
N12<508725261 021
\

OTA HETHR EBB RT AA C
T  ngen

[
SDACALEN:  Ka  da



S  C
> T>

S
C P  En r

AA EA
e

i d .
i « .

S
T  T FOs S Mla S AS ln  Ö

AA
Kr  %E

:n  T ®©
PE ir \  ny i

LU 8
E z

ED SA e
S  S

E N  N en W

S ua  M  x  WE
‘

A
i ET

Ya
D

Z  e  3 r3 ERLA
DA E e  ErD I MAUS P  P

D DA

S 43 A SE a
d

q er s Ün
REa  AA D A  A

A
za  C

E TL
AS O

Aa N  N
_-

A ara F ED
Aa

Ja
Aa

c
As Dn  Z S  &3

- A arır
MSA  (  (

e
Fa  S0  S

ASS r  Rl  E A n
A d K

© eD
Z

Ü e SEn S
D AXS S  -

C PE  ST  WEr %e
110802

mRi  S  S N  N d
e  e En

4  HT  T
SR E A Hya

Z
N He

H
A e yd AD 35HE  N An  R Sa

an m E A0 N  nE  A  AF A a  en D  &x
Z s

nBA M e  S  NC e
ga

pn

W
F  n fa  E ZZa

AA Z eNn  Z  E R
SE AT

L
C En

x E  S g  S
Ed L  .  . D LC  }S r  D

PE
S  S

E R NS  EGa DL  n SRS
S Kn M

E Kl SE  S
HA

Zn M

S  7  7S n  KG
A, HA

Wn SE  3V  e
f

C  F
, an  > 1

BY
7 D  5E  ®  v  X  }  A  S  z  S  E  7  S  C  e  E  z  S  e  A  n  i  z  D  E  E  F  e  E  E  Z  e  5  E  z  A  E  @  Z  B  n  S  A  RS  Na  «3  Z  s  A  Z  n  S  ®  S  E  E  £  K  S  :;  .  C  2  E  C  8  7  S  n  n  e  E  E  S  O  E  Z  Z  Z  VE  S  f  S  S  i  D  S  -‚;  S  S  S  A  e  ©  .  E  S  ÜE  “  E  <  S  n  E  B  a  .  A  A  A  S  S  S  3  B  ©  2  i  e  E  E  S  m  a  R  E  E  G  a  S  n  A  -  S  Ü  —  En  e  e  D  e  R  z  B  E  ?  &  E  e  z  E  n  a  E  D  i  E  ©  n  O  ©  e  n  S  e  ®  S  e  On  n  .  E  S  S  3  SE  AD  E  S  S  ;3;3;  ®  S  5  ©  R  u  R  s  Ü  2  S  E  Z  7  8  E  S  Z  A  E  n  E  e  n  S  e  n  S  S  2  P  E  S  e  S  e  x  G  S  Z  n  G  n  ©S  a&  S  8  D  S  E  Z  E  E  -  E  e  7  S  :  S  —  Z  Z  E  B  SO  N  5  B  a  B  X  Da  =  S  D  e  2  E  S  S  Z  OE  E  e  Z  .;„’  e  D  An  R  2  D  n  E  D  E  E  C  E  E  B  e  S  E  &S  E  R  D  i  Z  E  Z  S  E  S  S  E  E  Ü  E  ;£;»  i  S  S  S  Z  TE  Sn  S  E  S  REn  E  E  ;%  an  Z  M  E  F  S  E  D  E  S  S  -  B  SE  S  S  E  A  S  H  GE  —  an  S  O  S  Er  Z  Z  Na  Za  E  S  F  e  O  S  -  An  E  An  Z  E  S  3  n  e  D  S  S  S  7  E  S  E  E  S  .  :  i  E  8  z  S  ©  ;  2  Z  E  I  Z  B  e  DE  B  S  E  E  n  S  SE  S  e  E  E  E  S  E  E  S  e  ö  S  e  E  e  S  n  n  n  Zn  Sa  S  D  E  ’:  E  n  Z  B  E  S  O  S  Z  E  3  R  e  B  S  G  D  S  E  ®  ©  S  5  -  A  E  Zn  S  E  Z  Z  S  Z 2"%  SE  S  S  S  e  D  DE  E  S  Z  S  S  ;f  S  "ir  'i.  B  S  Z  R  A  2  (  ÖE  S  B  ©  S  Z  S  E  n  Z  F  D  z  S  Z  S  e  SE  n  7  ®  z  Z  A  E  S  3  e  ®  e  .  N  C  2  6S  F  e  S  S  D  S  S  ;‘ä-  D  S  n  ©  S  v  S  N  X  E  S  e  E  E  n  B  n  8  E  A  n  D  5  o  S  E  e  A  E  E  HE  G  7  ®  5  A  n  S  e  A  5  n  E  SEn  WE  E  E  S  H  S  m  E  A  I  E  E  S  z  S  E  n  S  5E  O  s  S  n  “  n  3  An  S  R  Z  E  %  S  S  n  S  RE  DE  An  D  SS  DEn  Z  H  S  E  Ü  S  7  3  n  SE  e  n  7  E  —  n  S  :  d  -  S  }  7  Z  I7  Sn  A0  SS  S  E  e  Yn  8  DEn  A  S  5  B  E  Z  Va  -  M  Z  Z  E  e  S  S  Za  O  en  n  2  E  e  2  S  Ka  8  A  S  n  S  e  e  B  5  B  Z  7  -  n  2  ©  E  E  E  A  S  5%wk  Üg  S  S  Z  F  RR  S  B  Z  e  D  ©  S  A  x  “  B  278  S  Z  E  e  S  SE  S  Z  s  e  E  Z  E  S  E  S  A  S  Z  5  S  .  A  Z  E  S  E  R  *'v  3  B  D  n  S  br  Z  Z  S  .  e  E  D  S  G  E  OE  B  S  S  S  E  S  e  S  Da  M  E  R  S  e  E  Z  S  Z  s  e  S  SEn  A  5  2  O  %i  S  Sa  SR  S  A  2  e  en  SE  S  Z  e  2  S  -  S  Z  2  S  S  S  S  S  3  D  n  S  e  A  E  S  O  a  A  7  R  ©  DE  3S  En  ®  S  Z  *?‘  S  M  .  6  E  Z  Cn  S  8  B  S  E  E  S  K  DE  S  s  en  7  S  S  Z  z  n  S  E  _  S  S  K  A  r  Arn  2  e  n  e  -  Z  Z  S  A  RS  ©  ar  S  ;1  Z  7  Sar  e  E  z  S  n  ©  Ar  Z  A  E  e  B  K  S  &.  C  e  S  e  E  E  E  Z  e  i  R  S  B  K  s  S  w  Sn  En  A  S  Z  I  S  H  &“  Z  e  SA  O  B  VE  E  e  A  E  A  n  5  5n  A  N  En  Z  e  E  A  a  A  Z  O  ®  -  e  A  5  n  an  E  Sr  Z  A  A  N  B  E  .  N  f  S  x  n  S  Z  e  e  V  E  ®  G  E  B  ean  35  7  E  e  S  a‘r  3  S  4  g  E  E  I  Z  E  S  E  E  E  S  S  A  S  Z  ÖE  E  S  B  A  n  E  e  R  ÜE  DE  D  5  S  i  3  e  e  P  e  S  8  g  2  S  K  ©  e  B  —  n  E  E  E  z  E  C  .  B  7  E  e  S  S  S  S  e  E  A  E  D  NO  P  e  E  a  S  HDE  E  en  M  Bn  E  n  Sß  G  _S

K N S78  CS
S 7  7

E  E b ET
b

x
WE  WE



A

E

z

S

%S

p 4A51

a

E

S  S

©  Aa

n

K

NO

.

®

Ar

.

—

58

x

-  -

-

An

RE

Ya  0

x

a“  a“

W

Sa  a

n

X
za

i  {}

A

ag
d

1440

D  R  E  E

B

an

E  S

P

©  ©

Z  Z

i

R

DL  DL

3

AAr

@n  n

©

E

C

E

T

S

E

e  }

$

C  C  45

S

HA  dr

>

4  e

W

N

E

£  A&

A

N

r

A

AA  4E

8  S  e

S

X  X
L

n

DU

E

S
A0

A

C

Üg  f

en

S

»  S

3  3

S  n  5

A  MEn

N

NR

M
E  v

A
D

a

A

vn

C

Z

e
2  2



FÜR
IRCHENGESCHICHTEFE

DRITTE
\ND 1939

VERLAG VON OHLHAMMER IN STUTTGART



N LArı

d  Ö  ©

Af

F  x  F

vA A

vA

W

Za  ü

&7

LEn

S  R

A

S

C

Ü  A  s

V

4

mIS  IS

G  San

%

e

©S

:

S  W  S

c

D

A A

g  S

f

S

7  G

e

U

K

C

a

C

s  C

f  <

n

-

S

A&X

Aa
Us  6S

E  B  Y

A

BAn

e

4M
ME  .  Tr  NWT

Z  Z
S  S

F  D

n  n

G

(

e  6

N  e

I

x

,

0

z

A5

”

'

V

A

3

®

R  REn
z

1174
$

aM

OE  S  S

Z  Z

e

e

F

S
A
z

S

A

A

A

{17

n

e

O

O

e

zA

f

N  S  SE

s  s

„&

y

CF

&4

SE

S

Snı

DU

{ts  M  E

>  x

E

m

}

SS

P

A

2

Z  Z

A UEn

P  ö

J

Ya  sAa



ZEI FÜR IR  ICHTE
Merausgegeben von

> SFPFEBER( W  a Kın  Pa  VE HOLTZMANN

INHALT
ERSTES UN  © ZWEITES ET

UNLTER  UNGEN eıte
Seeberg, Die Geschichtstheologie Justins des Märtyrers
Meinhold es  ehen und Deutung 11011 Ersten Clemensbhrief
Altaner, Paganus. Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung 1 5()
Hennig, Die Auswanderung Martin Stephans 149
erche, Generalfeldmarschall Erwin Freiherr Manteuffei a ls Domherr

VON Merseburg 8694— 188

LITERARISCHE BERICHTE UND ANZEIGEN
M Müller, KEithik der Bereich des Vorläufigen 241

Aligemeines 251
Alte Kırche 260
Mıttelalter 266
Reformation und Gegenreformation DA
Neuzeıiıt 73
Territorialkirchengeschichtliche Forschungen IS()

DRITTES UN  w VIERTES
UNTER  UNGEN

Dietrich, Der Urmensch als Androgyn 207
Klinge, Dıie Bedeutung der syrıschen T’heologen als Vermiuittler der
griechischen Philosophie den S1317 349

Benz. Hans VOoO  H Ungnad und die Reformation unter den Siüdslawen D  E
1C, Besitz Beschaffung evangelischen Schrifttums Steiermark
und Kärnten der Zeit des Kryptoprotestantismus 476

( Seeberg, Der Pfarrer. Geschichte und Aufgabe Berufs 496
LITERARISCHE BERICHT UND ZEIGEN

„a Peuckert. Kıirchliche Volkskunde 591
Allgemeines 574
Ite Kirche 579
Mittelalter 589
Reformation und Gegenreformation 602

euzeıt 608
Aus Zeitschriften 621
Gesellschaft für Kiırchengeschl  te 624
Selbstanzeige 629
Register 630



al

O.  W
E  D

xx

u
n  in  A

7
eE

bl

Z324
Vrisalet

A
.fo e  N

3R
ET

En
AS

AT  Fa  Ea  E

\}n  EYre  e
CaS

nf\

PAA  A
AWena

w}A
N

&!
\  A

Pa 52irAA
(  (ba L3

pr a“ Bw37 D  D1 da
E

s  s

KA“ %e -a 7
O N

d fa4  A
ON

E
e  T

w N  AG

A

Y
(

AC }EG
Cn FEg

D

KL}C

d
x e

An
W

Z5

an‚
Y® {A®

vÜr  Ü
Z

E e
Z ®  SA

ka

e 1
n

M;\

FDPDA 2

5a

i®
Y

S
EA

Ss

CSr
E

REF
DB

n  K*;  E  kE AM  Mo
FAAvK

N76n
4A 5  &.  S

KA  En  Sr  SrE



U N  RS UE MN U  C

[ Jie Geschichtstheologie Justins des Märtyrers
Von BengtdSeeberg,

Berlin-Grunewald, Irabenerstr.

Jede auch die kleinste Arbeit wächst aQus einer besonderen
Problemstellung, die 1m n  o  aNnzenNn un allgemeinen verwurzelt ist

In NSCeTEIMNM Fall geht die Frage nach dem Geschichts-
bewußtsein einer besonderen Epoche in der Geschichte der christ-
lichen Theologie. Um urz SaSCH, der LOgOos bei den Apolo-
geten ıst nicht sehr der Ausdruck kultischer Bedürfnisse oder
theologischer Anpassungen, sondern 1n ihm sSpricht sıch VOoOrT allem
das imperilalistische eschichtsbewußtsein der werdenden christ-
lichen Kirche a us. Liegt die Vorgeschichte des Christentums 1Mm
udentum oder liegt s1e eben 1m Logos, der (Jst und West,
Griechen und Barbaren umspannt un:! überall dort herrscht.

vernüniftig ZUSCSAaNSCH ist? Das ıst die Frage, mıt der WIT
Justin herangehen wollen.

Kapıtel
UQuellenfragen und Gieschichte der Forschung.

Die T1Lien Justins 1n der heute vorliegenden HForm en ihre
handschriftliche Grundlage ıIn dem al dem xe 1364 stammenden
Cod. Parisinus 450 und Iın dem Cod Argentoratensis 9, der inzwischen
verbrannt. aber schon früher benutzt worden ist. Rund 00 TE später
erfolgte dıe erste Drucklegung des exX durch Stephanus. 1593vr ——  WE a  VE OE E gaben Sylburg 1n Heidelberg cdie Werke Justins und 615 Morel 1ın Paris
die er der Apologeten 1 zweıten Jahrhundert heraus. 17492 erschien
die gelehrte und kritische Ausgabe des Mauriners Maranus, dem WIT
auch eıne Reihe anderer lange Zeit bedeutend gebliebener kritischer
Eiditionen 1m ıle der Mauriner verdanken, un 1847 Tolgte die Aus-
gabe _Otto }

1) Vorliegende Arbeit wurde ın erweıterter HKorm VO  u der Theo-
logischen Fakultät 1n Kiel als Dissertation anseCeNOMMeEN.@); V] 11 h W I“ €S! der altkırchlichen LiteraturFreibur 1913 06 ft. Hardnack-Preuschen. C

Ztischr. .5 1/2



Untersuchungen
Die erste Zusammenstellung und Würdigung der T1ıLien Justins

Tindet sıch be1l FEusebh VO  — äsarea. Aus der der VOoO  — Eusebius
genannten rılten, VO  S denen Z Teil 10808  — die Namen erhalten sınd,
hat die OIS'  ung jetzt als unzweilelhaft echt die beiden Apologien
und den Dıalog miıt Iryphon anerkannt. Eusehbh hat die gewöhnlıch als:
zweiıte Apologıe bezeichnete Schrift ]Justins verschiedenen Stellen als.
„erste Apologie” bezeichnet. Dadurch ist INa  b der Vermutung eführt
worden, daß die WIT zweıte Apologie verlorengegangen sel, und
daß die beıden heute getirennien Apologien ursprünglıch ıne Einheit
gebildet hätten. Harnack hat zunächst diese AÄnsicht ausgesprochen,
sich dann ber spater selbst dahingehend rektifiziert, daß use die

der Verwechslung der beiden Apologien Tage, indem se1lne
eignen Kxzerpte verwechselt habe Man nımmt NUun heute allgemein

4) daß die zweıte Apologie einen Nachtrag ZzUuUu ersten Apologie dar-
stellt und auf Grund VO  — Vorfällen unter dem Präfekten Urbicus, die

Anfang der zweıten Apologıe behandelt werden, veranlaßt W OI -

den ist.
Sieht INa  — auf den Inhalt der beiden Apologien, fällt auf, dal?

Kap 1290 der ersten Apologie und Kap 1325 der zweıten Apologie
inhaltlıch zusammengehören. Justin nımmt In diesen tücken nıemals
auft das Ite Testament Bezug. Er sucht 1n diıesen tücken das
Christentum mıt Vorstellungen aQus der hellenistischen Welt Zzu VOT-

teıdigen.
So könnte 100838 vermuten, daß I! MS und IL, 1245 die erste Apolo-

gıe gebilde aben, während dann auf Grund eiıner ückfrage, w1€e sS1Ee
VO  I Justin ıIn L angedeutet wird, die Kap I! 30 —68 dıe zweıte Apo-
logie ausgemacht hätten. Dann würden uch die Zitate Eusebs IX
und aus der ersten Apologie stammen.

Die VO  b Kusebius beigebrachte Stelle über den jüdischen Krieg, die
iın der heutigen ersten Apologıe Kap enthalten 1st, könnte ein Gegen-
argument die dargelegte These bilden ID aäßt sıch ber hiergegen
N, daß use diese Stelle nıcht ausdrücklich als Zıitat au der ersten
Apologie angıbt.

Für dıe Abfassung der Apologien kommt ohl die Zeıt zwischen
und 161 ıIn Betracht In L sagt Justin: „erst VOoOrT hundertundfün{fzig
Jahren ist Christus unter Quirinius geboren worden. ‘ Ferner verwelıst

schichte der altchristlichen Liıteratur L, 107 it (Leipzig 1893).
Semisch, Justin der Märtyrer . 10517 W.ıtimann. —_

schungen A christlichen Literatur und Dogmengeschichte HLL
3) Harnack, Texte und Untersuchungen I! { 174 if.: auch

Bardenhewer, 218, SOWI1e Harnack, Gesch der altchrist. Lit. 17
104

4) Harnack, Q I} 275 Bardenhewer. a 217, 9925
Wir schließen uUunNns hier Bardenhewer, CN  Y Har-

nack, A} 11 S. 278 meınt, daß die Apologien eın DPAaar Te nach
150 geschrıeben worden waren.



Die Geschichtstheologie Justins des Märtyrers
zweımal auf Markion, dessen Irrlehren gerade jetzt noch besonders

viele anzögen. Markion ist ber nach Rom gekommen und ist
144 als Kirchenstifter hervorgetreten. Als Abfassungsort glaubt 190538  >

allgemein Rom annehmen sollen Man stutzt sıch auch hıerbei wıeder
uf das Wirken Markions In Rom, das Justin ebendort erleht en
könnte.

Der Dıialog mıt Iryphon wiıird VOo  a use und Hieronymus zıtlert: bei
Tertullian finden sıch 1n seinen T1ıLien SCZE. die c. und „„BCeHC
Markion“ lediglich Anklänge diesen Dialog,

Es ıst das Verdienst €0OdOT Zahns ®), nachdrücklich darauf hinge-
wıesen zZz.uUu aben, laß der Dialog nıcht vollständig überliefert 1ST, s()[]}-
dern daß nach Kap 7 9 e1ine Lücke besteht, auf die den Lolgenden
Kapiteln öfter Bezug S  3608 werden scheint.

Der Dialog mu jedenfTalls nach den Apologien abgefaßt se1IN, da in
Kap 120 uftf die erste Apologie verwlılesen wird.

Die Methode der Apologetik In dem miıt den en geführten Dialog
ıst 1Ne€e andere wıe die ıIn den Hellenen gerichteten Apologien. Der
Logosbegriff trıtt 1Mm Dialog In den Hintergrund, hne jedo gänzlich
Zu verschwinden. Justin betont stärker das Alte Testament und
die Propheten als /Zeugen für die bereits VOorT Christus vorhandene Wahr-
heıt Fis fällt jedoch bei Untersuchung der alttestamentlichen Zitate
auf, daß sıch Justin mıt Vorliebe solcher tellen bedient, die VO  — der
Verwerfung sraels und der Erwählung der Heiden reden.

Neben diesen sicher echten Werken g1bt ıne Reihe umstrittener
riften, die 1918008  — vielleicht deshalh Justin untergeschoben hat, weiıl
{an S1e vorT dem Untergang bewahren wollte, auf der anderen Seite
geben manche dieser Schriften in konkreter Form die Dogmatık des
Nicaenums wıieder.

Die umstrıttenste Schrift ıst dıe Cohortatio ad TAaeCOos. Es sınd nıicht
Nu prachliche Gründe, dıe notwendig machen, die Schrift Justin
abzusprechen, sondern ist 1n€e andere Geschichtsanschauung, die der
Cohortatio zugrunde liegt Die Geschichtsanschauung Justins selbst CT-
wächst uf einem doppelten Boden nämlich einmal In den durch den
Logos bestimmten hellenistischen edankenkreisen, sodann In den
Moses und die alttestamentlichen Propheten gelegten Ideengängen. Der
Verflasser der Cohortatio ber sucht se1ine geistige Ahnenreihe in Moses
un den alttestamentlichen Propheten Testzulegen, dann aber auch ın
den jüdischen Geschichtsdeutern w1e Josephus und 110 7)

Die Schrift de monarchla 8) hat die Absıicht, den Monotheismus
and VO  e großen griechischen Schriftstellern darzulegen. Auch uUuse

6) Iheodor Za DD FK 1886 Studien Z Justin ff
Coh:10 und 15 vgl e1iIN1ıSCHh, Der Einfluß

Philos uf die alteste christliche Exe CscC (Münster 19088) cf Bardenhewer, a.a.©) 236 Sowie Semisch, q a
167 ff
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kennt diese chrıft Die CAT1] bringt Zitate VO griechischen Autoren,
die auch 1n der Cohortatio ad TaAaeCOSs zıtiert werden. Hs aber
dieser Schrift und das ist für S1e charakteristisch und für die P-
ec117 Justin entscheidend völlig die Bezugnahme auft die alttesta-
mentlichen Propheten, ja 094 auf das Christentum überhaupt.

Die kurze Oratio ad TaeCOos 9) ist VOoO der schon erwähnten
‚„‚Mahnrede die riechen““ unterscheiden. [dDiese Rede ist eiINne
Rechtfertigung des Verfassers für sSe1INe Annahme des Christentums.

Der Verfasser greiit dıe Unsıittlichkeit der griechischen (‚ötter und die
Uppigkeıt der relig1ösen Nationalfeste d WI1E s1e bei Homer und
Hesiod eschrieben fand, und schließt mıt einem wWäarmen Aufruf ZUFTF
Annahme des Christentums.

Dies Werk kann Justin deshalb nıcht zugeschrieben werden. weil
1ıne Schroffheit die griechischen Götter zeıgt, w1€e Na  — S1€ be1
Justin SONstT nıcht findet. Ferner hler die Reflexion auf die [Dämo-
DCN, die für Justin die Verwirrung der Menschheit Ur die 1den-
schaften veranlaßt haben. [Der Verfasser der Oratio ıst nıcht Apologet,
sondern Angreifer; vermittelt nicht, sondern er lehnt ab; hat
schließlich, was ’ das vielleicht entscheidende Kriterium ıst, ıne andere,
sehr viel ENSECETIC Vorstellung VO  - der orgeschichte des Christentums als

ustın.
Harnack hat sodann auf Grund der Christologie 1ne Gruppe von

Schriften für Justin untergeschoben erklärt, als deren Verfasser auf
Grund der 1n ihnen vorgeiragenen Christologie Diodor VO JTarsus
sieht '10) Es sınd dies die vlier T1ı1Liten Responsiones ad orthodoxes:
Fxpositio rectae idel: Quaestiones Christianorum ad Gentiles: Quae-
st1iones Gentilium ad Christianos. Wie I1a  b auch Z der ese Harnacks
stehen mMas, der ın Diodor den Verfasser dieser Schriften erblickt, y

viel ıst eutlich, daß diıese er aus einer Zeıt der späteren christo-
ogıschen Streitigkeiten herrühren.

Von protestantischer Seite inden WIT diıe erste eingehende Unter-
suchung über Justin bereits ın den Magdeburger Zenturıjıen.
Es ıst der “Tradıtionalismus In der protestantischen (Geschichtsanschau-
unß, der besonders ausgebi  et bei Melanchthon und dort mıiıt der
humanistischen und sprachlıchen ochschätzung der altkirchlichen Antı-
quıtät verbunden die Wurzel für die wissenschaftliche Arbeit des
Protestantismus der alten Kirche geworden ıst. Aber ıst nıcht
einfach die sogenannte „konfessionelle“‘ Polemik, die ZU der Beschäfti-

mit den ersten Jahrhunderten der christlichen Geschichte eführt

9) Bardenhewer, - S 2’51 Semisch, a. 163 FE
10) Bardenhewer, Aa ( 69037 f Harnack, Diodor VO  >; Tarsus,

pseudojJustinische T1ıLtiten (Texte und Untersuchungen XX I N:
(Leipzig 1901 S. 242 itf Harnack, TeExte und Untersuchungen I!

164 {t.
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hat Hs 1st vielmehr die Geschichtsanschauung des Protestantismus auf
TUn deren sıch selhst als die wahre Fortsetzung der altkatholischen
Kırche gewußt hat dıe SC Erforschung der ersten Zeıten des Christen-
tums getrieben hat Das ist das Grundmotiv der Beschäftigung der
protestantischen 1 heologıe miıt den gygriechischen Kirchenvätern aber die
Untersuchung selhst wıird dann reilich W 16 übrigens » den
Für die Zeit maßKyebenden Gesichtspunkten einzelnen bestimmt [)as
ın für die agdeburger Centuriatoren und S1C stehen hıer ihrem

Gegner Melanchthon als Männer der zweıten (Generation nıcht S sehr
fern die miıt dem Begriff£ der „FC1LNCH Lehre zusammenhängenden
Gesichtspunkte Das Interesse dieser Geschichtsforschung 1st also dar-
auft gerichtet die 9 9.  N TE und iıhre Entwicklung, ihre Erhaltung

iıhren Verfall festzustellen
Wenn dıe Centuriatoren Justin s1ehben „Irrtümer bezug auf die

Te nachweisen ZC1ISCH sıch hier bereits die Anfänge aktuel-
len dogmengeschichtlichen Geschichtsbetrachtung Damıit 1st dıe Betrach-
tung der Kirchengeschichte verinnerlicht und das Schema der loßen An-
nalen prinzıpiell beselitigt worden Zugleich aber spricht aus dem Nach-
w el der „Irrtümer bei Justin noch mehr Schon J ustin gıilt nıcht mehr
als Vertreter des Christentums, schon bei Justin SETIZ der Abhfall
VOoO  — der „IC1INCN re W 16 1E 11 der gegeben ist eın 11)

Die auft NSeTe Frage bezüglichen Werke des und ahrhun-
derts, denen die alten Motive ebendig bleiben ZCISCH, daß ZU.

TEINEN Te das Interesse an der „gesunden Antiquität" das el
den Vätern der ersten fünf Jahrhunderte, hınzutritt Alle praktischen

und professoralen Ireniker erklären diesem schrecklichen konfessio-
nellen Streitzeitalter, daß die Kirche 115 ıst Glauben der ersten
Jahrhunderte €1 haben die Katholiken C1nNn großes Verdienst der
„objektiven historischen Arbeit S1ie lauben daß die Texte, wenn INna.  b
5 1E 198838  i sorgfältig ediert VoNn selhbst dıe katholische Wahrheit heraus-
stellen während die Spiritualisten und Reformatoren aller Färbung den
Verfall der Kirche weıt rüher ansetzen, nämlich 18081 zweiıten der vlierten
Jahrhundert vergleiche Casaubonus, Cave, rabe, Gottfried
Arnold aber auch Semler oder Christian Thomasıus Be1 diesen wird
bereıits UuSs der Anschauung Verfall der TE und Kirche die säku-
larısierte Frage nach der Hellenisierung des Christentums, diıe VO em

Jahrhundert estellt wurde 7u dieser Frage T1 die andere ob
den Kırchenvätern 11€ unbedingte Autorität den Fragen des aubens
zukommt

11) (1 zZzu den Centuriatoren S Gottiried Arnold,
die Wissenschaft und die VyS SC1INET Zeit Merane 1923 44() FT
Wir wenden UuUnNns hıermiıt SCOCH Ü d Auffassung VO  b den
Centurijatoren, a.
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Ss der reformierte Humanist, seizt dıe christliche

Sakramentslehre in Beziehung den griechischen Mysterıen, denn cdıe
OPIN10 novıtatıs VO Glauben Christus ıst c5S5, dıe die Heiden VOoO

Christentum Ternhielt Dies erkannte Paulus ın selner Areopagrede,
un seinem Beispiel sınd die Kirchenväter efolgt Der Nachweis solcher
Beziehungen zwischen Christentum und Hellenismus, der nach (Casau-
bonus schon VO Paulus eführt worden 1st, hat dann sehr bald dazu
geführt, hellenistische Anschauungen, usdrücke und Gebräuche iın die
christliche Religion herüberzunehmen 12) An Justin tadelt der gelehrte
und kritische Casaubonus, daß die sıbyllinischen er als wirk-
lıche Weissagungen behandelt, daß In Herodes einen Zeitgenossen
des Ptolemäus sıeht und daß Christus ıIn einer bei Bethlehem
geboren se1Nn 1äßt 13)

Gegen Casaubonus tiraten VOT allem 1i4)
und upın iın der Bı  1J10theca KEcclesiastica auf. Kür sS1e stand bereıts
1m Vordergrund die Frage, ob sıch Justin durch seinen Platonısmus
nıicht einer el schwerer Fehler chuldig gemacht hätte.

Anders als diese beiden Katholiken geht der große Jesuit
1US Petavılıus VOVFT. Petavius wollte bewußt den Kirchenvätern
1ın den ersten dreı Jahrhunderten Irrtümer nachweisen, den
Protestanten, die sıch der Übereinstimmung mıt diesen Jahrhunderten
rühmten, den Boden für die Behauptung, S1e hätten die reine ehre,
SA entziehen, andererseits u das Konzıil VO  > Nıcaea als den Urheber
des wahren Lehrbegriffs hinzustellen, somıiıt die katholische Aut:
fassung VO der Notwendigkeit und Unfehlbarkei der Iradition und
der Konzilien begründen.

aßt Justin noch als Zeugen der Wahrheit
gelten, obwohl iıhm tadelt, daß die chrıistlichen Lehren miıt
der griechischen Philosophie „untermengt” hat. „‚50nst findet I1a bey
ihm einen feinen schmack VO  w} der ersten gravıtät un lauterkeit, wıewol

manchmal neben andern eıgenen gedanken auch aus der Philosophie
eiwas untiermengel, die ıhm noch VO.  a seinem eydnischen her
anhienge“ (Ketzer-Historie 59)

Anders urteilt der Arminianer, der Herausgeber der Werke des
Erasmus, Clericus®®) Er tadelt Justin 95  1€ TE der platon1-
schen Weltweisen‘, die sıch darın ausdrückt, „daß ott der höchste VOorT

der Schöpfung der Welt eın Wesen, das SIE Logos nannten, eschaffen
habe. das zwischen (Gott und den Kreaturen wäre, durch we (Gott

12) Casaubonus, De rebus SaCTI1Ss ei ecclesjasticlıs exercitationes Lon-
don 1614 550 {f 1€e. uch S C, Die Hellenisierung des Christen-
tums aa Cu  D tudien ur es: der ] heologie un der 1r
Stück 15, Berlin 1913) 1 5

13) Fingelhardt, a.
14) En Ihardt, 5 awe, a. a. ff
15) Vg awe, a a © S, 47 ff FEngelhardt,
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<Aie Welt geschaffen haäatte und alle vernün{itigen Kreaturen hätten eiwas
VO  w der Natur dı1eses Wortes urch diese Logoslehre se1 Justin
dem alschen Schluß gekommen, daß alle tugendhaften Heılıden, wıe
Sokrates und Heraklıt selıg werden könnten. Ferner tadelt den
Chiliasmus Justins, SOWI1E seine Dämonenlehre. „Aus allen ber könne
INn  - sehen, daß dıe Frömmigkeit des Kınen nıcht alle Zeıt vVvor ırrıgen
Meinungen bewahre, un daß auch der aller tugendhafteste 1ın seinem
Urteil tehlen könne 16) m:

ıs trıtt also bereıts In der Justinforschung die Frage nach der Ab-
hängiıigkeıt VOoO Plato ın den Vordergrund, und beginnt die Kritik

der Intallıbilıtät der ersten Kirchenväter. Dies hat reffend (T D
ıIn se1lner Vorrede Clericus D USdTUuUuC.

gebracht, indem den reformierten ITheologen Scultetus, Dalleus,
Basnage und Barbeyrac für ihre iın diese doppelte Richtung ehende
Kritik hohes Lob Zzoallt 17)

Ma an meınt ın selnerT Faınleitung F der Ausgabe Justins,
habe 1LUF einıgen un wesentlichen Punkten geirrt und „nonnulla
errata Justinı eiIus autorıtatem minuere NO  a debent“ 161) Er hat

der Kxegese Justins SOWw1e se1liner Widerlegung der Häresien
ein1ges auszusetzen; 1m übrıgen ıst aber der Meinung, daß der
kritisch dargebotene ext für sıch selbst spricht.

Eın lebendiges Biıld VOL Justin finden WIT bei r18)
Semlers Beurteilung VO  - Justin ist bestimmt VOoO  — se1iNner Auffassung der
Kirchengeschi  te überhaupt,; ın der WIT Nachwirkungen VOo  — Gottfiried
Arnold finden 19) Semler zunächst aus seinem methodologischen
Ansatz ergibt sıch das den Traditionalismus ab er Historiker
mu sıch davor hüten, se1ıne eigene Meinung der die Vorstellung der
Gegenwart ın die Vergangenheıit einzutragen. So kann keine poche
für eine Zeıt maßgebend SEeIN. Deshalb sınd für Semler die Kırchen-
valer der ersten dreı Jahrhunderte wichtige historische Zeugen, ber sS1e
sınd nıcht cdie Norm Tür das VerständnIis des Christentums. Semler weiß,
daß aller Anfang 1LUFr Anfang ıst „und noch nıcht cdie Nn Vollkom-
menheit, die darüber zuwächst“. Hier spricht eın und freies Be-
wußtsein VOoO  b der Vergangenheıt.

„Libera relig10n1s indoles 1US genNerIS 1US DON dicit Nostrae aetatı
el nOstrae re1l tam 1088281 Oomnıno convenıunt, ut pot1us rudius et tenue
hulus temporı1s ingen1um oportea observare qUan ad 105 sedula et
ıinvenusta imıtatione transferre 20)

16) Engelhardt,
17) awe, a. a
18) Johann Salomo Semler ın der Vorrede E Baum artens

„Untersuchungen theologischer Streitigkeiten ” (Halle and
un I1

19) Seeber Gottiried Arnold 538 {{
20) Semler, istorı1cae ecclesiasticae selecta capıtla M } 70.
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Irotz dieses antitradıitionalistischen Zuges weıst eeberg miıt Recht
auf die traditionalistische Stimmung hei Semler hın, w1e s1e eiwa 1n
sSeINeT Beurteilung der ersten Jahrhunderte gegenüber dem Jahr-
hundert ZU USdTUC kommt 21) 1€e. Semler ın Anlehnung
Gottiried Arnold die Kirchengeschichte unter dem Verfallsschema,
hat doch auch ugleich miıt seiner Unterscheidung VO  S Theologie und
Philosophıie, VOo  —- der öffentlichen un prıvaten Religion das alte Ver-
fallsschema überwınden gesucht und der hohen und bıs heute
noch nıcht erreichten Aufgabe einer Betrachtung der christlichen (38:
schichte als Frömmigkeitsgeschichte weıtergeführt, auch darın übrigens.
Gottfiried Arnold verbunden.

Die Hellenisierung des Christentums, die Semler ur das Kaın-
drıngen des alexandrinischen Judentums, der platonischen Logosiehre
und der Septuagınta schon Sallz früh hervorgerufen sıeht, stellt sich
aber für Semler 1 Gegensatz 7, der vorangegangeneN LS!  ts-
betrachtung nıcht als der Verfall des Christentums dar, sondern zeıgt
vielmehr die Anpassungsfähigkeıit und Lebensfähigkeit der
Religion, reilich auch deren Modifikation durch dıe Verbindung mıt
der Philosophıie.

50 übertreibt J ustın, w1e (lemens und Urigenes dıe Bemühung,
die gelehrten Heiden gewınnen, Z Nachteil der christlichen Reli-
g107N selbst. die nach solchen Vorstellungen In den natürlich bekannten
Moralien und einıgen halh oder meıst platonischen edanken besteht.”“

„Ke:  ın vernünftiger Leser kann diese 1n Palästına damals als:
Christus lehrte 2anz remden egriffe für ‚.hben dıe edanken halten,
welche Christus seinen Aposteln beigebracht hat, oder we ihnen
durch göttliche FKingebung waren beigebracht worden 22)

So habe Justin keine Ahnung davon gehabt, daß ato den Begriff
des LOgos 1n einem a anderen Sınn verstanden hat, als Justin selbst..
Nur ın AÄgypten ar der Logosbegriff Justins bekannt, denn dort
kannte I1a  > auch Schriften VON griechischen €en, die 10888 Christen
geworden Varen, die diese jüdisch-platonischen edanken ehrten.
Außerdem Wäar Justin VOo den Stoikern beeinflußt. Die Verbindung
dieser Logoslehre mıt der apostolischen Logoslehre se1 sechr nach-
teilıg für diese und Justin sSE1 geradezu als eın orläufer des.
Arlıanısmus anzusehen, denn die äres1e des Arıius stammt für Semler
aus den äalteren Kirchenvätern, die sS1e „der Denkungsart der grliechl-
schen b entinommen. S1e nıcht aber aus „apostolischem Unter-

QT) Gottfiried Arnold 599
22) Kngelhardt, awe, 264 Es se1 be1i Sem-

ier noch hingewı1esen RSN seline Anschauung, daß alle Geschichte und
alle Ideen bestimmt sınd on der Geographie, iın der S1P entstehen und
wıirksam werden. Eın Gedanke. der uch in NSrer Zeıt wieder rucht-
bar geworden ist.
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richt” geschöpit hätten. In dem £danken der Namenlosigkeit (Gottes
sıeht Semler eınen platonischen Gedanken, der über den Kyrıosgedan-
ken der Septuagınta J ustin vermiıttelt worden sel.

Die Fngel- und Dämonenlehre Justins tindet Semler sinnlos und
unanständig. SO se1 das alexandrinische ] udentum dem
Findringen hellenistischer Vorstellungen in das Christentum.

Semler 111 ber Justin, JTatlıan uUSW. In den Verbindungen, die S1€e
dreyste gewagt haben‘“, keine wissentliche Gottlosigkeit 711  ( ast

Jegen, aber bestreıitet. daß man sich. verpflichtet fühlen könne, „solchen
damals OS! cdıe Heiden gefälligen Finfällen und Finkleidungen selbst
einen Beifall Z Ehre (Gottes geben und diese Begriffe für (56-
danken Christi und se1ner Apostel z halten.“

Wenn Ina sıch Iragt, dıe TITheologen des
s sich mıiıt Justin beschäftigt aben, kann dıie

Antwort icht bloß ın dem Hinweils auf die historischen Interessen
dieses Jahrhunder  bestehen Das Jahrhundert hat vielmehr se1t
Strauß und Baur die Frage nach Christus nıcht mehr losgelassen und
die immer staärker werdende indogermanische Frömmigkeit reizte, die
Entstehung des dogmatischen Christentums historisch aufzuzeigen und

A entkräften. In diesen dogmatischen Interessen wurzelt die Be-
schäftigung mıt Justins Logosbegrif

Die Grundlage der Justinforschung lıegt bei Karld
emisch Im ersten Band sSeINES großen erkes sucht Semisch
Justins Leben und seine Schritten z bestimmen und einzuordnen. Er
trıtt 1erbei VOo allem für die Echtheit der ‚„‚Mahnrede die Griechen
e1IN, und manche Thesen VOo  _ Semisch über Justins Christentum sind
dann durch die Beurteilung der „Mahnrede“ bestimmt.

Im zweıten an untersucht Justin nach dogmatıschen Gesichts-
punkten, indem Justin VO  —; den Voraussetzungen eiıner 1mMm anzch
Iutherisch gefärbten Dogmatik her sieht Hierdurch wıird Semisch
Justin natürlich nıcht gerecht, und dies ist wohl dıe Ursache, weshalb
INa  —_ die verdienstlichen Forschungen VOoO Semisch nıcht immer mıt
der ihnen gebührenden Gerechtigkeit beurteilt hat, ODWO INan seine
SCNAaUCH Einzeluntersuchungen oft und benutzt hat

Semisch sucht Justin us seiner Zeit heraus verstehen. Aber dar-
UusSs ergıbt sich ihm 1n€ Folgerung, die dann weıthin Allgemein-
besıitz geworden ist. daß nämlich die TE Justins, die dieser selbst
als biblisch-kirchliche Überlieferun bezeichnet hat 25)‚ den Glauben der
nachapostolischen Kirche darstellt. Wır setizen dieser ese die Behaup-
tung enigegen, daß Justins Anschauungen den Notwendigkeiten

23) Karl Semisch, „ Justin der Märtyrer” 11 1840 138 1842
24) Dies hat uch Engelhardt mıiıt Recht hervorgehoben. FEngelhardt,
ac) S, 44
25) Semisch I! r S. 46
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seiıner Apologetik praktisch bestimmt und daher auch nıcht einheitlich
sıind. Auch Justin Wäal den en eın Jude und den Griechen eın
Grieche. Für die Apologıen steht Justin die Frage nach dem erhältnis
VOo  un| Vernunft und UOffenbarung 1 Vordergrund Kür den Dıalog miıt
dem en Iryphon kann InNna  a das Analogıieproblem mıt den Begriffen
„Weissagung un Erfüllung bezeichnen. Da beıides natürlich Ver-
nunit und Offenbarung und Weilssagung un Erfüllung 1ın den
Apologien sowohl als auch 1mM Dialog ZU Sprache kommt, ıst selbst-
verständlich:; ber auftf das (3anze gesehen, sıiınd dıe Apologien bzw.
der Dialog mıt Iryphon durch dıe Betonung jeweils des einen oder
anderen Problemkomplexes bestimm(.

Durch se1ne Dogmatık, die Semisch Justin heranträgl, kommt
dann dazu, Justin für einen Pauliner halten, w as VOTLT allem
durch die .„Cohortatio ‘ N erhärten strebt. Die Logoslehre Justins ıst
für Semiısch biblischen Ursprungs und nhalts, allerdings VON philo-
nıschem Zuschnitt 25a); der LOgOS ıst be1 Justin uch VO Pneuma unter-
chıeden 26)

Miıt Recht hat e ] dt den entscheidenden Mangel der
Arbeit VO  e Semisch hervorgehoben, daß nıcht stratit ZUSaMmMMmMmeN-

fassen und darlegen kann, „AaUuS welchen Gründen sıch die TE Justins
gestaltet, W 18 sS1e UNXSs vorliegt” 27)
Ehe WIT z der großen Monographie VOoO.  b Moriıtz vVvon Engelhardt

übergehen, mussen W1Tr ber auftf und 1b
Ritschl einen 1C. werfen, weil der zwıschen beiden obwaltende
Gegensatz auch dıe weıteren Arbeıten beeinflußt hat.

Ferdinand Christian aur ist 1n seinem Buch „Das Christentum
und dıe christliche Kirche‘“ (Tübıngen 1853, 100106 und 364—2368)
zweimal auf Justin eingegangen 28) Seine Anschauungen sind der (y@+
genstand eıner lebhaften Diskussion geworden, die besonders NO der
Ritschlschen ule Baur eführt worden ist.

Baur sucht entsprechend seliner Grundkonzeption VOo erden der
alten Kirche, die sich beı ihm ur intensive und scharfsinnige Quellen-
Torschung, aber auch 1n Anlehnung Hegel und unter Anwendung
Hegelscher Kategorıen auf die Kirchengeschichte gebilde hat, Justins
historische ellung bestimmen. Er sieht ın ıhm weder einen Pauliner
noch einen „Ebjoniten‘, sondern jJustin ist für iıhn eıner VO  — den Iypen,
1n denen sich die Verschmelzung VO  b Paulinismus und Petrismus ZUuU

katholischen Christentum vollzieht, das der Sache nach bereıts bei
Justin finden meınt 29)

25a) Semisch I!
26) Semisch {L, d 05
27) Engelhardt, d. a. S, 45
28) Baur, . ä 13 121 f und S. 365 {t
29) Baur, 126
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Justin erklärt mehr außerlich als innerliıch SC1HN Einverständnis miıt
den Judenchristen und wenn auch nıcht das paulinische C hrıstentum
anerkennt J‘ nıicht einmal den Namen des Apostel Paulus erwähnt
ist doch der Sache nach Pauliner

Alles W as Judentum C116 relıg1öse Bedeutung hatte, kann für
Justin 1Ur VO. C hrıstentum her erkannt werden eshalb erschließt
sıch. ihm auch U VOoO  b hıer au das Verständnis des Alten Testaments
Die allegorisierende Auffassung des en Testaments hat Justin nach
Baur us der alexandrinischen Schule übernommen 80) Lr meınt daß
Justin dieser ellung gekommen 1ST 1388481 den Christen cdiıe dem
jüdischen Zeremonlalgesetz festhalten, nıcht cie offnung auf che
Seligkeit nehmen Christus 1ST aber für Justin nıcht AL  — der Er-
löser, sondern vielmehr der Lehrer und Gesetzgeber

Wie Justin eiınerseılts die en VO  H der Göttlichkeit und Wahr-
eıt des Christentums überzeugen, auf das Alte Testament und

„typische Bedeutung hinweist das TsSt durch Verwirk-
lıchung Christentum verständlich wird sucht anderseıts den
Heiden das Christentum verständlich P machen Das geschieht einmal
durch die Logosidee denn derselbe Logos der Mensch geworden Ist
hat nıcht 10808 den Propheten alles vorhergesagt sondern auch bei den
Heıden alles Vernünftige gewirkt Zum anderen macht Justin das
Christentum für dıe Heiden ur die Kreuzesgestalt anschaulich welche
die Menschen VO! Tier unterscheidet und aut allen ymbolen der acht
und Herrschaft erscheint Sehr richtig hat Baur erkannt daß Justin
hiermit die Universalıtät des Christentums und das „vordogmatische
Ohrıstentum er welisenNn 11l Der Unterschied zwischen Christlichem und
Heidnischem besteht darın, daß Christus der an Logos erschienen
ıst, während vorher, Sınn der Stoa, u  I TOU Y OU sichtbar
geworden wären 81)

Gegen cdiese Deutung Baurs nımmt TEeC Rı 32) Stellung.
LEr ordnet Gegensatz Baur Justin den Heidenchristen Seine
relıg1ösen Anschauungen stehen dem „herabgekommenen Paulinismus
des Clemens VO Rom nächsten Der heidenchristliche harakter
Justins trıtt für Rıtschl deutlich aus SC1INeET Beurteilung der Jüdisch-
christlichen Klassen hervor Justin hat dann dem Barnabasbrief folgend
das Verhältnis des mosaischen (‚esetzes ZU Kvangelıum vorläufig ab-
schließend auti den USdTuUuC. gebracht der für die katholische IT
der normale wurde und 1€. Der heidenchristliche Standpunkt Justins
wird dadurch bezeichnet daß alles, w as zeremoniale Satzung
Alten JTestament ıst als durch Christus beseıtigt ansıeht So wird

0) F aa O S12
1) r a a. 0© 53651B(  B( Die Entstehung der altkatholischen Kirche Bonn

1857T  m N  I6 Dufl 298—311).
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Christus dem Moses als Gesetzgeber gegenübergetellt. Die hıerın zutiage
tretende Verwandtschaft den essenischen Ebijonıten beeinträchtigt
jedoch nıcht Justins heidenchristliche Stellung, denn Justin verwirit
nıcht 1Ur den Opferkultus, sondern vVvOor allem uch die Speisevorschrif-
ten und die Beschneidung Darın, daß die Bes  neldung UU  d noch
gelten Ja damıt das üdische Volk SCcnh seiner Gottlosigkeit ZAE

Vergeltung SCZOSCH werden könne, sieht Rıtschl gerade den Beweis für-
den heidenchristlichen Standpunkt Justins. In der Aufhebung des.
mosaıischen (Gesetzes und 1 Eıntreten der Jeiden Stelle der en,
erkennt Rıtschl dıe Fınwırkungen VOoO  - Paulus. Da bei Justin die VnN-
abhängıigkeit der Heidenchristen auch darauft gestützt wird, dal?
Abraham VOT der Beschneidung se1ın Glaube ZU Gerechtigkeit gerechnet
wurde, gJaubt Rıtschl olgern können, daß Justin sıch als Pauliner
darstellen will, aber für ıne echte Reproduktion der paulıinıschen C
danken CHhau unfähig w1€e Clemens VO  b Rom ist

Justin ekennt sich Z der urapostolischen Vorstellung der Rettung
und Erlösung durch Christus, aber löst den Glauben C hristus auf
iın Buße und Werkgehorsam und beschränkt dıe Wirkungen des Opfers
Christi auft die Bedingung des empirischen Verhaltens Auch hierin
zeıgt sıch ıne Verflachung und Umdeutung paulinischer edanken In
der Christusanschauung trıtt die erste ausgeprägte Gestalt der
katholisch-orthodoxen Christologie zutage. Christus ıst der alle gölt-
ıche Offenbarung vermittelnde Logos und als solcher Gott Dies wıder-
spricht der jüdischen und jüdisch-christlichen Anschauung.

Auch für Ritschl nımmt Justin ıne entscheidende Übergangsstellung
ein: vollendet den Gedanken VOIN Christentum als dem Gesetz
und bringt ıhn in die Form, iın der VO  - der katholischen Kırche
festgehalten worden ıst Anderseıts hat die Arbeit dem christo-
logischen Dogma begonnen, das 1 Nicaenum selinen Abschluß tindet.
Das ist für Ritschl aber das Entscheidende. Justin hat für}_ ıhn cdıie
Philosophie ın die Theologie eingemischt, und unzulässıgerwelse,

daß 108808 die dogmatische J1 heologıe entsteht, die mıiıt den Begriffen
der griechischen Philosophie arbeıtet und griechisch ist, STa biblisch
P se1N. Es ist dıe alte Verfallsıdee, angewandt auf die Frage nach der
Hellenisierung des Christentums, die iın diesen Urteilen Rıtschls über
Justin 1U Z Ausdruck kommt

Sucht Baur den Logosbegriff für dıe Erkenntnis der es  S
anschauung Justins Iruchtbar machen, ordnet Ritschl den Logos
Sanz ın das christologische Denken eın und zeıgt damıiıt, WwI1e stark die
bürgerliche Theologie des Jahrhunderts, dıe gerade Ritschl und
sSe1Ner ule repräsentiert wird, der Christologie interessliert Wa

und ihre dogmatische Fassung kämpfte.
In dem Gegensatz zwischen Baur und Rıtschl scheinen Un weı

Motive obzuwalten, die diesen Gegensatz erklären können. Fs handelt
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sich dabei einmal UL ihre verschiedenartige philosophische Provenienz,
ege auftf der eıinen Seıte, Kant auf der anderen. Und der Kantianer

n A e  w A
<ucht das praktische Christentum, das Jesus als modernen Berufs-
menschen au{is gröblichste mißverstanden hnat Sodann handelt sıch
WL die verschiedenartige Anschauung der Geschichte des Chrısten-
LUums, dıe Baur 1m Dreitakt VOoO  — ese, Antithese, Synthese gesehen hat,
während Ritschl die Entwicklung ZU katholischen Kırche au dem
Heidenchristentum, aus dem Abhfall VOoO.  b dem Paulinismus. ableıtet:
be1i bemerken ıst, daß 1iISCHISs Paulusbild das Kriterium für diese
Entwıcklung abgibt Deshalb wendet sıch Rıtschl die gewaltsame
historische Ausdeutung der Baurschen ule 1 amp iıhre I hese
VOoO der doppelten Fntwicklung des Christentums ZU. katholischen
Christentum. Dieser JT hese NAVA Rıtschl se1ne Ese enigegen, daß
das Heidenchristentum alleın sel, aus dem das katholische Christentum
der 1r hervorgewachsen ist. Dabei beherrscht aber nıcht der aulı-
NıSsSmus das Heidenchristentum, sondern sınd DUr noch paulinische
Gedanken ıIn „gebrochener Gestalt”.

Sucht Ritschl vorwiegend Justin VONn der dogmatischen Seite aus

verstehen, sieht Baur mıt Recht die Bedeutung des Logosbegriffs
auch für die Geschichtsanschauung Justins. s schwehbht ihm schon etwas
w1ıe die Frage nach dem Selbstbewußtsein des C hristentums 1n Justin
VOT. Eıs SINg Justin ın seiner Christologie nıicht schr das Ver-
ständnis des en Testaments und des Kultes, als vielmehr denS  K C  ü n Eirwels des Alters und der Vernünftigkeit seiner eıgenen uecnNn Reli-
2100

Von Rıitschl beeinflußt und se1ne Fragestellung auf Justin NWEeIN-

dend, erscheint 1878 ın Erlangen die umfangreiche Monographie ber
„Das Christentum Justins des Märtyrers” VOoO  _ 1-
ha d t 33)., In ihrem ersten eıl behandelt die Apologıen, 1m Zzwel-
ten den Dıialog und 1 drıtten Teil untersucht das Christentum
Justins nd das Christentum seiner Zeıt

Nach Engelhardt besteht das Wesen des Christentums für Justin
ın der Anbetung des wahren (Gottes und €m tugendhaften en und

Die Beurteilung des Engelhardtschen Buches durch Overbeck
Nietzsche scheint un etiwas ZU SCATO f, Se1 aber doch hier mitgeteilt, da
sS1€e unzweitelhaft eıinen Mangel der Engelhardtschen Arbeit wledergıbt:
BÜr die .christliche oral’, weniıigstens tür das 1 heoretische davon,
können Dır die Bücher über Justin und Paulus wohl Manches bieten,
das VO Engelhardt reilich mıt unerträglicher Breite Dir bald lästig
werden.“ ct hlerzu KErnst Benz Nietzsches een ZU es des
Christentums ZRG DG 1937 S. 302 Mit Recht weıst Glawe (a
295 {.) aut die Verbindung der These Engelhardts hin, das  T1Sten-
tum als Lehre widerspreche em posıtıven (C'’harakter der biblischen
Offenbarung und habe seinen Ursprung ın der relig1ös-sıttlıchen enk-
welse der hellenistischen Welt, mıt der These Harnacks, „daß das Dogma
ın se1ner Conzeption und 1ın seınem Aufbau eın er des griechischen
Gelistes uf dem €N des Evangelıums se1
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Glauben an den ewıgen Lohn Frömmigkeıt und Gere!  igkeit sind
Leistungen, Z denen der ens: durch Belehrung über Wissen und
Wollen des ewıgen (sottes und durch die Aussicht auf Lohn und Strafe
nach dem ode getrıeben wiırd 3i4) Die „Orthodoxie“ Justins s]ıeht
Engelhardt In wel Gedanken: (ott ist der chöpfer der Welt, und
Christus ist der Sohn des Weltschöpfers.

Engelhardt erkennt In Justin Iso den uniıversalistischen Ratıona-
lısten und den Heidenchristen, In dessen Christentum viel Griechisches
enthalten iıst Der Gottesbegriff ist platonisch geblieben, Gott ıst eiIn
kosmisches Wesen. Um Gott nıcht stark 1n die Endlichkeit ınab-
zuzıehen, wiıird die Schöpfung und Erlösung vermittels des göttlichen
Logos gedacht Der LOogos ist aber nicht Gott selbst, sondern die Ver-
nunft und Kraft Gottes., Auf dieser Verbindung der Gottessohnschaft
Jesu mıt der Logosiıdee baut sıch die Christologie Justins auf 35)

Justin ist Iso der Heidenchrist. dessen Grundanschauungen
Griechentum geflormt sind, und der dies In das Christentum hinein-
geiragen hat So begınnt also bei Justin bereits die „Hellenisierung des
Christentums“ Hiermit wendet nu auch Engelhardt ahnlıch w 1€ Ritschl
das alte Verfallschema, 1Ur reilich 1n wissenschaftlicher bwandlung,
a. das sıch 1mMm Zusammenhang mıiıt seiner Darstellung der
Centuriatoren 10) ausgesprochen hat Bei Justin ıst DUr noch eln
deprawvierter Paulinismus Zl finden. Alles, w as Justin sagT, kennzeich-
net „den Heıden , der Christ se1ın wiıll Sein Verständnis des Alten
Testaments ist ıhm durch das alexandrınische Judentum vermuittelt
worden, ber der Sinn des en lTestaments und der alttestamentlichen
Heilsoffenbarung 1e. iıhm, dem Heidenchristen, verborgen.

Ebenfalls VOoO Rıitschl ausgehend und dessen Anschauungen weıter-
ildend, d 1 1 H 36) In seiner Dogmengeschichte
den edanken durch, daß das Dogma eın Produkt der Hellenisierung
des Christentums ist, weiıl das ursprüngliche Christentum W1€e alle echte
Religion undogmatısch ist 37)

34) Engelhardt, 85 ff
35) Kngelhardt. 499 ff

%V A Dogmengeschichte 496—560 (Tübıngen
1909 Aufl

37) Gegen diese Konzeption Harnacks VO Dogma steht dıe eın
VOo Dogma als eıner 1n der Verwandlung leben-

den TOREe, die 1n seiner Dogmengeschichte durchgeführt und die
ıhm den Blick für den großen Prozeß der Metamorphose des altkırch-
lichen Christentums 1m Miıttelalter erschlossen hat Inwiefern das Chri-
stentum 1n seinem Wesen schlechthin dogmatische Religion ıst, weıl
das Dogma bei Jesus selbst seinen Ursprung hat, zeıgt über die Kon-
zeptionen VO Harnack und Seeberg hinausgehend die Schrift VON

„Wer ıst Christus S übingen 1937). (T der
Frage unten
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Harnack ordnet dıe Apologeten in den zweıten Nı seiner
Dogmengeschichte: „P1ıxlerung und allmähliche Hellenisierung des
Christentums“ e1in. Er stellt €1 olgende Fragen den Anfang

Unter welchen Bedingungen ıst der weltgeschichtliche Bund ZWI1-
schen kirchlichem Christentum und griechischer Philosophıe getv‚dllossenworden

Wie hat dieser Bund Dauer und Anerkennung erlangt, während
doch der (snost1zısmus zunächst beseltigt worden ist?

I dıie Antwort, die arnacCc darauf o1ibt, Jautet: Die Apologeten haben
das Christentum rational gemacht, ohne den überlieferten historischen

anzutasten der ihm etwas „Realistisches” hinzuzufügen. RM
S1€E der allgemeınen gelstigen Strömung der Zeıit entgegenkommen,
können S1E für den Monotheismus und SC  J9 den Kult des Weltreichs
eintreten. Am Christentum kommt VOorT allem 1ın Betracht, daß wirk-
iche Offenbarung ist; die Begriffe aber, ın denen diese Offenbarung
ausgesprochen wird, entitstammen der griechischen Logosphilosophie. Mit
dem Ertrag der griechischen Philosophie, w1€e S1E sich 1ın den Weltreichen
lexanders und der RKRömer fortentwickelt hatte, sollte dem Christen-
tum Sieg und Dauer verliehen werden.

So glaubten die Apologeten das Christentum F behauptén und se1ine
lLehren 1n eu«CI kKormen weıter zZzuU entwickeln. In diesen apologetischen
Tendenzen ist auch für Harnack der Gegensatz zwıschen Justin un
Valentin begründet. |dDieser sucht eine 1m Mythus ch aussprechende
Religıion, jener wollte Gewißheit für einen theistischen und 1INOTa-

listischen Glauben. Es ist nach Harnack der Unterschied 1ın der relıg1ösen
Philosophie des Zeitalters selbst, zwischen Moral und Relig1i1on, der sıch
hiıer widerspiegelt. Diese Stellungnahme Harnacks hängt mıiıt se1iner
uffassung der (nOSIS als der „akuten Hellenisierung” des (3rı<
stentums u  I  N, während die katholische Kirche miıt ihrer Aus-
bildung des Dogmas den allmählichen Hellenisierungsprozeß des
Christentums darstellt.

Es ist nötig, hler eın Wort OLr Beurteilung Harnacks einzuflechten.
Wır glauben, 1m Gegensatz 7U Harnack, daß 1ne Erscheinungsform w1€e
die Gnosıis. nıcht VOo der Fragestellung „Hellenisierung oder Orientalıi-
sıierung des Christentums“ alleın au gesehen werden darf, sondern
sehen ın der christlichen (,nOsı1s vielmehr 1N€ Stufe der christlichen
Religıion, die das Christentum Z.U mythologisıeren der besser
rückzumythologisıeren sucht 38) In diesem yroßen lJebensgefährlichen
amp scheint unNns auch der Gegensatz Justins Z GnosI1s beschlossen

1N: dıie (3nos1is ıll eın mythologıiches und 1n ymbolen verdeut-
iıchtes Christentum, Justin will‚ die dogmatische und durch den unıver-
salen LOgos bewiesene christliche Religion.

38) Jierzu vgl „Das Christentum “ (ın
Religionen der Erde, Miünchen 1927 376 F
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Auch Harnack sıiıecht wıe Baur: daß durch den Logos bei {ustin das
Christentum alt wırd WI1€E die Welt Denn alles Wahre und Gute
ist TISULN und das Christentum ist dıe In KHKorm der Lehre gebrachte
Offenbarung 39)

„Die Anerkennung ChHhristi ist iın die Anerkenung der Propheten
eingeschlossen 4‘0) ® Einen uen Inhalt hat die Lehre der Wahrheit
durch Christus nicht erhalten. Dies ist adurch bewiesen, daß alle
die Lehre des Christentums begreifen können und terner darin, da ß
das Christentum fähig 1st, eın heıuiges en chaftifen und die
Herrschafit der Dämonen brechen. So hat das C hristentum dıe Antike
ıch einverleibt und sıch selbst bis auf den Anfang der Welt datiert,
und seinen Anspruch, Weltreligion Se1IN, erhoben. Das poche-
machende dieser Anschaungen lıegt für Harnack darin, daß die geistige
Kultur der Menschheit m1t der Welt versöhnt un verbunden erscheint.
„Die ufe, die das C(.hristentum ıIn den Apologeten erreicht hat, ist
charakterisiert ur die Verbindung der christlichen Predigt mıiıt dem
ın den Begriffen Logos und Nomaos sıch aussprechenden stoı1schen Ratio-
nalıiısmus.“

Das Dogma aber für die Apologeten ist XpLiOTOC OC Kal VOMOG.
Der Logos wird auch VO  w Harnack nach seiner christologischen Be-
deutung gefiaßt In Christus ist der an Logos wenıgstens für
Justin erschienen: und Christus ist der „Zzweıte Gott”:; das Kreuz
ist für Paulus und Justin das der Christenheit: Justin kennt
auch die Wiıedergeburt durch Christus 41)

Harnack sıieht 1n der 3NO0S1S und De1 den Apologeten wel Gegen-
stiromungen, deren urzeln beide hei Philo lıegen, beide hellenisieren
das Christentum. Hierin spricht sıch uch bei Harnack wıeder die alt-
protestantisch-wissenschaftlich gefärbte Ihese Vo. Verfall aus 42) urch
den Rationalismus der Zeit und seine ethisch-moralistische Philosophie
sıegte notwendigerweise eın moralisches, 1n die Horm der Philosophie
gebrachtes, Christentum 4.3) Der Ansatz ZUT Bildung der katholischen
iırche liegt 1n der Dogmenbildung durch den Logosbegrif Die FKin-
führung der aus der griechischen Philosophie kommenden Logoslehre

schließlich AT „ersten wissenschaftlichen Dogma “ In der Kirche.
Die Logoslehre ist somıiıt für Harnack, 1n der Form, ın der s1e vVon

Justin dargelegt wird, wichtig für die Christologie, als der entscheidende
Anfang der weıteren Entwicklung des christologischen Nogmas.

ndem Harnack die Beurteilung Justins seın DNogma Vo dem
undogmatischen Christentum heranträgt, mu ıIn der Konzeption

39) Harnack, N  16
40) Harnack, A S 524
41) Harnack, d. 542
42) cf TF eebert£, Gottfried Arnold 557 f
43) Harnack Lolgt hıer den Spuren FEngelhardts, dessen Schüler

uch SCWESCH ıst.
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des Logosbegriffes überhaupt Abhbfall VOoO der ethischen ] ehre
Jesu und das Eindringen der griechischen Philosophie und Metaphysiık
das bereıts VO  _ Rıitschl verboten WAaT, ehen Krsetzt ber nıcht damit
Cc1N Dogma durch eın anderes? MußR nıcht jede Religion dogmatisch
sein? Und 1ST nıcht das Christentum die dogmatische Korm der Religion
schlechthin? Von der Annahme, daß das Dogma eiwas Wandelbares
1ST und adurch lebht schrieb d Dogmen-
geschichte Versuchen Lolgenden uUunNns Anschauung VOoO  — Justin
P verdeutlichen

einho Seeberg sieht der Lehre der Apologeten die ersten An+
fänge der christlichen Theologıe ı Erscheinung tireten. Um das Christen:
um den Griechen begreiflich Zu machen, wurde als Vernuniftreligion
gedeutet So haben die Apologeten die Sinnlosigkeıit des Heidentums
z erwelschHh gesucht indem S16 das Vernünftige der griechischen Philo-
sophiıe übernehmen und das Christentum als wahre Philosophie dar-
stellen Damuit unterscheiden S16 ber uch VOoO  a aller Mythologie der
orientalischen Religionen urch dıe Identifizierung des Logos mıt
Christus als der allgemeınen Vernunft gibt uch für Justin CIM VOT-

dogmatisches Christentum, sotfern die Menschen vernünftig en A ber
S1C en 1U Teıl des LOgOS denn die TOU AOYOU VeI_r-

verhalten sıch A dem NAC YOC, der C hristus IST, .. das geıislige
Prinzıp als Finheıt den begrenzten Auswirkungen den Finzel-
individuen ” *5) Deshalb en die Philosophen auch manches Falsche
gelehrt denn dıe Nn Vernunft 1st TST ur Christus den Menschen
verständlich geworden Justin unterscheidet sıch SEC1INeTr Auffas-
sun  5  < des OTMEPMUATIKOG P der Stoa adurch, daß ih mehr als
moralıisches Vernunftprinzip denkt un nicht W 16 die toıker auft die
kosmisch gestaltende Lebenskraft bezieht. SO ist die christliche Moral
dem vernünifitigen Menschen angeboren und ihre Verkündigung erweıst
ıhre Ta iıhm —”

Anders verhält sıch miıt den christlichen Dogmen S1e werden
dadurch begründet daß S1C Alten Testament als Weıssagungen be-
reıts vorlıegen, und diese enthalten alles w as der Philosoph über die
ersten und etzten Dınge W 15S€EN braucht S1C. sind VO.  - (Gott Inspırıert
deshalb stammen S1IC VOo  H Gott W 16 es ato Vvon der Wahrheıt ordert
So wıird das Neue JTestament durch das Alte LTestament begründet Denn
w as Neuen Testament elehrt und gefordert wird, 1st Alten
L1estament durch inspırıerte Männer der Vergangenheıt vorhergesagt
So sınd cie Apologeten TCWESCH, die die Geltung des Alten lesta-
ments erhalten und die Methode SEC1INET Interpretation bıs heute be-

Lehrbuch der DogmengeschichteReinhol Seeberg,
u (Erlangen a.) 331—723506

45) Seeberg, 2558
46) eeberg, 540U
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stimmt haben Die en ber sind schuld daran, daß L dem eıgent-
en vernünitigen (Gesetz auch noch ihrer sinnlichen Härte wiıllen
das Zeremonilalgesetz hinzugefügt werden mußte. Aber auch 1m Zere-

monialgesetz ıst, wWwenNnn auch verborgen und NUur durch Allegorıe
ermitteln, dıe Beziehung auf Christus enthalten.

Die christlichen Dogmen ber für die Apologeten sind er Mono-
the1smus, der aus der Kosmologieewird, w1e ın der gyriechl-
schen Philosophie üblich Wäal. Gott ıst die chlechthin gyleichbleibende
unveränderliche Weltursache und Gott hat alles der Menschen
willen gemacht uıund ist daher lieben. er LOogos aber ist der Sochn:
Gottes und se1n Mittler 1n der Welt. Er ıst VO. Vater durch den Willen:
in geistiger Weıise hervorgebracht. urch den Logos hat sıch 10808 Gott
offenbart. Kr hat sıch ın den alttestamentlichen Propheten offenbart
und als göttliche Vernunit ist auch 1ın der griechischen Philosophie
wirksam ZEWESCH.,

Das alles zeıgt die Abhängigkeıt der Apologeten VO ihren Zeıtvor-
stellungen. [)Das Neue be1 ihnen ıst, daß s1e dem Logos ıne persönliche
Fassung geben. So wird Christus VOo  > ihnen als Gott verstanden und
für die Heiden in eıinen Begriff übersetzt, den sS1e verstehen können..
Aber durch ihre Übersetzung mussen s1€e auch das Werk Chriıstı
deuten. Christus ist nıcht mehr „die Willensenergıe der Liebe, sondern
die Weltvernuni{t”. icht mehr Begnadigung der Sünder handelt

sich, sondern cdie ordnende Weltvernunit. So erkennt iIna.  -

der Logoschristologie cdıe eigentliche Absıcht der Apologeten, die
der kirchlichen Überlieferung, 1 Gegensatz den Gnostikern, fest-
halten und diese der gebildeten Welt als vernünftige Erkenntniıs dartun
wollen.

(3anz anders als Reinhold sSeeberg sıiecht h w} ei 47)
Justin Bousset geht VvVo  — der Ritschlschen 'These aus, aber VOCI -

steht das Christentum als synkretistische, aus ]Judentum und Griechen-
tum zusammengewachsene Religıion. In der (3nos1s sieht dıe (Orien-
talisıerung des Christentums. ıe Apologeten dagegen beurteilt 1
Hinblick auft ihren Moralismus und 1m Hinblick auf ihre Auffassung
VOo  - Jesus, „dem Morallehrer‘“, als Hortsetzer der jüdischen Linie 1m
Christentum. Ihre Christologıe faßt sıch Zusam men ın dem Satz
Christus, der Logos (ottes.

Das Christentum hat den Logosgedanken angenOMmMCNH, 110 der

gebildeten Welt 1n eıner philosophisch scheinenden Formel die Christus-
yerehrung und den Christuskult nahezubringen.

Der Logos ıst nach Bousset ıne der Hypostasentheologie angehörıige
Spekulatıon, dıe VOor allem. ın der (3nOSsISs und 1n dem späteren uden-
tum, VOLr allem beı Philo, verwandt worden ist, die aber ursprünglich

47) u selt K yT10S Christos R  (Göttingen 1926, A Aufl.)
50*—-333.
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aus der ägyptischen Religıon stammt In das Chrıstentum diese
Spekulatıon seit der en des und nachchristlichen Jahrhunderts
allmählich eingezogen. Fıne eigene ausgebildete Logoslehre en die
Apologeten nıcht gehabt, sS1€e haben lediglı die Logosspekulatıon ihrer
Zeıt übernommen. |Die Logostheologıie stellt keinen TU ın der Ent-
wicklung des Christentums dar: der Bruch lıegt für Bousset SaNz
in den Anfängen be1 der Entstehung des Christuskultes 48)

Vernunfigemäß ıst Tür Justin der Logos, und vernunitgemäß ist die
Verehrung Christi und ıst die Eithik Jesu. Im nmÄC \öyYoc,der ıIn Christus
erschıenen ist, und 1m AÖYOC OTMTEPUATIKOG, der 1m Menschen wirkt, taucht
ZU. erstenmal eine durchdachte T heorie vo  — der supranaturalen en-
barung auf Bousset stellt ferner das große Problem der Apologeten
unter die Gesichtspunkte vVvonxn Vernunft und Offenbarung. Mit Recht
weıst Bousset darauf hin, daß die Christen durch die Finordnung der
christlichen Offenbarung ın ıne Offenbarungsgeschichte VOoO respek-
tahlem Alter den Vorwürtfen der willkürlichen und anmaßenden Selbst-
einschätzung einer NCUEN un Jungen Religion entgehen 49) s se1l also
hervorgehoben, daß auch Bousset seinem Teil auf das €es  ts-
problem 1ın dıiıesem Zusammenhang geführt worden ist Fraglich hin-

scheint UDSs die andere Annahme, der a! der Bezugnahme
auf chie alttestamentliche Prophetie kommt, daß das Christentum der
Apologeten, an Justins, dadurch, daß sich erster { .ınıe auf das
Alte lestament gründet, noch immer „entschränktes Diaspora- Juden-
tum:  - sSel1. Die Begründung der göttlıchen Offenbarung durch die Weis-

der Propheten der durch den Logos, der erschienen ist,
die Herrschaft der Dämonen F brechen, SOW1e die Betrachtung des

fürWerkes Christi durch dıe Apologeten jefern Bousset den Beweis
ihr m ythisches Denken. Hs ıst edingt VOoO dem Anfang ın das
Christentum einbrechenden Mythus VOoO amp des Erlöserheros miıt
den ämonen der 1etfe. Die Dämonenspekulation der Apologeten sel1,

gJaubt C 1mMm Anschluß das Henochbuch entwickelt. Diese Thesen
Boussets werden heute nach den Forschungen VOoO  - Erich eeberg und
Rudaol{t£ Otto nıcht mehr z halten SEIN, da das Henochbuch schon auf
Jesus selbst gewirkt hat 50)

Die Apologeten en nach Bousset weiterhin dıe Vernünftigkeit
und Allgemeingültigkeit der christlichen ahrheit, durch Christus als
OC WUOPMQWOEIG, verkündigt. Sie stehen damıt auf dem Boden des
Glaubens der christlichen Gemeinde, aber S1e drücken reılich diesen
Glauben in NEUECN Begriffen QUuUSs. Ihre Anschauung des Christentums
steht 1mM Gegensatz der Korm des Christentums, w1€e sS1e bel Johannes

48) Bousset, 51  \
49) Bousset, a. 204

G 50) eich Gottes und Menschensocoh München
1934 und schon vorher Erıch Seeberg, „Das Christentum“ und
neueTdiNYs „Wer ist Christus?”“ (19537

c L A A
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un Paulus angebahnt und der (Gnosıis ausgeprägt ıst Den paulinisch-
gnostischen Erlösungsglauben en die Apologeten nach Bousset be-
kämpft 51) Aber ihr Rationalismus hat S1IC dazu geführt daß S16 nıcht
mehr zwischen Philosophie und Religıon deutlich unterscheiden VeTr-

mochten Religion Wäar den Apologeten nıcht sehr ebensform. SO11-

dern verständige Weltanschauung 52) Dem aber steht die kirchliche
Behauptung vVvoxn posıtıven Offenbarung der Geschichte ent-

Hierin sieht Bousset den Kern aller Schwierigkeiten denn UU

beginnt das S Ineinander Voxnxn griechischer Popularphilosophie und
supranaturaler Offenbarung „Jetzt tındet INa für den schönen Satz,
daß Christus der LO£gOS SC1 Beweis schon daß INa  - ‚„‚Beweıls
sucht und nıcht das Zeugn1s der menschlıchen eele appelliert ıst
Cc1in Fehler) der außeren Autorität der Propheten, die auf dem außer-
en (Grunde erfüllter Wahrsagereı beruht 53) O eiınde sıch das
Problem Glaube und Wissen da ersten Mal der christ-
lichen Geschichte auftaucht alsogleich hoffnungslosen Verwir-
a Den Widerspruch zwıschen der allgemeınen Logosanschauung der
Apologeten und ihrer Verkündigung der le1  altıgen Konzentration des
1  x  0g0S Jesus Christus glaubt Bousset au dem Gemeindegzlauben
herleiten z können er Inhalt und Kern des Gemeindeglaubens 1st
die Überzeugung VO  ] der Gottheıiıt Christi Justin bekennt sıch Sınne
der Gemeindetheologıe STEeIs dem Dogma Von Christus als dem
DEU  OC OEOC, und 1111 Kult der (Gemeinde 1St dieser Christus der
Gegenstand Irommer Verehrung Die Lehre aber VOo  un dem Y OC
UWOPQMQWOELC EvV XPICTW 1st 1U aufgestellt den Glauben und den
Kultus für den DEU  OC BEOC mıiıt philosophischen Überlegungen vorT
den gebildeten onotheisten rechtfertigen „Das Wäar CIMn Mythus

philonischen Gewande und der Irrationalısmus des Dogmas
abgem1  ert M) Damit welst Bousset den Vorwurf der Entleerung
des christlichen Gemeindeglaubens ur die Apologeten zurück Auch
Bousset 1st vornehmlich der Frage der Christologie der Apologeten
interessiert

In Jüngster Zeit hat sıch Hans —. ”’” mıt den Apologeten
auseinandergesetzt I1 21etzmann unterscheidet 7 WEEI Elemente bei den
Apologeten einmal ihre Philosophie, die S16 Anlehnung die Popu-
larphilosophie ihrer Zeit entwickelt aben, und anderseıts den Ge-
meindeglauben Diese beiden Elemente organischen (zanzen

verbinden, S1ie ber noch nıcht fähig SCWESCH Der Logosbegriff

20851) Bousset,
52) Bousset,
53) Bousset, MNNUNIN 31
54) Bousset, a,  a.  a.
55) T3aı a.  a.  a. NX E D3a es der alten Kirche : MD189

Berlin und Leipzi O66863Nn N  3  6)
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dient apologetischen Interessen, 11111 die Vernünftigkeıt des Chrıstentums
erweısen.
Diıie Gleichsetzung VOo Christus und dem LOgos wird VO  b den

Apologeten durch den „nüchternsten Rationalismus”, uUur:! die erfüllten
Weissagungen geliefert. Miıt diesem Schema VOoO Weissagung un Kr-

füllung geht ihnen aber das Verständnis für die Heilsbedeutung des
Werkes Jesu und die Erlösung verloren; denn die Erlösung besteht
DU  — noch in der „korrekten Gotteserkenntnis und Tugendlehre” SO ist
dıe Logoslehre auft uNXN> heute nıicht mehr erkennbaren Wegen bei Justin
und den Apologeten in die spekulatıve Theologıe eingedrungen und hat
sich .„„sofort und für Jahrhunderte siegreich auf den TON gesetzt‘ >6).

Dieser „‚christlichen Philosophie” steht der Gemeindeglaube CH-
über, der sıch iın der Eithik erhalten hat, die Justin als Summe der
(Gebote Jesu näher durch dıe Forderungen der Keuschheit, Nächsten-
Liebe, Hilfsbereitschaft. Bedürfnislosigkeıt, Sanfitmut, Wahrheitsliebe
bestimm1((. I 1etzmann sieht ın dieser die einfache Lebensregel|‚ w1e€e
s1€e UUS au der Didache wohlbekannt ist

Zum Abschluß wenden WIT U kurz der Darstellung zwelıer O-

lischer Arbeiten®’) Beide Arbeıten sehen 1ın Justin den
ersten eigentlichen Theologen, In eıner Zeıt, ın der die 1r Aaus ihrer
Verborgenheıit herausgetreten ıst und bereıts als „eıne Kulturmacht S1'
ankündigt‘. Aber s1€e können nıcht umhin, be1 Justin ein1ıge Fehler und
Irrtümer festzustellen, dıe ihnen allerdings nıicht durch den Theologen
Justin, sondern den Philosophen Justin hervorgerufen Zz.u se1ın scheinen.

Feder glaubt, daß Justin sich ın seinen Ideen über das Wesen (Gottes
und se1in Verhältnis A Welt nıcht hat VO  — den Einflüssen der griech1-
schen oder jüdisch-alexandrinischen Philosophie frei machen können.
Auch ist er nıcht zweiflfelhaft, daß Justin 1n dogmatisch korrekter
Weise den ewıgen Ausgang des 0gos-Sohnes us dem Vater elehrt,
die Religion des Judentums als Vorbereıitung auf das Christentum
aber nıcht würdıgen gewußt hat, einmal aus seliner Polemik
das Judentum heraus, dann durch seıine Vorstellung VO: der allen
Zeiten geschehenen Logosoffenbarung, die iıh E einer Umdeutung und
gewaltsamen Kxegese des en JTestaments geführt habe
er sıeht die Verdienste der Apologeten ın der Verteidigung des

aubens al die wahre Gottheit des Logos-Christus mıt vernunft-
gemäßen Argumenten eidnische und üdische Angriffe. Der
Logosbegrifi ist aber nicht grundlegend für die Theologie Justins; denn

coll den auben die Gottessohnschaft 1n theologıscher Weise
erklären und erläutern. Justin ist für e  er aber VOoOT allem In seıner

56) Lietzmann, a. 185
XC} er 51  &L Justin des Märtyrers TrTe VOoO Jesus

Christus Freiburg 1906 äattısch O5B.) er Einfluß
Platos uf die Theologie Justins des Märtyrers (Paderborn 1910, For-
schungen Zu christl. Literatur und Dogmengeschichte Bd efit 1)
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Erlösungslehre und mıt seınem christologischen 5Symbol eın „treuer
Anhänger der Christengemeinde, mıt der sıch 1m Glauben 1inNns ühlt‘

Anders, ıx auch 1n ihrer Grundtendenz miıt Weder übereıinstim-
mend, ıst die Beurteilung Justins durch Pfättisch Hür ihn ist
Justin VOT allem Philosoph ] ustın ist Platoniker, der VOoNn Plato die
Transzendenz Gottes. die Mittlerrolle des Sohnes SOWI1e die Ewigkeit
der aterıe übernommen hat Mit Entschiedenheit wendet sıch Pfättisch

die Behauptung der protestantischen heologen, daß Justin das
kirchliche Dogma, namentlich das VOoO Logos weitergebildet habe Justin
wollte keine NEUEC lLehre aufstellen, kennt UTr die Lehre der Apostel
Die Logosspekulationen Justins aber en die Persönlichkeit und
Goöttlichkeit des LOgoOs ZU Voraussetzung. Der Logos ıst ihm der
BegrilfT, der das Wesen und ırken des Sohnes verständlichsten
macht 15 lehnt ab, In dem Logosbegri Justins den An-
knüpfungspunkt für den Fingang des Christentums 1n dıe gebildete
Welt sehen.

Justin meınt TE1LLLCH cdiıe Harmonie zwischen Glauben und Wissen
haben, aber übersieht dabei dıe u die seıinen 1n

das Christentum hineingetragenen Platonismus VOo der christlichen
TE cheidet. 50 sind seine T1Lien Zeugen se1nes auDbens, ber
auch se1INeESs menschlichen Irrens I58)

Was ı1st das Ergebnıs diıeses hıer ausgebreıte-
ten Bıldes VONN den bıisherıgen Arbeiten über J] ustıinf

Erstens: Die wissenschaftliche Beschäftigung mıiıt den Apologeten
ıst VOoO  > der Frage nach dem Wert der Väter bestimmt und wird ıIn den
Rahmen des Verfallsschemas gespannt, das se1it der Reformatıon die
protestantischen Theologen bewegt hat Im Zusammenhang miıt dieser
Fragestellung und ın der Erweliıterung ihrer Voraussetzungen hat siıch
die Frage nach dem dogmatischen Logosbegrif{f ergeben. /weitens: Er-
g1bt sıch hleraus das Problem der ellung Justins innerhalb der Ent-
wicklung des dogmatischen Christentums. Setzt bereits bei ıhm als
dem „ersten christlichen Theologen“”, w1e€e 11a1l ıhn geNannNtT hat, der
Vertall ein? der hat irrtümlicherweılise die platonische Philosophie
1n das Christentum eingeführt?

Wir hoffen mıt cdieser Darlegung deutlich gemacht aDbDen, daß
die Grundtendenzen der Fragestellung bıs in die neuesten Arbeiten
hınein erhalten geblieben sıind, auch wWEenNnn S1e durch die wissenschaft-
ıche Einsicht vertieit der modiftiziert worden sıind Hs sınd im Grunde
die beiden großen herausgestellten Probleme, ı  Z die sich dıe Forschung
bis heute bewegt. Wır werden 711 ihnen mıt einer Darsteillung der
Geschichtstheologie Justins Stellung nehmen, mıt der die bisher VOTI -

wilegende, mehr der weniıger starke Beurteilung Justins durch dıe
Frage nach dem Sinp seiner Verankerung des Christentums 1mMm uden-

58) Pfättisch, a.,. 150.
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ium un: Heidentum als Ausdruck des Zeitbewußtseins eiıner bestimm-
ten DO ersetzt werden soll Wır sehen, w1e WIT das 1 einzelnen
noch dartun werden, Justins Bedeutung darın, daß den alten

mythisch dogmatischen Begrifft VO Menschensohn und KYyrTI1O0S erläutert
un abgedrängt hat durch den rel1g1Öös verstandenen philosophischen
Logosbegriff. ber die Ursache cdieser Beschäftigung mıt dem LOgOS
hlıegt nıcht sehr 1n kultischen oder dogmatischen Interessen. Dahinter
steht der der christlichen Religion, sich ıne Geschichtsanschauung

geben, dıe dem Selbstbewußltsein des Christentums genügt. Seine

Vorgeschichte hegt nıcht DUr 1 ]Judentum, sondern auch 1m Heidentum,
sofern 1n ihm der Logos wirksam War

Kapiıtel

ott LOgos Cieist

Auch das Geschichtsdenken hängt mıt der Gottesanschauung
OL Es ıst eine Thesen, daß die Notwendigkeit
die eıgene FEixistenz rechtfertigen, bestimmte I|inijen ın den
Gottesbegriff hineinbringt.

Wır wollen dabei nıcht die Frage untersuchen, w1€ weıt sich
Justins Gottesbegriff miıt dem Platos deckt, oder wWw1e€e das
Problem Glaube un: Wissen löst Wir verweısen hierfür autf die
Literatur %) Daß Justin, der raglos Plato gelesen hat, nıcht
unbeeinflußt VOoO iıhm geblieben iSt. ıst für u15 klar. Wir glauben
aber, daß das zentrale und bisher nıcht befriedigend gelöste
Problem der Justindeutung, namlich das Verständnis C hristi
als des Logos, ın tiefem Zusammenhang mıt der ihm notwendig
zugewachsenen Geschichtsanschauung steht Es ıst nıcht ber-
mäßıg wichtig, ob der Logos VOILL Philo oder vOon den Rabbinen
uübernommen ist: aber e6s ıst Ol lebendiger Bedeutung, daß der
Logos 1n Zusammenhang miıt der AÄAnschauung steht, die das

15 82a1} S. 4 If Pfättisch hat grade den FEinfluß Platos
1mMm Prolog des Dialogs und der Gottesanschauung deutlich bewıiesen.
Engelhardt, &a DAr I4 2273 E Semisch 1L, S 247 5E eder;,

{t. dı Die Theodizee des christlichen polo-
geien Justin (Leipzıg 1906 S.8 If Seeberg E S. 342 Har-
nack, Dogmengeschichte 1, 595
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Christentum auf einer bestimmten Stufe VO  - seıner Vorgeschichte
haben mußte. So steht die Geschichtsanschauung Justins, die
AaUuSs den Erfordernissen der Wirklichkeit geworden ist, für UL  N 1
Vordergrund; VO  — ihr Aaus Jaßt sıch die eigentliche Struktur des
Gottesgedankens bei Justin verstehen.

Die Frage nach der Erkenntnis (sottes muittels der wahren
Philosophie ist CS, die Justin ZU Christentum geführt hat In
den Anfangskapiteln se1lnes Dialogs mıt Iryphon gibt eınen
kurzen Abriß seınes Weges DA ‚‚wahren Philosophie‘ ©} Er iıst
dabei VO den Stoikern ber die Peripatetiker un Pythagoräer

den latonikern gekommen nd bietet das Bild einer eklek-
tischen oder synkretistisch gepragten Philosophie dar. IDannn ist
ihm durch einen (sreis das wahre Gottesverständnis nahegebracht
worden.

‚„‚Denn niemand annn schauen un!' verstehen. außer ott un!:'
se1ın ( hristus gibt einem die Gmade des Verständnisses 3

I )as ıst die Cu«eC Orm des Gottesverständnisses, die letztlich
auf dem alten Grundsatz: „Nur Gleiches annn Gleiches VOI-

stehen“ beruht.
Was ıst 1U aber Gott? In der FEinleitung des Dialogs gibt
die Plato 1n den Mund gelegte Antwort:

.„Das Wesen, welches imfner ın gxleicher Weise dasselbe ist,
un welches die Ursache des Seins für alles übrige bildet ®)

An dieser Definition (ottes hat Justin festgehalten. Sie besagt
aber, daß ott als völlig transzendent un!' als die Ursache
VO  - allem denken ist. Als solcher ıst der Weltschöpfer, der
unerschaffen und ungezeugt ıst &} Darum hat auch keinen
Namen, sondern alle Namen, die WIT ott beilegen, sind „An-
reden , die WT seınen Wirkungen auf uls abgewinnen So ıst
der Name „„.Gott” schließlich eine den Menschen „angeborene”

2) dial TE
3) dial
4) dial. 3 Mit Recht weiıst Engelhardt aa D 237) darauf hin,

daß diese abstrakte Definition VOoO  b Justin War festgehalten wird, ihm
aber nıcht die Beziehung Gott herstellt.

cf dial 4; auch dial 114
6) {I1, 6, D! siehe auch IL, U. I! 1 I’ 61
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Vorstellung. Auf die ]er durchschimmernde Vorstellung VO  wn

dem ‚U 't‘ werden WIT sogleich noch e1IN-

mal VOo eıner anderen Seite her sprechen kommen.
ott schuft den Kosmos der Menschen willen und gvab

den Menschen als abe un Aufgabe die Herrschafit ber die
FErde Die Himmelskörper aber ordnete Z Wechsel der
Zeiten und Z W achstum der Früchte, E hat auch s1e offenbar
wegehl der Menschen geschaffen In dem Erschaffen der Welt

zeıgt sich die üte Gottes, und wWwe  5 dieser Erschaffung der
Welt sollen WIT ott lieben

Wir gewınnen also uUunNnser Gottesbild durch uNs angeborene
Vorstellungen. Vor allem aber zeıgt der Logos, WO ott ist Die

Eigenschaften (‚ottes sind: TWOPOTUVN, DIKALOCUVN Kal DA VOpW-
TL 9)

Wenn ott ursprünglich der Transzendente ist, der jenseıts
der Menschen steht, muß die Klulft. die sich zwischen ott
und dem Menschen auftut. überbrückt werden. IDER geschieht
durch en Logos. ott handelt nıcht mıt der Welt, obwohl
alles vorausweiß., offenbart sich aber 1U durch den Logos,
un trıtt mıiıt der Welt 10808  ar durch den Logos ın Berührung. Der
LOgos ıst für die Menschen daher der Lehrmeister ott

In der Justinforschung bleibt problematisch, w1€e die Frage
nach der Existenz des Logos neben ott aus pol I1 Can von
der Geburt des 1L0g0s interpretieren se1l 10) s scheint 111585

se1N, daß der Logos immer ın ott WAar, daß O1l ott
gezeugt wurde, als durch ihn alles schuf und ordnete. „ Jetzt
erst wurde ihm mıt der persönlichen Kunktion auch die pPCI-
sönliche Existenz’, w1ıe€e deeberg dieser Stelle bemerkt 11)

7) L, 1 IL, s dial. 41
8) Seeeberg, Bd. 1 /)  34  N

I’ DUla vOpWTILA wıird als Eigenschaft (zottes verstanden. Die
drei Eigenschaften (‚ottes OWOPOCUVN Kal ÖIKALOOUVN KAal DU avOpWTILA
beziehen sıch auf den Gedanken, daß Gott, der der Urgrund alles Se1INSs
ist, dıe Praesciens hat, und ın der Praesciens (‚ottes lıegen diese dre1ı
Eigenschaften beschlossen.

11) éeberg‚ aa O Bd. 1 S, 34 m. 2 c auch ur Kxegese
a.a. © S. 213 nm. 4. Semisch AA Bd. I1 S. 278 DE Engelhardt,dieser Stelle Pfättisch, aa © S, 69 r Feder, K O S. 98 R Ötto,

119
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Daß ott den LOg0s allein AaUusSs sich hervorgebracht und daß
iıhn VOTLT der Schöpiung 1n sich selbst SEZEUZT hat, geht auch aus

e

anderen Steilen hervor. Justin acht 1 „Dialog“ die Zeugung
des Logos durch Zzwel Bilder klar. Wie e1INn. Wort aus dem Menschen
hervorgeht, oder w1€e einem Feuer ein Feuer entzündet
wird, ohne daß eıne Minderung der Substanz eintriıtt, analog ist

auch die Zeugung des Logos denken, also als e1in ıinner-

göttlicher Vorgang 72) urch seınen Wiıllen bringt ott eıne

AOYIKN DUVAUIS hervor und „erzeugt‘ damit den Logos, der 190088

als Person VO ıhm gesondert exıstıert. er Begriff der Zeugung,
den Justin anscheinend nıcht entbehren kann, involviert den
Person-Charakter des Logos.

So ist der LOgOS für Justin der Zahl nach eın anderer als
Gott, aber nıcht dem Begriff nach, ETEPOG ApıOUW ahlo QOU YVWUN
(dial 49) Ahnliche Vorstellungen kehren bekanntlich bei Origenes
un den großen Kappadoziern wieder. An der jüdischen An-
schauung, daß ott em Moses, Abraham und Jakob erschienen
sel, übt Justin VO  S se1lner Logosvorstellung Aaus scharfe Kritik:
diese Anschauung se1 töricht, denn se1 unmöglich, daß der Welt-
schöp{fer VO. Himmel heruntersteigt und sıch 1ın einem Winkel
der Erde offenbart und begrenzt. Überhaupt aber ıst die Vor-
stellung unvollziehbar, daß ott „‚erscheinen ” ann. ]Die alles
bewegende Ursache annn selbst Sar nıicht sichtbar werden. |)as
kann U ihr Logos, der ın seinem Denken nd ın seinem Wollen
mıt ott eINs ıst, der aber ın seiner Person tür sich ıst, w1e€e ott
für sıch Person ıst. wel Personen. aber eın Wille, das ıst die Vor-
stellung, die Justin VOo1 Verhältnis des Logos u11l Vater hat 12a) $

der Logos einmal wieder ıIn ott zurückkehrt un seıne Kr-
schaffung begrenzt 1st.: diese spater el erorterite Frage hat
Justin sich nıcht gestellt; un be]i selıner Vorstellung VO Leben
der Menschen 1mMm kommenden Aeon als engelgleichen Wesen
bleibt unwahrscheinlich. daß der Logos einmal wieder 1n ott

12) I, 1 L,  4 I, a 1 } I! n  en B 63; dial 61 und AAal 100.
12a) Man kann iragen ob, wenn der L0Oog0s und (5Oi+ 1Mm Denken und

Wollen ıcht mehr unterschieden sind, der Logos noch als unter (3a
stehend gedacht werden kann Justin hat sıch diese Frage nıcht gestellt
und WIT können s1€e daher allen lassen.
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egingeht. Streng eNOMMECHN freilich geht se1ne Funktion mıiıt dem
Ende der Welt FEnde.

IDER eigentliche Problem aber lautet: Ist der LO0Z0S die Ver-
nunft (ottes oder ist eın Sonderwesen? Ist der Logos mytho-
logisch der philosophisch Z deuten? Ist als Vernuntftt oder
als metaphvysische Hypostase denken? Man kann darauf 1U

antworten: Beide Vorstellungen liegen bei Justin nebeneinander.
ber der persönliche harakter des LO0g0os, der durch den sekun-
dären Begritff „Zeugung“ un durch se1ıne Tätigkeit aqals Schöpfer
hervorgerufen wird, dürfte eben deshalb uch sekundär se1N. Der

Logos wird notwendig, den Gedanken der Schöpfiung denk-
bar machen, un wird ZULE Person, weiıl iın ihm ott siıch
selbst „zeugt”. Wir dürfen aber auch ler nicht übersehen, daß
auch der 1L0g0S ıne dem Menschen angeborene Vorstellung ıst,
daß INnNall auch ıhm w1e€e ott keinen Namen geben ann.
1 JDiese Gedanken Justins erinnern al die negatıve Theologıe des

Areopagıten. Auch für Justin ist ott sich der „‚unnennbare“”
oder der „‚.namenlose” ott (1 63) nd betont, daß keiner
der ott beigelegten Namen wirklich das ausspricht, w as

1ıst. Es ıST die Vorstellung VOo unbekannten Gott, die 1eTr eim-
haft vorliegt. Vermutlich zeıgt sıch gerade hier eıne wichtige Ver-
bindungslinie der platonischen Philosophie.

Die Frage, die 1mMm Zusammenhang mıt der justinischen
Gottesidee erhoben werden muß, ıst cdie nach dem Verhältnis VOoONn g ar—_———
Gott, LOgOS nd Geist „Kennt Justin In seiner Gottesvorstellung
uch den ‚Heiligen Geist‘?“ Wohl kennt den Begriff „prophe-
tischen Geist‘ *!®) oder „Heiligen Geist + aber dieser Begriff
drückt 1im Unterschied LOg0s kein Handeln (Gottes mıt
der Welt Aaus. VDer Geist wird ın der Justin bekannten triadi-
schen Formel angebetet, aber ist noch nıicht Hypostase.
„Geist‘ und „Logos” sind 1n manchen Stellen Justins mıteınan-
der identisch 15) Apologie 1, 55 beweist nıicht, daß bei Justin
der Heilige Geist fehlt: aber das Pneuma ıst arblos gefaßt,
da L0ogos un!: Pneuma ineinander übergehen. Wir tinden diese

13) I! 6; I. 1 a I‚ 40): } 41 ; I! 42 ; I’ 4 % I! u.,.

dial 7! dıal. 32:; cdıial. 33; dial. 36
14) I9 3 % 61; 1 65 .

15) 1 53i auch dial. 56, u
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Identität auch 1 Dialog, der Logos die Propheten durch
se1ın Pneuma sprechen aßt 16)

Justins Gottesvorstellung ist nıcht einselt1g; neben dem plato-
nischen Gottesbegriff steht die trinitarısche Gottesvorstellung
und gerade diese Verbindung charakterisiert den Gottesgedan-
ken ott bedeutet das namenlose Sein: der 1LO0g0S stellt die act1e®
(Gottes un den Mittler zwischen ott und Welt dar, nd der
Geist wird N\OYW Ka ahndeia (1, 6) verehrt 7# Daß? Justin den
Geist als selbständige Person gefaßt w1ıssen will, geht aus der
sonderbaren Stelle AD 1, hervor, VOrT dem Geist die
Engel einschiebt, die dem LOgOs anhangen. Eıs scheint 1€65Ss eine
apologetische Unterstreichung für den Monotheismus der hri-
sten eın 3 deutlich machen, daß der Geist als.
dritte Person der einen Gottheit gefaßt werden soll, nıcht aber-
als ob zwischen dem Logos un!: dem Geist noch eıne weıtere
Reihe VOoO Mittelwesen kenne. Es liegt also S! daß überall dort,

16) L, K 61; 1,65 Es ist bei dieser Problemstellung 711 fragen,
WwW1€6E weıt eın Zusammenhang Justins mıt der Geistchristologie be1
Irenäus besteht. Vgl hlerzu TIEAHT! Loofs „T’heo hilus VO  en| ntiochien
adversus Marecionem “ (Leipzig 1950, Texte und ntersuchungen N
Band

daß 1n der heili en
Schrift des en JTestaments,

Auch Irenaäus sagt VOoO „Heilı Geist”,
Propheten geredet habe !9A

E1INE drıtte vorzeitliche göttliche Größe neben dem deus pater und dem
LOgOS ist damıt nicht angedeutet ‘ (Loo{s, a.a. O 5. 344) IDenn neben
dem deus pater und dem Logos exıstiert für Irenäus kein alıus deus.

Dıies Können WIT für Justin auch SCn Auch be1ı Justin erscheint
der Geist als 1in€e überlieferte und für iıh nıicht recht ausdeutbare
Größe Aber unterscheidet sich VOoO  b Irenäus dadurch, da ß für ihn

C-der „Geist“ keine Gabe WAäarT, die (SO17 durch Christus der 1T
geben hat, ebensowenig WwW1€e Christus des (seistes be1 der Taufe P-
durtfte. Die Frage Geist und iırche, dıe WIT bei Irenäus finden, trıtt
bei Justin noch nicht

17) AaA KEIVOV Kal TOV TNaß QUTOU -o  v X\80Ö0vrta KL idakavta NMÄGC
TÄUTA, KAal TOV TWV {UV ETOMEVWV Kal EZOMIOUMEVWV ÜyYya9Wv ÄäyYYEXWV
OTPATOV, mVEDUC TO MOOMNTIKOV GEBOUEOA Ka TNNOOKUVOÜUMEV. AÄOY W KAT
ähnGeE1LC TILUWVTEG, KaLl nAavTtı BOUAOMEVW UAOEUV, WC EIDAXONMEV, ÜQMOO0VvVWG
NAPADIDOVTEC L, wierig auszudeuten ist dıe Formel NOYW KAaL
aın Gela. Aber wiıird durch den Logos, der auch die Wahrheit ist
sofern der Logos als Weltvernunft gefaßt wird (‚ott verehrt. Auch
das würde die Mittlerrolle des Logos unterstreichen. Man muß Y der
FKxegese dieser Stelle 1m Auge behalten, daß der Monotheismus der
Christen erwlesen werden soll S o kann IHNal DCH, daß mıt dem Logos,
der auch die ahrheı ist, Gott verehrt WIT

18) auch Lietzmann, a. a. 0 I1 185 | 1etzmann hält der
Trinıtätslı hre Justins fest, während WIT glauben, VOomn eıner Trinıtäts-
eh nıicht sprechen können.
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Justin ı1n nıcht überkommener Fassung den ‚Geist‘ gebraucht,
Geist un: LOgOS nıcht deutlich geschieden werden. | )ies Urteil
wird auych dadurch bestätıgt, daß der 1LOgos, wenn Selbst-

VOoO siıch macht. der „prophetische (Seist- genannt
wird 19) Wie sich also Lo  —  OS un prophetischer Geist decken,

dürften auch Logos un: „heiliger Geist” identisch se1n. jel-
leicht darf all den „heiligen Geist“ bei Justin also als „„Ddelbst-
explication ” des 10g0sS etrachten. Bestätigt wird diese Vermu-
tung durch den Ausdruck der beiden MNNOTCWTA 1n I, 36 DDenn WLn

der „heilige G;eiste ın der Person des Vaters oder der eigenen
Person spricht, kann 1 1nnn Justins die andere Person, die
nicht ott 1St, 1LUF der Logos se1IN. Man darf also zugespiıtzt
formulieren, daß der LOgOS ın dem „heiligen Geist“ ber sıch
selbst aussagt. Anders ausgedrückt: Die Identität OIl LOgOs
un prophetischem Geist zwıngt un auch die Identität VOo  H

Logos.und „heiligem (jeist- anzunehmen.
Mit der Bestimmung des Pneuma als prophetisches Pneuma

ıst bereıts eine bestimmte Deutung der Geschichte gegeben; der
QGeist ıst e s der C hristus durch die Propheten vorherverkündigt
hat. Die Bezeichnung des (Geistes als „prophetisches Pneuma ”“
findet sich ja bereıits bei den apostolischen Vätern un drückt
ort bereits das aus, die CO hristen ber ihre Vorgeschichte
gedacht haben, un W1€e sS1E die Propheten aufgefaßt haben „Die
Propheten gehören AS; und WIT sind das wahre Israel.”

50 ıst, aufs (sJanze gesehen, das Gottesbild bestimmt der
Unfaßbarkeit (Gottes un: seiıner Transzendenz. |Die Menschen
kennen ott 198808 durch seiıne erste Hervorbringung, den Logos
um Logos gesellt sich 1n der Fassung der triadischen Formel
der Geist, wobei dieser nd seıne Funktion innerhalb der ott-
heit unbestimmt bleibt. Wir können bei Justin wohl VOo  S einer
überlieferten trinıtarıschen Vorstellung sprechen, aber WIT kön-
en nıcht die I rinität als eiıne Ganzheıt fassen, die In den TEL
Personen eın innergöttliches Lebensprinsz darstellt. Vielmehr

19) EL In diesem Kapıtel e1ibt justin Anweısungen u Ver-
ständnis der Prophezeiungen. Die Worte der Propheten sınd nicht VOon

den EUTMENVEUOLUEVOLG gesagl, sondern r  - TOU KLVOUVTOC QÜUTOUG BEIOU \OYOU
Wenn dann 1mMm olgenden das MNVEUUCO TDOQMNTIKOV 1ın den Propheten

sprid}t‚ ist eutlich, daß asseibe ist w1ıe der Logos
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ist der Lo;  fa  (0S das Krzeugnis (ottes nd der Geist die .„„delbst-
explixation ” des Logos. Hierzu kommt die zweıte Vorstellung
VO Geist ın en überlieftferten t+rinıtarıschen Formeln.

Kapıtel
Logos Offenbarung und Gieschichte

Als (sott den LOgOS aus siıch „erzeugte‘, da seizte ott die
Weltvernunit als Person ZU Mittler zwıschen siıch un! der Welt.
Diese Weltvernunift wirkt überall, un alle Menschen haben
ihr 1n abgestufter Weise Anteıil, S| daß ihre Vernüniftigkeit Ab-
g]anz der ewıgen Vernünftigkeit ist. |)as ıst der Sınn der Logos-
lehre Justins;: damıiıt ıst DU aber der Universaliısmus der christ-
liıchen Religion behauptet, da ja der Logos mıt C hristus identi-
fiziert wird. Hierin steckt eıne Sallz bestimmte Konzeption VvVo

der Geschichte, die auf die Heranziehung des LOgOsS drängt.
Immer noch ıst die lebendigste Frage, die durch die Apolo-

geten aufs NEUEC gestellt wird. Wo liegt die Vorgeschichte des
Christentums, 1m Judentum oder 1 Griechentum überhaupt‘
Paulus und VOT ıiıhm die Urgemeinde hat dies Pro-

das Christen-blem scharf empfunden, dadurch, daß G

tum eıner NEUECHN Religion acht un > nıcht bloß einen
Ableger des Judentums seın aßt Aber., obwohl die Offten-
barung Gottes In (Gewissen un: Natur kennt, sieht doch ın der
gewaltsam auf die eıigene Situation bezogenen Geschichte des
Alten JTestaments die eigentliche Vorgeschichte des Christentums.
Ja beweist geradezu den Zusammenhang zwischen Alten
J estament und Christentum mıt Hiıltfe se1ıner rabbinischen FKxe-
FCS5C un unter Zuhilfenahme des Schemas on Weissagung und
Erfüllung. Justin hat sich VOoO Paulus noch nıcht gelöst. ber die
C Lage zwıngt doch auch D eıner Beantwortung der
alten Frage nach der Vorgeschichte des Christentums. Es ıst nıicht
bloß der Wunsch, den Gebildeten die Gestalt Christi verständlich

machen, der den | O bei Justin herbeizwıngt, sondern C ıst
VOT allem der Imperialismus der christlichen Religion. der sich 1n
der Heranziehung des Logos ausspricht. Das Christentum, das
nächst mıt Hiılfe des Schemas Weissagung und Erfüllung das Ite
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Testament für sıch erobert hat, erober mıiıt dem LOgoOs die
Wo 1ıim mer „Logos” da

gesamte griechische Kultur für sich.
(.hrısten Man sieht 1eTr t1efsten in das Selbstbewußt-

ne1n. ]Die Vorgeschichte des
eın des Jjungen ( hristentums hı
Christentums liegt also nıcht bloß Alten lLestament, sondern

hat, Nar ( hristentum Dieüberall dort, WwWOo die Vernunft regıert
Apologetik der christlichen Religıon wird un Apologetik mıt

LOgOS her begreifen sind,geschichtlichen Argumenten, die OLl

und die den 1L0g0S ın die christliche eologıe eingefügt haben

Bereıt 1n AD. I; führt Justin den Logos ın diesem Sinne e1ın.

Die wirklich F rommen un die Philosophen ehren und lieben

die Wahrheit un!' lehnen s ab, hergebrachten Anschauungen
folgell‚ das gebietet der 0£0S C& ıst der Tusammenhang 1n

daß der LO0gos das Ver-
diesem Gedanken bereıts ausgesprochen,
nünftige verlangt, da selbst die Vernunft 1st, nd daß Inall

sıch aıt dem LOogoOs auch die Tradition tellen mMı

Der Philosoph muß auft jede Weise die VO. ihm gefundene
Wahrheıit bekennen, auch dem Tod gegenüber, |der Philosoph ıst

der wahre Bekenner.
Die Folgen dieser Haltung der echten Philosophen zeıgt das

Geschick des Sokrates, Heraklit un: Muson1us, ebenso aber auch

('hrıstus nd die Christen Sie alle hatten, teilweise oder a  5

den Logos Wie aber auch der CWOPWV gebietet, Unrecht
meiden. verbietet auch auft eın übles Gerücht hın unschul-

digen Menschen Unrecht tun D' Auch dieser Schluß, den

Justın zıeht, zZEIZT, daß unter OWOPWV un YOS aAnOnNs
die Vernunft versteht.

Daß diesen vonmn der Vernunift gebotenen Maxımen häufig
zuwider gehandelt wird, erklärt sich au dem Mangel al Ver-

nunft und Aaus den Leidenschaften der enschen, die VO. den

aämonen verführt sind. Von Natur aber sind em ganzch Men-

schengeschlecht „Logoskeime” eingepflanzt, durch die sS1E nach
der Vernunfit leben könnten, wenn sS1€e diese Keime 1n sıch ent-

wickeln un Z imıtatıo dei streben wurden 22) Denn vomnl Natur

20) L, und äahnlich dial. 2
21 I
22) 1: T IL
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sind alle Menschen des Guten oder des Schlechten fähig, sind s1e
doch mıt dem freien Willen erschaffen un:! imstande, das Wahre
und ute waählen. So haben sS1€e auch VOrT ott keine Entschul-
digung, ennn sS1e sind als N\oyıKo1 un: dEWPNTIKOL geschaffen 23)
Sie sınd VOo Anfang Al miıt dem „ VOUS ausgestatitel, denn S1Ee
sind Tahıg VOEPOV ALpEICÖAML. J] ies VOEPOV zeıgt, w1€e Justin den
LO0gOS taßt un: gefaßt w1ıssen will, nämlich als die Ordnung
un Vernunit ın der Welt

Wir wollen bei dieser Gelegenheit einen Blick auf die
ustins werten. urch die den Menschen e1IN-

gepflanzten göttlichen OTEPUATA TOU AOYOU sind sS1Ee befähigt
das ute LUun, un ıst Folge der freien Wahl, WL s1e das
Schlechte tun. DDie Menschen und die Welt waren CS nıcht wert

exıstiıeren, WwWenn S1Ee nıcht diese Fähigkeit der Wahl 1in sich
trugen. S ıst ohl S daß diese rtatsache, mıt der der Kamp{f
des Guten un des Bösen gegeben ıst, die Bewegung ın die
Welt bringt. So ıst all Iun freies Handeln. ott freilich
weiß VOraus, w1€e WI1T uNlSs entscheiden.

Justin ist VOoO dem Gedanken der Praedestinatıion weıt ent-

fernt ?*) Ihm genugen Vorherwissen und Vorhersehen (ottes.
Ihm genugen die alten moralischen Argumente. Geschähe alles
nach dem Verhängnis, würde auch der Gedanke der Strafe
und des Lohnes hinfäallıg. Und noch mehr, würden Tugend Ild
Laster nıchts se1IN, y; würde DUr nach der subjektiven Mei-
Nuns das eine tür gul un cdas andere für schlecht gehalten”
werden. Kıs würde aber auch das (sewissen fallen; das (Gewissen
ıst Z WarLr bei vielen durch ihre Siünden verletzt un beschwert:;:
aber ıst nıcht verloren, enn sS1E alle wıssen Ja, daß sS1E Sünder
sind, un wWer anders sagt ihnen das, als ihr (sewissen )?u

Entscheidend ıst hierbeli. daß die Sittlichkeit durch das freie
Wählen des Menschen möglich wird: 1€eSs Wählen aber setzt die
Erkenntnis des Guten un Bösen VvOTraus, diese Erkenntnis ıst
dem Menschen DU möglich auft Grund der ihm eingepflanzten
'Teile der WeltvernuntÄft. Wir haben nid1’_t teil der gZaNnzch Welt-

23) Ia
24) F 28: 1
5)) E 4 $ dial Bei besonders gelungenen Übersetzungen folge ich

der Kirchenväterausgabe. (Übersetzungen VOonmn Rauschen und Häuser.)
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vernunit, sondern zunächst VO  — Natur aus DUr den ONEPMATOA
TOU |Damit haben WIT aber auch w1€e tröstlich ıst das für
Justin eıne Verantwortlichkeit, un geschieht nicht alles
starr nach der Heimarmene. Wır haben aber auch weıter die Mög-
ichkeit, auch wenn WIT zunächst das 0SsSe gewählt haben, noch
das ute wählen. Es iıst der Gedanke des keimhaften Samens
der Weltvernunft 1 Menschengeschlecht, mıt dem sich Justin
VOo.  w der stoischen Ethik des bejahenden Schicksals absetzt

So bedingen Freiheit und Vernunfft einander und sind dem
Menschen gleichzeitig gegebene Eigenschaften. Die wahre Sıitt-
iıchkeit aber erfüllt, wer ott nachstrebt un wer die beiden
Gebote halt ott mıt ganzem Herzen lieben un den Näch-
sten lieben, w1ı€e sıch selbst. Jede (Generation weiß, daß Mord,
Hurereiı un Ehebruch und „andere derartige Eigenschaften”
Sünde sind: der Nächste aber ıst für Justin jeder Mensch 27)

All das bleibt moralistisch. Kinzig das Ziel des sıttlichen Han-
delns, die imıtatıo dei rag religiöse Elemente 1n sich. Der Be-
geriff der imıtatıo el, der sich auch bei J1gnatius findet, ıst auffäl-
lıg Z weierlei ist für seın Verständnis wichtig: Finmal an annn
nıcht Gott, sondern LUr seine Eigenschaften nachahmen. Diese
Eigenschaften (Gottes sind aber ın Christus verkörpert. Iso ıst
imıtatıo de1 gleich imıtatıo Christi. Sodann ist das eschatologische
LKliement 1n diesem Begriff beachten. Vor dem gerechten Rich-
ter besteht 1U  — er. der die VOo  - ihm befohlenen Werke getian hat

„Die allein erlangen Unsterblichkeit, welche fromm und
tugendhaft OEW leben (I 21) Daß hierbei für den
Christen nıcht DUr auf außere Taten ankommt, zeıgen die Stellen
I, un!' dial 151 „Die Sattigung mıft irdischen Dingen
dauert nicht Jange; immer se1ın 1l hne Leid und ohne
Bedürfnisse, der muß.sich uNseTeEN Lehrern halten“ (1 57)

Glaube hne Werke ıst für Justin eın Glaube. „Wer nıcht
1 Leben erfunden wird, w1e€e Christus gelehrt hat, der ist

eın Christ, wenn auch mıt dem Munde bekennt“ (1, 16) Auch
das hängt mıt dem Begriff der imıtatıo dei. Es gibt

26) I! 4 9 1L,
27) dial
Zitschr. K.-' 1/2
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für Justin 1U eın relig1öses Verhältnis Gott, das sich 1 sıtt-
lichen Leben auswirkt.

Es ıst ın unNnseTCENl Zusammenhang nach Justins Sünden-
begr i{ Iragen. Die Sünde entsteht zunächst metaphy-
sisch aus dem Abfall der amonen VOo  an Gott, die, VOo  b ott
eben ihres Abtfalls verstoßen, NU. versuchen, die Menschen
unter ihre Gewalt bekommen, indem sS1e sich göttliche Ehren
zulegen und verlangen, daß die Menschen ihnen dienen. Die
äamonen ordern VO.  \ den Menschen das Widervernüniftige; un
indem die Menschen das Widervernünftige tun, erwählen sS1€e

1n ihrem Handeln das Böse. Die einzelne Sünde hat iıhren Ur-
1n der Leidenscha{it des enschen: die Begierden ent-

stehen AUuUSs dem metaphysisch bedingten Drang ANOYWG leben
Unter den Einzelsüinden versteht Justin Vor allem Mord, urerel
un Ehebruch. Wir erinnern 1eTr noch einmal alles das, w as

WITr VOo freien Willen und seiner Funktion bei Justin gesagt
haben

Kennt Justin eıne Lehre VOo  Z der Erbsünde? Man hat auf
Ap 1, 5 hingewlesen: Christus hat unLls die Lehre SA  — Hinauf{-
ührung un Umwandlung des menschlichen Geschlechts wieder-
hergestellt 28) Man hat daraus geschlossen, daß die „Umwand-
lung”“ des menschlichen Geschlechts die Erbsünde voraussetzt.
Indessen ist aarn nıcht Umwandlung, sondern Abkehr VOo.  D den
ämonen un Veränderung. Auch die Erlösung durch Christus °
Seiz noch nıcht die Erbsiünde VvOTauUs. Vielmehr hat Justin unter

„Erlösung‘” die Befreiung VOo der Herrsd1&ft der äamonen VCOCI-

standen.
Man hat In Ap Il 61 aus der Betonung der Zeugung und der jeder-

geburt die implicıte eingeschlossene 1ehre VOoO  b der Erbsünde gefolgert.
Dem widerspricht aber, daß sich hier die Taufe eines äalteren
Menschen handelt. Justin kennt die Kindertaufe noch nıicht Außerdem
besagt die Stelle, daß WIT die fIrüheren „sSünden  . bereuen un für s1e

Vergebung erlangen. Nicht also für ıne ünde, die auf uUNs gekom-
men ıst, sondern für „Sünden  ar die WIT begangen aben, erhalten WIT

Vergebung. Schließlich spricht die Interpretation der Stelle 1
Sinne einer Erbsündenlehre. der Wortlaut selbst, der beachtet

28) I! 2 E €der, d. s 187,
29) eder. a., 187
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seıin ıll Wir sind ıIn diıesen Sünden „grToß geworden durch chlechte
Sıtten un:' Gewohnheiten”, nıcht aber dadurch, daß WIT S1€e ererbt
en Es dürite deutlich se1N, daß Justin die Sünde als einen Mangel
der Erziehung und als durch das Mılieu verursacht denkt, ıne Auf-
fassung, die immer miıt einer sirengen Erbsündenlehre unvereinbar ist.

Auch die Wiedergeburt bedeutet hier 1ne Geburt ur uUunNnseTEN

IDenn TST nachdem WITrWillen ZU freien ählen des öp90c OYOC.
diesen angenomm haben., ist dıe Taufe möglich. Die Taufe ber TE
daß WIT DUr nach der imi1tatıo de1 leben sollen. SO werden WIT freı
VO ewigen Tod, der durch Adam 1ın die Welt gekommen IsT. So
werden WIT 1m (Geiste erleuchtet, indem WIT erkennen, daß WIT das
ose gewählt hatten.

