bereit SECWESCH mufste sich aber
SaSCH, dafls es unfer den obwaltenden Umständen NUur

iıhrem Nachteil geschehen könnte Der Hof hatte dem VeLr-

storbenen Nikolaus I1 und SsSCcC1INeInN iıhn schiebenden Reform-
anhange der etzten Zieit schroff teindlich gegenüber-
gestanden ; fand del SC1IHNEN natürlichen ück-
halt während umgekehrt dıe Strengkirchlichen der
Ihrıgen auf dem Stuhle Petri sehen wollten Nun War

NC und 100800800037 anzunehmen dafs der Hof dıe Erhebung
solchen bıllıgen würde damit stand also eI1Ne längere

Sedisvakanz mıt vielen Erschütterungen AÄussicht odeı
die Kardinäle mu[flsten sich den W ünschen des Hotes fügen
und Mann köniıgsfreundlicher Richtung zulassen Die
klar vorhandenen Schwierigkeiten ührten augenscheinlich

vielen Krwägungen WITLr besitzen die Nachricht, „dals
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unfer den Römern der gyröfste Zwiespalt der Neu-
erhebung des Papstes entstand dafs deshalb Hildebrand miıt
den Kardinälen un den römıschen Adlıgen eiNe Beratung
gehabt i ber 7,.W 61 Monate verstrichen. Unfraglich
hätte der Hof diese benutzen un Nachfolger
können: das tat aber nıcht ohl weil dıe Verant-
wortung Bruches des Dekretes nicht auf sich laden
wollte oder weil bei den widerstrebenden Richtungen

AÄAnders diekeinem Eintschlusse kam O zögerte hın
Kardinalparteı Seitdem S16 einsah dals S1e miı1t (3utem ihr
7Ziel nıcht erreiche, hielt D sich ebensowenı? W16 der del

das Dekret gebunden und achritt ZU Handeln In den
Vordergrund tirat der Erzdiakon Hildebrand der SE1IT den
Verhandlungen m1 Heinrich 111 und der Erhebung iko-
laus 11 ZU eigentlichen Papstmacher geworden WAar Er
begab sich Z der wichtigsten bischöflichen Parteı-
NOSSCH , Anselm VO  [a Lucca, und bewog ihn,
weıt W Ir absehen der Erklärung, e1Ne auf ihn fallende

ahl anzunehmen Anselm erschien als bester Kandıdat
Man wulste dıe lombardischen Bischöfe der Reformrichtung
feindlıch, UU. stammte Anselm AaAUuSsS Mailand, bildete mithıin

ber-CiH natürliches Bindeglied den ortigen Gregnern.
dies War er W16 SCIH Vorgänger eE1IN toskanischer Kirchenfürst
besafls als solcher den Rückhalt des mächtıgen tuscischen
Herzogs und stand überdies Beziehungen ZU deutschen
ote Gottfried VOL Tuscıen hatte Gründe, sich nıcht sSO1N-

Z tatsächlicher Hilfeleistungderlich orZUWAagch
Deutschland feindlichen Weise ejgneten sich unzweifelhaft
die Normannen besser Richard VOLN Capua wurde herbei-
gerufen. Kr erschien mI1T Heeresmacht Kom, dıe I raste-
VT1 un! eINISEC Teile der Hauptstadt hielten ohl
der Kardinalsparteı Unter dem Schutze der W adien, YeWwus

Sofortüberraschender Weise, erfolgte Anselms Wahl

1) Vgl eyer I, 18, 246 26
Vgl die Stellung der Trasteveriner bei der Erhebung des Papstes

Nikolaus, un eyer K 219 den Trasteveriner Johannes.
A Die ortie „ INra INOENlLA Romanorum ” des Petrus Damıanı

brauchen nicht angezweifelt ZAL werden da die Inthronısatıon die Wahl-
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scheint sıch aber die Gegenpartei zusammengefan haben,
un da SI6 augenscheinlich die stärkere WAar, verlegte S1IC
dem Neuerwählten den Weg beiden Peterskirchen ,
deren dıe Inthronisation stattfinden mulste Den Ver-
such der Anselmiten, sich den Zugang Peter a Vın-
cula SIZWINSECH 1esen S16 gewaltsam ab Auf beiden
Seiten flofs 1e1 Blut Dies alles ıst bezeichnend Durch
ihr Auftreten verfocht dıe Adelspartei nıcht blofs ihr CIYZENES
Interesse, sondern auch das des KÖönigs weıl dessen Zustim-
MUunNS VOr der Inthrenisation eingeholt werden mulste
Anderseits die Anselmiten ZU Aufsersten entschlossen.
Gelang es nicht, ihren Papst inthronisieren, ihn also nıcht
blofs ZU „KErwählten“‘, sondern endgültig ZU wirklichen
Papste machen, War SeEIN Sturz durch das nunmehr
auf den del ohl oder übel ANSCWIESCHNEC Könıgtum gewils
Deshalb setizten die Normannen Dunkel der folgenden
Nacht wıeder e1inNn Sie scheinen die Geoner überrumpelt nd
iıhren Papst autf Nebenwege ach Peter a Vin-
cula gebracht haben, der sofort mıt och blutigen Händen,
inthronisjert und dann nach dem Lateran geführt wurde
Seine erstie Handlung WAar, dem Normannenherzoge Richard
den Lehnseid abzunehmen

Damiıit War der Kandidat der Kardinalspartei, der den
auf Kroberung weisenden Namen Alexander 11 erhielt unter
vollendetem Bruche der Bestimmungen des Papstwahldekrets,
endgültig erhoben Seine Parteigenossen, Petrus Da-
ANl, suchten dem Vorgange dadurch eiINe Art rechtlichen
Hintergrundes verleihen, dafls S16 behaupteten, SCc1 keine
Zeeit SCWESECNH , die Wweıte Reise den deutschen Königshof

machen INa  a} habe den Papst ordiniert schweres
Blutvergielsen untfer dem Volke verhindern Auflserdem
se1 der Könıg unmündıg und die Kirche gewıssermalsen sSe1nNn
Vormund SCWESCNH Klug seiztie Man qlso gerade
handlung nächster ähe erweıst Vielleicht fand S1e Trastevere

darum ann LWa die umschreibende Ausdrucksweise Peters
Es War uch CIn voller Bruch der BHeschlüsse der Synode vYoxL

die die Kınmischung VvVoxn Nichtrömern mıt dem Banne belegte;
Bayet l
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wundesten Punkte der ordentlichen Papstwahl , beı der Ab-

wesenheıt des kaiserlichen Hofes e1in Alexander IL hat siıch

später während der Versammlung Mantua nıcht auf das De-

kret, sondern autf den „antıquus Romanorum SUus eligend1
ef consecrandı pontificıs CUTra ei potestas““ berufen Kr hielt

©5 also w1ıe die adlige Gegenpartel, welche ebenfalls
dıe Wahlordnung als nıcht vorhanden betrachtet

Formell korrektesten scheıint sich der deutsche Hof

be]l der ganzen Sache verhalten haben, indem auf dıe

Forderung der Adelspartel nıcht einging, und Z W ar offenbar
1n der W eise, dafs S1e weder annahm noch ablehnte, SON-

dern diıe ınge weıter sich herankommen hefs. Wiıe sich

zeigen sollte, hatte damıt politisch einen schweren Fehler

egangen, weiıl die Erhebung eines gegnerisch gesonnenen
Die xrofse SchwächePapstes ohne se1N Zutun ermöglichte.

VOI Dacht und Macht der Reichsregierung lag eben iın der

weıten Entfernung; G1E hat gu Teils alles verdorben. Hätte

die Krone ıne ständige Vertretung 1n Rom mıt der Befugn1s
selbständigen Mafsnahmen gehabt, würde vieles anders

gekommen se1InN. Nun konnte die Gegenparte1i Ort und

Stelle handeln, wWwOogESCH der kaiserliche Anhang ort C
lähmt WAar.

Krwägt Nal die entschlossene Haltung, dıe das Königtum
Nikolaus il angenommen hatte, hels sich auch

jetz1 nicht erwarten, dafls die Verkürzung se1iner Rechte

schweigend hinnehmen würde. Und ist CS geschehen.
Von ZzWel Seıten erfolgte der Gegenschlag: durch die

lombardischen Bischöfe un durch den Hof Auftf V eran-

assung des Kanzlers 1bert traten jene einer eratun
Zusammenl, Leider sind WIr ber dieselbe LUr SANZ -

genügend und einseltıg durch Bonıtho unterrichtet. Er SaQt,
S1e€ hätten verhandelt, dals LUr a4us dem Paradiese Italıens,

2aAUS der Lombardeı, ein aps genomme werden solle,
un ZWAarLr ein solcher , der Mitgefühl mıt ihren Gebrechen
habe, die besonderen Verhältnıisse der ambrosianischen
Kirche berücksichtige. Die lombardischen Bischöfe

eyer 1, 91 Anm
Zaitschr. K.-G. KT 1
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grolsenteinls auf der JLateransynode ZUSCSECN SCWESCH und
hatten das Dekret mı1t teststellen helfen ‚Jetzt WAar dessen
datzung durch die Krhebung Anselms gebrochen Dieser
hatte den Bewohnern sSe1Ne1 Vaterstadt Mailand sofort
Wahl angeze1l1gt S16 ZU (+ehorsam ermahnt und verkündet
„ IM der Zieit unNnsSeres Dienstes wird die heilige Keuschheit
der Geistlichen erhöht und die Uppigkeit der Unenthalt-

Er hatte sıch alsozerschlagen werden.“
Sın geäulsert der den Wünschen der lombardischen
Bischöfe schnurstracks wıdersprach ene Zusammenkunft
Wal 10808 die tatsächliche Krwiderung des Briefes Die Lom-
barden verwarien die unkanonische Wahl Alexanders 11
stillschweigend dadurch dafls S1C den apostolischen Stuhl als.
och unbesetzt autffalsten un vereinbarten , esSs

möglich C112 Lombarde Papst werden WAas zunächst ohl
auf Wiıdo Von Mailand deuten sollte ach dem Beschlusse
begaben S1C sich ber die Alpen ZU. Könige

Als die Kunde . den deutschen Hof kam, dafs Ale-
xander 17 ohne Rat un Kntscheidung des Königs eiıngesetzt
SCL, zeıgte sıch emMpOrFt Kıne orolise khKeichsversammlung
sollte nde Oktober die Dinge ordnen Zu derselben wurden
die Groflsen des Keıiches, namentlich auch die italienischen
Bischöfe erufen und UL deren Anwesenheit Zı erleichtern,

-e1inNn möglichst südlich gelegener Ort; nämlich Basel
gesetzt

Inzwischen Wäal auch die römische Adelspartei nıcht mülfsıg
Sie blieb test aut dem einmal eingeschlagenen Wege,

die Papstwahl der ÄArt Heinrichs 111 mıt Ansechlufs
den Hof regeln War Wr 51 überrumpelt 4ber keines-
WCSS gebrochen, sondern wurde augenscheinlich NUr durch
das Schwert der Normannen Schach gehalten Gottfried
VO Lothringen , der Jlange 6116 Stütze des Keformpapst-
fums SEWESCH , begann sich neutral verhalten , weil 6T1T”
dessen Bestreben erkannte, ihm ebenso w1e dem Königtume
ber den Kopf wachsen. Der Anhang der Keformgegner

als 1e8s VOTAaUSSCZANSECN, ist AUS den Worten ZUu folgern: „ De--
hine ultra montfes pergunt. ”
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in Rom erwıes sich bald 419 orols, dafs Ssie den ontfe:
Malle und dıie Engelsbrücke besetzt hıelten, celbst dıe T’raste-
verıner begannen sich ihnen zuzuwenden o lag c in der
Natur der Sache, dals dıe römischen KReformgegner auch 1n
Basel erschıenen.

Leider wıissen WIr Vonl den Bagseler Vorgängen wieder
NUr wenıg.

Der Reichstag wiıird stark besucht SECWESCH se1in , doch
kennen WITL blofs, und Z W ar eigentlich mehr oder wenıiger -
fällig, dıe Anwesenheit der (Gesandtschafit der römischen Adels-

partel, dıe des Kanzlers Wibert, der norditalienischen Bischöfe
von Pıacenza, Vercelli und Parma und des deutschen Bischofs
Von Augsburg; Wiıdo von Mailand Wr ohl nıcht ZUSEZCN.
ach eıner Angabe der Annales Augustens1s nahmen Krz-
bischöfe der Versammlung teil, nach Benzo Bischöfe
Italiens, Deutschlands un Burgunds.

Der Hergang aut derselben wird sich O‘  AaNZ In Korm der
früheren ZUT Ze1t Heinrichs 114 bewegt haben Die Ge-
agndtschaft zeıgte die Sedisyakanz und erbat einen

aps Es erfolgte eıne Beratung 1n der e1se , als sel
Alexander E nıcht orhanden worauf der Könıg, offen-
bar auf Rat der Gesandtschaft 3 un der Lombarden, den
Bischof Cadalus VO11 Parma ZU Papste erwählte Die
Anwesenden stimmten dieser Handlung bel Ssoweıt geschah
alles 1n der älteren, seıt. Heinrichs 111 'T’od aber abhanden
gekommenen else. Das Wahldekret ward als nıicht ZÄ m
schehen, der Stuhl Petr1 als unbesetzt, bzw. Was dasselbe

Die anwesendeWal , als ungesetzlich besetzt betrachtet.
römische Gesandtschaft vertrat augenscheinlich nicht die

Hauck HL1, 06 nennt den ührer der römischen Kapıtane, (Ger-

hard voOxn Galerla, elinen notorischen Strafsenräuber , wobel sich auf
Petrus amlanı beruft. Dieser dürfte ın solch eıner rage aber doch
ein e£fwas unzuverlässıger Gewährsmann seInN.

Annal. Altah.: ‚„alterıus (Alexandrı) autfem electionem eimulans
nescire.“

Petrus Damianı: 99  NoN ıgnorante 0Ma sed praesente atque
petente Romanı pontikfcis elect10 facta Gaf- Watterıch 249

4) Die Annal. bezeichnen die Handlung des Könıgs als ‚, COl-
laudare*®, während Benzo die Römer ‚„‚collaudare *” läfst.

AL
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Minderheıit, sondern die weıt überwiegende Mehrheit der
ewıgen Stadt Der Standpunkt des Keichstages Wr SaNZz
der der VOTaUSSCSANSCNECN lombardischen Bıschofsversamm-
lung, und wWenNnn INnAan die rechtlich formelle Seite betrachtet,

ist S1e Basel entschieden besser als VO  } der Kardinals-
parteı 1ın Rom gewahrt.

An die Wahlhandlung In Basel schlofs sich eine ere-
monie, die 1n ihrer Art Neu und darauf berechnet WarT, dem
Krkorenen oyrölßseres Ansehen verleihen. Die Adels-
parteı hatte sıch ach dem Tode Nikolaus’ I1 eınes Teils
der päpstlichen Insignien bemächtigt : des goldenen Kreuzes,
das VOT dem Kirchenfürsten hergetragen wurde, un eınıger
päpstlicher Bekleidungsabzeichen. Mıt diesen wurde Cadalus
angetan; zeıgte "siıch öffentlich 1m päpstlichen Schmucke
und Mas auch dıe Huldigung des Keichstages en-
genommeh haben Sachlich bildete dies 1Ur elınen äulserlichen,
auf das Äuge berechneter Vorgang. Cadalus War un! blieb
zunächst blof(s „electus“ wirklich Papst werden, tehlten
och die Anerkennung VonNn Klerus un olk ıIn Rom und
die Schlufszeremonien mıiıt eihe und Inthronisation. Mög-
licherweise hat INa  z} bei dem Hergange der päpstlichen DBo-
kleidung 1n Basel auch schon die Namensänderung VONn (Z9
dalus ın Honorius VOFSCHOMMEN., Dies ware ungewöhnlıch
SCWESCH , denn sonst pülegte S1e ers Tiber erfolgen,
liefs sıch aber rechtlich aum beanstanden, da Sie miıt der
Hauptwahl un nıcht mıt der nachträglichen Anerkennung
durch Klerus un Volk zusammenzuhängen püegte.

Cadalus VON Parma gehörte, soweıt WIr absehen, nıcht
den eigentlichen Führern der lombardischen Bischofs-

parteı, ]Ja streng Wr nicht einmal Lombarde.
Der natürliche und tatsächliche Führer der Ambrosianer War
Erzbischof Wiıdo Von Mailand. Offenbar aber War dieser
nıcht für die, W1e sich bald zeıgen sollte, undankbare und
gefährliche Rolle eınes Papstes haben, dessen Stützen eiIn
Kind, eine Frau und eine hıin un: her schwankende Hof-

Deshalb hatte Alexander 1Ur durch die Gewalt der Normannen
durchgesetzt werden können.
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regıerung bildeten Woilte 180028 einen Gegenpapst, mulste
man sich mit einem Manne zweıten Kanges egnügen.

Der Umstand, dals der Kanzler Wibert eın parmesanischer
Geistlicher War, und ıbert bereıts ın der lombardischen
Bischofsversammlung die Wahlangelegenheit betrieben hatte,
wird schwer für Cadalus 1ns Gewicht gefallen se1InN.

och kurz Mas auf das Verhalten der römischen Adels-

parteı verwiesen werden. \1e erscheınt als Vertreterin der
Mehrheıt des römischen Volkes und eınes nıcht geringen
Bruchteils des mittleren, nıederen un! des Klosterklerus, dem
die Forderungen der Reformer unbequem AFCH, und darf des-
halb als römische Nationalparteı 1m Gegensatz ZuUurr klerikalen
Kardinalspartel bezeichnet werden. IhrVerhalten erwıes sich in

weıtem Umfange korrekt, gewissermalsen als das eıner Ord-

nungspartel. HKür S1e galt das Wahldekret, welches, wıe WIr

sahen , wahrscheinlich VO Könige nıcht anerkannt worden,
als nicht vorhanden. Sie tellte sich auft den Boden der Ord-

Nuns während der etzten Zeit Heinrichs 11L un schickte,
ohl nach stattgehabter Beratung, eine AUS Laıjen un Geist-
Llchen gemischte Gesandtschaft den Hof, dıe Neu-

besetzung des päpstlichen Stuhles erbıtten, dıe enn auch
1n den überlieferten imperialistischen Kormen erfolgte. Der
Zieıit Heinrichs 1888 würde das ungefähr entsprochen haben,
obwohl das Fehlen der hohen römischen Geistlichkeit eine
entschiedene Lücke gebildet hätte. [)Diese zeigte sich aber
be1 der nunmehrıigen Sachlage ungemeın vertieit, weil 1N-
zwischen die Kardinäle eıner Bedeutung gelangt WarcNh,
die S1e bislang nı]ıe gehabt hatten. Iso wenn dıe alte Wahl-
art auch äaufserlich beobachtet schien, innerlich War s1ı1e nıcht,
oder doch NUur ungenügend, denn das Element, das sich als
wichtigstes bei der Neubesetzung ansah, wurde durch die
(+esandtschaft nıcht vertreten. och 1e.  ] weıter aber gingen
die Kardinalisten , S1e warfen ihr eigenes Wahldekret ber
den Haufen und arbeıiteten ın der früheren W eise des
Adels mıt ıst und Gewalt. Den Vorwand dafür MmMas ihnen
die nıcht erfolgte Anerkennung des Dekretes gegeben haben

Bezeichnend ist auch die Krönung Heinrichs mıiıt dem
Goldreifen des Patrızius. Die königliche Parteı talste die



314 K1A  D  ATUNG,
Patrızıuswürde als dem Könige erblich zustehend, auch ein
el der Gegner neigte dieser AÄAnsıcht Z eN-
scheinlich Petrus Damıanı, der wıederholt ber die Wahl 1n
Basel spricht, aber jene Handlung mıt keinem Worte Eer-
wähnt e1Nn Beweis {ür das geringe Gewicht, das ihr bei-
legte ach dıeser Auffassung handelte e sich also 1Ur

einen Prunkakt, den König auch äaulserlich als obersten
weltlichen W ürdenträger Roms un damıt besonders ZUT ahl-

Eine andere Meı-beteiligung befugt erscheinen lassen.
HNUDS verfraten natürlich die exiremen kKeformer , wıe denn
auch Bonıitho die königliche Erblichkeit des Patrızlats QUr

als „higmenta quaedam “ der lombardischen Bischöfe gelten
lassen 31l In Rom Wäaren die Ansıchten geteilt, WIe die
'Tatsache beweist, dafls nach Heinrichs 111 'Tod die damals
kaiserfeindliche Adelsparteıi 1058 Gregor VoNn ITuseculum ZU

Patrizıus erhob Rechtlich War das Amt, W1e jedes andere
römische Staatsamt, ursprünglich nıcht erblich; erst. dıe Ver-
hältnisse, die lange Herrschaft der Tuskulaner und Orescen-
tıner, dann die der Ottonen un dıe Vvon deren Erben Heıin-
rich 11L hatten die Auffassung 1Ns Schwanken gebracht

VE Jedenfalls die Rollen getauscht. Die der Krone
{rüher feindliche Adelspartei War ZU Anhange der Krone
geworden , die Kurialisten handelten als Revolutionäre und
brachen gewaltsam mıt der Vergangenheit. Genau betrachtet,
befanden sıch del und Krone in der Verteidigung.

Alles kam darauf A, die Umstände auszunufzen und den
erst halb fertigen Papst nach Rom ZU Abschlusse se1iner
W ürde führen. Kr erschien dann mındestens ebenso
rechtmälsig erhoben WwI1e Sse1InN Gegner. Die Kechtsfrage War
eine Machtfrage. Gelang es nıcht, Cadalus inthronisieren
lassen, so blieb blofßfser „electus“, WOSCDZEN Alexander II
zeremonıell „papa‘‘, Jener aber nıcht ber eiınen halb-
fertigen Gegenpapst hinausgelangt WAar. Damit erlitt
gleich das Königtum eine schwere Schlappe, enn dasselbe
Beginnen, das 1m Kıfolge gro['sgn Gewinn gewähxjen konnte,

1) Martens 2671.; Meyer VO Knbnau E} 225 1.; eineck
32, 3 Wetizer, Voruntersuchungen
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erschıen QU.  — als unreıfer und übereilter ; Versuch, Dies ist

eingetreten.
Die Schuld hıeran rug hauptsächlich die Zerfahrenheit

der vormundschaftlichen Regierung. Die Kaiserıin Wr nıcht
Herrin der Sachlage un wohl in .ıhrem (+ewıssen Zzerrıssen.
Als (+emakhlın Heinrichs ALE ne1jgte ihr (+emüt ZUFTF KReform-
parteı, und Ajese stand iıhr feindlich gegenüber ; während
der VOoNn dem Salier gewaltsam niedergehaltene römische del

Jetzt Regierungspartei geworden Wr Augenscheinlich han-
delte dıe schwankende Kegıerung in Basel NUr unter dem
Drucke des Augenblicks un!: dem der Entrüstung über das

Verhalten der Kurie, aber ZUr FHortsetzung ihrer Politik fehlte
ES Nerv, Willen , Geschlossenheıt. Hierzu kam,
dafls die Reformer eben durch cdıe Politik Heinrichs und
1.e0s8 15 Wurzel ın Deutschland gefalst hatten , weshalb
nıcht wundernehmen kann, weNnn gerade ein Hauptanhänger
des Kalsers, wenNnn Adalbert VON Bremen ZU Erhobenen ihrer
Parteı 1n Beziehung trat un sich VOon ihm als Legaten
anerkennen liels Konnte doch Cadalus als blofser ‚„„electus““
solche Handlungen kk anonisch Sar nıcht vornehmen. Kbenso
stand mıt Gebhard Von Salzburg, der unter Heinrich 11L.
der königlichen Kapelle angehört atte ; erbat sich vVvon

Alexander das Pallium. Kanzler für talien unter Heinrich In88
Wr Gunther DEWESCH , der , Z Bischofe un Bamberg e_

hoben, sich als Freund der Neuerung bewies und durch se1ıne

kirchenreinigende Tätigkeıut aufs heftigste mıiıt der Kaiserin
aneinander gerıet. Ja qelbst der 7weıte Kirchenfürst des

Reiches, der ehrgeizige Anno VvVvon Köln, ebenfalls ein Miıt-

glıed der Kapelle Heinrichs IIL., ne1l1gte der asketischen ich-
tung Z womıt freilich seıne weitreichenden weltlichen
Ziele aufs beste verbinden verstand. 1Ne diese Leute,

denen noch zahlreiche andere kamen, bildeten eıne Art
HFronde die augenblickliche KegJerung, deren Trägerıin,
wıe WITr vermuteten, selber mıt sich unemn1g WAar. Die gelst-
liıche Überlieferung Heinrichs 1881 vermochte sich 1n den poli-
tischen Umschwung der Dınge nicht schnell SCHNUS finden;
S hatte siıch diesseıts der Alpen och nıcht ın den Sturmes-
DaNS der Kreignisse eingelebt.
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Statt dıe Baseler Malsnahmen durch Heeresmacht

unterstützen, betrachtete der Hot die Erhebung des Cadalus
wesentlich als ıtalıenische Angelegenheit. Nach Benzos An-
gabe hat die Kaiserin den iıtalienischen Grofsen befohlen,Cadalus ach Rom geleiten, und damıiıt liels S1e es
Sse1N. Es ist. keine Frage, dafs bei dem Einflusse des lom-
bardıschen Kpiskopates un seines tiefgreiıtfenden Wiıderstandes

dıie keformer, dafs bel der Macht des römıschen Adels
und der Wrbitterung , die das Aultreten der Normannen
Tiber bewirkte, ein schnelles Handeln des nunmehrigen Ho-
NOorı1us den gewünschten Kırfole erzJelt hätte Benzo VON

Alba, der als Parteigänger des Papstes und als Be-
vollmächtigter der Kalserin iın Rom wartete, erzählt, sowohl
die Trasteveriner, wıe die Römer hätten iıhn Jubelnd CM D-fangen und iıhm den Ireueid für den König geleistet. Ale-
xander fühlte sıch bald derartig eingeengt, dafls öffentlich
behauptete, das Papsttum In Treue den Königübernommen haben, dem eıne Gesandtschaft ZUFLF Ver-
handlung senden werde. Der römische del erkannte Ho-
NOor1us als Papst und ersuchte ihn, nach Rom kommen.
ber alles verzögerfe sıch, augenscheinlich, weıl die Anhängerdes Honorius noch nıcht genügend rüste un eES
einheitlicher Upferwilligkeit tehlte Erst ach Verlauf eines
halben Jahres erschien Honorius A Tiber Natürlich hatte
der Ort und Stelle befindliche lexander diese Zwischen-
zeıt ach Kräften benutzt. HKr hatte eın Heer aufgebracht,das dem des Gegners auf den Neronischen Wiıesen den Wegverlegte, aber vollständig geschlagen wurde. Die Leo-Stadt

St. Peter fielen den Siegern vorübergehend 1n die Hände
Ks ware ohl richtig SCWESCNH, sıch HU  D sofort 1n St. Peter
inthronisieren ZzZu lassen aber Cadalus scheint damit nicht
zufrieden SCWESCH sein, sondern wollte einen völlig kor-
rekten Hergang, mögliıchst unantastbar als echter Papsterscheinen. Bei der Kirche St. Petri ad Vincula sollte
ach den römıschen Annalen eine „ CONVocatıo ““ stattünden,

Vorausgesetzt , dafs nicht der ın Frage kommende Sesse]l eNt-
fernt War.
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Berufung des römischen Volkes ZUr feijerlichen Ge-
nehmıgung un Anerkennung seiner Wahl, sich dann
dıe Inthronisatıon 1n jener Kiıirche reihte, Au demselben Stuhle,
den einst Alexander Ir eingenommen hatte [ dies aber mils-
Jang, weil der Feind die Basılika hesetzt hielt. Die Sache
ZUS sich abermals In die Länge, Was ungünstig wirkte. Von
Deutschland kam keine Hılfe, enn ıer Sing durch Annos
Ehrge1iz alles darunter und arüber.

och standen sich die Bewerber das apsttum rohend
gegenüber, da erschıen Herzog (Gottfried mıt Heeresmacht
und bewog beide, sich Je in ihr Bistum zurückzuzıehen, 98881

die Entscheidung dem Könige und den Reichsfürsten
heimzugeben. Augenscheinlich ist, dıese Forderung 1m Eın-
vernehmen mıiıt Anno von öln gestellt, dem der Herzog
Beziehungen hatte Honorıus fügte sich, ohl weıl CI -

kannte, durch eigene Kraft in Rom nıcht ZU. Ziele
kommen , und weil meınte, dafs die königliche Entschei-
dung für ihn, den OIMn Könıige Designierten, ausfallen MUSSE.
lexander fat CS y weil die Gesinnung Gottfirieds und die

augenblickliche Stimmung AIn Hofe kannte weil 1: Zieıit
SEWANN und weil el sich mulste, s  D Gottfried und
dıe Reichsregierung vermöchte sich nıcht behaupten.

Eıine VO  D ıhmDie Kosten trug das Ansehen des Königs.
auf öffentlichem Reichstage vollzogene Handlung wurde VON

einem Untertan als nıcht bündıg, sondern IS blofs zweifel-
haft betrachtet, So dafs erst endgültig ber sıe entschieden
werden mM usSse Nicht dıe Krone, sondern ein riyalisierender
Herzog bewirkte die Niederlegung der W affen Das (Ganze
steht ın Zusammenhang mıt der Verschwörung in Deutsch-
and Agnes Regjerung.

Sehr bezeichnend ıst, dafls 1039  - ın Deutschland für die
schwere Gefährdung der Staatsgewalt ın Rom und durch Sahnz
talıen eın Verständnis zeigte. Es kam, weil en Knabe
vVvon zwöltf Jahren auf dem Throne sa s und dıe Geschäfte
wesentlich durch Anno geführt wurden, dessen geistliche An-
schauung, wı1ıe WITLr sahen, sich der Reformparteı zuneigte und

eyer VO nonan L, 297
Vgl auch Jung, Gottfried der Bärtige,
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dem adurch das Gefühl, der Instinkt für dıe politische
Würde des Königtums fehlte.

Im Oktober 1062 irat unter dem nominellen Vorsitze des
Königs ein Reichstag in Augsburg ZUSAININECN, Derselbe muls
stark besucht SCWESECN sein , doch sınd wir . über die An-
wesenden NUur wenıg unterrichtet. Jedenfalls befanden sich
darunter der Erzbischof VON öln und Maiınz, lombardische
Bischöfe und römische Gesandte, vielleicht aAren auch ott-
frıed un Wiıbert ZUSCSCH Leider Wwı1ıssen WITr nıcht, ob
dıe Römer 1Ur e]ıne oder beide Partejen verftraften ; sachlich
erscheint letzteres wahrscheinlichsten. Eıne reformfreund-
liche Kıinleitung erhielt das (4+anze durch dıie bereits öfters
genannte Schrift Peters Damianı , worıin das ec des
Königs ZUTC Mitwirkung bei der Wahl anerkannt, aber dar-
gefian wurde, dafs Gs 1n dem besonderen Falle AUS bestimmten
Gründen nıcht hatte ZUTr Anwendung kommen können. Dem-
nach erschien Alexander als kanonischer Papst. WAar fielen
autf der Versammlung heftige Bemerkungen ihn, aber
besafs ın Anno eıinen Begünstiger, der durchsetzte, dals och
eın Urteil gefällt, Alexander aber vorläufig bis einer

Synode anerkannt würde. Annos Neffe, Biıschof. Bur-
chard VON Halberstadt, begab sıch nach Italien , ausgerüstet
mıt Briefen des Königs und einıger Bischöfe, u  = beide Par-
tejen anzuhören und ın Vertretung des Kön1igs und der
FWürsten eın gerechtes Urteil bilden. Der Halberstädter
reiste nach Rom un erkannte Alexander als rechtmälsıg
Herzog (zottfried führte diıesen 1n dıe ewige Stadt zurück.
(+leich die erstie Bulle, die VO  - hier AUS erliefs, nanntfe
Anno als Erzkanzler der römıschen Kırche, Burchard e_

hıelt das Palliıum , das Recht, das Kreuz VOTLT sıch hertragen
lassen und sich eines besonders geschmückten Pferdes

bedienen. B
Tatsächlich hatte die deutsche heglerung sıich selber 1mM

Stiche gelassen. Dies WAar 1Ur möglich, weil der eitende
Mann eın Verständnis für seine Pflicht hatte, sondern sıch als
Vorkämpfer der fürstlichen Sonderbestrebungen ansah. Kr

Meyer L, 297. 301
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WAar das geistliche Gegenbild des Herzogs Gottfried, miıt dem

'augenscheinlich VON vornhereıin zusammengearbeıtet hat.
Die (+2müter wäaren durch den schnellen Wandel der Zieıit
vollkommen iın Verwirrung geraften. Sechr bezeichnend äulserte
sich Bischof Gunther dahın „Niemand besıtzt, WAS E1° glauben

chsoll , oder WE ({auben schenke. Heinrich 111 hatte
das apsttum aufgerichtet un dıe Krone ZU Förderer
der reformıerten ürde gemacht, aber unter der ent-

scheidenden V oraussetzung, dals als Spitze der Reichs-
kirche die Politik des Kaılsers unterstüftze. [Diese Bedingung
war durch dıe Verselbständigung des Papsttums se1t Stephan D
in W egfall gekommen , dabeı aber hatte die reformatorische
Richtung ın Daeutschland feste Wurzeln geschlagen, dafs
dıe leitenden Kirchenfürsten ihr, a |sSO der scheinbaren
Politik Heinrichs 114 festhielten. Hıerzu kam der persön-
lıche Gegensatz Annos ZU.  b Kaiserin UunNn:! selbst ZU— jJungen
Könıige, unter deren Waltung Cadalus VOL Parma erhoben
Wafl, ferner der Umstand, dafs Alexander die Schlufszeremonıien
erhalten atte, die Honorius fehlten,, jener sich alg £ormell
fertiger aps dıesem als blofs erwähltem gegenüber im Vor-
teile befand. W eıter wirkte der persönliche Kıgennutz der
Machthaber: es ist eın Zufall, dafls Burchard un Anno
alsbald bestimmte Abschlagszahlungen erhielten. Diese sind
sicherlich vorher mıt Alexander vereinbart worden un bildeten

Die Machthaber handeltenden Preis geıner Anerkennung.
demgemäls keineswegs nach Krwägungen des Staatsrechtes,
keineswegs VO dem Söheren Standpunkte des Reichsinteresses.

Besonders in Betracht kamen für sS1e dıe Ansprüche
Kölns auf dıe Vorstandschaft der päpstlichen Kanzleı, die

VvVon 1023 bis Ka zähe verfoigt hat. Das siıch befreiende
KReformpapsttum hatte dieselben mıiıt Stephan zugunsten
des suburbikarischen Bistums Silva Candıda beseitigt. Dies
machte Anno nNUunN_n, wıe WIT sahen, wıieder rückgängıg,
ındem er als Erzkanzler auitrat, doch NUur nominell , enn
die wirklichen (Geschäfte führte iın qeiner Vertretung Petrus,
der als Geistlicher Subdiakon, Diıakon un!: Priester wurde,

1) Meyer I, CN  L>
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un als Kanzleibeamter den 'Titel eines Bibliothekars, zeıt-
weıse aneben den eınes Kanzlers führte. Aufserlich War
der Zustand hergestellt, der unter Benedikt 111 eingeleitet
und unter Leo geherrscht hatte ber LUr eın Gebilde
der Politik un nıcht ein Kanzleibedürfnis, wurde Annos
Name bereits iım folgenden Jahre (1064) gelegentlich , dann
stärker, schliefslich se1t 1067 SANZ weggelassen. Der mächtige
Reichsverweser War eben inzwischen gestürz Man sıeht,
Anno verstand sich anzueıgnen, WAS das Heinrichsche Papst-
tum kanzleimäfsig kennzeichnet, ETr yab dafür aber das
Recht der Krone preıs, be]1 der Krhebung e]ıNeAs Papstes mıt-
zuwırken oder Sar die entscheidende Stimme führen. Wır
haben hier dıe volle Selbstsucht des Kölners. Ebenfalls bleibt
beachtenswert, dafs der Halberstädter nıcht, W1e SONsStT üblich,
als Königsbote, sondern als Beauftragter des Königs und der
Fürsten kam, bei der wirklichen Sachlage, alg der der
letzteren.

uch noch andere Dinge sSınd mıt untergelaufen. Zu
Augsburg, dıe Unterströmung Jexander eN-
scheinlich stark War , scheint beschlossen sein , Burchard
VvVon Halberstadt solle die Untersuchung iın Rom führen
und daraufhın eın vorläufiges Urteil bilden , die Entschei-
dung aber habe eıne eue grolfse Synode fällen. Kın
Bischof befand sıch Sar nıcht In der Lage, ber Päpste
entscheiden, nach Pseudo-Isidor War dies nıcht einmal durch
den König oder eine Synode zulässıg Nun sehen WIr, W1e
Burchard dıe Wahl lexanders als rechtmälsig anerkennt,
ohne freilich die des Honorius ausdrücklich verwerfen,
WI1e (zottfried daraufhin den neformpapst nach Rom bringt,
WI1e also die eigentlich entscheidende Synode Sar nıcht statt-
findet, oder vielmehr durch eine grolfse Lateransynode Ale-
xanders, also völlig einseltig rseizt wird Zu diıeser Synode
ud Alexander seinen Gegner e1n, un da derselbe natürlich
nıcht erschien, auch keinen Stellvertreter schickte, Ver-

Meıine ‚„„Bullen der Päpste‘‘, 111
So schrieb lexander denn uch den Bischof VvVoNn Florenz,

dals kein König der Kaiser kırchliche Angelegenheiten erledigen dürfe.
Hauck ILL, 720
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urteilte iıh die Synode un tat iıh in den Bann. Vor-
urteilslos betrachtet handelte e siıch stark Schein ,
Schwindel.

Der VOon der deutschen kKegJıerung erhobene aps Wr

vVvVon eben dieser Regierung schmählich 1m Stiche gelassen.
Der Umstand, dafs 1Ur erwählter aps geblieben, hatte
ihn Alexander immer weıter zurückgeschoben , weil
dieser als Vollpapst Bullen ausstellen, also Verleihungen un
Rechte gewähren konnte, Honorius aber nıcht Alexander be-
fand sich q 180 formell in der Lage, Anhänger gewınnen und

belohnen, Honorius fehlte diese Möglichkeıt. Zieiıtgewinn War

für jenen Machtgewınn. Dennoch xab sich Cadalus keineswegs
verloren, W aA>5 das beste Zeugn1s für die Überzeugungskraft
seilnes Anhanges bildet. Nach WI1e VOL stand hinter iıhm die
lombardische Bischofs- und die römische Adelspartel. Er
berief jetzt seinerseıts eıne Synode ach Parma un sprach dıe

Verdammung ber seınen Gegner Au  N lexander fühlte sıch
ın Rom unsicher, dafls sich abermals auf dıe Normannen
stutzen mu[fste. Die feindlichen Römer nıcht mülsig ;
s1e traten mıt der Kalserin gznes ın Beziehung und riefen !
Honorius herbel. Dieser erschien mıt Heeresmacht VOL der
ewıgen Stadt, vereinigte sich miıt seinem Öömischen Anhange,
drang ın die Leo-Stadt eın und gelangte iın die Peterskirche.
Die örtlichen Angelegenheıten lexanders muüussen äulserst
schlecht gestanden haben, ennn weder Herzog (Aottiried och
dıe Normannen halfen ıhm tatkräftig , obwohl letztere nach
wıe VOor seinen Hauptanhang bıldeten Kr sals 1m Lateran
und wurde zweimal geschlagen, während die Engelsburg und
die Peterskirche sich 11 Händen der Honorianer befanden.
ber die Dinge gıngen W1e bisher immer; S1e sich
mehrere Monate ohne eıne eigentliche Entscheidung hın
Gottfried wollte und konnte Alexander nıcht SaNZ fallen
lassen, ebensowen1ıg durften die Normannen 1es SsSo
eizten S1e ennn allmählich wieder stärker für ihn ein , auf
der anderen Seite geschah VO deutschen ofe nıichts, die

1) Meyer p 311 hält 1eS für : sehr unwahrscheinlich , WITr sehen
keinen Grund e1n warum ?
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Geldmittel versiegten, den Lombardo-Parmesanern wurde die
Sache langweilig, und dıe römische Kieberluft begann ihre:
Wirkung. Immerhın ist. bezeichnend, dafs ine Gesandtschaft
des Kaisers VO  — Konstantinopel VOoOr Honorıus erschien, wäh-
rend umgekehrt Alexander den Kardıinal Petrus Damianıj nach
FErankreich sandte, dort 1n se1lnem Sınne wirken. ID ann
aum einNn Ziweitel obwalten , wAare INa  =) dem Erwählten VON

Basel deutscherseits ernstlich Hilfe gekommen, hätte
auch JeLZz och gesiegt; 1UnN aber blieb ıhm HUL, nde des
Jahres Rom abermals verlassen. Auffallend be1 der SANZCH
Sache ist, Aaru Honorius nıcht die Inthronisation und die
übrigen Schlufszeremonien an sich vornmehmen liefs Da
den Petersdom, J2 offenbar zeıtwelse beide Peterskirchen in
se1ner Gewalt hatte, stand ıhm örtlich nıchts 1m Wege.
Honorıius eın t1eferes Schıisma in der Kirche herbeiführen
wollte ? ber das wäare e]ıne aum denkbare schwachmütige
Bedenklichkeit SECWESCNH, iıhm Anno und Gottfried poli-
tisch entgegenwirkten ? INan dıe Kathedra Petr1 und
andere Dinge nıcht besals? Wer mM as CS bei der Natur
unNse: QQuellen entscheiden ? Immerhıin ernste Gründe müssen

vorgelegen haben, dals das zunächst Liegende nıcht C:
schah ÄAÄAm wahrscheinlichsten ıst, AaUS den Folgeereignissen

schliefsen: solite doch och dıe ın Augsburg geplante
und selbst VOn einem eil der Reformfreunde gewünschte-
Synode ZU.  H Entscheidung der Kırchenstreitigkeiten stattfinden.
Dieser wollte Honorius nıicht vorgreıfen bzw C fürchtete bei
der heikeln Gesamtsachlage , se1lnNe Aussichten durch eıinen
eigenmächtigen Schritt ın Rom verschlechtern. Vielleicht:
hängt es auch hıermit ININCH, dafs die Stadt verliels.

Wieder erkennt 1inan die auseinandergehenden Anschau-
CN . während lexander sıch als echten Papst betrachtete
und demgemäfs rücksichtslos handelte , forderte Petrus Da-
ml]anı VOL dem Kölner Oberhirten eıne allgemeine Synode.
Diese trat Pfingsten 1064 1ın Mantua USammen , alsO 1n
einer lombardischen Stadt, die aber ZU Gebiete (+o0ttfrieds.
gehörte. Alexander leistete der Einladung Folge; nach allem,
Was geschehen War, durfte es WaSCH. Anders Honorius:

verlangte als von der Kegierung aufgestellter Kirchenhirte
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den Vorsitz. Wurde ihm dieser zugestanden , hatte 1e]

WONNCNH, wurde e1Y abgelehnt, besals eınen Grund,
fortzubleiben. Letzteres geschah, un amı Alexander
wieder einen Erfolg verzeichnen, der augenfällger
wurde, als den Vorsıitz erhielt. W er ihn auch anders

einnehmen sollen. lexander forderte dıe Versammlung auf,
sich über den Frieden und dıe FEintracht der Kirche
aulsern. Da ergriff Anno das Wort und beschuldigte Ale-

xander, heilse , habe se1ıne W ürde durch Simonie C] -

halten, habe dıe reichsfeindlichen Normannen als seine Bundes-
Rechtherbeigerufen und sich durch S1e des

der Kirche und den W illen des Könıigs behauptet. „ Des
sind WIr VOo König geschickt worden, dies auf seıine

Wahrheit prüfen.“‘“ Be1 dıeser ede ist. heachtenswert,
dafs gerade der für dıe Krone wichtigste Punkt, dıe Wahl
ohne ihre Befragung, umgansch War Hätte 1nNa.  5 Alexander
ernstlich Leibe rücken wollen, ware gerade hiermit eıine

unleugbare Tatsache aufgestellt. Das andere, schroff

klingen mochte, liefs sich 1e| eichter wegdeuten und er-

klären Alexander verstand seıne Rolle Y verwahrte sich,
dafs Schüler ihren M_gister anklagten oder beurteilten. bDer

der Kirche eın Argernis geben, reinıge sich durch
Eıd vVvoxn dem Vorwurtie der Simoni1e. Wider seinen W illen
se1l Or VOoO  ( denen, die ach altem römiıschem Brauche den

aps wählen haben, erhoben und inthroniısıert. egen
der Bundesgenossenschaft mıiıt den Normannen verweıgere
die Antwort, aber der Önıg ach Rom käme, dıe

kaiserliche Regierung nd Krönung erlangen , werde
Anno antwortefteıhm darüber dıe Wahrheıt

nıcht
Wenn ede und Gegenrede gelautet haben, wıe die

Altaicher Annalen S1e angeben sieht das (+anze AaUS,
w1ıe einNn zwischen Anno und Alexander abgekartetes Schein-

1) Kıs heilst NUur vOIl den Normännen ; ‚„ etflam regis inyıto potestatem
hanc retineas

Uns erscheint das zweifelhaft. Ks wird sıch Jängere Reden

gehandelt aben, us denen die Annalen einen usSzug nach ihrer Auf-

fassung gaben.
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gefecht. Den Hauptvorwurf VOom königlichen Standpunkte
verschweigt Anno, nımmt ruhle die W orte hin 39
hoc 1L fecere , Qquı secundum antıquum Romanorum uSsSsum

elıgendi et Consecrandı pontificıs CUTram et potestatem NOSCUN-
tur habere.“ Anno oibt damıt Z dafls der Papst den ‚„ antı-
qQUus usus** gegenüber dem untfier den Ottonen und Heinrich 111
gewordenen Brauche eintach als berechtigt hinstellt Die Be-
merkung ber die Normannen War nıchts qals e1in Umgehen
der Schwierigkeit, denn handelte sıch nıcht eine eigent-
liche Synode, sondern 198801 einen Reichstag unter dem OT
sıtze des Papstes, dem weltliche Fürsten wie Gottfried,
Otto VO  - Bayern un andere teiinahmen. Eın solcher Reichs-
Lag War aber sehr ohl geeıgnet, ZENAUC Auskunft
ordern un erhalten. Da U  — auch Alexander AUS-
drücklich betonte, eıIN Recht autf Auskunft habe die Ver-
sammlung ıhm dem Papste un Vorsitzenden gegenüber
überhaupt nıcht, erscheint eigentlich alles als Spiegel-
fechterei, un WITr dürfen deshalb auch annehmen, dafs Ale-
xander 1Ur kam, weiıl des Vorsitzes und seINes Dieges
gewiıls War Bei solcher Sachlage kann 6s nıcht wunder-
nehmen, WEeNnNn die Versammlung erklärte, habe sıch Von
allen Anklagen gereinigt, und S1Ee ıh durch Zuruf als recht-
mälsigen Papst anerkannte. Nun kehrte Alexander den
Spiels u erhob Anklage wıder den Gegenpapst un liefs
ihn durch die Versammlung verurteilen. (+anz unverständ-
ıch Ist; dafs WIr nırgends VOoOnNn elInem Kinspruche der lom-
bardischen Biıschöfe erfahren. Er wird sicher geschehen
sein , die Annalen verschweigen ıhn aber. Als die Gegen-
parteı mundtot gemacht Wal , erfolgte AIn nächsten Tage
der Kückschlag: wütend brachen da die Anhänger des Ho-
NOrT1IUS In dıe Kırche ein, unter dem Geschrei, lexander Se1
eın Ketzer, bedrohten einıge ih mıt gezückten Schwertern.
Anno W3a  an der Versammlung ferngeblieben und hatte sıch
hiermit allen Unannehmlichkeiten entzogen. Nach den An-
nalen fohen fast alle Anwesenden, NUur der Papst verharrte
auf seinem Platze, und der Abt Von Niederalteich trat ihm
helfend ZUTLC Seite , bis die Leute Gottfrieds durch iıhr Kr-
scheinen den Aufruhr beendeten. Wieder besitzen WIr 1er
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einen Beweıs durchaus einseltiger Darstellung. Honorius VeLr-

seıtens der Regjerungtrat och immer eine Macht
angefochten benahm sich bıs se1inem ode 1n Parma
als erwählter aps

„ In Mantua wurde vollendet, Wa iın Augsburg begonnen
wWar  66 und ZW.  9 weNnN WIT richtig sehen, mıt wenıg ehrlichen
Mitteln. Anno erscheint als der Ose Geist des Reiches:
wWar Reichsregent und päpstlicher Krzkanzler zugleich. Wiıe
Jiels sich das be] den schroffen Gegensätzen vereinigen ?
Anderseıits dıe Grofisen Hürsten geworden un!
AÄAnno der Hauptvertreter dieser Aristokratie. Als
solcher und als päpstlicher Krzkanzler wirkte er nıcht als
Vertreter nd Verfechter, sondern als Gegner der Krone,
mifsbrauchte deren Machtmittei, 198801 sowohl den Hürsten
als der reichsfeindlichen Reformkirche nüftzen ,
gleich, dem Reiche schaden. Man ann 1Ur den
Ausruf wiederholen , den einst der Bischof VOL Konstanz

„Wehe dem Lande, ess Önıg ein iınd ist !“
Während das Königtum zerbröckelte, während seine 10010 -

archischen Eigenschaften mehr und mehr einbülste , begann
umgekehrt das apsttum sich eıner geistlichen Monarchie
auszugestalten , sich also ın offenen Wettbewerb ZUr Krone

setzen. apst- un! Hürstentum besalisen 1m Könıge den

gemeiınsamen FWFeind, und 1e8s hat Anno und Alexander —-

sammengeführt, zusammengehalten.
Die Niederlage , die sich dıe deutsche Reichsregierung

selber beigebracht hatte, konnte nıcht wirkungslos bleiben,
weniger , als bald mehrere Todesfälle eintraten, die

dıe Kreignıisse weıter triıeben. Erzbischof Wiıdo Voxh Maı-
land War des Amtes müde un starb 1im August 1071, nde
desselben Jahres verschied auch Cadalus, Anfang 10472 der
Erzbischof VOL Kavenna, der zweithöchste Geistliche Italiens,
un!: 1m nächsten Jahre aps lexander. Das Gregenpapst-
tum wurde nıcht wieder besetzt, es War innerer ber-
Nüssigkeit zugrunde angcCh, aber durch Kaiserıin gnNeES

erhielt der anzler für Italien, Wibert, den Patriarchenstghlé;é
Hauck I11, 7923

»Zeitschr. K‚-G. XXVHI,
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Von Ravenna. EKr begab sich ach KRom, 6s ıhm C”
lang, die eihe erlangen : freilich einen schweren.
Preıs.

Seit Nikolaus il wurde In vereinzelten besonders wıich-
tiıgen Yällen die Konsekration mıt einer Art Ireueid Ver-

bunden, der ach dem Vorbilde des Lehnseides gestaltet.
WAaär, den der Normanne Robert Guiscard 1059 geschworen
hatte. Den ersten derartigen Schwur eistete Erzbischof
Wiıdo VOoNn Mailand, und UÜU. tat es auch Wiıbert. Derselbe
galt dem Papste Alexander und dessen Nachfolgern, die Von

den ‚„meliores cardınales“ erwählt sejen. Wibert erkannte
damıiıt gew1ssermalsen die Kardinalwahl A 1m Gegensatze

den kaiserlichen Ansprüchen. Er gelobte dann Gehorsam,
keiner Verschwörung den aps beizutreten , keine
(+eheimnisse dessen Schaden verwenden , das Gebiet
des heiligen Petrus ungeschmälert erhalten , den eın-
berufenen Synoden erscheinen und alljährlich ach Rom

kommen Der Eıd enthielt somit volle Hingebung
das Papsttum und erschien deshalb geradezu kaiserfeindlich.
Kr bıildete eine weıtgehende Neuerung, die AaUus den An-
sprüchen der Reformpartei auf Ausbau des päpstlich theo-
kratischen Systems erwuchs, War aber rechtlich entschieden.
unzulässig, weil Italıen als weltliches Reich dem deutschen.
Könige zustand, selne Bischöfe also ıtalienische Reichsbischöfe
und dem Papste DUr ın geistlichen, nıcht aber In politischen
Dingen untergeben

Kıs iragt sich N1UunNn: W1e kam die Kurie dazu, einen ihrer
gefährlichsten Gegner weıhen, wıe Wibert dazu, sich
unterwerfen ? Der Kıd War eben die Vorbedingung für die
Krlangung des Patrıarchates ; WenNn die Würde haben wollte,

mulste ihn schwören, ohl oder übel Anderseits wird
die Kurle, Hildebrand VvVOran, gehofft haben, einen Feind
durch Fntgegenkommen versöhnen, vielleicht gewınnen..

Sie durfte 1es eher glauben, als Wibert sich 1n
der etzten Zeeit sichtlich zurückgehalten atte, ein Gesinnungs-
wechsel also keineswegs ausgeschlossen schien. Mögliıch ist,

1) Hinschius, Kirchenrecht 11L  9 O9 Köhncke 16  E
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dalfs ıberts Verhalten reın auf Verstellung beruhte, wahr«-
scheinlicher aber dürfte se1ın , dafs dıe unzuverlässıge Hal-

tung des Hotes iın wirklich schwankend machte. In Itahen:
hielt 1Naln nıcht jel Von dem heranwachsenden Könige; für

eıinen überaus ehrgeızıgen Mannn wıe Wibert erschien
deshalb geraten, sich die 'T’üren 1ın Rom nıcht VeLI'-

schlielsen , bevor wulste, w1ıe sich der Salıer entwickelte:
och befand Wibert sich auf der Heimreise nach Ra-

als Alexander Il Aprıl 1073 verschied. Die
VveENNA,
Neuwahl mulste die schwebenden Fragen ber die Art der

Papsterhebung mıt voller Schärfe, verstärkt wiıeder
auf die Tagesordnung bringen, denn der Be-

setzung des Stuhles von Mailand Krone und Kurıie

heitig aufeinander geprallt, dafs Alexander den Bann ber
dıe vornehmsten äte des Könıgs ausgesprochen hatte Wie
iın dem Fidelitätseide, zeigte die Kurie auch dort, dafs S1e

sich berechtigt wähnte, ihre geistlichen Machtmittel 1ın poli-
tische umzumunzen bzw. beide als e1INs etrachten. W ollte
die Krone sich nıcht völlig verleugnen , durfte S1e 1es

nicht weıter dulden
Leıider ist unNnNsSere Kenntniıs von den nunmehr in Rom CI'=-

folgenden Ereignıssen, wıe oft, völlig ungenügend. Kıner-
se1ts besitzen WIr NUur offizielle oder päpstlich partejsche,
anderseıts ın Benzo ebenso papstfeindliche Mitteilungen ,
dafls dort ach links, hler ach rechts eıne Durchschnitts-

Die besten Nachrichtenwahrheıiıt gesucht werden muls
bieten mehrere Briefe Gregors VIL,, in denen offiziell se1ne

Erhebung anzelgt. Danach starb Alexander 44 (21 April).
Gegen se1ine Gewohnheit blieb das römische olk ruhig und
überlhiels die Leitung der Angelegenheiten iın seine , Hiılde-

brands, and Infolge stattgehabter erafung setzie diıe
Neuwahl ach Verlauf VoLx Tel agen, also auf den vıerten,
fest. ber schon nächsten Tage (22 Aprıl), als dıe Leiche
des Verschiedenen ın der Laterankirche beigesetzt wurde,
entstand eıne xyrolise Zusammenrottung des VoIkes die sıch

Vgl I} Die Wahl Gregors NI 1892, und melnen Aufsatz:

„Beıiträge ur Kritik von Bon1zo, Lambert und Berthold" 1m ‚„ Neuen
Arch.“ XL, 397

D
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WwW1e wahnsıinnıg iıhn wandte, S! dafs weder eiwas

och fun konnte. Mit (+ewalt rıssen S1e ih den
Ort der apostolischen Herrschafft. Jetzt liege ‚ermüdet
auf dem ette, könne aum diktieren un unterlasse, seine
Bedrängnıisse aufzuzählen.

Jeder, der dies vorurteilslos liest, wird eingestehen, dafls
6S sıch wenıger W1€e e1ıNe offizielle Anzeige, als WwW1e ein Ent-
schuldigungsschreiben ausnımmft.

{)a die Briefe wenıge Lage ach dem Kreignisse ab-
gefalst und wichtige Persönlichkeiten gerichtet 9
dart I0a annehmen, dals A1e die äauliseren Tatsachen nıcht
eigentlich falsch darstellen, ohl aber, dafls S1e gefärbt sınd,
dafs iıhre Triebfedern unerörtert blieben, überhaupt manches
verschwiegen wurde. Zunächst kommt der Satz 1n Betracht:
„Nam 1n morfe quidem e1us (Alexandri) Romanus populus
contra ıta quievıt ef iın INalnlu nNnOstira consılıı frena
dımisıt, u evidenter appareret, Del miısericordia hoc PFO-
ven]ısse e Iso das römische olk verhielt sich nach dem
Tode Alexanders seINeEe Art ruhlg und „dimisıit“
Hildebrands and ‚„ Consıiliı frena ““ dafls daraus erhellte,

habe Gottes Gnade gewaltet. Was ist hier 1U  - mıt 33 CON-
S1111 frena *® und Was mıt „ dimısıt“ gemeint ? Beides siınd.
unscharfe, Vox dem schrıftgewandten Gregor absıiıchtlich
klar gewählte usdrücke. „ Consili frena“ heilst wörtlich:
„„dıe Zügel der Beratschlagung‘“, wırd a 1s0 ohl als „ Lei-
tung der Wahl“ verstehen Sse1InN. Das Wort 27 dımisıt “
läfst sich mehr Passıv oder aktıv erklären: „Üüberlassen“
oder „Üübergeben‘“, das olk Jegte die „Irena“ iın (ire-
SOIS and oder es beliefs S1e darın (n in INaNlu nostra *,
nıcht „1M nostram “). Jedenfalls wünscht Gregor
mehr den Kındruck letzterer Auffassung erwecken, WOZU
au „ quievit“ palst. Demnach besafls Gregor die Leitung
des Wahlgeschäftes UunNn! das olk belie(s iıhn ruhig hierin.

Nun aber entstehen Bedenken. Wie kommt Gregor
dazu, die Leitung der Wahl besitzen ? Geschichtlich
läflst sich bis ZU diesem Zeitpunkte nıcht belegen, dafs der
Erzdiakon die Wahl leiten hatte , 1m Gegenteil , das
Wahldekret Nikolaus’ IL legt ausdrücklich die Vorwahl und
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w 45 dazu gehört 1ın dıie Hände der Kardinalbischöfe. Sach-
iıch ist SahZ unwahrscheinlich, dafs die emporstrebenden
Kardinalbischöfe un -Priester ihre wichtigste Amtshandlung
von einem Krzdiakon abhängig gemacht haben. WAar be-
richtet der mehrere Jahrzehnte Jüngere Deusdedit, dals der

KErzpriester, Erzdiakon und Primiceruius der Notare während
der Erledigung des römischen Stuhls die Iaufenden Geschäfte
habe aber damıt sind sicherlich LUr die laufenden Kanzlei-
und Verwaltungsgeschäfte , nıcht auch die Papstwahlleitung
gemeint, denn diese lag och ın der ersten Jälfte des

berJahrhunderts iın den Händen der Kardinäle
selbst wWenn WITr Deusdedit für 1073 1n weıtestem Ssınne

gelten lassen, haben WI1r TrTel Verwalter: ihrer Spitze
den 1m ange höchsten, den Krzpriester, ers als zweıten den

Erzdiakon, hier Gregor. Rechtlich steht diesem mithin auch
be]l olcher Auftassung dıe Wahlleitung nıcht in der W eise
L w1]ıe G1e ach dem Briefe ausgeübt hat; es handelt S1C.
vielmehr rein augenblicklich Tatsächliches ohne recht-
lichen Hintergrund, WOZU auch palst, dafls Gregor persönlich
der Papstmacher der etzten Zeit SEWESCH ist,

Weıiter erscheıint auffällig, dals das olk dıie Dinge gehen
lJäflst oder a verleiht, nicht die Kardinäle ; doch die

Reformparteı eigenen (3unsten dem Volke entgegenarbeitete,
es NUur q IS drıtten , TZaNZ untergeordneten ahlfaktor gelten
lJassen wollte, oder Sar dessen Tätigkeıt als eine „Insurrectio
vesanorum “* ansah Gregors Bestreben ın den Brieten ist
alles alg ordnungsgemäls untfier Gottes Gnade hinzustellen.
In Wirklichkeit aber fehlt gerade dıe Rechtsgrundlage. Da

Gregor 1U FA eın Interesse daran besalfs, das Verhalten
des etzten Wahlfaktors besonders herauszustreichen , ihm
vielmehr auf die Kardinäle und den <lerus ın Rom
kommen mulste , wıird anzunehmen se1IN:! sagt VO.

diesen keın Wort, folglich mMmuUusSsen s]ıe sich zurückgehalten
haben oder sind umganSsech worden. {[Dies wıird och deut-

lıcher, wenn nachher die Entscheidung ausschliefslich durch

1) Zoeppfel
Zoeppfel
Martens, Besetzung des päpstlichen Stuhls, 160
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das olk erfolgt, WeNn das olk Gregor 10 locum aposto-
lieı reg1m1nıs *“ reilst. Kanonisch ware e1N Zusammenwirken
Von Kardınälen , Klerus und Volk, also VON der (z+2esamt-

Das diese nıchtvertretung des Kırchenstaates ZCWESCH,
stattgefunden hat, lıegt deutlich 1n Gregors W orten, un
sucht deshalb auch den Mangel durch (xottes Gnade C1l'-

sefzen. Bedenkt Nan dals Grregor bei der Krhebung
lexanders 11 VOLr zeinem Mittel zurückschreckte, dals
1n der Lombardei das nıedere olk auf seINer Sseıte hatte,

auch 1n Rom miıt einem Teile der untersten Klassen CHNZC
Fühlung aufrecht hıelt und S1e wiederholt seinen Zwecken
dienstbar machte , erwägt INa  — dies, wird schwerlich e1n
Unbefangener ylauben, habe bei selner eigenen ahl die
Hände In den Schofs gelegt un den lieben ott walten
lassen. ])as ist nıe Gregors Art SCWESCH, nıcht bis se1ınem
etzten Atemzuge 1n Salerno.

In den Briıeten wird uu fortgefahren: „Unde aCcCePftLO
consılio hoc statuımus*®*. Was ist „ ACCEPTO consll10““, Wer

erteilt das „Cconsiılium ““. Ist „ consilium ““ alg „Beratschlagung‘“,
,, Wahl“ gemeınt, dann pafst „ ACCIpere . nıcht recht dazu,
wird A 5 at; Kintschlulsfassung‘““ oder „Zustimmung‘‘
erklärt hat eine andere Hedeutung als wenıge orte

%n C viel erg1ibt sich jedenfalls AUS der abermals En
fältig unklaren und überkurzen Wendung, dafls dıe Dinge
nıcht kanonisch geschahen, dals eINEe geordnete Kar-
dinalversammlung, welche für den Beschlufs nötig War

nicht erfolgt E  ist , ennn SONS hätte der kluge Gregor diese
wichtige, für ih entscheidend gyünstige 4C ZU1IL usdrucke
gebracht. In dieser Weise geht 16858 fort. Gregor
bährdet sich als berechtigter Wahldiktator, der sqeinerseıts
den Zeitpunkt für das Folgende bestimmt und dıes noch mıiıt
den Oorten ZU Ausdruck bringt: „ divıno {ultı auxılio staftuere-
IMUS, quod. melius de electiıone. Romanı pontificıs videretur.‘®
Hıer ist wieder nıcht deutlich, ob der Schlulssatz heilsen soll,
W3AS für die Art der Wahl besten erschıen, oder ob die
Wahlhandlung selber meınt, also, dafls vierten Tage

Du ange IL, 552
2) Wahldekre  +  Ü Nıkolaus OE Zoeppfel
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hereıts der euec aps aufgestellt werden sollte. ach dem

Wortlaute und ach den orgängen be1 der Erhebung 1ko-
Jau Il un: Alexanders I1 scheıint ersteres gemeınt se1IN :

Grregor dl miıt Gottes Beistand dıe Art der W ahlhand-
Kıs ist dıes eine völliglunz ach rel agen festsetzen.

ungewöhnliche, dem Streben der Kardinalisten stracks
Da annn NURnN auch das W eıterewiderlaufende Sache

aum och efremden : eım Begräbnıs Alexanders fällt

das böse olk über (Gregor her nd reıilst iıhn „ 10 locum
Letzteres ist wieder e1n dehnbarer Be-apostolıcı regimin1s“‘.

gTT; INa  - annn ıh: fassen : macht ihn gewaltsam
oder: reilst ihn den bestimmten Ort der apst-Papste,

herrschait: das wWar ]er Sst. etier ad Vincula. Miıt ersterem

wWware die Handlung beendet, letzterer lälst dies offen ; mMa  S

weiıls nicht, ob Gregor angenOMM! hat oder nıicht Kr ist ab-

gespannt, NnuUur A4UuS der Nominatıo YTkennt INa die Sachlage,
441e Iautet „ Gregorius 1ın Romanum ponticem electus“; also
uch dıe Namensänderung ist bereıts VOL sich

Dıe Hauptsache, auf die iın einem Briefe ankomm(t,
ın dem 1a seıne Erhebung ZU Papste anzeıgt, eben dıe

wirkliche W ahl, die vollzogene Handlung, ist mıt Schweigen
Der Armsteübergangen, oder doch LUr unklar angedeutfet.

weıls selber nicht, w1e ihm geschehen ıst, fühlt sich

maftt, dafs er a2um diktieren ann. Wie bewulst formel-
haft dabeı aber der formlose Inhalt behandelt wurde, eI'-

g1bt sich daraus, dals dıe orgänge » April gyeschahen,
dafs der erste Brief Gregors OIN Aprıl x  ist, dıe anderen
on Aprıl eHensSo lauten und auch der on noch

sechsdahin gehören scheınt. Gregor mülste danach q}

Tage lang nıcht sich selber gekommen Sse1N. Möglich
ware das allerdings; befremdlich wirkt NUur, dafs der völlig
abgespannte Mann 65 eilig hat, seine ahl schon VOLr der

Weıhe überallhin bekannt machen und dıes in st1-

istisch raffinıert schlauer und durchdachter Weıse tut.

Hau ck meint, das olk habe Hildebrand unter dem Namen

Gregor V1)1 ausgerufen, un:! damıt Se1 das Resultat herbeigeführt, über

das die Führer de Kurie bereıts schlüssig n Wie kommt das olk

dazu, seinerseits Hildebrand al Gregor bezeichnen ?
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ach alledem scheint unlls ausgeschlossen, Gregor als das

Onferlamm anzusehen, als weilches Qr sıch selber schildert,
sehr auch über den SANZECN Hergang der Schleier göttlicher
Fügung gebreitet se1n mMas Seine Bescheidenheitsausdrücke
besagen nıchts; sSıe aren damals Saln  s  F und gäbe un: KC-
hörten ZU guten 'Lone bel jeder Dhemahme eınes gelst-
lichen AÄmtes Uns dünkt nach Gregors eıgenen Angaben
zwıschen den Zeilen stehen, dafls wıe beim ode Ale-
xanders IL der eigentliche Leiter des (+anzen War , dafls
seıne Person aber klug, freilich IMIE scheinbar , zurückhielt,
eben weil es diese selber betraf. Jemand, der ernstlich nıicht
Papst werden will , annn sich dem entziehen , denn be1 den
verschiedenen Zeremonien ist doch nıcht blofs duldend,
sondern handelnd. Nachdem Hıldebrand das Zael se1ner Sehn-
sucht, die höchste Würde erlangt hatte, War ES bequem, sich
gewısserma[flsen milsbilligend ber das aufdringliche olk
aulsern.

Die Vermutung hegt nahe, Gregor fühlte sich als der
gegebene Mann, hatte aber keine Aussicht, anders als auf
unregelmäflsige Weise auf den Stuhl Petri gelangen. Und
W1e früher nıcht davor zurückgeschreckt WAar, den Mord-
stahl der Normannen herbeizurufen, scheute jetzt noch
wenıger eine unblutige, ıhm unendlich vorteilhaftere ber-
rumpelung. afls Gregor wesentlich blof(s Kandidat des unteren
Volkes, nıcht auch der der hohen und nıederen Geistlichkeit
und der Mehrzahl des Adels SCWESCH, erg1bt sich och AauUuUS
dem gleichzeitigen DBriefe des Abtes Walo auch In diesem
wiıird dıe Kınstimmigkeit und Eintracht des römischen Volkes
betont, aber nıchts VON der Geistlichkeit gesagt ( Watterich
L, (41), wobei erwägen bleibt, dafs Walo eiıfrigster An-
hänger ist

Die Briefe Gregors werden ergänzt durch den Bericht
Bonithos, also eines der schrankenlosesten Parteigänger. Da-
nach geschah, A Hıldebrand mıt der Leichenfeier beschäftigt
War, plötzlich eın Zusammenstrom Von Geistlichen, Männern
und Frauen, die Hildebrand ZU. Bischofe ausrıeten. Der
Archidiakon erschrak un 1ef ZU. Kanzel, das olk
beruhigen. ber Hugo Candidus kam iıhm und hielt,
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eine ede das Volk, worın die Verdienste Hildebrands
Als die Kar-betonte und dessen Wahl aufforderte.

dinalbischöfe, die Presbyter, Diakonen und Subdiakonen der
Sıtte gemäls gemeınsam gerufen hatten „ Der heilige Petrus
erwählte Gregor ZU Papste!“, wurde alsbald VO Volke
fortgerıssen un In St. Peter a Vincula wiıider W iıllen 1171 -
thronisıert. AÄAm folgenden Tage, qals er ber die sache nach-
dachte, ung besorgt und traurıg werden.