Im Zusammenhang mıt der Taufe Jesu durch Johannes und mıt
seinem Kreuzestod €l. 1 Dialog „Ks ar ıhm vielmehr das
Menschengeschlecht tun, das se1ıt Adam unter den Tod
und die Täuschung der chlange efallen Wa da jeder sich selbst mit

eiu und sündigte\ Man wird auch Aaus dieser Stelle UU  r

den Abfall der Menschen VOo  w (Gott folgern dürfen, der analog Z.U

dem Ahbfall der Dämonen VOoO  o (ott geschehen ist Der Tod ıst dann
die Strafe für den Ahfall der Menschen, cdie 1m übrigen durch ihr
Verhalten selbst chuldig un sündhafit geworden sind. Auch diese Auf-
fassung, die die Entstehung der Sünde letztlich 1n das moralische Ver-
halten des Menschen verlegt un aus den einzelnen sündigen Taten
den sündigen ustand der Menschen resultieren läßt, spricht geESCH jede
strikte Erbsündenlehre.

Endlich wird INna  - auch jene bekannte Stelle nıcht für dıe Annahme
der Erbsünde be1 Justin 1Ns eld führen können, in der heißt
„Andererseits wWw1ssen WIT, daß durch die Jungfrau Mensch geworden
ıst, damit auf dem gleichen Wege, aut dem die VO  b der chlange VeT-

ursachte un ıhren Anfang nahm, sS1e auch aufgehoben werde. Denn
Erva., die eine unverdorbene JungfIrau WAarL, gebar, nachdem S1€e das Wort
der chlange empfangen hatte, Sünde un Tod 0. An dieser Stelle
ıst ein Doppeltes interessant: Einmal die Parallele VO  o Eva und Maria,
die WIT 1n der späteren Zeıt sehr häufig finden, AA bei Irenäus 82)
Der Gedanke, daß Eva un und Tod gebar, besagt, daß nach der
Verführung Kvas durch die chlange der 'Tod 1n die Welt kam und
durch ihren Abfall dıe un entstand; die ıer naheliegende Folgerung,
daß die un 1ın der Verführung ihren Ursprung hat und UU  S VO  - ihr
fortgeerbt wird, verbietet sich aber; denn diese Auffassung steht
den Außerungen Justins 1m Widerspruch, wonach dıe un: durch die

30) dial.
31} dial. 100; c Jakobusbrief 1'‚
32) Irenäus 1 ‚ un HE al 1 ct Koch, Virgo EKva

Irgo Maria I1 {f Berlin un Leipzıg
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äamonen entstanden ist Die chlange ist außerdem das Haupt der
ämonen., W1E aus ihrem Namen ‚„Satanas” hervorgeht. Satan bedeutet
soviel W1€e Abtrünnıger und das ist oleich chlange 33) Der Kall dieses
Obersten der Dämonen bestand Iso 1n der Verführung der ıva Wir
können demnach nıcht SCH,; daß Kva 1ST, e die un 1n die
Welt gebracht hat, sondern daß ihrer un vielmehr die des Satans
vorausgıng, der durch seıne Verführung der Eva Von Gott abfiel, wıe
Kıva un Adam dann durch dıe Verführung abfielen. Von Eva erbt sich
ber uf die Menschen dıe Schwäche fort, daß sS1e den ämonen CI -

liegen, uUun: ıst eıgene der Menschen, wenn S1€e Adam un Eva
gle1 werden. Mit diesen edanken 1ST implıcıte die freie Wahl des
Menschen gegeben und ZU. anderen die TDSunde ausgeschlossen.

An einer weıteren Stelle emerkt Justin: „Seit Adam sınd die
Menschen unier 1o0od und Verführung der chlange geraten (Dıal 88)
Das Entscheidende Sündenfall 1st, daß dıe chlange durch die
Täuschung (Dial 105; 124) den Menschen Z Ungehorsam verführt,
aber daß Adams Wall seıne freie Lat ist 34) Der Tod des Menschen
steht zunächst 1U  — zeitlich, nıcht kausal, 1m Zusammenhang mıt ams
un 315) denn eıgnet siıch jeder ens: freiwillig 1e dunde ams
un: Evas . dadurch, daß S1€. ıhnen ähnlich werden. Ursprünglıch wäaäar

die Menschheit ZU  q Gottähnlichkeit un: AT Freiheit VO:  - Leiden und
Tod rschaffen 3>6)

Nachdem 10808  - einmal das 0OSEe durch Adam acht über die Men-
schen S hat, sınd die Menschen nıcht mehr 1n der Lage, sich
davon freizumachen. Dem Tod steht aber für den Christen die off-
Nnung uf das Se1in be1 Gott gegenüber, das durch die imıtatıo de1
erreichen kann. So en die ämonen die un 1n dıe Welt gebracht,
indem S1€e Kva verführt und dıie Gebräuche eingeführt aben, die ihrer
Bosheiıt entsprechen 37) Hierin ıst auch die Verschiedenheit der (3@e-
bräuche der enschheit begründet, und W as bel den einen als gut gilt,
gilt be1 den anderen als schlecht Der rechte LOgos hingegen C
YOC erweıst die einen als gul und cdie anderen als schlecht Damiıt
hebt Justin die Relativierung der er und Werte der Menschen,
auch die der Gesetzgeber, mıiıt Hilfe der Idee VOoO  — dem überall und
be1l allen ıIn leicher Weise wirksamen vernünftigen LOgoOs auf

W orin zeıgt sich 1U11 der Zusammenhang zwischen der Logos-
idee un der Geschichtsanschauung Justins? Das werden uUNs ın
Kürze Zzwel Stellen zeıgen. „ Wir sınd belehrt worden, un: haben

33) dial 105; dial A cf. KEngelhardt, a°a 0
34) ct. hierzu Zur Beurteilung des i au

Justins des Märtyrers Leipzig 1893
35) O TOUVU Aßodu ezeichnet w1e Engelhardt richtig bemerkt,

nächst DUr den Zeitpunkt, nıcht die Ursache.
36) cdial. 124
57) 1E
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dargelegt, daß Christus, der der Erstgeborene (ottes ist, der

Logos ıst, AIl em das Menschengeschlecht Anteil erhalten
hato Justin beruft sıch hierbei auf die Iradition, was aus dem

EH1LDAXONMEV hervorgeht; aber geht ber die Tradition hinaus
un!' es ıst eine Erweiterung durch Justin, daß die Mensch-
heıit dem Logos C hristus Anteil hat Dadurch aber stellt das
Christentum in einen ganz NEUCIH und großen Zusammenhang.
Er erhebt der Universalreligion. So verstehen wWwWIT auch,
wenn gleich fortfährt und behauptet ‚„„Die, die mıt dem Logos
lebten, sind Christen, WEnl s1e auch ABEON  N genannt wurden, wı1ıe
bei den Griechen Sokrates, Heraklit un: die ihnen äahnlichen,
unter den Nichtgriechen Abraham, Ananılas, Azarlas, E lias un!'
viele andere, deren Taten und Namen aufzuzählen WIT Jetz als

weitläufig unterlassen möchten o ] Diese Konstruktion
ustins entspringt nıcht sehr dem Streben nach Klarheit un
Volkstümlichkeit als dem Wunsch, die Vorgeschichte des hri-
stentums verbreitern. Von diesem Streben her wird der Logos
bei iıhm nötLg. Es sind nicht einfach die Juden, bei denen sich
das Christentum vorbereitet, sondern alle, die A Logos Anteil
und die wahre Vernunft erkannt haben, sind C hristen SCWESCH.
So warTreln alle, die vorher hne Logos lebten, Feinde H Mörder
Christi, indem s1e die wahren COChristen umbrachten. Ja jeder,
der nach dem Logos ebht nd lebte, kann ohne Furcht se1N, ennn

ıst Christ
Die andere Stelle heißt „„‚Denn, w as auch immer die Denker

un Gesetzgeber jemals 'Treffliches gesagt un: gefunden haben,
das ıst VO  — ihnen entsprechend dem Anteil LOgOs KOTO

C— durch Forschen und Anschauen mıt Mühe erarbei-
tet worden“ (1L, 10)

[Dies stellt eıne YEWISSE Abschwächung gegenüber I; dar
Justin 11 1eTr die abgestufte, hellere oder dunklere Wahrheits-
erkenntnis bei en Philosophen erklären. Erst 1n CO hristus ist der
Logos SaNZ erschienen. ber die Philosophen haben nicht DUr

ONEPUATO TOU N\OYOU, sondern sS1e denken KOTO NOYOU Und
weiıl sS1e mehr der Vernunit teilhatten als die anderen, wurden

38) E
39) IS
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1E als gottlos un!: neuerungssüchtig angeklagfl Den Gedanken,
daß „auch der Gerechte leiden muß  . tinden WIT schon 1n Platos
„Staat. 40)

Auch den ‘ Lod haben S1e mıt C hristus gemeınsam un den
Einwand, der sich UL ergab: Ja haben annn die Men-
schen nıcht dem Sokrates geglaubt, sondern glaubten erst oder
sollen EPSEE deinem Christus gylauben, beantwortet Justin: ‚Dem
Christus, den auch schon Sokrates teilweise erkannte wWäar un
ıst doch der ın jedem seiende 1LO0Z0S haben Philosophen
und Gelehrte, Handwerker un gewöhnliche Leute geglaubt, un!
Na unter erachtung VoO Ehre, Furcht und Jlod, ennn ist
die Kraft des unnennbaren Vaters, un: nıicht das Gefaäß der
menschlichen Vernunft ..

Er ist eben mehr SCWESCH als die menschliche „ Vernunft‘” der
als eiıne Offenbarung der Vernunfit. ist_die Konkretisierung
der Weltvernunft selbst. Er wWar nicht NUur ie tTeilweise Offen-
barung, sondern die volle Offenbarung. Deshalb haben ihm alle g‘_
gJaubt. Sokrates dagegen wird den Propheten gleichgestellt, nıcht
aber dem Christus. Immerhin ist auch das bedeutsam: ennn da-
mıt stehen un: die anderen griechischen Philosophen auf der
gleichen Stufe w1e die Propheten. Die Vorgeschichte des C hristen-
iUms ıst nicht mehr auf Palästina beschränkt, sondern s1e ıst
universal; WO überhaupt jemand nach der Vernunft lebte un
eıner Offenbarung der Vernunft teilhaftig wurde, da Wäar schon
COChristentum vorhanden.

Kapitel.
[ Jie UOffenbarung des Logos in Christus und die ämonen.

Mit der Menschwerdung des LO0g0Os 1n Christus wird das bis-
her verborgene Wirken des Logos als des Erziehers der Mensch-
heit an einem Punkte konzentriert un offenbar. Damit findet
eine Begrenzung ıIn der Geschichte der Offenbarungen STa Die
Wirkung dieser Konzentration besteht darin, daß die Herrschaft
der amonen gebrochen und den Menschen der Weg freigemacht

40) aTto, 1'CS puhiica AÄNT 2345
41) LE Es ist hıer auft den Begriff DUVAMLG achten, der darauf

hindeutet, daß unter dem Logos ıne Hypostase P denken ist
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wird für die imitatıo €l. Insofern findet eiıne Erlösung des

Menschengeschlechtes STa
Die Menschwerdung des Logos durch die Jungfrau denkt

daß der Logos sich selbst ZU. Menschen macht, ennJustin S‘
selbst ist die Kraft, die die Jungirau überschattete 42) Die

wunderbare Geburt Jesu steht ın Parallele der Erschaffung
des Logos, der Aaus ott hervorgegangen ist. „Bereits bei seıner

Geburt erhielt ( Tesus) seine Kraft 06 Damit steht Justin Zzwel-

fellos in der Linie der johanneischen Christologie.
Wozu ber bedurfte Jesus annn der Taufe? icht deshalb,

weil 1eTr die Krafit Gottes empfangen hätte, sondern weil für

die Menschen eın Zeichen nöt1ig WAaäar. Miıt der Taube, die auf

Jesus herunterkomm(t, un der Stimme, die VOo Himmel herab-
ruft „Du bist MEe1N lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt‘,
wird den Menschen VOo. Vater die eigentliche Geburt Jesu
Christi verkündigt, damit s1e auft ıhn hören un!' ihm nach-

folgen %e Mit dieser Akzentu:erung der Taufe Jesu als der

eigentlichen Geburt Christi durch die Herabkunft des Geistes
auf iıh: bewegt sıch Justin ıIn den Bahnen der synoptischen
Christologien.

Die Anschauungen Justins ber ( hristus sind also nıcht aus-

geglichen. Auf der einen Seite heißt 65S5:; „Er wa  7 die Kraft (Gottes
und schon bei seiner Geburt wär wunderbar zugegang® und
bereıts damals wurde VOo  - Menschen namlich den Magiern
erkannt”, un auf der anderen Seite wird erklärt: „Er wuchs
auf, wı1ı€e alle übrigen Menschen, bediente sich der Lebensmittel,
lernte eın Handwerk, das des Zimmermanns, stellte Pflüge un:
Joche er, die Symbole der Gerechtigkeit un! des werk-
tätıgen Lebens lehren, ar ungefähr 4() Jahre alt, als Johan-
1es der Taufer auftrat, un:' ZiINg annn ZUuUu Jordan. Als aber
1n den Jordan stieg, lammte Feuer 1mMm Jordan auf, die Taube
kam auf ihn nıeder un die Stimme vo Himmel erscholl, und
die Stimme verkündigte die Geburt Christi. “ Dieser Widerspruch
1n den beidgn Auffassungsweısen ist nicht lösen. Vielmehr

42)
43) dial
44) dıalWFE DE
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stellt Justin die beiden Weisen, die Entstehung COChristi den-
en, die der Synoptiker un: die des Johannes, nebeneinander.

Daß aber der 1LO0g0Os in Christus Mensch geworden un durch
eiıne Jungfrau geboren worden ist, geht aus vielen alttestament-
lıchen Stellen hervor, darunter A US Hinweisen w1e Jesaja
53, „Wer wird sein Geschlecht aufzaählen?“” Wer sollte
das Geschlecht des Logos aufzählen können, weninNn nıicht der, der
VO.  — ott am, un ott zurückkehrte un: der sich selbst ZU.

Menschen machte? Man könnte daran denken, daß Jesus bis
seıner Taufe den Namen Jesus Lrug. ber Justin leitet den

Namen VOo  > X PIW ab (11, 6) gelegentlich auch VO.  n XpnOTtÖG (L, 4)
Der Begriff „Christus“ ıst aber dem Menschen wıe der Begriff
„Gott“” angeboren. In Wahrheit hat Justin ler keine Unter-
scheidungen gemacht, sondern spricht zumeıst VO. Jesus Christus.
Das zeıg auch die bekannte Stelle Apologie 1L,

„Größer NUu. als jede menschliche Lehre, erscheint das, w as WIT
lehren, weiıl der N Logos, der für un erschienen ıst, Christus ist,
und zwar| sowohl als Seele W1e Leib als auch als Logos” 44a), Diese
Stelle ist VOoO  a eıner „trichtotomischen Anthropologie aus verstehen.
Christus ıst Leib für die Hyliker, eele für die SYyY'  iker, Logos für
Cie Pneumatiker. Aber als Christus ist der an Logos un:
glel erschienen für die an enschheıt

Die Juden haben reilich Christus nı€e verstanden. An den
Weissagungen des prophetischen Geistes sind sıe ebenso vorüber-

wI1e der Erscheinung Christi, ın der der Logos wirk-
sa WAarT, enn der LOgos heißt auch Sohn und Gesandter Gottes,
„der bald ı1n Feuersgestalt, bald auch ohne körperliche Gestalt,
jetzt ber für das Menschengeschlecht nach Gottes Wiıllen Mensch
geworden, alle die Leiden auf siche hat, die iıhm die
unverständigen Juden auf Anstiften der amonen angetan
haben 445) .. So wird das Werk des Logos un!' damit auch
Christi unter den Gesichtspunkt der OlIKOVOMIO gestellt. Der
Logos führt den Willen des Vaters aus, un immer wieder hat
ın geschichtlichen Erscheinungen den Menschen gesprochen,

ihnen den Willen Gottes deutlich machen.

44a) Meyaheı)  OTEPA MEV OUV MTAONS ÜvOpWTEIOU HNdDATKAAÄLAC DALIVETAL Ta
NUETEPA Öl TO AOYIKOV TÖ OAOV TOV MAVEVTA dl NUÄC XpLOTOV YEYOVEVAL,
xalı GWUa Kal NAOYOV Kal WUXNV (IL 10) ct. atlıs a a © 122

45) 1,
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ber damıt ist das Werk Christı nıcht erschöpft. Lır ıst

Mensch geworden, durch se1n Sterben und Auferstehen den
Tod besiegen ” Das heißt, der Lo ıst Mensch geworden,
und Christus mußte leiden, die Herrschalft der amonen ZUu

brechen un: den Tod überwinden.
So lehrt ( hrıstus zunächst die Menschen die amonen CI-

kennen, ze1g die falsch verstandenen Weissagungen auf und
zeıg den Weg Z wahrhaften Erkenntnis es41) ber neben
die Tätigkeit Christi als des Lehrers T1 die faktische Besiegung
der Herrschait der amonen un die Befreiung VOo ode 49)

Die Befreiung VO. ode hängt CN mıt der Bedeutung des
Todes C hristı( Der Tod Christi wird vVOo Justin als
Sühnetod verstanden. „Ks diente auch COChristus (wie Jakob
die Schafe) ın der Knechtschaft bis ZU Kreuze für die Men-

schen, di QIUATOC Ka WUOTNPLOU TOU OTAQUPOU KTNOAÄUEVOVS QUTOUG‘*
(dial. 134) der Christus ist die np0OCDOPE für alle Sünder, die
sıch bekehren wollen (dial 40)

] dDie Damonen sind für Justin die die Geschichte ewe-

gende Macht, ennn durch ihr dem Göttlichen entgegengeseiztes
Wirken vollzieht sich die Bewegung 1n der Geschichte, und s1e

rmMnNgen ständig mıt dem Logos. In ihnen findet realiter das Ringen
des Guten mıiıt dem Bösen STa der Vernunft mıiıt der Leiden-
schaft, der Sünde mıt dem Guten

Wie aber sind die Dämonen entstanden? Justin cibt hierfür
zwelı Deutungen, die durch seıne verschiedenen Diskussionen
mıt den Juden un mıt den Griechen bedingt sind. Er sucht ann
diese beiden Deutungen verbinden, aber siıch stehen sıe
deutlich nebeneinander. Man wird überhaupt die Doppelseitig-
keit der Apologetik Justins beachten mussen, die ja nach der
jüdischen oder hellenistischen Frontstellung geführt wird.

Man mMı Iso methodisch die AÄAussagen 1m Dialog VOo  x denen
ın den Apologien grundsätzlich scheiden, ohne armonisieren.

46) I’
47) Die Christen erkennen den wahren ott als Gott gegenüber den

Heidengöttern. dia
48) dial. 30; IL,
49) dial. 100. Auf Grund der Vorstellung Justins, daß der Mensch

nach der arusıie Christı be1 Gott lebt, ist die Befreiung VO)] ewıgen
'Tod anzunehmen.
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Nach Äp {17 sind die amonen entstanden ott hat die
Welt geschaffen und den Menschen gegeben Die Für-

für die Menschen übertrug den Engeln Die Kngel jedoch
übertraten (Gottes Anordnungen un: erniedrigten sich ZzuUu

sexuellen Verkehr miıt Weibern und zeugten mıt ihnen Kinder
Dies wurden die amonen DDiese gefallenen Engel un!: ihre
Nachkommen machten sich 1U die Menschen Knechten, teils
durch magische Zeichen, teils durch Furcht die SLC erregten, un
durch Strafen, die S1C verhängten, annn aber auch wieder durch
Öpfer, deren die Menschen bedürftig arcnh, seitdem S16 sich VO  a}

den Leidenschaften ihrer Begierden hatten überwinden Jassen
]Die Dämonen haben auch Krieg, Mord Ehebruch un alle
Schandtaten der Welt ausgesat Später haben annn die
Dichter, da S1IC nıcht mehr wußten, daß alle diese Schandtaten
durch den Abfall der Engel VOo  - ott die Welt gekommen
arch, S1C eus un!: den Seinen zugeschrieben le Namen der
griechischen Götter sind nıchts anderes als 'Litel die die Menschen
den amonen beigelegt haben

Die andere Darstellung, die Justin VOo der Ent-
tehung der amonen gibt besteht 1n weis auf den Abfall
der Schlange on ott die Eva verführt und damıit auch Eva
ZU. Abtfall VOoO  - ott gebracht hat urch den Abfall der Eva
kommt Tod un! Sünde die Welt wWwWI1e WIT bereits sahen
(dial 100) 50)

Justin hat schließlich diese Vorstellung On Teufel der
der Schlange verkörpert WAär, mı1 SC1INeET H vorgetragenen
Dämonenlehre verbunden un den Teufel ZU obersten Fürsten
der amonen gemacht

Offenbar sind Z.WC1 Vorbilder VOoO Justin ineinandergewoben
Nämlich die Erzählung aus Gen 1FE und aus Gen ‚8
außerdem haben sicher die Vorstellungen Hennochs un die der
Zeit überhaupt Dämonenlehre beeinflußt 54

50) dial 1  p 102:;: 105;
51) cf En Jhardt, a. 902 f Semisch, I1 376 ff.

S s Die Engellehre der riechischen Apologeten des Jahrh—-
derts (Forschungen ZULC christ! Liiıteratur und Do mengeschichte  er hbösen EngelXMH. a
aderborn ff Für das Vorhandensein bösen Engel ha
Justin auch die Stellen Kor. 2! P 8) 7! Jes > P A ; ar. 39 1! Psa

: Hıob 19 gedient.
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Als vonl ott abgefallene Engel hatten die Dämonen außer
] )hese Auffassunihrem Führer, dem Satanas, keine Namen.

hängt mıiıt der eigenartıgen Sprachphilosophie Justins IMmMECH,

daß nämlich der Besiıtz e1nes Namens eiıne Auszeichnung ist.

Namen sind ferner für ihn, wenn WIT Gott, Logos, C hristus
denken, angeborene Vorstellungen. Die amonen legten sıch Nnuln

ihre Namen selbst bei un die enschen, s1e uıunter

diesen Namen verehren. Justin schränkt diese Aussage, jedoch
gelegentlich dadurch e1IN, daß sagt, die Vorstellungen, daß
eus eın Vatermörder se1 un se1ne Kinder sich 1n Mord und
Hurereiı vergnügten, rühren VOo den bösen Dämonen selbst her
un! selen annn VOoO.  u den törichten Dichtern verbreitet worden 52)
Lr hat die Dichter dieselbe Abneigung w1e€e Plato 1m

‚Staat‘ Vielleicht ist Justin auch 1eT VO!  > Plato direkt abhängig.
In der für Griechen estimmten Apologıe will aber die

griechischen Gottesmythen nıicht völlig verdammen. Daher geht
65 STETIS auf das Wirken der amonen zurück, 65 sich um
offenkundige Freveltaten der griechischen (‚ötter handelt. jel
deutlicher aber rückt von den griechischen (‚öttern 117 Dialog
mıt dem Juden Irypho ab, solche ücksichten nıcht nötLS
warTe«ell. So spricht 1er den Gedanken aus, da ß die Geschichten
ber Herakles VOo  un den Vorherverkündigungen der Propheten
ber Christus hergenommen sind. Die Geschichten der griechi-
schen Mythologie, soweıt sS1e vernünftig un sıttlich einwand{Irei
sind, sind also aus den alttestamentlichen Prophezeiungen ber
Christus abgeleitet. ]Das ıst ustins Ansıcht auch 1n den Apolo-
g1en, dort reilich wenıger scharf prononzıert.

Im Grunde konstruljert Justin die Vorgeschichte des CHhR ea
LUums, die sich letztlich zwischen Himmel und Erde abspielt, als
Vertfall. Was VvVOoOrT dem Christentum W, Wäar schlecht. ber
gab reilich die „Zeugen der Wahrheit” Es ist immer dieselbe
Situation, VOT der jede NCUC, besonders reformatorische eCwWwEe-
ZuhNs steht Sie mı. sıch absetzen die Vergangenheit un
diese verurteilen; s1e IMNu. sich aber auch auf einzelne Personen

52) L, DE
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aus der Vergangenheit stützen, die sS1e braucht, sich selbst
einen autorıtaren alt geben 58)

Wenn die Griechen Bilder VO.  . ott haben, sınd diese Bilder
Götzen, ennn richtige Vorstellungen VOo ott annn sich niemand
machen, und die Bilder, die angebetet werden, sind die Bilder
der Dämonen, die damit auf die Menschen wirken. ott aber
11 keine Bilder, sondern seıne ımıtatıo. Das ıst das wirkliche
Opfer, das WIT ott bringen können. Wenn 1Un Sar noch diese
Gottesbilder VOo. Menschen hergestellt werden, deren sıttliches
Leben 1Ur verabscheuenswert 1st, die ihre Modelle verführen,
w1e sollen annn noch diese entstandenen Gottesbilder ott
darstellen oder Sar verehrt werden können? 5»4)

Auch 1ler ıst der unausgesprochene Gedanke der Der eıne
ott kann, überhaupt dargestellt wird, 19838  _ In eınem
ott geweihten Leben ge1ist1g nachgeahmt werden.

In dem Gedanken, daß die amonen eigentlich die Morde
denen verursacht haben, die „„.nach der Vernunft“ lebten, zeıgt

sich eın Zug 1n der Geschichtsanschauung ustins: e
Guten werden VO  e} den Bösen verfolgt. ] hese Gedanken ustins
hängen mıt der Selbstbeurteilung Jesu USammMmMel; sS1e können
aber auch VOo Justin ın Anlehnung Plato gebildet se1N, ja
auch der leidende Gerechte 1 Aötaat- vorkommt.

Die. Macht der amonen reicht bis In die Gegenwart. Justin
warnt die Kaiser ın der ersten Apologie besonders VorT den
Dämonen un: ürchtet, daß die amonen S1€e edrängen OoNnNn-
ten, daß sS1e unter dem Zwang derselben authören würden. seıne
Apologie lesen un: annn weıter Knechte der amonen bleiben
müßten °°) Diese Einwirkungen der dämonischen Gewalten eT-

folgen psychologisch durch Traumgesichte und Zauberränke, un:
halten die Menschen VOo dem Logos, dem niıchtdämonischen
Feind der amonen, fern.

So haben sS1€e Sokrates verfolgt, als durch en Logos und
durch logische Untersuchungen die Menschen [0281 den Dämonen
Z befreien suchte 56) Sie haben den Menschen eingeredet, daß

53) I‚ 5, © 44; I’ AD L,

55) I!  SEA 14
56) L,
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Sokrates euU«CcC Gottheiten eintühre und geboten habe. die ott-
heiten, die der Staat verehre, aufzugeben. So haben S1Ee VOI’ -

anlaßt, daß INa Sokrates getotet hat, der durch den 1L0gos den
Logos erkannte un verehrte. ber SIN nıcht 10808  — Sokrates
S sondern auch Musonius un Heraklıit und vielen anderen.

]Diese Beispiele zeıgen, w1€e die Geschichte der Platz 1st,
dem siıch das RKRıngen der |Dämonen mıt dem Logos abspielt, und
wıe die Menschen soweıt unter der Herrschaft der amonen
stehen, daß s1e sich AauU:  N eıgener Kraft nıcht mehr befreien
vermoOogen. Und DU wird die Bahn frei für den anderen ZC1I11-

tralen Gedanken. Weil ıst, weiıl die Damonen 1n der Ge-
schichte herrschen, direkt und indirekt, und das ute umbrachten,

s1e fanden, darum mußte der Logos 1n eıner Person
Mensch werden, ihre Herrschaft mıt einem Schlag sturzen.
Deshalb aber suchen unNn! suchten die amonen Schändliches VOo.  b

den C hristen und die Lehren der COChristen 1n schreck-
Wir finden ıer die ersteniche Fratzen verfälschen 57)

Ansätze der berühmtesten qAristlichen Geschichtskonstruktion,
derjenigen Augustins. Der Herrschaft der Dämonen wird die
Herrschait des LO0goOs entgegengesetzt. Die cıiyıtas dei steht
die cıyıtas diaboaolıi.

Der Kamp{f der aäamonen die Christen Wäar möglich,
weil sS1e durch die Propheten die Lehren des Logos vorauswußten
und diese vorher unwirksam machen suchten, indem s1e auch
ihrerseıits AÄAhnliches lehren suchten, U  — daß S1€e 1NSs Perverse
verkehrten. Man könnte vermuten, daß sich DU hiermit die
Gedanken ustins die Griechen kehren würden. ber weıt
gefehlt, s1e richten sich Vor allem die Juden Die verblen-
deten Juden haben Ja die auf Christus beziehenden Weis-

1 Alten Testament nıicht erkannt, sondern s1e auf
sich selbst un nicht auf die, die nach dem Logos lebten, g..
deutet. Auch das war eın Werk der amonen. Selbst bei den
Juden vollzog sich der Kampf zwischen Logos un: äamonen.
Und nicht DU  - da, sondern überall, Menschen trachteten, nach
dem Logos leben Es ıst das Geschick der Vernünftigen 1n der
Geschichte, daß s1e leiden mussen, un: daß die Unvernunft sıegt.

57} 1,
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So ist csS eın Zutall daß die amonen durchsetzten. daß die
mıt der Todesstrafe bestraft wurden, die die Schriften der Sibylle,
des Hystaspes un! der Propheten lasen 58) ber TOLZ dieser
Strafe konnten die amonen nıcht verhindern, daß CIN1SC
diese Schriften lasen un daß sich schließlich doch das Vernünf-
tıge der Geschichte urchsetzte Es ist bezeichnend für die
Rolle, die Justin den Schritften der Sibylle, des Hystaspes un:
der ropheten zumit daß S1C alle auf Ce1NC Stufe stellt Es
zeıgt daß Christentum den fleischgewordenen Logos g-
funden hat der sich aber schon vorher verschiedenen griechi-
schen un: Jüdischen Menschen offenbart hat und der das tun

mußte, weil die Weltvernunfift 1ST die sıch nicht 1U auft das
Judentum beschränkt sondern die überall wirksam 1st
Menschen nach der Vernunft lebten Als Nnun ber die Vernunft

Christus Fleisch geworden WAäT, da wußten die aäamonen daß
S1C den CWISCH Feuertod sterben würden deshalb wWar ihr Haß
auch Christus, den Jräger des Logos, esonders groß un!:
S16 veranlaßten die verblendeten Juden, ıhm al das Leid ZU2

fügen, w as getiragen hat 59) Vorher aber suchten S1C durch
achäffung alles dessen, wWas vorherverkündigt WAafr:, iıhn unwirk-
SE machen. Da S1C aber auch wußten, daß Christus gerade
bei den Heiden Gefolgschaft finden würde das wäar J&
auch vorausverkündet worden waren S16 verade bestrebt,
bei den Heiden SEC1INCH Boden verderben i60)

So ließen S16 die Söhne des eus den Himmel fahren den
Hermes gaben S1C als „Götterboten und Logos aQUus, der VOo

ott die Kunde bringt Perseus sollte Lahme und Gichtbrüchige
geheilt ote rweckt haben Auch sollten die Zeussöhne
gekreuzigt worden SC1IH, ennn die Mythen VO:| den Zeussöhnen
werden verschiedentlich erzahlt i61) Auch Athene wWäar VOo ihnen
als Logos frisiert worden Die wußten, daß ott „nach, Überlegung
mittels des Logos die Welt geschaffen hatte, un daß der Logos
durch den Willen Gottes Au ıhm hervorgegangen wWar So ließen
S1C U  - auch m1T der Athene geschehen, die S16 den ersten

58)
59)
0) 1537154
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Gedanken des eus nannten. „„Was 11115 höchst lächerlich erscheint,
eine Weibsgestalt als Abbild des Gedankens hinzustellen 62)

Auch die Taufe un die Eucharistie haben die amonen VeTr-

sucht nachzuäffen. Sıie hatten aber die Taufe nıcht völlig erkannt,
sondern veranlaßten die, die ihren (Göttern opfern wollten, VOTLT-

her sich entweder besprengen der völlig baden. Sie
hatten aber auch VOo.  - Moses gelernt, daß OT, als mıt dem OZ0S
1n Ägypten sprach, siıch die Schuhe ausziehen mußte. So hatten
s1Ee eingeführt, daß die, welche ihre Heiligtümer betreten wollten,

ihnen dienen, von den Priestern aufgefordert wurden, ihre
Schuhe auszuziehen 68)

Auch die Eucharistie iıst VO den Dämonen ın den Mithras-
kulten nachgeäfft worden. 1Denn auch dort werden Brot und
V asser bei der Weihe e1ınes Jüngers mıt bestimmten

Sprüchen gereicht i64) Auch daß Mithras AaUuS einem Stein g_
worden sel, haben sS1e VOo Daniel übernommen un dieser hat c

wieder VOo LOogos erfahren. Was sind die Mithraskulte also
anderes als eiıne Nachahmung der Vorherverkündigung des Logos
durch die Dämonen, olgert Justin un: wehrt damit einen der

gefährlichsten Kulte, die das Christentum standen, ab, 11 -

dem s1e andererseıts sich aneıgnet.
Es ist für Justins Denken bezeichnend, w1e durch diese

Parallelisıerung aller Religionen 1 Grunde eıner relig10nS-
geschichtlichen Nivellierung kommt, hne das reilich merken.
ber © ıst doch Der apologetische Kniff laßt die Besonder-
heit des Christentums untergehen oder acht s1e doch fraglich.
Außerdem ıll Justin alle Riten un Kulte VOIL Moses, dem
altesten der Propheten, ableiten und ihren 1Inn rational Ver-

stehen.
So ergibt sich das Bild eines Reichs der Vernunft un! eıner

1€6Ss verzerrenden Gegenbewegung, die VOo.  - den Dämonen aus-

geht Beide Reiche kämpf{fen miteipander; ber das eıne 1st die
Nachäffung des anderen.

62) I!
63) I!
64) E
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Es ıst aber weıter wichtig, daß Justin mıt der Schilderung
der achäffung der Sıtten und Taten der Christen und C hristı
implicite die Rechtfertigung der qQristlichen Lehren, Gebräuche
und Vorstellungen verbindet. Bei euch selbst ıst Ja alles schon
geschehen, wäas bei jetz sichtbar und unverhüllt offenbar
geworden ist; AUr daß ihr alles VO  5 einer alschen Gottesvorstel-
lJung her dachtet un atel, das ıst der Gedankengang Justins.
Dieser hängt wieder mıt seıner Anschauung VOo. der
Geschichte, daßl 65 1n der Geschichte eiwas wirklich Neues nıcht
gibt Dieselbe nschauung dürtfte auch 1n der Parallelsetzung
VOo.  b Sokrates un:' Jesus Christus vorliegen ©8

Weil ott der Herr der Geschichte ist, geschieht in diesem
Lauf der Welt nıhiıl OMN1INO NOVI, ennn die Geschichte
steht unter dem Begriff der OIKOVOMLO. Diese Anschauung VOo  -

der Iypisierung der Geschichte, die ja durch das andere Schema
Justins, der Weisagung und Erfüllung, noch unterstrichen wird,
steht der Gedanke, daß durch die Dämonen, das heißt durch das
Böse, die Bewegung m die Geschichte kommt, entgegen | S sind
dies zwel Gedankenreihen, die bei Justin nebeneinanderlaufen.

Alles haben die Dämonen aus den Propheten erkennen kön-
NCnNH, aber das Zeichen der Macht Christi, das Kr Zn haben s1e
nıcht erkannt, ennn War symbolisch auch 1ın den Schriften der
Propheten verborgen. IDarum erkannte es „teilweise” LUr eıner,
der nach den „ Teilen des Logos” lebte, Plato ber auch deu-
tete falsch; hat bei Moses gelesen, daß .ott Moses gebot,
die Spitze e1nes Stabes ın der orm des Kreuzes bilden: annn
habe Moses ZU olk gesprochen: „Wenn ihr dieses Zeichen

65) KaLl UNÖEVOG aAAOv KALVOU AA TWV QUTWV  » EV TYNOE TY DIOLKNIEL
ÖVTWV I!

I! 5! In diıesen Zusammenhang gehören auch die tellen I: 10;
EB Hier ıst auch der Satz eachten, den ustin Crescens
sagt „Aber eın Kyniker, der sıch die Gleichgülti keit ZU. Ziel geseizt
hat, kann das Gute nirgends finden als 1n der leichgültigkeit” (1L,
Damit brı Justin den edanken Z USdTUC. daß der enNns!

dem WI1TgT w as sıch als ea seizt Wir können 1 Sınne Justins
Sagcn: Eın Christ, der siıch das Gute Z Ziel geseizt hat, kann das
Gute nirgends anders tfinden als ın Christus.

Zu diesen edanken gehört auch ”W  1r leTen nıcht asselbe wıe  . die
übrigen, sondern alle anderen sprechen DUr das Unserige nach.‘‘ Dieser
Gedanke des nıhil O0MmMN1NO0 NOV1 kommt auch SE Ausdruck 1n der Nach-
affung der eschehn1ısSse Christi durch die ämonen 26:; I! 40)
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blickt un: ıhm vertraut werdet ihr gereitte werden 67) Darauf
alle Schlangen un liere, die dem olk den Tod bringen

wollten, umgekommen |)a Plato die Worte nicht recht verstand
habe gesagt die dem ott des Ils nächsten stehende Kraft
SsSC1 C111 Chi gebildet Und wen E1INCIL Dritten nennt

hat Plato das auch daher, daß Moses gelesen hat und dort die
Worte fand Der Geist (sottes schwebte ber den assern
Denn die dritte Stelle weıst Plato dem Geist Z VO. dem sagt
Die dritte Stelle aber tür en Dritten 68)

Merkwürdig 1st wWI1Ie Justin das Kreuz ]er wWIeC sonst als Zau-
bermittel behandelt Es ıST das eE1INE Kraft sich enthaltende
Geheimnis des Christentums, das 1er sichtbar wird

Die Dämonen haben jedoch das Kreuz wirklich nicht
kennen vermocht |)as Kreuz 1st also für Justin einmal das
Zeichen des LOg0Os un bedeutet daß die Menschen die Geschöpfe
des Logos sind Zum anderen zeıgt daß der Logos ans Kreuz
genagelt werden mußte damıiıt ih wirklich erkennen kön-
NCN, enn der Gerechte mMu leiden un sterben, die Macht
der Dämonen ZU brechen nd 118 erlösen.

Auch dieser Zug 1111 der Geschichtsanschauung Justins, der für
Luther un die Spiritualisten aller Art charakteristisch ıst, zeıgt,
WIEC stark die Selbstbeurteilung Jesu, der sich als der leidende
Menschensohn gewußt hat die Geschichtsanschauung der hrı-
sten eingedrungen 1St Diese Anschauung VO Leiden des Ge-
rechten der Geschichte geht also auf Jesus selbst zurück:
ihr bewahrte die Christenheit die Erinnerung Person
und ihr Los

So bietet das Kreuz die Deutung des Lebens un der Ge-
schichte, der der Logos herrscht und der mıt dem Logos
diejenigen alls Kreuz geschlagen werden, die der Vernunft g-
horchen und das ute tun

Merkwürdige Spekulationen hat Justin das Kreuz g-
schlungen, die hier wenıgstens erwähnt sSC1iH sollen Das Kreuz

1, 60.
68) aV NMPOOBAENNTE nw- -  > w.  > Kal MIOTEUNTE EvV QUT.  w owOnITEIJGÖE

E 6! Ta DE Tpita nNEPL TOV TPITOV. Dies Zıitat findet sıch bei Pseudo-
ato (ep LE 312), lautet dort aber TPITOV mED Ta TpITOA ecf. OUtto,

162,
K.-G
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als das Zeichen des Logos zeıgt siıch ıIn der symbolisierenden Ver-
nun{ft des Menschen, daß sS1e miıt Segeln 1n Kreuzesiorm das
Meer befahren: daß S1e mıt (Geräten ın Kreuzesftorm den Acker
bestellen oder handwerklich arbeiten, all das sind Zeichen der
Vernunft innerhalb ihrer Geschichte Vor allem aber geht der
tem des Menschen, der seın Leben bewirkt und ausmacht, durch
die Nase, die wiederum eın Kreuz im Gesicht des Menschen
bildet. Das bedeutet, daß der Mensch VOoO LO0gOS geschaffen 1st,
der ihm se1ın Zeichen aufgeprägt und ihn seinem (5B-
schöp{f sichtbar gestempelt hat | e Macht des Kreuzes erweıst

Justin ferner al den Feld- und Siegeszeichen der Kaiser, Ccie

auch seine Horm iragen 23 An cdieser Parallele wird gahız deut-

lich, w as das Kreuz bezeichnen soll So w1e ihr als Symbole eurer
Macht die Kreuzfiorm der Standarten habt, haben alle Men-
schen als Symbol der Macht des LOogos, das TZeichen des Logos, 1n

Gestalt un Gesicht. So stellt sich in allen Beschäftigungen der

Menschen, 1m Bauern, 1 Handwerker und 1m Kaufmann, SV IM-

bolisch der Logos 1n Kreuzesiorm dar.
Christus mußte Kreuz sterben, weiıl das Kreuz das letzte

un höchste, VOoOn den Dämonen nıcht erkannte, göttliche Geheim-
n1Ss War, nd weil durch den Kreuzestod des menschgewordenen
Logos der Widersınn der bösen un!' das Unnatürliche wollenden
Dämonen offenbar wurde 7°) Insofern kann auch 1 Sinne

Justins seıne Macht auch 1 Widersinnıgsten
offenbar machen, war der Kreuzestod Christı nötıg, gerade
weil ze1ıgt, daß der Tod nıcht das letzte 1st, sondern daß
durch das Sterben NEUCIL Leben geht 71)

Weil die Dämonen wußten, daß mıt der Menschwerdung des

Logos iıhre Herrschaft gebrochen werden würde, suchten s1e den

Logos nach seıner Menschwerdung P vernichten. |)arum aber

mußte auch der L0g0OS, obwohl sich ja selbst ZU1 Menschen g C

macht hatte. „verborgen bleiben, bıs ın der Taufe gyEWISSET-
maßen eine zweıte un!: DU  — für die Menschen sichtbare Geburt

erlebte. So löst sich vielleicht der Wi:d?rspruch, den WIT be1 der

69) IY D dial. 91.
70) dıal z u dial 91

A, ff7 1) Vgl auch Flemming,



Die Geschichtstheologie Justins des Märtyrers 51

Frage nach der Art der Menschwerdung des LOZOS nd nach der
jeweiligen Betonung von Taufe oder Geburt erkannten. So VCGEFE-

bindet Justin Geistbegabung und Fleischwerdung. Jawohl, (58-
burt des LOg0S, ber der Dämonen mußte eıne Zeit der Ver-
borgenheit folgen. Jawohl, Geistbegabung ıIn der Taufe aber 1n
der Taufe wurde allen offenbar, doch bereits 1n der Geburt
geschehen OI So iıst die Stimme: „Du bist meın lieber Sohn.,
heute habe ich dich gezeugt” der oroße Aussendungsbefehl (‚ottes.

Die Bestrafung der |Daämonen 1m ewıgen Feuer wird erst nach
der Wiederkunft Christi geschehen. Deshalb haben sS1Ee jetz noch
die Möglichkeit, die Menschen betören. Ihr Bestreben zielt
nach der Erscheinung des C hristus darauf, die Zukehr der Men-
schen ZU ott nd 7, 111 1L0g0s verhindern. Das beweisen
Simon. Magus, Menander un Markion, die alle Werkzeuge der
|)Damonen sind und die einen anderen ott lehren als den Vater-
gott un seıinen Sohn So kannn Iinal tolgern, daß der Kamp{f ZW1-
schen er cıyıtas dei nd der cıvıtas diabolij bleiben wird bis Z
Parusie C hrist..

er Kamp{f ıst seinem Wesen nach übergeschichtlich. ber er

vollzieht €1Ch ın der Geschichte selbst.
Diese Gedanken schieben die Bedeutung des Todes Christi

zurück. Wozu ıst der Logos eigentlich Fleisch geworden,
der Kampf der amonen weıtergeht‘ Man kann ]1er miıt
Hilfsgedanken weiterkommen : Die Macht der Dämonen ist mıiıt
der Menschwerdung prinzipiell gebannt. Wirkten VOT der Mensch-
werdung 1m Menschen 1U OTNENUATA TOU NOYOU, wirken jetz L1UL

noch OTNEPUATA TW DALLOVWV. Wır Christen aber beten otft
uln Beireiung vVvon den „Fremdlingen” der göttlichen Religion, das
heißt VOon den Damonen. „Die Dämonen beben VOoO seiınem g.-
waltigen Namen, und S1E unterwerfen sich heute ihm, beschworen
1m Namen Jesu Christi, der gekreuzıgt wurde unter Pontius
Pılatus, dem rokurator VO Judäa; auch deswegen ıst C uns
allen 1U klar, daß seın Vater ihm große Gewalt gegeben hat,
daß selhbst die Dämonen sich seiınem Namen un der Heilswirf
kung seINES Leidens unterwertfen 72)

72) dıal
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Jjeraus wird klar, daß die Herrschaft der Dämonen mıt der
Menschwerdung nd den Leiden des | MS beendet ıst und daß
sıe, 1 Namen Jesu CO hristi beschworen., ihre Wirkung verlieren.
Wir sehen terner, daß der Titel „Helfer und Erlöser“” (Bon9ov Ka

AUuTpWTNV) IN Zusammenhang Z der Dämonenlehre gesetzt
ist. Bewiesen wird das der Geschichte. Die Geschichte der
Gegenwart lehrt Ja, daß ( hristus 1111  N trei gemacht hat VO  > den
aämonen; denn die Haämonen können ohl oten lassen,
ber s1e unterwerien 1115 nıcht mehr. Ja vielmehr, jeder, der sıch
Christus unterworfen hat, dem sind die Damonen unterworfen:
denn die Sünde wird iıh nıicht. mehr erreichen.

SO steckt auch 1n der Dämonenlehre mehr als eın Ansatz ZU

Verständnis der Geschichte. I )as jenseıts der Geschichte ebende
Dämonische, das 1 religiösen Sinn oOSse ist; bringt Bewegung ın
die Geschichte. In der Geschichte gilt das Gesetz, daß das ute
VOo Bösen verfolgt wird, daß aber das ute dadurch, daß
verfolgt wird, wachst. 7Zuerst verfolgte INa  am die ropheten un:
die Philosophen, weil s1e das Vernünftige un: ute ehrten.
In der Geschichte verfolgte INa den fleischgewordenen Logos
siehe die Zahl derer, die ihn g]laubten, wurde immer 1Ur größer.
Denn die Wahrheit ıst bei den Verfolgten. Und Martyrıum un:
Verfolgung stärken und propagıeren das, was verfolgt wird 72)
ber Justin hat 1€Ss Verfolgtwerden nıcht In einem flachen und
propagandistischen 1nnn verstanden. Hier steht vielmehr die
‘Tiefe se1ıner Geschichtsanschauung dahinter, daß das ute als
das ute verfolgt wird, daß die Geschichte der Ort des leben-
digen Ringens des Guten mıt dem Bösen ist, nd daß die Guten
immer 1n der Minderzahl sind. Die Verfolgten sind die wahren
Christen. Diese Anschauung, die später immer wieder VOo  — den
christlichen Spiritualisten aufgegriffen worden 1st, findet sıch
also bereits be1 Justin vorgebildet. FErich Seeberg hat ın seiınem
grundlegenden Buch ber Gottfried Arnold diesen Gedanken
VO. den Tagen Konstantins al durch die Kirchengeschichte hıin-
durch veriolgt 73) Aber dieser Gedanke ist nıcht bloß als eak-
tıon des mönchischen CO hristentums die Kirchenpolitik

72) dial
773) Seeberg, ® 070 ft
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Konstantıns des Großen entstanden, sondern findet sich schon
E1 Justin; vielleicht eın Zeichen dafür. daß mıt der Selbst-

beurteilung Jesu zusammenhängt.
Es ware jedoch ganz falsch, WE al ul ın Justin den

ersten. Spiritualisten sehen wollte:;: aber die Berührung seiner

Gedanken mıt den Vorstellungen jener ıst nıcht ohne Bedeutung.
Wir denken dabei nicht 1LUL en Gedanken, daß die Ver-

folgten die wahrhaft Frommen und Vernüniftigen sind; sondern
auch jene Vorstellung, da ß alle Philosophen, sofern S1e amn

Logos teil hatten, Christen waäarTell. Sie findet sich bei den Huma-
nısten der Renaissancezeıt un bei liberalen Protestanten wıe

Harnack, aber auch 1n der Geschichtsbibel VOoOL Sebastian
Franck 'M)

Kapitel.
Die Geschichtstheologie und Religion Justins.

Griechentum und Chrıstentum
1n der Geschichte.

Mit der döppelten Behauptung, der LO0goOs ist die Weltver-
nunft, und diese Weltvernunft ıst ın Christus Mensch geworden,
ıst CS gegeben, daß die Offenbarungen des Logos VOoO Christus

74) Diese Verbindung zwıschen Justin un Sebastıan Franck finden
WIT 1n der Geschichtsbibel 1543 Ort), sichtbarsten iın dem Satz

bild VOo Gottes in ha und andere au den Christen„Nun sou1l inal VO (Gott kan SCH, haben die Heiden, dıe auch dz

(1 un: „Von demmancherley wel. vVvonxn Gott geredt und geschriben“ epflanzten
rti VOo einleuchtenden 1€' SCC vıl geschrieben ” z *ein1gen Got en auch vil Heiden A dem eıng

esch 2)
Bel Seb. TAanN. wird der Logos spermatıkos Justins unter dem Einfluß
Luthers und der Re ormatıon umgewandelt ın den Begriff des als
Samen iın alle Menschen gelegten „„Wortes” Vermö dieses inneren

ben diese TEWortes, das sıch also auch be1i den Heıden findet,
Gotteserkenntnis und manche guten Lehren schon VOor der Reformatıion
ausges rochen. Fine hnliche Situatiıon w1e€e beı Justin! Bei Justin CT -

möglı die Idee VOo \oO OTED UWOATIKOG die doppelte urzel des
Chrıistentums bei den Heiden und be1 den en aufzudecken: be1
Franck ermöglicht die Idee vo  — dem als Samen ın die Menschheit C-

legten Wort e1in Verbreiterung der Grundlage der TheologIe: etztlich
ıne relı ONS Wertung des Christentums. Un welchen
anderen ınn at die Heranziehung der Geschichte beı Franck. als die
lebendige FKxegese Gottes Wort (sottes Werk legt 1eTr Gottes
Wort aus wenn nicht den, der Theologie eın breıteres Fundament
als DUr die geben! Die Verwertung des kirchlichen Altertums
ur das Verständnis der biblischen ren durch Melanchthon weiıst ın
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aut Christus bezogen werden durtten, daß die Vor-
geschichte des CO hristentums aut eine 1e1 breitere Basıs rückt.
Sie ıST nıcht mehr anf das Judentum und das Alte J estament
alleiın beschränkt, sondern sSiE umtfaßt Cdie Welt Hierbei
SEIZ sıch Justin 1U mıt den beiden Mächten auseinander, die
iıhm begegneten, mıt dem Hellenismus und dem Judentum.

WII' haben gesehen, W1€e 1 Schema VO Weissagung unNn:
Erfüllung die Geschichte Jesu nd ihre typische Bedeutung VO.

gezeichnet findet. Und legte nıcht bloß die Propheten
des Alten Testaments, sondern auch die griechische Mythologie
nach dem Schema \;011 W eissagung un: KErfüllung auUs; daß
s1e 1er ein. negatıves Vorzeichen Tagl, ıIn dem Sınne nämlıich,
daß die DDämonen Clie Mythen der Griechen erfunden haben, ıl  S

das Wirken ( hriıstı unmöglich Z machen der doch P ET'-

schweren. Mit dieser Heranzıehung der griechischen Mythologıe
ıst e1in Doppeltes erreicht: Finmal folgt hieraus der dem Üb-
lichen verwandte und nıcht unsınnıge Charakter der christlichen
Religion; enn die Christen lehren, w1€e die Mythen zeıgen, nıichts
Unvorstellbares. Ferner sind die Propheten alter als die griechl-
schen Mythologien. urch das Alter kommt also dem Judentum
eiıne Vorrangstellung Kıs sind hnliche Motive., die WIT 1n den
Märtyrerakten der Zeit tfinden, ja auch das Alter der Religion
und der urkundliche Beweis der Wahrheit die entscheidende
Rolle spielen. ])Damit ıst aber auch die Sonderstellung des Alten
Testaments gerechtfertigt; ja der alttestamentliche Mythus [0381

der Weltschöpfung wird als die Grundvorstellung VO  S der Ent-
stehung der Welt hingestellt und an gCNOMMLCH. Dieser Mythus
wird aber auch nach Justins Meinung O Plato gelehrt. Auch
be1 iıhm hat ott die Welt durch Umwandlung gestaltlosen
Stoffes geschaffen, und Na hat ott 1€5Ss au  N üte getan.
Plato hat diese Idee VO. Moses S Ahnlich verhält sich mit
die gleiche Richtun auch sie will die Geschichte für die Th-_e.lologvie‘
'ruchtbar machen. OIl SEINET Grundidee des eın pfIlanzten .„Wortes“
aus kann Franck aıuch ZUuU eıner posiıtiven FKinstel un den Ketzern DC-
genüber vorstoßen, denn auch ın diesen ebt Ja derTr Same des Wortes
Gottes und auch S1€ haben viel ahres, (Gutes und TOoMMES gesagl,
das INa  - achten und ı1eben 1L

75) "CQOTE NÖY W OEOU EK TUV ÜTNOKELMEVWV KLl TpPOdNAWOEVTWV dUC Mwu-
GEWC YEeYEVNTOAaL TOV A vVTA KOOMOV, Kal 11AaTtTWwWV KAal OU TÄUTA NEYOVTEG
Kal NUEIS EUAOQOMEV, KAal UMELC NELOONVAL dUvace Die Frage nach
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der Lehre VOo Weltbrand die die Stoiker aufgestellt haben
uch dieser Gedanke stammt OI} Moses n Und wel. Plato

der ott naäachsten stehenden Kraft die WI1IeE C111 Chi
Weltall steht spricht hat atch 1€es Moses, 1U  — daß
nicht en vollen 1nnn des Kreuzes erkannt hat Indem Justin

Moses LLL altesten Propheten erhebt VOoO dem sowohl (Grie-
ehen Juden abhängig sind, und indem Moses Weisheit
von. Logos hat,; annn den stolzen Satz des imperialisti-

„ Wir ehren : also nıcht das-schen Christentums aussprechen:
selbe die übrigen, sondern alle anderen sprechen UU  nn das
Unsrige nach ”©

Es ıst Jamerkwürdig. |Jas Christentum und War schon
Clie Urgemeinde hat zunächst das 1IteTestament für sich
obert, indem die dort geschehene eschichte als Weissagung
auf Cdie Erfüllung 1111 Christentum gedeutet hat Das Christen-
tum: hat annn aber auch die griechische Kultur, die durch
Paulus eingetreien WOAalL, sich C196 machen verstanden da-
durch, Jaß erklärte: Alles. W as oroß 111 dieser Kultur ist, ıst

christlich: denn CO hristus i1st der Logos. Man sieht 111 diesen bei-
en Konstruktionsversuchen en Eroberungswillen der ohrist-
lichen Religion Man erkennt aber 1eTr auch die geschichtliche
Bedeutung der Apologeten Sie verlängern den Schritt ber das

Judentum hinaus, den Paulus gemacht hatte Sie arrıplerch NU.

atıch cie griechische Kulturwelt für das Christentum Das g '
schieht ı1111 einzelnen noch unsıiıcher un!: tastend: das System bleibt
auch ]ler SOZUSASCH schwebend, aber ı ganzeh stehen‘ Weg un
Ziel fest

Justin ıst anzch darauf aus, das (GGemelınsame zwiıschen
Griechen un Christen betonen:; muß cdas LUnN, weil der
;„Logos die Weltvernunft“ ıst Jle haben 4311 der Weltvernunft

dem Verhältnis von Mose und Plato ıst auch späterhin der "Theo-
logıe noch oft eröritiert worden, auch 28l u 111 SE1INET enes1Ss-
vorlesung. Be1l iıhm steht Moses nıcht Hu zeıtlich über Plato, sondern
auch sachlich, denn Moses nıcht 1U  b oral, sondern auch (sottes-
verehrune. ct hlerzu e b E C hrıstus Wirklichkeit un
Urbild (Stuttgart 1937

76) E
eC) QU Ta o  D OQOUV NMEIG AAAOLS DOEAEOUEV, AA olTAVTEC T HuETEPC

WIMOUMEVOL NEYOUOL I,
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teil und deshalb g1ibt es für alle eLiwas (GemeiLnsames un Ver-
bindendes. So sSind ennn auch. die Lehren Platos, Sokrates’ un!:
der anderen griechischen Philosophen nıcht denen des ( hristen-
tums fremd, ennn ihren Erkenntnissen sind s1€e durch die ın
ihnen wirksamen Einzelkräften des Logos gekommen. „Was 1M-
IneTr bei ihnen schön gesagt ist, gehört 1115 Christen, enn WITr
beten den VO  e dem ungezeugten nd nnennbaren ott C

Logos un lieben ih nach ott .. Dieser Satz ıst

aus der Gesamtanschauung ustins heraus verstehen: der
Logos ıst gleich Christus mıt Johannes dem Täufer schließen
die Prophezeiungen ab A deshalb sind alle, die Je nach dem
Logos gelebt haben, Christen, und ihre Lehren sind denen der
alttestamentlichen Propheten gleichwertig, s1€e sind w1€e diese
„Zeugen der Wahrheit“. Damit ıst das COChristentum 1 Prinzıp
ZUF Weltreligion erhoben, und se1ıne Vorgeschichte liegt gemäß
dem universalen göttlichen Heilsplan nıicht 10808  — bei den Juden,
sondern gerade auch bei den VO. Logos geführten Griechen. Miıt
Justin hatte die christliche Theologie eıine Wendung völlig OIn

Alten Testament fortnehmen können: ennn das ist ja das Neue
seıner Theologie, daß die alte griechische Kultur für das

Christentum erobern ıll ]Dieser Weg ist jedoch nicht
worden. Zu stark wirkt die Geschichtsanschauung des Paulus
mıt ihrem Glauben den echten OÖOlbaum un den aufgepfirop{-
ten Wildling nach, uUun: stark liegt 1m Bewußtsein der Christen

78) IT. Die Hochsdlätzung der Philosophie finden WIT beı Justin
verschiedener Korm. S1ie soll dıe göttlichen Dınge orschen, da-

durch die Frömmigkeit bewirken dıal 1’ Die Philosophie bringt
Wäar Tkenntnıiıs, ber nıcht die wahre (IL, 3) Auch 1m Dialog
bleibt er die Philosophie kritisch: „göttlichen und nicht mensch-
11 Lehren soll Ina  ; folgen“” dial. 38) Harnack a.a. © 5. 386
meınt, daß der innere TUnN! darın lıegt, daß ustin 1 Christentum
und der Philosophie die Jeichen jele sıieht. eide wollen die Prın-

TENXOC uUuSW. erkennen.zıplen,
Irotzdem kennt Justin Unterschiede zwiıischen Philosophıe und (”ATIS

tentum -Erstens beruht die Philosophıe auf der Vernunft (II 10) das
Christentum auf der Offenbarung. Zweitens hat die Philosophie -nur
stückweise Erkenntnas, das Christentum die an  « Drittens ist die

I’ 53); Nnu  — das Christentum ist in der Lage,Philosophie ohne Beweis
eiınen Beweis für die Wahrheit führen Man Inı aber 1m Auge be-
halten, daß Justin Sag „Die Lehren des Chrıstentums un: die Lehren
Platos SIN nıcht in em ungleich, ber auch nicht iın all gleich“

79)
(IL, 13); vgl. auch  9) dial. 51 Flemming, p8 Fr
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der Glaube die alttestamentlichen Propheten als die Vor-

anl  vater, als die C hriısten VOor den Christen. AÄAuch Justin hat Ver-
nunift un: Offenbarung, Weissagung und Erfüllung nıcht recht

verbinden gewußt. Er hat aber eıiınen Weg geahnt, den

C selbst reilich DUL zögernd eiretien hat

Judentum und Chrıstentum
1n der Geschichte.

Entnimmt Justin der hellenistischen Theologıe 1 wesentlichen
die Gottesprädikate uhnd verbindet den dogmatischen Christus
mıt der griechischen Mythologie, sieht ın den alttestament-
lichen Propheten un:' 1n der jüdischen Heilsgeschichte die Vor-

verkündigung Christi nd die auf iıh: weisenden Schattenbilder,
wobei sich jedoch VO!| jüdischen olk und dessen Messiasideal
deutlich absetzt. In en Propheten und ıhren Schriften spricht
der prophetische Geist Dieser ıst aber niemand anderes als der
Logos 80) Der L0ogos wird aber auch den Propheten in den vVer-
schiedensten Gestalten un!: Symbolen zuteil. So offenbart sich
1 Feuer, 1 Stein, ım Kreuz. als Feldherr. Die Propheten sind
gerecht un VOo  — ott geliebt, s1e predigen 1 Geiste Gottes un:
aßC. die Zukunft VOTaUSsS. Sie haben die Wahrheıit gesehen und,
hne die Menschen üurchten, ausgesprochen. Sie verkünden
das, w as ihnen der Geist (‚ottes eingibt. Daß aber as, was sS1Ee

verkündigt un:' vorher verkündigt haben, wahr 1st, ze1g die Ge-
schichte der Gegenwart 1im Zusammenhang mıt der Vergangen-
heıt Sie zwıngt auch, ihren Schriften zuzustimmen. So bedürfen
s1e keiner Beweise und jeder, der ihre Schritten liest, weiß das,
was eın Philosoph wıssen mMı 81) So ist auch der Prophet
für Justin eın VOo Logos ertüllter Mensch, der nach dem Logos
lebt und dessen Weissagungen sich der Geschichte als wahr
und richtig erwelsen. Aus der wirklichen Geschichte recht-
fertigt Justin die Propheten und damıt zugleich das hri-
stentum, enn die Geschichte zeıigt, daß ihre Lehren wahr sind.
Zu dem Alter der Weissagungen der Propheten T1 also noch
eın anderes Argument, das der ertüllten Geschichte. Sie erhaltqn

80) I! dial. 36; AAal 5 % dial. 60: dial 102
81) dial

D
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ihre Rechtfertigung Aa US der Frfüllung 111 der Geschichte Das:;
&S siıch nicht auf das Christentum bezieht 1888 Christentum
wieder finden, das 1st die Kunst der 1 heologie ustins. So
wiıll Justin Aa Us Schrift und eschichte rechtfertigen. daß ;11} hri-
STUS der Sohn Gottes auf die Lirde gekommen ıst: denn Propheten
gibt VO Moses bis zZUuUu Johannes dem Täufer Seitdem ruhen
die Prophezeiungen un sind 111 nadengaben verwandelt Or-

en, Cclie allein die Christen besitzen
Daß der Logos Mensch geworden 1ST geht 4a4uU den Propheten

hervor Jeder Kxeget wird das ZU CT WEISEN sıch wıeder
auft diese Schriften berutfen 82) Es 1sTt die Aufgabe der K xegese,
die prophetische Vorausverkündigung, die oft verborgen 1st Iı

ermitteln, ann der Geschichte ihre Wahrheit festzustellen
Diese Methode hat Justin auch treulich al} den ropheten durch-
geführt un die verborgene Wahrheit oft durch allegorische Exe-
geSsSEC ermitteln gesucht Die Grundlage azu bilden die €
schehnisse,; die miıt der Weissagung der Vorzeit 111 Verbindune
gebracht werden So bedingen Weissagung un!' Erfüllung C111-

ander e Juden hatten die Weissagung, die Erfüllung aber
haben die Christen

IDie Gaben der Propheten sind verschıeden 5o empfängt
Salomo den Geist der Weisheit Daniel den des Verstandes und
Rates, Moses den der Stärke und F römmigkeit Elias (l en der
Furcht und Jesaias den der Erkenntnis Man Könnte fragen, ob
auch den Propheten 11U: TOU NOYOU wirksam waren

Dem widerspricht aber. daß den ropheten und oft der
Logos oder der prophetische Geist die f identisch sind ihre
direkten Offenbarungen gegeben haben |)J)as 1st der Unterschied
zwischen dem Propheten und em Philosophen Der Prophet 1st
Instrument des ganzen Logos oder des Gottesgeistes; 11} den Philo-
sophen aber wirken die unpersönlichen Samenkeime des Logos,
diebald hier, bald ca durech die Welt tliegen. -
DieProphezeiungen ruhen seıt Johannes dem Täuter. enn

S1° sınd durch denF’leisch gewordenen LOogos zusammengefaßt
der wıederum streut S1C auf die Christen nach SEC1IHNECET Himmel-
fahrt a US, auf wen ll Dazu rechnet Justin die Charismen:

82) dıal
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WILr dürifen daraus schließen, als Na sıch wohl selbst verstan-
den hat nicht als Philosoph sondern als Lehrer VOo C hristus
der als Prophet C hrist]. Ja das Selbstbewußtsein des altchrist-
lichen „Lehrers” geht noch weıter: Justin N VA diese christlichen
Propheten denen des Alten Testaments o leich 88)

Was ıst die Schrift,. aus der die Propheten un sich recht-
fertigt? Die Schrift ist das Ite lestament der Übersetzung
der Septuagınta. Nur die Übersetzung der Septuaginta ıst €
die von den z0 Altesten auf Bitten des Königs Ptolemäus angefer-
L1g ıst ennn 1112 der von den Juden spater abgefaßten ber-
setzung sind alle Stellen. die auf CO hristus Bezug nehmen, fort-
gelassen worden ——

ber die Schrift geENUST 1Ur dann 112 die Gnade A Ver-
ständnis der Schrift veschenkt 1St Das rechte Schriftverständnis
ıst also PAGT die Gnade gebunden Auch das muß Justin
festhalten da die Juden die Schrift mißdeuten, indem
S1C S1E6 statt auf Christus, historisch auf ihre Könige oder andere
prophetischen ıun politischen Gestalten beziehen ber Justin
merkt nıcht daß SC11EC Kxegese ebenso willkürlich ıst die
jüdische

ur Justin sınd Mißdeutungen, WE die Juden glauben,
ott SC1 em Moses oder dem Abraham erschienen Sollott etwa
111 Cdie Welt kommen un sich ausgerechnet EeE1INEM kleinen Win-
kel der Frde offenbaren und diesem Zweck alles, was ber dem
Himmel 1st verlassen? 85) Nein der siıch dem Moses offenbart
hat der miıt Abraham unter der Terebinthe Milch iB+t ıst
nıemand anderes als der. der dem Weltschöpfer dient der Logos
Dieser 1St CS, der miıt der Welt handelt und der sich den VOCI-

schiedenen Verkleidungen den ropheten offenbart hat SO eT-

hält der L.0g0S SC11N€E verschiedenen Fpitheta Herrlichkeit des
Herrn, Sohn, Weisheit Engel ott Herr, Feldherr
Er, der selbst ott 1St, VOIN Vater des Lebens erzeug£gt,
C: der Logos, Weisheit, Kraft nd Herrlichkeit des Er-

—” dial
84)) dıial 71
85) dıal
86) dial 61
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ıst 87)’ der aus dem Vater vor allen Geschöpfen 1n dessen
Kraft und nach dessen Wiıllen hervorgeht, C der auch Weisheit,
Tag, Sonnenaufigang, Schwert, Stein, Stab, Jakob un Israel ıIn
den Reden der Propheten genannt wird 88) handelt mıt Israel
un laßt durch die Propheten ermahnen. Als Israel aber nıcht
auf ihn hört. da 1aßt durch die ropheten seine Menschwer-
dung SA Sturz der Dämonen vorher verkünden, verhüllt un
offen, die Juden aber haben ihn nıcht erkannt, sondern, VO  — den
IDaäamonen verführt, ihn, als erschienen ıst, getotel.

Gesetz un Beschneidung sind den Juden W ihrer art-
herzigkeit gegeben. [)as jüdische Gesetz ıst jedoch überholt, ennn
ott hat den Menschen e1In Gesetz verheißen un gegeben,
das allen Menschen gelten soll ] Jas Cu«c Gesetz aber heißt Jesus
C hristus. 89-  Is ew1ges und endgültiges Gesetz ıst uUuNXs COhristus
gegeben, un ıst eın ireuer Bund, dem kein Gesetz, keine Ver-
ordnung un eın Gebot folgt 89) T

Auch 1eTr zZE1IS sich die Bedeutung, die die Stellung ZUIH (.ze
setZz, ja 1€eS selbst für die Geschichtsanschauung hat Aus em
Problem ergibt sich der Universalismus des Christentums, der sich
auch In seiner Anschauung VOo.  ( der eıgnen Vorgeschichte auswirkt.

Wegen iıhrer Sünden und ihres drohenden Ahfalls VOoO ott
ıst dem Juden die Beschneidung auferlegt worden. Für die Be-
schneidung ıst folgender Gesichtspunkt edeutsam: „Nur für
euch ist die Beschneidung gegeben, damıiıt ihr das erleidet, wWaäs

ihr jetzt mıt echt erduldet” ?°) nämlich die Verbannung.
Wie ihr Jetz auf Erden hne Stadt und Staat seid, werdet ihr
auch einst 11 Himmel se1IN, das ıst der Gedanke Justins. Dazu
kommt noch e1n ' anderes: ott hat die Beschneidung gegeben,
daniit euch einst erkenne. SO ıst die Beschneidung eın natıo-
nales Zeichen: „Das zwıngen Geschichte und Schrift anz

nehmen.‘“. Ähnlich verhalt sich auch mıiıt dem Sabbath, der
die Juden daran eriınnern soll, daß ott ihr Erlöser ist 91) ber

ni_dit flgisd11id1e Beschpeidgng tut not, sondern die Beschneidung

87) dial. 100.
88) dial 61
89) dial 11
90) dial.
91) dial
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des erzens. Sie wird VOoO  b dem Christen durch die Nachfolge
Christı vollzogen. Justin belegt auch 1€Ss aus der Schrift, indem

das Geboaot. daß alle Knaben a{l achten age beschnitten WeI -

den müßten, auf Christus bezieht, der achten Jage,
eiınem Sonntag, VOo den Toten auferstanden 1st, un der uns da-
mıt vOo Irrtum und der Suünde Josgerıssen hat Da aber der
Sonntag sich der erste Tag der Woche 1sT, gibt Justin dafür
die Erklärung „Der Sonntag wird nämlich, obwohl der erste
Tag der Woche ıst, der achte lag genannt, softern alle age des
wöchentlichen Kreislaufes noch einmal gezählt werden: doch hört

nicht auf, der erste seın .6
Die Frage TIryphons, ob eın Jude, der Christus nachfolgt, ber

noch die alten Gesetze beobachten will, das eil erlangen kann,
wird VOo  — Justin bejaht, aber fügt 1m Sinne des Paulus hinzu,
da ß die Beobachtung des (‚esetzes VOIl den Heidenchristen nıcht
verlangt werden darf 98) Offenbar hat ZU.  _ Zeit Justins Leute

gegeben, die den Judenchristen das Heil absprachen, denn er leitet
seiıne Ausführungen mıt dem Tusatz: .„‚.Nach meıner Meinung” ein,
was Iryphon sofort hervorhebt. Justin erlaäutert annn seıne Mei-
Nung mıt dem Hinweıls darauf, daß Ja 023Leute gäbe, die sich
weıgern, sıch mıt Judenchristen unterhalten der gar ıIn einem
Hause mıt ihnen en sSEe1IN. Justin selbst ıst dagegen
für Toleranz un halt die Gesetze der Juden für nationale Ge-
setize, die durch das Gesetz Christi überholt sind. Wenn NU.

eıner 1ın seıner Beschränktheit gylaubt, beide, das jüdische (Gesetz
un: das christliche Gesetz, beobachten mussen, soll für
seiıne Person tun, aber soll nıcht VOonl den anderen dasselbe VerI-

langen der ihnen die Gemeinschaft des Hauses verweıgern. Wir
können durch diese Ausführungen eınen Blick ın die kirchenpoli-
tischen Verhältnisse der Zeit Justins tun. Der Gegensatz VOo  -

eidenchristen nd Judenchristen, Beschneidung und Nichtbe-
schneidung, Jerusalem un!: Paulus bewegt noch immer die Ge-
muter und ıst noch nıcht völlig abgeklungen. Es ıst oga nach
der anderen Seite hin radikalisiert. Und doch acht sich bei
Justin bereits eiıne Stimmung der Ermüdung und der Tole-‘

92) dial 41
93) dial.
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anlz bemerkbar Ein Phänomen, das ca il der Kirchenpolitik
nıcht SAn selten beobachtet

Auch der Fall daß VO COhristentum un judentum
übertritt muß vorgekommen SC1I} I7} solcher wird aber nıcht
selig werden, sondern UU  I ann Rettung finden, CIl VOT

SC1LHNECIN ode Christus wieder als SC1HNEN Herrn anerkennt 9!4)
(Ganz entschieden bestreitet Justin dieser Stelle auch den-

JEN1ISCH Nachkommen Abrahams das Heil die nach dem Gesetz
leben nd bis ihrem ode nıicht N CO hristus glauben Dahz be-
sonders dann, S1C ihren Synagogen die g]läubigen An-
hänger Christi verfluchen;: wieder C111 inweils auf wirkliche (
schehnisse 22 Kıs hat aber auch griechische Christen gegeben, die

der Ethik des (Gesetzes dıe strengere gesehen haben, und die
deshalb VO Christentum ZAU: Judentum übergetreten sıiınd S
Gegen diese wendet siıch Justin ebenftalls

Die Rolle, die die Juden bei Justin der Geschichte un
der Gegenwart spielen 1ST doppelte Die Juden haben nıcht
DU den Gerechten nd Propheten getotet sondern S16 VOI'-

suchen Jetz durch Verfluchungen ihren S5ynagogen und durch
Denunziationen bei den Machthabern des Staates da S1IC selbst
nicht mehr die Macht haben, die Christen toten diejenigen,
die dem Weltschöpf{fer und SC1NEIM Gesandten nachfolgen
schaden So S1C6 sich als Werkzeug der Dämonen Die
Anklagen SCOCH die Christen, die VoOoNn den Juden ausgehen
werden bei den nıcht orıentierten Heiden wirksam Ebenso steht

mıt dem Fluch der Juden die Christen Man sıieht hier
die Art jüdischer Taktik

94) dial
—r dial

96) hıerbeli Kbionıten Pr denken 1st 157 mehr als raglich
Die CUuCIEe Forschung hat ihre Bedeutung csehr Frage estellt und
die Andeutungen VO Irenäus (Adv haer cf 1 1)
Urigenes Cels 11 1) Kpiphanıus Haer 6) und FEusebius
ME 17) unterliegen mannigfachen Bedenken. Immerhin könnte
INna iragen, obh hlıer 1n 5SammelbegrTi VO  b jJjudenchristlichen Splitter-
STUPPECN vorliegt, denen späateren Zeit Anlehnung die
Bezeichnung der jerusalemischen Urgemeinde als NTWXOL der Name
Ebioniten beigelegt worden ist Vgl Müller, Kirchengeschi  te I’
(2 Aufl JTübingen 1929) S Bardenhewer.,. a.



rDIie Geschichtstheologie Justins des Märtyrers

Wie Juden sind auıch al der verächtlichen Beurteilung der Auf-
erstehune schuld die Leben un!' Lehre Jesu als göttlich bestätigt
Sie haben das Märchen VO. dem durch Cdie Jünger gestohlenen
Leichnam, der annn SCcL  R  4 Himmel gefahren SC1L ertunden nd PTrO-
pagıert Die Zerstörung Jerusalems 1ST 1U1L ohl e1L1n (sottes-
gericht aber auch das haben die Juden nıcht gemerkt sondern
die C hristen weıter beschimp{ft nd verfolgt |Die C hristen aber
STa die Juden hassen beten vielmehr für S1C 97) So stark
isSt die ‚hristliche Ethik, un soweıt geht das Gebot der Nächsten-
liebe, enn jeder ıst 99 Nächster 98)

Auch Justin hofft auftf Cie Bekehrung der Juden Al Ende
der age Dabei beruft sıch auf den VO  — Paulus verwandten
Gedanken VOIL „heiligen est der 111 der Exilsgeschichte
entstanden Nar un fühlt sıch 1111 Hinblick auft das Gericht
Christi verpflichtet für die Juden tun Nas annn Im Dia-
log fragt Iryphon den Justin „ Ist CS wirklich S daß ih be-
kennt Jerusalem werde wieder aufgebaut werden und ECEUET olk
werde 111 Freude mi1t COChristus zusammenkommen zugleich mıt
den atrıarchen und Propheten un:! den Heiligen 1N1SCTCS5 Volkes
oder mıt denen., die Proselyten geworden sınd VOorT dem KOom-
iInNEeEN COhristus oder hast du das 1UT gesagt damıt ecs

schiıene, als warest du uUulls  N 111 der Dispution überlegen?” Justin
aniıwortet darauf ”I iın nıcht jämmerlich daß ich etwas
anderes Sasc, als ich denke Ich habe Cdir schon früher bekannt
daß ich nd viele andere S bekennen viele andere unter uns

wiederum atuch solche, deren Lehren und fromm sind
haben cdiese Meinung nıcht Kurz darauf kommt Justin noch
einmal autf die Frage zurück „I nd die Christen, welche
KTa OPOOYVWUOVEG sınd MX; daß Fleischesauferstehung
stattfinden wird un ausend Jahre dem erbauten und präch-

1L  55 erweıterten Jerusalem SC werden W16 die Propheten Ezechiel
nd Jesajas verkündet haben nd unter unNns C1H Mann

Johannes, der Apostel Christi; SCINECET Apoka-
Iypse Er hat prophezeit daß die welche al ulNnlsern Christus
gläubig geworden sind ausend Jahre 111 Jerusalem leben WeT-

—— dial 108
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den und daß ann erst die allgemeine Auferstehung für die Fwig-
keit und das Gericht komme 99) e Man sieht AQaUus dieser Stelle, daß
Chiliasten und Antichiliasten damals ruhig nebeneinander lebten
un! daß auch dem C'hiliasten Justin die Lehren der Antichiliasten
als „TE1IN und Iiromm“ gelten 1'00)_

Die W urzeln des Chiliasmus bei Justin scheinen ı1n dreierlei
Einflüssen liegen: erstens 1n der VOoO ıhm angegebenen ADpo-
kalypse des Johannes; zweıtens, damit ;ohl 1n Zusammenhang
stehend, 1m Judentum überhaupt; drittens aber auch bei Plato
Plato lehrt, daß die Menschen, die dreimal hintereinander auf
Erden ihr Leben 1mMm Streben nach der reinen "Wecheit gelebt
haben, nach SO0 Jahren den Fixsternen zurückkehren. Justin
hat 1ese Lehre Platos gekannt, hat aber dessen Anschauung
durch die Idee der ewıgen Strafe für die Bösen modifiziert:
„Platon hat übrigens ın gleicher Weise gesagl, daß Radamanthvys
un! Minos die Ungerechten, wWennl sS1e VOoT ihnen erscheinen, be-
strafen werden: WIT ber aßCH, daß das gleiche geschehen werde
durch Christus und daß s1e 1ın ihren ursprünglichen Leibern mıt
ihren Seelen eıne EeW1g währende Strafe erdulden werden, nıicht
DU  k eiıne tausendjährige, w1€e jener annahm 10’1)"‘ Für Justin ıst
die Vorstellung VOo Endgericht eiIne sehr reale un geschichts-
mächtige. Das FEndgericht, die JTotenauferstehung, das eich (ot-
tes, sind ihm Wirklichkeiten, die ein dementsprechendes sıttliches
Handeln VOo Menschen fordern.

Auch die eschatologischen GCedchne stehen für Justin
unter dem Gesichtspunkt VO  - Weissagung und FErfüllung. ‚‚Da
WIT u gezeıgt haben, daß alles, W äas geschehen 1st, vor dem (je
schehen schon vorhergesagt WAaT, muß Inan ın bezug auf ahn-
liche, ber noch nicht erfüllte, Weissagungen der Zuversicht se1n,
daß sıe durchaus 1n Erfüllung gehen werden 102)f‘ Die Propheten

99) dial. 80;: dial. 81
100 k! Judentum un Judenchristentum In Justins Dia-

log mit  101) 'I.‘r8}fphon (Leipzig
102) D  L, Auch die Lehre Von der Unsterblichkeit der eele VEI’ -

1' die Christen mıiıt dem Hellenismus. Aber die Christen ]laubennoch mehr, daß s1e iıhre 1n die Krde gele Körper wiedererlangen,denn bei Gott ist nıchts uUunmo lich Die Sı ele kommt aber nicht mıiıt
dem Tod sofort 1n den Himme diese Lehre haäalt Justin für häretisch,
weıl damıt die Auferstehung geleugnet würde (I’ und dial. 80) ( 700
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haben C111 zweimaliges Kkommen Christi vorherverkündigt das
e1INC als Mensch der verachtet un gekreuzigt wird das andere
bei SCLHNELI Wiederkunft Herrlichkeit und unter Begleitung der
Engel

Die Juden werden Gericht m11 Ausnahme des „heiligen
Restes verworfen werden die Heiden ber sind die wahrhaft
Erwählten Gottes urch (‚ottes Vorhersehung sind die Heiden
der Frbschaft gewürdigt worden 103)

ott hat aber das Strafgericht aufgeschoben da weiß
CINISC durch ihre Buße noch gerette werden andere aber noch Sar
nicht geboren sind 104) Es werden auch die selig werden, die vor

Christi Menschwerdung nach den ‚„5amenkörnern des Logos g_

Üa S wunderbar w 1€ die Geburt des Menschen 1st 1st die Auferstehung
des Fleisches Auf Gottes Befehl werden ACHEe au gelösten und nach der
Art des Samens 1 cdie Erde hineingelegten menschlichen Leiber ÜE ihrer
Zeit“ autferstehen und „Unverweslichkeit anzıechen“

Kür Justin hängt der Gedanke der Schöpfung des Menschen
mıt dem Gedanken A die Auferstehung AA  1: e1 sıind WUüunN-
derbare Taten (sottes |DS steckt vielleicht hlerıin der Gedanke, daß alles
wıeder R Gott zurückkehrt und daß tjott sSC1 ‚Alles em  ba (siehe

10) Miıt der Beurteilung der Auferstehung hängt auch die e VOo
Todeszustand des Menschen UuUSamInen eele des Menschen ıst
auch nach dem Tode beı Bewußtsein: denn den Seelen bleiht Kmpfin-
dung (1

Die Wahl Unster  keit hängt aber mıiıt dem Gott gefälligen
I eben 7uS®  a der atologischen Vorstel un Justins ist Lı
eachten, welche Kräfte dem 99l öhten ristus“ ZU W EIST.

Christus hat nach SC1INET Auferstehung und Himmelfahrt dıe Herr-
über die Erde erhalten Dieser Gedanke wiıird auch wıeder Tall0-

nal abgeleitet un bewılesen aus TO 31 und salm 110
41) So ist der nbetung wahrhaft würdig (1 49) ber wird

auch st die Auferstehung leiıten 18a 113
Justin 1st auch der Meinung 50) daß dıe Apostel iıhren Aussen-

dungsbefehl 111 den Tagen VOoOrT der Auferstehung bıs ÜLE Himme
ahrt Christi erhielten Wir können hieraus ersehen. alt die EsEP

von dem „Lvangelium der VICTZ15 Tage” ıst, auft dıe eınho Seeberg
SC1NET M} ichte un Seeh Evan el1ium

quadragınta dıerum „Aus Religion und Geschichte““ ft IMS
wWIESCH hat

Die Jünger werden als Charismatiker aufgefaßt,
eıtung der Kırche rfolgt durch den erhöhten Christus. da

Christus der Logos ist, dem Nnun alle Christen Anteil enN. „Die
Gläubigen, EV DIC O1KET nNaApa TOU EOU ONEPUC CD YOC (1 32) und
„dlie Gläubigen EV O1LC DUVAMEL MAPNEOTL (dial 54) ähnlich uch dıial

103) cdial 1185 AAal 150
104) IS AAal Ian beachte hier die Verbindung ZU Kor

AL uch ZUT Zeit Justins wäTEN die Geistesbegabungen noch nıicht
erloschen

Ztschr KG 1/2
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ebt haben Die Parusie wird VO Justin bald erwartel, W ads5 den
zeitgenössischen Anschauungen entspricht.

IDER eich Gottes wird verwirklicht werden bei der Wieder-
kunft Christi. Nach dem Gericht werden alle, die gerecht und
fromm gelebt haben, Bürger des Reiches werden. Zunächst die
Christen, annn aber alle, die nach dem Logos, un das heißt nach
den Naturgesetzen, gelebt haben Abraham un Henoch ut
wWw1e Sokrates und Heraklıt 1'05).

Was bedeutet für Justin das Ite Testament? Das Ite lesta-
ment enthalt tür ihn dreierlei: erstens liegt 1M Alten Testament
das Naturgesetz der Religion. Dieses Naturgesetz ar aber auch
bel den anderen Völkern lebendig, se1 C daß sS1Ee vVon Moses ab-
hängig arc.  e sSe1 CS, daß sS1€e durch die Samenkörner des Logos
erkannten. „„Auch 1m Gesetz des Moses ıst das VO  b Natur Gute.,
K romme un Gerechte verordnet tun denen, die ihm Iolgen,
und ZLAwWar WEeSCH der Herzensverhärtung des Volkes aufgestellt
un: ın shnlicher Weise aufgeschrieben, esS geschehen las-

105) Ia I’ 44 ; I’ 6 y IL, Es sSe1 diıeser Stelle £1Nn Wort
Justins Glaubens egriif gesagl. ube ıst tfür Justin
einmal eın KFürwahrhalten der Lehren Christi I’ 17) Der ergle1 des
aubens Abrahams mıt dem lauben der Christen spricht dafür, da
Justin einen tieferen Glaubensbegriff kennt „Abraham Jaubte der
Stimme Gottes auch die Christen“ dıal 119) AÄhnlich auch Die
eherne Schlange wurde ZU Heil derer aufgerichtet, ‚welche lauben,
da se1t jener Zeıit verheißen Se€l, daß der Schlange durch C der
gekreuzıgt werden sollte, der Tod bereitet werden sollte‘ (dial 91)

ler ist der Glaube Vertrauen auf 1ne Verheißung (Gottes. [Dies
kommt besonders deutlich A USarucC „Die Nınıviten bekehrten
sich VOo  b Herzen glaubend, daß (ott CM die, welche sıch VO  — der
Schlechtigkeit abwenden, barmherzı SCgÜülg sel (dial 107); hierzu
trıtt der andere Begriff des Ho fens. „Die Christen hoffen auf
Christum“ 48: B 59

Wir können Iso den Glaubensbegrif{f{t bei Justin ın dreierlei Form
verwertet finden a) Glaube als Fürwahrhalten: Glaube als Ver-
trauen; C) Glaube als Hoffen

Hierin ist ber auch bereıts das den Glaubensbegriff Justins VOo  S demdes Paulus ITrennende ausgesprochen. Es liegt VOorT ın uUur-
wahrhalten“ Kuür Justin ist das Verhältnis ott ın erster Linie eın
sıttlich bestimmtes.

iıchsten faßt sıch dies thische Verhältnis uUsSsamInen ıIn dem
Siehe diesem Problem auch Flemming, 51 ff Am deut-

alz
„Wer nıcht 1m Leben erfunden wird, w1€e

unde
hristus gelehrt hat, der

16)ıst kein Christ, WLn auch mıt dem ekennt“ SE
kommt Justin also VOT em auft die Werke Ks steht hıermiıt nicht
Paulus nahe, sondern eher akobus, der ja uch In der Bewährung des
( hrıstseins durch dıe er. das rechte Verhältnis Z Gott ausgedrückt
fin et
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SCH 106) _“ Das besagt, daß das Naturgesetz, das immer Ausdruck
des Logos ıst, ungeschrieben 1 Gesetz des Moses enthalten 1st,
während das Gesetz des Moses UUr verordnet ıst, der
OKANpOKAPdLC der Juden Die substantivierten Adjektiva sind
nıcht mıt .‚.Moral, echt un: Frömmigkeit ” übersetzen, sondern
sind Ausdruck für eın und dieselbe Sache, für die Vernunft:;:
enn diese umfaßt das Naturgesetz. Nach der Vernunft leben
heißt also nach dem Naturgesetz leben Zweitens enthält das
Ite 1estament Gebote un UÜbungen, die verhüllt auf Christus
hindeuten EIC WUOTNPIOV). Drittens ist für den Christen das Ite
Testament wichtig, weil au ihm als warnendem Beispiel das
Schicksal eiınes Gottesvolkes. nämlich die Verwerfung der Juden,
ablesen ann. Der rophetismus des Alten lLestaments gehört
freilich nıicht mehr bloß dem jüdischen Volk: die Propheten sind
die Propheten Christi und gehören den Christen. Der Grund-
gedanke 1 Dialog steht also 1ın Analogie dem auft die (Grie-
chen bezogenen ıIn den Apologien.

In der Ausdeutung der Geschichte Jakobs und ın ihrer Be-
ziehung auft das COChristentum ıst stimmungsmäßig die Geschichts-
anschauung Justins keimhafft beschlossen 1107). Er empfindet den

106) dial. 45; dial. 42;: QıialL 434 Christus ıst das Gesetz, nıcht
das Christentum. 1)amıit verliert das Wort Gesetz seınen moralistischen
Bel schmack, wı1ıe F lemming, d. Ur Stelle AAal 11 emerkt

ine ahnliche Anschauung finden WITr auch in dem Satz „Christus
legte den Heiden eın Joch auf, seıne TEe dıial 53) €e1 ıIn Anı
lehnung das Eselsfüllen, das keine ast geiragen hat, das Wort VOTI-
steht und nıcht die TE als Joch arakterısiert.

ristus wiıird als (Gesetz uch be1 Hermas Siım VIII und als
der wahre un be1 Barnabas 14, bezeichnet.

Engelhardt meınt, daß Justin unter dem LG UCH (Gesetz“ dıe an
christliche TLehre versteht, 245 Rıtschl meınt unrichtig, ]ustin
verstehe unier dem Gesetz 1Ur einen Komplex VOoO  e Geboten,

D 306
107) „Jako diente dem an SCH der buntscheckigen erde;

cdiente auch Christus In der Knechtschaft bıs /ADE Kreuze für die an
bunte, vielgestaltige Menschenwelt, die sıch durch se1in Jut und das
Geheimnis des Kreuzes als kigentum erworben hat Lea hatte schwache
Augen, uch dıie Augen (Geistes sınd Wa Dem Laban STa.
a  e die (ötter und versteckte sS1e bıs auf den heutigen Tar:; für un  N
sınd die väterlichen und stofflichen (zötter vernichtet. wurde
die an Zeit VOoO  a seinem Bruder t! WIT, W1€e uNnser Herr selbst.
werden jetzt vVvonNn euch und en übrı en Menschen ehaßt, die doch
alle NSeTE natürlichen Brüder sınd. akob ist mıiıt einamen Israel
genannt worden. Und auch Christus ıst Israel, w1e gezeıgt worden ıst,
der seiend auch Jesus genannt wird" dial 154



Untersuchungen

Reichtum der Welt, In der das Christentum lebt, un: sieht
die kulturelle un politische Vielgestaltigkeit, mıt der iun
hat Es geNUgT nıcht mehr, den Blick auf die Juden heften.
Christus dient der SaNzZch Welt, streckt aber immer wieder
se1ıne and nach dem jJüdischen olk aQUS; doch das jJüdische olk
betrog un! enttäuschte ihn, arum wählte die Heiden seıner
(s;emeinde. Christus diente der gZaNnzch Menschheıit: bei ıhm haben
alle Völker das gJeiche Recht, w1€e auch dem Jakob alle Kinder,
sowohl die, die ihm Lea un! Rahel geboren hatten, als auch die
der Sklavinnen, gleich nahestanden. So gilt auch Christi Lod allen
Menschen, Griechen un! Juden

Wie Laban seınen Bruder haßte, haßte die Menschheit den
ihretwillen Mensch un damıt ihr gleich gewordenen Bruder

Christus, der doch Vater ıst und dessentwillen WIT 1U

auch alle gehaßt werden. Die Kirche un die C hristen werden
1er aufgefaßt als eiıne Familie, deren Haupt Christus ıst

Wie die Juden die gerechten Propheten ermordet haben, w1€e
die Griechen Sokrates un die anderen Philosophen umgebracht
haben, vollzieht sich ıIn der Geschichte immer wieder das
gleiche. Der Gerechte wird verfolgt: un doch sıegt der Gerechte.
Das ıst der eigentümliche Heilsplan Gottes, der 1Mm Leiden en
Gerechten trıumphieren laßt

Justin fand in den Propheten das Mysterium Christi vorher-
verkündet. Er fand bei ihnen das „Naturgesetz” der Religion.
Und WIT iragen 1n Justin nıichts hinein, WIT das „Natur-
geseiz der Religion mıt dem Logos gyJeichsetzen. Mit der Mensch-
werdung des Logos aber hat sıch der Heilsplan (ottes ın der Zeit
verwirklicht. Und ( hristus wird noch einmal wiederkommen, u11l

die Welt richten. Dann wird das Ende aller age da sSE1IN, und
die Christen werden gleich den Engeln leben 108).

Die Geschichte Jesu und die Heilsgeschichte ıst 1n 5Symbolen
und 1ypen 1m Alten Testament vorherverkündet. Die Christen
erst verstehen diese W eissagung SaNnz, weil sS1E die Erfüllung 1ın
der Geschichte kennen. So iıst für Justin die Heilsgeschichte die
durch die Weissagung erfüllte Wirklichkeit.

108) dial
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Aus seiner Einstellung ZU. Judentum und auch aQus seıner
universalistischen Geschichtsbetrachtung erklärt sich, daß für
Justin das jJüdische Messiasideal ın selıner Anwendung auf Chri-
STUS 1n den Hintergrund T1 COhristus ist nıicht iın erster Linie
der vOomn den Juden erwartete und VOo.  b ihnen nıcht erkannte Mes-
S1aS: ıst auch nıicht der „„‚Menschensohn‘, sondern ist der
Logos oder die personifizierte Weltvernunfit, auf deren Erschei-
NUnNn  5  S& der Glaube sich allzeit gerichtet hat,; un deren volle Offen-
barung Jetz allein glauben ıst 109).

Besteht 1 Hinblick autf die Logoslehre eın Zusammenhang
zwıschen Justin un Philo? Gegen die Bejahung dieser Frage hat
> darauf hingewlesen 110) daß der Logos bei Philo der oberste
eıiner Reihe von Mittelwesen ıst ott als das reine eın 111) ohne
Beziehung allem., Nas nıcht selber ıst, bedart Z11. Verkehr
mıt der Welt der Mittelwesen. |Die Funktionen des Logos sind
bei Philo also. VOor allem kosmologische. Alexandrinische Fuft
atmet allerdings die These VOo Moses als dem Urheber der plato-
nischen Philosophie.

Bezeichnend iıst auch ın diesem Zusammenhang, da al der
einzıgen Stelle, der Justin auf die Spekulationen des philo-
sophischen Judentums eingeht, bemerkt, daß diese Einwürfe
19838  — VOoO  b einıgen jüdischen Gegnern erhoben werden 112) .

Juüstın und die Häretiker.
Justin spricht ıIn Ap L, 26 davon, daß eıne Schrift

die Häretiker verfaßt habe, un!: sowohl renäus als auch Euseb

109) Mens  ensoh bedeutet für Justin, daß der Logos durch 1ne
ungfrau Mensch geworden ist. Er hat sich nıcht mıt einem Scheinleib
ausgerüstel, hat sıch auch nıcht erst ın der Taufe mıt einem Menschen
verbunden, sondern durch 1ıne Jungfrau hat sıch selbst Z Men-
schen gemacht. So hat als wirklicher ens die Herrschaft der
Dämonen gebrochen, den Tod besiegt und die un der Menschen auf
sich D  II

110) cf. eder, (äi.al..81 . 155 ff En Jhardt, A A 458 {t. Pfät-
tisch, d. 55 Bousset, 315 ff Bousset weiıst auf den
Zusammenhang hin, der zwiıischen dem (zötterboten Hermes und dem
Lo0 be1 Phiılo besteht, SOWI1e auftf dıe Beeinflussung durch die agyp-
t1sche  S05 Mythologıe.

111) cf eder, a.a. Q S, 138 f! ferner Philo, vıta Mosıs I1 p. 136
bis 138 (Bıbliotheca Sacra Patrum ecclesiae (Graecorum Pars

112) dıal 125° c Harnack, Judentum un Judenchristentum
Justins Dialog
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wıssen VOon dieser Schrift 113). Sie ist leider verloren EYgANSCH,
daß WIT auf die gelegentlichen Bemerkungen 1n den Apologien
und im Dialog angewl1esen sind. Justin kämpfit ]1er VOTL allem

Simon Magus und Markion un damit 1m Zusammenhang
die Gnosis überhaupt.

Justin wendet seıne übergeschichtliche un: doch geschichtlich
gemachte Dämonenvorstellung auch auf die Häretiker Jle
häretischen Christen sind Werkzeuge der amonen. Sie sind
geradezu die etzten Krafte des ohnmächtigen ufstandes der
Dämonen. Sie sind daher auch nıcht Christen. Sie sind falsche
Christen, ebenso w1€e falsche und richtige Philosophen eibt Sie
vertreten dämaonische un!: menschliche Lehren. „ Wir entscheiden
uNs für ott nd seine Lehren 114 _“ So sind die falschen Pro-
pheten und Christusse, die übrigens von Christus bereits VOLTaUS-

gesagt arCcCh, ebenso gefährlich, W1€ die Werkzeuge der ämonen
bei den Heiden un: Juden 1'15) Besonders bekämpft Justin
Markion, da dieser eıne eCue Kirche gegründet hat 1‘16) Von Mar-
1071 irennt Justin sıch deshalb, weil dieser eınen anderen ott
und Sohn lehrt, weil er als den Weltschöpfer den‘von iıhm gering
geachteten ott des Alten Testaments ansıeht, der durch Welten
un!' Aeonen von dem unbekannten ott der Liebe, der ın
Christus erschıienen 1st, getrennt ıst  n weil also Zzwel (sötter
hat, indem dem minderwertigen Schöpfer der minderwertigen
Welt den OYVWOTOG BEOG gegenüberstellt. Hier greift also die Ver-

schiedene Stellung Z.UI1 Alten Testament e1In. Justin nıcht
radıikal.

Indem Markion 1n dem ott der Schöpfiung und 1n dem ott
Jesu Z7WwWwel verschiedene (ötter sıeht, zerreißt auch den zwischen
dem Schöpfergott und seinem „KErstgeborenen Christus bestehen-
den Zusammenhang. Damit geht aber die VOon dem eınen ott
gewollte Heilsökonomie, für die Schöpfung und Erlösung letzt-
lich durch den L0g0s zusammengehören, verloren.

113) Kusebius h.e L (ed WwWAartiz
114) dial.
115} dial
116) I! 58; 4 26; dial 45° vgl ZU anzen Fra Justin und arkıon

Harnack, Markion, Das Eyvyangelium Vo frem (Gott (Leipzig 1921
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Sodann ist Justin von Markıon dadurch getrennt, daß eıne
andere Geschichtsanschauung hat Man könnte denken, daß sıch
beide berühren. Auch Markıion sucht nach der breiteren Grund-
lage ıIn der Vorgeschichte des Christentums. ber Markion hat
den Mut Z Radikalismus., während Justin eım „sowohl als
auch” bleibt. Markion ist Ja, der en geschichtlichen Zusam-
menhang zwischen Neuem uUunNn:' Altem, Testament, zwischen Juden-
T1um un Christentum radikal Zerrıissen hat So muß ıhm Justin
gerade VO seıiner eschichtsanschauung, die ja neben dem Juden-
tum auch das Griechentum 1ın die Vorgeschichte des Christentums
einfügt, toto limine ablehnen. Das ıst der tiefste Grund der
Differenz zwischen Justin und Markion. In beiden VE sich die-
selbe Tendenz des wachsenden CO hristentums. Bei Markion der
Rückegriff auf den ÜYVWOTOG OEOC, der alle umfaßt;: aber die Ketzer
des Alten Testaments, nıcht die Eirzvater hören die Predigt Christı
ım Hades '117) Bei Justin ist der allwirksame 1LO0goOs, der CI-

möglicht, die Vorgeschichte des C hristentums bis ın die altesten
Zeiten des Judentums w1€e der griechischen K ultur zurückzutrei-
ben er 1L0g0S Justins, der die Stellung des Weltschöpfers e1In-
nımmt, 15 schließlich trinitarisch bestimmt: der Logos Markions
nämlich der Demiurg, ıst eın kleiner und häßlicher Gott, dessen
eINZIKE Tugend die geringste, nämlich die Gerechtigkeit, ıst

Al das zeıgt sich ın der Auffassung von der Schöpfung, iın der
bei Markion der Demiurg den Menschen sıch ahnlich g‘_
macht, ihm aber AaUS einem eifersüchtigen Geist heraus VOEI' -

boten hat, VOIN Baum der Erkenntnis CSSCH, damit nıicht
refflich werde WwI1e€e C oder auch 1n der kümmerlichen und
schmutzigen Art der Fortpflanzung der Menschen. Das steht
schroft Justins Grundansicht der alles beherrschenden
un alles schön ordnenden Vernunft 1mMm Logos. Justin empfindet
griechisch die Ordnung und Harmonie ın der Welt: Markion
fühlt orjentalisch die Welt als minderwertig un: schlecht CNH-
ber dem eigentlichen, verborgenen Gottesleben.

Für Justin ıst der die Welt schaffende ott eln ott der Liebe,
Ja der DUNAVOPWTA. Kür Markion ist der ott der Liebe VO Gott.
der die Welt schuf, weltenfern geschieden. Und doch aßt sıch

117) Harnack, - 169 eeberg, n A °©
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nıcht Jeugnen, daß der 1L0g0s sich bei Justin einem zweıten
ott entwickelt; denn der LOgos ıst der Zahl nach eın anderer
als ott der Vater, ber nıcht 1n der Überzeugung, (Apı9uUW —  ‚S  n73
YVWun dial. 46). Die Innere Verbindung liegt jedoch bei beiden
heologen tiefer. Verkündet bei Markion der - DOHD: den frem-
den Gott, den ott der Liebe, lehrt bei Justin der Logos den
Gött. der die letzte Ursache aller Dinge ist Justin denkt eben
griechisch. Justin un Markion lehren eben zwel verschiedene
(Götter.

S Blich ann auf die Frlösungslehre iınweisen.
Konnte der ott der Liebe Markions lediglich Offenbarung der
Liebe sein un durch diese Erkenntnis erlösen, hat Justin die
Frlösung lediglich als Befreiung VO  } der Dämonenherrschaft auf-
gefaßt. Diese aber sind I& die Markion verführt haben. den
KErlösergott un!' den Weltschöpfergott auseinanderzureißen.

[)Das Trennende liegt also ıIn der Schöpfungslehre, aber auch
In der Geschichtsanschauung, die bei Justin vermittelnd. bei
Markion radikal ıst Im Hinblick auf die bewegenden Probleme
aber stehen sich die Systeme Sar nıcht fern.

Das zeıgt sich auch ın der Stellung der beiden Theologen Z.U I0

Gesetz. Justin sieht 1m (esetz 11 Vorschriften, die für die VOeTr-

härteten Juden gegeben sind. ber deutet dann freilich doch
1m alten Stil 1€es Gesetz typologisch auf Christus un das hri-
tentum Justin bleibt 1 Rahmen der Kirche un ihrer sıch her-
ausbildenden festen Lehre 12 Propheten sind ihm „Zeugen der
ewıgen Wahrheit‘“. Für Markion ıst das Gesetz eın Problem. aber

iıst nichts Es ıst abgetan, leer, blind un schädlhlich.
Zutiefst ıst Justin geschieden vVvon Markion durch die Ge-

schichtslosigkeit der markionitischen Religion. Markion Jaßt das
Christentum mıt der Predigt des zwölfjährigen Jesus 1Mm Tempel
beginnen. Die Vorgeschichte des Christentums ıst bei ihm 1
„Himmel“. Er lehnt die Geltung des Alten JTestaments als des
Buches der W eissagungen tür das Christentum radıikal ab Dem
wiıderspricht die 1heologie Justins; enn sucht gerade
das Ite Testament unter dem Schema Weissagung un Erfül-
lung verstehen und, w as noch wichtiger ıst, erhalten, un
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damıt die Interessen der offiziell werdenden JTheologie VOCI-

tireten.
ber Inan wird nıcht leugnen können, daß der Logos ustins

seinen Wiıllen 1n gEeWISSET Weise auch geschichtslos ist Und
überblickt 11a das Ganze, zeıgt sich auch ]1er eın Gesetz der
Geschichte daß naäamlich die oft erbitterten Gegensätze einer Zeit
durch die Zeıt innerlich verbunden sind.

Justin hat sich nıicht gescheut, Markion e1ım Staat denun-
zieren eıne Erscheinung, die c5 1n der Jheologie oft gegeben
hat ennn nıchts anderes besagen jene Sätze ; sS1E auch jene
üblen fingierten Taten verüben, nämlich das Umstürzen des
Leuchters, zügellose Ausschweifungen und das Verzehren on

Menschenfleisch, wıssen WIT nicht WII' wıssen aber, daß S1€e VOo

Staat nıcht verfolgt werden 118)_
Der andere Häretiker, den Justin Felde zieht, ıst

Simon Magus. Fis iıst schwer weshalb iıhn Markion
gleichstellt. Simon Magus Nar S5amaritaner, also Landsmann VOo

Justin. Auch VOIN iıhm heißt CS, daß ın Rom WAar, un: nach
Eusebius 119) soll ihm vielleicht auch deshalb Petrus nach Rom g..
folgt sSeIN. Das Interesse Justins hat ber dadurch festgehalten,
laß auch für Justin als der Urheber der (nosis erscheint. III).
Dialog beruft sich Justin darauf, daß ohne Rücksicht auf seiıne
Landsleute die Irrlehre des Simon dargelegt habe 1n seiner Apolo-
g1€ an den Kaiser 120) In der Apologie berichtet VO Simon:
‚Nahezu alle 5amaritaner, und auch einıge wenıge aus anderen
Völkern erkennen en Simon als ersten Gott”, oder als einen
Gott, der jede Herrschaft, Kraft un Gewalt überragt.‘ „Und
eine SEWISSE Helena, die jener Zeit miıt ıhm herumzog, früher
eıne oöffentliche Dirne, 1eEN DE sS1e den ersten, ıIn iıhm entstandenen
Gedanken 121) S Er wurde unter Kaiser (laudius W1€e eın ott
geehrt, und wurde iıhm 1 1Tiber eın Standbild gesetzt Justin
bezieht hierbei eıne Statue des altsabinischen (Gottes emoOo dancus,
der als Schwurgott auch eus fidius heißt, auf Simon, indem die
Inschrift „„Ddemoni Sanco deo tidio‘ 1n Simoni Deo Sancto andert

118) L,
119) Kusebius h.e. 11, 1 (ed Wartz
120) dial. 120
121) 1, 26; dial
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und diesem Standbild C11lC Stiftung des römischen Senats für
Dies Standbild soll INa abreißenSimon Magus erblickt 122)

Diese Umdeutung ustins ist spater VO renäus, ertullian un
Eusebius unter Ausschmückungen weiıtererzählt worden

AÄAuch Sımon wirken die Dämonen die Zauberkünste
ermöglichen, durch iıhn die Menschen VOo COChristus abzu-
zıehen

Justin beurteilt den ohne Zweiftel tiefsinnigen un!: typisch
ynostischen Mythos des Simon Magus sehr hausbacken In Wahr-
heit hat sich Simon als die Inkarnation der die weltschaffenden
un: beherrschenden Gotteskraft gefühlt So steht dem (Gottes-
sohn Jesus y leich ennn auch Jesus Waäar die Kraft (sottes VeT-

Neben der Kraft Gottes, die die Erschei-körpert (1 Kor 25)
nungswelt schafft steht ‚„„der Gedanke der S16 gestaltet Dieser
„Urgedanke des göttlichen (Geistes die Mutter VoO allem nımmt
al  N dem Geiste des Vaters, dessen Wiıllen kennt en Begrift
Kngel und der Herrschermächte, öst sıch VOo. der Gottheit steı1gt

die untere Region zeugt realıter JCHNC Mächte un:! diese bil-
den die irdische Welt Diese halten aber 1U die Ennoia test un:
W15SCH VOo dem ott der Simon erscheint nıchts Die KEinnola
wird tiefer gestoßen VO  e C1NEI1 Körper den anderen
Sie 1sST Helena die 1roja gekämpft wurde Sie
wird schließlich Z Dirne. und 1yrus VOon der Kraft Gottes
Simon die VOoO Himmel heruntersteigt erlöst Sie ı1st das VCI-

lorene Schaf Fvangelium (Matth 12) Mit der KErlösung der
Helena, als der Ennoia, erlöst Simon auch die Menschheit u
en Juden ıst als Sohn rekommen und hat cheinbar den Tod
erlitten fr den Samarıtanern ıst als Vater, en übrigen
Völkern als heiliger Geist gekommen In Wirklichkeit die
höchste Kraft der Vater ber alles, nımmt aber hin,

Das ı1st derWIeC die Menschen iıhn NECIHNDNCIL wollen 123)
Mythus des Sımon Magus, dem Justin nıcht gerecht wird

122) Vg ch IL Bibliothek der Kırchenväter. Frühchrist-
ıche “) V1 \y. 4  Apologeten und Märtyrerakten 92,

19273 Über Simon Magus LE Ursprung un Anfänge des
Christentums (Stutigart, Berlin 1923 —  510 77 ff Zur Stelle Meyer,

280 Anm. Seeberg, 279 ff cl. Irenäus ad
haer 16, 1,
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ber b annn trotzdem diejenigen Punkte einigermaßen
herausfühlen, die den Gegensatz ustins hervorrufen mußten
Das 1st der Dualismus un damiıt zusammenhängend die Schöp-
fung der Welt nicht durch den ordnenden 1L.0g0s, sondern durch
die „eENtsprungene Idee, nd die Erlösung durch ihren „zufälli-
SCH Luntrıitt durch Simon Magus die Geschichte All das steht
den AÄnschauungen ustins diametral enigegen Dazu kommt
daß Justin Simon Magus nd eC1NC1iHN Schüler Menander, VOorT

allem die Magie verabscheut otfenbar deshalb weil der ZLauber
iıhm ‚törıcht" und nicht „vernüniftig erscheint daß die mMa  —
schen Kräfte, ber die Simon und Menander verfügen, 1111 Dienst
der VOoO der Vernunft abführenden Dämonen stehen INUuUSSeN

Schließlich ıst c5 aber der bei Simon erkennende Doketismus,
der den energischen Widerspruch Justins hervorgerufen hat

ıne tiefere Auseinandersetzung mı1 den Häretikern erMEe&elNl-

det Justin, soweıt NIT nach em vorliegenden Material urteilen
können: vielleicht hat mehr gegebena

Seine Denunziation ıll das Interesse des Kaisers für die
Häretiker wachrufen In der ersten Apologie erwähnt die
Häretiker nıicht bloß das noch gegenwartıge Wirken der
Dämonen festzustellen, sondern VOoOoOrT allem deshalb UL das, Nas

den Christen nachgesagt wurde ihnen die Schuhe schieben
deshalb etwa auch die Betonung, daß die Helena Aa UuSs EeE1IiNEM Bor-
dell stammt

Ltwas anders liegen die Dinge Dialog Hier geht Justin
von em Satz Jesu aus ‚ Viele werden kommen C1NEeEIN

Namen, die außerlich mıt Schafspelz bekleidet innerlich
aber reißende Wölie sind  .. (Matth 15) Er stellt auch ]ler W16-

der die alschen Propheten unter das Schema W eissagung nd
Erfüllung 124) So NENNEN S1C sıch C hristen aber S16 sıind wWwW1e die
Heiden, die den Namen Gottes auf ihre Arbeiten schreiben und
doch suüundhaften und gottlosen Gebräuchen teilnehmen 125)

123a) Irenäus zıtiert: JlouoTtivoc EV TPOC Mapkiwva OUVTAYMATI
OTL  s 4 (“  > KUPIW OU AV ETELOONV, AANOV BEeEOÖv KATAyYYEAMOVTI NAapa TOV
ÖNMLOUPY ÖV. adry. haer. 4’! 6’ 2) cf auch Euseb 4, 1 A O; 4, 14; S E

124 dıal
125) dial 8Ü; wer die hler erwähnten Sekten sınd, W 1IS55S5CH nicht,

aus den Namen aäßt sich nıchts erschließen. Wir find bei Hegesipp
e1ine äahnliche Aufzählung, jedoch fehlen bei ıhm dıe Genisten, Meristen
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Im Dialog bekämpf{it Justin wieder Markion, der den ott des
Alten Testaments und den Schöpfer des Weltalls un seıinen
Christus astert. So bekennen s1e alle Jesus dem Namen nach,
ber sS1Ee verehren ihn nicht So werden s1e alle falschlich Christen
genanntT, NENNEN sich selbst aber Markıaner, alentinıaner, aslı-
lidianer. Satornilianer. Sie alle haben ihren Namen VO Be-
gründer ihres Mythus der Systems und handeln S‘ wı1ıe diejen1-
SCH, die glauben Philosophen seın un ihre Philosophie nach
dem „ Vater der Lehre“ benennen. Sie alle sind wen1g Christen,
wWw1€e aml die Sadduzäer oder die verwandten Sekten für Juden
halten kann, We1lnh sS1e sich auch „Kinder Abrahams“ NENNEN. So
mogen sS1Ee auch mıt den Lippen ott bekennen, ihr Herz ıst doch
fern VOo ihm, WwW1€e ott selbst gesprochen hat ( Jes 29, 13) 126)

Wir sehen 1U auch, weshalb Justin der Betonung der
Menschwerdung Christi und seıner wunderbaren Geburt fest-
halt und weshalb die Tradition VO. der Geistbegabung Jesu
be1i der Taufe mıt der Überlieferung VO der Menschwerdung 7,

verbinden sucht Er tut das die Gnosis. So soll jeder
Schein vVvomn oketismus 1n der Gestalt Christi vermieden werden.
Justin sieht 1ın den Gnostikern VO. den äamonen Verführte. ber
die eigentliche Getfahr für das Christentum erkennt ın Markion
un stellt iıhn durchaus ın eine Linie mıiıt den Gnostikern.

Der politıische Charakter der Apologetik
Justins.

Justin argumentıiert 1m Dialog un: ın den Apologien verschie-
den Seine Argumentatıon ıst taktvoll und vorsichtig. Sie richtet
sıch ach den Lesern, die Alten Testament der der griechi-
schen Mythologie interesslert sind. Daher annn INa Justin NUur

schwer 1n eln dogmatisches Gefüge hineinlegen. Er ist 1n erster
Linie Verteidiger des Christentums nach zwelı Seiten: das acht
ih auch reicher, bunter un schillernder.

und Hellenianer. Kür Hellenianer schlägt ()tto Vor EMNnALavOWVv lesen,
und diese Sekte auft Jillel zurückzuführen. Demge enüber macht Har-
nack geltend, daß dıe Schüler Hilles korrekte Ju . Fr VeCI-

mute(i, daß sıch ıu  3 Hellenisten, graecisierte uden, gehandelt hat
Vgl arnack, Judentum und ]Judenchristentum 1 Dialog Justins,

57
126) dial
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Schon 12 pol L, zeıgt sich die politische Art ustins. Er
spielt auf Sokrates a dessen Hinrichtung se1INeT Zeit als eiıne
Kulturschande empfunden wurde. Außerdem preıst und lobt
nıcht ungeschickt den 1nnn für Gerechtigkeit, Frömmigkeit
un!' Philosophie der ( äsaren. Er will damit nıcht schmeicheln.
sondern gerecht un! leidenschaftslos urteilen 127)_ Die Leiden-
schait s3-  ©  s ÖpM ıst ja etwas Unvernünitiges, ja Böses.

Wenn Justin ferner den Satz des Sokrates zıtiert: „JIhr aber
könnt u11 ohl oten, schaden aber könnt ihr u1sSs Dicht S
zeıgt sich hierin auch das Selbstbewußtsein der Christen. Scha-
den annn immer 1Ur der Gleichgestellte, niemals aber der
geistig Unterlegene. Wenn Ina.  - Iso die Christen ihres
Glaubens Otet; spricht sich hiıerin eıne geistige Schwäche AausSs.

Wenn aber die (äsaren die Christen toten würden, obwohl s1€e
selbst Christen waren, könnten S16 1€eSs 1Ur tun, wenn den
('hristen etwas Unrechtes nachgewiesen ware. Dann könnte das
Urteil gerecht se1InN. So aber sind die Verfolgungen 1Ur eın Bın-
geständnis der eıgenen geıstı1gen Schwäche. [)Daraus ıst schlie-
Ben, daß das Christentum damals als solches verboten WAarL, wäh-
rend Justin will, daß INa den Christen ıIn geordneten Verfahren
Verbrechen nachweista

Wohl glaubt Justin, daß ın der Geschichte immer die G1iten
VO  — den Bösen verfolgt werden. ber weiß auch, daß die Bösen
einst für ihre Taten AA  — Verantwortung SCZOSCH werden. Dann
werden ie, die unter Opfern „„.nach der Vernunift“ gelebt haben,
triumphieren. ] heser Gedanke sıeht AU:  N w1€e eine Säkularisierung
der alten Kschatologie. Der Lauf der Welt verlangt die Eixistenz
der jenseıtigen Welt, 1ın der die (Guten triıumphieren werden.

Gerechtigkeit acht das W esen des Staates aus. Gerechtigkeit
der Richter, Gerechtigkeit auch der Untertanen, die die Regierung
ber ihre religiösen Lehren aufzuklären haben. „Nur werden
die Regierten un die Regierenden des Glückes teilhaftig 129)_‘

127)
128) L,
128a) 6 I!
129) L
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Der Staat mMu Iso dafür SOTSCH, daß echt un Gerechtigkeit
herrschen: 1ın relig1ösen Dingen aber soll Freiheit se1N, his der
VOoO Staat behütenden Grenze, daß ın der Religion nichts Un-
vernüniftiges getrieben wird. So annn der Staat 1m Grunde Aur

gedeihen, Wenn Regierende un Regierte Philosophen sind, das
heilßt nach der Vernunft leben 13'0)°

So ıst cs Unrecht. WenNnn die Christen allein schon „WEZCH
ihres Namens“ bestraft. Man soll 1mMm Gegenteıil die bestrafen, die
eim Verhör leugnen, Christen SEeIN., wWenn ihr Lebenswandel
ergibt, daß s1€e lasterhaft sind. Denn meıst sınd 1e, die sich

nicht C hristen sıind, deren Vergehen aber den Christen SC-
worfen N: d Zl  —- Last gelegt werden. [De gleiche Tendenz
ordentliches Gerichtsverfahren. nıcht Bestrafung des
1PSum finden WIT bei Jlertullian, verbunden mıt dem Ruf nach
der Religionsfreiheit 131)'

Die wahren Christen haben durch ihren Meister gelernt, nıcht
leugnen. Sie werden ohne Prüfung ihres Wandels bestraft.