Iiese Schilderung sıieht AUS WIe Ausmalung eines der
Anzeigebriefe , deren Gregor jedenfalls noch viel mehr —-

ochickt hat, als uUunSs 1n dem verkürzten un zurechtgemachten
egıster erhalten SiNnd I)er Hergang ist 1M wesentlichen
derselbe, aber dıe Kınzelheiten weichen bisweilen stark ab
SO geschieht der erste Anlauf nıcht blofs VO  B Volke, SO11-

dern VOonNn Klerikern und Laıjen, dafls einıge Kleriker unter
dem Volke gewesen, ist R sicher anzunehmen, WECeLNL aber
Gregor selber 1LUFr VO „Volke“ spricht, mussen der
Geistlichen doch wenıge aufgetreten seın , dals sıch,
unmittelbar ach dem Kreignısse, nıcht auf S1e berufen
wagte. Das Verhalten des Hugo (Candıdus ist gewils richtig.
Hugo War eıne anrüchıge Persönlichkeit geworden ;
Jag nıicht 1m Interesse Gregors, seınen Anteil aller Welt
berichten. Anderseıts ist gerade ugx0S Hervortreten be-
zeichnend; INan könnte vermufen, dafs sich kein Kardinal
mıit reineren Händen dafür gefunden hat, denn dalfls SANZ
ohne W ıssen Gregors und ohne Vorbereitung gehandelt
haben sollte, erscheint uNMms bei einem Manne se1ner Art und
bei der allgemeinen Sachlage mehr als zweitelhaft. enn alles

schön klappte, dann spricht es für das Gegenteil. Die
sofortige Barzahlung für Hugo blieb nıcht AUS , schon AIn

April sandte Gregor dıesen seinen „geliebten Sohn“‘ als
Vertrauensmann ach Spanıien. Hugo W ar amı belohnt,
und Gregor W ar ihn auf längere Zeit los

ach Hugos ede erfolgt be] Bonitho die offizielle Wahl

1) Vgl über dasselbe meine Abhandlungen ım ‚„Neuen Arch.“ 111
und XI

2) Holtkotte, Hugo Candidus 20# Massıno, Gregor VIiL
1m Verhältnis ZU selnen Legaten 42
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durch das Kardinalskollegium , freilich ohne Beratung ,‘ blofs
durch Ausrufung, sich die Inthronisation 1n St. Peter
chlofs Hier darf ohl bestimmt ausgesprochen werden: wäre
eine einmütıge Erhebung durch das Kardinalskollegium
erfolet, hätte Gregor sicherlich in den Briefen davon berichtet.
Der Umstand, dafls nıchts ber Q1E äufsert, beweıst, dafls
S1e nicht stattgefunden hat

Bonithos Bericht biıldet den Übergang einem CN-
scheinlich später ZU Z wecke der Veröffentlichung zurecht-
gemachten kurzen ‚, W ahlprotokolle *, worın cs heıilst:
R Aprıl, Begräbnistage Jexanders I; sel, damıt der
apostolische Stuhl nıcht lange des eıgenen Hirten beraubt GI'-

scheine, ın der Basılika St. Peter a Vincula das gesamte
Kardinalskollegium versammelt SCWESCH und habe In egen-
Wart Von Bischöten und Abten, mıiıt Zustimmung von W elt-
und Klostergeistlichen und Zurutf VO  w} Laıen, den SaNZz VOT'-

trefflichen Archidiakon Hildebrand ZU aps unter dem
Namen Gregor erwählt.

Dieses Protokoll ist NUr halbwegs in offizieller Korm AUS-

gestellt und durch seıne Lobhudelejen Hildebrands SaNZz en -
jektiv gehalten. Hs gehört eigentlich nıcht in das egıister
hineıin un widerspricht, W1e 1INAan sıeht, ın allem den Brieien
des Papstes. ährend hier die orgänge gewaltsam un tumul-
tuarısch erscheinen, geschehen S1e 1m Protokolle feın säuber-
ıch geordnet. Zium Berichte Bonithos stimmen 441e nıcht iın
einer , eigentlich der wichtigsten Sache: während bei ihm
die Wahl noch 1 Lateran erfolgt, findet S1e 1m Protokolle
ın St Peter ad Vincula statt Demnach ıst auftf das Protokaoll
Sar nichts, auf Bonitho eigentlich UUr insoweıt eLwas

geben, qls er die Beteiligung des Hugo Candidus erzählt.
Beachtenswert bleibt noch, dafls die Weihe nıcht mıt der

Inthronisation verbunden WärT, W ASs SONS als üblich bezeichnet
werden dart auch nıcht nächsten Sonntage, sondern erst

Junl, a1sO mehr als ZWel Monate später geschah. Die

1) Freilich kommt hier In Betracht, dals Gregor noch nicfit die
Presbyterweıhe a  In doch War dies ach alteren Vorgängen keıin abso-
luter Hinderungsgrund ; INAal nahm ann die Weihen gleich nach-
einander {{
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Gründe dafür wıssen WIr nıcht, aber S1e mussen schwer-

wiegender Art DKEWESCH se1n , weil Gregor Ja dıe Kirchen
innehatte, ın denen sSonst gewöhnlich dıe W eiıhe vorgenomm

W1e diese miıt derwurde. Wır werden och sehen,
AÄnerkennung des Königs zusammenhıng; ach Gregors An-

fangsbriefen erscheıint aber keineswegs ausgeschlossen , dafs

dıe —_- Erhebung sehr „Volkssache‘“ Wal, dals be1l der
Inthronisation un gleich nachher dıe Kardinäle, auftf dıe eSs

ankam, ehlten bzw nıcht haben rst Urz ZUVOL,
beım FPapste Benedikt A hatte in  Ta den FWall gehabt, dafs

nıcht durch einen Kardinal dıe Weihe erhielt, Wa ihm
qlg schwerster Vorwurf angerechnet wurde;: Gregor War

klug, sich dem Gleichen auszuseftizen. W as wollte,
das apstfum , hatte zunächst ; jetz kam 6> darauf A
1eS möglichst legitimıeren. Im Besıtze der Macht durifte

der eıt und seiner werbenden Klugheit schon etiwas Ver-
irauen schenken. Durch eine überstürzte Weihe konnte er

jel verlieren , durch eine ZW ALr verspäftete, aber ordnungs-
gemälse alles gewinnen.

(GGehen WIT den Berichten über, dıje Ungünstiges VO  >

der Wahl wissen Wiıdo voxn Kerrara SaQt, Lieute, die der
Kur beigewohnt, hätten yesagl, dals Gregor 1n der Nacht,
die auf Alexanders Tod folgte, eld unter das Volk verteilte
und alles vorbereitete, gewaltsam erhoben werden. o

geschah 6> auch. Als dıe Leiche och nicht einmal bel-

gesetzt War, jef das Volk ZUSAMMEN, ergr1ff Hildebrand un
wählte ıhn Bezeichnend ist hier wieder dıe etonung des

Volkes, SaANZ w1e iın den Brieten des Papstes.
uch ın dem Briefe Könıg Heinrichs Gregor | findet

sich, g@e1 durch List, eld un Gewalt emporgekommen
Dies wurde weıter ausgeführt durch Hugo Candidus auf der
Brixener Synode VOL 1080

Demnach hätte Hildebrand 1n der Nacht, ın der die
Leichenteijer Alexanders yeschah, die 'Tore und Brücken

Koms, ihre Türme und Triumphbogen samt dem lateranen-

Vgl meıine Abhandlung: .„Die Wahl Gregors „ Neues
Arch.“ XIIL, 309
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sischen Palaste mit Bewafineten besetzt, dıe Geistlichkeit,
damıt G1E nıcht widersprechen WaSC, weil keiner iıhn
wählen wollte , durch dıe gezückten Schwerter der Gefolgs-
leute erschreckt. Gregor WAare früher auf den bischöflichen
Stuhl SCSPFUNGSECN, als die Leiche beerdigt worden. Während
einıge das Dekret des Papstes Nikolaus iıhm 1n das (+e-
dächtnis zurückriefen, wonach nıemand ohne Zustimmung
des Königs Papst werden dürfe, leugnete Cr, dafs irgendwo
VOoON einem Könige Wıssen habe, un behauptete, könne
die W illensmeinung der Vorgänger vernichten. Kr sSe1 nıcht
Von ott gewählt, sondern habe s selhst miıt Gewalt getan
und habe old entgegenwerfen lassen.

Selbstverständlich ıst dieser Bericht eines Mannes, der
AUS einem Parteigänger Gregors dessen heftigster Wiıdersacher
wurde, nıcht in allem SCHNAU nehmen. ber WIr würden

weıt gehen, wenn WIr diese Angaben des besten Kenners-
der Sache SANZ verwerfen wollten. Manches AUS den Briefen
erhält lJ]er se1ne, wenngleich efwas übertriebene Aufklärung.
Die auffällige Zusammenrottung des Volkes, die Gregor g-.
waltsam emporgehoben haben soll, findet ihre SANZ natür-
liche Krklärung ıIn der Mache und Nachhilfe der Hildebrand-
schen Parteigänger. (+anz richtig ıst. hervorgehoben, dafls
die Geistlichkeit den leidenschaftlichen und gewaltsamen Re-
former nıcht ZU Papste haben wollte. Sehr wahrscheinlich
ist der Wiıderspruch mıt Hınweisung auf das ahldekret
Nikolaus’ HE weil alles gewaltsam und überstürzt VOT sich
SiINg. Wır sehen, dafls Gregor vorsorglich klug den Lateran
hatte besetzen lassen , ihn als Ort der Handlungen
benutzen.

Ahnliech weiıls Benzo: Gregor Se1 ohne Zustimmung VO  5
Klerus un Volk inthronisıert, gleich ach Alexanders Fod,
eil fürchtete, bei Verzögerung könne eIN anderer CY'-
hoben werden. Keıin Kardinal habe se1INEe Wahl unfer-
schrieben , der Abt VON Monte Casıno iıhre Überstürzung
dem Papste ins (Gresicht 1uinein getadelt. Das uns über-
jeferte Protokall zeigt tatsächlich keine Unterschriften, 1908828  —
mu[fs also auch nachher noch nıcht gewagt haben, solche
anzufügen.
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In einem Brietfe dıe rätin Mathıilde VO  5 Tusejen

sag Hugo Voxn Lyon später VON dem Papste Viktor 111
AUuS. „ In q uot et quibus locıs electıonem SU am (Gregor VIL.)
NO  ( secundum Deum, sed tumultuarıe factam AaASSEVEeTAaNS

publice refutaverıt, et NUNYUAHL adquievısse vel 1n PCI-
petuum adquieturum au b terribilı attestatione aflırmaveriıt,

ordine seribere omittimus.“ Vıktor 111 War bekanntlich
der Abt Desiderius VOL Monte Casıno, VONn dem SaNZ
abhängıg auch Benzo wulste, AUSs dessen Angaben die Stelle

erklären se1n wird. Desiderius züurnte ber das Un-
kanonische der Wahl und sagte öfters und verschiedenen
Orten, werde sich nıe dabeı beruhigen. Dies schlielst
natürlich nıcht AUS , dals iın der Folge, als Gregors
(zxestirn gewaltig emporstieg, doch tat; W1e viele Geistliche
haben damals nıicht die Farbe gyewechselt. 6CI  — aber
Desiderius anfangs derartıg entrüstet WAaLrL, erscheint der
erstie Brief Gregors, worıin den Wahlhergang schildert, In
eigentümlichem Lichte, ennn gerade Desiderius ıst der-
selbe gerichtet. Der Brief könnte demnach mehr eıne Parteı-
schrift seınen (+unsten se1n, als eine objektive Anzeılge.

ält INa alle Berichte SamMmMcl , darf un: Er-
achtens aum eın Zweifel obwalten, dafls Gregors Erhebung
auf einer wohlangelegten Intrıge beruhte, wobel die wıder-
strebenden Klemente überrascht und niedergehalten wurden.
Bei dem Kmporkommen gewaltiger Männer, wıe Gregor VIL,,
Napoleon _ Cromwell U. A 9 darf 10a  — eben nıicht nut dem
Mafse des deutschen Gelehrtenspiefsbürgers essechu©.

Gregor War tür dıe Papstwürde der gegebene l\_/Iann.
Um beachtenswerter erscheıint die Abneigung der Kar-
dinäle ihn, und doch auch wieder verständlich. Kr hatte
sich bisher als Herrennatur, hatte sich hochfahrend, anmalsend,
gewalttätig erwıesen. Es durfte als sicher gelten, dals auf
dem Stuhle Petr1 die Zügel der (Gewalt straff anziehen, dafs

keine Nebeneinflüsse dulden, dafs er das apstium selbst-
herrlich gestalten würde. Nun Wr aber die Macht und der
Einflufs der Kardinäle während der etzten Zzwel Jahrzehnte
gewaltig gewachsen. Sıe wünschten Anteil der kKeglerung
und womöglıch einen Papst, der HUr als prımus inter
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erschien. Eın starker WAar iıhnen un bequem, J2 geradezu SC-
fährlich; NUr ein gefüglger konnte ihnen genehm Sse1IN. Die
Wahl Voxh Gregors Nachfolger beweıst das ZUTF Genüge.

Wır werden späfter och näher auf das Kmporkommen
der Kardinäle eingehen, bemerken 1er Nur, dafls Gregor für

Krderen Stellung VOL orolfser Wichtigkeit geworden ist.
verhinderte , dals 171e Minister der Kurie wurden, und e
staltete 1E vielmehr Dienern des Papstes, freilich in der
Weise, dalfs dıe verstärkte Macht, der erhöhte Glanz des
Stuhles Petri auch ıhnen zustatten kam und ihre Stellung
ach aulsen hob gleich der des Meısters. Wiıe wen1ıg sicht-
baren Einluls Gregor den Kardinälen einräumte, mMag daraus
erhellen , dafs nıcht eıNe einzige selner Bullen eıinen Kar-
dinal als Zeugen aufweıst , sondern dals G1@e sämtlich VO.

Papste allein ausgingen.
Die Kunde Vonmn der Erhebung Hildebrands muls aulser-

halb Roms den stärksten Eindruck gemacht haben Wiıe bel
derjenıgen lexanders suchten dıe patariafeindlichen 1,0m-
barden unter Führung des Kanzlers VOoNn Italıen , Jetzt des
Bischofs Gregor VO:  } Vercell:, die Wahl vorzugehen. S]je
bemühten sich e1ım deutschen Hofe, dafs die Bestätigung
VeErsaget. Ebenfalls ein 'Teil der deutschen Bischötfe geriet 1ın

Beunruhigung. Entsprechend den Lombarden drangen auch
S1e In den König, dals die W ahl, die ohne se1ın Zutun g-
sehehen sel, für ungültig erkläre. S1e sollen ihn darauf aut-
merksam gemacht haben, dafs selber schwer geschädıgt
werden könne, WEeNnN nıcht rechtzeıtig einschreite. Sso
schickte Heinrich denn alsbald einen Bevollmächtigten , wl1ıe

heılst den Graten Eberhard, ach Kom, Genugtuung
fordern. Hildebrand konnte iıhm amı entgegentfrefien,

dafs S1e bereits seinerseıts durch eine Gesandtschaft den
König uÜun!: durch die Verzögerung der Weihe bis deren.
Rückkehr geleistet sel

äahrend 11LAal früher sehr Lamberts Angaben folgte, scheint.
m1r jetzt die Neigung vorhanden SEe1IN, J1e auch da verwerfen,
keıin genügender Grund obwaltet. Bereits 1m „ Neuen Arch.“ XILL
339 w1es ich darauf hın, dals Lambert oet War un:! als Mönch miıt welt-
gehender Einfalt schrieb. Leicht giNng ıhm die Pha.ntgsie mit dem durch,
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Unmittelbar nach se1iner Erhebung scheıint Gregor eine

gewaltige Rührigkeit entfaltet haben, von der das Re=

gistrum augenscheinlich LUr eınen geringen , ohl Aa UuS-

gewählten Niederschlag bringt. Möglicherweise hatte Herzog
Gottfrıed der Jüngere, der (5emahl der Mathilde VOL Tuscıen,
schon be1l der Erhebung seine Hände 1mM Spiel, wI]ıe das LUuSs-

cische Haus bei der VONn Nikolaus 11 un Alexander I88
nicht unbeteiligt KEWESCH WL Alsbald muls der Herzog dem

Papste seinen GHückwunsch gesandt haben, denn schon VO

Maı besıtzen WIr dessen Dankschreiben. Am wichtigsten
War natürlich dıe Stellung Z Könıge. ach Bonitho VOI-

sammelte Gregor zuverlässıge Männer, beriet mıt iıhnen un
kam ZU dem Ergebnisse , dals dem Könige se1Ne Wahl
durch eıne eıgene (+esandtschaft anzeıgen wolle eden-
falls aollte s1e auch WESZECN der AÄnerkennung verhandeln

was wirklıch wulste, weshalb S1e ergänzte, wWeEeNnNn e Kenntnisse ver-

sagten oder ungeNaUu blieben So dürfte uch 1er der all SeIN !

dem, was von den Vorgängen In Deutschland redet, cheıint nıcht
übel unterrichtet TEWESCH seIn, während In den Sachen, die sich

Kom absplelten, seıne Diıichternatur nachhalf. ber uch selbst hıer
dürfte er nıcht schlecht sein, w1e eyer VvVO (IL, 841)
nimmt. Die Angabe über dıe ‚„ Proceres ” ist. insofern richtig, als
sich ILalen handelt, und unNseTe mehr als lückenhafte Kenntnis
schliefst keineswegs AUS, dafs nicht en eil des Adels WAar

und mithandelte. Später nennt Lambert 1UX die „ Roman1”, die ih:

wählten Natürliıch ist, dıe ede Hildebrands eIN Erzeugn1s des Erzählers,
doch entspricht S1e insofern der Wahrheıt, als er sa er Se1 gewaltsam
VONI den Römern erhoben; auch daran dürite etwas Richtiges seIn, dafs
6X ge1ner €l die ‚„ CEerta legatio ”“ abwarten wolle ; es wird se1n

elgener Gesandter gemeint se1N. Eınen zwingenden Grund, die Botschaft
des Grafen Eberhard abzuweilsen, kann ich N1C erkennen, da WITr J2
Der dıe Einzelheiten 1el wen1g unterrichtet sind. ID erscheint nicht

ausgeschlossen, dafls der jJunge König anfangs brüsk vorgehen wollte. anz
falsch ist, der Weihetermin , doch ist. das eine 4C für sich, über die

Gerade bel einem Manne w1ıeLambert ‚.hen schlecht unterrichtet Wäar.

Lambert darf 104 nicht zersetzend kritisch vorgehen.
Wır wissen über die Gesandtschaft LUr durch Bonitho, und

In einer Art, welche teilweis dıe Unrichtigkeit en ZUur Schau rag
als die (Jesandtschaift stattgefunden hat, darauf deutet auch, w1ıe WIre  ——  —b
sahen, Lambert. Der Brief Gregors Gottfried schliefst S1e nıcht AUS,
weıl darin augenscheinlich weitergehende ane des Papstes und 1ne
andere für später geplante Gesandtschaft in Betracht kommen. als es

A LUn  e —E B  E
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{)as KErgebnis der ofe unberechenbar zusammenlaufenden
Einflüsse WAar e1inNn Umschwung zugunsten Gregors. Der König
sandte den italienischen Kanzler Gregor ach KRom, die
W ahl bestätigen und der Weihe beizuwohnen. Man sıeht,

muls be1i otfe VODN den verschiedensten seıiten gyearbeitet
SeinN. W egen der anfangs offenbar ungünstigen Stimmung
werden starke Hebel angesetzt sein. Gregor betonte nach-
drücklich Se1N W ohlwollen für den König, Uun! Ssein klug er-

WOZCNCS Werben erhielt Rückhalt durch dıe Gesamtverhält-
N]SSE des Reiches. Von vornherein War dıe Stellung se1nNes
(+esandten günstig, WEn INa  S die Krhebung Alexanders ı88
W Dessen Nachfolger sich LWar wählen lassen,
aber dıe Handlung nıcht ZU Abschlusse gebracht ohne Be-
agen des Königs. Dies mulste schwer 1Nns Gewicht fallen,
enn durch SeINE Anerkennung und durch die Anwesenheit
eines könıglichen (+2esandten bei der Weihe bewahrte
wenıgstens ormell eine Miıtwirkung. ID War die Reihenfolge
gegeben: Wahl, Zustimmung, Weıihe; und diıes bedeutete
eınen wichtigen YHortschriutt gegenüber der Kinsetzung Alexan-
ders. Ob die Aufstellung eines Gegenpapstes mehr Nutzen
gewähren würde, mulste äulserst fraglich erscheinen.

Überdies wird Gregor es nıicht schönen W orten haben
fehlen lassen. Schrieb doch AIl (Aottfried : „Über
den Könıig kannst du uNseTe Gesinnung un W iıllensmeinung
völlig erkennen ; denn WIT ylauben, soviel WIr hel dem
sıch bel der Gesandtschaft „ANUr einen Ausdruck gebührender Höf-
lichkeit‘“* handeln sollte , WI1e Meyer VO Knonau 1, 210 meılnt, ıll
unNns nicht in den Sinn; azı WAar die ac. be1 der drohenden feind-
lıchen Parteinahme des Königs ernst. In selner an sich unmöglichen
Begründung läfst Bonitho einflieflsen : y  S 1USs eleetioni ASSCHNSUM pPre-
bulsset, sc1l. rex.' Dies entspricht der Sachlage und der sogenannten
päpstlichen Fassung des ahldekrets Nikolaus’ :17 Zustimmung nach
vollzogener Inthronisatlion. Gregor muls bestimmte Gründe gehabt aben,

er ehr a {S ZWwel Monate mit der Weihe wartete, und da eI'-
scheint als das zunächst Liegende, dals se1nN rechtswldriges Kmpor-
kommen womöglich durch die könıgliche Zustimmung genehmıigen lassen
wollte. Der König schickt ann auch den Kanzler: damıt „ eIUS
(Gregoril) electionem firmaret‘®. hne Zustimmung des Kön1gs hätte der
Kanzler Uun! die Kalserın nicht der Weihe teilnehmen können.
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Herrn wiıssen , nıemand ann uUuNs vorgez05ch werden , dafls
für den gegenwärtigen und den künftigen uhm des

Könıgs mehr VO Sorge erfüllt oder ın vollständigerem Grade
von guten W ünschen durchdrungen wäre.‘ ben Nal

erst oxrolse Schwierigkeiten auf deutschem Boden beseitigt und
andere drohten ; das wichtigste Herrscherhaus Italiens, das
von Tuscıen, hielt Gregor. So 39 an endlose Ver-
wickelungen auf der eınen Seite , während aut der anderen
der neue aps dem Könige miıt einem formellen Zugeständ-
nısse entgegenkam. ach al den Fehlschlägen der etzten

Man machte des-eit konnte 1na. damıt zufrieden se1In.
halb A4AUS der Not eıne Tugend un!: bestätigte die /ahl

durch eine zweiıte quf-Dıiıe erste Gesandtschaft wurde
gehoben.

Am Sonntage dem unı erfolgte die Weıihe Gregors.
Neben dem Kanzler als Vertreter des Königs wohnte dıe
Kaiserın Agnes und die Herzogın Beatrıx der Heier bei.
uch Herzog Gottfried weilte vorübergehend 1ın Rom Was
durch dıe Wahl gesündıgt , War durch die Weihe gesühnt.
Gregor stand da A einzıger un rechtmälsıger Nachfolger
Petri

als er dıe Zustimmung Heinrichs gehabt hat, ist AUS

dessen Brief VO Jahre 1076 .„Hildebrand den falschen
Mönch‘““ folgern. Da zaählt der Könıg alle die Nieder-

trächtigkeıten Au durch cdiıe Gregor das Pontihkat erreicht
habe Schlauheit, Geld, Clique und Gewalt 1. aber sehr be-

zeichnend, verlautet nıchts davon, dafls er SC die ahl-
ordnung, dafs ohne königliche Zustimmung aps geworden
sel, Was 1n diıesem Briefe unfraglich ZU erwarten SEWESCH
wäre, da von seıten des Königs AR stärkster Beweıs der

Unrechtmäfßfsigkeit verwendet werden konnte.
Das Pontihnkat Gregors VIL bedeutet eine eue Zeit 1n

Konnten die ersten beidender Geschichte des Papsttums.
Salier och als „ Statthalter Christi“ und „Leiter der Kirche
Grottes“ bezeichnet werden, sprach Jetz der aps unfter
dem drıtten Salier AUS: der hl Petrus se1l der Herr und der

Mon Germ Leg. 1, 477
Zeitschr. K.- AL 23
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Kaiser nächst ott und C der Papst, der Nachfolger und
Stellvertreter eir]ı

Die rechtlichen Bezıiehungen des Könıgs ZUr Papstwahl
jetzt beendet, und och gelegentliche gewaltsame

folgten. Sie tragen einen gemeinsamen Zug, der nahe
Wechselwirkung ZULC Krone zeigt. Mıt Gregor VIL begann
das VO. Papsttume begünstigte Gegenkönigtum, dessen natür-
lichen Rückschlag ein mehr oder wenıger königliches Gegen-
papsttum bildete, das freilich nıicht annähernd den Umfang
und die Bedeutung SEeINES Nebengängers erlangt hat

Die ersten Hauptwidersacher fand Gregor iın Italien,
sich nde 1075 der KRıng seiner Hauptgegner INeN-

schlofs in Wibert voxn Kavenna, em Kardinale Hugo (Can-
dıdus, dem römischen Pröfektensohne Cenecius un dem KErz-
bischofe Thedald von Maijiland. Gegor SINg S1e VvOor,
bannte und suspendierte s1e, ohne freilich 1e1 erreichen.
Hs Wäar dıes NUur das Vorspiel ZUr Haupttragödıe, dem
offenen Bruche, der bereits Anfang 1076 zwıischen dem
Papste un Könıg Heinrich eintrat. Nun folgte der Triumph
des Papstes Canossa, dann aber begannı SeIN Stern sinken.

Alg Gregor den Gegenkönig Rudolf anerkannt und den
Bannfluch ber Heinrich erneuert hatte, traten 1080 1n
Mainz deutsche Erzbischöfe und Bischöfe königlichen
ofe ZUSAIMCN , erklärten iıh seines AÄAmtes verlustig und
beschlossen, einen anderen Papst wählen. Dies geschah
och ın demselben Jahre Brixen, sıch auf Befehl
Heinrichs 30 deutsche un iıtalienische Bischöfe mıt vielen
welitlichen Grofsen, dem Kardinale Hugo un ohl auch
einıgen unzufrıedenen Römern veremi1gten, Gregor auf Hugos
Anklage hin absetzten und den Führer der Kaiserpartel 1ın
Italien , Wiıbert VO  w} Kavenna, ZU. Papste erhoben. Er
nanntfe sich mıt Anlehnung den ersten deutsch-kaiserlichen.
Papst Klemens BEE Ausferlch schıen die Aufstellung W ı-
herts der des Cadalus entsprechen, innerlich aber be-
deutete G1E SANZ etiwAaSs anderes. Damals War Alexander IL

1) ff Y Geschichte der Kirchenverfassung Deutschlands
1m Miıttelalter I 167; Hauck IIL 162
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unkanonisch emporgekommen, der Hof betrachtete den Stuhl
Petrı als erledigt und HNefs ı3: HNEeuUu besetzen ; anders Jetzt :
Gregor VIL War VO Könıge qls aps anerkannt, und das
Amt wurde auch damıt nıcht irel, WeNn 103  - erklärte, der

Träger desselben Sse1 unwürdig, es ZU bekleiden WAar hatten:
(Otto und Heinrich 11L bereıts Päpste entfernt ; aber
WAar im Einklange miıt dem rechtlich zuständıgen Hauptfaktor,.
miıt Klerus und Volke VOoN Rom geschehen, und überdies han-
deite eESsS sich nıcht kaiserlicherseits anerkannte Männer.

Kailser, Klerus un olk bildeten die Wählerschaft, WwW1e
S1Ee das Amt übertrug, konnte S1e s auch nehmen.
Die ähe VvVon KRom, oder KRom selber , also der W ahlort;
wurden gewahrt. Demnach bıldeten die Ab- und Fınsetzungen
der Iteren Zeıt einen Rechtsakt, indem 102  > Stelle eınes
unwürdigen einen würdigen Nachfolger Petrı1 erhob Kın
Eıinspruch den aps erfolgte deshalb auch:
nıcht, oder WeLnNn es geschah, galt als Aufruhr, denn der
eEUEC aps War der echte und einzıge. (3anz anders
Brixen, da wurde rundweg ein Gegenpapst aufgestellt, se1ne
Kınsetzung Wr e]ıne Kampfhandlung, eine Machtfrage.

ber dıe Art der Erhebung Wiıberts sind WIr, wıe
oft, ungenügend unterrichtet. AÄAus einem vorangeSaNSCcCHNCH
Briefe Heinrichs ersehen WIr, dals noch durchaus auf demSaı 7 s C N A U Maa D A oden Heinrichs BB also wesentlich Ernennung durch den
Könıg stand, WOSESCN dıe Bischöfe das Papstwahldekret 1ko-
laus’ 11 Vor Augen hatten, das sıch aber be1 dem Mangel

Kardinälen, DZwW. bei der Anwesenheıt eines einzelnen
Kardinalpriesters: des Hugo Candidus, nıcht durch-
führen hels Die Wahl WwIıird folgendermalsen geschehen sein :
Wibert wurde VvVoNn den autf der Synode anwesenden Bischöfen,
ın erster Lıinıe VOoOnNn Hugo, öffentlich in Vorschlag gebracht
bzw. als Erwählter aufgestellt, worauf Heinrich ıhn qls König
und Patrizıus anerkannte , oder richtiger : die Vorwahl
einer Vollwahl machte, bıs schliefslich der Umstand, ın dem
sich einıge Römer befanden, seıne Zustimmung gab Tat-

Die Quellen bei Martens I: 205 Uns scheıint Bonıtho9 hier
gut unterrichtet ZUu seIn, während die deutschen Quellen ZUuU kurz sind

AB E 3 *
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sächlich a 1s0 bewegte sich der Hergang, W1e bei der Kr-
hebung des Cadalus, STAr ın den YHormen der Zeeit Heın-
richs H1, W4S be] dem Übergewicht des Königs Ort und
Stelle auch nıicht anders sSe1n konnte.

Bezeichnend ıst, wI1ie MNan die Mängel empfand, die den
Brixener Vorgängen rechtlich anhafteten, und W1e iNAanlnl S1e

vermeıden suchte.
Der eINZIS anwesende Kardınal Hugo unterschrieb das

Dekret nıcht 1Ur für sich, sondern im Namen aller römiıschen
Kardinäle Ssonst haben OBHSA Bischöfe unterzeichnet, qls eiInN-
zıger Lale: Könıg Heıinrich, un ZWaLr etzter Stelle Da
NU. och andere Laien ZUSESCN aALCNH, weıst die Zeugen-
liste auf die Absicht, das (Ganze als Synode und nıcht als
Keichstag kennzeichnen.

Ks ist ein Beweis VonNn der Klugheit und Tatkraft Wi-
berts (Klemens’ JIL.), dafs sich trotz der völlig ungenugen-
den oder ZahZz ausbleibenden Unterstützung Heinrichs in
seiner schwierigen und undankbaren Rolle als Gegenpapst
behauptete , und ebenso ıst e1nN Anzeıichen der ın Italıen,
al hst 1ın Rom och immer nıcht unterdrückten feindlichen
Strömung, dafls INa  r ach iberts ode wıederholt ZUTr Kr-
hebung e1nes Nachfolgers schritt. Freilich scheiterten alle
diese Versuche der Wucht der Verhältnisse. Kaum War

1m Jahre 1100 dıe Nachricht VO Ableben des kaiserlichen
Papstes in Rom eingetroffen, alg die Widersacher Paschals Il
möglıchst schnell in f Peter den Bischof T’heoderich VOL

f Rufina erhoben. ber wurde VO  > den Anhängern
Paschals ergrifien und 1m Kloster La ava als Mönch e1IN-
gespertt. Die Gegenpartei zeigte sich dadurch keineswegs
entmutigt, sondern wählte Jetz In St. Apostoli den Bischof
Albert VonNn Sabina, der sich ın einem testen Hause ber
100 Tage hielt, bis CT, durch eld verrafen, Paschal AUS-

geliefert un! ebenfalls einem 1im normannıschen Reiche Or

und dabei, W1e schon firüher geschah, die Sache mehr als die orm
ZUTN Ausdrucke Yachten. Wır stimmen deshalb der Auffassung Meyers
11L  9 294 nıcht bel, sondern schliefsen 98 der freılıch ur angedeuteten
Haucks ILL, 821

1) Mon Germ. Leg. : Deck. 1V, E 120
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egenen Kloster übergeben wurde. Es handelt sich hierbei
römische Lokalvorgänge; dafs siıch dıe AufständischenI ca u 8 JN BA k E a aber doch alg kajiserliche Anhänger befrachteten, hegt schon

in den Umständen begründet un scheıint auch daraus
erhellen , dafs Theoderich sıch einer Nachricht zufolge ZU

Kaıser begeben wollte. Die römıschen Annalen NeNNECIH seine
Wähler: Parteigänger Klemens’ AJ

Das doppelte Mifsgeschick brach für einıge Jahre dıe
Widerstandskratift: Jag klar, ohne deutsche Hılfe lefs sich
nichts erreichen. Da der Kalser fern un jel be-
schäftigt WAar, wandten die Unzu{frıedenen ihr Auge auf den
mächtigsten kaiserlichen Beamten in der Nähe, aut den
Reichsministerialen ErNEr, den Heinrich 190801 Herzoge un
Markgrafen VOonNn Spoleto un Ancona eingesetzt hatte ugen-
scheinlich 1m Einverständnısse miıt mehreren römischen Adels-
häuptern brachte derselbe eine teilweıse AUS Deutschen hbe-
stehende Truppenmacht USAaMIMMCH , benutzte 1105 die Ab-
wesenheıt des Papstes ıin der Leo-Stadt, sich nach Rom

begeben und sich mıt seinen Parteigängern vereinıgen.
Im alten Pantheon (Sta. Marıa Rotonda) begann eine Ver-
sammlung VvVon Geistlichen und Laijen tagen, die Paschal

\\ als Ketzer verurteilte und se1ine Stelle den Krzpriester
Maginulf erhob Dieser nanntie sıch Silvester un wurde
1m Lateran geweiht. Seıine Gefolgschaft War derartıg stark,
dafs Paschal sich auf die Tiberinsel zurückziehen mulste. Kıs
kam heftigen Strafsenkämpien , dıe zugunsten Silvesters
ausfielen : Deutsche und Römer ochten jer Schulter
Schulter. ber der Bund War nıcht VOon Dauer, Die eld-
mittel begannen auszugehen, wird Zerwürfnıssen De-
kommen und der römische Anhang abgebröckelt se1in. Sil-
vester un! W erner mu[fsten Rom verlassen ; G1e behaupteten
siıch noch einıge Zeeit 1ın Tivoli, dann weıter nach Osimo

ziehen und damıt ihre Sache verloren geben
Wie sehr Sılvester dennoch 91S kaiserlicher aps galt,

zeigen die orgänge JA 1E Kır befand sich 1ın der Umgebung
K.önig Heinrichs N: als derselbe nach Rom kam; augenschein-

1) Jaffe, Reg, SPE i WTG A GE A E e A OE
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lıch , Jje nach Umständen verwendet werden. Nun
schlofs Heinrich aber Frieden mit Paschal. Damıiıt War eın
Raum mehr für ein Gegenpapsttum ; dessen Träger mulste
also se1n Amt niederlegen un dem Dleger Treue un (Ge-
horsam geloben. Er wurde milde behandelt, enn durfte
mıt W erner Von dannen gehen und bei ıhm hıs seiIn
Lebensende bleiben.

'Trotz aller dieser Vorgänge verhielt sich eiNn Teil der Römer,
zuma|l des Adels, dem Papste Paschal feindlich. Und 1es
mulste unter Umständen gefährlich werden, weil Heinrich
Sse1In Auge gelegentlich stark auf das Papsttum richtete, dessen

dringend bedurfte, weıl ihm der Einflufls auf die deutsche
Kirche immer mehr entglıtt. Da wollte der Zufall , dafs
gerade In Italien weıilte, als Paschal starb. Die Kardinäle,
sıch der (+efahr bewulst, traten schleunigst geheim ZUSAMMECN,
wählten und inthronisierten den Kanzler Johannes unfer
dem Namen (Gelasıus IL Kaum wurde dies ruchbar, ls
Cenecius Frangipanı mıiıt Bewaifneten in die Versammlung
der Kardinäle einbrach un (+elasıus gefangen fortschleppte.
Diese Gewalttat wirkte in umgekehrter Richtung, denn 1E
vermehrte den Anhang der Gegenpartei. Frangipanı mulflste
den Papst ausiiefern , dem alsdann das olk huldigte. Die
Weihe aber konnte noch nıcht stattünden, weil (Gelasius erst
Diakon Wäar; vielleicht auch wollte er sich nıcht schnell
weihen lassen , erst eine Verständigung miıt dem Kaiser
anzubahnen, oder es drängten die onsuln auf Unter-
Jassung, und hinter den Konsuln stand der Einflufs des Cen-
C1Us Frangıpanı. Die Dinge lagen demnach ähnlich wıe bei
der Wahl Gregors VIL,, NUur dafs dıe Rechtsgrundlage des
Gelasıus unvergleichlich besser WAAT.

Die Konsuln, denen daran gelegen se1nNn mulste, uhe und
Frieden 1ın Rom erlangen, sandten den Kaiser, der
sich unfern Turin aufhielt. Diesem erschien die Sachlage
günstig, durch 1ıst und Gewalt etwas erreichen. Kır
zeigte sich nıcht abgeneigt, Gelasius anzuerkennen , Z0Z dıe
Sache aber in die Länge, nämlich 15 (Ostern hinaus. Als

durch seinen offizıellen Bescheid Zeit haben
glaubte, machte sich schleunigst geheim auf und erschien
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überraschend März in Rom och Wr (Gelasıus nıcht

geweiht, och 4180 nıcht tertiger aps Bekam ihn 1n
dıe Gewalt, wiıie einst Paschalis in Händen gyehabt hatte,

lNels sich vielleicht das Racht der Investitur und der
I aiserlichen Wahlzustimmung VO  F ıhm ETrPTFESSCH. ber der

aps vergalt Schlag miıt Gegenschlag. Noch in der Nacht
verliels den Lateran und entwich unentdeckt iın aben-
t+euerlicher F'lucht nach (xaeta

Inzwischen hatte Heinrich die Römer versammelt und
hbeschlofs mıt ihnen, den aps ZUE Rückkehr aufzufordern.
Der Kalser versprach, dessen Weihe nıcht hindern,
wofern eın friedliches Abkommen zwischen Kıirche und
Reich gewährleiste. (4+elasius machte es jetzt wıe Heın-

rich, verzögerte dıe Angelegenheit, indem S1e für den
Oktober der Entscheidung eıner allgemeinen Synode In

Mailand oder (iremona vorbehielt. Es War deutlich : VvVoxnxn

(jelasıus liefs sich nıcht mehr als VOR Paschal erreichen.
So orıff der Kaiser 711 Außersten, Wa dadurch begünstigt
wurde, da['= (Gelasıus ıimmer noch die Weıihe fehlte, recht-
lich mithin blofs „electus“” Wal, wenngleich sich als wirk-
licher aps benahm. Der Kaiser versammelte Klerus und.
olk ın der Peterskirche, die Antwort des Papstes mıt-

geteilt wurde. S1e fanden dieselbe ungenügend und W4ATreH er-

ZÜrnt, dafs (Gelasıus die hre Roms ach auswärts verlegt
hatte Deshalb erklärten S1e ıhn für unwürdig und forderten
ach weltlichem und kanonischem Rechte eine Neuwahl.
Der berühmte Bologneser Rechtsgelehrte Irnerius und andere

Rechtskundige stimmten darın be1 Irnerius entwickelte der

Versammlung die alten Satzungen der römischen Kauser, AUuS

denen erhellte , dafs des Gelasıus W ahl mangelnder
kaiserlicher Ziustimmung ungültig Se1 Eın Lektor verlas
die Dekrete der FPäpste über Neuwahlen. Alsdann erhoben
die Römer den Erzbischof Von Braga, der sich 1im Gefolge
des Kaisers befand Der Kaiser führte ihn ZULEF Kanzel,

sich vorstellte, dıe Zustimmung des Volkes entgegennahm
und die Bekleidung mıt dem päpstlichen Mantel samt der

Namensänderung erfolgte. Sofort bestätigte das weltliche ber-

haupt die Wahl und geleitete den Erhobenen ach dem Lateran
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Heinrich scheint mit diesem Hergange, der die

Wahlen Leos 141 unter tto und lemens’ I1 unter
Heıinrich 111 erinnert, eine Neubegründung des kaiserlichen
Anteilrechtes bei der Papsteinsetzung erstrebt haben Er
greıft zweimal e1IN : ers nach der im CN Sinne,
dann ach vollzogener Immantatıon un Namensänderung.
Hier iın seiner Figenschaift als Bestätiger. Damit wıird sich
also die Bestätigung der Krone nach der Inthronisatıon, aber
Vor der el.  he gedacht haben W4S ein Zurückweichen
das Wahldekret Nikolaus’ IL bedeuten würde, das wahr-
scheinlich verlesen worden ist. ber WI1e dıe Dinge lagen,
verhef das (+anze IS Hüchtiger Versuch ohne Folgen.
Gregor 111 blieb eın wertloser (regenpapst, der später
Von Kalıxt IL gefangen >  MN wurde.

Im Laufe des Jahrhunderts hatte sich inzwischen das
Wesen der Geistlichkeit stark verändert. Waren die Bischöfe
früher hauptsächlich Reichs- und Verwaltungsbeamte SCWESCH,
hatten dıe Priester sich mıiıt ıhrer Pfarre und ihrem Weıiıibe
begnügt, hatte sich allmählich eine unklare mönchische
Kıchtung verbreıitet, die das eil} in Zerknirschung der Seele
ansah, die mehr relig1ös un kirchlich als politisch WLr Das

begann sich se1t dem Auftreten Gregors Vr immer mehr
zugunsten eıner legistisch - politischen Richtung ändern.
Zur Zeit des Investiturkampfes entstand eine kriegerisch-
streitbare Geistlichkeıit , die ohne Bedenken —>  O den an
aufitrat und das Papsttum der öhe führte, die
entwegt erstrebte.

'Trotz aller Tatkraft und Verschlagenheit vermochte Heıin-
riıch diesen Strom der Gteister nıcht zurückzudämmen.
Im Ormser Konkordates leistete einen stillschweigenden
Verzicht auf den Anteil des Kajisers bei der Papstwahl.
ber gerade dadurch helen die Wahlen wıeder dem Ge-
triebe der römischen Lokalmächte anheım , AUS dem der
Arm ÖOttos und Heinrichs 1IL S1e mühsam befreit hatte
Wir haben gyesehen , W1ıe eın eil des Adels sich zähe dem
herrschenden KReformpapsttume widersetzte, wıe er ach wıe
VOr selbständige Macht erstrebte und sich hierbei, je]
es ZINg, auf das 1n seinen Rechten verkürzte Kaisertum
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tüizte Dadurch Wäar dıe Rolle des letzteren ihr Gegen-
teil verkehrt, AUS ordnenden Gewalt wurde wis für Rom
e1N Umwälzungosfaktor.

Eıne der wichtigsten Wolgen des adlıgen Widerstandes
W ar die, dalfls die Wahlhandlung mehr zu“ Rom hinaus Ver-

legt . 1SO dem Parteigetriebe estärker entzogen wurde Bereıts
das Dekret Nikolaus 11 hierauf Rücksicht
ber Innn och galt eEs als feststehender Grundsatz dafs
der Neuerhobene auf den Stuhl Peters der
Peterskirchen Roms veseizt werden und 1er aunch die Weihe
erhalten usSsC, dafs a1s0 dıe Schlufszeremonıen Rom
gebunden Die deutschen Päpste warteten deshalb
mıiıt ihnen bis S1C die weiıte Reise von diesseits der Alpen
bıs den 'Tiber zurückgelegt hatten , Ja& Nikolaus 11 und
Wibert rZWahNSch sich gewaltsam den Eintritt Kom,
innerhalb der Peterskirche dıe Weihe erlangen Der -
fällıge Besıtz oder beider Peterskirchen konnte somıi1ıt

Dies erschien alsvon entscheidender Wichtiekeit werden
e1Nn Unding, und de1 französische Urban 1} ZU: deshalb
auch die Folgerung Er wurde 'Terracına gewählt und
Terracına konsekrtiert Paschal 11 dagegen konnte dıe hei-
lıge Handlung wieder üblichen Orte vornehmen lassen
Anders (GGelasıus I1 Er mulste VOTL der Weihe Rom VOeL_r-

Hıer wartete dielassen und begab sich nach (jaäta
Vorgänge 'Tiber a.b und Arst a {S Bur dinus (Gregor

März Peteır on Kom, also AI richtigen Örte,
erwählt un geweiht W al hefs auch sich (448&ta

März konsekrieren Gelasıus durifte also schon WaQCNH,
eiINe Weihe ungebräuchlichem rte iıner solchen
üblicher Sstätte entgegenzusetzen. Dies War NUur möglich
durch dıe emporgekommene Macht der Kardinäle und deren
Vorwiegen bel der Erhebung des Papstes. In
dem letzteren Falle hatte Burdinus den berechtigten
Platz, (Jelasıus aber die berechtigten Handhaber auf se1iner

Seite Wäre dleger geblieben , würde xewils e1INe

rückläufige Bewegung eingesetzt haben, NU:  5 aber kam das

Vgl Zöppfel 43 fi
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Schwergewicht der Neuerung zustatten. Demgemäfs
brauchte der Nachfolger, brauchte Kalıxt EB nıcht anzustehen,
seine eihe VO  > den Kardinälen iın Vienne, S12 SAr aufserhalb
Italiens, vornehmen lassen. Sehr bemerkenswert: aber-
mals WLr es eın Franzose, der mıit der uralten Überlieferung
skrupellos brach e10 Nachfolger erlangte dann wieder In
Rom dıe eıhe, und auch bel der Doppelwahl Von Innozenz
und Anaklet blieb 1a 4A1 Tiber, doch wurde der
Papst, den INa  b als Ärichti gen anerkannte, in Sta Marıa Nova
geweıiht.

W ıe WIT sahen, hing dıe Loslösung VON der Ortlichkeit
mıiıt der sich verändernden Stellung der Kardinäle,

die auf nıchts Geringeres abzıielte , qls diese einer C“
schlossenen Körperschaft machen, ihr eine weıt ber die
Stadt Rom hinausgehende Befugnis verleihen und die
Papstwahlen ausschliefslich siıch bringen, mıiıt Aus-
schlufs jedes anderen Waktors, q1sO namentlich des römiıschen
Volkes und des alsers ID Wr Leo I unfer dem das
Kardinalwesen mächtig emporkam: Kardinäle seiINe
Berater; doch noch längere eıt blieb deren Befugnis und
Abgrenzung unsicher. Subdiakonen konnten ql Kardınäle
gerechnet werden, und den suburbikarischen Bischöfen, die den
Papst der Hauptkirche, Lateran, vertraten, wurde durch
das Dekret Nikolaus’ IL der wesentlichste Eindufs bei der
Wahl überwiesen. Gegen S1Ee drängten 18808 aber die Vor-
steher der eigentlich römischen Stadtkirchen heran, die
Presbyter und Diakonen, zumal erstere , welche sich als die
riıchtigen Kardinäle betrachteten, welche der Sprachgebrauch

bezeichnen pülegte und für die selbst Fälschungen her-
halten mulsten, s]ıe als Bestberechtigte bei den Papst-
wahlen hinzustellen. Die Keformrichtung und die damıiıt
sammenhängende gewaltige Ausgestaltung der Papstwürde
erforderte notgedrungen einen Generalstab, der iıhr überall
ZUr Verfügung stand Die Kardinalbischöfe, qls amtlich
au['serhalb Roms wohnend , als Leiter eigener Sprengel , als

Vgl Sägmüller, Tätigkeıt und Stellung der Kardinäle,
170 ff. Derselbe, Lehrb des kath Kirchenrechts, 320 321
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Träger desselben T‘itels wie der Papst, eıgneten sich dafür
wenıger als die Presbyter und Diakonen, Voxn denen eın
eil überdies och kuriale Hoft- und Kanzleiämter bekleidete.
Schon durch das Schwergewicht ihrer enge bildeten s1e
eine Macht, und dıe Entwickelung der Bischofswahlen, die
allmähliche Ausbildung der Domkapıtel kam ihnen zustatten.
SO wurden die Kardinalbischöfe beı den Papstwahlen iın die
Stellung VON Suffraganen gegenüber dem Erzbischofe gebracht,

zugleich, die Kardinalkleriker suchten das Wahlkapitel
bilden zunächst mıt Herzuziehung des römischen Volkes,

während die Kardinalbischöfe den Gewählten ÜUrTr anerkennen
und weihen sollten. 1e weıt die Ansprüche der Presbyter
gingen, zeigt das Anerkennungsschreiben, das S1e den ählern
ın Frankreich bei der Erhebung des Erzbischofs on Vienne,
derjenıgen Kalixt I1l übersandten. Jıerın sagten s1e , ach
dem (G(Gesetze hätte die Wahl eıinen römischen Kardinalprıester
der -diakonen treffen mMuUusSsen

Besonders deutlich Jälst sich dıe Entwickelung des Kar-
dinalwesens auf den päpstlichen Bullen verfolgen. Die der
älteren Kanzleı kennen keine Kardinäle als Urkundenzeugen.
rst mit Vıktor ı88 kommen S1e auf. Kıs wird die Nach-
wirkung der Machtstellung se1n, dıe mehrere Kardinäle unfer

Leo erlangt hatten und dıe sich in Zugeständnissen
äulserte, welche Viktor bei se1iner Erhebung machen mulste.

den Bullen dieses Papstes finden WIr die Kardinäle Hum-
bert, Hildebrand und Bischof Bonifatıus VO Albano als
Zeugen Wohl NUur Viktors frühzeltiger Tod hat bewirkt,
dals diese Fıinrichtung nıcht weıter ausgebildet wurde, ennn
Se1N Nachfolger Stephan z der ın altrömiıscher Kuriale
schreiben liefs, hat keine Zeugen zugelassen. ber die Be-

WESUNS liels siıch nıcht mehr verhindern , zumal 1ko-
Jlaus E eın gefügiger Mann und guten Teils eın aps VoL

Kardinalsgnaden WAar. Demgemäls liefs mehrere Bullen
amıt Zeugen ausstellen , unter denen dıie Bischöfe weıt über-

Es kommen ihrer eun Vvor, woneben 1Ur ZzWwelwiegen.

Jaffe, ıbl LeT. (z+erm. V1 349
EL Näheres meine ‚„„‚Builen der Päpste“, 174
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Kardınalpriester un der Erzdiakon Hildebrand. Ks ıst 165
eine Jatsache, dıe der Haltung des Dekretes entspricht. Eine
Rangordnung ın der Aufeinanderfolge der YFirmen zeigt sıch
ZW ar angedeutet, aber och völlig ungenügen ausgeführt
uch lexander hat noch eınNıge unterzeugte Bullen bei-
behalten , doch weniıge, dafs die nichtunterzeugten als
Kegel gelten haben Dies bildete Gregor VIL dann
wıeder dahin AUS, dafls keine seiner Bullen einen Zeugenbietet. Der selbstherrliche (zeist des Papstes wollte CN-scheinlich das Fmporkommen der Kardinäle zurückdämmen.
Seine Urkunden bieten WIe die Stephans dıe römische Kurial-
schrift. afs sein Gegenpapst Klemens HI keine Zeugenführte, ist selbstverständlich, weıl seine KErhebung 1mM Wider-
spruch ZU. Kardıinalwesen stand. Unter Urban finden
sich Zeugenlisten auf Nebenurkunden, aber die ım Originaleerhaltenen Prunkbullen bieten solche nıcht Ks lassen
sich deshalb unterzeugte Bullen nıcht als kanzleiüblich
nachweisen Dis etwa NeuUere Funde dies berichtigen.

Beıl ihmAÄAnders der schwache , vielbeeinflufste Paschal.
g1ibt Anfang unterzeugte Bullen ziemlich häufg,dann werden S1Ie ZUL Ausnahme, kommen aber seıt 1113
wıieder mehr auf un: behaupten sich ın Einzelfällen oder
gruppenweıse bis ZU nde des Pontifkates, durchweg frei-
ich 1n Nebenformen Von Urkunden. Die Zahl der Firmen
ist sehr verschieden, denn sS1e schwankt zwischen und
Weit überwiegen die Kardinäle, sowohl Bischöfe, als Priester
und Diakonen, doch finden sich daneben W ürdenträger, dıe
aufserhalb des Kollegiums standen , Kurialbeamte, W16€e
Subdiakone un Richter der heiligen P’falz, oder fremde Erz
bischöfe, Bischöfe und bte In der Keihenfolge zeigte INa
sich bestrebt, die höheren Rangstufen ber den nıederen
seizen , die Stellung der Firmen blieb aber och wenıg orordnet

uch Gelasius 11 verlieh unterzeugte und nıcht unter-

„ Papstbullen ‘‘, 156 1857
2) Ebendort 230

Ebendort O58 f.
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zeugte Bullen, etztere In überwiıegender Anzahl. Dabei zeigt
sich, dafs Nichtkardinalkleriker ausgeschlossen sein scheinen,
Kardinäle aber bıs 2908001 Subdiakon vorzukommen. {DJDie Listen
sind nicht orofs Links steilte 1NAan > diıe Bischöfe 15807
Priester, rechts dıe Diakonen und Subdiakonen Mıt Ka-
lıxt I1 nahmen dıe unterzeugten Aktenstücke beträchtlich

wenngleich S1e och 1ın der Minderzahl blieben. uf den
reinen Bullen Gnden sıch, w1e scheint, 108088 Kardınäle, und
ZWar bıs hinab ZU Diakon. Damıt War das Kardinal-
kolleg1um zunächst abgeschlossen. Die Listen können lang
se1IN ! S1e zählen bis Namen. Unter der päpstlichen
Firma ordnete 1014 die der Bischöfe und Prıiester, rechts
von dieser Gruppe die Diakonen, doch machte sich >>  \
nde des Pontihkates hbereits das Bestreben geltend, unter
dem Papste LUr die Bischöfe un Iinks davon dıe Priester -
zubringen, während rechts die Diakonen blieben Die Be-

Unter Honorıius IL nahmen dieWEZUNS setzte sich fort.
unterzeugten Stücke Z blieben aber och immer 1n der
Minderheaeit. Außerkardinäle kommen wieder SaANZ ausnahms-
welse VOr und ebenso einıge Subdiakonen. Die Listen ET-

scheinen bisweilen och sehr ausgedehnt, wobel die Hın-
ordnung der Zeugen mehr und mehr in der zuletzt be-
obachteten Weise ZUE uhe gelangt, dals nämlich dıe Bischöfe
unfier dem Papste, links davon die Presbyter, rechts die Dıiıa-
konen stehen. Schliefslich hat dann Innozenz I8 die Ver-

schiedenen Bestrebungen in e1in festes Schema gebracht: dıe
Zeugenunterschriften wurden für die Prunkbulle ZUL KRegel,
Aur Kardinäle kamen VOTLr 1n gleichmälsiger Formel, be-
stimmter Stellung un Reihenfolge

Ba der Rivalität der Kardinalordines miteinander Dn
sellte sich dıe des bisher mächtigen, oft herrschenden
Adels, dem das KEmporkommen der Kardinäle äufiserst uUuL-

gelegen kommen mulste; übernahm das Kardinalkollegium
doch allgemach bei der Papstwahl die Rolle, dıe früher iıhm

Ebendort 965
Ebendort 280 ff.

3) Ebendort 325
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und dem Kaisertume zugefallen WäaLr. Die Krhebung Gre-
SOTS VIi bıldete das Krgebnis der Laienströmung
das Kardinalkollegium. bDer der Kntwickelung nach der
geistlichen Sseıjte hin War doch nıcht alt gebieten , INan
mulste sehen, sich mıt ihr abzufinden, un dies geschah ın
der Weıse, dals der del die Kardınäle beherrschen
suchte, sel es durch seinen äulseren Kındluls, sel es durch
Yantritt seiner Angehörigen ın das Kollegium. Für die
Papstwahl War damit freilich nıcht 1e| ‚WONNECN, enn der
Kampf der Adelsgeschlechter untereinander War damiıt nıcht
beendet, sondern LUr auf eın anderes Schlachtfeld verlegt.
Ir konnte vollem Durchbruche kommen , weil jede Fa-
miılie vermittels ihres Kardinals oder ihres Kardinalsanhangs
auch ihren Parteigänger auf den Stuhl Petri bringen
suchte.

Wiıe wenıg die Papstwahlen in diıesen verschiedentlichen
Werdevorgängen ZUr uhe gediehen, zeigten die Kreignisse
nach dem Tode Kalixts. Da vereinigten sıch die kKardınäle

jestgesetzten Tage 1m Lateran un: wählten ın ihrer
Mehrheit den Kardinal Theobald Plötzlich gebot Robert
Frang1panı, der augenscheinlich dıe Minderheit der Kardıinäle
hinter sich hatte, Schweigen, erklärte den Kardinalbischof
Lambert von Ostia als Papst und sefzte seıne Krhebung Cn
waltsam durch Hielt dıe Gregenpartei ihren Kandidaten auf-
recht, Wr das Schisma da Aus Furcht VOT einem
golchen un weil Frangıpanı der Stärkere WAäT, frat Theo-
bald zurück, worauf die Kardinäle selner Partei Lambert
übertraten , der damıit qls Honorius 1} einheitlich gewählt
wurde. Kr galt als friedfertiger Mann, denn er wesentlich
hatte das Ormser Konkordat zustande gebracht.

Was 1mM Jahre och vermıeden Wal, ereijgnete sich
be1 der nächsten Wahl Da beherrschten dıe Frangıpani
1130 nıcht mehr das Feld , sondern mulfsten ihren Einflufs
miıt den Pierleoni teilen. Um Gewaltsamkeiten verhın-
dern , einıgten S1IC.  h die Kardinäle auf einen Ausschuls Von

acht Mitgliedern für die Neuwahl. Er wurde AaUS fünf AÄAn-
hängern der Franglpanı und drei der Pierleoni gebildet, doch
Wäar 6s dabei nıcht miıt rechten Dingen ZUSCSANSCNH , ennn
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das Stimmenverhältnıs entsprach nıcht dem des Kardiınal-
kolleg1ums. In diesem überwogen die Pierleoni. s1e rech-
neten hlıer auf Stimmen, WOSZESCH den Frangıpanı 1Ur

blieben. amıt War der Keım ZU Zwiespalte gelegt.
Im (+efühle ıhrer +atsächlichen Schwäche suchten die Frangı-
panı durch Überraschung wirken. Ihre füntf Ausschufs-
mitglieder traten unmıttelbar ach dem ode des Honorius
AaMmMChH, und ıer VvVon ihnen wählten den fünften, den
Kardinaldiakon Gregor, der sofort ZU Lateran geführt und
als Innozenz 11 mıt den päpstlichen Insiıgnien bekleidet
wurde. i)ie Gegenpartel fügte sich nıcht, sondern erhob
mit Stimmenmehrheit und Innehaltuhg der kanonischen
Hormen den Kardinalpriester Petrus Lieonıs, als aps Ana-
klet I1 Beachtenswert hierbei ist, W1]e äaufserlich alles ıIn
den Händen der Kardinäle lag, wWwI1e andere Faktoren zurück-
traten Es handelte sich die erste reine Kardınalswahl,
un: e brachte das Schisma. Sı]ıe 1eferte dem Manne
eine Macht in Händen, dem gerade dıe Kardinäle S1e steifs

entziehen gesucht hatten : dem deutschen Könige, damals
Lothar 111

Sowohl Innozenz Ww1]1e Anaklet suchten seine Anerkennung
erlangen, aber nıcht in der W eise, dals über die Recht-

mäfsigkeit ihrer Wahl entscheiıden habe, sondern jeder
ahm seine Erhebung als rechtlich vollzogen und er-

strehte Nur, dals Lothar dies erkläre, wofür ıhm ach
Innozenz bot sofort dıeKräftften entgegenkommen wollte.

Kaiserkrone, Anaklet bald nachher. Man sıeht, beide Päpste
standen durchaus auf dem Boden des Gewordenen, auf dem
der KReformpartel, welche dıe KEntscheidung eines LaıJlen über
den aps ausschlofs.

Seit den Zeiten Heinrichs 111 hatten die römischen Dinge
nicht günstig für den König gelegen. Die beiden (Ge-
wählten besafsen ungefähr gyleiche Stärke, das kanonische
Recht hefs bei beiden wünschen, wenngleich das Ana-
klets ein biıfschen besser WAar. ber der Hergang
mulste antechtbar erscheinen , schon deshalb, weil noch bei
Lebzeiten des Honorius e1Nn Ausschulfls eingesetzt WAar, welchem
die Führer der Adelsparteıen schworen, den durch iıh: HKr-
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wählten unweilgerlich als Papst anzuerkennen YHerner bot
er das Bedenkliche , dafs das Kardınalskollegium dıe tätige
"Teilnahme des Volkes (Adel, Bürger, Geistlichkeıit) bewußt
auszuschalten suchte, die bıslang als Mitfaktor gegolten hatte
uch der AÄusschlulfls des Kalsers WTr Wa geschichtlich SC-
worden, aber keineswegs unumstöfslich Recht bestehend.
rst S4 Jahre verstrichen , eıtdem der Träger der
Krone dreı Päpste hatte absetzen Jassen, und inzwıischen hatte
der erbittertste Streit ber die Befugnisse desselben In kirch-
lıchen Dingen geherrscht. In dem W ormser Konkordat wurde
nıchts ber dıe Papstwahl bestimmt. Keıin W under 9 dafls
1iNanl jetzt sowohl 1ın talien W1e in Deutschland mıt der Mög-
ichkeit rechnete, Lothar könnte qls zweıter tto oder Heinrich
auftreten, das Schisma entscheiden und dadurch dem Kalser-
tum seıne alte Machtstellung zurückgeben ber WEnnn hler-
für die Umstände auch scheinbar günstig Jagen, In Wirk-
iıchkeıt atien 1e es nıcht die Zeit Gregors VIL liefs sich
nıcht ungeschehen machen. Schon WAar die Kirche ber das
Laientum hinausgewachsen , und die Kirche Wr unıversal;
neben dem deutschen Könıge hatten sich andere Herrscher
geltend gemacht, zumal der Von Erankreich. Und as
bel vollenden, versagfte das deutsche Königtum ın seinem
Jräger. Lothar Wr 1MmM Gegensatze ZU. salıschen Hause, als
Vertreter der sächsisch-hochkirchlichen Parteı emporgekommen.
Seine Katgeber Männer gemälsigt gregorlanischer
Kichtung. So widerstrebte alles einem testen, zielbewufsten
Auftreten utz und EFrommen der deutschen Herrscher-
gewalt, es widerstrebte dem die Vergangenheit des
Sachsen, se1ıne (+emüts- un: Geistesrichtung, der Kındluks, der
ihn umgab. Keın W under, dals die Dinge gehen liefs,
bis YWrankreich S1Ee zugunsten Innozenzens entschied. Und als
das geschehen, schlofs Lothar sich diesem V organge einfach

Er hefs die W ahlen nıcht vorurteilslos untersuchen,
sıch dem besseren Rechte zuzuwenden , stellte für seine
Parteinahme keine Bedingungen, die siıch vorher gewähren

Vgl uch Zöpffel, Papstwahlen 6, 335 e

Vgl au E  9 133
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l1els, sondern berief einen KReichstag nach W ürzburg, der sich
für Innozenz erklärte. Anaklet, bekannt miıt der Stimmung
der Mehrheit des deutschen Klerus und des Hofes, hatte sich
abseıts gehalten un betrachtete damıt dıe KEntscheidung still-
schweigend q{ unverbindlich. Lothar hingegen sandte ZWEeIl
Bischöfe ach Frankreich, dıe dem dort weıiılenden Innozenz
dıe Unterwürfgkeit Deutschlands anzeıgten. Erfreut Ver-

einbarte dieser eine Zusammenkunft mıiıt dem willfährigen
Sachsen. Sje fand Lüttich Sa autf deutschem Boden
Hier vereinigte sich eın Reichstag, der glänzendste, den Lo-
thars Keglerung gesehen hat. Es erschijen Papst Innozenz
1n felerlichem Zuge, der Könıig elite iıhm entigegen, ergriff
die Zügel se]ınes weılsen Rosses miıt der einen Hand, elt
1n der anderen einen Stab, die Menge abzuwehren, -
eitete ıhn bis ach seıner Wohnung und half ıhm beim Ab-
steigen. T)as Verhältnis hatte sich also umgekehrt: der tat-
sächliche Herr War ZU Diener geworden, der denn auch
den Nachfolger Petri gehorsam ach Rom führte un: dafür
die Kaiserkrone erhielt. Eıne der besten Gelegenheiten ZU

Geltendmachung der kaiserlich - köniıglichen Ansprüche War

versäumt.
Für dıe AÄAnerkennung Innozenzens wird auch dıie Frage

ach der Rechtsgültigkeit des /ormser Konkordats miıt-
gewirkt haben Von dessen Zugeständnissen meinte die
eXtirem kirchliche Partel, dafs S1IE NUr Jange dulden
selen, als S1e der Kırche Nutzen brächten. Diese Anschauung
hing USammen, mıt eiıner erneutfen tiefgreiftenden mönchischen
Strömung dıe Verweltlichung des Klerus, welche eine
völlige Wiederherstellung der alten „Vıta canonıca *“* für die
Weltgeistlichen mıt gemeınsamer Lebensführung erstrebte,

zugleich die Rückkehr ZUT Verwaltung des Kirchen-
vermögens 1m Sınne des alten römischen Kirchenrechtes.
Sie wollte eine möglıchst gründliche Loslösung des Klerus
Von jedem weltlichen Einfluls; miıthin mulste die Beteiligung
des Königs den Bischofswahlen , welche das oOrmser
Konkordat zulie[s, ihr besonders zuwıider SEIN. Be1i dem
Schisma 1130 stand. der regullerte Klerus geschlossen auf-
‚seıten Innozenzens. Da Lothar Nnu  s Von der kirchlichen Parteı

Zeitschr. K.- XXVIII,
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guten eils eigenem HF'rommen erhoben War, sah
sich gebunden, obwohl mit der Anerkennung iInnozenzens
einem der wichtigsten Kronrechte zuwıder handelte. Inno-
ZeNZZz haft die Hoffnung seiner Anhänger nıcht getäuscht, enn

arlhıels einNn Gesetz, das die Bischofswahlen ZUr Sache
der regulierten Kleriker machte und S1e der Beteiligung der
Laien eNLZOS

Fraglich Mas och se1n, ob neben dem grölseren aulser-
römischen Anhange und der geschickteren Politik Innozenzens
nıcht aunch dıie jüdische A bstammung > AÄAnaklet 1Nns (Ge-
wicht gefallen ist Im römisch-lokalen Parteigetriebe machte:
1E wenıg AUS, anders aber im weıteren Abendlande, sich
namentlich die hochkirchliche Kmpfändungsweise dagegen
aufbäumen mulste. Man hat dıe sozlale Abneigung be-
denken, die damals den Juden zutejl] wurde. Ihr entsprach
In der Yat wen1g, dalfls der Vermittler mıiıt ott ein Israelit War.

Ja auch och ein weıteres Moment hat in den W ahlstreit
hineingespielt: die alte Rıvalıtät zwiıischen Kardinalbischöfen:
und Kardinalklerikern. Der Anhang Innozenzens vertrat die
Anschauung der Gleichberechtigung aller Kardinäle mıt Her-
vorhebung der ıhm angehörigen 1er Kardinalbischöfe, wäh-
rend der Änaklets die FHorderung stellte, dafs allein die Kar-
dinalkleriker wahlberechtigt, die Bischöfe also ausgeschlossen.
sejen. Der deutsche Hof entschied sıch In dieser Frage für
die konservativere Kıchtung, un S1e kam denn auch 1n der
Weınse ZUF Geltung, dafs die Bischöfe als Kardinäle gleich-
berechtigt bej] der Wahl stimmten.

Die innere Umwandlung des Verhältnisses vVvom Papst-
ZU Kaisertume spiegelt sich einem rte wıder, 112  .