Ja wenn s1e Atheisten waren, dann ware der Staat vielleicht
berechtigt, sS1€e oten lassen. ber der Staat verurteilt ja nıcht
einmal die atheistischen Philosophen, oder die Dichter. die ECuSs
und seine Kınder als Wollüstlinge hinstellen 132)° Die Christen
sind aber keine Gottesleugner. Sie leugnen die alschen dämoni-
schen Götter, deren Leben 1n Unsittlichkeit besteht. Sie VOI'-

ehren nıcht 1U en eıiınen Gott, sondern 0OS9 den dreieinigen
ott samt allen seinen Fngeln, 1ın Vernunit un Wahrheit (AOYWwW
Ka aAınGELC) 133)_

Selbst ein Christ etitwas Unrechtes FÜt, ann INna aus

diesem eınen Fall noch nıchts für die Allgemeinheit Gültiges
folgern. Denn der Name „Christen“ ist eine Sammelbezeichnung,
w1ıe der Name „Philosophen‘“, unter dem al auch die verschie-
densten Schulen zusammenfaßlt 134)_

130) Egn Yap NOU Ka TUC TWV TTAAÄQLWV. "Av UT O1 ÜPXOVTEG PiUMO0C0N-
wOol KLl 01 ÜÄpXOMEVOL ÄTOAQUOLEV TOU ÜyYaOQ0U. I! 3) ct ato de republ

473 ; ÖOtto, 11, Anm
131) L 4; Tertullian, Apol 29 Apol
132) I’
133) I!
134) L
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Wenn die Unschuld des angeklagten Christen erwıesen ıst,
soll der DenunzJant ungestrait bleiben. Kr hat Strafe

erlitten seıner Bosheit und Unkenntniıs des Guten 135)_ Weil
aber die C hristen eın etztes Gericht mıt ew1lger Vergeltung
x]auben, und weil S1Ee nach der Vernunit leben und nicht die Er-
richtung eınes irdischen Reiches erstreben, w1€e das böswillig be-
hauptet wird, sondern auf eın jense1tiges eich warten, deshalb
sınd s1Ee die besten Stuützen des Ihrones un Reiches. So CHM1LD-
fSiehlt bereıts Justin die Verbindung VOILl Ihron un Altar, die
durch Konstantın den Großen angebahnt worden ist In diesen
Gedanken spricht sich auch der Kulturwille des COChristentums
aQUuUs, un:' stutzt den Staat. weil den Untertanen Gehorsam
und Tugend 1 Hinblick auft das üngste Gericht ZU Pflicht
macht.

Darüber hinaus gibt Justin em römiıschen Staat eıine aus der
Erscheinung C hristi abgeleitete politische Begründung für die
nterjochung des jüdischen Volkes. Man annn diese dahin
ammen(Tassen, daß CS eiıne der Wirkungen des Kreuzes Christi
ıst, daß das bis dahin bei den Juden vorhandene Königtum
die + ömer übergegangen ıst Eıs ıst das der politisch einfache,
historisch edeutsame Gedanke der „ I1ranslatio imper11 Judaeis
ad Romanos”, der 1eTr en Willen es Jungen (hristentums be-
kundet. die politische Wirklichkeit Wäar nıcht verherrlichen,
aber doch _ sanktionieren, und der wohl eindringlichsten
den politischen Zug In der Apologetik ustins unterstreicht. (3e+
rade 1111 diese historische Konstruktion richtig ist, und
die Geschichte hat ihr echt erwıesen sollte sich der
römische Staat des C hristentums annehmen, weiıl diese
schon ın den prophetischen W eissagungen angekündigten Zusam-
menhänge erkennen würde. Die Kühnheit dieses Gedankens ıst

oroL, daß sS1E 1U mıt der bekannten politischen Selbstrecht-
fertigung ın der deutschen Geschichte, cie auch das Papsttum g-
schickt I benutzen verstanden hat, rdC].' translatio imper1l Ro-
mManıs ad Germanos, verglichen werden annn |)as Christentum

135) I! 7’ vgl Schluß der Ap das umstrıttene x Hadrians,
daß ungerechtiertigte DenunzıJıationen schwer bestraien sind.
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ist imstande, die politische Herrschaft der Römer legalisieren,
das ist der INn der Ausführungen ustins 136).

Für die Gestaltung der Sozialethik ıst die Erkenntnis wichtig,
daß ethisches Handeln auf die Gesamtheit wirkt „Wenn WwWIr
früher unzüchtigen Dingen Geftfallen hatten, huldigen WITr
jJetz der Keuschheit allein.“ „ Wenn WIT eld und Besitz über
alles schätzten, stellen WIT jetz das, WIT haben, 1n den
Dienst der Allgemeinheit, un: teilen jedem Bedürftigen davon
mıt „Haßten un:! mordeten WIT einander un hielten WIT mıt
denen, die nıcht uUuLNSTeEeS Stammes sSind, der verschiedenen
Gewohnheiten nıcht einmal Herdgemeinschaft, leben WITr jJetz
nach Christı FErscheinen als Tischgenossen IN  N, beten für

Feinde un:' die, die uUIlls mıt Unrecht hassen, suchen WIT
überreden 137) „Abgaben und Steuern suchen WIT überall

VOT andren Beamten entrichten, w1e WIT VOo ihm M esus)
angeleitet worden sind A „Wir beten Z War ott allein d
euch aber eisten WIT 1m übrigen freudigen Gehorsam, indem WITr
euch als Könige un:! Herrscher der Menschen ehren un: beten.
daß ihr mıt königlichen Macht auch 1 Besitz vernünftiger
Besonnenheit ertunden werdet 139)_"

Hier zeıgen sich die Anfänge einer 5ozialgesinnung. Es
bleibt die Frage des Kaiserkultes. Hierbei fallt auf, daß Justin
die Frage nach dem UOpfer für den Kaiser übergeht; WIT hören
lediglich, daß für den Kaiser gebetet wird. Eis ll uUuLSs scheinen,
als wWenn das Gebet tür en Kaiser eingeführt ıst, das Opfer
für den Kaiser umgehen. FKs wird 1er die jJüdische Sitte auf-
e w1e WIT s1e schon ın dem großRen liturgischen Gebet
des ersten Clemensbriefes finden 140) . Vor allem betont Justin,
daß WIT als Christen XALPDOVTEG UNNPETOÜMEV. Die Christen nam-
lich ehren nicht 1U  — die errschermacht als solche, sondern S1€E
dienen den Kaisern reudig un gFCTN. Möchten auch die Kaiser
1m Geist des L0og0os der doch seıner .„Ddamenkörner“ regieren!

136) KL ÜMEIC UWETA TV YEVOMEVNV AQUTOV DAVEPWOLV Kaı Loudaiwv EBAaTı-
\EUOATE KLl TNGS EKELVWV MAONG YNC EKPATNOATE I! 29

137) %.
138) I,
139) L
140) Clemens 61
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Sonst droht auch ihnen 1m Gericht die Strafe für Ungerechtigkeit
und Leidenschaft.

Ist Justin Anfang selner ersten ADologie noch vorsichtig
ın der Beurteilung der griechischen Mythologie, wird doch
1 Laufe seıner Untersuchung, die die Dämonen In den Vorder-
xrund schiebt, immer deutlicher und schärter. Und doch darf INa

die Dämonen nıcht als Gedankengespinste auffassen, die A US en
Bedürfnissen der Apologetik entstanden sind. Kür Justin sind s1e
bittere Wirklichkeit. S1e geben erst der Geschichte ihren 5inn,. nd
sS1e erklären en Abfall der Menschen On ott Justin glaubt
die I1Diämonen. ber alr muß auch sehen, daß mıt Hilfe der
Dämonen schr 1el eichter auch die Taten der Cäsaren, der
seiner Zeit lebenden als auch der toten, darstellen konnte.

Die Bedeutung der Apologetik ustins liegt 1n einem Doppel-
ten Justin hat as COhristentum verteidigt, indem seıInNneE
Äniversalıität erwıesen hat Das Christentum iıst unıversal, weil
seıne Vorgeschichte 1m Judentum nd 1M Heidentum liegt Die
geschichtliche, kulturelle und relig1öse Entwicklung der Juden
nd Griechen findet ihren S1Ee authebenden Abschluß durch das
COhristentum. ]Diese Anknüpfung des Christentums nicht 1Ur

in der jüdischen, sondern auch ın der heidnischen Vergangenheit
ermöglıcht der Logosbegriff, der nicht sehr ultischen, sondern
vielmehr geschichtstheologischen Bedürfnissen entspricht. Des-
halb kulminiert Justins Apologetik im Logosbegriff un deshalb
ıst s1e eigentlich J1heologie der Geschichte. Sie erklärt das Wesen
des COChristentums aus seıner breiteren Vorgeschichte, nd sS1e —-

weıst CS eben damit als die unıversale un vernüntftige absolute
Religion, deren Segnungen ebenso schr auf kulturellem w1€e auf
politischem Gebiet sıch erwelısen.

ıbt CS eınen stärkeren Beweis für den Imperialismus SIRer
Religion, die noch nıcht einmal religi0 licıta 1st, als diese
Apologetik?

Abgeschlossen Oktober 1938
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(ieschehen und Deutung
1M Frsten Clemensbrief ©

Von Pete_r Meinhold,
Kiel, Moltkestr.

Der Frste C(Clemensbrieft (1 Clem.) oilt allgemeın als eines der
klassiıschen Hokumente für die Fixierung tester., sich auf das
„Amt‘ beziehender Rechtsordnungen für das religiöse Leben, wW1e S1E
sıch. SCSCH Ende des ersten Jahrhunderts ıIn den qQhristlichen CS
meınden herausgebildet haben Wie verschieden auch die Beurtei-
ung des 1 ( Jam nach der verfassungsrechtlichen seite hın seın mas
— I1l hat vorwiegend dieses Problem 1.Clem empfunden und
berücksichtigt. Den verfassungsgeschichtlichen Problemen SCH-
über sind 1n€e Reihe anderer Fragen sekundär behandelt worden
oder zeiıtweılse ganz 1n den Hintergrund getretien. Zu diesen, auch
gegenüber den theologischen Problemen zurückgetretenen Fragen,
die 1M allgemeinen In der Behandlung des 1. Clem 1Ur 1m D7l
sammenhang mıt den verfassungsgeschichtlichen Problemen be-
handelt werden, gehört die sehr weitgreifende Frage nach den
Gegnern des 1. Clem darf INr VETITSASCH, aut die seıit

s grundlegenden Untersuchungen ZuU lem VeTr-

schiedenartig gehegten Vermutungen nach den Gegnern, mıt denen
sıch das römische Schreiben auseinandersetzt, des näheren eINZU-
gehen. Sie haben Je nach dem Bild, das VO ( lem ber-
haupt hatte, und I6 nach der Stellung, die INa ihm 1ın der Ent-
wicklung der urchristlichen Gemeinden ZU altkatholischen Kirche
Zuzuwelsen suchte. gewechselt Daß das Fintreten des Clem

*) ZU Geburtstag Okt 19538 gewidmet,
1) Wr Untersuchungen Z Clemensbriefe 1891
2) Bekanntlıich hat Sohm (Kirchenrecht I! 1892; Wesen und Ur-

Sprungß des Katholızısmus, 1912 1n dem Clem den entscheidenden
Wendepunkt 1n der Entwicklung des Chrıstentums gesehen. Der Clem
vergesetzlicht das bis zZzu ihm freie relig1öse eben. inaugurıert das
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für das Amt, das Fingreifen 1n cCie Korinthischen Verhältnisse. dıe
Polemik ZC8 die ÜpXNYOLTNG OTAGCEWSIN Korinth, die Begründung
Kirchenrecht und leıtet damıt die Wendung des Urchristentums Z

Katholizısmus e1IN, ja ıst das erste Dokument des Katholizısmus.
Aber dıese These beruht auf der Voraussetzung, daß der relig1ös-pneu-
matische Charakter der Kıirche jedes Recht ausschlıeßt, und daß cdie
Statulerung VOoO Rechtsgrundsätzen innerhalb der Kirche den Abfall
der AF VOILL ıhrem reiın geistlichen Wesen ZUu einer empirıschen Größe
bedeutet Es erübriıgt sıch, nach den bekannten Arbeiten VO  — Harnack
und oll und uch nach der gründlıchen Untersuchung VON er
7U Clem ZU cdieser T’hese hm ellung nehmen. wö1e scheıtert

der Tatsache, die auch der (C'lem bestätigT, daß das Pneuma selhst
SEIZ Im übrigen ist ms Konzeption VO  - dem eigentlıch

rechtlosen Charakter des Christentums das Korrelat Z arnacks
Konzeption VoO dem eigentlich undogmatischen Charakter des Christen-
LUums, und sehr Sohm und Harnack ıIn den Fragen des Ursprungs des
Kirchenrechts und der Kirchenverfassung uch gegenelinander gestanden
haben mögen, in ihrer Gesamtauffassung entsprechen S1Ce doch einander.
ur S 0 h bringt dıe Reformation das Einde des Kirchenrechts mıt der
Wiedergeburt der pneumatischen und unsichtbaren e  © für Harnack
bedeutet die Reformation dıe DBeirelung VO  — dem dogmatıschen Christen-
ium mıt sel1ner prinzıpilellen Auflösung. Die Stellung ZU Urchristen-
ium und ZU Reformation edingen STEIS einander. Vegl diesen
Fragen ıuch Weiß, Urchristentum und Geschichte ıIn der NECU-

testamentlichen Theologıe se1t der Jahrhundertwende (Beıträge 7U

VFörderung christlicher Theologie 4U, 4, 1939 Aus der Literatur NCNHNE
ich nopf{f, ommentar ZU Clem Handbuch A Neuen
Testament, hrsg. VOoO  H Lietzmann, Ergänzungsband, IDıie Apostolischen
Väter I! 1920). Harnack: Einführung 1n dıe alte Kirchen-
geES; Das Schreiben der römischen Kirche dıe korinthische
4A US$S der Zeıt Domitilans (1  lemensbrie{T) Übersetzt und den Studie-
renden erklärt (1929) Ge r ke Ihie Stellung des Ersten (‚lemens-
riefes innerhalb der Entwicklung der altchristlichen Gemeindeverfas-
SUNS und des Kirchenrechts TU 1’ 1iet 7

Geschichte der Alten Kırche (1932), ff Von der alteren
Literatur hebe ich den für die Auseinandersetzungen zwiıschen Sohm
und Harnack instruktiven und die Fragestellung fördernden Au{isatz
Vvon e€e Zum urchristlıchen Kirchen- und Verfassungsproblem
(T’heol. Studien und Kritiken hervor. Die UuUCKSI1' auftf den
Raum verbietet C die Fülle der einschlägigen IL.ıteratur aufzuführen

darf miıich dafür auf ıne der jJüngsten /Zusammenstellungen be-
zıehen bei Schmidt, Art EKKANOILO In 'heol  oörterbuch ZuU.

hrsg VO  a Kittel, ILL, S. 502 Vgl terner die Angaben be1ı
Gerke
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für die Kinsetzung der Bischöfe siıch ‚x  Cg
richten, dürtte heute allgemeine Überzeugung sSe1IN, ohne daß IN an

doch eın bestimmteres Bıld VO diesen neumatikern hat SEWIN-
L1  en| können

An diesem Punkte 3{l NsSecTIeE Untersuchung eiınsetzen. Sie
glaubt, auyft Grund eıner SaNzZcCH Reihe VO bisher nıcht genügend
ausgewertetien oder unbeachtet gelassenen Hinweisen 1m Brief
selbst das Bild seiner (Gegner chärfer zeichnen können. Sie
glaubt auch, mıt deren Charakteristik naäaher die Wirklichkeit
heranführen können, Cie als Gegensatz VOLN SAMTt un „Geist”
hinter den Auseinandersetzungen des lem mıt< Gegnern
steht, und die Deutung darlegen können, mıt der der Clem
die Wirklichkeit sich selbst klargemacht un wirkungsvoll ( X-

pliziert hat
Das Schreiben der römiıschen (Gemeinde die Korinth ıst

bekanntlich durch die Absetzung VO  am einıgen, nicht NUur in ihrem
Wandel, sondern auch ıIn ihrer Amtsführung untadeligen Kpisko-
pPen veranlaßt } Kür diese Abgesetzten trıtt Rom energisch e1In.
Mit der Abfassung des Schreibens der römischen Gemeinde ıst
der resbyter Clemens, unter dessen Namen der Briet Jetz läuft
wahrscheinlich beauftragt worden, geht doch a U: Hermas V1S. 11.4,5
hervor, da ß der Presbyter (‚Jlemens ıIn Rom den Auftrag hat, die
Korrespondenz mıit den „auswärtıgen Stadten‘ führen. Die
konkrete Fa  e  e 1n Korinth der „Aufruhr‘ Cie 1m Amt
befindlichen Fpiskopen und 1akonen hat aber (Clemens ZUTX

Abfassung eines Briefes veranlaßt. den mıt echt eine DIINZI-
pielle Darlegung der christlichen Religion 1mMm Hinblick auf eiıne
bestimmte Zeitirage DNENNEN darf

Hıer macht EFüuütgertt, Amt und Geist 1m amp 1911), ıne
gEWISSE Ausnahme. sıeht 1n den Gegnern des Clem Pneumatıker,
die mıt den Irrlehrern, welche die Pastoralbriefe, die Johannesbriefe
SOW1e Ignatiıus bekämpfen, In Zusammenhang bringt,. Auf diese Weise
annn auch die kanonische un außerkanonısche Lıteratur möglichst
nahe aneinanderrücken.

4) 44, 4 "AuaprTia QOU ULIKPO NULV EOTAL QV TOUC ÜUEUMNTWG KAal ÖG1WC
MNPOGEVEYKOVTAG Ta 0WDa TNG éutaxonfi; ÄTOBANWUEV 4d4, “OpWuev YÜp
ÖTLI EVIOUCG ÜMEIS WETNYAYETE KOAAW MOAÄLTEUVOMEVOUG EK TNC ÜÄUEUMNTWG QUTOUG
TETIUNMEVNS AEtTOUPYLAG.
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Man hat das Schreiben des (‚lemens weithin unter literéris&1-
formalen Gesichtspunkten bewertet. sıch damıiıt aber auch das Ver-
ständnis für eine Reihe VOoO  > Ausführungen des Briefes verschlossen,
die gerade für .die selines COhristentums überhaupft, ftür die
Charakteristik seliner Gegner und für die Auseinandersetzung mıft
iıhnen VO. Bedeutung sıiınd

Es émpfiehlt sich, VO der De HA des römischen Schrei-
bens der In Korinth geschehenen Amtsentsetzungen auszugehen,
dem „Aufruhr‘” nd der „Unordnung” ın Korinth nach römischem
lenor, und dıe TLendenz des römischen Schreibens, welche der
Zeichnung der Gegner des Amtes ApXxnYOL OTAOEWG sagt der
Römer zugrunde liegt, betrachten.

Die Deutung der korinthischen Ereignisse
is t 1n die Geschichtsanschauung des lem
eingebettetundnurvondieserauszu verstehen.

Für die Geschichtsanschauung des lem ıst zunächst auf die
Bewertung der Geschichte als eıner 5Sammlung (0281 Beispielen hın-
zuwelsen. Jakob, Abraham., Noah, Moses., Davıd, Jona und andere
Gestalten der alttestamentlichen Geschichte gelten als Beispiele
ZU Veranschaulichung allgemeın gültiger oder Ol (lemens
einem bestimmten Zweck fixierter Wahrheiten. Jede Generation
kann aus der Geschichte lernen un!' In der Vergangenheit Bei-
spiele entdecken, die ihr ..  u Gericht und Zeichen auf-
gerichtet werden 11 2) Auch die heidnische Geschichte wiıird ıIn
diesem Sınne Z.u Illustration herangezogen 2) Petrus und Paulus,
die „guten Apostel” (973) dienen als Beispiele Aaus der „e]ıgenen
Generation , allı denen sıch die xyJeichen chicksale un die gleichen
Gesetze für das Leben der Frommen wıederholen. welche die
„alten Beispiele” VOT Augen stellen °}

5) 551 .  Iva DE Kl ÜMOdEIYUATOA E vv EVEYKÜWMEV Vgl auch
3 » und 6!

5, AAA 1Va TWV ÜpXALWV ÜMOdELYMATWV NAUOWMUEOGM, ENOWMEV Enı
TOUC YYLOTA YEVOMEVOUG AOAnTtAC AB WUEV TNG YEVEÄC NMÖV Ta YEVVALlC
ÜMNOdEIYUATA. „Beispiel” und „Vorbild“ gehen natürlıch ineinander über:
aber die Idee des „Vorbildes“ sS1€e wird auch 1m em. betont
(46, 2 TOLOUTOLG QOUV ÜMOdELYLAOLV KOAANONVaL Kal NUÄG del chließt
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Diese Auffassung der Geschichte als einer Fülle VO  H Beispielen,
4 u denen — lernen annn S1E wird mıt der Geschichtsanschau-
unzs der Stoa zusammenhängen gestattet nıcht i1LU den
Geschichtsbeweis, sondern schließt auch 1m Grunde die Vor-
stellung einer durch die Geschichte hindurchgehenden Entwick-
lung ein. ] J)ie Beispiele vermogen den Menschen bessern, weıl
S1e ih klüger machen ° Auch diese Idee findet sich 1im lem
angedeutet, wobei e 5} entsprechend den Forderungen des lem

die Korinther, die oft bezeugte Demut und die vielfach
bewiesene untertäanıge Gesinnung sind, „die nıicht 1U uNs, sondern
auch die (senerationen VOoOrT ulls durch den Gehorsam besser g —
acht haben“ (19, Keimhaft liegt 1er die Idee einer göttlichen
Krziehung des Menschengeschlechtes 2 VOT, w1€e s1e 1m (Großen aul
christlichem Boden erst Örigenes gedacht hat: denn die Beispiele
sind VO:' ott gegebene nd durch den göttlichen Geist bezeugte
Beispiele, die 1n „‚Furcht und Wahrheit“ aufigenommen werden
sollen (19. 1) Mit dieser Anschauung VO der Entwicklung, die
durch die Geschichte hindurchgeht, hängt annn die andere Z -

Sam men, dal Fintracht un ÖOÖrdnung, uhe nd Frieden die das
geschichtliche Leben tragenden nd seınen Fortgang garantıeren-
den Mächte sind. Wo diese gestört werden, wird die Kontinuität
der geschichtlichen FEntwicklung, Ja das aut Harmonie angelegte
Leben überhaupt zerstört. ‚„„DOöser Fıfter un! eid haben vroße
Staädte n]ıedergerissen un gTOKeE Völker entwurzelt! (6. 4.) „Böser
Eifer“ hat die Ordnung des ehelichen Lebens gebrochen, un

docl1 schon ine KEWISSE rechtliche Wertung der Vergangenheıt eın und
enthält 1m Keime che Idee der Tradıtion als der für die Gegenwart
verbindlichen Vergangenheıt.

7) Vgl eiwa oly b 1ıst ALL, 925 D + ELV YAp EK TNG LOTOPLIAG
EZEAIN 46 TO DUVAUEVOV WOEAELV NUÄG, TO N\O1LTTOV QUTYIG ACNAOV KL ÜVWOElES
YiVETAL TNAVTEAWG. 1 dazu Handb ass Altertumswissenschaft,
hrsg VO.  b N Müller, VIL. 2’ 5589 {E. 405 jegiIrled,
Studien ZU geschichtlichen Anschauung des olybios, 1928, 5. 29, Des.

ff
8) 51 KOAANOWMEV OQOUV  Ya TN EUAOYILO QUTOU, KL LO WMEV TIVEC al ÖDdol

TNG EUAOY1AGC. AvVaTtTUAMESWUEV Ta ÄTT ÜPXNYG YEVOMEVO E 1: KOUTa, ÜÄyYaTNTOL,
QU UWOVOV UuUAC OQOUDETOUVTEG EMLTTENNOMEV, AAA KL EQUTOUC ÜTMOMWLUVNOKOVTES.

9) Im 1. Clem. taucht ZU erstenma der Gedanke eiıner göttlichen
TALdELC auf (cap. 506)
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Mann und Weıib, die nach dem Wort y Vaters dam'  .
fleischlich verbunden sind, einander entfremdet (6.

Sodann ist auftf das dureh die alte un: eCu:e Geschichte be-
zeugte un für die Deutung der korinthischen /ustände durech den

lem außerordentlich ergiebige (‚esetz der (Geschichte auf-
merksam machen. daß der Fromme verfolgt nd dem
Gottlosen unterdrückt wird. An eıner Kulle VOILl Beispielen, be-
ginnend aıt den a US em Alten Testament CZOBECENCH Exempeln
und endend bei den „„‚edlen Beispielen” der eigenen Zeit. weiß der
1. Clem dieses Gesetz veranschaulichen. „Böser Kıtfer un
Neid” sıind die Maotive für Clie Erhebung der F'einde (ottes wıder
die Diener (ottes. „Böser Hifer“ hat immer ZUT Unterdrückung
der Gerechten und der (ottesfreunde geführt. Aı „)\g mu Bte
„„UNSCI Vater Jakob vVOor seinem Bruder Fsau fliehen (4 NAOGC
bewirkte JTosephs Verfolgung bis al den Rand des Todes und ließ
ihn ın Knechtschaft kommen (4 9) „)\g ZWAaNns Moses ZuU  pun

Flucht VOo Pharao (4 10) „Fifersucht” hat Aaron un Maria
aus dem Lager vertrieben (4 11): „„durch Fifersucht“ sind Dathon
und Abiron In den Hades gekommen, weil S1e sich J8  (  SCHh den
„Diener Gottes” Moses erhoben haben (4, 12) 10) Aı NAOC hatte
Davıd nıcht 1LUFLE unter en Stammesfremden Z.u leiden, wurde
auch VOoO aul, dem Könige Israels, verfolgt (4 13); un jedenfalls
haben ihn nıcht Cie Gottesfürchtigen 1n die Löwengrube gewortfen
(45, ebensowenig w1€e Ananılas, Azarıas un Michael den
ultgenosen des Allerhöchsten in den euerofen gesperrt wurden
(45, 7)

Es ist 1m Grunde das Schicksal Abels, das siıch an allen Hrom-
IN  — wiederholt. Mit seıner SLNAUCH Wiedergabe beginnt der

lem die Aufzählung aller dieser Beispiele. Der gerechte un
aufrichtige Verehrer (‚ottes wird VOIN dem mißgünstigen Bruder
erschlagen:;: ‚Wifer un e1id“ haben Brudermord verursacht (4

i1.) Jeder Abel findet seıinen Kain auft diesen Nenner annn
die Anschauung des lem der Unterdrückung der

10) Hıer wird ugleıch dıe Strafe erwähnt,; we dıe Verfolger
erleiden. „Diener (sottes” ıst nach Num 12 (zıtıert Clem 4 9 1)
die stereotype Bezeichnung für Mose, 43, 555 31735 sıiehe auch
Barn 1 C
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Gerechten durch die Feinde Got£es bringen. Die gyleiche Wahrheit
bezeugt die Ca Geschichte, clie ‚edlen Beispiele” der „Kämpfer”
aus der „eıgenen (Generation 5 1) eid und aß haben die
„größten un: gerechtesten Saulen‘ verfolgt, aber die Helden
haben bis ın den Tod gekämpfit 5 2) as gilt VO  u den „gutien
Aposteln” 5 )o Petrus IIIIC1 Paulus. deren muühevolle Lebensschick-
sale und deren „Kampfleiden‘ ONn „ungerechtem Eifer“ un Streit
verursacht sınd. Paulus, der „Herold’ 1m Orient und (O)kzident.
der Bekenner VOTL den Machthabern, ıst ı1n der Verfolgung, ın der
sıebenmaligen Gefangenschaft, unter den Steinwürfen ‚„„das größte
Vorbild n Ausdauer‘ geworden 5 Die unzähligen Opfer der
neronischen Verfolgung, „Männer TOMMEeN Wandels”, un: die
Frauen, „dıe Danaiden un Dirken’, mußlten. DLn NAOC Kolter
und Marter, furchtbare un gottlose Mißhandlungen erleiden, aber
standhaft auf den „sicheren Wegen des Glaubens” verharrend sind
sS1e dem „„‚schönsten Beispiel unter uns  .. geworden nd haben
den edien Lohn für das Martyrium davongetragen (6 f.)

Zweierlei möchte ich diesen VO lem gebotenen Bei-
spielen für se1nNne Geschichtsanschauung hervorheben:

Diese Ausführungen des lem beruhen auf der vielleicht
ursprünglich nıcht einmal jJüdischen, sondern hellenischen Vor-
stellung VO) dem Leiden des (Gerechten iın dieser Welt Bei der
Belegung dieser Idee durch die Geschichte des Alten Testaments
aber wird die Frmordung Abels Zu Prototyp für das Leben des
Frommen überhaupt. Wo ımmer der Gerechte leiden muß, sind
s Gottlose, Ungerechte, Feinde Gottes un der wahren Frömmig-
keit, die iın uınterdrücken. Damit wird 1m Grunde der Geschichte
Z eın Inhalt gegeben: die Verfolgung un die Vernichtung des
Frommen spielen sıiıch allen Zeiten, 1n allen (Generationen und
In ıimmer NEUECI Formen ab 11) Das Leben Christi wird mıt seinem
Leiden nd mıt seinem Tod durch die Beziehung auf die bekann-

11) Vgl auch Jgn Magn 8, Oiryrap BELOÖOTATOL TpO  aı atd
Xpio0TtOv Ingodv EZNOAV Ö1d TOUVUTO KAl E DdIWXONTAV, ETNVEOLEVOL
ÜUTO TNG XaApLITOG QUTOU 1er iıst TE1MNC die Lebensform der Propheten
nach Christus, dıe s1e, ;„„VONn seiner nNna! angeweht”, eführt haben.
der Grund für die Verfolgung (ef. Ign Magn. 9! Die Propheten
sınd Schüler C hrıstı 1mM eist) Bej Justin erscheint Stelle der
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ten Stellen vonxn Jes 55 nach diesen Gesichtspunkten gedeutet, W O-

bei die Demut un die Niedrigkeit der Erscheinung CO hristi diese

Deutung se1nes Lebens 1LUFr unterstreichen. |Diese knüptt damiıt
all die VOo  > Jesus selbst gegebene Beziehung VO Jes 55 auf se1ine
Person un damıit al Jesu Selbstauffassung So ist auch die
Wiedergabe O1l Jes D 1a19 1mM lem nach dem VO  —_ der X
gebotenen ext verstehen. AaUus dem ich die bezeichnenden Verse
herausheben möchte OüuK EOTLIV E1LDOG Ca  > OU OOEZO KLl ELÖOOMUEV
QUTOV KLl OUK ELXEV EidOC QUDdE KANNOG, aı TO E1dDOC QUTOÜU ÜTIWOV,
EKAEITTOV napC T E1dOG TWV AVODUTWV OT1 ANECTPATNTAL TO

NDOOCWTOV QUTOU NTIUAOON KLl OUK X  0 EV TYN TOATELVWOEL
KPLOLG QUTOD pn Kl TTAALV QUTOG '"EYwW dE EIML

OKWÄANE Ka OUK OPWTOG, ÖVELDOC AVOPUTWV Ka EZOUBEVNUCA AQ0OU

s
Die Vorstellung Ul Leiden des Gerechten ıst durch die

Selbstauffassung Jesu als des leidenden Gottesknechtes aus Jes 16  A
vertieft worden. Nach dem Vorbild. cdas 1n C hristus gegeben ıst,
haben auch WIT „unter das seiner Gnade ZUuU treten (16, 17)
Die Erniedrigung durch die Welt nd die Feinde Gottes ıst aber
zugleich die Rechtfertigung des Gerechten durch Gott, w1€e sich
al Christus zeıgt. AIn der Erniedrigung ıst seın Gericht auf-
gehoben. Alle diese Ideen aber haben durch cdas Frlebnis der Ver-
folgungen Z eıner tiefen Selbstdeutung des eıgenen cohristlichen
Schicksals geführt. Diese Pı 1m lem deutlich hervor 1)‚ s1€e
wird auch auf die korinthischen erhältnisse angewandt, Ja s1e
hat eıne Konzeption VO der Entwicklung der Frömmigkeıit durch
die Auseinandersetzung mıft diesen hervorgerufen, deren Motive

Gnade der LOgos, und alle, dıe den Logos en, werden VOoO  - den
Dämonen gehaßt und verfolgt und haben deshalb ın der Welt leıden
Siehe auch Act 79 Ba 1Va TWV NPOQNTWV OUK DiwWZav 01l MNOATEPEG E  S  v
Kal ÄTEKTELVAV TOUC MNPOKATAYYEIAAVTAG mEL TNC ENXEU TOU diIKALOU-
Der gleiche Gedanke ın Mt. 59 Uu. Luk 11, 47, aber hıer werden die
Propheten verfolgt und getötel, weiıl S1€ VOo Christus vorher VOCI -

kündiıgen. Z7u Justin sıehe Bengt Die Geschichtstheologie
Justins des Märtyrers ın 7K  G 1959, {t.

12) Vgl aus dem großen lıturgischen des Briefes
R  I und 6 ’  v DÜ NMÄGC ÄTO TWV WLOQOUVTWV NUÄG AÜHIKWEC.
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etztlich 1n der Idee VO dem Ddegen der Verfolgung liegen, den
die Wirklichkeit bestätigt.

{(Die Faktoren., die Bewegung als „Unruhe‘“ und ,,Unordnung‘“
in der Geschichte verursachen, sind NAOGC un EDIC. Wo iımmer
ma sıch die Diener Gottes erhoben haft, ist Al „Neid
un FEifersucht“ geschehen. Das wırd durch die Fülle der bei-
gebrachten Fxempel bekräftigt, in denen NnA € „)\g Kl EPLIC  X 5 55
6’ )9 NAOG QÖlKOG 5, 4) NAOGC Kl MDO0VOS (4, 7) als die etzten
Beweggründe aller Gottesfeinde erscheıinen.

NAOGCG un EPIC werden VO Clemens 1ın eiınem ahnlichen Sinne
verwandt, 1n dem sS1e Paulus Rm 15; 15; Kor 35 5 Kor 12; 2
Gal 5, M) gebraucht 13) Sie bedeuten bei Clemens sowohl w1ıe
bei PFaulus jene moralischen Schwächen der Mißgunst nd des
Neides, die QUus der Herrschaft der Leidenschaften ber den VO
Geiste nicht mehr geleiteten Menschen hervorgehen. S1ie haben ıhren
Ursprung in dem Wandel ach den Begierden des eıgenen bösen
Herzens, 1n dem Verlassen der Furcht Gottes, ın dem Schwach-
werden des Vertrauens auf Gott, In dem nıcht mehr „nach den
datzungen se1iner Gebote“ nd ach Christus geführten Leben
(1 lem 3, 4)

Letztlich liegt also der durch die Geschichte bezeugten Idee
VO  am der Krhebung der Gottlosen SEDCH die Diener (‚ottes der
Gegensatz des fleischlichen und des pneumatischen Menschen
zugrunde. Gerade ler erweıst sich C(Clemens als eın Schüler des
Paulus. Die paulinische Anthropologie und das paulinische ( 30
schichtsbild sınd entscheidend durch den Gegensatz VOo TApE un:
MNVEUUCA bestimmt:

Kor. 3,.3 OTTOU  SE YCp EV UMIV NAOS Kl  x p1S, OUYy1 TApKIKOL
EOTE Kl KOTO AVOPWTOV TNEPITATEILTE; (s auch Rm 83 1}

13) Rm 1319 WC Ev NMUEPA EUOXNUOVWCG TEPILTATYH OWMEV, UT} KWMO1C
Kal WEOALE Un p1dı KaLl INAw Gal 5 DAVEPA dE EOTLV Ta EPYaA
TNS OAPKOG, ÜÄTLVOA EOTLUV TOPVELC, AKAOAPTIA, ÜTENYELC, ELDWAÄOAATPIGO, MUO-
KELC, eX9paı, EPLG, NAOG; QUMOL, Ep1IOELaAL, ÖlXOOTAOLAL, ALPETELC, DO0VOl, WEOA,
KWMO1, KLl Ta OUO010. TOUTOLGC. Vgl Stumpf 1ın heol. Wörterbuch um

hrsg. VoOxn Kittel, H 884 Auszunehmen ist hier Phil. 3:
ATa NAOGC ÖLWKWV TV EKKÄNOLOV, das nach Gal 1, 13 vgl auch Act
B 20:; AQ VO  b dem Zeloten Paulus, der für dıe Geltung des Gesetzes
eifert, ZUuU verstehen ıst
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(sal 4, 29 GıN WOTEP TOTE COn KOTO OAOKE yYEeEvvnDeEIG EDAUWKEV
TOV KOATO MNVEUUC, Lr  QOUTWG KAal VUV.

(Janz 1im Sinne dieser paulinischen Ideen gelten auch bei ( le-
I1 IMNS H)\€ un un die iıhnen entsprechenden Eigenschaften
(m@06voG uSW.) als Ausdruck der fleischlichen Gesinnung des Men-
schen. In &i NOS un: offenbart siıch der KOATO TApKa lebende der
KOTO AVODWUWTOV wandelnde Mensch vgl . Kor 10, 5: Km S, 13)
Man wirft be1i der Erläuterung dieser Ausführungen dem lem
häufig ‚„‚Moralismus” VOTLT. gJaube, da ß dieser Vorwurf nıicht
berechtigt ıst un daß bei ( lemens 1er jel stärker paulinisches
Gedankengut erhalten ıst als b gemeinhıin annımmft. [)Das
ethische Verhalten des enschen erscheint auch bei (‚lemens g —_
rade wıe bei Pauhlus als Ausdruck der Gesamtrichtung es
einzelnen Lebens. das entweder KOATO TApKA oder KOATA MNVEUUC 1st.
wenngleich ıne Abschwächung dieser paulinischen Gedanken
durch C(Clemens nıcht verkennen ıst 14) Die Anwendung der
Scheidung VOL TApE und MNMVEUUCA aut die CGeschichte aber schließt
die Idee VOILL (Geist nd Kleisch als den beiden metaphysischen
Mächten, die miteinander 1m Kamp{f stehen und deren Held die
eschichte ıst, ein. er Kamp{t zwischen Geist un Fleisch, ZW1-
schen Glaube und Unglaube spielt sıch 1n der Geschichte ab
Gewiß ıst diese Idee bei C(lemens noch nıcht ın ihrer Jiefe erfaßt,
ber S1E ist be1i ihm greifbar nd steht hinter der aus der
Geschichte bewiesenen Idee il der Verfolgung der (‚erechten
durch die Ungerechten. Ihr steht eigentlich die Vorstellung VO

der durch die Geschichte hindurchgehenden Entwicklung un dem
auf Harmonie und Ordnung angelegten Leben enigegen. ber
die Anschauungen es CClemens sind hier nıcht ausgeglichen; S1Ee
zeıgen, wI1ie die paulinische Geschichtskonzeption mıt Derivaten
aus  N der Geschichtsanschauung der Stoa verbunden wird 15) Doch

14) Vgl uch lgn Eph 89 x  TOAV Yap UNdEULC EPLG EVNPELOTAL Ev
ÜMULV, DUVAMEVN UudCc BATAVLTAN, K OTa a  U

15) Zu den stoischen Bildungselementen be1ı ( lemens vgl i ck,
Finführung I und desselben Berliner Akademieabhandlung
ın er d. Wiss 1909, I! DE Vgl yn paulınischen und
stoischen Geschichtsanschauung den Au{satz VOoO chr enk Die
Geschichtsanschauung des Paulus, 1n Jahrb. d. Theol. Schule Bethel 1141

T: WO ber gerade der für Cie paulinische Geschichts-
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die Paulus CWONNECNEC Konzeption hat sich, wI1e sıch sogleich
zeigen wird, für die Deutung des korinthischen Schismas durch
den lem als außerordentlich fruchtbar erwlılesen. Sie ermOo£g-
licht CS, dieses als neuesten Ausdruck eines uralten, etztlich meta-
physisch bedingten, In der Geschichte sich offenbarenden Gegen-
satzes verstehen.

Man mu VO  b der In den Fingangskapiteln des 1. Clem g.-
gebenen Schilderung des einst ıIn der körinthischen Kirche err-
schenden Christentums ausgehen, die Deutung des korinthi-
schen ‚Schismas durch en „lem verstehen.

Der 1. Clem beginnt 1n 1,2 mıt eıner „laudatio” für die
orinther. Auf den Inhalt gesehen bietet diese „laudatio‘ eıne
durchaus aktuell gehaltene Schilderung des einstigen christlichen
Wesens der Korinther. Sie stellt eiıne Zeichnung des C hristentums
der korinthischen Kirche dar, w1e diese 1n ıhren Anfängen ın
der Furcht Gottes gelebt hat und w1e jetz nıcht mehr
scheint. Die 1ın der Schilderung dieses früheren Christentums der
Korinther hervorgehobenen Zü sind, wenNnn atych nıcht alle,
aber doch weiıithin Züge, die gerade ıIn der Gegenwart nach röm1-
scher Ansıcht der korinthischen Kirche verlorengegangen sind. IN
Ideal, das 1ın ihrer Vergangenheit die Korinther selbst dargestellt
haben, wird ihnen zugleich als Kriterium 1 Hinblick auf ihre
weıtere Entwicklung 16) vorgehalten: AT pO CWTOAN Yap NAVTO
ETNOLEITE EV TOLCG V TOU BEOU ETMOPEUEOCOE UTOTAOOO-

TO1LC NYOUM  EVOLG S  u> Ka TIUNV TYV KAONKOUTAV ÜMNOVEUOVTEG
TO1C mTAap UMIV NPETBUTEPOLG EV (z- KOAVOVL TNS UTNOTAYÄG UMNApP-
XOUTAGS MAVTEG ETAMNELVOMPOVEITE UNÖEV ANAZOVEUOMEVOL
auffassung grundlegende metaphysische Gegensatz VO Geist und Fleisch
und seiner Erscheinung ın der €es! nıcht behandelt ist.

16) Einführung 105, bemerkt „Wiıeviel VO  e dıeser
laudatıo In Beziehung auf die korinthische (semeinde für bare Münze
zZzu halten 1St, w1issen WIT nicht: aber unverkennbar stellen hier diıe
römischen Chrısten ihr Ideal eiıner Kırche (Gottes dar.  .. IS ist ıe
Tendenz des römiıschen reibens, das einstige Christentum der
Korinther mıt leuchtenden Farben malen, den Gegensatz
ihrem heutigen Christentum schärfer hervortreten Z lassen:
infolgedessen ist alles der nıichts 1n diıeser laudatio für bare Münze

halten Vegl auch Harnack, Einführung
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ÜNOTAOOOMEVOL UWÄNNOV 1 UTOTAOOOVTEG E1IOTN VT BAaGELM Kl MTApa
EdEDOTO ITTOOLV AaA OTATIG KUul TV OXIOUC BÖENUKTOV NV UMLV

TO1C EMOÖLOLG TOU ÄpIOTOU ÜpKOUMEVOL KL NDOGEXOVTEG
(1 e 7  mn 29 I Z Z S {J)as Schwergewicht der das ruühere C hristen-
tum der Korinther 1111 Hinblick aui die gegenwärtıgen Zustände
idealisierenden Darstellung ruht auftf den diese Ausführungen ab-
schließenden Satzen Kl TEBATULW TOALTELO O-

UNMEVOL EV DOßW ETETENEITE Ü
KOÜül ÖIKALWUOATA TO KUPRDILIOU E TT  A MNO Fn KU D-

Ö1LAC UMUWV DATMTO  S  2  E VEr PE 8)
Man sieht j]er welchen Maßstab der Römer al das einstıige

Christentum der Korinther legt e ıst cdas Leben nach den ‚auf
die Tafeln des erzens geschriebenen Geboten (ottes. ])as
frühere, sich ı Leben zeigende und bewährende Christentum der
Korinther wird also darauft zurückgeführt, da S16 die Herren-
gebote 1111 Herzen irugen (‚lemens retlektiert auf die innerlich
begründete moralische Verfassung der Korinther die VO selbst
azu führte, alles der Furcht (ottes Z.Uu tun un nach den xOött-
lichen Geboten wandeln er schönste Schmuck dieser erzens-
verfassung besteht dem „tugendreichen un verehrungswür-
digen Leben

Dem 111 der „Jaudatio gegebenen Idealbild OIl dem früheren
(.hristentum der Korinther wird sofort die Zeichnung ihres
jetzıgen depravierten( hristentums angeschlossen Wareneınst Aıe
Gebote nd S5atzungen des Herrn aut die Tafeln des Herzens
geschrieben, ebt Ina JEtz nach den Begierden des eISCNCHN
bösen erzens —” Lebte 11a eINst für Christus, führt 11all

Jetz 61n C hristus nıcht würdiges Leben PE 4.) Das Kennzeichen
des jetzıgen Christentums der Korinther erblickt also der lem

dem Verlust ihrer ursprünglichen moralischen Kraft und die
gegenwärtıgen Erscheinungen 111 Korinth die Erhebung die
resbyter, der „‚Aufruhr die „Unordnung das „Schisma WT -

17) Ü ANAXQEKAOTOV BAÖICELV aTtTa TG EMLOULLAG TNCSKAPTLlAC
aUTOÜTNSTMOVNPÄSG. Die Wendungen Z un y entsprechen
einander: einst lehbte INa  b nach den „auf dıe Tafeln des Herzens“
geschriebenen göttlıchen Geboten, Jetzt wandelt e1n jeder nach den
Lüsten <SE1NCS eC1ISCNCN Herzens
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den auft den Verlust der ursprünglichen moralischen Gesinnung
zurückgeführt.

Die Ursache für diesen Niedergang sıeht der lem
„Ansehen un Ausbreitung”, welche sıch die korinthische Kirche
mıt ıhrem echten COChristentum erworben hat Damit hat sıch
der korinthischen Kirche eıne entscheidende, als einNe Abwärts-
entwicklung beurteilende Wandlung vollzogen. Diese wird
als LErfüllung dessen, W as geschrieben steht, angesehen. Mit einem
Wort aus dem Deuteronomium 18) oibt C(Clemens die Ursachen ur
den Vertall des Christentums bei den Korinthern aln aAOOQ dOoza
Ka MAÄQTUOUOS €d0o9n UMIV Ka ETETENEOCON TO YEYDAUMEVOV YEV
KO1 ETILEV, Kl EMAATUVON Kal ETAXUVOÖN, KLl OATNENAKTIOEV MnN-

(3
Zweierlei kommt In der Verwendung dieses charakteristischen

alttestamentlichen /itates A Ausdruck:
Einmal spricht siıch. ın seiner Beziehung auf eine konkrete

Situation eine bestimmte Anschauung über den Zusammenhangz
VO)| Schrift und Geschichte Qus. Die Geschichte ıst die Erfüllung
dessen, w as geschrieben steht IDie Geschichte macht Gottes Wori
wahr. „Was geschrieben steht, vollendete sıch.. Die Geschichte
ist die Frfüllung der ıIn der Schrift vegebenen nd aufbewahrten
Verheißung. Hier steht etzlich das A USs der Geschichte SCWONNCHEC
nd auf die Geschichte bezogene Schema VOo Verheißung un
Erfüllung 1 Hintergrund. Das Denken In diesem Schema ıst die
Voraussetzung für die typologische Ausdeutung des Alten Testa-
mentes 'llIld damıiıt für die AÄAnwendung der Schrift auf konkrete
Vorgänge der Gegenwart Z W. deren Krklärung nach der Schrift:

18) Ditn 32, 15 KLl EMAYEV "laKwß KLl EvemAnOOn, KaLl  63 ÄMNEACHKTIOEV
N YAMNMLEVOGC, EA\1ımTdvON, ETAXUVON, ETAQTUVON ” Kl EYKATEAÄLTIEV BEeÖOv

TOV MOoINIAVTA QÖTOV Ka ÜTNEOTN ATO EOU JWTNPOG QUTOU Man
siıeht. w1e€e Clemens dieses Wort für selıne Zwecke sich zurecht-
gelegt hat Auch ın bezug auf diese Umdeutung MUu. das ınten 121
C Jes 6 9 Gesagte bezogen werden. Dt. 3 9 ist angesichts einer
VO Clemens empfundenen Wir  eit paß gemacht worden:;: ber
das umgewandelte Wort dient dazu, seiıne Empfindungen autorıtatiıv
f rechtfertigen un s1€e objektivieren. Nur nebenbei soll auf dıe
Stärke der clementinischen Diktion verwlıesen werden: INa  a vergleiche
den XX und Clemens’ Formulierung!
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CS ermöglicht die Deutung der korinthischen Freignisse durch eın
Wort des Alten L estamentes Mit ihm hängt die pneumatische
Fxegese 1SammMeN, welche dıe unmittelbare Beziehung zwischen
der der jüdischen Vergangenheit angehörenden Schrift un der
cohristlichen Gegenwart herzustellen gestattet; enn cdie Propheten
redeten 1M Geiste, ebenso w1€e Moses nd die Apostel kraft des
Geistes die geschichtliche Entwicklung vorausgesehen haben 19)

Sodann: Mit dem Deuteronomium wort wird eıne bestimmte
AÄnschauung VO der Fntwicklung und dem Vertall der christ-
lichen F rommigkeit durch ihre Ausbreitung ZU Ausdruck g-
bracht. Diese wird 1n ihrer Schärfe erst dann klar verständlich,
Wenln INa sS1Ee aut dem Hintergrunde der unmittelbar vorautf-
ZeE:  n Schilderung des idealisierten CO hristentums der
Korinther siecht IDen Verlust des als Moralıcschhe Kraft be1i den
Korinthern lebendigen Christentums haben Ehre un W achstum

dOZa Ka MAÄQTUOUOG bewirkt. „r aß N: d trank, wurde
diek und tett ca schlug der Geliebte über die Stränge.

Die Degeneration der F römmigkeit bei den Korinthern leitet
Clemens also der Frhöhung des Ansehens, O1 dem (Gewinn
an Autorität 19a.) und VO  — der Ausbreitung ab Das Hinaus-
treten des COhristentums ın die Welt hat zugleich seiıne V ers
weltlichung un das heißlt seine innere Schwächung bewirkt.
Diese Anschauung der Verderbnis des aus iInnerTer Stärke
gelebten Christentums durch seın N achsen nach außen hin,
wodurch die moralische Kraft abnimmt, ıst der entscheidende
Gedanke, mıt dem der Verfasser des römischen Schreibens die
Vorgänge 1n Korinth begreifen und ihre etzten Motive
enthüllen sucht In den Anfangskapiteln des lem T°} somıiıt
pragnant die römische Deutung der jetz In Korinth herrschen-
den Zustände hervor: mıft der Vergrößerung der Kirche, mıt der

19) 43, 6; 44, 1; R Oa 8 Die Voraussicht der Apostel g1ıbt
den Ansatz für ıne folgenschwere historische Konstruktion ab, vgl
unten v Auch 1m Barnabasbrief splelt die Prognosıs für dıe Ab-
TENZUNS VO ]Judentum eine entscheidende Vgl meınen dem-
nächst ın dieser Zeitschrift erscheinenden Aufsatz ZUT Kxegese des Bar-
nabasbriefes.

19a) Vgl Aur 4 s TO GEUVOÖV enC TEPIBONTOU DPUAOdEADLIAG S  v
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Steigerung ihrer Ehre hat auch der Verfall bei ihr eingesetzt. Kr
besteht 1n dem Abfall VO  o dem usprünglichen, mıt der Tat bewle-

un den göttlichen Geboten orjentierten erzens-
christentum einem Wandel nach den bösen Begierden des el  e-
NCH Herzens. icht einem dogmatischen Kriterium und nıcht
al dem Verlust des (eistes wird 1ler die Depravation INCSSCH,
sondern das sittliche Leben, das aus dem guten oder bösen Herzen
kommt, ıst das Kriterium für den „Abfall Deshalb haben sich
„Gerechtigkeit un: Friede AdQus der korinthischen Kirche „weıt
entfernt“ (3,4  — Die Folge ıst die Zerstörung der Harmonie, die
das Prinzip des COChristentums ebenso wıe des normalen Lebens
ist der innere Friede geht verloren: clie gegenseıt1ige Unterord-
NUuNsS schlägt in Aufruhr, Streit un Spaltung Jetzt brechen
die das Leben zerstörenden Mächte au dem bösen Herzen hervor:
„}\g un!: EDIC Es wiederhaolt sıch 1U ın der korinthischen
Kırche selbst die durch alte und Fxempel bezeugte Wahrkheit:
Die offenkundigen Sünder erheben siıch die Diener Gottes
d1C NAOV Kal pLV Die korinthischen Freignisse sieht der
Römer als den neu€esten Ausdruck eiInNes uralten geschichtlichen
(Gesetzes. Wenn man die heiligen Schriften durchforscht, SO wird
INa  b nıcht finden, da ß Gerechte jJemals VONn gottlosen Männern
abgesetzt worden sind: EdiwyOngav Ö1KAULO1, aAN r  v AVOUWV.
EMUAAKIOONTAV, GAN o  v AVOOLWV“ EMOATONTAV r  v TOAPAVOUWV '
AMNEKTAVONCAV r  vo TWV WLADOV Ka AOIKOV NAOV AVELANMOTWV.
TAUTO MAOXOVTEG EUKÄEWG N VEYKOV 45,4 Dies zeıgt sıch heute
in Korinth. un: dies jedenfalls bekundet den Verfall des ( hristen-
iUums bei den Korinthern.

Es 15 bezeichnend, daß ’ die Ursachen für die Entwicklüng und
für den Vertall der F römmigkeit, den C lemens bei den Korinthern
feststellt, auf dOZa un: MÄQTUOUOG, auf „Dick- und ettwerden“
des Geliebten zurückgeführt werden. Man begegnet zweiftellos In
dieser Anschauung der Depravation des echten innerlich V!  —

wurzelten un!: gelebten COChristentums durch seıne Ausbreitung,
und durch seın Kingehen ın die Welt, dem Keim der spateren,
die historische Konstruktion bestimmenden Anschauung von dem
Verfall des Christentums durch seINE Verweltlichung bzw. durch
se1ıne Verbindung mıft der weltlichen un staatlichen Macht Es
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hiegt wohlgemerkt 1 lem noch keine historische Theorie für
die Darstellung der Entwicklung des Christentums VOTLT. Dazu
fehlt dem ersten (Jlemensbrief noch die Kraft der historischen
Keflexion und fehlt ihm der historische Sinn für die Bildung
einer Theorie. Es handelt sich bei ihm vielmehr eıne Aus-
deutung wirklicher Geschehnisse, i die Sıinngebung der Jetzt 1n
Korinth herrschenden Zustände. Diese liegt 1mM 1. Clem VOT. In
dieser Ausdeutung jedoch sind keimhaft die Ideen enthalten. die
spater für die historische Anschauung OM Werden des Christen-
tiums maßgebend geworden sind 2()) Man wird vielleicht ber-
rascht Se1IN, erkennen, wıe weıt deren Wurzeln zurückreichen.

Fıs dürfte deutlich geworden se1N, daß der Clem auf Grund
eıner estimmten Geschichtsanschauung, die ıIn der Geschichte en
Kampt zwıischen Geist nd PF leisch siıch abspielen sieht, den
korinthischen Vorgängen Stellung nımmt. Der Deutung der korın-
thischen Ereignisse entspricht die Ten d ın der (harakteri-
stik der Gegner des Amtes 21) Diese ührt der Hervorhebung
derjenigen /Züge, mıt denen der lem SEINE (Gegner es
Unrechtes. ja der Gottlosigkeit ihres Vorgehens überführen
sucht Heilige Männer haben eben njiemals die Gerechten VeIL-

trieben 22) alle Feindschaft gegen die Diener (Gottes ıst STEIS 1U

VON den Feinden Gottes. Ww1e Schrift und Geschichte beweisen.
ausSeSaANSCH. S ıst der Sıinn der häufig für diese Wahrheit

Vgl dazu das Buch Vo eeberg, Gottfried Arnold, dıe
Wissenschaft und die Mystık seiner Zeıt 1923 Seeberg hat die Ent-
wicklung der historischen Anschauungen der Geschichte Ades
Christentums 1m Zusammenhang mıiıt ihren relig1ösen bzw. theologischen
Voraussetzungen verfolgt und geEzZEILT, W1€ jede DO sich iıhr eıgenes
Bild VOI der Geschichte der christlichen Relıgion chafft, In dem ihr
eigenes relig1öses (Gesicht erscheıint. Das galt ın gEWISSET Weise hereıts

Clemensbrief: auf iıh hat Seeberg nıcht zurückgegriffen, eIN-
mal deshalb nicht, weiıl dıe urzeln der die Kirchen- und Ketzerhistorie
Gott{£r. Arnolds bestimmenden Ideen VOIlNl diesem bis auf Hıeronymus
selbst eführt werden, um andern weıl im Clem eben dıie historische
Theorie erst ın ihrem embryvonalen Zustand vorhanden ist

21) Auch die ‚E1  nung der Amtsınhaber, die abgesetzt worden
sind, ist allenthalben 1m Briefe tendenz1ös:;: s1€e gehören eben uf die
Seite der (serechten

S  . 22) 45, 3 UX EÜUPNOETE ÖLIKALOUC ÜATOßEBANMEVOUG ÄTO Sr  vO AvöpWv.
Zischr. 1/2
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gebotenen Exempel Aaus der Vergangenheit un der Gegenwart,
die Konsequenz VO. selbst nahezulegen, daß die Aufständischen
ıIn Korinth auft die Seite der Gottesfeinde gehören.

Ihre Motive sind deshalb dıe gleichen, die schon immer Zu

Verfolgung der Gerechten geführt haben NAOGC un! p1S Auf-
geblasenheit un Hochmut, die au  N dem bösen Herzen kommen.,
revolutionıeren die Demut und den untadelıgen Wandel der
Gerechten. Damit werden die Motive für das Vorgehen das
Amt nıcht als persönliche Gegnerschaft angesehen;: wird viel-
mehr festgestellt, daß S1C 1M Grundsätzlichen liegen. 50 werden die

ÜÄpXNYOLTNSOTACEWGS ıIn Korinth VO' lem bewußt ın die ate-

gorıe der Gottesfeinde eingeordnet. Ihr Ziel ist Streit un Auti-
ruhr, VO. guten Wesen überhaupt abzubringen (14, 2) heuch-
lerisch geben sS1€e Frieden VOr 45 1) ın Unbesonnenheit nd
Unverschämtheit haben s1Ee den verruchten und gottlosen Aufstand
entfacht un ıhn bis einem. solchen Grade VOoO Tollheit g —_
trieben, da f eine schwere Schädigung des guten Rufes der
weiıthin bekannten korinthischen Kirche bedeutet (1; 1) Um
ApXNYOL OTAOEWG Ka Ö1XOOTAOLAGS (51, 1) handelt sich, die p-
TOA1LOV OTAO1LV (58, 1) 1Ns Werk gesetzt haben Ihre hervorstechen-
den Kennzeichen sind, w1e€e sich auch au den vielen Ermahnungen
erschließen aßt (z. B 991! 13, 1: 1.0.). ANAZOVELO, ÄKOATAOTAOCLIE
UWUOEPOU NAOS un AUBADdELO 522 Überhaupt hebt der

lem Al den Aufwieglern ın Korinth die Überheblichkeit, die
Aufgeblasenheit, cie Prahlerei ihrer ede —  C hervor (3 53
E 1) ber das alles siınd gerade cdie Kennzeichen der vVvon ott
erfluchten 0PAT0G Kl QUOADdeELO Ka TOX TOUG KATNPAUEVOLG  Z
o  v TOU BEOU ETLEIKELC Kl TANELVOOPOCUVN Kal MNAAQUTNG NApC
TO1C NÜAOYNMEVOLG r  v TOU GEOU 30.8)8).

Diese Charakteristik der Gegner des Amtes, w1e€e S16 sich
aus dem lem erheben L1äRt, ist ungeheuer tendenz1ös
halten. Sie dient dazu, den ZUFLC Zeit der Abfassung des lem
noch andauernden „Aufruhr” (46. 9) nıcht als eiınen persöon-

23) Vgl auch , Rm D 040 wiedergegeben wird, ber der
paulınische ext in 256 erweıtert wiırd: TOAUTA YOp 01 NPAOOOVYES OT U-

YYıTt ON - O€  S» ÜNMAPXOUOLV Zur Zitation VO Rm 1! durch
C(lem., sıehe Lietzmann, a.a.U0 241
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lichen, sondern als einen prinzipiellen Kampf{f erscheinen
assen 24) (Gottes Feinde sind wiıider Gottes Diener aufgestan-
den das 1ST CS; wWOTUuHhl siıch ach des (Clemens’ Mei-
NUunNng In Korinth gegenwärtıg handelt, nd diese Frscheinung
ıst ıhm eın Ausdruck des uralten, jetz aber ıIn die Kirche
verlegten Kampfes der Ungerechten die Gerechten.
Die Stellungnahme In diesem Kamp{f darf deshalb nıcht
zweitelhafit se1IN: AIKQALOV OUV Kl ÖO10V, QO AÖENQMON, UNNKOOUG
NUAS WANAOV YEVEOOaı (Z- DEW 3A TO1G EV ANAZOVELC Kl AKATAOTACLA
WUOEPOU ZNAOUG ÜpXNYOLS Za KONOUBEIV (14, Es ist keine Frage,
daß dıe bei den Pneumatikern hervorbrechende Macht des Geistes
FCSCHN das Amt den wirklichen Anknüpfungspunkt für ihre ten-
denz1ıöse Charakteristik als „Überhebliche‘, „Hochmütige ‘” un
„Prahler” abgegeben hat er lem versteht e 9 diese Charak-
teristik durch überlegt ausgewählte und abgewogene /itate au

dem Alten J estament Z unterstreichen. Die Annahme, daß es

sıch bei den „Führern des Aufstandes‘ in Korinth ı38  z Pneuma-
tiker handelt, wird durch die tendenziö0se Schilderung derselben
11 1. Clem gestutz ber o1ıbt In dem römiıschen Schreiben
noch eutlichere Kennzeichen für die nahere Charakteristik dieser
Pneumatiker un!' für dıe Autorıtät, aut die S1Ee sich berufen haben

11
iIie Autorität. die diese Pneumatiker für sich ın Anspruch

FCHOMMECN haben, steht für den 1. Clem hoch. iaß eıne aus-

drückliche Polemik wider sS1Ee en RKömern nicht out möglich ist
aber S1E laßt sich A U den 1 lem enthaltenen Anspielungen
erschließen. Die Gegner des lem haben sıch tür ihr PNEUMA-
tisches CO hristentum auf Panulus beruten. Der spirıtuale Kirchen-

24)) a.a.CQ) Q° meınt, daß der Streıt „kein prinzipieller
SCWESCH 18t. sondern lediglich eiınen
ank darstellt“ E ist aher jedenfalls die Tendenz des lem.., den
Streit 1Ins Prinzipielle Z erheben und ihn als olchen charakte-
rısıeren, nıcht ZU verkennen. eeberg hat dAiesen tendenzıösen
harakter des (lemensbriefes empfunden, WEnnn ın seıner Dogmen-
eschichte (1 DL Anm 1) bemerkt. daß das Schweigen VO Clemens

übgr die eigentlichen Gründe seıner Gegner „sehr eachtenswert“ ISst.
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begriff des Paulus steht etzlich hinter dem Vorgehen das
Amt Korinth., un: mıt der Autorität des Paulus seizt sich das
Schreiben der römischen Kirche auseinander.

Die Auseinandersetzung mıt den Pneumatikern VOoO  on Korinth
die Autorität des Paulus wird lem A7 un: 4A48 geführt.

Man kann der Art W 16 sıch der lem diesen Stellen
abmüht Gegner mıt Auslegung VOIL Paulus wider-
legen, auch Ccie posıtıven Argumente ermitteln, die diese aus Paulus
beigebracht haben Es handelt sıch dabei 198821 die Auslegung ONn

bestimmten Stellen des Korintherbriefes: S1IC wiıll i andere
Auffassung der gleichen Stellen wıderlegen oder doch rekti-
fizıeren.

Die Bemerkung vVon dem noch andauernden Aufruhr 11}

Korinth leitet der Bezugnahme auf Paulus ber (46 9) uncd
erinnert die Korinther die durch Paulus gewirkten Anfänge

Geschickt versucht das römischeihres COChristentums (47 1)
Schreiben, die alten Streitigkeiten aus der paulinischen Zeit mıiıt
der Spaltung der Gegenwart vergleichen { Die alten Streitig-
keiten werden on (‘lemens weıt höher als die der Gegenwart
eingeschätzt denn S16 haben „ZCTINSCTIC Sünde nach siıch CZOSCH
Kins stritt b sich die VOIL ott bezeugten Apostel und 138088

den bei ihnen 111 Ansehen stehenden Mann (47 4.) Im Hinblick
auf die Streitigkeiten der Gegenwart aber pragt Clemens den
tendenziösen Satz „ Jetzt aber denkt darüber nach NT die sind
die euch Unordnung gebracht nd den KRuhm weithin
bekannten Bruderliebe gemindert haben!“” (47 5) Deutlich trıtt

diesen W orten das Bestreben hervor, die Jetz die Unruhen
verursachenden Pneumatiker nıicht NUrLr moralisch diffamieren,
sondern SIC auch OI den Aposteln entfernen, ihnen damıiıt
das echt nehmen, sich für ihren die Streitigkeiten verursachen-
den Pneumatismus auf die Autorität des Paulus berufen Der

lem 311 mıt diesen Ausführungen den 1L1LNETEN Widerspruch
bei SEC1HNEN Gegnern aufdecken „Wahrhaft pneumatisch. hat
Paulus eınst die Streitigkeiten u11n Apostel bekämpfit Jetzt da

bringen die sıch auf Paulus berufenden Pneumatiker
Unruhe un!' Schisma die (zemeinde Zu dem Rekurs auf Paulus
aber ıst der lem durch SC1INE Gegner genötLg worden 1st
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damıt auych eZWUDSCH, Paulus ‚richtiger” als diese verste]ien
un dem Paulus der Gegner den „wahren Paulus vorzuhalten.
°Ern aAındELAS MNVEUMATIKWG als „‚wahrhaft pneumatisch” wird
Paulus deshalb VOmm lem den Pneumatikern ıIn Korinth CN-
übergestellt. 1Dem Argument der Gegner „Wir sind Pneumatıker,
WI1e 6S Paulus gelehrt hat , wird das andere entgegengesetzt:
.„Ihr seid falsche Pneumatiker. Paulus aber schrieb ETT ahındELAS
MVEUUATIKWG.“‘ icht vermäag also der lem den Pneumatismus
seiner Gegner I]d die Begründung desselben auf Paulus anders

widerlegen, als daß Paulus als den „‚wahren‘ un die sıch
auf ıhn erufenden als die .„„‚falschen‘ Pneumatiker hıinstellt Eis
ıst 1m Grunde der Vorwurf des Milverständnisses, den der

lem seınen Gegnern entgegenschleudert.
Die weıteren Ausführungen des 1. Clem gestatten NunNn,

festzustellen, aut welche Stellen be1i Paulus sich die Pneumatiker
In Korinth gestutz haben mussen. Die Polemik des lem wird
dabei a eıner Fxegese VONn Paulusstellen; s1e führt auf das für
den paulinischen Pneumatismus entscheidende Kapitel: auf Kor.
12 Man hat schon die starken Berührungen des 1. Clem naıt

Kor. 12 hervorgehoben;: aber diesen Beobachtungen ıst die andere
entscheidende hinzuzufügen, daß gerade Kor 12 In unverkenn-
barem Gegensatz einer anderen Auffassung VO) 1. Clem
besprochen wird. Die Pneumatiker in Korinth haben sıch für
ihren Pneumatismus auf 1. kor 12 berufen: sS1e ühlten sıch 1MmM
Besitz der dort VO Paulus genannten Geistesgaben.

Es ıst interessant sehen., wıe der 1. Clem sich en VO

seınen Gegnern behaupteten und vVvon ihnen aus Kor. 12 erwl1ie-
Geistesgaben gegenüber verhaält. Er leugnet ihr Vorhanden-

seın nıcht rundweg, aber bietet eıne on den paulinischen
Gedanken entscheidend abweichende Kxegese. Er stellt dem
Geist, auf den sıch die Pneumatiker berufen haben, die ‚Demut'
enigegen.

Die Stelle des 1:GJem; die unmittelbar aut Kor führt,
und auU: der an die Berufung der Pneumatiker auf 1. Kor 12
erkennen kann, steht lem 48, un
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S  NTW TIC MLOTOG,
DUVATOS YVWOLV EZEITTELV,E  NTW

NTW 0@0G EV ÖLAKPLTEL NOYWV
NTW AYVOS EV OYOIS

TOTOUTW YAap WANAOV TAMNELVOMPOVELV Omeiheı, - DOKEIL
WOAAOV WELZWV ELVAL, Ka ZNTELV TO Koww(pe)\é_g TAOLWV,

Kl UT TO EQUTOÜU.
Vier ÄArten VON Geistesgaben sind S9 dıe ler deutlich genannt

werden: der Glaube: diıe Fähigkeit („nosis auszusprechen; die
Weisheit ın der Unterscheidung VO. Worten: die Heiligkeit in den
Werken.

Auch bei Paulus wird MIOTIC P den Geistesgaben gezählt
(1.Kor 1 I; 43, 13): dem YVWOLV EZELITTELV bei Clemens entspricht
der paulinische NOYOG YVWOEWGS bzw. N\OYOSG TOQMLAG (1 Kor.12,
vgl auch Kor 14, 6) Die bei Paulus unter die (‚harısmen g -
zahlten EVEDYNUATA dUVOAMEWV (1.Kor I2 10) erscheinen abgeschwächt,
weil des Wunderwirkens entkleidet und 1Ns Rigoros-Kthische
gewandt, bei Clemens als AYVOS EV EDYOLS Die VOon ( lemens ın
diesem /Zusammenhang erwähnte dIAKPLITLG N\OYWV hat ihre Parallele
iın den paulinischen Gaben der Ö1AKPLTIC MNVEUMATWV un der
ENUNVELC YAWOOWV (1. Kor Cl F 14, 26 E) Die Weisheit ın der
Unterscheidung von Worten, die der 1. C lem anführt, bedeutet
die Fähigkeit ZU Auslegung der (Glossolalie. Letztere 1ST, w1€e sıch
spater zeıgen wird, e1iInNn esonderer Wesenszug der Pneumatiker
VO  — Korinth.

Die Tatsache aller dieser COCharismen wird VO 1. Clem. alsgo
durchaus nıcht bestritten; hat ihr Vorhandensein durch diıe
seine Ausführungen einleitende Wendung: ‚CS Ma einer gläubig
se1In; CS MmMas einer fähig se1IN, (snosis auszusprechen” uUuSsS w —

erkannt. ber miıt dem Zugeständnis der Vielfalt der geistlichen
Begabung verbindet eiıne Beschränkung hinsichtlich ihrer Betä-
t1gung Ks ist der Begriff der Demut, ın dem diese Beschränkung
ZU Ausdruck kommt und den der lem seinen Gegnern VOTI'-

häalt Bei Paulus ist CS der Geist, der sıch In en verschıiedenen
Gaben offenbart (1 Kor 12, 4) nd der dem Einzelnen eine be-
sondere abe entspred1end seiner Veranlagung zuteilt (1. Kor
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12, 11) Der Geist, der nıcht mıt sıch selbst uneıns werden kann,
wirkt die Kinheit In den mannigfaltigen Bezeugungen se1iner Wirk-
samkeit. Her Geist schafft TOLZ der Vielfalt seiner AÄußerungen
die Finheit des Leibes Christi (1:Kor. 12 4: 13) Del1 C(lemens
ist der paulinische Skopos, da ß der (seist die Einheit des
Leibes C hristi iTrotz der Unterschiedlichkeit seiner Bezeu-
SuNSCH erhält, fortgefallen. Bei (‚lemens mußlte dieser Skopos
den sich des ‚„„Geistes” rühmenden Pneumatikern gegenüber
verschwinden. An die Stelle des Geistes bei Paulus trıtt bei
C(Clemens die ‚.Demut“ „Denn 1e 1 mehr mu ß einer demütig
SEe1IN, sovjel orößer siıch sSe1ın dünkt“ 48, 6) urch die
Demut soll also die ın des Clemens Au  5  en geistliche Überheblich-
keıt der Pneumatiker getroffen werden. Der Begriff der Demut,
en der lem häufig verwendet, ıst deshalb nicht einfach
„rhetorische Kinkleidung 25) vielmehr umschließt GT die von der
Wirklichkeit her SCHNOMMCNE Forderung an seine Gegner ZuUuU

Unterwerfung unter die bestehenden Verhältnisse.
Bei 7aulus steht die Einheit des Geistes ber den 1n sich ab-

gestuften Geistesgaben. Clemens kennt eıne Unterscheidung der
Geistesgaben nicht mehr. Der (Geist erhebht den einzelnen nıcht
ber die Gemeinde, darf keine Unterschiede schaffen, der Geist
demütigt. Geblieben ıst bei Clemens allein der paulinische Ge-
danke, dafl der (eist nıcht für en einzelnen, sondern ZU Nutzen
der (semeinschaft wirkt; nıicht sıch selbst als dem einzelnen Gliede,
sondern allen als dem Leibe Christi dient der COCharismatiker
(f Kor 12; M) un 1. Clem 58, 1: 458, 6b) So findet sıch auch bei
C(Clemens der paulinische Gedanke von der Einheit des Leibes,
aber mıt einer charakteristischen Umbildung, die durch den Gegen-
satz SCHCH cie sich auf Paulus erutenden Pneumatiker veranlal}t
151 1le Glieder des Leibes stimmen ZUSamnmme un
UTOTAYN XpPNTAaL (37 5) Hier ıst also dem paulinischen Gedanken,
daß alle G lieder des Leibes Christi durch den Geist vielseitiger
un doch einheitlicher Wirksamkeit gvebracht werden, cie Spitze
.ausgebrochen. icht der Geist führt die verschiedenen Glieder

25) Auf die rhetorıische Tüchtigkeıit VO  > (lemens verweist Knop
allenthalben 1n seinem Kommentar, aber damıt ist für das Véré_tändnis
er achne doch nıchts gewonnen.
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mıt ihrer besonderen Wirksamkeit ZUT Einheit Z  I  n! die
„einträchtige Unterordnung‘“ erhalt vielmehr den SaNZCH Leib
Aus diesen Ideen ergibt sıch dann sofort die praktische Forde-
rungs 1Mm Hinblick auf die korinthischen neumatiker: der ( haris-
matiker hat sıch dem Nächsten unterzuordnen (38, 1) Den pauli-
nıschen Gedanken VO  > der FLrbauung aller durch den C.haris-
matiker 29 Trseizt C/Clemens durch den anderen der Unterordnung
des Geistbegabten unter alle Es ıst also die Tendenz des lem
offenkundig, gegenüber der ın Korinth geübten betätigung VOonNn

Geistesgaben nachzuweisen. laß gerade das Charısma ZuUu  — „Unter-
ordnung” un d ZU Verzicht auf seine Betätigung, Zu Auf-
geben seıner selbst führen mu ©

Die Voraussetzung für diese Forderungen lıegt In der Konzep-
tıon des Geistbegriffes bei (lemens. icht einzelne Personen
dürfen sich des Geistes rühmen: ıst überhaupt nicht bei dem
einzelnen. sondern immer 19801 bei der Gesamtheit und bei der
Gemeinde 27) Den paulinischen Dynamismus des neumatischen
hat Clemens 1ın das Statische umgewandelt und damit 1ın der
Kirche „quiesciert‘ *°) W1€e das schärfsten ın dem VO  e
Clemens verwandten Begriff der „Ausgießung des eistes“” 11112

Ausdruck kommt „Reichlich ausgegossen ‘ ist „auf uns  . der Geist
der Gnade. enn Ccs gibt auch IU  I Gott, Christus
un die eın Berufung 1n Christus (46. 6) In der Zeichnung des
einstigen, VO  en Clemens idealisierten Christentums der orinther
am Kingang des Zanzen Schreibens wird ausdrücklich hervor-
gehoben: mAnNnpNG MNVEUUATOSG AYIOU EKXUTIC ee  A MAVTAGC EYIVETO (2.
Mit dieser anderen Konzeption des Geistes, der den Geist wesent-
lich nach der sittlichen Seite In versteht, iıst bei Clemens auch
eın anderes Bild On dem geistlichen Menschen verbunden., als
es bei Paulus vorliegt, und als w1e WIT folgern VO  a den

26) Vgl dazu die Ausführungen VO! au Der Wortgottes-
dienst der äaltesten Christenheit S, 21

27) Das römische chreiben selbst ist „durch den heilıgen Geist“
geschrieben: Xapav Yap Kl OYaAMLaATLV NULV TAPESZETE EAVv ÜUnNKOOL YEVOUEVOL
TO1C Ü NUWV YEYPAUMEVOLGC dIA TOÜ ÄYILOU NMVEUMATOC EKKÖWNTE
TNV ÜOEULTOV TOU ZNAOUG ÜMUV öpY  NV KTÄA (58,2)

28) Vgl FKinführung 101
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Pneumatikern Korinth aufgegriffen worden ist Es hebt -
—  o  unsten des In der Gesamtheit wirksamen Geistes die geistliche
Selbständigkeit des Einzelnen auf. Man wırd VO ler Aaus VeTI-

stehen. W1€e aktuell der {} (‚ Jlemens en Gegnern In Korinth VOT-

gehaltene Begriff der Demut ist Der Verzicht auf das „.Gericht‘
ist für ( lemens Ausdruck der demütigen Gesinnung eın offe-
Ner Gegensatz die Hervorhebung des selbständigen Ur-
teijles des geistlichen AÄenschen durch Paulus: C! DE MNVEUUATIKOG
AVAKPLVEL UEV TÄVTO, QÜUTOG DE UTT OUdEVOC AVAKPLIVETAL (1 Kor. 2,
15) 29) Sollten die Pneumatiker In Korinth auf dieses Wort des
Paulus gestutz die Amtsentsetzung der Presbyter vollzogen
haben, indem s1e al diesen cdas Gericht des geistlichen Menschen
übten? Es ıst jedenfalls sechr auffällig, daß der lem mıt einer
10ch höheren Autorität. als 6S Paulus seın konnte, das geistliche
Gericht verurteilt und als solches als Überheblichkeit nd
JTochmuft abtut Er beruft sıch dafür auftf das Wort des Herrn, der
„„.Geduld und Langmut‘ lehrte: ENXNEÄTEIVAEIENONTE, ÜÄQIETE IVA AQMEON
UMIV” WC TT ONLEITE, QUTUW moın ONGETAL UMIV * WG Ö1DOTE, OUTWG doONOETAL
UMIV * WG KPLIVETE, OUTWG KOLONTEOOE* E& XPNOTEUEOOE, OUTWG XDNO-
TEUONOETAL —  u WETP  W WETPEITE, EV C3-  > WETPNONOETAI UMIV.
(13, Damit würde der lem ZeCSCHN die Autorität des Paulus.
auf die sıch seine Gegner gestutzt haben, die höhere Autorität
des Herrn ausspielen. Das wird freilich direkt nıcht ausS£CSDIO-
chen: aber mI1r scheint, la l? sich au en Andeutungen des
1. Clem die wirklichen Gegensätze, die CS 1n Korinth g' -
ZangecCh ıst, herausfühlen lassen: Von Paulus sind die Pneumatiker
us  » gegenN die Autorität des Paulus stellt (Clemens die
Autorität des Herrn selbst 30)

Paulus hat das Streben nach den XapıOuUaTa Ta WEILOVO.  (1 Kor.
1  G, 31) durch den „„‚noch ausgezeichneteren Weg‘ Gib 31 b) der

29) Wiıe wichtig das freie Urteil des pneumatischen Menschen für
dıe paulınısche Kirchenanschauung ıst, hat oll ın seinem Aufi{fsatz
über den Kırchenbegriff des Paulus ıIn seinem Verhältnis dem der
Urgemeinde gezeıgt (Ges Aufs 1L, 63)

610) Nur zweımal werden 1m Clem Herrenworte genann(T, und
beide ale al tellen, al denen S1C! der Clem eutlıc mıt seınen
Gegnern auseinandersetzt. Außer der obenerwähnten Stelle findet
sıch die Anrufung der Autorıität des Herrn 46, 7 Vgl unten 116
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AI Vollkommenheift des christlichen Pneumatikers führt. über-
boten ÖLWKETE TNV AYATIN V (1 Kor 14, |die Liebe wird bei Pau-
Ius ZU Kriterium für die HKechtheit aller Geistesgaben, ja, s1e 1ST
mehr als alle diese, S1E ist die reinste Manifestation des göttlichen
Geistes, enn S1Ee wiıird bleiben, WLn alle anderen Geistesgaben
hinfällig geworden sind.

Der 1. GClem hat VO. Paulus gelernt, aber dessen Gedanken
zugleich umgedeutet, wenn ın Anspielung auf 1. Kor 15 die
Pneumatiker von Korinth al cdie „unaussprechliche Vollkommen-
heit der Liebe” mahnt (49, 2) Kür Paulus sind die Charısmen
wertlos. die nıcht ın der Liebe veübt werden: die Liebe acht
die Geistesgaben vollkommen. Kür Clemens dagegen wird die
Liebe geschieden on den Geistesgaben; sS1e ıst die mıt ott VCI-

bindende Kraft 49, 5) Die Liebe bringt Z.U Verzicht auf die
Betätigung der Geistesgaben ın der (Gemeinde. Für Paulus offen-
bart sich 1n der Liebe die höchste Vollkommenheit des Neu-
matikers, die die geistliche Begabung In den |Dienst der (Gemeinde
stellt. Hur C(‚lemens ıst die 1 2ebe Ausdruck der tieitsten De-
muf, der Gesamtheit willen auft die Bezeugung der charıs-
matischen Begabung verzichten, ja Au  N der Gemeinde Z U -

wandern, durch die Betätigung der geistlichen Gaben icht
den Frieden „der (Gemeinde COhristi UuUsSsamme mıt den eIN-
gesetzien Presbytern” gefährden, 138801 nıcht OTAOLG, EPIC  z nd
OYXIOUATO hervorzurufen 20 Der Gedankengan des 1. Clem. ıst
also offensichtlich al Paulus gebildet worden. Hier w1e€e ort
werden die Geistesgaben durch den ‚noch ausgezeichneteren Weg„
cdier Liebe überboten: un doch liegt ın den Gedanken des

lem eın charakteristischer Unterschied 72.10i Paulus VOoL, der CT-

1) 49, AAy aTN OXLOMUO OQOUK EXEN, Ay amn OQOU OTAOLALEL, ÜyYaTN TOAVTa TOLEL
EV OMOVOLC EV TY) ÖN OATEN) ETENELWONOAV NOVTEG O1 EKAEeKTOL TOU EOU IX
ÜAYOATNG 0U  EV EUCAPEOTOV EOTLV TW OEW 34122 01 Yap WETOA DOßOU KLl
AyYaATNG TOAÄLTEUOUEVOL EQUTOUG BEANOUOLV WÄANOV AUKLIALC MENITINTELV TOLC
MANTLOV ” UWANNOV DE EQUTÜWV KATAYVWOLV DEPOUOLV Tn NANAdEDOUMEVNG Y UWLV
KAAÄW Kal ÖIKALWC ÖUOQWVLAG, 54, Tic OUWV EvV UMLV YEVVAlLOG ; TIC
TEMANPOMOPNUWEVOS ÄäyYATNG ; EITATW" Ei dı EUE OTAOLC KaLl EPLCG  X Kl OXLOUATO,
EKXWPUW, ÄMeELUL QU ELV BOUANODOE, KAaLl TTOLW Ta MPOOGTAOCOOUMEVA r  v TOU mAnN-
Bouc” UOVOV TO TMOLUVLOV TOU XNLIOTOU EINNVEUETW WETO TWV KABETTAUEVWV
NPETBUTEPWV.
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kennen Jaßt, wWw1€e der lem durch die Berufung seiner Gegner
auyft Paulus einer Umdeutung des Paulus s  1 wird. Für
en lem 1st die 1Liebe Ausdruck der sıch den konkreten Ver-
hältnissen anpasenden Haltung. I\Die Liebe ist das Attrıbut der
Demut, die ZUuU  —_ Unterwerfung unter die bestehenden Normen
führen muß, W1€e das mıt den Aaus Paulus eZOZSCNCH Wendungen
von der alles verzeihenden, alles ertragenden Kraft der T iebe
und ihrer Selbstaufopferung SOW1Ee mıt Beispielen a US der al
testamentlichen un eidnischen (Geschichte bewiesen wird (49, 5:
309 {1.: EE J’ 55)

as ILdeal des HKOomers, dessen Verwirklichung auch die Lage
In Korinth fordert, ıst die Fintracht. ber diese wird ihm icht
w1e€e bei Paulus durch den einen Geist-Christus gewährleistef,
sondern durch den Verzicht auf jede individuelle Betätigung des
durch en (Geist Geschenkten zugunsten der einen und esten In-
stıtutıon. deren J] räger die (Gesamtheit als solche ıst Dieses Ideal
hat Den lem bestimmt. den sıch Paulus herleitenden Geg-

Cdieser Institution eiınen anderen Paulus, den ın selInem Ssiıinne
„wahrhaft pneumatischen entgegenzustellen. böo kannn der

lem die sich auf die Autorität des Paulus berufenden NeU-
matiker VO  —; Korinth DUr miıt dem nach seıinen Idealen gedeuteten
Paulus überwinden. ber Paulus 15 selbst weder das eine noch
das andere, ın ıhm liegt beides; Cr vereinıgt 1n sıch die Gegen-
satze, die spater aufbrechen:;: ıst der Pneumatiker. der mehr
als alle C das MNVEUUCO und für die Urdnung getan hat „Paulus
wider Paulus” das ist die eigentliche Spannung zwischen der
römischen nd der korinthischen Gemeinde. die ın der Kirchen-
geschichte sıch oft wiederholende, die groke einmalige reli-
g1Öse Persönlichkeit sich anschließende Situation. I] e Gegner des
1. Clem sınd Pneumatiker, näherhin: sS1e sind als solche Pauli-
nısten SCWESCH, die einselt1g das pneumatische C hristentum de
Paulus vertreten haben und VOo diesem aus 1n den Gegensatz

dem das relig1iöse Leben auf das Amt konzentrierenden hri-
stentum geratien sınd

ber die Polemik des 1. Clem gewährt ber diese HWeststel-
lungen hinaus die Möglichkeit, den Nachweis erbringen, daß
die 1. Clem 48, 5 aufgezählten Charismen tatsächlich von den
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Pneumatikern In Korinth für sich 1n Anspruch ZSCHOMMEN
den sind. Wır erınnern 1S5, da ß CS$s ]1er rten von Geistesgaben
$ die deutlich unterschieden wurden:

NTW TIC MLOTOG,
3  NTW DUVATOG YVWOLV EZEITTELV,
n  NTW O0MOG EV Ö1AKPLTEN NOYWV,
NTW AYVOC EV EPYOLG

Es ıst keine Frage, daß VO diesen vier Gliedern Jie beiden
mittleren zusammengehören: Mit der Fähigkeit, (‚nosis USZU-

sprechen, ıst zugleich die abe der „Unterscheidung der Worte‘
verbunden. Blickt INa  b auf die entsprechenden Bezeichnungen
dieser Gaben be]i / Paulus, die WIT oben beigebracht haben,
dürfte eın Zweifel SE1IN, laß das ”A

in Jjener unverständlichen und unartikulierten Sprache g-
schah., deren INn durch „Unterscheidung der Worte‘”, durch Denu-
tung un!' Auslegung erschlossen un der Erbauung der (36:
meıinde dienstbar gemacht werden UBte. Die Annahme wird des-
halb berechtigt se1n, daß ecs sıch bei der VOo 1. Clem als YVWOLV
EZEITTELV bestimmten Erscheinung ın Korinth
handelt, die zugleich mıt der Deutung durch den Hermeneuten
verbunden ıst In der Tat bietet die Polemik des lem weıtere
Hinweise, die 1€eSse Annahme rechtfertigen. Kıs ist VOr allem die
miıt alttestamentlichen Zitaten geführte Polemik 1n 5 - C1iam 15
IX un! 18, die sich bei näherem Zusehen als eine Polemik
Glossolalisten erweıst.

}
Der Skopos der ıIn lem 15 beigebr#dnten :alttestamentlichen

Zitate liegt ın der Gegenüberstellung eıner au ßeren F römmigkeit
der „Zunge‘”, des..Mundes” und der „Lippen ‘ mit der echten Fröm-
migkeit des „Herzens . Wie der lem die heuchlerische Fried-
tertigkeit TOILC ueEO UNOKPICEWG Bouh  n ip  NYNV 13 1n —

verkennbarer Anspielung auf se1ine Gegner tadelt, ıst der
Sinn der lem 15, +r gebotenen und sorgfältig ausgewählten
Zitate aus dem Iten Jl estament, die Frömmigkeit jJener Heuchler
als den betrügerischen (Gottesdienst der „Zunge‘ erscheinen
lassen. Im Dienste der tendenziösen Charakteristik der Gegner
w}  teht die tendenziöse Verwertung des Alten Testamentes.
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1. Clem. 152 UTOG \AOG TO1LG XELNEOLV U € TIMGO,
KAPÖlC CUTWV ÜTEOTLIV OTTt EUOÜU ( Jes

1. CGClem 153 K =} OTOUATI QUTWV EUNOYOÜCAV, Tn DE KUD-
—.  D- CUTWV KATNPWVTO (Ps 61, nach LXX)

1. Clem 15, 4 "Hyanncav QUTOV „m- OTOUATI QUTWV, Ka
e YMWOON UT EWEUTAVTO QUTOV, DE Ka dla QUTWV
OUK EUBEIC UET QUTOÜU, OU  deE EMIOTWONOAV EV T7 Ö10ONKN QUTOU.
(Ps. 7, 36 s. nach LXÄX). Aıra TOUTO Üala YEVNONTW TCO
Xeihın T& 10 TG AQAOUVTO KOTAU TOÜU ÖIKOALOU AÜVOMLOAV
(Ps 5 nach LAÄX)

1. Clem 15:5:5D EZoheOpeugaı KUPLOG TAVTOA Ta xeiıhın T:
Oh1d, YMWOOCOAQV WEY A  PNMWOVAG, TOUG EITOVTAG. {  NV YMWOOOQV
NUWV WEYOAAUVOUMEV, T yeiın NUWV Tap N ULV EOT  1V (PS:11,458
ach LXX)

Eine gSENAUEC Betrachtung dieser Zitate 1m einzelnen wird ihre
aktuelle Bezogenheit sofort klar erkennen. Es sind meiısterhaftt
ausgesuchte Zitate, deren etztes mıt se1ıner Akzentulerung der
„prahlerischen Zunge‘ durchaus dem Zanzcn Tenor des
Briefes, die hochmütige Überheblichkeit der Gegner enn-
zeichnen, paßt. Die offensichtliche; mit_ Zitaten geführte Polemik
SCEZCH den falschen Go'gtesdienst der „‚Zunge annn keine
fallige seın. Es mussen wirkliche Anknüpfungspunkte dafür bei
en Gegnern vorgelegen haben, die den tendenziösen Charakter
dieser Polemik ermöglichen: enn keine Tendenz ıst zufällig
un erst rech nıcht „rhetorisch”, sS1€E geht VOINl der Wirklichkeit
AaUS, die s1e nıcht 1LUFr 1n ihrem Sinne deutet und vergewaltigt,
sondern deren Ausdeutung un Vergewaltigung s1e mıt allen
reichbaren Mitteln glaubhaft machen 1l Die Erscheinung der
(lossolalie bei seınen Gegnern gestattet em lem diese
Polemik.

ber noch eıne Reihe weıterer Hinweise 1m 1. Clem stutzen
die bisherigen Folgerungen. Auch 1eTr handelt sich wieder u  z

die In der Verwertung alttestamentlicher /itate sich aussprechende
tendenziöse Polemik. Christus ist für den lem das Urbild der
Demut Er hat sıch nicht „über seıne Gemeinde‘ erhoben: der
Herr Jesus Christus, das Szepter der göttlichen Majestät, kam
nicht, obwohl CS gekonnt hätte. 1n großtuerischer un hoch-
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müutıger Prahlerei EV KOUMTW ANALOVELAG Ka UTNEPNPAVLIAG), SUO11-

dern In der Demut: gehört deshalb den Demütigen (16, 1.2)
Demut ist auch die Haltung aller Gottesknechte, wWw1e€e das Klıas,
Klisa. Hesekiel un denen, „die on ott ihr gyutes Zeugni1is
erhalten haben‘”, bewlesen wiıird (17:1) Die Demut dieser VO

ott Bezeugten bestätigt der lem durch die demutsvolle
Re de die s1e, obwohl VOoO ott eroß geachtet, geführt haben
AÄuch ler liegt die Annahme wiıieder nahe., daß die Apostrophie-
rung der demutsvollen ede der VOL ott gr geachteten
TOMMEeN Zeugen die Polemik die besondere Begabung der
(Glossolalie einschlie Rt, die dem 1. Clem als Zeichen des Selbst-
ruhmes, des Hochmutes un der Überheblichkeit ber die (76e*
meinde gilt Abraham bekannte voller Demut VO  n dem erhabenen
ott VO  b sıch „I bın Erde und sche“ (17:2) der gerechte,
untadelige und gottesfürchtige ı10h klagte sich selbst an und
stellte se1ıne doch wirklich vorhandene nd VOLL ott bezeugte)
Heiligkeit ın Abrede: „„.Niemand ıst reın on Schmutz. auch nicht,
wenn sSeIN Leben 1U eınen lag währt  06 (17,4) |dDie Behauptung
jeder Heiligkeit, w1€e sS1Ee offenbar VO den Pneumatikern für sıch
ın Anspruch Ze  n worden ist, wollen diese beiden Zitate
widerlegen, indem S1Ee VO  — ott anerkannte heilige äanner
sich für nichts achten Jassen. Die folgenden /itate bezeugen die
demutvollen d der VO ott mıft einem guten Zeugnis VOI-

sehenen Frommen: „Aber auch heißt VOoOn Mose ob-
ohl Sar schr verherrlicht ward.,. d te ın

« sondern sprach Wer bin ich, daß du miıch sendest?
Ich habe doch eıne sStOtiternde Stimme und
eıne schwere Zunge. aber bin Damp{ VOIL einem
Kochtopf (17, 6) Am schäristen wird die Ausrüstung mıiıt eınem
( Geiste für den aufrichtigen Lobpreis Gottes miıt der
Zunge In der Wiedergabe der VO Davıd bezeugten AÄußerungen
hervorgehoben. Davıd sprach ott MIr wıeder en
Jubel deines Heils und mıft einem ‚ e stärke
miıch Meine Zunge wird jubeln ber deine Gerechtigkeit,
Herr. du wırst meınen Mund auftun nd meıne Lıppen
werden deinen Ruhm verkündigen (18, 15) Hier wird der
Heilige Geist (mvedua ÜyLOV  4  3 mıt dem der .„Führer-Geist” ( MVEÜUO
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ZU Voraussetzung für dasNYNMOVIKOV) identiftiziert wiıird 3‘2)
wahre Zungenreden gemacht. Den Pneumatikern wird damıt
gleich das MNVEUUCA er  AYIOV abgesprochen; ihre Glossolalie stamm{t,
W1€e diese tendenziösen Ausführungen des Briefes wollen. eben
nıcht au  » dem Heiligen Geiste.

Die sonstigen 1mMm lem enthaltenen C(Charakteristika seıner
Gegner bestärken uns ın der Annahme, daß die Glossolalie eInNEs
ihrer hervorstechendsten Merkmale SCWESCH ıst Die Gerechtig-
keit soll „„‚durch Werke un nıcht durch Worte“ geschehen *90
(30, Der Weise soll seıne Weisheit ‚nicht ın Worten, sondern
In guten Werken erzeıgen (38, 28 und Ina soll nıcht Gott, SON-

dern lieber den unverständigen, aufgeblasenen, töriıchten und „„sıch
In der Prahlerei ihres Wortes erhebenden‘“ Menschen Anstoß
gveben (21, 5) Die auffälligste nd deutlichste Stelle, In der direkt
die ApyNYOL G OTAOEWG angesprochen werden, findet sıch 1n em
den eindrucksvollen Abschluß des Briefes einleitenden Kapıitel 57
Hier wird eben der Unterwerfung unier die resbyter dıe A:B=
legung der „prahlerischen und stolzen Frechheit der Zunge‘
gefordert. Yuels OQOUWV 01 TNV KATOABOANV tTNO OTAOEWG MOM TAVTEG
UOQOETE UTOTAOCOEOBAaL ATNOOEUEVOL TNV ANAZOVOa Ka UTNEPNMAVOV TNS
YMWOONG UMÜV QUAADdELOV (3Z 2) IDer Sinn cieser Aufforderung
wird erst klar verständlich, sobald 111a S1e 1m /usammenhang mıt
der sonstigen Polemik des lem SCECH die Zungenrede siıcht
die 10683 01a471@ ısti eıiınes der hervortretenden
Kennzeichen der Pneumatiker VON Korinth
BCWCSCH.:

Eis handelt sich bei dieser (lossolalie ıL das Aussprechen
ONn (Gnosis. ber dieses .„‚Aussprechen der FEirkenntnis ıst bereıts
mıt eiıner „D d verbunden (s oben) Letz-
teres zeıgt, daß cdiese ynostische Rede der Frbauung der Gemeinde
hat dienen wollen: denn die Ö1AKPIOIS TWV NOYWV 48,5 c be-
zeichnet die Gabe, die unv<_arständlichen Worte, ıIn denen die Fr-

32) KIoéf‚
33) Vgl wıieder das bezeichnende alttestamentliche /itat 30,4 f

xn TO NEYWV Ka ÄVTAKOUOETAL xa ÜAaAhOoC OlETAL eiVval
d1IKALOC; EUAOYNLEVOG YEVVNTOC YUVOALlKOC ÖALYOßB1LOG. UT mOÄAUC EV ON
UQ Y1vVOU. (1ob 2s.]
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kenntnis ausgesprochen wird, „unterscheiden , be-
urteilen. In ihr erscheint das bei Paulus (1 OTr 1  S 10) erwähnte
C(Charisma der Ö1AKPLTIG MN VEUUATWV wieder: aber c5 geht 1im
Unterschied Paulus in Korinth nıcht mehr eıne Unter-
scheidung der Geister, sondern der Worte bzw. der Gedanken,
offenbar deshalb, weil die F rage des christlichen der nıchtchrist-
lichen (Geistes der Gnosis nıcht mehr akuft x Mit der Gabe,
nicht 1U  — Gnosis haben, sondern S1€E auch In unverständlicher
ede auszusprechen, d also gleichzeitig die andere eıner Be-
urteilung der gnostischen ede iM Hinblick auft die Gemeinde
auf Die F orderungen von Paulus hinsıichtlich des christlichen
Pneumatikers und des Wertes der geisterfüllten ede für die
Gemeinde scheinen also bei den Pneumatikern Korinth VCOCI .

wirklicht SCWESEN se1N (ef 1. kory
Für den lem oibt CS 1l 1MmM Siıinne einer KErkennt-

n1s des göttlichen, durch Christus offenbar gewordenen Heilswillens.
urch Christus hat 133 der Herr „unsterbliche Erkenntnis“
kosten lassen, WwW1€ Ccs möglicherweise In Beziehung auf die Kucha-
rıstie gesagt wird. urch Christus hat uns C ÖNWOUPYOSG TWV
E  OTTOVTWV aus der Finsternis in das Licht. VO der Unkenntnis
Z „Frkenntnis”“ der Herrlichkeit eınes Namens berufen (59,
Andererseits hebt der lem VOoO sich die Finsicht „1IN die Tiefen
der göttlichen (snosis‘ hervor, die ihm Cdie A UuS dem Alten Testa-
ment SCWONNCHE Erkenntnis der Vernichtung aller sıch mıt ihren
eıgenen Gedanken selbst Erhebenden 34) durch ott ıst (40,
Ia OT ÜpXNS YEVOUEVA gewähren eine „Erkenntnis“ der Groöße
der VO ott verliehenen Gaben M 1) An den Korinthern hat
INna  b eınst ihre ‚„‚vollkommene un sichere (nosis”“ gepriesen (1 N

eıne Wendung, deren Attriıbute die Kinschätzung der (nosis
bei den jetz 1n Korinth autftretenden Pneumatikern verraten
Sollte damit nicht gesagt SE1IN, da ß die (s„nosis der neumatiker
unvollkommen und unsicher ist? Jedenfalls würde eıne solche

34) 39, “ Ao@povec KAaLl ÜOUVETOL KLl UWwWpPOL KLl ÄTMNALdEeEUTOL XAEUAZOUOLV
NUuds KLl UWUKTNPILOUOLV, EQUTOUG BOUAÄOUEVOL EMALINETYAL TALC DiAVOoLALC QUTWV
71 Yap DUVaATaL OvnTOG; TÜC LOXUG YNYEVOUG; Es folgen Job A, 16—18,
denen iıch NnUuU hervorhebe Tı Ydp; UT) KAOApOC EOTAL BPOTOC EVAVTL KUPÄIOU ;

ÄTO TWV EPYWV QUTOU ÜMEUMNTOG ÄvNp ;
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Auffassung der Tendenz des 1. Clem vollkommen entsprechen.
Und die Wendung. daß der Größe der Gnosis, mıt der I1a  b

gewürdigt worden 1ST, die Größe der „Gefahr” entspricht (41,
würde annn die von den Pneumatikern geübte (snosis icht
grundsätzlich bestreiten, aber die Gründe tür die Verirrungen
ın ihrer (snosis angeben. Danach erkennt der lem also grund-
sätzlich (snosis d und annn sS1e seiınen Gegnern auch nıcht
absprechen, aber ihre „höhere Gnosis“ mıft höherer (snosis
gewürdigt Zr se1N, haben die Pneumatıiker behauptet würde
zugleich die größere Gefahr bedeuten, von der aus die Ver-
1ırrungen der Gegner verständlich werden. Höher als die Gnosis
steht für den lem die 1 iebe (snosis 1a Bt siıch „aussprechen ,
aber VON der Liebe gilt ‚.die Höhe, der die Liebe führt, iıst
unaussprechlich” 4: vgl 4' 3)

5 X "HTtTw HG MIOTOG: der 1.Clem stellt den (5l1auben 1m
Gegensatz Paulus, aber ın Analogie zZu akobus als eınen
urch Werke sich ätıg erweisenden Gehorsam geSCH den göttlichen
Willen dar IN TNS LO XUOG N UÜWV EDYACWUEOC ENYOV ÖIKALOCUVNS
in  n 8) Der Glaube ıst ihm Hingabe die Gebote Gottes:;: nd
die erläuternd Glaubensbestimmungen hinzugefügte Formel
EV XpIOTW hat lediglich formalen harakter un!: bringt keine
inhaltliche Vertiefung des Glaubensbegriffes. Haben die NEU-
matiker VO  o Korinth siıch auf die MLOTIS als eın besonderes
Charisma, das Ausdruck des pneumatischen Lebens ısT, berufen,

würde Clemens diesem enthusiastischen Glauben den sıch 1n
Werken der Gerechtigkeit erzeigenden (G(Gehorsam oder, wWwWas tür
iıh iıdentisch ist, die Rechtfertigung durch den Glauben enigegen-
gestellt haben (32 1ın der Meinung, selbst en paulinischen
Glaubensgedanken richtig un! ganz wiederzugeben, Ja, sıch
selbst SC die Pneumatiker mıt Paulus zusammenzuschließen.
Aber WwW1€e weıt Clemens dabei VO Paulus entfernt 1st, zeıgt das
VO  b ihm herangezogene Abrahamsbeispiel. Abraham hat ott
geglaubt und das wurde iıhm ZUEFT Gerechtigkeit gerechnet, wird
10, 6 mıft Gen gesagt Doch das wird ann Dg dahin verdeut-
licht, daß Abraham 1mMm Glauben Gerechtigkeit un Wahrheit
wirkte. oder, w1e€e 10, ausgesprochen wird, daß Abraham
glaubig erfunden wurde, weil den W orten Gottes gehorsam

ts: EK
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WAar. Das Absehen des 1. Clem. ıst darauf gerichtet, die Selbst-
rechtfertigung, die den Gegnern entsprechend ihrer Überheblich-
keit wieder vindiziert wird, widerlegen und dafür die echt-
fertigung Sahz auf den Willen (Gottes und den Gehorsam SCSCH
den göttlichen Willen begründen. ITavtes OUV EDOZATAONTAV Ka

TWV ENYWV QUTUWV Xx TNS Ö1KALOMNNA-EUEYAAUVONOAV OQOU dı QUTUV
Y1OG NS KATELDYAOAVTO, ala dı TOU DEANMUATOSG QUTOU. Ka NMEIG
OUV, dic BEANUATOG QUTOÜU EV ApLOTW Incoü KAÄNDEVTEG, OU di EQUTÜWV
DIKALOUUEOO OU d TNS NUETEPAG TOQMLAG A OUVETEWG EUCEBELAG

OYWV (UUV KATEIDYACAUEOC EV ÖCLOTNTI KAPÖLAGS, AAA dic TNS
MIOTEWG, ÖL NS MAVTAG TOUG CTT QUWÜVOC NAVTOKNATWP DEOC
EDIKOALWOEV 32 4)

Die Bemerkung des Clem.., Ja ß die ın der Heiligkeıt des
Herzens getanen Werke nıcht die Rechtfertigung schaffen, gestattet
endlich den Rückschluß auf die } ık der Pneumatiker. S ma
eiıner heilig se1ın ıIn en Werken weiß der lem ın der Auf-
zahlung der Geistesgaben seınen Gegnern zuzugestehen. Wll‘
haben der Wendung 7  NTW TIC AyYOG EV PYOILS die Parallele
QUS 1. Kor 12 beigebracht. ber das paulinische Charisma der
EVERYNUATA DUVAUEWV hat dann bei denen, die sıch auf Paulus
gestutz haben, bereıits eine Umdeutung In das Rigoros-Ethische
erfahren. Die sich In besonderen asketischen Werken zeigende
Heiligkeit entspricht durchaus dem Bild der Pneumatiker, wıe

sıch uNlls bisher ergeben hat Auch ihre Ethik haben sS1E auf
eın besonderes C(Charısma begründet, cdlas S1E AaU: Paulus abgeleitet,
aber das sıe zugleich se1INES ursprünglichen Sınnes entkleidet
haben Der lem polemisiert C dieses C harısma der
Pneumatiker, indem sehr Sindzückkich geltend macht, daß sich
eın jeder dem Nächsten unterzuordnen hat KaAOu ETEON EV (3-
XApIOHUATI QUTOU Der 1. Clem operıert hier mıt paulı-
nischen Gedanken. Der Starke col! den Schwachen Vversorgen
und der Schwache den Starken achten Der Reiche soll den Armen
unterstutzen, und der Arme soll für die Auffüllung seines Mangels
durch den Reichen ott danken. er W eise soll seine Weisheit
;.nıch: 1ın Worten, sondern ın guten Werken‘ beweisen *°). Der

35) Dafür gilt als Krıterium: 50, 7 WANTUPIC THC AäyYaONs MOAEEWG
NUWV 5183009w UTT GANwWwYvV
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Demütige ol nıcht sich selbst das gyute Zeugnis für seıne IIDemut
beilegen. sondern sıch On einem anderen ausstellen lassen.
Der 1 Fleisch Reine“ soll nıcht prahlen, sondern erkennen,
dafß? seine Enthaltsamkeit ihm von einem anderen verliehen ıst
(38, 2) Die sich selbst loben, sind die Gottverhaßten, denn
Lob soll nıcht aus ul selbst, sondern In ott se1ın 30, 6) Die
Bthik der Pneumatiker VOoO Korinth ıst also eıne vorwiegend
asketische CN. |)Dafür haben sS1E Paulus freilich nıcht ıIn

Anspruch nehmen können, aber sS1e haben die „Kräfte des
Wunderwirkens’ , die Paulus unter die Geistesgaben ählt, 1ın

Zahnz einseıtiger Weise verstanden un In das Rigoros-L.thische
gewandt. Man wird gerade AauUs  N dem Gegensatz des lem
diese dem Enthusiasmus entsprechende r1g0Or0Se Ethik auch se1ıne
Ausführungen ber die Heiligung nd ıhre sich ın den Werken
erzeigende Bewährung verstehen können. icht auf einem beson-
deren Charisma, sondern auf der Heiligkeit des nach den Geboten
(sottes lebenden Herzens beruht für den 1. Clem das sittliche
Leben. Deshalb fordert TOINOWMUEV Ta TOU ANYILKOUOV TAVTO
(50, 1) 20 DDie Gottesfurcht wird alle retten, TOUG EV C-  > |scıl
mOß TOU QEOV 001WG AVOAOTPEMOUMEVOUG EV KaOapa Ö1AVOoLC (21,;
Der besonderen auf cdas (Charısma sıch gründenden Kthik stehen
die ‚Gaben Gottes” 37) entgegen, deren schon jetz die Gläubigen
teilhaftig werden, un! dazu gehört die EYKPATELO EV AyıO-
OM (35

Als das stärkste Argument die Pneumatiker und ihre
Aaus dem Besitz des Geistes für sich abgeleitete besondere Stellung
In der Gemeinde erheht sich In dem lem d
licheErwählungsbewußtseiıin. Wir stark letzteres bei
lem ist, geht schon a Uus seıner Fainfügung ın eines der beiden von
iıhm überhaupt gebrachten Herrenworte hervor: M+t uaı

6) Vgl 48, 1110A0 vV QOUV TU AWV ÜVEWYULWV, Ev ÖlKALOOUVN QÜTN
EOTIV EvV ÄpL1OTW, EvV Y} UWAKAPLOL TNAVTEC 01 ELOGEAOOVTEG Kal KATEUOQUVOVTEG
TNV MOPELCAV QUTUWV EvV OLOTNTL KaLl ÖlKALOOUVM), AÄTAPAXWG NMAVTO EMLTEAOÜVTEC.

37) Unsere Seele soll sıch nıcht auft die überschwänglıchen un erTr-
liıchen en Gottes etiwas einbılden (ivdahleoOw), w1e 23,2) schr
eutlich dıe Pneumatiker gesagt wird. Über die en Gottes
vgl auch 19, 2.
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DE “ w|  3  n EKELVW dı OU U10G TOU AVOPWUTW MANADIDOTAL KANÄOV
NV QUTW E1 OUK EyYevvnon CIn D  ODWwWTOS EKEIVOG (cf 14, 21) wird
mıft Mt 18,6 JA  ÖC QV OKAVÖCNLON A  EVO TWV WIKPWV TOUTWV TWV
TLOTEUOVTWV EIC w  Au kombiniert, un STa EVOA TWV UWIKOWWV TOU-
1W wird, weil ın en Zusammenhang paRßt, eingeseizt EV
TWV EKAEKTWV UOU 38) (46, Die Auserwählten (‚ottes sind die
Unschuldigen un: die Gerechten, die VO den (Gottlosen verfolgt
werden: ihnen soll INa sich anschließen (46, [)as sind aber auch,
w1€e C 1m egensatz en Pneumatikern gesagt wird. die, denen
die ‚Gnade‘ VO ott gegeben worden ıst (30, IS enn ott gibt
en Demütigen Gnade, aber wıdersteht den Hochmütigen
(30, 2 Zitat VON Spr 5al. 5 34) /u den Erwählten gehören alle,
die demütigen Sinnes die Rechtsordnungen (‚ottes aufnehmen

urch seıne Beziehung auf Christus erhält sodann der
Erwählungsgedanke eine Vertiefung. Der Herr Jesus CO hristus
ıst der Erwählte Gottes, durch den ott auch 11115 eiınem
auserlesenen Volke berufen hat (64 vgl 65, 2 Hier erscheint das
éouveräne Selbstbewu Rtsein der Jungen Christenheit, Cdie sich als
das heilige un: VO  — ott Vo  — Uranfang ausersehene, ber die
a Welt hın verstreute un Aaus den Völkern berufene Gottes-
volk weiß. Wie Christus Vo  a ott erwählt worden 1St, sind
alle, die (semeinschafit mıt C hristus haben, durch ihn VOILL ott
erwählt. Sie sind „SeiNn Volk”, se1ne „Herde‘, die „Schafe seiner
Weide‘. die durch iıhn Berutenen (65, 2) die erutenen Heiligen,
die 1n dieser Welt w1€e 1n der Fremde leben 39) (inser.). Das
Selbstbewußtsein Jesu als das in Knechtsgestalt ın dieser Welt
erscheinenden himmlischen Menschen ebt 1n der Jungen Christen-
heit als Erwählungsbewußtsein tort un! oibt ihr das stolze Be-
wußtsein der Überlegenheit nıcht 18888  - gegenüber der jüdischen
Vergangenheit, sondern der Welt überhaupft. Auch sS1e leben ın

38) Auch 1n dıe Fortsetzung dieses Zıtats ıst EVO EK.  S eingefügt
worden. Diese Beobachtung äaßt unNns unwahrscheinlich erscheinen, daß
Clem 1n€ besondere 5Sammlung von Herrenworten benutzt hätte.
Er ist vielmehr miıt den errenworten Nnau gewaltsam verfahren
w1e mıiıt Jes. 60, un Ditn 5 $ (siehe unten 121)

39) 1€. auch 6! TOUTOLG TOLC AvVÖöpdoLV ÖOLWC TOALTEUOAUEVAG OUV-

n9po0o109n rtOX  U mANOOG EKAEKTUV. Vgl ferner 1 s 1! 44, 3 54, 2! ST 4 9 69
0, 7! 59,
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iıhr als die himmlischen enschen, Cie nıichts eıgen haben un
denen doch alles eigen ıst Weltverachtung und ] ense1tsstim-
MUun  S, Durchdringung der Welt un der Wiılle ZU Imperialıs-
INUS, die erfüllte und dıe eue Geschichte, Frhabenheit un Demut
haben ıIn diesem einzıgartıgen Bewußtseim ıhre Wurzel. Auch 1m

1 C lem ebt dieses Bewußtsein, daß die Christenheit als Sanz
cdas VO  a ott erwählte Volk., der heilige Anteil Gottes iıst (29, 19
50. 1) Der lem spıelt, wWe1111 WIT recht gesehen haben, die ıhm
feststehende Erwählung der gesamten Christenheit die
charismatische Begabung einzelner und die VOo ihnen dar-
aus abgeleıitete bevorzugte Stellung innerhalb derGemeinde aUus 3,
Die Kennzeichen für die Zugehörigkeit Zz.u dem auserwählten Volke
liegen für den lem 1n der Demut, 1n der Beugung unter den
göttlichen Willen, die göttlichen Gebote un: Rechtssatzungen
(58, Q sSow1e ın dem ‚'Wirken alles dessen, w as Zu em Geheiligt-
se1ın gehört (30, I vgl 2, 4)

111
Wir haben die ın dem. lem vorliegende T& der

korinthischen Ereignisse 1Ns uge gefaßt. VDer 1. Clem hat den
; Korinth geschehenen Aufstand SeCSCH die Presbyter ın das
Prinzipielle erhoben und ih als eine CcCue Phase des uralten
Kampfes der Ungerechten geSCH die Gerechten dargestellt. [)as
geschieht auf dem Hintergrunde cder paulinischen Konzeption vVvVonxn

der Verfolgung des geistlichen durch den fleischlichen Menschen,
etztlich also auf dem Hintergrunde der 1ın der paulinischen Ge-
schichtsanschauung verwurzelten Idee den zwelı metaphysı-
schen Reichen, dem eich des Geistes und dem eich des Fleisches,
deren urbildliches Widereinander iın dem menschlichen Rıngen
abbildhaft erscheint.y (lemens hat diese Idee für die Deutung
onkreter Vorgänge fruchtbar gemacht und mıt ihrer Hilfe diese
als die Revolution der Ungerechten die Gerechten ın ten-
enz16sem Pathos dargestellt. Der lem verwendet die pauli-
nısche Idee ıIn der Weise, daß die gerechten, untadeligen mits-

40) In der „laudalio” el VOoNn den Korinthern: ÖN UWV HV UMULV
NUEPAS Kl VUKTOC ÜTE MTOONG TNG ÜdENIMOTNTOC ELG “ OWZEOOaı WET
EXEOUC KAaLl  a JUVELÖNTEWG TOV ApıO9uUOV TWV EKAÄEKTWV QUTOU 2,4)
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trager auf die Seite des Geistes und die siıch an  SX diese erhebenden
Pneumatiker auf die Seite des Fleisches stellt. Im Sinne dieser
prinzipiellen Scheidung der miteinander ringenden Gruppen hat
der lem INn die Zzu Korinth spiıelenden Auseinandersetzungen
auch die Motive hineingelesen: NAOS un die Ausdruck
der fleischlichen Gesinnung un der Begierden des bösen Herzens
sind, revolutionieren die göttliche Ordnung, den göttlichen
Willen un die ach den VO ott gegebenen Ordnungen
lebenden (Gerechten. Das alles ıst wohlgemerkt die VO lem
gegebene Deutung: sS1e stellt eiıne gewollte und wirksam SCWOL-
dene Vergewaltigung der Wirklichkeit 1 Sinne ihrer Voraus-
seizungen dar. Der lem ıst das erste klassische Dokument aus

der Kirchengeschichte für die Geschichtsmächtigkeit gedeuteten
Geschehens, cdas als edeutetes selbst Geschichte „macht , indem
seine Ideen ın der Geschichte fortwirken.

Das oilt erst recht VO einer anderen historischen Deutung des
1. Clem Sie ıst eiıne historische Konstruktion KT EZOYXNV. Es
handelt sich die Begründung des Rechtes des bischöflichen
Amtes, w1e€e s1e in den umstrittenen Kapiteln 40—44. des 1. Clem
vorliegt. Diese oibt der 1. Clem nach drei Richtungen 1n 41)
einmal hinsichtlich des ausschließlichen Rechtes der Kpiskopen auf
die NAEITOUPYEIC i 41) sodann hinsichtlich der Stellung der
Apostel und der VO  — ihnen vOrgSgeNoOMMENEN Kinsetzung der
Bischöfe (42) schließlich hinsichtlich der Nachfolge 1m Fpiskopen-
amt (43 Uu. 44)

Die Begründung für das ausschließliche Recht der Kpiskopen
auf die NEITOUPYEIC wird VO dem lem 1 /Zusammenhang ınit
der Ordnung des alttestamentlichen Kultes gegeben. Das ıst aut
Grund des ach dem Schema VOIN Verheißung nd Erfüllung kon-
struerten /Zusammenhangs zwischen dem Alten1estament und dem
Neuen Testament möglich, bedeutet aber nicht, daß der lem
dem alttestamentlichen Kultus mehr als vorbildliche Bedeutung
für den qoAristlichen Kultus beilegt, wobei 1m übrigen Z.u beachten
ıst, daß das, w as VO  —_ em. lem der alttestamentlichen ult-
ordnung vorbildlich gefunden wird, 1Mm Hinblick auf die Sanz

41) Wir halten uUNXNns dabei den Gedankengang des Briefes, In dem
un 41; 42 45 und Je einen Gedanken durchführen.
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konkrete Lage, der der lem sich gegenüber sıehft, gesagt
wird *2)

Der beherrschende Gesichtspunkt, unter €n die (edanken-
führung gestellt wird, ıst der vOo ott als einem ott der Ord-
NuRß. ] hese Idee VOomn em alles ordnenden Gott, der HUr innerhalb
der vVOonn iıhm selbst gesetzten (Grenzen verehrt sSe1INn will,. entstamm({t
nicht 1Ur paulinischer, sondern urchristlicher Überzeugung 45  —
Der lem hat S1Ee aufgegriffen und selıne paulinistischen
Gegner gewandt. |Die .„Einsicht in die Tiefen der yöttlichen
Gnosis” bedeutet tür ihn die Krkenntnis, da die Verehrung (‚ottes

in der gottgewollten Ordnung geschehen Kxann, und 4a4 UuSs dieser
Hrkenntnis folgt „Wir sind schuldig, alles 11 Ordnung 1un,

der Gebieter nach Testgesetzten Zeiten auszuführen befohlen
hat“ (40 1) So wollte ott 1m Alten Bunde die Darbringung der
Opfer un den Kultdienst „nicht unüberlegt un ohne feste Ord-
nung‘“‘ (OUK EIKN i ÄTÄKTWG) geschehen lassen., „sondern Z bestimm-
ten Zeiten und Stunden‘ (40, 2) Das ıst (sottes Wille, der ehr-
ürchtig nd ın trommer Scheu erfüllen 1st, der zugleich fest-

legt, wWOoO und durch der Kultdienst verrichtet werden soll

(40 3) So xibt e die TEL Gliederungen fur den alttestamentlichen
Kultdienst. es Hohenpriesters, der Priester nd der Levıten, nıt
den eıiner jeden Gruppe eıgenen Vorschriften Ihnen trıtt
iM lem Z.UuU ersten Male der .6  ‚„‚Laie als der viıerte „Stand“”
mıt den tür den Laien geltenden Geboten all die Seite IDazu
kommt die vorbildliche Begrenzung des alttestamentlichen ılt-
dienstes auf den estimmten Ort. namlich Jerusalem, nd die

Bindung desselben eine Stelle, nämlich das Heiligtum 1 Altar-
hof (41, 2)

Aus dieser eutaktischen Anordnung un Abgrenzung zieht
(lemens eine prinzipielle Folgerung für en christlichen (ottes-
dienst. Sie oipielt 1n der Hervorhebung, daß al u innerhalb

42) ch glaube, daß Knop{ viel Z weıt geht, Qiesen

Fragen urteilt: „„Der Gebrauch der heilıgen Schriften geht 1er über
In den VO  > dauernd gültigen Verfassungsurkunden, die Kultgebote
beginnen dıe Sittengesetzgebung rücken“, C 115

45) Kor. 14, 55 OU Yap EOTLV ÜÄKATAOTAOLAC BEÖC AÄAAd EIPNVNG.
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verehren ann „.Ein jeder VO uNs, Brüder, soll .ott iın se1ıner
esonderen Gruppe (= EV (3- —>  S-  e TAYUOTI ) mıiıt eınem utfen
Gewissen gefallen und nıcht den (ihm) UusSCMESSCHECN Bezirk
seınes Dienstes überschreiten “ (41,

Der Sınnn dieser Ausffihrung‘en ıst eın klarer antiıcharismati-
scher: nıcht überall annn Kultdienst gehalten werden, sondern NUur

al dem VO  am ott bestimmten rte icht das besondereCharisma
sondern das besondere JTagma, innerhalb dessen der einzelne auf
Grund der göttlichen Anordnung bleiben muß, legt das echt des
einzelnen für en Kultdienst test Das alles geht auft den SOLL-
lichen Willen zurück, der die Darbingung der Opfergaben r  ıd
den Kultdienst OUK EIKNY e ÜTAKTWG geschehen lassen wollte. Somit
ergeben sıch tür die UOrdnung des christlichen Kultdienstes die
praktischen Konsequenzen: die AEITOUPYIA mu ß nach dem gyOot-
lichen agma, von der Gruppe, die dafür bestimmt ist, und

den Testgesetzten Zeiten und Stunden und al eınem besonderen
rte geübt werden. Die für die AEITOUPYIO bestimmte Gruppe
sınd aber die Fpiskopen und Diakonen: ihnen kommt deshalb das
ausschließliche echt für die NEITOUPYIA 45)

Auf der gyguten Ordnung Gottes beruht die Stellung der
Apostel als der VONn Christus Gesandten und die Stellung Christi
als des VO  > ott Gesandten: „Christus also VOoO Gott, und die
Apostel VO  — Christus: beides iıst also in guter UOrdnung nach dem
Wiıllen (Gottes geschehen“ (42, 2) Wird die Stellung der Apostel
auf den göttlichen Willen begründet, S! bedeutet auch die VO
ihnen 1m Verlaufe ihres Missionswerkes 48) erfolgte Finsetzung

44) SCr wird VoO  _ der Gliederung des Heeres gesagt aA’ EKAOTO
E€v (3- _  w. TAYMOaTL Ta EMITAOOOUEVA EMLTENXENR. Diese Wendungwird 41, 1 wörtlich aufgenommen; esha WIT ın 41, 1 der Begriff
des Tagmas nach 57, verstehen seIN. ukerdem ıst un Verständnis
heranzuziehen 1°KUr 17 EKAOTOC d€ EvV - 15  1W TayMaTıI |Zwo
mo ON GETAL. {dDie Auferstehung geschieht be1 Paulus nach „Klassen‘““.
sıehe St. 1m an

45) Vel die Materialsammlung dem Begriffskomplex AÄELTOUPYEIV
und ihre Auswertung be1 11 E

4.6) €e€m 423 MApPAYYEALAC OUV AaßÖövTtTEG Ka mMANPOTOPNBEVTEG
ÖL TÜ üÜVAOTAÄCEWC TOU KUPIOU Incod XÄpıOTOÜ Ka nN10-
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„iıhrer Erstlinge nach pneumatischer Prüfung Bischöfen und
Diakonen für die zukünftigen Gläubigen” 42, 4) keifie urch-
brechung der göttlichen Ordnung. In dieser Beweisführung ist

das Fntscheidende, daß der 1. Clem als altes echt proklamıert,
w as 1m Hinblick auf die gegenwärtıigen Auseinandersetzungen ın
Korinth bewıesen werden soll. weil offensichtlich dort ın Frage
gestellt worden ist die Finsetzung vVon Bischöfen und 1)iakonen
durch die Apostel ist nämlich keine Neuerung n TDas
beweıst (C‚lemens mıiıft Hilfe eines umgedeuteten Jesa1awortes 47)
indem Or den Wortlaut vermoöoge der pneumatischen Kxegese
gewaltsam andert nd in das Wort das hineinlegt, W as ıhm
In der Gegenwart für wahr gilt „‚Uhd das ıst keine Neuerung.
Denn schon seıt Jangen Zeiten gab eın Schriftwort ber Bischöfe
und Diakonen; denn sagt irgendwo einmal die Schrift: Äf
werde eiınsetizen ihre Bischöfe In Gerechtigkeit un! iıhre Diakonen
In Glauben?“ (4;  y 5) Die Fxistenz VOo  b Bischöfen un Diakonen
geht also. aut die Apostel zurück. Ihre Einsetzung durch die
Apostel ıst keine Neuerung:;: S1Ee entspricht dem göttlichen Willen
ZUL Ordnung, und S1€6 ist, weıl schon iın der Schrift seıt langen
Zeiten begründet, altes echt

1'u;9é\)‘rfig EV TW AOYW TOU OEOU, WETA mANpPOPOPLAG MNVEUUATOG ÜÄNLOU
EENAOOV EUAYYAALLO MEVol TNV BATIÄELAV TOU E€OU WENNELV ENYXETCOAML.
Hıer ist die Erinnerung die grundlegende Bedeutung der ATa
erstehung wahrt:;: aber VOoO  > den Erscheinungen vgl Kor 15 ft

ist nıcht die Rede: konstruktiv wirkt die Einheitlichkeıit 1n cdieser
Darstellung, ebenso, daß der Inhalt der apostolischen Verkündigung
das Kommen der BAaATUAELC TOU EOU SEWCSCH ist Das wırd offenbar
gesagT, u dıe Apostel auch in ihrer Verkündigung nahe Jesus heran-
zurücken: vgl auch Act 191 sodann CL 8.12: T4 Z 19, 8; 2025°
28, 23. 351, W: neben Philıppus 8, 12 VOoTrT allem Paulus die Verkün-
digung des Reiches beigelegt wird.

47) jes 6 9 lautet: WOW TOUC ÜÄXOVTAG OOU EV EiPNYN Kal TOUC ETLOKO-

TOUC OOU Ev dIKALOTUVN. Clemens macht daraus: KOAtTaOTNOW TOUC EMLOKOMNOUCG
QUTUWV Ev ÖIKALOOUVN Kl TOUC ÖILAKOVOUG QUTUWWV EV TIOTENL. Clemens Tügt
€1IN, w as iıhm In der Gegenwart für mehr gilt handelt sıch nıcht
eigentlich 11111 „Fälschungen‘, sondern 4}  = die Transponierung eiınes

gegenwärtiıgen Ideals 1n dıe Vergangenheıt. In äahnlicher Weise hat
C‚lem. auch I  m umgedeutei; ben
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d Um das apostolische echt des bischöflichen Amtes

weısen, hat sich (‚ lemens noch einer weıteren Argumentatıon
bedient. S1e soll augenscheinlich en gewaltsamen Charakter der
eben gegebenen Beweisführung abschwächen, indenm sS1e gerade das
„Verwunderliche” der Linsetzung VO.  — Bischöfen un Diakonen
durch die Apostel wıiderlegen ıll „Und w as ıst dabei Verwunder-
liches, die, denen VO  — ott eın solches Werk 1n C hristus
anvertraut worden ıst, die Vorerwähnten eingesetzt habenBn

J, 1) ber die Widerlegung des „Verwunderlichen ” annn
durch eine gewaltsame historische Konstruktion erreicht
werden. I Der lem Jalt nämlich dA1e Motive. auUus denen heraus
clie Erhebung BeSCH cdas Bischofsamt in Korinth nach seiner

Deutung geschehen ist, schon die Apostel voraussehen. 7ar
Erhärtung dieser Konstruktion hat ( lemens dıe Einführung des
aaronitischen Priesteramtes durch Mose einer ahnlichen Konstruk-
tıon unterworfien un dabei ZANOG  C un OTAO1S 43, 2 also
wieder die Motive, die in der Gegenwart die Erhebung SegCH die
Kpiskopen und Diakonen verursacht haben dem Hader der
Stämme Israels das Priestertum unterschoben. Mose traf unter

den zwolt Stämmen Israels, als namlich „)\g un OTAO1S untier

ihnen mnEPL TNS LEDWOUVNS ausgebrochen warcen, die Auswahl
Aarons für dieses Amt Ebenso haben die Apostel, den Streit

mEL TD Z  2  ÖVOUATOG TNS ETLOKOTNG *°) voraussehend, die Kpiskopen
un Diakonen eingesetzt nd darauf die Anordnung getroffen,
daß nach dem ode dieser „bewährte anner‘ 1ın ihrem Hienst
ihnen nachfolgen sollten. „„‚Auch unseIie Apostel erkannten durch

48) Der Wendung, daß die. Apostel den Streit UL den Namen
des Bischofsamtes vorausgesehen aben, entspricht dıe Bemerkung ın

45, 2 GTAOCLAZOUOWV TWV DUX 1 —_ EiInN GC3- EVÖOEW
Soll mıiıt dieser Hervorhebung desÖVOUATI KEKOOUNMEVN

Fitelkeit un Ehrgeız vgl TU EVOOZW ÖVOMATI
WEVN) als der eigentliche Beweggrund des Haders angedeutet werden?
Dieses dann iın die Auseinandersetzungen hineingelegte spirituale
Moment würde 7 der oben herausgestellten Auffassung V O  nn Clemens,
daß die Vergrößerung der Kirche ihre innere chwächung wirkt,
ohl assCh. Für alle Spiritualisten siınd bekanntlich Vo  b der Sucht
nach Schmuck, Pomp, (Glanz und der Fitelkeit der Bischöfe die VCT-

hängnisvollsten Wirkungen ın der Kirchengeschichte ausgeSanSCH.
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NSCICH Herrn Jesus Christus, dalß sich Streit EP1S) ıl  S en
Namen des Bischofsamtes erheben werde. Aus diesem Grunde
also etzten s1e, da s1e vollkommenes Orauswissen empfangen
hatten, die Vorerwähnten (scil „„ihre KErstlinge als Bischöfe und
Diakonen für die künftigen Gläubigen.”, 492, 4:) eın un gaben
hernach die Anordnung, daß, wenn diese stürben, ihnen andere
bewährte Männer ın iıhrem ]Dienst nachfolgen sollten“ (44, 2)
Hier hat (‚lemens also die ihm tür die Gegenwart ma Bgeblichen
Aotive 1n die Vergangenheit ın der W eise zurückverlegt, dai?
sS1e Oln den Aposteln durch den Herrn 1 aus erkannt werden.
Die FKinsetzung der Bischöfe un Diakonen und die Nachfolge in

deren Dienst wird Iso mıt der On dem Herrn selbst <n
Aposteln mitgeteilten Voraussicht begründet, "dal Streit
das bischöfliche Amt geben werde. Die Apostel sehen demnach
den spateren, A den jetzıgen Streit das Bischofsamt VOTAaUS;:

deshalb (Dı TOUTNV OUWV TNV Qitiav !) haben sS1E die Bischöftfe e1in-

gesetzi und weiterhin die Nachfolgerschaft geregelt. |)amit wird
das Recht des bischöflichen Amtes, as tür die Gegenwart statuıert
werden soll, aus der Geschichte heraus bewlesen, aber die (“
schichte wird nach den otiven konstrulert, die der 1 C: lem ın

der Gegenwart wirksam sieht Somit ergibt sich die praktische
Folgerung 1 Hinblick aut die Episkopenabsetzung Korinth:
wWer 1ın der Lpiskope ıst, ıst dort weil die Einsetzung der
Episkopen un: Diakonen überhaupt auft apostolische AÄAnordnung
zurückgeht, weil auft Grund eıner weıteren apostolischen An-
ordnung nach dem Tode der Ersteingesetzten ıu  — „bewährte
änner‘ diese Amter übernehmen sollen. Der *: Clem trans-

ponıert also In die Geschichte, Nas die Gegenwart als Ideal TOr-
dert, un w as ihm ın der Gegenwart für wahr gilt; kleidet
diese Forderungen 1n das apostolische Gewand, ıhnen aposto-
lische Autorıtät beizulegen: das Episkopenamt un: die Nachfolge
.bewährter Männer‘” ın Ciesem Amt sind altes, nd. für den
1: C.lem apostolisches echt „Die jenen den Aposteln) also
oder hernach VOIN andern bewährten annern unter der Zustim-

MUNS der ganzch Gemeinde eingesetzt worden sind und die
untadelig ihren Dienst tüur die Herde Christi voller Demut, fried-
amn nd bescheiden versehen haben, denen auch lange Zeit hın-
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durch on allen eın ]  o  utes Zeugnis gegeben worden ist, diese
QUusSs dem Dienst entfernen, halten WIT nıicht für gerecht‘ 3)
Der VerstoßZ dieses alte apostolische echt ıst Sünde „Denn
eıne nıcht gerıinge Sünde wird für 11L11S se1N, WE WIT die,
welche untadelig nd iromm die Opfer dargebracht haben., aus
em Bischofsamt entfernen“ (44 1)

Es ıst endlich besonders bemerkenswert, laß der „lem nicht
nu die Wirksamkeit des Pneuma be1 en Aposteln hervorhebt 7
sondern dalß auch den pneumatischen Charakter der VO den
Aposteln eıngeseizten Kpiskopen und |akonen betont. |dDie
„Errstlinge” sind VOILL den Aposteln ‚‚.nach der pneumatischen Rr-
probung” für die zukünftigen Gläubigen eingesetzt worden nd
diesen sind andere „bewährte Männer‘ In dem Dienst der
AEITOUPYEILIC nachgefolgt. Schon cdie Apostel haben also bei der
Finsetzung der „Erstlinge” auf das Pneuma bei diesen gesehen,
und etzere haben DEDOKIUATUEVON AVÖöpegG®*) und ETEPOL EAXNOY1MON
AVÖpES  DE (44. in\ den Dienst der NEITOUPYEICO treten lassen, „unter

Dieser inweils auf dieZustimmung der ganzch Gemeinde‘
Zustimmung der Gemeinde ıst ebenfalls eın archaischer Rest ın
der 1Im übrigen modernen Konstruktion. Sie drückt die Bestätigung
des Pneumas bei dem einzelnen durch die Gesamtheit AaUuS.

modern ıst diese Konstruktion 1mM SaNZCH, denn Clemens hat
auch 1eTr wieder eın Ideal seiner Gegenwart 1n die Vergangen-
heit verlegt: das Pneuma selbst wird dem Amtsinhaber
gesprochen, noch mehr: das Pneuma, da.g bei dem Amtsinhaber
ıst, setzt Rech  r& für das Amt ıcht I11LUT die Finsetzung und die
Nachfolge der Bischöfe ın dem Amt, sondern auch die nhaber-
schaft des Amtes durch bewährte anner wird damit nıcht Zu

einem CUCIH, sondern einem alten I1deal gemacht. Wie Jjene
durch die apostolische Autorität und die Schrift gedeckt sind, s

geht auch diese auf die Apostel un die Vergangenheit zurück.
Die Bedeutung und das eigentlich Neue al dieser historischen

Konstruktion Ol Clemens trıtt bei einem Vergleich mıt den ent-
sprechenden Bemerkungen der d ber die Bischöfe und
Diakonen klar hervor. Auch die ekannten Ausführungen der

49) A WETA mANpPOOOPLIAG NVEUUATOCG ÜÄNLIOU EENAMOOV
50) Vgl auch Did X $ Üvöpac DEDOKIUAOUEVOUC.
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TD)idache enthalten eıne Begründung für die Stellung der Epi-
skopen un Diakonen: ‚Wählt euch also Bischöfe Nn d Diakonen,
die des Herrn würdig sind, sanftmütige, nıcht geldgierige, wahr-
haftige und erprobte Männer: denn auch S1e versehen für euch
den Dienst der Propheten un Lehrer. Schätzt sS1e also nıcht gering
eın: enn sS1E sind EUTIE Geehrten neben den Propheten und
Lehrern 45; 2)

Diese Stelle ıst ın mehrfacher Hinsicht aufschlußreich: auch die
T)idache mu ß (wie der lem.) die Kxistenz der KLpiskopen und
|)iakonen rechtfertigen, deren Geringschätzung gegenüber
Propheten un!' Lehrern beseitigen. ber s1e tut das nicht wıe
der lem. mıt eıner istorischen Konstruktion (Einsetzung
durch die Apostel, altes Recht!), sondern durch die möglichste
Annäherung des > der Episkopen un I)iakonen al

den der Propheten un!' Lehrer Auch die Didache denkt damit
bereits VO Amt aus, denn 1n den ultischen Dienst 20 der Pro-

pheten und Lehrer rücken stellvertretend die LEpiskopen und
Diakonen e1in. Damit eibt ihnen ihr Dienst das echt tür ihre
besondere Existenz eben den Propheten un Lehrern nd für
ihre Gleichachtung miıt diesen. Das “Amt- bzw. der „Dienst”
werden also auch ıIn der Didache auf eıne un dieselbe Stute
mıt dem Pneuma esetzt. Die charismatische Begabung verhalt
Propheten und Lehrern eiıner besonderen Stellung innerhalb
der (Gemeinden 52) die xleiche Stellung soll denen zukommen, die
stellvertretend 1n den Dienst jener einrücken. Die besondere
rechtliche Stellung, welche die Pneumatiker kraft ihres Charismas
erhalten haben, wird auft diejenıgen übertragen, die den gleichen
Dienst wıe sS1e ausuüben.

Die Wahl der Bischöfe nd Diakonen ıst nötıg, damit das
Opfer reın se1l 53) Die Reinhejt der Op‘fer aber ıst gefährdet,

51) Dıie AELTOUPLC TWV TPOMNTWV Kal OLDACKANÄWV (Did 15, 1) um{faßt,
w1€e Ge ke d. ff und 1E FE ıIn seiner Materialsammlung
überzeugend dargetan hat, ult (Eucharıst1e) und TE.

52) Vgl dıe Freiheıit der Propheten 1n den eucharistischen Gebeten
Dıid 10, Z TO1LG DE MTPOQQNTALG EMLTPETETE EUXAPLOTELV O00 BEA0OUOLV.

53) XEIPOTOVN OTE OUV KTA DU knüpft 14, 1 (ÖMwc KAOapda
Audia 3  Yı ] 1) und 14,  \ 1rppaq>épew UOol AuUOIiaV KAOApaV )
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weiıl cie Wahrhaftigkeit der Propheten nd Lehrer selbst In Frage
steht, 1st doch die idache gerade darum bemüht, die Kennzeichen
für die Unterscheidung des echten VO  w dem alschen Propheten
un des wahren Lehrers VO dem falschen anzugeben 54) Deshalb
sollen auch die Bischöfe und Diakonen die gleichen MaBstäbe
gelegt werden, wI1e sS1e Z Erweis des echten Propheten un
Lehrers galten. Sie sollen „wahrhaftige‘ und pneumatisch .„be-
währte Männer“ se1n. Die charismatische Begabung wird also
auch bei ihnen als Qualifikation für das Amt gefiordert, und s1€
wird nach der Frprobung durch die Gemeinde In der Wahl —

erkannt ‘55)
Diese Ausführungen der Didache sind deshalb wertvoll,

weil sS1e einen Einblick In die sıch wirklich vollziehende Entwick-
ung gewähren. Die Verwilderung des apostolischen Charismas 56)
acht die Wahl VO Episkopen und Diakonen notwendig: diese
tireten ın den „Dienst“ der Propheten und Lehrer eIN, sS1e sind
deshalb w1€e jene anzuerkennen nd ihre Stellung ıst derjenigen
gygleichzuachten, welche Propheten un Lehrer kraft ihres Charis-
as innehaben. Das ıst die wirkliche Entwicklung der Heraus-
bildung des Kpiskopen- un Diakonenamtes, w1€e S1E sıch jeden-
falls aus den Angaben der Didache erschließen aßt Die Didache
bietet eine Begründung für die Stellung der Kpiskopen nd 18a
konen, die der Wirklichkeit entspricht.

Auf dem Hintergrunde der d Uus der Didache Z U entnehmenden
Entwicklung hebht sıch 1U das Neue der historisch-rechtlichen
Konstruktion des ersten Clemensbriefes scharf ab Der erste
(lemensbrief hat gewiß nıcht dag Kirchenrecht erstmalig promul-
g1ert 11I1(1 in die Kirche eingeführt, aber hat In Aufnahme
der Tendenzen der wirklichen Entwicklung d s

gelietfert, die gestattet, diese FEntwicklung
als eiıne vottgewollte nd auf apostolisches Recht sıch gründende
Z begreifen.

54) Dıd 11, {f.;: 1 . {1.: 1 s
55) 1 ° EMLOKOMOUG Ka Ö1LAKÖVOUC Üvöpac d).n6é't‘; Kal OEDO-

KILUOQOMEVOUC. Vegl. das VO Propheten (esagte126  Unteréuchungen  weil die Wahrhaftigkeit der Propheten und Lehrer selbst in Frage  steht, ist doch die Didache gerade darum bemüht, die Kennzeichen  für die Unterscheidung des echten von dem falschen Propheten  und des wahren Lehrers von dem falschen anzugeben **). Deshalb  sollen auch an die Bischöfe und Diakonen die gleichen Maßstäbe  gelegt werden, wie sie zum Erweis des echten Propheten und  Lehrers galten. Sie sollen „wahrhaftige“ und pneumatisch „be-  währte Männer“ sein. Die charismatische Begabung wird also  auch bei ihnen als Qualifikation für das Amt gefordert, und sie  wird nach der Erprobung durch die Gemeinde in der Wahl an-  erkannt  ‘55)'  Diese Ausführungen der Didache sind deshalb so wertvoll,  weil sie einen Einblick in die sich wirklich vollziehende Entwick-  lung gewähren. Die Verwilderung des apostolischen Charismas °°)  macht die Wahl von Episkopen und Diakonen notwendig; diese  treten in den „Dienst“ der Propheten und Lehrer ein, sie sind  deshalb wie jene anzuerkennen und ihre Stellung ist derjenigen  gleichzuachten, welche Propheten und Lehrer kraft ihres Charis-  mas innehaben. Das ist die wirkliche Entwicklung der Heraus-  bildung des Episkopen- und Diakonenamtes, wie sie sich jeden-  falls aus den Angaben der Didache erschließen 1äßt. Die Didache  bietet eine Begründung für die Stellung der Episkopen und Dia-  konen, die der Wirklichkeit entspricht.  Auf dem Hintergrunde der aus der Didache zu entnehmenden  Entwicklung hebt sich nun das Neue der historisch-rechtlichen  Konstruktion des ersten Clemensbriefes scharf ab. Der erste  Clemensbrief hat gewiß nicht das Kirchenrecht erstmalig promul-  giert und in die Kirche eingeführt, aber er hat in Aufnahme  der Tendenzen der wirklichen Entwicklung diehistorische  Konstruktion geliefert, die es gestattet, diese Entwicklung  als eine gottgewollte und auf apostolisches Recht sich gründende  zu begreifen.  ‘ 54) Did. 11745 ELE  55) 1578: 0 . EMOKOTOUG -KAl DIAKOVOUC - . ÜVÖPAC L:ı d).n6éi; Kal dedo-  KıuaoMevouc. Vgl.das vom Propheten Gesagte  1312 b9x1pdoav<reg aUTOV  YVWOEOBE.  56) Siehe Did. 11,8 ff. 12.1 b9x1pdoavreg AQUTOV
YVWOEOBE.

56} 1€. Dhd 11, 8 ff
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ber iIna darf nıcht verSsSeSSCH, daß (‚lemens 1A03 Gegen-
saitiz Charısmatikern J heorie ber das Amt
entwickelt und der Geschichte verankert hat Die Pneumatiker
VO. Korinth sind WIE sich QUus der Polemik des (Yemenshriefes
ergibt on Paulus ausgegSanSsch und haben, sich Besıtz der
VO.  I Paulus Kor 192 aufgezählten Geistesgaben fühlend, die
geistliche Leitung der Gemeinde beansprucht. Es Mar das echt
des Geistes ı112 ihnen, das die besondere Stellung ı der Gemeinde
forderte In diesem echt haben S1IC die E,piskopen und Dia-
konen abgesetzt obwohl diese ihrer Amtsführung und ihrem
Wande!l sich nıchts haben zuschulden kommen assen —” ber
w as S1C E Widerspruch gere1ızt haben muß das mu ß das Fehlen
der pneumatischen Degabung SC111 die Cdie Didache
und auch der erste (lemensbrief als Qualifikation für das Amt
vorausseizen Der Rückgang der Pneumatiker auf Paulus, also
auf Apostel aßt 1U auch die T heorien vVo Clemens über
den apostolischen Ursprung des Amtes nd die Finsetzung der
Bischöfe als die durch die Zeit geforderten Notwendigkeıten nd
nicht als die mehr ders zufällige Abwärtsentwicklung
des Urchristentums Katholizismus (Sohm) Z W deren Vor-

57} Harnack sagt seEINeET Einführung uUuS W Anm
„Übrigens, daß dıe Machenschaften der Unruhestifter auf die Absetzung
VON Episkopen hinauslie{f 1ST e1INn ewWwEels w IC eintlußreıich dieses
Amt schon damals SCWESCH 1st Herner muß u11a annehmen, laß dıe
geistliche Erbauung, w 16 S16 dıe abgesetztien Presbyter geleistet hatten,
der Gegenparteı nıcht genügte denn für veräußerlicht wIird 119a  H

S1C nıcht halten dürfen daß S1C dıe Absetzung der geistlichen Leiter
betrieb obschon S1E ihrer geistlichen Leıtung nıchts auUuszuseizen
hatten. War also auch: der Streit eın prinzipieller, hat doch 1N€6

nicht KeTINSE Wahrscheinlichkeit, daß die Unruhestifter und die VO.  -

ıhnen Gewonnenen 10N€ andere Onere rbauung gewünscht haben
und aıuch den Charısmen mas €1 C1N€ Rolle zugekommen SCIH; ber
leider äßt sıch Näheres ıcht SCH Im Grunde ist Har nack mit
sSeCe1NeTr Darstellung der Pneumatiker VO Korinth als „Aufwiegler,
Unruhestifter“ uS w das pfer der VO (‘lemens m1t der tendenziösen
Charakteristik SC1INECT Gegner beabsichtigten Wirkung geworden. Gerade
beim ( lem. gilt CS, Deutung und Tendenz VO dem wirklichen Ge-
schehen unterscheiden.
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bereitung Harnack) erscheinen: >> den > Rekurs der NeuU-
matiker auft Paulus SETIZ (‚lemens den Ursprung des bischöflichen
Amtes bei ‚„„UNSCICH Aposteln “ Den Widerspruch der Neu-
matiker die Fınsetzung der Bischöfe als Neuerung der
Gegenwart widerlegt ( lemens durch den Nachweis, daß die Fın-
eizung VOon Episkopen altes, VO den Aposteln ausgehendes echt
ist Und die AÄnsprüche des Charisma auf Führung iın der ( 22
meinde begrenzt durch das eiınem jeden VOo ott zugewlesene
l1agma, das den einzelnen den „Bezirk se1ınes Dienstes“ bindet.

Gegen das echt des Herkommens un: der Entwicklung haben
sich die Pneumatiker V  . Korinth ın der Kraft des Geistes
erhoben. Das wWar aktisch e1in Zurückwollen 1ın der Entwicklung,

Dafür hateın Rückgriff auft die apostolischen Zeiten selbst.
C(Clemens die Ideale der Gegenwart 1n cie Vergangenheit verlegt
un gezeıgt, daß das, Was heute ilt, immer gegolten hat, daß eine
konsequente Entwicklung VOo  — der apostolischen Zeit 1n die Gegen-
wart hinüberführt, Ja, daß die apostolische Zeit selbst autorıtär
hınter der Gegenwart steht

C(lemens hat auch verstanden, diesem Streit zwelıer Rechts-
auffassungen ın Korinth eıne Deutung geben, die ihn als
neuesten Ausdruck ‚ des metaphysischen Gegensätzest von Geist
und Fleisch erscheinen aßt In dieser Konzeption erweıst sich
(‚ lemens als eın Schüler VOIL Paulus: gewinnt mıft ihrer Hilfe
den wirklichen Auseinandersetzungen 1ın Kkorinth einen 1nnn
ab, der prinzipieller, aber auch ungerechter nıcht gedacht werden
kann: (Gottes Feinde sind wider (Gottes Diener aufgestanden. \Jer
NYOUMUEVOG der römischen (Gemeinde hat in dieser Ausdeutung des
Zusammenstoßes Zzweler Rechtsanschauungen eıne weıtere, erst
mehr als zwel Jahrhunderte nach ıhm aufs Cue der Wirklichkeit
abgewonnene T heorie konzipiert, ıIn der ahnend das Schicksal
einer Religion ausgesprochen ıst ihr Fingehen In die Welt be-
deutet ihre Verweltlichung, die Vergrößerung ihre moralische
Schwächung, die Eroberung von Ehre den Verlust ihrer Innerlich-
keit Clemens hat auch diese Konzeption als die Krfüllung eiıner
alten Weissagung hingestellt:
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Er al und trank,
CL wurde dick und fett
da schlug der Geliebte ber die Stränge!“” 5

58) Der Spirıtualist ohn Mılto zitiert den (CC‚lem und bedient
iıch diıeses VO C(C‚lemens zurechtgemachten Zitates, 111 den Vertfall des
(’hrıstentums durch. se1n Dickwerden ur seinen Reichtum
D bewelsen. (‚lemens nat ZU HI erstenmal Stiımmungen ausgesprochen,
dıe ın allen Jahrhunderten wiedergekehrt sind Fine aufschlußreiche
Deutung Miltons wıird die demnächst erscheinende Kieler Dissertation
voNn Heinriıich, Staat und Kirche bei Milton auf Grund se1ıner
relig1iösen Anschauungen, bringen.

Abgeschlossen: ()ktober 1958

Ztischr. Kı 1/2



DPaganus.
Fine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung

Von Altaner.,
Breslau. Kapitelweg

I)a sıch bereıits Zahn un: Zeiller ın wel reich dokumentierten
Abhandlungen mıt der Frage nach dem ursprünglıchen Siıinn und der
es des Wortes paganus 1n der Bedeutung „Heide‘“ beschäftigt
en 2) und zahlreiche Teilfragen als gelöst angesehen werden dürfen,
habe ich mıch nıicht sehr dıe ammlung und öfters auych nıcht
Ü dıe Deutung VOo Texten f bemühen brauchen, vielmehr konnte
ich meın Augenmerk VOoOT allem auf die VOoO  b den genannten Forschern
Sanz verschieden beantwortete Hauptfrage richten. Die traditionell NC-
wordene, zuletzt VO  b Zeiller Zahn verteidigte Auffassung geht
ahın, daß das Heidentum unter dem TUC. der staatlichen Gesetz-
gebung se1ine Anhänger seıt der Mitte des Jahrhunderts in den tadten
csehr schnell verloren und fast 1Ur noch untier der Landbevölkerung,
ın den pag], EeiIN Schattendasein geführt habe die Heiden selen deshalb,
weil sıch 1Ur noch un Bauern andelte, paganı genannt worden,
und unter Paganısmus habe InNna die Relıg1on der „Dörfler und
Ungebildeten verstanden. Der erste, der diese Meınung verireten und
1n einer tür se1ıne Zeıt anerkennenswerten Untersuchung über die
Bedeutung des Wortes Paganhnus begründete, WAarT, soweınt ich sehe.

Baron1us Sein großes Ansehen als Kirchenhistoriker irug ın der

Folgezeit viel Zzu Verfestigung dıeser Deutung bei * Im Gegensatz

erscheint 1m Reallexikon für Antıke und Christentum unter dem Stich-1) Fıne kurze Zusammenfassung der hler entwickelten Gedanken

wort „Paganus”
2) ZahnDn: Paganus, Neue Kirchl. Zeitschrift 9 1899, 185—45
RO Paganus, de terminologie histor1ique, Fribourg-

Parıs 1917 142 5.) Vgl noch D3 CT 1n Hıstoire de g lıse publiıee
la direction de Fliche et Martin 2 1935, 497

3) s Martyrologium Romanum. Parıs 1607, 51 Dıie
Erstausgabe Rom 1586 Wa  — mIır nıcht zugänglı

4) Als Anhänger dieser Auffassung NENNEC ich auUus dem und
Jahrhundert 1€e Lehrbuch der Kirchengeschichte 1

515° an der, Allgem. Geschichte der christlichen Relıgı1on
und Kıirche z 18406. 153; Z0 9 Handbuch der allggm. Kirchen-



151Altaner, Paganus

dazu vertra bereits trüher der großke Jurıst Andreas Alciatı (t 50),*
der a ÜU! den Quellen des römischen Rechts pasallıus ın der Bedeutung
„Zivyilist ' (im Unterschied einem Angehörigen des Militärstandes)
n DA A n  kannte 3} dıe VO ihm nıcht YENAUCT begründete Ansicht, die Hei-

sınt M1-den se]len paganı genannt worden, „qu1a Chrısti HNO

lıtes  a:. “ Seitdem auch diese Auffassung 1n der Laıteratur
fort ‘ den Bewels für ihre Rıchtigkeit irati jedoch TST Ih. Zahn
Da seıt dem Eirscheinen der während les Weltkrieges herausgekom-

und darum wen1ıg beachteten Schrift Zeillers dıe 1 wesent-
hlıchen ıne Kritik der Zahnschen uffassung 1Sst, bıs jetzt och keine
Überprüfung des gesamten Materials rfolgt ıst, soMl hiler das Ver-
saumte nachgeholt werden. Ich o  e! daß dadurch dıe Frage eıner
endgültigen Lösung entgegengeführt werden kann. Kür zahlreıiche,
allerdings nebensächliche Details, die nıcht mehr strittig sind, verwelse
ich eın {ür altemal auf dıe Arbeıten VON Zahn und Zeiller.

Die etymologisch gegebene, VOIl abzuleitende Bedeutung
des Wortes pasSsalus Dorfbewohner. Bauer. Angehöriger des gus
ist, ıx auch nıicht gerade csechr häufig, au der antiken und chrıst-
hichen Iıteratur I belegen: vgl Cicero, De OMO Su 74:; Bellum
Alexandrınum 6! Propertius 4, 4, 70; Apulelus, Metamorphosen 4’
5: 29° Ausonius, Epıst ADa rdo urbıium no0. Narbo) 185 hn

geschichte 119 1882, 518: u 7, Lehrbuch der Kirchengeschichte
1, 1885., 187; Schultze, Geschichte des Untergangs des gyriech.-
m. Heidentums 1! 1587, 316; Herzof£g, Abrıß der gesamten
Kirchengeschichte 1° 1590 190; Krüger, Handbuch der ırchen-
geschichte 1, 1925, 159:; Kiırsch. Die 1r 1n der antıken
griechisch-röm1schen Kulturwelt, 1950. 364; h Kirchen-
geschichte 110 1956, 194 D 1€ h Kleine Schriften, 1911, 551
Weitere Belege bei Zeiller.

5) Vgl z. B Alcıatus, De verborum signiıficatione hbrı 1 Lug-
dunı 15506, DAl und In Cornelium Tacıtum annotatıones hıhro
ıIn A Alciatı Opera, Basel, 1582, 109

6) AIa Parergon 1Urıs SC  — obıter dictorum hb I’ Can 15
ın UÜpera, Basel, 3 1582,

Hıst ecclesiastıque. 5, 1720, 412 X Kr
Lehrbuch der Kirchengeschichte, 187  e 104 Kuntze, Excurse
über römisches Recht 69  57 vgl noch Zeiller, 35

schlossen sıch8) Unter dem Eindruck der ahnschen Austührun
Harnack, Milıtia S€rıstl, 1905 L}U dieser Auffassung

Mission und Ausbreitung des hrıstentums 1- $ 1925, 450) f’ () W

Grundlinien der Kirchengeschichte Heussı, Kompen-
dıum der Kirchengeschichte 1913

9) Nur olgende Kezensıonen der chrift sind MIr bekannt geworden:
Guignebert, Kevue hıst 128, 1918, 120; de b (

Revue cr1ıt1que 1919, 151 f? B S Journal des Savanlts,
N 1918, 215
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(Peıper 191 1.9) ; Prudentius, Cathemerinon 11, „asae lıtterarum bei

Lachmann, (Gromatıcı veteres, Berlin 15458, 517 1ın. 2U; 307% lın
»0 lın 10) In der übertragenen Bedeutung „bäuerisch, ungebildet”“
ıst das Wort NUur aus Apoll Sidonius, E:past. S, 16, 5 Mohr 2041 lın 27)

elegen (pagana simpliıcıtas). Nahe steht dieser Bedeutung ersıius,
Prolog 6, sıch der Dichter bescheiden, Zı den „halbbäuerischen”,
wohl den noch wenı1ıg bekannten Poeten zahlt 1pse sem1ıpaganus
ad vatum Carmen adfero NOSTITUM: hier schwingt jedoch auch eın
relig1öser Unterton mıt (sacra! vatum!'!) 11)

Im ersten nachchristlichen Jahrhundert drang a4us der oldatien-
sprache die Bedeutung „Bürger, Zaivilist", „Nichtsoldat‘ 1MmM Gegen-
satz ZzU muıles ın die Literatursprache eın eıller S5. 74—78) bringt
dafür Belege aUSs vierzehn verschiedenen Autoren, darunter aus Tacıtus
(8 Belege) Hıstorijae 1499 s 14. 858; ferner AaUs S5ueton1us, Galba
1 Juvenal 16; 33 Ü DıIie römıschen Juristen gebrauchen pasahus
als termınus technıcus 12) vgl Macer, Digesten 48, 19, 1 Modestinus,
Digesten 19, 2’ ; Paulus, Digesten 2 $ 2 06 Ulpıan, Digesten 11, 4, 4’
Tertullian ıst der einzıge lateinisch-christliche Schriftsteller, bei dem
das Wort In dieser Bedeutung vorkommt (De pallıo De COLIONa 133:
dazu kommen wel Belege aus der griechischen Patrıstık, nämlıch KpI-
phanıus, Haereses 64, 70 (mayavos) und Acta Tarachi bei Ruinart,
cta martiyrum, Ratisbonae 1859, 4592 (mMAYAVEUELV). Da der pasgahnus
(maYavOC) 1 Unterschied 7U Soldaten nıcht urch einen Eıd
(sacramentum milıtiae) gebunden wWäar PE der Nichtverpi{flichtete), wurde
später In griechischen Papyrusurkunden des und Jahrhunderts mıt
MAYAVÖC (Adı TAYAVIKOC) ın analoger Weiterentwicklung auch der ‚.nicht-
verpflichtete Zaiyilist” bezeichnet, der dem Beamten gegenüberstand
P N r) und schließlich verstand na auch darunter
den ALaıen. 1 Gegensatz ZzZuUu OonC| 13)

Aus dieser Entwicklung ist Zzu entnehmen, daß mıt Daganus Men-
schen bezeichnet wurden, die 1mMm Unterschied 7 andern keine besonderen
Amlts- und Standespflichten fn eriullen hatten. Von hler aus ıst
verständlich, daß paganus auch noch 1ne andere Unterscheidung
Ausdruck bringen konnte: ın der d1ristlidlen Vulgärsprache wurden

10) Weiter Beispiele bei Zeiller, 71—795; dıe Belege aQus den „Casae
lıtt und Sidonius verdanke ich der Generalredaktion des I hesaurus
Linguae Latinae 1n München.

11) Der cholhast emerkt Z sem1paganus : sem1poeta et hoc verbo
humili satırıco modo uUSus est Paganı dıcuntur rustıcı, quı NOn noverunt
urbem (Persius ed 1e0 1910, > vgl ölger, Ichthys 29
1922, 5253

12) Kuntze, XCUTSE ber römisches Recht 1880, 661—665
13) Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden,

A 1927, J0() Belege aus dreı profanen byzantinıschen Schriftstellern des
Jahrhunderts bei S ı88  = Kampf der Weltsprachen

1m oströmischen eıch, Helsingfors 1935, ’3()
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mıt paganı alle diejenıgen bezeichnet, die nıcht cdie besonderen ıch-
ien des „„Christseins” übernommen hatten, INa  w verstand ınter

aganı dıe Heiden Dieser Bedeutungswandel konnte leicht gEWISSE
ım altesten Chrıstentum lebendige Vorstellungen anknüpfen. Schon
ach Paulus. Eph 612 sind. die ( hrısten Kämpfer >> den

Satan und dıe Däamonen, und da S1€ zugleich auch 1m Gegensatz
dem S1Ee verfolgenden Staat standen., bezeichneten S1€E sich sehr früh als

Idıe Bekenner Christı durch das„.mılıtes Christx
sacramen{um. milıtıae. den. Treueid ZUr ne Christ], gebunden, und
ihnen standen dıe Heiden als „sacramentum ignorantes’, als Menschen
dıe nıcht Iın cdie Geheimnisse des aubens eingeweiht C:, -  CNH-
über 15) Aus diesem Gedankenzusammenhang heraus erklärt SI
wenn Tertullıan, der die Unvereinbarkeıt des Soldatenstandes miıt dem

(Chrıstentum nachweısen wall, schreibt: Apud hunc (sc. Jesum) iam

miles est paganus ‘ iıdelıs. qUaIn paga1US est miles fidelis (De COTONa 11),
bei Jesus gilt auch als Soldat ME Christ) der gläubige Nichtsoldat

Zivilıst), wI1e anderseıts Nıichtsoldat Nichtchrist eıde) ist der
seinem Stande ireu bleibende Soldat In diesem VO  — dem Sprach-
künstler Tertullian zugespitzt formulijerten Satz nıcht ILUT ıdelıs,
sondern auch paganus iın einem doppelten Sınn gebraucht; denn iıdelis
heißt zuerst gläubig H I christlich) und an zweiter Stelle treu dem
Beruf ergeben, die Berufspflichten erfüllend) ; anderseıts wird pagahus
7zuerst 1 Sınne VO  b Zivilist M Nichtsoldat im profanen Inn g..
braucht, der zweıten Stelle erhält das Wort dagegen die Bedeutung
Nichtsoldat im relig1ösen Sinne Nichtchrist Heide 16) Tertullian

14) Tim. 2’ Passı Paulı hbei Lipsius-Bonnet, cta Aposto-
lorum apocrypha 1! 1891, Tertullian. mart TES 3’ De COTONa 11:
De idololatrıa 1 UOrigenes, In Jesu Nave (Lommatzsch 11,46 Vgl
noch de ın k Pour st. du mot „sacramentum , Louvaın
924 ea Über diese vıel beachtete Selbstbezeichnung der Christen
vgl Zahlh Dl —m Aı Mılıtıa ChristL 1905, 1—406:
® ( GOUXi The E Church nd the Or Edinbourgh, 1925,
110-——1322: 185—190, 269— 280

dıe Heiden können darum uch15) Lactantıus. Institutiones „ f 1,
den Schriften Cyprilans eiallennıcht. sag Laktan Le welıter,

ua ocutus est et ad ıd perpeirala, utfinden, uon1Am mystıca SUNT,
solıs idelibus audıantur. J3 Optatus 5‚  Sk paganus NO  — potest

qcQhrıistiana NOSSe secteta 2 1273 lın
16) [diese seit Baronı1us. Martyrologıiıum Romanum, 1607, 51 viel

beachtete Stelle wurde fast immer taIsch verstanden und übersetz(t,
weil INa  b den ext nıcht von d JTertuIan ın De COoTONAa beherrschen-
den Grundanschauung au voNnxach der Kriegsdienst mıt dem (’hrısten-

tiert hat Dieses Mißgeschick ist auchtum unvereinbar ıst ınterpre
ıt1a Christ1 65 und Missıon und AusbreitungZahn 37 @; Harnack, Miıl

und ebenso Zeiller, stoßen. Kınedes Christentums 1%*, 430 Tertul lans sämtlicherichtı Übersetzung bring Kellner,;
Schri ten. 1882, 547 und ıne richtige Deutung 1n ich beı
F. J. Dölger, Ichth S, PE 525 Die von G. revıidierte Kellnersche
Übersetzung ın der öselschen Kirchenväter-Ausgabe M 2 9 1915, 254)
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ıst a1sS0 der erste, der einen VO! Soldatentum Christi Abgefallenen,
einen abtrünnıgen Christen, und dazıul zahlt auch diejenıgen Christen,
die 1m Soldatenstand verharren, PasSanus, Nıichtehrist oder Heide
nennt.

I1
ach Tertullan begegnet u1ls Paganus ın der leichen Bedeutung

erst wıeder In einer sehr wahrscheinlich Aaus der Zeıt VOorT 19 dem re
des konstantinischen Toleranzreskripts, stammenden Grabschrift, dıe
eın Vater se1liner wohl in einer Mischehe lehbenden Tochter gewidmet hat
Hier heißt VO  w der Verstorbenen: quod fılıa 1n1e62a inter tideles tidelis
fuit, ınter alıenos pasSana fuıt ‘17) Offenbar hielt cdıe christliche Frau
iıhr Christentum VOT ler Offentlichkeit verborgen, s{ daß die Heiden
iıhrer Umgebung Jauben mochten, sS1€ sSe1 gyJeichfalls Heıidin. Nach 515
WIT ein solches /erhalten kaum vorgekommen. Se1IN. In eıner zweıten,
siıcher VOor 350, vielleicht schon VOorT 557 verfaßten Grabschrift sagt 1ın
Vater VOonNn SeINeT 1m Alter VO Monaten nach Empfang der Taufe
verschiedenen 1ochter, s$1€e sel aBaha natla, jedoch durch die auie
fidelis Tacta*9). Obwohl WI1r bei den den Inschriften entnommenen
Belegen erklärlicherweise nıichts darüber erfahren können, aus welcher
Gedankenverknüpfung paganus die Bedeutung „Heide“ erhalten hat,
ist jedoch angesichts der Chronologie der Inschritten ausgeschlossen,
daß 1m ausgehenden dritten und in der ersten Hälfte des Jahr-
hunderts, be1 dem damaliıgen numerischen Kräfteverhältnis der beiden
Relig10nen und der kulturellen Bedeutung des Heidentums in den
Städten, dıe heidnische Religion als Relıgıon ‚„„der auern und Ungebil-
deten  C6 bezeichnet wurde. Doch auch für die nächsten Jahrzehnte fast
his das Ende des Jahrhunderts (594 Sie2 1 heodos1ius über

hat den Sınn verfälscht. Irrig ist auch chie Auffassung VO oel-
dechen, Tertullian, 1890, 55 Wie scharf Tertullian aus dem
Zusammenhang interpretiert werden muß, lehrt eine andere VOTITa
gehende Stelle desselben Kapıitels VO  b De COTONa EL W O der €es
pagana dıe Rede ist Hier versteht Tertullian unter fides gana, WI1E
Harnack. Mılhıtila, 65, richtıg übersetzt, den ristlichen) auben de
Civilısten”, fides ıst in relıg1ös-christliıchem Sinn zZUu verstehen,
während pagana den „Nichtsoldaten“ ın DPTIO Sinn bezeichnet.
Kellner 19 1882, 547, der den vorher bes rochenen Satz richtig über-
iragen hat, übersetzt hiler talsch „der hei nische Glaube“

17) Mıt alıenı sınd die Heıden gemeint; vgl JTertullian,
2, Cum larıhbus alıenis); De COTOLLA 15 (Sservus alıenus). Die Inschrift
DEe1 h Inseriptiones atınae chrıstlanae veteres, 1) 1925, {l 1542;
ZU Erklärung der Inschrift vgl 1,e le Dietionnalire Archeo-
logie chret et de Liturgle 15, 275— 3580

18) 4C eb  Q 1, 1549 Zur Datierung der Inschrift vgl
HIR SCH; Corp. Inseript. lat r 729 7112 (vor 337);

VO Premerstein, Pauly-Wissowa, Realenzyclo die der classıschen
Altertumswissenschaft 4, (vor 350); ZUuU Er lärung vgl Döl C
Ichthys, 21 E  S I,:
graphık, 1917, 186

u an  UC| der al_td1ristlicheu D1-



135Altaner, Paganus

den Gegenkaı1ser Eugenius!), als bereıts cdie Zeugnisse für den Gebrauch
VOo  b paganus Heide häufiger werden, ware falsch behaupten,

1ıne Relıgıon der ungebildetendaß die heidnische Relıgion NUur

Landbevölkerung FEWESCH 1 '19)
Aus der Zeıt vVvOoNx. 360 hıs 370 finden WIT mehrere Zeugn1sse beı

Marıus Victoriınus nach 362), der bereıts das bstraktum paganısmus
kennt ‘20) und be1 Optatus VOo  u Mileve 21) Dazu kommt noch eın eleg

eo
aus einem Reskript Valentinlans VO Jahre 370

AA 18) 22) In den nächsten Jahrzehnten ıst das Wort weıter aus Pacıan

Vo Barcelona, us dem Ambrosıaster aaa ©uch aus den Quaestiones Veter1s
(um 380—390) den

et Novı Testamenti), aus dem Manichäer Kaustus

Augustinum iın Contra Faustum CSEL 25 1) zıtiert, und besonders
Aus der Zahl der bereıts dıehäufig aus Filastrıus Z belegen

benden kirchlichen Schriftstelleren des Z Jahrhundert schreı
1aäßt sıch paganus noch bei Rufinus. Gaudentiıu un rudentıus nach-

Im Unterschied den (Genannten machten folgende kirch-
welsen 24)
lıche Autoren des 3’ und beginnenden Jahrhunderts VOo.  S paganus
keinen Gebrauch, nämlıch Cyprıan, Arnobius, Laktanz, Victorinus VO

ucıter VO  —; Calarıs, Hılarıus VvVoxn Poitiers,Pettau, Firmicus Maternus,
Ambrosıus, Hıeronymus und Sulpicıus Severus. Manche cdıieser chrift-
steller haben sicherlich paganus iın der Bedeutung €l gekannt, jedoch
diese{ vulgären Ausdruck, der iıh stilistisch-rhetorisches Empfinden
verletzte, bewußt hbeiseınte gelassen 25)

19) Se h Geschichte de Untergangs des griechisch-röm1-
schen Heidentums, 1', 1887 ; Boissier, L fın du paganısme, Bde.,
1891 : WıssowWwa, Religıon und Kultus der Köm 1912,

MarritOoOvyve, ReU hıst de dro1t francals et etranger, 1950,
669—701 ; OLET Staat und Kırche VOoO Konstantın Gr bis DA

Ende der Karolingerzeıt, 1936 Va ln Revue eccles. de

Liege 19558, 17—29, 249—264
aecCl, qUOS NVaC vel pagahn0s vocanil;:' Migne, S, 1157 (SE
ter€s be1 Zeiller,eb  D S, 1180 paganısmus;  E wWel

werden tellen nachgewl1esen.21) Im Index des CSEL 26, 00
22) Vel jedoch Revue ıst de droit fran et etiranger

1950, 683 (Filastrıus) wird z2mal und23) Im Index des CSEL
paganıtas 7mal angegc

der die n-1eist6n BPele brıingt; S1€E sindVel Zeiller 80 —806, nachgewı1esen.jedo hlıer ebensoweN1g w1€ auch SOoONst erschöpfen
25) Daß S1ch ıL  z eın aus der Volkssprache bernommenes Wort

handelt. ıst mehrfach ausdrücklich bezeugt; vgl Ka1SCT Honori1us Cod
eo 16, 59 46) gentes, quU OS vulgo pagano0s appclHNant: Augustinus,

(Migne, 794) istorum sane infidelium, qUOSKEpıst 154a, 55
tato vocabulo paganO0s ellare SUEVL1-vel gentiles vel 1am vulgo 1S1ı

Retract. 2, 43 Vgl noch. SPPMohrmann, Die
MUS] ahnliıch Augustinus, ın den Sermones des hl Augustın, Nymegenaltchristliche Sondersprach
1932, 110 Augustinus, Sermo A7 1 (Migne, 314) spricht Vo  S

„gentiles paganı"
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1Dalß ina  — und beginnenden Jahrhundert die Heiden nıcht

deshalb mıt pPasSanı bezeichnet hat weıl ina damıt dıe Vorstellung
des „Ungebildetseins verbunden hat kann auch aus sprachlichen Be-
obachtungen geschlossen werden Wenn der Rhetor Marılus Victorinus
wıiederholt schreibt apud ((Taecos, 1d est apud Pasganos 26) s | dart
asanı unmöglıch mıiıt ‚„„‚Bauer übersetzt werden Kbenso dachte auych
Pacian der die römischen Kaiıseır der Verfolgungszeit „Paganı PIINCIDECS
nennt 27) dabeı nıcht .„Bauernkaiser Auch wenn Fılastrıus Haer
124 L  Ln (vgl auch noch 140 9) die ‚„„Vanıltas philosophorum al
paganıtas bezeichnet beherrschte ihn wa aus dem /Zusammenhang
EuTlıC erkennen 1St ebensowenig W 1€ den heidnischen Phiılosophen
Longinianus der A0{ Augustinus Brief schrıeb und sıch
darın als homo einführte (Epis 254) die Vorstellung, daß
m1ıt auf dıie Religion der Ungebildeten hingewlesen werden
So. abgesehen davon daß übertragenen Sınne VO  k

„bäuerisch ungebildet kaum JC Zu belegen (sıehe oben S 132
1don1us)

111
Die Argumente, welche dıe Unhaltbarkeit der tradıtionellen Auft-

fassung erkennen lassen werden noch durch Prüfung der un Leıl schon
Baron1us ‘29) herangezogenen angeblichen direkten Beweistexte VT

stärkt Eın Kronzeuge soll Orosius SC11N 3‘()) Zu Zeıt da E€1NCIM
kaiserlichen Reskript Vo 4273 VoO  b den Heiden WEenn auch übertreibend
bemerkt werden konnte. .„obwohl WwWIT glauben daß deren keine
mehr SI 1€e. Orosius (um 418) SC1INET Augustinus sich
wendenden Vorrede der Hıstorilae adversus paganos PraccecpDeTras mıhı.
uı adversus vanıloquam pravıtatem q ul aheni cıyıtate Dei

OCOoTUumM agrestium COMPUT1S et pPasgıs aanı VOCantur SI VE gentiles
q U1a terrena sapıunt Schon Zahn und Schulze haben erkannt 32)
daß TOS1US kein Wort nledergeschrieben hat as uUuXs erlaubhte ıhm
die Gleichsetzung VOoO Heiden und andvo zuzuschreiben Seine
Gedanken sind unter augustinischem Finfluß dem Gegensatz Z W 1-

schen der ( ivıtas Dei und der ('ıyıtas terrena beherrscht jedoch drückt
Orosius den Grundgedanken der Geschichtstheologie Augustins nıcht

De26) In Gal 4, 1gne, S, 1179) 111 Gal e ebd 8’ 1158);homousio . ebd 8’ H3r
27) Kp.5 (Migne, 1 ® 1060
8) Vgl Zahn
29) Vgl Baron1ius (sıehe ben Anm 3) beruftt sıch auf Prudentius

Peristeph 2096 und Contra ymmachum 619
P Vgl Neander und Kıirsch (sıehe oben Anm 4)
31 C866 eo! 16, 10, paganOos, ul supersunt q  D 1am

nullos CSSsSE credamus. promulgatarum COUMM lamdudum praescr1ıpiacompescant.
32) Zahn 29  s Sch ulze Kleine Schriften 1955, 520
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In der ben angedeuteten klassıschen Formulhierung aUus, sondern
spricht Vo den Heiden als „alıeni cıivıtate Dei vel. Eph 12)
qula terrena sapıunt'. Zugleich schwebt iıhm dabei der theolog1ısch
indıifferente gensatz zwischen den Bewohnern eines oppıdum der
eıner ecivıtas und den paganı An T Landbevölkerung) VOT, und weCLn

eshalb die W orte ..  X locorum agresti1um compıitıs ei pagıs paganı
vocaniur SIve gentiules „niederschreıbt, s \ ıll GT damıt nıcht sehr
al den etymologischen Zusammenhang zwıschen pa  g1 und paganı
erinnern, weıl hıer cıie Heiden zugleıich auch miıt dem Worte gentiles
bezeichnet, sondern webt vielmehr zugleıch eıne gelehrte KReminıiszenz

die ländlichen Kultfeste der Heiden. die compitalıa und paganalıa
hıneın. cie den compıta, den Grenzwegen der Felder. und 1ın den

Landgemeinden (pa.  gl stattfanden 33) Sicher ıst jedenfalls, daß TOS1US
nıcht daran. dachte, cdie Heiden deshalb mıt paganı ZUu bezeichnen, weiıl
S1C UuSs den Staädten verschwunden W  Tren und sıch 1U noch in länd-
lichen Bezirken aufhielten 34) Kıne sprachgeschichtliche Belehrung
über den ursprünglıchen Sınn des Wortes pagahnus kann jedenfalls aus

(OQ)ros1ius nıcht bezogen werden 35)
Auch che us u d {} ım angeführten Verse beweısen nıcht das,

S1E beweisen collen. Wenn der Dichter ausrult: sınt haec barbarıcıs
gventilıa numına pa  g1 (Contra 5ymachum 1, 449), ordert dem
SaNzZcCh Zusammenhang nach,. mOöge sıch der Glaube aı die Kx1istenz
heidnischer Götter schließlich. noch be1ı barbariıschen Völkern, nıcht aber
in dem oOhrıstlıch gewordenen, auf der öhe der Kultur stehenden Rom

S3 C Wı]ıssowa, Religion und Kultus der Römer 1912, 167 f
9! Die Verbindung pagı et compıita findet siıch öfters:;: vgl Livius.

4, O  G, Vergil, Georgica 2, 582; Horatıus., Epıst © 1’ 4 s Rutilius
Namatıanus 1, 479

Vegl z B Augustins Sermo 1gne, PL &‘  9 der
nach Miscellanea Agostinliana Q, 1951, 498 ıL11 400
anzusetzen ıst WIT ersehen daraus, daß damals noch Heiden, wenn

auch 1n der Minderheıt In den tadten lebten. Vgl noch G: M
ırche und Miss1ıon ın den Briefen Augustıins, 1936 UÜbrigens tinde
In der anON YVMCNH, wohl der zweıten Jälfte des Jahrhunderts ZU-

zuwelsenden Altercatıo 5ynagogae et Ecclesiae (Migne, &42. 1131
hıs 1140) den Gedanken ausgesprochen, daß dıe Christen iIrüuher 1m
Unterschied zZzu den ın den tädten lebenden Juden sıch ın Verstecken
uf dem an hätten verborgen halten mussen. Zur Datierung der
„Altercatio“ vgl meine Bemerkungen ın der Theolog. Revue 1959 65

35) uf dıe se1t Kaumer. Einwirkung des Christentums
uf. die althochdeutsche Sprache, 1845, 286 vertretene Meinung, daß das
Wort „Heide“ dem gotischen, Wulfila Z  C gebrauchten
„haıthno“ Heıdin abzuleıiıten se1 und u1lL11a seinerselts das lateinisch®e
D  ß Heide) qals „Bauer” und „Landbewohner  0« aufgefaßt habe,
braucht nıcht näher eingegangen Zz.u werden. Schulzes sprachgeschicht-

Kleine Schriften, 1955, A Sıtzungsberichtelıche Darlegungen MEn haben qdieder Preuß Akademie der Wiss., phil.-hıst. 1905, 747—757)
Unhaltbarkeit dieser Konstruktion aufgezeigt. Wahrscheinlich ıst haithno
vVo griechischer EOQvoc  z abzuleıten.
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breitmachen;: und wenn den Märtyrer OManus seinen heidnischen
Feinden fe1Nn „miserrime pagane (Peristeph 10, 1008) und „stulte, pasO
dedıite“ ebd 296) entgegenschleudern läßt, vertritt hler ebenso w1e
ın Contra Symmachum 1‚ 619 (”pago implıcıtos v1ros”) (paganus),
„gewagl, aber verständlıch, das Abstraktum VO  — pDaganus, eiwa paganls-
mM UuS, das Prudentius noch nıcht geläufig se1ln mochte 36) {JDer 7u-
sammenhang 1äßt erkennen, daß aı chiesen Stellen die Annahme einer
Beziehung auf den angeblichen Nebensinn „TUSt1CUSs ” abwegıg ist Selbst
WECNN bei Prudentius wirklich dıe Vorstellung VO Heidentum als eiıner
„Bauernreligion ” mitschwıngen sollte, wuürde natürlich daraus nicht

entnehmen se1ln, aus welchem Vorstellungskreis der schon se1ıt Tertul-
lian bezeugte Sınn ursprünglıch erwachsen ist

Wenn altchristliche und frühmittelalterliche Schriftsteller etymolo-
gyische Erklärungsversuche geben wollen, trıtt ihr völliges Unvermögen
deutlich 1n Erscheinung, jedoch können WIT aus ihren unmöglıchen
Deutungsversuchen sicher erkennen, daß sıch ıhre Gedanken nıcht ın

Richtung der traditionellen Auffassung bewegt haben I Der 111 50()
schreibende Bischof Filastrıus VO  — Brescıla, der VOoO  - allen Schriftstellern
des und Jahrhunderts das Wort paganus (paganıtas) relatır
häufigsten gebrau (32+7mal), behauptet, daß iIna  > VOo pa us,
ferner VOoNn EINET TOV1NZ oder einem Könıg dieses Namens und schließ-
lLich VOo geEW1ISSEN Götzenbildern ableite: selbst möchte sıch ınter

Berufung auf Hesiod für dıe Ableitung VO  — dem Namen eINES angeb-
lichen Könıgs Paganus, welcher der Sohn des Deukalion und der

Pyrrha SCWESCH sel, entscheiden 37) Kbenso unbrauchbar, ja UuNnsSINN1g
ist das, w as Isıdor VOoO  b evılla schreıbt, WENN dıe Entstehung des
Heidentums nach Athen verlegt und auch den Namen paganı VOoO  —

dortigen Ortlichkeiten ableıtet 38) Hervorgehoben werden muß, daß
be1 Isıdors Erklärung der Nachdruck auf dem ländlıchen u 1+t und
nıicht den Wohnstätten der paganı lıegt, auch für Isidor ıst

paganıtas nıcht gleichbedeutend mıt Bauernrelig1ion. Schließlıch Se1 noch
auf die VO Beda Venerabilis 735) gebotene Deutung hingewlı1esen:
vılla Nnım Tatcl MAYOC cdieıtur. nde pDagan0os appellamus COoS, qUOS

civıtate Dei a l1ıen0s et quası urbanae conversationIıs videmus
expertes 39) Wenn Wr VvoO der Ableitung, dıe den Umweg über das

6) 11 P Kleine Schriften. 1955, 20 A Zahns Deutungz
30) ist nicht haltbar.

Filastrıus 1i (CSEL 75) 9 vgl Rzach, Hesı1od, 1902
(Fragm 21

38) Isıdor SeviHa., Etvymologiae S, paganı pagıs Athenlen-
s1um dict1, ubı exortı sunt. 1bı Nnım 1n locıs agrestibus et pagıs gentiles
Iucos idolaque statuerunt ei talı inıt1ıo vocabulum paganı sortıtı Sunt.

In Marcum Y 15 (Opera Venerabilis edae,Beda Venerabilıis,
leiche Erklärung bringt Beda nochKöln, 59 1688, CI  e Sachlich die

dreı anderen tellen seliner Schrı C: vgl In ILucam VL. E  I (Opera 9 456);
Homilıa in ferla 111 Palmarum pera © 1688, 281) un  n ant Cantıc.ft  ((



Altaner, Paganus 159

Griechische macht (mayYos paganı), stait VoO lateimischen Originalwort
auszugehen, absehen, begegnet 1111Ss hıer wıeder dıe erstmals
TOS1US ausgesprochene mystisch-allegorische Erklärung, in die auch
das „quası urbanae conversatıon1s videmus CSSE expertes” hineinzu-
beziehen ist. DIie Heiden werden auch VOoO  b Beda paganı KENANNT,
nıcht weıl s1e ıIn Wirklichkeit auf dem TLande wohnen, sondern weiıl
1E Voxn der 8!  a Gottes“ ausgeschlossen SIN

{)Das Ergebnis us der bisherigen kritischen Darlegung und Deutung
des Quellenbefundes kann noch durch die Stellungnahme zZ7u den VOoO  ;

Zeiller >> Zahn eltend gemachten Argumenten abschließend SC-
sichert werden. Wenn WI1T U:  N die Frage stellen, ob Zeiller wirklich
ernst VAH nehmende Gegengründe hat vorbringen können, ‚ ıst che

Frage entschieden Zz.u vernelinen. |Die Darlegungen des französischen
Gelehrten stoßen, soweıt sS1E sıch die Beweisführung Zahns richten,
SOZUSaSCH offene Türen e1in lle se1ine sich interessanten und wert-
vollen Bewelse aIiur, da ß das C‘hristentum der ersten vıer oder fünf
Jahrhunderte fast ausschließlich eine Stadtreligion eıller, 49 —
illustrıeren ıne längst bekannte und VOoO niıemandem bestrittene 'Tat-
sache. Wenn jedo Zeiller daraus Folgerungen zugunsten der ihm
vertretenen These zıehen bemüht IST, geschieht diıes f Unrecht.
Ein Bhıc auf cdıe Chronologı1e der vorhın besprochenen, dem und

Jahrhundert angehörenden Zeugnisse aßt ohne weıteres dıe VOo  >

Zeiller versuchte Auswertung seliner Belege als nichts beweisend
erkennen. Dıe Tatsache, daß die rel1g1ös viel konservatıvere Land-
bevölkerung iın verschıedenen Teılen des römischen Reiches u Teiıl
hıs 1Ns Jahrhundert und darüber hinaus ın aller Heimlichkeit Za An

den ererhten heidnischen Kulten festhielt kann nichts ur Erklärung
des Aufkommens der ın Frage stehenden Terminologıe beıtragen.

Ebensowen1g Beweiskralft kommt dem zweıten Vo Zeiller besonders
hbetonten Argument Y 45— 47 Zeiller stellt test dalß dıe nhänger
der Mithrasreligion ın siehben Klassen eingeteilt und in der drıtten Klasse
„milites” genannt wurden: hatte darum, cie Richtigkeit der Zahnschen

V1, 530 (Opera 4, 1688, 812) An der zuletzt zitiert Stelle heißt e

Quis nesclat paganos STa vıllis LE trahere, quod Lon sınt
S11 cıvıtatıs habitatione vel et1am cognıtione remot1< Die

Jel MAYOC villa ist hler nıicht besonders ausgesprochen, viel-un
dıe Kenntnis davon aus den anderen Stellen vorausgesetizl.mehr wırd chriften,Die VO  u Zahn, '>{) U, 4 E und VO  > Schulze, Kleine

\  \Aa 521 herangezogene telle aus Cassiodorus, In ant 7! 11 (Migne,
70, 1098 NnEMO nescıit paganO0s vılla dıictos, qula TAYOC TatClC, vıl

dicıtur latıne. Inde paganı diet], qula longe sunt C1Vıtate Deın) ist
unecht. Der Kommentar ıst nach Traube MEbei Harnack, Mission
und Ausbreitung des Christentums 1%, 1925 45() 14} Fıgentum des Remig1us
(von Auxerre®) oder eınes Haımo und hıer offenbar von Beda abhängıg.
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These vorausgesetzt, für die Mithrasgläubigen besonders nahe gelegen,
sShnlıch WwI1e das die Christen getian haben, alle Nichtgläubigen paganı
SE  II Nichtsoldaten des Mithras NENNECH Ja dies nıcht der Fall SECWESCH
sel, GE€ ] cdies als in€e SCESCH qAıe Zahnsche Auffassung sprechende nstanz
VE werten. Demgegenüber mu zunächst betont werden., daß Zeiller
hıer DUr e1n gar nıchts beweisendes argumentum sılent10 in Feld

Außerdem ıst dieses Argument noch deshalb ohne Kraflt, weıl
sich gerade tür die Mithrasreligion WESCH des Vorhandenseins einer
Klasse VO. „milıtes" dıe Herübernahme des Wortes paganı !l ıcht-
soldaten) ZUF Bezeichnung aller Nichtgläubigen wen1g eıgnete denn
in gEWISSEM Sinne hatte jeder Mithrasgläubige, der einem andern als
dem drıtten Weihegrade angehörte, als ol bezeichnet werden
können.

Ganz mißglückt ıst schließlich Zeillers Versuch Eusebius, Hıst
eccles. C 930;:2 Schwartz 2, 706 lın C: 45) ine Stütze für se1ıne ese
a gewınnen 64—70 In dem Schreiben der Paul Samosata
verurteilenden 5Synode VO ntiochien (268) heißt O1 QOUWV NMiV nNAPOL-
KOUVTEG TAC EYYUÜC mONELC Kal eOvn  E TIOCKOMNOL Kal NOEOßBUTEPOL KLl O1IAKO-

EV KUpPIW XalpELV. "EOvn mUuSse hıer, meınt Zeiller, mı1ıt ‚„„DODRDU-
atıons (chretiennes) des campagnes’, denen dıe zuerst erwähn-
ten .„Bewohner der Städte gegenüberstehen, übersetzt werden, und
damıt YEWINNE na  I einen Beleg für:„une evolution 1iNnverse de celle
de paganus” 5::65) Während 1m christlichen Schrifttum all-
mählich den Sınn VON „infidelıs” erhalten habe, hege hier 1n Zeugnis
dafür VOTrL, daß EOvn Il infideles) mıt 98-  Landbevölkerung” P über-
setizen se1. IDiese Konstruktion bricht sofort ZUSaM INCN, we11.nNn INan

weı daß eOvn hıer wıe zahlreichen aus der späteren Gräazıtät
a belegenden Stellen etwas anz anderes, nämliıich „die Provinzen“
bedeutet 4‘0)

Zum Schluß eın Wort der anlaßlıch einer Besprechung der Zeiller-
schen Schrift i onstans aufgestellten Hypothese, durch cdhie
der Rezensent dıe Zeiller vertiretene Auffassung ersetzen möchte 41)

40) Vgl cdie gyriechischen Lexıka Stephanus 5; 1835., 1855 verweıst auf
|Iiı0 (assıus a  S 3 ® U: Eusebius, ıta Constantını 19 Liddell-

Scott nennt (CO6 Just. zahlreiche weıtere Belege siınd den
Indices der Ausgaben der oriechischen Kirchenhistoriker Z entnehmen:
Eusebius Heikel und chwartz), Gelasıius VO Cyzıkus

Loeschcke), Theodoret Parmentier); vgl auch S

Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden 1! n  5 418
41) ourna|l des Savants 1918, a15 Be1 dieser Gelegenhei möchte

iıch darauf aufmerksam machen, daß die VO  a Lecler Diction-
nalre d’Archeologie chret. et de Liturglie 1 , 309377 ber die Bedeu-
LUNg VO  b Pagahus gebotenen Ausführungen hne jeden selbständigen
Wert sınd Der Vertfasser hat siıch damıt begnügt, dıe VOoO Constans
geschriebene Rezension Un großen Leıl wörtlich Z Abdruck
brıingen, ohne daß cdies immer eutlıc erkennen ist.
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(onstans geht davon aus, daß se1t der Kaiserzeınt ın den römischen
Kolonısten colonı angesiedelt wurden.,Grenzprovinzen oldaten als

Die dort ebenden colonı besaßen da römische Bürgerrecht und mußten

zugleich Militärdıenste eısten, ıhnen stan dıe einheimische völke-

rung als FAvılısten (paganı) gegenüber. Zwischen beiıden Bevölkerungs-
schichten habe nıcht nUur eın politisch-militärischer Unterschied und

elıig1öser; denn während dieGegensatz bestanden. sondern auch ein
colonı der röm1lschen Relıgıon anhıngen, verehrten dıe Landeingesesse-
1E  b iıhre heimischen Gottheıiten. Wegen dieses doppelten Gegensatzes
se]len die einheimischen ewohner VOoO  ; den colonı auch als „paganı"
1m religiös-kultischen Sın empfunden worden, da S1€ andern (‚öttern

verpflichtet Au dieser Lage heraus je1 verstandlıch daß
nachdem an Stelle der heidnischen che chrıst-seıt Konstantın d. GT.,;

liche Staatsreligıon getreten var, dıe alte, jeizt entrechtete Religion
als dıe Relıgıon der paganı, fast könnte 1a  - asch als die Relıgion
der Nichtrömer bezeichnet wurde. Abgesehen davon, daß (‚onstans
keinen Versuch gemacht hat, selıne völlig unkontrollierbare Hypothese
C begründen, ıst die vorgeiragene Vermutung durch die VOoOn MIr

gegebene, quellenmäßig belegte Entwicklungsgeschichte als überflüssız
und Irrg erwıiesen.

7Zusammenfassend dartft als Ergebnıs der Untersuchung folgendes
festgestellt werden. Das Wort paganus €l muß 1m Anschluß al

dıe 1 ersten nachchristlichen Jahrhundert ın Aufnahme gekommene
Nichtsoldat) erklärt werden. Be1 Tertullian,Bedeutung Tivilıst MO

De COITonNa 11, ıst paganus erstmals 1n der eUuUCI Bedeutung „Heide”
nachzuwelsen. {Die nächsten Zeugnisse finden sich ın zwel der Zeıt VOT

515 und un  En angehörenden Inschriften, und TST VOoO 360 ab ıst der nEUE

Wortsinn häufiger bezeugt. Da sıch 1ne aus der Vulgärsprache
eingedrungene Vokabel handelt vermeiden manche Schriftsteller das
Wort mıt Absicht. Seıt Augustmus, der das Wort ziemlich häufig g -
braucht 4‘2) ist allgemeın als literaturfählg anerkannt. Die tradit1o0-
nelle Meinung, daß mi1ıt dem Worte paganus Heide der Nebensıinn
„Dörfler und „Ungebildeter verknüpft SEWECSCH s€l1, kann durch keine

einz1ıge altchristliche oder frühmittelalterliche Beweisstelle gestützt
werden. Baronlus wAaärT, w1e€e scheınt, der erste, der die bıs heute

vorherrschende Auffassung begründen versucht, un Zahn der-

Jen1ge, der die auch. a IMır verftfochtene und, wı1ıe ich hoffe, endgültig
begründete Ansicht mıt ein1gem Erfolg vertreten hat

ZES  ossen 74. Maı 9585

42) Zeiller, 86—98 bringt au  N Augustinus, natürliıch ohne vollständig
$ein, Belegstellen.



Die AÄuswanderung Martin Stephans.
Von ar|! Hennıeg,

Belgien Hook

Die meısten Darstellungen über die Pılgerväter der lutherischen
Missourisynode und den Kührer der säaächsischen Auswanderer VOoO  — 1858
Martin tephan, sıind polemisch der apologetisch. ur ngriffe auft
Martin tephan versuchen dıe Autoren den schweren Vorwurf, den die
Auswanderung für die säachsıische Landeskirche bedeutete, A entkräften
und sıch selbst als ..  O rrtum des Stephanısmus ekehrte Sünder‘“

entschuldigen. Handschriftliches VO Martin Stephan Iındet sıch
In den Prozeßakten TES  ner Ratsarch1v), ın den Akten seiner eıgenen
Dresdner (Gemeinde (einst St. Johannıs, jetzt Erlöserkirch’ seiner
ständigen Ephoralstelle, der Superintendentur Glauchau, ferner ın den
Archıven der Deutschen Christentumsgesellschaft und der Evangelischen
Missionsgesellschaft In asel, 1m Dresdner Hauptstaatsarchıv, dem
1V des sachsıschen Landeskirchenamtes Dresden, dem der Evange-
hlıschen Brüderunität Herrnhut, in den Pfarrarchiven Callenberg
über Waldenburg/Sa., angenchursdorf über Waldenburg/Sa., Nieder-
frohna ber imbach/>Sa., 1mM urstilı Schönburgischen Schloßarchiv
Waldenburg und Graäflich FEinsiedelschen Schloßar:  1V Zu Wolkenburg
in Sachsen, schließlich In den Archiven der Evangelıisch-Ilutherischen
Mission Leipzıg und der Leipziger Bibelgesellschaft. Quellenwert
en außer St.s eigenen Schrıiften 5. 146 cdıie Verhandlungen des
zweıten sächs. Landtages (ed Gretschel: 857 Nr 204, 114 Sıtzung
I} Kammer. 1857 Nr ACD: 145 SDitzung Kammer, 1857 Nr. 298, 186
Sitzung 1. Sammer) Kın Verzeichnıis der ahlreichen zeıtgenössıschen
Zeitungsartıikel findet sıch be1 Fischer (siehe ıınten (unter Nr 151 vgl
terner: Der Pılger UuSs Sachsen Allgemeıine Kırchenzeıiıtung, TS
Kritische Predigerbibliothek 1833, u. 5) Als Darstellungen kom-
INCN In Frage: NO Polenz über ıhn ADB)J: {Die öffentliche Meinung
und der Pastor Stephan, |)resden und Leipz1ıg 18540 (anonym). Der
Verfasser wäar VO St. erweckt worden und später L den Herrnhutern
übergegangen. Ferner: Ludwig F [)as falsche Märtyrertum
der die ahrheı 1n der Sache der Stephanlaner (Leıpzig 1859, mıt

Die agepunkte St.s C dıe Kirche sınd alsBibliographie)
Motivierung der Auswanderung unzureichend. Schließlich u

ıIn PRE > Aufl ALN, 670 {.) und der darauf ruhende Artikel In der
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DAB Die . polemischen Schriften haben bisher tast atısnahmslos das
Urteil über St beherrscht, VvOoOr allem Carl V  s e Dieeinse1ıtige

Stephansche Auswanderung nach Amerika (miıt wichtigen Quellen-
beilagen. Vehse ist der Verfasser der 48bändıgen Geschichte der deut-

schen öfe seıt der Reformatıon. Über seinen Mangel al kritischer
chärfe und seine Vorliebe ftür das Piıkante ct Schnorr vo Carolsfeld,
AD  &® 550) Vehse ar Präsıdent der Wirtschaftskommissıon und

C} legte jJunı 1559 se1in mtRechnungsführer der Auswanderer,
nieder. ast alle späateren Darstellungen schreiben Vehses Schrift
kritiklos aus, obgleich er NnıUu einen Minderwertigkeitskomplex abrea-

gyjerte, daß GI; der gefelerte Advokat, dessen Buch uch 1ın holländischer
Sprache erschien, pfer eiIn€s wollüstigen Finsterlings geworden wWäar

MOcf Zeitschr. luth. Theol. u. Kirche 1840, 3’ (aDl Rudelbach) So

ist z. B Ferd Warner, Die neuesten sächsischen Auswanderer nach
Ameriıka Leipz1ıg NUur ein Auszug aus ehse; Carn tiher.
Diıe Schicksale und Abenteuer der aus achsen nach Amerıka aus-

(anonym Dresden ebenfalls Diegewanderten Stephanıaner Die kirchlichenSchuld hegt ch be1 St. alleın Georg
Fanatiker 1m Muldental, ıst eın landeskirchlicher Angriff auf St

Schaller, DIie St.sche Auswanderung 1im TE 18538 Sachsen-
jeland e-post 1909, 165) 1Ur eın Auszug daraus. Paul

m üller „Lehren und Umtriebe der Stephanisten” enburg
31l die maßlosen Angriffe des Verfassers auf St iın der Leipzıger
Zeitung 1839, NrT. 13 135 214, 2185 rechtfertigen. Köstering, Dıe

Auswanderung der sächsischen Lutheraner 1m re 1858 uSW., ıst ıne

Abwehr ONn fe Geschichte der ersten deutschen
Ansiedler ın Altenburg, Perry County Mo. Christoph F e1m

M:Oottwa Stephaniade, ıst ıne Satıre.
Außer der Autobiographie Keyls 1553) kommen noch -

en und Wirken des hrw. Wilh. Keyl S. Lou1s 1882),IDE,
Bürgers Lebenslauf Louis 188 und Wilhelm
ıhlers Lebenslauf 1.0u1s 1879, ]) in Betracht. Mehrere Predigten
wurden aus nla der Auswanderung gehalten und gedruckt Um-

fangreich ıst dıe durch cdie Ereign1sse ın Sachsen-Altenburg hervor-

gerufene Lateratur. DDie modernen Darstellungen beruhen samtlıch aufi
dem durch Vehse geschaffenen Bild, CU' Materı1al und u (Gesichts-

punkte fehlen. Zum Ganzen: arl Henn1g, {Dıie sächsische HT

weckungsbewegung 1 Anfange des Jahrhunderts, Leipz1ig 1928

Der Protest dıe angeblich dem Rationalısmus verfallene säch-
sische Kıiırche &IN> nıcht nıu  — VO  —; Martın Stephan und seinen Freunden
aus, sondern VOo der Erweckungsbewegung. Diese Frömmigkeitsfrühlıng
War auf dem Boden der pietistischen Reste erwachsen, die als Herrn-
huter Dıaspora und Deutsche Christentumsgesellschaft sıch als isolıerte,
aber überall 1m rationalistischen Meer verstreute Inseln mıt unuüber-

spülbaren Dammen erwlıesen hatten. Die intensıve, oft sechr gefühlige
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Pflege einer kontessionell inditferenten Gottseligkeit verband sich In
diesem breitesten und, wenn uch veränderter Form, doch bis in
dıe A40er TE des Jahrhunderts wirksamen Strom mıt der VoO

England us in verschiedenen Nebenflüssen hereinbrechenden Flut des
aktıyen Chrıstentums. Die ächsischen Bibelgesellschaften un Miss1ions-
vereine sınd aQus dieser aktivistisch-evangelikalen Bewegung hervor-

en dieser Bewährung des Glaubens UrCc die Evangelı-
sationsarbeıt 1n der Heimat und 1n der Fremde trıeb die ın den Telsen
des sächsischen els gepflegte individualistische Erweckungsbewegung
Blüten innerlichster und fast sentimentaler Frömmigkeıt. ast natur-

notwendig hatte dıe gewaltige Steigerung des relig1ösen Gefühlslebens
das Uur'! dıe rationalistische Moralpredigt zurückgedrängt worden
WafTl, als Reaktion viele schwärmerische und sektiererische Erscheinungen
AT olge | D kann also keine Rede davon Se1N, dalß che sächsische
Kırche in den ersten dreı Jahrzehnten des ahrhunderts dem Ratıo-
nalısmus verfallen SECWESCH SEL Wenn sıch be1ı der sächsischen Er-
weckungsbewegung einen vielgestaltigen, ber Aaus einem relig1ösen
Bedürinis heraus erwachsenen Protest SCSCH die völlıge Verkümme-
TrTuns der Trost- und Gnadenbotschaft handelt, um hat sich St nıcht
der sächsıischen Erweckungsbewegung und vVvOorT allem dem sıch aus iıhr
heraus kristallisierenden ächsischen Altluthertum angeschlossen, SOI1-

dern ist Zu Gründung einer ein lutherischen Kirche, dıe heute in der
Missourikirche weıterlebt, ausgezogen?!

Martin Stephans Jugend, der al 13. August 177e ın Stramberk bel
Neutitschein geboren ıSt, fällt 1n die der Erteilung des Toleranzpatentes
on 781 vorausgehenden Verfolgungen der evangelischen
L ehre 1ın TEN. Aus dem Berufe des Vaters, cder Leineweber WärT,
kann auf ıne indirekte Bezıehung den böhmisch-mährischen Brüdern
geschlossen werden. er TU Tod der Eltern und bittere Jugend-
erfahrungen ührten beı St schon zeıtig ZUT Entwicklung des elhb-
ständigkeitsdranges und begründeten ın iıhm den Glauben an die natiur-
ıche Verderbtheit des Menschenherzens. In Breslau schloß sıch St dem
dortigen Zweigverein : der Deutschen Christentumsgesellschaft DDer
Vater des ıhm später s () nahe geiretenen Scheibel, Johann Lphraim
e eıtete damals das Breslauer Gymnasıum, das S: schon

TE alt, besuchte, u  z T’heologie studıiıeren können. Hıer erkannte
St{. WwW1€e dıe lutherische Kirche ıunter der modernen, ungläubiıgen Theo-
logıe eiden hatte, daß der Pıetismus mıt seiner unklaren Weichheıt
1n den hrfragen nıcht genügend Kampfeskraft den Unglauben
besitze, aber grundlegend wurde dıe Weckung des Iutherischen Bewußt-
Se1INS, daß nıcht genügT, W1€e der Pıetist, Erlösung VOoO  ; der acht
der un suchen, sondern daß es un Erlösung VO  —_ der Schuld der
un geht St.s Kenntnisse lieben, W 1€ be1 einem solchen Schnellkurs
nıcht anders erwarten WAäT, ger1ing. DiIie Wahl der Universıtäten

und Leipzig wäar vermutlich veranlaßt durch eın Stipendium,
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das der der sachsischen Erweckungsbewegung zuzurechnende Graf
VO  = Hohenthal dessen Stipendiat uch Dar Samuel Roller Wafl, g -
stiltet hatte Da St. bereıts mıt einer fertigen JT heologie auf die Unı1-
versıtät kam, nämlıch dem durch che1ıbe bestimmten Verständnis des
1 uthertums und dem durch die Breslauer Pıetisten erweckten (Gott-
seligkeıtsstreben, bestärkte iıh dıe Opposıtion den ın Leipzig
herrschenden gemäßigten Keil. Joh Aug. Wolf, Tiıttmann, Aug T7schir-
NnerT, 1ud Cramer) und den 1n herrschenden radikalen Rationalıis-
1US egscheider, (Gesen1us) 1n der NnUu einmal eingeschlagenen theo-
log1ıschen Richtung Besonders ın Le1ipz1ig erkannte S daß CS der
Iutherischen Lehre widerspräche, Z.u me1n€en, Gott mUusSse uUuNnSs gnädıg
se1lN, wenn WIT alles getian aben, WOZUu WITr fähig sind St wär nıicht
ein FErneuerer des wahren Luthertums 1m Zeitalter des Rationalismus.
ber C! hat das Wesentliche 1m Luthertum 1n cdieser Periode der Ver
dünnung der Glaubensbegriffe wıeder belebht: Das Evangelium VOI

der na (Gottes ın (C'hristo Die Abneigung dıe rationalistische
Lehre schlug be1 St ıIn einen Haß J  Nn alle gelehrten Studien als
.„fleischliche Wissenschaft“‘ 111 Um Heißiger ber studierte St die
altlutherischen und pietistischen Erbauungsschriftten. 806 verließ
die Universıtät.

Nach kurzer Verwaltung der Pfarrstelle Haber ın Böhmen wurde
St WESCH seiner Kenntnis der öhmischen Sprache 1810 Pastor der
deutschen Kırche böhmischer Exulanten ın Dresden IIDen böhmischen
Exulanten VOoO  b 639 ar 1649 die Erlaubnis Ur Abhaltung eigener
Gottesdienste., 1650 die Johanneskırche VvVorT der Stad u dauern-
den Gebrauch gegeben worden. [Jas Vorrecht der (Gottesdienste 1n der
Muttersprache umschloß uch das ecC| Prediger und geistlichen Vor-
stand selbst ZU wählen. Die überkommene Sitte, Gottesdienste außer-
dem 1m Pfarrhause veranstalten, blieb mi1t ucKs1! auf dıe Alten
bestehen. Dieses Vorrecht besonders xTrOR ın Zeiten, da der Staat
in jedem Zusammenschluß se1ıner Bürger iıne revolutionäre erschwö-
N seıne reaktionäre Politik wıtterte. Die böhmische (GGemeinde
War eine reine Personalgemeinde der ursprünglichen Einwanderer, die
urch dıe eıgene Gottesdienstsprache, ihre eigenen* Erbauungsstunden,
die Teilung der Gemeinde in Kinder, Neubekehrte und Fortgeschrıttene
sıch VONN der später zahlenmäßıg vıiel orößeren deutschen St Johannıis-
gemeinde unterschied. Idie böhmische (‚emeinde WAarTrT eine selbständige
Gemeinde mıt eıgener Verwaltung und eiıgenem Kantor. Beide arrı-
stellen Z Che der Johannisgemeinde wurde VO Rate der Stadt ID’resden
besetzt wWwWärTren LUr 1n der Personalunıion des Pfarrers verbunden.

Der gewaltige Eindruck der Predigten Stephans, die *  NalLV und treu-
herzig in vollkommener Hingerissenheit seinem Gegenstand VOT-

geiragen wurden. wurde noch übertroffen durch den, den se1ine Kr
bauungsstunden machten. St hat durchaus keine hierarchischen Gelüste
gehabt, sondern 1m Gegenteil die Anfechtung, daß er alleın nıcht irre.

Zischr e 1/2
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ber alle SEINE einde, nu durch die Besinnung auf das eiıgene (Q)rdina-
tionsgelühde beruhigen können. Nicht au  N eigener Machtvollkommenheı
hat seine Stimme die unchristlichen en auftf den Iutherı-
schen Kanzeln erhoben. sondern aus dem Berufungsbewußtseınn, das ıhm
sein Amt erheh. St kann nıcht als einseltiger, stiernackiger ıllens-
und Kraftmensch hingestellt werden. Wenn iıhn auch dıe harten ]Jugend-
erfahrungen und später der zermürbende Kampf zZUu einem trotzıgen
und leidenschafttlichen Kämpen gemacht haben, dessen Sturheit den
immer freundlich-holdseligen Sachsen und den besonders 90041 AUS-
Jeichen neigenden Suprarationalisten als Figensinn erschien, s zeıgte
siıch St. doch VO  un Natur: als eın gemütvoller, zuflriedener Mensch. Das
Bewußtsein, der (Gnmade (Gottes gew1iß sein L können, verlieh ihm i1ne
stille Heiterkeıt. |DJTS abfälliıgen Urteile über St{.S Unbildung sıind on

dem humanıistischen Bildungsideal aul beeinflußt. Wenn ber Bildung
heißt das anz Leben aus dem Glauben heraus bilden. dann ist St.,
TOILZ seıiner mangelnden Gelehrsamkeıt, eın iın die 1eie hinein“ g_ebilde -ter? Chrıst Yewesen.

Die Bewegung ıst also kein theologischer Protest CS dıe
aufklärerische JTheologıe -  CN, sondern ıne viele Lebensgebiete
umftfassende relig1öse Bewegung dıe Rationalısıerung und Moralı-
sıierung des Luthertums. St ist, wWenlhl auch in begrenzter Weıse, ın
Vorläufer des genumen Luthertums während des Ratıonahısmus, das
später in theologısch geklärter W eise Vılmar vertreten sollte. St hat
nicht gesehen, w1€e seın ursprünglıch echt lutherischer Protest die
profane Gläubigkeıt selbst wıeder ZU einer gy]Jäubigen Haltung
erstarrtie und damıt selbst wieder einer In sıch selbst mächtigen
profanen Stellungnahme wurde. Er protestierte SCRCH die selbstherrlich
gewordene Kulturgläubigkeit und ihre Selbstbefreiung aus den über-
kommenen kirchlichen Bındungen, ohne Ün sehen, daß seın Protest nıcht
der des göttlichen Wortes War, sondern der einer Kampf{fstellung inner-
halb der profanen Welt, die sıch miıttels der VOoO ihm selbst abgelehnten
profanen Prinzıpien selbstherrlich geformt hatte., Iso nıicht x öttliche,
sondern menschliche Biındung wäar er Protest der Iutherischen Freiheit
eines Christenmenschen > dıe Verkehrung dieses Grundsatzes durch
die Profanisierung wird bei St nıcht ausgeweltet. St. ist sıch nıcht
bewußt. daß dıe Iutherische Kritik nıcht Repristination alter Krıtik 1st,
condern Gericht.

Die Quellen der St.schen “] heologıe? sınd SE1INE Predigten, die 1m
Kreise der Anhänger hohes Ansehen * Die sechr einfache
Disposition dieser Predigten geht me1st auft das Schema zurück. daß
der objektive Gehorsam s  N das Wort (‚ottes nicht genuge, sondern

9  er chrıstliche Glaube 1524, Bde., Nachschriften des Cand
Poesce später VO  am St rediglert, besonders die Jangen chrift-
zıtate. ulrRerdem andere gedruckte Predigten.
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daß jeder Aese ahrheı auf seıne Liage beziehen musSsse. Von St
wurde auch dıe Edıtion des 505 Petersburger Katechismus VO €esSsaTo-
VIUS 1820 besorgt, den als „Christliche Katechismusübung‘ 18022
ZUSamıLme mıt Marg Leonhardi herausgab 150. 151, 162)

Das Ineinandergehen VO  b Schriftzitat und Predigt ze1ıgt, daß St.s
“Theologie? eigentlich ıne Auslegung der Bibel durch die Bıbel celhst
ist. {)as Buch übrigens, dem Stil seiner Zeıt entsprechend, dem
Heiland selbhst gewldmet. Das Hauptthema der Predigt 1st die Recht-
fertigung allein au  ”N dem Glauben,. die Versöhnung durch Christi 1
Der krafttvolle Objektivismus In der T'heologıe St.6 umschließt WESENS-

mäßıg cdıe mystische Vorstellung VO der ıinneren Erleuchtung, dıe dem
C hrısten den rechten Maßstahbh ur Beurteilung seiner eignen und
anderer Theologıe sibt Rationalistisch ıst die Beurteilung der Reforma-
t10N als Errettung aus der Finsternis. Sonst ber kreist das Denken
St. che Pole 'der einen Ellıpse Vollkommene Sündhaftigkeit der
elt und unbedingte Majestät (ottes. Der Mensch hat VO Gott kein
Recht, Pr ist reiner Wiıderstand DCSC. Gottes Gelist Der zweıte, eben-

ellipsenähnliche Satz des St.schen Denkens heißt ‚ott und Christus
sınd eINS, durch Christı Einwohnung Iın uNns ıst sSe1In Leben Leben
yeworden, Der Gehorsam des Christen, seINEe Heiliıgung ist nıcht
dıe Voratussetzung, sondern dıe olge der Re:  ertigung Obgleich der
Christ zwischen dem Reich der Versöhnung und dem ırdischen Reıch
der natürlichen Ordnung steht, kann der Gegensatz cdie Welt
nıcht scharf SENUS betont werden. Die rationalıstischen ngriffe, daß
dıe Bibel viel jüdischen Aberglauben enthalte, hätten dazu geführt,
daß ın Wahrheit 111e Gegenkirche gegründet wurde. Indem St dıe
sichtbare Kampfesgemeinschaft der Versöhnten die Auffassung
der Kirche als Erziehungsanstalt abgrenzt, wendet sıch 5  N ine
Spiritualisierung des Kirchenbegriffes, indem D sıchtbare Kırche mit der
unsıchtbaren gyleichsetzt, bewahrt die Kırche VOrT Verweltlichung.
Indem ber selbst diese Gleichsetzung für sıch vollzieht, verlhiert
für ıhn die Kirche die Tra über:sich selbst hinauszuwelısen und wird
P; einem heiligen Instrument. Erschütterungen der Verkündigungs-
inhalte dıieser Kırche sınd Erschütterungen des Goöttlichen selbst.

I)as Überraschende wäaäar die Selbstverständlichkeit, mıt der St
die Nachblüte des Rationalismus se1Ne Wahrheıten aussprach: Idie
ist (Gottes Wort, WIT sınd alle verlorene Sünder Die Polemik SC  Jg

bewegte sıch. daher melst In den frühliberalen Gedankengängen,
daß dieser massıve Objektivismus eın Zeichen unfrommer Unsıcherheit
und Mißtrauens CgCH das lebendige Wirken (Gottes SE1: Verstanden
haben sıch die Gegner eigentlıch DU einem Punkte iıhrer CH-
sätzlıchen Auffassung VO Wesen des Menschen er atıonalısmus
begründete ja seinen Optimismus und Intellektualısmus m1t der Eir-
lösung des Menschen. St dagegen hıelt sireng der alten Lehre fest,
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daß der C noch gebunden sel, daß die Erlösung noch keine Het1-
lıgung bedeute., und die ratıiıonalistische Profanisierung und Vergegen-
stän  iıchung der Erlösung des Menschen uftf die Lösung aller Bindungen
hinauslaufe.

Miıt dieser gTroben Skizzierung VO S{.s5 “1 heologıe? ıst ıe Frage
beantwortet, die offnung auftf ıne Erneuerung der Kırche
VONL ıhm abgelehnt wurde. Dazu kam, da der Widerstand SCDCN die
„königliche“ sachsıische Landeskirche ugleıch Wiıderstand che
Polizeiobrigkeıt WAar, dem Lutheraner St aber der W ıderstand SCHECN
dıe Obrigkeıt, chie das Schwert 1n (Gottes Auftrag r ' unmöglıch
Wa  = bSo 1€e u  8m der Ausweg der Auswanderung. St hat damals klar
ausgesprochen, viele dunkel tfühlten: seınN ungebrochener Instinkt
empörTte sıch Q  CC che Auflösung er Bındungen, des Ersatzes des

aıuch oft nalv verhärteten Glaubens durch die humanistische
Religiosıtät. Eis ist kein Fınwand, auf Franz Volkmar Reinkards
Reformationspredigt VOoO  b 185|  = hinzuweılsen, 1n der die uückkehr U1

alten, reinen E,vangelıum gefordert hatte, denn die Leitbegriffe
fertigung, Versöhnung usSsw blieben als Begriffe weıter bestehen.
waren L1UT ıl  7 ıhren entscheidenden Sınn gebracht worden.

Aber wWäarum schloß sıch St. wenigstens nıcht der sächsischen Er-
weckungsbewegung a der Deutschen Christentumsgesellschaft
Dresden und der größten aller Zweiggesellschaften der Herrnhuter
Diıaspora, der ın Dresden? ıe Mitglıeder der Herrnhuter Dıaspora
hatten Jange und zahlreıich St.s (‚ottesdienst besucht. Im Zschopautal
ar dıe Anhängerschaft St.s unter den Herrnhutern gTOR, daß
ch noch 1858 1n Augustusburg mıt dem Gedanken irug, sıch der Aus-
wanderung anzuschließen. aCOo. Götz, der Leiter der Dresdner Socijetät
der Herrnhuter, klagte 1826, daß St. iıhre Zweiggesellschaft den
Rand des Grabes ebracht habe, und kelmann, der große Diaspora-
reisende der Herrnhuter, erklärte 15858, daß LTO17Z allen guten Wıllens,
alles ZuUu besten kehren, nıcht möglıch sel, den Geist St.s guizu-
heißen. Die Gründe scheinen olgende Z SE1IN: St.s Lrweckung wurde
VO den Alterweckten der Herrnhuter (Gemeinde als „unzelitige Spät-
geburt” beargwöhnt. St lehnte den iın der Deutschen Christentums-
gesellschaft und der Herrnhuter Diaspora gepfilegten Spätpietismus
Spangenbergscher Prägung ab, da den Hohenpriester und König
Christus, ber nıcht den Propheten Christus verkündige, also
das Gericht (ottes.. Der 5Spätplietismus TE ZUuU voreiliıg DAr Ver-
söhnungsgemeinschaft, der ( hrıst musse ber rst anz durch die uße
zerknirscht Se1IN. Vor allem aber bildete St die Dresdner Zweiggesell-
schaft der Deutschen Christentumsgesellschaft, deren Führer ‚x

geworden WAaT, 7 eiıner Iutherischen Gesellschaft um Noch unter dem
etzten Führer der Dresdner Partikulargesellschaft, Joh Gottiried Burg-
hart, löste S1E sıch allmählich 1n dıe Gemeinde St.s auf, für die das
während der Kriegsjahre ruhig VOT der Stadt liegende böhmische
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Pfarrhaus ıne willkommene Staätte für ungestorte Erbauungsstunden
bot. urch St.s Einfluß tformte sıch. dıe epigonenhafte, LUTFTF auf kontem-
platıve Erbaulichkeit eingestellte Frömmigkeitsgemeinschaft um,
daß sS1e als dıe eigentliche Keimzelle seiner Anhängerschaft bezeichnet
werden muß

Neben der alten Parochlalgemeinde böhmischer Exulanten entstand
a1sS0 iıne immer größer werdende Personalgemeinde, deren ıinnerer
Stärkung dıe Erbauungsstunden dienten, ıne Art Bıbel- der prech-
stunde, ıIn denen auch fortlaufend aus der und den der
Tübinger theologıschen KFakultät 1709 veröffentlichten „5ummarien““
vorgelesen wurde O VOI Joh 0 Jäger, jJoh Christoph Pfaff und
Andr Adam Hochstätter) Daß CS sıch u keine Konventikel handelte,
bestätigt auch der spätere Gegner S, der Kantor der Söhmischen
(Gemeinde, Johann August Marks (1800—1814 Schullehrer Neid-
schen Gestift 1N. Dresden Daß St sıch wEeEgCH diıeser Erbauungsstunden

der Polizei verteidigen mußte. ist ja 1Ur us der Restaurationszeıt-
angs AA erklären, dıe auch hınter harmlosen Zusammenkünften staalis-
verbrecherische Komplotte vermutete. Allerdings hatte der durch diıe
rationalistische Predigt unbefriedigt gelassene Drang Geheimnis-
vollen 3801 Ventil In einem phantastıschen Aberglauben gefunden, der
Zu wunderlichen Geistesverwiırrungen In Konventikelkreisen eführt,
ja d relıg1ösen Morden sıch gesteigert hatte (Rıtualmord des

eınJohann Gottlieb ar Der Stadtphysikus Dresden.,
Dr Roehner. mußte alleiın sechs VO relig1ösen Wahnsınn Befallene
untersuchen, cdie alle durch St. verrückt gemacht worden seın sollten. Aber
dAiese schwärmerıschen Menschen kamen Z i nıcht umgekehrt, daß St SIE
f sıch. BEZOSCN hätte. Auch die furchtbaren Exzesse, W1€6 der ord
zZu Beiersdorf bei Leisnig uldental) hatten nıchts mıt St.s Einfluß
@D tun, Ja$ 1m Gegenteıil, St hatte ja ıimmer elehrt, daß das Ver-
söhnungsopfer einmal geschehen se1 und nıicht wıederhaolt Zzu werden
brauche. Die schwärmerischen Sekten blühten ja schon damals ın
Mittelsachsen.

621 taucht ZUMmM ersten ale der Name auf, der beweıst, daß iInan

St.s Anhänger als eiıne besondere Gruppe empfand: ‚„Stephanisten ”
Jer Wiıderspruch St. geht aber schon weıter zurück: schon 1814
hatte ıne Beschwerdeschrift des Kirchenvorstandes VO  b St Johannıs
gegen seıinen Pfarrer durch. St.s diplomatisches Ungeschick nıcht geklärt,
sondern DUr beigelegt werden können. Eıne Wiederholung dieser An-
eriffe 1m Fe 1816 bewies, daß der Wiıiderstand des Kirchenvorstandes
SCHCH den übermächtigen Einfluß des predigtgewaltigen Pfarrers Nnu  a

gewachsen wWwWäar regien. sıch bereits schon die Amtsbrüder
SE als sS1€ sehen mußten, w1ıe durch das Anschwellen der Ziffer der
Abendmahlsgäste bei St. beı ihnen 1ne Minderung Sportelgeldern
eintrat. Unter den Unterzeichnern dieser Beschwerde tauchen Namen
führender Persönlichkeiten au der ächsischen Erweckungsbewegung
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auf, W 1€e€ z B die der Fuührer des alten Dresdner Missionsvereines,
Mag Gustav Christian Leonhardıi und des Daakon Chr 1€' ülde-
IMNann. Sowohl S1e WIE cdie rationalıstischen Gegner erkannten, daß eln
unüberwiıindlicher Gegensatz zwıschen der rationalistischen Selbstgenüg-
samkeıt un der pletistischen Gottseligkeitsirömmigkeıt einerseıts ımd
dem Iutherischen Objektivismus anderseıts estehe Man polemisıerte

„kindlich. irömmelnde egriffe VOoO der unmittelbaren Einwirkung
der na (sottes auf den Menschen SOWI1E VOoO dem Versöhnungswerke
des Erlösers. Anstatt Ireudiger rhebung der Relıgion sechen WITL
knechtische Furcht VOT Gott und seinen Strafirichtern“ Be1 dem kleinen
Mann habe Ina  b Abneijigung C Berufsarbeiten, Vernachlässigung
derselben FA Nachteil 1n Tes Wohlstandes, Grübeleien über nicht Ooder
g verstandene Bibelstellen, den Wahn, dal Ina  — sıch durch außer-
ordentliche Mittel und Opfer den Himmel erringen mMUSse, Abstumpiung
aller natürlichen Gefühle erwandte und Kınder bis ZUuU  —r

empörendsten Grausamkeıt, bıs Z H1 fanatischen Wahnsinn befürch-
ten St sS€1 als Gegner des relıg1ösen KHortschriıttes bezeichnen.

urch diese Erfahrungen wurde St. immer mehr 1n der Überzeugung
stärkt, daß eine innere Überwindung des heidnıschen Rationalıs-
IN USs nıcht mehr denken sel. Der zunächst persönlıche Kampf ein1ger
Geistlicher St wurde früh von der (‚emeinde als e1Nn PT1INZI-
pieller amp empIunden. St.s Stellung In der Gemeinde wurde dıe
eINeESs wahrhaften atrilarchen. Man WIT: neben St.s soz1alem Auf-
stıeg, sel1ner meıst autodidaktischen ung und der aus selıner 1Iheo-
logıe fließenden Betonung der Autorität des geistlichen Amtes, VOT allem
aus se1iner 1n absoluter Selbstsicherheit wurzelnden Persönlichkeit —-
klären mussen, w1e beı selner angeborenen Bescheidenheit UB Führer
ıner über die TENzZeEN Dresdens hinausgehenden Bewegung werden
konnte. In dem Maße. als die Bedeutung der anderen sächsischen
Sammelbecken des DNDECUu erweckten Luthertums stelgt, besonders die

Muldental, trıtt uch ın Dresden Stelle der persönliıchen Ver-
ehrung die objektive Autorität, diıe au  N dem mte selbst heraus fließt.
Das Luthertum St.s ist kein Nebenprodukt der KErweckungsbewegung,
sondern hat selbst die Erweckungsbewegung 1ın den Konfessionalismus
mıt umbiegen helfen Alle kleinen Sekten der sachsischen Erweckungs-
zeıt sınd wenıge Jahrzehnte nach ihrem Entstehen spurlos verschwun-
den, St.s Wiederentdeckung altlutherischer Erkenntnisses VOoO  — dem 1m
Amte sıchtbaren Worte Gottes bewährte dıe geschichtliche Lebenskrtaft
Im A mte hatte die Gemeinde auch die Sicherheit, da ß S1C nıcht iırrte,
sondern ihre Zeit 1mMm Itrtum befangen WäarT Selbstverständlich haben
sıch ) unverständige Anhänger ofit Außerungen hinreißen lassen, die
VO.  S den Gegnern trıumphierend als Zeıiıchen mechanischen Menschen-
dienstes festgenagelt wurden. Aber zweiıtellos hat auch SeIDST, W 1€

seiner starken Wiıllensnatur und seiner eıgenen Knergie entsprach)
diıe geistliche Amtsautorität oft mıt der persönlichen verwechselt.
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Daher entstand denn auch unier seinen Anhängern, die S1' ja kaum
VO  k ihrem beschränkten 1Lebenskreıse haben losmachen können, ine
Neigung inquisitorıscher Ketzerrichterel, deren Geist St später selbst
noch Zu spuren bekommen hat, als IiUNd.  — über den alten STauUCcCh Sünder,
der ohne Reue starb, den Stab brechen dürfen glaubte.

Unter den „Stephanısten ” (dıese journalıstische Bezeichnung taucht
zuerst August 1821 im „Korrespondenzblatt für Deutschland“
Nr. 237 und gleichzeıt1ig in der Bayreuther Zeıtung Nr. 176 au{f) sind
dreı Gruppen A unterscheiden: der weıteste Kreıis besteht aus den
BPesuchern der Predigten, 1n ENSCICT a U den Besuchern der ErbauungSs-
stunden und die Kerntruppe AaUuSs den iıhm unbedingt ergebenen Ver-
ehrern. Zu den „Stephanianern ‘ im weıteren Sinn ware auch Detlev
Tafi VON Finsiedel rechnen der als orthodoxer Piıetist später Haupt-
förderer der sächsischen Miss1ı0ons- und Bibelgesellschaften wWäar und auf
seine zwischen auchau und Penig gelegenen Kollaturpfarren Männer
w1€e Keyl, Buerger, aber auch Meurer, Kranichfeld, Poetschke ı. a. InN.

berieft, dıe beı der Auseinandersetzung St.s mı1ıt der neulutherischen
Pastoralkonferenz N entscheidender Bedeutung werden sollten Der
schon erwähnte Mag Gust Ernst Chrıstian Leonhardıi geb 1789 VOI-

faßte mıt St. usanmıme: en Rundschreiben die sächsischen Geıst-
lıchen: „Wie ıst den direkten und indirekten Angriffen uf
echt Ilutherische Kirche 7 begegnen, wI1e ist dıe unveränderte Reinheit
iıhrer Lehre erhalten?“ Beide besorgiten, daß durch dıe Kinführung
der „Synodal- und Presbyterialverfassung der bisherige Lehrbegriff
UuUNnSeTeET Kırche untergraben werden würde und Nser Glaube un (e-
w1ıssen dadurch deckt werden muüßte“. Kıne Massenpetition che
Landstände, die die beıden in die Wege leıten wollten, schlug tehl
Auch Wilhelm Sihler geb 1801), der durch ılla VO  - Kügelgens inn1ıgen
Erweckungsglauben beeinflußt va hiaelt sıch ZuUu Martın Sie ehe
sıch Rudelbach innerlich anschloß, während S1 die Mutter des „Alten
Mannes“ selbst und Charlotte Lunise VO Kirchbach, innerlichste Ver-
treterıiınnen des konfessionell indifferenten Erweckungsindividualismus,
VoO St abgestoßen ühlten Karl Gottlob Ferdinand: VOoO  k Polenz
geb 1792 geriet unter dem Einfluß se1iner ersten Frau, einer 1n Niesky
ETZOSENEN Witwe Vo  b Zezschwitz, also einem Mitglıed der 1n der Ge-
schichte der sächsischen Erweckungsbewegung wichtigen Familie der
VOo Zezschwiıtz, unter den ann St.s €e1 hat ber die Verbindung
mit Herrnhut verloren, da iıhm die allmähliche Weiterentwick-
lung VO. St wWwWesr Tholuck hın leicht fiel. Blochmann, der später
bedeutungsvoll für die ersten erzieherischen ufgaben der Jungen uthe-
rischen 17r 1n Amerika werden sollte, stand unter St.s Einfluß, wäh-
rend Fr Wilhelm Steglich sıch später als Vorsitzender der Stoeck-
hardtschen Konferenz mehr einem konfessionell indiftferenten Spät.  \  -
pletismus zuwandte. Der Einfluß Si.s, leicht und vielleicht auch oft
vorübergehend C  Cn SEe1N mas, blieb. also nıcht auft kleinbürger-
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ne Kreise beschränkt, sondern erstreckte sıch uch auf Vertreter der
damals führenden Schichten Dresdens

durfte St. auf unbedingte Gefolgschaft UU be1 denjeniıgen
seiner Freunde rechnen, die Kleinbürger und Handwerker WäarTen und
sich auch oft des generationsmäßıgen Unterschiedes zZ.u dem 5lteren (5@:
schlechte hewußt wurden. Zu dıesen SaNzZ (Getreuen gehörte zunächst auch
der alte Kantor Johann August Marks der ugleıch Schulmeister der
böhmischen (Gemeinde ın Dresden WAäfl, und in seliner Lebensbeschrei-
bung „ Wunderbare Führungen (sottes In der Geschichte meınes | ebens“
USW.) geschildert hat, w1e sıch allmählich immer mehr 28 em
geradezu magıschen FEinfiuß St.s innerliıich frei gemacht hat Unerschüt-
terlich treu Tolgten dagegen St die Kandıdaten, deren Verehrung oft
krıtiklos EeCWESCH ist. ıs ıst richtig, daß ın der Frage der Diıszıplın
und Zucht das VO  — St wıeder erweckte Luthertum eiwas sektiererische
Züge sich rag Missourı wüurde ber 1ın dem wirren Durchein-
ander zuchtloser Häresien 1mM Missıssippital nıcht sovıel In der Abwehr
sektiererischer Verfälschungen des christlichen Glaubens en leisten
können, nıcht durch St schon früh diese geistliche Disziplin
gepflegt worden ware.

andıda Friedi Wılhelm OoOesche Wäar der Privatsekretär 5i.s, der
seinem Abgott mıt fanatischer Verehrung ergeben 7 b Seine Briıefe al
Rudelbach werfen aber auf dıe Iromme Unverschämtheit des eıtlen
Schwätzers eın eiwas bedenkliches Licht Das wortreiche „Glaubens-
bekenntnis der Gemeinde St Johannıs in IDresden  0« (zugleich als 1ıder-
legung der ihr und ıhrem Seelsorger, dem Herrn Pastor tephan 1n
einıgen öffentlichen Blättern gemachten Beschuldigungen, Dresden 1833)

eiIn Beleg für cdie glühende Begelsterung des mutigen Jünglings,
der ja seinen Freimut, mıt dem sıch für den verachteten Sektierer
einsetzte, damıt büßen mußte. daß in achsen nıcht mehr auf ıne
Pftarrstelle rechnen urtfte. Leidenschaftlich ist besonders die Polemik
SC den Baron VOoO Uckermann vgl der Uckermann-Krugsche Streit),
der ja das Luthertum geıstverwırrend genannt hatte Später
ıst Poeschel nach Hoffnungsta bei ()dessa ausgewandert. Auch die
anderen Kandıdaten, wI1ıe Niedner, Weizel. TO  m. Wege, (Gesell und
der Schullehrer Hellwig 1aben St unbedingt olge geleıstet.

Der mıttelerzgebirgische Sektenherd wäar schon seıt den Tagen der
Reformation als Sıt7z der Strumpfwirkerei und der Waldenser die
uchknappen 1ın Z}wickau mußlten schon se1t dem 15 Jahrhundert alle
Waldenser SEe1IN Ausgangspunkt schwärmerischer Bewegungen g‘ -
CSC. Das Zentrum der Muldentaler Bewegung unter den Stephanisten

die Schönburgisch- Waldenburgischen Kollaturpfarren, die die
des Grafen Von Einsiedel 1n Wolkenburg angrenzien und vVvoONn dem ın
der Geschichte der sächsıschen Erweckungsbewegung bekannten Otto
Victor VOo  —; Schönburg- Waldenburg mıt Pfarrern besetzt wurden, die
eine g]äubige Predigt verbürgten. Dazu gehörten Niederfrohna, Kau-



Hennig, Die Auswanderung Martin Stephans 15

Tungen, Langenchursdorf, Wolkenburg und Braunsdorf. aber auch die
(.hemniıtzer Gegend, wıe Burgstädt und die Rochlitzer Parochie WI1I€E
Seelıtz, Seifersdorft. uch To  urg und Leisnig wurden Vo der
Muldentaler Bewegung erfaßt, die anfänglich mehr der Rudelbach-
schen Muldentaler Pastoralkonferenz sıch zurechnete und erst späater
sıch dem Stephanschen Luthertum geöffnet hat Dabei Nar die Leisniger
und Rochlitzer Gegend mehr das Feld der schwärmerischen Spirıtua-
lısten und Fanatiker, dıe Werdauer Gegend Wäar charakterisiert durch
einen „trübsinnigen Mysticısmus”, und die Lichtenstein-Callenberger
Gegend zunächst mehr herrnhutisch gesinnt.