Zures wenıgsten erwarten sollte : 1m Urkundenwesen.
Zieit Heinrichs 1IL hatte das des Kaisers stark auf die Bullen.
der Päpste eingewirkt. Seit der Waltung Lothars 111 Ver-
wandelte sich dies 1ın das Gegenteil: es begann dıe Kin-
wirkung der Papsturkunden auf die Kaiserurkunden, sowohL
i1m Formelwesen, als in den Zeichen , der Schrift, der Be-

Berhheim‚ Das Wormser Konkordat und se]ne Vorurkunden:
64—74
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sıegelung un: dem KHormate ID oing cies weıt, dafs
Papsturkunden Vorlagen für Könıgsurkunden werden
konnten. ber damıt nıcht SCHUS, die Finwirkung OT1
auch weıter und übertrug sich auf Bıschofs-, Fürsten- un:
Königsurkunden tast 1n SZANZ Kuropa. Der (jrund für diese
Erschemung War eın doppelter: einerseıts beruhte auf der
allgemach allgegenwärtigen Macht des Papsttums, anderseıts
auf der Söhe des päpstlichen Urkundenwesens, das unter
Innozenz un! seinen nächsten Nachfolgern ihre Gupfelung
erreichte und sämtliche sonstigen Kanzleien weit überragte,
freiliıch bald mehr und mehr 1m Greschäftsmälfsigen
erstarren. och auch dann och jeferte G1e das este, WAas

die Zeiıtgenossen autf dem betreffenden (xebiete hervorbrachten.
Im kleinen haben WIr ıer 1nNne Abspiegelung der 'Tat-

sache, dals die Päpste seit; Gregor VIL eine weltliche ber-
gewalt, mıindestens eiNe mittelbare beanspruchten un! unter

Diesgünstıgen Umständen auch ZUr Geltung brachten
äaulfserte sich nıcht ZUIM wenıgsten darın , dafs S1e den An-
spruch des deutschen Königtums DZW. des Kalsertums auf
Mitwirkung be1 der Papstwahl umkehrten und ihrerseits eine
Kinwirkung auf dıe Königswahl anstrebten. Schon der erste
Gegenkönig, Rudol!f£ VON Rheinfelden, genols die Unterstützung
Gregors, un! ist es geblieben für die Folgezeit 1n
nehmend steigendem Malse.

och einma|l sollten sıch günstige Umstände für dıe
Geltendmachung der Kalsermacht wiederholen, und diesmal
fand S1Ee In der Person Friedrichs einen kraftvollen
Vertreter. Am September 1159 starb Papst Hadrıan,
einer Zeit, als sıch mıt (Gem Kaiser auf gespanntestem
Hufse befand. Die Neuwahl mu [(ste deshalb Von grofser
I’ragweıte sein , denn CS handelte sich dabel die rage,
ob Verständigung mıt der Krone oder Kampf, gestütz auf
die Normannen Sizıliens. Der Hauptvertreter der kriege-
rischen Richtung War der Kardınal Roland. Er also durfte

vom kaıserlichen Standpunkte nıcht gvewählt werden, der

Vgl die Literatur bel Sägmüller, Lehrbuch des katholischen
Kirchenrechts,

4*
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Verfechter des Friedens un damıit des Kaisers War Kar-
dinal Oktavian. Hadrıan, der die Schwierigkeiten VOFraus-

gesehen , hatte eıne Zwischenperson : den Bıschof Bernhard
VO  a} Porto seinem Nachfolger empfohlen. ber die Zeiten

für solch einen Ausweg nıcht angefan. Die Mehrheit
der Kardinäle wählte 1m Dome St Peters: Roland. Als
aber eingekleidet werden sollte , widersprach Oktavıan , und
SeINn Anhang erklärte ihn für gewählt. Augenscheinlich stand
diıe Masse des Volkes und der nıederen Geistlichkeit auf
dieser Seite ; ewaffnete drangen VOr, Roland flüchtete AUuSs
der Kırche, Oktavian wurde inthronisiert und VO Volke
ach dem Vatikan geleitet. ber der Gegner fügte sich
nıcht verlie(s Kom, sich In dem nahen Nympha Ar
lexander 111 weihen lassen, während Oktavian ıIn Farfa,
als Vıktor konsekriert wurde. Es ist möglıch, daf(ls Kaiser
FEriedrich das Schisma nıcht gerade gewollt hat; Was aber
wollte , Wäar Rolands KErhebung unfer allen Umständen
verhindern, und 1n diesem Sinne hat Oktavian sicherlich als
sein Parteigänger gehandelt. Dessen SANZCS Verhalten ist
aum anders verstehen. Deutlich erkennt Man , wIıie dıe
Dinge für den Fall vorbereitet ArCcH, dafs die Mehrheit der
Kardinäle sich für Roland entscheide und dieser dıe Wahl
annehme. rat dıes eın , blieb nur, ihm möglıchst recht-
zeitig einen Gegenpapst setzen, und das ıst geschehen,
gewi1ls nıcht ohne vorherige Vereinbarung mıt dem Kaiser
un nıcht ohne den Hıntergrund der kaiserlichen Macht, WenNnnNn
Friedrich sich öffentlich auch bewulfst Von Kingriffen 1n
Rom ferngehalten hat

Dem Kaiser schien der Vorteil des Schismas zuzufallen.
ber wI1e sıch q Is unıversaler Nachfolger Konstantins und
Karls des Gro(sen fühlte, War auch das Papsttum eine
allumfassende Würde, WAar es seıt Gregor VIL 1n erhöhtem
Maßflse geworden. Änderseits hatte der pseudoisidorische

Wır können hıer Haucks Ausführungen nıicht SZanz beipflichten.
Eın Protest Rolands Erhebung wÄäre völlig nutzlos verha IR
tto Von Wiıttelsbach sıch jeglichen offenen Kingreifens enthielt , kann
nıcht befremden. Eın solches WwWar Sal nicht nötig und den Kalser
und Oktavian LUr kompromittiert.
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Grundsatz, dafs der römische Biıschof erhaben ber ]edem
weitlichen Urteile, zuma|l ber dem der Laien stehe , sich
eingebürgert. Demgemäls richtete der Kalaor se1in Handeln
61in Er wollte die Sache auf einer allgemeinen Synode ent-
scheiden Jassen, dıe möglichst unfer seinem Einflusse stand
So berjef denn dıe deutschen, ıtalıenischen und burgun-
dischen Bischöfe nach Pavıa und schrieb den Königen von

F’rankreich, Fingland, Spanien, Ungarn un Dänemark, eben-
dorthin Prälaten senden und sich bıs FEintscheidung
des Schlismas neutral verhalten. Wır sehen , die Kaılser-
polıtik ahm ]er eine Wendung 1Ns Weite, Allverbindliche,
wıe s1e se1t den Zeıten des groisen arl nıcht vorgekommen
War Gelang C Ss]e durchzusetzen, War ein gewaltiger
dieg ber das Papsttum und die Kaiserwürde
wıeder als die vorherrschende ı1n Huropa hingestellt. ber

der Gröfse der Aufgabe und dem inneren W ıder-
spruche zwischen göttlich-geistlicher Gewalt und kaiserlichem
Laientum ıst das Unternehmen des Stauftfers gescheıitert.

ber die Fintscheidung der Synode hefs sıch nıcht ZWEI-
feln 1e konnte NUur der äulserlich verbindliche Abschlufs
der ahlvorgänge in Rom seIN ; S1e durfte NUur den kaiser-
lichen Parteigänger un nıcht dessen Gegner anerkennen,
WenNn anders s1e nıcht e1ıne schwere Schlappe tür den KEın-
berufer bedeuten sollte. Das wulsten die beiden ett-
bewerbenden Päpste besten, und dem entsprach eSs auch,
dafs Viktor sich stellte, lexander aber tern blieb Durch
se1in Erscheinen konnte LUr verlieren , eım Fernbleiben
dagegen geltend machen , dafs das Urteil eıner VO: Kaiser
berufenen Versammlung für ihn, den Nachfolger PetrI, nicht
vorhanden 82]1. Die Synode kam Nu  > auch nıcht einmal 1ın
dem Umfange un deshalb nıcht mıt der Rechtsverbindlich-
keit zustande, diıe Friedrich geplant hatte Immerhin fanden
siıch Bischöfe eın , freilich mıt wenıgen Ausnahmen
dem Reiche angehörıg. (zZesandte der eingeladenen Könige

ebenfalls ZUSESCNH, 1E kamen aber mehr als Zuhörer,
wıe als Teilnehmer. Der Kaiser eröffnete blofs die Ver-
sammlung und überliefs den Bischöfen Beratung unter Lei-

Obwohl das Urteil 1mtung der Erzbischöfe. VOTaus n
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geben Wärl, dauerten dıe Verhandlungen doch tüntf Tage
endlich zugunsten Viktors fallen. ‚Jetzt erschien der Kaiser

der Mıtte der Väter, erkannte ihre KEntscheidung A und
ach ıhm aten e>S die Fürsten und eiINe xrolfse Volksmenge

Die Zukunft hing JjJetz davon aD, oD 0S dem Vertreter
der Reichsgewalt gelingen werde, sCc1NeIn Papste allgemeine
Geltung verschaffen und damıt dıe W ürde selber WeEeIit-

gehend die and bekommen ber das gylückte nıcht
Die Weltentwickelung widerstrebte So trat denn der frühere
Zustand des Gegenpapstiums wıeder C1N, und WiIie damals
ungunsten des Schwächeren des Anhängers des Kaisers

Als Viktor gestorben War, hat das gegenpäpstliche Kar-
dinalskolleg1um noch zweimal Nachfolger erhoben, sicher-
iıch Sinne Friedrichs un dessen unsch entsprechend
wenngleich ohne äaufserlich dessen Erlaubnıis einzuholen Er
hat beide Wahlen anerkannt Gewonnen wurde damıt nıchts
Das kaiserliche Papsttum sank IUIHELr mehr Bedeutunegs-
losigkeıit hinab Von ihm erbetene und durch Kanzle1

Was aberausgesteilte Bullen wurden seltener
Menge fehlte, suchte S1ie durch Schmuck Prunk un Schön-
heit ersetzen In Pergament Schrift und Bleisiegel be-
fand das Gegenpapsttum sich voll auf der Höhe Kıne der
beiden DBullen des etzten Gegenpapstes, Kalixts 111 ist ST ür
phisch das orölste Prachtstück das überhaupt AUS der rO

schen Kanzleı hervorgegangen ıst Umgekehrt Alexander 111
Anfangs gyab auch viel auf aulsere Schönheıt der Krlasse.
Bald jedoch erreichte die Massenschreibereı E1INE bislang nicht
gekannte Ausdehnung. Wohl oder übel mulfste 1e] un
schnell gearbeitet werden, Uun: dem entsprach EINE (Ge-
schäftsmälsigkeıt der Ausführung un C110 verkürztes Ver-
fahren , indem viele Dinge Brevenform xa die bis-
lang die feijerliche Bullenform erhalten hatten

Als Alexander endlich mi1t dem Kalser F'rieden geschlossen
2aUC 2539 falst den Satz des Vinec Prag

ımper ultimis Interrogat laudat *‘ 93  16 cheıint bedurfte
ausdrücklichen Krklärung des alsers £6 Das ist schwerliıch richtig

Vin-„laudare *‘ bedeutet damalıgen Sprachgebrauche „ Zustimmen
EeNZz meılınt also, der Kaiser wurde gefragt und {1mm({tfe
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hatte, suchte einen der schwersten Krebsschäden des apst-
Lums, dessen W ahlwesen, auf dem groisen Laterankonzile 1179

beseltigen. Das erstie Kapıtel desselben bestimmte: Wahl
Damıitdurch die Kardinäle und 2/8 Stimmenmehrheıit.

stillschweigend der Kinfufs des alsers und des römischen
Volkes gesetzlich beseitigt. Die Satzungen Alexanders haben
dıe Kirche VOT schismatischen Wahlen der bisherigen Art
bewahrt. Sie wurden noch weıter gefördert durcl_1
dıe Finführung des sogenannten Konklave

Der Dieg des Papsttums ber Kaiser Friedrich
entschiıed das Übergewi?:ht der Kırche. Sie hatte jetzt ihr
Recht kodifizıert, Wr die malsgebende Macht für alle Ver-
hältnısse geworden, selbhst für diıe des Staatslebens, ihr (+e-
schäftskreis hatte sich 1Ns Ungeheure erweıtert, und ihre
Geschäftsiührung hatte dıe der weitlichen Kanzleijen über-
dügelt. Dennoch sefzte das Kaisertum sich auch JetZz och
he ZULF Wehre und erreichte tatsächlich unftfer Heinrich VL
und Friedrich 11 wiederholt bedeutende, wenngleich Nnur
vorübergehende Kriolge. Friedrich 6® ist, enn auch
SCH, der och einmal ernstlich auf die Papstwahlfrage eIN-
zuwirken verstand, freilich nıcht mehr kraftt KRechtens, sondern
krait äul(serer (Gewalt. Unter Cölestin hatte e1n persönlich
erdrückendes Übergewicht erlangt. Als der schwache Papst
1m Jahre 1241 starb, standen sich die Kardinäle schroff
gegenüber in eıner strengkirchlichen guelfischen und einer
mehr guibellinischen, ZU Frieden geneigten Parteıi Das
römische olk und das Stadtregiment War en Kardınälen

aufsässıg, dals cs mehrere VON iıhnen einsperrte. Draulfsen
VOTL dem 'Tore waltete Kaiser Friedrich I1l mıt mächtigem
Heere, das ihm eıne päpstliche Sstadt nach der anderen
unterwari, seıne Flotte beherrschte den Tiber von der Ssee-
seite und se!ber hielt ZzWel einflufsreiche Kardinäle SOr
fangen. So bestand ein ustes Durcheinander. Mit der
Papstwahl gedieh eSs nıcht VOr  Ar{s. Nicht blofs, dafls das
Kardinalkollegium unvollständig War, sondern, wıe der Kaiser

Eine kurze Zusammenfassung mıiıt der bisherigen Ansicht über
das Wahldekret Nıkolaus’ BF bei Sägmüller, Lehrbuch des atho-
ischen Kirchenrechts, S 31 313
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schrieb: „ Guerig trachtet Jeder VOonNn euch ach der päpstlichen
Würde, keiner wil] den anderen leben Jassen “ Anfangsscheint Friedrich eine baldige Besetzung des apostolischen
Stuhles gewünscht haben, und ‚W3 ın seinem Sinne,
ann aber erkannte Cr, WwIie vorteilhaft dıe papstlose Zeeit für
iıh: se1; mehr und mehr lebte er sich in dieselbe e1In. Die
Klagen wurden Jaut, der Kaiser wolle zugleich Papst sein,
oder: dıe Kardinäle gedächten ohne Papst weıter herrschen.
Je Jänger der Stuhl leer blieb, desto augenscheinlicher stieg
die kaiserliche Herrschaft, desto mehr näherte s]e sıch einem
gewaltigen Krfolge ber Italıen und die Kurie.

ber eben diese Gefahr erweckte den Widerstand. In
Deutschland erhob die klerikale Partei das Haupt; die Krz-
Dischöfe Von öln und Mainz verbanden sıch gemeın-
MmMmMem Verhalten ın dem Kampfe zwıschen Kaiser und Papst-
tum Plötzlich erschien Friedrich diesseits der Alpen und
seizte seine geistlichen Widersacher att durch die Laien-
üursten und das Bürgertum der Städte. Die englische (Geist-
ichkeit sandte dem Kaiser eine filehentliche Bitte, die EKEr-
hebung der römischen Kırche nıcht hindern. Klug ant-
wortete nıcht hindere die Wahl, sondern der Stolz
und die Habsucht der Kardinäle. Und Wer könne sıch
schliefslich wundern, wWwWenn der römıschen Kirche efwas
In den Weg jege, da S1e ihn auf alle Weise VOoO römıschen
Throne stofsen suche, ihn banne, schmähe und eld
seinem Verderben auf bringe. Weıit entschiedener als die
Fngländer trat der französısche König mit seıner Geistlich-
keit hervor. Ludwig ermahnte die Kardinäle dringend
ZULC Neuwahl, wobei einfliefsen lefs „Wır fürchten keines-
WESS den afls oder den bıslang unerhörten Betrug ırgend-
eines Hürsten, für den WIr keinen Namen iinden, wenn
eiwa zugleich König und Priester se1n möchte. Da der Grund-
satz feststeht, dafls dıe geistliche und weltliche Herrschaft nıcht
ın einer Person vereingt sein könne, mülste zeıgen, mıt
welchem Rechte die priesterliche Würde beanspruche.“

Man sieht, gestütz aunf die Zwietracht und Kigensucht
c h ch erT, Kailser Friedrich der Zweite 1V, 31
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der Kardınäle, wird HFriedrich mıiıt dem (+edanken INSCSAaANSEN
se1n, den päpstlichen Stuh! überhaupt mögliıchst unbesetzt
Iqassen. Er bezeichnete die Macht des Kajisers als Num-

schränkt, nannte Rom den Sitz des Imperiums und suchte
dıe Stadt ın seıne (+ewalt bekommen. In Deutschland
übte bei Besetzung der Bistümer einen entscheidenden
Kınfluls, und betonte die Fürstenstellung der Bischöfe als
Zeichen ihrer Gehorsamspflicht den Kaiser. afls die
Regalien verfallen sejen , wenn die Bischöfe sıch wıder das
Staatsoberhaupt vergingen, galt ihm als Rechtssatz.

Man sıeht, FEriedrich suchte die Kalsermacht die Stelle
des Papsttums Zl schieben. Blieb der Stuhl Petri unbesetzt,

hatte weitgehend freıe and Der natürliche ück-
schlufs autete: die Vakanz aufrecht erhalten. Es War

ein (+edanke Von unerhörter Kühnheit, der das Ge-
bäude des Miıttelalters erschüttern konnte. ber dafür reichten
se1ıne Machtmittel denn doch nıcht AUS; och Wäar die Welt
nıcht auf dem Standpunkte eines Freigeistes WI]1e Friedrich 88
angelangt, och befand A1e sich mıiıtten 1m tıefen Mittelalter,
und damıt drängten dessen Kräfte VOrWAris ffen drohten
dıe französischen Prälaten, S1e würden Von sich A4UuSs e1n
Kirchenoberhaupt erheben, wWenn die Kardinäle es nıcht afien

Hs zeıgte sich, ohne grölste Gefahr könne die Neuwahl
nıcht hintangesetzt werden. Da hıels 6S denn, sich wen1g-
STeNS deren Ausfall sichern. Günstig für den Kaiser wirkte,
dafs wein Hauptgegner unter den Kardinälen starb und damıt
seine Freunde dıe Oberhand besafsen. Unter dem Drucke
seiner Kriegsmacht und klug gespendeter Geldgeschenke hlels

sich VO  } den Kardinälen die untrügliche Gewilsheit geben,
dafs sıe die Wahl iın eıner für ıhn und den SaNZCH Erdkreis
heilsamen Weise vollziehen wollten, wenn den etzten SC
fangenen Kardıinal! freıgäbe egen der Gefahren Roms
INg das Konklave ach Anagnı, „IN der Hoffnung‘“, WI1e

chirrmacher IV, 41 Do Vgl uch Hauck ]  9 806
Anm G 1lammen, Friedrich 11 und Innozenz 43—1245;
Weber, Der Kampf zwischen Innozenz und Friedrich IL, 4
Maubach, Diıe Kardinäle und ihre  e Politik die Miıtte des Jahr-
hunderts.
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Friedrich dem Könige VON YHrankreich schrieDb, „ dafs die
Kardinäle auf Grund ihres uns geleisteten unverbrüchlichen
Treuversprechens einträchtig urch Tilgung des öffentlichen
Zerwürfnisses für die Kirche (xottes sorgen *. Dementsprechend
wurde 25 unı 124 der Kardina! Sınıbald Fiesco als
Innozenz IV erhoben: ein Anhänger nd Freund de Kaisers,
VON dem derselbe versicherte, habe mıt allem Eifer 8
se1nNer Krhebung yearbeitet.

ald freilich sollte sıch zeigen, dafs die Dinge stärker
aAreXn als die Menschen: ein Papst zonnte nıcht Ghibeiline Sse1IN.

Nahezu ZWel Jahre hatte die Sedisvakanz gedauert. Die
Kurie hat in ihr eine der eigenartıgsten nd schwersten
Krisen durchgemacht, dıe ihr beschieden SCWESEN sind. Ka-
nonısch War die endgültige Wahl Innozenz’ eigentlich
nıcht, troitz ihrer Kınstimmigkeit, weıl die Kardinäle nicht
freı gewählt, sondern sich vorher durch (+elübde dem Kaiser,
einem Gebannten, verpflichtet hatten.

(+anz unvergleichlich stärker als die Kınwirkung des
Kalsertums auf die Papstwahlen hatte sıch inzwischen die

Än:-des Papstes auf die deutschen Königswahlen gestaltet.
angs auf ohnmächtige Gegenkönige beschränkt, erreichte S1IEe
mıiıt tto den T’hron und steigerte siıch dann In eıner
für das Reich zerrüttenden Weise

Lrotz alledem ist noch einmal e1iNn Kıngriff des Kaiser-
ftums ın die Besetzung des Stuhles Petri erfolgt, freilich, wıe
WITLr sehen werden, ohne jede höhere politische und kirchen-
politische Bedeutung. Er geschah 1m Verlaufe des letzten
Streites zwıschen Krone und AKurie durch Ludwig en Bayern.

ährend König Ludwig in Italien weılte , hatte Papst
Johann AI ın dem Johanniterprior Peter VOoOn Ungula
einen eigenen Legaten In Deutschland, dessen Ziel Wäar.
den VvVon ıhm selner W ürde verlustig erklärten Wiıttelsbacher
durch die Kurfürsten absetzen und einen König GCL-
heben lassen Hın und. her schwankte die Sache; S1e

Vel meılne Abhandlüne über eter von Ungula In meinem: ‚„ Der
Johannıter- und der Deutsche Orden 1m Kampfe Ludwigs des Bayern
nıL der Kurle *, 253—9259
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schien ihrer Verwirklichung ahe SCINH , kam schließslich
ber doch nıcht zustande

Inzwischen Wr Ludwig ]enselLts der Alpen entigegen-
gesetiztien Sinne atıg Am Januar 132585 Z Rom
e1in Hier herrschte dıe demokratisch yhibellinische Parteı
unter Sec]larra (olonna Die Römer erzürnt dals dıe
Kurıe ihren Aufenthalt nach Avıgnon verlegt und ihre Bıtten

Rückkehr mıf Ausflüchten beantwortet hatte Der Wittels
bacher fand a 1S0 den günstigsten Boden 11 Januar wurde

ZU Senator und Hauptmann der CWISCH Stadt ernannt
und ZU Kaiser gekrönt Es Wr 1es eiNe wesent-
lich demokratische Handlung das olk übertrug dıe Gewalt
auf Krönungssyndicı, von denen CINECT, Colonna dem
Herrscher und dessen Gemahbhlıin cie Kaiserkrone aufsetzte,
nachdem e1IN Bisehotf die Weihe vollzogen hatte Der aps
beantwortete diıesen V organg mıiıt dem Befehle, das Kreuz

den Bayern predigen , und schleuderte nochmals
den Bann ber Ludwig, die Römer un: Anhänger
Dies trieb S16 vorwärtfs, Ludwie auch wohl der (Ge-
danke C166 wahre Kaiserkrönung durch aps
vollzogen werden Mıt Nner Entschlossenheit un! Folre-
richtigkeit ist er diesem FKEndziele zugestrebt WICc S16 iıhm
SONS nıcht gerade SECWESCH,

Am April erlie[s auf WF groisen Versammlung
des römischen Volkes dreı Gesetze, die darauf abzielten, den
Papst Johann als Kirchenfürsten, q {s Landesherrn und als
rechtlichen Machtfaktor Italiens zunächst theoretisch U VOer-

nıchten, worauf AIn 18 April deren tatsächliche Ausführung
geschah Da ag abermals eiNe Versammlung des LO

schen Volkes unter dem V orsiıtze des Kalsers vollem Or-
ate Die Versammlung wurde Tribunale, der
Kajiser ZU Richter Eın Mönch trat VOT und rıel dreimal
ob e1nN Vertreter des Priesters Jakob da SC1, der sıch 3O=
annn AA Als n]ıemand antwortete, bestieg e1inN deut-
scher Abt die Kanzel hielt e1INe Predigt und verlas eEINe®e

kaiserliche Verfügung, der Johann tür abgesetzt erklärt
wurde

Die Leermachung des apostolischen Stuhles barg dessen
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Neubesetzung alg Folge SJie wurde eingeleitet durch eın
(Gesetz VO April, das Rom qa ls Residenz des Papstes
teststellte. Daraufhin begehrte das olk eıinen ach-
folger Petri mıf einem Kardinalkollegium ; 6S zeigte
Urkunden VoOr, die ıhm das Recht gewähren sollten , eınen

Papst wählen , WenNnn der alte Jange tern se1l In
einem zwanglosen Zusammenwirken scheinen sich dann Klerus,
olk und Kaılser ber die Wahl geem1gt haben Die
Römer ernannten eine Art Wohlfahrtsausschufs VO  b Geistlichen
der Stadt, der sich als Wahlkörper gestaltete. Die W ah!l
ol erst auf eıinen Mönch gefallen sein , der aber ablehnte
und dıe Stadt verliefls. Dann einigte INa  — sıch auf den Mi-
norıten Peter Von Corvara , augenscheinlich auf die Person,
welche der Kalser wünschte. Äm Maı versammalte sıch
das römische olk aut dem Petersplatze; von grolsem (+e-
folge umgeben seifzfie der Kaılser siıch auf einen I’hronsessel,
hefs den Papstkandidaten VOor sıch kommen, erhob sıch VOT
ihm und veranlaflste ihn , miıt unter einem Baldachine Platz

nehmen. Ein geistlicher Bruder hıelt eine einleitende Pre-
digt, nach deren Beendigung eın Bischof reima|]l das olk
iragte, ob es Peter VOonNn Corvara ZU Papste haben wollte.
Die Römer bejahten CS, und der Kaiser erhob sıch, durch
einen Bischof ein Dekret verlesen lassen, das den Er-
hobenen als Papst bestätigte. Der Vorgang zeıgt eın
Zurückversetzen in die Zieit VOT \lexander LE das Ver-
halten Ludwigs erinnert das Heinrichs be] der Er-
hebung Gregors VIIL., ber die WIr freilich 1e] wenıger
gur unterrichtet sınd. Eın Hauptunterschied besteht darın,
dafs 1118 die Versammlung VON olk und Geistlichkeit
direkt In Gegenwart des Kaisers wählte. Vom Augenblicke
der erfolgten Wahl ist; dıe Verwandtschaft wieder CNH-
scheinlich, weıl die Abweichungen teilweise durch die vVver-
schiedenen Örtlichkeiten bedingt sınd ; überdies sorgte Lud-
wıg dafür, dals seıne Person möglıchst in den Vordergrund
traft, Er legte dem Erwählten den Namen Nikolaus bei,
gab iıhm den KRıng, legte den päpstlichen Mantel auf se1nNe
Schultern und hefs iıhn seliner Rechten nıedersitzen. Dann
erhoben sıch beide und betraten mıt groisem Gepränge die



369DIE PAPSTWAÄAHLEN UND DAS KAISERTUM (1046—15328).

Peterskirche, die Weihe durch einen Bischof stattfand
bıs die tejerliche Introduktion 1n den Lateran miıt ihren ere-
monıen das (Ganze abschlofs.

Die allmählich einem Hauptakte angewachsene Krönung
des Papstes War abgesondert worden, damit S1e gewısserma[lsen
als Steigerung der kaiserlichen Krönung benutzt würde.
Ludwig verlie(s mıt seınem Heere Rom auf einige Tage,
zurückkehren und fejerlich eingeholt werden können. Am
Pfingstmontage ıtt der Papst ihm mıt seinen inzwischen CI'-
nannten Kardinälen enigegen und beide durchzogen SC-
eınsam die Stralsen der Stadt bis St. Peter Hiıer stiegen
s]ıe VO. Pferde, der Kaiser setzte dem Papst das Scharlach-
käppchen, und dann der Papst dem Kaiser die Krone auf,
indem ı: als würdigen Kaiıiser bestätigte. Zum Schlusse
ahm der Gekrönte einıge kaiserliche KRechtshandlungen VO.  P
Der Hergang vollzog sich augenscheinlich ım Dome VONn
St Peter, und be1 dem Hergange erschien nıcht der Papst,
sondern der Kaiser als die Hauptperson.

Nikolaus Wäar Papst Von Kaisers Gnaden, mıt einıger
formellen Heranzıehung VO  e Kilerus und olk Sseine Kr-
hebung geschah augenscheinlich grofsenteus, Ludwig
krönen können. rst mıt der Krönung durch die and
eines Papstes trat der Bayer richtig eın 1n die Reihe der
römischen Kaiser deutscher Nation. Ob Nikolaus qls Schis-
matiker galt oder nıcht, mul[lfste die Zukunft lehren: dıe
kirchliche Handlung konnte nıemand bestreiten.

Mit dieser ITragıkomödie endete der Jahrhunderte alte
Kampf der Mitbeteiligung des Kaisers der Papst-
ahl Tatsächlich War C wı1ıe WIr sahen, bereits seıit
Gregor VII entschieden , aber die grundstürzende Wichtig-
keit der Frage lie(s die Kaiser wıiederholt und ın wechsel-
voller W eıse darauf zurückkommen. Es aren und blieben
ber ohnmächtige Versuche, denen das Zeitalter widerstrebte.

Näheres 1n meıner Abhandlung: „ Die Wahl des etzten kaiser-

366 £.
lıchen Gegenpapstes (Nikolaus 1328)** ın Zeitschr. für K.- AÄXILI,



ANALEKT.E
u  ers Tracetatus de indulgentus.

Von
Lic Herrmann, Oberlehrer ın Darmstadt.

Am Dezember 1517 schreibt Erzbischof Tec VOon

Aschaffenburg AUSs se1ne Magdeburger Käte, habe ihr
„SChreyben-—-m1t zugesandtien ractat und conelusıon e1Ns
vermesseh moNnichs Wittenberg, das heiulig negotium indulgen-
elarum und UÜSern Subcommi1ssarıen bHöfr.“ erhalten und sıch VOT-
lesen Jassen ; habe darauf „angezeigte tractat, conclu-
S10NES und andere schrıefte“ den Theologen und Juristen
seiner Maınzer Unıversıtät ZUr Begutachtung übersandt und aulser-
dem den Handel „Sampt artıkeln, posıtıon und TAactat“
dem Papste zugefertigt An den dreı tellen dieses Schreibens
1st also vonxn den Thesen und Vn eınem aa dıe Rede
Welche chrıft Luthers 1st arunter verstehen ? Die VON mır
1n 7K  q (1893), 2635 nach dm schen Abschriften
veröffentlıchte einschlägıge Korrespondenz Albrechts miıt der Uni-
versıtät Maınz 210% keinerlei Auskunft darüber. Das ihr über-
sandte Materijal bezeichnet der Krzbischof selbst ıIn seinem Mahn-
schreıiben VO  S Dezember q,1s „cCoONclusıo0nes““, und das
Gutachten der Theologen und Kanonısten re Von „Conclu-
S10NeES SsSe pro]positiones“ oder kurzweg Vvon „DOS1-
t10 n e s“. Die herkömmliche re1ille. nıcht unwidersprochen 50-
]1eDene Annahme geht dahın, dafs m1t dem Traktat der „ Sermon

1) Die Fundstellen bel Brlıeger, Über den Prozefs des Krz-
bischo{is Albrecht gE Luther (Festschr. ZU deutschen Historikertage
1n Leipzıg 1894, 191 H; I9n Anm

K öS111D: Luther 15 174; 181 £. L, 239
Kolde\‚ Luther IJ 375 Brıeger In LK  q (1890), 1192{ff.



HER RKMANN LUTH TRACTAÄATFU NDULGENTIIS kara

ÖN Ablals und (Gnade Yyemeınt SCl, der allerdings erst Ende
März 15158 Druck erschıen

In Wirklichkeit verhält sıch denn auch dıe S: anders
er VON 1755 A& 318 Jurıst und Historiker der Maıinzer Ooch-
ochule ehrende Hrz AT HLT der e1Ne Uniıversıtätsgeschichte
ZU schreiben beabsıchtigte, aber über dıe Sammlung e1t-
schichtigen MaterıJals und dıe Skizzierung Se1Nnler Arbeit N1C
hinauskam HNefs SIC A US dem inzwıschen untergegangenen Uni-
versıtätsarch1v auch die anf das Eıngreifen der alnzer 'T’heo-
ogen und 9  non:sten den Ablafsstreit bezüglichen Stücke aD-
schreıben, und seinem Nachlals lıegt NUuUnNn bei den Kopıen der
bekannten Briefe Albrechts dıe Uniıversıtät und des Gutachtens
seibst anch e1INne€e Abschrıift mı% dem 1te ‚„ Lractatus de iındul-
ZenNnüSs DEr docetorem Martınum ord Augustını Wıttenbergae
editus“ D Hs 18% kein Zweifel dafs sıch hier den AT
brechts Aschaffenburger Schreiben dreımal genanntien Traktat
handelt Dieser Yraktat aber 18% identisch ma1t der AUS Löscher,
Vollst. Reformatıions-AÄActia uUSW. 1, 7297 bekannten,
I 65  E wiıieder abgedruckten, mıiıt SBX SerTmMONe@ habıto Domuin.
DOST Trinit. 1516“ überschriebenen Aufserung Luthers über
dıe Ablässe

Angesichts dieses Tatbestandes erhebt sıch die Frage, ob
Luther seibst den Traktat Seinem Schreiben den Erzbischof
vm 31 Oktober 1517 mit den Thesen beigelegt hat

489 f e1Nn Nachlafs lıegt teıls uf der Stadtbiblio-
thek Zz.u Maınz (Dürrsches anuskr.) e118 KReichsarchirv ZzUuUu München
(Bodmann Habelscher Nachlafs N: 408 Collectanea G(Gesch
Maiınz N]vers —m

Collectanea CI  e  D Dürız 1e€ die Skızze SE1INEI Unı-
den aktat irrtümlıchersitätsgeschichte (Manuscı fasce ö 1) beweilst

für die Thesen Kır berichtet VI1 De gyESÜS ah Alberto 11
Brandenburgens], archıep1scopo Moguntino Nfiu1fu unıyersıfatıs Mocgun-
inae die Übersendung der Thesen ach Maınz und bemerkt Anm

rubrum thesium est Tractatus de indulgent11s pe doctorem Martinum
rd Augustinı Wittenbergae editus 1Nıf1um est De indulgentis,
QUae profecto {Ss1 siınt eicl Kır hat siıch offenbar nıcht dıe Mühe TE-

als 6r uchNOLMEN , den Traktat m1 den Thesen vergleichen
diese sehr ohl kannte, bezeugt Notiz !71 bıbliotheka monaster11
Gottwicensis, ord Benediceti, in Austria, CU1US abbas rat celebrıs
Beselius, Aufi0r prodromi Chronie1 Gottwicensis, terrıs Moguntinis
orlundus, 1d] exemplar thesium Luther1 de indulgentils 1IMPTrESSUM 1n 40
Wittenbergae, quod vel uas plagulas effecerat, pPro qQUO olım,

mih1 etulıt bıbliothekarıus mMONastern, obh rarıtatem dux 5axX0onlae,
lineae Weissenfels, obtulerat, 6000 HOr quantium recordor fuere eaedem
nae theses, QUAC uniıversıtatı nostirae fuere transmı1ıssae a b Alberto archle-
PISCODO, 1sS1 quod fine adhuc legeretu]l In exempları s 1 Q UIS
aufem NOn velit verbis MECUH< certiare; facıat ıtter1ıs NOM1LL€e do-
1009808 nostr] Jesu Christl, quaet clausula autem deficıt ManNnu-
scrıpta Moguntina. (6
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Kr re dem Postskrıpium Jes Briefes ÜUur VON sSe1iNen 99  15 -
putatıones“, dıe sıch Albrecht ansehen MOSO und dıe Wen-
dung dem Aschaffenburger Krlafs „COUCr schreyben m1t —_

gesandten ractat und conclusıon “ uüS  < braucht nıcht notwendig
besayen samt dem euch zugesandien Traktat und Thesen

Hs scheıint ID1I jedoch wahrscheinlich dafs S16 gyerade das AUS=
drücken wıll V ollte man annehmen, die äte hätten ZUr besseren
Information ihres Herrn voOn SICH AUS den Thesen noch andere
Lutherschriften beigelegt, mülste Lan wohl TnC des
Traktats voraussetzen Von solchen findet sıch aDer keine
Spur, und das ‚„„Wıttenbergae edıtus“‘ der UÜberschrift unserer
opı1e darf jJedenfalls nıcht diesem Sınne gyepreis werden
Was üuüNnserem Kopıisten vorlag, War, WI®O die zahlreichen VONn ıhm
selbst umeılst noch korriglerten Lesefehler beweisen, ec1In Mas-
nuskrıpt mıt starken Abbrerviaturen

afls das nunmehr q 18 selbständıger Iraktat erwıe0sene uc
Predigt entstamme und noch dazu bereits Jahre
gehaltenen, eruht lediglich auf den Angaben

dessen Quelle noch nıcht wieder aufgefunden 1st Ohne diese
Angaben Are Nan versucht den raktat a1S eiNne zugleic. m1t
den Thesen oder kurz VOLT dıesen durch die Tetzelsche Ablafls-
redigt veranlalste und vielleicht schon m1% Rücksicht auf 6108
Dısputation über cdıe Indulgenzen nıedergeschriebene Arbeit Luthers
anzusehen.

Auf TUn der Maınzer Kopie rgeben sıch VONn belang-
losen Kleiniıgkeiten abgesehen olgende Anderungen DZW. Ver-
besserungen des 'Textes der

65 10 OUu  = OM1 quando 91N1m 15 indulgentiae
quantumve conferant QU0 servJıant qed debeant Y

SCMPeTr populum 2 evolet coelum, QU1 SIC morıtur 81 inde
trenue unde notandumpeccat CONCUDPISCENTIZE

gyratia est 28 morbus naturae 29 ulla &Tatla
aul virtus

66 extendunt SIt obscure dietum vellt DO-
a 10 Cessat pOost est CONCuUPISCENtTIAE

18 sınt contrıiti, temerarıum AN1IMAamM, U1 41128
QUU26 .8 SIC ropter deces-ei relıquerunt DOI

sSerunt nondum esSse Dr contrıt1onem deletus, sed emMma-
nere aCctu ef mane 35 et. h06. 38 Statım e rectus
evolat

67 orıgınalı anatum NOC DONIS StuUd1Us SUDB-
ratum et recCc1dun: concıdunt 19 impetre AC STA-

1) Enders 1131
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t1am. moriıturus. H0CC morıtur peccator. Z CON-
cedemus. Hectus.36 In indulgentis. Q UAOreres.

12 ECUTUS et. YTUuS. tunc In ındulgentus.
dubıum, quam 1pS1. QU2O forsıtan melıus. qU0-

MOodo certum. 2CCcEePTeET. GU!  E ıta sint. 1Llıs, CX
.Cer1 timentur. 3 vel defunetis videt e0S dum OCIO-
dentes et ucC

2CcL0NemM DaDa indulgentias applıcat. Q1USs qu  \
Tamus. finis de hac materıa.

.Zeitschr, Kı-G. X XVIILL,
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106 Analecta Bollan  1ana, XXV, 4, Bruxelles 1906,

401—450 Adhemar d’Ales, Les deux 1es de Saınte Me-
Janıe la jeune. Hıer werden dıe beiıden vOon Rampolla veröffent-
ıchten Lebensbeschreibungen der Melanıa INN1OT (die eine ZT10-
hisch, dıe andere late1n1sc zurückgeführt auf eıne höchstwahr-
scheinlıich griechisch geschriebene Vıta, die, verfalst zwischen 440
un: 451, vielleicht für Dioskur voxn Alexandrıen bestimmft. War.

Die vorliegende gyriechısche Rezens1ıon ist. verfalst 450 oder 451,
dıe lateinısche bald nach der Mıtte des Jahrhunderts 451
bıs A elehaye, Catalogus codieum hagıographicorum Grae-

Bıbliothecae comitıs de Leicester Holkhamılae In Anglıa.
Hs siınd dıe gyriechischen Handschriften ‚Uus der Biıbliothek des.
Ciulio Glustinjanl, deren hagıographıischen Bestandteıl elehay'
miıt gewohnter Sorgfalt verzeichnet. Manches der katalogısıerten
Stücke ist, noch unveröffentlicht. 4785 —494 de me
La antia Casa de Lorette 10 e1n eingehendes Reiferat über das
dıe Lorettosagen endgültig zerstörende uch VOR Chevalıer,
otre-Dame de Lorette, Parıs 1906 Interessant sind die a ]l-
gemeinen Bemerkungen über die Beunruhijgung, dıie solche Bücher
hbeı ToOoMMen Seelen hervorbringen, und die Versicherung , dafs
dazu keıin Grund vorhanden qB]1. Wiıe XTOIS ist doch der Ballast,
den dıe Katholiken In iıhrer Kırche mıtzuschlepnen haben!

495—502 Delehaye , Notes SUT manuscrTit FTEC du
Musee britannıque, add es ist 81n Menologıium des Fe-
bruar, geschrieben 1mM 11 hıs 12 Jahrhundert, mıt einer An-
zahl unedierter tücke elehaye &1Dt den Inhalt der ıta des.
heiligen Procopius Decapolites und ıne Kollatıon des Martyrıums
des eılıgen Pamphilus. 03—524 ulletin des publicatıons.
hag1ı0ographiques. Beigegeben r die Fortsetzung des atalogs.
der lateinıschen hagıographischen Handschriften In der Biıblıoteca.
Alessandrina In Rom von oncele XXVI, 1907 Peeters,

5—32, publizıert „ UNe vers1on arabe de la passıon de Salnte athe-
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N6 d7  eyandrıe nach Homs 902 gyefundenen Manuskripte:.
Der Neue ext g1bt nıcht eigentlich 184115 NEeue Hezension der
DAassıv ; aber ist für dıe lıterargeschichtliche ürdigung ert--
voll und auch bezeichnend für dıe Übertragung derartıger Stücke:

611 fremdes Idıom. Vielhaber 33— 65 andelt ‚„ de:
codiece hag10graph1ıc0o bıblıothecae Palatınae Vındobonensıs
lat 420 olım Salısburg Dıese dem endenden oder anfangen-
den Jahrhundert angehörıge Handschrı VON Heilıgenleben 1sStT
bısher noch nıcht e62aChHte worden, wichtig S16 1st Yıelhaber

dıe Ab-ze1g%t die 16  ıg keit, indem S10 beschreıbt
weichungen ihrer exie VOoOxn denen anderer Handschriften und
anch 6INISO exXte Wortlaute, eINe Vıta Romanı und 61Ne6
ıta Afrae, mitteılt Zugleich macht Angaben über dıe hısto-
rische Glaubwürdigkeit dıeser Vıten Moretus, Les deux
AD C1I1ENHNDNES V1865S5 de regoıre le Tan 66 —792 ze12T, dafs
unmöglıch 1st e1ne Abhängigkeit der beiden Vıten VOL einander

konstatıieren 0ONCele Les mıracles de Wiıllıbrord
4O elehaye, Le temoIZNAZE des martyrologes
D Dieser inhaltreiche und mit voller Be-
herrschung des einschlägıgen Materijals geschrıebene Artikel stellt.
dıe G(resichtspunkte auf unter denen die Martyrologıen als hısto=-
rısche Urkunden benutzen sınd, ıindem zunächst voOn den
lokalen, dann VOon den allgemeinen Martyrologıen, und zuletzt Voxn
der gyrölsten Kompuatıon, dem art Hıeronymlanum andelt
Jeden, der Veranlassung haft die Martyrologien benutzen,
werden d  H  ese sorgfältıgen und umsichtigen Angaben gute Daenste
eisten s Balletin des publıcations hagı1ographiques 100

FhckerDısS 154 1sST diesmal besonders reichhaltig
107% kKömische Quartalschrift für chrıstlıche

Altertumskunde undfür Kırchengeschichte Band
Rom 1906 Aht 1—926 Wiılpert Belträge ZUT
ehristlichen Archäologie, berichtigt Irrtümer der Auslegung VoOn
Sarkophagreliefs, von dem (Jedanken AUS, dafs sıch auch auf
den Sarkophagen Darstellungen andelt dıe sıch auf dıe
Veı storbenen bezı:ehen Beigegeben sınd Photographien T
altchrıstlichen Sarkophags Perug1a und Leyden Auch
den Bemerkungen der Inschriftenserie der Priscillakatakombe,
die mı1t vortreif lichen Abbildungen ausgestatte sind, g1ibt Wiılpert
mannıgz1Tache Beriıchtigungen früherer Irrtümer 27 —48

de Waal Die bıblıschen Totenerweckungen den altchrist-
lichen Grabstätten, beschreıibt dıe Darstellungen der Auferweckung
des Lazarus, des Jünglıings VOn Naiın, der Tochter des Jairus
und der Auferstehung Chrıisti Am häufgsten egegne dıe
erweckung des Lazarus Totenerweckungen aus dem en esta-
ment en sıch der zömeterı.alen Kunst N1IC. 49— 81
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Kmmerich Herzig, Die langobardischen Fragmente in der Abteı
Ks andelt sıch hıerPıetro In Ferentillo (Umbrien).

Basreliefs mıiıt Inschriften , dıe wohl einer Brüstung gehört
haben, und dreı Apostelstatuen. Herzig Setz S10 In das

Jahrhunder und weist S10 einer umbrischen Steinmetzschule
Z die möglıcherweise ihren Sitz In Spoleto 82—992

de Waal, Vom Heıligtum des heıligen Menas in der lıbyschen
Wüste, berichtet über dıe Ausgrabungen Kaufmanns In
Agypten; dabelı ırd e1N Menasfläschchen publizıert, dessen eine
Dgeite, W16 Wiılpert 2AUSIUuNTIIC. darlegt, eine interessante Darstel-
lung der heiligyen Thekla zeıgt (5 bIs Jahrhundert). In
den Kleineren Mitteilungen üÜüSW. berichtet, ıttıg über die
ufündung Yon Zwel altchristlichen Basılıken miıt Mosaiken in dem
alten Uppenna; Kırsch über dıe neugefundene Katakombe
VOL Hadrumetum 109— 19292 Grisar, Die angebliche
Christusreliquie IM mıttelalterlichen Lateran (Praeputium Homini)euchte in e1n Nachtbild des römıschen Aberglaubens und SUuC
für Beseıitigung derartiger andale wirken. 123— 149

aumstark, Palaestinensia. Eın vorläuliger Bericht, berichtet;
über die monumentalen Reste der altchrıstlichen (und auch mıttel-
alterlichen) Kunst (Kirchenbauten , Mosaijken USW.) in Palästina,dıe gesehen hat. Bemerkt sel, dafs die Geburtskirche Von
Bethlehem in dıe Zeit Konstantins gafzt und berall anf dıe
schöpferische Ta der Kunst der östlıchen Reichshälfte hinweist.

Römische Quartalschrift Band, 1906 , AÄD=
tellung, (Geschichte 3-— 926 Kıeder beschreibht die and-
schrıften des sızıl1ıanıschen Formel- und AÄmterbuchs des Bartho-
i{omäus Von Capua und g1bt seInNnen Inhait 27—53
142—161 1nz. Schweitzer schildert das Leben des Kardınals
Bartolomeo (Auidieecioni (1469—1549) nach ungedruckten Quellen.
anNnz den Willen des Verfassers zejgt auch diıese Vita, W16
viel gröfser diıe geistigen und sittliıchen Kräfte auf seıten der
„Abtrünnigen “ ND, a 1s der Kurıie. 54 —80 St SsSes
(Kardinal Li0renzo Campegi0 autf dem Reichstage Von ugsburgteılt Aktenstücke YOLl September und Oktober 1530 ZUF
Geschichte des Keichstags YONQn Augsburg mıt. 123-—141

chäfer (Zur Krıtik mittelalterlicher kırchlicher Zustände)sucht Sauerlands Ausführungen über die krassen kırchlichen
Zustände des Mittelalters (namentlich in seinen „Urkunden und
Regesten ZUT Geschichte der KRheinlande“‘) als Übertreibungen nach-
ZWUWeEISEeN. Die kleineren Mitteilungen 8$1—10 162—166
enthalten Beıträge ZUT Geschichte des Lyoner Konzils, ZUT
Geschichte der Bıbliothekare der Vaticana unter Alexander V1 uUSW.

Heft, Abteilung: Baumstark (Palästinensia. Kin
vorläufiger Bericht, 157—188) x1bt Kunde von der christ-
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lıchen Wand-, afel- und Buchmalereı, und den Skulpfuren 1Im
eiligen ande, immer im 1NDliec auf dıe Hrage nach der Be-
einÄussung des estens durch den Osten. Sehr reich ist TEl
das Gebote stehende Materıja|l nıcht Kınıge der beigegebenen
A  ıldungen (Tafel und sıind für wissenschaftliche ZLwecke
unbrauchbar. Kaufmann berichtet 189 — 204 über
„ Neue un: In der Menasstadt (Karm Abum)*. Hs sınd einıge
Basıilıken , e1Nn Baptısterıum nnd mehrere Zömeterien aufgedeckt
worden, wohl in das Jahrhundert zurückgehend. Auch eıne Reıhe
VON Gegenständen der Kleinkunst Sınd zubtage yekommen.

208— 9219 ırd über dıe Konferenzen für chrıistliche Archäo-
logıe E ] In Kom und über NeEue Funde auf dem G(Ge-
bıete der christlichen Archäologie berichtet.

Abteilung: ST ses (Johannes TOPpers KRechtfertigungs-
Te auf dem Konzıl VYORn Trıent 75—188) schıldert unfier
Benutzung noch ungedruckten Materı1als die orgänge, Urc
dıe roppers und seliner Hreunde Kechtfertigungslehre beseıtigt
urde Schweıtzer (Kardınal Bartolomeo (Au1dieec1ı0nı
bıs 1549|, 189—204) macht, indem dıe Liebensbeschrei-
bung des Kardınals eendıgt, Mitteilungen über seine Gutachten
für das Trıdentiner Konzıl, über dıe reformatorısche Bewegung 1n
Luceca und ihre Unterdrückung. (5öller 205—20213 g10%
Bemerkungen ZULTE G(Geschichte der apostolischen Kanzleı auf dem
Konstanzer Konzıl. Fıcker

108 Cultura espanola. Reyvista trımestral. Madrıd
Agosto 1906 Num IIL. Preis des SUaNZeH Jahrganges VoOxn vIeTr
Nummern Pesetas Diae Tühere Reyviısta de Aragon hat
sıch dıeser wissenschaftlichen Zeitschrıft Spaniens
gewandelt, deren verschlıedene Sektionen unter vyetrennter Leıtung
stehen. Die historısche ektion ird VOoONn kafael Altamıra und
Kduardo Ibarra Kodriguez dirıglert, Namen, die für eine tüchtige
Leitung Bürgsehaft ablegen. Neben Aufsätzen VONn Ibarra
(Zusammenstellung oOkalgeschichtlicher Quellen, in diıesem efte
che okalen Archiıve Vüxhn Aragon miıt den Ortsnamen bıs Ü),

Humbert (Die venezolanısche Amalıyaca- egende und Elıas
de Molins (Über eine Kunsigallerıe VOn 1815 iın Monserrat)
en sıch Kezensi0nen, Miszellen und anderes, das TE111C grofsen-
teils Nur für den Spezlalisten in spanıscher (Geschichte Interesse
hat, Ob ratsam War, die verschiedenen Abteilungen,
gleich unter gyetrennter ıtung, räumlıch In einen Band
sammenzufassen, W16 das hiıer durchgeführt ist, möchten WIT doch
bezweifeln. Für eın Dutzend kleinere historische uIsSatze e1inen
Yanzen dicken Band miıt TikKeInNn AUS anderen Diszıplinen 1n Kauf
nehmen müÜüssen, wird nıc jedermanns AaCc. SeIN. Der Preıs
1is% J2 TELNC aufiserst bıllıg und wohl anch NUur durch die nıcht
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gerade sehr opulente Ausstattung Zzu ermöglıchen SCWESECN. Dem
Unternehmen aber Aare trotz solcher Ausstellungen VON Herzen

wünschen, dafs e5s nıcht, W1e le1der manche spanısche Ze1t-
schriıftenpublıkation, In den Anfängen SCHON tecken ble1ibt, sondern
gute Verbreitung und damıt dauernde Kxistenzmöglichkeit gyewinnt.

chäfer.
109 Rıchard Pıschel, und Te des Buddha.

(Aus atur und Geisteswelt. 109 Bändchen.) Teubner,
Leipzig 1906 VL, LT Ml I: xeb 1  O In dieser
VoNn e1nem Fachmanne verfafsten chrıft S11 der arakter des
Buddhismus a 1S eıner Kelıg10n schärfer hervortreten, IS in äahn-
lıchen TDEILEN über denselben Gegenstand bısher geschah. Was
aber der Buddhismus als eligion mıt der 18 als Kardıinal-
tugend gewinnt, verliert a 1S Philosophie In Abhängigkeit Vn
einer älteren Lehre Da dem Verfasser dıe Kntzıferung der erst
19053 in Turkestan auigefundenen , ziemlıch umfangreıchen Reste
des verloren geglaubten sanskrıtkanons übertragen War un diese
un eues 1G über den nördlıchen Buddhısmus un über den
Wert des Palıkanons verbreıten, bıetet dıe TeC übersichtlich S0-
ordnete Ausführung das Neueste über den Buddh1ısmus, se1ne Knt-
stehung, Verbreitung und gyeschichtlıche Entwıickelung Der Ver-
fasser unterscheıdet durchgehends zwischen der ursprünglıchen und
der späteren 0TM. Wıe e1% SiNnd aher die Buddhaforscher noch
entfernt Voxnxn dem Kritizismus, der die Ligben-Jesu-Korschung O1l'=-

TüLLG! 1ine beigegebene ale bıldet die efalse ab, dıe 1598
bei Öffnung e1iNnes intakten KReliquienhügels des Buddha gefunden
wurden. Das Endurteil lautet;: „ s x1bt keine Relıgion der KErde
AUuUS er Zeit, deren Geschichte schon Jjetzt klar VOLT ugen
legt und deren Quellen reichlıch thefsen WIe der Buddhiısmus
Kr ze1g% uNs, WI1i@e AUS einer ursprünglıch sehr einfachen, kultus-
losen Te eine ın Formelkram und pfäfihschem Scheingepränge
aufgehende Kırche entstehen konnte. Buddha ist der KEnt-
artung, dıe seiıne Lehre im Norden gefunden hat, nıcht
Abhängıigkeit vermute der Verfasser beım lukanischen Sımeon,
aber unabhängigen Parallelısmus In der Versuchungsgeschichte.,

YOes
110 Pauil en  an  $ Dıe hellenıstisch-römische

Kultur In ıhren Beziehungen 7 Judentum und Christentum.
Bogen 1—6 ans Lietzmann, Handbuch ZU Neuen Testament
I Lieferung). Tübingen 1907, Mobhr. 18
(ın Mk E 60) Der verdiente Philologe x1bt uns einen
ausgezeichneten Überblick über die geistige Kultur der hellenistisch-
römıschen Zeıt In einer KEinleitung ırd auf die weltgeschich
16 Bedeutung des Hellenismus hıngewiesen. ann wird
nächst,  P unter der Überschrift , Polıs und Monarchie“, dıe Ver-
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änderung des Stiaatiswesen 1n heilenistischer Ze1it dargestellt. Diese
Veränderung hat, W18 endlan 1 folgenden Abschnitt ausiführt,
auch dıe allgemeıne geistige Stimmung stark beeindlulst die
Menschen wurden Kosmopolıten , Indiıyvıdualısten, Realısten ; ıhre
Weltanschauung War eshalb sehr oft dıe stoische, W eıter cha-
rakterısıert Wendland dıe Bildungsideale des Hellenismus, iıhr Vor-
drıingen nach dem Abendlande und dıe Weiterbildung, dıe 310 dort
grfuhren. Sehr ausführlıch ırd dann die Verbreitung der 110=-
sophıe unfter dem Volke behandelt die kynisch-stoijsche 12tr1D8.
Mıt Recht weıst endläan! NaCc Heinricıs Vorgang) darauf hın,
dals dıe Diatrıbe für den Theologen sehr wichtig ist S10 steht
IN nahen Beziehungen ZUTE neutestamentlichen Brieflıteratur. Kınd-
lıch stellt Wendland dıe relıg1ösen Verhältnisse der hellenistisch-

Wır danken esS W endland besonders, dafsrömischen Zeit dar.
CI sehr ausführlıich auf dıe KFrage eingeht, W1e sıch die 110-
sophen der Zeit ZUrxr eligıon vestellt haben Dıese Frage 1st Ja
für Kirchenhistoriker VoOxh besonderer Bedeutung. Auch Krörte-
TUungonN über Herrscherkult, Synkretismus, Zaubereı fehlen nıcht.
Beigegeben sind dıe wichtigsten Abschnitte der Inschrift Von Ro-

Dankenswer siınd dıe Literatur-A (im griechıschen Texte).
angaben, besonders eil S1e Xritisch gyehalten S1nNd. Wendlands
Werk ist en empfehlen, dıe die Welt xennen lernen wollen,
In der dıe heidenchristliche Kırche entstand. 100

111 Neutestamentliche Zeitgeschichte VOx D.Oskar
it Z U, Zweite, vollständıg neubearbeıtete Auflage rund-

rıfs der Theolog Wissenschaften, Abt.) Tübıngen, Mohr,
1906 AÄIL, 43 gyeb Mk Der Verfasser be-
zweckt eine zusammenfassende Darbıetung des gyeschichtlichen
Stoffes, dessen Kenntnis eınem sachlich richtigen Verstehen
des euen 'Testaments notwendig 1st Sehr verschiedene 1N;
Dringt er 1n Zusammenhang untier der glücklıchen Einteilung:

Der gyeschichtliche en des neutestamentlıchen Schrıfttums,
Das jJüdısche Volksleben In neutestamentlıcher Zeit, H7 Die

jüdısche elig10n ın neutestamentlicher Zelit. Beschränkt sich
der gyeschichtliche Überblick auf Palästina, VoOx Alexander Gr.
hbıs D, Chr. , verbreıtet sıch dıe polıtische Geographie 1
euen Testament überallhın, WO en oder Christen erwähnt
werden. Auf dıe Uunzen und Malse olg die ronologıe, m1t
hesonderem 1C. auf das en Jesu und Paulı Ausführlıcher
behandelt werden Tempeldienst, Synagoge und Schriftgelehrsam-
keılt, Pharisäer, Sadduzäer und Essener, der Hoherat und dıe Be-

Besondere orgTa. VOI-ziehungen der Juden ZULC Heidenwelt.
wendet der Veriasser auf Schilderung der relig1ösen Verhältnisse,
Anschauungen, Vorstellungen und Zukunftshofnungen der uden,
unftier ausglebiıger Verwertung 2UuCh voxnxn Phiılos Schriften und
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Hervorhebung des auch Palästina mächtigen geıstıgen Eın-
Üusses des Hellenismus In knapper und doch lesbarer orm 1St.
hier sehr vieles yeboten, m1% beständigem Quellennachweis Manche
Einzelheıijten Sınd TE1LC. anifechtbar Der Verfasser Seiz den.
'Tod Chrıist] miıt Preuschen nach Klemens Alex auf den DL
des Jahres und mein der und 15 Nısan se1ı VOr der
Zerstörung Jerusalems MM 81N Sabbat ewesen Miıt gyufen
Gründen echnet den (+8meınden (+alatiens auch Antiochia.
Pıs: , Lystra und er Wiıe An aber bei SCHAUGCT Kenntnis:
der unzen des Herodes Agrıppa IL diese G1Ne Ara
ZWiNgeN und noch DIS U: erstrecken kann (S 61), ist;
I1r ebenso unbegreıf lıc. als dafs (S 267) Pseudophokylides
Kxempel YOn der Ameise durch Horaz enutzt und als VOT»=
chrıstlıch S] YOCS

112 Rıvlere, La ro  100 du Chrıstianisme
dans les tro1s s]ecles Deuxieme edıtion (Questions hısto-
T1QU0S, Nr 454 455) arıs, OuU: et Cıe 1907 417
Vr Kırvlere analysıert Harnacks Miıssıon und behauptet
dals auch dieses Werk das die schneile Verbreitung des T1STeN-
iums AUuSs natürlıchen Ursachen TYklärt Ur zugunsten der These
spreche, da{fs S16 eIN h'storisches Wunder wäre, und dafls das:
Vatıcanum recht habe ennn dıe wunderbare Verbreitung der
iırche als e1n mMotLYruUM eredıbilıtatıs bezeichne Ich diese
Art VON Apologetik für gyänzlic UunIruc.  ar Fıcker

113 LawWwIOr Burkitt Urchristentum ım Orient
Deutsch Von Erwin Preuschen Kechtmälfsige Übersetzung Fl
bıngen, Mohr, 1907 VIII s Burkitt eNan-
delt sechs Abschnitten die G(reschichte der natıonal syrischen
Kirche Kdessa bıs auf die eıt des Rabbula ( Er
bespricht dıe äaltesten 1SChHO{fe VonRn Edessa; dıe syrısche

als das syrısche Dıatessaron den Lewis1anus, den
Curetonjanus und dıe Peschitta dıeser Ordnung aufeiınander-
folgen) ; die syrısche Thevlogie (vor allem dıe Afrahats und
Talms); dıe Sakramente (hieı kommt VOL em die merk-
würdıge Tatsache ıhrem Kechte, dafs be1 Afrahat dıe auie
wohl eiIn OITOeC der eli0sen ist); Bardaısan (vor em

Burkitt 18chrıft über das Schicksal); dıe Thomasakten
ÜNSeTer besten Kenner altsyrıschen Christentums das ze1gt

sıch dem uc auf Schritt und Ur16t Mancherleı eme
hat er gyelöst, manche überhaupt erst entdeckt. Kın besonderes.
Verdienst haft sıch adurch erworben, dafs 6r viele Syriısche
'Texte guten Übersetzungen m1ttel. (z über Efraims end-
mahlsiehre). Leider ist Burkıtt aufserhalh YONnN Syrien nıcht
gut Hause WI1e6 Syrıen So ıhm hiıer und da das G8-
fühl afür, Was eigentlich für das natıonale Syrien harakteristisch
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18% und WAas nıcht (vgl Zı 103, AÄnm 2 WO eine Tertullıan-
otelle sıcher falsch gygedeutet ISt} der Abschnitt leıdet
darunter, dafs Reitzensteins Hellenistische Wundererzählungen N1IC.
gebührend berücksichtigt SIN 4_ber das sind Kleinıgkeiten: WIT
Sind Burkıtt und dem deutschen Übersetzer {ür iıhre schöne Gabe

e10n0Ldt.Trolsem Danke verpäilichtet.
114 Freiherr VO 0 Geschichtsbılder Au  n

altchristlıcher Zeıt 0MmS. Berlin 1904; Vols 160
Das Buch behandeit, nach einer kurzen Einleitung, In

vıer Abschnitten dıe Katakomben, dıie altesten Kirchen 0OMmMSs und
ihre Entstehung (S emente, Sta Marıa In Lrastevere, Sta Pu-
denz1ana), Pietro 1n Vaticano und den Lateran. Die Geschichte
dıeser Baudenkmäler ırd bıs auf aps Innozenz 111 herabgeführt.
Ich habe den indruck, als ob der Verfasser beı der Ausarbei-
tung und Drucklegung rasch vo  Cch are, Der St1l als
die letzte e11e vermı]ıssen (vgl Zie den etzten Satz 160)
Durch Druckfehler werden namentlich viele Kıgennamen entstellt
(z Hs auch N1ıcC fal-
schen oder gewagrten Behauptungen (S 17 dıe Z7We1 Domitillen ;

110 das Wort pagahus; 1192 das Chalcedonense). Immerhın
ırd das uch einem Romreisenden, der nıcht Fachmann ist, gyute
Dienste eısten. €100

115 Les quatre yvangıles. Materiaux DOUT SeTYIr
U ’histoire des or]gınes orientales du Christianısme. 'Textes el docu-
ments publıes Dar Albert etzger et. EviSes Dar de Milloue.
Parıs 19006, Leroux XIX, 647 Metzger bıetet unSs eine

In französischer Übersetzung, a1s0ausgezeichnete Stoffsammlung
ın eg1ner en (+elehrten zugänglıchen Form, stellt er die wich-
tıgsten eXtO zZUuSsSammeNl, in enen dıe Literaturen des Sanskrıt,
Palı, Zend und Pehlevı sıch miıt den Berichten der Ervangelıen
berühren oder erühren scheinen. 1ne Vergleichung der Van-
gelıen und der nichtehristlichen Analogien ıst, 1n jedem ehr-
reich, mögen gegenseitıge Beziehungen WITEKLC. bestehen oder
nıcht; der Verfasser hat dıe Vergleichung dadurch noch erleichtert,
dals die 1n Frage kommenden Abschnitte der Evangelıen (nach
der Übersetzung Vün Lemaistre de acy mıt abdruckte. Über das
rgebniıs e1Iner solchen Vergleichung aufsert siıch Metzger 1Ur 1n
der verhältnısmälfsıg kurzen Einleitung : meiınt, das Christentum
stehe ın sehr nahen Beziehungen namentlich Indien. Ich muls
bekennen: gerade AUS eizgers Materialsammlung erg1ibt sıch mM1r

Ich glaube, AUS der Zusammenstel-das entgegengesetzte Urteil
Jung VvVoxn Parallelen, die Metzger jetet, wird jeder Unbefangene
den 1INATUC. yeW1InneN, dafs das Christentum Originalıt und

Gröfse Sanz unvergleichlich ıst. Auch SoNnS habe ich
Meizgers Einleitung mancherlei aUSZzUusetzeN. Sıe enthält namentlıch
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(Bemerkungen üDer das Mittelalter und über ÄAgyptens
Beziehungen Indıen) mancherleı geschichtliche Unrichtigkeıiten.
Aber das hiındert uUuNS nicat, Metzger für ggine wertvolle (Jabe
den herzlichsten Dank auszusprechen. Hın KRegister erleichtert die
Benutzung. C100

116 Wılhelm Hels, esSus YO aZatrTe 1Im Wort-
aute e1nes TILSC. bearbeıiteten Einheitsevangeliums dargestellt.
erse  e, esSus VvVo Nazareth 1n seiner gyeschichtlichen Lebens-
entwickelung dargestellt. Tübingen, Mohr, 1906
U VIL, 126 Beide Schriften sınd
In ]e 1 Kapıteln aufeinander zugeschnitten , dafls dıe eıne
den Text, die andere dıe entsprechende Ausführung bıetet, und

a1S Beitrag ZUT populärwissenschaftlichen Leben-Jesu- Lite-
Tatur. Im Bestreben, eın im Jahrhundert anstandslos e8S-
Aares Einheitsevangelıium herzustellen , x1b% els alle Wunder-
erzählungen preis, 1m übrıgen olg maeıst dem en des
Markus, einıge realıstische Züge übernımmt auch AUS 0Ohannes.
Sein Einheitsevangeliıum begınnt miıt dem Auftreten des Täufers
1m 15 Jahr des Tiberius und endet damı%, dals Marıa VONX Ma  D w
dala und Marıa des 0SeEes utter zusehen, WO esus Destattet
wurde. eliche tellen der Evangelıen zugrunde jegen, ıst nıcht
beım Text, ohl aDer In der Inhaltsübersicht bemerkt. Den über-
lıeferten Textzusammenhängen und Redestoffen gegenüber nımmt
efs eine freıe Stellung e1N. SO elälst 6I der Spitze der
Bergpredigt dreı Seligpreisungen, dıe anderen bringt 1m Ver-
auf beı zusammengeordneten verwandten edanken ZUT Geltung.
Auf dem etzten Gang nach Jerusalem als Je  um 1ın Jericho
mehrere Tage rasten und die Gleichnisse vVom verlorenen Sohn

Von eschatologıschenund VOm barmherzıgen Samariter voriragen.
Erwartungen und Weıssagungen sucht Jesus möglıchst {rel-
Zuhnalten. Auch ennn dieser sıch mit dem Menschensohn beı
Danıel ıdentifizıerte, habe er doch ailies seınem e]ıgyenen Bewulst-

In demSe1N Wiıdersprechende unbedenklich beiseijte yeSChODEN.
absiıchtsvollen Eınzug Jesu ın JTerusalem s1eht der Verfasser eine
polıtische Entgleisung', dıe die träge aSIE doch nıcht miıt Ver-
ständnıs esgelte und des errn Vertrauen auf diese enttäuschte.
Auch ((ethsemane sel e1n Beweis, dafls Leıden esu noch nıcht
lange VOLIr Augen stand. Das tiefste seellsche Verständnis be-
kunde Johannes mıiıt der Grabschrı 1 „JIn ıhm War en
und Se1N Leben War das Licht der Menschen.“ Die geistvolle
Darstellung manchen Gesichtspunkt hervor.