Der Führer der Muldentaler Stephanısten War der Pfarrer Zu Nieder-
Irohna, Frnst Gerhard Wilh Keyl, dessen Einfluß sıch durch die mıt
der Strump{fwirkerei verbundene Wanderschaft der Jungen Nıeder-
frohnaer rasch ausbreitete. Keyl Wäar nıcht eintach 113 die Erweckungs-
bewegung einzuordnen. Das zeıgten schon die drei 1m 5Spätsommer
1852 SCHCH ıhn unternommenen Angriffe, cdie davon ausgıngen, daß
Keyl sektiererische Konventikel halte. \Der Schullehrer klagte SCSCH
Keyl,; daß Besucherinnen se1INETr Erbauungsstunden, die dreimal in
der Woche abends stattfanden, selen. Dertrübsinnıg geworden
Bildung TT Tage se]en diese Konventikel unwürdıg, Z denen,
die Besucher oft sechs Stunden weiıilf. 4a4UuUSs Burgstädt, a4UuUs Mittel-
und Ober{frohna, aus Penig, Frankenberg, Lobenstein und Lımbach
hergelaufen kamen. | S wurde Hollatz‘ Gnadenordnung, UuSs

Boghatzkys rılten, vo allem dem güldenen Schatzkästlein der
Kinder (zottes und auUus Aug Hermann Franckes Schriften VOLSC®
lesen. Be1 den Besuchern der Erbauungsstunden wollte INnNan Gj8-
dankenlosigkeı und Unruhe, das FWesthalten überalterten allego-
rischen Vorstellungen, besonders dem jüdischen Aberglauben m
Zorne Gottes festgestellt haben Besonders gefährlich se1 dıe Wahn-

noch nıchtvorstellung unter den Anhängern evls, daß S1E sıch
genügend VON der Welt zurückgezogen hätten. Ja eyls Gerichtspredigt
se1 der unmıiıttelbare Anlaß ZUMmM Ausbruch eıner Nervenkrankheıit bei
zweıen seıner Gemeindeglieder Nn. Key] treıbe die Leute ın i1ine
schwermütige Sündenangst hınein, daß s1e schließlich. ihre elig-
keit nıcht A verlieren, sıch mıt dem nken vertraut machten, dieses
Sodom Sachsen durch rechtzeitige Auswanderung verlassen. „Ich
sehe wohl, hier geht C un Leben und erklärte der angeblich
VOoO relıgiösen Wahnsinn befallene Seifert, als uf Befehl der
Behörden VO zuständıgen Kreisarzt untersucht wurde, der ihm mıiıt
wahrem Kennerblick einige Medizinen SCSCH „melancholıa rel1ıg10sa ”
verabreichte, die a  Ün „einen Rückfall nıcht ındern konnten‘“. ber-
hofprediger VOoO  — Ammon ermahnte Keyl. sıch VO ‚„den überspannten
morgenländischen Ansichten VO  b der gyänzlichen Verderbtheit der
menschlichen Natur abzuwenden“, als Keyl zwel eindegliedern die
Spendung des Hl Abendmahles vorenthalten hatte, weıl sS1e seiner
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Überzeugung nach noch nıcht des Empfanges würdig aren. In solchen
Zeiten völlıger Zerrüttung des Vertrauens wWar klar, daß Keyl seinen
Schulmeistern, die ja schon damals JIräger der rationalıistischen alb-
bıldung warcnh, das Vorrecht, cdie Nottaufe ZUu vollzıehen, absprach, weıl

mıt Recht befürchten mußte, daß diese „erleuchteten Zeitgenossen“
durch Vermeidung der trınıtarıschen Formel die Gewissen nıcht be-
lasten wollten. Mit Keyl haben dann fast alle sıch Stephan und der
Muldentaler Pastoralkonferenz rechnenden Pastoren ihren Schullehrern
das €eC!| ZU Nottaufe eNTIZOgeEnN, W as 1ıne NECUE Beschwerde der Lehrer
ZU Folge hatte Key]l wurde dıe geıistliche Schulaufsicht eNTIzZOgen, da
cr das Ansehen des Schulmeisters An der Gemeinde herabgesetzt habe
Schlie  1C| kam erneuten Beschwerden den orthodoxen
Piarrer, weil den Sitzungen der Muldentaler Pastoralkonferenz
teilgenommen hatte Besonders die Lokalpresse und TS Kritische
Predigerbibliothek leisteten 1n der Verspottung der 95 ihr Seelenheil
bekümmerten Finsterlinge“ Unglaubliches

Das Urc| Stephan erweckte Luthertum und cdie Muldentaler Be-
CSUNg sınd unabhängig voneinander entstanden. Auch hler 1m Mul-
dental bildeten sıch selbständige Zweiggesellschaften, dıe starken 7u-
ZU. VO  a auswärtigen Besuchern 1atten. Diese „mYystischen Schwärmer‘
wanderten die acht uf und VO Sonntag hındurch, u  3 Keyvls Kıirche
besuchen ZUu können. Ihre meist zweıtägıge Abwesenheit VoOon der häus-
lichen Wirtschaft diıente ihr natürlıch nıcht zum Besten. Zwiespalt
wurde durch den bei en solchen Bewegungen sıch notwendig e1N-
stellenden geistlıchen Hochmut in die FHamilıen geiragen. Es handelt
sıich fast ausschließlich kleine Häusler un Strumpfwirker, kaum

wohlhabende Bauern.
Keyl, der zunächst selbständig auf hnliche Kampfpositionen w1ıe

Stephan gedrängt worden WAar, hat eTrst allmählich. Anschluß Stephan
geflunden. In seınem Arbeitszimmer hingen Bilder Luther, Melan-
chthon und Stephan! Der Kirchenpatron, Graf VOoO  —_ Kınsiedel, dem
Key]l überhaupt seinen Erfolg ın der Abwehr der behördlichen An-
oriffe auft se1INe Erbauungsstunden 0 danken hatte, schenkte der Kirche
Z Niederfrohna die Stephanschen Predigten. Am 18 Sonntag nach
Irınıtatis 8392 hatte Key]l unf zZu tephan ne1genden Leipziger Stu-
denten, dem Kanditaten Poeschel und dem Schullehrer Gesell aus
Dresden ZU größten Ärgernis der Gemeinde das Heilige Abendmahl
gereicht. Man csah darın 1ne FEntweihung der Heimatkirche urch Mıt-
g]lıeder einer fremden Keyl hatte Stephan schon 18528 ın Leipzig
kennengelernt. In tephan. fand den Mann, der das;. was selbst
unkel fühlte, miıt Klarheit und Entschiedenheit aussprach. „Stephan,
sagte. Keyl, esa 1ne CNAaAUE€E Kenntnis der reinen Te der utheri-
schen. Kirche, eine umfassende. Einsicht 1n den immer ogTOÖßer werdenden
Merfall..derselben, eıne scharfe Unterscheidungsgaäbe in der Beurteilung
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des wahren ıund alschen uthertums namentlich Gegensatz der
mehr überhand nehmenden Lauheit und A der Neigung, alle

Konfessionsunterschiede der Liebe wiıillen aber auf Kosten der
ahrher aufzugeben Wiıe Stephan, legte auch Keyl SC1INECN Pre-
digten SCIN TN: ahres Christentum, das V O:  — Poeschel verftfaßte
Glaubensbekenntnis der Gemeinde zZU St Johannıs und Stephans Pre-
dıgten zugrunde Die Lehre ıst der Schutzpanzer; der uNs Vor
dem nahe bevorstehenden Gerichte („ottes bewahrt AhHes 1st VeETSaNS-
lich üchtig die Zeit u das €l der eele 1st CW1S ährend
Stephan mehr u  = die Wiederaufdeckung der durch den Ratıonalismus
verschütteten Wahrheiten Q1INS, das Motiv der Muldentaler Bewe-

CLn methodistisches Rette deine eele VOT dem Gericht! In der
Predigt Stephans andelt sıch mehr dıe Stellung Gottes ZuU dem
Menschen der der Vorsehung offenbar gewordenen gnädigen Gesin-
Nnun Gottes, auf dıe w Ir ansSewWw1€SEN sınd der Predigt Keyls mehr
ıLD die Stellung des Menschen G(ott SC1INE Entscheidung für oder

die Welt u  z die Rettung der eele hereinbrechenden Gericht.
Bei Stephan ı die Frage nach (sott bei eyl die Frage nach der
Seele Darum forderte Keyl konsequent Heilıgung Hurch Ausschluß
der Ungläubigen aus der (semeinde ine vollkommene (GGemeilnde
VOo  —_ Heiliıgen geschaffen werden Bei en diesen Unterschieden VOeEL-

band jedo beide Männer C1Ne€e ZSEMEINSAME bwehrfront ey]
e1n Stephanist.

DNagegen ı1l nıchts besagen; daß das udelbachs Zeitschraft
für utherische Theologie und Kırche 1585490 Heft 1) erschıienene ‚offene
Bekenntnis des vormaligen Pfarrers Keyl Niedertirohna über
(Gemeins  aft mı1 Stephan und die darın begangene Versündigung
das Verhältnis der beiden S() darstellt als SC1 Key]l der Betrüger-
könig Stephan schändlich betrogene KEngel während Rudelbach selbst
nach der sogenannten KEntlaryung Stephans Amerıka irıumphıerte
Dieses schlecht verhenlte Rückzugsmanöver beweist Gegentenu
NUTr, w 16 sehr Keyl sıch mıf tephan der leichen Schlachtfront
efühlt hat

Carl Ferdinand Wilhelm Walther, geboren aAalll (OOktober 18114, ist
J: nach der erwähnten sogenannten Entlarvung Stephans ZU eigent-
en Patriarchen der Pilgerväter der Missouriesynode proklamiert
worden, und das miıt Rech  — Carl Ferdinand Wilhelm Walther hatte
als Dritter SEINeET Generation unmiıttelbarer olge die Pfarre

angenchursdorf bei Waldenburg/Sa lernte schon auf dem
Schneeberger Gymnasium dıe Spannung zwıischen der altlutherischen
Tradition des Elternhauses un der rationalistischen Gläubigkeit kennen
1ne Erfahrung, die sıch 10 Leipzig durch die Bekanntschaft miı1t Lindner
und ahn ur vertiefte Stärker als der 1INTIiIUWU des VO ihm „als
geistlichen Vaters hochverehrten Barthel Leipzig scheint der VOoOxn

Friedemann oeber, des Bruders von Pastor er der Sspäater mit
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auswanderte., CWESCH 7, se1InN, iın dessen Hause als Hauslehrer

(O)stern 1854 bıs November 1836 tätıg hatte viele Disputa-
tıonen A seinem Herrn Prinziıpal darüber. ob alles. wa in der

stehe, zuverlässige, göttliche Wahrheıit se1 _  e
Im Kreise der Jungen erweckten Studenten iın Leıpzıg wurde W.,

der über se1n Seelenheil verzweiflelt WAar, auf St hingewı1esen. „Walther
erbrach den T16 nıcht eher. als bıs (Gott brünstig angerufen hatte,
ıhn zZU bewahren, daß nıcht alschen Irost annehme. wWeCnNnnNn solcher
In dem empfangenen Antwaortschreiben enthalten seın sollte. Aber als
. asselbe gelesen hatte, wWwWar ihm nicht anders, als se1 aQUuUs der
Hölle In den Himmel verseiz Die (} Jlange gewohnten Tränen der
Angst und der Not verwandelten sich jetzt in raänen wahrhaft hıimm-
iıscher Freude.‘“ Unter dem Einfluß des Nachbarn Keyl begannen sich
bei später VO  — „die Scrupel über die Kirchengemeinschaft”
L, N, daß udelbach gebeten wurde., ZuUu beruhigen. hat,
TOTLZ starker ınnerer Verschiedenheit 7 St.. in iıhm Aıe größte Hoffnung
des wieder erwachenden uthertums gesehen. W.s sechr ernste Buß-
predigt, dıe iıhn schon ın se1iner ersten Pfarrstelle Bräunsdorf recht
unbeliebt machte, geht nıcht w1e€e be1 St aus der selbstsicheren Gewiılß-
heit des über die Suüunden des Volkes ergriımmten Propheten hervor,
sondern ıst Ausdruck einer skrupulösen Religlosıtät. Für ıst dıe
Angst die Seligkeit der Hauptantrıeb der Frömmigkeıt. Daß
seıner sogenannten Bekehrung nıe froh werden konnte. daß im mer

Irost suchte, auch bei S: daß gläubige der
ungläubige ehrbücher In seiner Gemeinde heftige vämpfe führte,
ist bei iıhm Ausdruck des verzweiıfelten Suchens nach einem festen alt
zewıßheit wWwWäaär ihm eın eichen der Versuchung. arum suchte
ımmer wıeder nach äußeren, objektiven Sicherheiten. Seine Ordination
gab ihm den Irost einer Absolution. Der amp u die alten lıturgi-
schen Formeln und u  z diıe ymbole Wäar ıhm eın amp der
Seelen Seligkeıit, denn S1€E Varen ihm die Garantıie, daß se1N
Zweifeln bedrängtes erz nıcht autf dem Irrwege wandelte. S1e gaben
iıhm die Sicherheit, 1m reinen Worte Gottes ZU stehen, 99 welchem
meın armes Herz festhält als einem festen er meıiner Hoffnung für
die gegenwärtıige un zukünftige Be1 dieser sensiblen Empfin-
dungsfrömmigkeit W.s haben WLr wahrscheinlich mıt Nachwirkungen
des orthodox-pietistischen Vaters ( tun, der miıt den Herrnhutern lange
In Verbindung stand Im Anfang der Stschen Bewegung also hat
keine Führerrolle gespielt. DDıie Gewissenhaftigkeit selner Frömmigkeıit,
dıe iıh ZU immer erneutem Überprüfen der Glaubenssicherungen trieb,
befähigte ih späater nach der sogenannten Entlarvung SL, als alle
bısherigen Autorıtäten 1Ns Wanken geraten WwWärcnh, einen uCHKH, der
veränderten Existenzform angepaßten Glaubensausdruck Z chaffen
Für St. dagegen wWäar dıe Glaubensform als solche schon Heilsgarantıe.
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Der äaltere Bruder Ferdinands, (Jtto ermann (geb. 5 Sept 1809),
bis Zzu Auswanderung der Substitut SC1INES Vaters In Langenchurs-

dorft Er stand als eyls Schwıegersohn ın nächster verwandtschaft-
lıcher Beziehung Führer der Muldentaler Bewegung. Wie SEIN
jüngerer Bruder hat auch ()ito Hermann durch se1ne weiche und
peinliche Frömmigkeit, dıe Neigung gewissenhaftester Selbstprüfung
SO  >]  Q auft seıne Gegner großen Findruck gemacht. An ıhm eTrTwWwI1EeS sıch.
w1e Menschen, die aUs auter Gewissenhaftigkeit 1m täglıchen Leben Z

keinem festen Entschluß kommen können, iıne fast rapide Energı1e
entfalten. wiennn S1€E sıch 1'ST einmal Zu eiınem FEntschluß durchgerungen
haben.

Der Pfarrer VO Lunzenau, Ernst Moriuıtz Bürger P mm N veb 1806). der
Verfasser des „‚Sendschreibens al dıe evangelisch-lutherische Kirche In
Wisconsın, Missour1, Preußen und Sachsen , wWwäar der wenl1gst bedeu-
tende unter den Pastoren des Muldentales, die sıch S5t angeschlossen
hatten. „Fine angstlıche Gewissenhaftigkeit, die dem, W a! iıhm für
wahr und recht galt, nicht das Mindeste vergeben wollte, gab sıch in
allen seinen AÄußerungen 7 erkennen. “ Auch bei Bürger Wa keın
gläubiges, trotzıges Vertrauen. keine sich iıhrer selbst gEWISSE aubens
siıcherheit w1€e eiwa bei St finden, sondern eın beständiıges ıwebDben
ın der Angst das eıgene Seelenheıl. Für diese Ungewißhei and
Bürger 1nNn€ Rettung ın St.s kompaktem Luthertum.

Der Pastor VOoO Kaufungen, Friedrich Wiılhelm Poetzschke, hatte
ch 1850 sehr bemüht, St. die freigewordene Pfarrstelle 1ım benach-
7arten sburg verschaffen und als Mitarbeiter für die „Zeit-
schrift für das apostolische Christentum “ Zzu gewınnen, die späatere
„Zeitschrift für Lutherische Theologıe und Kirche‘“, die dann udel-
bach herausgab. Wahrscheinlich ist über der Stellung Herrnhut
zwıschen Poetschke und St Zu Bruche gekommen, zunächst kämpfte
Poetschke von eiıner pietistischen. ellung au  N gemeiınsam mıiıt St gegen
chie Reformversuche ın der 1r Er plante z. B einen „Praeventiv-
zusammenschluß aller Mitglieder der Landstände, dıie dıe gy]aubenstreue
Kirche eSC die abgefallene ZUu vertreten willens selen “ Auf diese
Art kam mı+t Männern w 1€ FKinsiedel, dem Grafen Z.Uu Dohna.
dem Fürsten VoO Schönburg-Waldenburg, - Heynıiıtz und anderen
Führern der Erweckungsbewegung unter dem säachsischen Adel ZUSaM-

il  ‚9 ohne daß dadurch wieder eine neEuUE€E Annäherung St erzielt
worden ware.

Aus alledem erg1ıbt sıch, daß 1 Muldental uf Grund des dort
durch den Graien Einsiedel und den WHürsten (J)tto Viector von
Schönburg-Waldenburg, che 1Ur „offenbarungsgläubige eologe  .. auf
ihre Kollaturpfarre berıefen, geförderten orthodoxen Pietismus spontan
und Vo  '} Dresden unabhängıg iıne zwee1te antirationalistische Erweckung
entstanden war Dıese Muldentaler Bewegung zeıgt wel Tendenzen:
die orthodoxe, dıe sıch später Rudelbach anschloß, und die pletistische,
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dıe nach einigen Wandlungen besonders unter dem  immer stärker
werdenden Einfluß VO  — eyl St Tolegte. E1 Ströme wurden ber
WwWIe hundert andere Protestbewegungen versickert SEIN,, wenn nıcht
jede iıhnen den Anschluß 1nNn€e Führerpersönlichkeit gefunden
hätte.

Ein dritter Mittelpunkt einer VON unabhängigen, ber sıch schließ-
hch mıt ıhm vereinigenden Bewegung - das Gebiet VOo  —_ Ronneburg
in dem ehemaligen Herzogtum Sachsen-Altenburg. Man fand „Stepha-
nısten “ In Paıtzdorf. Nischwitz und besonders in den Gemeinden VO  b
Gruber ın Reust be1 Langenorla und Loeber In Kıchenbere bei Kahla.
Besonders die Konneburger Gegend e  l schon seıit dem Jahrhundert
durch die pletistischen Adelshöfe der Grafen VO Henkel-Donnersmark
in Pölzig un Grafen VOR Koestritz In Koestritz eın rechter Br-
weckungsboden s  CNH, hatte doch auych Heinrich Melchior Mühlenberg
auftf diesen Schlössern verkehrt und auf Anregung dieser pletist1-
schen eligen nach Nordamerika ausgewandert. Zu Beginn des

Jahrhunderts konnte INa  b VO einer Nachblüte der alten pletisti-
schen Stundenbewegung 1n Ronneburg, Meuselwitz un Altenburg
sprechen, die Herrnhutschen. Diasporareisenden willig Gehör fanden.

Bedeutender als Karl Friedr Gruber geb 1795), Pfarrer In Reust,
war der Pfarrer VON ichenberg, Gotth. Heinr Loeber geb 1097 der
bis dahın Hauslehrer In dem durch Kügelgen bekannt gewordenen
Hause der Ziegesar ın Hummelshain bei Kahla DW ESCH Loeber
verfaßte außer einem „Denkmal der Augsburgischen Confession“ 18530
die verbreiteten ‚.Gaben für uUuNseTeEe Zeıit auUus em Schatz der Lutherischen
K  che und esonders us Martın Luthers gelst- und g]aubens-
reichen Schriften“‘ 1854 Beide Pastoren Varen durch dıe Protokolle
der Herrnhuter Pastoralkonferenz, die s1e 18525 besucht hatten. für den
Herrnhuter Pietismus SCWONNCH worden, Gruber bhlıeb SOSar korrespon-
dierendes Mıtglıed der Herrnhuter Pastoralkonferenz. Beide machten
ber 1ine€e allmähliche KEntwicklung pletistischen Individualismus
ZU Iutherischen Konfessionalismus durch. chon 8735 stieß Enkelmann,
der wichtigste unter den Herrnhuter Diıasporareisenden, auf erbitterte
Gegnerschaft 1m Konneburgischen Bezirk. Wie bei St und Keyl,;,
schwaoll auch bei Loeber und Gruber der Kirchenbesuch erstaunlıch al
Vier bıs sechs tunden weıt kamen cie Leute herbei, sıch durch
das reine Fvangelıum erbauen lassen“.

Durch dıe ngriffe VO. Loeber und Gruber iıst das Hesekielsche
Konsistorlalreskript 18538 (13 ovember) ausgelöst worden. das dıe
kirchliche Restaurationspolitik einleitete. aber nach einem langen und
heftigen Broschürenkrieg mi1t einem Rückzug des Konsistoriums endete.,
S daß S dıe Suspension des ratıonalıstischen Superintendenten
Schuderoff Tückgängig gemacht werden mußte. Dieses Altenburger
Konsistorialreskript ist der Beweis afür, laß sich bei dem amp

dıe Wiedererweckung des Luthertums nıcht u  z eıne kleine Gruppen-
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auseinandersetzung andelte, sondern das an Kirchenvolk. I )he
Altenburger Bewegung, die auch zunächst ohne Zusammenhang miıt St
entstanden WT, schloß sıch ihm als La  u erkannte, daß 1Ur noch
dıie Auswanderung dıe Erlösung aus der unerträglichen Verweltlichung
der Heimatkırche bedeuten konnte Damıiıt begann auch St.s Einfluß
unter den Altenburgern rasch 7 ste1gen.

Auch In Leipzıg hatten sıch. 1m Kreise des unter Volkmanns Führung
stehenden Missionshilfsvereıins mehrere Studenten den t.schen edanken
geöffnet. Dıie Leıipziger Erweckungsprediger allerdings, wıe Haensel
und Wolf, haben keine innere und außere Beziehung s{ gehabt,
uch Friedr. Lindner kam als einsamer Biblizıst ın der damalıgen
Leiıpzıger Fakultät NUur 1ın außere Berührung mıiıt SE aber © WwW1€e
August Hahn, beweisen doch, w1e weıt diese Ansätze. dıe auf 1nNne
Frneuerung der Iutherischen Kırche drängten, reichten.

Über das anz sachsische Land hın wohnten Menschen, die St.s
Predigten €eiINn ECUCS Verständnis des (GGlaubens verdankten. Aus der
Subskribentenliste selner TEe!|  en erg1ıbt siıch, daß überall dort,
sıch pietistische Gemeinschaftspflege nachweisen laäßt, und dıe
sächsische Erweckungsbewegung hatte KFuß fassen können, uch St.S
Wirkung Z.U spuren wäar St wurde mehrfach be1 pletistischen Streitig-
keıiten als Schiedsrichter gerufen 1812 ın Zschopau, 1835 ıIn okweın

Aus den außerhalb Sachsens festzustellenden FKEinflhüssen St.s ergıbt
sıch, wıe vorsichtig der Ausdruck „Stephanisten” angewandt werden
muß. Natürlich. haben nicht alle, die 1838 m1t ihm auswanderten, uıunter
seinem persönlichen Einfluß gestanden. In dem Stephanısmus sind die
verschiedensten Strömungen des relig1ösen Lebens zusammenge{flossen.
Wie unmöglıch ı1st erst späater, als sıch der zunächst aus relig1ösen
Motiven entstandenen Auswanderung auch ] eute mı1ıt schr weltlichen
Interessen anschlossen. Vo  b „Stephanisten “ zu reden! Miıt dem Lın-
bruch fremder Strömungen wurde St.s Urgemeinde breıt und damit
notwendigerweıse lach Ihrem Kern nach aber ist die St.sche Aus-
wanderung dıe olge der 1m konfessionellen Luthertum erhärteten,
die objektiven KFormen als Glaubensstützen ersehnenden Erweckungs-
bewegung.

Warum aber hat St die Konsequenz der Auswanderung KeZogECN
und hat nıcht an der inneren Frneuerung der sächsischen Landeskirche,
dıe zudem doch Sar nıcht völlig dem Rationalismus verfallen WAarT, w1e
che pietistische Richtung der sächsıischen Erweckungsbewegung zeıgt, m1t-
gewirkt? Das ist ul merkwürdiger, als St als Armenpfleger inner-
halb der TLandeskirche mitgearbeıtet hat, als 7 ın der Robert Pın-
kerton 1814 gegründeten sächsischen Bibelgesellschaft als Vorstandsmıit-
lıed, SUSar als Distriktsvorstand 1m Muldental tatıg War irat
dort erst Ende der 5Uer Jahre AauUSs und als zunächst auch der
Dresdner Zweiggesellschaft der Basler Miıssion angehört hat Allerdings
ist die Tätigkeıt St.s 1m alten Dresdner Missionshilfsverein der TUn
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dafür geworden, daß sıch der ursprünglıch pietistisch-erweckliche
Dresdner Missionsvereıin VO  — der Verbindung mıt dem retormilert-
Iutherischen Baseler Missıionshaus löste und eine streng Iutherische
Missionsgesellschaft gründete, die heute als Ccdie evangelisch-Ilutherische
Missiıon 1n Leipzig blüht St. gelang CS, infolge se1INES großen Einflusses
uf Männer W1€e Leonhardt in 117Z bei Me1ißen, den Verfasser influß-
reicher Missionsschriften, und Poeschel (sıehe 152) dıie ıhm schon VONn

Anfang al freundlich gesinnte konfessionelle Partei für „einen eigenen
Missıionsverein auf streng Iutherischer Bekenntnisgrundlage” Zu

wınnen.
Sst. fühlte, daß dıe Skelettlosigkeıt der alten evangelikalen Vereine che

Aktıivität ähmte. I dıie es hat ihm Recht gegeben. Der Schwester-
vereın des Missionshilfsvereins ın Leipzig, der dıe Wendung Kon-
fessionalismus nıcht mıtmachte, blieb ZUT Bedeutungslosigkeit verurteıilt.
während der Aufschwung des Drescdner Missionsvereins mıt der Lösung
VOoO  e Basel begann. 1850 erschıienen die ‚Ideen des Pastor Stephan über ıe
Z gründende Missionsschule‘‘: schlug‘ dıe Bildung eINES NEUCH, V il

den Baseler Unionstendenzen freien Missionsvereins VOT Dıe (rün-
berger Missıionsvorschule und cie 859 gegründete Deutsche Miss1ons-
vesellschaft Augsburgischer Konfession unter Krnst Blochmann wAäarell

NUTr Zwischenlösungen. Trotzdem schloß sıch St nıcht der u€en, >  a
seinen W ünschen entsprechenden Evangelisch-deutschen Missionsgesell-
schaft VoONn 18306 wahrscheinlich unter dem FEinfluß VO  —; Sche1ibel der
1S5Samm mmen mıiıt Roller In Lausa nach Scheibels Verweisung Dresden
ın Grünberg unterrichtet hatte Zudem hat St dıe schon damals eın-
geiretene Isolierung VO  — den resdner Geistlichen ZU Zurückhaltung
bestimmt.

Die Gründung der eUu€eEN Missionsgesellschaft wWarTr auch Ohne St eın Sie.  Fa  {
des 1n 5i personifizierten Iutherischen Konfessionalısmus., |DITS ubelfeier
der Augsburgischen Konfession hatte 1n Parallele mıt dem Frstarken
des polıtischen Konservativismus das dürifinıs nach eınem objektiven
Halt und festen kirchlichen Formen geweckt. Nach dem Erlöschen des
ersten Missionsfeuers der begeisterten Erweckungsjahre fand na ın
der Kırche VO  D diesen Halt. Zudem Wäar das Ilutherische Bewußt-
sSe1ın des sachsıschen Volkes irotz se1iInNer Neigung ZUuU nachgiebiger Tole-
an Nn des Gegensatzes SC  J9 das katholische Kürstenhaus immer
stark SCWESCH, was sıch besonders 1n den Mauermannschen Händeln

und dem darauf folgenden Broschürenstreit In überraschender
Stärke gezeigt hatte So wWäar auch die säachsische Erweckungsbewegung
1m Laufe der Jer Jahre Vo ihrer pletistisch-evangelikalen Erscheinung
zu lutherischen Konfessionalismus umgeformt worden. An Stelle der
persönlichen Heilandserfahrung wurde die objektive Autorität in der
Kirche gefunden, nach der sıch die Zeıt des rationalen und emotionalen
Subjektivismus gesehnt hatte Es verbinden sıch mıt diesem Späal-
omantischen nen Reste der konservativen Aufklärung, dıe Besinnung
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auf die ortdauer der rechtlichen Geltung der Bekenntnisschriften und
die pOosılıve Wiederaufnahme des biblischen Erbes durch die maßgeben-
den theologischen Neubildungen

Als 10 solche mMu vorT allem dıie unter Rudelbachs Leitung stehende
Muldentaler Pastoralkonferenz angesehen werden. Wenn auch Keyl,
Bürger und dıe beiden Walther den ersten Jahren ihres Bestehens
(seıt 1831 Zu den bedeutendsten Miıtgliedern gehörten, S hat doch
die Bemühung st S, die Konferenz ganz für C111 ane SCWINDCNH,
ZU keinem Erfolge geführt. Im Maı 18538, als dıe Wogen der Erregung
CNn der bevorstehenden Auswanderung sehr hoch ZiINSCH, irat Rudel-
hbach HOT wohlwollenden Erklärung tTür St. CIN, verwart ıhn aber
dann 15 September 18585 öffentlichen Kundgebung als
Donatıisten. .„Aber ur e Kreuzesflucht iI1LUSSeN NIT jede Auswande-
runs erklären., w 1€ die Stephansche, Ianl einerseılts behauptet,

115 als jJenern Jesu Christı Bande angelegt und doch diese an‘  €,
das en LL Christi wıllen nıicht für Seligkeit achtet, sondern hlieber
tlieht und dıe Herde denen uberla. dıe iNna für Mietlinge ausruft
Diese Erklärung ıst C166 Apologı1e der Muldentaler Pastoralkonferenz
SCSCH den Vorwurf, S16 abe Anschauungen vertreten, deren Konse-
ul  N die Auswanderung SC1 d hatte auf dem Hintergrunde SCINEL

pletistischen Durchgangsentwicklung die Kırche als göttlıche Anstalt
verstanden, dıe VQ Menschen und allen Tradıtionen unabhängig SC1

un dem VOoO  - Chrıstus eingesetzten Hırtenamte estehe Ta ihres
Schlüsselamtes wacht S1€e über dem ihr anvertrauten Bekenntnis Wenn
die Bedingung der Reinheıt 111 TE und Verfassung garantlıert ist
dann 1st die Kirche die wahre 1r  e€e, uch weNn SIC 1Ne kleine Kırche

Separation kann ım cdieser Reinheıiıt wıllen nÖöLLS SC1H Für Rudel-
hbach dagegen 1st dıe Kirche Gnadenmittelamt deren Reinheıt nıcht 111

sıch. selhbst ruht sondern durch die Kontinuıität der Stiftung des Lehr-
und Hirtenamtes garantıert 1sT Jede Separatıon bedeutet also Irennung
Vo dem der Kirche fließenden Gnadenstrom Bei St liegt also das
Maotiıv Die Reinheıt der Lehre garantıert die Seligkeıt des Einzelnen,
zugrunde, bei Rudelbach hängt das Seelenheil VO der Kontinuıltät der
durch den Herrn gestifteten Gnadenmittel abh

Inzwischen wWar durch 1ne Fülle VO  b Zwistigkeiten dıe Keyl durch
SC1IHNE Fortsetzung der Betstunden 11l Niederfrohna hervorgerufen hatte,
Keyl veranlaßt worden August 1838 SC1IH Amt niederzulegen
kurz arauf der JUDSECTE Walter Bräunsdorf und nach ihm der ältere
Bruder In sSC1INET kurz VOT der Abfahrt 111 Bremen Oktober 1858
gehaltenen Predigt führte Ferdinand Walther aus daß S1CE e1n Testa-
ment (ottes UrTrCH dıe Auswanderung erfüllen müßten, u  3 das wahre
Vaterhaus ZU Jubelsabbath einzuziehen Wir SC der des
heiligen Testamentes U würdIg, WENN W IT eC11€ Gefäße für nNnen

heılıgen Inhalt Deshalb InNnall sich adıkal er Un-
heiligkeit entkleiden.

Zitschr K 1l 1/2
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Unterdessen hatte St in seinen Betstunden, dıe wöchentlich viermal

stattfanden, VOo  b seine CEHNSCICH Freunde gesammelt; ihr ursprung-
lıch kirchlicher harakter hatte sıch ın den eıner selbständigen relıg1ösen
Gemeinschaft verwandelt. Diese „überflüssıgen, gesetzwidrigen uUun:!
unzulässıgen Konventikel“ wurden, WwW1€e das schon einmal 1820 der Kall
SEWESECN Warl, wieder VO  — NEUCIN verboten, denn „durch diese ıbel-
stunden wüurden unklare, mYystische un: höchst gefährliche een
genährt‘. Auch die Zusammenkünfte un! Spazlergänge miıt seinen
Anhängern 1n der Dresdner Umgebung wurden St 1836 verboten.
Der 60jährige Mann irug schwer der Begrenzung seiıner Bequemlıich-
keıt, die dieses Verbot der geselligen Zusammenkünfte tür ıhn bedeutete,
ber 1ın der Zeıt. ın der der Königsberger Prozeß VO: Diestel und Kbel
viel Staub aufwirbelte und cdie Verfehlungen des Kassenwartes des
Dresdner Missionsvereines, 1nes Mg. Leonhardı, dem unsıttlicher Um-
gang und Unterschlagungen vorgeworfen werden mußten. bekannt
wurden, gaben diıese Spazıergänge nla zZuUu viel bösem Gerede. St hat
seıt 1836 Sar ıcht mehr ernstlich damıt gerechnet, daß sıch se1n Ver-
hältnıs Staat un! Kırche bessern werde., darum hat weder Rück-
sicht auft die Redereien, dıe durch sSE1N Verhalten entstanden, noch die
polizeilichen Anordnungen und Haussuchungen ernst 5  m  e

Der letzte Grund für die paltung der (;jemeinde ın eine ihm unbe-
dingt ireu ergebene Anhängerschar un ıne ihm ebenso feindlich
gesinnte Gegnerschaft wWäar in dem Doppelcharakter der Gemeinde Z.u

suchen: zwıschen den Nachkommen der aus Böhmen eingewanderten
Pilgerväter und dem deutschen Teıl der meinde. Im Laufe der Jahr-
hunderte wäar der Germanisierungsprozeß intens1ıv geworden, daß
nicht mehr zwischen echten Böhmen und Deutschen mıiıt böhmischen
Namen Zz.u scheiden WäarT. kın Protest der deutschen Gemeindeglieder
wandte sich YESCH die ausschließliche NutznieRung der böhmischen
Exulantenkasse durch die kleine Gruppe, die einer deutschen Predigt

folgen nıcht ın der Lage WAÄäT. Man protestierte ferner den
fehlenden Moralismus In den Stephanschen Predigten, deren ständiger
1ın wels auf die na! (Gottes die Zuhörer moralisch gleichgültig
machen musse. Auch dıe Behörden empfanden, daß mıiıt dieser Be-
schwerde, der bald noch wel andere folgten, das ausgesprochen WAaT,
w äas schon wel e VOT der Auswanderung sıch vollzogen hatte
die Aussonderung der Ohmıschen (Gemeinde als eiıner Stephanschen
Kirche aus der Landeskirche. Natürlich enthielten diese Beschwerden
VOoO pri uch viel Stadtklatsch., aber St fühlte sıch auch nıcht
mehr für seine ursprünglıche (Gemeinde verantwortlich. Die fast SyS{e-
matische Verletzung der Gefühle Andersdenkender ur obstinates
Festhalten ıhm vertrauten Gewohnheıiten und die gänzliche Miß-
achtung der seinem Stande zukommenden ücksichten., die Nichtachtung
der polizeilichen Verordnungen und die ständige Herausforderung der
verdorbenen Phantasıe un €n Nachrede durch seine ja siıch
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harmlose Lebensart ist DUT verstehen, iNal sich arma!'
daß St durch die ]gnorierung seiner TLehre durch die Kirche der
Überzeugung gekommen WAäT, daß eın Prediger ın der W iüste se1l
Bel der feindlichen Haltung der Dresdner Geistlichkeit wäar die lgnorie-
run  5  © seiner ungläubıigen emeindeglieder und cdie Konzentration auf
se1Ine Gläubigen wenIıgstens konsequent. Alle Anklagen der (Gemeinde
sınd ja Ur als Entladungen der schon se1t Jahren unerträglich geworde-
Nnen Spannungen, dıe ebenso anderen Punkten hätte ZU. Ausbruch
kommen können, Z verstehen. Da für den naheliegenden Vorwurf
staatsgefährlicher Umtriebe keinen Anlaß bot, entlud sıch der sach-
liche Gegensatz ın moralischen Vorwürfen, denen ja die rationalisti-
schen Moralıisten besonders neıgten. So kam C daß St. schon
16. November 1857 VOoO der Kreisdirektion suspendiert wurde, un

prı 1858 die Gemeinde die definıtive Amtsenthebung St.s torderte.
Viele Vorwürfe, VO! allem finanzıeller Art, sınd nıe geklärt worden,
weiıl der König schließlich den Fanzecn Prozeß niederschlug (25 kto-
ber 1838

Daß St. durch dıie beständigen ngriffe in ine zunehmende Hart-
näckigkeıt und Poltrigkeı hineingesteigert wurde, daß se1ine Unwillig-
keit ıne Folge seiner Verbitterung un! sEINES beständigen Mißtrauens,
eines wahren Verfolgungskomplexes WäTrT, ergıbt sıch daraus, daß St.
sehr wohl 7, Verhandlungen bereit WAäarT, als seın Verdacht, 11a wolle
der Ööhmischen meinde das Neidsche rauben. beseitigt Wäar. Das
elfersüchtige Pochen uf seine Rechte Wa  3 der verkrampfte uns
der Gemeinde, die ja immer mehr au  N dem jJurıstischen erbDande
der Landeskirche herausgelöst hatte, ın ihrem wirtschaftlichen FEx1istenz-
kampf helfen St fühlte sich durch den al sıch berechtigten Vor-
wurf nachlässiger Amtsführung nıcht getroffen, weiıl sıch DUr noch
seıner, nıcht VOoONn Menschen, sondern VOoO  - Gott anvertrauten Ge-
meıinde verpili  et fühlte Daß St. durch unvorsichtige Herausforde-
rung des Dresdner Klatsches 1n einer Zeıt besonderer Empfindlichkeit
für das „Muckert\fm“ rücksichtslos die Empfindungen der Ferner-
stehenden verletzt hat, ist richtig. Die ıhm ZU  S ast gelegtien Ver-
Irrungen sınd aber Ausgeburten der Phantasıie, denen DUr insofern
chuldig IST, als eT auch den bösen Schein nicht vermieden hat Aber
auch dıiıese Vorwürtfe hat sıch. 1Ur 1m Dienste seiner unbedingten
Anhänger ZUSCZOSYCNH. Dagegen ıst der drıtte Anklagepunkt, der der
finanziellen Unredlichkeıit, kaum klären, da der alte, des Lesens
un Schreibens unkundige Rechnungsführer der Gemeinde, ogel, schon

SAl August 1857 gestorben Wäar ınd St.s monopolisierter un selbst-
Soerrlicher Finanzverwaltung keinen Widerstand geleistet hatte.

verständlich sıch die Haltung des St. ıcht zugetanen Teiles der
(Gemeinde WAäar, S1€ hat mıt einer gehässigen Energie auch nach St.s
Abgang eifersüchtig diıe der Gemeinde gewahrt.
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Am Sonntag, dem Oktober 1858, verließ St Dresden, sSe1INE

Freunde Tolgten e1INn Daar Tage später. Es ist nıcht wahr, da ß St. VOTLr

einer hereinbrechenden Katastrophe schließlich wurden ıhm sıttlıche
Verfehlungen vorgeworfen geflohen ist, un daß iıh UU  —_ die Nieder-
schlagung des Prozesses UTC!| FrTiedrich August 14 gereite habe St.s
Unvorsichtigkeit hat sich 1Ur ur  ar durch 1Nne€e Klut VO!  - Verleum-
dung und böser Nachrede gerächt.

Durch die sıch In Dresden überstürzenden Lreignisse w äar auch jede
vorläufige Annäherung zwıschen Rudelbach und St. ZeTSTiOTT worden.
Der Gedanke, mıt den 1n der Verkündigung des altlutherischen aubens
behinderten Pastoren W alther, Keyl, Bürger die Jerusalemsreıise N2ZzU-

treien, verbreıtete sıch chnell {Die drıtte Gruppe der Auswantderer
uhrten Loeber und die Kandidaten Fröhlich und Fürbringer, ungefähr

Personen, aus der gen; Vo  — Ronneburg, Saalfeld und Altenburg
den St.schen Scharen 7 Gruber schloß sich 1859 den Auswanderern

Fine Iut VO  — Flugschriften 1ef cdiese Demonstration die
„verunglimpfte Glaubensweise“ hervor. Eıs handelt sıch be1ı den Aus-
wanderern weder abenteuerliche Spekulanten noch u  z gutmütige,
aber unwiıssende Pietisten und Schwärmer, sondern gerade auch un

Gebildete, bgleıich natürlıch unleugbar ist, daß die Atmosphäre der
Missionsschriftchen, Traktätchen und altmodischen Erbauungsbücher
besonders günstig für Menschen WL dıe den Anschluß die Entwiıck-
Jung der Zeit verpaßt hatten, und ihrem Ressentiment durch yrollende
Ablehnung Ausdruck gaben, wofür sS1€e bei St. ıne relıg1öse Begründung

finden glaubten | S bedeutete 1ıne große Gefahr, bei mangelnder
Begabung die eueTE Entwicklung der eologie für Teutfelswerk
erklären und siıch auf einem schon längst uberholten Standpunkt
verschanzen. Das ıst wahr iın bezug auf ein1ıge heologen aus der sächs1-
schen Erweckungszeıit, WI1Ee anderseıts uch wahr ist, daß viele
seelısch Bedrückte durch die Auswanderung 1ne Beireiung Vo  b ihrer
ınneren ast gesucht haben

Der Gedanke, daß INa  b des auDens wıllen auswandern mUusse,
taucht ZU ersten ale 1n einer Nebenbemerkung einer St.schen Predigt
VOIn 1824 auf. Einen Anstoß gab der Besuch des Pastor Benjamin Kurtz
aus Hagerstown der 1850 St auf der Rückreise nach den Staaten
besuchte. Kurtz hatte St. einen Auswandererführer Vo Gottfried Duden
emp{fohlen, derA1m Staate Missourı gelebt hatte Dieses Buch
berichtet ebenso WI1IE  e Chr Gerkes Nordamerikanischer Ratgeber
einladen! über die Zustände 1 Staate Missour1. Schon lange vorT St.s
Abzug hatten gerade au Sachsen-Altenburg Auswanderungen nach
St Louis eingesetzt. Zudem lag der Gedanke, des Glaubens wıllen
auszuwandern, dem Pastor seiner ehemalıgen Kxulantengemeinde sehr
ahe Schließlich hatte schon damals die orilu der großen Völker-
wanderung eingesetzt: 1817 die Bäumler-Leute., 18292 die Naffziger, 1834
die Altlutheraner aus a  ©; Posen, später aus der Niederlausitz und
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Hınterpommern, un schlıeßlich gleichzeitig mıt Si.s Auswanderung dıe
der schlesischen Altlutheraner. Gerade VOoO Sachsen-T’hüringen aus waäar

Ja auch schon 18554 die Auswanderung des Pastor Kılıan CHaNSCH, der
SCh der Gefährdung des Iutherischen Bekenntnisses seiıne Heımat,
Elsterberg beı Greıiz, mıiıt einıgen Hundert Gläubigen verlassen hatte
So allmählıich sıch be1 St dıe Überzeugung gvefestigt hatte, daß dıe
sächsıische Landeskirche rettungslos verloren sel, ist arheı über
die unausweichliche Konsequenz erst auf der Freundeskonierenz VOo  }

Pfingsten 1836 S worden. Man brauchte noch weı Jahre bis
Zu Durchführung des Planes, weıl eyl und cıe Muldentaler DUr mıiıt
ühe von der Notwendigkeıit der Auswanderung überzeugt werden
konnten. Die MaRßregelungen der 7z7wel T® 1857 und 1838 gaben St.
ın der adıkal pessimistischen Beurteilung der ırchlichen Lage achsens
scheinbar recht Die Gereiztheit, mıt der eyl und St. mıft den ehorden
verkehrten, ıst au der Überzeugung erklären: (SÖH1 WwW1 unNns durch
diese Erfahrungen In unNnseTreEmM Entschluß siıcher machen, daß mıt einer
solchen Kırche keine Gemeinschaft mehr geben kann. Die ffenen
Feinde des wahren Iutherischen aubens sınd eidnische aubens-
feinde überhaupt.

Die Verteidiger der Landeskirche hatten vollkommen recht, 30881

sS1E den „Stephaniısten * Übertreibungen vorwarfen, denn weder bei Keyl
noch bei St. konnte 1a Vvon Religionsverfolgung reden. A ber die
Stephanisten konnten nıcht länger ın eiıner 1r bleıben. dıe sich
CN mıt der allgemeıinen Kultur verbunden hatte, daß der Glaube ZzuUu

relıg1ösen Anhängsel dieser Kultur geworden WwWar Gegenüber dieser
Verweltlichung der Kırche konnte NUur Irennung heltfen Daran anderte
die liebenswürdige und freundliche Erscheinungsform auch nichts, in
der der Ratıiıonalısmus ZUr Herrschaft In der sächsischen Landeskirche
gekommen WAarT. Da nach St.s Überzeugung diıe reine Lehre das Kenn-
zeichen der wahren Kırche 1st, da die Heilskraft der 1T 1n der
Predigt des reinen Wortes lıegt, konnte auch nicht 1nN€ altiuthe-
rische, separıerte Gemeinde gründen, wiewohl die behördliche A
erkennung gerade ın dem Lande leicht erhalten wäre,
das VOoO der liıberalen dorge rfüllt WAaT, 1008318 könne ihm den Vorwurf
der relıg1ösen Unduldsamkeıt machen. Das Motiv der Auswanderung
NVar nicht pietistisches Heiligungsstreben, nıcht der sıch Z SCDa-
rleren, sondern der 1.  ©: die Separation des aubens VOoO  - seinen
wahren Quellen auizuhalten Wenn aber eingewandt wurde, dal ja
St. gerade das Land aufsuchte, ın dem erselbe Kampf eiINne€e
ungläubige Kulturreligion durchzufechten War Ww1e€e 1n der Heimat, und
dieser Kampf{f NUur durch strengste Isolierung VoO amerikanischen
Kulturleben erreicht werden konnte, War darauf antworten,
daß In USA die Möglichkeıt lier schriftgemäßen und rechtgläubigen
Jugenderziehung bestand 1N€ separıerte Kırche ist 10808 sınnvoll inner-
21a eINESs vollkommen liberalen Staates. Be1i der ın der Reaktions-
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zeıt herrschenden geistlichen Schulaufsicht wa  — in Sachsen 1ine separıerte
ule LUT theoretisch möglich Bei einfachen Mitghiedern der Gemeirnde
en eschatologische Gedanken mitgespielt, vielfach WäarTr auch die
ruührende Anhänglichkeit den verehrten Seelsorger das Auswande-
TuNgSmOTLV. Alles ıIn allem ıst dıe Auwanderung Gewı1ssensnot
heraus erfolgt. Erleichtert wurde der ZUg durch das große KEnt-
gegenkommen der ehörden, diıe Auswanderung gewöhnt waren (ın
einem einzigen Dresdner Verlag erschıenen ın diesen Jahren alleın S
Auswanderungsbücher !)

Am November begann dıe Abfahrt der 700 Auswanderer, unier
ıhnen sechs Geistliche, andıdaten, TPT- VO.  — Bremerhaven.
Die es' des 1n der Miıssour1isynode zusammengefaßten Luther-
iums der USA hat bewaıesen, welche relıg1ösen Knergien die rieb-
kräfte dieser Auswanderung SCWESCH sınd.

bgeschlossen ebr 1958



Generalfeldmarschall
Fdwin Freiherr Von Manteuttel
als L)Dombherr VON Merseburg

864 — 1 8385
Mıt bısher ungedruckten Briefen un!: anderen Dokumenten Manteuffels.

Von 176 Lerche,
Berlin-Dahlem, Heiligendammerstir. 25

k In se1liner Schrift über dıe evangelischen 1)om-
un Kollegiatstifter Preußens 1924 an Johannes He ckel dıie
rechtsgeschichtliche Entwicklung diıeser eigentümlichen Institute, dıe
zwıschen Staat und Kırche stehend weder der einen noch der anderen
Seite, die S1E siıch oft widerstrebend anlehnen mußten, VOomn rechtem
Nutzen wärcell. Insbesondere zeigt CT, w1e sich drei Schichten 1n ihrem
Aufbau unter preußischer Herrschaft unterscheiden Jassen: die korpora-
tıve Zusammensetzung unter Friedrich ılheim 111., die vermehrte
Verwendung der stiftischen Mittel für cdıie Bedürfnisse der evangelischen
Landeskirche unter Friedrich Wiılhelm und dıe Heranzıehung des
stiftischen Vermögens un se1iner Erträge für die Ergänzung der 1m
Staatshaushalt eingesetizten Posıtionen unter Wilhelm

Heckel beschränkt sıch auf die Darstellung der rechts- und ver-

waltungsgeschichtlichen Entwicklung; zıtiert ıne VO.:  — Be-
richten, Eingaben und Krlassen aus  N Kabinettsorders mıiıt Datum und
Druckangabe un: führt uch die entscheidenden Stellen 1m Wortlaut
jeweıls Aber das anzc reiche eben, das Kkommen und Gehen der
oft nıcht unbekannten Personen aiınter diesem gesetzlichen und VeTlT-

waltungsmäßigen Gitterwerk bleibt unsichtbar. SO nennt der Verfasser
die Kabinettsorder VO ulı 1884, mıt der bei der Ernennung eınes

Dombherrn in Merseburg STa adelıger Geburt schon die H
hebung 1n den Adelsstand als genügend bezeichnet wurde 355}
wıevıel anschaulicher und auch interessanter für 19808  N wird dıe ne
1ın WIT feststellen, daß ch dabei den weitberühmten (General-
postmeıster Dr M Stephan handelt Eınmal. legt Heckel dar, habe
ausnahmswelse der neueintretende Domherr ın Merseburg War sofort
die Dechantenwürde, nıicht aber die dem Dechanten zustehende große
Präbende erhalten: die große Präbende sel damals, bestätigt ur‘
Kabinettsorder VOo 11. Dezember 18594, dem SeN10T zugefallen. Und
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dieser Sen10rTr Wär, [ügen WITr hınzu, der Oberkommandierende iın
den Marken, Generaloberst Alexander VOoOnNn Pape, der eld VO St Prı-
val. In einer Anmerkung lesen WIT weıter: 1ıne Kabinettsorder VOD)}

16. November 1864 ernannte zwel hohe Verwaltungsbeamte und eıinen
General Dombherren. 1evıel lebendiger WI1IT für uUnNns das Bıld,
WIT erfahren, daß sıch den Regilerungspräsidenten VO unch-
hausen, den Oberpräsidenten VoO Wiıtzleben, und un den General-
leutnant Ww1In Freiherrn. VO  e} Manteuffel andelte.

Aber nicht, weıl WIT ın einem pedantischen Historismus korrigleren
und erganzen wollen, sondern weıl WIT e1In buntes und viel-
se1t1ges Blatt ın der ruhmreichen Geschichte des ehrwürdigen Stitts
Merseburg aufschlagen wollen. erwähnen WIT diese inge. Es sıind
nıcht untergeordnete Geister und Menschen kleinen, bürokratischen
Yormafts., die hınter diesen Erlassen stehen, sondern Cs ıst das Beste
un:! Angesehenste, das Zuverlässigste und Tüchtigste, w as das alte
Preußen aufzuweisen. hatte. Wenn WITr dıe einzıgartıge Persönlichkeit
WIN VoOn Manteuffels ın uUuNnseTer Darstellung In den Mittelpunkt
seizen, hegt das begründet iın der Fülle eigenhändiger Briefe des
arschalls, die das kapıtularische 1V enthält. (3 zw eı Jahrzehnte
waäar Manteuffel ıtglie des Kapıtels, dessen vielgestaltigem iıck-
al immerfort irgendwıe Anteil hatte sah den Propst, die
Dechanten, die Senlioren dahingehen; durchkostete alle wier1g-
keiten der Auseinandersetzung mıiıt Sachsen: sah mıt grımmem Zorne
die Existenz des tiftes 1n as parlamentarısche Kampf{feld hinein-
gezogen; irug schwer der ast der nıcht durchführbaren Reform
un wurde schl1ıe  ıch durch besondere Fügungen alls nächster Ver-
bundenheit des Stifts gelöst, hne dıe Beziıehungen SEINES unruhigen
erzens: diıesem Institut SAaNZ abzubrechen.

Unsere Darstellung gründet sıch In erster Line auf dıe en des
kapıtularischen Archivs: daneben haben WIT einıge Aktenfaszikel JTopper
betreffend 1MmM Fvangelischen Konsistorium ZUuU Berlin herangezogen.
Und schlıe haben WITr die 1m Oberpräsidium Magdeburg
namentlıch Vvon Hartmann Witzleben, dem langjährigen Dechanten
des Stifts, geführten Akten über die Merseburger Stiftsreform e1ın-
gesehen (jetzt 1MmM Reichsministerium für dıe kirchlichen Angelegenheiten).
Daneben haben WIT die gedruckten Quellen, die Veröffentlichungen

Briefen, Frinnerungen und Verhandlungen ausgeschöpft un mı1ıt
der gesamten überaus weitschichtigen Literatur, auch hinsichtlick. der
Kinzelheiten. ständıge Fühlung halten gesucht. Im Nachfolgenden
geben WIT ıne€e VO  H allem gelehrten Beiwerk entlastete Darstellung, ın
der die eigenartıge Gestalt des Generalfeldmarschalls Manteuffel
In eın Licht gerückt und damit 1n bescheidenem Umfange das
Unrecht wieder gul gemacht wird, das cdie Zeitgenossen wıe die nach-
schaffende Historie gegenüber Edwin Manteuffe auf siıch geladen
en
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Ea € 1 Edwin Vo)  b Manteuffel geb. 24 Februar 1809
1n resden. gest. als kaiserlicher Statthalter on Elsaß-Lothringen
KL: Juni 1885 ın Karlsbad) hat Zeit se1nes Lebens wenıg Freunde,
überall Feinde nd eıne schlechte Presse gehabt. Nach verhältnis-
mä Bıg schneller milhlitärischer Karriere Nar bald ofe Iın
einflußreiche Stellungen iın unmittelbarer ähe des Königs ge*
Jangt, un CS ıst eigentlich erstaunlich, daf der Prinzregent den
J räger des schwerbelasteten Namens Manteuffel weiterhin ın
seiner nächsten aähe als verantwortlichen Berater duldete. Man-
teuffels Hauptwerk war zunächst die Keorganisation des Offizier-
korps, die iıhm gerade VO  > den Seiten erschwert wurde, auf die

sıch hätte tutzen sollen. ber alles, VOoL liberalem nd
demokrtatischem Parlamentarismus s  \A  egen eın straffes, schlagferti-
SCS Heer voreıngenommen WAäaTFr, das wiıidersetzte sıch Manteuf{fel.
Manteuf fel selbst griif ur Pistole, seine persönliche Ehre

wahren, ihm 1ım Parlament gerade keine Freunde schuf
uch als © weniıge Jahre spater, 1865 In Schleswig die preußi-
schen Interessen wahrnehmen sollte, tirat ın allzu natürlichen
Gegensatz den Anhängern Österreichs und den kleinst-
staatlıch gesinnten Anhängern der Landespartei, die weithin die
Presse beherrschte. Auch 1mM Kriege 1866. ıIn dem den bis dahin
durchaus verdienten General Vogel [0281 Falckenstein, der den
Befehlen des Königs nicht nachkam. ersetizen mußte. fand
kaum gerechte Beurteilung. Seine großen Leistungen 1m Kriege
gegen Frankreıch, sowohl 1mMm Norden des Landes wıe namentlich
1Mm Süden s  O Bourbaki, haben die militärischen Gegner
verkleinern, ja mıt eiınem gEWISSEN Krfolge ıIn der großen liberalen
Presse Zz.u bagatellisieren gesucht. Vollends aber in selıner Stellung
als kaiserlicher Oberbefehlshaber der eutschen Besatzungsarmee
1mM besiegten Frankreich VE hat se1ın Verhalten schwere
Fntrüstung aller dilettierendenEroberungspolitiker hervorgerufen.,
Manteuffel hat sich des ihm durch as Vertrauen des Kaisers,;
se1ınes Königs, gewordenen Auftrages nach dem Rezepte Bis-
marcks angenommen: Wunden heilen. nicht Wunden
schlagen, Wa 1Mm Lande des besiegten Feindes, P dem die
preu Bisch-deutsche Regierung alsbald wieder normale Bechän:
SCH haben waollte. Car nıchts schließlich gilt der Reichsstatthalter
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1n Straßburg (1879—1885) dem ahnungslosen Besserwisser, der auf
sein Blättchen schwört, cdas jede „Regierungshandlung‘ des Reichs-
statthalters wıegt und als leicht befunden verwirft.

Manteuffel hatte ZWeel Feinde, die ehrlich un offen überall,
konnte. bekämpfte: Liberalismus und Demokratie. Aber

diese Feinde hatten Zzwel Walifen, die der Generaladjutan?
des Kaisers un Köni1gs, der Generalfeldmarschall w1€e der Reichs-
statthalter machtlos aTe das Parlament nd die Presse. Billige
Bonmots, die die Tagesschriftstellerei un: die Broschürenfabrika-
tıon ZU Welt bringt, Fintagsfliegen ohne Lebensrecht, werden
sorgfältig konserviert un VOo  > den Gesinnungsfreunden weıter-
gegeben, daß S1e heute VO) der geschichtlichen Lehrbücherweisheit
übernommen sind. „Der verhängnisvolle Mann ın verhängnis-
voller Stellung“ bezeichnete 1Iw en General 1861
tauchte wıeder auf In der konfessionellen Polemik, als Friedrich

die versöhnende nd erfolgreiche Kirchenpolitik des
Reichsstatthalters unter die Lupe des Evangelischen Bundes ahm.
nd das Wort, das Alfred Dove gelegentlich der Herausgabe
VO.  an Manteuffels Brieten Leopold VO Ranke 1896 1898
gepragt hat Bayard (chevalier sSamns et SaNs reproche) mı*
einem leisen Zug VOoO  — Don Quichotte das hat, starker als alle
Taten des Marschall, eln kräftiges Nachleben bis 1n die etzten
Dissertationen der iıberalen Historikerschule. Die Presse un: die
V ulgärgeschichtsschreibung konnte sich In der ekämpfung und
Herabwürdigung des Marschalls Erkleckliches leisten, weil sS1E
von eıiınem Gegensatz VO  > Bismarck Manteuffel mehr ahnte
als wußte Wer also Bismarck schützen und se1ne Politik VOI-

treten wollte, der ochte Manteuffel angreifen. Daß 1ın der lat
Spannungen zwischen beiden Aaännern bestanden, wird nıiemand
bestreiten, der die Quellen kennt \WCI' 1€e€se aber kennt, der
wird nıcht die Schuld dieser Spannung einselt1ig Manteuffel
zuschieben, WIE damals 11 Kreise der Engsten Bismarck
üblich WAar: Wenn irgendeine Sache, etwa 1mM Prozeß Harry Ar-
nım, nicht gehen wollte, w1€e Bismarck und die Seinen erwarte-
ten, ann wıtlilerte Ina  b gleich eme ‚„‚Gemeinheit VOo Edwin ,
der 1eser fast nıe In der Lage und ohl überhaupt nicht imstande
Var Unzweifelhaft hat die häufige Ausnahmestellung Man-
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teuffels ıIn Schleswig, in Frankreich und in Elsaß-Lothringen
den Verkehr mıiıt ihm nıcht erleichtert und Bismarck mancher-
lei Rücksichtnahme SeEZWUNSCH, die dem Gewaltigen 1m Umgang
mıt seıiınen Kreaturen nicht anstanden. Der Hauptgegensatz
auf kirchlichem Gebiete zwischen dem Kanzler un: dem Mar-
schall, der diesen ın der Gesellschaft Kögels auf seıten des Kaisers
und Königs fand, der mıt Hilfe des Marschall zZU  — Entlassung des
Oberkirchenratspräsidenten Herrmann nd ZU Rücktritt S
Ministers der geistlichen uUuSW. Angelegenheiten Yalk führte, ıst VOo

en Zeitgenossen (1878/79) wohl nıicht einmal stark bemerkt nd
ach konfessionspolitischer Verbiegung durch I ol
schließlich VOo  ; Ludwig un ann VO  - Erich
1n das rechte Licht der Geschichte gesetzt Mögen Bismarck und
sSEINE Leute dem Marschall immer wieder manches auszusetzen
gehabt haben, bemerkenswert bleibt zweierlei: Zunächst das

und vorurteilslose Eintreten einer der engsten Freunde
Bismarcks für FEdwin Manteuffel. Leopold VO  —; r 4 A der
politisch wIı1ıe kirchlich konservativ auf seıten (Jttos VO Man-
teuffel stand, ehnte persönlıch das „Pandämonium ” der
Familie Manteuffel, den Ministerpräsidenten wIıe den Landwirt-
schaftsminister mehr oder wenıger ab, während Cr für FEdwin, den
damaligen Öbersten, der VO König ın allerlei diplomatischen
Missionen un! heiklen Sonderaufträgen verwandt wurde, sich
begeistert einsetzte. Leopold VON Gerlach, der 1n Manteuffel
immer seıinen Nachfolger Bismarck meınt: seinen Nebenbuhler

als politischen Berater des Königs sah, schrieb 9ı April 1854
em preußischen Bundestagsgesandten ın Frankfurt H Main:
95E Manteuffel hat sıch ın Wien vortrefflich benommen. Das ıst e1in
ebenso zuverlässiıger als brauchbarer Mann. Und etwa Juli
1855 1aßt sich vernehmen: „Von Manteuffel habe ich eınen
vortrefflichen Brief über Öösterreichische Politik IDER ist doch eın
ebenso gewandter w1€E zuverlässıger Mann. In diesem Tone erzZ-
licher und zuversichtlicher Gewogenheit sind alle Außerungen
des alten Generals über den Jungen Obersten den „Jungen
Schulze“, w1€ mıft Decknamen bezeichnet wird Bismarck
gegenüber gehalten.
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Im übrigen begegnen sıch Bismarck und Manteuffel 1n ihrer
Abneigung gegenüber Parlamentarismus nd Presse Gerade die
SOUVECTAaN! Geringachtung, die Bismarck der Parteienhuberei des
Parlaments entgegenbrachte, ıst ohl schuld daran, da ß

eutschland (018/ vieler und aufreibender Versuche nıcht
Parlament VO Format gebracht haben, mıt dem ecs sich

lohnte, die W affen kreuzen Manteuffels Erlebnisse m11 dem
Parlament spielen grotesk hinein 10 Dasein als Dombherrt
Wir werden darauf zuruüuckkommen hne uNLls allzu lange en
Wogen des ‚„‚Schlamm-Meeres des Parlamentarismus (Bismarck

1 268) widmen
Wenn Manteuffel Dezember 18571 T hiers schreiben

konnte
F s1ıtuatıon n est Das facile: S1 avaıt DasSs de TCSSC, tout

1raıt celle 1a et parle de la TCSSC Francalse ei Allemande
taıt monter les eies et donne chaque evenement 19840%  @ teıiıniure de
nationalite,

brachten ihn unzweitelhaft ernste un trübe Frliebnisse
azu Gleicher Art sind WEl Außerungen Manteuffels aus dem
besetzten Frankreich 1871 al Leopold VO. Kanke Aus (Lompiegne
schreibt Al August:

S1ie eTINNETN sıch, W 16 nach der Campagne VO 1866 der Presse
mich gewüthet wurde. mıch miıilıtärısch todt c machen.

that nıchts und das Pressgeschrei hat 110e ötffentliche Meınung über
INC1NE Kriegführung n Zeıt gebildet dıe cselbst uf Männer., dıe
wußten, w 16 unrecht 11Lr geschah, reagırte.
Und nach> Tagen schrieb abermals:

Das Betrübendste für mich lst, daß Preußen wıirklich weit
gekommen, daß der König dıe Zeiıtung Sar nıchts mehr thun kann
VON< dem Augenblick, iıch abgelehnt habe, daß die Staatsanwalt-

einschreıtet.
Daß Manteuffel diese verantwortungslose Presse. Cdie sıch dar-

11} vefallt 1111 wiıieder die Regierungsmaßnahmen ZUu kritisieren
und ıhre Durchführung sabotieren, ablehnt das wird ihm
VoNn der liberalen Geschichtsschreibung noch heute schwer VOCI-

übelt nd Leopold von Ranke, der Altmeister der geschichtlichen
Kunst der SE1NCIMN Sochne tto am 25 Mai 1873 VOo dem „unüber-
irefflichen Manne schreibt, „dessen Freundschaft dem Glück
ME1NES Lebens gehört Leopold Ranke muüßte eigentlich wegcnh
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dieser „FEintgleisung noch nachträglich besondere Strafe OH1-
INneI werden Wenn jemals, ann betreffs der Presse
Bismarck N 16 Manteufftfel Ce1NeT Meinung Die Entrüstung en
Worten des Kanzlers „Jeder Pressebengel der den
Mund die Kegierung aufreißt hat echt‘ (Gu 270)
fanden unzweifelhaft lebhaften Widerhall bei Manteuffel

Bei alledem nımmt nıcht wunder, wenn Manteuffel NnOoCcCH
keinen rechten Biographen gehabt hat steht 111 116 SCWISSCH
Halbdunkel der eschichtsschreibung Wir sehen ıhn ahe
dem Kaiser un König., allzu oft der Reihe der eigentlich
füihrenden ersten Männer ber die ungesuchte Popularıtät die
Bismarck SC1IHNET vulkanischen Genialıität erzZWwWans, 115 ihm
ab ihm ehlten Moltkes CIS1SC Tiefe un! Roons herbe Urkraft
die überall WO S1E deutlich erkennbar wurden das olk
I C1Ner Tiete ergritfen {|)as Beste w as iıhn VOor anderen Zeit-

auszeichnete wWäarT SC1IH persönliches Treueverhältnis ZU

SC1HNEIN König un Kaiser, dem den Frben un!' Nachfahren
Friedrich W ilhelms sah Dieses Treueverhältnis das —-

tisch feudalistisch auffaßte, waäar die große Passıon SC1NES 1 ebens
S16 steht eigentümlichem Gegensatz AA der kühlen chlichtheit
Wilhelms der gleichwohl die Ireue des Rıtters lohnte, w 16

und siıch ıu  — Gelegenheit bot So ward Edwin VO'  a Manteuffe!
der ersten Dombherren vOon Merseburg königlich preußischer

Lrnennung

Die Lage des Kapiıtels beim Kıntrı"tt
Manteutfels

Als mıt dem Oberpräsidenten voxn Sachsen, Hartmann von

Witzleben, un mıt dem Frankfurter Regierungspräsidenten
VO  n Miünchhausen November 18  a Kdwin VO.  o Manteuffel
Dombherr VOoONn Merseburg wurde war die Lage des Domkapitels
C<1N€E mehrfacher Hinsicht schwierige und unsichere, die dem
neuernannten Domherrn den Eintritt nıcht gerade erleichterte.

Wohl hätte der Kurfürst Vo  o Sachsen entsprechend dem 35
des eichsdeputationshauptschlusses das Stift Merseburg 1803
einziehen können:; blieb aber ebenso bestehen die anderen
sächsischen Stifter ı Naumburg, LZeitz, Wurzen un: Meißen.Is
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aber annn miıft Merseburg auch die beiden Stifter Naumburg un:'
Zeitz durch den F riedensvertrag VO) 18. Mai 1815 Preußen
tielen, da ware ohl Gelegenheit DCWESCH, die preußischen (3E3
setize VO: Oktober 1810 auch auf die saächsiıschen Stifter anzu-
wenden. Aber die Sache eiINg nıcht schnell, wWw1e€e S1E sıch der
Staatskanzler Hardenberg gedacht hatte Wohl Warcn Einde des

ahres 1811 die Stifter Kammiın und Kolberg aufgelöst: Dann aber
setizte die endgültige Auseinandersetzung mıt dem Korsen e1n,
die der KErledigung innerer Fragen Aufschub gebot Tatsächlich
wurde das Domkapitel in Havelberg erst Aprıiıl 1819 auftf-
gehoben, während das Brandenburger Kapitel 95 Oktober
1820 eıne Kabinettsorder erhielt., nach der 6S bestehen bleiben
sollte.

Inzwischen Nar die Angelegenheit der seıt 18515 an die Krone
Preußens gelangten saächsischen Stifter schon vorläuhig geregelt.
Es wurde ‚Wäar den Stiftern miıft der Kabinettsorder VO März
1817 jegliche politische Bedeutung und jede staatlıche Selbstän-
digkeit CNOMIMCHN] Stiftsregierung, -Konsistorium und -Kammer
verschwanden., un! AI} deren Stelle traten preußische Behörden.
Und überdies wurden die Kapitulationen, die der Landesherr als
Stiftsherr dem Kapitel gegenüber beschwören hatte, aufgeho-
ben der Bestand der Stifter. zumal der Kapiıtel als solcher,
wurde tatsäachlich anerkannt“: Die Stifter sollten als achtbare
Korporationen, die bedeutendes Vermögen und entsprechende
Einkünfte aufwiesen, unter einer NEUEN Verfassung bestehen
bleiben.

Während die preußische Regierung Merseburg miıt
dieser Kabinettsorder eine Handhabe haben glaubte, die
schnell die Stifter beseitigen konnte nd dUS$ dem CUCH, jel-
gestaltiıgen Lande ohne weıtere Schwierigkeiten einen 1n seiıner
/Zusammensetzung homogenen preußischen Regierungsbezirk
machen sollte, gab doch 1e] Anstände und Bedenken, daß
die Sache stockte. Die Anstände un: Bedenken kamen 1n erster
Linie VO: Kronprinzen, der sıch fur den Fortbestand des apıl-
tels Brandenbureg einsetzte, sodann aber auch VO den ın Ent-
wicklung begriffenen provinzijalsächsischen Ständen., die auf den
Fortbestand der Stifter aQus mancherlei J radition Wert legten
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VOor der endgültigen Entscheidung ber Brandenburg
(27 August 1822) un: lange VOo dem Gesetz über die Berufung der
sachsischen Provinzialstände (27. März In denen die Stifter
Merseburg nd Naumburg Je eıne irılstimme erhielten, erg1ing

31 Januar 8929 die \ önigliche Verordnung, iın der 1 Geiste
der Order VO: Maärz 1817 die Eixistenz der sachsischen Stifter
gesichert wurde. Der König gestattete, daß be1 den vorhandenen
nd bei den noch entstehenden Vakanzen nıcht NUur eın Vorrücken
und Optieren 1n en statutenmäßigen Formen, sondern auch das
weıtere Einrücken nach der Anziennität stattfinden solle Da-

verbot der König bis Z.u M Eirlaß einer endgültigen Stifts-
verfassung die nahme Anwärter und Resignationen
seıtens des Kapitels. ‚Dabei versteht sich VOo' selbst, daß die
Kapitel ber die Substanz des Vermögens nıicht eigenmächtig
verfügen, Veraäußerungen VO  - Grundstücken und Grundgerechtig-
keiten 19808  _ mıt Zustimmung der vorgeseizten Behörde vornehmen
und die Kaufgelder U ıIn die Vermögenssubstanz verwendet
werden können.“ Der VO Kapitel waählende Propst un
echant unterstanden der Genehmigung des Königs. Die spateren
Reformversuche I1LU 11 solche un nıcht mehr die Ver-
suche der Beseitigung handelte sich hinfort hatten 1mMm wesent-
lichen die Statuten für das Domkapitel Brandenburg VO| No-
vember 1826 Zu Vorbild.

Das Brandenburger Statut erwähnte die seıt uralter Zeıt bestehende
CNSEC Verbindung des Kapitels mı1t Ritterschaft und tänden des Landes
und betonte die Absicht, ausgezeichnete Verdienste geireuer Unter-
tanen auf ıne besonders würdiıge Weise belohnen, nämlich mıt
Domherrenstellen in Brandenburg. Von den Artikeln des Statuts
handelt der erste VO  — der Anzahl der IDDomherren HEeCUN weltliche,
TEL geistliche der zweıte und dritte VO  — der Besetzung der tellen,
namentlich des ersten (Kurator) und zweıten Direktors der Rıtter-
akademie, Artikel VOo  b der Bestätigung des VO Kapıtel wählenden
omdechanten, Artikel un VO den Einnahmen der Domherren,
Artikel entsprechend betr dıe geistlichen Domherren: Artikel geht
auf die Qualifikation der Domherren, Artikel auft den en un!
die kapitularische e1idung e1IN; Artıkel beschreibt den Hergang
eiıner Introduktion. Die Artikel 11 bıs behandeln dıe aufende Ver-
waltung, ihre Vertelung auf Dechant, Senior und Personal, die erech-
Nung der nichtfixierten Pfründeneinkommen und die Nutzung der Kurien.
Es folgen Deservitenjahr für die en verstorbener Kapıtularen
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Art 17) Stellung unter den inıster des Innern Art 18) Anzeige Vo  —;
Todesfällen aus dem Kapitel Art 19) Übergangsbestimmungen Art 20)
Beziehungen ZUTCF Rıtterakademie (Art 20) und ausdrücklicher Vorbehalt
des Königs dıese UOrdnung erweıtern oder eschränken der das
Stift änzlıch aufzuheben Art 22)

Wie eEin Schwert aes Damokles stand also der letzte Artikel
der dem Landesherrn als dem Stiftsherrn alle Rechte auf das Stitt
vorbehielt ber dem weıteren Leben der Korporation Im SaNzeEnN
wWar das Stift nıcht viel mehr als e11Ne Gratitikations- und Pen-
sıonsanstalt für königliche Beamte Mehr konnte nd durfte das
Merseburger Domkapitel für sich auch nıicht erwarten ber &5
durfte damit rechnen daß entsprechend dem Artikel des
Brandenburger Statuts auch für die jJetzıgen Merseburger Kapitu-
lare jede Härte vermieden wurde un durfte schließlich
auf C116 Reform ahnlicher Art rechnen

Wohl wurde schon reichlich ach 10CM Jahre den sächsi-
schen Stiftern eiINe Reform nach dem Brandenburger Muster
angekündigt tatsachlich aber geschah nıchts Und weinn nach
etiwa weıteren Z W 61 Jahren der König sich veranlat sah
SC1IHCNHN FErlaß VO 51 Januar 1822, dem Aufnahme von An:-
wartern uUSW. verbietet, Gestattung: VOoO Ausnahmen aber sich
vorbehält, den Beteiligten 111  N Gedächtnis zurückzurufen, mag
das der etiwas laxen Handhabung VO Ausnahmen SEC1INEN
rund haben

Anders wurde die Sache unter Friedrich Wilhelm der
schon als Kronprinz diesen Dingen eın lebhaftes Interesse ent-
gegengebracht hatte Der König dachte erster Linie daran
die Stifter mıt ihren Möglichkeiten un ihren Mitteln, aber auch
mıt ihrer Tradition und ihrer Würde für die Ausgestaltung der
evangelischen Landeskirche heranzuziehen Darum wırd on NnUuU

entigegen dem Artikel 18 des Brandenburger Statuts eben,
über dem Minister des Innern der Minister der geistlichen us w

Angelegenheiten ate SCZOZECN Der König beabsichtigte, die
Domkapitel als Provinzialkonsistorien umzugestalten uUun! die
Mitglieder des Konsistoriums mıt Domherrenpfründen besolden
(28 Februar 1845) Wenn sich 1U auch sowohl der Minister des
Innern W 16 auch der Minister der geistlichen us Angelegen-
heiten aller Entschiedenheit den königlichen Plan aus -
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sprachen, blieb der König doch bei seiınem Verlangen. Die
Verleihung VO  — Virilstimmen 1mM Vereinigten Landtag die
Stifter entspricht durchaus dieser unbeirrbaren Haltung des Mon--
archen, w1e S1e neuerdings Eirnst 16 W 1938 zeichnet.

Nach 15  E hat Friedrich Wilhelm diesen seinen Standpunkt
erneut vertreten un: ;ohl bei den Ministern VO  — Raumer
und VO Westphalen mehr Gegenliebe gefunden. Inzwischen
hatten die Stifter das echt der Präsentation tür die Eirste Kam-
BT das Herrenhaus 7. Mai erhalten, un 1n weıterer
Durchführung seiner Absichten verfügte ann der König:

Auft den Bericht VO Monats bestimme Ich hierdurch, daß
beı der durch Meine Eirlasse VO Februar 1845 und 15 Januar
angeordneten Zurückführung der evangelischen Domtkstiftter D BPranden-
burg, Merseburg und Naumburg, SOWw1e des Colleg1atstifts Zeıitz auf
ıhren kirchlichen Ursprung War die jetzt vorhandenen Mitglieder 1m
Genuß aller ihnen uUr': die Verfassung ihres Stifts gewährleisteten
Rechte erhalten werden, iwa He  — ernennende ıtglieder aber In
diese Stitter DU  H unter dem Vorbehalt eintreten können, daß ıihnen
S: die künftige Umbildung der tıfter kein aus der bısherigen
Stiftsverfassung, insonderheit kein aus den Bestimmungen der rund-
satzen über die Ascension entnehmender Widerspruch zusteht, S61
sıch. vielmehr den VOoO  - Mir ın dieser Hinsicht treffenden Bestim-
MUNgSenN unbedingt und hne Anspruch auft weıtere Ascension unter-
werfen haben ermächtige Sie, den genannten vlier Stittern VO

derıiıhnenzugedachtenanderweiten Bestimmung und
der ın Vorstehendem getroffenen Anordnung Mittheilung machen
und sehe Ihren weıteren Vorschlägen gcCcn Ausführung Meiner Erlasse
VOm Februar 1845 und Januar 1847 enigegen.

Jagdschloß Grunewald, den November 18556
TI1IEUAT] Wilhelm

Wir haben die Worte VvVon der ihnen zugedachten ander-
weiıten Bestimmung“ geSperTt; sS1e sınd hne den Hinweis aut
den öniglichen LErlaß VO 28. Februar 1845 unverständlich, In
Verbindung mıiıt diesem ber eindeutig und klar 'bendrein
NaT der Eirlaß VO November 1856 die Minister des Innern
und der geistlichen uUSW. Angelegenheiten gerichtet. Zu Anfang
des Jahres wurde diese königliche Willensäußerung auch
dem Domkapitel 1n Merseburg auf em Dienstwege zugestellt.

Während sich NUun 1n Brandenburg das Statut Von 1826 ein-
lebte, die alten bevorrechtigten Domherren ausstarben, aus den

{s. Kı 1/2
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nichtbesetzten Domherrenstellen aber eın königlicher Disposi-
tionsfonds gebildet wurde., geschah ın den sächsischen Stiftern
In den letzten Jahren Friedrich Wilhelms 1 in der Kegent-
schaft un zunachst ıunter König Wilhelm nichts.

Eindlich, 1 Frühjahr 1864:; beginnt das Merseburger Kapıtel
sich regen Propst Friedrich VOoO Krosigk. vorher Kegierungs-
präsident iın Merseburg, 1U In hohen Jahren der Spitze des
Domstifts, machte sich ber die höchstbedenkliche La der
Korporation keine Illusionen. Die domkapitularischen Protakalle
geben seine Ansicht UU  — sehr temperıert wieder. Im ordentlichen
Frühjahrs-Generalkapıtel hatte der Propst „auf die zeitlichen
Freignisse nd auf die seıt 1815 vorgegangenen territorlalen
Änderungen hingewiesen; berührte sodann die Lage der
Leipziger Herren Capıtularen, welche ın JTEUGCIGT Zeit nach VOTI'-

schiedener Richtung In ıne Besserung erfahren: gedachte ferner
der Verwaltung der vakanten Präbenden, un daß aus deren
Kevenuen Ln HOE Zeit 1004 Reichsthalern dem VNomgymnasium
überwiesen worden wären.. Im Herbstgenerale 7 Oktober
1864 aber machte der Propst „Mitteilung ONn dem seinerseıts
entworfenen Immediatgesuche des Königs Majestät Fr-
KZanzung des Personalbestandes des Domcapitels, welchem die
Herren Capıtularen 'sich genehmigend anschlossen, nachdem auf
Wunsch der hochwürdigen Herren Lipsienses noch eINEe ihre
besondere Stellung 1MmM Domcapitel betreffende Bemerkung hinzu-
gefügt worden“ __ Neben diesen domkapitularischen Protokollen,
die der Stiftssyndikus führte, erichten über diese Dinge die
VO Krosigk eigenhändig geschriebenen Akten betr die neuzZu-
berufenden Mitglieder des Kapitels. Da legt der Fropst dar, da ?
auf rund der Kabinettsorder Vo 31 Januar 18929 1Un das Stift
soweıt ausgestorben sel. daß CS 19838  I mehr aus fünf Gliedern
bestünde. dem Propst Krosigk, dem Dechanten V. Trotha, dem
Senior %. VCR Wolffersdorfftf un den beiden Leipziger uristen
Dr Schilling un IIr v. Waechter: da der Senior ın Dresden
seinen Wohnsitz hat, sind Iso VOo  a fünf Mitgliedern des
Kabpitels TEL ‚„‚Ausländer“, W as be1 Wahlen Unzuträglich-
keiten führen könnte Wesentlich ist weıter der Hinweis darauf,
daß eigentliche Sinekuren nicht vorhanden selen. Bei den wenıgen
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ortsanwesenden Mitgliedern des Kapitels habe jeder einzelne
estimmte wichtize Aufgaben erftfüllen Der König wird g—
beten, durch Firnennung CINISCX geschäftskundiger Männer, die
möglichst Merseburg Wohnung nehmen sollten, das Kapite!

CH.
Propst V, Krosigk hatte dieses Immediatgesuch Sep-

tember entworfen, 6cs wohl mıt den zuständigen Stellen be-
sprochen nd ann Generalkapitel vorgetragen Am 20 Ok-
tober wurde dem König vorgelegt Der König aber Nar schon
vorher VO Oberpräsidenten Hartmann VO Witzleben un VO

Minister des Innern Grafen Friedrich KEulenburg, über die Lage
des Stifts Merseburg unterrichtet worden Eine eigentliche Gefahr
lag darin, daß bei dem hohen Alter der Kapitulare e1in plötz-
licher Lodestall den „Ausländern das Übergewicht geben würde,
daß dann die Wahlen Propst und Dechant ZU Provinzial-
landtag un ZUIMM Herrenhaus nıcht nach Wunsch des Landes-
herrn ausfallen würden, un daß schließlich die Geschäftsfüh-
rung des Kapitels überhaupt Not eiden möchte

Nicht unerwähnt bleiben darf daß ohl seıtens der Regie-
rungsstellen uch Jetz sıcher 11 dem Vortragze VO 15 5Septem-
ber dem König gegenüber der Wunsch vertreten wurde, die
Leipziger Universitätsprofessoren au dem Kapitel hinauszu-
komplimentieren Zunächst freilich SINg den Leipziger Herren

Merseburger Kapitel gerade darum besonders gut weiıl nu

WEeN1ge Mitglieder da WwWAäarcen, and Wäar gewıiß C1N€ schwer ab-
SCTUNgENE Loyalitätserklärung, Dr Waechter aı 17 Ok-
tober schriebh „Was och insbesondere uNns, die mitunterzeichneten
Mitglieder der juristischen Facultät der Universität Leipzig,
betrifft ; theilen auch N 1II urchaus die vorstehend ausgedrück-
ten Wünsche nd treten der ehrfurchtsvollsten Bitte Vervoll-
ständigung des Capitels besonders Hinblick auf die

das Hochstift Merseburg obliegenden Pflichten bei

441 Manteuffels Pantirıt<e das Kapıtel
Fntsprechend dem ıhm seltens des Ministeriums nd seıtens

des Domkapitels vorgetragenen Wunsche ernannte König Wil-
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helm November 18  S TE eUu«c Dombherren. Die K8nig-
liche Verordnung lautet:

Mıt Bezug auf Meınen TIa VOILLL heutıgen Tage, die interimistische
Frgänzung des Stiftscapıtels Merseburg, Naumburg und Zeitz be-
treffend, ernNeENNE hierdurch den Oberpräsidenten, Wır  en
Geheimen Rath VOoO  5 Witzleben Magdeburg, den Regierungspräsi1-
denten Freiherrn vVo  > Münc|  ausen Frankfurt d. &N Meinen
Generaladjutanten, den Generallieutenant Freiherrn VOo  — Manteuffe!
unter den 1n obigem TIa bestimmten Maßgaben Zzu Capıitularen des
Domtgstifts f Merseburg, und überlasse nen, das weıter Nöthıige
dieserhalb verfügen. I)Dem Generallieutnant Freiherrn vVvomnxn Manteuffel
habe dıies unmittelbar ekannt gemacht.

Berlin, den November 1864
geZ.) Wilhelm.

An den
Minıster des Innern.

In dieser Tuschrift an den Grafen Eulenburg ahm König
Wilhelm das Recht; Domherren Lı HCH,; auch 1n Merseburg
nach brandenburgischem Muster für sich. 1n AÄAnspruch, ohne daß
bisher die Reorganisation. des Stiftes soweıt gediehen WAaT, daß
der König 1€6Ss VO:  - Rechts konnte. Die Frnennung VO  -

zwel hohen Verwaltungsbeamten und einem General stand jeden-
falls Sanz un Sar 1m Gegensatz der etzten Verfügung König
Friedrich Wilhelms } der die Domkapitel Provinzialkonsi-
storıen umgestalten wollte.

He die Rechte, die der König bisher noch nıicht hatte, legte
siıch bei 1n einem Frlaß VO. gleichen age

finde unter den 1n Ihrem Berichte VO. September Js
Mir vorgeiragenen Verhältnissen erforderlich, daß bıs Zzu definıtiven
Reorganisatıon der Domestitfter Merseburg und Naumburg und des
Collegiatstifts Zu Zeitz, worüber Ich den näheren Vorschlägen SEINET
Zeıt entgegensehe, dıe dortigen Capitel In einem iıhre Wirksamkeit
SOW1e den Übergang Z 5 Einrichtung sichernden Bestande erhalten
werden, und bestimme diesem W EeC. 1n Ausübung der Mir
stehenden Befugn1s Zzu Umbildung der Stiftsverfassung, daß, da beı
dem Mangel Einrückungsberechtigten dıe Capıitel sich 1n statuten-
mäßiger Weise nıcht mehr selbst vervollständigen können, eıne inter1-
mistische Ergänzung derselben, oft und weiıt deren bedürien
wird, durch landesherrliche FErnennung u«c Capitelmitglieder rfoige
{diıese Ernennungen sollen jedoch, u  3 die beabsichtigte Reform
ördern, bis auf Weiteres NUrTr uıunter nachstehenden Maßgaben ergehen:
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Der 1n der Ordre VO November 1856 vorgeschriebene Vorbehalt
wırd bei diesen Berufungen dahin erweıitert, daß dem FErnannten
die künftige Umbildung des Stifts kein Aaus der biısherigen Stifts-
verfassung, insonderheıt kein aus den Grundsätzen ber dıe Ascensi0on
und die Vertheilung capıtularıscher Nachlässe entnehmender 1der-
spruch zustehe, der Ernannte sich vielmehr den ın dieser Hınsıcht be-
ziehentlich SCH Fixation der Stiftsbezüge der Capıtularen zutreffen-
den landesherrlichen Bestimmungen unbedingt un ohne Änspruch auf
weıtere Ascension und sonstigen Nachlaß-Erwerb auch ohne Entschädi-
gungsanspruch weSCH der durch die künftige Fıxierung iwa eintreten-
den Reduction der hıs dahin erworbenen Stiftsbeneficien und Dign1-
aten aller Art, unterwerfen habe Der NEUEC Capıtular hat bei
jedem, während der gegenwärtigen Stiftsverfassung noch eintretenden
Vacanzfall 1mM Capıtel dıe Rechte der Ascension, Option und Dıvisıon
statutenmäßıig auszuüben. olange dıe aut dıesem Wege ihm zustehen-
den Stiftsbezüge ıcht einen gEWI1ISSEN jJährlichen Minımalbetrag den
Ich beim Domstift Merseburg fürs Erste auf 200 Thaler vorbehaltlich
der besonderen Bestimmung für die anderen beiden tifter festsetze
erreichen, WIT ıhm das hleran ehlende als Zuschuß-Präbende aus

dem ZU Meiner Disposition aufgesammelten Fonds der vacanten Prä-
benden bei dem betreffenden Stift gewährt. Der den gedachten Betrag
übersteigende Anftall verbleibt bis ZU Euntritt der unter vorgesehe-
NC  > Fixation. DDem vorerwähnten Dispositionsfonds be1 jedem der
dreı tıfter verbleiben 1m übrigen alle demselben bisher zugefallenen
Stiftserträge hne Unterschied; auch bleibt hinsichts aller derjenigen
Dignitäten und Beneficien, welche ur Ollatur des Capıitels erworben
werden, Meiınem Frmessen uneingeschränkt vorbehalten, ob einer solchen
Collatur die nach der Ordre Vo 21 Januar 1829 erforderliche landes-
erTl1' Bestätigung ertheilen oder nicht, reSsSp die betreffenden
Beneficien dem Dispositionsfonds überweisen sind. Außerdem
setze hiıerdurch fest, dalß be1 den Ernennungen weltlicher
Capıtulare den Stittern Merseburg und Naumburg nıcht mehr die
bısherigen stiftsverfassungsmäßigen Qualifications-Bedingungen, SON-

ern die bei dem Domstift Brandenburg zufolge TLLKeEIS VIINL de
Statuts VOoO November In Geltung stehenden maßgebend se1n
sollen Ich ermächtige Sie, die Stiftscapitel Merseburg. Naumburg
und Zeitz, diesen Anordnungen 1n Kenntniß seizen und das
weıter deßhalb Erforderliche veranlassen.

1864Berlin, den November
gez.) ılhelm. geEZ.) raf Eulenburg.

An den
inister des Innern.

Dieser königliche Errlaß, der abweichend VOoO. dem ın den etz-
ten Jahren Friedrich Wilhelms geübten erfahren den Minı1-
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ster der geistlichen uUuSW. Angelegenheiten völlig überging, die
Angelegenheit der Domstifter also ressortmäßig dem Minister
des Innern allein überließ ahm C1Ne Reihe VO  S Keformmal-
nahmen $ die wesentlichen das Stitt Zu könig-
lichen Gratifikations- und Pensionsanstalt machten Mit der
eıgenartıgen Struktur des kapitularischen Lebens, mıiıt den Pfrün
en un ihrem Kinkommen, zeıgte sıch der Erlaß recht C]  —_
vertraut. FEr fand demgemäß Merseburg schr kritische Auf-
nahme.

Der Dompropst Friedrich Krosigk un der Justitiar des
Kapitels nahmen erster Linie Anstoß der Zzweıten Bestim-
MUuUNS des Erlasses In Randbemerkungen wird azu ausgeführt

Capıtularen, Domherren können ohne Besıtz A TrTabende kein
capıtularısches Vermögen erwerben un sınd hıs ihnen der Besıtz
derselben ausdrücklich verlıehen wird NO  } praebendati der
Besitz rabende 1sSt die nothwendige Bedingung der Vermögens-
erwerbung alle später erworbenen Dignitäten, Beneficien sind
Accessorien der Präbende des ursprünglichen Stammvermögens NeE!

Capıtularen und War nıcht nothwendige sondern TC1IMN zufällige
FWYerner €s, denn bevor nıcht Besıtz TAaDende IsSt
hat J Er mMu also dıe vollen 500 Reichsthaler us dem }is-
positionsfionds SsSC1 untier dem Namen Tabende der
uschußpräbende erhalten Der Dispositionsionds 1st aus den Hlıs
jJeiz vacanıt gewordenen eıltf Präbenden gebildet außer diesen eilt
räabende exIistieren E noch die fün{t noch übrigen die sıch
Besitz der Jetz noch vorhandenen präbendirten Capitularen eIiINden

Die Angelegenheit wWwWäar schwierig geworden, J schließlich
auych fehlerhaft eingeleitet weıl der König bereits auf den
Ministerialvortrag VO 15 September nıcht ber erst auf das
Immediatgesuch des Kapitels VOoO 17 (O)ktober das ihm
M} Oktober zugeleitet W i verfügt hatte Mit dem königlichen
LEirlaß VO 16 November hätte das Kapitel hätten Propst un
Justitiar schlechterdings chts anfangen können, nıcht der
Minister des Innern, raf Kulenburg, C111 erklärendes Begleit-
schreiben gesandt hätte, das den Schlüsse] ZU  — FEntwicklung bot
Taf Kulenburg schreibt:

Um die Capıtel der Domsstifter f Merseburg, Naumburg un!: des
Colleg1atstifts Zeitz ihre ‚Wirksamkeıt, den Über
BANs 1NerTr definitiven Reorganisation sichernden Bestande erhal-
ten, en des Könıgs Majestät geruht die dem abschriftlic! -
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liegenden Allerhö  en FErlaß VO November Js festgesetzten
Normativbestimmungen Z E: interimistischen Ergänzung der Stifts-verfassung ergehen lassen.

Glei  zeitig en des Königs Majestät unter den 1n diesen Nor-
matiybestimmungen enthaltenen Maßgaben mittelst der abschriftlich
beigefügten Te VOo emselben lage den Oberpräsidenten Wirk-
lichen Geheimen Rath VoO  - Wiıtzleben Magdeburg, den Regierungs-
präsıdenten Freiherrn VO  S Münchhausen Frankfurt a. © un den
Generalad7jutanten, Generall:eutenant Freiherrn VO  S Manteu{ffel
Capıtularen des Domestiftts Merseburg geruht. UTC
diese Ernennung ist den W ünschen, welche das Domcapıtel 1n der
unier dem Oktober b VO.  u der Königlichen Reglerung eingereıichten
Immediatvorstellung ausgesprochen hat, und we einerseılts VOT den
ETSANSCHCH Allerhöchsten Entschließungen Ur Kenntniß ST. Majestät
ebracht worden sind, insoweıt entsprochen worden, als das derzeitige
Bedürfnis erfordert, und andererseıiıts die Rücksicht auf die ST. MajJe-
stat dem Könige vorzubehaltende freie Entschließung über die weıtere
ung der tıfter gestatiet. Die Bıtte des Domcapitels, daß
wenıgstens bei ein1ıgen der CU: Domherren die Ernennung durch die
Wohnsitznahme in Merseburg bedingt werden möchte, ist iıcht uNer-

WOSCH geblieben, jedoch hat unter den gegenwärtigen Verhältnissen
cdie Vermehrung der In Merseburg residierenden Mitglieder des ‚apıtels
noch nıcht, un wenıger für nöth1ıg erachtet werden können,
als der ZUu Dombherrn ernannte ber-Präsident VO)  S Wiıtzleben durch
die Nähe SE1INES amtlichen Wohnsıitzes 1n den an geseizt ıst,
eintretendem Bedürfnisfalle auch einer dauernden un eingehenden
Betheiligung den Geschäften der Stiitsverwaltung sıch unter-
zıiehen. Im übrigen bleibt vorbehalten, nöthigen bei späterer
weıtere Frgänzung des Capıtels aut das Erforderniß der Resiıdenz die
geeıgnete ucKsı1ı! nehmen.

[Jie Königlıche Regierung hat hiernach das Domcapitel mıt ent-
sprechender Eröffnung versehen und asselbe aufzufordern, SCcCh
Einführung der neuernannten Domherren und Änwelsung der nach
Maßgabe der eben zuerst geda  en Allerhöchsten Te ihnen w

kommenden Einkünfte, welche VO Tage der Königlichen Ernennung
ab VOo  S ihnen beziehen SIN  ‚9 das Nöthige verfügen.

Von der die Normativbestimmung enthaltenen Allerhöchsten Tre
ist auch den Capiteln Naumburg un Zeıtz Kenntniß Z geben.

Berlin, den November 1864
Der Minister des Innern.

An die gez GT Kulenburg.
Königliche Regierung Merseburg.

Nun wußte Probst V. Krosigk wenıgstens, an WC sich bei
der Lösung der Schwierigkeiten wenden sollte. Hartmann v. Witz-
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leben ar Kriedrich Krosigk Regierungspräsident 111 Merse-
burg SCWESCH, ehe Oberpräsident Magdeburg wurde die
beiden Männer kannten sich und schätzten sıch WIC Aaus der
Korrespondenz hervorgeht menschlich und kollegial Witzleben
kannte Merseburg und das Stift Möglichkeiten und
TENzZEN In freundlich höflichen Begrüßungsschreiben stellt

sıch dem Propst als Kapitular VOT un sagt
Wenn uch S1ie selbst die Verstärkung des Capitels durch

Kräfte gewünscht haben werden Sie, die eigentliche Seele und der
OP des alten Capıtels doch ur diıese Art und Weılse der
Crelerung Capıtularen und dıe damıt unzertrennlich usammeeh-

hängende Umgestaltung der historischen Verfassung des Capıtels nıcht
angenehm eruührt werden.

Im übriıgen aber SINg Witzleben dem Propst eitrie ZuUu  —; Hand
die Schwierigkeiten die zweıten Punkte der öniglichen Nor-
matiıybestimmungen lagen, möglichst schnell beseıtigen Nach
mehrfachen Besprechungen un Korrespondenzen konnte Krosigk
schon an Dezember 1864 die E:tatsentwürfe der drei NEUEN

Präbenden der Regierung 111 Merseburg einreichen Freilich erhal-
ten diese drei Pfründen die Namen alter Kanoniker S daß Wiıtz-
leben die des Frhrin Kyb Münchhausen die des Staats-
mınısters Carlowitz un Manteuffel die des Berbisdorf
ZUZCWIESCH wurde Tatsächlich ber mMag sıch um Zanz e  e

gestaltete Präbenden, die zwolfte dreizehnte un vierzehnte,
handeln., deren jede nıt 500 Talern ausgestattet wurde Damit

die NECEUEN Domherren CanOon1C1 praebendati S1C konnten
weıteres kapitularisches Vermögen erwerben und der Divisıon
und Option statutengemäß teilnehmen Die Finnahmen wuchsen
übrigens schr langsam un betrugen Oktober 1867 für Wiıtz-
leben 269 141 für Münchhausen 314 152 und für Manteuffel
310 laler

Manteuffel hatte Bedenken die Frnennung ZU Domherrn VO

Merseburg anzunehmen So schrieb den Dompropst
(Schreiberhand)
uer Execellenz d ich ganz ergebenst daß Seine Majyestät der

König geruht haben mıch ZzU Capitular des Domtstifts Merseburg

So dankbar iıch jede uld INeE1NES Königs und Herrn anerkenne,
geehrt ich mich diese alte Corporatıion einzutreten habe
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ich doch meinem (Gew1ssen en, ob ich unter den gegebenen
Bedingungen thun darf Seine FExecellenz der Herr Minister des Innern
hat M1r näamlıch heute mıiıt der Benachrichtigung, daß dem hohen
Capıtel des Domekstifts Z Merseburg wEegCnN meıner inführung e
nöthıgen Anweisungen gegeben habe., TI eiıner Allerhöchsten
Cabinettsordre VO November des Jahres gesandt, Vo der ıch Euer
Excellenz, WLn Sie dieselbe auch bereıts kennen. vertraulich Abschrift
vorlege. Nach diıeser Allerhöchsten TrTe soll ich miıch VOT em VeTl-

pflichten, bei der künftigen Umbildung des Stifts keinen a uUus der biıs-
heriıgen Stiftsverfassung entnehmenden Widerspruch P erheben.
Kann ich. das thun, hne den Kechten des Domcapıtels eiwas Z VOEeI-

geben? Soll ıch die Ehre en, dem Domstilfte anzugehören, wiıll
ich uch se1Nner würdigen Mitglieder würdiıg In deren Mitte ireten
Ich wende mich daher. da m1r alle auf das Domstift bezüglichen Be-
stimmungen Iremd sind, vertrauensvoll mıt der Biıtte Kuer Kxcel-
lenz, INır offen auszusprechen, ob die Sache lıegt, daß iıch durch dıe
Annahme der gestellten Bedingungen die Gerechtsamen des Domkstifts
nicht eiwa beeinträchtige.

Verstehen uer xcellenz mMmıch recht nandelt sich 1ın meıner
Auffassung nıcht darum, ob ich persönlichen Vortheıulen und Einnahmen
enisagen solle dıe lasse ıch alle fallen und da unterschreibe ich,
w as Ina  b en will handelt sıch darum, ohb dıe Annahme der
gestellten Bedingungen meılinerseıts dem Stilte celhbst etiwas vergeben
und dann als Präcedenztall dienen kann., die alten Gerechtsame des-
selben vefährdet Zu 1aben. Kuer Fxecellenz bıtte iıch 1n€ baldıge
gene1igte Antwort und zeichne mıt dem Ausdruck der ausgezeichnetesten
und w1e Kuer xcellenz bekannt, se1ıt langen Jahren bestehenden
Verehrung

(eıgenhändı1ge) Kuer Execellenz aufrichtig ergebenster ]diener
E Manteuffel

(Schreiberhand) Berlıin, den Dezember 1864
An den1rGeh Rat un Dompropst des Hochstifts Merseburg
Herrn Doctor V, Krosigk, Rıtter Excellenz in Merseburg.

Auf diesen Brief voller Bedenken un Skrupel antwortete
schon aın Dezember 1864 der Dompropst mıt eiıner ausführ-
lichen. Darlegung der stiftischen Verfassungsentwicklung seıt dem
Übergang des Landes Preußen. Krosigk wI1es darauf hin, daß
Preußen se1ne erechtigung auf die Reorganisation, ja aut die
Säkularisation der Domstifter, auf den Regensburger eichs-
deputationshauptschluß VOo 1805 un auf die Wiener Schlußakte
VO  aa} 1815 stutize Mit der Kabinettsorder 51 Januar 18292 se1

dem Kapitel verboten. irgendwie Exspektanzen erteilen
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Oder Resignätionen entgegenzunehmen. Finwände des Kapıtels
diese Vorschriften hätten keinerlei Lirfole gehabt, vielmehr

se1l das Verbot durch eine eCUuec Kabinettsorder VO' Januar 1850
scharf wiederholt. Trotz alledem SEe1 Vl seıten es Kapitels alles
geschehen, Was irgendwie dem Fortbestande dienlich Seın konnte.

eIL 1mMm. übrigen aut diesem Gebiete etwas versaumt worden sei,
IMNUSSE a  w} sıch annnı damit béruhigen, daß das die Schuld

früherer (Generationen SCW CSCH sSE1. Jetzt aber, WO die Auf-
lösung tast als eın taıt accompli ansehen mUusse, se1en Bedenken,
w1ıe sS1e Manteuffel außere, absolut unangebracht. Wenn VO  > dem
Reste der Rechte des Domkapitels noch etwas retiten ıst,
ann CS 1U  —_ dadurch geschehen, daß die gelichtete Reihe der
Kapitulare durch Männer 1n einflu Breicher sozlaler Stellung
erganzt werde,: die geschäftliche Gewandtheit un guten Willen
mıiıft Charakterfestigkeit verbinden.

Der ÖOberpräsident VO Witzleben hatte Gelegenheit, diesen,
w1€e sag{, ‚„vortrefflichen‘ Brief des Dompropstes mıiıt dem
(eneral 1n Berlin besprechen; } ıst iıhm dann 1n eiıner ZWEI-
stündigen Unterredung gelungen, den audernden auf den rech-
ten Standpunkt stellen. Sachlich unbegründet arcn Man-
teuffels Bedenken nıcht mıft Rücksicht auf den VOT der Einfüh-
Tung abzulegenden kapitularischen Eid Inhaltlich NaT der
1n den mehrfach angeführten „Normativbestimmungen VOoO

November 1864 (oben 180 {1‘) schon mitgeteilt; 1mMm übrigen
handelte sich 1U se1INe Formulierung. Vor allem wurde
beachtet, daß der Eid 1U  — eine den Beamten- oder militärischen
Diensteid ergänzende Leistung se1In würde. Abweichend VO dem
bisherigen Brauch sollte die Verpflichtung auch 1n deutscher
Sprache erfolgen. Festgelegt wurde die OIM des KEides erst
eiINner späteren Zeit; inzwischen begnügte INa  - siıch mıiıt eiıner Ver-
pflichtung nach Ziffer der NS  NnCHh Normativbestimmungen,
w as die Königliche Regierung 1n Merseburg Januar 1865
genehmigte.

Eine andere Schwierigkeit, die VOT der ınführung der NEeU-

ernannten Domherren noch erledigen WAar, betraf die ND-
ten 5 s einen gEW1ISSEN Beitrag en
Geschäftsbedürfnissen des Kapitels, den die bisher als Anwärter
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der als noch nicht bepfründete Kanoniker geführten Neueintre-
tenden zahlen hatten. Die (seldsumme wurde jeweils nach
Bedürfnis VO. Kapitel festgesetzt und verteilt C111 größerer Teil
flol? die Stiftsfabrik un die Ordenskasse: andere Teile
kamen en Beamten des Stifts auch die bei dem Einführungs-
gottesdienst Dome tatıgen Kirchenbediensteten bekamen e11

Geschenk sodann erhielten die Stiftsbibliothek un! das Stifts
VIMDANasıunM C10NeN Anteil un schließlich wurden die Armen der
Stadt bedacht Es War natürlich daß der Dompropst un:! die
alten Kapitularen Bedenken irugen, die hergebrachten Lasten
den wider das erkommen ernannten Domherren aufzu-
erlegen Andererseits WarTcIl die Ansprüche der Beamten, der
Bibliothek des (Gymnasiıums privatrechtlich gegründet S1C

konnten nıcht mıt Hinweis auf die HNEUCIL Verhältnisse
abgetan werden Die königliche Order die cie Herren VO)

der /Zahlung dieser Gelder befreite. am tür die Vorbereitung der
Installation spat die Hände des Propstes

Der der Installation sollte aQaUus verschiedenen (GGrün-
en, zumal mıt Rücksicht auf das Iter der gegenwartıgen
Kapitulare, besonders der Dignitäre, möglichst kurzbefristet -
gesetzt werden Witzleben und Manteuttel wünschten ber C1NC

Hinausschiebung bis nach em Ordensfeste Januar wäh-
rend der Propst die feierliche Installation gSCINeE m1T dem ordent-
lichen Generalkapitel Mai verbunden hätte Wa starb

Januar 1865 hochbetagt der Leipziger Dombherr Professor
Dr Schilling, und c5 wWar mıt sofortigen Benennung
Nachfolgers durch die Universität rechnen Die preußische
Staatsregierung ber wollte au  N politischen (Gründen die
preu ßBischen Domherren installiert 1SSCH, ehe der Cu«C Leipziger
Professor SC1INCH Platz 111 hor un Kapitel CEINZECENOMMECHN hatite
56 wurde der März 1865 als Tag der feierlichen Finführung
festgesetzt und für diesen Tag entsprechend E1n außerordent-
liches Generalkapitel anberaumt Dazu schrieh Manteuffel
13 Februar 1865 Witzleben

(eigenhändig)
Sehr geliebter und verehrter Gönner,
erzlichen ank für Ten soeben eINgESANSCNCH T1e VoO geSsi-

SCn Tage. Ich habe die Einladung von Herrn VOo  — Krosigk erhalten
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und mır ist der März heber w1e der Maı, da jetzt noch keine Iruppen-
übungen sind, und der März ist MIr speziell lıeb da der Geburts-
tag meılines selıgen Vaters ist. habe er schon Urlaub C  MmMCH
VOoO Könıge un: hätte Herrn VO  e Krosigk schon geschrieben,
ich nıcht auch. beweisen sollte, daß iıch geboren und meıne FEiltern geiraut

fordert.
SCWESCH sind, w as Requisitionen In enau und dadurch Zeıit eT-

Herzlichen ank für die Nachrichten ber meınen zweıten Sohn;

verschaffen.
könnte Ihre Güte ihm 1U auch eın biflsd1en Ihres Geistes un: Wiıssens

Manchmal sieht Mal doch sechr eutlich. daß der hebe ott mächtiger
ist als die Menschen mıt all ihrem Hortschriutt. Hertha freut sıch schon
auf den

Ihre Güte, mIır Quartier In der Sonne bestellen Schla{f- und
Wohnstube und für den Bedienten 1ne bestellen lassen
wollen (D nehme ich dankbar und werde, Gott wiıll Sonntag
dem Je nachdem die Züge gehen, mıttag der nachmittag eintreffen.
Montag Iruüuh kann ich aber Jdoch wieder fortreisen?

In schr herzlicher aufrichtiger Ergebenheıt Manteuffel.
Berlın, den Februar 1865

Sehr bald darauf schrieb annn Manteuffel auch den Dom-
propst:

(Fkigenhändig uer FExecellenz zeıge ich 1im Verfolg des geehrten
Schreibens VO $tien Sanz ergebenst A daß iıch Gott wiıll
mıch 5ten März ıIn Merseburg rechtzeıt1g einfinden und die
welıteren Bestimmungen für die Feler des 6. März bei Fuer Execellenz
einholen werde. In der Anlage überreıiche ich gan ergebenst Irau-
schein meılner Eltern, Tau{fschein Vo MIr und Bescheinigung des
Predigers Seidig.

Manteuffel
Berlın, Februar 1865

Am März fand also die Einführung der Kapitulare
statt Wır sınd über den Hergang der Yeier eingehend, aber doch
auch recht eıgenartıg unterrichtet durch die kapitularischen Proto-
kolle Der Stiftssyndikus hatte ohl schon 1m Voraus den Her-
San und die dabei vom Propst verlesenden AÄnsprachen 1m
Wortlaut festgelegt. IDannn kam tatsäachlich aber eIN1ZES anders
als vorgesehen. [)as Protokall bezieht sich auf die Normativ-
bestimmungen un stellt annn fest, daß hinsichtlich der Statuten-
gelder die allerhöchsten Intentionen nıcht erkennen lassen, ob



Lerche, Edwin Frhr Manteuffel als Dombherr VOI Merseburg 189

die ernannten Kapitularen ZU  I Eirlegung der Statutengelder g'_.
halten se1nNn oder davon entbunden bleiben sollen.

Bereits 20. Februar 1865 hatte der König die NnNEUETNANN-

ten Kapitulare VO.  — der Zahlung der Statutengelder befreit. Diese
Königliche Order War auch schon Vorabend der Weier ın die
Hände des Propstes gelangt, nachdem S1e aut dem weıten Wege
VOoOIl Berlin nach Merseburg dıe gehörigen Instanzen passıert hatte
Mittlerweile hatten sıch die NEUECIL Herren über die schwierige
Frage geein1gt: die en Beamten, den Kirchenbediensteten, den
Bedürftigen der Stadt,; dem (Gymnasıum un der Bibliothek des
Stifts zustehenden Anteile der Statutengelder wurden bar be-
zahlt, weil der Rechtsanspruch der Empfänger als unbestritten
anerkannt wurde. Diejenigen Teile der Statutengelder aber, die
1n die KFabrik und iın die Ordenskasse flieBßen sollten, wurden ıIn
der VO Kapitel festgesetzten öhe dem Syndikus Z Aufbewah-
rung bis ZU  —_ Entscheidung überantwortet. In etzter Minute hat
sich 1€ese Vereinbarung erübrigt, weiıl die königliche Ent-
schließung ber den Fortfall derStatutengelder noch eintraf.

ber die schwierige Frage des Kides richtet das Protokaoll
Die neueintretenden Kapitulare werden iıhren Diensteid ET-

innert;: dann haben S1e weiter mıt Handschlag Kides Statt
versichern, daß sS1€E sich den Vorschriften und Bestimmungen

der allerhöchsten Königlichen Kabinettsorder VOo 16. November
N die ihnen ihrem SaNZCH Inhalt nach wohl bekannt ıst,
unterwerien, un da ? sS1e die Statuten des hiesigen Domkapitels
alter Verfassung, insoweıt und solange S1€e nıcht durch die g.-
dachte Kabinettsorder abgeändert der aufgehoben sind oder
durch anderweiıte VO ST Majyestät dem Könıige erlassende
Anordnungen 1n Ausübung allerhöchst demselben zustehende
Befugnis ZU  — Umbildung der Stiftsverfassung 1n Zukunft weıter
abgeändert und beschränkt werden, befolgen und aufrecht erhal-
ten, überhaupt aber das Wohl des Kapiıtels nach ihrem besten
Wissen wahren un befördern wollen.

Im Anschluß die feierliche Kinführung, den Gottesdienst
1m Dom, die Vereidigung un!: die Zuweisung der Präbenden
Liolgte U eın zweıtes außerordentliches Generalkapitel, dem
die neuernannten Domherren sofort vollberechtigt teilnahmen,
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daß nunmehr der königlichen Anweisung entsprechend V  '
fahren WAäar.

FEin gyroteskes Nachép iel hatte die Frnennung dieser en
Dombherren 1mM ndtage. Die Domkapitel gehörten ressortmäRig
ZU Ministerium des Innern: daran hat das kurze /Zwischenspiel
unter Friedrich Wilhelm 1 der en Minister der geistlichen
uUuSW. Angelegenheiten beteiligte, nichts geändert. Im Haushalts-
plane des Staates aber rangıerten die tifter mıt ihren Fin-
nahmen e1im Minister der geistlichen uSWwW. Angelegenheiten. Wenn
1LU: diese Dinge 1m Landtage ZUT Sprache kamen, annn varen
die Sachbearbeiter dem Innenministerium nıicht ZUZCECH,
weil der Kultusetat S1e ressortmäßıig nıchts angıng.

So Nar die Lage auch am 54 Mai 1865 1m Abgeordnetenhause,
als der Abgeordnete Dr LDberty (Stadtgerichtsrat ın Berlin}
miıt den Worten: „„DIe stehen 1eTr der Schwelle einer Un
geheuerlichkeit“ eıne aufrührerische und hetzerische ede
die Kinrichtung der Domkapitel un namentlich die Neu-
CTHCENNUNS [0281 Domherren begann. Kennzeichnend für die ede
dieses Abgeordneten ıst die mıft der Stirne des Biedermannes
vorgetiragene Behauptung, der OÖberpräsident VO  — Witzleben
erhalte in Merseburg eıne Pfründe VO 6000, der General VOoNn Man-
teuffel eine solche Von 5200. und der Regierungspräsident
von Münchhausen eine solche VOoONn 4000 Talern ] ahreseinkommen.
Kberty setztie sich. bei dieser Gelegenheit für die Aufbesserunz
der AaIINCnN Schullehrer eINn, während der Abgeordnete Richter
Pfarrer In einem Berliner Vororte) die phantastische Summe für
die Landpfarrer und namentlich auch für die Generalsuperinten-
denten. für die immer kein eld da Se1, verwendet w1ssen wollte.
Der Kultusminister Dr M Mühler Wa  —; dieser enttesselten See
der Entrüstung gegenüber ziemlich hılflos. Er mu Bte sıch darauf
beschränken festzustellen, daß die Zahlen nıcht stımmen, daß sıe
leere Erfindung un positive Unwahrheit selen, daß die
gegebene Summe nıcht ZU kleinsten Teile erreicht würde. Auf
die Zwischenrufe ‚Zahlen angeben!” hat sich freilich A
geaäußert, ohl auch nicht außern können. Na.: dem Minister
seizte sıch der Abgeordnete Zie vle (Berlin) unter besonderer
Bezugnahme auf Brandenburg dafür eIN, die Revenuen der Stifter
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möglichst für die jetz überall 1 Lande entstehenden katholi-
schen (Gemeinden ZU  — Verfügung tellen während ın weıser
Mäßigung der Abgeordnete Z! vormals Kegl säch-
sischer Staatsminıster, darauf hinwies, daß C Na selbst durch
die ın Aussicht stehenden Stiftsreformen benachteiligt, diese
ertragen wolle, nıcht aber zulassen könne, daß eın alter Miß-
brauch durch eınen rsetzt werde. Der Abgeordnete
Dr konnte Schlusse der Aussprache befriedigt auf
die Wirkung selner Hetzrede zurückblicken un
assend VO 'eıner derartig ungeheuerlichen Verwendung VOo  —

Staatsgeldern warnen.

|J)as wWAäar freilich e1in Irrtum., ler VO Staatsgeldern
sprechen. A ber dieser Irrtum, der durch einen Blick In die VOL-

gelegte Drucksache hätte beseıtigt werden können, gehörte wohl
ebenso sehr ZU parlamentarischen Handwerkszeug jener Zeit,
WI1e jeglicher Mangel Sympathie füur Manteuffel, der in dieser
Aussprache deutlich wird. Die entsprechende Drucksache des
Landtags hatte die unveräußerlichen Rechte der Krone auf die
Stifter festgelegt und rundweg alle etwaıgen entgegengeseiztien
Beschlüsse des Landtags 1 S abgelehnt. DDie Bezüge der
neuernannten Domherren als mäßlıg un ihre echte als

früher eingeschränkt bezeichnet. Deutlich Nar auch gesagt,
daß sich die Kapitulare einer lan_desherrlidnen Umbildung des
Kapıtels fügen hätten. Bedauerlich bleibt, da Dr A Mühler
die /ahlen nıcht NneEeNDNDEN konnte un daß dem Landtage wenıgstens
1n der /weiten Kammer jedes erständnis für Wert nd Würde
der Tradition abging.

1L Die Ausbootung der Leipziget Professoren.
Die Verhandlungen 1 Abgeordnetenhause Warch eın Nach-

spiel, das die Vorgänge 1 Kapitel nicht beeinflussen konnte.
Eirnster nehmen Schwierigkeiten, die sıch aus der Za
sammensetizung des Kapitels ergaben, 1n dem neben emer Reihe
adliger Herren immer noch VO Amts WeESC Zwel Leipziger
Professoren saßen. Gerade ber dieser Umstand maßgeblich
tür die Vorverlegung des Termins ZU FKinführung Manteuffels
nd seiner Confratres FCWESCH, Und die Leipziger Herren. bzw
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der se1ıt IIr Schillings Lode allein die Universität Leipzig 1im
Merseburger Kapitel vertretende Dr arl Georg W W aechter,

auch der Anlaß dafür, daß die Fragen betr. den Eiid der
Kapitulare un!' die Statutengelder nıcht oJatt durch eIne schne!|l
einzuholende, dem kapıitularischen Beschluß entsprechende könıg-
iıche Willensäußerung beantwortet werden konnten.

Auf jeden Fall aber Wäar der preulischen Staatsregierung 1e
Beteiligung der Ausländer W ds Ja die Leipziger Professoren
waren Merseburger Domkapitel unerwünscht. Es ıst doch
bezeichnend, daß 1n den Normativbestimmungen des königlichen
Erlasses VO November 1864 den Minister des Innern der
Leipziger Professoren überhaupt nıcht Krwähnung
getan wird, da ß überhaupt die 4 Diktion ıst, als ob das
Domkapitel 1n Merseburg 1ın seiner /Zusammensetzung total aus

wohlverdienten königlich preußischen Staatsdienern und Militärs
bestehe. Dabei mußlte der verantwortliche Minister des Innern,
raf Friedrich N Fulenburg, ber den W&hr£a_n Sachverhalt bestens
Bescheid wI1ssen.