Kirbes
117 esus und Paulus ıne freunaschaftliche Streit-

chrıft dıe Religionsgeschichtliıchen Volksbücher Voxn Bousset
und TE voOx Julıus Kaftan Tübıngen, Mohr,
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4A Der Verfasser wiıll 2e1Q0N, dals eine re1in S0-190
schichtliche Betrachtung andere Resultate erg1bt als dıe vöxh

Bousset über ‚J esus und VONn Wrede über Paulus vorgetragenen.
Den Grundfehler darın, dafs an iIm Zusammenhang m1t
der modernen Weltanschauung meiınt, zwischen esus und Paulus
trennen können, rennen sollen. Um die wirkliche G(Ge-
schichte verstehen, habe man hbeı esus VvVoxn seinem Mess1as-
bewufstsein auszugehen. Nier Ablehbnung des national-politischen
I’ypus habe ‚Jesus sıch dem apokalyptischen Mess1astypus

KEnde miıt unerschütterlicher Zuversichtgeschlossen und bıs
auf den Messiaserweils durch den ater gerechnet und schliefslich
uch 1m Tode NUur den Durchgang ZUrxr Herrlichkeit vyesehen. Von
Paulus werde ın erster Linı:e keine ogmatık, ondern relig1öse

Wiıe W rede nımmt Quech KaftanLebenserfahrung vorgeiragen.
dıe Erlösung VOX der Welt für den ern der paulinıschen Äus-

führungen, Ja er Religion. Wır sollen uNnS halten den Jesus,
der ın se1inem eigenen Sınne durch Paulus VOI allem der egen-
<tand unNnseTrTES aubens und unNnsSeTIeTr Hoffnung gyeworden S@1. So
sSe1 Paulus nıcht der 7zweıte chöpfer des Chrıstentums, aber der-

jenige, urch weichen das Evangelıum ‚Jesu 1m Urchristentum CL=-

halten und eine die Weltgeschicht zuma|l In iıhren yroISeN
Stunden umgestaltende Macht ygworden S81 e gyerade Linıe
Jesus— Paulus vollende sıch ın Johannes, und der m1ıt den Zeit-
verhältnıssen verknüpfte Hellenismus hleibe bei dem einen W1e
he1 dem anderen Apostel durchaus 1n der Peripherıe , wWEeENl

pfungspunkteQUecH für dıe spätere Entwickelung wichtige Anknü
Erbesgegeben habe

118 Albert Edmunds, exXx Quoted
crıpture bYy the gospel of John C d1isCOVerY in the

0OWer eritielismo. Philadelphla, Maurıce Bri1x, 1906
Buddhistischen Einduls hält der Verfasser heı as für ahr-

scheinlıch, heı Johannes 7, 328 und 12, findet ET17 qDer budahistische
Schriıften als „Schrift und „Gesetz“ zıtiert. Beıide tellen
ordern allerding's, da die Zitate nıcht regelrecht ım en esta-
ment nachweısbar sınd, eine künstliche Erklärung Neraus. Aber
darf mMan dem vierten Evangelısten wirklich eg1ne solche Ver-

wechslung oder Vermischung VON buddhistischen und jüdıschen
eılıgen Schrıften Zzuirauen, selbst eRNinNn Mal dem vOom Verfasser

Hılfe gerufenen postel 'Thomas schon gyestatien wollte, VOxn

seiner Missionsreise entsprechende Literatur aus Indien miıt-

zubringen Das lebendige Wasser, das Z dem Leıbe der
13% doch 2UC. verschiedenChristus Gläubigen fliefsen soll ,

von dem Wasser, das m1t Fauer abwechselnd AUS Ober- oder
Unterleib Buddhas hervorbricht, die Ungläubigen erschrecken.
Beachtenswerter ist. der AUS dem Palı beigebrachte Lobgesang
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auf dıe (Üeburt u  as als Parallele Luk. 2 Dafs.
dıe ranhe Hand des Islam vjele alte Denkmäler ZEerStOrT hat,welche die Verbindung des Ostens mıt dem Westen vermittelten,18T, wohl möglıch, aber kein Freıibrief, im Trüben fAschen

YOesS.
119 effcken, Zweı gygr]ıechische pologeten

(Sammlung wissenschaftlicher Kommentare yriechischen und:
römıschen Schriftstellern,) Leipzig und Berlin, Teubner, 1907..

333 Dıeses Buch enthält viel mehr, a 18 der
1te. ang1bt. Aulser der sorglältıgen Ausgabe der Apologien des
Arıstides und Athenagoras nthält 68 nıicht DUr einen sehr reich-
altıgen und fördernden Kommentar beıden Schriften, sondern
auch eine Würdigung der übrigen Apologien des kırchlichen Alter-
tums bıs auf ugustin und Theodoret, und eine Charakterisierung
der heidniıschen Gezner Celsus, Porphyrius, Julian Der e]genen:
Angabe des Verfassers nach sol] 45 eine Vorarbeit für eine G(Ge-
schichte der altkırchlichen Apologetik SeIN, und Sınd auch schon:
eine Fülle Yn Beobachtungen emacht, dıe sıch für eıne solche
(xgschichte vortrefilich verwerten lassen. Aber hier ist doch mehr
(+2ewicht aunf dıe betreffende chrıft als Einzelerscheinung gelegt
Das ze1g% sıch deutlıch 1n dem Kommentar. Dem Gedankenzusam-
menhang und den Quellen, AUS denen die Autoren schöpfen, geht
der Verfasser besonders sorgfältig nach. Kr beweilst, dafs die
Autoren nıcht Aur sehr unselbständige, ondern auch sehr
geschickte Schriftsteller sSe1eN; aber leugnet auch nicht den
gichtbq_ren Fortschritt und würdigt miıt Wärme dıe sıiegTeiche Krafit.
iıhrer Überzeugung. Das macht das Buch sehr anzıehend; und
da eine intensıve Beschäftigung mıt der christlıchen Apologetik
seit langer e1t und iıhrem Verständnisse auch dıe A US-=
führlichsten Kommentare gyebraucht werden können, ist Geffekens:
Arbeıit sehr willkommen heifsen , zumal da aunch eingehend
den Zusammenhang der christlichen Apologetik mıt der jJüdischen
und die Beziehungen beıder ZUT Popularphilosophie entwickelt.
hat, Das eigentlich Theologische ist WeN1& eachte

Fhıcker
120 Karl S Der grsie Klemens Tr1e 1n alte

koptischer Übersetzung (SBAW. 1907, chmidt.
teilt m%, dals ZWwel koptische Übersetzungen des ersten Klemens-
riefes entdeckt worden sind, beide 1m altachmimischen Dijalekte
geschrıeben und in ]Je einer Handschrift erhalten Diıe äaltere:
Handschri (nach AUSs dem Jahrhundert ıeg auf der Kgl
Bıbhlıothek Berlin (sie enthält den Brief unter der Überschrift
ETLOTOLAN TW Pooualwr 006 TOUC KooırdL0uvG), dıe Jüngere (aus:dem oder Jahrhundert auf der Strafsburger Bıbliothek.

€LDO|
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121 athanae Bonwetsch, Die unter LippolytsNzmen überlieferte chrıft über den Glauben nach g1ner Über-
Setzung der In einer Schatberder Handschri vorliegenden SCOI-
gischen Versıon. Harnack und chmıdt, Texte und NIiOT-
suchungen ZUE Geschichte der altchristlichen Laıteratur %; 2 a.)
Leıipzig 1907, Hınrıchs. Die chrıft, diıe Bonwetsch
hıer veröffentlıcht, behandelt die Te VOoONn der Drejieinigkeit. In
der Einlertung untersucht Bonwetsch ihre lıterarısche erkun
Der Traktat stammft sıcher nNıC. VOn 1ppO0L1Y 1e1mehr ist
1n Werk des ausgehenden Jahrhunderts Am nächsten STE

den erken des KEuagrius ONLKUS und Diıdymus des Blınden,
eNKnN auch keinem Voxn beıden mıiıt Sicherheit zugewiesen WOr-
den kann. Die Chriıft nthält überhaupt UUr wenig KEigenartiges.
Fast a ll ıhre edanken kann Naln auch ın anderen erken 2US

Jjener Zeıt nachweisen. Aber gerade e831n23. 1st dıe chrıft G1n
interessantes Denkmal der damalıgen Durchschnittstheologie. Im
Kıngang teilt Bonwetsch auch mı, dafls dıe Schatberder and-
chrıft Ü, ıe TaANats re über dıe Bundesbrüder nthält, eben-

unter dem Namen Hıppolyts. e1ip0ldt.
122 Rıvlere, Saınt Justin e les pologiıstes du

second sieecle. vYecC un  D introduction de Mgr. Batıffol (La
pensee chretienne, Textes et. Etudes.) Parıs, ou et Cie. 1907
:3 346 Fr. 3,00. Dıeses uch ist brauchbar, e1l
/AN  Q gyrößsten g1ıle Aur AUS der Übersetzung der wichtigsten

Stücke der Apnologien des Jahrhunderts besteht In ZzZWE1 Teulen,
Von denen der ersie dıe eıgentlich apologetischen Abschnitte, der
‚zweiıte dıe dogmatischen orführt, werden S10 untier gyeegıynetenÜberschriften miıt kurzem verbindenden Texte wledergegeben. Dıie
Annäherung an das kiırchliche Schema auf, und 8S r dem
Verfasser fenbar e1ne Genugtuung, die kırchliche Dogmatik WO—=
nıgstens 1n ihren Grundzügen beı den Apologeten wıederzuünden.
uch das Begleitwor atılols kämpft dıe Yon Harnack
begründete Beurtelung ihres Christentums und meınt, da{fs O5 doch
reıicher sel, als nach ihren Schriften erscheine. EKs ist, aber
immer 81n mifsliches Dıng, Sachen W1ssen wollen , Von denen
In üÜUüNsSeren Quellen nıchts Ste. und beı den Apologeten sollte
man nicht fragen, ob iıhr OChristentum nıcht doch mıt der kiırch-
lichen ogmatık übereinstimme , ondern Was nach den eigenen
Angaben der Autoren Se1IN Zentrum ZoW6SECH ist. KFıcker

123 Tertullian, Adrersus Praxean, herausgegeben
vVOxn rOyM3AaNN. Krüger, Sammlung ausgewählter kırchen-
und dogmengeschichtlicher Quellenschriften Reıihe , e
Tübingen 190%4€, ohr. XXILV, Mk Ks ist sehr
verdienstvoll, dafs Kroymann, der Bearbeiter des drıtten Bandes
der Wiener Tertullianausgabe (vgl. ZK  q 190%€, Heft 1), sıch
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entschlossen hat, dıe cohrıft Adr. TAaXı auch gesondert heraus-
zugeben. Uns fehlte bısher egıne yute, bıllıge Ausgabe der dogmen-
geschichtlıch wichtigsten chrıft Tertulhans Wır begrülfsen KrT0oy-

Unternehmen S wärmer, a1S er keinen Joisen Sonder-
bdruck bıetet. Allerding: ıst der Tertulliantext gelbst UUr wenıg
verändert (S 65) Aber eine wertvolle dogmengeschichtliche
Einleitung wurde beigefügt, die gut unterrichte und durch VeTI-=

schiedene ungewöhnlıche, 2DOer sehr beachtenswerte Aufstellungen
sıch auszeichnet (Praxeas War nıcht persönlıch In Karthago, I
die chrift adrt. OIND.,. haer. e1ne echte chrıft Tertullians, dıe
natürlıch aut 1ppDOLY uls VI Der beigegebene kritische
Apparat konnte getrost kürzer gefalst werden , ebenso die Jange
textkritische Erörterung Kapıtel Da  I  egen sınd WIT sehr
ankbar für das Verzeichnis der Bibelstellen ınd das lateinısche
Register (  nıer sınd einzelne lateinısche Ausdrücke Tertullians auch
yverdeutscht). C100

124 Karl Adam, Der Kirchenbegriff ertu  1212S.
106 dogmengeschichtliche Studie. Ehrhard und Kirsch,
Forschungen ZUFE christlıchen Interatur- und Dogmengeschichte.

Band, e aderborn 1907, Schöningh. VILL, 299
6.20 (in Subskr Mk.) Adam beginnt m1% einer Dar-
stellung des Miıheus: schildert unNns den Charakter der kartha-
gischen Christengemeinde 200; der Charakter Tertullians
hıetet e1n ausgezeichnetes Pendant dazu. Auf Grund dieser
Charakterschilderung ırd dann Tertullıans Kirchenbegrif dar-
gestellt, ZNEeTSTt iın se1ner katholıschen, dann In Se1iner monta-
nıstischen Fassung. Die Neufsigen Zusammenstellungen verdienen
es Lob Ob dam den Tertullian immer recht beurteilt hat,

In Tertullıans Brust wohnen ZWEeI1s% mır äufserst zweılilelna:
Seelen , eine katholische und ıne urchristliche. Die EtzZtere
scheint MIr beı Adam kurz kommen ; H2n lese DUr 108 f
uıund 209 die dürftigen Bemerkungen über das allgemeıne
Priestertum be1 Tertulhan, Das Buch schlhielst miıt dem Satze,.
der Geist des Montanısten Tertullhan, der 18 des bewulsten
Antıkırchentums, Se] das Formalprinzip des Protestantismus. Kr-
öÖrterungen konfessioneller Art sind auch sonst nıcht vermileden.

etn0ldt.



Zu Gregori0s VoNn SS
Von

Dr ohannes Dräseke Wandsbeck

KHıs ist e1iNe bekannte Tatsache, auf die ich bei der Dar-
stellung des Lebens und der Lehren byzantinischer Theologen
wiederholt aufmerksam gemacht habe, dafs dıese iıhrem
Denken erster Linıe und weıtestem Umfange von den
Schritten des (gregor10s VO  S Nazıanz und des sogenannfen
Areopagıten Dionysıos abhängıg sind. In SETINSCICH alse
hat diese Verehrung und Hochschätzung Gregor10s voxn Nyssa
erfahren. Wo aber tiefer blicekende (zeister auf die philo-
sophisch trefflich begründeten Ausführungen dieses geıst-
vollsten Schülers des Origenes gerjeten , da haben S16 eın
BPedenken getragen, ihn besonders schwierigen Fragen
Vor allen anderen Z Führer wählen und Auftft-

{assung S1C.  h AaANZUEISNCH Das gult besonders VONnN ohannes
tu S und den späteren griechischen Theologen,

weilche der Vereinigung der getrennten Kirchen des Morgen-
und Abendlandes das Wort redeten In der Trinitätslehre
freilich scheinen die Ansıchten des Nysseners mI1T denen SC1INCS

Bruders Basileios und des Gregor10s von Nazıanz erartıg
übereinzustimmen , dals beı CINISCH der unter des ersteren
Namen überlieferten Schriften , WwWI1ie Loo{fs zutreffend be-
merkt, „für die Autorschaft der reı und die
der beiden anderen dogmengeschichtliche Gründe nıcht

Dennoch aber finden sich be1 dembeizubringen sind 'd4

In SEINENMN Aufsatz über „Gregoi voxl Nyssa” Realenzykl
prot Theol VAI 152, 32
Zeitschr. K.-| XXVIILL, 4
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Nyssener CIN1ISC Besonderheıiten, auf die bisher vielleicht nıcht
genügend geachtet worden 1st

„Gregor sagt*“, leitet Loofs (2 Ö dıe ıhm NÖöLLS
erscheinende „Krgänzung der "Trinitätslehre“ ein 36),
99 ragmen » (11L, 1199 B — Maı, Nov. patr bibl I  9 53)

YLOV ITVEUME RL &} TOU 7UULOQOG ÄEySeTaL AL c£ TOU vLOD
7TQOUOUMUUOQTUQELLUL, nd WIie schon C1IH Scholion

der Voxn Maı benutzten codices erfreut bemerkt S O0OL

T’0NyoOLE, 1st auch Maı der Meinung, dals CInH glän-
zendes Zeugnis für dıe abendländische Lehre ber die DFO-
CESS10Ö spırıtus patre Hlioque 1ler entdeckt habe CC Die
(+edanken des mittelalterlichen Scholiasten, der, offenbar einNn

Freund der Kirchenvereinigun SCINEr HKreude ber
Ausspruch des Gregor10s als froher Hofinung be-
rechtigenden, W orten Ausdruck gab werden WILr

verstehen lernen und auch Maiıs Entdeckung und der AUS

ihr SCZOSCHNCH Schlulsfolgerung dıe richtige Stellung WINNCH,
WwWeNnNn WITr einmal eLWAas SECNAUEF auf die Überlieferung achten.
Wenn Loofs AaUus der Annahme der Kichtigkeit des Von

dem Scholiasten und dem Kardınal ireudıg Ausgesprochenen
den Schlufs zieht, WAre dann ‚„„die Behauptung der ]den-
152 der Trinitätslehre des Nysseners m1 der des Basılius
und des Nazianzeners falsch“‘, ann ich dem eiINe be-
sondere Bedeutung nıcht beilegen ArUH) sollte nıcht Gre-
SOTN108 on Nyssa, WIC CINISCH anderen, durch
Origenes Lehre beeinflulsten Stücken Von HKreund und Bruder
abweicht auch der Trinitätslehre 1er und dort eC1inNn

anders gefalste und begründete (G(Gedanken ales diese geäulsert
haben? F'reilich, „Mai hat SICHS; nach 00fIS, „Üüber den
Innn der VOI ihm gedruckten Stelle och mehr getäuscht als
ber die Neuheıt SeEe1INer KEintdeckung dafs der (Aeist E LOU

7EXTLQOC ERTTOQEVETUL , 1st Urz vorher gesagt bei dem AL

&“ TOAODU VDLOU handelt 65 sıch nıcht das 5ft10-
16 7 vielmehr darum, dals das IUVEDUC,

F E0D 0 nach Röm RL AX0L0TOD ITVEDUC EOTLV,
durch Vermittlung Christi den (Häubiven kommt Das
aber ist bei Griechen keine singuläre Behauptung“
ID wırd gewiıls nıiemandem einfallen Loofs Auslegung der
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Stelle des Römerbriefs irgendwie beanstanden. ber INa  w

bedenke doch, Was für gewagten Ableitungen und dog-
matischen Folgerungen dıe verschiedensten , ın ihrem Uur-

sprünglıchen Zusammenhange oft efwas SANZ anderes be-
sagenden Stellen der Heiligen Schrift haben herhalten müussen.
W arum sollte INa  a} nıcht auch ın Röm Ö, „das ätiologische
Prinzıp“ für dıe Liehre VO Henuigen Geist gefunden haben ?
Fın Blick In die trinıtarıschen Verhandlungen der zweıten
Hälfte des Jahrhunderts, WI1Ie S1e uns in ihrem wırren
Hın- und Herschwanken und ihrer oft eigenartıgen Schrift-
begründung Harnacks Dogmengeschichte vorführt, erklärt
hier alles un macht den unbefangenen Beobachter mıt dem
Gedanken, dafs WIr unNns hier autf dem G(G(Gebiete der un begrenz-
ten Möglichkeiten befinden , durchaus verftfraut: Man wird
den späteren gelehrten Griechen, welche a IS Vorkämpfer und
W ortführer für dıe Vereinigung der Kirchen eintraten, sicher-
ıch nıcht dıe Fähigkeit absprechen dürfen, dıe Heilige Schrift
rıchtig verstehen un auszulegen , INnn un Bedeutung
der dogmatischen Ausführungen der grolisen Lehrer der
Kirche richtie erfassen und RI® Begründung der abend-
ländischen Lehre 1mM Gegensatz der einseltigen Auffassung
der eigenen Volksgenossen verwerten Das ist ın diesem
Kalle aber geschehen.

Zunächst muls hier die Vorstellung ZersStört werden, dafls
WIr es mıt einem VOonNn Maı glücklich aufgefundenen Bruch-
stück einer bisher unbekannten Schrift des Gregorios VONn

Nyssa ZU tun haben Es ist dem gelehrten Kardinal, dem
WIr J2 die Auffindung und Veröffentlichung mancher wert-
vollen , früher nıcht bekannten Reste altchristlichen Schrift-
tums verdanken, NUur dasselbe zugestolsen, WAas In Hunderten
VOon Fällen auch andere Forscher erfahren haben dafs

1) Ich erinnere Beıispiels halber, das besonders ın diesen Ziusammen-
hang palst, Kyssels Veröffentlichung (Leipzig seiner USs dem
Syrischen hergestellten Übersetzung der vermeintlich bısher unbekannten
Schrift des Gregor10s T’haumaturgos (nach anderer Überlieferung, sıche
Loofis 147, 23—30, des Gregorios VvVoORn Nyssa) TTI005
Eü«)yoLOV UOVAUYOV 71EOL HEOTNTOS, deren ÄAbfassung durch Gregorio0s VON
azlanz ich 3111 ersten Male In en Jahrb prot Theol J4I (1882),
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das Bruchstück Schrift fand VvVon der er selnerzeıt
nıcht ahnte, dafls S1e ihrem SaNZCH Umfange ach Jängst be-
kannt sel Das vermeintlich unbekannten Schrift des
Nysseners angehörige Bruchstück ist wWas auch Loofs ent-
SANSCH SeIinN scheint nıchts weıter als 61in e1l Von Gre-
SOTN108 drıitter ede „Auf das (+ebet“ (Ets UNV 7TQ008EUXNV),
den WILr der dit Parıiıs 1638 ‘Tom (P 712—-761),

739 C bei Oehler (Biblioth der Kıirchenväter
2092 314 Leipzig 97 262/264 vollem Zusammen-

hange der Gedankenentwicklung lesen
ber auch die andere Vorstellung muls nunmehr YVÄS)

STOLr' werden, die Meinung Maiıs nämlich, „da[ls 6CIn glän-
zendes Zeugnis für die abendländische Lehre ber die PrO-
C6EsSSIO spırıtus patre flioque hier entdeckt habe“. Niıcht
Maı gebührt diese Entdeckung; S1C ist 1e1 früher gemacht
worden Der gelehrte Patriarch Johann es Bekkos
bis War CS, der, nachdem die von Kaiser Michael 111
Paläologos angestrebte Kircheneinigung ! auf dem Konzil
Lyon 19072 zustande gekommen Waäar, SC1INHeN Ertiyoagpai
ELG 7L CO XÜTOÜ OUVELLEYUEVO E TD &Y LWV ÖNTE 7LGOLU
TG EXTTOQEVTOEWG TOU XYLOU ILVEVUUATOG *® überaus reich-
haltigen, auf dıe schon demselben Zwecke dienenden Arbeiten
des Nikephoros Blemmydes zurückgehenden Sammlung Vvon
Beweisstellen AUS griechischen Kirchenvätern für die abend-
ländische Lehre, JENC Stelle des Gregori0s Von Nyssa
den Anfang stellte. Kr beginnt die erstie Abteilung Se1INer

A nämlich die PfO816 dLKXDOQOL VoCPLNAL
OvAÄAEYELOCL ELG AITOOELELV TOU ITVEDUC XYLOV “
E TOUV vLioÜ, mıt den Worten:

343—354. 5333—568, sodann MEeINenNn Gesammelten patrıst
Untersuchungen (1889), 103— 168 unter mancherleli, 111 Auf-
SE/ ‚, Zu Gregor10s VO:  S Neocäsarea ** Ziw'LIh XLVIII 568—578
beleuchteten und zurückgewlesenen Anfechtungen von seltfen theologischer
Forscher, AaUSs sprachlichen und sachlichen Gründen bewlesen habe

1) Vergleiche Abhandlung „wDer Kircheneinigungsversuch
des alsers Michael 111 Paläologos" der ZiwCh 393
bıs 355

Lämmer Scr1pt (Graeclae orthod bıblioth sel Freiburg 1866
445— 652
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‘0 NUOONG T’0n/00L06 EV Tn ELG TO IT  &XTEO NUOV ÖULÄLE
KÜTOD, NS XOXY) ”‘O UNV OXLOV T UELALOVTWV !  ayadOv ad
Greg. A& Oehl.| TTEQLEYXCOV vouoG“, OUT®W PNOW ‚Ö TE VaO
vLÖG E, TOU TATOQOOS EENASEV, N“ATwWe 7 YOoCOTN , %XL
T O IVEOUUC E“n  E TOÜ FE0D ”L mUD TOÜU WATOOG E, —
JTOQEVETAL" 22 (WOT7TEQ TO VEU ALTLAC ELVAL, UOVOU TOU

TATOÖS A  OV, TO <  vLIG %AL T TEVEDUUATL E@AOUOTINVAL OU ÖUVATAL,
£7,  OUTWC EUTTAÄLV TO E& ALTLAG ELVOL, O7TEQ LOV OTL TOU vLOD
%AL TOU ILVEVUATOG , ITATOL ETLÖEWONTTVAL DUOLV OU%
EYEL. %“OLVOU Ös OVTOC TW X %AL (A0 IEVEUMUOTL TOU UN
XYEWVNTWG ELVOL; WG (XV  I\ UN ILG OUYYVOLG 7UEOLU TO ÜTTONELUEVOV
H EWONHTELN, aV SOTLV KÜULATOV TYV EV  w TOLG LÖLÖOUAOLV KHÜTOV
OLXOQEAV ESEVOELV, WS (XV  \ “al TO “OLVOV PVACXFELN “(XL TO
LOLOV UN OVYXUHELN. Qr yYaAo WOVOYEVNG vLOG E TOÜ ITATQÖG
TAOC TG AyLiAG YOoUONC OVOUACETAL, “ UEXOL TOVUTOU A0OyOG
LOTNOLV KÜTOD \ AXUTO Oehl.| TO LÖLWUC. C X E
%AL EN TOÜ W ATOOG hEYETAaL “UL E% l -  |-  ıta et1am apud
Maiıum, deest Oehl.| TOU VLOD ELVaL mWOQ0CUAXOTVQEL-
( EL VQ DLC ITVEDUC AÄ0L07T0D OU% EYEL; PNOL, 0ÜTOC OU%
EOTLV XÜTOD. 0ULO0DV TO UEV IEVEDUC TO E TOU 80 IN  OV %AL
AÄ0LOTOU TVEDUC SOTLV * C& Öe vLÖG E%  S TOU GE0T (DV OÜLETL
”L TOU ITVEVUULATOG OUTE  MN SOTLV OUTE ÄEVETAL” 00 AVTLOTOEOEL
) OXETULT) AnOohovSLa ai)"r"? 66

Ich übersetze die Stelle also : „Der Sohn kam, WwW1e dıe
Schrift Sagt, AUS dem Vater hervor, und der Geist geht
au  N ott und VO Vater au s. Wiıe jedoch die Ur-
sprungslosigkeit , welche allein Besonderheıt des Vaters ıst,
mıt dem Sohne und dem Geiste nıcht iın Verbindung -
bracht werden kann, hat wıederum das Verursachtsein,
welches eine Besonderheit des Sohnes und des Geistes ıst,
nıcht die Figenschaft, dals sich dem Vater beobachten
läfst. Hat 10808 der sohn mıt dem Geiste das gemeınsam,
da{fls S1e nıcht ursprungslos sınd, damit 1nnn keine Vermischung
betreffs des Subjekts wahrnehme, vermag INan andrer-
seits den Unterschied ihrer Eigenschaften iın völliger Rein-
heit aufzufinden , damıt einerseıts das (+emeinsame gewahrt,
andrerseits das Besondere nıcht vermengt und vermischt
werde. Denn der eingeborne Sohn wıird Voxn der Heiligen
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Schrift als VO: Vater Au  C  en genann({, Uun! sSoweıt stellt
iıhr Wort seine Kigentümlichkeit fest, 1lıigGeist aber heilst C S@el AaA uS dem Vater, und
aulilserdem wırd bezeugt, dafs Au  CN dem Sohne
sel, denn, WeNnNn ]Jemand, sagt die Schrift, den Geist Christi
nıcht hat, der ist. nıcht SeIN. Sonach ist also der AUS ott
stammende (Geist auch der Geist Christi; der Sohn aber,
obscechon Aaus ott ıst, ıst, darum och nıcht auch des
Geistes, och bezeichnet inNnan ıhn SÜ; auch läflst 1es Dezüg-liche Verhältnis keine Umkehrung Z C6

Abgesehen davon, dafs Bekkos dıe Schrift des (zregorios
als OULAÄLC ELG TO I1&tE0 NUGOV bezeichnet, während 1n der
uUunNns vorliegenden Gregoriosausgabe der Aoyos diese Auf-
schrift räg (a 228), die VOnNn Bekkos angegebenen
Anfangsworte dagegen die des A0y0G sınd (a 244),

werden WIr einfach anerkennen mUussen, dafls Bekkos AUS
der VoNn Gregorios {ür se1ine Darlegung benutzten Stelle des
Römerbriefs das, W1e es Loofs bezeichnet, „ ät10-
logische Prinzıp“ einfach mıiıt demselben Rechte entnahm,
WIe andere Lehrer ähnliches AUS anderen Stellen. Und WI1Lr
dürfen Jetzt dem alten Scholiasten Jener Gregoriosstelle, den
WITr vielleicht unter den zeıtgenössischen Freunden des Bekkos

suchen haben, seine ın den orten w OOL UEYLOTE L ’0NyOOLE
ZU. Ausdruck gebrachte ireudige Genugtuug ohl zugufe
halten ; sprach NUrLr das AUS, Was die Überzeugung des
gelehrtesten T’heologen seiner Zeeit War. Wir haben eın
Kecht, weder ihn noch Bekkos och Maı schelten Sınd
doch des Nysseners bzw. Bekkos’ dıie Heilige Schrift g-
knüpfte (+edanken weıt ntiernt VO  b jJenen durch Gregorios
Von Nazlianz auf neuplatonischem (4runde D begonnenen „selt.

Spekulationen ber das 1m te esen Gottes CC

Vergleiche Ehrhards Bericht über Johannes Bekkos’?
Leben Un Schriften ın Krumbachers Gesch. der Byz 1tt. 29,

Zu kurz und inhaltlich nıicht genügend ist der Artikel über
Johannes Dekkos VoNn (Gafls T) Meyer Kealenzykl. prot.
'Theol. ® I 286.  $ w 3

Vergleiche meıne Arbeit: ‚„ Neuplatonisches In des Gregorios voxn
Nazlanz Irinitätslehre ** ın der Byz ZLtsechr. XV, 141—160
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„weiche, obgleich “ ach Harnacks Ausdruck
„reine Seifenblasen , noch heute hoch geschätzt werden‘“‘.

Bekkos hat gerade diese VO  e ıhm In seinen 'Erzıyoagpal als
wichtigste den Anfang geseizte Steile des Gregor10s Vonxn

Nyssa in seıner Widerlegung der Behauptungen des Kloster-
vorstehers VO Berge (+anos C  G >  > selbst
herangezogen (Lämmer O.; 260 f.) Phurnes hatte
ın seiıner Disputatıon mıiıt dem Erzbischof VOonNn Mailand Petrus
Chrysolanus 1mMm Jahre 1149 die Herkunft des Geistes AUuUSs

dem Vater eine wesenhafte Besonderheit des Vaters genannt
und demjenıgen, der die Herkunft des (+eistes auch AUS dem
Sohne behaupte, den Vorwurtf der Zweigöttereı gemacht.
Kntrüstet hält BPekkos dieser Aufstellung (Kap. I; 3260 S
desgl Kap 61, W dem Nikolaos VO Methone) die
Lehre des Nysseners enigegen, der An Besonderheit des
Vaters erweılse, dafs 61: Vater und dafs ohne Ursache sel,
dals aber der (Geist IN sftamme. „Von
besonderer Wichtigkeit‘“, bemerkt Bekkos dazu, „1st ]J]er
der Umstand, dafs nıcht 1n seinen sonstigen eden, sondern
gerade 1n der Schrift, 1n welcher den Unterschied des
Vaters Vo Sohne und VO (zxeiste erörtert, das besondere
Verhältnis des Geistes Z Sohne auseinandersetzt.““ Die
drei Besonderheiten ordnend , fährt iort, bezeichnet ecs

Gregori0s als Besonderheit des Vaters, da{fs ohne Ursache,
als Besonderheit des Sohnes, dals Aaus dem ater ıst  9 des
Geistes Besonderheıit aber sjeht darın , da{fs AaAUuSs dem
Vater und Au dem Sohne stammt. Und ZU Krweıis

1) Dogmengeschichte E 188  4, s  Ta Anm.
Vergleiche meine Arbeit über „ Johannes Phurnes bei Bekkos“

in 1 fe 7Zi{w'LCh ALMN, 037 —25  i
Das mündlich kKrörterte falste er ın der, Vvoxn Lr ko

los ın se1iner ‚„„Bibliotheca ecclesiastica “ (Leipzıg 1866), 36—4.7 zuerst
veröffentlichten Schrift Nen „AVTIOONT LXN ÜITOAOYLA 7LQ 0S T“ ÄEY-
GVT 7EIXQD£ TOU IMeEdıohavmr KOXLETLLOKOTTOU ITETOOU 7eEOL INS TOU ILKU-

KXYLOU TVEUUKTOS EXITTODEUOEWS 2V@ILLOV TOU BuOLAÄEWS XUOLOU AhLsElov
TOU KOouUVNvVOT XL ITLCONS UNS OUVOdou AL TUNS OUyAZANTOU. S1e ist C5S,
dıe Bekkos ın seiner FEriedens- und Streitschrift VO Jahre 1275, aUus

der ich 1m folgenden noch W eiteres mitteıle, In den Kapıteln 49-— 54
1 351—364) widerlegt,.
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dieses Satzes führt Hu  an] Bekkos jene Stelle AUS Gregorios’
ede auf das „Unser Vater“ (hier näher gekennzeichnet mıiıt
den Anfangsworten: Cr  Ore Ora UEYVAG MVIwiotc USW,
297  Is der grolise Moses das olk Israel der Berge
stattfindenden heiligen Handlung herzuführte“, miıt denen
tatsächlich be1 Oehler 908 „Aoyos ß’ beginnt) In dem-
selben Umfange A, WI1]1e ıch S1e 1n W ortlaut und ber-
seizung gegeben habe „Indem der Heilige ıIn solcher Weıise“,

lautet Bekkos’ Schlufssatz, „sich ber die Besonderheiten
ausläfst und deutlich als Besonderheit des Sohnes hınstellt,
dalfls 2AUuS dem Vater ıst, als Besonderheit des Geistes aber
klar und bestimmt bekennt, dals die Schrift ihn AUuS dem
Vater fammen Jasse, und dazu bezeuge, dals auch au
dem sohne sel, ist Es e1in vergebliches Beginnen, WEn
Phurnes 6S a ls eine wesenhafte Besonderheit des Vaters
bezeichnet, dalfls der (Geist AUS dem Vater stamme. **

Wie grolise Stücke der Patriarch auf den Nyssener (4+re-
gOor108 gehalten hat, den C WI1]1e WI1r gesehen, als ersten unter
den alten Kirchenlehrern ZU. Zeugen für den Ausgang des
(+eistes auch AUS dem Sohne aufrıef, das bezeugt se1nNe AaUuSs
dem Jahre 1275 stammende Hauptschrift „Von der fried-
liıchen Vereimnigung der Kirchen des alten und des
Roms“ (ITept TNC EVWOEWC HAL ELONYNG TOV TNG TAUhÄRHLEC AL
VEAC Pouns EXAAÄNTLOV) Hier wendet er sich (Kap. 25)
zeıtgenössische Gegner, die auf der Suche ach idersprüchen,

das Friedenswerk, das INaAan glücklich zustande gebracht,
stören , Bekkos mıt der Behauptung kamen: „Was ist

das für eıne Neuerung, WwWenn der Nyssener Gregorios
irgendeiner Stelle se1ıner Ausführungen gesagt hat, der

Vater werde einerseıts hinsichtlich der Ursache früher SC-
aCc als der Sohn, und andrerseits gehe der Gedanke
den Sohn dem den Geist AUuSs demselben (Gdrunde vorher?
Denn nicht das, WAas VO  S dem Redenden Vor der allgemeinen
Zuhörerschaft der Synode gesprochen, sondern VON ihm ın

IFrVergleiche meıne Programmabhandlun Dreı Kapıtel 11
12| us der Friedensschrift des Patrıarchen Jjohannes Bakko  S  Q Jahre
1975 Progr.-Nr. 353 Wandsbek 1907



GREGORIOS VO  F NYSSA 395

stiller Abgeschiedenheit und ZWar iın besonders davon han-
delnden Schriften erörtert wurde, das aulser acht lassen
sollte ın keiner W eise eıne Neuerung sein ?“ 27 Was meınt
ihr damıt, Brüder?“ hält Bekkos ihnen enigegen, und
ich lasse se1ıne Ausführungen hıer folgen, weil s1e, W4S aum
jemandem bekannt seın scheint, auf seıne Q f
Z Ny > ein besonders helles Ticht werten.
29  IN Aufserachtlassen des Nysseners sollte nıichts Unerhörtes
sein ? Des Nysseners, den würdig bezeichnen ich aulser-
stande bıin, da weder die Zieit MI1r Jandläufige Lobsprüche
gestattet, noch meın Eıter für dıe vorliegende Sache
duldet die Gröfßfse des Mannes aufzuzeigen , WwWenn anders
iıch ihn eıinen Mann nNneNDNeN darf und niıcht vielmehr einen
Engel ? Nur deshalb , weıl die W orte selbst gesprochen,
dürfen Ss1e nıcht übersehen werden ; Ss1e tammen wirklich
Von ıhm W eswegen macht na  b MI1r denn überhaupt den
Vorwurf, ich hätte eLIwAas übersehen ? Weil er, entgegnet
Man, alg eın einzelner Mann un nıcht 1mM Namen der Synode

ber dafls I9  S den Nyssener, dendiese orfe gesprochen.
grölsten Theologen, nıcht als einen AUS der grofsen Menge
bezeichnen durifte, darüber fordere ich Vvon euch selbst ein
Urteil, Von seıten anderer nehme ich eiıne Entscheidung
darüber Sar nıcht afls hıer aber nıcht eiINn einzelner
War, sondern drel, die das aussprachen, W 45 der Nyssener
gesagt, das werden mı1r dıejenıgen bezeugen, welche die
(+eschichte jener zeitgenössischen Männer, nämlich des Nys-
SCHNCYIS , des Theologen Gregori0s und des grofsen Basıleios
kennen, und die da wıssen, WwWIie gro[s In allen Stücken ihre
Kinmütigkeit und Übereinstimmung ist.““

Höchst eigenartıg ist hier 10808 Bekkos’ Gedankenentwick-
lung, durch welche die auch VoNn uns heutzutage 1m all-
gemeinen festgehaltene Annahme VONn der Übereinstimmung
der rel Kappadozier sıch zurechtlegt. 297 Was hat wohl“,

überlegt Cr, „Irgendeiner der dreı öffentlich ausgesprochen,
1) Ich lese : OTL ÜTE M «O0d Lwr XULOOS NULV EYZwWULwV, ÜTE O70UCN

NUGOV <IEOL) TO TLQOKXELUEVOV TO UEYVAAÄELOV TOU XVvOO  ÖS ÜNO0dELE«L, wäh-
rend bel Lämmer UNdE 0Ü0.  ( E und das notwendige NEOL VOT TO
TOOKXELUEVOV niıcht cteht.
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nicht den anderen Mitteilung gemacht ? en  P
aber ]Jemand der Ansıicht 1st, es vıelleicht VON dem
länger Leben (+ebliebenen Auflserungen gefan, autf Grund
deren e1INe Übereinstimmung ihres Urhebers mıiıt den Unter-
suchungen des früher Abberufenen nıcht vorhanden WAar, dafls
S16 vielmehr, da S16 be]1 Lebzeiten Von demselben Geiste be-
geelt dıe Lehre VO Geiste entwickelt hätten auch ach
ihrem Abscheiden Von 1er durch denselben (te18t verbunden

ann ich nıcht zugeben, dafls dem nach dem
ode der anderen eiwas eingegeben SCI, WAas nıcht auch mıt
der Meinung der ode V oraufgegangenen Zusammen-
hang gestanden hätte.“

„Wenn aber AUuSs dem Grunde“ damıt wendet sich
Bekkos wıeder ZU. Nyssener besonderen „dafs dıe-
JENISCNH, die ihn oder SCIN W ort hörten, nıcht als Mitglieder
der Synode VOrLr ıhm salsen, das Ubersehen SC1NEeS Ausspruchs
meınerselifs verurteilt wird, erkläre ich die Zuhörerschaft
Se1iNer W orte für e1iNe weltumfassende Und WIe sollten Worte,
die weltumfassenden Hörerschaft würdıg a  N, über-
sehen werden dürfen ? Und W e1 wırd es bezweifeln , dafs
alle seıtdem bıs auf diesen Tag inzwischen abgehaltenen all-

un örtlichen Synoden JENE Worte ANSCHNOMMEN,
aufrichtig sich angeeıgnet und als frommen Schatz der
Kirche ZU.  b Aufbewahrung übergeben haben ? KEs ist also
nıcht zulässig, Brüder, die Söhne der Kirche der Aulflseracht-
Jlassung dessen zeihen, W as heiligen Väter
gesagt hat c

„Was 1s% denn UU  w aber wohl“, fährt 26 Ka-
pitel fort, „der Inhalt des angeführten Ausspruchs des
Nysseners, der mıt der Richtschnur der UunNns überlieferten
Frömmigkeit nıcht iımmen soll 7“ „Hier, behaupten JENE,
sagt der Nyssener gerade nde des ersten Buchs
Se1iNer Gegenschrift SC Kunomios, der Vater werde, CINZIS

Rücksicht auf die Ursache, irüher als der Sohn gedacht
und eiwas weıterhin : „ Wie nämlich mıt dem Vater der Sohn
verbunden ıst und, trotzdem dieser das eın AUS hat,
hinsichtlich sSe1NeSs Vorhandenseins nıcht später ist, schlielst
sich der Heuige (Aeist den Fıngeborenen, der NUur der
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Vorstellung hinsichtlich se1ner Ursache üher gedacht wırd
als die Seinsweise des (4+eistes 1 66 Läfst 1er nıicht G
wı1ısserma{isen den (+edanken durchblicken, gebe ZzWwel Ur-
sachen des Geistes, den Vater und den Sohn ? ber inr
Freunde und Brüder, die Aussprüche der Väter dürfen nıcht

ohne weıteres aufser acht gelassen werden, mussen viel-
mehr sämtlich VOLN UNS zusammengestellt werden, Wwie eıne
die Überlieferung unNnserer Frömmigkeit regelnde Richtschnur
oder Maf(sstab. uch wWwenin der Heilige Kesagx hat, der
Vater werde hinsichtlich seiner Ursache früher gedacht als
der Sohn, und fierner, der FKingeborene werde mıt Rücksicht
autf se1ıne Ursache früher gedacht als die Seinsweise des
Geistes, ergeben sıch daraus och nıicht ZzWel Ursachen
des Geistes. Das Se1 ferne! Für lästerlich erachte ich jede
Zunge und jeden Gedanken, der solches Je erwägt oder AUS-

spricht. ber ich : behaupte allerdings, einerseits, dals hin-
sichtlich der Ursache der Vater früher gedacht wıird als der
Sohn, weil der Sohn AUS dem Vater stammi%, andrerseıts,
dals der Sohn, ebenfalls hinsichtlich der Ursache, früher 59
dacht wırd als die Seinsweise des Geistes, W ı{ el
durch den Sohn a S dem Vater tammt 39 erweıse
iıch durch diese Auslegung den 1nnn des Ausspruchs q|s mıt
der Auffassung derer übereinstimmend, die da lehrten , der
Greist stamme AUS dem V ater durch den Sohn Denn da
jJene mıft dieser Lehre nıcht Wollten; dıe eıne Ursache
des Geistes musse ın zwel zerlegt werden, sondern VON dem
Wunsche geleitet zeıgen, der (Gteist gehe nıcht -
miıttelbar AUS dem ater hervor, W1e sollte INa  b sıch denn
ohl den Zusammenhang der rel Seinsweiısen denken, WeNnNn

nıcht als drıitter In der Ordnung der Heilige Geıist, mıt dem
gyrofsen Basıleios reden , durch den Ssohn als zweıten
der Urdnung mıiıt dem gotterzeugten Anfang, nämlich dem
Vater, verbunden wäre? hat auch der Nyssener
mıt dem Ausspruch , der Vater werde hinsichtlich der Ur-

Gregor1 Nyssen1ı FE6CG: Hr Ochler 160. Die ext-
fassung dieser Stelle und ihre Auslegung durch Bekkos habe ich In der
ZiwIh ( Zut Friedensschrift des Patrıarchen ONANNES Bekkos*”) I Z

240/241 begründet.
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sache eher gedacht als der Sohn, wei|l der Sohn AUSs dem
Vater stammt, und der Kıngeborene ware hinsichtlich der
Ursache früher gedacht als die Seinsweise des Geistes, weiıl
der (Geist durch den Sohn ıst, damit nıcht ZWel Ursachen
des (Geistes behauptet. afls ıhm e1in solcher (Gedanke fern-
gelegen hat, wird meılıne Darstellung AUS demjenigen erweisen,

Im ersten BucheWas anderen stellen gelehrt hat
nämlich seiner Schrift Eunomios (dessen Anfang lautet :
„ Unmöglıch war’s, W1e scheint, dafls alle den W unsch
hegten wohlzutun “) sagt also : „Aus einer unerschaffenen
Sonne, stellen WI1r uns VOr, geht eine andere Sonne,
der Scohn, hervor, der, zugleich mıt dem Gedanken
jene erste, auf dem Wege der Zeugung mıt ihr vereıint her-
vorleuchtet und sıch in jeder Hınsicht ebenso verhält : andrer-
se1ts wı]ıederum noch e1in anderes derartiges Licht, der Geist,
SANZ ın derselben Weise, nıcht durch ırgendeinen zeıitlichen
Abstand von dem gezeugten Lichte getrennt, sondern durch
dieses ZW ar ausstrahlend, den Grund seiner Seinsweise aber
AUS dem uranfänglichen Lichte entnehmend, eın Licht jedoch,
das selbst auch ach der Ahnlichkeit des zuerst gedachten
scheint und euchtet 1 66 Hier beachte jeder, der Lust dazu
hat, die 1n diesem tiefsınnigen Ausspruch beschlossene Gottes-
lehre un rühme dankbar den Heiligen. Denn WAas dort
mit anderen W orten aussprach , indem Jehrte, der Vater
werde hinsichtlich der Ursache früher gedacht als der Sohn
und dieser in derselben Hinsicht früher als der Geist, das
hefs hier In wıeder anderen Wendungen hervortreten.
Indem nämlich sagte, WIr stellen UuNnNs VOor, dafls AUS
erschaffener Sonne eine andere Sonne, der Sohn, hervorgeht,und wıederum qls eın anderes derartiges Licht der Geist,fügte nicht hinzu: und WAAar dies nıcht durch eınen ze1t-
lichen Abstand von dem unerschaffenen Lichte getrennt, W1e
diejenigen wollen, die den (+eist unmıiıttelbar AaAUuSs dem Vater
ableiten, sondern sagfte ! „Nıcht durch ırgendeinen zeıt-
Lchen Abstand Von dem gezeugten Lichte getrennt, sondern
durch dieses ZWA ausstrahlend, den Grund se1ner Seinsweise

Gregorn Nyssen] VUDSETA rec, Hr Uehler 129
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aber AUS dem uranfänglichen Lichte entnehmend.“‘ Miıt dem
Ausdruck also: 37 AUS einer unerschaffenen Sonne, stellen
WIr es uUuNSs VOr, geht der Ssohn hervor, der, zugleich mıiıt dem
(+edanken jene erste , auf dem Wege der Zeugung miıt
ıhr vereıint hervorleuchtet “ legte die unmittelbare
natürliche und wesenhafte Einheit des Vaters und des Sohnes
dar ; mıt dem VO Geiste gebrauchten W orte aber A eines
anderen Lichtes, das von dem gezeugten Lichte nicht g -
ftrennt sel, brachte dıe natürliche und X-

hafte Vereinigung des Geistes mıt dem Sohne
S Endlich nachdem durch diese AÄAus

drucksweise den Geist mıiıt dem Sohn vereinıgt un den Sohn
mıt dem ater, fügte Cr, damit ]Ja nıemand eine Irennung
des (Geistes VO Vater denke, ıIn wahrhaft bewundernswerter
und äulserst sınnıger W eise hinzu: „sSondern durch diıeses
d das gezeugte Licht, den Sohn| ZWar ausstrahlend, den
(Arund seıner Seinsweıse aber AUuS dem uranfänglichen Lichte
entnehmend C Siehst du, wıe der Heilige das Wort von

dem Vorherdenken des Vaters VOLr dem Sohne und dem des
Sohnes VOTr der W esenheıt des Geistes, WeNnN INa  } NUur auf
die Ursache blickt, nıcht ZUTE Stütze der Annahme ZWeler
Grundursachen ausgesprochen hat? Nun siehe und begreife,
dafs AUS keinem anderen Grunde sich ausgedrückt hat,
qls zeigen j ich lese : LV ÖNAWOELEV , LV ÖNAdOEL|,
dafs die natürliche un wesenhafte Veereinigung des (+eistes
nıcht unmittelbar mıt dem Vater stattündet, SON-

ern durch den Sohn W enn anders du also die Her-
kunft des (+eistes AUS dem V ater durch den sohn ın solchem
Sınne auffassest, Wer du auch immer selest, der du den
Darlegungen der theologischen Lehrer wohlwollend dein Ohr
leihst : möchte e dir nıemals als e1n schweres Opfer erscheinen,
mıt der römiıschen Kirche vereinigt werden. Denn wenn

die Römer den Ausgang des Geistes au dem Vater
und dem Sohne behaupten, behaupten S1e damit och
nıcht ZWel Ursachen des Geistes. Vielmehr sprechen S1e ber
den, der derartiges denken oder auszusprechen Wwagt, Fluch

ber weiıl Ss1e wissen, dafs die Beund Verwünschung AUS.

zeichnung ‚ausgehen ‘ eıne Andeutung der natürlichen und



40 DRASEKE, W GREGORIOS VOo. NYSSA.
wesenhaften Herkunft des (Geistes U dem ater enthält (sie
kennen unter unseren theologischen Vätern diejenıgen, welche
lehren, dafls der Geist wesenhafit auch au  N dem
Sohne stamme), erklären s1e, der Geist gehe VO

Va hn AUS, indem S1e die wesenhafte Herkunft
desselben Au beiden se1ıtdem amı bezeichnen, und aut
und klar miıt AÄAnrufung (+ottes q {s Zeugen versichern lıch
lese : ÖLKCUAOTVOQOUEVOL , ÖLKUKOTVOWUEVOL|, dafs ıhre Väter
dıes 1Im Anschlufs jene UuNsECre, der Griechen, Väter S°
lehrt haben.“

So viel von den durch die W ürdiıgung des Gregor10s Voxhn

Nyssa bedingten Ausführungen des Bekkos. Seit der be-
wundernden Anerkennung, welche Gregor10s’ Weısheıt von

seıten des u >  > r SC gefunden , ındem dieser 2UuSs

dessen miıt echt‘ berühmter Schrift „Von der Krschaffung
des Menschen‘“‘ (ITeovt KATAOLEUNG ÜV o@TTOU) zahlreiche Sstellen
VON bedeutendem Umfange seinem Hauptwerke „De diıyısıone
naturae* einverleibte, hat keiner der mittelalterlichen Kirchen-
lehrer den Nyssener Gregor10s höher geschätzt, keiner ihn
aufrichtiger verehrt un: als gewichtigen Zeugen verwertet,
An Johannes Bekkos

Ich lese: IL ATEDES KUTLWV TOLG HEOAOYOLS TATOCOLV NUOV TOV

1 00020V XUTAXOLOUÖNOAVTEG ELONXAOL T  9 bel Lämmer oteht VOL

XUTAXOLOUGNGAUPTES eın SINNLOSES TOUTOUG, dessen Kınschwärzung vlel-
leiıcht durch das schlielsende TOUTO verschuldet. ist.



Die ummae confessorum
(sıve de casıbus conscıentlae)

ıhren nfängen bis ZU Sılvester Prierlas
(unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bestimmungen ber

den Ablals)
untersucht VO  >

Dr. ohannes jetterle,
Leipzig.

(Schlufs.)

111
Summae confessorum der zweiten H des
ahrhkunderts un des ahrhunderts hiıs

Silvestrina.
1

Die Summa de casıbus conscıentıae des
Johannes Tabiensıs.

Die beiden zuletzt besprochenen Summen , die Angelica
un Rosella, hat sich eine dominikanıiısche Summa ZU Muster
und ZUF Grundlage genommen , die 1512 In der compuatıo

Sie ist,und 1515 für den Druck fertige Summa Tabiena
gleicher Zieit miıt der Silvestrina entstanden , und ist

Vgl XXLV, 353—374 520—548; XXV, 2458—27/2;
VI, 59— 81 350—362 X  9 70—383 166—188

296—310 433—44  A
S1e War bis dem Eirscheinen des Bd X V3 60, Anm ZENANN-

ten Buches VOL Kurz Jange a1t guß WIe unbekannt, und ist das
einzige Verdienst dieses Machwerks, wieder Al S1E erinnert Zzu en Im
übrıgen sind die VvVOoONn wıedergegehenen Stücke gänzlıch wertlos,
kann die wichtigsten Worte 1n den alten Drucken nıcht lesen, geschweige
enn die Abkürzungen für dle zitierten Autoren. Was ıhm nicht pafst
und unverständlich ist, lälst er einfach AL
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interessant sehen, wıe INn diesen beiden Sıuımmen VON ZWel
Dominikanern der eine (Joh Tabiensis) die beiden bedeutend-
sten franzıskanıschen Summen selner Arbeit als mustergültig
grunde legt, indes der andere (Silvester) die seinıge ausdrücklich
ın Opposition dieselben geschrieben hat. Die Sılvestrina
ist, wı1ıe die unfifen angeführte Schlufsbemerkung der Tabiena
selbst zeıgt, etwas früher 1im Drucke fertiggestellt SCWESCHNH.
Trotzdem behandeln WIr s1e VOTLT derselben, einmal
ıhrer Stellung LUr Rosella und Angelica, und sodann raumen
WITr 1n unserer Behandlung der Silvestrina den abschlielsen-
den Platz ein, weil 331e tatsächlich ‚„„mıt ihren zahlreichen
Ausgaben in die Cue Zieit hineinreicht“ 1 und ohl mıt dıe
hauptsächlichste Ursache ist, dafs die Tabiena 1ın der Folge-
zeıt nıcht die Rolle splelt, die ihr zugefallen wäre, wWenNnn das
Werk des einflufsreichen Sılvester Prierjas nıcht erschienen
ware. als die beiden gleichzeltig schreibenden Verfasser
desselben Ordens sich gegenseılt1ig nıcht haben benützen
können, macht ihre Nebeneinanderstellung gewils 1N-
teressanter.

Der Verfasser der Tabiena ist Johannes Cagnazzo AUS

Tabıa, eiınem rte der ligurischen Küste. eın (Geburts-
Gestorben ist 1521 Bologna,Jahr steht nıcht test.

woselbst die meıste Zeit se1inNes Lebens zugebracht hat,
Possewın nennt NUur seinen Namen, Johannes Tabiensıis,

und g1ibt eine kurze otiz ber die Lage se1INEes Heimat-
ortes

Ausführlicher berichtet ber séin Leben Echard tom. IL,
pPasS 41, unter 1NWEIS auf die zahlreichen Biographen dieses
Mannes Er nennt den eigentlichen Namen desselben
(Cagnatıus un Cognatius) und erwähnt, dafs 1n Taggıa

1) Vgl den Art „ Kasulstik ”” In em Kıirchenlex. voxn Wetzer
un Welte, ufl.

2) Der hauptsächlichste: Leander (fol. 151b und uch in se1ner
Deseceriptio taliae fol 102), ferner VO.  \ Dominikanern: Lusitanus, GOozzeus,
Pius, Fernandez, Altamura (ad Roverta (ad Sie en
zumelst 1ne alsche Angabe des Todesjahres. Von anderen: Miräus,
Übertus Fogliıetta (1 clarorum Ligurum el0g118), Shillinus (im theatrum
lıtteratorum), Abbas Justin]lanus, Oldoinus.
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Tabıa) das Geschlecht der Cagnazzı och 1678 War

uch der Name des Vaters des Johannes ist überliefert
es War Julianus Cagnazzo

Joh Tabiensıis WwWar seinNner Zieit als e1inNn hervorragender,
kanoönischen Rechte wohlbekannter Theolog bekannt (Trı-
hem1us nenn ıhn gleichwohl nıcht.) Zweimal Wr Vor-
steher des dominikanıschen Studıum generale Bologna und

Als besonders be-VOLN 1495 bis 1513 Generalinquisitor
merkenswert wiıird VON ıhm berichtet dafs mehrere Male
ach Rom beruten wurde, s ıhm gelang, cdıe Ketzer,
mıt deren Widerlegung sich etliche andere 1rı erudıti] Ver-

geblich abmühten, gründlıch abzuführen.
Aus den einleitenden Abschnitten SCcINeELr sSumma selbst,
denen als ACTae theolog1ae professor bezeichnet wird

geht hervor, dafls sıch der besonderen Gunst des Kardinals
Cajetan dem Sein Werk wıdmete, erfreut haben mulfls
un dafs bereits JUNSECN ‚Jahren besondere ÄHt
merksamkeıt den ASUu. conscıentlae gew1dmet hat auch dies,
dalfls GT bıs 1512 Prior des conventus Januensis War F'a-
brieius ( ‚. 434) bringt ber ıh 1Ur das Was

Kchards Darstellung gefunden hat
Die Abfassungszeıt der Summa Jälst sich SANZ be-

stimmen (sıehe unten die Beschreibung derselben) ®1e War

Januar 1515 druckfertig Possewın zıtlert S1e als SsSumma
asSsSuum conscı]entlae und sagt dafls die „Labıena“ Von g-
lehrten Leuten dıe Bezeichnung „ Summa ummarum *“ -
halten habe Er kennt NU.  — e1iNe Ausgabe, die angeblich
„vermehrte und verbesserte“ Auflage Venetis apud haeredes
Melchioris Sessae 1569

Echard g1bt die richtige Notiz, dafls die „Ddumma SUunMNn-

arum Tabiena “ 1515 Bologna erster Auflage GI_'-

schien und dals S1e daselbst wieder als „Summa Summarum
de casıbus conscıentflae , QUAC reformata dieıtur“ unfer Zu-
grundelegung der Originalhandschrift bei Benediet Hector

(4 2) aufgelegt wurde, ferner Venetiis 1569 (bei Hiero-
m Scotus) bid 1580 endlich och Venetis 1602

ber den Verbleib des(bei den Haered Melch Sessae)
Manuskriptes wırd nıchts berichtet Die Angaben ber die

Leitschr Kıe! XXVIILI



404 DIETTERLE,
Drucke hat Fabriecius rıchtig Von Echard entlehnt, aber
durch die ÄAngabe der verschıedenen 'Titel sich verleiten lassen,
daraus sowohl eine Summa Casuum conscj]entjae als eıne
Summa Z machen.

Uns legt für dıe nachfolgende Beschreibung eine Aus-
gyabe VO Jahre 1519 AUS der Bologneser Druckerei des
Benedıiıct Hector VOT.

Titelblatt Summa Summarum QUMC Tabiena dıicıtur.
Rückseıte und fol Dıe Wıdmung Cajetan In sehr

schwülstiger kKedeform. Cajetan 1rd als das monile fulgen-
tissımum des Ord Praed gepriıesen. Über Veranlassung und
Zweck se1ner Arbeıt spricht sıch der Verfasser hier folgender-
malsen aUuUsS ad Yecte beateque vWveEnNdum / Qu0d 0Dta NOSTIra
beatıtudo exquirıt : nıl accomodatıus repnperırı notest : GUAM
NOSCETE quibus uırtutes amptexatur —— et DICLA ANIMUS declinat |uae NIMULUM OMNUA ad ea  S SPECLAN discmphnam QUAE driui-
NLÜ Pontifiecrumqgue IUS enodat et AOSOLUA {L,  1 propter YLurı-
MS hutrusce facultatis doctoribus DeErleckıs | et Adversıs sıhr WN-
MıcCeEM sentent2ıuis ıntellectis tandem uN N

sSse  Q, studentıum nuntalıztatı MAagıs CONSuUuUleEnNS
ad MALOTEM dıfficılium quaestonum absolutionem ODUS quod
trıto NOMMNE IWM anneları solet CONfECL. Än UETO unolun-
tatıs MECAEC DroODOSLUM ASSECUTUS fuerım Da ıllorum UudiCc20 relin-
GUUM © QUOTUM ANIMO AbsSenNs NLWG extıterıt. Verum Lamen
s‚ QUAS 0DINONES quandoque refello / NO u authores
cContemptut ADeatur Se VE QU OÖ uer1ıtas (et
hoc DIYAECLOUE) clareat exactıus GUUET O, I NUMQUC UNESI-
tatı SCrUNUlOosLONT linea insudandum arbıtror : GUM neglecta
Iutis diserimen Christigenis Dabescıl : COoqnNıta UECYO et Dparta ıllıus
facıle HOotıtores effictuntur. Per olures WaquUE ANNOS NON MOdicO
labore elucubratum 0ODUS NCUd? lıtterarıae tradere decernens404  DIETTERLE,  Drucke hat Fabricius richtig von Echard entlehnt, aber  durch die Angabe der verschiedenen Titel sich verleiten lassen,  daraus sowohl eine Summa casuum conscientiae als eine  Summa summarum zu machen.  Uns liegt für die nachfolgende Beschreibung eine Aus-  gabe vom Jahre 1519 aus der Bologneser Druckerei des  Benedict Hector vor.  Titelblatt: Summa Summarum quae Tabiena dicitur.  Rückseite und fol. 2: Die Widmung an Cajetan in sehr  schwülstiger Redeform.  Cajetan wird als das monile fulgen-  tissimum des Ord. Praed. gepriesen.  Über Veranlassung und  Zweck seiner Arbeit spricht sich der Verfasser hier folgender-  mafsen aus: .  ad recte beateque vivendum l quod opta nostra  beatitudo exquirit: nil accomodatius reperiri potest: quam ea  noscere | quibus uwirtutes amplexatur | et vieia animus declinat |  Quae nimium omnia ad eam spectant disciplinam quae divi-  num | Pontificiumque ius enodat et absoluat.  Za propter pluri-  mis huiusce facultatis doctoribus perlectis | et adversis sibi in-  vicem sententiis intellectis: tandem non in scirpo nodum  quaerens sed studentium utilitati magis consulens  ad maiorem difficilium quaestionum absolutionem opus: quod  trito nomine summa appelari solet | confeci.  An uero uolun-  tatis meae propositum assecutus fuerim | illorum iudicio relin-  quam: quorum animo absens invidia extiterit.  Uerum tamen  si quas opiniones quandoque refello | non ut authores  contemptui habeatur: sed potius | quo ueritas (et  hoc praecipue) clareat exactiuws quaero.  Il namque ueri-  tatı scrupulosiori linea insudandum arbitror: qua neglecta sa-  lutis discrimen Christigenis patescit: cognita uero et parta | ius  facile potitores efficiuntur.  Per plures itaque annos non modico  labore elucubratum opus: incudi litterariae tradere decernens ...  Fol. 2*: in 10 Distichen. Fratris Nicolai Bagnatorii Brixiani  in Summam Tab. carmen.  Darauf: Incipit summa casuum conscientiae quae Tabiena  dicitur usw.  Dann das Prohemium: Inter alia studia quibus a@ iuventute  mea animum et vitam destinaui precipua mihi semper fuit cura  de conscientiae casibus inquirere  . CUMQuE innuMeros DeENE  et diffusos libros in hac materia yerlegerem | videremque varias  in multis doctorum sententias: ut habere mecum quod facile re-  perirem quodque animo meo diffinitum tenerem | cepi litteris  mandare | et sub compendio colligere | ac disponere que sparsa  — Er  compereram et in multis sententiam meam diffinire.  habe gar nicht an eine Editio gedacht, mihi soli laborabam.Fol b In Distichen. Fratris Nıcolai Bagnatorı Brıxlanı
In summam Tab Carmen

Darauf: Incipıit WW CASUUM Conscıientkiae QUAE Tabiena
dıicıitur UÜUSW.

ann das Prohemium: Inter alıa studıa QuiOus uventute
INEA aNnımMum et am destinau:t DTECLDUA miht SCMDET fut CUYT M
de COoNSCLENTIAE Casıbus inquirere CUMQUC INNUMETOS DENE
el d uSOS Libros IN hac materıa verlegerem videremque DANLAS
IN multis doctorum sententıias utb habere quod facıle YO-
nerırem QUOdqueE ANUMO MEeO diffimnitum eNErem /  |  | CeM litteris
mandare et sSub compenNdio collıgere | (AC disponere QUC SDATrSA

—. KFrCOMPET ET UM et IN multis sententıam MEeCAaAM affınıre.
habe Sar nıcht eine Kdıtio edacht, mihr sol Llaborabam
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Dem Drängen der Freunde und Ordensbrüder, insbesondere des
"’homas Cajetanus und Eustachius de Bononia, habe ndlıch
nachgegeben und sıch ZULE Herausgabe der umma entschlossen.
Sein Ziel War: die Irüheren Summen möglıchst durch Hınzufügen

CAasSus ergänzen und die Vvarıas DAaArıe sentıentium 0D1-
NLONES ad concordıam reducere UÜUSW.

Die Summa ıst alphabetise geordnet. Art. abbas , der
letzte ausgeführte ATT UÜXOT . annn dıe Verweise betr. AXTrIStuS,
Ynocrists, Yronia, Ystr4o0, ELIUS auf TrTühere Artıkel

annn folgen dıe detaıjllierten Angaben über WYertigstellung des
Werkes und des Druckes

Hol. 489 Die Unterschrıften der €eNSOTeEN , dann: exmnlicit
Summa Tabıena CU Hıtulus est Summa de Casıbus

DrODKLO 07r19ginNalı EXCETDLTLA: et Bononie IMPIESSA
IN uUSs Benedict: Hectorıs Bıblıopnole Bonontensi(s). AÄNnNno0
Domını 1519 Idus February). Leone Pont Maxz. egnante.

FKol 490 Einiıge Schlufsbemerkungen:
Der Verfasser hat der Kürze halber Zugaben weggelassen,

wie Q1e dıe Rosella und Angelıca aben, dıe Rubricae, Decla-
rationes, anotatiıones Ü e Bezüglich derselben verweıst auf
dıe genannten franz_isk. Summen, Au  N denen er vıel ant-

habe
1NnweIls darauf, dals XeW1ISSE Wiederholungen 1n den e1n-

zeinen Artıkeln nıcht vermeıden
Ausdrückliche Betonung des Umstandes, dafs dıe Sil-

vestrin2 nıcht habe benutzen können, denn 1mM Januar 1515, qalq
se1ne Arbeıt 1n den TüUC gab, habe S1e noch nıcht g'-

sehen. Kr hoffe , dafs dies bald geschehe und sıch Dıfferenzen
nıcht herausstellen ; und WeNnNn dıes der Kal] S81n sollte, könn-
ten keine olchen se1ln, dıe e1ne ‚, descordia ‘“ bezeichnen,
sondern DUr olche, die AUus eıner ‚, dIVLSLO ıntellectus “* hervor-
gingen

Erklärung der Eıinteilung ın Kapıtel, Paragraphen us  z

Fol. 490 °— 503 eın Repertorıum.
Kın Verzeichnis der benutzten Schriftsteller wırd nıcht

gegeben. Ks verlohnt sich nıcht, dieselben hier neNnNen.

1) Wegen iıhrer Gründlichkeit interessant: Finiıta comprlatıo. Maı
1512 DOST absolutıionem prIOTAtuUSs NnNOstrz N ConNventu JSANuUueENST. Finita
eTO YEVISLO et yreserıntro0 1514 dıe Juny: Murzanı. Fiınıta tertıa
LSIO 1515 dıe Februarı) un die CArnNıs PUL vost QUAM 1AM
VMOTESSUS furt ertıus QUATETNUS. Fiınıta QUaTia VISIO * CU/ yunNclatıone
el eleuatione htterarum el nlena distınctione die tertıa Senptembris
eodem ANNLOÖ Bononie quando am QUALETNUS fuerat IMPTESSUS.
Fınsıta IMPTESSLO dre. HFebruarı) 1517 Bononıe.
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Die bekannteren, welche für eine solche Darstellung iın Be-
tracht kommen konnten, sind alle benutzt un:! 1n der Summa
selbst ıtıert

Die sämtlichen auf den Ablafls bezüglichen Fragen be-
handelt Johannes de Tabia sub ıtt indulgentia ın Pa-
ragraphen. Er zıtiert auch hier eıne Menge Von Autoren,
deren Meifiungen mitteilt, aber für selne Person lehnt
siıch zumeıst Felin P} de U (zıt. als Feli.), auf
dessen Ssermo de indulgentia er mehrfach verweıst. Beson-
ere Rücksicht nımmt auch hier, W1e 1mM übrıgen Werke
auf Archi Flo., Antoninus Archiepiscopus Florentinus
(vgl. AAXILV, 362), mıt welchem nıcht der ebenfalls
oft zıtierte Archı (ohne nähere Bezeichnung) verwechseln
ist, Archıidiakonus, aber nıcht JTancred, sondern der
Jüngere : Guido de Baysıo

Die Angelica wıird ın unNnserem Artıkel Sar nıcht genannt,
die Rosella zweimal, Schlusse des und des Die
Darlegungen des Joh Tabiensis über dıe Indulgenzen zeıgen
ıhn qls den Vertreter einer sehr gemälsigten Richtung. Seine
Darstellung widerspricht SANZ und Sar der Annahme, dafs
auf seıten der Dominikaner durchwegz Vertreter der strafferen
Abla(fstheorie suchen selen. och vorsichtiger als Angelus
de (Yavassıo geht den Hauptschwierigkeiten AUS dem Wege
Uun! vermeıdet insbesondere ein yründlicheres FKingehen auf
1e6 Frage ach ind. plena , plenior, plenissima , WI1Ie 1E bei

Die Zitate Uus der Tabıiena gebe ich mıt ihrer eigenen Inter-
punktion , die das (+anze leidlich übersehen läfst. In der Silvestrina
ist 1€e8 nicht der 'all

2) Felinus War e1nN  E Schüler de: Bartholomaeus Belleneinus und des
Francliscus ÄAretinus, geb. 1444, gest. 1503 Dozent
FWerrara, dann Pısa, Rom, zuletzt Bischof von Lucca. Er muls sıch
als Rechtslehrer eines ziemlichen KEinfdusses erfreut en. Joh Tab
ıird ihn wohl persönlıch gekannt haben Vgl VO SsSchulte A e

M, 330 330 Von se]lnen Schriften für uUuns hler interessant se1In 47 Sermo
de indulgentia®®. Vgl 21n S

3) Aus alter vornehmer bolognesischer Familie, wurde 1296 Archi-
diakon der Kathedrale Bologna, 1313 e1InN bedeutendster Schüler
Wäar Joh. AÄAndreae. Er schrieb einen Kommentar ZU Lıib VI, auf den
sıch Joh Tab hler bezieht.
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Baptısta erörtert wird. uch be1 der rage nach der DBe-
deutung des Zusatzes PCHA et culpa hält sich nıcht
ange auf und ebenso nıcht bei den für dıe oten ZESPCN-
deten Indulgenzen.