Als nämlich Dr Schilling R Januar gestorben WAal, da
veranlaßte raf Kulenburg den Dompropst Februar 186  i  5 S
die Finführung der preußischen Domherren mıt allen Mitteln ZU

beschleunigen, einer Benennung eınes Nachfolgers für
Dr Schilling seıtens der Universität Leipzig zuvorzukommen.
Obwohl U die Universität ihrerseits, die diese Absicht merkte,
sofort einen nhaber der Professoralpräbende au  N der
Juristenfakultät nomınıerte, der auch März mıt den preußi-
schen Herren hätte eingeführt werden können, 1gnOoTIeErten der
Minister un der Propst diese Nominierung. Daher kam aı

März einer unerquicklichen Auseinandersetzung zwischen
Dr V, Waechter, der die Rechte der Universität vertirafi, un dem
Propst: Das lhieß Manteuffel In einem für iıhn feierlichen Augen-
blicke einen Blick tun 1n die geschichtlich gewordenen Bedingt-
heiten deutschen Verfassungs- und Korporationslebens, die dem
Militär gemeinhin unbekannt geblieben se1ın mußten. So werden
auch WIT genötig se1nN, diese Besonderheit Merseburgischer Stifts-
geschichte 1er In großen /Zügen zeichnen.
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Sehr a nachdem re 1409 die Leipziger Unıiversiıtät g —
gründet wWar den Prag unterdrückten Deutschen Ce1iNe€e NE UE Stätte
Irelier Forschune und TE ZU gehen statteten die Päpste Johann
und Martin (1415 {f.) die NE UE Hochschule mı1ıt Tunden dQuUSs den

In enDomstittern Meißen Merseburg und Naumburg Zeıtz aus
drel Stiftern handelte sıch deutsche Bıstümer deren Reichsstand-

schon Miıttelalter VOoO Landesherrn bestritten und deren
domkapiıtularische Sıtze nıcht Vo  - den ledern des hohen Adels
sondern mehr VOoO den nachgeborenen Söhnen der landeingesessenen
Rıtterschaft die sıch nıcht selten auch dem velehrten Studium hingab
erstrebt wurden Da mas sıch ohl hın und wlıeder unter den geist-
lichen Herren die Naumburg oder 1in Meißen bepfründet der

oder der andere gefunden aben, der neben Erfüllung SEC10NCT

gelstlichen Pflichten uch auftf der hohen Schule Leipzig Thesen
verteldigen und dıe Heilige chriıft erklären konnte

An diesem erhältnisse änderte sıch auch dann nıcht viel als nach
dem Ableben Herzog Georgs des Bärtigen das Land w 1e€e die Univer-
sıtat die NEUE TE Fıngang tand und die Domstifter ebenfalls aller-
dings unter Wahrung ihrer Rechtspersönlichkeit evangeliısch wurden
Während aber bisher W 16 eitwa Wittenberg die Kapitulare des er-
heiligenstiftes die DDomherren VO Meißen Merseburg und Naumburg-
Zeıtz nebenbei Universitätsprofessoren wäaren irat jeizt das akade-
mische Amt mehr den Vordergrund und der andesherr konnte

höhere Anforderungen ec1Nen Bewerber stellen J' größer
die Eiınnahmen aus der mı1t diıesem Lehramte verbundenen Piründe

So verdankt hne Zweifel cdıe Leipziger Universität dieser
Verkoppelung m1T den Stiftern JLE guten Teıl ihre besondere ellung

deutschen Geistesleben dıie reichen stittischen Pfründen ermöglıch-
ten dem Landesherrn wieder, Jehrte VO Weltruf die
Hochschule heranzuziehen, weiıl S16 ohne Beeinträchtigung des Staats-
haushalts weıt über cije Norm des üblichen Beamtengehalts hinaus
zusätzlich esolde werden konnten.

Auch mıt dem Friıedensvertrage VOoO 1815 tirat hıer keine e1N-
schneidende AÄnderung 1n Könıig TIeAdT!] ılhelm 111 oh|
der Letzte SCWESECHN der 11€ durch ehrwürdiges Alter geheiuigte und
noch lebendige Iradition w 16 dıe Verbindung der Unıiıyersität Leipzig
m1ıt den als Korporation erhaltenen evangelıschen Domstitftern Merse-
burg, aumburg und Zeıtz mıt rauher and gesiOrt hätte Ihm kam

vielmehr darauf W 16 randenburg, uch den sachsischen
Stiftern die ehrwürdige Institution die die eformation des Jahr-
hunderts. den eichsdeputationshauptschluß 18053 mi1ıt SCcC1NET Saku-
larisation der geistlichen Güter den Zerfall des Heiligen Römischen
Reiches deutscher Natıon W 16 die napoleonischen Wiırren überstanden
hatte P bewahren N  > gestalten und m11 ihren Mitteln und
Möglichkeiten für das Vaterland und damit auch für die evangelısche

Zischr 1/
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Kirche und für die ule einzusetzen. Tatsächlich dachte der König
iıne Reform der Stifter, keineswegs ber irgendeime Aufhebung

Dıe für den Staat völlig ergebnislose Säkularisatıon der geistlichen
Güter iın Preußen VOoO 1810 mochte ihm als warnendes Beispiel dienen.
Als durchaus unumschränkter Stittsherr aber hatte der König nıcht
DUr das Recht, sondern auch. die Pflicht, die Domkapıtel nach seinem
ıllen besetzen und mıt dıesen seinem Wiıllen gehorsamen Werk-
ZCEUSCH dann diejenigen Maßnahmen ergreifen, die ZUr wirklichen
Reform der tifter ührten, einer Reform, die 1m Interesse des
Staates und wıe immer stärker und deutlicher betont wurde auch
der evangelischen TC| lag. Unter Wahrung aller und Kın-
künfte der gegenwärtigen Domherren hatte der Köniıig 18292 die weıtere
Annahme VOo Pfründenanwärtern untersagT. Während mıt dieser
alrnahme in wenıgen Jahren 1n Brandenburg schon die Möglichkeıt
hatte, das Domkapıtel mıiıt verdienten l1enern des Staates, der Krone
und der Kırche B besetzen, löste doch ıIn den sächsischen Stiftern
dieselbe arnahme nıcht denselben Erfolg, nämlich das Aussterben
der alten Kapıtulare und das Vakantwerden der ründen, aus, weıl
dıe Leipziger Professoren, dıie als Beamte des sächsischen Staates den
Kapiteln angehörten, nıcht unter das Aufnahmeverbot fıelen und dıe
Hen Amtsträger immer wieder dıe durch Tod, Resignatıon und mts-
se. eingetretenen Lücken ausfüllten.

Als Wilhelm die Regierung 1n Preußen antrat, hatte dıe Universi-
tat Leipzig noch VIer Tunden, 1n den se1t fast einem halben Jahr-
hundert Preußen gehörenden Stiftern besetzen: Der erste w16€e
der zweite Leipzıger Professor der War Domherr ın Merseburg,
der dritte Juristische Ordinarius bezog ıne Pfründe aus Naumburg,
und der dritte ordentliche TEr der Theologie Wäar Mitglied des
Kollegiatkapitels 1n Zeitz.

Leipzig lag 1m Mittelalter 1m Gebiet des Bischofs VOo Merseburg:
sowochl Zeıtz wı1ıe Merseburg VOo  — Leipz1ig aus leicht Z.UuU erreichen,
un dıe Leipziger Professoren, die ın Merseburg und Zeıtz Dombherren
N, hne weılıteres die Vorzüge der residierenden Prälaten,

der 7A3 M Ortsanwesenheit Verpflichteten:;: Ja, die Leipziger Kapıtu-
lare konnten grundsätzlich auch den großen ürden des Stifts
Propst, Dechant) gelangen. Und dies Recht wurde VO  — der Unıiversität
auch immer wıeder betont, cselbst wWenn praktısch kaum D (5C1a
iung kam.

Als 1U  — nach der Einverleibung der Stittslande 1n die preußische
Monarchle der Könıg das Aufnahmeverbot erließ, da starben w1e ın
Brandenburg uch 1ın Merseburg, Naumburg und Zeitz dıe adelıgen
nhaber der TUunNden nach und nach aus { ıe hohe Zahl VOo  e} der

Domherren sank auf und zurück, und drohte der Zeitpunkt
kommen, dem das Kapıtel keine kolleg1ale Korporation mehr

darstellen konnte, Ja'! dem Ur mehr „Ausländer  e Beamte eines:
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„Iremden Staates, Mitglieder der Kapıtel 1n preußıischen Landen
b Daß die Universıutät Leipzig ber auf das Recht diesen
Domherrenstellen freiwillig verzichten würde, darauf wWäar schon alleın
aus finanziellen Gründen nıcht rechnen. Wenn eın Dombherr starb,
dann hatten dıe überlebenden Mitgliıeder des Kapıtels das Recht auf
den kapıtulariıschen a. besonders auf die laufenden Bezüge des
Verstorbenen. { Jer Nachlaß wurde uıunter die überlebenden Kapitulare
verteıilt, und Je geringer dıe Anzahl der der Verteilung Beteilıgten
WL größer wurde die Beute des einzelnen.

Früher hatten die Leiıpzıger Gelehrten miıt edien Herren den
Nachlaß eines verstorbenen Kapitulars raufen mUussen; jetzt konnte
1n kommen, d S1e das große FErbe yanz unter sıch teiılen würden,
da der Propst und der Dechant statutengemäßl nıcht der Verteilung
teilnahmen. Nun brauchten dıe Leipziger Professoren auych. nicht mehr
Jange Te oder Sar Jahrzehnte auftf die großen TUunNden warten,
dıie ihnen ın früheren Jahrhunderten T'ST 1m Greisenalter zugekommen
WAarT' kaum S1e jetzt VOoO der Universität genann(T, da erhielten
s1€e auch schon dıe große reiche Alterspiründe und dazu ın Merseburg
die Domherrnkurie. er dıe Universität noch die sächsısche Staats-
reglerung konnten wünschen, daß dieser höchst erfreuliche Zustand
irgendwie geändert würde. Und doch mußte der Stiftsherr darauf
dringen, daß auch hıer die Reform einsetzte, daß w1e In Brandenburg

auch Iın den sächsischen Stittern seliınen Willen ZU Geltung brachte
und das volle Verfügungsrecht über dıe Stifter unbeschränkt in dıe
Hand bekam. Dazu aber gehörte Nnu. nachdem dıie Kapitel fast völlig
ausgestorben ar«c. die Öösung der Rechtsansprüche der Universıität
Leipzig auf ihre stiftischen Piründen

Verhältnıismäßig el wWäar dıe ösung ın Der
dritte Professor der Rechte aus Leipzig WAäarT 1m Naumburger Kapitel
nNnıe Sanz voll e  MM worden: hatte nıe kapıtularıschen Rang
erreıicht. Warum das nıcht geschehen WT, hat 11a nachträglıch nıcht
ermitteln können. Wenn eın mtswechsel eintrat und die Universität
eiınen Professor als Empfänger des Pfründeneinkommens nach
Naumburg mitteilte, dann erhielt sS1Ee VO Kapıtel die lakonische ANT-
wort: Auch dem Herrn solle Ww1e seinem Vorgänger se1ın Recht
werden, zZ.uUu kommen ber brauche nıcht Er War nıcht ıtglie
des Kapıtels, hatte 1m Generalkapıte keinen Sıitz un keine Stimme,
kein Anrecht auf kapıtularische eidung, selbstverständlich uch nıcht
aufti Kurjengenuß und passıve Wahl ZU Propst und Dechant Da

den Generalkapiteln keine Einladung erhielt, konnte uch
der Verteilung des kapitularischen Nachlasses verstorbener Dom-

herren nicht teilnehmen. Das Pfründeneinkommen betrug einige
Taler ährlıch; dazu kamen wenıge Korngefälle. |)Jas (GGanze 1eß

sıch ‚eicht In 1ne Rente VOoO  b iwa 75 Taler Jjährlıch umwandeln, deren
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Kapital der preußische Staat dem sächsischen Fiskus auszuzahlen
höchstwahrscheinlich bereıt YECWESCH ware.

Schwieriger WafT das erhältnıs ın / e1l lösen. Hier bezog der
drıtte Professor der Theologıe 1n Leipzıg den Hauptteıl seiner kademı-
schen Einnahmen 1n Kornrenten. Je nach dem Ausfall der KErnte und
der allgemeınen Weltmarktlage WarTr diese Finnahme sTOR oder klein.
5° hat Professor C’hristian Gottlob Leberecht Großmann, der
Gründer des Gustav Adolfi-Vereins, ehe Domherr iın Meıßen wurde,
das Zeitzer Kanonikat hbesessen und Jange TE hindurch eiınen CSCH
Briefwechsel über die Verwendung Se1INeET Korngefälle miıt dem Zeıitzer
Stittsamtmann führen mUussen. Hier hatte dıe Universiıität e1In besonde-
TES Interesse dem Fortbestehen des jetzıgen Verhältnisses, zumal als
durch das ufnahmeverbot VOo  S Pfründenanwärtern auch hier die Zahl
der Capitelsmitglieder tiel und dıe Einnahmen des einzelnen also
auch des Leipziger TOTesSsorSs erheblich stıegen.

SO die Universität schließlich daran, den Orientalısten
Professor Bernhard Tuch (1806—18067), der iın der el der theolo-
gischen Professoren die erstie Stelle erklommen hatte, 1n Zeitz beı €e€m
nunmehr recht erheblichen Einkommen des drıtten Theologieprofessors
sıtzen lassen un: einem neuzuberufenden jJüngeren Professor die

Zeıt geringere Pfifründe des zweıten Theologieprofessors 1n Meißen
zuzuwenden. Diıeses ucC  en ber wollte sich das ıcht bieten
lassen; es wollte wenıgstens kurze Zeit die für dıe Stiftsgemeinschaft
nıcht unerheblichen Vorteile einer Vakanz, eINeEs jJungen Kapitulars na
sodann auch dıe ebuhren einer Neuaufnahme genießen.

So wurde Tuch ZU  —— Aufgabe se1ner Pfründe VO Zeıitzer Kapitel
In den Anklagezustand verseitzi, un die Universität Leipziıg die ıhr
itglie Tuch veranlaßte, diesen Prozeß anzunehmen, mußte sich
gefallen lassen, daß iıhr VO' Zeıtzer Kapitel der Streit verkündigt
wurde. Fs kam Jedo einem ergleich, dem der Pfründenertrag
auf jährlich 600 Taler bar festgesetzt wurde und die Universıität dıe
Erlaubnis erhielt, dieses unveränderliche Einkommen einem belıebıgen
Professor zuzuwenden. Damit WAäar dıese Pfründe durchaus ablösungs-
reit geworden.

Weıt verwickelter aber lagen dıe Verhältnisse 1n Me
Die beiden erstiten Professoren der Leipziger Juristenfakultät
gemeinhin anerkannte Zierden ihrer Wissenschaf{t. Das Domkapite!
ın Merseburg schätzte deren Mitgliedschaft besonders hoch eın als 1n€
große Auszeichnung. Auch hatte dıe weitverzweigte Wirtschalit und
Verwaltung des damals großen domkapitularen Vermögens ofit die In-
anspruchnahme eINES hervorragenden juristischen Rates notwendig
gemacht. ber auch 1ler durch das Aufnahmeverbot die Eın-
nahmen der einzelnen erheblich gestiegen. Zwar hatte INa der
Mehrzahl der nıcht wieder besetzten Pfründen einen königlichen Ver-
fügungsfonds gebildet, der jeweils auch den Verteilungen VOo  \ kapıtu-



Lerche, WI1IN Frhr V, Manteuffel als Dombherr Vo  - Merseburg 197

larischem Nachlaß teilnahm und dadurch Kapazıtät asch wuchs.
Trotzdem aber waren dıe Einnahmen der PIOfessoralen Mitglieder des

Kapitels genüber Beamtengehältern unverhältnismäßig ho  S- Eis wWar

nıcht €l! hıer auch 160088 1ne€e Berechnungsgrundlage für ıne Ab-

findungssumme Z.uUu ermitteln.
Die etzten Jahrzehnte, ın denen DUr noch wenıge Domherren VOT-

handen und die Finnahmen der einzelnen besonders hoch warcen,

konnten nıcht ZULXI Berechnung eines Finnahmedurchschnitts dienen.

Andererseılts verlangte die Univers1ıtät die Einbeziehung der Propstei-
un Dechanei-Einnahmen, einen wirklıch enisprechenden urch-
schnıtt der jährlichen Professoralpräbenden e errechnen. (janz ab-

weichend davon aber dachten die Vertreter des preußischen Fiskus

daran, dıie zehn Jahre VOoO  — 1809 hıs 1819 also füni Tre VOr un
un  ta] ıIn Preußen) als Normaljahre anzu-üunf te nach der Einverleib

seizen und danach den Durchschnıtt erechnen Au{f diesen noch

strıttigen Durchschnitt sollte dann das Abfindungskapital abgestimmt
werden.

]diese schwierigen Dınge konnten nıcht VOo  — den beiderseitigen Minı1-

steriıen unter Zuhilfenahme der Gesandtschaften erledigt werden. Der
Abschluß mußte durch 1ne 1n ständıger Fühlungnahme arbeitende Kom-
mi1ss1ıon erreicht werden. So beauftragte Bismarck den Dompropst VOo  —

Merseburg, Wirklichen Geheimen Rat Friedrich A Krosigk, als preußı-
schen Unterhändler iın dieser Angelegenheıt mıt der sächsischen Regıle-
rTung, dıe ihrerseıts den Geheimen Rat Dr Hübel dazu abordnete. Im

Sommer 1863 sind dann osigk un Hübel 1n Dresden un später
Merseburg zusammengekomINC1N un en ihre Ansıchten und ıhre

Zahlen miteinander besprochen und einem Wege des Ausgleichs
und welche Berechnungsart INna  -gesucht. Je nachdem, welche Jahre

annahm, kam eln Jahresdurchschnit einer jeden Professoralpräbende
VO  b 1000 oder 1200 Talern heraus, und fast schıen C5S, als würde
INna  — sich auf der mittleren Linıe VOo 1000 'Talern einigen können. Diesem
Durchschnittseinkommen würde dann für e1| Pfründen zusammcCch

iwa ıne Kapitalabfindung VO  — 000 'Talern entsprochen haben,
dıie dıe preußische Regjerung den sachsischen Fiskus zahlen
en würde.

Die Kınıgung aber kam nıcht zustande. Dıie Verhandlungen schliefen
eın oder iraten während des Kriıeges VO: 1864 ganz un!' Sar In den

Hintergrund. Jedoch noch VOT dem Kriege VO  - 1866 wurden s1€e mıiıt
einem ale VO.  \n sächsischer Seıite mıiıt besonderer Lebhaftigkeıit wieder

aufgenommen. Dabei stellte sıch dann reilich heraus, daß die sächsische
Regierung 1m Grunde VOoO  — einer Ablösung nıchts wı1sse wollte. Sie
machte Ausflüchte käme der Universıtät Leipz1ıg iıcht alleiın auf
ıne materielle Entschädigung a die Abfindung muüßte „honorig”
sein! Die Ehre der Professoren, Mitglieder des altehrwürdigen Kapıtels

se1 wertvoll, als daß S1e mıt einer Rente ın eld abgelöstse1IN,
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werden könne! Die Universität weıligere siıch dezidıiert, dıe alte Ver-
bindung zwıschen Merseburg und Leipzig aufzugeben.

Demgegenüber ug na  b VO preußischer Seite der säachsischen
Regjerung VOT, die Leipziger Herren durch Aufnahme In dıe Kapıtel
VO.  b Meißen und W urzen Zz.u entschädigen. Wenn Nu auch. dieser
preußıische OIS  ag VO  — Sachsen keineswegs abgelehnt wurde,
wurde gleich danach, als inal sich über die öhe der Abfindungssumme
anscheinend geein1gt hatte, das Verlangen der Universıtät Leipzig VOTI-

geiragen, 1E wolle TOTIZ der geldlichen Abfindung durch stimmfähige
Mitglieder In den Kapıteln vertreten bleıben, zumal sıch. nach den
wiederholten preußischen Versiıcherungen nıcht ine Aufhebung,
sondern eine Reform der tifter handle. Die sächsische Regierung
weigerte sıch. NUnN, iın dieser Hinsıicht aut die Uniıyversıität Leipzıg einen
TUC. auszuüben, un sche1int S als ob dıe Regierung 1n Dresden
der Landesunirversität überhaupt TSI dıese Weigerung, TOIZ anSemMtSSC-
NerTr Geldabfindung nıcht auf Mitgliedschaft In den Kapıiteln Zu VCOCI-

zichten, nahegelegt hätte. Noch Ende Mai 1866 en unter den 186
ernannten Kommissaren Verhandlungen stattgefunden, die allerdings
1n Anbetracht der polıtischen Atmosphäre VO  - preußischer Seıite nıcht
sehr energisch betrieben wurden. Der Ausbruch des Krieges hat dann
auch dıesem offenbar üblen politischen Spiel der Reglerung Beust ın
Dresden eın FEnde gemacht,

Mit dem des Friedensvertrages zwischen Sachsen und Preußen
VOo 1 Oktober 1866 und se1iner uıunmittelbar anschließenden atıl1ıka
tion VOoO Oktober erledigten sich soflort alle Beziehungen un Ver-
bindungen der Universität Leipziıg D den sächsischen Stiftern ın preußı-
schen Landen. Die Pfründeninhaber erhielten brechnungen bis ZU

Jage der Ratıfıkation und entsprechende Restzahlungen; SCH etwal-
DCI weıterer Forderungen wurden 1E mi1t eiınem höflichen 1eds-
schreiben die sächsische Regilerung verwlıesen. Damlıit War eiINeE
450 re alte Verbindung, dıe sich 1m allgemeınen bewährt hatte,
gelöst, weil sS1€ den Bedingungen eiıner anderen Zeıt und den anders-
gearteten Verhältnissen nıcht mehr entsprechend und neugestaltet
werden konnte.

1C] dachte Karl Georg aechte (  7—1  ÜE der Ertste
der Leipziger Juristenfakultät und weiland vornehmer Prälat un
Dombherr des ochstifts Merseburg. W aechter, einer angesehenen
schwäbischen Beamtenfamilie entstammend, hatte schon, ehe iın den
sächsischen Staatsdienst als Lehrer der Uniıversıtät Leipzıg eintrat,
1m Beamtenleben W1€ 1m politischen und parlamentarischen Kampfe
seinen Mannn gestanden. Sein hohes Ansehen 1n der gelehrten Welt
wäar durchaus begründet und wurde ihm. durch mancherle1 außerordent-
ıche Ehrungen immer wieder bestätigt. An se1iner allem partikularisti-
schen Kleinktram den gründlı kannte abholden Grundeinstel-
lung wWw1€e selner durchaus vaterländiıschen Gesinnung zweifleln,
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besteht auch nıcht der geringste nla. In der Sache der sächsischen
Stifter aber bezeıgte einen geradezu grotesken Eigensinn: da war

der bockige chwabe sächsischer als dıe sächsische RegJerung nach

Abgang Beusts, da bestand der weltberühmte LehTT der fana-
tisch auf brüchigen Paragraphen, die 1m Streıit der alfen hnehıin
zerfallen 11.

Zunächst hatte Waechter schon 864/65 dem Stiftsherrn, dem preußı-
schen Könige, das Recht der Ernennung Domhbherren bestritten.
Als NnUu die neuernannten Domherren sich ihrer kapitularischen
Introduktion 1n Merseburg März 1865 einfanden, hiıelt

v. Waechter eine lange Rede, ın der darauf hinwles, daß der NCUC

Eid die Substanz des tiftes überhaupt ın Frage stelle un daß ıne

wichtige Grundlage, namıch die Verbindung mıiıt der Univers1ıität
a ber merkte, daß mıiıt seiıner RedeLeipzı1g, gelockert würde.

keinen großen Eindruck gemacht hatte, ieß sS1€e 18. März 1865

1m Wortlaut dem amtlıchen Protokall des Generalkapitels beifügen.
Dann erklärte daß WäarTr bei se1iner grundsätzlichen Stellungnahme

der gottesdienstlıchen Feıer nıcht teilnehme könne,- daß aber,
osigk selinen Protest ebenso w1ıe seine Teilnahmeda der Propst VOxh Kr

oder Nichtteilnahme als völlıg bec}eutungslos bezeichnet habe, doch
teilnhnehmen wolle.

ter in Se1INeET Opposıtıion, alsNoch unangenehmer wirkte Waech
sıch diıe Einführung se1INESs ollegen, des hochangesehenen Vertreters

des römischen Rechts, Dr Gustav Hänel (1792—1878) iın das Kapitel
Merseburg handelte W aechter bemühte S1' selinem Con{firater die

Verweıigerung der kapitularıschen Eidesleistung plausibel machen;
denn W äal diesen Eld, wel dieser hne vorheriıge Beifragung

dnet warfT;: und wa besondersdes Kapitels vom Stiftsherrn angeor
dagegen, daß se1n Kollege Dr Hänel 992. Mai und Oktober 1865

diesen Eid leistete, auch deswegen, wel die Einführung Dr. Hänels aus

gew1ssen polıtıschen Gründen TST geraume«e eıt nach der Einführung
der preußischen Domherren stattfand och schon be1 dem

zweıten Kapitel, dem Hänel teilnahm (am Maı 1866 5 leistete cieser

mıiıt Wiıssen der Universiıität den geforderten Eid.
Nach dem Frieden VO: : Oktober 1866 schließlich wollte Waechter

M€eIL. Er suchte immerseinen atiz 1m Merseburger Kapitel nıcht Trau
sächsischen Krieg undwieder nachzuwelsen, daß durch den preußisch-

den nachfolgenden Friıedensverirag se1ine, des Professors der
chen nıcht beeinträchtigt selen.Waechter, kapitularıs

In diesem Sinn veranlaßte ınen ollegen Hänel ZUT Mitunter-

zeichnung mancherleı törıchten und völlig aussichtslosen Schreibe-
Entschuldiıgungen, daß schließ-relen und Protesten, Forderungen Krosigk der Gedulds-lich dem milden und vollendet höflichen Propst V

faden. r1ß Als v. Waechter gar forderte, Kapitel möchte ihm bel
ber dem säachsischen Staatseınen späteren Pensionsansprüchen gegenu
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Hiılfe eısten: wollte W1SSCH, W 16 hoch für alle TE SE1INCS eiwalgen
weıteren Lebens domkapitularischen Einkünfte einschließlich er
etwaiıgen Beteilıgungen kapıtularıschen Nachlässen SC1NH würden,
weLilnNn noch, w 16 bisher, ıtglıe: des Kapıitels SC1H würde. iiese Sar
nıcht vorhandene Finnahme sollte ann die sächsısche Regierung als
Grundlage für die Berechnung SC1INECS späteren Ruhegehalts und
eiwalıgen Hinterbliebenenversorgung werten er Propst Krosigk hat
darau{f dem Antragsteller durch den Justitiar miıtteilen Jassen Waech-
ter möchte sıch Regierung wenden

Der Fall Waechter steht nde langen geschichtlichen
FEntwicklung Propst Krosigk hielt es für nNOT1Lg, SC1LIHEF Regie-
runs gegenüber deutlich betonen, daß die Verbindung des
Stifts mıt der Universität sSoONst erfreulich un VOo großem
Segen DBEWESCH SC1 die Rechthaberei Waechters zeıgt deut-
lich daß Jahre 1866 die Zeit gekommen WAäT, die inhaltlos
gewordene Tradition der Beziehungen zwischen Leipzig un
Merseburg abzubrechen Der Stiftsherr mußte vollig freie and
bekommen, wWenNnn die Mittel Möglichkeiten und Krafte des
Stifts richtig nd wohlverstanden Sinne der Gründung un
der alten statutarischen Bestimmungen 1111 Rahmen der völlig
veranderten territorijalen. wirtschaftlichen und kulturellen Ver-
hältnisse AI Geltung un 711 Auswirkung kommen lassen wollte

Die Reorganısatıon des Kapiıtels
Nach der Ausbootung der Leipziger Professoren aUs den Stiftern

der Manteuffel besonders wichtigen, reilich nıcht
Rahmen der kapitularıschen Befugnisse liegenden Beitrag eıstete,
konnte die mıt den Normativbestimmungen VO November
S64 einsetzende Reform zielsicherer fortschreiten |Jas Ziel wWwar

111e Gratitikations- un Pensionsanstalt für verdiente königliche
Staatsdiener des Zivil- un Militärstandes Diesem Ziel suchte
Inan auch der Zeit VO März 1865 bis ZU D4 Oktober 1866
insofern gerecht Z werden da die Leipziger Professoren

allen Punkten nıcht schlechter stellte als die preußischen Dom-
herren Sehr behutsam nahm INa auf die Untertanen des fremden
Souverans der F rage der Erlegung der Statutengelder ück-
siıcht un ebenso Sache des kapitularıschen Fides Beide An-
gelegenheiten Wäarell wichtig für die Fortentwicklung der Ver-
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‚assung un der Refaoarm des Stifts. Mit der FEidesleistung, w1e

s1e durch die NEUCIH Dombherren am März 1865 (siehe oben
189 E} erfolgte, sıch. die Regierung iın Merseburg einver-

standen erklärt. Die Befreiung VOoO  - der KErlegung der Statuten-

gelder geschah für diesmal durch eiınen besonderen Königlichen
Frlaß Kırst nach einem halben Jahre wurde die Angelegenheit
abschließend durch Königliche Kabinettsorder geregelt:

Auf{f den Bericht VO 2. Aprıl des Jahres ıll iın weıterer

Frganzung der ıIn Meinem Erlasse VO November JIs. über die

einstweılıge Organısatıon der Domstifter Merseburg und Naumburg
und des Collegiatstifts Zeıtz gegebenen Bestimmungen hierdurch
festsetzen, daß xJle1i den auftf Grund diıeser Anordnungen VOoO  u Mir
ernannten oder künftig ZUu ernennenden Capitel-Mitgliedern dieser Stifte
auch dıe auft Grund der Statuten 1n das Capıtel eintretenden Profes-

der Universıität Le1ipz1ıg Statutengelder nicht entrichten
en csollen

Hinsichtlich der orm der ıIn den Statuten vorgeschriebenen Eıides-
leistung bestimme ich, dal dıe neuernannten Capıitulare dıe uft
TUN: der Statuten eintretenden Leıipzıger Professoren künitig mittels
Handschlags Eidesstatt das Versprechen bzugeben haben „S5einer
Majyestät dem Könıge und Allerhöchst dessen Königliıchem Hause beı
den Leipzıger Professoren mıiıt dem Zusatze: „IN ihrer Eigenschaft als

Capıtulare des hıesigen Hochstifts iın allen das Domcapıtel angehenden
Dingen‘‘) ireu und gehorsam se1in und die Satzungen der Statuten sSoOWw1e
die In deren Abänderung ergangenNe der noch ergehenden er-
höchsten Bestimmungen efolgen wollen.‘

Sie en hiernach das eıtere veranlassen.
Berlıin, den Maı 1865

geZ.) W ilhelm gez ral Eulenburg.An den
Minıster des Innern.
Ausdrücklich hob dann das Begleitscheiben der Regierung 11

Merseburg noch hervor, daß diese Anordnungen der eiınst-

weıligen Organısatıon un' weıterem Gebrauche bei der bevor-
stehenden Installation 1N€S Domherren aus der Zahl der Leip-
zıger Professoren erfolge.

Als dann die Verhandlungen mıt der Universität Leipzig wegcCnh

desAusscheidens der Professoren eınem guten Ende kommen
schienen, da ahm Oberpräsident v. Witzleben ın den von ihm
bearbeiteten Reorganisationsentwurf 1865 auf dieses Ziel Bezug

seizte voraus. laß die Universıtat Leipzig mıiıt eıiınem Kapital
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VO  e 5() 000 Talern abgefünden selL Nach dem Krieg un: Frieden
VO 1866 wurde 1 Rahmen der Reformerörterungen 1U noch
geiragt, ob die durch das Ausscheiden der Leipziger Herren tati-

sachlich vakant gewordenen Pfründen auch 1m rechtlichen Sinne
zunachst der Sar dauernd vakant geworden selen. W enn

s1e als 1 rechtlichen Sinne vakant geworden ':anzusehen selen,
annn würden der kapitularische Nachlaß der Divisiıon, die Kurien
der Option unterliegen MUSSeN, und bıs eiıner Besetzung
der Pfründen waren die Finnahmen den anderen Pfründen-
inhabern, VOT allen Dingen dem öniglichen Dispositionsfonds
zugeilossen Tatsächlich hatte der ompropst V, Krosigk auch
einen entsprechenden Antrag gestellt, gegenüber den vakant BC-
wordenen Leipziger Pfründen mıt Division un Option sSstTatutien-

gemäl vorzugehen (4 Juni 1867 ber die Sache War doch durch
das Zeitgeschehen klar, daß müßlig SEe1IN sollte, SCRCH die
ministerielle Entscheidung (22. Aprnıil 1867), daß die Pfründen
aufgehoben sind un die Revenuen ausschließlich 1n den aller-
höchsten Dispositionsfonds ließen (27 Januar 1868), weıtere Lr-
wagungen anzustellen.

Im Mittelpunkte der weıteren Reform stand zunächst die
findung der alten Pfründeninhaber, des Propstes V, Krosigk, des
Dechanten V. Trotha un!' des Seni0Trs XE“ Wolffersdorff£. Erst wWwWEenNnNn

die Bezüge dieser statutengemäl? Berechtigten ın freier Verein-
barung fixiert dann konnte uüber die sonstigen Finnahmen
des Stifts nach unbehindertem “rmessen des Königs verfügt WEeT-

den Bedeutend einfacher ware ecs ZeECWECSCH, wWwWenn die schon sehr
alten Domherren bisheriger Ordnung bereit waren, mO£g-
lıchst schnell aus dem Leben scheiden. Es unterliegt ohl
keinem Zweifel, da die Inıtiative der Reform nıcht bei erStaats-
regıieTunNg Jag daß diese sıch vielmehr vOoO  . den Ereignissen treı-
ben lLieß, DU  — das Notwendigste anordnete un: den dringendsten
KEingaben Krosigks und Witzlebens aum Beachtung schenkte:;
s1e konnte das SsSo mehr, als s1e hinsichtlich der allerbesten
Verwaltung des Stifits durch Krosigk un Witzleben durchaus
beruhigt eın durtfte.

Außerordentlich stark hat siıch. Manteuffel der Fortführung
der Reform beteiligt. Als Soldat War bereit, die notwendige
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Verantwortung aut sich nehmen:;: keinesfafls aber konnte
.ben als Soldat damıiıt einverstanden se1nN, daß die Dinge

ohne plausiblen rund ungeordnet ıIn der Schwebe blieben. Sehr
bald nach dem preußisch-sächsischen Friedensschluß wurde 1

Kapitel das Reformgespräch aufgenommen. Sechr wahrscheinlich
wurde dabei der Reorganisationsentwurf Witzlebens aus dem

Jahre 865 zugrunde gelegt. Kine Kommiss1ion, bestehend au dem

Propst V. Krosigk, dem Oberpräsidenten Dombherrn S W itzleben
un dem Vertreter des Innenministeri1ums, Geh Oberregierungs-
rat V. Wol{£, sollte auf Wunsch des Innenminiısters Grafen Kulen-

burg besonders auch die wirtschaftlichen Fragen, dıe tfüur die
Reform vVOo entscheidender Bedeutung wa  r klären. Festgestellt
wurde eıne R ein einnahme des Kapitels Iso nach Abzug
aller Verwaltungskosten nd aller sonstigen Leistungen VOoO  b

S0000 Talern Wenn VOo  H dieser Sımme erhielten: der Propst 1600
der Dechant S00, der Senior 700, der nd Dombherr 16
der ebenfalls 600, und der und Dombherr Je 500 Taler,
blieben bei eıner Pfründenausgabe VOL ZUSamınCcI 5900 Talern
noch 2100 Taler für andere Zwecke bzw. für den allerhöchsten
Dispositionsfonds übrig. Diese Finanzgrundlage fand Berück-
sichtigung bei der Fassupg des Statutenentwurifis VO Sommer
1867

Diıese Statuten ın Artikeln äahneln hler und da den Branden-
burgischen (sıehe ben 5 175 nehmen aber auf dıe besondere Lage
Merseburgs doch Rücksicht. Es handelt Art VOoO  —; der Anzahl der Dom-
herren: Propst, Dechant, Sen10T und weıtere Dombherren. Art handelt
VO! der Frnennung des Propstes, Wahl des Dechanten; der fünfte und
sechste Domherr erhalten dıe Pfründe ad cdies munerI1s: cdıe Pfründen sind
für einen hohen Geistlichen und den leitenden Schulmann bei der Regıe-
Tuns bestimmt. Im Art werden die die Domherren f stellenden An-

forderungen betr er und Geburt zusammengefaßt; Art behandelt
Talar und €enN; Art den Hergang eiıner feierlichen Introduktion,
Art Fıxıerung der Propsteieinkünfte und Aufhebung der Propsteı als

selbständıger KöÖörper, Art. Fixierung der anderen Domherrenrevenuen.
Weıiter enthält Art Bestimmungen über das Gnadenquartal, Art

Gewährleistung vVvVOo Rechten und Substanz des Kapitels, Art. Jler-

nın des Generalkapitels, Vertreiung der Propsites durch den Dechanten,
Art 1 Vertreiung des Dechanten, Art die Kapitelskasse, 15

Patronat Domgymnasıum, und Art Oberpräsident als uIsı!  tS-
behörde: mıt den Artikeln un werden Übergangsbestimmungen
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1ın Aussıcht gestellt un entgegenstehende altere Bestimmungen aut-
gehoben. Um dıies Statut 1m Kapitel beraten ZU Jassen, hatte siıch
Propst Krosigk U \NV'! mit den altstiftischen Herren ber ıne A H-
indung gee1in1gt. Wiıe der Propst sollten ınfort auch Dechant un!'
Sen10T7 auf Aszension, Divisıon und Uption verzichten. Der Dechant

Irotha beansprucht ıne F1ıxlerung auft 13  S aler. die sıch 1m Falle
VO Krosigks Tod u  3 25() Taler und 1m VO! Wolffersdor{f{fs Tod
ıu  z 125 YJTaler erhöhen soll; V Wol{ffersdorff verlangt 1000 aler jährlich.
er Propst bezog eine fixierte Rente VO  w 17925 1410 Taler. Dazu hatte
jeder der drei Herren 1ne Kurie ZUuU freiıen Verfügung. Am anderen
Lage (21 (O)ktober 1867 wurden dann cdie Statuten und dıe vorgeschla-
n  n Abfindungen 1 Generalkapitel, dem auch Manteuffel teil-
nahm, besprochen und yutgeheißen. s Iragte sıch Iso 1Ur noch, WI1IE
dıe Regierung entscheiden würde.

Die Regierung aber tat gUar nıchts: S1€ wartete ab nd 1eß die
altstiftischen Kapitulare aussterben. Als erster kam der Dechant
V Irotha diesem Eirwarten nach (24. November 1868) NHI]. han-
delte sıch die Verteilung des kapitularischen Nachlasses.,

die Neuwahl des Dechanten un: allerlei Entscheidungen,
die nach en alten Statuten hatten geregelt werden können, die
ber 1n Anbetracht der NCUCH, soeben vorgelegten, freilich noch
nıcht an gCeNOMIMMECNECH Statuten mancherlei ückfragen und Ver-
handlungen nÖfLS machten. Oberpräsident E Witzleben wurde iıim
Frühjahrskapitel ZU Dechanten gewählt und teilte sıch mıft dem
Propste derartig ıIn die kapitularischen Geschäfte. daß die Ver-
fassungsiragen selbständig 17 Magdeburg bearbeitete, v. Krosigk
aber dıe andere Verwaltung ın Merseburg führte. Inzwischen
hatten sowohl Propst V, Krosigk w1ıe auch Dechant V. Witzleben
immer wieder den Minister. Ja ab un:! auch den König DTt»
sönlich Entscheidungen 1n der Keformirage gebeten. Dem
Oberpräsidenten War CS geradezu peinlich, immertort bitten
und beantragen, Entschließungen nd Entwürfe weiterzugeben,
hne I© eıne Äntwort, eıne Entscheidung erhalten. Er beklagte
sich bitter über diese Gleichgültigkeit, die Ungezogenheit
grenzte, un iıhm machte die Verwaltung des Stifts In ihrer viel-
seıtigen Verantwortung großRe Sorgen In 1eser Stimmung schrieb

VOT dem Rogategenerale 1870 al den Propst:
Y General V Manteuffel 218a ıch. VOor iwa Tagen auf das

bevorstehende Generalcapıtel aufmerksam gemacht;: BT hat nıcht g -
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antwortet’ und ich vermuthe, daß eben{tTalls icht kommt. nd ist
s1€e die weıten un kostspie-denn den Herren 7U verlangen, da

lıgen Reisen unternehmen TOLIZ der Gleichgültigkeıt, miıt der Ina  —

vVo ben herab dıe Capitelsangelegenheit behandelt und der mI1r immer

mehr ZU  an Gewißheit werdenden Aussicht auti Auflösung des Capitels?
Ich lasse S1e nıcht 1m Stich Hs bleibt un nıchts übrig, als ın stummer

den Ausgang erwarten, un mıiıt den gebundenen Händen
fortgehendie Capitelsverwaltung 1n dem bisherigen Gleise stilassen. “

{a starb nach fast 63jähriger Stiftszugehörigkeit, 1m Jahre
sSe1INeET kapitularischen Geschäftsführung, anl 7. März 1871 I)IDom-

propst Dr Friedrich V. Krosigk. Damuit wurde die Frage der

Propstei mıt allen anderen notwendigen Entscheidungen autfs
z akut. Witzleben als Dechant konnte ZWar sofort die Leitung
der (Geschäfte übernehmen und den Minister w1e den König
un dıie Kapitulare entsprechend 1n Kenntnis setzen. ber die

Frage der Vertretung des Kapitels 1mMm Provinziallandtag und 1MmM

Herrenhause SOWI1Ee die Neuwahl des Propstes w arIell nach statuten-

gemäßer der nichtstatutengemäßer Verfügung über Krosigks
kapitularischen Nachlaß noch nicht beantwortet Hinsichtlich der

Vertretung 1 Provinziallandtag War die Lage Manteuffel
stand 1n rankreich 17 Felde, Münchhausen H als Oberpraäsı-
dent Pommern unabkömmlich un ebenso unıinteressıert w1ıe

der alte Wolffersdorff 1ın Dresden. aber W itzleben als könıg-
licher Kommissar des Landtags zugleich dessen Mitglied seIN
durfte, das mußte erst ın diesem Sinne entschieden werden. In

Anbetracht der Zeitlage sollte eiıne schriftliche Wahl stattfinden;
auch eın Vertreter 7 Herrenhause sollte nach schriftlicher AB-

tımmung präsentıert werden. He anderen Fragen, besonders
die Behandlung des kapitularischen Nachlasses v. Krosigks un:
die Propstwahl, sollten spater nach dem Kriege ihre Fr-

ledigung finden meınte der Minister raf Eulenburg.
Manteuffel, der w1e€e se1ne (Con{fratres über diese Dinge schrift-

lich benachrichtigt WAäTr, konnte sich mıt dieser Hinausschiebung
der Entscheidung nıcht zufrieden geben. Aus dem WFelde suchte

Witzleben ZU Entscheidung drängen. Er schrieb:
(Schreiberhand) Dıjon, den Maı 1871

ellenz gefälligem reıben VoLhl vor. Mitsnfolge VOo  — Kır Ex
habe ich mich zuvörders beeilt, Ihnen meınen Wahlzettel für den
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sächsıischen Provınzılallandtag zuzusenden und habe dıes gethan, ohfle
Euer FExeellenz meınen ergebensten ank für die mM1r unter dem vE-
Tällıgst gemachten :Mıttheilungen und meine Ansıcht über die dabeı
erüuhrten Fragen auszusprechen, weıl MT heute fIrüh Zeıt hıerzu
gebrach und ich die Absendung des Wahlzettels nıcht verzögern wollte.

hole Obiges jetzt nach und danke uer xcellenz ergebenst für cıie
ausführliche Mittheilung, kann ber auch nach deren Kenntnisnahme
NUur be1l dem Grundsatz verharren, den iıch In dem etzten Capıtel, dem
ich beigewohnt, nach dem ode des Domdechanten V Irotha aufi-
gestellt habe Es ıst der, daß die Verfassung des GCapıtels ZUuU Recht
besteht, bis Seine kaiserliche Majestät der König dieselbe abgeändert
en werden. Nach me1ner‘ Ansıcht ist das der Pflicht und
der Würde des Domcapıtels, hilernach handeln mache daher
den Antrag, daß WIT ogleich ZAL Wahl eines Dompropstes UuSs UDNSeTET

Miıtte und ZU Wahl e1INeEs Vertreters des Domcapıtels 1m Herrenhause
schreiten. Wenn Seine Majestät der Kaiser und König die noch
Recht bestehenden Privlegien des Stifts dann nıcht anzuerkennen
geruhen, ist das 1N€ Allerhöchste Entscheidung, der WITr uNns unter-
werfen muUussen un beı der uUNs keine Verantwortlichkeit trıfft

Wenn WIT aber nıcht thun, weichen WITr hne Kampf oder
pactieren gewissermaßen. mıt den Gegnern uNseTeT alten Gerechtsame
und übernehmen mit die Verantwortlichkeit für deren Vernichtung.

DDa jedo kaum möglıch SeIN wird. daß 1ın nächster Zeit ıne
Capitelsitzung stattfindet. denn iıch z. B kann den Monat noch ıcht
bestimmen, In dem mMIr erlaubt seın würde, ihr beizuwohnen,
mache ich den ferneren Antrag, daß WIT schriftlich unNnserTe ota TE

Dompropst und ZU Stellvertreter des Capıtels 1m Herrenhause abgeben,
und dann 1n wel separıerten Berichten Seiner Majestät NSeTE Präsen-
tatıonen vorlegen und dabeı voriragen, aus welchen Gründen dıe Wahl
schriftlich erfolgt und nıcht w1e _herkömmlich ın einer Capıtelsitzung
hat geschehen können.

Was die Vertheilung der vacanten Capitular-Revenuen anbelangt,
S | bin iıch. auch der Ansicht, daß WIT Zzu dieser 1n der nächsten Capıtel-
sıtzung schreıten und dann berichten. Aber das ist neben der Principien-
eine rage, und diese kann Tüglıch bıs ZUu einer wirklich stattfinden-
den Capıtelsıtzung aufgehoben werden.

uer xcellenz ersuche iıch ergebenst, me1ine Anträge be1ı den erren
Domcapıtularen circulieren 71 lassen und ıhnen selbst hre geneigte
Zustimmung ertheılen, worauf ich sıcherer o  e! da iıch MIr
schmeichele, In den Grundsätzen mit Euer FExecellenz übereinzustimmen;
denn zwischen meinen Anträgen nd dem Schreiben Euer Eixcellenz al
den Herrn Minister des Innern lıegt 1Ur eın scheinbarer Widerspruch,
weıl Letzteres bloß dazu diente, den Dechanten des Capitels ZU
informiren über dıe Auffassung 1mMm Minısteri1um, meıne Anträge aber



Lerche, Wın Frhr E Manteuffel als Domhbherr V O] Merseburg 07

vVo  \ der Stellung des Capıtels als Corporatıon ausgehen, dıe ıne jahr-
hundertalte Vergangenheit Zz.U vertretien hat.

(eigenhändiıg) Manteuftfel,
Domcapıtular des Stifts Zz.u Merseburg,

General der Cavallerıe.

(Schreiberhand)
An den Domdechanten des Hochstifts Merseburg Wirklichen Geheim-

Sachsen, Herrn Witzleben,rath und Oberpräsidenten der Provınz
Großkreuz, Excellenz, Magdeburg.

Der Stimmzettel aber autete
(eigenhändı1g)

Zum Vertreter des Domcapıitels 7211 Merseburg 1m ersten Stande der

Abgeordneten ZU Sächsischen Provinziallandtage gebe iıch meıne

Stimme dem Herrn Domdechanten, Wirklichen heimen Rath, bher-
Expräsidenten der TOVINZ Sachsen Herrn Hartmann v. Witzleben,

cellenz.
DıJjon, den 5, Maı 1871

Manteuffel,
Dom-Capitular der w1ı1e heißt des Stifts

7ı Merseburg.
Nach dem Votum der anderen Domherren entschloß sıch Witz-

leben, die Wahl e1ınNeEs kapitularischen Mitgliedes des Herrenhauses

Jetz vorzunehmen, all andere aber auf den Herbst VeIL-

chieben, zumal die Wahl des Fropstes doch mancherlei Lirörte-

TUNSCH voraussetz{ie, die 1in1a.  \ 1Ur mündlich anstellen könne. Als

Manteuffel VO) dieser Entscheidung Nachricht erhielt, schrieb l

(Schreiberhand) Nancy, den Junı 1871

Kuer KExecellenz übersende ich 1ın Folge des mI1r TrSst Junı PE  -

Monats 1n der Anlage
geganSCNCH gefälligen Schreibens VO VOLE

sanz ergebenst einen Versiegelten Stimmzettel ZUT Wahl ZUE Herren-

hause. Ich bleibe beı der Ansicht, daß das Capıtel Unannehmlichkeiten
L Dompropste aufschiebt.davon 1aben wird, wenn dıe Wahl
hr einfac| VOLr der Dom-

Mır käme dıe Verständigun hierüber
dechant wird Z Propst gewählt und Seine Majestät gleichfalls gebeten
be1 der Bestätigung ZuUu genehm1gen, daß derselbe auch cdıe Geschäfte
des Dechanten bıs auf Weiteres fortführt

Ich bın überzeugt, dıe Herren Capitulare V. Wolffersdor{ff und

V, Münchhausen würden dem beistımmen.
Da ber sämtliche Herren die schriftliche Wahl sind, mu

ich mich unterwerftfen. Je dennoch glaube iıch nıcht! daß gul 1St,. wennNn

das Capitel stillschweigend bwartet. bıs die Verhältnisse wieder e1n-
Da WITr um Provinziallandtag und ZUmal 1ne Sitzung gestatien.
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Herrenhause schriftlich ewählt en und über die Wahl ZU Dom-
Propst schweligen, könnte das leicht ausgelegt werden, als WENN WITr
dem Privyiılegi1um, diese vorzunehmen, Ireı1willig enisagien und das)
könnte umsomehr einer Befürchtung führen, daß dem Capıtel plötz-

e1iINn Propst extemporıert wIrd. bitte uer Excellenz daher
SaNz ergebenst, daß S1e entweder als Dechant alleın oder eın VOoO uUXNs

Capıtularen mıtzuunterzeichnendes Schreiben einreichen, 1ın dem alle
die Gründe vorgeiragen werden, we für dıe Propstwahl 1mM Capıtel
sprechen und welche doch wıeder unmöglıch machen, daß 1n€
Capıtelsitzung jetzt stattfindet, 1n welchem aber SEe1INe€ MajJestät g]eıich-
zeitlg darum gebeten wird, diese Verzögerung der Präsentation ZU.

Propste nıcht ungnädig nehmen un das Capıtel nicht 1n seEINEM
Privilegi1um, Seiner Majestät aus selner Mitte den Pro;>st vorzuschlagen,
e beeinträchtigen.

gEZ.) Manteuffel,
General der Cavallerie,

General-Adjutant Seiner Kaiserlichen Majyestät
des Kön1gs.

An den Wirklichen (GGeheimen Rath, Öberpräsident VO  —_ Sachsen, Dom-
dechant Herrn v. Witzleben, Großkreuz, xcellenz
er beiliegende, versiegelt SCWESECNEC Briefumschlag enthält den
[0)81 Manteuffel eigenhändig geschriebenen Stimmzettel:

Bei der infolge des eDenNs des Dompropstes VO  — Krosigk xcel-
lenz nothwendig gewordenen Präsentationswahl eINes Vertreters des
Domcapıitels ZU Merseburg 1m preußischen Herrenhause gebe ich meıne
Stimme dem Herrn om-Capıtular VO Miünchhausen Execellenz.

Nancy, den Juni 1871
Manteu{ffel,

Dom-Capıtular des Stifts Merseburg.
Aber auch ZU Herbstgenerale wWäar die Frage noch nıcht ent-

schieden. Allem Anschein ach wollte der inıster die hohe
Propstpfründe gänzlich für den allerhöchsten Dispositionsfonds
einziehen. Es Wäar ihm nıicht daß sS1e nach dem Artikel 6
des Statutenentwurfs VO 1867 ixiert un 1n ihrer Verwaltung
ın die Gesamtverwaltung des Stifts einbezogen wurde. Fine Ent-
scheidung ber fiel nıicht So schriebh Manteuffel, der aus dem
besetzten rankreich einer Badekur beurlaubt

(eıgenhändig)
ST Excellenz und Hochwürden dem Herrn Domdechanten, Wirklichen
Geheimen Rath un Oberpräsidenten, Herrn Witzleben, Großkreuz
er Orden ın Merseburg.
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Kuer Excellenz und Hochwürden zeıge iıch ergebenst daß ine
Badecur miıch verhindert, der Capıtelsıtzung drıtten Montage dieses
Monats beizuwohnen und Lüge ebenmässı1ıg das dıes bestätigende arzi-
1€ Attest bel.

Da ber wichtige Gegenstände vorlıegen und vielleicht eın General-
capitel 1m Laufe dieses Jahres bevorsteht, dem beizuwohnen (ich VCOI-

hindert bın, da) meıne dienstliche Stellung ın Frankreich (meıne A
wesenheıt) erfordert, überreiche ich. Euer KExecellenz die dreı 11 der

Anlage angeschlossenen Erklärungen ZU gefälligen weıteren Veran-
lassung und spreche hier nochmals dıe Sanz ergebene Bıtte aus, daß
Kuer Excellenz und Hochwürden dıie (Güte aDben, mich In den Capitel-
sıtzungen verireiten, soweıt die ausgestellite Vollma: geht

Genehmigen Kuer Excellenz und Hochwürden dıe Versicherung
ausgezeichneter Hochachtung.

Manteuffel, Cy
Wildbad Gasteıin, Oktober 1871 Domherr VOoO Merseburg.
Die Anlagen, alle eigenhändig, lauten:

Fıne begonnene Badecur aindert mich für diesen Monat, meıne
dienstliche eilung ın Frankreich für dıe nächste Zeıt, x Capitel-
sıtzungen nach Merseburg kommen. Unter dıesen Umständen
ich, daß Seine Kaiserliche Majestät der Könıig iın Gnaden gestattien
werden, meıne Stimme über dıe vorliegenden Fragen schrift-
ıch oder durch Vollmacht abgebe Ich ersuche ın dieser Gesinnung
Seine KExecellenz den Herrn Domdechanten Witzleben mıch 1n dem
nächsten ordentlıchen Capıtel SOW1€ ın eventuellen Generalcapiteln
vertreien. Ich bevollmächtige demnach den Herrn Domdechanten, Herrn
Hartmann Vo Witzleben hierdurch, ın allen Fragen, welche In dem
ordentlichen Capıtel oder In auszuschreibenden General-Capiteln 1m
Laufe dieses Jahres ZU Sprache kommen, mı1ıch mıt der einz1ıgen Aus-
nahme vertreten. daß derselbe nıcht für mıch die Stimme ZU Wahl
des Propstes abzugeben hat Sollte 1n dieser Vollmacht in OrM-
fehler se1n, bıtte ich, darüber fortzusehen und S1Ee als voll und gültig
anzuerkennen.

Wildbad Gasteı1ın, ober 1871
Manteuffel,

Domherr Merseburg.
11 Ich hıtte Seine Mazjyestät den Deutschen Kaiser un Könıg VO

Preußen, dem Domcapıtel Z.Uu Merseburg das alte Privileg1ium aller-

gnädigst Z belassen, sich. seinen Propst selbst wählen und Seiner

Majestät ZU allergnädigsten Bestätigung 1n Vorschlag z bringen. Ich
hiıtte Seine Majyestät meınen Allergnädigsten Kaılser und Kön1ıg ferner,
Allerhöchst genehmi1gen, laß ich, da me1ıne dienstliche Stellung me1ıne
Anwesenheıt ın Frankreich erfordert, meıne Stimme ır Wahl des

Ztschr. Ka 1/2
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Propstes schrıftlich bgeben und daß dıese Stimmabgabe dem Wahl-
protocoll angeschlossen werden dartf

wähle ZU Propst des Domstifts Merseburg den Dechanten
desselben, Wirklichen Geheimen Rath und Oberpräsıdenten der rTrovınz
5achsen, Herrn Hartmann VO  b Witzleben.

Wiıldbad Gastein, (Oktober 18571
Manteuffel,

Dombherr Merseburg.
Die driıtte Anlage betrifft Manteuffels Pfründeneinkommen:

WIT kommen darauf 1n anderem /Zusammenhange zurück. I )as
diese Schreiben Manteuffels begleitende arztliche Attest spricht
1U davon, daß die Badekur eine Jängere Erholung 1n stärkender
Alpenluft nOöt1g mache

Das Generalkapitel VO 95 Oktober 1571 wählte darauf Witz-
leben ZU Provinziallandtag un ZU Herrenhaus., Manteuffel
aber AT Propst; den kapitularischen Nachlaß VO Krosigk 1
ohe VO  — 155,2,11 Talern beschloß Inan gleichmäßig unter die

Domherren verteilen. Im übrigen befaßte sıch das
Kapitel mıt eıner Fülle laufender Verwaltungsgeschäfte.

Der Dechant berichtete über die Beschlüsse den Minister un
nahm auf Manteuffel €1 mehriach Bezug. SO u  r au err
General Freiherr Manteuffel habe Junı schrıiftlich seine Stimme
dem Herrn N Münchhausen als präsentierendes Mitglıed des
Herrenhauses gegeben In der Annahme, Herr AF Aüuünchhausen werde AA
der Annahme der Wahl bestimmen se1n aber nıcht der Kall

SE1. Hınsichtlich der Propstwahl glaube das Capıtel mıt der
Nominierung Manteufftfels den bısherigen noch geltenden Statuten, sSoOw1e
den Erlassen entsprechen, dann das eıtere der er-
höchsten KntschlieRung anheimstellen 711 können., zumal ıne er-
höchste KEntscheidung über die Neuen Statuten noch ausstehe. W örtlich
sagtı dann der Dechant „Was dıe Sache betrifft, kann ich hler UU

dringend und gehorsamst die Bitte wıederholen, daß der VO dem IDom-
herrn VO Manteuffel ausgesprochene uns! bei Wıederbesetzung
der Propststelle die Aufmerksamkeit ST Majestät auftf den Unterzeich-
neien hingelenkt Z sehen, nıcht berücksichtigt werden möÖöge. Das
Capitel hat se1inerseıts und darın wären die 1m Generalcapıtel
wesenden Mitglieder einverstanden, den grökten er darauf Jegen:
daß das dem Könıge als Nachfolger des Bischofs ıIn der Terrıtorial-
hoheit dem Capıtel gegenüber ausschlıeßlich zustehende Jus reformandı
anerkannt werde: daß dem Könige das selbständige gewahrt
bleıbe. alte tireue Diener durch Berufung 1Ns Capıtel, die insbesondere
durch dıe Ueberweisung einer gesicherten behaglichen Wohnung, eines.



Lerche Kdwin HF Manteuffel als Domherr vVo Meı seburg 041

anständıren syls Alter hohen Werth nat £iohnen
und daß das Capıtel als Corporatıon dauernd erhalten werde
Weıter sagtı Witzleben .„Nach INC1L1HETI individuellen Ansıcht VO der
ich indessen nıcht weıiß 1in w1ıeWEILT SIC den übrigen Mitgliedern des
Capıtels getheilt wird tallen diese Postulate entsche1idend 111S Ge-
wicht daß inan Wenn deren Erfüllung nUu den Preıs der Kinziehung
der Propststelle deren Revenuen (ın runder Zahl 750 T haler ährlich)
dann zZu anderen 7Zwecken verwendbar würden Zzu erreichen äre) uf
die Wiederbesetzung N: Stelle gan verzichten könnte

Im übrigen bat der Dechant dringend Herbeiführung
allerhöchsten Entscheidung über die künftige Gestaltung der Ver-
häaltniısse des Domkapitels Obwohl die Verwaltungsschwier1g-
keiten wuchsen, die unsichere Lage auch die Vermögenssubstanz
des Kapitels bedrohte und die Verantwortung für den Dechanten
schier unerträglich wurde, geschah nıchts

bn Schritt AL Bereinigung der Verfassungsfrage wurde
erst Jahre 1574 uıunter maßgeblicher Beteiligung des Feld-
marschalls uınternommen

18574 hatte Witzleben SC11H Amt Magdebur niedergelegt und
War UD sich möglichst ungestört den Obliegenheiten des Dechan-
ten P wıdmen. nach Mersebure SECZOBCH Februar 18574 War

der Senıi0r des Kapitels, Woaolf{f Wolffersdorft 11 Dresden als
der letzte der altstiftischen Kapitulare gestorben Schon
X4 KFebruar traf sıch der Dechant mıt den beiden anderen ( liedern
des Kapitels Münchhausen nd Manteuite! 111 Berlin
zZu PAAHGT Aussprache Es handelte sich Un die Verfügung ber
Wolffersdor{ffs kapitularischen Nachlaß allen Dingen aber
un die Lage des Kapitels überhaupt Was kann VOo  - seıten des
Kapitels geschehen, u  Z auf die Beschleunigung der endlichen
Entscheidung ber die Zukunft des Kapitels hinzuwirken? Hs
erschiıen deshalb zweckmäßQıig, das ordentliche Frühjahrskapite!
vorzuverlegen. Auf die VO) Dechanten ZU Aprıl ausgehende
Finladung teilte der Generalfeldmarschall mıt

Einverstanden., und (ott waıll, bın iıch auch schon den 15 prı
Manteuffel, Schloß übbenau, denSCECNHN en Merseburg.

18574
In diesem au ßerordentlichen Generalkapitel a& Aprıil 18574

bei dem Minchhausen un Manteuffel anwesend wäaren, wurde
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eıne eingehende Immediateingabe den Könıig Beraten‚ formu-
liert und annn abgefertigt. Es ıst unzweifelhaft der Initiative
Manteufftfels zuzuschreiben, daß - 1U mıiıt dem Antichambrie-
TeN bei den Ministern eın Ende machte Witzleben un unch—
hausen, beide Oberpräsidenten nd VOonNn der allein ZU Ziele
ührenden icherheit un Richtigkeit des Instanzenweges über-
zeugt un durchdrungen, hatten sıch nicht entschließen können,
die Ergebnislosigkeit aller bisherigen Verhandlungen ernst Z.11

nehmen. Immer wieder mal WarTr da ın den Vorzimmern der
Minister ein fürsorglicher Geheimrat, der den Oberpräsidenten
eın paar freundliche Worte sagte und der die Fragesteller wohl
auch einen halben Blick tun ließ ın das geheimnisvolle WwW1€e
Für u1ls heute sinnlose Hin nd Her des Aktenkrieges der Dezer-
ate des Ministeriums es Innern nd des inisteriums der ge1ist-
lichen uUuSW. Angelegenheiten. Manteuftel, als Militär und als Ver-
itrauensmann des onarchen selbständiger als die OÖberpräsiden-
ten, unabhängig, nıcht ONn Minister, sondern allein om VCOCTI'-

anderten Wohlwollen se1nes königlichen Herrn geiragen, SINg
ber das unentwirrbare Durcheinander der ressortmäligen /Zwirns-
fäaden hinweg un wandte sich direkt an den König.

Die Reinschrift der Fingabe an König Wilhelm I die ın eıner
Abschrift auch dem Minister des Innern ZU Kenntnis gebracht
wurde., hatten die anwesenden TEL Domherren unterschrieben.
Das Konzept VvVOomn der and des Kapitelsschreibers wurde VO

Dechanten mehrfach korrigiert un erganzt un: dann mıt einem
Jlangen eigenhändigen Zusatz Manteuffels erweıtert. Eis lautet:

Allerdurchlauchtigster, grOoßmächtigster Kaiser und Könıg,
Allergnädigster Kaiser, König und Herr!
Eurer Majyestät haben bereits unterm Junı 1868 dıe damals 1n

der TOVINZ achsen wohnenden Mitglieder des hiesigen Dom-CapI1-
tels, Dom-Propst VOo Krosigk, Dechant VO  a Irotha un: Dombherr
VOon Wıtzleben die mannigfachen Verlegenheiten und achtheile, welche
cdie Verzögerung der durch die Allerhöchsten Ordres 1 November
1864 1n Aussicht gestellten Reorganlsatıon der Capiıtels- Verfassung, der
Verwaltung desselben un seINESs Vermögens bereitete, dargelegt und
die allerunterthäniıgste Bitte vorgeiragen:
er dıe endliche definitive Umgestaltung des Capitels möglichst
bald Allerhö  sie Entscheidung treffen und F dem Ende Vvon dem
nach den Anordnungen des Ministers des Innern ausgearbeıiteten
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und im Oktober 1867 VON dem versammelten Capıtel begutachteten
Entwurfe eEINES ucn Statuts Allerhöchstselbst Kenntniß nehmen
wollen.

eitdem hat der verewıgte Dompropst W Krosigk 1n Berichten VO

11 Februar, November und Dezember 1868 und VOo 0. März
1869, SOW1€E der ehrfurchtsvoll mıtunterzeichnete Dechant v. Witzleben
In Berichten VOo September 1869, März und 30. October 1871
un Januar 1872 Kurer Majyestät Minıster des Innern dringend auf
dıe Nothwendigkeit einer igen definıtıyven Entscheidung über dıe
Zukunft des Capitels aufmerksam ZU machen sıch rlaubt.

Hierau ist In einem Rescrı1ıpte des Minısters des Innern VO pL
1871 die schon früher ın einem Reser1pt VO Junı 1869 ausgedrückte
offnung, daß dıe allerhöchste Bestätigung des Statuts csehr
bald erfolgen werde, nochmals bestimmt ausgesprochen, durch Rescript
VO September 187 ber dem Dechanten unNnseTreIN tiefen Bedauern
eröffnet worden, daß sich dem Abschluß der Reorganisation des Merse-

burger Domstifts Schwierigkeiten entgegengestellt hätten.
Nachdem inzwıschen der Propst des Capıtels Krosigk 11l 7. März

1871 em aı November S68 verschiedenen Dechanten V, Trotha
1m Tode efolgt WAäl, hat das Capıtel eın Verlust betroffen,
indem Februar Js der Sen1o0r v. Wolffersdor{ff, das letzte auf
Grund der Insecription gemäß der alten Verfassung ın das Capıtel ein-

getretene Mitglied desselben, verstorben ist Nur die dreı ehrfurchtsvoll
unterzeichneten, durch Eurer Majestät allergnädigste TE VOo No-
vember 1864 ZuU Capitularen des hiesigen Domstifts ernannten Mit-

lieder sıind jetzt noch übrıg.
Zur Erledigung ein1ger dringender Geschäftsangelegenheıten und

U  = uUNlSs ber dıe Aufgaben, dıie WIT jetzt alleın 1m Interesse des 1n
ıne NneEUE ase se1lıner Fixistenz eingetiretenen Capıitels erfüllen
haben., f berathen und verständigen, sınd WIr heute hier einem
außerordentlichen General-Capıtel zusammengetreiten.

Zunächst haben WLr diejen1ıgen Theıle des capitularischen Nachlasses
des Seniors N< Wolffersdor{ff, welche nach den deßhalb bestehenden al-

tern und neUeEeETN Bestimmungen, Eurer Majyestät Allerhöchstem Dis-

positionsfonds, hbeziehungswelse dem allgemeınen on des Capitels
überweısen sind, VO  a dem Reste gesondert, velche unter die über-

ebenden Capitulare nach dem der Optıon und Division
vertheilen ist. Wir sind dabei 1ın derselben Weise vorgegangcCNh, wıe
solche be1l der Divısıon über den W Trothaschen capitularischen Nach-
laß ur Allerhöchste (Ordre VO Dezember 1869 und be1l der Ver-

fügung über den e B Krosigkschen Nachlal durch Reser1pt des Ministers
des Innern VOILLD Junı 187 gebilligt worden 8

Einen Auszug aus dem hiesigen Berathungsprotocolle iın beglaubig-
ier Abschrifit und den der Berathung Grunde liegenden Vertheilungs-
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plan en WIr den eßhalb bestehenden Bestimmungen vemäß dem
Mınıster des Innern ZU  — Ueberreichung uer Majestät vorgelegt
und bıtten Alerhöchstdieselben allerunterthänigst:

Darüber den Bericht des Mınister des Innern erfordern und die VOo  b
uUuNSs empfohlene Vertheilung huldreıichst genehmigen ZU wollen

Die veränderte eigenthümliche Lage, ın welcher das Capitel sıch N-
wärtıg eil  et. veranlalt und ermuthigt uUNls aber zugleıich ZU der
erneuten ehrfurchtsvollen Bıtte

Allergnädigst bald uüber die Umgestaltung des hiesigen Domestifts
definitiv Z entscheiden,

und WIT können und dürfen dabel nıcht den sehnlichen Wunsch zurück-
halten, daß diese Allerhöchste Entscheidung 1im Sinne und (Geiste Jjenes
auf der Basıis der Allerhöchsten Normatıy-Bestimmungen vVvoOom 6. No-
vember 1864 ausgearbeiteten und von uUuNuSs bereıts 1m LO 1867 geprüf-
ten und begutachteten Statuts-Entwurfs erfolgen mOöge. |dieser Knt-
wurf, den WIT abschriftlich anzuschließen uUNs gestatien, ging a1ll on
der ın einem Rescripte des Ministeriums des Innern V ON Apriıl 186
1n VUebereinstimmung miıt vielen Lehrern des Kirchenrechts ausdrück-
lıch als riıchtig anerkannten Auffassung, daß dem Landesherrn und War
Ihm alleın und ausschließlich, das Jus relormandı den evangelıschen
Domtkstiftftern gegenüber zustehe. Er sich, wıe schon 1n der Immediat-
vorstellung VO Juni 1868 hervorgehoben worden, die unterm

November allerhöchst bestätigten Statuten des Domestifts
Brandenburg und ıll dementsprechend das Capitel als Corporatıon
erhalten und iın Ew. Majyestät an das Recht gelegt wI1ssen, treue,
dem König und dem Vaterlande 1m Heere und ın der Civilverwaltung
geleistete Dienste durch Gewährung mässıger Leibrenten und eines -
ständiıgen syls im CT elohnen

Jene Renten sind 'so bemessen, daß nicht DI0 genügende Aıttel A}  —-

Kriüllung der auf dem Domcapitel ruhenden Verpili  tungen gegen
das Domgymnasium, die Schloß- und Domkirche und die unter dem
Patronate des Dom-Capitels stehenden Kirchen-, Pfarr- und Schul-
stellen u.5S.  9 sondern auch ZU Unterstützung beziehungsweise Gehalts-
verbesserung der Inhaber gerinz dotirter Pfarr- und chullehrer-
stellen auf dem platten Lande der alten Merseburgschen Stittslande
disponibel bleiben Es ıst dabei die Ansicht leitend SCWESCH, da ß selbst
ım der Säkularisierung des Domsjtilts das Vermögen desselben
nicht ZUTL allgemeınen Staatskasse eingezogen, sondern LUr ZU Besten
der mıt dem Capıtel verbundenen Institute und der vormals Merseburg-
schen Stiftslande verwendet werden dürfe.

Wir verhehlen uNs nicht, daß diese der Abfassung des CuenN Statuten-
entwurtis Grunde lıegenden Anschauungen und Tendenzen keines-
WCSS VOo allen Organen der Staatsregierung getheilt werden, und
sınd LLULS auch die ngriffe nıcht unbekannt geblieben, welche im. Hause
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der Abgeordneten die des Landesherrn iın Beziehung auf
dıe Domstifter Erhaltung der letzteren ın ihrem Corporatıven
Verbande SOWI1€e die Mitglieder des hiesigen Capıtels gerichtet
worden sind. {)as Capıtel hat dıese Angriffe hıs Jetzt unbeachtet
gelassen 1n der Ueberzeugung, daß die Art und Weıise, w1e VOo dem
VD Ew Majyestät auch den ehrfurchtsvoll Unterzeichneten ausdrücklich
zugesprochenen Rechte der UOptiıon und Divisıon Gebrauch gemacht
worden ist, jene Angriffe in den Augen jedes unbefangenen, mıt den
Verhältnissen bekannten Beurtheilers als thatsächlich völlıg unbegründet
erscheinen lassen werde.

Aber hbe1 dem tiefgefühlten ehrerbietigen ankKe, mıt dem WIT die
FW Majyestät durch Frnennung Capıitularen des hiesigen

Domstifts erwıesene na erkannt en, sınd WIT 1L0US uch der
ernsten Pflichten S bewußt geblieben, welche WIT dadurch dem

Capıtel und den dıe Fürsorge desselben gewlesenen Instıtuten und

Stiftungen gegenüber übernommen en
Kben dıeses Bewußtseıin treıbt 1L Ew Majyestät Allerhöchste

Entscheidung ZU Wahrung jener nach unvorgreiflichen {)a-
fürhalten unveräußerlichen landesherrlichen Rechte und /A ung
des hlesigen Dom-Capıtels mıt einer veränderten Verfassung, welche
hne Berücksichtigung unberechtigter und weıt greifender Ansprüche
DUr allein den wahren und begründeten Bedürfnissen der Gegenwart
entspricht, ehrfurchtsvoll nochmals unmittelbar anzurufen.

(Manteuffels Hand:) DDer allerunterthänigst mitunterzeichnete (‚ene-
ralfeldmarschall VOoO  — Manteu{ffel rag hierbei ehrfurchtsvoll VOTIL, da®
derselbe VOT kurzem: genöthigt gEWESCH ist, den Schutz VO  _ Kuer Maje-
stat Kriegsminıister Verunglimpfungen VO  b der Trıbüne des

Abgeordnetenhauses anzurufen, und sıch, da ihım diese nıicht gewährt
worden 1st, durch persönliches Einschreiten dagegen wahren. Un-

möglıch wäar CS, Aeußerungen w1€e dıe
NS Feldmarschalls verein1ge,„Daß sich. ohl mıt der ur el

die Kutte gahnz und gar auszuziehen, daß siıch. für einen Weld-
marschall nıcht gezleme, Dom-Capitular SE1IN; daß 11a  b entweder
tapferer Krıeger der frommer Geistlicher sSe1 W.  ß

stillschweigend hingehen lassen, denn KEure Kaiserliche Majyesstät
hatten den ehrfurchtsvoll unterzeichneten General-Feldmarschall Z
Dom-Capitular ernannt und ıh beı der Ernennung 20808| Feldmarschall
1ın dieser ellung belassen.

He diese Angriffe und persönlichen Verunglimpfungen werden ZU

Schweıigen gebracht, wenn Eure Kaiserliche Majestäat geruhen, dıie
Statuten des Dom-Capitels 71 bestätigen und dıe gegenwärtige Unklar-
eıt und Unsicherheıit In den Verhältnıssen der Dom-Capitulare da-
durch Z eenden
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Aus dıesem Grunde bıttet der allerunterthänıgst mıtunterzeichnete
General-Feldmarscha ehrfurchtsvoll, auch ın Allergnädigster Rücksicht-
nahme aut dıe alsche Lage, ıIn welche erselbe kürzlıch ebracht
worden Wa und täglıch wieder ebracht werden kann, 1n der
gegenwärtige Zustand Tortdauert, dıe schleunige Vorlage der Statuten

eienlen und deren Bestätigung huldreıichs eintreten lassen. In
tiefster Ehrfurcht ersterbend Euer Kaiserlıchen und Königlichen Majyestät
allerunterthänigste |dDıener

V, Wiıtzleben. UnC|  ausen. Manteuf{fel.
Merseburg, den prı 1874

Zu dem Manteuffel erwähnten Vorfall 1m Abgeordneten-
hause erwähnen WIT jer NUur, daß wiederum der Abgeordnete
Dr Lberty der Übeltäter WäarL. Im übrigen erhielt das Kapitel
keine Antwort auf die Eingabe. Der Minister des Innern, der
WI1€e ben ıIn er Eingabe al den König mitgeteilt, den
Uivisionsplan ber den v. Wolffersdorffschen Nachlaß erhalten
hatte, genehmigte am S Oktober 18574 den Vorschlag des Kapitels.
Eis uß als eine Salız besondere Höflhichkeit des Kaisers un
KöN1gs angesehen werden, 6L au  N alter Anhänglichkeit 1n
dieser schwierigen Lage wenıgstens Manteuffel, der nachdem
Monate ohne jede Antwort aut die Immediateingabe verstrichen
wäaren und na bei dem bevorstehenden ordentlichen Herbst-
generale klug seın würde w1€e schon seıt zehn Jahren noch
eınen unmiıttelbaren Vorstoß In das kaiserliche Kabinett gemacht
hatte. persönlich antworten J1aßt Am ()ktober 1874 erging
au  N dem Kaiserlichen Ziyvyilkabinett folgendes Schreiben den
Marschall:

Des alsers und Köniıigs Majestät hatten über (!) dıe Immediat-
eingabe, weiche unter dem prı Js Vvomn Ew. Fxeellenz 1mMm Vereın
mıt den Herren VOo  — Wiıtzleben und Freiherrn VOoO  — Münchhausen., In
Betreff der Reorganisation des Domcapitels Merseburg eingereicht
worden WAäarfT, dem Herrn Minister des Innern ZUrTr schleunıgen Bericht-
erstattung zugehen lassen geruht. |diese Berichterstattung ist 1U 1-

mehr erfolgt; geht aus dem Vortrage jedo hervor, daß über das
VonNn dem Herrn Minister des Innern aufgestellte ReformprojJect eine
Kinigung zwiıischen iıhm und dem Herrn Minister der geistliıchen An-
gelegenheiten noch nıicht hat erzlielt werden können, daß vielmehr der
Abschluß der diesfälligen Verhandlungen noch ın weıter FWerne chwebt.
Wenn 19808 auch Seıiten ST Majyestät das Thunliche aufgeboten WeTI_r-

den wird, INn auft die Beschleunigung hinzuwirken, 1äßt sıch doch
bw. Fxzellenz Wunsch. die Allerhöchste Fntscheidung schon für das
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19 Monats bevorstehende Capıtel ın Merseburg Zu erhalten.
ıınter den obwaltenden Umständen leider nıcht ertfüllen. Zu w xCcel-
lenz persönlicher Kenntnißnahme habe ıch nıcht unterlassen wollen,
Hochdenselben Von dieser achlage ergebenst Mittheilung
machen.

geZ.) NS Wilmowskı.
An den Königlichen Generalfeldmarschall Herrn Freiherrn VO  — Man-
eu{ftfel, Execellenz, Topper.

Die letzte Offensive auf die Keorganisatıon machte dag 1U

ständig Aaus den TEL NEUCI) preußischen Domherren bestehende
Kapitel 1m September 1876 auft den Kaiser, der anlä Blich der
großen anöver persönlich 1ın Merseburg weilte. Der Flügel-
adtutant raf Arnım hatte sowohl Wiıtzleben w1e auch Man-
teuftfel Z 15 September ZU Audienz ıtıert Der Domdechant
machte für diese Unterredung folgende stark durchkorrigjierten
Aktenvermerke:

Seine Majyestät möchten huldreichst geruhen, VO  b dem Entwurfe
elnNes NeCUECN Statuts des Capıtels Allerhöchstselbst Kenntniß Z nehmen,
welches VO  b dem damalıgen Oberpräsiıdenten der TOVY1NZ Sachsen auf
Grund der A llerhöchsten Normativbestimmungen VO 16. November
1864 und nach den VON dem Minister des Innern vorgezeichneten Grund-
satzen mıiıt Benutzung des VO  - des hochseligen Könıgs Friedrich Wiıl-
helm 11L aJjestät) ınterm z0. November 1826 bestätigten Statuts Tür
das Domcapitel Z Brandenburg ausgearbeitet und (Oktober 18957
VON dem diesem 7Zweck außerordentlich versammelten Capitel e1IN-

gehend begutachtet worden.
[)as Capıtel habe bereıts ıIn den Immediatvorstellungen VOLLN

Juni 1868 und VOoO DIL 18574 gestützt auf die den bewähr-
testen Kirchenrechtslehrern vertheidigte Ansıicht, da der Landesherr
als Nachfolger des Bischofs alleiın und ausschließlich berechtigt sel, cselh-
ständiıg (die) evangelischen om-Capıtel Zu reformieren, gebeten, das
hiesige Capıtel durch Ausgestaltung und usübung des Allerhöchsten
Rechts /ur Ernennung Mitglieder, denen neben einer mäßıgen
fixierten Rente der Nießbrauch. einer Domherrncurie Zu gewähren sSe1INn
dürfte. als Corporatfon ıIn einem der Zahl nach bestimmten Personal-
bestande erhalten.

Die beiden oben genanntien Capıtularen gy]laubten, diese Bıtte heute
ın tiefster Ehrfurcht inständig sollen; für den Kall jedoch,
daß einer olchen schonenden Reform des Capitels unüberwindliche
Bedenken und Schwierigkeiten entgegentreien sollten, fühlen s1€e siıch
ın ihrem (jewissen. der allerunterthänigsten Vorstellung gedrungen.
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5. Dal unter en Umständen derjenige £€1 des capıtularıschen
Vermögens, welchen nach Erfüllung der auf dem Capıtel se1ıt ND VOT-+-

denklicher Zeıt ruhenden rechtlıchen Verpflichtungen Unterhaltung der
Domkirche und des Domgymnasıums ur Hälfte, indem die Staatskasse
die andere Hälfte iragen hat), übrig bleibt nebst dem nach dem
Tode der Jetzt noch en, 1M Alter bereıts vorgerückten drei
Capitelsmitglieder erwartenden uwachs Revenuen weder ZUTLXC

Staatskasse eingezogen noch ın seinem anzcen Betrage 1Ur alleın für
Zwecke der gesamten evangelischen Landeskirche verwenden, sondern

Kıirchen- und Schulzwecken auysschließlich ın den Merseburger Stitts-
landen dem heutigen Kreise Merseburg), us dessen Mıtteln seinerzeıt
das Vermögen des Domsestifts entinommen und erwachsen sel, als eın
besonderer Stiftungsfonds iüberweısen und verwenden se1n werde.

Feldmarschall VO  — Manteuftfftfel gestattete sıch. außerdem, auf die
Schwierigkeiten hinzudeuten, ın welche dıe Verwaltung des Capıtels
gerathen, se1ıtdem die Reform der Capitelsverfassung begonnen, aber
noch nıcht definitiv abgeschlossen sel. |DITS mıt der Verwaltung VOETI -

bundene Schwierigkeit und) Verantwortiung werden noch besonders
durch den Umstand vermehrt und verursacht, daß ZU Zeit LUr allein
der Dechant hiıer seinen Wohnsıtz habe die beiden anderen Domherren
aber ın weıter Entfernung VOoO Merseburg wohnten. [)as geeignetste
Mittel Ur Beseitigung diıeser Verlegenheıt ürfte 1n der baldigen Kr-
NENNUNS zweler euer Domherren us den Einsassen der TOV1INZ
achsen Zu finden se1IN. Seine Majyestät der König könnten, w1e€e
jetzt noch die Sache lıege, unzweifelhaft das Recht einer solchen
Ernennung ausüben, und nach seliner des WYeldmarschalls NVOTI-

greiflichen Ansicht dürfte sıch empf{fehlen, die Wahl auf weı hoch-
gestellte Diener ST Majestät ın der TOV1INZ D richten.

Auf diese Audienz erfolgte wiederum nıchts So hatte CS auch:
keinen Zweck, 1m Oktober das ordentliche Herbstkapitel abzu-
halten, cla nichts geschehen konnte, nd alle Dinge, die die Ver-
waltung des Stifts angıngen, VOo Dechanten selbständig erledigt
werden mochten. Der Marschall Z sich damit endgültig von der
Behandlung der Verfassungsfrage zurück.

Der Grund dieses Zustandes Jag 1n der Eifersucht zwıischen
Innenministerium und Unterrichtsministerium. Beide wollten dem
Landtage möglichst W illen sein und eine Reform ZUWCRC
bringen, die allen Interessenten, vVo  — allen Dingen ber en adıi-
kalen des Abgeordnetenhauses, genehm Es Nar ber nıcht
möglich, das Kapiıtel als Korporation erhalten nd zugleich
völlig aufzulösen: wWar nıcht möglich, das Kapitel restlos für
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die Zwecke der SAaNZCH Landeskirche un zugleich ausschließlich
tür Kirche nd Schule des Kreises Merseburg verwenden.

Als K ()ktober 1878 der Dechant x Wiıtzleben starb, War

die Verfassungsangelegenheit absolut nıcht weıter gekommen.
Waohl ergıngen immertort seitens des Ministers Anfragen nach die-
SCT und jener Einzelheit der stiftischen Verwaltung, un neben dem
Minister des Innern, der schon seıt Jahrzehnten chese Dinge \  —_

sortmäßig vertrafi, zeichnet 1U auych hın un wıeder IDr Adalbert
Halk (seit 26 Juni 1879 als Minister der geistlichen usw. Angelegen-
heiten. !Da mıt dem Landtag eıne Keorganisation nicht Z machen
a  y wurde eın NEUES vorläufig-endgültiges Statut On König

18 Juni 1879 erlassen, das ın der gesamten Vermögensverwal-
tung das Kapitel unter die Aufsicht des ÖOberpräsidenten stellte.
Weıiter sollten den gegenwärtigen Kapıtularen Stelle v. Witz-
lebens wWäar inzwischen der Regierungspräsident V Kotze getiretien

dıe Stellen un die verfassungsmäßıgen Emolumente w1€e bisher
verbleiben. In Zukunft sollte das Kapitel au TEL Mitgliedern
bestehen, die VOILL König ernannt werden nd neben Nutzung
eiıner Kurie 5() (Dechant), 2500 Senior) bzw. 2000 Mark erhal-
ten Das Nar das eigentliche Ende der Stittsrefiform.

Im Abgeordnetenhause lag die Sache S daß die Abgeord-
neten Dr Eberty, Richter un Schumann seıt 1866 schon
wiederholten Malen den Antrag auf Aufhebung der Stitter g‘-
stellt hatten:;: aber die Regierung ahm VOoO  b diesen Anträgen 1mMm
Plenum nıcht Notiz Schließlich 1n en Drucksachen stellte
sSie sich muıt vollem Recht auf den Standpunkt, Ja ß s1e dem Ab-
geordnetenhause nıcht gestatten könne, die Befugnisse des. Landes-
herrn als des Stiftsherrn hinsichtlich der Stifter anzugreifen oder

erortern. Bezeichnend ftür das Nıveau, auf dem sich schon
damals 1€s Parlament befand, ıst die Behandlung der Dom-
kapitel 1 März 1876 Die Tatsache, daß der hochverdiente erste)
Generalkonservator der Kunstdenkmäler 1 preußischen Staate,
Werdinand V, T  J um Dombherrn von Branden-
burg ernannt wWar, wurde Z U Anlaß ZFCNOMMECN, die Institution
des Kapitels un: auch des Generalkonservators mıt billizen Witzen
1nNs Lächerliche Z.u ziehen.
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Manteuifels Leben 1 m Kapitel.
Wir haben die Tätigkeit des Feldmarschalls auftf dem wichtigen

Gebiete der Keorganisation des Kapitels verfolgt. Manteuffel
ahm aber auch SONsStT dem Leben des Kapitels, zeıtweıse sehr
]  c  $ Anteil. Allerdings wurde ihm diese taätıge Anteilnahme
VON seıiınem Lebensschicksal mehr oder wenıger diktiert un annn
wieder mehr der wenıger unmöglich gemacht.

Als Manteuffel November 1864 das Frnennungsdekret
erhielt, befand sich, w1€e A U: dem Köniegl. Erlaß den Minister
hervorgeht, 1n nächster Nähe €ESs Königs. Es olgten die KEreig-
nısse In Schleswig-Holstein, in die der General verantwortlich
einbezogen wurde. Die AÄuseinandersetzung mıt den deutschen
Mittelstaaten, mıiıt Österreich, die Nachfolze 1ım berkommando
der Mainarmee machten iıhm eue€e Feinde. Als daher zr

kommandierenden General des X. Armeekorps ernannt wurde
nd sich alıs solcher dem /Zivilgouverneur der Flbherzogtümer
unterstellen sollte, da ZUS siıch überhaupt bis auf weıteres
zurück un ZWaT ach Merseburg. Es schien S als ob sıch der
vielseitige Soldat und Diplomat verhältnismä Lig frühe, aber end-
gültig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wollte. In Merse-
burg bezog die sehr herrschaftlich anmutende (uria Martini:

richtete sıch auf Bleiben eın un kam bald. wI1Ie der Regierungs-
präsident e Diest ıIn seınen Lebenserinnerungen bemerkt, miıt der
Polizei In Konflikt rıtt nämlıch autf Promenadenwegen, nd
das Nar verboten zumal 1MmM Merseburg der 60er Jahre, die
„Promenadenwege ” ohne Zweitel eine SaNnz besondere Pflege g-
NOSsSeN haben Eis ıst immerhin bezeichnend für die Finschätzung,
die Manteuffel zuteil wurde., daß eın Mann VOo  — der ausgezeich-
neten Seelengröße und VOoO  u dem besonders glücklichen Tempera-
ment w1e€e der In Merseburg schr angesehene Diest neben vielen
anderen Nichtigkeiten, die VOoO  b Manteuffel aus dem Mainfeld-
ZUSC berichtet, auch aufzeichnet, daß Manteuffel „mıiıt der Polizei
in Konflikt“ geraten se1l Es mu sich überhaupt nıcht besonders
gut als Kapitular ın der Stadt des Domstitts gelebt haben Ins-
besondere betrachtete die Universitätsstadt Halle mıt scharfer
Eifersucht alles, w äas iın den Domstiftsstädten VO sich eINg. (‚anz
aQus dem Häuschen waren die Hallenser, als cdas Qberlandes-
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gericht ın Naumburg endgültig K-onstitujert wurde und die Univer-
siıtätsstadt der Saale einmal wieder leer auszıng. Das wWwaäar

freilich rst 1 Frühjahr 1878 ber damals die Saale-Zeitung
über Naumburg schrieb, das ıst ohne Zweitel auch ın höherem
Grade maßgeblich für das Merseburger Milieu 1mMm Ausgang der
660er Jahre Die Saale-Zeitung erörtert 1878 die Frage: Ist ennn
Naumburg schöner als Halle? und kann 1Ur antworten: Nein,
gewiß nicht, 1mM Gegenteil! Und annn heißBt weıter:

TE Sal SCrn dabeı9 als 11a  s F WB Felıer der enk-
würdigen Abstimmung 1m Herrenhause, wonach Naumburg der Sıtz
des Oberlandesgerichts werden soll, dankerfüllt und jubelnd einen
Fackelzug darbrachte, wohl? wird doch der Leser iragen, da
doch das Herrenhaus nicht uch schon nach Naumburg verlegt ist?
Man höre: Dem Dompropst (FE Rabenau), dem Präsidenten des

Appellationsgerichts und eiınem Stadtrath. der sıch Gunsten sSE1INES
Wohnorts angestrengt haben soll er gute alte Dompropst (er Nar

damals Tre alt)! Das ihm auch nıicht der Wiege 5  ,
daß ın selInem en noch einen Fackelzug erhalten würde,
1N€ der unpopulärsten Persönlichkeiten, der das TU welches aut
dem U  b glüc al Knde seiner Lautbahn stehenden Domcapitel
se1t Jlangen Jahren lastete, fast alleın T iragen hat, da se1n noch
lebender Kollege ım Domcapıtel nıcht selbst ın Naumburg anwesend
ıst, sondern 1U  Ü bestimmten Zeiten erscheıint, WEeLNN dıe Gelder VCI-

theilt werden. Und jenes (Q)dium wird jedem begreıflich,s ergreiflich
erscheinen, WE 190828  - erwaägt, daß das schöne Geld, für Kirchen- und
Schulzwecke bestimmt, hier wel bevorzugten Menschen zugute kommtt,
die keine Verdienste den Staat, keine sonstigen Vorzüge haben,
un viele Tausende einnehmen, während Kirche und Schule Mangel
leiden. Die eigentlichen Domzgeistlichen, welche das Offieium der Stelle
uf sıch aben, mussen sıch. mıt dem kärglichen Gehalt begnügen; bei
berechtigten Desiderien der Kırche oder der chule hat das hoch-
würdige Domcapitel n1ıe eiwas übrig und hier verzehren wel
HC autf den Aussterbeetat geseizte Männer das für Kıirchen- und
Schulzwecke bestimmte Geld! Ja iıch hätte iıhn sehen mögen, den
alten Dompropst, w1e CF; plötzlı populär geworden, als Gegenstand
einer Ovatıon durch einen Fackelzug se1ner minder günst1ig situiırten
Mitbürger gefeijert wurde, und dies nachdem kurz vorher VOoO der
TIribüne des Abgeordnetenhauses bei Beratung des dıe Domcapıtel-
irage regelnden Gesetzentwurfs das scharfe, aber gerechte Wort über
den domcapitularischen FKgoismus gesprochen WwWar {Die Herren muüßten
sıch noch 1mMm Inland schämen! Wie wird jener Meistbegünstigte sich
NUu  — eTsti recht ehaglı i1m Besıtz se1Ner jährlichen 000 IThaler fühlen
und beı sich denken apres le deluge!
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Manteuffel lebte als General diesem Milieu bald nach

SCINET Rückkehr aus Petersburg, WO Auftrage des Königs
dem Zaren die Notwendigkeit der Deutschland erfolgten terTt1-
torialen AÄnderungen plausibel gemacht hatte, bis das Früh-
jahr 1868 gut anderthalb Jahre Dann wurde Kommandieren-
der General des Armeekorps Königsberg und ZOS mıt diesem
18570 auch 111$s Feld Frankreich hne allen diesen Jahren
die möglichst TeSC Verbindung mıft dem Stift aufzugeben Auch
als Oberkommandierender der deutschen Besatzungsarmee
Frankreich nımmft Manteuffel dem Leben des Stiftes
Anteil Als dann, Generalfeldmarschall geworden Berlin
wohnend der auf SC1NEM ute Topper Sternberger Land dem
Kaiser, SC1INEM König, jederzeıt ZU besonderer Verfügung stand
widmete lebhafte Aufmerksamkeit den kapiıtularischen
Angelegenheiten rst als 18579 ZU Kaiserlichen Statthalter

den Reichslanden ernannt nach Straßburg abreiste. da wurde
der /Zusammenhang miıt dem Kapitel C1N gelockert nach-
dem die persönlichen Bindungen und Beziehungen getfallen WaTenNn

Als Manteuffel 18  S& das Kapitel eıntrat wWwWaren die Mit-
glieder aus alter Zeit schon hohen Jahren der Propst Krosigk
wWarTr iıhm persönlich gut bekannt Lange Jahre hat annn
der Korporation neben dem Oberpräsidenten Witzleben g -
SCSSCH, mıt dem ıhn schon mancherlei persönliche Beziehungen
verknüp{iften Er sa aber sowohl die altstiftischen Herren

Krosigk TIrotha und Wolffersdorff 111S$ rahb sinken WIC
auch ec1imn speziellen C onfratres VOT ihm starben, namlich 119
leben nd Münchhausen 1882) Witzleben wurde durch den
Regierungspräsidenten Kotze erseizt der nach dem Tode
Münchhausens aun Dechanten gewählt das Kapitel 1111 Herren-
hause veriraf und die Geschäfte VO  an Hannover au bis SC1HNECIN

ode 1884 führte. Kurze Zeıt War annn der Kösliner Kegierungs-
präsident M Auerswald Mitglied des Kapıtels Y während
bei Manteuffels ode (1 Juni 1885 neben ihm der Naumburger
Senatspräsident Frhr Brandenstein un der Wiesbadener
Regierungspräsident Wurmb das Kapitel vertraten Mit den
nach iıhm ernannten Kapitularen hat Manteuffel Nu gelegentlich
Berührung gehabt Die großen personellen Veränderungen der



TeCHe,; Edwin Frhr V, Manteuffel als Domherr VO  — Merseburg EFA  FD

&0er Jahre erfolgten zudem ın eıner Zeit, ın der der Feldmarschall
raumlich und miıt seinen Interessen schon weıt entrückt NQaT.

Wie ernst Manteuffel die Mitgliedschaft ım Kapitel nahm, geht
Aaus dem Eufer hervor. mıiıt dem die Generalkapitel besuchte.
Beachtenswert ıst eın Zusatz, den den Statuten Voxh 1867

\bracht wı1ıssen 311l eın Kapıtular, welcher ın Merseburg wohnt
und ablehnt. die Wahl Zzu Dechanten oder dessen Stell-
vertreier anzunehmen. soll se1ne Kurie und seıne Präbende VOEI -

lieren un 1Ur als Ehrendomherr Sıitz un Stimme 1m 1om-
kapiıtel behalten. Manteuffel bemerkte azu ausdrücklich, daß

für seiıne Person uınter keinen Umständen imstande un: bereit
se1ın würde, die dem Dechanten obliegende Geschäftsführung zZ11

übernehmen. Über sSe1ıNn Pfirüuündeneinkommen hat der (General schon
anderweitig bestimmt. Jede Wahl dıeser ehnte auch späater,
als nıcht mehr ın Merseburg wohnte. ab Insbesondere konnte

sıch auch nıcht entschließen, die Stimme des Kapitels 1m
Herrenhause ZuU führen, da die Mitgliedschaft jeder irgendwie
politischen, parlamentarischen Körperschaft grundsätzlich abh-
lehnte.

iıcht verhindern konnte CS, daß die Kapitulare ihn In
seıner Abwesenheıiıt 1n Frankreich 1m Oktober 18571 dem König
durch den Minister als Yropst vorschlugen. Daß diesem Vor-
schlage damals nıcht stattgegeben wurde., liegt wohl daran, daß
der definitive Fortfall der Propsteıi nach v. Krosigks lode ZW1-
schen dem Minister und dem König schon beschlossene }  ache war

Als aber der Dechant Witzleben gestorben WAar, da bestand das
Kapıtel 1U aus zweı Männern: hatte also damals Sar nıcht
die Möglichkeit, Korporationsrechte ıIn Anspruch ZUuU nehmen oder
auszuüben. Aus dieser Situation richtete der Sen10r V, Miünch-
hausen den König das Immediatgesuch (5 Dezember 1878),
eınen Kapiıtular nd ‚War auch Z Dechan-
ten un Herrenhaus-Mitgliede, da die beiden allein vorhandenen
Kapitulare das ‚‚4 UuS ihrer Mitte“ nıcht könnten Manteuffel seizte
hinzu:

Kw Kaiserl. und Königl Majyestät WasSC ich, der mitunterzeichnete
Generalfeldmarschall Freiherr VO  - Manteuffel, hıerbei allerunterthä-
nıgst melden. daß ich bereıts nach dem Tode des Dompropstes
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VO  w Krosigk meine Confratres ersucht habe miıch VO.  a jeder Wahl
ZU Domdechanten und 71 Mıtgliede des Herrenhauses USZU-

schließen, weıl ich diesen Stellungen nıcht gee1gnet bın. Diese Bitte
Trage ich jetzt Kw Kaiserlichen und Königlichen Majestät auch aller-
unterthänigst vVvOorT und Ew Kaiserliche un  C öniglıche Majestät geruhen
Allerhöchst sıch meıner früheren Bıtte huldreıichst erinnern, daß,
solange FKw. Kaiserliche und Königlıche Majyestät mıch in Allerhöchst dero
Armee ehalten, FW, Kaiıiserliche und Königliche Majestät miıch nıicht
als ıtglıie einer politischen Versammlung deren Berathungen €e1
nehmen lassen.

Sehr bedauerte CS der General, daß den Lhrentag des
Propstes v. Krosigk, al dem dieser sechzig Jahre dem Kapitel
angehörte, nıcht mitbegehen konnte. Wenn sich darum han-
delte, eınen on{frater ehren oder den Beamten und Angestell-
ten der Stiftsverwaltung eine /Zuwendung Z machen. ann konnte
sicher auf Ccie Zustimmung Manteuffels gerechnet werden. Mit
besonderem Interesse dachte auch al die F örderung des Dom-
gymnasıums. \üo nahm 11 Frühjahr 1867 der Abiturienten-
prüfung teıl, und späater haben die Wünsche nd Bedürfnisse
der Schule w1€e der Lehrer ın ihm einen besonders Wäarmmen K ür-
sprecher gefunden. {)a wirkte sıch seıne Freundschaft miıt dem
Husumer, späater Schleswiger Gymnasialdirektor seinem
Biographen un namentlich die mıt Leopold V, Ra n k

Vor allen Dingen aber tand sıch den Sitzungen des
Kapitels e1ın, WEnnn das irgendwie mıt seinen sonstigen Ver-
pflichtungen vereinbaren konnte. Freilich er ZU: Zeit des
Herbstgenerales oft ZU Kur 1ın Bad Gastein, un die unterbrach

nicht, wWwWenn siıch eıne Geldfrage der Nachla Bdivision
1M Kapıtel handelte. Die Rundschreiben, die ein Generalkapitel
absagen der verlegen, versah meist NUur mıt der schlichten
Notiz der Kenntnisnahme: seine Zusage gab aber tast immer
mıt einem kurzen besonderen Briete. Erwähnt se1 immerhin,
daß nach den alten Statuten das Fernbleiben VO Generalkapite!
miıt einer Geldstrafe belegt wurde, und da ß der Nichtanwesende
keinen Anteil einer etwaıgen Division hatte Manteuffels ernN-
bleiben wurde indessen immer als voll entschuldigt angesehen.
Ja zweıimal agte das Kapitel seinetwegen 1n Berlin, 1 Februar
18574 nd 1mMm März 1875, diesmal s« 1n der Berliner Wohnung
des (Generalfeldmarschalls, WI1€ der Dechant v. Witzleben aus-
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drücklich seinem eigenhändigen Protokall bemerkte. Man-
teuffel schreibt etwa

(An Propst Krosigk eigenhändig)
Kuer Fxecellenz zeıge ich Sanz ergebenst a daß ich Urlaub ZU 11L

Montag-Capıtel VOo  H ST Majyestät erhalten habe und Sonntag Nach-
mıttag hıer fort. Dienstag nachmiıttag ber wieder hierher zurück-
kehren wiıll [Da der Zug 1Uln TST Montag früh Uhr 1n Merseburg
eintrif{ft, appelliere ich alı Euer Execellenz Güte und bhıtte mich Z7u

entschuldıgen, venn ıch nıcht pün.  1 hr ın Merseburg eintreftf{fe.
Sehr VOoO Herzen habe iıch miıch gefreut, daß Se Majestät der König
uer xcellenz einen erneuten Beweis seiner Gnade durch Verleihung
des Rothen dler-Ordens gegeben hat und hätte Ihnen Nn gleich
meıne glückwünschende heilnahme ausgesprochen, wenn ich nıcht Zu

gequält mıt prechen, Festen, Reisen und Schreibereien ware. In auf-
richtıger Verehrung und Ergebenheit

Schloß or 15 October 1865
Manteuffel

(An denselben, eigenhändig)
uer xcellenz. gestern hoffte ich noch, mich Mts 1n Merse-

burg einfinden zZzu können. Heute erachte ıch dıie Reıise nıcht mehr als
zulässıg. Gründe führe iıch. nıcht Euer Fxeellenz w1ssen, daß, WEn

S1E nicht gewichtig waären, ich meıliner Pflicht ın Merseburg nachkommen
würde. Ebenso wı1issen uer Excellenz, w1e€e aufrıchtig i1ch bedaure,
Kuer xcellenz nıcht persönlich die Versicherung melner Verehrung au  N

sprechen Z können. kann nıcht mehr schreiben und chließe
ın aufrıchtiger herzlicher und unwandelbarer Verehrung

Flensburg, Maı 866
Manteuffel

(An denselben, eigenhändig)
uer KExecellenz zeıge ich ganz ergebenst an, daß meine Inspections-

reise leider un Mits noch nıcht beendigt ist und ich dadurch
verhindert werde, diıesem Tage der Capıitelssıtzung 1n Merseburg
beizuwohnen. Gerade diesmal bedauere iıch. diese dienstliche Abhaltung,
da s1e miıch des Vorzugs beraubt, FKuer Excellenz auch persönlich meıne
aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen können.

In ausgezeichneter Hochachtun  s  c und Verehrung
Riesenburg, 1 Oectober 1868

Manteuffel
(An denselben, eigenhändig)
Euer Excellenz spreche ich meinen 9ganz ergebensten ank für die

gefällige Mittheilung aus, daß die Capıtelssıtzung in diesem Jahre
bereits aInl AAal stattfindet. Das Armeecorps hat 1m Herbst Köni1gs-
ul  q und ich mu meine Gasteiner Cur dafür diesem re beson-

K !ı 1/2
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ders früh begınnen. {Die Herren V, Wiıtzleben und V, Münchhausen
en mIır aber geschrıeben, daß sıch die Dechantenwahl handelt,
und daß hıerbeli eın Princip vertreten 1st, un: wırd mır mennn
Frscheinen 1m Capıtel Pflicht und Euer Kxcellenz zeıge ich demgemäßl

ergebenst a daß Gott mMI1r en schenkt, iıch. der Capıtels-
sıtzung Mai beiwohnen werde.

Genehmigen Fuer Excellenz den USATUC. ausgezeiqhneter Hoch-
achtung

Königsberg, prı 1869
Manteuffel

(An denselben, eigenhändig)
Kuer xcellenz spreche iıch meınen Sahlz ergebensten ank für

die Güte aus, miıch noch besonders auf die Wichtigkeit des bevor-
stehenden Generalcapıtels aufmerksam gemacht Zu en Aber zZUu

meınem Bedauern kann iıch demselben nıcht beiwohnen. In dıesem Früh-
jahr kürzte ich meıne Badecour ab, weıl Cs sıch 1m Maıicapıtel die
Aufrechterhaltung des Princips die Wahl des Dechanten andel(te;:
iın diesem Octobercapitel kommen, W1€ Euer xcellenz ın dem geehrten
TeıDeNn VO d. Mts S  n  9 U  —; Privatrechte der Capitularen In
Betreff der eilung des Nachlasses des verstorbenen Dechanten In
Frage, und des eıgenen Interesses halber halte ıch miıich nıcht berechtigt,
ıne Badecour, welche meine Gesundheit U Fortwirken ıIn Aller-
höchstem IDienste kräftigen soll, unterbrechen. zeıge uer xcel-
lenz daher Sanz ergebenst daß meın Gesundheitszustand IMLr nıcht
gestatiteli, dem näachsten Generalcapitel beizuwohnen, und auch der
Form in jeder Beziehung genugen, füge ich das anlıegende Attest
des Badearztes) Sanz ergebenst bei

In ausgezeichneter Hochachtung und Verehrung
Gastemm, October 1869

Manteuffel
Mit einem äahnlichen Entschuldigungsschreiben, dem gleichfalls

eın Attest beiliegt, motiıvıert annn der Feldmarschall seine Ab-
wesenheit 1M Herbstgenerale 18574; zugleich bedankt sich bei
dem Dechanten Wiıtzleben für das Geschenk eines Hahnes. der
DU auf dem ofe in Topper 24a1NZ esonders geehrt werden soll
Dem Feldmarschall NarT das Schreiben verboten, nd seine gich-
tische and ist tast unleserlich.

Als der Dechant V, Kotze wWegen Erkrankung auch Von Han-
au die Geschäfte nıcht mehr führen konnte, mu ßte ih 1n

Merseburg mıt Genehmigung des Oberpräsidenten V, Wolff der
Syndikus des Kapitels, Geheimrat Helmke. vertreten. Manteuffel
War damit kinverstanden (Karlsbad, Juni 1883 mM dem Hin-
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zufügen, daß ich dasselbe 1 vollsten Vertrauen gebe, auf-
richtig (ich) auch die FErkrankung des verehrten Herrn Dechanten
bedaure‘

I]a Manteufftel Von Straßburg aQus selten ın die Stiftslande
<am, überhaupt Nnu noch das Reichsland verließ. 1Ns Bad oder
nach TLopper fahren, starb bei dem schnellen Wechsel der
Kapitulare die kapitularische Tradition schnell aus. Insbesondere
verzichtete das nıe versammelte und eigentlich n1ı1€e vollzählige
Kapitel auf die feierliche Verpflichtung und Introduktion der
neuernannten Dombherren. Jle diese Dıinge wurden schriftlich
nach einem schnell eingelaufenen Schema erledigt. So schreibt
Manteuffel al den Dechanten V, kKotze

Straßburg, Februar 1884(Schreiberhand)
Kuer Hochwürden Hochwohlgeboren benachrichtige iıch auf das

geehrte reıben VO z d. Mits Sahnz ergebenst, daß iıch mıt der vVo  b

dem neuernannten Dom-Capitular des Hochstifts Merseburg, Regıe-
rungspräsiıdenten Y urmD, unterm Mits abgegebenen, anbe1
zurückfolgenden Erklärung einverstanden bın un:! 1eselibe für Aaus-

reichend z Eintritt ın das Capıtel unsecTES Collegıums erachte.
Zu einer Capıtelssıtzung werde ich jedoch meiınem Bedauern

voraussıchtliıch keine Zeıt erübrıgen können. und ersuche ich daher
uer Hochwürden Hochwohlgeboren ebenmäßig die Einführung des
Herrn V, Wurmb schr gefällıgst 1n derselben Weise herbeiführen Z

wollen, w1e€e dies seinerzeıt bezüglıch des Herrn Auerswald geschehen
1st (eigenhändiıg) Manteuffel, (1  =

Nachdem Dechant V. Kotze gestorben, schrieb der Feldmarschall
den letzten Brief alr das Kapitel, und ‚War an den Syndikus,
Geheimrat Helmke:

(Schreiberhand) Straßburg, den Mäaärz 1885

Kuer Hochwohlgeboren danke ich sehr tür das gefällige Schreiben
Vo d. Mits und die AuUs nla des Hinscheidens des bisherigen
Herrn Domdechanten VO Merseburg Regierun'gsp;*äsident An Kotze

getroffenen Anordnungen.
Da CS mI1r meıne vielfachen Dienstgeschäfte aber auch jeizt nıcht

gestatien, che Leıtung des Domcapıitels übernehmen, habe iıch

den Dombherrn, Regierungspräsidenten Wurmb. gebeten, dies z

thun und ersuche ich KEuer Hochwohlgeboren ganz ergebenst, dıiıesem
Herrn baldgefälligst diejenıgen Vorlagen 1Mm Entwurf zugehen lassen,

(eigenhändıg)we  € ZU  b Ergänzung des Domcapıtels erforderlich
Manteuftftel.
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Sechr riıchtig ıst C5S, daß Sie einen Kranz nach Hannover geschickt

en
Nach der Ernennung des Domherrn Erhrn ME Brandenstein

erfolgte eine Zettelwahl für den Dechantenposten unZHerren-
hause mnıt Rundschreiben des die Dechantengeschäfte führenden
Domherrn Va Wurmb Am Juni sandte Manteuffel se1ine Zettel
e1in. Am Juni 1855 starb in Karlsbad. Z\ 1$ die Nachricht
ın Merseburg eintraf, fand Juni die fejerliche Abdankung
111 der Domkirche statit und Grabe des Feldmarschalls unter
den alten Fichen In lopper heß das Domkapitel einen Kranz
niıederlegen.

NI Manteuffels Pfründeneinnahmen
n d deren Verwendung.

Die eilnahme des Generals, zumal des Generalfeldmarschalls,
den domkapitularischen Geschäften ar ın der Öffentlichkeit

mehr oder wenıger bekannt. Jedenfalls wu Bte INa wohl 1n Merse-
burg davon; an sa den General, 11a sprach Von sSeINeET Hal-
tung, zumal ann. das Abgeordnetenhaus siıch mıt ihm
beschäftigt hatte Wenig oder Zar nıchts bekannt wWäar der Offent-
hichkeit I} eınen Pfründeneinnahmen. Was DDr Kberty phan-
tastischen Summen 1MmMm Abgeordnetenhause gefaselt hatte (oben

190), ar War absolut unwahr und nicht annähernd richtig!
Aber der Minister Dr ON Mühler hatte niıcht die richtigen Zahlen
genannt, un War die kleine Pfründe nıicht bekannt geworden
(vgl oben 184) Und - nicht bekannt WAärT, wI1ıe Manteuffel
diese Einnahmen verwenden gedachte.

Andererseits iın der Offentlichkeit mancherlei über die
immer schlechten Geldverhältnisse des Generals bekannt, un
wWwWenn solche Gerüchte erst einmal| nıcht anz ohne Grund VCT-

breitet werden, dann schwellen s1€ al, nd die finanzielle Lage
des Marschalls mag oft schlechter geschildert se1InN als s1e NarT.

Bei seinen vielfachen diplomatischen Sendungen hatte Manteuffel
als Vertreter des Königs die Neigung, prächtig und geradezu
verschwenderisch autfzutreten. {)a aber se1ine Verachtung CN-
ber eld un: Geldeswert nıcht Ur allzu oft deutlich außerte,
sondern auch immer wieder mıiıt der lat dokumentierte, S: war
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s einfach nıcht möglich, diese Affären 1n Ordnung bringen.
Gewiß dachte der König bei der Ernennung Manteuffels Zzu

Domherrn 1n Merseburg daran, einem In vielen un! delikaten
Angelegenheiten des königlichen Hauses überaus treubewährten
Diener eıne besondere Gunstbezeigung mıt einer laufenden finan-
ziellen Hilfe gewähren. Manteuffel lehnte dies ab

Manteuffels kapitularısche Finnahmen bestanden In der
Pfründe vonxn rund 300 Talern, azu 1n der Kurie oder iıhrem Miet-
ertrag. Das Finkommen erhöhte sich durch Beteiligung des Kapı-
tulars den Nachlässen des Dechanten v. Irotha, des Propstes
V, Krosigk un des Seni0TSs v.. Wolffersdor{ff. Für die Etatsjahre
1874 /76 hatte Manteufftel eine kapitularische Finnahme VO  b jahr-
lich 786,88 Mark erreicht: sS1E bestand In dem Ktatsansatz
damals 1860 Mark, dem Nutzwert der (urıia Praepositurae mıt
Fz  S Mark und dem Divisionsbetrag au em Nachlaß Wolffers-
dorff mıt 726, Mark Demgegenüber hatten Münchhausen
3815,12 Mark und Wiıitzleben Mark

Manteuffel hatte damals nicht die Absicht, 1ese Jahressumme
tür sich oder tür seıne Familıe ZuUu verwenden: hatte schon bei
seinem Fintritt ın das Kapıtal ga bestimmte eindeutige Ver-
fügungen ber seıne kapitularischen Finnahmen getrofifen, die
die Selbstlosigkeit un Uneigennützigkeit des Feldmarschalls 1n
hellstem Lichte erscheinen lassen. FEinen Einblick ın diese Dinge
erhalten WITr aber erst dann., als der Feldmarschall tief verärgert
ber die ımmer wieder hinausgeschobene Reform und die on

keiner Stelle ausreichend parıerten Angriffe 1m Abgeordneten-
hause, ın schwerer Sorge wegen JLopper wWwWAar.

Als ach den ]er Großangriffen auf die Reform 1876 auch die
Audienz ergebnislos geblieben WAäT, als das Jahr FEnde SINg,
ohne daß etwas geschah, da schrieb der Feldmarschall seinen
alten Freund, den Dechanten, eıinen feierlichen Absagebrief:

(eigenhändig)
An den

Hochwürdigen Herrn Domdechanten
Wiırklichen Geheimen Rath Herrn Hartmann VOo  — Witzleben.,
roßkreuz, xcellenz In Merseburg.
KEuer Excellenz als unserechl hochverehrten Domdechanten rlaube

ich mIr, den nachstehenden Vortrag zZUuU halten.
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Vor mehreren Jahren habe iıch dem verewıigten Herrn Dompropst

N Krosigk ıe Urkunde einer Stiftung eingereicht, die nach melınem
Tode 1Ns en treien sollte und habe VOoO dem en Capitel die
Genehmigung erhalten, daß der Procurator uühn die s dieser Drojec-
tırten Stiftung erspartien Revenuen vorläufig verwalten urie Nun
ıst aber auyuch dieses Jahr vorübergegangen, ohne daß che Zukunft des
Domikstifts gesichert worden, und immer mehr gewıinnt den AN-
scheın, daß 1n der Absıcht lıege, cdıie tifter Merseburg und Naum-
bur  S  o aussterben lassen und das Stiftsvermögen allein Kirchen-
und Schulzwecken verwenden. Meiıine projectirte Stiftung hatte aber
DUr Bedeutung be1 dem Fortbestehen des Stifts, S1€E sıch den and-
lungen vieler UNSeTCT Vorgänger nschloß, die eın Beispiel VO pfer-
willigkeit ZU besten der Kirche und ule gegeben hatten. Nimmt
die Regierung das deelle ın Instıtutionen, WIT: Sar vlieles mıiıt TOT-
geschlagen, und andere Auffassungen gelangen ZzZU Herrschaft Und
unmaotiıvıert selbst wırd meılne Stiftung, sobald 1ın Zukunft cdie (Gesamt-
einkünfte des Stifts F Kirchen- und Schulzwecken verwandt werden.
ukrerdem hat dıe Vermehrung Vo Schulstipe: mMIr und für
sıch schon Bedenken erregT, da ich das Überhandnehme der erech-
tigungsertheilung ZU Kinjährigen-Freiwilligen Diıenste ın der TMmMEee
nıcht ZU deren Nutzen erachte. Ich habe daher ın diesem re bereits
1nN€ andere Verwendung meıner Domherrnrevenuen eintreten lassen,
1n dem ich der Kirche VO  — TLopper einen Thurm gebaut und ihr Jetzt
auch einen Kronleuchter schenke, dessen sS1€e bedarft. Mein JT’opper steht
IN1Ir jetzt d nächsten.

So abe iıch denn den Entschluß gefaßt, jene Stiftungsurkunde
wıeder aufzuheben, behalte M1ır aber VOT, Bestimmungen hınter-
lassen., welche die Verwendung des noch ersparien Fonds ın obigem
Sinne sıchern.