Er geht ın einem einleitenden Paragraphen AUS VON den
verschlıedenen Erklärungen und Bedeutungen des orftfes
27 indulgentıa eb Unter anderem bedeutet auch DOCNAGC
YCMISS1O. In diesem Sinne wiıird CS gewöhnlich VO den
Doktoren verstanden. Für se1ıne Person schlielst Joh 'Tab
sich bezüglich der weıteren KErklärung Goffredus, Hostiensıis,
Joh AÄAndreae Üu. A& welche von den Indulgenzen Sagch .
DTOSUNGK DYOU verba SOonNnanil el QUO ad deum el GUOÖ ad VENT-
tentıam hıc mnNvuNnNcCLAM. An die Spitze der Nu.  (} folgenden,
diıe Paragraphen 12 umfassenden Darstellung stellt in

dıe dem Felinus entlehnte ausführliıche Dısposition , dıe
er dann in eEuUnNn Teılen behandelt: indulgentıia

YECMISSLO DENE tempnOor alıs G DVO DECCATIS actualibus DENT-
tentium TW LE7 E NON YCMISSIS IN absolutione sacramental;ı facta
vraelato ecclesıie | ratiıonabıl:ı DTO recompeENSAaAtıONE
ME DENN ındebita Ahrıstı et sanctorum.
Felinus yebrauche ar für rem1s810 das ort donatıo, doch

S61 168 dasselbe, YEMULISS1LO se1 der Ausdruck, der dem Standpunkte
des Ablafsempfängers, donatıo der, welcher dem Standpunkte des
Ablafsspenders entspricht

Z Ausführungen dem e1le der Defn:tion inNnNd.
yEMULSSLO DENC, Zunächst Jegte sıch dem Joh Tab dıe Frage nahe,
ob siıch der Krlafs auch anf dıe culpa ausdehnen als Im
Anschluls Thomas antwortet verneinend. Den exıistentiwbus
IN mortalı DECCALO nützt keine Indulgenz. Wenn manche be-
haupten, dals dieselben wenıgstens ad acquırendam Gracıam
helfen, ist, dıes nıicht rıchtig. Die meriıta, weiche in den Ind
mıtgeteilt werden, könnten wohl sıch dazu elfen, werden
aber nıicht diıesem Zwecke ausgetenlt, sondern determıinate ad
YEMISSLONEM Daher haben a lle Ind den Zusatz eontrıtıs
et CONfESSILS. (Etwas anderes ist CS , wWenn eine COMMUNICATLO
merorum Z dem ausdrücklichen Zwecke gegyeben wird, einem

Von XAs durch Striche bezeichnet.
DET %d quod aste dıcıt donatıo , alle ıntellıqgıt TEMISSLONEM et

Dotest die TEMSSLO QUANTUM ad recmentem donatıo eETO QUANTUM ad
dantem.
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olchen Vorteil verschaffen. S10 wırkt dann disposittwe.) In
Übereinstimmung miıt alteren Autorıitäten Z T’homas, Petrus,
Rıcardus) sagt darum Felinus 1mM Anschlufls Franeiscus de
Mayronis: DADA NON DOotest dare ındulgentiam DENA et
Culna

188 legt dıe Frage nahe, denn dann noch ü  m  ber-
haupt VON YCMISSLO DENE et culmne geredet ırd T’'ab antwortert
miıt Yelinus talıs ındulgentıa DENA el a CUuUbpa N.UM -
quam “ emanat CUTLOA N€ S12iC debet CL, Dıiese ede-
wendung bezeichnet (da wohl die VeNa aber nıicht dıe culpa auf-
erlegt wird, letztere aIsS0 auch nıcht erlassen werden annn eıne
abusıo vocabuls. ach Antonıinus FKlor. TEULNC. sich dıeser
Sprachgebrauch rechtfertigen, denn contrıtio0 und Confessio, durch
dıe die culpa erlassen wird, muUussen Ja dem Krwerb der Indulgenz
vorhergehen. Aber dann ist der Zusatz pen2 et culpa das,
Was ıh: ohannes de Imola nenn vgl oben Bd 439,
Anm 2 ıne superabundans ceautela

Die Frage, W18 es steht, ennn eıner egıne Indulgenz
für ıne zukünftige Zeit erwirbt und ZUr Zeit des Krwerbs IN
VECCATO mortalı ıst, beantwortet sıch nach Felinus Sanz ınfach

HKıs genügt, dafls IHAan ZUr Zeit, da die Ind wirksam werden

1) quia Culna est materıa INDUONANS ındulgentie Quia VON YC -
mıttitur NSı DET contrıchonem.

2) Vgl die ahnliche Wendung bel Franeciscus Maronis: eccles1a
U  Z utıtur ılla forma. Näheres darüber bel rı Kın

Leipziger Professor 1ım Dienste des Baseler Konzils *‘ In den Beıträgen
ur sächs. Kirchengeschichte XVI  9 1902 und demselben Miıt-
teilungen ber Franziscus Maronıs In der II1 Auflage der Kealenzyklo-
pädie N

Secundum LAmMmen flo. Vl salvarı talıs 0Cutbr0. ul TC-—
MISSLO culpe referatur ad Contrıctionem el cConfessionem qQU 0 E
sunt vraeamdula NECESSATLA ad cConsequend am ındul-
gentıam. ut yate forma. et YEMISSLO DENE referatur ad effec-
tum ındulgentie. To eTrO de Imo ın quodam cConsılıo dıcıt quod lla
verba DENA el Culna vıdentur un sunerhabundantem cautellam.
Qıa s1 esset DENA et Culpa NON esse: YleNISSTMA ındulgentia.
SıvVve 2gıbur LUNGC fiat TEMLSSLO culne DET contrıichonem S$ıvVe PTaesuppo-
NATUT praecedere. / debet eESSEC YlenNıssıMA 0DOTTEL quod sıt YEMISSLO
aD ubroque quod MAXıME v»ıidetur DEeTUM QUOMNMAM d quod facitur DTO
ındulgentıa cConsequenda relnquıt effectumn A,
1so das Saa des Joh de Imola anders als Baptısta de
Salis, ber Was ann VON seinem Standpunkte AUuSs betrachtet die Unter-
scheidung zwıschen ind. plena und plenissima bedeuten Soll, ist nicht;
lar Die plenıssıma bedeutet ann nıcht mehr als die plena.
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soll, des PECC, mort jedig ıst, einN Man dies 4UCH noch nıcht
ZUr Zeıt des Krwerbs der Ind War Kbenso entscheıdet An-
ONINUS Florentinus. Der A blafsspender kann die Ind natürlich
anch VOoNn der Bedingung abhängıg machen, dafs einer bereits bei
dem Erwerb der Indulg. 1n gratia se1n muls ; überhaupt Saps)
beı ıhm, dıe Zeıt hlerfür Zahz nach se1ınem Gutdünken be-
stimmen.

S 5 Die Kinschränkung, die der 88 'Teıl der Definition miıt
dem Worte ‚„Lempnoralıs “ SCI poenae) <1bt, ist eıgentlıch selbst-
verständlıch. Nur auf dıe temperalıs kann sıch die Indulgenz
beziehen. Dıe peha bleibt e1ine beständiıge und ew1Ze, olange 810
nıcht durch die contrıti0 INn eine temporalıs umgewandelt WIird,
und dann erst kann die Wirkung der Ind eintreten

DIie 134° Bestimmung der Deüfinıtion DTO NECCATIS AC-
Tualibus ox1bt Joh 'Tab Veranlassung, hler eıne kurze Auseijnander-
setzung Der DECC, origınale und actuale gyeben; sgelbstverständ-
lich kann DUr das eitzitere durch die Indulgenz getilgt werden.
Gleichzeitig ırd die Bestimmung ın der Definition : VE
tentıbus en venttentıum) erklärt unter Hınweıiıs auf

S d Dıie weıtere Bestimmung ': NO y EMLSS1LS ıN ab-
solutiıone sacramentalı legt die Frage nahe, ob die e1n-
fachen Konfessoren Indulgenzen gewähren können. nter Berufung
auf zahlreiche Zeugen 1Td diese Frage In eingehender Krörte-
rung bejaht. Ks sınd das freilich keine Ind. UUaO ublıce Hunt,
sondern DUr solche 1n {oT9O peniıtentialı. Bezüglich derselben ist
aber dann auch der Konfessor völlıe ungebunden betr. ihrer
Quantität.

Kesnondeo secundum Felh ubr UD quod ufficıt LDSUM
€SSEC SINE VDECCALO mortalı quando Consequitur. NO  S quando ımpetrat.
mvel QuUaANdo InNCLDLE mel mediat ater. TIdem secundum Ar. de

qu? habet ındultum uT nOSSIE absolvurz IN artıculo mortıs %7 perunGt
DET A el quando zeLUNAT est wn DECCALO mortalı : CONSEQULEUT
tamen. In empOrTE 2gıbur IN QUO CONSEQULLUT YEMISSLWONEM NECESSE est
ESSEC SINE DECCALO mortalı sed. requırıtur quando ımpetrat mel quando
facıt ıd DET quod CoNseQuıturT YEMISSLONEM.

quıa secundum He DOSt Lar. (gemeint ist Laurentius de Pinu.
Kr las Bologna seıt 1365 über die Dekretalen und Wäar Schüler des
Frane. de Zaberellıs, bel Tabiensıs zitiert A Zr Kr lebte VOIl 1335
bis 1417; vgl Schulte . o O., Z NS homo doleat : DENA
TEMANeET neErpeiua et alıbus ındulgentia WNON ynrodest. sed DET CON-

trıckonem reconcılıatur deo et aboletur cupla culpa) et DENA QU0E
erat ynernekiua rTEMANET tempnor alıs. ıN hOocC secCulo mel Iın
gatorıo et hec DET iındulgentıam tollıtur. vel DTO Certo LeMPOTE. mel
ıN OLuUum quod ultımum est solıus DPAape.
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Weıter führt V1 der Zusatz: aCc nrAeLato

clesiae auf dıe Frage Wer Ablafls spenden kann. Ihese ırd
1n Urchaus herkömmlicher Weise beantwortet, ınd gyleicher
Zeit Fragen erledigt, wIie die, b der Vo  S Nachfolger e1nes Bıschofs
erneuerte Ablafs NUun doppelt gye.  e Joh Tab läfst diese Frage offen),
ferner die Frage Nac der Wiırkung für dıe HON subdıtı ÜüSW,.
Neu ist 1n dem Yanzen Abschnitte HUT e1n Zunsatz &. Schlusse,
der sıch beı keinem der früheren Kasuisten iindet Item Quod
concılıum generale nOotbest dare uienaAarıas. Sec Abb 1 IN quodam
SECTMONE JItem quod capitulum sede vacante VLON HOTEST dare.,

bringt dıe Darlegung des Gedankens, dafs uch e1n
Nichtpriester und auch der existens ıN DECCATO mortalı Ablafs
spenden können, da dıes ıine Jurisdıktionelle un  10N IsSt, dıe
nıchts miıt, lem absolvere in foro penıtent. tun hat anz ın
Anlehnung Thomas. )

Die yIL Bestimmung der Deüfnition : CAHAUS}A
ratıonabılı führt auf dıe Darlegung des Thomas dafs dreijerlei
vorhanden se1ın muls, damıt cdie Ind Geltung erlanet:
ratıonabıilis, auctorıtas dantıs (vgl die Paragraphen 9),

der STAatus charıtatıs beim Kmpfänger (vgl dıe Paragraphen
2—-4) | Ist letzterer vorhanden, bedarf 4180 keiner Satls-
fact10, dıe Ind. trıtt ıhre Stelle. ] Joh Tab meınt, Tho habe hın-
zufügen können quod facıal d DTO GQUO datur nch 381
belıebter Zusatz der Doktoren: quod NON (scil ind.) debent darı
sine Ks wırd dann erklärt, W2aSsS MNan uınfier UaAausa
rationabılis Z verstehen hat

Keine Ind darf DTO NEeErTE temnoralı gespendet werden.
Aber oh! nach der ausführlich wledergegebenen Darstellung des
Thomas für LemD ad spırıtuale ordınata. Dann kann auch nıcht

Tab meınt. den Abbas antıquus. Den Abbas modernus zıtiert
Pan. .

Den er hle  Ag w1ıe anderwärts, frel zıitlert.
3) Ait hoc secundum Felh IN WVAaAclalu Fhesaurus ecclesıe

uılescat. Übrigens ist dieser aCcCtatfus des Welinus nıchts anderes alg
se1in Sermo, vgl 406

est DTO yrecunperatıone terrae sancte. DTO edıficatione EC-
clesıe : DTO z»ısıtalıone COTDPOTUM SANCEOTUM Rome et sımılıbus. DTO
reparatıone nontıum. MAXıME ubr peregrını ın transıtu ypatıebantur
yperıculum. QuOod aAautem. et 207 Pa PTO defensione fider DYTO S et
QUDE sunt ad laudem Der ut vraedıcare et samılıa. et DVO nromMOTLONE
studir. Dann der Zusatz: S17 Lamen inordıinate remıttat ıta quod ho-
MWNES QUASt DYO naıhılo ab operıbus ynemMmtentıe YEVOCENTUFT. VECCAT
facıens tales ındulgentias. nıhılo MUNUS QUS lenam ındulgentıam
CONSEQWLLUF. hec v»ıde anfra
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YONn Sımonle dıe Rede SCeIiH Den Bestimmungen des (+enannten
fügt Joh Tab Aur noch NINZU, dafs da Was geleistet ırd dıe
Ind erwerben, das Prädiıkat voluntarıum führen u  $ nıcht

S12 HS heılst der Definı:tion VIIL
sSatı0one Damıt kommt Maln auf die Frage nach dem
der Ind Es ırd zunächst auf S Anfange der Darstellung
Hrörterte zurückgewiesen und das Resultat zusammengefalst Te-
sıduum 29WUF QUAS Aeberet DHatı vel hıc DrESsSENTL
vula vel DUrgabtorı0 DTO DECCATIS actualibus S21VUE S27 sıb2
VM HOSLÜA cConfessore SLUG iege S2V€E ab LUSTO zudit20 Der
YyemMOvetur alıquando totalıter S1ICYU indulg DiENANIA alıquando

n»arte secundum ablıas indulgentias.
Falsch 187 als9 dıe Behauptung CI , dıe Ind gyelte qais

Satısfaktion 108088 GCOTAaM deo, nıcht aber OCOTam eccles1a, denn Man
se1 trotzdem noch ZUr Onıtenz verpäichtet, oder die einung,

Natür-es handle SICH dabe: Aur die DeENRENLLA hıic inNıUuNnNcCLAa
lıch ist auch Joh T'ab der Ansıcht des Thomas, dafs IHNan out tue,
TrOtzdem noch dıe Pönitenz eisten Sie wırkt z  JS bonum
ODUS ad augmentum charıtatıs

Dals dıe observantıa regularıs durch dıe Ind nıcht Dee1in-
trächtigt werden ga ]] ırd der bekannten W eise begründet
| Vgl Ästesanus quaest XXNVI fast Ört-
ıch übereinstimmend

S 13 Hs ırd erOrter dıe Frage na  ( Quantität und Qua-
11tät des KEffekts An T’homas anknüpfend untersucht Johannes
Tabiena gründliıch, ob Del dem Ahlafserwerb das DPTrODOTLLIONG-
alıter secundum statum SUUM berechtigt SL ferner ob D a1ch
bel den Tagen uUSUALES Oder CONTUNUÜURL handeit (Tab hält
letzteres nıcht für unbedingt nÖötlg) uÜus  z Kr VvVerweIlst. &A hlusse
dieses Paragraphen aunch darauf dafs Panormıitanus dem Yınne
mılsverstanden worden Se1, dals er dıe Ind nıcht auf dıe DENA
DUNrGALOrN bezogen en wolle, sondern blafs anf dıe DENWENTIC
INWMUNCTA och rede dıieser ausdrücklıch S} dafs die letztere
mıt der ersteren ZUSaHMm und Z der eıse, dafs

s1e beide durch E1n NON solum sed eLLAM verknüpfe
DIie S  U  hlufsbestimmung der Defin:tion de DENA

NACOLTLA chrısta et SsSanctorum auf diıe Beschreibung
Auch dieseder Quelle, Aus der dıe Ind gyeschönft werden.

sich SADZ dıe Bestimmungen des 'T'’homas
S 15 1ıne feste Norm, WIie die verba indulgentiarum

verstehen sınd, MN  2  S Sich nıcht geben Joh Tab x1bt DUr OIN15C
kurze kegeln, dıe HIC den Anspruch genügenden Antwort

Wıe B 80144720 debatr, TEMLSSLO
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machen Beıl der etzten derselben kommt 6r auf den OlLeNS-
qu0liensS Ablafs Z sprechen und verweist 1erbel auch auf dıe
Rosella | vgl ase1Ds quaest. XIL, 0 Bd < 436]

16 Erörterung über die Zuständigkeit der Erzbischöfe
und Bischöfe iın ihren Dıözesen, eltung B1NES fremdbischöflichen
a8308, Zusammentreffen e1ner erzbischöfl. und bischöfl. Ind.

Die notwendigen Krfordernisse ZUr Erlangung der M
dulgenz werden noch einmal zusammenfassend genannt. Ks sind
die bekannten vier, die WITr schon bei Joh \ reiburg aufgezä,
finden e vgl ebenda 180

Die Von Panormitanus aufgeworfene Frage, ob actualis CONfC8810
unerläfslıche Bedingung für den Kmpfang Jder Ind 8el, vernemint Joh.
T’abiensis (im Anschlufs an Joh Andre und Laurentius): sufficHl
eontrictio CW  S Hro0NOSILO confitendı CMDOTE determinato ab CC-
clesia Die actualis ist natürlich sicherer , namentlich da die
Lajen ft nıcht imstande sind, sich Rechenschaft ZUuU gyeben, b 8106
vDETC eonNntratı sind.

Bei Krledigung der ulg fünftes Krfordernis bezeichneten devotio
fıder das Zugeständnis bezüglich der Ind licet CNUAM NON habeamus
manıfesta testimona ANTE (eMDUS (Gre(gori). Lamen ereden-
dum est quod etiam aAnlte ficbat. f  7  05  S  S NON ıla frequenter . QWi
ante SUÜU LeMNOrAa YAYO noteran fiert ıtacı sSOlemnes sıcul fil IN
uOILLeO el eatholicı eranil magz‘s mnerfect et 1A60 NON tantum IN
11geban

1) ()uomodo habeant intelliqgr nerba ndulgentarum. Kesp. quod
difficıle egset dare certam doectrimam. sed nOossunNt alıquae requlae
A8SIANATE, 10 ut MNSPLCLANTUT m»erba el communıter diertur valent
quantum sonant 20 quod dans habeat anuıctoritatem . . quod

40 quod facıalt dl quod INrCCWMENS gnl eonNvenNıeENteTr disposıtus
SS continetur : el secundum quod an  ® ecOoNvennıt facere 54 quod
quando datur ındulgentia 81C yuba (1 nrımaS vESNETIS WSQUC ad SECCUN
das mel WSQUE ad Octo dies 821C solum semel habetur et ’ yısıtaret
decıies USW.

Joh 'Tab schiebt noch eine Bedingung eiNn : quod 82l subdıitus
USW. und anı Schlusse: quod factiat ıd QUO datur hiler Tanz
überflüssiger Zusatz

Demgemäls heifsen cConfessi 1ın der Forma der Ind. QWO
fuerunt cConfesst tempnore SO determınato ab ecclesıa : et habent PTO-
nosıtum confitend: CUM ındulgentia <it gratia ufficıt s$iC ESSE

cCoNnfessos ın favorem recıpentıs. bonum tamen esset autt confiterentur
actualıiter.

4) 'Tab. erwähnt hierbeı, dafs bel Felinfis ine N} Anzahl VONl

Päpsten und juristischen Entscheidungen aufgezählt werde: quod vr
deatıur haeretıcum dicere quod SUMMUS pontıfez nOosstt etfc.
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18 Hs kann einer für den anderen Ablafs erwerben unter
der schon VO 'T’homas beschriebenen Voraussetzung, die AaUusS-
T11C wiederg1bt Kr schliefst mit der Erklärung, dafs dıe
Ind.,, dıe für einen anderen erworben wird, DEr mMOdum suffragı
gilt, ONn dieser IN DECCALO mortalı ist, aber DEr modum indul-
gentıe , ennn und der, der den Ablafls erwirbt, ın echarıtate
sind. SO ın Übereinstimmung mi1t den anderen Doktoren: Rı-
cardus und Felinus

Bezüglich des asses für dıe Verstorbenen beruft sıch
Joh Tab. zunächst auch wıieder auf die Lehre des T’homas (LV.
di o a A, 3 gl 24 und antwortet S0) WI16 Joh
von Freiburg ın seinNer 191 2 ın Anlehnung A Hostiensis.

HKr fügt hınzaı diesen (Arund : die Ind gelten auch für die
Verstorbenen, Qa merıtum BCClesie est efficatius M meritum
yarticularıs DETSONC und alg drıtten, ın einer recht eigentüm-
lichen Logik: QUuia indulgentie DrOSUNK allas ul sunlt de fOroO O0

lesie. sed In qu sunl IN nurgaltorı0 SUN de foro0 ecelesıe alıas
18 suffragia ecclesie NON ynrodessenl ; das gilt yogon den AUS -

drückliıchen Einwand anderer Autorit  iten Dem 7apst stoht wohl
nicht d1ie Jurisdiktion über infernum und limbus Z aber über
das purgatorıum.

0 Die Ind golten auch len Ordensleuten. Die weitere
Ausführung hlerzu (nach Thomas) entspricht ganz der bei früheren,

bei Astesanus gegebenen,
Jie Frage, oh die CN ececlesie und sacerdotes die

Ind empfangen, gyoNnau beantwortet WIe bei SiOs I; quaest. IL,
Anfang. Vgl auch "abıena
D Joh Tab hält eine weıitere Krklärung der Worte 0CON-

fessis el contritis für nicht überflüssıg. Nachdem Or 10 auf
17 verwiesen, WO die actualis confess10 als nicht unbedingt

nötig bezeichnet wird, Sag% Or 0 yrequırıtur CONfESSLO DEN!-
altum. )ıeser VON YFelinus vertretenen Ansıicht steht dıe des
Anton. Florentinus entgegen 30 NON yrequiritur CONfESSLO de

Vgl daselbst. bis ZU den orten ın 1E0OS et WNON ıN MOTEUuUOS
wörtlich ]Das Folgende aber bel Joh Tab anders.

QuaAMULS quidam dıeant quod prosunt €4S DEr M O -

dum suffragıt solum: sed d e hoc nONn est yratio. Joh Tab
denkt ohl besonders al den Widerspruch des Hostiens1s ; vgl Joh.
\ Freiburg qu 191 nde.

SEC. Lamen Ar. requwirıtur contritiıo EOTUM- quia quUL8S
accıperet ındulgentiam plenarıam et haberet alıqua gpeccaka venıalıa
IN pPropOoSsLto. ıta quod S  n esset contrıtus NEQqUEC ın generalt ın
specralı. secundum eadem CONSEQUENTUT ındulgentiam ıllorum
venzalıum. och unterläfst Joh. 'Tab. nicht hinzuzufügen : NON credo
tamen quod impediant reEmLSsILONEM alıorum.
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blıtıs (SO elınus). Damıt stimmt Anton Florentinus überein,
scheıint jedoch nach Joh T'ab bezüglıch der mortalıa blıcta das
Gegenteil festzuhalten, eın Standpunkt, der Kasnyısten N1IC.
einleuchtet, denn handelt sıch doch einen, der CONfESSUS
IN genere ist. Kın solcher ist, auch ach Thomas ıIn der g‘_
nannten Beziehung absolviert, quia CONfeSSOr absolvıt etiam aAb
0OÖ0L2CL4S.

Hs w1ird3 beschäftigt sich miıt der Forma absolutionis.
da zunächst der Begriff IN artıculo mMmOrtıs ın den pezlal-
plenarındulgenzen (mit denen besonders Kugen freigebig War)
klargemacht. Es ist, der artıculus DYAESUMPLUS , nıcht der Ar%t.

Das ze1gt ein Vergleich mı1t dem Sakrament der etzten
OÖlung Anders WwWenn dıe Ablalsform ausdrücklich das egen-
te1] besagt,.

Dıie Absolut2o nlenarıa generalıs IN artıculo
moOortıs.

Bestiimmungen über dıe, weiche nıcht imstande sınd,
dıe Leistung voll leisten, dıe 1n der KHorma gyefordert wird.

Der ubıläiumsablals ist nıcht verschijeden VOoOn

dummodo fecerit dılıgentiam NECESSATLAM ! el doceat IN ENETE
DAT Aabus confiterı s1 pOSssEL et oportieret. aulıas NO  - esset eETEC contrıitus.

SACcramenNTUMmMmM ereuntıum.sıcut debet darı ıs qur COM-

MNMUNT extiımatione TeEDUTANTUT MOTLEUTG CUW 1gl ur ıN talı artıculo
DTAESUMPTO absolvıtur v»ıdetur CONSEQUL actum ındulgentıe U ad
1llud LEMPUS. lıcet HOosbea evadat nerıculum: et gratia expnpıral N ynoste-
TU fallıt quando IN forma andultr dAicitur. quod CONSECQUALUT ef-
fectum ındulgentıe. ın CASUÜ ]O moOrıatur. LUNGC enım WNON consequıtur
effectum sr VLONTN morıtur. NEC gratıia expıralt DEr Am absolutıonem.
unde dıcat Confessor absolvo te sr hac 2CeE MOTLETAS. dem dıcıt s%
NON dıiecıtur hOcC Iın forma et LAMENn concedens declarat verbo mel scrvpto
SiICc ıntendere. Cıl. de artıculo WON DTAESUMPLO hec dem
sequıibtur Rosella eodem verbo addens NON eSSsSe MTUM Qquıa
fantum valent quantum sonant.

3) S  1e lautet : Auctorıitate domınz nostrı concedo et do
t2bıi nilenarıam TEMLSSL10NEM omnNıuUumM neECCALOTUM LUOTUM
de quibus 0OT€ CONfESSUS el corde contrıtus QUUC YVWON comısıstı
sub DTAETEXTU astaus ındulgentie : ıN quanNium claves ecclesıe CX
tendunt et ENE Yiacıtum est ın occulıs divine marestatıs , un NOMINE
Datrıs et et 5 AMEn FKadem auctorıtate do el concedo t2ibr
olenarıam TEMISSLONEM omnıum DENATUM de quibus ProOHTET
DECCATA tud 0bNOXTUS el 0oblıgatus QuUaNtUumM claves ecclesıe exten-
dumnt et yestıitzo e allı ynurıbatı ın QUO furstt quando fwistı baptızatus:
QUAE quıdem nlenarıa ındulgentıa sıt tıbı uın AUGMENTUM vırtulıas et
gratie et M acqwısıtionem 2te eterne N NOMUINE natrıs etc
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jeder anderen Ind plenarıa (So nach Felinus und Johannes
de Ananıa

&S  S Der KEintritt ın einen en Dringt ebensorviel ndul-
YoNZ WwW18 dıe Reise iIns Heılige Land, se1l. Vienarıam. Man uls
abher noch weıtergehen und mıt Alexander de Nevo SaSCH, dals
das vOLUM relhgronıs yröfser ist a 1S das U, peregrinationts. Noch
mehr: der rehgionıs INGKESSUS excedit MNE GENUÜUS satisfactionis
etıam nublıce nenıtentkıe

‚JJoh T'ab vertriıtt dıe Ansıcht, des T’homas, dals der Hıntrıtt in
einen en mehr ert q@1 a {S dıe Yahrt 1INns Heilige and und
nützlıcher quantum ad DroMObLONEM IN bonum QUAE YraenOoNderalt
absolutıon: DENA, welche Meinung Felinus S NON sustentabilis
bezeichnet

Kın ZUr Ablafsspendung Berechtigter kann LUr ndul-
YEeENZEN e1nes anderen Spenders erwerben.

1ne revozljerte Ind behält ihre Gültigkeit, bıs die
Revokation dem Erwerber derselben ekannt wird, und egine Ind
erhält für dıesen Gültigkeit, SOWI1I@e 3108 ıhm zugestanden ist

©  S Die Ablafsprediger sınd strafbar, WEeNN S1e ınd N -
discretas verkündıgen: sed solum »”ıdentur mortalıiter DECCATE
Quando pronuNkLant ON aut VLON alidas quando ab-
solvunt DCNOA el cCulna. (Verweıls auf verb.
ecomm©UN1CATLO CAS. XL, ft:)

1) qra Lam ıN ”ıa QUAM 10r DrTODTET contemnlatıonem multorum
sepultorum : et fundamentorum fider et relhquiarum QUAE Romae OC

culata fiıde CONCETNUNTUT. multa ynerducuntur ad neragendum residuum
ate rEuOsSIUSs et ıN hec alıqwıid YIuS operatur.

Kanonist . aus Anagni, TSt Jurıstischer Dozent, ann Advokat,
dann, ach dem ode selner Frau, 1m geistlichen mte, ebr. 1457
Aufßser Juristischen Kommentaren verfalste er auch einen Iraktat de
Jubileo.

Diıeser wird ohl ler mit S Alex. gemelint SseIN. Oder de Imola ?
sıcut etıam holocaustum excedıt sacrıificvum ut Gre dıcıt UD

KHze. unde legıtur uın Vıtıs npalrum quod eandem gratiam CONSCQUWUNTUT
relhgionem ıntrantes QUAM CONSEQUWUNTUT baptızaltı.

5) Hier sagt über selınen Sonst feilsig benutzten Gewährs-
Felinus: PULa ıstam sententiam NON sustentabılem et dıicıt Ale.

et Bona. fenere 0nnOosLLUM. sed hoce hıic) DTO Certo NO v»vıidetur
eNne ıntellıgere 2llos QUOS alıter. 1 Su1 MOTLS est.
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Die umma Su  um de casıbus conscıentiae
des Sılvester Priıerlılas.

„Die Krönung der summıiıstischen Kasuistik bildet416  DIETTERLE,  22  Die Summa summarum de casibus conscientiae  des Silvester Prierias.  A „Die Krönung der summistischen Kasuistik bildet ...  die von dem Dominikaner Silvester Prierias (} 1523) ver-  öffentlichte Summa Silvestrina, welche die Resultate der  ganzen Periode zusammenfafst und mit ihren zahlreichen  Ausgaben in die neue Zeit hineinweist, als redende Zeugin  von dem Geiste und dem Ernste der mittelalterlichen Ka-  suistik !.  Man mag über den Geist und den Ernst dieser  Kasuistik denken wie man will, so wird man doch zugeben  müssen, dafs dieser Satz insofern richtig ist, als die Silvestrina  tatsächlich einen Abschlufs der ganzen von uns bisher be-  handelten Literaturgattung bezeichnet und dafs es richtig ist,  unsere Behandlung nicht mit der Tabiena, die im 16. Jahr-  hundert keine gröfsere Rolle spielt, zu schlielfsen, sondern  mit der Silvestrina, die dasselbe beherrscht hat.  Wir verzichten hier auf eine Biographie ihres Verfassers.  Das Material zu einer solchen ist in ziemlicher Vollständigkeit  von Michalski * zusammengetragen. Von den bei den früheren  Kasuisten in dieser Abhandlung benutzten Biographen be-  handeln ihn nur Possewin und Quetif, letzterer ziemlich aus-  führlich. Nach ihm zählt Silvester Prierias selbst seine Schrif-  1) So der Artikel „Kasuistik‘“ verf. von Michalskiim Kirchefl-  lexikon von Wetzer und Welte, II Aufl.  2) Michalski in seiner theol. Dissertation: De Sylvestri Prieratis  ord. Praed. Magistri Sacri Palatii (MCCCCLVI—MDXXIII) Vita et  Scriptis, Particula I,  (Monasterii Guestfalorum MDCCCLXXXXH).  Die daselbst S. 3 in Aussicht gestellte vollständige Arbeit, welche  auch mit den Schriften des Silvester sich eingehender beschäftigen  sollte, ist bis heute noch nicht erschienen.  Von Michalski ist auch  der Artikel „Sylv. Prierias‘ im Kirchenlexikon von W. u. W.  Dafs M. das Tribunal inquisitionis Brixiense in Brixen (!) sucht, indem  er S. Pr. als „„Mitglied des Inquisitionstribunals zu Brixen‘‘ bezeichnet,  hätte nicht vorkommen sollen! —. Der Artikel in Herzogs Real-  enzykl. bietet in dieser Beziehung weniger, da er Silv. Pr. haupt-  sächlich nur in seiner Stellung zu Luther und zur Reformation be-  schreibt.die Von dem Dominikaner Silvester Prierlas (T VeLr-

öffentlichte Summa Silvestrina, welche die Resultate der
KaNZCNH Periode zusammenta[fst und miıt iıhren zahlreichen
Ausgaben in die eue Zeeit hineinweıst , als redende Zeugin
von dem Geiste und dem KErnste der mittelalterlichen Ka-
eunistik Man Mas ber den ((reist un den Ernst dieser
Kasuyistik denken WwW1e 11a  D will, wird INanl doch zugeben
mUussen, dals dieser Satz insotern richtig 1st, aqls die Sıilvestrina
tatsächlich eınen Abschlufs der ZaNZCH Von uUunNs bısher be-
handelten Literaturgattung bezeichnet und dals es richtig ıst,
unNnserTre Behandlung cht mıt der Tabıena, die 1M 16 Jahr-
hundert keine größfsere Rolle spielt, schliefsen, sondern
mıt der Silvestrina, die dasselbe beherrscht hat.

Wır verzichten jer auf eıne Biographie ıhres Verfassers.
Das Material eıner solchen ist iın ziemlicher Vollständigkeit
von Michalskı zusammengefragen. Von den be1 den früheren
Kasulsten ın dieser Abhandlung benutzten Biographen be-
handeln iıhn Nur Possewın und Quetift, letzterer ziemlich AaAUuS-

führlich. ach iıhm zählt Qilvester Prierias selbst seine Schrıf-

So der Artikel „Kasuistik ” ver(t. VOLN Michalskı 1m Kirchen-
exıkon von Wetzer und €  s I1 ufl.

Michalskı ı1n selner theol Dissertation: De Sylvestr1 Pıileratis
ord. Praed Magistr1 Sacrı Palatır (MCCCCLVI — MDXXLLI) ıta et
Scriptis Particula (Monaster1n Guestfalorum MDCCCLXXXXIN).
Die daselbst, ın AÄussıicht gestellte vollständige Arbeit, welche
auch mıt den Schriften des Silvester sıch eingehender beschäftigen
ollte, ist bıs heute och nicht erschienen. Von Michalskı ist. auch
der Artikel „Sylt Prierias*® 1m Kirchenlexikon von Uu.

als M. das Tribunal INquUI1SIt1ON1S Brixiense 1n Brixen (!) sucht, indem
Pr. als „ Mitglied des Inquisitionstribunals Z Brixen *” bezeichnet,

hätte nıcht vorkommen sollen ! De: Artıkel iın Herzogs eal-
eNzZyKkl. bietet in dieser Bezıiehung weniıger , da Sılv. Pr. haupt-
sächlich uur In selner Stellung Luther und ZUL Reformation be-
schreibt.
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ten in seinem Commentarius In confatum auf und Z W ar unter
den dort genannten A unter Nr 13

als die bei Benediect Hector erschienene, Ma
1514 1m Druck fertige Ausgabe ! miıt der April des
folgenden Jahres gedruckten Tabula die erste se1n muls, geht
AUS der Notiz des Johannes Cagnazzo In seiner Schlufs-
bemerkuhg (vgl. 405)) hervor, ach welcher dieser
ZWar VOon der Wertigstellung gehört hat, S1e aber bis ZU

Januar 1515 och nıcht gesehen hat, Wir gehen ohl nıcht
fehl, wenNnn WIr annehmen, dafls Q1e VOT Wertigstellung der Ta-
bula Sar nıcht in dıe Öffentlichkeit gekommen ıst. Sje wäare
demnach Aprıl 1515 erschienen , also noch ehe Prierias
Magıster Sacrı Palatır wurde, und dıe Drucklegung der Summa
selbst würde auf alle älle vollendet ZEWESCHN se1ın VOL Anıs
trıtt seiıner römıschen Professur. Denn dieser ist nıcht schon
1511 geschehen, WIe auch Schulte I, 455
angibt, sondern erst Mitte 1514 Miıtte 1513 ıst Prierias
ZU Urdensprior In Cremona gewählt worden und hat dieses
Amt eın Jahr Jang innegehabt (vgl die Notiz 1ın S, Commen-
tarıa iın sphaeram theoreticas planetarum Schlusse der
Widmung den Kardıinal Christoforus Eboraucensı1s).

Michalski sagt, dafls aulser der von ıhm beschriebenen
och 39 Ausgaben der Silvestrina kenne, die aber 1n
seiner Dissertation nıcht aufzählt. Quetif nennt aulfser der
uns vorliegenden, unten beschriebenen Ausgabe och 185

Die Michalskı beschreibt. 676 b Eixplicıt Summa Sıl-
vestrına, CUM 1€es CUT) tıtulus est Summa de casıbus ‚-
scuentiae DVO wn DILO orıgınalı TLa et "ONONLE LMPTESSA ın | edi-
bus Benedicth Hectorıs bıblionole bononzen S12. Anno Dnr MDXIIIL 979797
dus Maı).DIE SUMMAE CONFESSORUM.  417  ten in seinem Commentarius in conflatum auf und zwar unter  den dort genannten 27 unter Nr. 13.  Dafs die bei Benediet Hector erschienene, am 11. Mai  1514 im Druck tertige Ausgabe! mit der am 20. April des  folgenden Jahres gedruckten Tabula die erste sein mufs, geht  aus der Notiz des Johannes Cagnazzo in seiner 3. Schlufs-  bemerkung (vgl. o. S. 405) hervor, nach welcher dieser  zwar von der Fertigstellung gehört hat, sie aber bis zum  Januar 1515 noch nicht gesehen hat. Wir gehen wohl nicht  fehl, wenn wir annehmen, dafs sie vor Fertigstellung der Ta-  bula gar nicht in die Öffentlichkeit gekommen ist. Sie wäre  demnach April 1515 erschienen, also noch ehe S. Prierias  Magister Sacri Palatii wurde, und die Drucklegung der Summa  selbst würde auf alle Fälle vollendet gewesen sein vor An-  tritt seiner römischen Professur.  Denn dieser ist nicht schon  1511 geschehen, wie auch v. Schulte a. a. O. Bd. II, S. 455  angibt, sondern erst Mitte 1514. Mitte 1513 ist S. Prierias  zum Ordensprior in Cremona gewählt worden und hat dieses  Amt ein Jahr lang innegehabt (vgl. die Notiz in s. Commen-  taria in sphaeram ac theoreticas planetarum am Schlusse der  Widmung an den Kardinal Christoforus Eboraucensis).  Michalski sagt, dafs er auflser der von ihm beschriebenen  noch 39 Ausgaben der Silvestrina kenne, die er aber in  seiner Dissertation nicht aufzählt.  Quetif nennt aufßser der  uns vorliegenden, unten beschriebenen Ausgabe noch 18 2  1) Die Michalski S. 28 beschreibt.  676b. Explicit Summa Sil-  vestrina, cum (lies cut) titulus est | Summa summarum de casiıbus con-  scientiae a pro | prio originali excerpta et Bononie impressa in | edi-  bus Benedicti Hectoris bibliopole bononien | si. Anno Dri MDXIIIT $5j55  Idus Maij. ... 680@ Finis. Explicit tabula Summe Silvestrine de  Casibus conscientie | Bononie impressa in Edibus | Benedicti Hectoris  Bono- | niensis.  die XX. Aprilis an | no ab incarmfiom | Dnica  MDXTYV.  2) Lugduni ap. Benedicetum Bonnyn 1541. 53. 57. 82. 85. Venetiis  1569. 78. 81. 84. 87. 98. 1601.  Antverpiae 1542. 69. 80. 83. 85. Mir  ist zur Hand noch eine solche Lugduni 1572. Die 20er und 30er Jahre  des 16. Jahrhunderts haben gewils auch viele Ausgaben der Silvestrina  gebracht. In Deutschland scheint sie nirgends gedruckt zu sein.680 Fınıs. FExplicit tabula Summe Sıilvestrine de
Casıbus conscientie ONONLE IMPTESSA ıN FEdıibus Benedictı Hectoris
Bono NLENSIS. die ÄAprılıs ab incarmfiom V  — Dnica
MDX

Lugduni Benedietum Bonnyn 1541 57 892 Venetiis
1569 81 1601 Antverplae 1542 Mir
ist, ZUT and noch 1Ne solche Lugduni 1572 Die 20er und 530er re
des Jahrhunderts haben gewils auch viele usgaben der Silvestrina
gebracht In Deutschland scheint S1E nirgends gedruckt SeIN.
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Was die Silvestrina Voxn allen ihren Vorgängerinnen
unterscheidet, ist ihr ausgesprochen und aufdringlich polem1-
scher Charakter, und ZW ar richtet sıch ihre Polemik W1e

die Vertreter des Franzikanerordens 1m allgemeinen,
insbesondere dessen letzte rel Summae confies-

SOTUH , das Supplementum summae Pısanae,
dıe Rosella und SAUZ hauptsächlich TZES! die Angelica,
Auferst zahlreich sind die Stellen , denen eine and-
bemerkung besagt „LAXaATUr *, „Arguibur“, „Carpıbur“ An-
gelıca, insbesondere bei den grundlegenden, auf das forum
internum bezüglichen Fragen un! Theorien. War dabei dıe
Absicht dıe Jeıtende, das Übergewicht der franziskaniıschen
Summae Confessorum, welches das letzte Viertel des 15 Jahr-
hunderts überdauernd bıs 1ın das eCcue Jahrhundert bestand,

brechen, dadurch, dafs ıhre Zuverlässigkeit in Hrage ZC-
stellt wurde? War 65 die Absıcht, Stelle dieser Ver-

drängenden Kompendien dem seinıgen ZULL alleinigen Autori-
tät verhelfen ? Auf alle Fiälle spricht AUS der Art und
W eıse, wıe Angelica und Rosella widerlegt werden, persön-
liche (Gereiztheit und der Umstand, dafs auch der Ordens-
FCNOSSC des Silvester, der damals neben Angelus und Baptısta
aufserordentlichen Einflufls in foro internG besafs, Antoninus
Florentinus, nıcht allzu glimpflich behandelt wird, indes Pın

Raymund de Pennaforte, VOoONn dem damals och keine einzıge
Ausgabe 1m Drucke vorhanden WAar, sehr oft 1n den Vor-
dergrund geschoben wiırd, läflst un einigerma{isen be
zweifeln , dals Nur der Eıter für seinen Orden den Sılv
Prierjas geleitet habe und nıcht auch persönliches Interesse.
Jedenfalls ist es iıhm gelungen , a ls Sieger AUS dem Wett-
bewerbe hervorzugehen; auch die Tabiena konnte neben der
Silvestrina N  [a nıemals recht aufkommen.

Die für unsere unten yegebenen Ausführungen zugrunde O
legte Ausgyabe, erschienen 1519 1m Verlage des Vinecentius de
Portonarıls, gedruc VON Johannes Moylin, hat den 100

1& Summa Summarum QUC sılue strına dicitur NUÜUDET-
rıme CU' dılıgen (1 recognNıta : -adıectıs etıam adno-

Hutrustatıun cCulis. KEit NUMETUS hactenus NON IMDFESSIS.
QUOQUC SUMMAC tabula IN nartes duas diu? est sıcul et
20SA NM ut CULQUE - _ Dartı SUA DATS respondeat.
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Unten Cum gratin et PrIULENLO Sanctıissımı Domainı nostr2
Leonıis quod nullius sub DENÜ eXCOMMUNICALLIONIS

late sentent.e audeat nfra QWNGUENNIUM e ıM pPrIMETE.
Wiıdmung A& den Papst 2 Seiten lang * Zıwar

Sa2% hıer der V erfasser Voxh sıch: adulatıones graeculas 0odıimus
SEMDENT , e1stet aber dann 1n Schmeicheleijen Aufserordentliches.
ber dıe Veranlassung einer Arbeit und deren Zweck prıcht

sıch foigendermafsen AUuUS:DIE SUMMAE CONFESSORUM.  419  Unten: Cum gratia et priuilegio Sanctissimi Domini nostri  D. Leonis papae X. quod mnullius sub vena excommuUnNicaAtionis  late sententie audeat infra quinquennium eam imprimere.  B  Widmung an den Papst 24 Seiten lang !.  Zwar  sagt hier der Verfasser von sich: adulationes graeculas odimus  semper , leistet aber dann in Schmeicheleien Aufserordentliches.  Über die Veranlassung zu seiner Arbeit und deren Zweck spricht  er sich folgendermafsen aus: ... Is summa quaedam est sil-  uestrina (si lubet) nuncupata. Postea enim quam summMae  quae pisanella inscribitur Antonina primum: mo0x%  Supplementum: ac tandem Angelica et Rosella suc-  CESSENY €.  in difficultates: tamen primum: graves:  inextricabilesque:  ambages:  Christi  sacerdotes  proruerunt. percurrendi videlicet compuscula volumina inter  que repugnantes sententias ditudicavi.  Quamobrem confratrum  meorum suasio: et orationem fidentia ea nos perpulere: quo id  0opuUSs Aaggrederemur .  in quo omnia quae hoc doctrinae genere  ad eruditionem non ad liuorem  orisci docuere: complecterentur.  citatis: nominibus compagnantium. ut Selecta veritate: falsitate-  que reiecta: animarum salus: et uberius et saluberius curaretur.  unde etiam aliquo modo vel tuo sacratissimo nomini celebritas:  vel nostris temporibus claritas: vel studiosis etiam hominibus  utilitas periatur et anxls: obnubilitatisque mentibus non nihil  forte luminis oboriatur.  ac nisi nec dulcissimus amor suscepti  laboris fallit: is etiam libellus hic noster quis nec ab eruditis  forte respuatur.  Aul 2  Dann noch acht Distichen: Fratris Baptiste Mas-  siliensis in Siluestrinam Summam Carmen ?.  BBn  Incipit siluestrina . i. . quarum libet sum-  marum moralium (!) summa pDer reverendum sacre pagine  professorem: fratrem siluestrum de prierio. ordi. predicatorum.  congregationis Lombardie.  Argumentum.  (| Siltwestrinam summam: ac si paruu-  lam omnium frugiferarum arborum siluam: quippe quAae 0M-  nium moralium (!) 3 summarum opiniones atque sen-  tentias complectatur.  praeEcipuEeE vVero HisanNeE in  Drimis.  ac antonine et supplementi.  demum vero  etiam angelica atque rosella compugnantium nominibus  1) Möglicherweise war die bald nachher erfolgende Ernennung zum  Hoftheologen und Hofkaplan die Quittung Leos über diese ihm gewidmete  .  Arbeit.  2) Wortspiele mit silva und Silvester.  3) Diese Bezeichnung unserer Summen als Moralkompendien fand  sich in keiner der früheren.  Zeitschr. f. K.-G. XXVIII, 4  28Is SUMMA quaedam est sSal-
unestrma (S4 ubet) NUNCUNALA. ostea eCNULUM GU 0 W SUMMAEC

HısanNellia ınsCYribitur Antonına DrUıMUM: MO

Supplementum tandem ng  2CHa ei Rosella SUC -
CESSET E ıN d%  4cCultates aMeEN DrımMUM: GraAVUES.
INEXTTICAODLLESAUE: ambages Christa sacerdotes

U ynercurrendı ıdelicet ComMPUSCULA volumına ınter
QqUC renugNANTES sententıias dirudicauvr. uamobrem confratrum
EOYTUNG SUAS10 * et oratıonem Adentıa NOS vernulere : QUOÖ d

aggrederemur. N QUO OMNLGA QUAC hoc doctrinae gENET'C
ad erudıtionem NON ad IUu0remDNISCH docuere : complecterentur.

citatıs: NOMINWOUS CoMPAaAgNANtLUM. ut selecta verıtate : alsıtate-
QUC rezecta : ANıIMAYrUM salus: et uberius et saluberıus CUYATETUT .
unde etıam alıquo MOdoOo vel FUuO Sacratıssımo NOMUIN celebrıtas :
vel NnOosStrıs LemHOrWUS CLArıtas yel studiosts etıam homimıdbus
ubtilıtas VED et ANZEUNST obnubılıtatısque mentıbus NON NN
forte UMIMNIUS oborzatur. (AC 452 NEC Aulcissımus AMOT SuScCeHTL
Aborıs fFallıt 25 eıam 20€elluSs hıc noster QutS NEC ab eruditıs
OYLC rESPUALUFT.

Auf 2b annn noch acht Distichen: yatrıs Bantıste Mas:-
sıliensıs IN Sıluestrimam Summam Üarmen

Bl Incıpıt sıluestrina > QUUY Ü M SUÜU M -
moralıum (!) 5UM MÜ DEr reverendum DAagınNe

professorem : fratrem sıluestrum de PNIETIO. ordt. PFYEALCALOTUM.
CONGTEPATLONIS Lombardıie.

Argumentum. ( Siluestrınam SsUMMAM : ÜC S% UYU-
lam OMNTUM frugiferarum arborum Sıluam 210DP
NUUM moralıum (!) SUÜU  UÜUM 0DINLONES qu SCN-
eNnNTiAaAS commnlectatur. DrAECLYPUYUE DETO VISANE un
DYUMUS. O antonıne et sunpnlementt. demum DETO
etıam angelıica atque osella COMPUGNANTLUM NOMINLOUS

Möglicherweise WAar die bald nachher erfolgende Krnennung
Hoftheologen und Hofkaplan die Quittung Leos über diese ihm gewldmete
Arbeıt.

Wortspiele mit sılva und Sılvester.
3) Diese Bezeichnung WNSeE: SsSımmen als Moralkompendien fand

sich 1ın keiner der früheren.
Zeitschr. Kı-! XXVIII,



420 DIETTERLE,
cCitatıs et verıtate VroDnalata : DYO cConfessorum CÜ 0t20
LUum solatıo edıtam ıN iucem dedı ua a(d)
deo glortam bonıs gratiam. aAb emulıs solıta Drema nrestolabor.

Die umma ist alphabetisce gyeordnet und ın zZWel Teıle 5.0=-
teılt (pars As humlıtas , Dars ractantıa Zelus),
deren jeder seine ejıgene tabula ChHh1iusse haft (in uUuNnserer Aul
360 Ü, 389 Seıten).

Am CH1usSse des IL eE1Ss dıe Sixtus’ a{ uturam
re1 memor]l1am und dıe Pauls IL ad perpetuam rel memoram.

XDÜCH Sa Sıluestrina. CUr tıtulus est Summa MMM -
TU Ae CAasıbus cConscCienNtıaAae DIYODTUIO 0or19ınalı EXCEr HIA
et LTugdunt IMPESSA IN edibus Toanniıs moylın Alas de C'

bray, SUMPTU honest2 bublıonole vnNnNCENTIL de DVOTTONAFUS de Trı
IN de Monteferato. Anno VrgWNAS DAarTiu undevigestmo.
VLGESIMA die MENSIS May

annn noch Notizen, dıe Druckbogen 1m und IL Meil be-
reffend. Von Bl. 389 b fünf Seiten eX für die Kapıtel
des Teiles.

In einıgen usgaben auch 1ne tabula doctorum, In der auf-
ezählt werden Zie Astensı1s, Archlep Florent., Franecise. de
Mayroniıs, Kaymund, Joh. de Ananıa U, e aber weggelassen 0N2=-
yentura., Barthol. ST Concordio , Nicolaus aD Ausmo, Angelus
de Clavassıo , Felinus, Baptısta {l A g mı1t enen sıch 1n der
Summa auseinandersetzt.

1e11aC. ırd ım exXxte eine sSumma econfessorum Ord. Praäe-
dieatorum zıtiert. Es r dıe des Johann voOn Freiburg, den S11-
vester nıcht q {|S deren Verfasser kennt.

Die Tabula ist gänzlıc unzulänglıch. Sıly Prierias zıtiert
beli weıtem mehr Autoren 1mM Text a 18 eT da nennt, auch mehr
a 1S irgendeiner der früheren Kasulsten.

Die behandelt ausschliefslich iın dem
iıhnen gewıdmeten ausführlichen Artikel (zwischen mndutıae

und ınenNLAa etitia 17 Kolumnen).
AÄAus anderen Artıkeln E1 1Ur dies erwähnt, dafs Sıilrv. Pr. sich 1n

Kap I, quaest. ad verb. ‚„ Confessto““ dem Zugeständnis herbei-
läfst QUANTUM ad ıdem quaerıtur ubrum CONfesSsSLO facta cCto SINeE
contritione el charıtate valeat et DTIMO dico quod ın asta quaestione
Doctores sub nNOMıNE contritıoniıs entellıgunt alıquando

displicentiıam etıam $%7 sıt attrıtıio sola, ıne An-
sicht, deren ausdrückliche Widerlegung sich versagt. Hingegen
läfst sich der Satz VONn Schulte’s O., 455, wenıgstens bezüglıch
des zitierten Cap 1V, ad erb ‚, CONfessor *‘ „ Hier zelgt sich , dafls 1n
der Lehre Vo  S Auferlegen der Bufsen, dafs INaln die Bufßlse UT als eine
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W ır mussen uns hier VErSaSCcH, anf eınen Vergleich des
ın der sSumma und des iın seinem Dialogus ın praesumpfuosas
artını Luther1 conclusıones de potestate eingenom-

Standpunktes einzugehen und 1mM einzelnen ZU Ver-

folgen, WwW1e des Silvester Prierjas Anschauungen ber die
Indulgenzen VOor dem Bekanntwerden mıiıt Luther (SO ın der

Im allÄgemeinenDa.) und ach demselben sich gestalten.
mulfls 112  — SaScCcH , dafs Silvester später in selıner Vertretung
der „hochkirchlichen“‘ Lehre nıcht mälsıger, sondern schroffer
wird. Übrigens enthält der Dialogus einen Hinweis auf die
Sılvestrina, der sich 7zumal auf den unten behandelten Ar-
tikel beziehen muls; enn seine Schlulsworte lauten :

Fıa MUC : Aul IM OODA ME Aul Iud nroba ‚JO QU0-
ut latıor Hbr CUMPUS GCeET -GUEC ımNOStEruUmM ıtıdem Facıam,

FaAmınıs adsıt etam GQUUC WN Sıluestrina SCY1DS1 suwbstinenda
DYODONO, Vgl Fratrıs, 11008STTE Pr In M N-
fn0sas M uth eonel. p0% Dap dialogus. s et
fol

Silvester geht in der Einleitung seiner Darstellung
der Indulgenzen davon AUS, dals Q1@e in der Heiligen Schrift
unbekannt sind un auch NUur durch die modernen Doktoren
vertfreten |IDS folgt eine Darlegung ber die verschiedenen
Bedeutungen des ortes indulgentia. IDS s  O  enügt hier test-
zustellen, dals nach Silvester die eigentlichste Bedeutung ist
Nachlassung KErleichterung der Schuld VO Stand-
punkte des Ablaflsempfängers, Erleichterung einer Leistung
VOIN Standpunkte des Ablafsspenders AUS., Weil aber der
Kffekt derselbe ıst, wenn ich eline Schuld nachlasse oder
WenNnn ich das xebe, wodurch S1e getilgt werden kann, ıst
die Indulgenz weıter eıne Schenkung desjenıgen,
durch eıner seıne Schuld bezahlen 20 Silvester
verwirtt darum die Definition der Angelica (ind. FEMISS1LO

reıne Nebensache ansah, das Beichten als Hauptsache“‘ ın dieser
Fassung nıcht halten.

NEC DETIndulgentıa DET scerwmpturam mınNımME ınnNOoturt
dıcta antıquorum doctorum sed modernorum. Direcrtur enım gregorvum
ındulgentiam sSePTLENNEM un statıonıbus OMe POSULSSE } et quia ecclesıa
hOoc fFacıt et sServat eredendum est 1ta ESSE.

08*
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nENE) und dıe der Rosella (ind relaxatıo peENE un: de-
iinıert ındulgentıa

ecclesıiastıca dAonatıo AlLcurus SUMPYTL de Ehesauro
spirıtualı ecclesıe facta VECCALOTT ul n.de satısfacıal Aeo0 DE  -
TU eredıitorı

qu.  % Dıie Yage ach dem Fundament der AaNzZeN A blals-
Te ırd M1% Thomas beantwortet dessen Ausführungen Örft-
ıch wıedergegeben werden. (Es ist, dıe UNWWAS MISTLCL.)

die Unzuver-eg1erıg ergreift Sılvester hler dıe (+2levenheiıt
Jässıgkeit des AÄAnvgyelus de (!avassıo darzutun der (vgl Ba

308 und dıe Anmerkung‘) nıcht das Verdienst Christı
und der Heılıgen, sondern hlofs des ersteren 918 fundamentum
yenannt haft Anschluls Hraneiscus de Mayronıs, eE1N6 Be-
hauptung, dıe nach Sılvester schon widerlegt Wal, ehe S16 AUS=-

gesprochen wurde, und VON Petrus de Palude
Kr fügt hINZU, dal: nach 'T ’homas dıe Heılıgen S9MlS-

factorıa dreifachem Sınne vollbracht en für s1ıch
NachTÜr andere bestimmte ersonen, für dıe Kırche

demselben finde  1  V eE1Ne lıberatio PON2 sowohl den Sakramenten
18 den Indulig STa aber hler solutione, dort mera

lıberalitate del

tert20 PTODTUSSUME SINUNCAL TE WDE relaxatıonem
debıtz DAT ELUS CUT ındulgetwm ACcionıs narte ındulgentıs

elaxat aActıonem TLGOTE dispensando SZUE N
AEit QULÜ QUANTUM ad effectum ıdem estad QUAM QULS oblıgatur

yemıttere debıtum et dare unde 1llud solvatur, ınde d.2
ındulgentıa Aonatıo 6028 Q 0& QULS debitum solvıt SıCul

u  z Unde endulgent1ıa NO est DENE ub daffinıt
ANGeE NE relaxatıo eiusdem ul dıcıt QULA

clesıa facıt andulgentıas quUuanium ad OM NES na et
iamen NO absolvıt ab DENAa (Dies kann nämlıch nıcht
der Priester angesichts der vOoOnNn eiNeMm höheren Kleriker auferlegten Strafe

aste WL indulgentıas SUSCLPUW NON absolvıitur sımplcıtur loquendo
debıito DENC sed datur sıbhr unde debıtum solvat Hist ETGQO mndul-

genia usSs  z WI1Ie oben
Summa autem angelıca ab ZSTO fundamento dechnans drcıt CU

Francısc de MAYT'O quod CUÜ/ MET(TLTA SsSanNCTLOTUM S$ınV uitra
condıgnum rTEMUNETATA de0 et exhausta dantur solum
merıto OChristı et AS; ECLUS:.

3) Sed astud argumentum furt olutum ANLEQUAM factum Pe.
de nalıu Dieser unterscheidet: das OPYUS bonum ist SEe1INECHl W esen ach
1) METLOTIUM , diesem NULZ 1Ur dem, der tut (ausgen Christı
Werk) satısfactorvum et S$1C multı SaAaNnNcCcTr Yius satısfecerunt
GQU OM debuerunt
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W ozu dıe Indulg. ınd welche DEN&A wird durch
316 nachgelassen ? Dafs dıe Indulg. gyelten, arüber 1ST, man sich
1n der Kırche klar, aber über das ad quid valeanı sınd dıe

Das kann Nan schon Au derMeinungen sehr yete1lt JECWOSOCN.
Darstellung des T’homas rsehen Dieselben widerlegen ist
entweder überÄüssıg, ennn A10 Örıcht sind, oder 1m anderen

r diese Widerlegung schon durch den (+enannten 5 0=-
chehen der wiıiederum qusführlich seihst Worte kommt

Quantum indule valent. Sılvester Tührt hıer ein1ıge
der sehr über diese rage geteilten Meinungen VOT (die Ddie bel
Angelus schon In gyrölserer Vollständigkeit und Übersichtlichkeit
unNns dargelegt wurden). Seine Meinung r die, Aafs 11aAal das
Quantum, das dıe Ind spendet, nıcht VOn der devot1io oder dem
OT und datum recipleNtIS abhängıg machen soll Es 18% e1n-
fach YCN: tantum valent, QUANTUM praedıicatur VOT2U5-

yesetizt, dafls die nötıgen Bedingungen narte dantıs un
Im Krmessen des ersteren Stenarte yeciMeENTIS erfüllt sind.

LAXATE, QUANTUM de DENÜ DET ındulgentıam yemıttatur, denn
qolche remi1ss10 ist eine Wiırkung der jurisdiktionellen Macht-
efugn1ıs Ks kommen 1erhbei zunächst Sal nıcht dıe Barmherzig-
keıt (+ottes und seine Gerechtigkeit ın Frage, ondern dıe DeNZ

nch WENN Indulgdes e1nen ırd dem anderen angerechnet
leichtfertig yespendet werden, verlıeren 331e nichtsdestoweniger
nıcht iıhre Geltung für den Krwerber.

Diese entgegenstehenden Meınungen Jassen sıch in (die ZUSamTleHN-

fassen: QUAE dıcıt quod VLONG »”alent ad absolvendum reabtu DENE X
quis ıN nurgatorı0 secundum UdLCLUM der meretur : sed. salent ad ab-

velsolvendum ab oblıgatıone, GUO sacerdos obligavit nententem
ad U etıam ordınatur CAMNOVMNUM statutıs.

Silvester schliefst mit dem bekannten Satze des 1homas nalent
el QUANTUM ad OTUM ecclesıe et quantium ad forum der aAd YEMISSL-

SIVE Sal inıuNcCLAa 87V€ Vgl dıe SummaONEM DENE resıdue
theol. des Thomas (0)01 Aquino, HT Sunpl. Qu e 1

quantiıtas effectus CONSECQULTUT quantıtatem CAUSAE., AUSCO autem

effectıve TEMISSLOMNAS DENE iındulgentus N est devot2ıo ut labor aut

datum recınprenNTLS mel Cl  U  '9 DrTO qQU 0 funt sed abundantıa merıtorum
ecclesıae QUUE ufficıt ad OLam FU expiandum uch ier
fast wörtliche Anlehnung Lhomas, ebenso In den nachfolgenden Sätzen
über die rechte Verteilung der meri1tor1a und den thesaurus ecel.

4) „praedicatur“ ein Wort, dem WwI1r iın den früheren Summae CON-

fessorum In diesem Zusammenhange nıcht begegnen.
Nec un hoc NUMLS MOAGWUM forum de nıSETLCOTdLA der Aaut

divinae rustitıae derogatur quia nıhıl de 187 dimittitur. sed nena
UNIUS alterı COMDUTA: 1€S computfatur).
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Qu. Unter Berufung auf andere Autoritäten (hier auch

die Pısana genannt) dıe dem Sınne des 'T’homas entsprechende
Entscheidung', dafs e5 sıch be1ı den „Lagen“ und „Jahren“‘ In
der 0rm der Ind solche hurus mundı handle. Demgemäfs
edenten natürlıch centum 4ES ındulgentıiae equınollentes
entum dies nenNıtenNk1Ae für den einen eine kürzere, für den -
deren eine Jängere Zeit. och findet dieser Satz keine AÄnwendung
auf dıe ind plenarıa, durch weilche y]eich dıe Tilgung e1nes be-
stimmten g118 der peccata zugesagt WIrd, Was auch das Supple-
mentum der Pısana und dıe Rosellia zugeben, indes dıe ngelica
auch hler wıeder ihre eıgyenen ege gyeht mıt eginer Ansıcht, dıe
ohne Berechtigung ist

In dieser SaNZ ausführlıch Dehandelten quaest1i0 De-
antwortet dıe Silvrestrina dıe Frage: QUWS SCHL. et qualıter M'

SCH. ind.) dare nOSSUb et Aebeat 16801782 ırd 1n acht Distink-
tiıonen behandelt.

dıst knüpft dıe Ausführung des T’homas ın S17 -
tentlarum quaest. (genau SO WI1@e der HIngang der
Qquaest. 1LI1L DEl Astesanus).

dıst 11 Ind nlenarıae spenden steht allein dem
FPapste Weıter dıe Machtbefugn1s der päpstlıchen Legaten,

der Erzbischöfe und Bischöfe, anderer Prälaten, der Äbte,
der Beichtväter. Bezügliıch der zuletzt (+8nannten sprechen

allerdings die Angelica und Rosella schlankweg den Koniessoren
das 0CC Z Iand spenden, indes dıes früher VüOhl Verfasser
de upp bestriıtten wurde. Hs kann dies unmöglıch 1m eigent-
lıchen Sınne des W ortes indulgentia verstehen Se1IN.

dıst, 111 Hestimmungen über den ZU Bıschof Gewählten
und noch nicht qlS solchen konürmierten.

dıst. Ihe Erörterung der Zuständigkeit der Ablafsspender
un die Yälle, ın denen die Ind den NON subdıitıs gyelten.

Aıst,. Die über dıe ofI11z1e. zulässige sSumme hinausgehen-
den Ind gelten nıcht. Aber dieser Satz ist verstehen,
dafs S18 bıs ZUM terminus CONGCESSUS Geltung aben, oder Man

1) UNUS DET HOC abolere ynoterıt VUUM LEMPUS alıus
DATUUM quod Lamen locum ıabere TLON vıdetur ubrt nlenaria datur
mel DVO alıqua determıinata (  € DECEALOTUM DUa tertıa mvel dımıdıa et
hurusmodz. Cum 0PINMONE nraedıctorum vansıt sunple. et 5UM.
sed angelıca Aissentit Tum ad hoc quod allı dıies Yius valeant
UN QU OM alter, ratıone MALOTLS devotıonıs sed astud SUUM moti-
UU (dies ist vorher näher bezeichnet) nl est CUM dicit DAPOa
Centum dres de NLUNGCTLS saOr ynemMmtENTUS relaxamus. loqurtur de neENL-
tentıa explenda v8S et NO de ontıma exniadılı DEr
alıum devotzıorem.



DIE CONFESSORUM. 425

kannn auch Sagn , dals 9108 gelten DTO narte ad MOdum
legıtumum. Bernhards Ansıcht (gemennt ist wohl ern. vVoxn Siena),
dıe dieser unfifer erufung auf Johannes Monachus undgı1bt, dafs
solche Ind überhaupt wertlos se]jen, erschemmt Sılv. Prierijas wen1g
Wahrscheinlichkeit für sıch haben (vgl auch aptista de AaU1ıs
oben Bd 435, IV.)

dist. VL. Für den Fall, dals verschıiedene , Ze Krzbischof
und Bischof bezüglıch derselben Ablafsspendung konkurrieren, dıe
Entscheidung ebenso W1e Angelus 15 und aptısta de
AU11Ss (vgl 308 und Bd. 436) Herner
dieselbe Bestimmung W1e Bapt. de Salıs V& aber unter He-
rufung anuf Bernhard und Joh Andreae.

dist. V1l Diıe Indulgenz oult ach nach dem Tode ihres
Iheser Satz ırd ziemlich eingehend und auch unierpenders.

erufung aquft s0NsSTt wen1g zitierte Autoren G, Lap.< und „ Laud.) 2

erörtert. Ks ırd ıunterschıeden zwischen Indulgenzen, WIe S18
ad yrenaratıonem nOoNTUM el l0C7 relıqgios? gegeben werden und
solchen, welche eıne lıcentıa gewähren, Zie elgendı sıbr CON-

fessorem oder NON residendı IN beneficı0. etziere erlöschen mi1t
dem ode des pender oder der Beendigung se1Ner Amtstätigkeıt.
Aber dıes o11t wiıiederum nıcht, ennn dıe Indulg gyeschah CU/

CAUSAE cognıtıvone et SuUul capıtult
dist. VIIL Über dıe Wirkung der Revokatıon ant dıe (4e1-

tUung der Indulg WwW1e die früheren Tablensıs
dıist Iie Ind sınd den Juaestores untier der 07M32

gyeben, W1@e S1E dıe Kxtra CUuUuhl nthält
Äus welchen Anlässen kann Ablals gespendet werden ?

DTO der laude et glor1a. azu dıe herkömmlıchen Be1l-
spiele.
DTO spurıtualıdus Tantum. Hıer das Beisplel , das auch
STtEeEsS In LV, Abs 2 vgl Bd XXVI,; 2060 rachte.
nach Bonaventura nıcht für etwas, W2S MEeYTE voluntatıs
ist Z YEMLSSLO INLUNLAEC).

Wiervielerleı ZULT Geltung des 4asses nötıg 1st, bestimmt

Franzose und Zeitgenosse des Johannes Andreä. Schrieb (+lossen
18884! Lib V Später Kardıinal und päpstlicher Legat e1m König voxn

Frankreich. Vgl Stintzıng A O 280 un 286
Lapus de Castilione as un GulLlelmus de monte Lauduno.