Euer Excellenz und KExeellenz Va Münchhausen, melnen allein noch
ebenden Herren Confratres, laubte 1ıch die Motivierung melines KEnt-
schlusses schuldig se1IN, und ıindem ıch uer Exeellenz ganz ergebenst
ersuche, dem Herrn Confrater Münchhausen vertraulich Kenntniß davon

geben, spreche ich ugleich dıe ebenmäßige Bitte d Us, MIr meıine
Stiftungsurkunde zurückzusenden un den Procurator Kühn NZU-

welsen, mM1r den ersparten Konds zuzuschicken und mM1r meine Dom-
herrnrevenuen den Terminen, WI1e dies bei Euer Execellenz und
Excellenz Ar Münchhausen geschleht, direct zugehen lassen. uer
Excellenz würden miıch verpflichten wenn sS1€e die Güte hätten, cheses
Schreiben den Acten einzuverleiben, damıt die Gründe, aus denen iıch
die projJectirte Stiftung ufhebe, ın dem Stiitsarchiv niıedergelegt sınd,
und die Absicht, nach meınem Tode den ersparten on 1n obigem
Sinne verwenden lassen, actenmälig festgestellt ıst
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Genehmigen uer xcellenz den Ausdruck aufrıiıchtigster und aus-

gezeichnetesier ochachtung und Ergebenheıit
Topper, En  NI December 1876.

Manteufft{fel.

Genau nach den Vorschriften des Feldmarschalls gab der Dechant
die Anweisungen: die Stiftungsurkunde wurde dem Feldmarschall
wieder ausgehändigt, dieser Brief dagegen dem Stiftsarchıv eIN-
verleibt. { Jer Prokurator ühn erhielt Dezember 1876 die
Anwelsung, die Revenuen dem Generalfeldmarschall auszuzahlen
wı€e den anderen Kapitularen.

Von der Stiftung Manteuffels ıst wenıgen anderen Stellen
der Akten., die hne diesen chlußbrie{f nicht recht verständlich
sind, die ede S0 heißt In dem Protokoll des Frühjahrsgenerale
VOIL 93. Mai 1870 „Ferner brachte der Herr Dompropst die VOoO)

ihm mıt dem Herrtn General, Domcapitular 0(H1 Manteuffel
führte Correspondenz eiıner VOoO. dem letzteren beabsich-
1gten Stipendienstiftung Zu Sprache. ach Durchsicht der bezüg-
lichen cien einıgte sich das Capitel in der Ansicht, den 1

etzten Schreiben des Herrn N Manteuffel VOo x März aus-

gesprochenen W ünschen uınter folgenden Maßnahmen entsprechen
könne Herr von Manteuffel hat ber alle ihm aus den dom-

capitularischen Fonds zufließenden Kevenuen einschließlich Ci!  er

ihm durch allerhöchste Ordre VOo December ( zugewlesenen
Rente VO: Thalern Jetz eigenhändig quıttieren, bevall-

mächtigt aber den Procurator üuühn ZULC Erhebung der gesamten
Gelder für se1ne des Herrn v. Manteuffel Rechnung und versieht
den Kühn nach seinem Firmessen eın tür alle Mal der all-

jährlich mıt Instruction, w1e die vonmnl ihm, dem .Herrn V. Man-

teuffel, für diese Stipendienstiftung bestimmten Gelder anlegen
solle ob In zinstragenden Papıeren, event. 1n welcher Gattung
VO: Papıeren, 1n Hypotheken, bei eıner Sparkasse 1L.S5.W.

{ Dl€ au{f diese W eise 1 Laufe e1nes Jahres erworbenen Capita-
lien werden, nachdem die darunter befindlichen ettres pOrteur
seıtens des Domcapituls außer Cours gesetzt worden, 1ın dem

Iresor des Capituls als eın abgesondertes Depositum, shnlich

wıe die Fonds der Goldsteinschen, VOo. Tümplingschen eic Stif-
tiungen verwahrlich niedergelegt. ])as Domcapitel übernimmt-die
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Vertretung 1U  - für die In das Jresor aufgenommenen Gelder,
iNnsoweıt nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften ber-
haupt dafür haftbar yemacht werden annn  o

Weiter erg1ibt sıch eıne Korrespondenz 1m ahmen der Stif-
tung, als Manteuffel Sgecn seiner miılitärischen Inanspruchnahme
1n Frankreich nıicht auf den Generalkapiteln Iın Merseburg
scheinen kann. Im Frühjahr 18571 wWar der Dompropst Krosigk
gestorben un: fiel statutengemäf den Domherren der kapıtu-
larische Nachla ß des Verstorbenen Zu Verteilung anheim. In
dieser Erwartung hatte Manteuffel seinem oben (S 2  09) wieder-
gegebenen Schreiben VOMmM 11 Oktober 871 eıne d Ite Anlage
beigefügt, die autete:

(eigenhändig)
bestimme hlerdurch, daß der Antheil, welcher mIır bei der

eılung des capıtularıschen Nachlasses des verstorbenen Dompropstes
V, Krosigk SE1 Ur Option oder Division ufällt. 7 der
Vo mM1r errichteten Stiftung fällt und WAar unter denselben Be-
dingungen, welche In dieser festgesetzt sind, und füge die specıelleBestimmung hınzu, daß WCILnN die aus jener Theilung auf miıch fallende
Summe mehr als einhundert Thaler Jährlicher Einkünfte beträgt, dem
Procurator des Capıtels für se1ine Mühewaltung Jährlic| noch ZWO
Thaler gezahlt werden E der Remuneration, welche ıhm bereits iın
der Stiftung selbst ausgeseizt ıst

Gastein, October 1871 Manteuffel
Dombherr Z Merseburg.

Manteuffel Wäar bescheiden ın seınen Ansprüchen w 1e€e 1ın seinen
Frwartungen. Nachdem endlich der Minister des Innern raf
Fulenburg Juni 18572 den Vom Herbstgenerale 18571 auf-
gestellten Divisionsplan gebilligt hatte, erhielt jeder der TEeI

Domherren der Senı10T V. Wolffersdorff wWwäar vorher end-
gültig abgefunden eine fixierte Jahresrente VO| 385 Talern.
Darauf schrieh der General:

(eigenhändig)
An den

königlichen Wirklichen Geheimrath, ÖOberpräsident, Dechanten des
hohen Dom-Capitels VoONn Merseburg, Herrn VoO  — Wiıtzleben,Großkreutz Excellenz ın Magdeburg.
Euer Eixcellenz zeıge ich Sanz ergebenst den gestern hierselbst

erfolgten Eingang des geehrten. chreibens VoO v. Mts a aus
dessen Anlage iıch ersehen habe, daß uer Excellenz un Excellenz
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VO Münchhausen zugunsten ihres jJüngeren Confraters auft die Option
des achlasses des verstorbenen Dompropstes enisagt und Aur 1ıne
Dıvısıon P leichen Theilen haben eintreten lassen. Indem ıch dıesen
Beweiıls der Interessenlosigkeıt voll anerkenne, an ich. ım Namen
der VOoOn M1r gegründeten Stiftung dafür und ersuche Kuer FExecellenz
o  anz ergebenst, den Herrn Procurator miıt der nöthigen An-
weisung versehen, den Betrag me1ines Antheils 4a4us der Hinterlassen-
scha des Dompropstes VoO Krosigk unter den festgesetzten tıpula-
t1ıonen cdieser Stiftung zuzuführen.

chreibe ÖR an den hohen Stellvertreter des hochwürdigen
Dompropstes, ber iıch schreibe doc! auch an Execellenz VO Witzleben
und drängt Cs miıch. uer Eixcellenz herzlichst p grüßen und Sie
7 bıtten., miıch rer Frau ema  ın Z empfehlen und den Fılıus,
dessen Geburtstag ich noch nıcht weıß, grüßen.

Heidelberg, Juli 18572
Manteuffel.

Aus diesen Mitteilungen über die Stiftung erg1ıbt sich, da ß
eıne resCc Verhandlung und auch eın Briefwechsel mıt em Propst
S Krosigk stattgefunden Die einzelnen Fingänge werden
vermutlich mıt der Stiftungsurkunde dem Stifter ım Winter
1876/77 wieder zugegangcnh sEeIN. Weiter ber steht fest dalß?
dem General mıiıt dieser Stiftung durchaus ernst WAaäar, und daß
die anderen Dombherren die étiftung als solche ernsthaft gelten
ließen. Da aber vo diesen Dingen wenıg der gar nıchts die
Offentlichkeit kam, S kann auch nıcht nachträglich behauptet
werden, diese Stiftung sel DUr aus Popularitätshascherei
erfolgt. Übrigens muß gelegentlich eın Wort VO  b diesen Dingen

die Öffentlichkeit gedrungen Se1N, enn der Abgeordnete
Dr Eberty, der den Feldmarschall bei jeder Gelegenheit aufs
Korn nahm, behauptete Januar 18574 1m Abgeordneten-
hause, Manteuffel habe neulich die ihm zugefallenen Akkreszen-
Z 1n öhe SO0 Talern sıch nıcht angeeignet. Wie alles, was

Dr Eberty auf diesem (ebiete 1Mm Landtage sagte, mehr falsch
als richtig wa  b auch 1€5s eigentlich Unsinn. Wenn sıch
die Nichtaneignung eiıner Akkreszenz auf den Nachlaß V,. Krosigk
bezog, wWaäar die Summe falsch Wenn ber von Nichtaneignung
die ede WAar, S: sollte 10a doch uch davon WI1ssen, daß Man-
teuffel bıs dahin sich vermutlich keinen Pfennig aus seınen
kapıtularischen Revenuen angeeignet hatte FEinen weıteren P
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wachs kapitularischen FEinnahmen erhielt Manteuffel erst aus

dem Nachla ? v. Wolffersdorf{fs. Wolf£fersdorff aber starb erst
zehn Lage nach Ebertys Rede, un Manteuffels Anteil wurde
1874 /76 mıiıt Mark nıcht Jaler 1n den Ktat eingestellt.
Man ma die Sache drehen un wenden wI1e mman ll Manteuftffel
Nar auch 1in diesem Kalle Sahz une1gennutzıg.

Aber welchen /Zwecken sollte die Stiftung dienen? Auch dar-
ber können WIT nıcht jel vermuten. In der Korrespondenz
steht, imuß ygenugen: Schulstipendien. Und WIT wI1ssen, daß Man-
teuffel der Schule dauernd e1in besonderes Interesse enigegen
brachte. Wir haben ben (5. 224) auf Manteuffels langjährige
Freundschaft mıt dem Schleswig-Husumer Gymnasialdirektor
eck hingewiesen; NIT haben mehrfach se1ıne CH  55 Beziehungen

Leopold V, Ranke betont S 1L 2924) 1)aß der General, der
überhaupt solche Beziehungen pflegte, u auch dem Schulwesen,
VoTrT allen Dingen ber der höheren Schule un ihrem für den
Staat besonders wichtigen Bildungsziel eın Interesse ent-
gegenbrachte, ıst nıcht verwundern. Besonders angeregt wurde
1es€E Anteilnahme höheren Schulwesen bei dem (General-
feldmarschall, als 1879 die Spitze des Reichslandes trat un:
als ersten Gesetzentwurf eine Schulverordnung vorfand. Es lag
ıhm außerordentlich Herzen, den höheren Schulen des Reichs-
landes dieselben Berechtigungen geben, W1€ s1€e die Schulen
der Bundesstaaten hatten. Darum wWwWärTt bemüht, die elsaß-
lothringischen Schulen ın ihrem Artbau un 1ın ihrem Ziele
denen Preußens anzugleichen. Jedoch, das Gedanken un
Anlässe, Cdie erst spater 1n den Gesichtskreis des Generalfeld-
marschalls Taten. Immerhin fanden sS1e be1i ihm, wI1ıe die Stiftung
zeıgt, wohlvorbereiteten Boden

\VSER Neue Bındungen. L1opper. Schluß.
Die Ernennung ZU kaiserlichen Statthalter ın Elsaß-Loth-

rıngen 1 Juni 18579 brachte für den 1mMm Z1 Lebensjahre stehen-
den Marschall außergewöhnliche Veränderungen mıt siıch Poli-
tisch wWwar hart angegriffen un heftig kämpft, jetzt mehr
als Je Or. Nachdem seın Vetter, der Ministerpräsident &.

++to 6 V Manteufftel, sıch immer mehr zurückgezogen hatte, richtete
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sıch alles, W. diesem Namen feindlich gesinnt WAafr, den
Marschall. Mit Kögel, dem Oberhofprediger, un Hegel, dem
Berliner Konsistorialpräsidenten, stand In scharfer Opposıtion
dem Minister der geistlichen us Angelegenheiten gegenüber.
Da Bismarck zunächst eıner Irennung von HFalk abgeneigt WAarT,

straffte sich ufs CuC die Spannung zwischen dem Kanzler
und dem Marschall.

Kaum Nar die Übersiedlung nach Straßburg bewerkstelligt,
da ward dem Statthalter die (attın nach langer schwerer Krank-
heit entrissen. Die Familienverhältnisse waren keineswegs be-
glückend; Vomn den Söhnen hatte bis dahin keiner eine Stellung
erreicht, die dem uhm nd dem berechtigten AÄnspruch €es
Vaters entsprach. Die wirtschaftliche La  Ial  © der Familie Nar 1n

jeder Hinsicht bedenklich Einigermaßen objektiv und unter mO£g-
lichster Schonung des Feldmarschalls berichten über cdiese Dinge
Prinz Alexander e’ der Sohn des Reichskanzlers,
und der VO.  - kurzem verstorbene Adjutant des Statthalters, Bog-
dan raf Hutten Czapski.

Aber wWaäarTr nicht 1U  — die eue* wichtige Stellung 1n Straß-
burg, die Manteuftfel dem Kapitel VO  — Merseburg eNTZOg In
einem Brief VO ’ 19 1876 heißt Mein 1opper steht M1r

Jetz naächsten. In der 'Tat hat p ın allen diesen Jahren
Ansprüche den Marschall gestellt, die weıt ber seıne un:
seıner Familie wirtschaftliche Krafte hinaus oIngen. Gerade weil
der Kaiser wußte, daß die finanzielle Lage der Familie seines
Generaladjutanten nıicht gut war, gerade weil S1e sichern wollte
> Verschwendung, Spekulation und unzuverlässige Wirt-
scha{ft, gerade arum wollte die Gründung e1INes Manteuffel-
schen Fideikommisses, eines möglichst gesicherten Grundbesitzes
als Kapitalanlage. Manteuffel dachte ;ohl daran, die ihm bewil-
ligte Dotation VO 300 000 Talern 1n einem großen (sut 1ın Schles-
W1g anzulegen, 1865 gute und herzliche Aufnahme
gefunden ber die Verhandlungen ın Schleswig zerschlugen
siıch So kam 1874 ZU Ankauf der schwer bewirtschaften-
den Herrschaft Topper 1 Sternberger Lande Die Herrschaft
hatte 1n den etzten Jahren mehrfach den Besitzer gewechselt.
Besondere „Verdienste“ erwarb sıch dabei als Krawattenmacher
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WwIe als Makler der rliner Händler Selig Böhm für das Gut,
das der Besitzer für nıcht ganz 5() Taler verkaufen mußte,
durfte der Feldmarschall (010 Taler zahlen. Topper Nar für
seıinen Besitzer eın J uskulum. sondern die Quelle VO  —

Sorgen und schließlich eine schwere Last Auch der est der
Dotation ZINZ für Verbesserungen 1n L1opper dahin. Am 1. März
1876 schrieb der Marschall seınen Freund Ranke, der ihn auch
In Jopper besucht hatte. daß Sr seınem Vetter. dem Minister-
präsıdenten, die vielen Verbesserungen ler gezeıigt habe .. Wenn
der Liebe .ott ynädig weıter hilft, komme ich doch durch.“
Und eck meınt In seliner Biographie Manteuffels, daß das (Sut,.
nachdem die MDotation des Marschalls verschlungen habe,
sıch spater gut gemacht habe, und se1l DUl 1890) andert-
halb Millionen Mark wert. 1891 aber mu ßten die Erben des
Marschalls nicht Ireiwillig nd nicht gerade günstiıg verkauften.

Zu der Kirche ın JTopper hielt Manteuffel. wie 11a d as
ihm erwarten konnte, allerbeste Beziehungen: e übte das Patro-
natsrecht mıiıt ıinnerer Bindung aus: Mein J1opper steht MIr jetzt

nachsten. Im Januar 1878 meldete der Superintendent Reichert
1n Reppen als Geschenke für l1opper: „Fin sechsarmiger TONEN-
leuchter auU: Kırz. zwel große Altarleuchter aus  N Kırz, en Leuch-
tern zweiı schr dicke werthvolle Kerzen, mıiıt Blumengewinde
kunstvoll geziert; eiıne massıve hohe J1 urmspitze mıt Knopf un
schön durchbrochenem und vergoldetem Kreuz.‘ Als Geschenk-
geber war verzeichnet: Ungenannt. Am 28 Januar 1884 meldete
derselbe allı die Behörde Geschenke für l1opper: einen gestickten
Altarteppich vVOoOn seıten der Frau Baronin V, Manteuffel, der
Schwiegertochter des Feldmarschalls: 11 Februar 1888 des-
gleichen eine NEUE Altar- und Kanzelbekleidung VOo  —_ rotem Tuch
mıft siılbernen Franzen on Herrn Freiherrn V Manteuffel, itt-
meiıster a. und Generalbevollmächtigtem der Freiherrl. V, M&Il-
teuffelschen Familiengüter J1opper, nd dessen (Gemahlin Te1L-
Irau Valeska V Manteuffel, geb Graäafin Schmettow. Am 17 Juni
888 1odestage des Vaters schenkte die Patronin, die
Ehrenstiftsdame Isabella Frein W Manteuffel, der Kirche eınen
elch und eine Patene, VON denen ıIn der Empfangsfreudig-
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keit annahm und berichtete, sS1e selen Siılber: spater tellte
siıch dann heraus, daß? Altenide NafFr.

Was den Turmbau ın Topper anlangt, O dem auch
Manteuffel 1n seıinem Briefe vVOo D Dezember 1876 Erwähnung
tut, ıst absolut albernes Gerede VOo den „Freunden‘ des
Marschalls, NVen S1e iıhm nachsagten, habe sich al dem au des
Kirchturmes iın lopper bankrott gebaut, aus Fitelkeit nd aus

relig1öser Romantik: habe gewollt, daß der 1 urm der Kirche
das Herrenhaus überrage. Die Kirche ın JTopper eIn Neubau,
Weihnachten 1870 eingeweiht. Die Beschaffung des Baugeldes

damals nıcht leicht SCWESCH, weil der ımmer wieder wech-
selndel Patron schlecht ZUT Erfüllung seiner Pflichten heranzu-
ziehen va Selig Böhm und (senossen hatten reilich e1n Inter-
ESSC Kirchbau. Nachdem der Kirchbau mıiıt Unterstützung der
Regierung 1n Frankfurt schließlich tertig geworden WAar, fehlte
immer noch cieses nd jenes. 5o entstand e1iNn langer Streit über
die Glocken ihren 1 ransport, ihre Aufhängung un ihre Bedie-
NUuNg; verweıgerte z B der Patron dem Pfarrer die Heraus-

gabe der Glockenseile. Alles 1€es wurde erst anders, als Man-
teuffel 18574 das Rıttergut JTopper übernahm.

Im August 1876 legte der Feldmarschall dem Konsistorium
einen Plan ZU Aufspitzung des Kirchturms VOT, der umgehend
genehmigt wurde:;: alll 5() November 1876 bereıts berichtete der
Landrat ın (rossen, daß der Bau vollendet sel. Eıs konnte sich
also ın jeder Hinsicht 108088 eine Kleinigkeit handeln. Bei einer
Gesamthöhe VOo  — 33,50 H, auf Knopf un Kreuz,

aber auf das spıtze Dach und etwa 10 au{tf den massıven
Unterbau abgehen, kommen WIT AA eiınem massıven Turmbau [038!

bis {1). Damit aber konnte der Feldmarschall weder romantisch-
kirchlicher Fitelkeit frönen, noch sich bankrott bauen. Allerdings
ist der Turm das 5Symbol freundlicher Fürsorge des Patrons für
die ihm anvertraute Kirche und diesem Symbol hat die Famiuilie
d Manteuffel, solange sS1E ın lopper saß, immer entsprochen.

Auf jeden Fall aber Nar die Herrschaft 1 Sternbergschen
Lande schon Ende 1876 für den Marschall eıne schwere Sorge
geworden: OE mu Bte, seınen drückenden Verpflichtungen Z.u
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entsprechen, jeden Pfennig ate ziehefi, nd kam C: auch
al diesem Grunde ZU  —_ Aufhebung der Merseburger Stiftung.

Wir stehen nde unNnserer Darstellung, mıt der WIT eın
nicht unınteressantes kulturgeschichtliches Bild gegeben haben
glauben. Darüber hinaus aber dürften uNnlseTe Mitteilungen atuıch
als Beitrag ZuUu  - Biographie Manteuffels werten se1n. Kür den,
der den Generalfeldmarschall nıicht mıft der Brille seıner Gegner
betrachtet, ergibt sıch Treilich nıchts Neues: die markanten
Charakterzüge sınd eutlicher und eINpragsamer geworden.
Widerspruch 1M Charakter. sSOWw1e restlose Hingabe den König,
politischer Militariısmus, Verschwendungssucht, Mangel Unter-
ordnung, überspanntes Selbstgefühl, Empfindlichkeit und Sensi-
bilität, Selbstüberschätzung, krankhafter Lhrgeiz, Mangel
Zurückhaltung und Selbstverleugnung, Moral als Religionsersatz,
mittelalterlicher Romantiker das ıst DU  —_ eıne kleine Auswahl
der Beurteilungen, die die Geschichtsschreibung des Liberalismus
tür Manteuffel auf Lager hatte Passen diese Beurteilungen auft
das Bild des Generals, das sich In den ler wiedergegebenen
Dokumenten un: Briefen spiegelt? Nur eın übelwollender Kriti-
ker, der hinter allen Aussagen die entgegengesetzte, aber eıgent-
lıch vorherrschende Meinung vermutet, wird das behaupten
können. Greifen WIT D1UT wenıge Punkte heraus:

Manteuffels Haltung dem König gegenüber In allen Stifts-
fragen, schr sS1Ee Vo Königstreue und soldatischer Gehorsams-
pflicht getiragen WAar, ıst VOo ersten Tage ab selbständig. Er
ıst königlicher als der König, en ıIn der Hand konstitutioneller
Minister nıcht Fanz fIrei sıcht Ganz richtig hatte Manteuffel
erkannt. daß die Verfügung über das Stift nıcht dem Landtag,
sondern DUr dem durch eiıne Konstitution nicht behinderten Mon
archen zukommt. Daß das Domkapıitel 1n seiner Tradition und
in seiıner Existenz nıcht ın das Prokrustesbett eınes konstitutionel-
len Staates paßte, WarT nıcht Manteuffels Schuld, aber ihm VOr

Andern klare Erkenntnis. In allen Dingen des Kapitels hielt CT

sıch an Vereinbarungen mit den übrigen Mitgliedern der Korpora-
tıon, un selbstlos setzte seıne Möglichkeiten und Verbindungen
eın, WCNIN die Korporation sich davon Vorteile versprach.
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Verschwendungssucht cann INa einem Manne nıcht vorwertfen,
der eıne Einnahme VOo' schließlich rund 4000 Mark jahrlich einem
hohen, idealen Zwecke zueıgneti, ohne selbst den geringsten Vor-
teil haben Kın Ehrgeiziger, eın Mann, der uıunter Mangel al

Zurückhaltung und Selbstverleugnung leidet, haätte wen1gstens
dafür ZESOTZL, Jaß die breite Öffentlichkeit VOoO allen Finzel-
heıten der Stiftung unterrichtet wurde.

Am meiısten ist dem Feldmarschall seiıne Haltung Halk geSCH-
über, seın Festhalten aut der Seite YOIL Kögel un!: Hegel übel-
ZFENOMUNCH. Wir zweifteln nıcht daran., dafß der Feldmarschall
innerlich und wahrhaftig auf der Seite Kögels nd des Kaisers
stand ber die Haltung Falks ihm auch AUS dem Kampt

die Reform des Kapitels bekannt Mit dem Minister des
nnern. Grafen Eulenburg, der bereıts ber eın Jahrzehnt die
Sache der Domtstifter vertrat un wirklich kannte, hätte sıch VL

mutlich oder y ein Abkommen über die Reform der Stifter
finden lassen, bei der die Rechte des Souverans vollig der
jedenfalls formell gewahrt waren. Falk aber Nar C darum
tun, wichtige Parteijen des Landtags für seE1INE schulreform hinter
sıch zZuU bringen. Ihm ware lıeb SCWESCH, wenn die Dom-
stifter gelegentlich den Volksvertretern als Morgengabe hätte
opfern können. So haätte Manteuffel doch recht, N C ın dem
Streit die Stiftsreform zwischen Ministerium des Innern un
Minister der geistlichen uUSW. Angelegenheiten die Gegnerschaft
Falks herausspurte un el diese Abneigung ın den
Apostolikumsstreit hineintrug und sich füur die Entlassung Falks
einsetzte?

Von Manteuffel als mittelalterlichem Romantiker sprechen,
ıst schr leicht Er fühlte siıch seınem König als dem Herrn ganz
un:! ga verbunden. wI1e€e das dem mittelalterlichen Lehensver-
hältnis entsprach. Aber eın ensch, der in eiınem entscheidenden
Schriftsatz sagt Nimmt die Regierung das Ldeelle 1n Institutionen,
S: wird ga vieles mıt totgeschlagen, und andere Auffassungen
vgelangen ZuUu Herrschaft der ist kein Romantiker, sondern eın

nüchterner Tatsachenmensch. I )azu noch einmal Leopold V, Kanke

‚„‚Das Kinzige ıst, die Dinge nehmen wıe sS1C sind. Und da ıst eın

erfahren. w1e€e Manteuf{fel einschlug, das eINZIEE, das ein-
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geschlagen werden kann. Ks entspricht der Idee der Hurhanität‚
in der WIT leben nd weben.

Und Moral als Religionsersatz? Manteuffel hat seinen etzten
Willen: nach en immer wıieder anderen Verhältnissen iın Wirt-
schaft un Familie mehrfach geändert. 1n eine1_n Punkte
blieb er unerbittlich, ın der Ablehnung jedes Leichenpomps. Ein
Geistlicher, der die Gottheit Jesu Ahristi glaubt, sollte
seinem Ddarge eın schlichtes ebet sprechen. nd In solchen Dingen
würde 1inan falsches Pathos merken, wenn da ıst.

5ogar Von seınen Gegnern wurde ihm zugebilligt, daß eın
frommer Mann eın möchte Der Abgeordnete Dr Eberty, ber
dessen ede VO) 20 Januar 18574 vgl oben 215 {1:) Manteuffel
sıich schwer erbitterte, der en Wunsch aussprach, der General-
feldmarschall möchte die Kutte Sanz ausziehen, denn könne
1U eiınes se1ın, tapferer Krieger der TOMMEeTr Geistlicher, mußlte
1n derselben ede se1ne Behauptung einschränken, u zuzugeben,
daß Manteuffel wohl den tapferen Soldaten und den frommen
Beter 1n sich vereinıgen könne.

Als tto N Ranke, der Sohn des Historikers, dem Höchst-
kommandierenden der deutschen Besatzungsarmee ın rankreich
als Feldprediger beigegeben warl:, machte sich der General oft C320
danken ber die Entwicklung des ihm sehr liebgewordenen Jungen
Geistlichen. Aus diesem Gefühl heraus schriebh den Vater
„Mein Sentiment ıst Vermeidung widerstreitender Pflichten 1n
den Zeiten der Krisen!“ n dieses schöne Rezept für den bürger-
ıchen Mittelstand hielt siıch freilich der ‚„ AINC epaulettierte Dom-
erTt on Merseburg‘“ nicht, enn wWärTr tapferer Soldat un
trommer Beter un kannte keine widerstreitenden Pflichten

Abgeschlossen 1939



|iterarische Berichte und Anzeigen

Fthik der Bereich des Vorläufigen.
Von ans Michael {le Königsberg/Fr., Cäcıhenallee 15a

ıe beiden neuesten, umfassend gearbeıteten en der prote-
stantischen Theologie zwıngen ebenso sechr einer Betrachtun über
das Wesen der Kthık im Sinne der hier gegebenen Überschrif w1€
VO  — anderer Seite her die neuestite Darlegung der chrıstlichen Ver-
söhnungslehre Z der Beobachtung hinführt, daß Kthik die Behand-
lung des menschlich Vorläufigen im Unterschied ZUu öttlich Knd-
gültigen 1st.

|DITS ıche Darstellung der Eithik innerhalb des Protestantismus
esteht in der Ableıitung der einzelnen Forderungen aus dem Ivan-
gelıum. Auch in den Eithiken VOL Reinhold eeberg und Alfred edo
Mülhller ıst cdieses Vertahren wenn nıcht grundlegend, i doch immer
wieder ausschlaggebend Allerdings muß die Einschränkung gemacht
werden, daß eiınho eeberg miıt großer Knergıe das Iutherische FErbe
ZUuU Geltung bringt: daß die Gemeinschaftsordnungen als solche weder
sıttlich noch widersittlich, sondern natürlich sınd. Von hier auls ergibt
sıch der eigentümliıche Sachverhalt, laß eeberg oft vıiel wirklichkeits-
näher sprechen kann als DDedo Müller. der sich gerade die Behandlung
des evangelischen Wegs der „Verwirklichung” des (Guten vorgenomme:
hat und mıt eiıner bewundernswerten Stoffülle und Übersichtlichkeit ın
Einzelfragen einen Querschnitt durch die Jüngste Lateratur auftf allen
Gebieten des Gemeinschaftslebens konkret vorführt. Dagegen gibt
Seeberg eın hrbuch dessen, w as von der etzten (‚eneration
arbeıtet ist und informier Vo allem darüber, w1e€e die urch-
gehende TIradıtion sıch mıiıt der Gegenwart ebendig verknüpfen kann.
'TIrotz dieses Sachverhaltes ist S daß dıe mehr traditionsgebundene
Behandlung der Eithik deren eigentliche Gegenwartsirage
offen halt, während dıe auf Wirklichkeitsnähe bedachte, VO Konkret-
heıt strotzende Darstellung die entscheidende Frage verstopft und
ar gerade durch die Überfülle des Dargebotenen. In beiıden Fällen
ıst ausschlaggebend das Verhältnıs Iutherischen The Bei See-
berg ıst entschieden bestimmend, he1 edo Müller wird über-
schwemmt und verschüttet. araus folet, daß Seeberg auf cdıe pragen-
€n Kräftte SeTeET Gegenwart pOosiıt1v einzugehen weıß, während Dedoa
Müller ach Art des hinhaltenden Widerstandes, militärısch ausSsscC-
drückt, sich ihnen gegenüber verhäalt.

Worum sıch bei diesem Iutherischen Örbe handelt, zeigt
besten eın 1C auf ıne bedeutsame dogmatische Erscheimmung der
etzten Pe. Karl Heim Jesus, der Weltvollender. Jeim tführt Uu-

letzt darauf hınaus, laß sıch für den evangelischen C'hristen die
erübrı L bedarf keiner MEUECN Gesetzlichkeit, denn leht ur den
Konta miıt dem ewıgen -Kratftstrom (Gottes. Gerade diese Betonung
eines Iutherischen Moments macht die totale Verschiebun be1ı e1m
ın anderer Hinsicht s deutlicher. Denn tür Luthers etrachtung
der irdischen Dinge unter dem Gesichtspunkte des „Reiches (ottes Z  in
linken Hand‘ hat Heım kein Verständnis. An die Stelle des eDen-
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einander und Füreinander der beıiden Reiche Gottes, W1€e { uther Von
ihnen spricht 1rdısche Notordnung und evangelische Heilsordnung),
rückt Heım tTaktisch das Gegenemander der Gottlosigkeit (des 5atans)
und der Christusherrschafit. So hat ‚Wäar Heim den Gesi  spunkt be-
wahrt, daß durch die Erfüllung des Glaubens sıch Ethik erübrıigt, er

VOhat ber ugleich den anderen Iutherischen
tragenden Fundament eT HR1 K 1n der gesamten
M €1C] (sottes ur Linken) preisgegeben. { dDıies wirkt
u11 beiremdlicher, als hıerdurch die starken KElemente der natur-
lıchen Theologie, VO  w} denen Heims SanNnzeSs Denken durchzogen und
geiragen wird, gänzliıch ungeklärt unter den Tısch allen. DDenn Heim
betont ja ständig, daß „Jeder echte Gottesglaube” ine Enderwar-
tung In sıch schließt, den Menschen „über W asser‘“ hält. iıhn unwıder-
stehlich macht uUuSW. Dıes dürfte doch In der NZCH Welt, FÜr alle
Relig10nen und urwüchsigen Weltanschauungen gelten. Zum mındesten
dıe ethische Auswirkung glt überall. ndem WITr das beobachten, stehen
WIT mitten ın dem. Wa q 1's das gottgewollt Vor-
Jläufige 1st.

he die theologı1ısche Frage ZU111 Abschluß ebracht werden kann,
W1€e sıch das gottgewollt Vorläufige .14 evangelisch FEndgültigen Ver-
hält, muß zunächst einmal die Tatsache dıieses Unterschieds gesehen
werden.

Vom Vorläufigen, als der allgemeınen Bestimmung, führt keın
zwiıngend sıcherer Weg Z U I1 Endgültigen, ur FKrfü lun  s  e

Etwas Vorläufiges ist die Bestimmung jedes reiten nens Z  I
Mutterschaft. Ktwas Sanz anderes ıst die Frage, obh und wem die end-
gültige Erfüllung des Mädchentums geschenkt wıird der nıcht

Herrscha Gottes.
So richt Luther VO  w einer vorläufigen und eıner endgültigen
Heım streicht den ungeheuren Bereıch des gottgewollt Vorläufigen

und macht daraus In Reich des satanısch Verworfenen.
Luther erklärt, Christus sSe1 Herr über dıe beıden Reiche Gottes,

über das endgültiıge und über das vorläufige; CI E1 dem Glaubenden
der „Allestuer” Fac totum) In Wirtschaft, “amıilie und Politik. Aber
I uther leugnet deshalb nıcht, daß auch, abgesehen VON Christus, 1m
Reich der Vorläufigkeit die irdısch wichtigsten Entsche1idungen für der
s  n (ott o1ibt

1r werden nıcht umhın können. als C hrısten NSCIe Kthik auft
diesen Sachverhalt Z begründen, WEeNn anders WIT S1Ee glaubwürdig
und sachlich überzeugend vorbringen wollen. Dazu verpflichtet
gerade die Iutherische FEinsicht 1m Unterschied ZU katholischen und
calvinıstischen Gesetzlichkeıt laß der starke Glaube cAie Ethik hın-
Tallig werden JäRt. daß Iso der Chriıst, solange der FEthik bedarft,
nıchts besseres darstellt als der natürliche Mensch.,. der ja uch selbst
zeıtlebens bleibt. I1 e1N € doppelte Moral geben
S5011 mu ß ıne sachlıich überzeugende, glaubwür-
dıge FiLT alle (l edier £ın ün a esselben Kır i
E:11 be Die Aufgabe, die uUNns hıermıiıt estellt ist,
Tührt sofort In die Frage hinein. ob und inwiefern ıne spezı isch christ-
liıche Ethik möglıch sSEe1 Wenn INn  z dıe genannte Aufgabe anfaßt, wird
10a schr bald merken, daß die ethischen Erkenntnisse, WE S1e etiwas
taugen, auch dem natürlıchen Menschen einleuchten. Das muß sSe1N;
denn S1€e gehören ın den Bereich der Herrscha (ottes sZUX linken
Hand“. Der Bereich des Ethischen ist eın allgemein-menschlicher, keıin
spezifisch christlicher. |diesem Umstand ira uch tatsächlıch alle
christlichen Ethiken Rechnung, sofern S1€E nı eine höhere Moral für
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dıie Auserwählten und eine nl]ledere Für die Weltkinder die nebenbeı1i
auch Christen se1in mögen) vorbringen wollen. Eine Ethık der 1NOTa-
lisch Auserwählten wäre ber Iutherıisch geurteilt eın Wıderspruch 1n
sich selbst: £NnNn der sogenannte drıtte Gebrauch des Gesetzes bringt
inhaltlich nıichts anderes als Cn  u eben das, w äas der „natürlıche, recht-
liche und polıtische ” e DTauch des Gesetzes in sıch schließt. So funda-
mental wıe dıe Rechtfertigungslehre (Ja eın Teil ihrer selbst) ist Luthers
eAHre: daß das Doppelgebot der ijebe, daß InNnNan (Gott über alles un
seinen Nächsten wıe sıch selbst heben soll, ..die alte Lehre‘“ 1Sst, die
Lehre näamlıch des Gesetzes, dessen Grund und Ziel die Forderung der
Liebe lst, während die Frohbotschaft des Evangelıums VO  —_ einer dem
gewöhnlichen Menschen unerschwinglichen Erfüllung und Ausbreıtung
der La1ebe handelt. Eben diese 1m ‚alten Wesen“ unerschwınglıche
Vollendung der chöpfun  c aber kann yemäßl der Rechtfertigungs-lehre schlechterdings nıe als Gegenstand ınd Anlaß einer moralı-
schen Ordnung und ethischen Bemühung bezeichnet werden. Das End-
gültige kommt 9ahnz anders zustande als das Vorläufige, SO gew1ß
(Gottes Schaffen etwas absolut anderes ist als das menschliche Machen
Und loch ist das Vorläufige, .„die alte Lehre“, die Ausbreitung des
ethısch Möglıchen und Nötigen unerläßlıch und bleibt für den jetzıgen
Zustand der elt unwiıderruflich iın den lan (ottes eingeschlossen,
Ww1€e ET allumfassend Christen und Nıchtchristen, .„1ürken und Heiden”“,
Japaner, Europäer und Amerikaner übergrei

Zu dieser Betrachtung und Behandlung <e1bt VONn Reinhold See-
berg her eiınen Zugang, Von Altfred edao Miüller her nı

Man vergleiche tiwa bei eeberg die folgenden Ausführungen:
„Dies ıst die Jjütherısche Auffassunge des menschlichen

(Gemeinschaftslebens und der ın ihm sıch ewährenden christlichen
Sıttlichkeit:

Nıcht sollen chrıistliche Gesetze für Industrie und Handel der ine
christliche Politik gefunden werden, W as 7, unnatürlichem und
er sıttlıch kratftlosem Scheinwesen führt Vielmehr sollen sıch diese
Vereinigungen und Verbände nach der ihnen immanenten natürlıchen
Q Cr vernunftgemäßen Notwendigkeıit, eigengesetzliıch der ın
ıhrer national und KES  ıtlich bedingten Kıgenart enttfalten. Je mehr
das geschleht, desto gesünder und nuützlicher werden sS1€E sıch gestalten
und sıch erwelsen. IDem Christen kommt also VoOoONn seinem Stand-
punkt her darauf d daß die naturgemäße Entwicklung dieser (e-
meıinschaften erkannt. Veraltetes abgetan und der sich eröffnende ort-
schrıtt durch 1N€ vernünitige der zweckmäßige (5€-

e b Wl gefördert werde. 7u der vernunitgemäßen Zweck-
mäßıgkeıt eines setzes gehört aber. daß USAdTUC des reinen —-
zialen Wollens ıst und nıemanden ın die La  fa  € sSeIZT, die übrıgen als
bloße Miıttel SEINES egoistischen Zweckes Z mißbrauchen. In dem Grade,
als dies erstrebt wird, wırd dem Christen möglıch se1N, In Treier
Überzeugung als sıttlicher Mensch ın chesen Gemeinschaften m1ıtzu-
arbeiten und S1E als Mittel für das Reich Gottes zZu schätzen. Aber der
Wille hierzu aßt die Absicht Lortgesetzter Bekämpfung des Bösen In
sıch I)Der Chrıst wırd Iso auch dann und dort. dies ideale Ver
RalthıSs noch N1icCHT erreıcht 1st oder auch noch o  anz fern
lıegen scheint, gerade U seınen sıttlıchen 11Ln

101 1 € sich in dıiesen (Gemeinschaften betätigen
und SI} nach dem Maß seiner Kräfte QUS den Fesseln sündhafter 'Ten-
denzen JA befreien“

„Der sıttlıche Mensch mu ß eben cselbst ın der
natürlıchen Gemeinschaflit CN und nıcht NU iıhr
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I1 le Nur S! vermas A S1e Zzu verstehen und

S1e wıirklich tördern“ 189)
‚„ Wir werden uUuNSs uch eiwa NCUCH, für die (Gemeinschaft NnOot-

wendig gewordenen Formen und Ordnungen Zzu unterwerfen haben,
obwahl WIT persönlich ihrer nıcht bedürfifen und die gewohnten uNXs eIN-
leuchtender und bequemer sınd. DDas kann vVvoNn den Gewohnheiten des
täglıchen Lebens elten, ber ebenso uch VOoO den großen Wandlungendes öffentlichen bens, wI1e Von ecuen Lebensformen, Gesetzen der
einer CUu: Verfassung. Hierdurch wıird der persönlıche und freie
C'harakter des sıttlıchen Lebens in keiner Weise beschränkt, da WIT
UNXSs ja {reiwillıe den Lebensformen und -ordnungen [ügen, die in der
Gemeinschaft dieser Zeıt als eitend angesehen werden.

Nıcht e1n andel der persönlıchen Überzeugung
raucht also dabei eingeireten 21 SeE1IN, sondern
TERNRUFi dıe Überzeugung, da 1n den gegebenen er
hältnissen dıe NCU € Ordnung der (zes.ameh 211 a m
besten dıient: 5. 194

FEs darf andererseits nıcht verschwiegen werden, daß dıe eleuch-
ung dieser Fragen al W 1€ schwankend wird, wenn WIT al das
Reich (Gottes als das „oberste Ideal“ (S  Er F3 als Grundlage des
‚„„Lebensideals  « L7ı die Auswirkung des Evangeliums AIn der
"OTM: des gebletenden Sıttengesetzes” 103) denken. Ebenso wırd als
raglich Zu bezeichnen se1N, und Wäar 1m Blick uf Luthers Lehre VON
den eiden Keıchen, uın Cs heißt: „daß erst dıe chrıstlıch-
sıttliche Weltanschauung den VölkerndieBeziehung
72 U den das Daseın eherrschenden I1dealen sıchert
und adurch die öglıc  eı Z B dem höchsten KT
turförtschrıit BEIM E, 5. 208 Wenn eeberg sagt „Das Mit-
Tleben der soz1ı1alen Not und die frohe Bereitschaft, ihr abzuhelfen,
1st ıin Grundzug des E vangelıums“” 207), gehört dieser Impulsund diese Pflicht für Luther ZU ‚alten re“, 1NS Gesetz Dieser Sach-
verhalt kommt bei eeberg wiederum AA Geltung ın dem., W a! eitwa
über das Kirchenrecht und ber das Verhältnis On Kultur und Reli1-
&1078 sagTt „Nıc {1SO0. sofern dıe Kirche das werdende
Gottesreich ist, Ya t Sı mıd dem Staat in ein Rechise
verhältnıs: SON C sofern S.1 € eıne mMmENSC  Jıche
Gemeinschaft 1S1. dıe der Formen eiıner solchen e
darf Indem ber der Staat diese UOrdnungen anerkennt, erhält die
Kırche eın rechtsgültiges Bekenntnis und eıne rechtsgültige Verfassung,rechtlich befugte orden, rechtsverantwortliche Beamte und mıt alle-
dem das Kıirchenrecht"““ 5. 226 „Religion und Sıttlichkeit sind aller-
dings persönliches Erleben: aber trotzdem ist der Satz „Religion ist
Privatsache‘‘ alsch Wie iwa die ıllung me1ınes Hungers Privatsache

und iıch doch durch me1lne Naturanlage dazu genötigt bın und auch
ZUuU Fürsorge für den Hunger anderer verp{flichtet bın, äahnlich liegt
E auch hier Persönliche Religion verpflichtet, W 1€ ZUTE Erhaltung des
objektiven Bestandes der Religion, auch Mıtteilung die (B
meinschaft. Religion ist Sache der Volksgemeinschaft.Niedergang der Völker ıst Ssteis HIC ITTE1ILK1OST:
*81 I1 JDaher ist Cs Pflicht des Volkes, der
eın Innenleben auf das tiefste bestimmenden Religıon testzuhalten
und S1€E der Jungen Generation mıtzuteilen“

1n quälender Zug, cdıe Verkoppelung iırıscher Erörterung und
dogmatischer Behauptung, zıecht sıch AurchCedo Müllers Ethik. Es
soll hiler nicht die Gefahr der Kasuistik erortert werden. Es muß aber
einmal gyesagi weiden, daß CS über kurz oder lang schwer erträglich
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ist,. wenn bei der Erarbeitung er Tatbestände ständıg im Inter-
ESSEC des christlichen FEthikers auch die Stimmen der Nıichtchrıisten, der
Jurısten, Politiker und anderer zıtiert werden, und ber ebenso ıuN-

entwegt die J hese VOo „Realismus des aubens durchgepaukt welI-
den soll: daß der „objektive Sınn der Unmittelbarkeit“ „theo-
logisch”“ entdeckt werden könne lernt sıch, dürfen WI1ITr Sasgch,
1Ur al Altar, DUr im Stehen VOT IO 178) {)as H der Katholik
Sasch und der Calvinıist, lutherisch geurteilt ıst das heillose {1-

einanderkäuen und Zusammenbräuen“ der ...  €l en €1 die te
jJüdısche Vermengung VO  a irdischer Lohnordnung und erfolgsunabhängı1-

denordnung. Im Unterschied 7 Augustin hat T1 uther nıemals
dazu au

(3na
[gefordert, daß 1119a den Kulturerfolg durch Reich-Gottes-Ar-

beıit garantıeren mOge. [)as Erschreckende al der edo Müllerschen
F'thık ıst ihre unıversale Kraftleistung 1m Dienste dieser Bemühung,

amn Platze ist dıe dortdıe wesenhaftt ın Rom und in anterbur
ber auch vıel überzeugender und praDaisch einleuchtender durch-
geführt werden kann., weiıl der Katholizısmus und as Angelsachsentum
bewußt auf der Basıs derT natürlıchen Theologıe und des natürlichen
Sıittengesetzes autbauen. edo Auller dagegen ist in der Zwangslage,
bei jeder ethischen. Realisıierung dıe dogmatische Behauptung: ıhr Sınn
ergebe sıch us dem Evangelium! vorschalten Zu mussen. (‚anz ah-
gesehen davon, daß hierdurch das Evangelıum methodisch 1Ns (Gesetz
verkehrt wird, erg1ıbt sich s() und vielen Stellen eine geradezu
peınıche Entwürdigung des Evangelıums adurch, daß es NUun als

ote11V7 für ıne ethische Banalıtät erscheint. Jede yroRe ethische Fin-
sicht, hınter die nıcht mehr zurück kann, ıst In gEWISSET Weise
ıne heılıge Banalıtat. IDarum betont ja auch Luther. 111 das (‚esetz
einem Menschen verdeutlicht werde. S() mu S zugeben: Ja ıst
also, wWw1e du sagst! Auch der natürlıche Mensch muß das eiınraumen,
S anz unabhängıg davon., ob VO  —_ den „guten Werken des aubens
eiwas gehört hat der nıcht Beı Luther ıst es eın himmelweıter Unter-
schied, ob er FEthik treıbt. W1€E ın den entsprechenden A bschnıtten der
Schrift AAn dıe Pfarrherren wıder den W ucher z predigen , der ob

die Wunderart der Glaubenserfüllung beschreıbt. W1€e den vielen.
|Dieservielen Höhepunkten 1 CrINON VON den guten Werken“

schlechthıin entscheiıdende Unterschied ıst bei Dedo Müller getilgt und
wırd VO  — iıhm das ıst das schlımme. methodisch verwischt.
darauf, WIT seINeE Ethik geradezu eın Schulbeispiel der Belehrung
darüber., welche Folgen es hat, venn I1Nan dıe ethischen Fragen nıcht
in den Bereich des Vorläufigen einordnet, ın iıhm stehen und gelten
äßt. sondern S1E jeden Preis der Sphäre des Endgültigen ab-
eıten und VO daher miıt einer Weihe versehen will, die ihnen
einmal nıcht zukommt. Denn dıe Weihe der gehört €E1IC|
der Iinken Hand Die eıhe des Evangelıum die endgültige Er-
üllung, sofern sS1e geschlieht, macht KEthık überflüssig. Wo S16 aber
nıcht geschieht, da bleibt die €1 des Vorläufigen unangetastei und
unmittelbar E CS bei ( hrısten und bei Nichtchristen.

Wir vergegenwärtigen ein1ıge Beispiele. Bei der Erörterung
der Persönlichkeitsidee wıird uf das EKvangehum verwıesen, das dıe
gesunde Entfaltung menschlichen Wesens dadurch verbürge, daß der
Mensch verhindert werde. sich al die Stelle (sottes ZUu setzen. „Selbst-
übersteigerung irdischer Werte und se1 es auch der höchsten be-
deutet ımmer Selbstzerstörung. Wer sıch an die Stelle Gottes setzt, ZeT-
STOTI die Grundlagen se1iner eigenen Eixistenz“ 195) Diese ethische
Erkenntnis folgt aus dem ‚Gesetz der Natur“, auUus der „alten TLehre“
Sie ıst einsichtig für jeden vernünfitigen Menschen. Denn das Licht der
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Vernunft ist VOILL Goött {)as Evangelium als krıtisches Prinzip 3N-
geführt, ist Sar nıcht Kvangelium, sondern Gesetz. Und w as iNnan hıer
„Evangelium “ N€ENNT, banalisiert 1im schlechten Sinne das ungeheuer
Neuartige der Reich-Gottes-Botschaft, der gegenüber che Rede VoNn I
„Selbstübersteigerung“ als Angstbotschaft und nıicht als Frohbotschaft
WIT CcCNh  > dann VOo  > „alarmierenden “ /Zuständen 1m Verkehrsleben
gesprochen wird, daß aus der nıcht evangelıschen Glaubenshaltung cdie
großen Verkehrsverluste Z erklären selen., weıl der Kilometerrausch
der indiyidualistischen Verkehrssitten u durch d1e Besei1tigung jeder
Ichgläubigkeit überwunden werden könne, ın das Lebensrecht des
Du 1ın der heiligen Inbrunst der Liebe verankert und gesichert sel 199),

sehen WIT, INla hınkommt, WECNN das Evangelıum ın d1ie achen
der Verkehrsordnung hineingezogen wird, womıiıt noch vael wenıger
Ü tun hat als mıt der Eheordnung, für welche nach Luther auch
nıcht da ıst Denn Evangelium ıst nıcht (Gesetz, und die endgültıge
Krfüllung, die Cs bringt, regıjert nıcht nach Art e1INer CHen Gesetzlich-
eıt ın den Bereıich Aes Vorläufigen hıneln, 7U dem alle moralischen
und rechtlichen Fragen der Ehe Oren.

Fın weıteres BHeispiel: edo Müller 31l „einen NCUEN, UT theo-
logısch beschreibbaren Sınn  e für die Tugend der Selbstbeherrschung
gewlinnen Di8 Und Wads kommt dabei heraus? Eine Faınsıcht, die
jeder unverbogene, natürliche Mensch einsieht der ist ethısch
minderwertig! „ In eıner Arbeit ausharren, obwohl der Magen knurrt,
die (Gedanken zusammennehmen, obwoh einem VOT Müdigkeit che
Augen zufallen, einer sinnlıchen RKegung Wiıderstand leisten, obwohl
der 5ırenengesangy der Begehrlichkeit alle 5Seelenräume füllt und He
höchsten Erfüllungen vorgaukelt, der Au{fgeregtheit der Nerven und
den Kıinflüsterungen der Furcht Wiıderstand leisten, WO ıne klare
Pflicht ruft das sınd che Notwendigkeıten, denen der Lebenssinn
der Selbstbeherrschung hne welteres deutlıch wırd““ 5.219

Genau W1€ dieses Verständnis der Selbstbeherrschung ın das Ge-biet des „Gesetzes der Natur“ und des „Rechts der Natur“ gehört,
das über die Keuschheit Gesagte. „Keusch SEe1IN heißt die Quelle des
Lebens reın halten, un die Naturkraft des Geschlechtlichen mıt dem
göttlıchen Sınn des Menschseins überhaupt verbinden.“ Wie tief dieser
Sachverhalt 1m Wesen des Menschen begründet 1st, w1issen nıcht uu  ba
dıe Seelenftforscher darzulegen, sondern alle höheren Religionen der
Erde haben 1N€ Ahnung davon und 1n Wissen darum. Wenn an
der protestantische Ethiker den Satz anschlıeßt um nämlıch den
Prımat des Kvangeliıums ZUuU sichern): O ll die J1ugend der Keusch-
heit nıcht als Gesetz  y das den Menschen zerbrechen, ınfroh und Z
machen waıll, sondern als frohe Botschafit, als Entfaltungsmöglichkeit und
als Ausdrucksgebärde verstanden sSe1N, die der Größe und dem
Reichtum der Verheißungen Kunde geben will, che (Gott ın verschwen-
derıischer FKülle dem Menschen zugedacht hat“ klingt das vIıel-
leicht sechr überzeugend, aber ıst 1Ur 111 verhängnisvoller. IJ)as
Wesentliche wırd nıcht gesagt Hier muß INa sıch an das I1 uther-
wort eriınnern: „Stellet Rege]l und Ordnung, 1altet euschheit, verdet
ehelich, W1€E iıhr wollet A Hein sehet ZU, da ihr nıcht melnet, damit
Christen Z sSe1INn Denkt nıcht, daß solches heiße COChristenheit der
Christlich Wesen Denn solche Stücke kann alles dıe Vernunft CT-
denken und stiften un bedarf keines Christus dazu. Es ıst Ding,
bei euch un VO euch selbst us der Vernunft VOTSCHN OM ın
ZUVOT iın die Natur gepilanzt und geschaffen

edo Müllers grundsätzlicher Itrtum wırd auf J4() (vel 2)
eindeutig faßbar. Eben dort, WO nach Luther das Neue 1Lestament den
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Inbegriff des Sittengesetzes oibt, „enthü sich‘ tfür
den, der (sesetz und Evangelıum vermengT, ‚„„‚der Sinn
der Gerechtigkeit . Kuür I uther ist Matth E ‚„„Alles, iıhr wollt,
das uch cdie | eute tun, das tut ihr ihnen auch‘ das Grundgebot der
lex naturae. Dies zZzu belegen, dürfte überflüssig sSe1IN. Kaum etwas
lıegt bei Luther offen zutage W1e€e dieser Tatbestand enn edo
Müller and einer Katechismusformulierung (wıe (Gottes Wort UUS

reizen und treiben ıll ZzU rechten edlen, hohen erken) fortfährt:
.„Hier ist der Gerechtigkeitsforderung der tieiste Sınn gegeben. den
S1E en kann sS1€ verliert ihren bloß formalen harakter, S1e wıird
7U Getfäß der jebe  5 sıeht HNan aufs C, w as Er-
gebnı1s ıst, n INa nıcht ernst nımmt, daß das Gebot und che
Forderung der I1 .ebe 71A1 ‚alten 1Lehre“ gehört, diıe auch VO  b (ZOtt her
ıst und bleibt und für immer 1n Geltung steht! Es ist eın Unding,
daß der Protestantismus sıch daran gewöhnt hat, wenNnn INa „Wort  :&
(Gottes” hört. sofort „Evangelium ” Z denken Es xibt immer schon
7V OT und danach noch „das andere Wort“”, cdie otteswirklichkeıit und
-wirksamkeıt gesetzlicher dnung und Verpflichtung. Und überdies
ist für 1uther die Mannigfaltigkeit des gesamien Se1Ins, anzen und
Tiere., (Gestirne und Menschen, Atome und achstumsvorgänge SC
iragen VOoNn dem ewıgen Hauch und ıllen, dem ständıg wirkenden
Schöpferwort. Hier ın der untersten Schichtung alles Daseıns, W O

hervorgeht UuSs dem ew1ıgen W alten Gottes, dem verborgenen (‚eheı1m-
n1s, wurzelt schon das Gebot der Liebe. sofern nıcht 1Ur formalen
Charakter, sondern den Zug Z Konkreten hat Lıebe, VO der das
Licht der Vernunift überströmt, WEn gesund IS% ıst 4y  1€ Fasserimmn
und asser1ın “ aller Gesetze.

Unheilvoll und verwırrend ist der übliche Kamp{ gegen che „Ver-
gOTZUNg irdischer Gegebenheiten , wenn im Namen des Evangel1iums
auftrıtt. Diıie immanente Straftfe ıst, verglichen mıt dem Evangelıum ın
Kralt, das Pathos der Banalıtäat. Denn die Erkenniniıisse mOögen IW

recht und gur Sseln. nutzlich und unerläßlich., ber sS1€e€ leuchten eben
jedem gesunden Menschen e1N, und einem Kranken heltfen S1E nıchts.
IDıie FKthiık aber soll helfen und einleuchten. Wo siıch Natur-
gegebenheiten handelt, soJ1 108838  — nıcht mıt dem „‚übernatürlichen”
Stehen VOT dem Altar kommen. Geschieht das doch, macht sich
nıcht sachlich fördernd bemerkbar, sondern trıtt ıu 1n€e Zugabe
an Pathos 1n D)Das unsachliche Pathos bringt Dınge, d1e sıch richtig
se1ın moOogen, in 1ıne Sphäre, die für den gewöhnlichen Menschen, wel-
cher der Ethik bedarft. en Beigeschmack des Befremdlichen hat Über-
dıes rächt sich dAjese Art VO  - „theolog1schem Realismus“ durch das
unbeabsichtigte Zustandekommen gänzlıch wirklichkeitsferner Ideen
und Vorschläge. So Z Da wenn die Sıtuation der Arbeiter 1n kriegs-
wichtigen Betrieben erortert wird: „Hier wird eın wachsames Auge
tür die Glaubenshintergründe recht eigentlıch Z einem für che
ınnerste Gesundheit des völkıischen Lebens Es ıst eın sehr realer
Unterschied, ob solche Arbeıt Uus eiıner rel121ös gegründeten I 1ebe

Wxıstenz und geschichtlichen Beruf des eıgenen Volkes kommt,
cdie alle Dämonien der Selbstliebe weiß und deshalb auch alle
Schmerzen mıt Z tragen hereıt lst, dıie iın jedem Einbruch ın remdes
TLebensrecht und In jedem Zerstörungswerk liegen, oder einem
ungemMt€ESSCACH Machthunger, der 1Ur sıch selber kennt und 1m Rausch
eigenen Lebenswillens 1ne€e plastische Vorstellung VON fremdem Lebens-
recht ınd fremden Lebensmöglichkeiten nıcht mehr 711 gewiınnen VOT-

mag 251 E Hier wırd vollständig verkannt, daß für Cdie Sıtua-
t10n eines Arbeıters gänzlıch belanglos ist, ob im Leupawerk der
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In eıner Spielwarenfabrik arbeitet. Die menschliche ämonie kann ufeinem Gutshof der in der Haushaltungsführung Nnau ebenso großsSeE1IN WIE in der Granatenfabrik. und wirkt och ohl grotesk,

INna verlangt, daß der Arbeiter TlieBenden Band STa autfdie Schrauben P achten, nebenbei eın Innenleben des ständigen Pro-testes etwelche Vergötzungen pflegen so[1! Wenn der Eithikerhinzusetzt: AAHe alsche, sıch 1m Ir Ischen verlıerende Gläubigkeit
\HET diewırd bei aller Größe ihrer Augenblicksleistung auf dieinnersten Quellen schöpferischer Kraft immer zerstören‘‘ f 252)ist gerade dies In grundlegendes (‚eset7 für die Fruchtbarkeitaller Kultur P Gottes Herrschaft „mıt der Iınken an gehörıg.Denn die Zehn Gebote sınd Gottes „CaNnon«cs In uUunserm Fleisch undBlut Was du dır waıllst geian aben, das tue andern wıeder! Mıt derRichtschnur und Winkelmaß hat dıe aNnzZe Welt gezeichnet“. „ Wohldenen., die darın bleiben“., sagt Luther. „denn Gott belohnt” €esGesunde, W1€ allem Ungesunden das Verderben nachfolgen aßt„Und diıeser Belohnung kann eın Türke und Heide sowohl teilhaftigwerden als eın Christe, doch mıt dem ewıgen Leben hat ıne andereeinung.

Die Ethik entwiıckelt die Gesetze des Gesunden. Die vorläufigeHerrschaft Gottes spiegelt sıch darın für unserT menschliches /erständnis.arum gehören uch alle Erbgutsfragen hierher. edo Müller meınt,„daß gerade gewı1issenhafte Menschen durch das nachdrückliche Reden
VO: der Vererbung angstlıch werden“ könnten, und SEIZ hınzu: „Auchdieser Gefahr kann VO lebendig verstandenen Evangelium ausgewehrt werden“ (S 290) Gewiß überwindet der Glaube an das van-gelıum jede Art ur aber die aängstlıche Haltung, die 11a  : als„kKopfscheu“ bezeichnet, kann In allen Bereichen der Ethik durch dieKräfte des lementaren überwunden werden. Wäre das nıcht der allwaäare mıt dem baldigen inneren Zusammenbruch der Menschheit
haupt dies das
rechnen. Denn alle ethischen Auigaben sınd Sofortaufgaben, W1€e über-Wesen der vorläufigen Gottesherrschaft im bısherigenWeltzustand 1st, daß Gottes Gaben un Gebote unangesehen der be-wußten relig1ösen Bekenntnisse wirken und ständige Sofortwirkungenhervorrufen: Weil Luther das sah. konnte mıiıt ruhigem Blut test-stellen. daß die rechten Christen 39dünn gesät‘ sınd., „tern voneiınanderwohnen“ und AAr als „seltenes Wildbret vorkommen. ollte sıchdie iıne Allgemeinhilfe und S5ofortunterstützung seın soll, ufdiese wenigen Reichgotteskinder stutzen P z che übrigens der janıcht mehr edürfen) kümmerte Inan sıch gerade nıcht um denWirklichkeitsbestand der Menschhei
vorläufigen t’ un dıe Il Gott her gegebenenMöglichkeiten., die Sofortmöglichkeiten. /Zehntausenden, diekopfscheu geworden sınd. kann 1la den Kopf zurechtrücken durcheinen vernünftigen, gemeınverständlichen Zuspruch: W1€eE überall auchın den Erbgesundheitsfragen.Dieser Sachverhalt wıirkt bıs In den intimsten Bereich der mensch-ıchen Gemeinschaft hinein: die Ehe Der protestantıschen ıst
7, WarT der Begriff der Agape hıer ne schr bequeme Beweisführung,u eiwas spezıfisch Christliches Z behaupten. Wieder 1st zunächstdaran testzuhalten: der starke Glaube ist Jenseits aller Ethik „KıinChristenmensch ın diesem Glauben lebend nıt bedarf eines Lehrers
guter W k“ Die „durch den Gelst und Glauben te DChristen bedürfen für sıch selbst keines Gesetzes noch Rechtes‘‘ I
eine Problematik der
allerwenigsten SEWL ıIn der Ehe Wo die Agape wirkt, schließt S1€E

au Die neutestamentlichen Paränesender Agape rıchten sich an die Gemeinden der Geistträger und der
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Geistwirkungen. Da wäar eın VO  b selbst hervorspringendes os de
Wunders wirksam. Wo nıcht die Kräfte des Wunders sind, ist Agape-
Eithik iıne Illusıon. 1nNe Verführung Z em Ersatz, eın Ablenken
VoO  —; demjJenigen, w as iın der gesamten Natur der Schöpfung, W1€ sS1€e€
ist und geworden ist, Möglıchkeıiten ständıg vorliegt, 711 Gebote
steht und VO  —_ der genutzt werden soll Sieht INa 1Un bei edo
Müller naher Z kommt auch die angeblich spezifisch christliche

auf das hinaus, w as of enbar iıne gemeln menschliche., auch
au ßerchristliche Lebensvollmacht ist daß der Fros zwiıischen den Men-
schen durch 1Ne höhere der christliche Agapebegriff ist hier
und insofern ur 1n€e Eitikette 1ın Treue und Beständigkeıit VeTI -
wandelt werden kann ıldern WIT dıesen Ta  estian. durchaus ın
den VO  b edo Müller gepragten Worten: „Dauer, Unabhängigkeit
körperlichem Vergehen kann Eros durch die Agape gEeEWINNEN.
IDannn NN eıne wunderbare Beschwingtheıit geben bıs iın das hohe
Alter hinein. Der Eros ergreift Ja 1m Geliebten das en Gottes,
das Abbild göttlicher Schönheıt. Sein tiefstes Wesen ıst das Ergriffen-
seın VO Zauber des FöttirLchen OP ÜL ESWALD CT 1ı m
Menschen. Er vermas dann auch hınter der durch Alter und
Schicksal unscheinbar werdenden Hülle mıiıt immer tiefer dringender
Spürkraft M ertasten. Er VermMas In aller Unvollkommenheıt der Nach-
l un ın immer eCuer Inbrunst und Freudigkeıit das Urbild der

Schöpfung 1m Geliebten 1ebend A umfangen, bıs der Tod ın dıe
CUu€E Gestalt wandelt“ 5()1 Dieses erden. dieses Geheimnis
und diese Innigkeıt ist (Gott sSe1 CS edankt auch außerhalb des
C(hrıstentums möglıich. Frinnern WIT uUunNns Philemon und Baucıs,
die nach der Sage der Antike ın hohem Alter, weıl S1€E einen gleich-
zeitıgen YTod von den Göttern sıch hatten erwünschen dürfen. der ine

inde verwandelt wurden. Undin e1ne Kiche, dıe andere In ıne
wıeder gilt hiler: .„Haltet Keuschheit, werdet ehelich, Ww1€e iıhr wollet.
Allein csehet ZU, daß iıhr nıcht me1lnet, damıt Christen Z se1n. “

|)as Gesunde ist überall eine Begrenzung, Niederhaltung und
relatıve Überwindung dessen. w as heute mıt Vorliehe .„Dämonie“ heißt
und hauptsächlich 1im Bereiche des Staates gewiıttert und ebrand-
markt wird,. wobei I1a  an regelmäßig die theoretisch unterstrichene Ein-
sicht, daß das Dämonische hauptsä  ich iın den relig1ös-kirchlichen
Bezirken seINE unangreifbarsten Orgien feiern kann faktisch hıntan-
stellt und praktisch nunmehr außer Betracht JäßRt Wer immer sıch
nıcht 1ın Titanismus überschlägt, muß einsehen. ob cr Iuthers echt-
tertıigungslehre anerkennt der nıcht .„„Völkisches Ehrgefühl en
heißt Sprache, Blutzusammenhang. Boden es  E, Volkstum nıcht
vergoöttern, sondern auf Gott hın ausrichten, mıt göttlichem 1 eben
erTüllen. heiligen, Zum Tempel des göttlichen (se1istes bestimmt wıissen.
Volksdünkel ıst immer 1Ur das Zerrhild der Volksehre ( 327 Alles,

hlıermiıt zusammenhängt, wırd Bo CM des ‚„‚Gesetzes der
Natur‘“ us verständlich, auf welchem Boden alleın Kırche un Staat
sich. pDOsit1v begegnen können. Fine „Streng theologische Grundhaltung”

1 Sinne der Botschaft VoO Auferstehung und Siündenver-
yvebung hlerzu schon deshalb nicht verwendungsfähilg, weıl che
Organe des Staates als solche miıt dieser Botschaft nıchts anfangen
können noch sollen und großenteils persönliıch sS1€e€ Sar nıcht verstehen.
Ethik ist aber für alle Glieder des Volks da, und w as ethisch
bringt, muß seınen Zweck erfüllen können.

Statt W1e€e edo Mülhller CN: „Das Verhältnis zwıschen Staat
und Mensch th () ansehen“, mu te 11a Sagen: .„‚Dieses
Verhältnis Nn o ansehen heißt also das göttlıche Nein hören,
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das 1Mm Staat SCOCH jede Verabsolutierung der Selbstmächtigkeit des
Menschen ergeht. LEs heißt aber zugleich das göttliche Ja hören, das
1m aate der wahren Freiheit des Menschen gegenüber ergeht“5: 339 Eıs bedarf wahrhaftig nıcht des F, vangelıums, „„das polı-tische Anliegen der Persönlichkeitsphilosophie bis uf den rund“ Z
sehen: 99 g1bt eınen persönlichen Bereich persönlicher Freiheit. der
nıcht VOoO Staat geiragen WwIrTd, sondern der den Staat trägt” 338)Dies Bewußtsein ist eın Bestand des miıttelalterlichen Naturrechts, iın
dessen Iradition auch Luther steht. das L größten Teıl us der
Antike herkommt und ZU gottgewollt Vorläufigen gehört.Infolgedessen ist Ccs Sallz abwegig, Z tiun, als ob INa  > für dıe
deutsche Reichsidee 1ne ‚„‚christliche Begründung“ brauche, damit S1Ee
erfolgreich und kulturell Iruchtbar sıch auswirken könne. „In der
Idee des Reiches meınt der deutsche Mensch diejenige polıtische Lebens-
ordnung, die Gleichnis für das Reich (sottes ist  : 362) Die meılsten
deutschen Menschen w1ıssen heute VO Reich Gottes, W1€E Jesus VeOeTl'-
kündigte, nıchts. weıl die Botschaft S1€E nicht erreicht hat Und
doch haben S1€e allesamt In ihrer Obrigkeit (dieselbe achte das Christen-
tum der nicht) e1in vorläufiges ‚Abbild und Widerspiel‘“ jener end-
gültigen Herrschaft (Gottes. Denn bei allen Völkern und In allen irdı-
schen Machtordnungen handelt sıch Gottes Reich ‚ ZUxXx linken
Hand“ Auf dıesem Grunde mu ß sıch die Gemeinschaftsethik erheben:als Eithık und Gesetzlichkeit hat sS1C keinen andern Grund Es wıirkt
W1€e eın Schlag 1Nns W asser., {a hört „ Vom F, vangelium her
gesehen wırd der Bedarfsgestaltung zunächst das individualistische

prage SENOMMEN werden müssen“ 399 Jesus lehnte ab, Erhb-
schlichter Zı sSEeIN. Er ist kein Bedarfsgestalter derjenıigen Bedürfnisse.die der gesunde Menschenverstand gestalten soll Vom gesamten Be-
reich der irdissen Sofortmöglichkeiten xilt gegenüber dem Evangelium,daß CS der Bereich des Vorläufigen ist Eis ıst UNSeEeT Ding, bei und
VO' uNns selbst aduUus der Vernunft vOoTrTgeENOMMEN und ZUVOT VOoO  b
Gott! In die Natur gepflanzt und geschaffen Diese Grundlage ıst
Wiürde und wWwEeC Möglichkeit und Ziel der Derjenigen Eithik
nämlich, miıt der INa  S praktisch eiwas wırd anfangen können.

Blickt {[Nan VO  — all den gegebenen Beispielen 4AuUus zurück und{ragt ch wI1e konnte DUT ZU solchen erschütternden Verirrungenkommen?, S: wırd IHNHan Vor allem eınen Punkt Ins Auge fassen
müÜüssen, der VON Reinhold Seeberg mıt seltener Klarheit ausgesprochenworden ıst Seeberg kann nicht uf praktische Abwege, W 1€ dıe
gedeuteten. kommen, weıl 1nNe einfache, tatsachenmäßige Beobachtungıhn davor bewahrt, die „STITENY theologische Grundhaltung“ und den
„Realismus des Glaubens“ Zu überfordern. zZU übersteigern und Ins
Unmögliche hinaus Zu DTrESSCH: AF nämlich klar, daß die seelischen

K @ des Glaubens der der Liebe bestimmte Zeiıtmomente ausfüllen
und nıcht iımmerfort VOn der Seele vollzogen werden können. Es kann
z. B jemand nıcht 1ne schwere geistige oder technische Arbeit eisten
und ZU leicher Zeıt eınen Glaubensakt erleben. Das ist nıcht tadelns-
wert, sondern 1N€ psychologische Notwendigkeit, die ebenso uf allen
sonstigen Lebensgebieten sich kundgibt. Man kann nıicht immer be-
wußte Glaubens- und Liebesakte vollzıehen: enn dadurch würde alle
sonstige Tätigkeit des (Geistes aufgehoben und die notwendige Derufs-
arbeit interesselos und nachlässig geleistet werden, da S1E Cie volle
Aufmerksamkeit und Tätigkeit des Geistes erfordern. Macht INa  — dem-
gegenüber geltend, Inan MUuSse „Immer wıeder an (ott denken‘“,
ıst das nıcht alsch, aber UNSCHAU und daher irreführend. Aber TO1Z-
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dem soll und kann dıe Seele immer Glauben und Liebe haben“
123)
Hıiıer ist die Begrenztheıit der Eıthik auf die Sphäre des Bewußten

und des (Gesetzeswesens durchgeführt, und andererseıts dem Rechnung
geiragen, da ß Glaube und 1€ ihre Wirkungen als Früchte aben,

1€ INn  — nıcht ZU eiehlen braucht, ja Sar nıcht „ethisch” erzielen
kann, weıl S1€E O N selh S i geschehen, sponte tiunt. Eın echter Baum
mu ß nıcht gute Früchte iragen, Trax S1E VO  b selbst. Der (ärtner
bedarf der Ethik, nıcht der Baum. Der Gärtner macht das Vorläufige
Alles, beım Baum mıt ZU endgültigen Fruchtbringen gehört,
geschieht VO  am elbst

z

Fıs ist 9aNz sicher, daß das Wirksamwerden der Kräfte des Fvan-
gel1ums das Angesicht der Erde und der Menschheit 1m Einzelnen und
ım (Janzen total verändern wırd Abe dem diıenen keine ethischen
Erörterungen, keine Polemiken s  Nn S€ stvergötterung und Dämonile,
keine Behauptungen, Zusicherungen und Phantasıegemälde. Wiıe
1n Wirklichkeit SE1IN wiıird. ıst gänzlıch unausdenkbar. IDenn das Kvan-
gel1un? vollendet nıcht In der W eise dıe Schöpfung, w1e das cdie
chrıistlichen Kthiker weismachen wollen., WEnnn sS1e meılnen,

zZu können, welche unerhörten Nützlichkeiten und reichlichen
Kulturerträge sıch hler erzielen lassen. Das LELvangelıum ecTWAal-
delt das alte Wesen. nıcht steiıgert dasselbe in der alten Art!

Ethık ın jeder Form, auch die VOo ( hrısten vorgetiragene, ist
Berechnung und Planung nach Maßgabe des Vorläufigen. D1ie Kraft des
Evangeliums, sofern 1E wirksam wird, ist eın Heraufkommen des FEnd-
gültigen, dessen Auswirkungen in die Breite für 110US noch durchaus
unvorstellbar und unabsehbar sind. Die Breitenwirkung des Vorläufi-
SCH kann einıgermaßen geregelt und Testgelegt werden, cdie de  K} FEnd-
gültigen nıcht.

Vielleicht zwıngt diıese Einsicht ur Bescheidenheıit. Jedenfalls wird
Ethık dann wıeder das bescheidene Geschäft einer Iutherischen (Ge-
setzespredigt. Dıiese ıst nıcht a Durchschnittsmenschen, der sıch gehen
aRßt, normilert, sondern s1e bringt dıe Normen für den natürlıchen

Menschen, W1€e auch der Christ immer eın solcher oleibt Die
elementare Bescheidenheit iın Sachen der FE'thik ist 1n der Christenheıt
eın Prüfstein afür, obh der ede VO der Demut ıne Wirklichkeit
entspricht oder nıcht.

Allgemeines
Bibliographie der Breviıere 1501—1850 VO Hanns BO-

hatta LEIDZIE: Hiıersemann 9057 N:  D:  49 5 Lwd >M E  N
Im fünften and des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke

umfaßt der 1Te Breviariıum 507 5Spalten und verzeichnet nach Aus-
scheidung alles dessen, e1ile des Breviers enthält, 419 Num-
110e IL Bohatta, VO dem WIT 1Ne anze Anzahl geschätzter Bıblio-
graphien lıturgischer Bücher kennen, der 9928 den Catalogus Missalıum
VoO Weale 1886 iın einer 9 reichlich ergänzten Auflage heraus-
egeben hat, der selbst schon 1911 In seiner „Liturgiıschen BibliographieS”s 15 Jahrhunderts ın der Hauptsache die Brevier-Inkunabeln VOI -

zeichnet hatte. bringt Nun die Hortsetzung für die uft die drei
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Inkunabeljahrzehnte folgenden drel. ja fast vier Jahrhunderte. „SO'
weıt eın einzelner dies vermag, ’ betont der Verfasser mi1ıt Recht: denn
eine wirklıche Bestandsauinahme ıst hne eın s () umfassendes Vorgehen,
w1e für die Inkunabeln geschehen ist. kaum denkbar. Und noch
weniger kann die Arbeitskraf eines einzelnen leısten., bıblio-
graphische Beschreibungen VO der Genauigkeit der Inkunabelverzeich-
NunNnS P 1efern Die 2891 Nummern der NECUECN Bibliographie verlan-

Be-CHh allerdings ein etitwas beweglicheres Verfahren, als bei
schreibungen TÜr die Wiegendruckzeit üblich und nÖöl1Lg ıst und sıch
uch für das Jahrhundert och empfiehlt. Niemand wırd für
Drucke des und Jahrhunderts Kollation der ruckbogen Ver-
langen., weıteren Fınessen Sahz abgesehen. So erscheıint das Bild
der bıblıo hischen Aufnahmen (die übrigens das GrenzjJjahr 1850

wWarumhmZIn zahlreichen Fällen noch m Jahrzehnte überschreıten)
recht leichartıg. Selbst das Jahrhundert muß sich oft mıt sehr
kurzen eschreibungen begnügen. Ahber ıst natürlıch schwer, hne
Finsiıchtnahme jeden Druck In allen Kınzelheiten nach einheitlichen
Plan Zu beschreiben. Auch durften ıtel. dıe zunächst aus
Literatur bekannt sınd und sıch. augenblicklich noch nıcht belegen
lassen. nıcht hne weıteres wegbleıben, da sich ja einen Ver-
such handelt. F dessen Aufgaben CS mıtgehört, noch Verborgenes ans
Lacht Zu ziehen und damıiıt für 1ıne€e vervollständigte Verzeichnung Z.U
sichern. Daß solche Vervollständigung möglıch 1st, all I1a  —_ diesem
grundlegenden Verzeıichnis. das 5 } Jjede weıtere bibliographische
Arbeıt dieser Art wird halten mUussen, nıicht etitwa L Vorwurtf machen.
her den Mut begrüßen, mıt dem dieser Schritt in die Offtfentlichkeit
g£etian worden ist, und wünschen, daß 1U die Mitarbeit derer ein-
SEeIZT. die och etwas hinzufügen können. DiIie Literatur hat der Ver-
fasser in umfassender Weise herangezogen;: azu konnte Weales
Notizen benutzen: nanche Quelle, die 1m Verzeichnis der Abkürzungen
noch fehlt, ist ausgeschöpft, wIe besonders ıne Reihe Kataloge VoNn
Privatbiıbliotheken: und w äas Bohatta ın den öffentlichen und prıyvaten
5Sammlungen seiner Heimat gesehen hat, ist mehr, als irgend einem
anderen Bearbeiter mitzuteıulen möglıch FCWESCH ware. X ECM-
plare sind ZU sechr in der Welt zerstreuf, als da ß alles hätte erfaßt
werden können, w as oft nıicht einmal ın Katalog nachwelst. ast jede
yrößere Bibliothek wird die oder jene Ergänzung beıtragen können:
und waäare Le1ipz1ig gefragt worden (die Stadtbibliothek trıtt velegent-
lich bei den FKxemplarnachweisen auf. aber dıe NnıvVv.-Bı € wıe
viele andere große und alte Bibliotheken  — s() waren wenı1gstens noch
Drucke des Brev. Romanum Venedig 1695 und O1n Madrıiıid 788
nachgewlesen worden und der Venetlaner Druck 1504 waäare nıcht
DUr durch eın defektes Fxemplar belegt. Die Einteilung des Stoffes
lehnt sıch an dıe Dreitellung des Gesamtkatalogs der Wıegendrucke
nıcht ohne Beibehaltung der VON Weale gewählten Zusammenstellung
aller Ordensausgaben ın dem dafür bestimmten Abschnitt wahren:
der Gesamtkatalog der Wiegendrucke die ÖOrden. welche das römische
Brevıier benutzen., in den ersten Abschnitt nımmtt. In der Gestaltung
des Satzbildes ist dıe Angleichung an cie bewährten Hormen ahnlicher
Bıbliographien Ur mangelhaft. Alles ist ın einer einzIgen Iype
wıedergegeben für die eine Reihe Zeichen ergänzend geschnitten sind)
aber Frakturdruck ıst auch heı en frühesten Drucken nıcht einmal
angedeutet. Die Hinwelise auf die erhaltenen Stücke und die Literatur
Tolgen, VON der Kollation kaum abgesetzt, ohne Irennung dieser beiden
Nachwelsgruppen, dıe Weale deutlich geschieden hatte. Die Bıblıo-
theksbezeichnungen sınd verständlich abgekürzt;: für die lıterarı-
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schen Nachweise ıst nıicht STEIS ıne genügende Auflösung der Kurz-
zıitate möglıch. Fınem Bibliothekskenner Ww16€e Bo atta waäare außer-
dem eın Leichtes SCWESCH, dıe auf einzelne Stücke bezüglıche ıte-
ratur mıiıt der Angabe der Bibliothek ın Zusammenhang ZU bringen

Die Rosenthalschenw1e€e iwa Kopenhagen und Katalog ott)
Kataloge erscheinen öfters ohne Vornamen. Kıine kurze Charakteri-
sierung AaUuSs äumer muß manchmal die Beschreibung
setzen. Aufgenommen sınd auch Übersetzungen und Teilausgaben
(Diurnale), ohne daß ıne grundsätzliıche Außerung darüber finden
ware. (Gute druckges  chtlıche Regıster erleichtern die Benützung
wesentlich: S1€E ermöglichen 1N€ lehrreiche Statistik.

H Schreiber.Leipzig.

Archıv der deutschen Dominıiıkaner. Bd ed Laurentius
Albertus Magnus- Verlag, Vechta 1 Oldenburg 90957

IDer Herausgeber des „Archivs“ geht davon US, daß dıe Pearbei-
tung der (Geschichte des Ordens iın Anbetracht der Fıgenart un Kıgen-
ständigkeıt der Ordensprovınzen aus { Gründen WUunNn-
schenswert ıst. 9881 „die Domminikaner der Predigerbrüder haben
und hatten Bedeutung nıcht NUuUr für die Gesamtkirche und die gesamte
abendländische Kultur, sS1E sınd aıuch UuSs dem en der einzelnen
Völker ıIn Mittelalter und Neuzeıt nıcht wegzudenken”

Das „Archıv der deutschen Dominikaner‘ hat sıch UU ZAE AUT-
gabe gemacht, „dıe Geschichte der beiden alten Ordens rovınzen

und ıl 1m deutschen Sprachgebiet OT'S en  ‚«6
Das „Archiv“ unterscheidet sıch also VO den Arbeıliten des VOIN

Generalmeister des Ordens Gıillet, 1Ns Leben gerufenen historischen
Instituts bei St. Sabina in Rom dadurch, daß nıcht der Erforschung
des gesamten Jrdens dienen wiall: sondern, daß dıe deutschen
Predigerkonvente 1 ihrem Wesen und Wirken bestimmen 31

Gegenüber den aul VO 1LO0€ begründeten „Quellen und
Forschungen ZUT> (Geschichte der Dominikaner In Deutschland“ wird

chiv“ ın erster Linie für dıe Bibliotheks- und Archivarbeit
offenstehen SOW1e tür kleinere Untersuchungen, während die „‚Quellen
größere Arbeiten, „die über den Rahmen eines Zeitschriftenartikels
hinausgehen‘, aufnimmt. IDie uellen der Arbeiten tür das „Archiv“
werden Tkunden, Kopilarıen, Chroniken, Nekrologien, Protokollbücher,
Wirtschaftsbücher und Studienregesten SeIN.

Der and des „Archıvs” bringt zunächst VOon Laurentius
den L41DBer obıtuum ei annıversar1ıorum“
digerbrüderin Osnabr  ck aus er Hands  hrıfit
des Gymnasıum Carolinum ın Osnabrück aus der Miıtte des vierzehn-
ten Jahrhunderts Eine weıtere Datierung der Handschrift iıst nıicht
möglich, weıl der chreiber Tlüchtig arbeıtete, daß nıcht dıe SE
währ bıetet, alle damaliıgen Heste des Kalendarıums angeführt ZU

haben, die dann wıieder verglichen mıt den en des Generalkapitels,
ıIn denen die Kinführung Feste enthalten ist, einen festen zeıt-
ıchen Anhaltspunkt ergeben würden. Das alendarıum enthält FEin-
tragungen über den Tod VOo  —_ Predigerbrüdern und Laien SOWI1E über
Annıversarıen VONn der zweıten Jälfte des Jahrhunderts bıs 1NSs

Jahrhundert hineıln. DIie Handschrıit vereinıgt über den ‚Lıber
obıtuum ei annıversariorum hinaus noch die „Constitutiones ordinıs
praedicatorum” und das Martyrologium. Das „Kalendarıum “ nebst
‚Libe obituum ei annıversariorum “ iıbt 1U reichlich Gelegenhe1
ZU familiengeschichtlichen tudien, sowohl, das Alter
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bestimmter Famılien etrifft, als uch nach der genetischen Seite der
Namensbildung hın Sinnvoll hat der Herausgeber noch die .„„‚Nomina
sepultorum In ecclesia Iratrum praediıcatorum Osnaburgiensium “
(1629—1705), die sıch handschrittlich 1m Archlıv des eneralvıkarıates
in Osnabrück mıt der „Histor1a CONventius Osnabrugiensis” eiiınde
SCH iıhres inneren /Zusammenhanges miıt dem „Liber obıtuum “ mıt
herangezogen.

So finden WIT unter dem E1 Maı 1668 eiıne Fintragung, die die
trostlosen soz1ıalen Zustände der damalıgen Zeit kennzeichnet: „Anno
16068. die ‚en Mail, sepultus est iın choro parte sınıstra ıIn sepulchro
emurato clarıssımus consultissimus dominus heodorus MorrIien,
1UTr1Ss utrı1usque l1ıcentiatus, quondam syndicus capıtulı cathedralıs
OsnabrugensI1is ei iudex Quackenbrugensis, quL conventum hunc, ob

ratum ei evisceratum., instituıt haeredem bonorum,
in1urlas temporum eti 7  I; lammas ei persecutiones Oomn1ıno depaupe-

extendunt In lıtteris
c

ıtalıbus, domiıibus venditis. suppellec-
tılıhus domesticıs, hıbriıs eic ALal dieses JTotenverzeichnis aher auch
recht tinanzıelle Erwägungen zuläßt, zelıgt die Kintragung unter dem

PFebruar 1678 „Sepulta est ın medi0o eccles1ae tilia syndicı Schor-
lemmers. UAXOT dominı Brugelen; promiserunt praecıse |9200 hoc cadavere
sepelıendo imperlales; sed nondum Oomn1a solverunt. Na 1683
vidua syndicı Schorlemmer solviıt ad computum nın er gersten
venıger ceffel, das malter ad Rir. (Rei  staler). acıunt Rirt:;
acıunt In unıyersum imperlales, estant proinde solvendi 306 1ImpeE-
riales.‘“

iIm folgenden Teil des ersten Bandes des “ Archıivs: veröffentlicht
ı1n die TKunden und Akten der Abteilung .„Dominikaner”

1m Preußischen Staatsarchiv Z.uU Osnabrück Es handelt sıch hler meıst
Vıdimationen bzw. J1 ranssumptionen päpstlicher Bullen der

bischöflicher Erlasse der Beurkundungen VO  am} Kaufverträgen. Auf
ein1ge TKunden lohnt sıch. naäaher einzugehen. Unter Nr \ indet
sıch der Regest eıner Grenzziehungsurkunde 1295 zwıschen den Kon-
ventsbezirken VO  s /Zutphen und Osnabrück, die ber durch Interven-
tıon des Provinzlalkapitels iın Basel aufgehobe und 1 ımi-
atoren unterworfen wiıird Dıe rkunden 1772200 (  S  ) enthalten
die Erledigung e1In€eESs sehr interessanten Streittfalles zwıschen dem (Isna-
brücker Domkapıtel un dem dortigen Predigerkonvent WESEN des
Beerdigungsprivileges, das diıe Dominikaner für ihre Kirche hinsichtlich
der Gläubigen haben. die dort beerdigt 1l werden wünschen. Der
Streit geht bis hın Papst, das Kapitel, das die Ordensleute exkom-
muni1zıert hatte, wıird die Kurie zıtlert. Schließlich kommt 1Ne
Übereinkunft zustande. Der Streit wirftt eın bezeichnendes ] ıcht ut
den Gegensatz VO  E H: und Ordensklerus und dıie Fragen der FxempDp-
t10n überhaupt. Bemerkenswert ist immerhın, daß zZU damalıger Zeit
1319) der Generalprokurator des Ordens dem päpstlichen Vermitt-
lungsbreve In öffentlicher Audienz wliderspricht. Urkunde Nr 1342)
beweist. daß die Osnabrücker Dominikaner nıcht immer sehr belıebt
WAaTCcCH, laß Johann XXIL schreıbt: „dignum SS CONSPICIMUS COS
CONZTUIS praes1idus cComMmMUNINT. ..  e „eısdem magıstro et Tratriıbus
efficacis defensionIis praes1idi0 assıstentes ON permittatıs 1PSOS Prae-  AFdict1s vel quıbusdam alııs indebite molestarı... etıamsı 1 -
icalı praefulgeant dignıta te. Urkunde 335 enthält

die Iranssumierung einer Urkunde Alberts Braunschweig, Krz-
bischofs von Bremen (1360—1395), urch dıe dieser als Konservator
der Predigerbücher Subdelegierte einsetzt. In der seine Amtsbrüder
(„archlep1scCopl etc.) mıt großen Kirchenstrafen edroht., S1C
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seıinen Anordnungen nıcht Folge eisten. ID ist noch auft die r-
kunde 35 hinzuweılsen, In der der Lquisitor Lambert VO  d

che die anscheinend hierin nıcht csehr rührigen 5eelsorgspriester
der |ıiözesen Köln und Paderborn anweılst, unverzüglich das Volk
über die Verurteilung gEW1ISSET Glaubensirrtümer autfzuklären
„nonnullı tamen ecclesiarum 1psarum reciores articulos praedictos S1C

amnatos ei reprobatos ei contenta ın eisdem subdıtorum SUOTUIMN
aurıbus inculcare ei mentibus eorundem impriımere mınıme satagunt
C effectu.“ NrT. 45 1414 bringt die bereinkunft der Predigerkon-
vente VON Groningen und Osnabrück etireiIis der Überlassung VOo
fünf Pfarreien ‚„‚PIo usSsu mendicationis ; als Gegenleistung c1ibt der
Osnabrücker Konvent: „cCentum florenos Renenses ...“ Nr
bringt 1ne Aufforderung des Bischofs ph olz VO  b Münster al
die Gläubigen, das demnächst stattfindende Provinzlalkapitel der
Predigerbrüder In Osnabrück durch en Z unterstiutzen: würden
1E al der Ablässe und Sündenvergebungen teilhaftıg, die die Päpste
denen verhießen hätten, die ın wahrer Buße dıe Tagungskirche des
Kapıtels besuchten und dann dem Kapıtel wırtschaftliche Hıltfe
wendeten.

Im. dratten Teıl des Bandes beschäftigt sıch Herıbert Chr
N zunächst mıt dem 519 der Universitätsbibliothek

1n Münster. dessen kinband aul dem Jahrhundert stammıt. Er
enthält ı das „Privilegıum Clementis aPpPac, quod Tratres praedi-
catores licıte possınt habere eleemosinas perpetuas” und einen „LTaC-
atus de modo correctlion1ıs ratrum iın ordine delinquentium ” WI1e iıne
„lıittera ep1ISCOP1 Parısı:ensis commendantıis vıtam ei doctrınam
S.'Thomae und endlich 1ine „epıstala cdiaboli ad clericos‘. Der ALTaC-
atus de correctione ratrum eic ıst eıne Niederschrift der Kapitels-
beschlüsse VoOon Narbonne bzw Clairmont, dıe Juristisch technısch gur
ausgefeilt das bezeichnende Leitmotiv enthalten: „.q * ‚ procedere rımulıs
1Urıs el apıcıbus postposıtıs ad apıces ei suhbhtiıles vlas 1UTr1S, C}

quibus Orırı pOossunt correctionum Iugae ei declinationes pacıs ei
tranquillıtatıs perturbationes ...“ Kecclesia carıtatıs kämpft FEICH die
Eicclesia iurıs!

Vielsagend für die damalıgen Verhältnisse ist auch der „‚BrieTt
Luzıifers all die Kleriker”. in dem 7° alle seine (senossen grußt
praecıpue modernae eccles1ae princı ibus, de qUa noster adversarlus
jJesus Christus PCI prophetam ixıt Odivi ecclesiam malıgnan-
t1um Zum Schluß ist noch der Sermo des englischen Dominiıkaners
Ihomas aleys FCDCN dıe Meinung Johann XF: über dıe Möglıchkeıt,
einem Bruder das Eremitenleben unter Verbleıib 1m en E gestatten,
autizuzählen.

Den SC} des Bandes bıldet dıe Bearbeitung der Hss
und 2005 UuSs dem Stadtarchiıv In Freiburg/Breisgau, die aus dem
Kloster delhausen In Freiburg stammen und der Ms SC 40 195 der
Preußischen Staatsbibliothek ın Berlin. Sehr stark der and des
Ordenshistorikers Johann Meyer mitgestaltet enthalten S1C neben
lıturgıschen Texten Briefabschriften und historische Abhandlungen,
die hauptsächlich das Kloster Adelhausen betreffen: außerdem ent-
halten S1e ınteressante Angaben über das W esen der Dominikanerinnen-
klöster damals und beziehen sıch oft uf die Ordensreform.
Tolgen dann noch VON Schee  en die „Untersuchungen über einıge
mittelalterliche Chroniken des Predigerordens“. ler wırd die revıSs
historia ordinıs ratrum praediıcatorum auctiore anonymo” untersucht
und der Chronik Heinrich VO Or und dem Stamser
Katalog wechselseıtig gegenübergestellt und verglichen.



256 I ıterarısche Berichte un Anzeigen
Nach diesem kurzen Überblick stellen WITr abschließend fest, daß

der ersie Band des „Archivs der deutschen Dominikaner “ eiınen wert-
vollen Ausschnitt a4us der Geschichte des Dominikanerordens uf deut-
schem Sprachgebiet 1m Sınne der Zielsetzung des „Archıvs“ überhaupt
<1bt, S! daß INa  — auf die Veröffentlichung der weıteren an: g-
spannt se1in darf. Über diese ENSCIC Zielsetzung hinaus gibt der VOT-
lıegende Band wertvolle Anregungen kirchengeschichtlichen Wor-
schungen allgemein gesehen, annn ber uch Möglichkeiten für
sozlalpolitische und familiengeschichtliche Untersuchungen.

Berlin-Steglitz. Heinz riey.

Hermann Günterti, Altgermanischer Glaube nach
u d Sammlung ‚„Kultur und Sprache“,

Verlag arl Winter, Heidelberg 1957 Mit Abb. 141
Der Verft. wıll aus den bildlichen Darstellungen 1m Ta vOonNn

1V1. Schonen), als deren Fntstehungszeılt iwa 400 A CHhr. an-  d
nımmt, erweılsen, daß die Stätte unter dem Schutze der Götterdreiheit
1 hor, 1n, Freyr gestanden habe Diese dem Kenner VO vornher-
eın recht überraschende Hypothese gründet auf die eINZIEE (!) von
ıhm gebotene, Uus der and des sehr gewlssenhaften Zeichners Hıl-
feling stammende Zeichnung des seıt langem verschollenen Steines
Nr. 1, auf der Axt, Speerspitze (£ und Kegel (phallısch gedeutet) g'-
sehen werden, während C dem Leser eine andere Zeichnung
Broocman leider vorenthält. Gerade letztere Skızze, die übrıgens eıinen
weniger stiliısıerten INAdTuC macht als erstere, widerspricht Günterts
Behauptungen, denn die angeblıche 5Speerspitze (nach Almgren schon
DChH ihrer Abstraktheıt unwahrscheinlıch vgl Nordische els-
zeichnungen, Frankfurt 1954, 179 —180, dazu 350) ist hler Beilstiel,
und der Kegel ist ebensowenig Fruchtbarkeitssymbol w1e sSonst, und

ware deshalb wissenschaftliche Pilicht des Verfassers DEWCSEN, uch
die ihm natürlich bekannte Broocmansche Arbeıt beizubringen und
wenigstens sıch mıt ihr auseinanderzusetzen. Dagegen wırd mehrtfach
akzeptiert, w as Hans Günther ‚lehrt” Günterts andere kühne
Ansicht veht dahin. daß die kreuzförmige Kıirche ın ihrer baulichen
Anlage „relıg10nsgeschichtlich betrachtet“, eINe kultische Gräberanlage
SCWESCH sel, deren „leıtende Grundgedanken aus der alten egalıth-
zeıt hervorgingen, da 1Iso uUulNseTeE christlichen Gotteshäuser und die
Heiliıgenverehrung letzte Ausläufer des westmegalithıschen Totenkultus
und der alteuropälischen I bzw. Heroenverehrung waren. Fıne
merkwürdige Verwirrung der Maßstäbe! Basılika, Querhaus, Lettner,
Krypta, Relıquien verschwinden Y eın DPaar nordıschen Grabanlagen;:
die Baugeschichte VO St. Gallen, die für die Entstehung des ateınl!-
chen ( TEUZES als Grundform der Kirche ein1gen Aufschluß o1bt,
bleibt VETSESSCH. Im übrıgen soll auf den Bildern „dıe vollzogene
Aufnahme des Toten in den Krelis se1iner nen dargestellt werden.
Eis muß Jedo dahingestellt sEe1N, ob al über Almgren “ hın-
ausgehen kann. Daß auch Darstellung Von Vegetationsriten angeCNOM-
InNnen wurde, sSE1 beiläufig erwähnt (vgl Cnattingius, Kivık, Eberts
Reallexikon der Vorgeschichte VI 1926 Vermag Iso (Güntert über
schon Erörtertes hinaus nichts Sicheres bieten, S() befremdet
mehr dıe Tendenz se1N€ES Buches, die mutmaRlıch durch cdie Ausfüh-
TuNgeEN über das Trabh mıt wissenschaftlichem Nimbus umgeben wer-
den soll; S1E beherrscht alles olgende über den germaniıschen (;ötter-
glauben O  !) und über Sein und Werden ( 78-—4371),; Vom
Tab ZU 1Vy1 ausgehend schließlich bıs Abkanzlung eines
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ato und Descartes vordringend. Tendenziös ist schon ıe nachgerade
Zu Überdruß gehörte Wehklage über den nduldsamen Übereifer der
christlichen Glaubenskünder, der iın Vaterlande die Überlhiefe-
runs der vorchristlichen Religion unterdrückt und wertvollste Stoffe
vernichtet habe Demgegenüber mMu immer wıeder verwlıesen wWwWeT-
den auf die Stellungnahme Jacob Grimms ( Verfasser erwähnt ih: S_ 40
als „Altmeister ...”), der In se1ıner Deutschen ythologie, I9! (Göttin-

1854, schreibt: „Anderntheils zerstorte dıe [röm-
mıgkeit chrıstlıcher prıester e1N-€ n LE hel  nıscher

enkmale, gedichıte und meınungen, deren vernıich-
tUung hıstorısch schwer verschmerzen 1ST allein
dıe gesINNUNg ıst tadellos, W € un ıhrer D
Faubt hat der reıinen übung des cChrıstenthums;
endlıch mehr
a n der (D er heı1dnischen SPUTrCNHh Wa un -

gelegen, als dem vortheiıl, der
spater einmal, wären sS1e Jänger stehen eblıeben,E dıe geschichte hätte ıNnen hervorgehenköÖNnNnen Nıemand, der gerecht urteilt, wırd einem aCco Grimm
armste Gefühle für Deutschland und deutsches Wesen absprechenkönnen! mgekehrt ber darf 11a  —_ Iragen, oh das, w as oft geradeals Synthese zwıschen deutschem Wesen und Christentum LOhen wırd, das Gemüt, dort eiıner rechten „ Wertesetzung“ unterzogenwird, sıch 1N€ „Philosophie“ über „Ddein  <6 und .‚ Werden“ auf dieTatsache gründet, daß ‚‚der Magen jedes Lebewesens 1ın grauenhaiterTotenacker voll zerstückelter Leichenteile‘‘ 1lst 115) Wenn dann cadıe germanıische Wurd dem ‚südlıchen Logos Heraklıt E1 NOT>-

INna
disch 124!!!) als höherwertig gegenübergestellt wird, kann

esorgt sSe1INn dıe unbedingte Anerkennung einer Ethik, die
1nNn€ sıttliche Überhöhung empirıscher Befunde Z Ziele hat, W1€
bei der christlichen der WHall ist. Allerdings betont Güntert erireulicher-auch dies, daß WIT auf „sehr viele Höchstwerte der chrıistlichenReligion nıcht verzichten können und brauchen“ (S 133); und Spricht
Von „kulturellen Segnungen des Christentums“ 74) Nıcht die Eın-führung des Christentums S1 sondern d1e Art derselben, -scheint ıhm einer Stelle als „verbrecherische VergewaltigungGermanentum“, und doch erfolgt der Angriff auf Dinge w 1€e De-
mMuft, Kreuz, Martyrologien Sadismus! Nıichts VON der Entfaltungdes Begriffes ‚lıtıHaeti”, jenem echten „Klein-Sein“, das doch Größe
1ISe W1£€ WIT S1E NN lernen In den Versionen der gende von  TolfKraki ın Skald-Skaparmal Nichts davon, daß gerade Beda und
Alcuinm Hom. Fer 11 ın Quadr VIL col 254 Hom ın nat dec JohBapt tem IL col 150:; de dıv off } de tfer1a V1 Par. } 6, 478
etc.) sind. die 1N€ a besonders feinsinnige Deutung des TEUZES

ND€  9 dıe S1E dann Otfried (1 1) weıtergeben! Nichts da-
VON, daß die Martyrologien Grausamkeiten erzählen, w1e S1€e auch uf
altgermanischem Gebiet mindestens äahnlich ın uch freilich
wı sıger und wenliger PETVETS vorliegen! Wenn cdies alles VOTI-urteilfsfrei gewürdigt WIT' dann sıeht na  S die Ursache der „seelischenKämpfe“, die mıiıt dem Glaubenswechsel der (Germanen verbunden
vare  n anders verursacht als der Verfasser. Es hat schon Ehriısmann
s  S  n Ende se1ner Heidelberger Zeit nachgewiesen, daß die christlicheVerkündigung die altgermanischen Hörer gerade VO  — dem Drucke des

‚. Wurd“ gebundenen Schicksalsglaubens befreite und elner Schn-
sucht entgegenkam (Religionsgeschichtliche Beiträge zZzZum germanıschenFrühchristentum: Taunes Beitr f &9  sch deutschen Sprache u Lit.;AAXV, 1909 Das sollte als geschichtliche:. Wahrheit Nn1e un-
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gesagt bleiben, obschon schlımme Dinge be1l Christianısierung
weder geleugnet noch beschönıgt werden dürfen. en der Kri1si65°,
die 1a  w siıch nach („üntert „nıcht schwer vorstellen kann  +° steht
eben doch der Fortschritt, erkennbar vielen Gestalten der Über-
gangszeıt, leuchtend Späteren WI1IEe etiwa Hrafnsveinbjanarson
In der Sturlunga-Saga! 7Zusammenfassend s€1 gvesagt: Eine Bereiche-

chen Erkenntnisse auf manche Einzelheiten konnterung histor1s
nıcht erwiıdert werden) bringt Güntert kaum, ber als 5Sympiom

„Krise” ist seın u eın kirchengeschichtlich
nıcht unbeachtliches Dokument.

Flöha (Sachs.) Dr Krönert.

Karl Helm, Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. 1L
Die nachrömische Zeıt Die UOstgermanen. Germanische Biblio-
hek I’ V’ 2.) Verlag Carl Winter, Heidelberg 1957
Unwillkürlich Iragt 11a sıch, welche Bedeutung 1Ne NEUEC Be-

arbeıtung der altgermanıschen Religionsgeschichte haben könne, nach-
dem Jan de Vries den ersten and seiner im Rahmen des aulschen
Grundrisses der Germanischen Philologıe erschienenen „Altgermanı-
schen Religionsgeschichte ‘‘ veröffentlicht hat Neben dAiesem Standwerk
scheinen fürs erste andere Darstellungen höchstens als Ableger, eiwa
als kompendiarıische Zusammenfassungen, ın Betracht A kommen,

sS€1 denn, dalß eın Verfasser Tanz erheblich Selbsteigenes vorzulegen
vermöchte. In dem vorlie enden, bescheiden auftretenden Büchlein VOoO

Seiten (Oktaviormat) jetet elm Nnun tatsächlich eiwas, w äas über
Jan de V ries bedeutend hinausgeht, indem er 1n 1e1 weıter in dıe
christliche Ara hineinführt, als nach. dem Titel ZU vermuten 1$ Be-
sonders ıst auch Wulfila, der für die (EewinNUNg bedeutsamer KEr-
kenntnisse herangezogen WIr  + ımd ist erstaunlich, w1e€e sıch aus

Wulfilas Wortschatz Schlüsse ziehen lassen auf Elemente vorchristlıchen
Glaubens un andelns, namentlich be1ı den (‚oten. Andererseıts aber
weiß elIm un ernste Schwierigkeiten und ungelöste Probleme auf
diesem (sebiete und wehrt ljener VO  —_ chröder und Naumann
vertretenen Meınung, ha die germanische Relıgıon be1 den (‚oten
unter iranistisch-hellenistischem Einfluß ihre höchste Gestaltung -
tahren. der gegenüber alles andere Germanische oder Nordische
„Abglanz‘ un „Echo‘ s€l, und väbe für die Beeinflussung des
Nordens durch den Sıuden VOT allem den „Gotenweg‘‘. Helm nennt
cdies eın „Trugbild” Die Berührung der (Goten mıt dem Suüden tührt
vielmehr Zzu ihrer Verchristlichung, und über die Bekehrung der
UOstgermanen erbringt Helm 1n€ knappe Berichterstattung, deren
jektivıtät ebenso wohltuen wirkt W1e€e die vorsichti Zurückhaltung
des erfassers und seın nüchternes Erwägen In Zweı elsfällen, wie das
en zugestandene NO  z lıquet ın vielen Punkten. (Gern olg INa  - ıhm
dann uch ıIn seınen gewlssen Überzeugungen. Alles ın allem In
tüchtiges Buch, für das auch der Kirchenhistoriker sechr dankbar Se1IN
MUu: © - —n

Dr Krönert.(Sachs.)}
E£nst Schlee, D)Dıe Ikonographiıe der Paradieses-

flüsseStudien über christliche Denkmaäler. her VOoO  — Johannes
Ficker, eit 24.,) Dieterich, Leipzig 937 234 d 31 Al-
dungen.
Gegenstand des Buches ist 1ne€e „Ikonographie des Vierstrom-

systems des Paradıeses im christlichen Bilderkreis Der Ver-
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Tasser untersucht 7Z7zuerst (Kap 11) die Paradiesflüsse In der .enes1s-
illustration. skizziert darauf 1LE die Behandluneg der Paradıiesflüsse
In der ] ıteratur der alten und der miıttelalterlichen Arı  e g1bt dann
1ine Untersuchung der Darstellung der Paradiesflüsse in der altchrist-
lichen (LV) und in der karolingischen Kunst { Diese hat dıe alt-
christliche Darstellung der Paradıestlüsse übernommen. ıst dagegen
miıt der In den fTolgenden Jahrhunderten nachweısbaren Gestaltung des
IThemas noch unbekannt. Kıs ol das umfangreichste Kapitel (VI  n
das die mittelalterlichen Darstellungen behandelt. Das uch zeug VoO
ausdauerndem Fleiß und csehr beachtlicher Denkmälerkenntnis, die auch
teiılweise sehr entlegene eTKEeE:; w1e ni]ıederdeutsche., ber auch
iıtalıenische, Iranzösische uUSW. umfaßt. Auch relıg10onsgeschichtliches
Mater1al wıird Ver leich herangezogen, begegnen Namen WIEe
Usener. Reıtzenstein. Dö SCT doch legt gerade hler wenIiger das Inter-
ESSE des Verfassers. Seine unstgeschichtlichen Ergebnisse sınd nıcht
immer zwıngend. Sg lehnt der Vert für den ereich der altchristlichen
Kunst jede symbolische Beziehung der vier Paradıesesströme uf dıe
vier F.vangelien ab;: cdie Ströme se1en eın e 1€ESs Lokalrequisıt des
Paradıeses, die Refrigeriumsvorstellung könne diıese Bedeutungmodifizieren S 52) Aber WENN DUn doch Paulinus ola WILE€ der
Verf selber anführt (S. 49 diese Beziehung auf die vıer Evangelıenbhijetet! Ich sehe nicht. WI1e sich der Gedanke durchführen Jassen soll,
daß dıeses „reine Lokalrequisit des Paradieses”, nachdem s einmal e1lin-
eführt WAar, nıcht doch allerlei gedanklıche Beziehungen auslöste, dıe
sıch mıt ıhm untrennbar verbanden. Und kann entscheıden, welche
Gedanken bei der allerersten Darstellung des Motives der Paradieses-tTlüsse mı1ıtgeschwungen haben mögen! Dagegen dürfte CS richtig se1N,
WENN 1n€ symbolısche Beziehung der Paradiesesflüsse auf dıe UICe
für die altchristliche Zeit 1Im allgemeınen abgelehnt wırd S. 128(3anz unmöglıch erscheint m1r der Versuch (S 40), dıe Gruppe Christus
zwıschen Petrus und Paulus durch „Schrumpfung“ einer Darstellung,die Christus und dıe Zwölf darstellte. AA erklären. Die Entstehungder Dreiergruppe ist kirchengeschichtlich hne Schwierigkeit ZU VeTlT-
stehen, die der Dreizehnergruppe ebenfalls: beide entstanden und be-
standen s unabhängıg vonelinander. Besser als Iın der altchristlichen
scheint der Verf In der mıttelalterlichen Kunst zZz.u Hause Zz.u Se1IN. Was
er hıer al Stoff zusammengetragen hat ıst nıicht DUUFE für die Kunst-
geschichte. sondern auch ur das scholastiısch-mittelalterliche Denken

eıl sechr aufschlußreich Von der Mannigfaltigkeit des nhalts
dieses Abschnittes VON der Darstellung der Paradiesflüsse eiwa  ATaufbecken oder ın Miniaturen, 1aäßt sıch miıt wenıgen Worten keine
Vorstellung geben. Ebenso waäare ıne kritische Auseinandersetzung 1a8
durch Fıngehen auf lauter Finzelheiten möglıch Als sechr autis  uß-reich erwähne iıch. die vorsichtig abwägende Erörterung u  T die
miıttelalterliche Bezeichnung des Atrıums als Paradies E“  E 1£.)ährend manche mittelalterliche Denkmäler — unzweifelhaft die

bestimmte Deutung unmOg
Deutung uf die Paradiesflüsse fordern. ist in zahlreichen Fällen ıne

Damit sınd reilich der Ergiebigkeitdes Themas. das der Verft behandelt schr CNSE TeENzeEN FCZOYEN; nıe-
mand wırd ihn um seın €ma beneiden. Im hätte die Studie
och besser durchgearbeitet, das Material weit stärker gesichtet werden
mMUusSsen: Kapitel W1€e das über die Paradiesesflüsse iın der Genesis-ıllustration bieten 1Ne€e quälende Lektüre. Vielfach hat der Verf schon
lie Fäden abgeschnitten, weil ıhre weıtere Verfolgung sich nıcht
lohnte: hätte dies Verfahren getro}sf weıt häufiger anwenden dürfen.

Jena. Karl Heussi.
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Alte Kirche
Geschichte der Alten Kırche. Ecclesia catho-

lıca. Berlin und Le1lpzıg, de Gruyte CO 1936 VI1I u E  E
4,80
Der zweıte an des erkes, dessen ersten Band ich 1ın dieser Zeıt-

schrift 1954 {f.) besprochen habe, rag den Untertitel Ecclesia
catholica und bezeichnet damıt se1n Thema wı1e ıst VO  b den {[1-

fängen, dıe der ersitie Band dargestellt hatte, ZU der einheitlichen.
Imper1um sıch erstreckenden Kırche gekommen, dıeüber das an

W1€E der INZWISchen erschıenene drıtte Band Trzählt) VOoO  — Kon-dann Fa
stantın A Reichskirche erhoben wird/ Bedeutet der zweıte Band 1im
Verhältnis ZU ersten 1N€ Art VO  a Abschluß, für den. folgenden
dıe Vorbereitung, daß VO zweıten Band w1e€e VO ersten eilt, daf

den | eser miıt Spannung entläßt, miıt Spannung ehbenso auft die
unvermeidliche Auseinandersetzung der innerkirchlichen Gegensätze
W1E ui diejenıge zwiıischen 1r' und Staal.

Der doppelte C‘harakter der hler dargestellten Knoche sS1€e
faßt das zweıte Jahrhundert und das dritte bıs Z Toleranzedikt

ch. schon 17 Aufbau der Darstellung usdes Gallıenus prag S1
Nachdem das Kapıtel („Das römische Weltreich i1im zweıten un

dritten Jahrhundert‘) ın STOBen Zügen den weltgeschichtlichen Rahmen
gezeichnet hat sowohl hınsıchtlich der politisch-wirtschaftlichen w1e€e
der geistigen und speziell relig1ösen Lage behandeln die Kapıtel

bhıs sachliche Themata und beschreiben damıt den orläufigen
SC} der altesten Entwicklung; dıe Themen lauten: „Die irche.
Das Neue Testament. Glaubensregel und Theologıe. VDer Kultus.“
Aus der Urkirche, dıe S1CIH als überirdische Größe weiß, getiragen und
geleıtet durch das frele W alten des Geistes., erwächst dıe institutionelle
Kirche, dıe 1m Kampf dıe tfahren des Pneumatikertumes und
der (snosı1ıs iıhre testen WHormen herausbildet: das bischöfliche Amt,
den Kanon der neutestamentlichen Schriften und das kirchliche Be-
kenntnis. erwähne, daß dıe Entstehung des neutestamentlichen
Kanons 11 Zusammenhang eıner Darstellung der und altchrist-
ıchen Literaturgeschichte gegeben ist, und daß das Kapıtel eın
sehr anschauliches Bild VOI der ursprünglichen Mannigfaltigkeıt der
bekenntnishaftften Formulierungen gibt un zugleich VOL den ftormalen
und sachlichen Motiven, dıe P einer weitgehenden Kınheit der Be-
kenntnı1isse führen, 1n denen „eEIn Kompendium der Gemeindetheologie”
vorliegt, und ZW ar S! daß verschiedene christologische edanken U -

neinander stehen, dıe später erbıtterten Aus-ausgeglichen ne
führen mussen. I)as Kapıtel gibt eın lebendigeseinandersetzungen

Bıild VOIl den vottesdienstlichen Feilern: hier wird auch die Entstehung
des Märtyrerkultes aufgezeigt und über dıe Katakomben und ihre
Kunst und ymbolı gehandelt.

Nun aber wird dem Leser Z Bewußtsein gebracht, daß diese
Kirche nıcht ın abgeschlossenem Raume lebt und ihre Geschichte nıcht
1U 1n der Gestaltung ihrer e1genen Lebensformen hat, sondern da
sS1E 1n der Welt steht, ın der sS1e sıch. Z behaupten hat:; che (seschichte
drängt weıter. Das Kapitel („Das Christentum und dıe elt””)
handelt über dıe Missıon, ihre Möglichkeıiten und Schwierigkeıten, über
die Reaktıiıon der Welt, spezıell des Staates, über Verfolgungen und
Martyrıen bıs Z dezianıschen Verfolgung und dem Toleranzedikt
des Gallienus. Im Anschluß daran werden 1m Kapıtel die Apolo-
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geten charakterisıiert. (Im Kapıtel könnte inan ermı Ö daß der
erft. nıcht auf die Frage eingeht; wıeweıt der Kırche allmählich wiırt-
schaftlıche Miıttel orößerem mifang zuwachsen, daß S1IE
wırtschaftlichen acht wIırd.)

Diese beıden Kapıitel geben den Rahmen, innerhalb dessen sıch die
fernere Entwicklung abspielt. Und Wa wıird diese den Kapiteln

bıs nıcht unter sachlichen J hemen, sondern geordnet nach den
geographischen chauplätzen dargestellt, und ( werden jeweıls
dem Ort ihres Ursprungs der ıhrer Wirkung die geschichtlichen
hänomene un dıe bedeutsamen Personen charakterisiert: Kleinasien
und der Montanısmus (sallıen und dıe Gestalt des Irenäus Airıka und
die Problematik die au  N den Verfolgungen und AaUuUs dem Fındringen
des Montanismus erwächst mı1t den Konsequenzen für die T heolerie
und für dıe Ausbildung der kirchlichen Instıtutionen reprasentiert
durch dıe Gestalten des Tertullian und des Cyprıan; mıt der
Jeichen Problematık., die z U den Kämpfen zwıschen Kallıst und H1ıppo-
lyt und zwıschen Novatıan und Cornelıus führt: Syrıen und die
Gestalt des Bardesanes und dazu Manı und ehre;: endlich

ypien, h wesentlıchen lexandrıen mıiıt SCIHNET Katecheten-SEule, VOEF allem dıe Gestalten des Clemens und UOrigenes.
Der Verf hat W 16 Nanl sıieht tür die Gestaltun ınd Gliederung

SE1NES Biıildes nıcht CINZ1IgEN Gesichtspunkt Pherrschend SCIN
lassen I die Freiheit die sıch damit gewahrt hat macht sıch der
Darstellung vorteilhaft eltend und W IC sichtlich der Verf., hat
uch der Leser SCINE Freude der anschaulichen Schilderung der
geschichtlichen Vorgänge und Gestalten. Der Anschaulichkeit kommt
ben dıe Verteilung des Stoffes ı der zweıten Jälfte auf dıe eOZTAPHI-
schen Schauplätze csechr D tatten Und ıst sehr reizvoll, das Auf-
tauchen der Jeichen TODleme hıer und dort 111 verschiedener Gestalt
INMmMer wıeder uls NECUE Zl sehen und den amp Uum die uße
und dıe Ketzertauftfe sowohl VO Blickpunkt Karthagos Von em
Roms aus mıtzuerleben. Daß dem Leser das nıcht zerfließt, davor
ıst durch dıie sachlıch orientierten Kapıtel bıs geschützt; zumal
Kapıtel hat iıhm W, Leıtfaden gegeben, die ständig
erwachenden theologischen Streitiragen verstehen. Es kommt dazu,
daß dıe Kraft des VertT.s ff erzählen und zusammenfassende Dar-
stellung durch Mitteilung charakterıistischer Einzelheiten ebendig
machen, NI1€e erlahmt: und bleibt uch das Interesse des Lesers STEeISs
en 1

Man kann freilich. nıcht leugnen, daß die Vorzüge solchen
Darstellung un e1NnenNn Preıs erkauftt sind Da dıe Darstellung mMO  o
hlichst ı der Form der Erzählung gehalten 1ST, muß der chronologischen
Reihenfolge 1nNne beherrschende ellung gegenüber sach|ichen
Gliederung eingeräumt werden. Und W 1€ der dritte Band noch
deutlicher ze1g dıe irche als e1in Phänomen der Weltgeschi
begriffen werden soll mMu dıe Chronologie der Reichsgeschi

7 W die Folge der politischen Kreignisse den allgemeınsten Rahmen
hergeben. Nun ber ist 11 der DO reitfen und differenzierten
Kultur w 1€ der der Kaiserzeit die ntwicklung des geistıgen Geschehens
der des politisch-wirtschaftlichen Geschehens nıcht mehr \ fest g Jeich-
geoOrdnet, W 1€ iwa F: Zeit des klassıschen Griechentums. I die
des (‚e1istes hat sıch weıthın gegenüber der Welt des polıtisch-wirt-
schaftlichen Geschehens verselbständigt und O1g dem Gesetz ihrer

Tradition. Das gilt weithin auch für die Sphäre der Kırche
Indessen liegt für SIE dıe Sache noch komplizierter: denn dıe 17
ıst nıicht eintach als CIMn Phänomen der Welt des Geistes bezeıich-
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NDNEN. S1e gehört reilich auch dıeser a indem S1E teıls allgemeınen
Geistesleben teilhat, teıls sıch. innerhal se1iner Welt als besondere
TOvınz abgrenzt. Sie führt ihr e1ıgenes Leben edoch nıcht ın Jleicher
Weise w1e€e iwa die literarischen und ph1ilosophischen Schulen, die ihre
Selbständigeıt gegenüber dem politıschen Geschehen vıel unange{foch-
tener wahren können. Da sıch ıIn der Kırche das negatıve oder neutrale
Weltverhältnis S eiıner radıkalen Negatlion ausgestaltet, oder wen1g-
stens auszugestalten die Tendenz hat, gera S1€e 1n Kontftlikt mıiıt dem
Staat, und ihre Geschichte verflicht sıch. mıt der Weltgeschichte ın
s  O,  anz anderer Weise als die der Philosophie und der anderen Religionen.
Die Spannungen und Lösungen ihrer Entwicklung sınd nıcht alleın
VOIIL Gesetz ıhrer eigenen Iradıtion diktiert. sondern auych VO  — iıhrem
Verhältnis ZUTE polıtischen Geschichte. Und das gilt nıcht uur für cdie
Ausbildung iıhrer Verfassung, sondern auch für cdıe Geschichte des
Dogmas.