SI1Vv. Pr zıicht dAaraus en Schlufs: SIC LENE, quod N CONCESSLONE
uraetudıcatıva grabhia CONCESSA DET ınfervores DAPO SINE CAuUsSAaAE COQNı-
tıonNne exPLral. sed s% concederetur PAPO nel VON esset alter,
YraeTudicativa (das ist. s1e, S1e unNE C(I/MSQC COGTb. et

canpıtulı geschieht) adde vel concederetur auctorıtate b SUMMO

gratia. 29
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dıst. Sıly nach Petrus de Palude. HEıs s1ınd dıeselben

vier Bedingungen , dıe WITr ın der Johannına 150 fanden und
weıter 2UCH beı Astesanus qu und anderen. Bezüglich der

n»arte dantıs benötigten ratıonabilis bemerkt Sıly. FTO
dals auch der Papst eine solche gebunden ist und bezüglich
der narte SUSCHOLENTIS stellenden Bedingung, ul facıal U
DYTO QUO indulg. datur, dafs die voluntas keinesfalls für sıch
nüge, wennschon S10 ın anderer Weıse verdienstlich @1 Auch
1erbeı siıch eine Gelegenheit, dıe Angelica e1ines Irrtums

überführen
d1ist. Die Confessio actualıs ist nıcht, unbedingtes KEr-

fordernis (eS genügt dıe Contritio, GUUE NON est SINE charılate),
sSe1l denn, J10 werde diırekt, Vo  z Ablafsspender gyefordert.
Freıliıch deuten manche den Zusatz contrikis et CONfeEsSSLS In

letzterem Sinne. Sılv Pr kann siıch miıt dieser Ansıcht S!
wenıger befreunden, e11 seıne Meinung Yanz ausgesprochener-
malsen dahın geht, dafs dem Papste bel seinem Spenden VONn
Ablals nicht darum tun ist, dıe rısten ZU Beichten, sondern
ZU en VON Almosen {l dgl ZU veranlassen

Das ‚, CONfesSsSiS ““ wıll also, nach Petrus de Palude, heifsen
conf. VYOMOSO, oder, nach anderen und das bedeutet das-
SE ConNnf. secundum statutum ecclesie, womıiıt dıe bezeichnet
sınd, die 1m Jahre einmal ZUTr Beichte gehen und den Vorsatz
haben, fernerhın beichten. SO ausdrücklie Panormitanus und
MOR: Andreae Ü, e

Das ist auch dıe auf dem Konzil Konstanz ANZENOMMENE
Erklärung ‚Für diese Behauptung beruft sıch Sılv. Pr anf einen
handschriftlich iıhm bekannten Bericht des früheren Dominikaner-
PrIOTS Johannes de (ralopıa 2 Die Beichte In diesem Sınne ist,

1 NO  . nOobest ad Lbitum purgatorvum ; quıia hoc esset
ındıseretum et ırrationabile ad hoc autem quod anNdA. VDAale: requırıtur
AUSO CONVBENLENS.

Nämlich: ad merer. argumentum gratiae el gloriae,
S5umma autem angelıca nonık alıa duo. DTIMO secundum quod

ACcevpeNsS eredat ecclesiam habere hanc auctorıtatem sed hoc reducıtur
ad ESSEC ıN charıtate : secundo quod sıt subdıtus dantis. sed HOC YTY6E-
ducıtur (erg. ad) habere auctorıtatem.

muhr LAMEN yrobabılıus vıdetur , Quod ıntendat (nämlıch der
Ablafsspender) dare omnNıDus quibus uotest S11 semel N Sunt CON-

fesst mel volunt confiterı 1d est) omnNıbus q sunt IN charıtate fa-
cCrentibus ıd PDPTO {UO datur QuUuia DADA NO largitur ındul-
gentıam, ut SUWPPONO prıncıpalıter , u+t ınducat ad confes-
S1O0NEM, sed ad alıud, ua elemosynam n el hurusmOodi.

et S$IC fwit FESPONSUM et declaratum IN CONCULO constantiens?
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aber SCHNON des willen , VOF allem für dıe Lajen erforderlıch,
e1l mancher sıch für eınen CONfESSUS hält, der O18 attrıtus ist
Aber durch dıe Confess10 ırd der attrıtus Zzum CON-

trıtus
dıst. 11L Die ecarıtas nctualis ırd a.1s Erfordernis VON enen

bezeichnet, dıe von der carıtas ohne nähere Beschreibung reden.
Archidiaconus vertrıtt hıer egıne dem Sıly Pr. sehr einlenuchtende
Ansıcht: dafs einer, auch ennn Qr beim Ablafserwerb noch nıcht
iın dem erforderlichen tadıum siıch efindet, doch dıe Wirkung
der Ind empfängt, sohald das Hindernis beseitigt 1st Dıe Aus-
Jegung mufs eine weitherzige sSe1N. IMS prıcht die Wahrschein-
lichkeıt dafür, dafls der Ablafsspender dem Ablafserwerber auf
jede möglıche Weise dıe Geltung der Ind. vermıtteln möchte
Daher emphe sıch unbedingt der Ablafserwerb auch In e1nem
Zustande, dıie Wirkung der Ind zunächst versagt bleıbt, denn
e5 kann doch e1INes ages dıe contrıtio sıch einstellen und der
ın Aussıcht Yest ellte Vorteil der Ind da SeiInN

(7.) IIn Serem und späteren Drucken, dıe den Fehler
nıcht bemerken, nochmals 18 bezaichnet. Wır setzen Vüoxn

hıer aD dıe ummern der Silvestrina In Klammern.|
Wem gelten dıe Indulgenzen ?
dıst. Nıcht denen, dıe ın peCccato mortalı sind. azu dıe

Erklärungen, W1@e 316 auch dıe Tabıena S bringt, hıer W1e dort
im Anschlufs &. 'T ’homas.

dist 11 S1e gelten anch den Ordensleuten, ebenfalls nach
T'homas erläutert.

4T habetur IN quodam bello scrıpto VVUÜ revETENAL QUONdAM DTLOTUS
fratrıs 10ANNAS de galopıa dr praedı. doctı et verıdicr. ber diesen
Joha 6S d al10 m1r nıcht möglıch, irgendwelche Aus-
kunft ZU geben.

debet Lamen qQUSGqUE confiterı quıa nierumgue homines mMAaXımMe
seculares eredunt contrıtos et SunNnNtTt solum attrıtı qur LaAamen DET CON-

fesstonem de attrıtıs firunt contritz.
AÄArchı LAMEN hoc quod alıquando dıcrtur et Confessts el

qur ınfra ENSENMNL fuerint confesst arguıt quod vıdeatur mente et
nachone concedentıs quod qur NON est ıN Sal merend? recedente
tıone effectum reCLPLAL. quod quıa est ynOosSshrle et concedentıs —-

untate denendens. NLUuUm est dArcere quod sıt
S verıisımıle est quod concedens S$1C virtualıter intendat. et

SIC exprımeret Sr de hoe cogıtaret. Qa verisimıle est quod intendat
ECAM valere UL modohıs qur facvunt C PTO QUO datur ındulgentia.

{UO est nOossıOLLE. AEt 1de0 nNuUuLlus QUANTÜUSCHNGUE un mortalı exıstens
cesset ab ındulgentıa CAPIENdA : quia forte alıquando cConteretur et
ıllam CONSCQUETUFT.
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dıst. SR Ferner den O (Berufung aur Thomas

LV, dı XLV.) Bezüglıch der Hauptfrage, In welcher Weıse dies
geschieht, hat Sılv. Pr. dıe sämtlıche Schwierigkeiten mıiıt einem
chlage beseitigende Antwort UEr UM AULEM e1S valeant DET Mmodum
endulgentiae mel suffragu MOdoO

dıst. Nach Vinzenz (von Beauvals), Speculator und Archi-
diaconus nıcht dem Spender selbst, aber dıieser kann sıch der
nNd. data alıes sSuh eadem fOorma bedienen

(8.) Erledigung verschledener Fragen, dıe sıch unter
eine Hauptirage nıcht zusammenfassen lassen.

dıst. Ob die In der 07rma geforderte Leistung unter-
schledslos für Tme und Reiche uUuSW. dasselbe bedeutet, läfst sıch
eben DUr nach der HKorma selbst beantworten. Lautet diese S
dals eıne bestimmt umgrenzte Leistung gyefordert wird,
ist jenes der Fall

dıst. Ausführung des bekannten Satzes:! YECMISSLO NON
nroDOTTLONATUF laborı

dist. 111 Bezüglıch der Beurteilung des otıens Qu0liens
schlıeflst sıch SıLy. Pr Thomas

dıst ıne Auseinandersetzung äahnlıch der be Angelus de C493
Yassıo quaest ILL, vgl Bd 5.308, a  er wesentlich abgeschwäc

S2 dAicitur dies vel de InNLUNCLIS DeNENTUS YE-
mittuntur solum nene mnNıuNCLAaE sacerdote IN fOrO venNıtENTLE.
s dies sımphcıter S1IC mittuntur DENC quadragınta
Arebus neragendae (axatıone dAVmmAae ıustitiae- uSW.
S} dicıtur DECCALOTUM de QuOuUS fuerint OTE CONfESSL
NON remıttuntur NON CONfESSA.

4.) S4 dicıtur ertıae Dartıs DECCALOT UM ılla ıba yemattitur
IN fOrO ecclesıan e et Dei

dıst. Über dıe Bedeutung der MES und ANNT (utiles oder
cContınun

qQu (9.) Wer Indulgenz seıner Pönitenz rıte erlangt
hat, braucht letztere nıcht mehr Z eisten. Hingegen ist und
bleibht dıese empfehlenswert im Sinne des Thomas (und der schon
Irüher VOD üÜUNS behandelten Kasulsten). Diese quaesti0 X1D%
SILV. Pr. Gelegenheit, SCcHON dıe VON Bantısta de Salıs In SE1INET
KT quaest., vgl 441, polemisıeren.

1) Hinweis U, uf „ Gaspar.. Gaspar (ie Calderinis.
Kr bemerkt, dals er das Supplementum für S1C habe, indes

Angelica und Rosella 1 Anschlufs Innozenz und Speculator anders
lehrten. Das ist aber Nn1ıcC rıchtie. ID schlielst : sed, 0PUNO beatı
T’ho nractıcatur et est N Consuetudıne U est ontıma lequm anter-

Zätiert werden hler Ul 40 ua Johannes Calderinı und
AD Albricus de Rosate.



DIE SUMMAE COA 4929

10.) Quaeritur specialıter quid UFÜS de ındul-
gentıa DlenNAaArıaAa MNAXIME unN articulo mMmOYyTILS. Kıs ist dıe

ausführlichsten behandelte quaestl0. Silv. Pr. wiıll hiler 1n
Üürze, WwW16 Sag%, zusammenfTfassen, Was Anton Florentinus AUS-

führliıch In Dars ILL, tıt. X, Ö IIL, } 1V: bietet.
dist. Plenarabla[fs können DUr die Päpste spenden. Sılvy Pr.

ennn fünf Arten desselben:
solchen, der für den Besuch bestimmter ÖOrte ohne weiıtere
Nebenbestimmungen gegeben ırd und jederzeit erworben
werden kannn Z Ind. für den Basuch des eiligen
Grabes) 9
solchen, der wıe der eben genannte beschafien ist, aDer

eıne bestimmte Zeit gyebunden ıst (z Ind für den
Besuch der ırche Sanctae Marıae angelorum Ferrarıe
or dıinıs Dracd.);
solchen, der denen verheifsen wird, dıe certum ODUS voll-
bringen (Z Ind für den Kreuzzug vegen Ungläubige) ;
solchen, der einzelnen , ausdrücklıch benannten ersonen

Von diesemfür ine bestimmte Leistung verheilsen wIird.
kann MNanl SagonN, dafs zweıfelsohne auch nach dem Tode
des Spenders xi1% 9
der Jubiläumsablafs Dıeser ist  e der eigentliche
Ablafls penz e culpa, 1n usdruck, den INAal

verstehen hat, dafs hlıer Ahblals und Bufssakramente
zusammenwirken, e1l dıe Baichte a‚ ls Vorbedingung für
dıie Erlangung de Ablasses angesehen 1rd.

dıst Der Artıculus mMmortıs, VONn dem dıe Ablalsform 1
Plenarablafs redet, ist der (L, DIrAESUMPTUS USW. 1?em Inhalte
nach SaNZ dem S der Tablena entsprechend

dıst 1} In dıesem artıculus moOortıs ist dıe Beıichte ander-
WÄarts gebeichteter Sünde nıcht nötıg, a  ©  auch die Generalbeichte
N1IC Dıe absolutıo sacramentalıs ist, Vorausgesetzt. Dıie Ablals  S-
form tellt Sal nıcht jenen nspruckh ; S1e re nicht VON einem
OYTe CONfeESSUS , sondern blofs Yon dem CONfeSSUS. Die confessi0
kann unter Umständen be1 der physischen Unmöglichkeit einer

1) Quae ındulgentıa nlienarıa vulgarıter ducıtur de Culna el DENA
quod proPTIE VLON est quia solus deus culpam remıttıt: sed de0O
S$1C dieitur aura 07 remıttıtur Culpa deo un contrıtıone QUUEC DTUG-
EXLOLLUT. el DENA DAPA DET ındulgentıam QUAE subseqwıitur. Diıiese
orte, die sıch allerdings aufserlich nıcht TAaNZ miıt der FKassung des

LO nı M S decken, entsprechen doch dem Sınne ach
Sanz der Ausführung desselben 1n selner I1 I O10 1G Pars I’
a X; Can IIr 1V. Vol. uch die Tabıena 3’ oben 405 ;
AaZzu Brı]egers Os Programm
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solchen Uurc Zeichen ersetzt werden, der TLodkranke
noch beı klarem Bewufstsein ıst

dıst. Die confessi0 erläfslıcher Sünden ist nıcht erforder-
lıch, ennn eine solche der Todsünden vorhanden ist und dıe OO -
trıtLıo bezüglıch jener. dıe Jetztere , ist dıie Krlangung
der Salus nıcht ausgeschlossen, sondern QUur der Erlafs der POCHAaC
für die erläfsliıchen

dıst. Dıie 0rm der bsolution ist hıer beım Plenar-
ablafs eine andere 218 dıe 1mM Bulssakramente, welche Hixıert
ist, und NUur vom Priester angewendet werden dart. IS eiıne
bestimmte Fassung derselben , und eine solche ist auch beı der
pendung Sar nıicht nötig. Die gebräuchliche Fassung ist diese :
auctorıtate sSedis anostohca mıh? DYO NUNG COMMISSA. Concedo
ıbr lenarıam YEMISSLONEM 0oMNTUM VECCALOTUM UHWOTUM de
quwibus es Contrıtus et OTE CONfESSUS Draeter QUAE confidentia
hurus ndultı Ccommısıst.. (Das ist die beı Antoninus Klorentinus
sıch ndende. Dıe eigentlich entsprechende Fassung aber ist die,
welche den Zusatz de QWiOUS USW. weglälst, der 100988 dann berech-
L1e% 1ST, ennn die Forma, unfer der dıe Indulgenz gespendet
wird, ausdrücklich denselben edingt.

dist. V1 Der cConcedens Dbraucht nıicht notweNndigerweıse e1N
Priester Sge1Nn Ks kann ZULrC Not e1N a1e Se1N. Dıe dıesem
gyemachte cCOoNfess10 wirkt ZUr Geltung der Indulgenz selhst; dann,
ennn keine entsprechende Absolutionsformel gebraucht, ondern
irgendeine entsprechende andere hkedewendung.

NON habet NECCESSATLO confıtert de nNECCATIS alıas confess1ıs. NEC
etam generalıter : quria YECMLSSLO un talı AsSsu facta est ACTYTAMEN »
talıs. edeoque DeECCALOrumM notıtiam requırıt. mut formam ab-
solutıonıs sacramentalıs. sed praesunNnONT. NEC hO0C exprumMAT forma
ndultz qa VWON dArcıt. OTE CONfessus sibr. sed. CONfESSUS sımplıicıter.
onorteret iamen confitert mortalıa DOST cConfessionem aAdmissa. Ait 87
loquelam : et NO  S USUM Tatıonıs amısısset HOSSET CONSECQUWI VeEMISSLONEM

vıgore ındultı DET SLING equınolientia CONfesSSIONL. ON autem 7
nullo modo nOotes ıntımare La talıa DECCALA,

Venmalibus GQUOQUE VLON CoNfessis ındulgentie valor VLO'  S tollıtur
7 mortaha SUNT cConfessa et contrıtıo de venzalıbus adest. QUDE s%
NON adsıt icet NON ımpediatur quis salute qra gratiam venrsalıa
WON tollunt: ımpedıretur LAmMmen YEMISSLO PYTO vemralıbus de-
bitarum.

qura s% dans DOoTEST VLON ESSEC sacerdos EYgO et EXECQUENS : MO
sıcut SINE forma ıta el sSINE mımnNSTTO dari nOotest: MO s} dıecatur quod
minNıster sıt dÄONEUS CONfessor VLONYL addendo sacerdos POLEST eSSEC Iarcus
S17 sacerd.os vel clerıcus habert WNON DObeSsL.
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dist. VIL Hat die Korma der Indulgenz den Zusatz quod
satısfacıalt nämlic der Erwerber) S} habet alır satısfacere ,
genügt dıe Disposition dieser Satısfaktion, ennn diese <eibst
nicht durchführbar ist

dist. VIIL Bestimmung für den Fall, dals der Ablaflserwerber
zeitweiılig nıcht geistıg zurechnungsfählg ist,

dist Die Entscheidung nach Antoninus Florentinus (wie
dıe vorhergehenden), dafs, wWenn auch dıe in der Indulgenz VUG-
forderte Leistung 1n pOCccato mortalı vollbracht ıst, die Wirkung
doch eintrıtt, ennn der Betreffende später in gratig 1st

dist. Der VOoOnNn Hostjiensis vertretene Satz qu DlENATLAM
indulgentıam vıte ASSECUTUS est } ınStTANT, MOTETETUFT , evolaret
statım ad celum erleıdet nach Augustinus de Ancona 1n 1er Fällen
Einschränkungen. (Vgl darüber dıe Anmerkung quaest. N
belı Baptısta de AU1s 4383

11:) Bestimmungen über dıe Verkündigung VYVoNn

„indiskreten“ Indulgenzen.



Das erste ulitreten der Jesuiten
]  a Florenz.

Von

Eduard Fueter

Die Historiker deı alten Zieit dıe sich miıt der Geschichte
der Jesuiten befafsten haben mı1 Vorliebe die Partien der
Ordenshistorie behandelt denen die Mannschaft der Jesus-
kompagnie“ eigentlichen Kampfe mı1t dem Gegner auf
den Plan T1 In der Zeit die Geschichtswerke nach-
rühmen konnte, ecs Se1 spannend WI1e einNn Roman
die Abschnitte der Vergangenheit das Hauptinteresse auf
sıch, die sich dramatisch verwerten liefsen, bei denen die
Ösende Peripetie erst ach 1eTr Akten heftiger Konflikte
eintrat. Die wıissenschaftliche Betrachtungsweise unNnserer Tage
denkt anders. S1e 11 die menschlichen Gruppen und Ver-
bände, die S16 analysieren hat nıcht TEL unter vielleicht
anormalen und exzeptionellen Verhältnissen arbeiten sehen,
1st. doch ZUI vollen Kenntnis Urganismus VOTL allem
notwendig, dals WITr WISSCH , WI1IC frıedlichen Zustande
funktioniert Dies trıfft auch auf die (G(eschichte der Jesuiten

(Gewifls 1ST die historische Bedeutung des Jesultenordens,
wenn nıcht SaNZz und Sar , doch der Hauptsache da

suchen, siıch se1iner eigentlichen Aufgabe wıdmen
konnte, sich darum handelte, SaNZz oder fast SaANZz ah-
gefallene Gebiete der Kirche wıederzugewinnen ber auch

vollständigen Kenntnis der Jesuitischen Kampfes-
organısatıon gehört CS y diese einma| Orten arbeiten
sehen, S16 keinem offenen Gegner gegenüberstand
nıchts durch den Zwang der Situation und die Kriegslage
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motivı.ert erscheinen annn Al eifier solchen Untersuchung
bıetet eine Darstellung der Vorgänge, die sich e1ım ersten
Auftreten der Jesuiten 1ın E'lorenz abspielten, besonders gyufe
Gelegenheıit. Dabe1 sehen WITr och davon ab, dafs
sich schon eine anzıehende Aufgabe ıst, verfolgen , w1e
sich das bedeutendste Urgan der (regenreformatıion In die

Die VvVon der GesellschaftSstadt der Renaılssance einführte.
esu ın den etzten Jahrzehnten unternommenen Quellen-
publikationen haben das Material iın der schönsten W eise
zugänglich gemacht; S1e bıeten in reicher Fülle Stoft, dafs
auch neben der ausgezeichneten , WEnnn auch notgedrungen
knappen Darstellung, die das ' ’hema ın ((otheins ekanntem
Werke ber „Jgnatıus Von Loyola und die (regenreformatıon ““
gefunden hat, eine besondere Behandlung möglich ist.

Zuerst das Nötigste ber dıe relig1ösen und politischen
Verhältnisse Von Florenz ZUTF Zeıt des ersten jesuıtischen
Angriffes, a ISO efwa das Jahr 1540

Die Stadt F'lorenz War damals nach jahrzehntelangen
revolutionären Unruhen einer polıtischen Konsolidation
gelangt. Die miıt Cosimo de Medıiıcı dem Alteren ın der ersten
Hältfte des 15 Jahrhunderts einsetzende Entwicklung, die die
Republik langsam aber sicher 1n eın mediceisches HFürsten-
tum verwandelte, hatte endlich ihren natürlichen Abschluls
gefunden. ber 6S WLr Florenz nıcht beschieden SCWESCH,
w1e andere italienische Städte gleichsam unmerklich, ohne
einen eigentlichen Bruch mıft der Vergangenheıt Von der

Die Inyvasıon derRepublik ZU. FPrinzıpate überzugehen.
Franzosen unter König arl 11L 1m Jahre 1494, die Ja
überhaupt die italienische Politik vollständig revolutionierte,
hatte die normale Entwicklung durechbrochen. Die republi-
kaniısche Opposıtion benutzte die schwächliche Haltung des
drıtten Nachfolgers Cosimos, Pieros (IL.), gegenüber den
Franzosen, sich erheben un vertrieb dıe Mediei1 2AUS

der Stadt Seıther sıch Revolutionen un Reaktionen
auf raschem Fulse gefolgt. Der fortwährende Wechsel der
KRegierungen und och mehr der Verfassungen, die (n dieser
Weise vielleicht ZU ersten Male) ohne Rücksicht auf histo-
rische Verhältnisse ach abstrakten, theoretischen Prinzipien
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und qlg Imitation remder Musterstaaten w1e Venedigs entworfen
und eingeführt wurden, erinnert die Vorgänge der grofsen
Revolution. Der dieg blieb schliefslich, WI1e erwähnt, bei den
Mediceern. Papst Klemens VIL,, selbst e1In Angehöriger der
Familie, ZOS Kaiser arl auf se1nNe Seite, und eın kaiser-
liches Heer $ KHorenz ım  Z Jahre 1530 nach Janger, Ver-
zweıftfelter Gegenwehr ZUL Übergabe. Die Mediei wurden
NUu  ; erbliche Herzöge der Stadt Der erste, Alexander, wurde
ach kurzer, unruhiger kheglerung 1537 ermordet. Auf ıhn
folgte eın entfernter Verwandter, der vielleicht einfilufsreichste
FWHürst der Linie, Cosimo, als Grofsherzog (wıe VON
1569 hie(s) Cosimo genannt. Unter dessen Janger Re-
gıerung (1537—1574) wurden annn die Verhältnisse O
ordnet, W1e S1e jJahrhundertelang Geltung behielten : den alten
republikanischen Kinrichtungen, die der KForm ach bestehen
blieben, wurde der eue Prinzipat übergeordnet ach einem
Verfahren, das aufs genauesie dem des Augustus gleicht.

Wiıe der römiısche Kalser rachte Cosimo damıt dem
Staate nach langen Bürgerkriegen endlich F'rieden und Ord-
HUNS, ber S} wenı1g W1e jener konnte E1 damit die alten
Oppositionsparteien zufriedenstellen. Die Gegensätze
bei den vielfachen Revolutionen prinzıpiell geworden und
verschwanden auch dann nıcht, als sich die Verhältnisse O
ordnet hatten und republikanische Bestrebungen aussıchtslos
geworden Aren. Und diese politischen Tendenzen
19898 auf merkwürdige W eise mıt relig1ösen Bewegungen VOIr-

knüpft. Der anerkannte Gründer Uun!' gelstige Hührer der
republikanischen Partei War nıcht eın Politiker, sondern ein
Mönch, der Dominikaner Savonarola, unfer dessen Herr-
schaft 1MmM Jähre 1494 die erste republikanisch-demokratische
Verfassung eingeführt worden WAar. Beim florentinischen
Volke galt Savonarola, dessen Verehrung dadurch, dafls
als Ketzer hingerichtet worden, keineswegs gelıtten hatte,ebensowohl als Vertfechter republikanischer Freiheit WI1]e als
Prophet und Heiliger. Die republikanische Opposition , die
„Pıagnonen“ oder „Heuler“ (wıe S1e ihrer pletistischen Ab-
sonderlichkeiten genannt wurden), lebte immer och
ın den Vorstellungen Savonarolas. W ie CNZE sich be1 iıhnen
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Politik und Religion verbanden, wırd besten dadurch
ıllustriert, dalfs 1E 1m Jahre 1527, als S1e 1n der Herrschaft
ATICH, elıne alte Idee des Dominikaners ausführend, Christus
förmlich ZU König Von Florenz wählten und ber dıe Tür
des kheglerungsgebäudes schreiben jefsen: ”Y Christus
Rex Florentini Populi Deereto electus.“ Der Christus
der Schwärmer Wr somıiıt der eigentliche Gegenkönig (Uo-
S1M0S, und eSsS kxonnte daher nıcht In dessen Interesse legen,schwärmerische Keligiosität begünstigen, die unter den
damaligen Verhältnissen fast nofwendig in politische Uppo-s1t10nN umschlagen mulste

Die „Pilagnonen“ etzten sıch ZU grölsten Teile AUS

Angehörigen des Handwerker- un Bürgerstandes
In diesen Kreisen hatte die Bewegung tıefe Wurzeln g_
alst, dals INa ohl ann: WAas damals lebendigerReligiosität 1m KFlorentiner Bürgertume vorhanden War, be-
wegte sıch iın den Bahnen Savonarolas. Krregte INan daher
eim Herzoge leicht Milstrauen, WeNn INAan bei der städti-
schen s ch + relig1öse Wirksamkeit entfalten wollte,

mulsten dıe Jesuiten nıcht mınder vorsichtig se1n, WEeNN
S1Ee auf die oberen, die gebildeten Klassen Einflufs gewınnen
wollten. Die humanistisch gebildete Gesellschaft Von Florenz
War allerdings nıcht eigentlich relig10nsfeindlich oder Sar
ungläubig. Um eınen bewulsten prinzıplellen Unglauben enNt-
stehen lassen , WAar die Kntwicklung der Naturwissen-
schaften och allzuweit zurückgeblieben, WI1e enn auch

gut W1e unmöglıch ıst, die schwankenden Aussagen eınes
Gmeeijardini In unNnsere präzisere , unvermeıdlicherweise
Von der Kntdeckung der Naturgesetze bestimmte Spracheübersetzen : un eine wirkliche Weindschaft die Religion
Wr bei dem toleranten Charakter der spätmittelalterlichenKirche ausgeschlossen. ber es Wr deshalb nıcht leichter,dieser gebildeten G(esellschaft beizukommen oder s1ıe Sar re-
l1&1ö8 entdammen. Yür kühle Beobachter W1e einen
Varchi oder einen (Guieeiardini (um die beiden bedeutendsten
Denker des damaligen Florenz nennen) War die Religioneın Objekt der Analyse W1e alle anderen Kirscheinungen des

Zeitschr. K.-G6.
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öffentlichen Lebens. S1e gingen ohl och iın dıe Kirche;
aber das geschah beinahe NUur, den populären Pre-
dıgern die Wirkung einer Volksrede studıeren, 1m besten
Falle eınen ästhetischen (+enufs haben
eınem Beispiele sehen will , WwW1e völlig indıfferent diese In-
tellektualisten und Moralisten (1m französıschen Siınne des

ortes) der Religion gegenüberstanden, der lese die klassische
Charakteristik, die HF'rancesco (Guieejardinı seıner floren-
tinıschen ((eschichte VON Savonarola entworten. IS ist; ohl
aum Je eın relig1öser Volksführer der eıgenen Zieit SC-
scheit, aber 2UC. kühl, vollständig unberührt VON als
und Liebe geschildert worden. Und auf diese arıstokratische
Gesellschaft Eindruck machen , War schwieriger,
als ihrem scharfen Blicke nıchts, weder VON dem Lächerlichen
und Plebejischen och VON dem mehr oder wenıger Schwindel-
1aften entging, das mıt relig1öser Propaganda für die Massen

leicht verbunden ist.
Ziu dieser Gruppe gehörte se1ıner Gesinnung nach auch

der Mann, auf den CS, für den Anfang wenıgstens, meısten
ankam, der Herzog (losimo. uch für (josımo kam die
Religion 1LUFr weıt ıIn Betracht, als S1e sich mıt der Politik
berührte; aber mehr hatte sich für die Behand-
lung relig1öser Fragen feste Prinzipien gebildet. Ranke hat
ihn „eınen der ersten Selbstherrscher des modernen Kuropa“
genannft, un mıt Recht. Man merkt Cc> (Cosimos Keglerung
A, dafls S1e autf einer Kestauration, nıcht auf Tradition be-
ruht. Er konnte bei selner prekären Stellung die relig1ösen
Zustände sıch nıcht freı entwickeln lassen. (Gerade weil er

selbst ZUT> Relig10n eın Verhältnis hatte, mulste S1e ihm qals
Herrschaftsmittel dienen , und SANZ wıe späfter die HKürsten
der eigentlichen sogenannfen Restauration betrachtete Ab-
fall VOon der Kıirche als gleichbedeutend mıiıt Abfall VO

Landesherrn. Was eıne venezjanısche Relation VO Jahre
1561 AUS der späteren Kegjierungszeit berichtet, wird, da
Cosimo STETIS dieselbe Politik verfolgt hat, auch autf die
früheren , für unNns 1n Betracht kommenden Jahre, vielleicht
blofs ın gemildertem Maflse zutreffen. „Der chrecken unter
Klerikern w1e Laien ist orolfs“, heilst es da, „dafs INa  -
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gegenwärtig Von keinen Irrungen vernımmt. Zu jeder Tages-
stunde sınd die Kirchen ZU Gottesdienste WwWI1ıe ZUL Beichte
un: Kommunion voll Menschen. Der Herzog 11 VO1LL den
Pfarrern SUOSar die Zahl der gespendeten Hostien erfahren
und pülegt SaAHCH, Wanken 1Im Glauben ziehe die Gefahr
Von Wechsel 1m staate ach sich. Mit den vornehmsten
Bürgern der Stadt teilt er sich in dıe Aufsicht der Bruder-
schaften, deren Mitglieder sich tortwährend frommen bun-
SCH wıdmen. Indem diese sich als eıfrige Katholiken zeigen,
suchen S1e mıiıt der (GJnade Gottes auch dıe Gunst des Her-
ZUSS erwerben.‘“ Wenn DU auch diese TLendenzen 1m
allgemeinen miıt denen der Jesuiten trefflich harmonierten,

WAar diesen trotzdem dadurch nicht viel geholfen, da (Cosımo
bei selnen kirchlichen Keformplänen keineswegs eine fremde
Hılfe wünschte. Kr wollte auch den kirchlichen Urganen
seines Landes gegenüber der alleinige Herrscher se1nN un:
betrachtete jede Macht, die sich einmıschen wollte, mıiıt Miıfls-
trauen. Widerspenstige Glieder der Kirche behandelte er

nıcht weniger resolut als unbequeme weltliche Staatsbeamte,
un W1e wen1g Schonung er sich dabei auferlegte, das
Urz vorher och (1545) seın Vorgehen das Domini-
kanerkloster San Marco in Florenz zeigen können. Kıs hatte
sich endlich einmal e1iINn Anlals geboten, der erlaubte,
diesen heiligen Ort der „Piagnonen“‘, einen eigentlichen erd
der Unzufriedenheit, unschädlich machen. Bın „Bruder“
hatte die Unvorsichtigkeit begangen, einen Kommentar Au

Savonarolas Predigten herauszugeben , 1n dem ÖT AUS den
W orten des Propheten auch Cosimos nahen Sturz herauszu-
lesen vermeınte. Da brach der Sturm los Der Herzog
liels den Brüdern den Beiehl zukommen, binnen acht Tagen
das Land räumen, und übergab das leere Klostergebäude
einer Kongregation, die ihr Haus bei der Belagerung der
stadt verloren hatte Und WEeNnNn dann auch auf das
energische Einschreiten Papst Pauls 11L hin die Verbannung
wieder aufheben mulste, Wr dadurch NÜUur vorsichtiger,
ın seıinen kirchenpolıtischen AÄnsıchten aber nıcht anders g -
worden. Er vermied es Von N2u  n blofs,
Kongregationen iın eklatanter Weise vorzugehen ; bei
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einzelnen Mönchen hat nach W1e VOTLT wenıg ach der
geistlichen Immunität gefragt.

o die Verhältnisse ın Florenz, alg sich dıe Jesuyuiten
im Jahre 1546 der Eroberung dieser geistigen Metropole
der italienischen Renaissance anschickten. Fassen WITr och
einmal Uurz vollständiger Indifferentismus ın den
oberen, humanıistisch gebildeten Schichten, Staat und
Kıirche irondierende , WeNnNn schon orthodoxe Haltung 1m
Handwerker- und eigentlichen Bürgerstande, über beiden
eın Herzog, für den die Religion ÜUr a ls politisches Macht-
mittel exıstierte , der aber gerade deshalb der Finmischung
eines Fremden abhold Wr un auftf den 103 be: der ab-
weisenden Haltung der Bevölkerung doch angewlesen WAaLr.

Man annn 10898  a nıcht SagCch , dals Loyola, dessen euer

Orden 1m Jahre 1543 se1ne definitive Bestätigung erhalten
hatte, die Schwierigkeiten der Situation verkannt hätte He
seINEe Malsregeln zeigen vielmehr, dafs das Gefühl hatte,
einer nıcht gewöhnlichen Aufgabe gegenüberzustehen. Vor-
sichtig eitete Von Rom AUS, damals schon se1ınen
ständıgen Aufenthalt atte, die Üperationen. Zill=
nächst lefls einıge untergeordnete Städte Toskanas, w1e
Prato und Pısto1a, iın Angriff nehmen, das Terraın SsonNn-

diıeren lassen, und erst a ls dies geschehen, begann mıt
der Belagerung der Hauptstadt. Kr hatte inzwischen das
Mıttel ausindıg gemacht, durch das der Orden se1ne Brauch-
barkeit für die Regierungspolitik des Herzogs beweisen
konnte.

HKıs Jag für die NEUC toskanısche Herrscherdynastie nahe,
sich der frondierenden Hauptstadt gegenüber auf das Unter-
tanengebiet stützen, dıeses, das ın der früheren Zeıt ach
der Art der alten Stadtstaaten als Domäne der hauptstädti-
schen Bürger betrachtet worden War, q ls gleichberechtigt
behandeln UunNn! die mediceische Herrschaft fesseln.
Nıcht mehr blofs der Nutzen der Hauptstadt, der Vorteil
des SANZCH Landes sollte von 10898  - malsgebend sein, WwW1e
enn auch später (1555) (Cosimo das forentinische Bürger-
recht, das erst den Zuutritt beinahe allen wichtigeren
Staatsämtern gewährte, auf den SAaNZCH florentinischen ax
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ausgedehnt hat Von diesem (+>edanken ausgehend asuchte
Cosimo auch das Unterrichtswesen iın der Proviınz pflegen
und VOr allem wandte se1ine Sorgfalt der Universität 1852
Z die iın den Kriegsstürmen der etzten Jahrzehnte unfier-

WAar. Er dıe Anstalt 1mM Jahre 1543 wıeder
Leu gegründet, un! da S1e anfangs nıicht recht gedeihen
wollte, konnten die Jesuijten ıhm und seiner Politik eınen
rechten Dienst erweısen, WeNnNn Ss1e ım ZUEF Hebung der
Universität iıhre Unterstützung liehen.

Der KErfolg der Jesuijten beruhte 10898  ; darauf, dals
S1e imstande aArCH, diese Hılfe eisten, und dals G1E die
einzıge Organisation der damalıgen Zieit aArCch, die über-
haupt den höheren Unterricht 1ın die and nehmen konnte.
Die Jesuiten wollten WwW1e nıcht eine Klosterniederlassung,
sondern eiıne höhere Lehranstalt ıIn Florenz errichten. Nicht
Ur gab der Klöster schon sich mehr als und
hatte der Kıter für die Gründung euer Klöster stark nach-
gelassen , sondern die Jesuijten konnten überhaupt 1Ur als
ehrg:r der höheren Unterrichtsfächer eine Lücke ausfüllen
und sıch, ohne eıne bereits bestehende kirchliche Institution

genleren, einen Platz sichern. ermochten Sie C sich
als Lehrer der humanistisechen Lehrgegenstände durchzusetzen,

hatten s1e damıiıt sowohl ein (+ebiet der Kırche zurück-
erobert, das deren Einflusse gur Wwı1ıe Kanz entschwunden
War, als auch das einzIge Mittel ZUT Anwendung gebracht,
mıiıt dessen Hilfe eıne Einwirkung auf die Männer der oberen
Stände möglıich WAäarT. Keınen el der relig1ösen Wirksam-
keit hatte sich 1n den etzten Jahrhunderten des Mittelalters
die Kıirche gänzlich AUS der and nehmen lassen WwI1ıe den

Die alten Ordenhöheren Unterricht der gebildeten Lalen.
benediktinischer Observanz fielen hlerfür W1e aulser
Betracht, da S1@e nıcht für die Wirksamkeit ach aulsen SC-
gründet worden ber auch die Bettelorden , VOL

allem die Dominikaner, dıe seinerzeıt ebenso ZULF aktıvren
Bekämpfung der Ketzereı gestiftet worden wı1ıe Jjetzt
die Jesuiten ZUTCF Unterdrückung des Luthertums, auch diese
hatten alle Finwirkung auf die oberen Stände verloren. Ihr
plebejisches Auttreten einerseıts, der Mangel umanisti-
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scher, neumodischer Bildung anderseıts beraubte S1E ebenso
jedes Einflusses auf dıe höheren Klassen WwW1]1e S1e e1m
Volke In der Gunst erhielt, die S1e se1t; Jahrhunderten g_
NOosSsen Bettelmönche konnten 1m talien der Renaissance
ohl och als Bulfsprediger Volksmassen aufrütteln (Savona-rola ist 1n dieser Beziehung keine Ausnahme):;: aber für die
gebildeten Stände zählte ihr Wort nıcht Sie fürs
Volk; der humanistisch Gebildete hefls S1e gewähren, aber
nahm S1e wen1ıg ernst, WIe der moderne Asthetiker den
Krfolg eines nach einem Hıntertreppenromane gearbeiteten
Volksstückes. Wiıe da die Jesuyniten SaNZz anders g' I
schult, W1e S1e SANZ anders ausgerüstet, die
geistigen Bedürinisse der oberen Klassen , WenNnn allerdings
aunch ın eigener Art, befriedigen! Jedermann weıls,
welche Kırfolge ihnen als Gründern und Leitern höherer
Unterrichtsanstalten beschieden worden sind ; ihr Auftreten
in F'lorenz ist 16808 insofern orıginell, als S1e sich hier bei
dem Mangel eıner ketzerischen OÖpposition .  anz auf den
humanistischen Unterricht konzentrieren konnten und als
S1iEe CS mıiıt einem besonders anspruchsvollen Publikum
tun hatten.

Nun lag Loyola allerdings nichts daran, In Pısa, das ın
selner Bedeutung stark zurückgegyangen, nach dem /unsche
des Herzogs eın Kollegium N errichten. ber da eın „ Haus“

eın Krziehungsinstitut In Elorenz ohne dıesen Preıs,
WI1e schien, nıcht haben War, erklärte sich
nächst mıt der orölsten Bereitwilligkeit genelgt, FWFörde-
24 der neuen Gründung In Pisa beizutragen. Der Herzog
ahm dies AÄAnerbieten sechr SETNE &. und WAare vielleicht
schon i1im er  ten Jahre (1546) einer Niederlassung der
Jesuiten 1M florentinischen G(Gebiete gekommen, WLn nicht
das Ungeschick e]nes Unterhändlers die Sifuation für einıge
Zieit verdorben hätte Loyola hatte für die schwierige Auf-
gyabe, mıiıt dem Herzoge verhandeln , eigentlich den be-
deutendsten se1ner Genossen, seınen späteren Nachfolger als
General, den Spanier Jakob Laynez, ausersehen. Und Laynez,
der 8 schöpferischer Begabung wohl ainter dem (eneral
zurückstand, iıhn aber bezaubernder Liebenswürdigkeit
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und der Kunst, dıe Menschen gewinnen , vielleicht och
übertraf, wäre, w1e sich später zeigte, der richtige Mann für
diesen Posten SEWESCH. ber er W ar damals och auf dem
Tridentinischen Konzile 1m Auftrage des Papstes tätig, und

erwı]ıes sich als unmöglıch, seine Abberufung VO.  \ Paul 111

erlangen. So mulste es Loyola mı1ıt einem unerprobten
Ordensangehörigen versuchen eın Versuch, der freilich
unglücklich ausfiel. Kın ]Junger Mann, frisch VONON der
Universıtät kommend,, der ursprünglich 1Ur als Begleıter
Laynez’ hätte ach F'lorenz gehen sollen , mulste 10808  - die
Sache des Ordens allein bel (Cosımo führen. Er hıels Jo-
ann VO  (a Polaneco. Wır können unNns VOoOL se1]ner Persönlich-
kait nach den vielen Schriftstücken , dıe hinterlassen, e1n
ziemlich deutliches ıld machen ; diese allein lassen bei-
ahe schon verstehen , dafs se1iner Aufgabe iın F'lorenz
nıcht gewachsen Wr Polanco W ar eın gewissenhafter, Heilsıger
Beamter, ausgezeichnet ın seiner späteren Stellung A Sekretär
des (+enerals und Archivar des Ordens, gerade weil INa  S

be1l ıhm sicher War, dafs nıe in efiwas Fremdes eine eigene
Ansıcht einmischte, aber unfählg, eın Geschäft selbständig

leiten. Selbst die iıhm später einmal zugewıesene Aufgabe,
dıe Geschichte des Ordens schreiben, der doch
durch die 1n se1ner Stellung erworbenen Kenntnıisse VOL allen
befählgt War, überstieg se1InNe Krätifte. Lır begnügte sich damıit,
die Quadrimestralberichte der einzelnen Kollegien un:! andere
Akten in Sein braves, lang weiliges Lateın übersetzen un
ohne irgendwelche Verarbeitung aneinanderzureihen. als
diese Arbeit ungenügend sel, wurde denn auch gleich VonNn

Anfang erkannt, un die Jesuiten wuflsten wohl, Was S1EC

aten , als S1Ee S{ia Polancos Ordenschronik, die in ihrer
kompilatorischen Ireue beinahe die Lektüre der Original-
akten ersetizen kann, die gro{fse (offizielle) Ordensgeschichte
Orlandıinis dem Drucke übergaben. Denn WEeNNL auch 1n
diesem grolisen Triumphalgemälde manches stark retuschiert
ist, durchweht doch die Darstellung eın einheıt-
licher mächtiger Zug, un! das geschmückte Lateın, wıe es

1 16117 Jahrhundert beliebt War, dıe kunstvoll aUSZCAT -
beitete Darstellung konnte den Inhalt auch denen näher-
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bringen, dıe Polancos formloser Aktenzusammenstellung keinen
(G(eschmack hätten abgewinnen können.

Man wiıird ach dem zuerst Ausgeführten ohne weıteres
begreıfen, dafs Florenz die Stelle nıcht War, eine 1Ur

untergeordneten Beschäftigungen brauchbare Persönlichkeit WIie
Polanco hätte Lorbeeren ernten können. Anfangs ging ecs och
leidlich, wWwWenNnn auch keine grofsen Krfolge verzeichnen rFeN ;
aber Polanco verdarb, och ehe eın Jahr VErSaNSCH, alles
wieder , als 1n jugendlichem Übereifer auf den (tze-
danken kam, den Herzog selbst, übrigens einen ziemlichen
W üstling, „reformıeren ““ wollen. Man kann sich denken,
W1e (Cosimo diesen Versuch aufnahm. Loyola or1ff ennn
auch sofort e1n. , W solchen Herren, die e1in gutes
Beispiel geben (offenbar ın ihrem KFıfer für den Glauben),
aber immer mıiıt scharfem Auge aufzumerken haben, WwWer

iıhnen günstig ist oder nıcht, wer solchen Herren Vor-
schriften oder Anweisungen geben ll für dıe Reformation
ihres (GGewissens oder ihres Staates, ohne vorher die nötige
Liebe, Kredit und Autorität bei iıhnen erlangt haben, der
wird eher alles rumileren , als seinen Vorsatz erreichen“,
belehrte der (+eneral den weltunkundigen , unvorsichtigen
Magister , der „mehr redlichen Eiıfer als Klugheit und Er-
fahrung gezeigt hatte““. Polancos Auftrag sel SCWESCH, sich,
sobald ihn Herzog und Bischof holen lıefsen, SanNz ach deren
W illen riıchten, damıiıt grölseren geistlichen Nutzen
eim Volke stifte ; Jetzt könne sehen, wohin führe,
wenn Herzog und Herzogın selber reformiıeren wolle Es
heilse ohnehin schon, VOLT allem iın om , VOoONn den Jesuiten,
S1e wollten dıie Welt regleren ; solle deshalb VO  }

Jetzt 1Ur recht demütig auiftreten un: S1IC.  h n]ıederen
Dienstleistungen, WwW1e dem Besuch von Armen In Spitälern,
wıdmen.

Polanco verschwand ach diesem Milserfolge von Flofenz.
An se1INE Stelle kamen, da Laynez immer och nıcht freı
WAar, ZzWe1 andere Ordensbrüder, Hieronymus Otello un: der
Franzose Andreas Frusius. Mit diesen SINS schon besser.
Otello War freilich eın ziemlich ungebildeter Mensch und ein
Volksprediger untergeordneten KRanges; OT genel sich, WwI1e
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das auch seıne Briefe erkennen Jassen, In der Wiederholung
immer derselben Lieblingswendungen und Kraftausdrücke,
W1e ıhm enn Laynez später einma| den Rat xab, sich auch

fr e Muster halten. ber die Jesuiten wulsten
ıhn geschickt verwenden; S1e sandten iıh ın die Vor-
städte und die umliegenden Dörfer, gyrofsen Zulauf
fand, daneben eiwa auch 1n Nonnenklöster, INnaAan (nach
dem Zieugnis der Jesuiten) mıiıt allem vorliebnahm. Dafür
Wr seın Kollege Frusius eın gewandter Mensch und e1in TKC-
schickter Prediger; 7ı einem durchschlagenden Krfolge, W1e
er für den Anfang nötig SCWESCH wäre, konnte freilich 1n

Kısdem verwöhnten Florenz auch CcSs nıcht bringen.
zeigte sich immer mehr, dafs NUur Laynez weıterhelfen
konnte. Dazu kam och eINs. Die Herzogin Dona Leonor
de Toledo, Tochter des damaligen Vizekönigs Von Neapel,
äulserte, ohl nıcht 1Ur durch ihre allerdings sehr orofse
Frömmigkeit, sondern auch durch sehr begreifliche Neu-
gıerde getrieben , den bestimmten W unsch, ihren berühm-
ten Landsmann Laynez eiınma|l sehen. Ks ist; dabei
nicht unınteressant beobachten, W1e die Jesuiten , dieser
spezifisch spanısche Orden, ihren Kıngang 1n Florenz D
rade wıeder durch Spanier fanden, w1ıe enn auch Laynez’
Predigten während se1ines ersten Aufenthaltes ın Florenz
nırgends grofsen Eindruck machten W1e be] der Spanı-
schen (+arnıson (wo 6r allerdings auch in seiner Mutter-
sprache reden durfte), und noch 1m Jahre 1555 VOoONn rel
Männern, die 1n das Jesuitenkolleg Florenz eintreten
wollten, ZzWwel Spanier Die Herzogin war nicht Nur

ihrer Abstammung ach eine Spanierin ; S1e War auch ın
ihrer Frömmigkeıt durchaus das, Was Nan gemeiniglich eine
echte Spanlerin NeENNEN püegt A Sra evot, schwär-
meriısch, sich dabel ın der kühlen Florentiner (Gtesellschaft
einsam fühlend, empfand S1e sıch schon, bevor S1e ınn  < kannte,
durch eıne orofse Neigung ZUu Laynez hingezogen ; bei ıhm
hoffte A1e nach dem, Was ihr ber ihn gesagt worden, gerade
das finden, Was ihr in relig1öser Beziehung fehlte. Ks
trat sıch unter diesen Umständen sehr yut, dafs Laynez’
Tätigkeit Konzil, das inzwischen ach Bologna verlegt
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worden War , entbehrlich wurde; konnte endlich dem
unsche der Herzogın entsprochen werden (1547) Laynez’
Erscheinen erfüllte alle die Hoffnungen , die Loyola darauf
gesetzt Wohl Wr die stolze spanische Dame ZUuUerst
eLiwas betroffen, als S1e erfuhr, dafls der kleine, unscheinbare
Mann, der ihr vorgestellt wurde, der berühmte Redner se1IN
sollte ; aber C555 dauerte nıcht Jange, stand S1e SAaNZ unter
Laynez’ Banne. Und nıcht 1Ur die Herzogın WAar endgültig
CWONLNCNH, Laynez’ Fredigten fanden überhaupt groisen Ziu-
lauf. Freilich wollte eın solcher Krfolg nıcht 1e] SaSCH, da
dıe intellektualistische Horentiner Gesellschaft durch keine,
auch nıcht durch gute Predigten tiefer packen War, und

aıt Hılfe der Herzogıin eınen Vorstofs machen können,
dazu blıeb Laynez nıcht lange ın Elorenz. Schon 1m
ersten Jahre, nachdem gekommen (1548), mufste
derer wichtiger Geschäfte WE  ZC. wieder fort, un damıt
lahmte auch der Eifer des herzoglichen Paares für die
Gründung eines Jesultenkollegiums 1ın Hlorenz, für dıe S1ie
Laynez hatte Drei Jahre blieb Laynez 10808  s VON

Florenz abwesend 548 —1 55 1) Kıs geschah nıchts 1n Sachen
der ‚Jesuiten in dieser Zieit 1n Florenz, da auch Loyola, durch
den Versuch mıiıt Polanco YeWAarNT, nıcht noch einmal
aıt einem anderen als Laynez versuchen wollte. Nur einmal,
als sich gerade eine günstige Gelegenheıit bot, machte
einen Yleinen Vorstofs. Als der schon damals miıt den Je-
suıten verbundene spätere dritte Urdensgeneral Francesco
Borgı1a, Herzog VONnN Gandla, in Klorenz auf der Durchreise
weilte (1550/1551), mu[flste bei dem Herzog auch die Ver-
sprechungen WESC der Gründung eines Kolleg1ums ZUL Sprache
bringen. (josımo zeigte sich 1m (xespräch, wIıie immer, TAaNZz
willfährie ; aber. erfolgte nıchts: der Kıter des Herzogs
War nıcht orOofs, dafls Von sich AUuS Z  b= ıftung einer
Jesuıtenniederlassung sich entschlossen hätte

So am die Angelegenheıit erst wieder ın F'lufs, als Laynez
(im Jahre I nach Klorenz zurückkehrte. Laynez g-
WANN auf den ersten Schlag se1INE alte Herrschaft ber dıe
Herzogin wieder: „„S1e€ wagtie nıcht, iıhm eine Bıtte ab-
zuschlagen“. Das Wichtigste, dıe Gründung des Kollegiums
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Esın Florenz, wurde DU  > oleich In die and 24
ist, ergötzlich, in den Briefen der Jesujten verfolgen, w1ıe
der Herzog, der, WI1e erwähnt, blofs In Pıisa e1in Kollegium
wünschte, der Nase herumgeführt wurde. Schon Borgia
hatte In zweideutiger W eise mıt dem Herzog DUr ber eın
Kolleg iın 12 „oder“ Florenz gesprochen (statt des ursprüng-
lichen Doppelprojektes); dann beteuerten dıe Jesuiten dem
Herzoge ihre unbedingte Bereitwilligkeit ZU Bau eines
Kolleg1ums iın Pisa, aber, hiefs C wollte sich eın
passender Platz finden lassen, und s Wr noch immer keiner
gefunden, An Laynez wiederum ZU Konzıil abgehen mulste
(155%) In R'lorenz SINg rascher. Im Winter 1551 auf
15592 begannen die Jesulten mıiıt der Krrichtung ihres E'lo
rentiner Kollegs, un als dieses ann Kpıphanılas 1552 seINEe
Klassen eröffnen konnte, da War VOon DPısa zeine ede mehr.
Die Jesuiten hatten vermelılden können, e]ıne ihrer Nieder-
lassungen einen im Niedergang befindlichen Ort legen
und mıt einer Unıiversität verknüpfen, VON der INa och
Sal nıcht wulste, ob S1e asich überhaupt würde halten
können.

Das Korentiner Kollex zählte beı der Kröffnung zwölf
Liehrer. ach den Grundsätzen der Gesellschaft WAaren S1e
AUS verschiedenen Nationen gewählt. Loyola hielt auch 1er
strenge em FPrinzip der Internationalıtät iest, obwohl bei
einer höheren Unterrichtsanstalt WwIie dem Kollegium prak-
tische Gründe >  O dıe Verwendung VON Sprachfremden
sprachen. I)ie Herzogin machte Cje Jesuiten einmal darauf
aufmerksam. 1E iragte den Jesuiten Christoph Laynez, wi1ie
viele Von den zwölf Lehrern Spanıer sejen , und als S1e er-

fuhr, blofs ZWEeI, die anderen SE1eN teils Italiener, tejls HFran-
ZUSCH, teils Flandrer, da hatte S1e gefragt: „Was wollt ihr
enn a1t den E'landrern anfangen ? W arum schickt ihr S1e
nıcht ın ihr Land?“ ber Loyola hiefls sich durch diese
KEinwände nıcht VOL seinem Prinzip abbringen, das In der
Zeit, da alles iın Landeskirchen auseinanderzufallen drohte,
besonders bedeutungsvoll WAar. Der Lehrplan Wäar SaNZz auf
die Bedürfnisse der hümanıstisch gebildeten oberen (GGesell-
schaftskreise zugeschnıtten. Keine Scholastik und eın Arı-
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stoteles, dafür 1e] Griechisch und 1e1 Rhetorik uch unter
den Griechen wurden besonders diıe Redner traktıert, VOor
1em der für Schulzwecke WI1e gemachte glatte und elegante
Isokrates. Die Jesuiten kamen den KRichtungen ihrer
Zeit och mehr enigegen Der Angriffe der Huma-
nısten auf die Vulgata eingedenk, packten S1e den Stier be
den Hörnern und unternahmen CS, das Kvangelium des Lukas
MI den Schülern griechisch Zl lesen Zur Reklame mulsten
eınerseıts die Hinweisungen den Predigten der Jesuiten
dienen , WIe enn Laynez VOor der Kröffnung des Kurses
/ CISENS e1iNe grolse ede Dome hielt dıe be-
vorstehenden Kröffnungsfeierlichkeiten ankündigte und die
Krziehungspläne der (GAesellschaft auseinandersetzte, anderseits
dıe Vorführungen der Schüler selbst. Wie bei den Huma-
nısten mulsten S1e hauptsächlich ZCISCH , WI1Ie S16 reden Slernt hatten ; bei der Yeijer Jahre wurden Die
drei Reden gehalten, der erstie Schüler sprach ber die Tugend
der zweiıftfe hielt e1iINe Lobrede auf die ateinische Sprache
und der drıtte führte AUS , WI1Ie®e Atterae un MNOVES vereınt
gelernt werden mülsten. In späteren Jahren, als dıe Schüler
weıter AICNH, kam c5S auch griechischen Vorträgen; bei
der Kröffnungsfeier 155 rezıtierte e1in Schüler eın griechi-
sches Gedicht mı€ solcher Gewandtheit dals CS aussah als
ob besser Griechisch als Lateinisch könnte“

Dazwischen wurden höfische Feste eingeschoben , WIe

Kpiphanıas 15593, als die beiden ältesten Söhne des Herzogs
mıiıt groisem Gefolge das Kollegium besuchten. wel „Brüder“
hielten KReden; die CINC, den älteren, den Kronprinzen, s
richtet handelte VON dem Glück christlichen Fürsten,
die andere, für den bestimmt der Kardıinal werden
sollte (und eSsS spätelr auch wurde), verbreitete sich Ar die
Würde des Priestertums Dazwischen wurden, U  = die VOTI-
nehmen Zuhörer nıcht ermüden, verschiedene kleinere
Produktionen der Schüler eingelegt Disputationen ateini-
scher und griechischer Sprache Versrezitationen us  Z

Die Jesuiten hatten für Florenz ihre besten Lehrer auf-
geboten, dıe Patres Salmeron und Coudreto, daneben Do-
menech de1 alg Spezialist Griechischen galt uch Laynez



DAS AUFTRETEN DER UITEN FLORENZ 447

WAar oft wıe möglich ZUZCDCH, wWas auf den Besuch der
Vornehmen ach den jesultischen Berichten nıcht ohne Bın-
AHuls WAar ; ZU eigentlichen Stundengeben durfte seine
kostbare Zieıit natürlich nıcht verwenden, mehr, da
VOL Zeeıit ZUu eı1t ımmer Von Elorenz abwesend WAÄAL.

Man sıeht, das Kollegium der Jesuiten ıIn F'lorenz sollte
Sanz das AÄAussehen einer humanıstischen Schule haben und
scheinbar blo(s die Absicht verfolgen, das Studium der klassı-
schen Sprachen fördern. Wohl sprachen die Jesuiten da-
neben auch In iıhren öffentlichen Reden VON der Notwendigkeit,
dıe Knaben gufen Sıtten erziehen; allein dies Wr Ja
selbstverständlich un verriet nıchts VON dem besonderen
Geist, den die ‚Jesuiten in ıhren Schülern erwecken sSuch-
ten. Die jesultischen (uellen berichten allerdings ljeider ber
die relig1öse Kinwirkung der Liehrer autf die Schüler NUur

sehr wen1g ; ohl weil sich diese a 1te ihrer Tätigkeit Von

selbst verstand. ber W16e ernst 1E 6S mı der Bildung
schwärmerischer, ]esultischer Kelıg1iosıtät nahmen, zeigt sehon
die Tatsache, dafls kein geringerer q ls Laynez, solange ETr

anwesend Wäar, den Schülern wöchentliche Andachtsstunden
hielt, ihnen „den Weg zeıgte , die wahre Weisheit E1 -

werben“. och mehr beweısen dıe Bekehrungen Von Schülern,
die schon AauUus den ersten Jahren verzeichnen sind. Eiıne
Reihe Zöglinge, gerade auch Söhne vornehmer }Familien, be-
zeıgten schon ach verhältnısmälsie kurzer Zieit den W unsch,
der (+esellschaft beizutreten. Die Jesuiten kamen dadurch
1n eine nıcht SallZ einfache Sıtuation. Zurückweisen Ixonn-
ten und woliten S1e eifrıge und fählge Jünger nıcht; auf
der anderen Seite erregte ES bei der vornehmen (esellschaft
peinliches Aufsehen, WeNnn die Söhne, Sta sıch die humanı-
stische Bildung anzuelgnen, den W unsch äulserten, dem HE U-

modischen Bettelorden beizutreten. Besonders UNSSEIN sahen
die Eltern 1es natürlıch, WEn sich unnn den ältesten Sohn
handelte, den die Familie unter keinen Umständen die
Kirche verlıeren wollte. Eın Sohn einer vornehmen Familie
(der Name wırd nıcht genann zeigte Hause solche
Zeichen innerer Umwandlung, dafs der Vater für seine a
kunft fürchtete un: den Jesuiten den Jüngeren Sohn für den
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älteren anbot, diesen nıcht der Familie verlorengehen

Jassen ; es wird nıicht berichtet, ob die Jesuiten den Tausch
annahmen.

Grofses Aufsehen erregte VOL allem der all Ricasoli.
Kın fünfzehn]ähriger Knabe AUS dieser angesehenen Floren-
tiner Familie hatte unter dem KEinflusse des jesultischen Unter-
richts solche ust bekommen, ın den Orden einzutreten, dafs
Cr, der früher nıe einen Schritt aufserhalb von Florenz On
setzt, sich allein ach Rom Loyola begab Er hatte nıcht
einmal die Ausfertigung der KEmpfehlungsbriefe den (+eneral
abgewartet, die ıhm Laynez versprochen, aber „ dAusS Rück-
sicht auf andere Personen “ immer hinausgeschoben hatte

Er WarLoyola benahm sich mıt aller möglichen Vorsicht.
sich ohl bewulst, W1e oft und w1e sehr mıt Recht den
Bettelorden vorgeworfen worden War, Kinder tür ihre Orden
einzufangen. „Ich bın “, schrieb Coudreto ach F'lorenz,
„der Belästigungen müde, die MIr die Kiltern solcher Knaben
machen.“ Vor allem übergab CT, die Verantwortlichkeit
Von sich abzuwälzen , die Angelegenheit dem Papste ZUTr

Entscheidung ; den Klagen der erwandten gegenüber be-
rıef sich dann auf das rühmende und zustimmende r
teil , das die ZWwel VOoOn dem Papste delegierten Kardinäle

Eır selbst be-ber den jJungen Ricasolı abgegeben hatten.
hielt den Knaben heber, qIs ach dem Urteil der
Oberen des Jesuitenkollegs In KFlorenz für die gelehrten
Studien und für die ettere aufserordentlich begabt und leicht
enkbar Wr

Der al War deshalb besonders heikel, weil dıe Autter
des Knaben mıt der Herzogin CHhS befreundet Wr un: diıese
Nu  an beständig mıiıt Bitten bestürmte. Die Herzogıin selbst;
verlangte Rechenschaft von Loyola und WI1ıeSs auf die Ordens-
vorschriıft hın, die verbot, Kinder ohne Erlaubnis der Eltern
aufzunehmen. Die Mutter hatte ihre Kinwilligung ausdrück-
ıch versagt Loyola konnte un wollte nıcht zurück und
mulste es doch vermeiden, bei der hohen (3+önnerin AMN!

stofsen. Sso bot enn alle Beredsamkeit iın seinen Briefen
Eırauf,; dıe Herzogin A anderer Ansicht bringen.

beteuerte noch mehr als sonst seine völlige Krgebenheıt und
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versicherte ihr, vVvVoxn der Regel, Kinder überhaupt nıicht oder

jedenfalls NUur mı1t Einwillgung der Kiltern aufzunehmen, auch
ın Zukunft nıcht abgehen wollen. ber 1n diesem Falle
habe ott deutlich gesprochen, dafs ohl eine Ausnahme

machen €1. Ricasoli Se1 schliefslich auch 1LUFr ZULE Probe
a ls Scholar aufgenommen worden und werde VOL sieben oder
acht Jahren nıcht ZULC Profession zugelassen werden. Da-
neben erhielt der mıiıft den Jesuı:ten NS 1uierte Kardinal-
erzbischof Von Burgos, Mendoza, damals In Brüssel, den

Auftrag, den Oheim Ricasolis, der fAorentinischer (+esandter
kaiserlichen otfe WarL, ın Loyolas Siınne bearbeiten.
Be1l einer devoten Natur WwW1e der Herzogın

Loyola nıcht 1el fürchten 1E gyab bald nach, als 41e
die este Haltung der Jesuiten sah, und ıhre ımmMuUunNS
schlug H  - gleich in das andere Eixtrem Kın solcher
Akt schwärmerischer Hingebung W1e der Ricasolis erhöhte
blofs ihre Bewunderung für dıe Gesellschaft oder , miıt
den orten Polancos reden, der als Sekretär Loyolas
die Beendigung der Angelegenheit einem spanischen Jesuiten
mitteilte: „Die Herzogin VOL }Hlorenz, die sich anfänglich
für Ricasolı verwandte, War dann erbaut von dem Kr-
e12N18, dafls S1e iıh selig nannte und den Wunsch äulserte,

ihm gleichzutun, WeNnn ihr Geschlecht ihr erlaubte. “
Die Herzogın, die Zzuerst die Parteı der Familie SZENOMMEN,
trat Jjetzt für dıe Jesuiten eın  °  9 die Berichte der Jesuiten
schreiben es In erster Linıe ihr Z wenn dıe „Aufregung
der SaNnzZch Stadt““ ber die Entführung Ricasolis keine
FWFolgen

Um der Herzogin gefallen, scheuten die ‚Jesuiten auch
VOr eigentlichen Opfern nıcht zurück. Laynez sollte sich
nıcht 1Ur ZU Scheıin ın ihren Dienst gestellt haben Ob-
wohl nuh, da die Sache 1n KFlorenz ın guten Gang B
kommen, lieber seine Kräfte auf Genua, Nneu wirken
angefangen, konzentriert hätte, blieb el doch AUS Rücksicht
auf die Herzogın immer Nnur kurze Zieit dort. Er hatte ım

September 1553 ach lJangen Bemühungen endlich von der
Herzogın die Erlaubnis erhalten, wiederum ach (4enua
gehen, und hatte dort dankbaren Boden gefunden , dals
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die Absicht ze1gte, Jänger, R der (+xönnerin versprochen
hatte, fortzubleiben Da schickte ihm Loyola, der sonst (G(e-
schäftssachen durch den Sekretär Polanco besorgen lıefs,
fort eigenhändigen Brief (November und be-
fahl ıhm keinen Preis ber die VOoONn der Herzogin be-
willigte Zeıt hinaus VON FElorenz wegzubleiben Und als
später Laynez nach Deutschland ZU Augsburger Reichs-
tage geschickt werden sollte (1555), da W16585 Loyola
eigenhändigen Schreiben der Herzogin gegenüber darauf hın
WIie es 1Ur auf den ausdrücklichen DBefehl des Papstes
gewagt habe, Laynez ohne ihre Erlaubnis ortzuschicken
Loyola liels lieber e1in hoffnungsvolles Werk WIe das
Genua, ruhen, qals da['» der Herzogin allzulange ihren
Beichtvater entzogen hätte och dıe Jesuiten erhielten ihren
ohn Die Herzogin protegıerfe Laynez und damıit den
Orden, S1e konnte Sie ernannte ihn ihrem Hofpredi-
e San Lorenzo, obschon bereits ein anderer für dies
Amt eingesetzt worden War hatte dort jeden Sonntag iıhr
un ihrem ofe predigen

Die Protektion der Herzogin Wr für die Jesuiten VOTLT
allem deshalb unentbehrlich e1] S1e ihnen allein den Zutritt

den Damen der vornehmen (Gesellschaft verschaffen konnte.
uch brachten die Jesuiten Hıgenschaften mıt, die es iıhnen
möglıch machten, miıt leichter ühe ihre Konkurrenten AaUuS-
zustechen. Was S16 bei den Männern der oberen stände
al Liehrer des Humanismus konnten, das erreich-
ten S16 bei den Erauen als Beichtväter Liefe1 die Quellen
auch 1Ur spärliche Angaben, das läflst sich doch mı1t Sıcher-
heit erkennen, dals S16 auch diese geistliche Tätigkeit ach

Methode ausübten Das meıste verdankten S1e
Florenz WI1IC anderswo ihrem gewandten Auftreten und

ihrer klugen Nachgiebigkeit der plumpe, unmanılerliche
Bettelmönch der alten Richtung wurde mühelos AauUuSs dem
Felde geschlagen So 1 denn auch Florenz als

Beson-Beichtväter be1 den Damen bald allgemein eliebt
deren Eindruck machte CS natürlich auch dort dafls S1IC für
die Beichte ebenso WIeC {ür alle anderen gelstlichen Dienst-
leistungen strenge jede Bezahlung abwiesen Kür die Art
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wıe Ss1e ihre geistlichen Patienten beriıeten, e1n Beispiel.
Ais die Herzogıin einmal Christoph Laynez, den Bruder des
berühmten Ordensbruders, iragte, auf welche W eıse S1e ohl
ott besten einen Dienst erweısen könne, Q1@e habe Ver-

sucht fasten, es Se1 aber nıcht KEDANSCH , da antwortete
der Jesuit, wenNnn ihr das FKasten Beschwerde mache, solle
S1e unbekümmert bleiben lassen, es gebe _]3. viele andere
{iromme erke. Je ach der Natur, mıt der S1e es tun

hatten, konnten freilich dıe Jesuiten auch die Anziehungs-
Schon iın denkraft der strengen Askese wirken lassen.

ersten Jahren kam eiwa VOr, dafls vornehme Damen unter

dem Einflusse jesuitischer Beichtväter oder Prediger den
Schleier nahmen.

Bıner dieser Bekehrten, einer Angehörigen der Familie
(xond1, hatten es die Jesuıten dann verdanken, dalfls S1e

miıt ihrem Kollegium ın eiIn besseres Haus umziehen konnten.

155 siedelten S1e ach (}i0ovannıno üDer; ihr Kollegium
damıt eıne gute Lage erhalten , mıtten in der Stadt,

nıcht weıt VO. 1)ome. Vorher hatten S1e mıt eınem 1et-
hause vorliebnehmen mussen s1e machten in Hlorenz
eben nıcht xrolse Ansprüche WwW1e ın Pısa , ein (Ge-
bäude ut SJEWESCH W3  b Auf gyute Lage sahen die

freilich immer: alSs ıhnen 1n F'lorenz 1m Anfang die Kirche
des heiligen Joseph angeboten wurde, ehnten S1e ab, weil
171e entlegen und kleın se1l

Die Jesuiten beschränkten 1n WFlorenz, w1e INa  S sıeht,
ihre Tätigkeıit fast FANL auf die oberen Klassen , bei denen
für S1Ee nıcht NUr meısten erreichen Wal, sondern die
iNDNAal auch relig1Öös bearbeıten konnte, ohne den Argwohn des

Herzogs erreSCN. Dem Hürgertume gegenüber, für dessen

relig1öse Bedürfnıisse ohnehın schon durch dıie bestehenden
kirchlichen Organe genügend gesorgt WAar , benahm sich

Loyola recht vorsichtig. Um beiım Herzog nıcht etwa die

Befürchtung aufkommen lassen , die Wirksamkeit der
Jezsuiten begünstige die Tendenzen der „Piagnonen‘“, unter-

sagte seinen Jüngern die Lektüre sämtlicher Schriften des

Parteiheiligen Savonarola. Allerdings se]en diese Werke nıicht
qls häretisch verboten. ber „der General 11 nıcht, dals

Zeitschr. K-
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diese Schriften gelesen werden, namentlich da nıcht, viele
s1e billıgen , andere aber für seine Person nıcht günstig g_
sinnt Sind. Der General ll nıcht, dafls 1n der (Gesellschaft
eın Autor gelesen werde, der nıcht notwendig und dessen
ualität zweiıfelhaft ist. Gewils sSind. viele se]ner Bücher
gut; aber WIr können S1e entbehren“. Die Jesuiten hatten
übrıgens wenıger Ursache, Savonarolas Andenken
schonen, als dem rıyalisıerenden Orden der Dominiıkaner
angehört

Von untergeordneter Bedeutung WLr die Tätigkeit der
Jesuiten unter dem gemeınen olk Sie wurde Z War nıcht
ZAaNZ vernachlässıgt, diente aber offenbar NUur als Mittel ZU

Zweck, des gyuten Eindruckes WESCH, haben doch Voxn jeher
die vornehmen Kreıise die christliche Liebestätigkeit besonders

so gıingen denn die Jesulten, W1e ihre Demutgeschätzt.
recht zeigen, zwischen den Besuchen bei angesehenen
Familien wieder den SAaNZ Armen und Verwahrlosten.
Regelmälsig besuchten S1e Grefängnısse und Spitäler. Sie
aren cht wenıg stolz darauf, dafs Laynez einen ZU ode
verurteilten verstockten Sünder noch in etzter Stunde be-
kehren konnte; die Besserung schien tief gehen, dafs

uch dieder Herzog dem Sträfling das Leben schenkte.
Bettler und Vagabunden suchten S1e heben, eiwa ın der
Art, WwW1e es Von Laynez, allerdings AUSs Kom, berichtet wird.
Kr pülegte dort den herumlungernden Tagedieben auf der
Sstralse nachzugehen, S1e das V aterunser, das Ave Marıa USW.

lehren und ihnen eiINn Goldstück 1n die Hand drücken,
WeNnnNn S1e 6> nächsten Tage och konnten.

Die Gegenreformation hat 1ın den meısten katholischen
Ländern kirchliche Reformen ZUC> Folge gehabt. Zu solchen

Sıe Ver-fanden die Jesuiten 1ın Florenz wenıg (relegenheıt.
suchten blofs, die eiwas allzıu lax gewordene Zucht 1n den

ber auchNonnenklöstern wıeder strenger gestalten.
hlerbeı handelte c>5 sich 1n der Regel geringfügıge Dinge
So erreichte Laynez einmal mıiıt einer Predigt 1n einem
Nonnenkloster , dafs dıe Schwestern die Aufführung eines
Fastnachtspieles, die auf die nächsten Tage angesetzt War,
unterhel(sen.
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Die Jesuiten erlangten rasch eine einfiufsreiche Stellung
ın K'lorenz. och stand ıhr Kolleg kaum ein Jahr, da schrieb
MNan iıhnen bereiıts dıe Verhaftung einıger Ketzer un! dıe
Entifernung e]ınes beredten und angesehenen, aber dog-
matısch nıcht SAaNZ zuverlässıgen Augustiners Von der Stel-
lung eınes Dompredigers mıt Unrecht, aber das (+e-
rücht kam den Jesujten doch gelegen oder, WI1]ıe S1e sich AULLS-

drückten: es Wr eine falsche, aber recht nützliche Meinung
(Judici1um falsum , mınıme tamen detrımentosum). Und wıe
Ss1e (josıimo hatten, das zeıgte sich 1m Jahre 1559,
als siena für Toscana erobert worden WATLT. Der Kardıinal
Mendoza konnte damals die Jesutten direkt R politisches
Beschwichtigungsmittel in dıe annektierte berufen ;
Cosımo hätte azu nıemals seiINe Zustimmung gegeben, WCLN

den Orden nıcht qls für se1ıNe Z wecke brauchbar EeEr-

kannt hätte
Die Geschichte VoNn dem ersten Auftreten der Jesuiten

ın KFlorenz ist damıt bıs ZU Todesjahre Loyolas (1556)
geführt. Dıe Ordensleitung konnte damals mıiıt Befriedigung
auf ihr Werk zurückschauen. Standen auch dıe humanıstisch
ErZOSCHNCN Männer der älteren (+eneratıon der (Gesellschaft
kühl gegenüber, hatte S1e doch bei den FE'rauen vielfach
Fıngang gefunden, und ihr Kolleg, das sich unausgesetzter
Blüte erfreute , liels S1e hoffen , dals ıIn der nächsten (FÜene-
ratıon Männer ıhres (+eistes In den führenden Stellungen
finden se1in würden.

307
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Zwel geschichtlich interessante
Prophezeiungen uf das anr 1538

Miıtgeteilt VON

Dr Gustav Sommerfe Königsberg Pr

Der groisenteils der ersten Hälfte des 17 Jahrhunderfts
yeschrıebene Miıszellankodex der Wıener Hofbiıbhothek Lat 8219
nthält Blatt 81 Stück das Inhaltsverzeichnis
VvVoxn etiwas späteren and des Jahrhunderts bezeichnet
ist IS ‚„„JO0ann1s Hartmannı Durlacensıis prognosticon Germanıcum
AaNNO 1538“ Als Stimme AUS dem südwestlıchen Deutschlan:
für dıie ereignısreiche Zeıt als hıer dıe Reformation ZUr definitiven
Durchführung gelangte, verdıient dieses Prognostikon Johann Hart-

mehr Beachtung, als der Verfasser der Auf-
chrıft sıch als gyeistliche Standesperson („hocherleuchten Mann
Gottes*®‘) erkennen &10% Bedauerlicherweıse War über 1nnn
aul(ser ScinNner badıschen Abstammung nıchts ermiıtteln Nur
dafs Sein Vater, der yleichfalls Durlach en heimisch
War Hartmann hiefs, Gindet sich dem Kodarxr rwähnt
(Blatt

Der Becvinn der Prophetie als vermuten, dals der Verfasser
e1IN xyrölseres Werk hıstorischen Inhalts geschrıeben en könnte,
das sich DIS auf Kalser arl erstreckte Indessen ist, davon

dem Wıener Kodex nıchts finden IDR gyeht vielmehr
4239 VOTAaUS 611e ANO0NYMEO bıs 1529 reichende 0OSTEer-

reichiısche Lokalchronik, dıe Kegıster bezeichnet ist, a ls „Viennae
descr1ptio0 (GFermanıca“®, und deren Anfangsworte 34° lauten:
„ Wıen, die Haubtstat Österreich , ist. erstlich Vendum oder
en bona, das ist der ynden annn oder Stal gehailsen.“ Die
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etzten Jahrhundert geıt, zirka 1300 haft der ungenannte Ver-
fasser auch DUr SaNZ summarısch behandelt.

hocherleuchftfen 2nnn eSs„Prognostıcon defs
(G0ttes Jacobı Hartmannı VO Durlach Sohn, A HNO

O  &-  C tel f  €  @ t“ ‚„Nachdem ich 1900841 von Carollo
Quinto geschrieben, und W1e sıch Se1in (4Hückh werde endern, und

sterben, gesagt, weyl dan omen auf den nachfolgenden Kailiser
Ferdinandı 1ime 1m Reiche werde nachfolgen, wilsen WITr wol,

dörfien WIL nıcht propheceyen, das friıdtlıch Se1Nn würde, dan
olches es Tag Dails I aber auch, da solte
krıegen, viel gewınnen oder einıgen Sieg en werde, undien
WIT 1n der arhal| 1me  n nıcht schreıben, und würdt under ime
der Türckh se1nNn Reich etlich eil wWeSS erweiıttern. Nach ime
würdt reglern seiner ne einer frıdtlich und verstendig , und
aunch e1n unglückliıcher Kayser, sehr Jüstiger 2 Vorschleg viller
Sachen Under 1m würdt der Türckh noch weiıtter einreilsen,
und das Reıich sıch naıgen, das nımmer SCY, a I1 SCWOSCH
1st. Dan e1l nıcht miı1t dem Hertzen 2a1n xewest, sondern
gehevehlet, hat (+0tt inne, WwW1e In der Offenbarung ohannes
stehet, verworfien, dals In das Verderben fahren muls Wur-
tzel und ste abbrechen werden, und nimmer 3180 ZTUREN. Da-
rumb, ob er woll yıl ne haben kan, khönnen 331e doch nıcht
ZU iren Forfahren Ehren komen, und se1n 1n 4 ]1em unglücklich,
{(S S1e anfahendt. Untter dısem Kaılser würdt e1n NeW6 ,D-
scheuliche ehr entstehen und sgehr einreıifsen zöhen Jar aher
balt würdt s1e, Wn S10 anfahet fahlen, verleschen und yeNtZ-
lıch abgehen, den S10 ıst Mensch-Spitzüindigkait, UunN! nıcht eine

Under disem KalserLehr auls dem Brunnen Ifsraelis herflifsende.
würdt Sachssen hoch SEeIN und sein ste hoch ausbraitten, aDer

OÖchstien stehen, und Vor allen tänden das Hauls Sachssen
almlıc gehasse werden, umb der yvıllen Erneuerung wegen ©®
ınd yröfser Hoffartt wıder den Adel Nach disem Kaliser
kompt einer , der halst Kaılser aufs seinem Samen, aber ist,
nıcht Kaiser, dan eI nıcht würdt reglern und 1ime n]ıemandt kalser-
1C. Eıhr erzaıgen. Kr hat auch kaınem Dıng kaın Glückh,
dan 18% nach der OÖffenbarung der sSame des Verderbenlis; ohne
Kinder und Ehe würdt terben und der letzte AUS disem (+6-
SCHLEC se1in, kaiserlichen Namen erlanget. er ime würdt
sıch nalgen un balt nach ıme fahlen als gyedemüttigte Haufs

1) rst selt 1556. Die Prophetie dürfte daher erheblich ach 1538
geschrıeben SEIN.

x lıstige  Ü  Y. Ofienb Joh In und 22, 19
Hdschr. Wenntzel. 5) zehn.
Die Ausbreitung der Reformatıon OÖn Sachsen AUuS.
Zu ergänzen ohl das Reich
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Dachssen , sSe1iner Ehr eraubt und vıl nglüc unbıllıchen
aufsgestanden, würdt hoch werden und Kst über dıe Grunen,

S18 über des erhaben gehabt weıttfer aufsstreckhet und den
Hoffertigen Ww1ıder demütigen In achssen Ungern und Polen,

ImSchlesien und Marckh werden sich seltzam Ding ertragen
Nıderlandt werden dıe Tem  en este miıt dem 1808 Kalsers
auisgetrıben werden, und Engellandt gyrofsen ulirunr aben,
dan ire CÖönıgen werden sterben, uınd vıl nach der Cron streben
werden Nach Aulsgang des 2 edien hochberümbten und ehr-
würdıgen Hauses Osterreich WUüur auls den e1testien ZWeYON
Churfürstenheufsern hoch werden, und eE1IN laınes Reils 1eDlı1e
Jühen, aber vyıl Krıeg und Pluthvergjefsen Teurung und Ver-
hınderunge ofs en kegımenten, und würdt Beheimb etlıch
Monath ohne Könıg So1n und heftig zerrüth werden, und ntlıch

Könıg, ohne könıglıchen Eıhren gyeboren, übergyeben Der
Türckh würdt dasmahl dafls AantZz Engellan haben und SsSecin
Glückh WUur sıch enden, und S11 Reich WUur 81 KEndt

Weıt WEN1ISCI spezle und mehr Stil der Orakel der
mittelalterlichen ıbyllen gyehalten 18% e1INe Prophezeiung auf
das Jahr 1538 die der nämlıche Wıener Kodex 8219 Blatt 28 a—
VODN Hand des Jahrhunderts geschrieben, darbıetet Aufser
dem angeblichen Kundort Rattersheim Franken, der der
Überschrift genannt 18t. g1bt S hler 1chts, wWwWas Krulerung
des Autors und der YVvVOoOn diıesem mı1t sSeiner Kundgebung verfolgten
Absıchten förderlich ArO, DIie Bezeichnung Inhaltsverzeichnis
das Kodex „Prophetia 484081 1538 Germanıca" ist der Überschrift
entnommen.

„Prophetey und wunderbarlıche TONOST1CatLıonNn
auf{if das 1538 Jar kurtzlich gefunden zu Rattersch-
heym Nergaw 50 sıch herzu nahet das 15358 Jar,
alsdenn 1r% ALn Prophet Teutscher Natıon ZeDOTN werden,
6in rıttermelisıyer Man Geschlechts kıenen Galher 1ırt

xe1Nner ersten aydung Jaresfrist manlıcher Grofs er-
wachsen und WeYsSSagen anfahen, c@e 108 Jars altı wirdt
und m1t unmenschlicher Stim den Volkern, dıe der Vınsternufs
seind, eiIN klars und frolich(s Liecht vorkunden Alsden erst
werden dıe Menschen auf Krden auf(s oyrofser Wanwissenhait und
Vinsternus disem hımlischen Liecht kummen Zu desselbigen

de1ıMark Brandenbuzl 2) Hdschr
Siche über diese (1e verdienstvollen, mit vieler Soregfalt USamılell-

gestellten Veröffentlichungen F‘ besonders , ‚Kaiserprophetien
und Kaisersagen 10 Mittelalter ‘*, München 1895

Statt keinen. Am Rande Blatt 3  5a blasser Tinte Nomen und
Stamen

Männlicher [  &  e
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Zeyt 17% 4a  AD 81n ungeheur eschray, (+ethon und (Aetumel 1n
er Welt horen und nach dises eilıges Mans Prophetey allent-
halben eın solche Au{frur werden, das Nan den Leutten allen
Wiıderstand 1T Vıech, jung und alt, aulis Stetten und Dorffern
treyben ırt durch das Gebürg und In dıe Wiıldnus, das
wenlig davon werden kumen oder Sagoen WISSeN , hın-
kumen Ist, und das werden vıl wild xrobe Volker thun, dıie Bu-
bulecıer genandt. Kurezlich nach derselben Zeyt werden sıch
dıe Menschen in 1sem ‚Jamertal versamlen etlıche Orter und
eE  9 do vermalınen vVvoOxn (jottes ort gyetröst werden. Ziu
der selbıgen Stund werden vyıl Menschen In Teutscher und Wel-
ischer D Natıon, gyleich q ls verzaubert, Uurc grofse Menıg des
assers Jachling uüberfallen und zerstrıet werden, den wirt
1n solche Ungewessen hoch uber die Heupter ZOCN. ach disem
allen , Endt des Jars, werden dıe Rıchen und Furnemensten
diser disem unschuldıgen Prophetien begirlich nach se1inem
en steen, in sonderheit dıe Prelatten und Pfaffen , in
umb e1n gering (Aelt VOn den seinen verratten wirdt und VOTr-

kaufft; werden 1n ZU eur verurtaylen und nach se1nem 'Tod
aynls pıssıgem Grımen, der unschuldıg Prophet Sal verprent
WIr  9 miıt den Zennen zerreilfsen. Doch werden die Menschen
vast allenthalb wen1g Layds umb dıisen ıren Prophetiten aben,
sondern, eıl dıe Tag verkurzt werden, eSSCH, trincken, jJubiılıren
und den kunigkliıchen wol verdienten Man wen1g bewaiıinen.
Darumb werden auch dıise nachvolgende erschrecklıche Dıng kurecz
hernach kumen: IS werden sich erheben vill unchristlicher Kunig
wıder den Bapst Da 17% aln u6b miıt dem andern gyerochen
werden, und ist erachten, WeN das Regiment den Krıegen nıt
furkomen werde, der Babst den Kunigen gewaltigklıchen obsiıgen,
dan esS ırt der Teufl N} unmülfsig In disem Spıl S@e1N.
Item, werden sıch V1l Todten und todten Paın aquis iren
Grebern und Helen herfurthun, anf der weyttien Ebene und WOol-
gepautten Straflsen schnell hın und heer Jauffen, verderben
und entplossen vıler sundıger enschen, dıe ZU) Tayl VOn

1ITer naturlichen Vernunfit komen werden. Daraufs den grofs
er und Unainikayt, und ZzU Ta1l Mord und Plutvergiefsen,
enNntstieen wirdt. Auch ırd In disem ahr e1N furtrefflicher
geleitter Man aln Ketten gelegt werden, desgleichen ander
vıll, den also O'  eecnh wirdet. Doch werden ın Trer Gefenck-
NUuS froliıch und getrost Se1n etc Resolutio: ProphetaGallus
est. Tumultus Bubulcorum, dum pastores bonı eornuaindant

WVälder Wälscher. Menge.
4} Hdschr.: Cr und der (statt ee)
9) Zähnen. Statt Gebeine. Höhlen.
8) entblöfßfsen.
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atque clamant. Inundatıo est ay ua benedieceta; e Dapna
us Cartarum ; super10r Infer10rque Bue@ben; 0OSSa mortuorum in
plano; Taxıllı, Ketlen, Kathenita, Katherina. “

eorg ıtzel Beatus Rhenanus.
Mitgeteilt VvVon

Payl Lehmann

Horawıtz und 4rtifelder ist beı der ammlung und
Herausgabe des Briefwechsels des Beatus Rhenanus, Leipzig
1386, folgender Brief entgangen, den der q IS eitiger Bekämpfer
des Luthertumes neben Cochlaeus H: stehende E
ıtzel ALn August 1534 geschrıeben hat. Die
beiden rührıgen Gelehrten en iıhn übersehen, da 6r In der
seltenen Wiıtzelschen Briefsammlung gedruckt ist; und noch dazın
DUr dıie Anfangsbuchstaben des Empfängers rag Kıs unterliegt
jedoch keinem Zweifel, dafs ”M R“ nıchts anderes bedeutet
Aa1s „Magıstro Beato Rhenano“: der Adressat ırd a IS
Herausgeber des Kusebius und Tertullıanus gelobt und weiteren
derartıgen erken aufgefordert, ırd a1s HFreund und (+ehilfe
des Erasmus von Rotterdam erwähnt und endlich auch Cchlusse
mit se1inem Vornamen gyenannt. Ich verdanke diesen leinen
Fund und dıe Deutung der Adresse dem wertvollen Aufsatze über

ıtzel VONn trobel in se1NeNn „Beyträgen ZULC Lıtte-
ratur besonders des sechzehnten Jahrhunderts“ 1L, ürnberg und
Altorf 1785, auf 244 das Briıefbuch bespricht und
einıge der für dıie Empfänger gebrauchten bkürzungen auflöst,
w1e M Magıstro 2am0 Fuldensı, UCroto
Kublano, Friderico Nauseae, Erasmo LKoterod.,

Joannı Cochlaeo.
Charakteristisch für Wıtzel ist, In üunseren Briefe, wIie die

edıtorısche Tätigkeit des Beatus Rhenanus VONn seınem eigenen
kirchlichen Standpunkte AUS betrachtet und wertet, während 6S
doch vorwıegend das phılologische und historische Interesse Wal,

Vgl über ıhn die VOL YFörstemann und Günther ZU len
Brıefen Desiderius TAasSsmus VON Kotterdam, Leinpziıg 1904 445f.
zusammengestellte Lıteratur.
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das den Gelehrten beı jenen usgaben eıtete. Charakteristisch
fernerhin, WwW1e ZUC Durchsuchung der Bibliotheken nach den

zumelst auch jetzt noch verlorenen Schriften der 41Gesten
cehristlıchen Apologeten anfeuert

eorg ıtzel Beatus Rhenanus
1s1eben August 1534

Vir optime ei idem doctissıme. Quam te deamem, u1X ceredas.
Erudıtorum mer1ıtorum ersa p1as lıteras, HDUNquUAaHM partem ullam
2ssequetur. Nam uUuNus tu nobis C Qul diuis locum SaCcIas,

ublımes Iı abıerunt quıdemdum ( nocte erute, luce donas
olım, sed tu0 labore a.d noS redeunt, nobısque 1ps1 esSSe insınuant
suaulter, ut SÜüUu2 seJentia virtute attractos uc subuehant, qU0

contendimus, quantumlıbet dısparıbus uestig11s. Praeclare
erge modo extrudere In amOrZ% humanum mererı1s.

essem pPrISCOS ıllos Ecclesi1ae eTr0as, NOouIls longe meliores
operarl10s. PontiLces, Episcopl, gymnaslarchae, abbates, doctores,
pastores hulus Qageculı perditissim1 Eecclesiam Christi nıhiıl fere
curant, ado pascunt, nedum oblectant. Caec1 ma- | gna parte

Quare accedantsunt, mutı sunt, SuTdI sunt e uluentes mortul.
antiqul, Qquı1Dus sunt 0OUGS , quı sanctimon12e A&} doctrinae
Jaude floruerun%, et, quod un uh possunt, charactere saltem et
atramento eccles1am negant. Dignitas horum inniolabılıs sıt, Q1-

Dedistı nobıs Eusebium Dr  —-quıidem incolumı iide extiterunt.
ere2 Tertullianum Hestat nt parı nıtore des T1ustinum Mar-

Lyrem, Papıam et Ignatıum FTaCCES XCUSUNl. mabo, Dper Bibliıo-
thecas oberra, uenaturus 81 quid scr1psıt Quadratus, G1 praeter
epistolam alıa Polycarpus, S] nonnıhıl praeter Apynologeticon ArI-
stides. Dispice 81 qUaE supersunt Corneli tanta bonorum lıbrorum
panolethrıa. Plures sunt Dionysıl scriptores, sed praeter
190089848] Areopagıten desyderamus, qul utınam SUa qQUOUUO In lıngua
extaret. Vtiinam exorlirentur Stromateae Clementis, breulter QU16-

Tineae PAaSCUNTUr 1brıs, quibus homiıines pascıquıd est ZpöVl0)’.
debeamaus. Sıtu pereunt 4 L0OTES elarıss. quUOFru—hm NOS

aX1ımıs dissensionıbus 2811 hu1lus salunarı econuenijebat. T' fac
eate, ut te tot egregıe act1is Jaborıbus, Beatissımum dieamus
e beatiorem posterı celebrent. Bea HOS Beate, potes enım , ut

1) Hinsichtlich SEe1INeEer wissenschaftlıchen Bedeutung ist Witzel nıcht
miıt Rhenanus vergleichen, ohl aber In seınem Eifer, die deutschen
Büchersammlungen ZU durchforschen. Konnte er doch 1m Jahre 1546 1n
de Vorrede 20 ‚„ Liturgla Basılii" on sich Sagenhl; „Pererravı ın
ulta, quod SCIam, amplıus trıgınta Bibliocthecas publıcas,

dbasel 1523 fol., ın zweiter Auflage ann 1535
Hasel 1521 fol., in zweıter Auflage 1528
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NEeEINOÖ0: Vale, redama. Krasmo desı1s, ODUS enım De1i UüDe-
rTatur. Kxora T1ISEUM DTrO acceleranda Synodo, n 1DS0 dormi-
ante, modicae ndel dıscıpulı slebiu Barptolomaei a E  O E
NNo0. XX XILIL

q | anscheinend verloren.
TucG Epistolarum T1 uatuor Georg11 Wicelll, Lıpsiae

1533°6 fol.
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125 Eduard rafe, Das Urchristentum und das
‘  e e S n %. ede gehalten beiım Antrıtt des Rektorate

übıngen 1907, ohr. 48onnn Oktober 1906
Mk 1, In der Gegenwart ırd dıe vergleichende Relı-

gyjonsgeschichte 1 weitesten ]uNe des ortes vielfach sehr SGAL.
Tale hält B5 deshalb (gewils mıtin den Vordergrun gerückt.

Recht) für zeitgemäls, wıeder einmal darauf hinzuweilsen , dafs
das Christentum se1ne Heimat nıcht uıunter den Griechen oder

Babylonıern hat, sSOoNdern uıuntier den Juden. Er stellt übersicht-
ıch und eindrucksvoll mMmenNn, Was esus und seinen ersten

Gläubigen das Alte Testament YeW6SCH ist, wı1ıe Q1@ yoewertet
und benutzt en Besonders ausführlich ırd dıe rage behan-
delt w1e legten sich die ersten Chrısten die Tatsache zurecht,
dals dıe Juden das Alte Testament auch als heilige chrıft De-

trachten und doch nıcht christgläubig sind ? Die Darstellun ırd

herabgeführ bıs Knde der nachapostolischen Ze1t. Der Vor-
dıese verwarfrag schliefst miıt einem Ausblick aul dıe Gnosıs:

das Alte Tastament und machte das Christentum auf diese W eise

ZUr Philosophie ; dıe Grofskirche dagegen, dıie en 'T’esta-
mente festhielt, 1e eıne geschichtliche el1g100 einOldt.

126 Biblische 7Ze1t- und Streitfragen ZUuUr Aufklärung der
opatscheck. Grofs-Gebildeten, herausgegeben VOxhn L1C Dr. Kr

Lichterfelde Berlin. Kdwın unge Y 906 IL Serile, eft
Der anon des euen Testaments. Von au Wa

Pig. Gegenüber den Vorstellungen der altortho-
doxen ogmatı und heutiger „Gemeindeorthodoxie” rückt der
mıt den einschlägiıgen Fragen wohlvertraute Verfasser dıe Kanon1-

Schrıften und die Erhaltung ıhresS1erung der neutestamentlıch
hlıches Licht Nach SeiNer'Textes ın iıhr geschichtliches und

Ausführung stellt gegenwärtiges eues Testament sich üunNns

dar als eine seinem Umfang nach aehr allmählich zustande S 0-
kommene ammlung VOoOxh zumeist reinen Gelegenheitsschriften, dıe
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Von iıhren Verfassern augenscheımnlıch Nn1ıcC miıt der Absıcht auf
solche Zusammenstellung und dauernde Verwendung verials
wurden, nıcht ohne YeWISSE Unklarheiten und Dıfferenzen, e216.
Was historische Einzelheiten anlangt. iıne rıchtige Auffassung
vVo  z Christentum bringe VONn selbst eıne richtige und sehr frucht-
bare Auffassung vom neutestamentlichen anon mı1% sıch. Er 401
kein G(ÜEesetz und kein Lehrkodex, aber unentbehrlich,

seınem unvergleichlichen Inhalt NSCTN, meıst AUS lebendiger
Predigt stammenden Glauben immer HNeu eleben und
relıg1öses Erkennen und Wandeln esseh und vertiefen.

eft. Von LaC.esu Sündlosigkeit e 4, 15)
Max eye Pfe Ohne auf dıe Christologie
einzugehen, der Verfasser eine Irrtumsfähilgkeit esSu
bedenklich Y und ZWar begründet in seınem echt menschlichen
Seelenleben. Kr meınt aber, dıe nachweislıchen Irrtümer ägen
nıcht aut SeINer relıg1ösen und sıttliıchen Domäne, sondern 1n der

Da Jesus allenthalben VersucG wordenntellektuellen Peripherie.
se1in so[ 1 gleich W1e WIr doch ohne Sünde, lälst eyer DUr

Versuchungen VON aulsen e1t herantreten „ IM ihrer SAaNZON
KRealıtät“, dafs S1]@e für dıe Reflexion esu vorhanden 9
dafls Über sSe1n keinen Augenblıck schwankt und Falsches
nıcht beflleckend In Se1N Inneres dringt. Die KEntwickelung S]
VOoOn (+ehorsam Gehorsam fortgeschrıtten. Wenn Jesus auch
in G(ethsemane in seiner Luebe wünschte, dafs dıe Menschen dıesen
äuisersten HFrevel unterliefsen, 1e SeIN doch NVer-
wan auf den Willen des Vaters gerichtet und fand ein Schwanken
ZWwiıschen (Gehorsam und Ungehorsam nıcht S55a Dafls nıemand
gu% @E1 A allein der Vater, könne esus unbedenklıch Sagen,
e11 selbst, noch 1m sıttlıchen Werden und G(Gehorsamlernen
begriffen , noch nıcht ebenso rhaben über dıe Versuchung g..
standen, W16e der ethısch absolute, VoO  B Bösen unversuchbare ott
Das „ tLeiste und zarteste Problem“ ist hler knapp und scharf-

YOeESsSINNIS behandelt.
127 Emil Dorsch, 0 Die ahnrheı der D1=-

e  C L  D ht ıIn den Anschauungen der en ehrıist-
lıchen iırche 161 —214 (Aus der Zeıitschrift für kathol.
evV. 1907 Innsbruck, Kauch.) Dıe beıden Schlufskapıtel
der 93 dieses Jahrgangs angezeigten Arbeıt bringen VOT
em 1Ine Behandlung der antıocheniıschen Kxegese, für die Har-
nacks Artikel 1n der Kealenzyklopädıe herangezogen werden
sollen. Das vorangehende Kapıtel : „ Einige Sschwierigero KHede-
weısen “ versucht summarısch dıe allegorıschen und kritischen
Sätze der Kirchenväter abzuschwächen. Dıe besprochenen Quellen-
stücke werden hler leider nıcht In ıhrem hıstorischen Zusammen-
hang gewürdigt, sondern die Tendenz dıe heutigen katho-
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ischen „Reformexegeten “ oder „ Fortschrittsexegeten“, dıe sıch
mıt diesen Zitaten gyewappnet haben, ırd unverhohlen AUS-

Hs wäre bedauern, wenNnN der apologetischenyesprochen.
Einkleidun willen dıe protestantischen Historıker dieser reich-
haltıgen ammlung Von Quellenstücken über e1n Spezlalthema
achtlos vorübergingen. Wır besitzen nıcht viel brauchbare,
Üeifsıge tudıen ZUr Geschichte der Kxegese.

Kronatscheck.
128 aul aue, Die Vorlesun eilıger chrıften

Teıl Bıs ZUr Entstehung der alt-1m Gottesdienste
katholischen Kırche. Berlın 1907, Duncker. V, S6 M‚
Das vorliegende Buch, e1n9 Gielsener Habilitationsschrift, ist e1ne
Einleitung einer umfassenden Arbeit üiber die griechischen
Perikopenbücher. 2ue g1bt zunächst eınıge Mitteilungen über
Schriftverlesung 1m altjüdiıschen (Aottesdienste. annn erorier
dıe Vorlesung heilıger Schriıften iın der ehristlichen Kırche ZUTC

ZumZeıt der Apostel und der auı S16 folgenden Geschlechter.
Schlusse werden dıe dreıi Quellen besprochen, dıe ZUerst eINiger-
malsen sichere Schlüsse ın Sachen de: vorliegenden Problems
gestatien: Justins sogenannte Apologıe, der sogenannte > Klemens-
Tr1e (diesen beurteilt ähnlıch w1e arnac und der Kanon
Murator1. Die Untersuchung Wr deshalb sehr schwierig, e1l

Es deshalbdas uırkundliche Materıial auiserst gerın  9 ist.
vielleicht nahe elegen, iwa mıt Oriıgenes einzusetfzen und VONO

da AUS rückwärts schreiıiten. ber WI1Tr sınd (}laue doch dankbar,
dafls der zeıtlichen Aufeinanderfolge nachge dıe Entwicke-
Jung kommt bessar Z USATUC. Ich wülste dem Buche
fast LUr Kleinigkeiten auszusetzen, eren Beurteilung mehr oder

scheinen mM1r DA Anm dıe Be-mınder subjektiv ist (z
ziehungen der Heidenchristen den GEBOLEVOL unterschätzt
seın  * 83 {ff. ıst die Bedeutung der öffentlichen Vorlesung 1m

WırGottesdienste tfür die Kanonsgeschichte wohl überschätzt).
beglückwünschen Glaue VOT em dazu, dafls eınen Gegenstand
erwählt hat, der hıs jetzt AL vernachlässıgt wurde. Der VOTr-

jegende erste Teıl ırd dem Probleme 1n jeder W eise gerecht.
Möge ÜNXs recht bald die FWortsetzung beschert werden!

€1D0|
Ecclesıae ocecidentalıs monumeni2a 1Ur1ıSs

antiqu1i1ssıma. Canonum et concıliıorum YTaCCOTUM interpre-
tatıones atınae. 0st. Christophorum Justel, Paschasıum Quesnel,
Petirum e Hıeronymum Ballerinı, o0annem Dominicum Mansı,
Francıscum Antonıiıum Gonzalez, Fridericeum Maassen edidit OCuth-
bertus Hamilton Turner, Tomus 11L ars pPrIO0r. Oxonil,
A  O typographeo Clarendon1ano, 1907 4. 0 XL, 144 sh.
Diese musterhaft sorgfältige, glänzend ausgestatiete Ausgabe ent-
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hält die anones der Konzilıen VON Äncyra und Neocäsarea nach
der Interpretatio (xallıca und der Kpıtome Hıspana (D 4—15);
dann dıe Capıtula, Praefatio , Canones, 0mM1n2 epIscoporum der-
selben Konziliıen nAaC der sogenannien Prisca (D 85-—31), nach
der Interpretatio Isıdorı antıqua (mit der Epıtome Ferrandi), Isı-
dor1 ulgata, Dionysil prıma (mit der Kpıtome Hispana,) und DIo=
nysıl secunda (p J6—141); In den nhängen dıe Capıtula, dıe
in dem Cod Lugdunensıs der Übersetzung der Canones VOxn An:-

vorgestellt sınd (D 142), eine unechte Praefatio den
Konzilen Vn ANCYyrTa, Neocäsarea, Gangra in gyallıschen Hand-
schrıften (D 143), alsche ‘ianones Von Ancyra und alschen
VoOxh Neocäsarea (D 144) Beigegeben 1sSt egıne Synopse der ZÄäh-
ung der Canones 1n den verschıedenen Übersetzungen (D 2
Über dıe Formen XradoSs partos domos In den Handschrıften der
UCanones VONn Ancyra andelt der Kxkurs auf 15; über dıe
Worte digamus und 1gamus der auf dıgyamus d1-
gyamla, MONOSAaHMLUS mon0gamı1a kommt ZUerst Anfange des

Jahrhunderts hbeı den christlicken Lateinern VOÖI, 1gamus nıcht
VOIL Anfang des B Jahrhunderts Damit stimmt auch das Zeugn1s
der Übersetzungen der Canones. In der Kınleitung (D VIIL JÄ)
ırd die (Geschichte des Cod (Bodleianus Mus 100—102;

600) und des Cod (Veronensis LIX 50 Ende
Jh.) erzählt. Dabei ırd auf dıe Bedeutung ein1ger anderer

ebenso alter Veroneser Handschriften hingewlesen. 1X—XI
zeıgt Turner, Warum GTr dıe oOTrM Ancyriıtanus gewählt hat Wır
dürfen auf diıe Fortsetzung dieser monumentalen Ausgabe und
namentlıch auch anf die VoNn dem Herausgeber versprocheuen Ab-
handlungen gespann SeIN. Kıcker

130 /1eoi LEQWOUVNG (de sacerdoti0) of St. John Chry-
S0SLOM, edited DY Arbuthnot Naıirn. Cambridge > Uni-
versıty TEess 1906 80 1992 ch. Diese AÄAus-
gyabe bıldet einen 'Teil der untiter dar Leitung asons heraus-
yegebenen Cambridge Patristie 'Texts S1e zeichnet sıch Vor den
früheren AUuSs durch BHenutzung zahlireıcher Handschriften; nament-
ıch sınd dıe Handschriften der Parıser Nationalbiıbliothek VeI=
wendet worden; aber auch e1n uralter Sinaiticus ist benutzt worden.
SO darf Han dem 'Texte selbständige Bedeutung zusprechen. Aber
auch dıe Inhaltsangaben und die Anmerkungen unter dem Text
sınd sehr nützlich. Die Einleitung erorter die nötıgyen Fragen
nach der Zeit der Abfassung (Nairn SEeTizZ de sacerdotio in das
Jahr 387), nach dem Inhalt, der Anschauung des Chrysostomus
Vo  z Priestertum, vo  S Abendmahl; verzeichnet dıe früheren Aus-
gaben der chrıft und die nötigste Lıteratur über Chrysostomus.
Die Ausgabe ist für Studenten 1n erster Linıe bestimmt; S1e ist
eıne höchst eriIireulıche Erscheinung. Mcker.
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131 JSö dädh’s Kommentar ZU uc 10b
Teil Text und Übersetzung Vo  - Johannes Schliebitz (Bei-

hefte ZULC Zeitschrıft für die alttestamentliche Wissenschaft XI.)
CGiefsen 1907, Töpelmann. Y Mk Der NestorJ]1aner
Ischodadh AUSs erWwW Warlr 825 Bischof voxnxn Hadıtha Tigris.
Schliebitz veröffentlicht geinen Hiobkommentar 1m syrıschen I
text und 1n deutscher Übersetzung. Bejgefügt sind ein1ge An-

merkungen wesentliıch philologischen und texikritischen nhalts
Den Kirchenhistorıker interessiert Ischodadh VOT em AUS einem

doppelten Grunde. KErstens steht noch stark unter dem Eın-
Üusse der nüchternen antıochenischen Kxegese: se1nNe Erklärungen
beschränken sıch melst auf die Klarstellung des Wortsinns. Da
WI1Ir vox den Kommentaren der alten Antiochener nicht mehr viel

besitzen, ist anch die Arbeıt des pıgonen voOxn ert. Z weıtens
bıetet Ischodadh Bruchstücke AUS Euagr1us Pontikus, ohannes

Y AUSChrysostomus und VoOr em A US dem „Ausleger“
Theodor voxn Mopsuestla. 76 erfahren WIL (zu 10b

41, 25) nach Theodor habe der Verfasser des Hiobbuches „viele
orte AUS dem 7t960'(.07101’ 10 und se1iner Freunde und AusSs

dem 7l'g[)0'607'[01’ (z0ottes AUuSyetüftelt, dıe sıch nicht geziemten und
der Wahrheıiıt nıcht entsprächen‘. Schliebitz verspricht ıne
sammenfassende Bearbeitung , der WITr miıt Erwartung entigegen-

€100sehen.
132 Joh KyY Niederhuber, Dıe Eschatologıe des

eilıg Ambrosius. ine patristische Studie. Ehrhard
Christlichen Lıteratur- undund Kirsch, Forschungen ZULC

Dogmengeschichte. Band, Paderborn 1907, Schö6ö-

ningh. 2774 6.80 (in Aubskr. 5.40 Mk.)
chon durch Se1N eark über dıe Lehre desNiederhuber hat sıch
(+0ttes au Krden (Forschungen USW. 4, IAmbrosius vonm Reıche

9{8 e1n hervorragender Patrıstiker erwliesen. Sein Werk
über Ambrosius’ Eschatologıe entspricht YanZ dem, Was WIr voxn

ıhm erwarten durften Die Aufgabe Wäar nicht leicht. Krstens
hat Ambrosius den Gegenstand NUur ZU. kleinsten e1le SySte-
matisch behandelt. Vereinzelte Aufserungen lassen siıch aber nıe

leicht e1nem Systeme verein1ıgen. Z weıtens ist Ambros1ıus von

verschıedenen griechischen Schriftstellern (z Phılo, OÖrıgenes,
Basilius) stark abhängıg, ohne och der Originalität bar SE1N !

diese Z7Wwe1 einander widerstrebenden Rıchtungen 1n se]1ner Escha-
m1% ühe 1n das rechte Verhältnis bringen.tologıe sınd NUur

Drıttens endlich 6 Ambrosius mehr erbaulıche er. verfalst
a IS theologische; dadurch erhalten alle seine Z e1nen e1IN-

seitıgen Charakter, den der Geschichtsforscher in Rechnung etizen
Schwierigkeiten voxh vornhereın eT-mufs. Niederhuber hat diese

kannt und mit gyutem Erfolge überwinden gesucht; DUr Ambros1ius’
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Abhängigkeit VOD den Griechen vielleicht eiwas stärker
hervorgehoben werden können. Katholisch Konfessionelles wırd
NUur selten und zurückhaltend erührt (vgl ıe 28, AÄAnm
Der Dogmenhistoriker könnte sIıch ireuen, ennn rTeC viele
Monographien nach Art der Nıederhuberschen yäbe ıch verweıse
besonders auf den lehrreichen Abschnitt über das Fegefeuer beı
AÄAmbrosius 281£.) Wır hoffen , Nıederhuber auf dem (xebiete
der Patrıstik noch reC. oft Dı begegnen. C100

155 Anıcıl Manlır Severinı Boethilz in 1sag’ogen Porphyrıi
coOomMMeEeNtA. Cop11s Georg10 Schepfs comparatıs SUu1sque USuSs
recensult sSamuel Brandt. Corpus Scriptorum eccles1asticorum
Jatınorum , vol XXXXVIII.) Vindobonae, empsky , Laupsıiae

HFreytag 1906 LXXXVIL, 423 16 Auf diese
Henbar vorzüglıche Ausgabe der ersten und zweıten edit1i0o des
ommentars des Boethius ZUr Isagoge des Porphyrıus 21 hler NUur
kurz hingewlesen, da den Theologen weniger das KEinzelne als dıe
Gesamterscheinung angeht. Brandt haft dıe Arbeit VYON chepfs
übernommen ; in der gyewlissenhaftesten Weıse &10% khechenschaft,
W18 viel Schepf; verdankt, W18 NS seıin elgner Anteil ist.
Seinen Anteil der Arbeit hat der Theologischen KFakultät
der Universıität Heidelberg für dıe ıhm verliehene theologıische
Doktorwürde gewıdmet. Die Eınleitung <1bt uUuskun über Hand-
schrıften, Kdiıtionen, dıe Prinzipien der Ausgabe, aUCH über
die Zeit der Abfassung der Kommentare uUSW. Die beigegebenen
ausführlichen Indices sınd schon 1n diesem Bande oppelt 1ıll-
kommen. Kicker.

154 A HBornassıeux, Les evangıles SYyNOpt1ques de
Saıint Hılaire de POiltiers. Etude et AXTE. Librairije catho-
lı1que Kmmanuel Vıtte, Lyon Parıs 1906 126 Donnas-
S1e1X unterrichtet in g1iner Kınleitung über dıe verschliedenen
Lypen des 9eutestatmentlichen Textes (er fulst dabeı Sahz auf
W estcott-Hort; dıe Nneueren Worschungen, dıe VONn soden ZU Ab-
schlufs gyebracht hat, kommen urz insbesondere uch über
dıe kezensionen der Vetus Latina. Im ersten Hauptteil werden
annn Hılariuszitate AUuSs den Synoptikern vollständie abgedruckt.
Dann vergle16. den Hılarıusterxt mıt dem Texte, den dıe
Handschriften der Vetus Latina bıeten. Kr gyelangt Zı dem Hr-
Yehnıs:! dafs der Hılariusterxt durch Kındüsse VONn ulgata-
handschriften Nnur selten oantstellt worden ıst; dafls unter den
Handschriften der Vetius Latina der (wohl ırısche) cCodex S80-
T1ANUusS dem Hılarıustexte nächsten Ste Dem IC wurde
etiwas mehr Kritik 1mM SaNzZeNn und In Kıinzelheiten nıchts schaden.
och ist es In jedem Falle eine reiche Yundgrube tür den HKr-
forscher der Vetus Latina und den neutestamentlıchen Textkritiker
üb erhaupt. €1D0O|
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13  S Wolifram, Der ın des Orıenits auf
dıe frühmittelalterliche Kultur und dıe Chrıistianısiıerung
Lothringens (Vortrag): Jahrb (xesellsch. lothr. (GAesch und
Altertumskande. X VIL ahrg 905 Hälfte, S 3185—352
[19.  ine auf sorgfältigen archäologıschen, epigraphischen und lıte-
rarıschen Quellenstudien beruhende wertvolle EKrgänzung den
Arbeıiten VvVoxnxn Löschke und Strzyzowski, Hauck und Harnack.
Der Verfasser ze1g%t ın diesem höchst interessanten Kssay , W1e
auf allen (+2bieten der materiellen und vyeistigen Kultur des
Mosellandes ın frühmittelalterlicher Zaıt; neben Kelten und Kömern
vornehmlich dıe miıt, dem (+esamtnamen der yrer bezeichneten
‚yrisch und gyriechisch redenden Kaufleute und klaven klein-
aslıatıscher Herkunfit a {s dıe eigentlichen Kulturträger aug g‘_

Sind, Nıcht über die Alpen, ondern voxh dem gyriechischen
Marseille AUS dıe Rhone und S40ne aufiwärts r diese hellenistisch-
asıatısche Kultur, 1st insbesondere auch das Christentum nach
den Trolsen Bervölkerungszentren 1m Mosel- und Maasgebiet 50-
bracht worden. Wiıe nNO0C bıs 1ns Jahrhundert das syrische
Kliement unter den Bıschöfen von Kom und Havenn2 stark hervor-
tritt, WAar aNCch die fränkısche Landeskirche VOxh syrisch-grie-
chıischen Eınfüssen erheblich durchsetzt. Aus allen yrölseren
Städten, VON Marseıille, Arles und Vienne über Lyon (Pothinus,
Irenäus und noch jetzt bestehende Besonderheiten 1mM Rıtus 335)
bıs nach Metz und Irıer, ]2 vereinzelt bıs nach Maınz und
Köln hın lıegt e1N reiches Quellenmaterial ın den vOxh Wolifram
sorgfältig ausgebeuteten Inschriften VOT , deren Personennamen
WLr im einzelnen wohl nıcht limmer mit Sicherheit aııf gyriechische
Träger schliefsen , aDer 1m Yanzehn den starken Anteıl des XT1€-
chıischen Klements dem Aufbau der Bevölkerung hıs mındestens
1Nns Jahrhundert erkennen lassen. Das besondere Interesse
des Verfassers konzentriert ıch naturgemäls anf Metz; indes
scheıint mır eıt gehen, ennn ın einem 1n AtO1-
nıschen Buchstaben yeschrıebenen, aber ın gyriechischer Sprache
verfalsten kKesponsorium AUS der Ze1it zwıschen S76 und 882
„den etzten Niederschlag orlıentalıscher Bezıiehungen der Arnulfs-
abtel erblieken“‘ wiıll S 349 ırd der Vertrag
VON Verdun unter wirtschaftlıchen und handelspolitischen G(Ge-
sichtspunkten betrachtet und 1ne frapplerende Nneue Erkliärung
{ür das VOüxn Fıcker, Dümmler und Parısot verworfene „ DPropfter
vinı coplam ®” des TON Reg1n. zZU Te 842 gegeben 65

andelt sıch dabeı eın kırchliches Interesse Im dem-
selben Bd XVIIL, Hälite, 1—96 handelt Our über
die Beinhäuser Lothringens (Mit Abbildungen.) Die beigegebene Laste
weist für Metz 15; für das übrıge Lothringen 347 Beinhäuser nach,

. EIAMANN
Zeitschr. KG 31
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136 Dammann, Alb., Der Sieg Heıinrichs In
Kanossa Braunschweig, ennn (+0er1tz 1907 76
Das „ Kraftwort Bismarecks VO  S Gang nach Kanossa hat doch
auch eınen recht bıtteren Beigeschmack “. „ S erinnert eınen
sehr häfslıchen eC. in der deutschen Geschichte, den Han SCrn
beseltigen möchte.“ Das gelingt dem Verfasser auch Xut, indem

AUSs dem absolutistischen „Programm ““ des Könıgs Heinrich
und AUS der verfassungsmälsıgen Abhängigkeit des Papsttums VO  S
Kalısertum den zwingenden chlufs zıeht, dals Heıinrich nıcht
918 Bülfser, ondern Aur 18 Könıg „ Ax der Spıtze eıner —-
ermelfslichen Heeresmacht“ In an0sSsa YCWOSCH seın kann,
„ d1e Abdankung des Papstes mı1t (Gewalt erzwingen *. Die
AÄnnahme, dafs Heinrıch ohne Heer nach Italıen 5620202 sel,
ist natürlıch ohne weıteres S Unsinn VOR der and weIseEn.  6
Weıl der aps annn und Investiturverbot zurücknahm, wurde
vorerst ‚„Uunter yeWwlssen Bedingungen, die allerdings wohl
ew1Les Dunkel Sehüllt J1 werden , iM Amte belassen‘“‘. Der
Beriıcht Lamberts ist, Was Nan allerdings schon vorher wulfste,
1n den meıisten Punkten falsch ; aber auch der T16 Gregors
(Reg I 42) muls ZU.  S 'Teil erlogen, ZU. 'Teıl von Fälscherhand
überarbeiıtet S der „Bid“ Heinrichs (promissio Canusina Keg. I
12°) muls gefälscht se1n, eıl S1e alle den zwingenden Schlüssen
des Verfassers widerstreiten. _ Daf(s auch andere Schriftsteller u
abhängıg Vn Lambert dıe Buflsszene erzählen, dafls die Quellenberichte
und spezie. dıe der OÖrıginaldokumente (Reg 1 und 122)
den zwingenden Schlüssen des Yorschers VYONn heute nach metho-
1scher e6ge ın der Geschichte vorzuziehen sınd, das weils der
Verfasser nicht. Hermelink.

137 Bruno Hennie, Dıe Kırchenpolıtiık der älteren
Hohenzollern ın der Mark Tandenburg und die papst-
lıchen Privılegien des Jahres 1447 Leipzig, Duncker Humblot
1906 (Veröffentlichung des Vereins für (xeschichte der Mark
Brandenburg.) Die Geschichte des landesherrlichen Kırchen-
regıments Vor der Reformation ist In den etfzten ‚JJahren durch
mehrere lokalgeschichtliche Untersuchungen aufgehellt worden,
un enen das Buch VOoONxn von über „die Beziehungen
Voxn Staat und Kırche 1ın Österreich“ und die neueste Publıkation
VOon Redlıch hervorragen. Über die Mark Brandenburg, W1e Öster-
reich e1n Grenzland, AUuSs allgemeınen Gründen die territorjale
Gewalt über dıe Kırche weıtesten ausgebilde War, hat Kelıx
Priebatsch In dieser Zeitschrıift ME (1899—1901) eine
Artikelserie veröffentlicht, dıe trotz der chönen Materi1alsammlung
In manchen tücken unbefriedigend WAar. Hennig SUC seiınen
Vorgänger namentlich iın dem e1nen Punkte ergänzen, der 1m
Thitel YyeNaNnnt ist und der dıe Anlage des SaNnzen Buchs bedingt
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hatı In der Ta ST Ger Übertri4t Brandenburgs VORD der Neu-
tralıtätsparteı während des Basler Konzils ZUEYE römischen Ohb6-
dienz iIm Te 1447 ınd dıe darauf erfolgte Privilegjenerteilung
e1n wichtiger Marksteim In der Geschichte der brandenburgischen
Landeskırche VOLr der Reiormation , und verlohnt sich, dıe
Wirksamkeıt der VOoO  3 Verfasser erst, richtie und einheitlich da-
1e  ten Privilegıen 5 Hehruar und Sentember An den
dabeir genannten kiırchlichen Instituten nach rückwärts und VOLI-
wärts verfolgen. SO werden denn dıe Kolieg1at- und Dom-
ot1lite (Stendal, ebus, Brandenburg, Havelberg), dıe ü In den
Händen der Markgrafen Jlegende Besetzung der „l1andsässıgen “
istumer Brandenburg, Havelberg und 2Dus, der Eundufs auf
Kalande und Klöster und dıe egelung der geistlichen (Jerichts-
barkeıt In den „inneren “ Landesteilen der Jandsässıgen BPistümer
un In den AU Kammıiın, Verden oder Halberstadt gehörıgen
Grenzbezirken besprochen. SO aNnZz NEeEUu ist, dıe oft, wiederholte
Entdeckung des Verfassers nicht, dafls der und des Papsttums
mıt den Terriıtorlalberren die Fonzillaren Bestrebungen der
kirchlichen Lokalgewalten eın wesentlıches Moment War für dıe
ıldung des landesherrlichen Kirchenregimenis; Müller In se1ner
Kirchengeschichte, Ja scechon der a 1te (!]els In dem „Versuch einer
kirchlichen Landes- und Kulturgeschichte W ürttembergs“‘ (1808)
machen darautf auimerksam. Aber da der Gedanke VOTL der qll-
gemeın gyeschichtlichen Lıteratur noch kaum aufgenommen wurde
vgl neuestens noch ehling), verzeıht Ial SCeIxh auch dıe e1In-
seitige Übertreibung, dıe be1ı (deTr Mark SICH VON selbhst reguhert,
da gerade hler anfs deutliıchste die dauernde Verbindung und
Unterordnung der Kırche unter die Landesherrschaft konventionell
und durch dıe Verhältnisse edingt War vgl das ınten be-
spfochene ucn ON Curschmann über die 1Özese Brandenburg

195 ü. . 0 Scehr dankenswert ist dıe krıtische Kdıtıon
der In Detracht kommenden Bullen un Briefe S 223—258)
und ihre Begründung ın einem „ Diplomatischen 'Teil*® (S 208
hıs 223) In der Darstellung des Kinzelnen hat die ungezügelte
Phantasıe des Verfassers manche gyeistreiche Bemerkungen 50°
zeitigt, ıhn a4Der auch Konstruktionen bedenklichster Art Ver-
leıtet. AÄAm melsten haft Ref. Aus dem Kapitel über geistliche
(+erichtsbarkeit gelernt, obwohl auch da üble Partien sıch üinden
Was D 192— 194 AUS einer falsch verstandenen Stelle
herausphantasliert werden kann, 1sSt kanm y]auben. Die SUuD-
eCONservatores sind die ordentlichen Gerichtskommissare, d1e mıt
den herrisch auftretenden päpstlichen Delegaten nıcht fertig werden
können und darum VOO den Konservatoren der Privilegien,
on den Bischöfen sıch erbitten.) Be]l den Klöstern Are
notwendıg VOn dem Advokatierecht der Landesherren auszugehen
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yoWESCH. Dıe Mafsregel bezüglıch der Kalande ist völlig mıls-
verstanden ; nıcht eiINe finanzielle für das Domstift
Kölln andelt S sıch (dazu War das Kalandsgut viel ering) ;
sondern da die Kalande ın Sachsen W1e anderwärts dıe KRural-
kapıtel, die Organisation der Säkulargeistlichkeit bedeuten, sollte
die yesamte Geistlichkeit des Landes dıe Jandesherrliche
Schlofskırche geiesselt werden. Von „Vomherren “ einem
Kolleg1atstıft reden (S 37) r nıcht üblich.

Dem „ DIS ZU Überdrufs erörterten“ T'hema über das under-
blut 11832856 weiıls Bruno Hennig In e1ınem Aufsatz
der „KForschungen ZUr Brandenburgischen und Preufsıschen (}+0-
schichte “ (XIX, 301——422) eıne HNEeUueE Seıte abzugewınnen.
In dem der dreı utıgen Hostien entbrannten Streit War
dıe Partejgrupplerung durch die verschiedenartıgsten Interessen
veranlalst:! 06 strıtt AUS ehrlıcher Überzeugung, der Erzbischof
VONn Magdeburg ZUTrC Festigung seiner Metropolıtangewalt, der
Bischof VOxn Havelberg wollte miıt Se1Ner einträglıchen W under-
stätte dıe Selbständigkeit sıch erhalten, dıe Franzıskaner Döriıng
und annemann kämpften den KErzbischof, der In den
Klöstern der Dıözese dıe OÖbservanz und gröfsere Abhängigkeit
einführen wollte, und S1e knüpften gemäls der alten Tradition der
Konventualen die Verbindung mit dem römıschen Papst . Den
Ausschlag gab die Haltung des Kurfürsten Friedrich IES der

a{ Lehnsherr 7WeE1eT einträglicher Altäre ıIn ılsSnacC für den
Fortbestand der W allfahrten und 2} als Landesherr des Havel-
berger 1SCHOIS für dıe Unabhängigkeit seINeTr Kırche Vo  5 Aa US=-

wärtigen Metropoliıten interessjiert War, Die aunt 11SNaC. eZÜüg-
lıchen beıden Bullien Kugens gehören be1 rıchtiger Datierung
(2 Januar und YFebruar 1n dıe Reihe der oben De-
sprochenen Privılegien, die dem Kurfürsten nach Übergang ZUL
römiıschen 0d1enNz erteilt wurden. Die ärıtte, den Streit nach
der Magdeburger Provınzlalsynode beendigende VO  S arz
1453 ist Z e1ner Zeıt entstanden, ql Kurfürst Friedrich Von

Brandenburg Ur Befestigung der Hreundschafi m1% der Kurıe
selbst In Rom weilte. Der VON der kırchlıchen OÖbrigkeit bean-
standete ult 1e 10 estehen, e1l der Landesherr esS wünschte.

Hermelink.
135 Dıe Kırchenpolitik der Hohenzoller VONn

einem Deutschen. Frankfurt A M., Neuer Frankfurter Verlag
1906 365 8& 0 Preis brosch K geb

Der Verfasser verteidigt seine Anonymıität mıf dem
Orte Friedrichs GT, ‚, S ist, UT, dafls Nan den Namen e1InNeEes
Schriftstellers nıcht weils, der Aur für die Wahrheit SsSchrel und
olglıc seınen edanken keine Fesseln nleg Nun ird J2
allerdings dem Hause Hohenzollern ejgentlich NUr Unangenehmes



NACHRICHT 4(1

in dem Bucfie yesaALT. Gleich ın der Einleitung heifst „ Seit
Luthers befreijender Tat haben dıie Hohenzollern mi1t NUr wenıgen
usnahmen in kirchenpolitischen Fragen: aine widerspruchsvolle,

66 und das beweısen,schwächliche Haltung eingenommen
dient eigentlich das Buch ber immerhın hätten WITr

mannhafifter gefunden, WeNnNl der UtOr m1% se1nem amen für
ehr soliche und ihreseıne Ansıchten eingetreten are.

Darstellung andelt 35 siıch In dem Buche, IS eine WI1SS@eN-
SCHAa:  10 Darstellung der Hohenzollerschen Kirchenpolitik, die
auch wohl schwerlıch ın eınem schwachen Bande voxh vierthalb-
hundert Seıten gegeben werden könnte. Nach e1ner kurzen Hıın-

Jeıtung werden dıe brandenburgıischen Kurfürsten AUS dem Hohen-
zollernhause g@e1% der Reformatıion eıiner den anderen VOI=»-

von Joachım 45 dem mi1t schweren Worten AUuS der

Unterstützung des Maiınzer Ablafshandels ein Vorwurf yemacht
wird, bis herauf dem Jetzt regierenden errn, dessen 1101

gegenüber dem Zentrum hart getadelt ırd (das Buch ist VO

dem 1: Dezember 1906 geschrıeben und erschienen). ennn 1mM
wesentlıchen heruhte eben nach der Anschauung des Verfassers
dıie „Schwächlichkeit“ der Hohenzollernschen Kirchenpolitik anı
iıhrer ellung ZUm Katholizismus. Charakteristischerweise gehört

auch Friedrichs Gr Kirchenpolitik denarum
„Schwächlichen‘‘, denn hat dem Jesnitenorden Aufnahme
ın Preulsen ewährt, und aus „Schwäche und polıtischen
Eifersüchtelej:en g Österreich‘“, SOW1@ AUSsS „verletzter itel-
keit“! Demgegenüber ırd dıe Unionspolitik des Grofsen Kur-
fürsten und Friedrich ılhelms 111 lobend hervorgehoben. Diese
beiden Beispiele mögen genügen, den Geist, AUS dem heraus,
und die Tendenz, für dıe der Verfasser schreibt, charakterı-
eleren. Mag er 316 se1inem nach für die Wahrheit halten

über Ansıchten sich nicht streıten der historischen
ahrheı und Objektivität kann ıne olche eın polemısche AT
beıt W16 dıe vorliegende nicht förderlıch sSe1ın ChAafer

139 Friıtz Curschmann, Dıe Diözese randenburg
Leipzıg, Duncker Humblot 1906 (Veröffentlichung des Ver-
e1INs für Geschichte der ark Brandenburg.) Auf der Kon-
ferenz der Vertreter Jandesgeschichtlicher Publikationsinstitute, die
1898 1n ürnberg tagte, beantragte der Herausgeber der Hısto-
rıischen Zeıitschrift Hr. Meinecke, historische Geographien für dıe
einzelnen Bistumsdiözesen ausarbeıten /A lassen, untier Benutzung
des von T heod Mencke gesammelten und ]Jetzt 1m (zeh Staa2ts-
archıv Berlin deponierten Materı1als. Die erste Frucht dieser

nregung 1st das vorliegende , überaus nützlıche Buch, dessen

Hauptteil Untersuchungen ZUr ostdeutschen Missionsgeschichte und
namentlıch ZUT historıischen Geographie jener Gegenden enthält,
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denen NOCh ein Kapıtel m1% Beıträgen ZUr kirchlichén Verfassungund Verwaltung des Bıstums angehänegt 1st. Nachdem dıe Früh-
7211 unter den Ottonen und dann die Wiederaufrichtung des B1s-
Lums 1m Jahrhundert erzählt ist, werden zunächst die TeNzen
deaer slawischen aue festgestellt, die nach der Stiftungsurkunde
dem Bıstum gehören sollen nabhängig davon werden dıe äufseren
Grenzen des Bistumse und dıe inneren Kıntellungslinien der Archi-
diakonate und der es AUSs den urkundlichen Erwähnungen und
den zeographischen Möglichkeiten erschlossen. Da zeigt sıch,
dals Gaugrenzen und kırchliche Tenzen 1m Westen häußg über-
einstımmen , während dıe Grenzlinien 1m Osten des Bıstums ]e
nach der Kroberungspolitik des Markgrafen verschiedentlich VOT=
hıefen. Im etzten Kapıtel werden die Dıözesansynode, dıe 181-
tatıon , dıe bıschöflichen Abgaben (Prokuration und subsıdium
charıtativum), dıe Zehnten, dıe Archidiakone der alten und der
ecuen markgräflichen Lande und deren Steuern (synodaticum

Zwel Kartenund cathedraticum) besprochen. und ungefähr
100 Seiten Publıkationen von kKegistern bıschöflicher Steuern OT =
höhen den Wert des Buches. Zu tadeln ist aınıfiser der umstÄänd-
1chen Weıtschweifigkeit der Verzicht auf dıe Erulerung der UT
pfarreijen durch Schlüsse A US Urkunden und Tıtelheiligen der
Kırchen. Zum mındesten sollten dıe eiligen der Pfarrkirchen
In jeder künftigen Bistumsgeograpnhie als Hilfsmitte für dıe
Miıissions- und Besiedlungsgeschichte m1% publiziert wearden. (Vegl dıe
Thesen Bossers In Jahrb brandenburg. Kirchengesch. 1; 2900 {Ungenau ist. der Ausdruck, WEeNnN dıe Synode, der anch Altarısten
USW. tellnehmen, eine Versammlung der „ Pfarrgeistlichkeit“ g'-
nann wird (S 285 An den Ausführungen über den Zehnten
erscheint mMır manches erganzungsbedürftig. Vom Verfasser ırd
e1n Institut Sar nıcht erwähnt, das bIis INns 18 Jahrhundert hinein
auch ın Mıtte  d und Süddeutschland 1ne Rolle spielte und dessen
Entstehung Vvon der 'T’heorije in die ostdeutschen Bıstumsverhält-
N1IsSSEe verlegt wird der Novalzehnte. Und doch scheint die
Kechtsauffassung, dıe den Zehnten AUus Neubruch fü die Liaandes-
herrschaft tordert, nıcht ÜLr 1M Zehntstreit VONn 1250 sondern
auch schon in der Vergabung Ottos VON 948 wırksam CS
wesen SeIN. Bel dieser Vergabung AL S übrigens selbst-
verständliche Voraussetzung, dafls der Bıschof von Anfang den
kanonischen Pflichtteil a seine Pfarrkirchen ahlıels. In die Karte
über die Bistumsgrenzen hätten aucn dıe 1m Bıstum yelegenenKlöster, ZU mindesten die für dıe Missionsgeschichte wichtigeneingezeichnet werden sollen. Auch e1Nn WEeESEN der Unzahl VÜNn
Namen unvoilständiges Kegister wäare besser Yyewesen a {S Sarkeins. Doch das sınd Ausstelluugen, die ZU te1l An die Be-
arbeıter anderer Diözesen gyerichtet sınd  * Q1E S  ollen den ank
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für die reiche und mühsame Arbeıt des Verfassers nıcht
Hermelıinkmindern.

140 Kar! Heım, Das esen ier Gnade und DA
Verhältnıs den natürlıchen Funktıonen des
Menschen beı Alexander Halesıus. Leipzig, Heinsıius
1907 1 152 Woher stammt der plötzlich auftretende
Neosemipelag1anısmus in der Gnaden- und Prädestinationslehre
des Alexander Halesius und SEe1INeS Schülers Bonarventurä (vgl
00IS 544 i.) ? So kurz nach der autoritatıyren Festlegung
Vonxn Augustins Prädestinationsdogma durch Petrus Lombardus bıldet
der Hinweıls af den praktischen kirchlıchen Semipelagl1anısmus
und sg1ne Einwirkung auf dıe Theologıe reinen zureichenden HKr-

klärungsgrund. Der neuaufkommende Aristotelısmus mı1t Je1N@eT
Kausationstheorie un mi1t der Einführung des Stoff- und 0TrM-
chemas ın dıe Gnadenlehre ermöglıcht einerse1its uecue Vorstel-
Jungen VÜO W esen der Gnade (essentielle Information Statt D

luntaristischer Inspiration mi1t Nachwirkungen 1n der Sakramenten-,
Schuld-, Buls- un Verdienstauffassung‘); anderseıts erfordert das

Informationsschema neben den supranaturalen Causa®e formalıs e
nalıs eıne disponens, die 1n den natürlıchen Funktionen
des Menschen 711 suchen WL und dıe dem vulgärkirchlichen
Semipelag1anısmus e1ne philosophische orm DOot, sich e1in W1sSsen-
schaftlıches C6 innerhalb der Theologıe verschaffen.
Z war qoll Augustin nıcht verlassen werden  G  * der Vorbereitungs-
zustand ırd unter dem neugeschaffenen Begrid der gyratia xratis
data beschrieben, deren Wiıirkungen es et SD6S informi1s, tımor

servilis) yvyoxn den entsprechenden dreı natiürlıchen Jeelenzuständen
sıch durch dus finale Motivr (propter deum) unterscheiden ; aber
entscheidend bleiıbt der Gedanke der dispositiven Mitwirkung
eitens des menschlıchen Wıllens, der aııt der ‚:u1e der Gnaden-
infusıon selbst 9{8 CONSENSUS Z der oratig STaium f2GC1eNS sich

geltend macht und auf der darauffolgenden Stufe , {S ONUS

gyratige dıe glorıa herbeiführt, dafls dıe Prädestination kxonse-

quent q,1s Präszienz der hene usurı erfalst wird. Aristoteles OI =-

stand Augustin. 1e8 1n hübscher und präziser Darstellung
ezeigt en ist das Verdienst des Büchleins. Hermelénk.

141 egina es B., eue und
Die Lehre des heiligen FIhomas VOBulfssakrament.

quıin über das erhältnis VO eue und Buls-
k 4A (Sep AÄAusg AaUs dem Jahrbuch für Philosophıe

und spekulatıve Theologlie , XXIL.) Paderborn, Schöningh
1907 Im Gegensatz den Untersuchungen voxn Göttler
will der Verfasser dıe tridentinische Korrektheit der Bufslehre
des heiligen Thomas insbesondere darın nachwelsen , dafs auch
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beı 0mAäas das Bufssakrament nıicht N2ur dispositıv dıe Sünden-
tılgung, sondern unmiıttelbar und ffektiv die eingegossene nNna:
wirke; und dafs a 116 Kechtfertigung und Vo  ommene eue VOÖFr
und ohne Sakrament der Beıichte von (+0tt unmiıttelbar UUTE Voto
sacramenti ewährt werde. Beı der Polemik des Schlulskapıitels
>  \ Harnack und die protestantische Auffassung der Sch0O-
lastıschen Bufslehre hätte sıch der Verfasser daran erinnern
ollen, dals für uns die göttliche Gnade e1Nn Verhältnis VvVoONn Person
ZU Person edeute und dafs alle dingliche Beschreibung m1t
arıstotelıschen Kategorijen in un den edanken A Zaubereı
nicht 108 werden Hermelink.

142 Auf 59 Seıiten behandelt Hermann Mande! In
e1ner Arbeıt, dıe der theologischen In Greifswald ZUr

Lizentiatenpromotion und Habilitation vorgelegen hat, dıe scho-
astısche Rechtfertigungslehre 9 hre edeutung f{Üür
Liuthers Entwickelung, iıhr Grundproblem und dessen
Lösung durch Luther. (Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuch-
andlung Tn Weicher Nachdem die „Verwirrung *“ 5 0=
1öst ist, dıe Müller und Briıeger in der Geschichte der
Bufslehre angerichtet aben, bespricht der Verfasser die „CVal-
gelische“‘ antısakramentale Bulfsauffassung der älteren Scholastiıker
älard, Anselm, Bonaventura, Alexander) und dann dıe sakra-
mentale Denkweise des „ Lhomıism“ , beı der nicht S! sehr WwW1e
bel Entstehung des Bufssakraments das Motiv der Heıilsgewiulsheit,
als vielmehr e1ıne „pantheıistische “ (Aottes- und Weltanschauung
bestimmend mıtwırke. Jener entspricht e1ine ethische , dıeser
e1ıne mehr naturhafte Gnaden- und Rechtfertigungslehre; aber
beide betonen die (nade alg unerläfslıche Vorbedingung der s1ıtt-
lichen Vollkommenheaeıt. Im Gegensatz hlierzn stehen dıe Buflsauf-
fassungen des uns und der odernen, motivıert ute einen
persönlich - absolutistischen Willensbegriff und durch einen ent-
sprechenden GrottesbegrI1K der schlechthinnıgen Erhabenheıt. uns
betont NUuUnN War dıe Bulstugend der ZUr econtrıt10 formıerten
attrıtlo sehr stark, hält aber dabei fest. dem Buflssakrament
{ der Heilsgewilsheit willen. Diesen ‚„ Laxismus" bekämpfen
die Modernen, indem S18 unter Ablehnung des Sakraments ZUr

„altkırchlichen evangelischen AÄnschauung zurückkehren, nach der
Aur eınen Heilsweg &1bDt, der rein innerlich 75R Ea Der Gegen-

Satz jJener etOoNUNg der na und des Sakraments und dieser
moralistisch - ethischen Auffassung, das 1s%t 22 das mittelaltrıge
Bufsproblem *, das Luther gelöst hat, indem ausgehend vonxn
der modernen Bufsliehre „ d1e atsache der natürlichen Wiıllens-
richtung und als einzıgen Heilsweg die AUS Erbarmen geschehende
Sündenvergebung erkannte *. Die 1m übrigen sehr summarısch
angedeuteten fünf Phasen der Entwicklung Luthers sollen 9g . .
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O“ SCHAUET dargelegt werden. AÄus den Voraussetzungen der
yY12 moderna dıe Entwicklung Luthers erklären elfen, ist; dem
Referenten sehr sympathısch, auch hat schon anf dıe antı-
sakramentalen Ansätze ın der Bulfslehre Ockams und Biels auf-
merksam gyemacht (Theol. 1n übingen er
ekennt AUS einzelnen, übrıgens VYoOn ausbac stammenden (Ge-
danken Mandels gyelernt haben Aber adurch ırd der
hıstorische und konstruktiv mangelhafte Charakter des Heftchens
nıcht aufgewogen , dessen Seıten verschwenderisch efüllt sınd
mi1t einseltigen Verzerrungen, mı1t allgemeinen Belehrungen Henbar
AUSs der Stangeschen und mıt Kempeleıen verdienter Worscher,
dıe tiefer 1n den Quellen standen als der Verfasser , welcher 1n
Souvyveraner Literaturverachtung das Aufßerste eistet. Sein 397 Op-
tımısm *, in olcher Weise der Wissenschaft dıenen, dürfte
erkehr se1In. Hermelink.

143 Wı Antonius VO Padua. 1Ne Blographie.
(Kirchengeschichtliche Abhandlungen. Herausg. VOoOxNn dralek,

an Breslau, erholz VLLL, 80 Wılk behan-
delt zunächst dıe Quellen und die bısherige Lıteratur. Dabeı
ekunde eine gyute kriıtische Methode und e1n malsvolles Ur-
teıl In seiner Biographie, dıe anzıehend geschrieben ist, führt

UUr einzelnen Punkten Von untergeordneter Bedeutung über
Lempps Arbeiten hınaus. Übrigens würdigt empp durchaus,
und auch, iıhn polemisieren müssen Jaubt, g'_
schieht immer In passender 0Orm. Sehr Treimütig urteilt
Der die under des eılıgen (Z über dıe Fıischpredigt).
Manche VON iıhnen sucht auf natürlıche Weıse erklären
und ihnen adurch noch geschichtliche un abzugewinnen;: beı
manchen weıst ET den Ursprung ın dem Kreise der Wander-
erzählungen nach. Den Satz, dafs dıe geschichtliche ahrheı
den Heılıgen nıchts schadet, ondern nNützt, ausgesprochen
finden, ist erfreulich ; möchten DUr dıe katholischen Theologen
nıcht auf halbem ege stehen Jeiben Die Arbeıt ist

Lämmer ZUM 50 Jährigen Dozentenjubiläum gew1ldme
KFıcker

144 TE@el eGutsche Mıiınoritenprediger AuSs dem
13 und ah  under uUNns Adolph Franz In
se1ıner NeueEesStTeEeN gyründlichen Untersuchung VOLT (Freiburg BE:;
Herder 907) Der eTrsSte ist eın Frater Konrad YON Sachsen ;:

1618 sicher Holzinger, tammte UuS Braunschweig und War
bıs 19247 Lektor der Theologie 1n Hıldesheim, 7— 12 und
wlileder voxn 1272 bıs seinem Tode 1279 Provinzlalminister
von achsen Kür dıe Belıe  e1 seiner Predigten 1m Orden
zeugt, dafls se1ıne Sermones de tempore und de sanctis später
unter dem Namen Bonarventuras gyedruckt worden sınd Parıs;
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1596 Brıxen) Dazu zommt eın Jüngst In Quaracch! wıeder DE
gedrucktes Speculum beatae Marıae VIrg1Nıs und ungedruckte SAer-

quadragesimales. Die Deste Handschrı für die Sermones
ist der Codex Lambacensıs 19  © Bruder Konrad zeichnet sıch
AUS durch reichlich tynologische Anwendung der e1l Chrıft und
durch ıne YeW1SSEe Kormvollendung. Das em2 ırd durch

Er mMacKonsonanzen eingeprägt und er zıtiert häulg Verse
eDTAaUC VON der Liturgie und den kırchlıchen Zeremonien, 2Der
weniger Von der Heiligenlegende und Zeitgeschichte. Dadurch
unterscheıidet 16 VON ıhm der fast gleichzeitige, VON (xrieshaber
sogenannte „Schwarzwälder Prediger“, der, W18 hıer nachgewiesen
wird, In en se1nen deutschen Predigten m16 Ausnahme VON
Voxn Bruder Konrad abDhäangıg ist, der ahear durch seıne 8arzlıc
oberdeutsche Sprache und durch Hınkechtung volkstümlichen Ba1-
splelstoffes seine Originalıtät bewahrt. In dıe letzten Jahre des

Jahrhunderts yehört wahrscheinlich auch dıe ammlung VON

Sonntags- und Heiuligenpredigten 1m Cod L1DS anl (19%° dıe
sıcher einem }  {rater L.Udov1icus, eınem Minoriten AUS Sachsen —
zuschreiben ist Hır ist e1n Schüler und Nachahmaer Bertolds VOxhH
Regensburg und hıetet für dıe relig1öse Volkskunde d1ıe reichstie
Ausbeute. Franz stelit SE1Ne Ausführungen über W elt und Kırche,
üDer den Antiıchrist ınd das Gericht, über dıe Häresien und dıe
teuflische Verführung, über Fehler und Vorzüge der einzelnen
Stände und über d1ıe Messe XESCHICKT N. Kurz nach
150 mulfs 1n9 Sammluneg YONn Sonntagspredigten entstanden se1n,
dıe untier dem Namen „ Greculus“ UUr ın Österreichischen und
böhmischen Klöstern verbreitet ist. Der Verfasser muls G1n
dentscher (österreichischer ?) Minorit ZOWESCH sein, dar Salnan
Namen vielleicht VO  S Aufenthalt 1n östlıchen Missıonen hatta
Er hat sehr vieles anderen Predigtwerken entlehnt (Physiologus,
Hr Konrad, Bertold, Jakob de Voragıne, Peregrinus de tempore),
ist, he1 we1ısem niıcht orıginell volkstümlich, wıg Br. Ludwiıg,
DEr jafl sehr vıel Beispielerzählungen. Be1l dieser Gelegen-
heıt macht ÜÜ KFranz m1t der ILiteraturgattung der Kxempla näher
bekannt und Tiührt die hbe1 Greculus sich üindenden systematısch
geordnet VOT. Wır danken dem dıe Krkenntnis mıttelalterlichen
Lebens verdıenten Verfasser für die HNOUS reiche (+2abe

Hermelink.
145 Der LA E des Laurentius de Somercote,

Kanonikus VON Chichester, üDer die Vornahme VOoOn Bischofswahlen,
entstanden 1m Jahre 1254 Herausgegeben und erläntert VOR
Aifred on Wretschko. Weimar, Böhlaus Nachrft. 1907
VIIL, 56 Unter den Quellen ZUC Geschichte der kanonıschen
Wahl nımmt Launrentinus de Somercote insofern eine besondere
tellung e1In, q IS er ZuUerst der ammlung der herkömmlichen Hor-
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mulare ZUr Erläuterung einen verbıindenden Taxt und Glossen beı-
108 Der Herausgeber hnat diese älteste selbständige kanonistische
Arbeit ihrer Art in se1ınem Aufsatz über „Die elect10 cCommMUunNlS
beı den kirchlichen Wahlen 1m Mittelalter“ Zeitschr. für
Kiırchenrecht 1902, XT geWwÜürdigt. Auflser der Bezeu-
un jenes zweıten Wahlgangs, der dem Wahlakt erst den

genossenschaftlich-rechtlichen Charakter aufprägt, ist der Traktiat
interessant, 11 87 manche Besonderheiten des englıschen Kirchen-

Der ext ist, nach Handschriften der Bıblio-rechts aufze1gt.
theken yvoxn artres, GTaz, Wiıen und München hergestellt, während
we1 englısche Handschriften (London, incoln der älteren
Textrezension benutzt sınd, weilche 1n TadShaw Chr. W ords-
worth, Statutes of Lincoln cathedral. Cambrıdge PE CX XI NV-AE:
vorhegt. Be1 Durchsicht der dıe Arbeit des Laurentius de Somer-
cote enthaltenden Handschriften fand VONn Wretschko einen
klaiınen Traktat des Kardıiınals Hostiensis Heinricus
de Segus1a miıt Glossen über dıe beı Bischofswahien auszufertigen-
den Dekrete, der in dessen srofsen Werken nıcht enthalten ist, der

jedoch späterhin VONn Anı lelmus Durantis ausg1ebig verwertet worden
ist kın ufsatz in Zeitschr. für Kıiırchenrecht OT: X VIL, 73—88
macht Mıtteilungen üDer Traktat und (Glossen und beweıst die

HermelinkAbhängigkeit das Durantıs VO Traktat
146 0omiesse Marıe de Villermont, Un g TrTOUDE®

myst1que eman Ktude SC {a Vıe Kelig1euse Al

ago Bruxelles, Librairıe Albert Dewit, ıue Royale, 1907
1 469 93 La harmonı1e de Allemagne mo0yen2aSCUSS
cı fa1t place {a, cacophonıe navrante da 1a yelig10on Au lıbre
EXAaMN, et n est Das e eile qu®e Neunrıt 1a DULO mystique ”

ruft dıe Verfasserin klagend Schlusse ihrer Einleitung AUS.

Dem 1m Skeptizismus und Materialismus versunkenen (GAeschlecht
unNnserer Tage 141 108 un wıeder aufhelfen, indem 31€ jene Zeit
heraufbeschwört, ın der Christina un Margareta ner, 21
angmann, Heinrıch YVYon Nördlingen und Abt Ulrich 441 vVon

Anerkennenswert 18% CKalsheim ihre OÖffenbarunge emphngen.
dafls A10 sich ın dıe deutische Laıtearatur über diese Mystiker
eingearbeıitet hat; ohne Mifsverständnisse 18 es freilich nıcht

abgegangen Hauptsächlich hat Q1@ olgende Bücher zUu ate
YeZ0gEN . Lechner, Das mystische Leben dar Margareta
VOÖON Cortona 1862; chröder, Dar Nonne VONn Engelthal
Büchleın Von der (Agnaden Überlast 18418 WY Lochner,
en un Gesichte der Christina Kbnerin 1872; Strauch,
Die Offenbarungen der Adelheıd Langmann 1878 und: Margareta
Kbner ınd Heinrıch VOxN Nördlingen 1882 Selbständige WOor-
schungen hat 919 nıcht angestellt. S1ie ist, 1ne yewandte HKrzäh-
lerın, aDer ihr schwärmerisch - überschwenglicher on stumpft
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schliefslich ab Persönlich ıst; S1e noch TAaNZ Tfüllt VÜüNn dem
miıttelalterlichen massıyren Wunderglauben, und ist WOTrtle
gemeint, ONn J1e VOon der untier Ludwig dem Bayern einsetzenden
Opposıition das apsttum schreıibt ‚„ dans CcE premıere

de Lucıfer contre les 4M es allemande: dıe 33 50=
conde campagne “ ist ämlich dıe Reformatıon. Clemen

147 Marx Pahncke, Untersuchungen den deut-
Schen Predıgten Meıster AT Inauguraldissertation.

. TUC VOoONnN ar Karras 1905 67
Auf diese 1905 erschienene Arbeıit, dıe nıcht in der Klut VoOn
Dıssertationen und Programmarbeiıten ıntergehen darf, möchte ıch
hıer nachdrücklich hinweisen. Sıe ist AUS derselben Schule hervor-
gegangen WwWIie dıe treffliche Abhandlung Vn Simon (vgl üÜNSere
Nachrichten Bd XXVIIL, 120, NT. 67) und W1@6 diese ausgezeichnet
uUrce Akrıbıe und Klarheıit. Pahncke hat die Eckhartforschung
wirklıch e1n UuCc VOrWÄFrTtS gyebracht. In einem Teile zeigt
Or In eıner langen Tabelle, dals viele Abschnitte und tellen
innerhalb der Schon gedruckten Stücke deutseher Mystık mi1% ander-
WAarts und oft in anderem Zusammenhang gedruckten ldentisch
SINd., Dem (Haupt-) Teil gyeht 1ne Kıinleitung VOTAauUSs, ın der
Pahncke zuerst einen liıchtvollen Überblick über den gegenwärtıgen
Stand der Eckhartforschung g1bt. Denile hat KEckhart einseltig
DUr alg Thomisten und Scholastiker betrachtet, für unNns ıcht-
thomiıisten 1st aber das dıe Hauptsache, WwWas für Denifie Nebensache
ist die reiche kräftiger Gedanken allgemeın-relig1öser und
ethischer Natur, AÄArt und Kunst se1ner ede und Schrift, Vvor
em die Persönlichkeit des annes, W1e S1@e sıch besonders ın seınen
Predigten widerspiegelt. Darum interessieren WITr UNS auch mehr
für dıe deutschen a {s für dıe lateinischen Schriften Keckharts
KEckhart hat 1m wesentlıchen In Deutschlan deutsch gyeredet und
gyeschrıeben , 1m Ausland (Paris) lateinısch. Nur bei ofüzijellen
(xelegenheıten, bel denen uur Scholastiker VOT sıch a  O, W16

anf Kapıteln, ırd Eckhart auch ın Deutschland sıch der
offiziellen Kırchen-, chul- und Amtssprache bedient haben Als
Ziel hat sıch Pahncke aun gyesteckt, In dem bısher bekannten
Materı1al der deutschen „Schriften “ cCkharts, zunächst innerhalb
se1ner Predigten, Zusammengehöriges zusammenzustellen , ı1cht-
zusammengehöriges trennen. Haupthilfsmittel dabeı sind ıhm
dıe ziırka 125 Rückverweisungen, dıie in den bısher gedruckten
Kekhartstücken gefunden hat In sorgfältigster Kınzeluntersuchung
ze1gt Nnun, w1e sıch AUS der Masse der Überlieferung e1ıne
Gruppe VoOn zweilellos Eckhartischen und In se1ıne Strals-
burger Zeıt fallenden Predigten heraushebt; dieser SOWONNECNO
Grundstock Eckhartischer Predigten 1rd hoffentlich Üünftig
einen alssta yeben Unechtheitdıe Echtheit oder
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mancher anderer unter Kekharts Namen laufender Stücke O1I=

rennen. Olemen
145 Hans Preuls, Dıe Vorstellungen VO An tfıs

chrıst 1m späteren Mittelalter , beı Luther und 1n der kon-
fessionellen Polemik. Leipzig, Hinrıchs 1906 Nachdem Bousset
und adsteın dıe eschatologıschen Vorstellungen über Antichrist
ınd verwandte een für dıe alte Kırche und das rühere Mittel-
alter untersucht aben, 0mm ine Fortführung dar Arbeit bıs

ıe kirchlich-volkstümlıche An-ZUTr Gegenwart sehr erwünscht.
schauung des ausgehenden Mittelalters ist dıe VONn den Scholastikern
1m Anschlufs dıe bekannten Bibelstellen und dıe Tradıtion
dogmatisch festgelegte VOD der In geborenen jüdiıschen
Einzelpersönlichkeit, dıe ıIn Jerusalem Adreieinhalb Jahre lang 1nre
wunderbare, vielen Gläubigen yefährliche Herrschaft aufrichtet
und nach Ermordung der Gnadenprediger Henoch und Klıas auf
dem Ölberg 1ne Himmelfahrt inszeniert, wohbel den Widerechristen
aber durch Erzengel Michael dıe gerechte Strafe ereilt. Diese
Vorstellun ırd in der Erbauungsliteratur un 1n der bildenden
Kunst ufs SOTZSAMSTE verfolgt und durch un schöne eprO0-
duktionen von Holzschnıtten ınd Minilaturen verdeutlicht. ndere
Vorstellungen haben dıe oppositionellen Rıchtungen der Spiritualen
und Hussıten, weiche ZWar nıcht den etzten Antichrist PUTUS),
wohl DEr eınen der Vorläufer m1xtus) iın einzelnen Päpsten

unheiliges Treibenoder _jn der Kurle erblicken, e1l durch eren
in weitausholenderdas Argernis der Christenheıit erregt ırd

Gründlichkeit ird dann die reformatorıische Entwickelung Luthers
geschildert, beı dem sıch der Gegensatz SegEN das apstium qll-
mählıch zuspitzte, bıs (nicht AUS sittlichen Urteıulen, w108 ufs
USW., sondern) US religlösen Gründen sıch genötigt sah , den

„Papst“ a 1S Kollektivperson ZU. Antichristen stempeln, a1]
innerhalb der Kirche (in temp10 I'hess 2 m 1% seınen Satzungen
und vielerleı Künsten wıder (z0ttes Wort ıund den (+lauben wüte.
Die Sicherheit dieser Krkenntnis o1bt Luther und allen ihm hierın
folgenden Reformatoren dıe frohe Gewikheit des nahen Kndheils.
Dıe Heftigkeit der reformatorıschen un nachreformatorischen
Polemik mufs unter eschatologıschem Gesichtspunkte gyeschichtlich
yewürdıgt werden; 331e ste1gert sich INR Zu 30 Jjährigen Krieg
und bıs der Pıetismus einerseıts durcech biblizistisch-mittelalterliche
Deutung des Antichristen 9 1S Einzelnersönlichkeit und dıe Aufklärung
anderseıts durch Histor:sıerung und Symbolisierung der Bibelstellen
der reformatorıschen Auffassung Vo  m Antichristen 1ne nde be-
reıten. Der Verfasser hat uns e1n feines und tiefgründiıges Buch
gyeschenkt mi1t vielen Einzelbemerkungen, die meiıst VOO treffender
Prägnanz sınd, manchmal allerdings auch gyesucht, ungerecht oder
platt werden. Das Mıttelalter ist mır eLWwAaSs ZU „nNervös“ g' >
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schildert, und vielen tellen vermisse ich, dafs nıcht die VeTr-
anderte Stellung Z CNr} als Grund ZUr veränderten Anschauung
über den Antichrıisten namhaftt gemacht wird. Warum ist der
württembergıische Pıetismus Die „Mittelalterlich“‘ ? (S 203.)
Weıl er VOm Bıbelwort nıcht ]assen wollte Joh Kabrı (niıcht
Faber) ist HUr Weıiıhbischof VoOn Konsianz und Bıschof In W ıen

(S 211) Die Vangıones des asar hat, 1Ad nach den
Humaniısten In der Gegend Vvon Worms suchen (S 229, Anm }

Hermelink.
149 Paquier, Lettres famılıeres de Jeröme

le  dre (1510—1540). In der „ Revues des Etudes histo-
r1quesS*‘, LXX1 annee, nOoYvV. - dee. 1905 ıe Y Juull -=200%
1906 &e Parıs, Pıcard e1, Die schon einer früheren
Kdıtıon J et {a princıpaute de Inege Parıs Paqulers
eigentümlıchen Vorzüge bewähren sıch auch dieser ant etiwa
100 ummern berechneten Sammlung', dıe sicherer Überwin-
dung der paläographischen Schwierigkeıiten und umsichtiger Kr-
edigung der chronvlogıschen und textkritischen Fragen nıchts Lı

wünschen übrıg 1äfst Bel se1ner auch In der Biographie Aleanders
(Paris bewıesenen eindringenden Kenntnis jener Zeit. SLE
ihm eine Fülle von Erläuterungen besonders AA (4eschichte des
französıschen Humanısmus ur Verfügung. Seıne Vertrautheit mıT
der deutschen Interatur kommt diesmal AUuUr esna. weniger ZUr

Geltung‘, e11 der Briefwechsel Aleanders m1% den katholiıschen
(+elehrten Neutschlands, den Vorkämpfern der Gegenreformation
schon VON Friedensburg ıIn Jıeser Zeitschriıft (Bd XVId£.) m1t-
geteult wurde. Überhaupt ist eInNes der Verdienste aSsqUIEOTS,
in jener Bıograpbhie Ww1ıe a {8 Hezensent seiınen Landsieuten d1ıe Kır-
yebnısse deutscher Forschung auf dem (+ebiete der RHeform2tions-
geschichte vermiıttelt 7ı aben, W1e er anderseıts durch die IR  —

verlässıge Erschliefsung des Nachlasses Aleanders die Verwendung
dieses unschätzbaren Materlals für unNnsere Zwecke wesentlich
Ördert hat. Die Beschreibung der Handschriften ist S Aus-
chnıtt AUS dem erschöpfenden Nachweıls VOTL jener Biıographie
würdigen, und d1ı9 „ Einleitung “ ist eine elegante Zusammenfassung
der Krgebn1isse desselhben Werkes. Dıe Beziehungen Aleanders Z

seinen deutschen Schülern In Parıs und Orleans ergänzen den
VORh Horawıtz veröffentlichten Briefwechsel mıt den Gebrüdern
Hummelberg AUS Schwaben, wobel der Prozefs Reuchliıns HUr e1in-
seitig VOn Michael KRom 1516 Nr VIL) berührt Wird, da
Aleander sıch In dieser rage N ahseıts hlelt. Die bel seinem
eldzuge yegen Luther VON ıhm 2USSZENUTZLE Bekanntschaft miı1t
kaiserlichen sStaatsmännern kündıgt siıch In dem Schreiben (Nr 111)
. den auch auf dem OrmSer Keichstage mıt dem Nuntius In
Verbindung stehenden habsburgıschen Rat Pıetro Bonomo, Bischof
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VONn Triest, A das der allmäc  1ge Minister Maximilians, der

spätere Kardinal-Erzbischof vVoxn alzbur. selbst esorgte, dem Manl

jedoch ın Deutschlan das Gegenteil der urbanen Kormen nach-
sagte, dıe der liebedienerısche Akıademiker ıhm beobachtet
en wiıll Z 3D, Änm Ds ware bemerken, dafs der
Jurist noch 1512 S französıscher (+esandter (0rator
auf dem Reichstage VvVoxnh Köln fungıerte und dann nochmals VOI1

Ludwig XIL Maxıiımilian gyeschickt wurde (J an SSCH, Frank-
furts Keichskorresp. H: Nr Des oft erwähnten röml1-
schen Hofdominıkaners Cipri1ano Beneti yedenkt dıe Reformations-
gyeschichte a 18 des Predigers, der 1521 beı der Verbrennung der
Schrıften Luthers ıIn Kom mitwirkte (ZKG XXV, 129 57183
Kalkoff, Forsch. Luthers TOM. TOZ 178) Der Diıplomat
Graf vox Carpl, der spätere lıterarısche GÜegner des Erasmus,
kommt als ({önner Aleanders öfters Worte. Jer Sekretär
des mächtigen Kardinals Puccı1, Bombasıo, Wr a {S Gräzist
vieltac miıt deutschen Gelehrten, besonders miıt Krasmus 1n V er-
bıindung. Einige Stücke berühren Aleanders Tätigkeit ant dem

Reichstage VOnxn orms und 1n den Niederlanden melst unter dem

Gesichtspunkte der Gewinnung einflufsreicher Personen durch Hır
Der YanzZo Briefwechsel aber ze1g% dasWweISsUuNg voxn (inaden.

Bestreben des yewjegten Polıtikers, UTrec dıe Pfüiege ausgedehnter
Beziehungen Seiner Missıon nützen und sıch selbst ZUr Geltung

Kalkoff.bringen.
150 Hecker, D Plan U Gründung

e1nes Reichsbundes Ursprung und ETSTIE Versuche ZUu

(„ Leipzıger historısche Ab-Ausgange des mer ages (1540)
handlungen“, herausgegeben vOxh Brandenburg, Seeliger,
ilcken ; Heft Leipzig, Quelie Meyer 1906, Ü, 101
Dıe Sammilung der „Leipzıger historischen Abhandlungen “
ırd durch dıe vorliegende Monographie vorteilhaft eingeleıtet.
HEs handelt sich eine auf YTUN: eingehender ıIn Wien und
Dresden yemachter archivalıscher Forschungen aufgebaute Dar-
stellung der von Karl erstrebten Reichsverfassungsreform, die
siıch In der Geschichte miıt dem Namen des Bundestages VOoOn

Ulm 1547 verbindet. Dieser Reformplan darf als etzter Ver-
such, die Reichsverfassung 1m Sinne des Kalsertums aändern,
1n besonderem Malse auf das Interesse der Forschung echnen.
Z.wel Hauptgedanken lagen der Reform zugrunde: e1N finanzıeller

IS gralt, das Kaısertum herauszuzıehenund e1in otaagtsrechtlıcher.
US der elenden Finanznot, dıe schon der Politik Maximilians
chwere Hemmniısse In den We  f>] gestellt Unter dem Eın-
fiufs Toledos und 0T0S schlen damals Karl gene1gt, VOLM

Papste die aller Kirchenschätze der Klöster und Kırchen
und überdies Prozent der für die baulichen Zwecke egines
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Jahres bestimmten (zelder ZU verlangen, Der zweıte Hauptpunkt
der geplanten Reform war der, dem ause absburg dıe Kalser-
würde für mindestens dıe nächsten ZWe] bıs dreı ahlen
sıchern. Hecker weist LUn 1m einzelnen nach, w]ıe dieser Jan
nach dem Sıege arlıs In Oberdeutschland VO.  = Herbste 1546
ın em alse polıtisch gedacht WäaL, W1e er aber achher
Wiıderstande Bayerns, dem Mifstrauen der übrıgen Stände und
ndlıch der Engherzigkeit Könıg Ferdinands und se1INer Käte,
die beı en Verhandlungen ausschliefslich habsburgische Haus-
interessen verfolgten, gescheıtert ist, Die Darstellung ird nıcht
9a02 durchgeführt lıt der Vertagung der mer Versammlung
durch den Kaıser bricht Verfasser ab, indem den us  TUC
und den Verlauf des Kampfes zwischen dem alser und
den Ständen eıner späteren Darstellung vorbehält. DIie Arbeit
ist, eine dankenswerte Förderung üuUNSerer Eıiınzelkenntnisse jener

Das Urteil des Verfassers 1stVerhandlungen und Bestrebungen.
mafsvoll und sachlıich. Nur in einem Punkte möchte ich eine
abweichende Meiınung geltend machen, ohne allerdings mangels
yEHNAUCT Nachprüfung dıeser Abweichung einen anderen Charakter
qlg den einNes Bedenkens gyeben wollen. Mır scheint, a1S ob
der Verfasser ıIn der Gegenüberstellung der Polıitik des Kaisers

der Könıg Ferdinands und se1ner Räte gelegentlıch e1t
xyeht,. Ks ist zuzugeben, dafls Man dıe Pläne einer strafferen
Zentralisierung des Reichs ohne wang als im Interesse des deut-

Dennoch ırd Man Heschen Volkes gelegen auslegen kann.
yründetes Milstranen In die Absichten Karls sefzen ürfen, SO

u w1O dıe Stände das yetan haben, und I2 1rd dann viel-
leicht 7ı einer anderen Beurteilung der Haltung der stände
kommen. Dafls arl andere als habsburgische Hausınteressen VOeI-

olg habe, erscheınt mır mindestens sehr unwahrscheinlich. TE1I-
Jich; Ferdinand War 1ın diıesem Punkte durchsıichtger alg Karl
Das Selbstsüchtige se1INer Politik trıtt stärker zZutage. Aber nıchts-
destoweniger scheint zut, darauf hıinzuweisen, dafls auch der
Kalser keine anderen Ziele 1m Auge und ın Rücksicht auf
dıe Entwıcklung des Reiches auch SAr nıcht en konnte, als
ehben dıe Stärkung der habsburgischen Macht jeden Preis.

Ohr
151 Westphal, Fürst Georg der Gottselige

Z U Anhalt ın Werden und Wirken Eın Beıitrag ZULC Re-
formationsgeschichte. Zum 4  Jährigen Geburtstage August
1907 Dessau 1904 Haarth, Hofbuchhandlung VILL,; 238
3 Mk Dem Buche lıegen archivalische Studien zugrunde, dıe
der Verfasser ın Dresden, Magdeburg, W eımar und Zerbst —

Jedoch ist weder das handschrıftliche noch dasgyestellt hat.
gedruckte Materı1al erschöpft. Überhaupt merkt Man dem
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uc A, dals eilig Tfür den herannahenden Gedenktag
Fehler und Versehen sınd nıchtsammengearbeıtet worden ist.

seliten uch dıe Sprache ist manchmal phrasenhaft nichtssagend,
manchmal unschön. Immerhın hıetet estpha 81n vollständigeres

und Charakterbild 318 Schmidt (1864)und richtigeres Lebens-
Clemen

152 Albert Marıa eıls, Lutherpsychologie a{
Deniles Untersuchungen kritischSchlüssel ZUX Lutherlegende.

nachgeprüft. Zweıte, durchgearbeitete und vermehrte Auflage
[Ergänzungsband 11 nıfles Luther und Luthertum.| aınz

XVI, 310 geb 5,001906, Kirehheim ı]
auf dıe erste efolgt dasDıIie zweıte Auflage ist Tasc

Buch War ‚„„Kurz nach Erscheinen“ 906 vergrifen dals Aus-
ginandersetzungen mıt den Kritikern yut w1e Sar nicht mög-
ıch ‚TON., Aber die Arbeıt gelbst ist beträchtlich (um S.)
gyewäachsen, besonders ıIn den Abschnitten und Dıe Luther-

jegende hinsiehtlıch der katholischen ehre, und hinsichtlie der
Lehre Luthers Sehr viel Zusätze stecken ın den Anmerkungen,
die neuste Literatur nachtragen, oder auch S 14) eine charak-
teristische Döllingeranekdote. Bel wiederholtem esen spürt man,
dafls neben dem egisernen Bestand der alten gehässigen Luther-

lemiık, die dieses Buch voxn vornhereıin auf e1n niedriges Nıreau

gyedrückt hat doch e1n auffallend moderner ind hier eht
Luthers Theologie soll 841 geschichtliche Zusammenhän erückt,
dıe mittelalterliche Theologıe voxnxn der Beurteilung durch das

Jahrhundert befreıt werden, der ‚, Altprotestantismus” ird

energisch mıt der heutigen protestantischen liberalen Theologıe
konfrontiert. Has alles sind Gedankengänge, dıe Yn der Heer-

strafse ablıegen und unzweifelhaft für unseTtT® Lutherstudien oft
Kronatscheck.anregend sind.

153 Berbıg, palatın und S81 Verhältnis
Martın Luther auf Tun ihres Briefwechsels bıs ZUuh1 Te
1525 Quellen und Darstellungen AUSs der Geschichte des Re-

formationsjahrhunderts, herausgegeben VON B I) Halle Saale)
Verlagsbuch-1906, urt Nietschmann, Plötzsche Buchdruckere1,

handlung 11 SubskriptionspreIis Le1ider annn ich
ber dieses Buch kein anderes Urteil fällen , als Kawerau,
Deutsche Literaturzeitung, Nr (12 Januär
Hs ist WeNn1g mehr q,1S e1ne AUuS Enders’ Anmerkungen geschöpfte
Inhaltswiedergabe des Briefwechsels zwischen palatın und Luther

514— 1525 mit vielen Fehlern und Ungenauigkeiten, Die Weg-
assung der Anmerkungen ist nicht rechtfertigen. Wertvoll
sind diıe beıden Spalatinporträts voxn 1518 und 15

Olemen.
ıtschr. K.-G., XXVIIL, 4,



484 NAÄA!|  'EN.

1541 GÖötz, Johann Baptist, ıe Glaubensspaltung 1mM
Gebıete der Markgrafschaft Ansbach-Kulmbach 1n den
Jahren 0=1535 (Erläuterungen Ü. Ergänzungen ZU

anssens „Geschichte des deutschen Volkes“‘, Band, und
Freiburg : Herder. en Schornbaum haft, der Verfasser das
Aktenmaterıal selbständiıg durchgeardeltet und bringt ın Neifsıcer,
dıe Kinzeltatsachen und dıe Literatur sorgfältig buchender Dar-
stellung manches Neue, aber ohne erträglıche OÖrdnung der
Der Schluflssatz : „Ub die Neue Lehre mıt freudıger, dankbarer
Begeisterung aufgenommen oder ob sS]e dem Lande aufoktroyıert
wurde, das entscheıden, überlassen W1r dem Leser vorstehender
Abhandlung‘“ S 269) charakterısıert dıe Tendenz, dıe trotz aller
gegenteiliger Versicherungen In vielen ungeschichtlıchen und lächer-
lıchen Ausführungen unNns entgegentritt. Be1 den Verhandlungen
des Jahres 1529 S 233 {f.) ırd mehriac VOR den „Kalvınısch
gesinnten Reichsständen“ geredet. Dankenswert sınd dıe Akten-
mıtteılungen Schlusse, eın (A+utachten Spenglers über dıe Bın-
ziehung der Kirchenkleinodien AUS dem Jahre 1530 und e1n Be-
richt des aNzliers Vogler über das argerliche en In der ark-
grafschaft AUS dem Jahre 1535 Hermelink.

155 Visitationsberichte der Dıözese Breslau
Archidiakonat Glogau 'Tei Herausgegeben VONn Jun yN1tZ.

Veröffentlichungen AUSs dem fürstbischöflichen Diözesanarchiıve
Breslau, and 3i 'Teil 1.) PEreslau 1907 Aderholzsche

Buchhandlung. Preis Mk Nach der Vorrede verdankt
auch dieser drıtte and der Visıtationsberichte eın Erscheinen
der Munifzenz des Kardınals KOpp, Fürstbischofs von Breslau,
weilcher das Breslauer Diözesanarchivr gegründet und dessen Publı-
katıonen ermöglıcht hat, Fürwahr, nıcht Nur dıe katholische Kırche
Schlesjens ist ınrem Oberhirten hlerfür grölstem an VOTr-

pflichtet, auch die Geschichtsforschung Schlesiens überhaupt hat
dem Fürstbischof von Breslau aufrıchtigen Dank zollen. ennn
diıese uUre sSe1nNe Munıfizenz ermöglichte Publikation nthält e1n
reiches Materıjal für diıe Lokal-, Kultur- und Biıldungsgeschichte
Schlesiens. Um DUr voxn letzterer reden, en WITr hıer
eine geNaUO Angabe des Fundus des akademischen Gymnasıums

Beuthen (an der Oder), welches VOLn Georg Freiherrn Voxn
Schönaich Carolath 1615 gyegrüudet wurde und bis 1629 blühte.
Nach diesem Material suchte der Kezensent vergebens, a ]S VOLr
Zzwel Jahren In eıner Zeıitung die Geschichte dieses Gymnasıums
kurz darstellte. Selbst die Bibliothekswissenschafi ıIn dieser
Publikation nregung. )enn ın den Visıtationsberichten ist auch
der Besıtz der Kırchen Büchern sorgfältig anigezählt. Es S@1 Aur
auf die ataloge der Kirchen G(Guhrau und FYFreystadt hingewlesen.

Breslau. Ziuegert
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156 Kr Ebrard, Dıe französisch-reformierte
Gemelnde ın rankfifurt Maın 4—1 Mıt 26 A

Frankfurt e M., Keklın, 1906 Y 167 Aisbıldungen.
nachträgliche Gabe Zu 350Jährıgen ubıl2um der Frankiurter
französisch - reformlerten (+emeinde hietet der Präses-Ancıen des
Jubiläums]Jahres, Konsistorlalrat und Direktor der Stadtbibliothek
Prof. UDr Ebrard, 1ne orofszügıge Darstellung ihrer Vergangen-
heıt, dıe nıcht DUr den auiseren Geschichtsverlauf, sondern auch
Verfassung, Verwaltung, Gottesdienst und inneres Leben autf TUn

Der INdruCc be1 der LektüreSOTSSaMeI Studiıen berücksichtigt.
1st e1Nn doppelter: der der Hochachtung VOLIF dieser leinen Schar
tapfer un 73 ıhrem Glauben haltender Flüc  1nge, die sıch
hıs auf den heutigen Tag ihre Eigenart ewahrt haben, und der
tiefsten Beschämung über das gebrannte Herzeleid, das ıhnen
durch ihre Ilutherischen Glaubensgenossen In der freıen Reıichs-
stadt unter Führung der lutherischen Geistlıchen angetan worden
ist. Diıe zumeıst AUS wallonıschen Glaubensflüchtlingen bestehende
Gemeinde Glastonbury, eren Verfassung auf Kalvın ZUTÜCK-
geht, mulste nach KEduards VL. Tode Kngland verlassen un wurde
durch ihren Pfarrer Valerand 0oullaın 1554 nach Frankfurt g—
Üührt, WO ıhr der KRat die Weilsfrauenkirche einräumte, dıe dann
auch voxR der kurz darauf sich bildenden englischen und ebenso
eiıner Adrıtten, fmNämıschen Flüchtlingsgemeinde mıtbenutzt wurde.
Die lutherischen Fanatiker In der Stadt ruhten jedoch, noch dazu
verhetzt durch den Hamburger Zeloten estphal , nıcht, bıs der

Kat, ungeachtet der VvOxNxn Kalvın, Melanchthon und Phiılıpp YOL

essen einlaufenden ahnungen ZUr Toleranz, 1m Jahre 1561
dıe Kırche den „ Wälschen“ entz0g ; neben der konfessionellen

die durch den uzug der Fremden eıngetretene
Wohnungsnot und Lebensmittelverteuerung, dıe wirtschaftliche
Konkurrenz und innere Streitigkeiten ıunter den Flüchtlingen, welche
dıe Bevölkerung und dıe Stadtverwaltung dem Drängen der Pre-
dıger nachgeben 1e18 Als dann auch dıe Abhaltung prıvater
Gottesdijenste innerhalb des Stadtgebietes verboten wurde, mufste
dıe französısche Gemeinde ebenso W1e dıe deutsch-reformierte
bıs KEnde des Jahrhunderts ihre rbauung auswärts,
1n e1NnDAC. und Bockenheim suchen. S10 nfolge dieser
Behandlung den Verlust zahlreicher wohlhabender Familıen durch
Auswanderung eklagen, rhielt S10 nach der Aufhebung
des Kdıkts von antes durch zuziehende Franzosen einıgen Zl
wachs; ihre yrofsartıge Liebestätigkeit Tausenden vonl durch-
ziehenden und 1n der Nachbarschaft sich ans]ıedelnden Hugenotten
1st der beste Beweıs für ihre innere Festigkeit ın dieser Zeit der
Bedrückung. TST das Jahr 1787 rachte den beiden reformler-
ien Gemeinden die KErlaubnis ZU 1ırchDau ın Frankfurt, dıe vo

30 *
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Gleichberechtigung miıt den Lutheranern aber AYst das Jahr 1806
1820 wurdeund die KRegj:erung Karl e0dors Voxnxn Dalberg

neben dem Iutherischen e1n reformiertes Konsistorium eingerichtet,
das beı der Neuordnung der Frankfurter kirchlichen Verhältnisse
1m Jahre 1899 wlieder verschwand. Deam jetzıgen gyemeinsamen
Konsistorium gehört jedoch je e1n Vertreter der deutschen und
der französisch-reformierten Gemeinde &: und letztere hat ihre
Verfassung und Selbständigkeit auch unfer der OÖrdnung
behalten Herrmann.

19% Zeıtschrıft der Gesellschaft für n]ıeder-
untersächsısche Kırchengeschichte, Mitwirkung Vvuxh

Tschackert und Kayser herausgegeben Voxn Ferd T8S
11 ahrgang, 1906 Braunschweig, Limbach 307
Steimetz beschliefls SEe1INe Sstudie über die Generalsuperintendenten
in den Herzogtümern Bremen - Verden mit den Bıographien vYoxn

Backmeister , Pratje, Velthusen, Rupert1, Köster, Saxer, Küster
und Steinmetz, unter welchem dus (Aebiet In dıe (+neraldıözese

einbezogen wurde ; der eigenartigste und wohl bedeutendste
unter iıhnen 1st, der Rationalıst Pratje, der Geschichtschreiber
Bremens ınd Verdens Koch S@etZz dıe Veröffentlichung des
Briefwechsels der Herzogın Elisabeth VvVoxn Braunschweig- Lüneburg
und ihres Sohnes Herzog Erichs fort; sınd zumeilst Brıete

Mörlıin, die seinen Weggang aus Göttingen, seine nächste Unter-
kunft und S81N Verhalten 1m Osiandrischen Streit betreffen.
Hür dıe kırchliıchen Verhältnisse des Göttinger eD1etes Ende
des 30Jjährigen Krijeges bıeten die Yon Kayser mıtgeteilten Pro-
okolle der Generalvisıtation des (+e8@Nn108 1646 und 16592
reiche Einzelnotizen., Analekten und Miszellen beschliefsen den
Band. EITMANN

1 J ames.onaldson, Princıpal of the University
of St. Andrews. The Westminster Confession of Faıth
and the Thirty-nıne Artıcles of the Church of Kng-
and 'The Jlegal, moral, and relig10us aSPECTS of subserıption LO
them London, Longmans, Green and Co 1905 D sh
Diese von einem Laien für Lajen geschrıebene chrıft ist, durch
den vielbesprochenen Streit 1n der schottischen FYFreikırche hervor-
gerufen. Der erste e1] 11l den Nachweis lıefern, dafs die vonxn
der schottischen Freikirche geforderte Bindung den ortlaun
der Westminsterkonfession miıt ıhrer Inspirationslehre, iıhrer Fest-
stellung des Kanons, W1e zıiemlıch iıhres Sahnzen Lehrgehalts,
e1l er „unıtillıgıble", in heutiger Zeit unmöglıch ist, und dafs
SSelbe von den 39 Yiükeln der anglıkanıschen Kıirche gilt,
wofür der Verfasser sıch auf das, WasS Man eute ın England
„higher eritie1sm “ nennt, aber ohne Verständnis beruft und dabeı
unglaubliche Pla  e1ten (z über das V aterunser 91) VOI-=
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bringt. Der Verfasser, der jeden Kultus m1t feststehenden
Formeln kämpft und unter der Devise „Back tO Jesus” ın der

O  O richtige „formula of admissıonAnerkennung vox Luk dı
ist oflenbar e1n Vertreter eınertO the Church of T1S s]eht,

unitarischen Richtung, dıe ZUNZEITt unter (+ebldeten und alb-
ds eıne grölsere Bedeutung yewınnenN scheint.gebildeten Englan

Im zweıten Teile findet siıch miıt vielem anderen untermischt e1ine

Kritik des zweifellos für den, der den englischen Verhältnissen
nıcht vertraut 18%, kaum verständlichen, übriıgens durch neuere

Vorgänge überholten Verfahrens des Oberhauses 1ın dem Streit
der Majorıtät der schottischen Freikiırch miıt der Minorı1tät, 1n der

der Verfasser schliefslich NUur e1ıne eın Schar „abergläubischer,
Das anze hat Nnur alszurückgeblıiebener Dummköpfe * sieht.

Stimmungsbild einıgen Wert
159 Hr Ludwig \DES TOol. e0 Kgl Lyzeum

Weihbischof Zirkel VO ML in se1nerDillingen],
Stellung ZUur theologıischen Aufklärung und ZUL kirchlichen he-

stauratlon. Bd 1 1904, 347 8 ; Bd H; 1906, 591
dwıig zeichnet das Lebens-Mk Paderborn (Schöningh). Lu
Zirkel War rationalistischbıld e1iner interessanten Persönlichkeit. Ab-gebilde und In se1In früheren Ze1it 6112 Schüler Kants

elig10n innerhalb der (irenzen der lofsenhängıg VO  — dessen
Vernunf . rennte er dıe Relıg10N der W eısen und die olks-

rel1g102 scharf voneinander sah das Christentum IS dıe
Q5EeS 6 und das„Nnatürliche Relıgion des sittlichen Menschengel
Selbst W under,katholische Dogma als dıe Hülle derselben

Offenbarung, Trinität und Christologıe hat In Sanl ahnliıcher
tantische Aufklärer seiner ZeitWeise WwW16 fortgeschrittene protes
kritischer Bibelbetrachtung 1stırationalisiert und auch historisch-

zugänglıch KeWESCN. azu Wr e1n Freund kirchlicher He-

formen und vöoxh Febronianisehen Idealen erfüllt. Dieser quf-
ihbischof VvOIll Würzburg e1ngeklär Katholik ist später a 18 We

immer entschiedenerer Förderer der atholıischen Restauration S.0*
katholischer Auffassung der

worden, 1n Kämpfer für dıe nach
Rechte, e1n Vertel-Kirche dem Staate gegenüber zukommenden

diger der Jesuten und der Unterwerfung ter KOom, hat ratio-

nalıistische Theologıe Predigtweıse bekämpft, W essen-
und seıne gyeschickte di-

berg den päpstlichen Priımat verteldie
plomatische Kunst ın den mp das bayrısche Konkordat
1m kurjalen Interesse verwandt. Nur nach dieser zweıten Rıch-

Hirst Ludwıg legt se1ne ratıo-
tung hın WL bisher ekann
nalistische Vergangenheit blofs 1eselbe konnte eher 1n

offen mıt seinen rationalistı-Vergessenheit geraten, A,1S Zirkel ül
ist. Ludwigs erk uls auf

schen Anschauungen hervorgetrete
eingehendem Studiqm der Quellen d macht reichlich handschrıft-



4858 CHRICHTEN.

ıches Maßterial ekannt. Wır erhalten nfolge der bedentsamen
Rolle, dıe Zirkel In se1ınem Kreise spielte, wertvolle Kınblicke ın
dıe Theologı1e, das kıirchliche Leben und das Bildungswesen des
deutschen Katholizısmus die en des 18 Jahrhunderts,
VOrLr em 1n dıe Kämpfe zwischen Kırche und Staat In dem
kularısıerten Bıstum ürzburg Auch für das psychologısche
Problem, das mıiıt der Entwicklung Se1Nes Helden gyegeben ist,
hat Ludwig Interesse Der Hauptwert des Buches lıegt in der
Aufspürung und Antfaltung des reichhaltigen ıund vielfach 1inter-
essanten Stofies Dıe Darstellung dagegen ist eiwas braeıit und
als AUSs der des Stoffes dıe Hauptlinien nıcht scharfi CHU
hervortreten. Heimnrich Ho MÜ .

160 K ©  e (D theol., Pfarrer in Frankfurt e M.),
Dıe ntstehung der preuisıschen Landeskırche unter
der kKegierung König Friedrich ı1Lneims des Driıitten nach dan
Quellen erzählt. and Tübıngen 1907, ohr (Paul
1ebeck). XLL, 530 10,40 yebunden Mı Der
zweıte Band, der das XXVI,; “ f charaktearısıerte Werk
abschlielst, SEetZz mı1t den ‚„ Wünschen“ eın, dıe Nicolovius
für dıe rsten Provınzlalsynoden mı1t em Sınn Zı Papıer 9C=-
bracht (u Ungestörte Entwicklung des Synodalwesens,
Befreiung der theologischen Kandıdaten VONn der Milıtärpüicht,
Aufhebung der ıol und Ordensverleihungen Geistlıche, Ver-
besserung der armlıchen Pfarrstellen USW.). Kıbenso W1e6 dıe kon-
stitutionellen I1deen AUS der ynreufsischen Polıtik unerwartet rasch
yerschwanden, sınd auch dıie ersten Ansätze des synodalen Lebens,
dıe auf die Grundgedanken der Steinschen Reform zurückgeführt
werden, In Preulsen rasch erstickt worden (Kap 1 en dem
Jlangwıerigen Agendenstreit (Kap. 11L hıs Ste der ortgan
der Unijon 811 1817 (Kap 11 und VII) 1m Vordergrund (Klaus
Harms, Schleiermacher, VOrLr allem der schlesische Kırcehenstreit

2931—3210). Aber der leiıtende (+edanke hbleibt doch in dıiıesem
ande, dals unter Altenstein seıt 181 das persönlıch absolutistische
kKegıment des Königs uıund SeINES Ministeriums 1n innerklirchlichen
Angelegenheıten um erstenmal seıit der Reiormatıon miıt Erfolg
aufgerichtet worden ist. Das Schicksal der Breslauer Lutheraner
ist dıe olıe ZeWESCH diesem SIeEg der Kabinettspolitik S 302)
Auch hler wieder ist dıe Fülle der neuerschlossenen Archivalıen,
Gutachten, Denkschriften, amtlichen Briefwechsel, königlıchen and-
y10SSEeH Ü, del., dıe der Sohn des preufsıschen Unterstaatssekretärs
1m Öberkirchenrat, Geh Staatsarchıv und Keltusministerium Se1%t
Jahren otudiert hat, eine reiıche Gabe, dıe W17 mıiıt Dank ent-
gegennehmen Z6 Stücke siınd Schlusse abgedruckt). Der
für das preufsische Staatskirchentum begelsterte Verfasser be-
klagt sıch i1m zweıten Vorwort, dafs „ das Probiem, welches in
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diesem Buche angefafst ist, andere nicht tief beschäftigt, W1@
miıch .“ ach den zahlreichen Rezensionen, dıe se]inen een
ellung aben, kann Han dıese Klage AUr AUSs der
{Üür jeden Autor verständliıchen allzu groisen Interessiertheit für
se1n 'T ’hema erklären. Juristen (Friedbery, Schön U, a.), Theologen
und Kirchenpolıitiker (T Schneider, Hermelink, Bunke, Schlan Ü, a.),
auch dıe Tageszeitungen en sich mM1 ıhm auseinandergesetzt,
die Kıirchenrechtslehrer schärfsten S81n Geschichtsbil 9.D-
ehnend Diıie Neigung ausführlicherer Besprechung, dıie hier
XXVL,; 543 Worte gekommen ist, ist nach urch-
sıcht des mehr refer]erenden 7zwelten Bandes eher geringer yo-
worden; denn der erste Band erzeugte allerdings ıine hohe Span-
Nunß-. Hs sollte nachgewiesen werden, WI1e das Staatskirchentum
der Steinschen Reformen „dıe dem Wesen des Protestantismus
reuste orm des relıgı1ösen Gemeinschaftslebens ist“ EB 169)
Nach Abschluls des Werkes hat Manl doch den Eindruck, dals
ın dem bearbeıteten GAeschichtsabschnitt dıe Steinschen Reformen
VOIN Verfasser überschätzt worden sınd, un dals das, Was den
Leser 1m ersten Bande fesseite, mehr der starke subjektive Eın-
schlag der Darstellung SCWESCH ıst, den kritische Rezensenten
schon 1m ersten Bande AaUs dem WICK11C wertvollen Urkunden-
materıal auszusonNdern versucht hatten und der 1m zweıten Band
allerdings eher entnüchternd wirkt. ber ohne Frage hat auch
dieses Neulsige, gehaltreiche Geschichtswerk vollen Anspruch auf
eine charakteristische Yıgenart, die jemand, der sıch NUur für
dıe Quellen interesslert, vom. Inhalt abzıehen 1Ird. Ks ist mMÖg-
lıch, dafls dies Buch sich erst langsam durchsetzt Die Verteidi-
gun des preufsıschen Staatskırchentftums veranlalst vielleicht a,Der
doch noch eine Diskussion. Auf die reichen und olıden
historischen Forschungsergebnıisse des Werkes 1ra Han jedenfalls
1n Zukunft noch oft zurückkommen. Kromnatscheck.

161 ‘08LZ, Dr Leopold Karl, quiserord. Unıiıryersıtäts-
professor 1n ONn Klerikalısmus und Laızısmus. Das
La:enelement 1m Ultramontanismus. Frankfurt dA. Neuer rank-
furter Verlag, 1906 1,850 Als Ergänzung se1INeESs Buches
Der Ultramontanısmus als Weltanschauung auf TUn des yllabus
quellenmälfsıg dargestellt, wiıll (30etz ın besonderen Schriften VOI«-

schiedene Einzelfragen behandeln, dıe der richtigen Krkenntnis
des Ultramentanısmus dıenen sollen. Den Anfang macht dıe VOTI-

liegende Untersuchung über dıe ellung des Laijienelementes 1m
Ultramontanısmus. Goetz eroörter zunächst „dıe Grundlagen für
das Übergewicht des Klerus über das Laientum “ und bespricht
dann „ dıe heutige ellung des Lai:enelementes im Ultramontanıs-
mus®*. Dıe Grundlagen sınd teils relig1ös- kırchlicher , teıls 30-
schichtliıcher Art. Der Katholizısmus cr wesentlıch Jenseitsrelig1ion
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und Autoritätsreligion. Aber indem der Ultramontanısmus beıdes
überspannt, entwertet alle Kulturarbeıten und identifzier Br den
Begriff Kirche mi1t dem der lehrenden Kırche, mıt dem Klerus,
innerhalb dessen wıeder dem Ordensmanne den Vorzug VOLT dem
Weltpriester g1bt. Zwar Versuc die bürgerlıche (Aes6  Ischaft sıch
von dieser klerıkalen Bevormundung befrejen, erreicht damıt aber
immer NUur, dafls der Klerus dıe Lajenkultur 31  1C. verdächtigt und
ihr gegenüber unentwegt das mittelalterliche Staatsidea n |s spezılisch
christlich empfhehlt. Verschärft ırd diese Tendenz NO0OC durch
den Hals des romanıschen Ultramontanısmus talıen als den
Ly pISsChen „ mModernen Laienstaat®®, eınen Hals, der vOn den LOMYa-

nıschen Kurialısten auch dem deutschen Ultramontaniısmus e1n-
gye1mpft wurde. Laisierung ist in ihren ugen chlımm W1e
Atheisierung ; 6S o1lt arum den Laızısmus beseitigen durch
dıe Aufhebung aller Gesetze, dıe sıch der moderne aa gegeben
hat. T1n somit der Ultramontanısmus das La:enelement nach
Kräften seine Selbständigkeit, darf sıch freiliıch nıcht
wundern, (3 0881 dıe Zahl der gebildeten Laıen, dıe für dıe Kırche
WITKUL1C interessiert sınd , immer ehr zusammenschmilzt. Der
prätentlöse, aber engO und ungebildete Klerus hat für dıe Lebens-
interessen der höheren Stände 1LUF e1n unzureichendes Verständnıis.
1Ine Voxn Bischöfen geschickt geleıtete 4sSsEe von Gläubigen Mag
vorübergehend yute Dienste tun, aber S1e bıldet darum noch keinen
nutzbringenden Kulturfakto Le0 XILIL verlangte VoOxh dieser Laljlen-

VOT allem eho0orsam dıe 1ischOfe und Einigkeit uUunter-
ntereinander In der Vertretung der kirchliıchen Interessen.

dem Namen des Amerikanismus hat 6L den Lajenkatholizısmus VOI-

worfen. Gleicherweise und unter Berufung auf seınen Vorgänger
wıll 1US nıchts Vox noch gyuten und schönen Dıngen W1SSenN,
enn S10 ohne Genehmigung des zuständıgen Oberhirten unftfer-
oOmMmmen werden. Es g1ibt keine Kulturarbeit des Laıjen, dıe
bedingt selbständig wäre, ondern UUr 1nNe solche, die den Be-
fehlen der Kirche, des Klerus gehorcht. Dementsprechend
ist der a1e vöxn jeder Teilnahme der Leitung der Kırche
grundsätzlıch ausgeschlossen, YanZ 1m Gegensatze ZU0 ausgehenden
Mittelalter, die Gemeinde sıch ım Rechte wulste, WwWEeNnNn S10
ihre kirchlichen Angelegenheıten selbst ın dıe Hand nahm. Heute
hingegen ırd jeder Anspruch, 1n kırchlıchen Dingen mitzureden,

mMas noch sehr in kirchenfrenndlıcher Absıcht erhoben werden,
sofort schroff zurückgewiesen. Nar WO dem Klerikalismus
zweckdienlich erscheint, WO mit den Mıtteln des modernen
Staates diesen selbst bekämpfen kann, stellt sıch auf den en
moderner Anschauungen und ewährt Zie den (jemeilnden das
eC.  9 ihre Pfarrer wählen, WwWIe es ın den sıebziger Jahren
in der chweiz der Fall WT Aus Not ahmt die Lajentätig-
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keıt der protestantıschen Stadtmıssıon und Inneren Missıon nach,
verie aDer anch 1erbel nıcht, immer wieder hervorzuheben,
dafs der a1le berall UUr sıch q, ]S Handlanger des Priesters
fühlen haft. Da dıe Kırche alleın 1m Besıtze er Mittel ıst,
Übel und Kran  e1ten heılen, untersteht die weltverzweigte
katholische Vereinsorganısation unbedingt der Leiıtung des Klerus.
In jedem ihrer (x+ebiete nıcht e1n Lale, sondern der geist-
1C. Herr den Vorsıiıtz, ınd dıe vielgerühmte , In Deutschlan
besonders Von ofüzieller Stelle SerxKn elobte sOz1ale Arbeit der
römischen Kıirche dient im etzten Grunde nıcht der Humanıtät,
nıcht der Gesellschaft , nıcht dem Staate, sondern der acC
stellung des Papstiums. Wiıe sehr sıch der katholische Priester
In der Polıtik breit macht, W1e8 SOIn bereıt 1s%, dıe seelsorge-
lıche Tätigkeit miıt der agıtatorıschen vertauschen und Beicht-
stuhl W1@e Kanzel miıfsbrauchen, arüber 1rd In katholischen
Kreisen reichliche Klage geführt uch auf dem Gebiete der
Polıtik g1lt der Ia1e 160008 als das infer10re Klement, das straucheln
würde, eNnN ıhm niıcht die sichere and des geweihten Priesters
dıe Wege W16e68S8,. Keıner unter den zahlreichen katholischen Ver-
einen b1iıs era ZU Dachdecker- und Kutschervereın, der nıcht
direkt unter klerikaler Leıtung stände. Die Art W1@e die katho-
lısche Presse vVo  S Kaplan abhängig ist, und Tastı HUr apologetischen
Tendenzen dıent, erklärt CS, dafs der gebildete 011 nach W16
VorT ZULE lıberalen Zeitung greift, trotzdem ıhm das Lesen üultra-
montaner Blätter unzweıldeutig a,{S relig1öse Pfiicht eingeschärit
iırd So geht S weıter durch schöne Lıteratur, chule, Wiıssen-
schaft. Überall assel1Dbe Bıld. Der lerus macht die Kırche
AUS, herrscht in ıhr unbedingt, und zwingt den Lajen ZUC

Unselbständigkeit oder treıbt ıihn iın kiırchliche Gleichgiltigkeit
Selbst iın egıner rein ultramontfanen Institution, In der Dominikaner-
hochschule Freiburg iın der SchweIiz, aDen dıe Laljenprofessoren
dem klerikalen Klemente weıchen müssen. (0etz ist natürlıch
Polemiker. Er kämpft für einen modernen Katholizısmus, der
sıch des Ultramontanısmus entledigt und natıonalen Anschau-
un  s  © ZUTFÜG.  ehrt. 188 ox1bt seıinen Arbeiten ıhren besonderen
Wert für dıe Gegenwart. Der Zorn klıngt durch alle Zeilen hın-
durch Aber eıine are, fast pedantische Disponierung Sorg‘ 1
Vereine miıt eg1ıner sorgfältigen Benutzung der Quellen dafür, dafls
über der bewuflsten Absıcht des Buches seın wissenschaftlicher
Charakter nıcht Schaden kommt. Friedrich Wiegand.

162 LO Werner, ebenszweck und eltzweck
oder Dıe Zwel Seinszustände. Leipzig 1907, Haberlandt. 74

Das Buch redet E  ber Geschichte der Philosophie, Kr-
kenntnistheorie, Astronomie, Biologlie, Ethik, Chemie und noch
viıeles andere. kın gewissenhafter Rezensent ird a 180 überhaupt
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nıcht den yesamten Inhalt zugleich beurteilen können, obwohl der
Verfasser iıhm durcech reichliıchen Anpell den gesunden
Menschenverstand leicht macht. Aber selbst e1n objektives Referat
ber den Inhalt gyeben, ist e1n kühnes Wagnıs, e1l der Ver-
fasser 61 otarkes Selbsthewufstsein besıitzt und eıne kraftgenıialısche
Sprache Andersdenkende anwendet, Zıe 104 TE den
bekannten Göttinger Physıologen Verworn „Glaubt der Herr
Verworn, dafs dioten VOL sıch habe, enen S} eLWwWAaS quf1-
bınden SO Immerhin ist 9S möglıch, dafs 1n Darsteller der
Geschıichte der modernen eosophıe auch diese chrıft
lesen mufs Auf dem Begleitzettel ırd authentisch erklärt, dafs
der Verfasser dıe Entdeckung gyemacht habe, dals der Körper
äglıch 3,(4 mal mehr arme verbrauche, a IS beherberge
Dıe Frage, dıie entschwundene Wärme leibt, ihn ZUr

Bekämpfung des (}+esetzes VOüOx der Krhaltung der Kraft und
(Gedanken über Weltbeseelung. Aber vielleicht habe ich schon
durch Wıedergabe dieser Sätze den Verfasser miıl(sverstanden und
erzürnt. Interessenten werden Z  S Original greiıfen mMUÜüsSsen.

Kronatscheck.
163 ewman, Le developpement du vgme chre-

tıen. Par Henrı Bremond Kdıt. Entierement refondue
et COrrigee. Lettre- Preface de Mgr Mignot Archeve&que
d’Albı Parıs. Bloud ei Cıie. 1906 Das vorlıegende uch
enthält eiıne allerdings DUr au Auszüge beschränkte französısche
Übersetzung des berühmten , HSSay the Developmen of Christlan
Doectrine“, den ewman ın den Jahren 1844 und 1545 verfafste,
gy]leı1ıchsam a IS eine letzte wissenschaftliche Aussprache des '1'he0-
ogen miıt S1ICH elbst, ehe den entscheidenden chrıtt der
Konversiıon vollzog. Schon dıe Ysien Seıten des Essay zeigen
jedoch dem eser, dafs das Urteil des Verfassers e1N völlig Q,D-
gyeschlossenes SCWESCH Se1n muls, q[s miı1t seiner Niederschrift
begann. Newman War ım Besıtz einer ausgebildeten Theorıe, m1t
der eT alle behandelten dogmenhistorıschen Probleme 1n seınem
Sıinne lösen vermochte, und diese Lösung schlofs, W1e gylaubte,
1ne S() zwingende pologıe des römisch-katholischen Lehrsystems
ein, dafs er ın Hıinsıcht darauf nıcht mehr „ Herr der Konsequenzen
Wal, dıe sıch AUS sejnen Prinzipien ergaben  .. nNier olchen
Umständen 1S% es merkwürdig, den Kristallisationsprozels De-
obachten, 1n dessen Verlauf alimählich der Komplex von 1deen
zusammenwWuchs, durch eren Krkenntnis Newman dıe Bedingungen

begreifen suchte, unter welchen sıch W achstum und Ent-
wickelung der christlichen Glaubensiehren 1m Verlaufe der ‚Jahr-
hunderte vollzogen en sollten. enen Prozels hat Newman

Diebekanntlıch s<elbst in der nologıa PTO SUuA vıta geschilder
Schilderung als dıie auifallende 4tSaCche erkennen, dals dıe @1-
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tenden een, dıe in iıhrem Zusammenhangz Newmans „Hypothese“
ılden, auf dem en der anglıkanıschen Theologıe erwachsen
und Theologen WI1e [670)  9 Butler und namentlich VeLi-

danken sind. Ihre Kombinatıon, Ausgestaltung und Anwendung
auf den Verlauf der ehrıistlichen Lehrentwickelung ist allerdings
zumeıst ewmans eigenes erk Nichtsdestoweniger bleibt die
Betrachtungswelse, die auf den Prozels der Dogmenentwickelung
anwendet, e1n Krzeugn1s protestantıschen G(EISTES , enn auch
ıhr rgebn1ıs VOoOr dem Protestantismus dadurch schützen sucht,
dafs die (GAeschichte der das deposıtum Gide1ı ausgestaltenden
Theologıe unter dıe Autorität der gyöttlıchen Providenz oder
unter dıe Autorität des kirchlichen Lehramtes stellt ewman
x1bt 1n seınem SSay q<elbst Z dafs dıe von iıhm aufgestellten
Krıterien ZUr Unterscheidung der berechtigten und wahren Kint-
wickelung des chrıstlıchen Glaubensinhaltes voxn se1iner Korruption
nıcht ausreichen, dals vielmehr eine äaulsere Autorıität erforderlich
sel, den Verlauf dieser Entwickelung ın Te und Praxıs
überwachen; iıhr komme Infallıbilität Z das eC über dıe
ahrheı theologischer und moralıscher Sätze entscheiden. iıne
widerspruchsvolle Annahme Se1 überdies, „ZWischen üuUNls und
der ersten Chrıstengeneration eınen durchgreifenden Unterschlied
in der Verfassung behaupten, dals S10 eine Jebendire unfehl-
hare Leıtung hatten und WITLr keine*‘. Dıe Apostel siınd 2180 die
Vorläufer der Päpste. „Dıie Suprematıe des (}+ewıissens 6r das
W esen der natürlıchen Relıg10n ; die Suprematıe des postels üOder
Papstes oder der ırche oder des Biıschofs ist das W esen der
geoffenbarten KReligi0n. ** enn für diese kann „keine V er-
eiIN1gUNGK auf dem Grunde der ahnrheı geben ohne e1n Organ
der ahrheıt" Man mMUuls ch solche sSätze VOr ugen halten,

ZU begreifen, dals Newmans 'T’heorie In der rTömischen Kırche
Anklang üinden konnte, dafs insbesondere ın England und rank-
reich eıne theologische Schule Se1INeE ecen mı1t 118er vertritt. Man
ist. sıch 61 ewu{st, dafls Newmans Theorie alg solche einen
TUC mit der katholischen Tradıtion dogmenhiıstorischer Bewer-
tung darstellt, für die der Satz gyalt ‚ F’out changement, toute
nouveaute ast sıgne Verreur “ (Introduction, 5); aber MNal

glaubt wohl, WwW1e schon 2Datler bemerkt haft (S. die Zitate Intro-
duction, 8), dals eine Theorie, dıe der kirchlichen Autorıität
die glänzendsten Anerbietungen macht, YON dieser nıcht leicht
desavoulert werden wıird. So ist denn auch uUuNsSeTE Übersetzung
des KsSSay mıt einer empfehlenden Vorrede des HKrzbischofs Mignot
Von Albı ausgestattet. — Im übrıgen ist dıe Auswahl der in der
Übersetzung zusammengestellten Auszüge des SSay eine geschickte;
dıe ausgefallenen Abschnitte werden durch e1ıne Skızzierung ihres
nhalts (commentaiıres analytiques ersetzt. Kın outer Gedanke
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ist auch, die Ausführungen des Essay Üre eine unverkürzte
Übersetzung des etzten Vortrags ergänzen, den Newman als
Universitätsprediger auf anglikanischer Kanzel gehalten haft (vgl
hıerzu Rıchard, utton, ardına. Newman, 128. enn
dieser Vortrag über „ die eor1€6 der Entwickelung der relıgıösen
Lehre* (The Theory of Development in KRelig10us Doctrine) ent-
hält das sSchema vVvOxh Newmans Theorie schon vollständig, und Aur
se1nNe Anwendung au das dogmenhistorische Materı1al noch.
Unsere Übersetzung ist bereits in vierter Auflage erschıenen; S1e

al80 augenschemlich einen weıteren Leserkreıs, A1S Nal
vermuten sollte. Die Popularisierung YVYon Newmans ecen scheınt
qOmıiıt dem Wunsche des Übersetzers entsprechend n den Kreisen
des französıschen Klerus gelingen.

ONN., CUSSECN.,
164 h Dr Oberkonsistorjalrat ın

Frankfurt e a e  © (Männer der Wiıssenschaft,
herausg. VONDN Ziehen, Heft 11) Leipzıg eim Weıcher)
1906 Der besondere Zweck, den diese rleine
chrıft innerhalb der reichhaltıgen Rotheli:teratur erIullen wıll und

rfüllen gyee]jgnet 1st, r der, KRothe durch e1In knappes,
kurzes Lebensbiıld weıteren Kreisen nahezubringen. Sıe räg eınen
ausgesprochen persönlıchen Zug. S1e ist getragen VON tıefer, be-
geisterter erehrung des Schülers der 4UN SChon e1Nn Siebziger
ist,; für den einstigen Lehrer und von der Überzeugung, dafls
der gyrofse eologe, der gyleich neben Schleiermacher gyestellt
wird, auch der Gegenwart noch sehr viel habe, „mehr
als Hunderte YoOxh den Büchern, dıe verschlungen werden als der
Weisheit etzter Schluls und sehr bald schon werden verzgessech
sein“‘, J2a , dafls se1ine Zeeıit erst noch komme. Neben der tiefen
Frömmigkeit Rothes werden VoOrT allem seine edanken über das
Wesen des aubens esum, vom unbewulflsten Christentum,
über die Inspıration und sein e2 eınes weltgeschichtlichen
Christentums 1im Gegensatz ZU. kirchlichen hervorgehoben.

Hemrich Hoffmann
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