Wie also soll der Kirchengeschichtsschreiber verfahren? Es wiıird
sıch. wenn e Geschichte der Kirche ın ihrer Gesamtheıt geschrıieben
werden soll, schwerlich anders 1Nn€ Darstellung geben lassen, als SU,
daß der Blıck wechselnd O1 eınen ZUIT anderen hınübergeht, VOILN
der ınneren Geschichte der Kırche 714 iıhrer außeren Geschichte und
umgekehrt. Nur darin werden sıch dıe Darstellungen unterscheıiden.
und danach wırd sıch auch die jederung im einzeliInen dann richten,
welcher Gesichtspunkt, welche Fragestellung SN beherrschenden B
macht wird. Li1ietzmann hat die eiıne Möglichkeit gewählt; 1MmM Vorder-
grund des Interesses steht die ußere, mıt der Weltgeschichte VOTr-
flochtene Geschichte der WE  Kirche, so daß die Sphäre, dıie eiwa durch
den 1te „Dogmengeschichte” bezeichnet wIird, ine untergeordnete
Stellung erhält. Besonders deutlich zeıgt sıch das ım dritten Bande.
ın dem die Darstellung der trinıtarıschen Kämpfe wesentlıch
Gesichtspunkt der Kıirchenpolıitik Aaus gegeben ist.

Damiut, daß dıe HDo Inen eschichte, sofern S1E innere Geschichte der
Kirche 1s1, zurücktritt, ängt ein Verfahren des er ZUSaMIMMN, Ta
dessen die Anschaulichkeit der Darstellung z steigern verImäaS.
iıne eingehendere Schilderung der theologischen Probleme wird nam-
lıch 1 wesentlichen vegeben, daß che eologie einzelner Kırchen-
manner dargeste wird So heben sıch heraus Justin, Irenäus, Tertulhan.
Clemens, und VOoO allem der miıt besonderer 1€e€ gezeichnete UOrigenes.I Die olge ıst treilich, daß dıe Theologıen Sar 711 schr als die prıyaten
Lehrsysteme der einzelnen J1 heologen erscheinen, und daß der über
die Personen und cdıe chauplätze übergreifende Zusammenhang der
theologischen Diskussion nıcht durchweg klar wird.

Vor allem aber trıtt nıcht STEIS deutlich hervor, wıeweıt cdıie theo-
ebenso WwIe ihre BPedeu-logische Entwicklung dadurch ihre Bewegun "ahrheit des chrıstlichen{ung erhält, daß © ihre ufgabe ist, die

Glaubens In den enkformen einer Zeit ZUi Ausdruck zZzU bringen,
die durch alte philosophische Tradition >  S  eprägt sind, und die ın cheser
Zeıt auch ihrerseıts im Rıingen mıt den Denkformen stehen, ın denen
eın N1EUCS Weltverständnis aufgebrochen ist So nämlı;ch ist doch cie
neuplatonische Bewegung 71 verstehen, nämlich als der Versuch, das
gynostische Weltverständnis miıt der Tradıtion der griechischen Philoso-
phie 1n inklang zZuUu bringen. Neuplatonismus und christlich-alexandri-
nısche Theologıe SIN Parallelerscheinungen w1e€e 3N0SIs und Christen-
tium Das kommt In Lietzmanns Darstellun schon eshalb nıcht 714

Geltung, weıl l ıne Darstellung des Neup atonısmus Erst 1m dritten
BPande 1bt, obwohl doch Plotin und Porphyrius ın der Darstellung
des Origenes selbstverständlich erwähnt werden. Das eigentüm-
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lıche Verhältnis der christlichen Theologıe ur philésophisd1qn IT radı-
tiıon und Diskussion kann ja damıt noch. genügend charakterisıert
werden, daß hın und wiıieder darauf hingewl1esen wird, wI1e VO  b den
1 heologen dieses un jenes philosophische Motiv rezıplert WIr eiwa
die Logoslehre, dıe Stoische Kthık und dgl

Solche Erwägungen bedeuten noch keine krıtischen Einwendungen
| 1etzmanns Darstellung; unter den verschıiedenen Möglichkeiten

mußte e1ıne gewählt werden, und jede an hat ihr Recht. Der 1 eser
wird sıch dankbar Z Bewußtsein bringen, gerade dieser
Wahl verdankt:;: ber auch, worauf gerade beı cdieser Wahl Ver-
/zichten muß Jede Wahl hat ber autch ihre eigentümhichen eiahren
Und damıt komme ich. DUn Zu einem krıtischen Bedenken, W1e ich
uch iın meıner Besprechung des ersten Bandes veäußert habe. Wırd
die Geschichte der Kırche im Rahmen der We  esch1 dargestellt,
- ist die Gefahr, dal Kritik und Wertung, w1e s1€e ıne (Geschichts-
darstellung ja immer bewußt der unbewußt begleıten, ihre
arstabe nıcht aus dem Begriff der Kirche, sondern au eiıner all-
geme1ınen Anschauung VOILL geschichtlicher Leistung gewinnen. { )ieser
Gefahr nun scheint M1r Lietzmann allerdings weıthın erlegen Zz.u se1n.
Seine Darstellung ist nıcht kann ich auch formulieren VO  u

der Wahrheitsfrage beherrscht, und der Sinn einer solchen Darstellung
der Kirchengeschichte 1m ahmen der Theologie wird nıicht deutlich.
Kıs wird nıcht gefragt: wıe hat sıch das Depositum der _ christlichen
Wahrheıt in der wechsevollen Geschichte der Kirche gehalten und
durchgesetzt? Aber als Historiker ı  Z nıicht den Anschein —

wecken, als wolle ich dıe Geschichte schematısch an einem gegebenen
Dogma iInNneSsSEN frage ich lıeber \ Was darf angesichts der wechsel-
vollen Geschichte der Kirche als das Wesen der christlichen 1r
gelten ? w as angesichts der wırren theologischen Kämpfe U1 das
Verständnis des christlichen Glaubens als dessen eigentlicher Sinn”?

meine nicht, la ß 11a solche FHragen gelegentlich nebenbei und
hinterher ZU stellen hätte: daß 1 .etzmann dergleichen dem
erspart, aTiIiur bın ich iıhm 1UT dankbar. Aber ich me1lne, daß 1ine
durch solche Fragen geleitete Darstellung che Dınge manchmal anders
sehen WUur

Wie das Neue Testament ın seinen vielfältigen Außerungen ja
nıcht einfach eın Dogma reiner Lehre darbietet, sondern vielfältiger
Interpretatiıon offensteht. ıst In der mıiıt der Zeit der neutestament-
en Schritften anhebenden Geschichte der Kırche zunächst nıcht ein-
deutig testgelegt, welches dıe wahre christliche TE, cdıe sachgemäße
Lebenstorm., die dem Wesen des Glaubens entsprechende Gestalt der
kirchlichen UOrganıisatıon sel Es ıst das Verdienst Walter Bauers Recht-
gläubigkeıt und Ketzereı 1m ältesten Christentum, 1934), die alte Vor-
stellung zerstoört D haben Rechtgläubigkeit se1 überall das Prımäre,
Ketzerei etiwas Sekundäres, nachträg ich in die Gemeinden —_

gedrungenes; und gezeigt 7.U1 haben: der Unterschied Re:  gläubıig-
keit und Ketzerei entsteht überhaupt TST 1m Laufe der Geschichte.
Mır scheint, daß bei Liıetzmann auers Fragestellung nıicht hinreichend
u Geltung kommt, wenngleich hın und wieder für Syrien und
Agypten) uf se1ine Ergebnisse Bezug nımmt. Ist z. B. _ die WYFormulie-
rung wirklıich reffend, laß 1 zweıten Jahrhundert der Kirche mehr
denn Je die Gefahr drohte, ın mehr der weniger synkretistische Kon-
ventikel aufgelöst Z.UuUu werden S.47)? ()der bestand chese Gefahr nicht
On vornherein und 1m Ursprung an allermeisten? Dıie eiıgentliche
Frage ware dann Sar nicht die, W1e sıch cdie Kirche VOT der drohenden
Auflösung schützen konnte: sondern dıe., wıe aus ler hunten Fülle
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der reich dif f'erenäerten Gemeinden, wıe angesichts des Ringens zentr1ı-
petaler und zentrifugaler Kräfte, überhaupt eiwas WI1e 1n€ einheıt-
lıche Kirche emporwachsen konnte. kın energisches Fiıngehen aut diese
Fragestellung würde aber dem Kırchenhistoriker auch das Urteıl,
und w1e€e sıch christliche Wahrheıiıt ın den Biıldungen der schichte
zeigt; unausweiıislıch machen. Hier finde ıch bei Lietzmann keine deut-
lıche Linie. Im Kapıtel über Glaubensrege]l und Theologıe macht
sıch dıe Wahrheitsfrage nıcht bemerkbar. Im Kapitel über die Apolo-
geien ‘ indet sıch der Satz „S1ıe haben den (Gelist griechischer Wissen-
schaft für diıe Botschaft der Kırche gewonnen , hne qa ß dıe m1t
dieser Tatsache gegebene Problematık gekennzeichnet würde, und
bedacht würde, daß, wWenn damıiıt der „letzte und entscheidende chrıtt
ur Kroberung der Welt durch das Christentum “ geian War . 1706);
dann doch das „VICtus victorı legem dat‘“ autftaucht. Nachher freilich
heißt ın der Charakteristik Justins: „D0 sehen WIT das C hristen-
tum Justins 1ın weı Hälften auseinanderklaffen Die ine ist 1n€e
pPphiılosophische Relıgion. dıe xriechische Vorstellungen und egriıffe
In e1in loses bıblisches Gewand kleıdet und nde auf dıe Selbst-
erlösung des Menschen durch sıttlıche Entscheidung hinausläuft; dıe
andere 1st der iırrationale Gemeindeglaube, In dem sıch Jesusworte,
S5Sakramentsmystik und Kirchentum einer wırksamen Finheit VeT-
binden Der üdıisch begründete Moralismus der Frühzeit ist über-
wunden, die (Snosis lıegt abseıits. ber auch Paulus und Johannes sind
dem erständnis entrückt. Und dıe ufgabe einer Vereinigung der
beiden Teıle ist noch nıcht erfaßt“ 185 E)X In der LTat hler hegt
dıe krıtische Fragestellung VOIS Ww1€e 1E mM1r als notwendig erscheint.
Aber ıst s1€e nıcht hler w1e€e auch SONST oft durch die Antıthesen:
Philosophie und Gemeindeglaube, rational und irrational, eigentüm-
ıch gehemmt? Durchweg meınt 1Hall der Darstellung der chrıistolo-
gyischen bzw trınıtarıschen Kämpfe dıe 5Sympathie des er tür den
„volkstümlichen‘“ Monarchlaniısmus ım Gegensatz Zu Logosspekula-
tiıon_ anzumerken: jener gilt als aNSCHMLCSCHCLQ theologıischer Ausdruck
der „nalıven Frömmigkeıt eiınes sakramentalen Erlösungsglaubens”

192) A ber ist diese nalve Frömmigkeit wirklich christlicher Glaube?
Die Erlösungslehre des Irenäus wırd charakterisıiert: S1E gehe (1im
Gegensatz z den phılosophischen Konstruktionen der Apologeten) VO  b
dem Wesen der kirchlich bestimmten und spezılfisch griechıschen)Frömmigkeıt aUs; „diesem Gemeindebewußtsein hat Irenäus eınen
klassischen Ausdruck gegehben” S2417 Auch wırd die Dosıtıve w1e€e
negatıve Beziıehung zZu Paulus hervorgehoben und S eın gewIsserMaßstab angelegt. AÄhnlich wird die Anschauung Tertullians als 1nN€
Verkürzung des Christentums charakterisiert. jedo ‚hne daß eın
klarer Maßstab angelegt würde. Von "lemens behauptet Lietz-

daß iın einer Person beıdes SCWESCH sel, Philosoph und
Gnostiker, beides ber als Christ Worin aber besteht das
Faıgentümliıche se1ines Christentums darüber hinaus, daß UuSs seinem
Werk eiIn überlegenes „cChrıstliches Lebensgefühl‘ spürbar wird

Clemens VerwI1ls doch - absıichtlich d1ıe Grenze zwıschen helle-
nıschem und biblischem Schrifttum 5::2809); wiß leht in der uUuUNaus-

> rochenen Überzeugung VOoO  e} der FEinheitlichkeit der göttlichen
enbarung In der Zanzen elt 289): christliche un stoi1sche Ethik

fließen für iıhn 1n 1Ns uUsSamn .7 293) ; esteht denn der Unterschied
des Christentums VOL der Stoa ur darın, daß jenem 1m Gegensatz
P dieser „warmherzıge Liebe und Hilfsbereitschaft 1m Dienste Gottes“
eigen ist (5. 296) ® Ist C’hristus für C(Clemens mehr als der Lehrer des
rechten Lebens? ıst als Logos mehr als das Prinzip der Weltvernunft
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S. 293 Und wenn dıeses Mehr darın lıegen sollte. daß der LOogos
„Führer und Spender geist1ger en  .. S5. 305 daß die „wirkende
Kraft Ist. Adıe den sıttliıchen Wiıllen TT (Gnosıs als f der Gott gJeich-
machenden (GGottesschau führt 50}02 das christlicher Glaube?

Und sollte nıcht VOoO allem aln Orıgenes die kritische Frage energisch
gestellt werden müssen? Ist och se1n Werk mnEPNL ApXW ;  1€ erste
christliche Dogmatık, der erste kühne Versuch, die Aussagen des
C hristentums uüber Gott, Welt und Mensch ın eınem geschlossenen
Lehrgebäude VO streng wissenschaftftlicher Art vereinigen“ S: 5127
Wie ist über das ‚Ineinanderfließen Philosophie und Bibel”, Aaus
dem das 5System erwachsen ıst 5. 316 urteilen? Daß Für Origenes
cdıie paulinische TE VOI der Heilsbedeutung des TEUZES keine
wesentliche Bedeutung hat. wırd kritisch vermerkt . 521 auch wird

SaNzZchzugestanden, daß weder den anzZCch Paulus noch
Johannes noch das I Evangelıum hat 328) Aber zugegeben,
daß sıch dessen bıs uf den heutigen Ta kein eologe rüuhmen kann
S..338 müßte, nın Urigenes nıcht als platonisıerender Gnosti-
ker. sondern als christliıcher eologe gelten soll. doch mındestens klar
werden, worın denn die Bibel abgesehen davoOn, daß ıhr seinen
Sanzch Gelehrtenfleiß gew1ıdmet hat für iıhn Fntscheidendes bedeutet
hat [Das aber vermas ich Uus |)etzmanns Darstellung nıcht erschen.

A hnlich waäare iIm Bhick auf die Ausbı  ung der kirchlichen nstıtu-
tiıonen und dıe Formung des christliıchen Lebens Iragen: sıind diese
Instıtutionen und Formen, die das Ergebnis der Entwicklung sınd,
sachgemäße Gestalt der Kirche? KEMESSCH dem, w as Kırche ihrem
eigentlichen Sınne nach bedeutet! Mir scheın(t, daß Zu iragen und
Iso dann auch a antworten. AL- hıstorıschen Arbeit selhst gehört,
nd daß der Historiker als Historiker es auch ‚konfessionelle
Urteile fäallen mMu Solche rteıle werden doch herausgefordert durch
das Phänomen des Montan1ısmus, durch. die Kämpfe das Bußıinstitut,
durch dıe asketischen Strömungen überhaupt und besonders durch das
hänomen des Mönchtums. ıs ist charakteristisch, daß dieses 1 zweıten
Bande überhaupt noch nıcht ıchtbar wırd und 1m drıtten TST
Rande auftaucht, In gelegentlichen Hinweisen, nıcht thematisch,
9bwohl doch selne Anfänge 1n die vorkonstantinische Zeit zurück-
gehen. Charakteristisch ist das deshalb, weıl bezeichnen dafür, daßf?
ine das Wesen der Kırche zentral angehende Problematik nıcht
thematiısch behandelt wird. Wreilich muß der Leser abwarten, wıeweıit
1mMm vierten an nachgeholt werden wird, In den Irüheren
vermi1ßt. Ebenso se1 das olgende mıt einem gew1ssen Vorbehalt gesagT,

soll ber doch nıcht verschwıegen werden.
In dem als solchem instruktiven D Kapıtel „Die Kirche

erscheıint cdıie bischöflıch verfaßte Kirche als eiıne geschichtliche Not-
wendigkeit, begründet 1n der Gefahr der pneumatischen und NOST-
schen Bewegung, in der Gefahr der Auflösung der Kirche ın synkre-
tistische Konventikel (sıehe oben Aber die Frage wird nıcht auf-
geworfen, welcher Preis: für die Einheıit der Kirche gezahlt wurde.
Die Frage nach der Entstehung des katholischen Kirchenrechtes Var

1m ersten Band 5. 204 gestreift worden., und der Kundige spürte
hinter der Formulhierung den Bezug uf cdie Diskussion Sohm-Harnac
Aber mußte diese Problematık nıicht jetzt 1m Kapıtel des zweıten
Bandes aufgedeckt werden, mußte nıcht (wıe die Kanonisierung der
neutestamentlichen Schriften, VOoOrT allem) die Entstehung des kırch-
lichen Priestertums damıt 1n Zusammenhang ebracht werden? Es CI -

scheint mMIr als charakteristisch, daß InNnan der Kezeption des Priester-
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begriffes durch dıe Kırche eigentlıch beiläufig, 1m Zusammenhang
der Darstellung des Kults 2 eiwas hört Der Kultus ber wırd
nıcht nach seiner ekklesiastischen Bedeutung gewürdigt, sondern teıls
als asthetisches Phänomen, teıls unter dem Gesichtspunkt der „Kröm-
m1g eıt‘, wıe denn überhaupt die Kapıtel über den Kultus 1im
zweıten w1e 1m dritten Bande eın wen1ıg WI1€e Inseln der ligen
anmuten. Man ertfährt a1S0 1m Grunde doch. > nıcht, wI1e, annn un
WO die Kırche als „katholısche Kırche“ entsteht, 1Im Unterschied sowohl

urchristlich-paulinischen Kırchengedanken, W1e Zzu antıken Kultus-
gemeinschaften. Miüßte nıicht deuthich werden, daß che katholische
1r dann entsteht, €nnn i ıts die Kırche (1m Gegensatz
Z Neuen Testament) auf Priestertum und Opferkult gegründet
wird, und WOCNN: N (1m Gegensatz Zl heidnischen Kulten)
der urchriıstliche Totalıtätsanspruch ler Kırche Testgehalten wird? Denn
W O dieses zusammengeht, da ist die Folge, daß alle Lebensordnungen
als kirchliche Ordnungen dem sakramentalen C'harakter des Kultus
teilbekommen, nd daß damıt ben jene Institutionen und jenes Recht
entstehen, die cdie Kirche ZU katholischen C1.

Einer reichen, s () geschlossenen und glänzend geformten {Jar-
stelung gegenüber, wıe Lietzmann S1€E gegeben hat, sınd, wW1€e mich
un krıtische Fragen cie aNnSECEMCSSCHE Form des Dankes.

Marburg/Lahn. Rudolf Bultmann.

Mittelalter
Mühlner 133& S5Sachsenkriege Karls des Großen

1n der Geschichtsschreibung er Karolınger- und
Ottonenzelilit. (Historische Studien, hrsg. VOoO  a Ebering, eft
308.) Ebering, Berlin 95 1, GE
ÜDie Arbeit stellt eınen Versuch dar, us einer weltgespannien

einung CUntersuchung der Quellen zu den Sachsenkriegen cıe
Mittelalters über die Unterwerfung und Bekehrung durch arl den
Großen P ermitteln. Einleitend betont Verftf. einerseıts die Wichtigkeit
der zeıtgenössischen Beurteilung, besonders UTC| die Sachsen selbst.
für 1SCrTr e1genNeEs historisches Urteıl, mu ß ber andererseıts den gKanz-
ıchen Mangel gleichzeıitiger sächsischer uellen zugeben (S Verf
beginnt mıt den Außerungen einıger zeıtgenössischer Politiker. Miıt
sechr allgemeınen Charakteristiken. wıe „subjektive Meinung” der
.„kirchliches Interesse”“, ist wen1g gedient. Das ( armen de conversione
Saxonum Angilberts muüßte ın seıinen Angaben und Anspielungen g.

mıt den Vorschriften und Verboten der Kapitularıen und der
Konzılıen verglichen werden. bevor Is unhistorisch der „T’han-
t{asıe und Wunschbild“ bezeichnet wird. Tieropfer der Sachsen
sind UDSs doch durch die Gesetzgebung bezeugt. Kıne Betrachtung der

ersönlıcheBriefe Alkuins S40 f.) läßt ecs CI ob den Schreiber
Friedensliebe, Neigung zZzu angelsächsischer Bekehrungstradi  Ptıon oder
„Finsicht ın die Seele der Heiden“‘ auszeichnet. Die Interpretation der
Papstbriefe Karl Vo 786 ıll eE1INE Kritik des Papstes den Maß-
nahmen des Kaiser Al den Angaben über die kirchliche Betreuung der
Sachsen herauslesen Man vgl besser die treffenden Ausfüh-
rTunNngenN Erich (Caspars, die posthum veröffentlicht SIn über dıie Rolle
Hadrians iın cder Sachsenbekehrung ın Cdieser Zeitschrift, 54. Band,
181 Die wıchtigsten Quellen für die Kriege Karls des Großen
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sind cdıe fränkischen Annalen, .die auch VOoNn der Verftf entsprechend aus-

UANTI1C| besprochen werden. J] eider gibt S1E icht einmal eınen kurzen
Überblick über den Stand der Yorschung, cie tTrOotz eifrigster Be-
mühung noch Nıcht Z eindeutigen Ergebnissen geflührt hat:;: Vert VCI-

wendet lediglıch die beı den kleinen Annalen ermittelte Gruppen-
verwandtschaft. hne die Herkunft ıhrer übernommenen Resultate im
einzelnen anzugeben. Be1l der Ligenart der Annalistik 1st nıcht VeLr-

wunderlich. WE auch in der vorliegenden Arbeit nıcht gelingen
I dıie test-wall. „einzelne Verfasserindividualitäten herauszuarbeiten“

gestellten Unters1€ gehen über dıe ur Wattenbach bzw. Kurze
mitgeteilten Beobachtungen kaum hinaus. Das schwier1g ZuU erkennende?
Verhältnıs zwıschen Annales regn1 Francorum un Ann. d Einhardi
wird verwischt E3 Be1l den Einhard-Annalen wird allgemeın 1D€
Verschärfung des Tones CSCH die Sachsen und ‚„„tendenziös-einseitige”
Darstellung angemerkt auch die Unterdrückung der under-
erzählungen wird hervorgehoben S, 41) Kın drıttes Kapıtel behandelt

Einhard Kap. 7Kigals ıta Sturmi und Finhards ıta Karoli.
den kann, als lasse der Kaiser den Sachsen „„das €eC!interpretiert werTr

n) Z erheben“ . 473;ihren Einspruch (gegen cdıe Friedensbedingunge
erscheint I{H1LLTF als schr fraglıch. Der zweıte Abschnitt handelt
nächst VO den späteren abhängigen Annalen, dıe edigli der Voll-
ständigkeıt halber anzutfühTen sind. I)aran scCh 111e sıch ine Be
sprechung der Heilıgenviten, die Vert ın sachsenteindliche und sachsen-
freundliche scheide Die bekannten Eigentümlichkeıuten der ottonischen
Quellen ın ihrer Berıchterstattung über die Unterwerfung und Be-
kehrung Verf zıieht noch Thıetmar ın ihre Darstellung mıt e1in) bilden
den letzten el der Arbeilt, I1a  Z VO dem Kxkurs uüber die 5agen
des späteren Mittelalters bsıeht Iieser Fxkurs bhıetet ine hübsche F:
sammenstellung der volkstümlıchen Überlieferung, die Uur:! das immer
stärkere Hervortreten der Gestalt Widukinds charakterısıert wıird {)as
oJeiche Ihema handelt Vert In einem Aufsatz ın der Thüringisch-
Sächsischen Zeitschrift, 74. Band ab Ihıietmar ist se1t 19535 ın der
Ausgabe Holtzmanns Decrıpt TL Germ.., Nova ser1es IX) und W idu-
kınd von Korvel ın derjenıgen VON Hirsch und H.- Lohmann
Secriıpt E (Germ. ın 15111 schol Au(f{l.) 7U benutzen.

Fritz (Geisthardt.BerlimLichterfgld&
Ruth Hildebrand, Der SQ  S15  € AA Heinrıchs

e LÖöwen. (Historische Studien, hrsg. VO Ebering, 302.)
Ebering, Berlin 1957: 4929 RM 16.80

gerichtet, daß|DITS Forschung hat mehrtach iıhr Augenmerk darau
che deutschen Fürsten i1m Jahrhundert bereıts versucht aben,; In
einzelnen Gebieten ihrer Länder eine (Güter- und Burgenpolitik 7141

treiıben, die äahnliche Züge W1€e Ate spätere eigentliche Territorialpolitik
aufzuweisen scheınt, in ihren Grundlagen und Möglichkeıten jedoch
sich wesentlich VOoO dieser unterscheıidet. Verf hat in ihrer Dissertation
.„Studien über die Monarchie Heinrichs des Löwen“ 1931 dessen Ziele
1m bayerıschen Herzogtum, besonders dıe Wirtschaftspolitik ıIn dıe
Salzstraßen, dargestellt. S1e WE  andet sıch jetizt mıt umfangreicheren
Untersuchungen C INn Herzogtum Sachsen E ährend s1€e für Bayern
1INne herzogliche Oberhoheıit über das yanze TLand ZWaT anerkennt, ber
in ihrer Bedeutung unter Heinrich dem Löwen gering einschätzt, VOTI-

neınt S1E das Pestehen e1INnes Stammesherzogtums Sachsen se1ıt den
Billungern überhaupt. Es habe in diesem Lande weder eiNne über die
Grafengewalt hinausgehende Gerichtsgewalt noch irgendem anderes
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verfassungsmäßıig spezılısch herzoglichese Recht gegeben: vielmehr habe
immer DU 1N€e Summe einzelner Territorialrechte, 1n erster I.ınıe
Gra{is  aiten un Vogteılen, den elfen w1ıe ihren Vorgängern ZUSC-
standen. Bısher pflegte I1a  b den Forschungen Z.UuU iolgen, die eiland
eingeleıtet hatte: In ıhnen wird die allmähliche Ausbildung des Cuen
Herzogtums Sachsen aus dem Markgrafifentum der Billunger
dem Erlöschen des alten Stammesherzogtums unter Heılinrich VOCT'-

0Ig und VOT allem unter den Welften das BPestehen einer Art Stammes-
herzogtum Testgestellt. Neuerdings ist wieder auft den Anfang
dieser Entwicklung hingewı1esen worden: die Vertretung des Königs
In Sahz Sachsen durch ermann Billung. mıt der mehrfach betraut
wurde. (R Holtzmann. Kalser Otto der TORE, 5. 89) Jene achrich-
ten, die eiland seineTzeıt dafür anführte, daß Hemnrıch der Löwe eıne
herzogliche Oberhoheit ausgeübt habe. sucht Verf anders ınter-
pretieren: sS1E leıtet dessen Befugnisse durchweg UuSs gräflicher
Gewalt ab Inzwiıschen sSınd aber die Beweisstücke Weilands und ihre
Umdeutung durch Hıldebrand erneut kritisch untersucht worden.,. mit
dem Ergebnis, daß S1E tatsächlich die Jhese Weilands auch ierner
tüutzen (Lotte Hüttebräuker in iıhrer Besprechung des vorliegenden
Buches. Zitschr. av.-Stı Rechtsgesch., (Germ. Ab:t.. 576 EL
Den Herzogstitel erklärt Vert eın terrıtorlal: se1ıne Wurzel GE 1 Z7WIE-
Tacher Art, namlıch einmal habe Otto der Große dıe ark als .„„Ko-
Jjonialherzogtum“ verliehen, außerdem Se1 noch In „ Weserdukat“ aus
dem Erbe Wıdukinds übertragen worden. W as Verft. UuSs spaten, durch-
aus dunklen Chronıknachrichten erschließt 65 Außerdem sSe1 die
/Zusammensetzung des Herzogtums wechselnd gewesen, habe jeweıls
aQus den einzelnen Rechten und Hoheiten bestanden, dıie als Besıtzun-
- In der and des Fürsten vereinıgt Wäaren Gra{fschaften und Vog-
teJıen. Geleitsrechte. Land- und Lehnsbesıtz al das, w as INa  — bısher
als Pertinenzen des Herzogtums ansah so1l dessen eigentlichen In-
halt ausgemacht haben wobei 1N€e Interpretation der Geln-
häuser Urkunde, nämlıch die Umdeutung der Pertinenzformel, als Be-
WEeI1IS vorgeiragen wırd 5: 28 IL Unter diesen Voraussetzungen wırd
diıe terrıtorlale Zusammensetzung des sachsıischen „Staates“ ınter Her-
anzıechung der umfangreichen Jandesgeschichtlichen Literatur unter-
sucht. Zunächst wird das se1t 180 kölnısche Westfalen In selne (jräfe
schaften und Vogteien gegliedert, In ständıgem ergle1ı VO  — Gau-,
Ihiözesan- und späteren JLerrıtorlalgrenzen, wobel dıie Geschichte der
einzelnen €1le VON den Billungern bis zZu den Erzbischöfen Von Köln
berücksichtigt WIT: Danach gehörten Herrschaftsbereich Heinrichs
des Löwen die Bezirke der Paderborner 10zese und VON der Kölner
1özese SE dıe spätere Grafschaft ark Diese Gebietsteile verschmaol-
Cn 1180 m1t schon den Erzhischöfen gehörigen Grun  esitz und bereıts
vorher erworbenen Vogteijen und Gografschaften, über die Verf aller-

In Jeıcher Weisedings nıchts Sicheres adUSZUSaSCH veErmas 5: 105
wırd der 1180 den Askanıern übertragene Besıtz behandelt: sind
Grafschaften vorzugswelse 1 alten Engern, dazu das Kolonialland,
die alte Mark, VON der die Macht der Billunger ihren Ausgang nahm.
Gerade für dıese Gebiete erscheint dıie Methode. die herzogliche Hoheit

eın gyräfliche Befugnisse aufzulösen, schr bedenklich denn den
Markgrafen, und besonders den Billungern, VO Könige Rechte
übertragen worden, die eın Graf nıiemals besessen hat In dıesen
Zusammenhang gehört das Recht der Bischofsinvestitur über eCklen-
burg, Ratzeburg und Oldenburg, das Heinrich rüh bestätigt erhielt

414) Ostfalen E1 be1i der Teılung VO  — 1180 nıcht berücksichtigt
worden: habe dort der starke., teıls on den Supplingenhburgern,
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teıls den Brunonen ererbte welfische Allodialbesıtz gelegen, doch
gehörten die gräflichen Reichslehen nıcht den Welfen direkt, sondern
UTr Is Afterlehen der Bischöfe VO  —> Halberstad und VOo Hildesheim.
Dıie Hoheitsansprüche diıeser geist]ıchen Kürsten se]len nach dem Sturze
Heinrichs politisch wirksam den So erkläre sıch, daß stIialen
weder in der Gelnhäuser Urkunde noch jemals 1 Jıtel der Askanıer

Die Anschauung, die vermiıtteln möchte, kannerscheine 180)
ıın die alten Gra{fschaften bıs 1n das

UU dann 7U Recht bestehen,
hohe Mittelalter hıneın nıchts VO  an hrer ursprünglichen Bedeutung e1n-
gebüßt hatten S1ie muüßten damals noch die Jräger aller staatlıchen
acht SE  Cxh SEeIN. I)Doch hebt weder 1e Pertinenziormel der Geln-
häauser Urkunde dıie alten Gerichtsbezirke enisprechend heraus, noch
wıird das z. B durch Clie Forschungen, dıe 1ın den „Studıen und Vor-
arbeıten u Historischen Atlas Niedersachsens  L veröffentlicht sind,
bestätigt. Eine Untersuchung, ob einrich der Löwe Kriegsherr über
das >  n Land WAarl:, ob s  Nn Friedensbrecher vorzugehen hatte
und ob eiugt wa Landtage abzuhalten raucht nach den WOTr-

Z.U werden. Tatsächlich ist schon cdieschungen Fickers kaum geführt Territorialpolitik” 197), IBEULTPolitik 1Lothars ın Sachsen, auch seine
4aUSs SEINET erzog]ichen ellung 1m alten Sinne 711 erklären.

Selbständıgen Wert besıtz der zweıte Teil der Arbeıt, der VOo

der Territorial olitık Heinrichs des Owe handelt. Freilich ist diese
nıcht ın dem Sinne Zzu verstehen, als ob TST UTC} s1€e der „Staat
aufgebaut WUurde. Die überterritorıiale Einheit wa gvegeben, Dabei wa

cdie dauernd Aufgabe der Reichsfürsten, über ihre Oberhoheıit hın-
aus Besitzrechte 1n ıhre and 7 u bekommen, siıch Stützpunkte
chaffen, UL ihre Herrschaft ın de groken .hbieten 7, realisıeren.
Hs ist das Verdienst VONn trotz der grundsätzliıchen Verzeichnun-

chs des Löwen iın iıhrer Kanzchc die Eroberungspolitik Heinrı
Das Bild gewInnt adurchBreıte und Zielsicherheıiıt zeigen.

Schärfe, daß die politische Geschichte unter den Billungern w1e untier
Lothar eingehend berücksichtigt wird DDes Herzogs kriegerische Aus-
dauer und se1ne kluge Personalpolıtik treien beı dem Kamp{I U  z die
Grafschaft Stade s  N den Erzbischof VOoO Breme un den Propst
Hartwich ın Erscheinung Überzeugend ist das gegenselt1ige Verh5altnıs
VOoO Dänenpolitik und Slavenkriegen herausgearbeıtet. Die Sicherung
und Ausbreitung der sachsischen acht dıe östliche Front, SESCH
die Askanıer, die agdeburger, dıe Sömmerschenburger, die Thüringer,
ist komplızıer FEWESCH. Im Siuüden SCWAaANN Heinrich das Erbe der

das durch eın dauerndes Bündnis mıt Mainz sicherte.Katlenburger,
Im Westen drohte die dauernde Gegnerschaft Kölns Halberstadt und

VOoO denen dıe elfen ostfälischeHildesheim sınd jene Bıstümer,
Reichslehen besaßen; daneben €n die geistlichen Herren reiches

und Burgenbesıitz, die de welftfischen Finfluß eNTIZOgEN arecn

Das Mittel, das Heinrich hiler anwandte, ıne Feindschaft innerhalb
SEe1INES Landes nıcht autkommen lassen, wWwWar die chaffung eINeES
willfährigen eru Hildesheim behauptete Se1INE Unabhängigkeit
übriıgens besser als Halberstadt Zu Minden unterhielt der Herzog gyute
persönliıche Beziehungen, während VO  — Verden reiche Besıtzungen

Lehen irug Kıinzıg Reichsstift Gandersheim und die Reichs-
stadt Goslar wußten 1 ıhre Freiheit wahren, wennf]usSsSe herzoglicher wa nachzuweisen sind.ın ihnen mannigfache Kın

Kın welteres Mittel; se1InN Herzogtum mıt se1INeTr aC] urch-
dringen, War für Heıinrıch den Löwen die Wirtschaftspolitik, die wohl
nıicht NUr 1m Sinne der ıcherun von- Einkünften verstanden werden
dar{f, WOZUu eın Teıl der Forschung, 1m Gegensa{Z H., ne1ıgt Seine
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Inıtliatıyve ist durch schon al Beispiel Ba FTNS betont worden: ent-
sprechend behandelt S1€ die Stadte- und traßenpolitik in Sachsen
(vgl A s Brackmann, Magdeburg als Hauptstadt des deutschen
(Ostens 1 Irühen Mittelalter. 59) Das Bündnis des Herzogs mı1t dem
auistrebenden Bürgertum selner Zeıt. das besonders Im Seehandel
reiche Früchte irug, ist bekannt. Wer dabeı eigentlich uhrend WAaT,
der Fürst mıt selner mächtigen Energie und se1iner ughe1 der die
Kaufleute miıt ıhrer Erfahrung und ihrem Unternehmungsgeılst, ist
heiß umstrıtten. Jedenfalls macht Vert wahrscheinlich, daß der
Fernhandel Heılinrich dem |öwen nıcht F örderung, sondern auch
Zielsetzung verdanke (doch vgl den scharfen Widerspruch RÖör1ıgs 1
Deutschen 1V für Geschichte des Miıttelalters. 1)

Unsicherer ist der Abschnitt über dıe „Verwaltung” des Herzog-
LUms, weıl die Zeugn1sse über das Lehnssystem der Billunger und
Lothars spärlich sind, SCHaUCTeE Vergleiche anstellen ZU können.
ichtig sınd die Hinweise aul die Entstehung eıner welfischen Mini-
sterj1alıtät, die VOT allem 1m Koloniallande eingesetzt wurde. Auf ırch-
Iıchem Gebiet wırd Heinrichs Klosterfeindlichkeit VO UTr die
terrıtorlale Figenart der Immunitätsbezirke erklärt. Kein Kloster VeTr-
dankt dem Herzog seine Entstehung, mıt Landschenkungen Wäar  zsehr zurückhaltend. Seine Frömmigkeıt hewı1es C indem Kostbar-
keıten für den Schatz und Geldspenden überwlies. Zusammenhängend
wırd dann noch einmal über die Besetzung der kirchlichen Stellen
gehandelt. an Beobachtung ist auch hıer interessant,. und alle
Mıttel der Polıtik, die dieser Persönlichkeit 711  vr Verfügung standen,
ireten gerade bei diesem I’hema iın die Erscheinung. Besondere Be-
achtung verdienen die Bemerkungen über den Verwaltungsklerus.
Irotz der notwendigen Finschränkungen haben WIT in dem Buche eınen
wichtigen Beitrag Ur Biographie Heinrichs des Löwen.

Berlin-Li  terfelde Fritz (zeisthardt.

und deutsche Kn 41n Alttestamentliche Texte ZUT
Bıbelverdeutschung des Mittelalters nebst einem Festartikel 11L

ıLäum der nıederländischen Staatenbibel und dem (slossar P
Band hrsg. 1ın Gemeinschaft mıt de Bruin. Jülicher,Lüdtke und immermann von 11 VL
BA Potsdam, Akad Verlagsgesellschaft Athenaıion 1937
Das Kernstück des NEUECN Bandes sınd ın abellen ZU  I1NMECN-

efaßte Textabschnitte aus dem Alten Testament: S1€e arcn 1m letzten
Jahresband zugunsten zusammenhängender Texte zurückgestellt WOT-
den Die Reihe der Proben UuSs der gesamten Bibel. die ıIn Band 2/53
die Psalmen., die Paulinischen Briefe, die Evangelien gebracht hatte.,
WI1IT mıt dieser Auswahl alttestamentlicher Stücke 1m Großen beendet.
Auch das mıt and ' für die Psalmen begonnene G lossar wird 1esmal
für dıe übrıgen Bände ZUS  1 hier beigegeben, 1ne wıillkommene
und wichtige Vorarbeit für das miıttelhochdeutsche und das mittel-
niederdeutsche Wörterhbuch Ausgewählt sınd die folgenden tellen
eNnesis 1! Snl und 1, 20—2, (mıt 45 Bibelfassungen: Exodus 2 « 12—20
6 Fassungen), Proverbien 51, 25 (28 Fassungen);Jesalas RA 257 (4 Fassungen); Jes 19 1n 5 Fassungen); Jes 6 +
DAn (46 Fassungen): Joel Q, (46 Fassungen):; Maleachi 3’ 1B
56 Fassungen). Die Fülle von Materı1al ur Geschichte der ıbelüber-
seizung W1€ auch ZUT deutschen
bedeutsam vermehrt. prachgeschichte ıst damıt erneut
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Die „Bemerkungen Z den Tabellen“ und der kurze Abschnitt
„Von Zusammenhängen unier den JTexten “ versuchen bereıts In Einzel-
heıten 1n€e Auswertiun

Im übrıgen bıetet der Band drei Erstabdrucke Von ibelstücken
| D7 Ezechielstück der Zeıt 1300 („Fragment Ehrismann’); 31 Bruch-
stücke eıner Bibelverdeutschung des Jahrhunderts („Fragment
olde):;: Proben QUSs dem Auszug, den der Karthäuser Heinrich IIıssen
1m Jahrhundert uUus den Proverbien übersetzt hat An die 5Spitze
des Bandes ıst eın Au{isatz VoO de Brulin über „DIie 5altesten nı]ıeder-
ländischen UÜbersetzungen VO  — Luthers Neuem Testament“ gestellt (der
„Festartikel ubılaum der niıederländ. Staatenbibel Der inhalft-
reiche Band verdient wıeder vollen ank

reıDur. Br Maurer.

Neue Beıträge ZUEFE Geschichte der deutschen
Bibel 1m Mittelalter, hrsg. In Gemeinschaft mıt GTüters und
E /Zimmermann VOo  _ Hans ollmer. X! 17  en 9 1958
Mıt besonderer Freude zeıge ich hier gle1ich auch den inzwischen

erschienenen NECUECNH Band VO  — 95 und deutsche Kultur” G1bt
loch un erstenmal durch. ıne Arbeıt ein Bıld davon, w 1€e dıe reichen
Stoffsammlungen des Hamburger Bibelarchivs ausgewertet werden und
welch große Bedeutung S1€E für dıe Erarbeitung der mittelalterlichen
Geistesgeschichte haben Diese Abhandlung Erich
über „Die deutsche Bıbel 1m relig1ösen en des Spätmittelalters”
nımmt eiwa dıe Hälfte des euecn Bandes e1In. Ss1e erorier indem S1€
sıch, dank en Sammlungen des Bibelarchıvs, auf 1e1 reicheres Mate-
rial stutzt als iıhre Vorgänger, ellun und Verbreitung der deutschen

VOF Luther, iıhre Entstehung, Kormen und Ahbsıchten. Im
übrıgCI druckt iın diesem Band Vollmer cdie schon Iruher VeCIT-

chene Übersicht über che Bibel i des Mittelalters ab, undSPIo
iıbt ferner Mittellungen u  T Berliner und Wiener Bibelhand-er

schrıften: AauUs den meiıisten ihnen druckt auch Proben ab er
ein1ge kleineren Beiträgen sind dem Band sorgfältige Register der
Hss und Drucke wıe der Personen und Sachen beigegeben, die eın
eindrucksvolles ıld VO  — den beigezogenen Stoffmassen vermitteln.

reıinu Br Maurer.

Neformation und Gegenreformation
( 0818 DO manı |DITS altlutherischeHelmut O11 wWILZEeT.

Abendmahlslehre Iın ihrer Auseinandersetzung mı1t dem. Calvinıs-
MUusS, dargestellt an der lutherischen Frühorthodoxıie. München 1957
Chr Kaiser. X.11, 328 9,50, geb RA) ı
Es bedürfte nıcht dieser An reisung des Verlags, 1111} einem S!

bedeutsamen Buch freudigste Bea LUNg ZUuU sichern. Miıt eiıner bisher u1l-

(190 Quellenschriften, dazugewohnten der Quellenausnützun
184 Nummern der Literatur!) wırd das ıingen Abendmahl 1n

Und dies Ringen erschließt sich mıtder Frühorthodoxie dar estellt.
5öße Verwickeltheit seliner Problematikseinem Ernst, mıiıt der

das dem Ansprucheinem theologischen Mit-, Nach-, berdenken.,
reift eın In das Be-der Wahrheitsirage geleıitet ist Das uch

mühen um 1Ne theologische Neubegründung Dogmengeschichte des
Protestantismus, aber wıll mıt der Klärung der geschichtlichen A us-
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einandersetzun ben der dogmatischen Arbeıiıt der Gegenwart dienen.
Der Verfasser al nıcht den Einfluß Barths verleugnen (vgl 148
dıe vermeıintliche bschwächung der eschatolo ischen Spannung ıIn der
lutherischen Abendmahlslehre, 2096 das „e1n eutige Haben“ 171 die
Freiheit Gottes, 181, 251 U: a: m.). Aber der lutherische Schüler weıiß
seinem Iutherischen Erbe auch Krıtik des Meisters se1ın Recht
wahren vgl D 162, 185) Nur sıeht ben seine Aufgabe darın,
d U! der Aufdeckung der Problematık die ufgabe N  e erstehen 7

lassen. Er sucht das erständniıs A4US dem Anliegen der lutherischen
ndmahlslehre, die, in der Anfechtung des auDens entstanden,
ihren ARühm:: daran hat, daß „1N iıhr wirklich das angefochtene Ge-
wissen iın der Leidenschaft der eigenen Frage die las und zugleich
S1IC VON dieser Leidenschaft nıcht wollte betrügen lassen, So  [a ern

gerade der illung der Anfechtung waıllen nıchts anderes finden
wollte., als Nnun dastand”“, be1ı der darum „Adas Zentrum des Anlıegens"
da ruht, .5 dıie Begriffe des Pfandes, des J1estamentes, des jegels
und des Bundes auftauchen“ (304 {) Aber das Anlıegen wırd 1U 12
naıcht SA eıner konstruktiv-spekulativen Wertung der Lehre aus dem
SEIIOZID. verwandt, be1l der oft 1UT Verschiebung, Umdeutung, ja
auch Auflösung der altlutherischen Lehre das Ende ist. Vielmehr wWwWeT-
den mıt dem wirklıchen Anlıegen die wirklichen Satze durchgedach
und durchgeprüft. SO ben kann A Us der Problematık die Au{fgabe
erstehen. {Dies Ziel hat das uch glänzend erreıicht.

Eis entspricht der Meinung der altlutherischen Lehre und gan'z
besonders der Gruppe, dıie als ihre Trägerin VO  v allem gehört ist, der
Chemnitz und Flacıus und Gen., daß Zzuerst dıie biblische Begründung
der Iutherischen Abendmahilslehre SOTgSam untersucht wird (1 Nach
eınem urzeren zweıten Teil über die Väter der Iutherischen Abend-
mahlslehre, der be1 1 uther schon dıe offene Problematık VO  — Wort
und Sakrament und Leib als Pfand und als Gabe., und bei Melanch-
thon die Konzentration auft die andlung (nıcht das emen heraus-
hebt. legt der Hauptteiul „„die Iutherische Abendmahlslehre“ dıe anz
Problematik mıt sgroßem Scharfsiınn und überlegen-sicherer Handhabung
des reichen Materı1als In theologischem ur  ringen auseinander: das
Wesen des Abendmahls (substantıa nd u  $ LElemente, 11nı 1UECN-
talıs, Wort), cdie Manducatıo, der Sinn des Abendmahls Z

7u I1ra SC 1: Z verhandeln, wäre M B ob Melanchthon und
(alvın (121) unter dem ihnen gemeınsamen Gesichtspunkt der „Ak-
tualität“ nıcht doch vielleicht ZU nahe zusammengerückt sınd vgl
Ebrard), und ob Butzer nıcht ur die Christusanschauung Melanch-
thon näher steht, ob das Abgleıten VO alyıns Versuch, die Miıtteilung
der substantıia des Leıbes Christi ZU bewahren, be1i den (;enossen nıcht
lioch einen Mangel 1 Ansatz eNIANU. ob eben nıcht die christologische
Anschauung entscheidend die Abendmahlslehre gestaltet und uch
Fxegese der Worte bedingt, ob darum aber nıcht auch die chwaben,
die doch auch FErben Luthers S1ind, mıt ihrer christologischen urch-
ührung doch. stärker ZU berücksichtigen sind, ob dıiese Deutung
nicht sehr eingestellt ist auf den eınen, klassıisch durch Flacıus aus-

ebiıldeten Iyp, bei dem die Iutherische Abendmahlslehre mıt der
erstrickung ın den werdenden Juristischen Ratıonalıiısmus schon sıcht-

lıch vereinselt1gt WIT: und 1 Zusammenhang mıt £em allen
schließlich auch, ob die exegetische Erschütterung der altlutherischen
Auslegun (309 f), die durchaus nıicht die Rechtfertigung der einfachen
Gleichnis assung bedeutet, wirklich für cdıie „Realpräsenz” sol 94
weıte hat, da die Gewißheit UU die wahrhafte Gegenwart un Selbst-
miıttellung nıcht bloß von. dieser Fassung des „Das .  1T sondern auch
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VO der Christusanschauung und der Zusage der bleibenden Verbunden-
heit geiragen ist. Aber diese Fragen wollen uch bezeugen, W1e 1eses
Werk iın die historisch-theologische Arbeit hineinzieht. ıs ıst be-
achten, daß dem Vert das Kingehen auf die exegetische Grundlage mıt
Recht eın besonderes Anliegen für die Auseinandersetzung ist und daß

die Behandlung der christologischen Frage eıner besonderen Arbeit
vorbehalten. hat Von den vielen bedeutsamen Einzelheiten E1 die Her-
ausstellung Marbachs 265 {1.) hervorgehoben, der vielleicht eiwas
isoliert als der einzige Vorläufer der neulutherischen 1 heorie VO  b
der sakramentalen Wirkung auf den Leib eTS eınt.

Geilenkirchen hei Adachen Weber

Arnold chleiff, el  tkrıtı der therıschen Kır
chen 1m rhundert Berlin 1957, 216 Oktavrv. Junker
und Dünnhaupt Verlag 9.50
Die Jenaer Dissertation, gearbeıtet mıt den Schätzen der Haupt-

bıbliothek der Franckeschen Stiftungen, erscheinend als eft der Abt
Religions- und Kirchengeschichte ın den Neuen Deutschen Forschungen,
eht uft Anregung VoOon Benz zurück. So tallt das Gewicht, obwohl

{Iıtel der .„Kritik innerhalb der Iutherischen Orthodoxie‘‘ und der
„Kriıtik des sogenannten 5Synkretismus” die Führung zuwelst, auf che
pansophische Kritik 5. 59 PE ©: ( omen1us uSW,, vgl Peuckert)
il besonders die „spirıtualistische‘ 98—1792). Hier lıegt der For-
schungsbeitrag; uSs Fülle mosalkartig zusammengestellter Zeug-
n1ısSse entsteht 1ın schimmerndes, gelegentlich tast {lımmerndes Bıld
Gegenüber den „himmelstürmenden“ Geistern, den „Riesendenkern“ (?)
des Jahrhunderts kann Spener mıiıt seinem „„‚herzlichen Pietismus“
als der Mann der „Resignation“” erscheinen, der ın „nüchterner Mittel-
mäßıigkeıt“ mıt bewußter Bes  ränkung uf die ıhm gegebene Auf-
gabe e Vergangenheit „liquidiert” 178) „Geistesgeschichtliche“ Be-
trachtung mu ß solchen Geistern ihre besondere Aufmerksamkeit schen-
ken, ber gera dadurch auch immer in Gefahr einseltiger Geschichts-
bılder. Jedenfalls bleibt Cr uch „geistesgeschichtlich” wıchtıg, VO der
theologisch-kirchlichen Problematik her die geschichtliche Notwendigkeit
und Iragık der inneren Entwıicklung der reformatorıschen Kırche Zz.u
verfolgen. Die Heranziıehun VO Quellen und Forschungslıteratur
ist begreiflich uf Vie seitigkeit gegenüber „Vollständigkeit“
1m einzelnen (vel zZu Boehme. rndt, Spener Tholucks Ar-
beiten) Daß hr el  er durch sSe1IN Opus metaphysıcum den

en„thomistischen“ Anschauungen des spanischen Jesulten Suare7z 1ın
protestantischen Ländern „Kingang verschafft‘“ habe (!) (25) kann
nach den Forschungen VOnNn ] roeltsch, er, Petersen. Eschweıler, 12i
walter wirklich nıcht mehr behauptet werden.

Geilenkirchen hei Aachen. Weber.

Neuzeit
C) 1340 Ch417 Zur Lıteraturgeschichte der ırch-

lıchen Einigungsbestrebungen; 1N€ Bi  lıogra-
hıe 1628 (In Nederlandsch Archieft VOOT Kerkgeschiedenis,

Deel KAN Afl 5. 35—30)
Es wäar anzunehmen, daß der yllabus autorum 1reN1COTUum, von

dem ın den Briefen Berneggers un Lingelsheims oftmals die Rede
ist, ın der 'Tat für cdie kirchengeschichtliche Forschung ıne undgrube

Ztischr. Kın LVUNL 1/2.
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se1. Otto Schitf hat diesen yllabus, der bısher unbekannt WAar, ent-
deckt un mehrere Exemplare festgestellt.

Die Vorrede des yllabus ist Theodosius Irenäus unterzeichnet;:
daß Bernegger dieses Pseudonym gebraucht, ist bekannt Der Um-
fang des yllabus beträgt Blätter: dıe verzeichneten Schriften (von
denen einzelne „„NoON imprime‘ sınd sınd eingeteilt iın Catholhiei
Romanı und Protestantes. S1ie stammen me1lst aus Frankreıich (Iran-
zösısch), den Niederlanden der Deutschland Einen relatıv oroßen
Raum nehmen Kranzosen und Verfasser des Straßburger ehrten-
kreises 1in (Hotmann, Latomus, Sturm a.) Unter den Protestantes
sınd Lutheraner und Reformierte durcheinander aufgezählt (Z
Chytraeus, Bucer, Scalıger, iretus. Grotius U, a.) ber die restlose
Zuverlässigkeit der Angaben des Syllabus hege iıch Zweiftel. Der unter
den Protestantes angeführte Franclscus ıtelmanus ist Katholik,
und später Kapuzıner; vgl er (Leipz 1751), Das
Michalonis angeführte Buch (de morıbus ei relig10ne Tartarorum,
Liıtuanorum ei Moscorum ... .) ıst 1im wesentlichen profan-historischen
und ethnographischen nhalts.

Auch aul Vollständigkeit kann der yllabus nıcht annähernd An-
spruch machen: neben Acont1us, Junius und Pareus hätten noch andere

werden können (vgl D: Bibliographie des Syn-Synkretisten SCHNaNN
kretismus: Calov, istor1a Synkretistica, 1682; Seckendorff.  Za  Ag „ommen-
tarıus Hıstoricus ei apologeticus de Lutheranısmo, 1692;: Hıstorische
und Theol. Einleitung iın die vornehmsten Religionsstreitigkelten, 7U

Franec. Buddei olleg10 herausgegeben VO  — Joh GeEOoTrg Walch, 1728,
s 079 I4 495 4 Die Brandenburger und preußischen Unionsfreunde,
deren Wirksamkeıt treılich VOT 1628 TSIT ın den Anfängen steht, sınd
Sar nıcht berührt. UÜber Berg1us vgl Rıtschl. Dogm.Gesch Trot.
11L 19206, S. 395 S: 1927, S. 261 Hunnıus, (Consultatıo der ohl-
meılınendes Bedencken 1632, S. 18 Über (Garcaeus vgl Tholuck,
Geist der uth Theologen Wiıttenbergs .. 1852, S. 122 Über Ost-
PTICUu vgl Hartknoch, Preußische Kirchenhistorie, Frankfurt IF Leilpz.
1696, S. 5  758 I1 [)Dan Heınr. Arnoldt, Kurzgefaßte Kirchengeschichte
des Könıigreıiches Preußen, 1769, S. 491 {1.) Gänzlich ehlen aıuch cdıe
Bestrebungen der Pansophen (vgl über Ratke Niemeyer,
Ratıichius, Berichte üb könıig]l. Pädag A e ), der
den Pansophen nahestehenden Kreise Andreae und der Spirıtualisten.

|Dies ist SO erstaunlıicher. da Berneggers Beziehungen ZUuU den
christlich-pansophischen rTeisen Andreae bekannt sind: 113411 VeTr-

yJeiche auch den Briefwechsel Berneggers mıiıt Keppler iın den Jahren
627/29, also gerade ın den Jahren ın dıe dıe Herausgabe diıeses a-

FSCH®bus Tallt (Epistolae Kepplerı et BerneggerI1 mutuae,
toratı 1672 Berneggers Kenntnis VO  — Wallensteins kultur olitischen
Plänen, über die iıhn Keppler laufend informierte, aßt MCNH, da

die überkonfessionellen Bestrebungen der Kreise un Wallenstein
kannte: und daß Bernegger tTür eıinen Lehrstuhl der Universiıität Ro-
stock. die Wallenstein abseıts des Religionskampfes als überkonfessio-
nelle Hochschule NC Schalililen wollte, 1m Jahre 629 iın Aussıcht SC-
1O wurde. zeıgt, daß diesen Bestrebungen zunelgte. ©r muß
Iso auch mıt dem Schrifttum dieser Bestrebungen veriraut gEWCSCH
SeIN.

er yllabus Jält dieses nıcht erkennen. Es ist also anzunehmen,
daß Bernegger tatsächlich nıcht der Verfasser der Zusammensteller
des yllabus ıst. sondern daß LUr die Herausgabe besorgte:;: diese
Ansiıicht vertrıtt auch (Otto Schiff Daß Bernegger nıicht nach selner
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besseren Kenntnis des In Frage kommenden Schrifttums den yllabus
ergänzte, äßt auch hıeran 7Zweiftel Z vielleicht hat irgendein anderer
4US dem Stra  urger Gelehrtenkreise die Herausgabe besorgt und dann
mıt dem SONST VO bernegger gebrauchten Decknamen heodosius
Irenäus gezeichnet. Als Verfasser des yllabus kommt Hotman ın
Frage. a 7 zumındest eın Franzoöse Wal, zeigt die große Yahl
ungedruckter französischer riften, die mıt angeführt wıird.

()tto chift hat das Verdienst, diesen Syllabus, dessen Angaben
1MmM einzelnen noch nachzuprüfen und auszuwerten waären, wıeder ent-
deckt ZU haben Freıilich glaube ıch. daß dıie Bedeutung dieses yllabus
nıcht überschätzt werden darf.

Arnold eı

Ghesquıiere, Dom He 8ödor€ Mathieu de C astro premler
vicalıre apostolique al Indes Une creation de la Propagande

SsSes debuts onvaın 1957 151 S (Bibliotheque de la Revue
d ‘ h1ıstoire ecclesiatique fasec. 20.)
Matthäus de Castro, Brahmane, wurde unter schwierigen . Verhält-

nıssen Priester und wäarTr 651 bıs 1658 zunächst Miıssionär der 1im
Te 6292 gegründeten Congregatio de propaganda tide für (Ostindien
und dann deren apostolischer Vikar für verschıedene Geblete und Z -
letzt für das kleine, unabhängıge, ın der Nähe VONn (0a lıegende KDO-
nigreich Idalcan. Die Schicksale dieses Mannes sıind schr eigenart1ıg.
Hr hat große Verdienste, die VOoON der Propaganda TOTIZ heftigster An-
erıffe sSteis anerkannt wurden, und hat sıch vieler Mißegriffe schuldiıg
gemacht, die olt außerst schwier1ge Lagen geschaffen haben.

Unter Heranziehung VOoO umfangreichen ungedruckten und
druckten Quellen, deren Verzeichnis auftf den Seiten biıs steht,
SOW1€e einer sechr umfangreichen Literatur (Seite bıs hat der Ver-
fasser den Lebenslauf dieses höchst eıgenartigen Brahmanen erforscht
und SCINE verschıiedenen Beauftragungen durch die Propaganda-Kon-
gregatıon endgültig klargestellt, deren Ergebnis iın die folgenden Worte
zusammengefaßt ıst (120) Ea Carriere de Mathieu de (CCastro MAaTrqu«c
le passazce un regıme des M1SS10NS: elle obeit des CONSIKNES
nouvelles qu1l commandent l’avenir. est qu1 constitue le principal
de nteröt.

Fs handelt sıch bei der Untersuchung der Schicksale dieses Mannes
nıchts wenıger, als die CHNauUe zeitliche Festlegung der Kr-

NENNUNS des ersten apostolischen Vikars für die Mıssionen., der dann
schler ungezählte achfolger In den Miıssıonsgebieten der aNzech elt
gefunden hat as eıgenartıge daran ist, WI1e der Verfasser ausgeführt
hat; daß die Kongregatıion be1 der Ernennung de Castros und beı
Umschreibung seiner Fakultäten sıch vielleicht -  a nıicht bewußt e-

ist, aß ine Sahz bıs dahın unbekannte Regierungs-
torm handlichster Art geschaffen hatte.

Freıilıch, hat auch VOT de Castro apostolıische Vikare gegeben.
Solche NaTeE tür Holland und England ernannt worden. Aber der
Verfasser weıst nach, daß ihre Jurisdiktion, ihr SaNnzes Sein, 1iıne Sanz
verschiedene Grundlage gehabt hat; SIE en n der jeweıls
lıegenden Verhältnisse auuch untereinander 2anz verschieden: und
dem wirkten S16 nıcht In den Missionen.

On assıste 1C1, F 16537, Ll’erection du premier vicarlat apostolique
> DaVS de mi1ss1on. F veque ın partıbus, Mathieu de (Castro est nomme.
Dar la Propagande, Vlicaıre apostolique du FOVauUlne d’Idalcan,
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des DOUVOIS equıvalents éténdue d’un evEqUeE dans SO  —
diocese. On est l orıgıne de la hıerarchie mlssıionnalre qu1ı subsiste
ENCOTE de NOS Jours. Dieses rıchtige FErgebnis ist das Kernstück der
ungemeın fleißigen, besonnenen, mıt sechr umfangreichen Sprachkennt-
1S5SCH (portugıiesisch, spanısch, ıtalıenisch, französisch, englısch, hol-
ländisch, deutsch, latein1isch) durchgeführten Untersuchung. DDie g‘ —wählte Sprache erfreut den Leser, der dem Verfasser Ne wıeder in
weıteren Schriften begegnen möchte. Für den Abdruck VOoO UrTr-
kunden der verschiedensten Art (Seite 1 DA bıs 150) muß INa besonders
dankbar SEe1IN.

Neuötting aul Maria baumgarten.

Brunhilt Hartmann, Jean Pıerre ((CamMmuıs Erziehungund Erbauung in seinen Unterhaltungsschriften. München 1958
Verlag Fritz Joseph Voglrieder, München und Leipzig. 25()
Henri Bremond TST hat uLs VO der relig1ösen Bewegung des

französischen Jahrhunderts und der Fülle ihrer Iıterarı-
schen Erscheinungen 1ine ein1ıgermaßen klare Vorstellung vermuittelt.
Er ist auch DCWESECN, der in seiner weıtausholenden Hıstoire lıtteralre
du sentiment rel1g1eux en France, IS Parıs 1929, Vo der mensch-
lichen KErscheinung des Bischofs VOoO  — Belley, Jean Pierre Camus, 1584
bis 1652, eines Freundes des FEFranz VON ales, zuerst eın ald
ein1ger Prägnanz und vielleicht Z gTrOßer Liebenswürdigkeit gezeich-
nel hat Auch se1ine er hat Bremond Zzuerst In den großen Bschichtlichen Zusammenhang eingeordnet. Bremond sıiecht ın (Camus
eınen Sanz persönlichen Schüler VOL Franz VoOoONn Sales und ınen Propa-gandisten seliner Lehre Von seinen geistlichen Iraktaten meı1int ©
S1E nätten ıne segensreıiche Wirkung ausgeübt. Als dem Verfasser VO  k
Unterhaltungsschriften und Romanen mıiıt erzieherischer der see1-
sorgerlicher Absıcht illıet CI dem 1SCAHhO VO Belley beträchtliche
schriftstellerische Fähigkeiten f Er ordnet Camus mıt Recht ın jenenroßen /Zusammenhang des „humanisme devot  . e1N, der sıch nach den

rchtbaren Wirren der Religionskriege innerhalb des Tranzösischen
atholizismus herausbildete und dessen Geschichte Ssoweıt S1€E al
lıterarischen Quellen Z entnehmen ist ben im ersten Band seiıner
Hıstoire schreı1bht. Vor Bremonds Charakteristik wa Inan in Deutsch-
and uf die Leipziger Dissertation VoO Albert Bayer, Jean Pierre
Camus, Sein Leben und se1ine Romane, 1906, und auf cıe keineswegs
zZu verachtenden Bemerkungen Körtings über den „religiösen Roman“
iın seiner Geschichte des französischen Romans 1m Jahrhundert.

1: 1885, S Z ff angewlesen. Jetzt hat C“ Brunhilt Hartmann ıIn
der umfänglichen rbeit, die hier ZUrTr Besprechung steht Urs rung-lıch Diss München unternommen, 1ıne Darstellung der Trke.
spezıell der Unterhaltungsschriften des Camus, ZUu bieten. Sie hat
diese Darstellung miıt eiıner recht umständlichen philologischen Unter-
suchung verquickt, W O sS1e die Voraussetzungen der liıterarıischen Er-
bauungs- und Erziehungstätigkeit des ( amus und deren Auswirkun-
SC speziell ın literarischer Hınsıcht, Z erforschen versucht. Es sSe1
gleich vorausgeschickt, worın WIT die Bedeutung der fleißigen Arbeit
sehen. Darin, daß sıch die Verftf. der uühe unterzogen hat, die AL
großen Teıl verschollenen und schwer zugänglıchen Unterhaltungs-
schriften des (C'amus durchzulesen, ihren Inhalt mitzuteilen und,
weıt arüber eiwas auszumachen 1st, stoffgeschichtliche und andere
Angaben über die Entstehung der Romane, auch über ihre aNzce
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lıterarısche Art und ihre relıg1öse A bsicht Z machen } Kür unsecren ( SO
schmack hätte dıe Verit ruhig diıesen Abschnitt iıhrer Arbeit uf Kosten
der SE miıt übertriebener Akrıbie betriebenen philologischen Unter-
suchung ausdehnen urten

|Die Entstehung der Romane des ( amus ist außerlich auf ıne
Änregung Franz VoO  b Sales zurückzuführen. Im tieferen Sinne
reilich sınd S1€e einer O,  anz bestimmten literarıschen und relıg1ösen
Sıtuation enisprungen „DIie rıyvole Gesinnung der Unterhaltungs-
schriften und das altiränkische Aussehen der Erbauungslıteratur legen
SC ıIn der damalıgen eit| ine Kreuzung mı1ıt Beibehaltung der Kigen-
chaften beider nahe. Der Gedanke der Verdrängung SC der frıyolen
Unterhaltungsschriften| führt ZUT Förderung der asSscC, der zunächst
mehr durch Um a  n dann immer mehr durch die Zahl der Kinzel-
werke entsprochen WIT der Gedanke der ‚Unterhaltung‘ ordert
tormale und inhaltliche Angleichung, dıe ber TOTIZ vieler und heftiger
Rechtfertigungen allmählich vernachlässıgt WIT  e  d“ {.) FErzieherisch
sucht ( amus wirken durch Tugendvorbil und Abschreckung, be1ı
der Frbauung hat Cs abgesehen auf die affung eıner Irommen
Rührung, etzten €Es freilich auch hıer mıt eıner moralıschen Ab-
sıcht Literarisch ist er ın Kind seiner Zeıt In dem letzten Haupt-
abschnitt der rbeıt, der ım wesentlichen dem lıterarıschen harakter
und den lıterariıschen Bezügen der Unterhaltungsliteratur des (Camus
gew1ldmet 1st. hat besonders das umfangreiche Kapıtel über die „sach-
lichen Inhalte“ beträchtlich: kulturhistorische Bedeutung, insoferne
zeıgt, welches die Haltung des Autors zZzu den Menschen, den verschle-
denen Ständen, 11L christlichen Leben iın der Welt und 1m Kloster,

Frömmigkeıit und Seelsorge, Z kirchlichen. politischen und -
zialen en seliner Zeıt S  n ist.

Hartmann hat dem Bıld, das Bremond VOon ( amus entwirft,
ein1ge Korrekturen voOorgeNOMMEN. ıcht NUr, daß ihr das menschliche
Bıld das Bremond entwirtft, reichlich idealisıert erscheint,
S1e hat VOTLr allem den stark bürgerlichen Zug ın Camus’ Moral
Auffassung Christentum herausgestellt. Ohne wahrscheinlich
selhbst z wissen und WO C ist Camus eın orläufer derer, die
spater jene „bürgerliche Welt- und Lebensauffassung“” in Frankreich
ausbilden. deren Entstehung Groethuysen gezeichnet hat (Camus ist
schließlich uch stärker VON Franz VoO Sales unabhängig SECWESCH als
Bremond wahr haben wıll Gewiß SEIZ (Camus den Bischof VOo  — Gen{f
in der Theorie des frommen Lebens fort, ist aber nıcht imstande,
diese Theorie In seinem Werk frei und schöpferisch gestalten. er
ınden sıch ın den omanen (amus Exemplifizierungen der sale-
s1ianıschen Frömmigkeit, noch hat sıch Camus die besondere eelen-
kenntnis des Bischofs VOoO  —; Genf zunutze gemacht.

Was Inan be1ı der besprochenen Arbeit stärksten vermi1ßt, ıst
eın Versuch ihrer eigenen Rechtfertigung. Mit anderen orten: Man
erkennt nıcht recht den wissenschaftlichen Antrieb, der diıeser Unter-
suchung _gf:£ühfl hat es eın solcher Aufwand al h ilo

1) Bedenkt ma daß Camus, obwohl dıe Schriftstellerei 1Ur ın
seinen Mußestunden, gewissermaßen ZUuU seiner rholung, betrieb, iwa
200 Bände hinterlassen hat und daß die VertT. weıt über Romane,
ämlıch alle, die sich ın der arıser Nationalbibliothek befinden, g'..
lesen und herangezogen hat., kann 11311 sich ıne Vorstellung VO.  —
dem Umfang und der Schwierigkeıit ihrer Arbeit machen.
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hem Scharfsinn für einen Schriftsteller, dessen Bedeutung doch wohl

ın ersier Linte im Ku turhıstorıschen und Relıigıiösen
liegen dürfte?

Greifsroald. Edmund Schramm.

richKühne, Preußen und dıiıe römischeKkurie. Pläne
fuüur eın Generalvikariat ın den brandenburg-
preußıiıschen Landen Abhandlung 1n den Quellen un
Forschungen aus iıtalıenıschen Archıven und Biıbliotheken, heraus-
vegeben VO: Preußischen Hiıstorischen Institut ıIn Rom Band D
Rom 1937
Durch die Aktenveröffentlichung VO Hıltebrandt Preußen und

die römische Kurle Band E: ıst die Publikation der preußıschen
Staatsarchive (Max hmann, Preußen und die katholische Kırche se1t
1640 schr wesentlich erganzt worden. In der vorliegenden Abhand-
lung werden die neuerworbenen Kenntnisse unter dem Gesichtspunkt
des „Planes eEINES Generalvikarlates für Preußen“ verarbeitet. Solche
sachkundigen Aufsätze sınd die notwendige Ergänzung zZuU den Akten-
veröffentlichungen. In der Abhandlung handelt CS sıch aan das rühere
Bistum Halbersta das nach dem Westfälischen Frieden unter PTEU-
Bische Verwaltung kam und nach den Grundsätzen des preußischen
Staates ur se1ine Beamten geleıitet wurde. Die katholischen Unter-
tanen wurden einem VOoO Kurfürsten eingesetzten Generalvikar Herrn

Deutsch unterstellt, und da dieser VOIMN Erzbischof VO  —_ Maınz 1n€
Reihe VON Vollmachten erhalten hatie, S: kam D einem erirag-
lıchen Zusammenarbeiten zwıschen dem VO Staat eingesetzten katho-
ischen GenerTalvikar und den katholischen Kirchen ın diesem Gebilet
Diıese Frnennung, ber dıe ine schriftliche Bestallung nicht vorliegt
und auch wohl nıiemals ausgestellt ist, entsprach den Grund-
satzen des preußischen Staates, ber nıcht dem kanonıschen Recht. Bei
den Nachfolgern kam stärkeren Spannungen, Leider konnten
Nachrichten darüber nicht mıtgeteilt werden, inwıeweıt ETT Deutsch
seın Amt katholischen Laien oder Klerikern gegenüber wahrgenom-
InNen hat Die Klöster unterstanden nach katholischem Recht ihm jeden-
Talls nıcht und suchten auch, sıch seinem Finfiuß 71 entziehen. Gerade
1ne Reform des Klosterwesens ware sehr nöt1g €SEC  9 denn auch e1ln-
sıchtige Katholiken haben damals betont, daß das Leben der Kleriker
das Ansehen der Kırche starkın den protestantischen Ländern
chädige

In dem zweıten Abschnitt wird hauptsächlich vo dem NVirken des
C eingesetzten apostolischen Vikars des Nordens, Agostino eilanı,
berichtet,. der durch seine Betriebsamkeıt seınen Namen dem Gedächt-
nN1s der Nachwelt stark eingeschrieben hat und der auch biographisch
durch er 1880 dargeste worden ıst Wir hören, WI1e sıch den
Klerikern gegenüber durchzusetzen suchte und w1e eT die Leitung der
kıirchlichen Angelegenheiten selbst ın die and nehmen wollte, ıINn
schließlich als Nuntius 1ın Berlin eingeseizt ZUu werden. Kr hat kein
Interesse daran gehabt, daß wıederum ın Halberstad eın katholischer
ar VO Staat eingesetzt wurde, der iıhm dann se1INE Oberherrschaft
beschränkte. Er hat nıichts Wesentliche erreıicht,. denn gerade nach
Beendigung der Pfälzischen Relig1i0nswirren, über die soeben Karl

OTSMAaNN Der deutsche Religi0onsstreit der FE 719/20.
uührlich berichtet hat, wurde Friedrich ılhelm wıeder mıßtrauisch

die katholische Kirche und entzo
Wiüns 1eHN

sıch den vorgeiragenen
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Im drıtten Abschnitt wird dargelegt, W 1€ der Versuch der prCUu-
Bischen Reglerung, Hempelmann un Generalvikar F erN'
scheıterte.

Noch einmal tauchte die Frage der rrichtung eiınes General-
Aufbau des preußischenvikarıats ın den Jahren auf, da der NEUE
sıch vollzog. Die straiteBeamtenstaates unter Friedrich ılhelm

daß auch die kirch-Organısatıon Preußens drängte oJeichsam dahın,
lichen Obrigkeıiten ın den Verwaltungsaufbau eınbezogen wurden.
Abt Martın VOoONn eu-Zelle wWäarTr in Aussicht SCH und 111a  —_ ne1gte

urch dasauf katholischer Seıte dazu, der Ernennung zuzustimMC

T horner Blutbad entstanden NEUC Spannungen, Inall hlieb auf Seite
Preußens uf dem Standpunkt des alleinıgen Herrscherrechtes über
dıe ırche stehen. Die Verhandlungen wurden abgebrochen.

W alter Wendland.Berlin

Pfeijitier. Vom Judentum u In Christenti Biblische
Geschichte für Völkische Il Völkisches Erwachen, 12) Adolf
Kleın Verl 1957 653

H. Hauptmann Bolschewısmus 1n er Bibel (= Deutsche
Aktıon, Adaol{t Klein Verl 1957 118
A NaT,, Der ertfall des Chrıstentums und die
deutschgläubige Ho nung M V ölkisches Erwachen,

11) Adaol{£ Kleın Verl 103
Es werden hıer Streitschriften, nıcht wissenschaftliche Abhandlun

11-angekündigt. [)as soll heißen, daß nıcht das Mal „‚objektiver‘“
rückhaltung, sondern die Fra Zu prüfen 1ST, inwıewelt cdiese Schriften
stoßkräftige Werkzeu 1m amp{i der Geister darstellen. Dıe Be-
deutung und fährl:ıchkeıt der hıler bekämpften Mächte steht hnehin
außer Frage.

Man kann sıch 1U beım ] esen der beiden erstgenannten Schriften
des Findrucks nicht erwehren,Paund das gilt für viele ihrer Gattung)

da S1€ { wesentlichen miıt überholten Mitteln arbeıten.
IDEN cIlt einmal für ihre Geschichtsauffassung: S1e ıst Geist

Eıner los g'-Geiste der Aufklärung, reinstes Jahrhundert
rissenen, weltumspannenden Priesterkaste steht die staunlich stumpfe
Masse der Völker gegenüber, sıch wıllenlos, Jahrhundert um Jahr-
hundert ın dıe Irre uühren Zz.u lassen. eder, der dıe Geschichte 1l

Volkes auch 1Ur ın oröbsten Zügen kennt, wird sich verbitten, ın
der deutschen Vergangenheıt edio lıch. Priesterbetrug a ıl Werke
sehen. Die letzte der ben angeführten Schriftften hält sıch VOoOxL dieser
erstaunlichen Verkennung des wahren Tiefenganges der Geschichte
durchaus fern, doch hat Ian hier Öfter den Eindruck, daß der manche
kluge Formulierun findende VerfTasser sıch mıt heıterer Gewißheıt
neben seıine Zeıt stellt. Zu de überholten Geschichtsbild kommt Nnun

die Wahl ungee1gneter Kampf{fmauttel: Es ist fruchtlos. den Kamp{
das Priestertum mıt dessen eigenen Waffen . uüuhren ngelähr se1lt
dem 12 Jahrhundert ist das ahbendländische theologische Denken Z.U

einem derart raffinierten Svstem vertestigt, daß abgesehen VOo
nıemals 1ın sıch selbst ad absurdumaugenblicklichen Erschütterungen,

Vor allem nıcht’ wenn Inan c w 1€ nichtgeführ werden ann.
selten der FWal mıt den recht stumpfen afftfen wissenschaftlicher
Außenseıiter des Jahrhunderts Fall bringen sucht.

Die Entscheidung : über die zukünftige geist1ge (estaltwerdung
Volkes ist‘ heute :schon auf ıne unendlıch weıtere und höhere
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ene gerflckt, als S1E theologische Streitigkeiten Je erreichen können.
Unsere gelstige Zukunft wıird durch H} ch

aseın weıtesten Sinne geformt. Nur Wenn WIT vermögen, uUuNSs
wıeder P einer testen Jat- und Lebensgemeinschalt ZuUusa  CNZU-

ten unverwundbar SC1IH
ı1eßen, wırd uUuNser Volk auch gegenüber den hier bekämpften äch-

A VAÄR Schrmedt a. 0 Arnold Reinke

Ernst Seraphım, altısche Schicksale ım 5Splıegel
der eschichte eıner kurländischen Famılıe 1756
bıs 1919 Verlag Grenze und Ausland 1955 IM  I miıt bb und
Federzeichnungen.
Der Verf., eın bekannter baltıscher } ournalıst, entstammt einer

deutschen kleinbürgerlichen Handwerker- und Kaufmannsfamilıie. e
u  3 dıe Mitte des Jahrhunderts ın Kurland eingewandert ist. Es
gelang seinen orfahren, sıch durch €1 und Tüchtigkeit CMPOTZU-arbeiten und als Beamte und Jurıisten In bescheidener W eıse al der
Landesverwaltung mıtzuwirken. In dem Buch wırd nıcht das
Leben er Bürgerkreise früherer Zeiten. sondern uch die poli-tıschen und kırchlichen Fragen, VOor allem die allmä  ıche Russiıfizierungdes Justizwesens un der ule und diıe Beseltigung der deutsch-
baltischen Landesverwaltung mıiıt vıel Jemperament geschildert Über
dıe Hälfte des €Ss besteht au  IN den persönlıchen Erinnerungen des
Verf Die Revolution VO  am} 1905 fand ihn auf dem exponlerten Posten
des politischen Redakteurs einer konservatıven deutschen JTageszeıtungın 1ga. Hıer W 1€e auch überall späterhin ist unerschroc ur
Recht und Ordnung eingetreten, ohne sıch dabei der Notwendigkeıitgrundlegender Reformen zU verschließen. Während des Weltkrieges
WUu  I „WCSCN ffener Hinneigung ZU Deutschtum., schroffer Ger-
manophıiılie und Agitation für die Abtrennung des baltischen Gebiets
von Rußland nach Sıbirien verbannt. Sein äaltester Sohn diıente 1m
deutschen Heer. selbst wWäar Alldeutscher.) Wesentlich schlimmer
gestaltete sıch seine zweıte Vers  1CKuUuN unter dem Bolschewismus.
rst der Friede VOoO  b Brest-Litowsk gab ıhm und vielen seliner Lan
leute die Freıiheit wıieder. Nach dem Scheitern der deutschen Politik
1m Baltıkum 1e1? sıch der Verf 1m Reich nleder. Der kulturgeschicht-liche Wert des Buches ist nıcht gering un könnte noch größer sEe1N,

der Vert einem schlichteren und sachlicheren Stil den Vorzuggegeben hätte.
Berlin-Gruneroald Ü, amaltı.

Territorialkirchengeschichtliche Forschungen
Zeitschrift für h Kırchengeschichte, Auftrag d Ver
bayr. Kirchengesch., hrsg. VOoO  —_ T Karl chornbaum. ahrg
1938, 2592 Verlag Chr Kaiser, München. (Mit Orts- und Namens-
regıister.)

Inhalt: Christian Beck, eine Iränk schulgeschich Handschrift
des Merkantilismus, 1—34, 175-—193; OUOtto le Ansbacher
Epithalamia und Analecta Tettelbachiana, 106—1193:; Ders.. Johann
Moninger, Poet, Historiker. Arzt, potheker und Archivar, 215—223:;:
Friedrich &} Die Gegenreformation 1mM hiltpoltsteir*i-
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schen 1€ 10628, 194—215; Joh Kıst, Heıinriıch Viglılıs, ın
Franziskanerprediger Vorabend der eformation, 144——150;
ose GBK ein interessantes Kalendarıum des Deutschen Rıtter-
ordens d.,. 15T 57 —68:;: aul h Brief-
wechsel des Konrad Dieterich, Ders., Joh. Teuschlein und

auldie Rothenburger Judenaustreibung 1519/20, 115—115;
h E Dıie Großpfarrei Altenbanz, 129—142; Karl {1-

Miszelle E Kirchengeschichte des ausgehenden Mittelalters,
Ders.. Zum Briefwechsel Phıl Melanchthons, S. 102—106;

Ders.. Kın Bucheintrag der Hand elan  ONs, 223—224; 111 -

eck, Kurfürst TIEeAT!] LLL und die abburger, 46—54;
M I 9 Der all Händel, Maximilian
Beiträge A  j Geschichte des Lebens und Wirkens des Hieronymus
Rauscher, 151—175: Wılhelm e | Dıe Nıkolsburger
Artıkel. 34— Theodor Siuddeutsche Mitarbeiter
al den cta historico-ecclesiastica, 294— 92530
Archiv Für e | a h Kirchengeschichte, hrsg. Joseph Brau-
RET,, Jahr ans, 1957, Kommissionsverlag Herder. reiburg Br
406 S, 15 Ab 1 R Franken.

Inhalt: Aedard h Beerdigungstarıif und Beerdigungswelse
in Straßburg 1389, Ders.. Die Kınführung des F ronleichnams-
testes ıIn der Stittskir Rheimau 1508 bzw 1514, 5391—3595;
Alph Der Reliquienschatz der ehemaligen A htei Weıißen-
burg, (3—532: Marcel Burg.: {)Das St Adelphi-Stif Z Neuweıler
E D(—71:; C‘harles aa b YVy Die Kanzel der Stiftskirche
Vo Lautenbach, 5; 371382 Hans 012 Dıie publiızistische Ab-
wehr der Revolution durch die Katholiken 1 Bereıch des Unter-Lilsaß
i 5. 285—326 |uzian Pfleger, {dDie Stadt- und ats-
gottesdienste 1m Stra.  urger Münster, 1335 Ders., Zur Vorgeschichte
der Ernennung Vo Andreas ZUu Koadjutor des Bischofs
Straßburg, 339350 Ders., Der Personalstand Straßburger K löster
1442. S5.72: Ders., Zur Bestattung der Selbstmörder 1 miıttelalter-
lıchen Straßburg, Ders.. Zur Geschichte der Bußrute, 283—284;
Kerdinand Reibel, Der Stra  urger Weihbischof Gabriel Haug
a— 159-—183; Kwald I1 d Die Bezıehungen des
„Restaurators” Karl 1Ludwiı Haliler ZU Elsaß, 227-—338° ans
Re Der Bischo sstuhl des Stra  urger Münsters, 57
bıs 500 rchangelus LO  ET Der Stettmeister Bartholomäus
Bildstein und die FErneuerung des kath Lebens ıIn Hagenau

01-— Paulus Der Aufbau der Straßburger Benediktiner-
kongregation s 185>5—283; Rıchard Wıirtz er Bär als
Gottheit In der elsässischen und rheinischen Sage, 365— 588;: Florent

Die VETSESSENE Wallfahrt um hI (serinus L Karlssprung
bei Zabern. 83— 90
Blätter für Kirchengeschichte, hrsg. Vérein für
pfälzische Kirchengeschichte, Schriftleiter: Geor Biundo, Jah
1958, Heft S 128 Druck und Versand m11 Sommer. Bu
druckerel, Grünstadt.

Inhalt (J)tto u ® Die pfälzische Kirchengeschichte und dıe franz.
Herrschaft (Fortsetzg.), 1—18; 35—85, 97—111; Karl 1,
Schweden un die Karlskirche ın Zweibrücken, 190%
Monatshefte für } h Kirchengeschichte, hrsg. VO eim
Rotscheidt, ahrg., 19585 Verlag des Kvang. Preßverbandes e1IN-
land, Eissen. Hefte 4, Q 10 s 6 5'———96‚ 225—352).
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Inhalt Hans Anton Hermann NournayYy, eın Elberfelder
Pfarrjubilar VorT hundert Jahren, 257—29%:; E Geschichte der
Kirchengemeinde Niederbieber Gegend vVvOon EUWIE! 065—92;:

Muül GE Der Urdenbacher Pastor Kühler über seıne
Duisburger Universitätsjahre (1800—1802), s 310—316;
k Pfiarrer Joh Rulman ıIn Kreuznach, 297 — 309;

ıd Ssener Pifarrer des Dreißigjährigen Krieges, 246—9255;
{ heodor W Posıtive Entscheide der Religionskommission
1667°%), 3925046 Ders., Aus meıner 5Sammelmappe, 21—540
Beiträge Hs Kirchengeschichte, 9, 1958
Verlag der Fromannschen Buchhandlung Jena, 177.— 2920

Inhalt: Heılinrıch Berthold b h Zur Geschichte des landes-
herrlichen Kirchenregıiments ın euß D s 286—306; Rudaolf
mMan D, Nachtrag SA dem Auf{fsatz „Zur Kirchenkunde der 107Zese
Weida 1m ahrh.”, 255-—9706; Reinhold u Fınıge
FErgänzungen Löbe, Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzog-
iums Sachsen-Altenburg, 307—518:;: Paul o Briefe des
Friedrich Myconius Justus Menıius, 17254° Hans Ge Prınz

Schöenaich-Carolatah,. Eine Reuß-Greizer Kirchenord-
Nuns USs der Frühzeıt des Flacianısmus, 977-— 985

In weı Arbeıten klingt che relıgıöse Volkskunde
Wiıirtz (2) behandelt das Nachklingen der keitischen Löwengottheıt ın

des Flsässer Landes. Die interessante Zusammenstellung (r (2)der Volkssage, der christlichen Legende un dem kirchlichen Bildwerk

über das Vorkommen der Bußrute 1ın mittelalterlichen Rechnungen und
Gemälden erınnert unmittelbar die bıs In die Neuzeıt hınein B
bräuchliche mitteldeutsche Volkssitte des „Frische-Grüne-Schlagens”

In das frühe M tuüuhrt dıe sorgfältige Untersuchung VO

h e ] (1) über dıe Großpfarreı Itenbanz (westlı Lichtentels ın
Oberfranken), dıe unter Verwertung zahlreicher Einzelangaben ihren
ursprünglichen Umfang jestlegt und einen deutlichen Eindruck VO  n der
Größe eıner Urpfarreı cibt Wıe iıne autfstrebende Bürgerschaft iıne
ursprüngliche Bischofskirche allmählich ın iıhre Hand bekommt, S1€E ZU

iıhrem kirchlichen Mittelpunkt macht, einen Stadtaltar. ıne Kapelle und
Ratsmessen darın einrichtet, diıe VOIL Rat angeordneten Prozessionen VO  —

ıhr den Ausgang nehmen aßt und durch ihre kirchlichen Anordnungen
die Volksverbundenheıt des mittelalterlichen Kirchenwesens 7U Aus-
druck bringt, zeıgt Pfleger (2) sehr anschaulıch Beispiel des
Straßburger Münsters. Der Ausschnitt us derT Geschichte des St. Adelphi-
Stifts Z Neuweiler im sa den B darbietet, aßt FEinblicke
tiun ıIn die Organısatıon, die finanziellen, gottesdienstlichen und relig1ös-
sıttlıchen Verhältnisse e1Ines Chorherrenstiites ım Jahrhundert, das
iın sechr CHNSCT Abhängigkeit VO  —_ einer Benediktinerabte1 sSeın [Daseın
führte Nıcht ohne Interesse sınd cdıe Zahlen, cie Pfleger n  A über
den Personalbestand ein1iger Stra.  urger Klöster g1ibt 109
männlıche, 145 weıbliche Insassen. S b Wl Miszelle (1) bringt
1nNne Notiz, Cie dıe tiefgehende Wırkung des Bußpredigers Joh (CCapı-
stirano beleuchtet: eın Nürnberger Kartenmaler g1bt us (;ew1ssens-
gründen se1n Handwerk auf Kaci behandelt wel Handschriften,
dıe Predigten des Nürnberger Franziskaners Heinriıch Vigiulis
enthalten: sS1€e wurden VO  b selinen begeısterten Zuhörerinnen (Klarıissın-
nen) nachgeschrieben. Mehrere Au{fsätze sind der Heiligenverehrung
und Reliquienkult gewlidmet. Link (1 behandelt eingehend e1in
Deutsch-Ordens-Kalendarium Uus der Mitte des 15 Jahrhunderts und
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erlaäutert cıe diesem Örden eigentümlıchen Feste und eiligen Ber-
il (2) stellt 1Sam mM«lN, w ads über die Reliquienschätze der schr alten
Benediktinerabtei Weißenburg Elsaß bekannt ıst Dabei ist besonders
beachtenswert, dal: die Basılika und iıhr Hauptaltar dem hl Petrus
und Paulus gewelht, daß aber 1ın dem letzteren Gebeine des hi Serg1lus
und Bacchus beigesetzt arch, und daß die Namen dieser auch
der gTroßen Glocke VOoO 1466 standen. Zuber (2) erneuert dıe KEr-
innerung d1ie Wallfahrt ZUu einer Kapelle des ziem lıch unbekannten
hl (Gerinus heı Zabern sa erscheıint als Patron des ıehes und
VO „unreinen“” Spiıtälern. DDie Ausführungen h (2) über
Stelle und Korm der mittelalterlichen Bischofsstühle im StraRburger
Münster sınd liturgiegeschichtlich VON Interesse, indem schr anschaulich
wiırd. w1€e 1m rühen Mittelalter aııch ıIn den Basıliken nördlich der Ul

der andelnde Priester. also auch der Bischof, VON hınten den tar
trat und auch hınter ihm stehen blieb, mıt dem Gesicht nach der
Gemeilinde zugewendet. Eıiınen Belıtrag FEl der Einführung des Fron-
leichnamsftestes gy1ıbt Barth 2) iın der Kırche des St1itts einau
(später nach Straßburg verlegt) wurde durch Je 1n€e Stiftung dıe WHeler

der Kırche 1508, die Prozession 15314 eingeführt. Kür den Kırchen-
brauch Interesse sınd ıe Notizen h (2) über Bestattungs-
gebräuche ın Straßburg 1 5985 und VvVvon Pfleger (2) über die Bestat-
{ung VONn Selbstmördern in derselben Stadt 14857 Recht ınteressant 1St,
daß 1598 eın Selbstmörder kirchlich beerdigt werden durfte, weıl che
'Tat 1 7Tustand geistiger Störung vollbracht hatte.

Reformationszellt. Schornbaum, Briefwechsel (1) be-
schreiht eın Faszikel VOIl Originalen Melanchthons und eıt Diedrichs,
das sıch ın Schloß Grünsberg beı Altdor{t befindet;: die Melanchthon-
briefe sınd VON trobel, annn 1mM COrPUS Reformatorum gedruckt, bis uf
zwel Schriftstücke, e bisher unbekannt wäaren und hlıer abgedruckt
werden: 7U den übrıgen oibt Sch. die nötıgen Ergänzungen; den Abdruck
der Schreiben [Dietrichs behält e sıch für später VOL. ch [1g
der 19  e In Berbigs „Quellen und Darstellungen” ine gute Bıographie
des Gothaer Reformators Friedrich Myconıus herausgegeben hat, wertet
Q Briefe des Justus Meni1ius, die ın einem Band der Ham-
burger Staats- und Universitätsbibliothek abschriftlich erhalten und nu

eil gedruckt sınd, nach den verschiıedensten Rıchtungen hın aus.
Wır erfahren viel Interessantes Bıographie des Myconı1us WI1e des
Meni1us, über den besonders VOoOn dem letzteren geführten Kampf{f mıt
den Täufern 1m westlichen Thüringen, über dıe kirchenregimentlıche
Tätigkeit veider Männer Ehesachen, Stellenbesetzungen, Streit- und

chulen und Studenten,Disziplinarfälle { Pfarrern, Fürsorge für
kirchliches Finanzwesen), allgemeinen Zeıt- und Kirchengeschichte,
In der der Briefschreiber w1€e der Empfänger 1ine bedeutende Rolle
spıelten. h {} I1 (1) vervollständigt durch einıge Bemer-
kungen das Bild des frühesten Reformators VO  e Rothenburg a.d. Tauber,
Joh Teuschlein, und faßt Se1IN Jrteil dahıin ZUSamM MeN, daß dieser erste
Reformationsversuch „“zuvıel des Menschlichen, Schwärmerischen und
Falschen In sich trug', ben weil ın einer verhängnisvollen Ver-
quickung der rehig1ösen. Frage mıt weltlichen FWForderungen wurzelte‘.

e{ (1) behandelt, die bisherige Forschung zusammenfassend,
dıe Nikolsburger Artikel un kommt zZUu dem Ergebnis, daß jetzt
nıcht mehr möglıch 1ST, sS1€e „noch us täuferischer Quelle herleiten
wollen, und ebensowenig, s1€e€ als | ehrsätze hinzustellen, die 15927
1n Nikolsburg durch Täuferführer ur Disputation gestellt worden
sınd. Jauernıg 5 bringt ein1ıge Ergänzungen Z dem Werk
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Löbe, Geschichte der Kırchen und chulen des Herzogtums 5.-Altenburg,
kannten
18834, und War den Altenburger Pfarrern. Erwähnt werden VO  ; be-

Persönlichkeiten der Reformationszeit: Gabriel Dıdymus,
Wenzeslaus Linck, 5Spalatın, Augustin Himmel., Alex1ius Bresnitzer (Hal-
Lung 1n den Tacianischen Streitigkeiten). [>  D bietet Nach-
Träage seinem In eft derselben Beiträge erschienenen Aufsatz „Zur
Kirchenkunde der Diözese Weida 1m ahrh.” Von allgemeinemInteresse ist die ausführliche Darstellung VO Lebensausgang des aus
mehreren Lutherbriefen bekannten Joh (Gülden, der einz1ıgen Persönlich-
keit „mıiıt zwlıespältigem und brüchigem harakter unter den We  Ta  &-bereitern der eformation in 1 hüringen. e ] (1) stellt Z  CH;
w as über Hieronymus Rauscher 4/5) bekannt ist Er Diakonus
In Schweinfurt und Nürnberg, wich hler ve:  s  cn des Interims, wWar Hof-
prediger des Pfalzgrafen olfgang VOo  k Zweibrücken ın Amberg und
später ın Neuburg, auch an der Kirchenordnung für Zweibrücken
beteiligt und betätigte sıch als Iruchtbarer Schriftsteller em e {} (1)handelt ber den Dichter, TrTzt und rchivar Joh Moninger 1584 In
Kulmbach), hauptsächlich auf Grund mehrerer, iın der Zwickauer ats-
schulbibhiothek vorhandener Drucke erselbe Verfasser beschreibt
mehrere Hochzeitsgedichte, die sıch demselben Orte Linden S1€e be-
handeln hauptsächlich Nnsbacher Persönlichkeiten des Jahrhunderts
un werden Urc| bıographische Hinweise anzt: azu eınen Sammel-  :
band derselben Bıblıothek, der mıt der frän ischen Famiuilie Tettelbach
in Beziehung steht ımbeck berichtet VO  x dem Druck, den 1575
Kurfürst Friedrich 11L VO der Pfalz auft die Nabbur östlıch
Amberg s {} Oberpfalz) ausübte., un S1€E ur Annahme des alyınıs-
mMUus zu bewegen.

Die Gegenreformation kommt Z Wort ın dem Aufsatz Vo  —;
1€  er (2) über artholomäus Bildstein, einen einflußreichen Bür-
S  c VO  — Hagenau 1 KFlsaß Diese freie Reichsstadt Wa  — se1t 1565
konfessionell gemischt; doch scheinen dıe Protestanten n]ıemals die ehr-
heıt yehabt 7U haben Seit 1585 erstarkte das katholische Leben, bald
ZOSCH Jesuiten e1n;: seıt 6925 wurde die Alleinherrschaft des Katholizis-
I1HNUS hergeste und 1628 dıie etzten Protestanten ZWUNSCH, katholisch
O werden der uszuwandern. Bildstein wirkte seıt 1615 lebhaft ıIn
dieser Rıchtung mıt: später, Jahre alt irat ıIn den Kapuziner-
orden eın und wurde Priester. In cie Herrschaft Hıltpoltstein, suüudlıch
Nürnberg In Mittelfranken, 1im Zu PTfalz-Neuburg gehörig,
verseiz uUuNnSs dıe Arbeit Vvon (r (1) Das Herrscherhaus wäar
Jutherisch.: 1615 tiTrat der Erbprinz Wolifgang Wılhelm ZU Katholizismus
über und führte 1628 SCHCNH en Wıllen seiner beiıden jüngeren Brüderın der Herrschaft zwangswelse den Katholizismus e1n. Von den CVaNgC-
lischen Pfarrern der Stadt Essen 1m Dreißigjährigen Krieg handelt

OtiIs ch eıdt (4) Wir erfahren. daß 1624—29, als dıe Spanier cdıe
Stadt besetzt hıelten, dıe evangelıschen Pfarrer vertrieben und die (sottes-
dienste verboten wurden, daß ber dıe Gemeilnde sıch nıcht ZUM Katholi-
ZiSsSmus zwingen heß und nach auswarts evangelischen (‚ottesdiensten
ZINg. S „Entscheidungen“ und „Aus meılıner Sammel-
mappe“” 4) lassen un  N FEinblick tun 1n dıe Leiden der Fvangelischen In
den Herzogtümern ulı und Berg, hauptsä  ıch in den beiden Jahr-
zehnten nach dem Westfälischen Frieden

In die Zeit der Lehrstreı:tigkeıten führt cdie flaéianische
Kırchenordnung für Reuß-Obergreiz, wahrscheinlich Vo 1565, die T1NZ
V, N al 01 at (5) veröffentlicht;: sS1€E nthält ıne ausführliche
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Beichtordnung und zeıgt die al dem nterım erwachsene flacianische
Abneijgung SeRCH Lichter, Bilder

Die Art und Entwicklung des andesherrlichen Kır e Hhen.
regımentes ın uß T VO der Reformation biıs ur Gegenwart
stellt Auerbach (5) dar. Die praktische Schrankenlosigkeit dıeses
Kirchenregiments zeıgt der Fall des Generalsuperintendenten und mark-
gräflichen Beichtvaters Christoph Chrıstian Händel der voO Sımoan

11
(1) sehr ausführlich dargestellt wird. Markgraf Wiıilhelm Friedrich

Anrsbach hatte 709 STa Händels einen anderen Hdeicht-
vater gewählt, ohne Angabe VO Gründen: daraus entstand eın lang-
jähriger Streıt, der weıte Wellen schlug; Händel endete ım Gefängnis.

h g1ibt eiINn Verzeichnis der für dıe bayrische
und schwäbische Kirchengeschichte während des Dreißigjährigen Krieges
wichtigen Brıefe. die Von fränkıschen und schwäbischen Theologen
den Jahren 161  7L3 den Ulmer Superintendenten Konrad Dieterich
geschrieben wurden und In der Miünchener Staatsbibliothek erhalten
sind V.Oolk (2) schildert den hundertjährigen (  DIAS  ) Kampf der
Benediktinerklöster der 1Öö7zese Straßburg den Bischof ihre
Unabhängigkeıit; ın der etzten Zeıt spielte €e1 ıne Rolle daß Frank-
reich en Straßburger Bischofsstuhl als Werkzeug seliner F ranzösierungs-
politik benutzte. Pöhlm N_N OE  35) erinnert daran, daß ın dem kalvı-
nistischen Zweibrücken, als das Herzogtum auf dem Wege des Erbganges

Könıig Karl! CI ON ıweden gefallen a  n eine Iutherische Kırche
entstand (geweiht 1711

Die V OIl Beck (1) abgedruckte, 1755 ın nsbacn entstandene
bhandlung über Verbesserung der deutschen chule und des Wiırt-
schaftslebens teuert ur Geschichte der che Tatsache
bel, daß CS schon damals ın Franken entschiedene Vertreter der theo-
logischen Au  ärung gab Wotschke druckt einıge RBriefe ab,
die VON Mitarbeitern al den Weımarer cta historico- eccles1astıca ın
Nürnberg und Augsburg deren Herausgeber ın den Jahren 17536 Er
gerichtet wurden Herzogl Bibliothek (Gotha chart. 954) Die FA
sammenstellung JIl o 1 (  —_ <ibt einen Findruck davon, wI1€e energisch
die Katholiken des sa sıch KCDICH dıe antıkirchliche Politik der franzö-
sıischen Revolutıon 17858 ff gewehrt haben Was u über die Leiden
der pfälzischen Kirche ınter der französischen Herrschaft 3—— 1814
berichtet, ıst teilweıse erschütternd und 156+t sehr anschaulich werden,
w1e radıkal ın diesen Gegenden unter dem Einfluß der Revolution das
überlieferte Kırchenwesen umgestaltet wurde.

Zur Kirchengeschichte des h W S bringt I1

h d (2) einen Beitrag Z den weitreichenden Bezıehungen des einfluß-
reichen Konvertiten arl Ludwig Haller. osten (4 schildert das
Leben VOo Anton Hermann Nournevy (  2—1  —  ), der TE lang in
F'lberfeld Pfarrer und dıe kirchliche LEigenart des Wuppertales
mitgestalten half er Straßburger Bischof Andreas Raess (1794—1884)
war einer der Führer des aufsteigenden Ultramontaniısmus ın Deutsch-
and. Die interessante Vorgeschichte seiner Ernennung Koadjutor

schildert Pileger (2) €e1 spielte der Gegensatz zwischen
dem alten französischen Bischof und der deutschen Geistlichkeit ine
Rolle Bemerkenswert ıst, daß der evangelische (französische Präfekt
energisch für die Ernennung des Raess eintrat, weıl GE ıhm Toleranz
erhoffte; hat sıch darın schwer getäuscht.

Herrmann.W eimar.



86 Literarısche Berichte und Anzeıgen

Thürıngische Geschichtsquellen. Neue Folge Drei an
Urkundenbuch der Stadt Jena und ihrer geistlichen Anstalten.
144 Band Nachtrag (etwa 890— 1525 und 1526—1580 mıiıt Bild-
tafeln Namens des ereıins Tür 1 hürmgische Geschichte und Alter-
tumskunde herausgegeben Von Dr Eırnst Devrient. erla VOoO
(Gustav Fischer. Jena 1936 Preis brosch. X, 498 Gr.-8
Den ersten and dieses umfangreichen erkes hat der Sekretär

der Jenaer Universitätsbibliothek, Dr A. Martin 1m TEherausgegeben, den zweıten and Dr Devrient unter Benutzung VOoO  b
Martins hınterlassenen Au{fzeichnungen 1m Tre 1905 Band —
faßt dıe Urkunden VO and I1 VOon E Der 1936
erschienene drıtte Band bringt eınen Nachtrag diesen weı Bänden
mıiıt 550 TrKunden. VOnN denen Nr. und VOT dem Jahr 118592 lıegen.AÄus dem neugeordneten Stadtarchiv Jena, dem Thüringischen Staats-
archıv W eimar, AaUs anderen Staats- un Kirchenarchiven, us dem
Germanischen Museum ZU Nürnberg und AaUs der Universıitätsbiblio-
hek Jena konnten wertvolle Schätze AQus em Miıttelalter gehobenund verarbeitet werden. dıe die Kenntnis namentlich der kirchlich-
klösterlichen Zustände VOT der eformation schr bereichert a1aben.
Dahin gehören VorT allem die „ 10otenbücher des Dominikanerklosters”,die 1n der Unıiversitätsbibliothek auftbewahrt sınd Sie bestehen aus
einem .„Kalendarium der alten Martyriıologum ”, Nachrichten über
Sterbefälle VO  s VON Personen, die mıt dem Kloster
sammenhängen, die Vermächtnisse gemacht haben für Seelenmessen a{l
den Sterbetagen;: 1Ur wen1ıge Tage des Jahres iragen keine Namen:
der ruck dieses Kalendariums, das eın Ordensbruder Johannes

Gedächtnis Sse1INES miıt dem Kloster befreundeten Vaters Heinrich
Johannes Kahla 38) gestiftet und begonnen hat. nımmt Seiten
in Anspruch. Angeschlossen ist das .. Verzeichnis der Jahrtage und
Seelenmessen 1509°°, das die 1€ In deren Gedächtnis festgehal-
ten. werden soll. nach Monaten geordnet, autzählt. Beide Register sınd
tTür Kinzelforschungen uf kirchlichem 1€e TamıliengeschichtlichemGebiete schr wertvoll.

DDie dann Tolgenden ‚Akten und Urkunden Dn kırchlichen Um-
wälzung”, für den Abbau FEn und tür den „Aufibau“
(1526—1580), bringen das Material nıcht über en gelstigen Umschwungjener Zeıt, sondern., W 1e€e der Verfasser 1m Vorwort sagT, über dıe Fol-
SCH der Umwälzung in der Verwaltun Der Verfasser hat sıch mıt
dieser Auswahl eine Beschränkung au erlegt, die be1i der Fülle des
vorhandenen Urkundenmaterials notwendig WAar: BT hat ‚.nıcht ıne
Stadtgeschichte‘ für Jena schreiben wollen Der zweıte Band der Ur-
kundensammlung hatte Angaben ebracht über dıe Klöster und
Kırchen beım Beginn der Reformation, Jrkunden. Berichte, erhand-
lungen s  n Plünderung des Karmeliter- und Predigerklosters (Maıbis August 1525 SsSOWw1e Vergleichsverhandlungen WESCH Bestellung der
Pfarrer der Kloster(Michaelis-) kirche. Aufschlußreiche Ergänzungenbringt 190088! der dritte and miıt den Verzeichnissen über das gesamtewertvolle Inventar inschl. der old- und Silbersachen ın den Klöstern,das der Rat der Stadt unter Rechenschaftslegung gegenüber den Her-
ogen sıch nımmt. mıt den Verzeichnissen des kirchlichen und
klösterlichen FEinkommens, der vorhandenen Altäre In den beiden
Kırchen, der dazu gehörenden Lehen und ihrer Lehnsträger.

Eın ıld jener Zeit erhalten WIT auych durch die Unterstützungs-gesuche un -bewilligungen der zurückbleibenden Mönche und Nonnen,
Berichte der Visitatoren und Kloster-Sequestoren an die Herzöge Vo
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achsen Die 7wW€1 etzten Urkunden im Abschnitt au  « bringen
dıe Bıtte der nach Leipz1ıg übergesiedelten Dominiıkaner aml dıe Her-
zöge Sachsen. ihnen das Jenaer Kloster w1€der einzuraäumen, 5y  Cc1
ja der Relıgi0nsstreıt durch gemeınen Beschluß des Reichs abgeschafft
und cdie achen Vergleich ger]chtet sınd  e

Die rkunden ZU 01 „Aufbau‘“ betreiffen dıe Neuregelung des
meınen Kastens beım Rat der Jena SOW1E des Pfarreinkommens
al den vorhandenen geistlichen 1 ehen und den angeschlossenen

ehbäuden AA Pfarrwohnung, aberAmtern, Überlassung VO  — Klosterg
dem Rat ber Überlassung der Kirche desauch Verhandlungen mıiıt

Predigerklosters FU Schüttboden für Getreide und andre interessanite
Mitteilungen us der Zeıt des Übergang>s Fınen großen Raum nehmen
die Stiftungen der Bürger für die Kirche bzw den gemelinen Kasten e1n.

Eın sechr sorgfältig zusammengestelltes Namen- TtS- und Per-
sonen-) Verzeichnis neben einem (;lossarıum erleichtert die Benutzung
der Urkundensammlung schr erhöht den Wert des verdienstvollen
Werkes. das für die Erforschungen der thüringischen Klostergeschichte
außerordentlich viel wertvolles Materı1al hıetet

Alfred ReschJena.

Pıus DA Denkmäler des nchner Stadtrechts
Regıster und Erläuterungen. BayrischeErster Band 1158—1405.

Komm. Bayerische LandesgeschichteRechtsquellen, hrsg. Bd L. München 1936 Ver-Bayerischen Akad Wissensch.., Omm1S-Jag der Kommissıon FÜr Bayerısche Landesgeschichte, Iın
S10N be1 der H Beck’schen Verlagsbuchhandlung. 65 RM
Die „Regıster und Erläuterungen' sind eın als „„‚.Beiband” bezeich-

neter Teıl des „Ersten Bandes der Denkmäler des Miünchner adt-
Einlei:tung und Urkundentexte VOoO MIrrechts. dessen 1954 erschıenene

6853 {f.) besprochen worden sS1Nbereıts ın Bd 55 1936 der 7K  C (S
echnıschen Gründen. weıl SONST der „EirsteSie erscheinen UuSs bucht

esonderter Band.,and W unhandlich geworden ware, außerlich als Cgrkundentext desschliıeßen sıch aber ın der Paginlerung an den
„Ersten Bandes“ unmittelbar Iieser hegt nunmeh miıt den Seiten
641 hıs vollständıg VOL

{JDer Registerband ist €1 Werk für sıch und ergänzt den ext-
band, hinsichtlich dessen Inalt uf dıe oben erwähnte Besprechung
verwıesen WIT auft eıne cht xlüc  ıche Weise. Vert hat sıch, W1€e€

iın einer kurzen Einle:tung hervorhebt, dıie Arbeit Regıster weıt-
Stadtarchiıv München. Dr. Horn-gehend miıt seıinem Amtsge

schuch, geteılt, dem den weıtaus größten Anteıl all der Bewältigung
chreibt. Daneben haben der Herausgeberdes überreichen toffes ZUS

des Deutschen Rechtswörterbuches, Kreiherr VO  — un  erg, und der
Münchner Sprachforscher VO  a Krauß durch Durchsicht des Bandes und
Ratschläge mitgearbeıtet.

[)as Regıster zertäilt in Zzwelı Teıle, e1in .„Namen- und Ortsregister”
und eınen 99!  achen- und Wortweiser Das erstere ist für kırchen-
geschichtliche Arbeit VOT allem durch die |\Namen der Päpste, Kardinäle,
Bischöfe, Heilıgen. SOWI1E dıe ezeichnung der Festtage, Klöster, Ab:-te.
en VOoO Bedeutung. Der ‚Sachen- und Wortweiser” geht in seiner

Register weıt hınaus. Es handelt sıch beı ıhmAnlage über 1n bloßes
tatsächlıch eın volIständiges Lexikon des Miünchner Stadtrechts
Vert. schreıibt ıIn der KEinleıtung über die Anlage des Registers: „Kıin-

eist1-gedenk der 1eute ohl allgemIn anerkannten Forderung nach
eıtenSCr und wissenschaftlicher Zusammentassun versucht C allen
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der stadtgeschichtlichen Forschung iIm Rahmen selner Zweckbestim-
Muns DSCTC L werden. Recht, Verfassung, Wirtschaft, polıtische und
sozlale Verhältnisse, Topographie, SIppen- ınd Rasseforschung, olks-
{um, Pra UL 1U arti sınd nach Möglichkeit berücksichtigt.
Man darf wohl SCH,; daß der mıiıt diesen Worten angekündigte Ver-
such voll gelungen ist Der reiche nhalt des ersten Bandes ıst lexiko-
graphisch vollständig ausgeschöpft. Darüber hinaus sınd ber auch
noch . zahlreichen Stellen ergänzende Hinweise auft Quellen“ VOL-
han C „„die 1m Textband nach dem Plane des anzecnh erkes nıcht
enthalten se1ın können, der TST im zweıten Band erscheinen werden“
(Einleitung.) Auf cdiese Welse ist das Werk Z.u einem Wörterbuch
geworden, das über die unmittelbar Münchner Sta  Tech inter-
essierten Kreise hinaus als achschlagewerk bleibende Bedeutung hat
Der Rechtshistoriker kann in einem gewI1Issen Umfang als
Wörterbuch der oberdeutschen, insbesondere natürlıch der bayerischen
Rechtssprache benutzen. Daneben findet sıch reiches rechtsgeschicht-
€Ss Materı1al unter einzelnen Stichworten W1€ SR Rechtsgang, Stadt-
rıchter, Strafrecht Das Stichwort er  „gast enthält alles Fremdenrecht
des mittelalterlichen Münchner (egmeinwesens US W er Sprachforscher
wird beispielsweise in den eingehend behandelten Abschnitten über
„d1€e Fachsprache , die jeweils unter dem Stichwort der einzelnen
Gewerbe stehen, manches für ıhn Interessante finden.

Auf Kınzelheiten kann selbstverständlich 1m Rahmen dieser Be-
sprechung nıcht eingegangen werden. Es se1 Ur darauf hingewlesen,
daß zahlreiche Stichwörter auch VO  — besonderem Interesse für Kirchen-
geschichte und kirchliche Rechtsgeschichte sınd. Als solche se1en, ohne
Änspruch auf irgendwelche Vollständigkeit hervorgehoben: Abt, ar

ST, Begräbnis, Beıchte, pfaf, Pfarrei, Pfarrer, plebs, Präsentations-TE  Pate, Buße, Dekan, Eıd Ironaltar, Kapelle, Kapitel, Kaplan, Kardıi-
nal, 1r  e: chirchgewaet (Kirchenkleidung), leich, 9 obedientla,
Spital, Weıhwasser, Wucher., /ins.

Im DAaNzZenNn handelt CS sıch ın dem Zusammenklang VONn Einleitung,
Urkundentext und Register um ıne vorbildliche Ausgabe mittelalter-
lıchen Stadtrechts unter vollständiger Ausschöpfung der Quellen für
alle daran irgendwie beteiligten Wissenszweige.

riangen Hans Iiermann.

1US DA Grundlagen der Münchner Stadtge-
schıchte. Mıt Bildtafeln und Stadtplan München 195  CZ

H. eCK sche Verlagsbuchhandlung VITI und 167 S! 4.80
Die „Grundlagen der Münchner Stadtgeschichte“ stellen ıne Er-

DEweıterung der Fainleitung dar, wel CH VOoO  — ihm heraus-
SCDEC nNnen „‚Denkmälern des Münchner Stadtrechts‘“ 19 VOTI-
ausgeschickt hat. {Dıie Abschnitte bis sınd mıt wenigen AÄnderun-
c VonNn dort wörtlich übernommen. Es kann Iso insoweıt auf meıne
Besprechung chieses erkes in Band 55 06873 ff der 7K  G} VOTIT-
wıesen werden. Dagegen sınd dıie Abschnitte bıs VII N hinzugefügt.

Abschnitt stellt die Münchner Stadiges  ichte über den OTIS-
geschichtliıchen Rahmen weıt hinausgreifend ın den Zusammenhang
der großen Polıtik der Stauter. nt SCNH einer jelfach vertretitenen5CAnschauung wird an S CHNOMMECN, daß einrıch der Löwe Bayern nıcht
Aur ausnutzen wollte., um en norddeutsches Großreich
mıt dem Gesicht nach ()sten gründen, sondern daß bewußt uch
se1INne bayerische Staatsmacht In cdie welfischen Großmachtpläne
einbezog. Denn 1Ur se1 iıhm möglich SCWESECH, mıt der acht
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der tauftfer in Wettbewerb Z treten. Die äalteste Stadtgeschi Mün-
chens bıetet eine Stütze für die letztere VO Vert. vertretene Ansıcht.
Der amp zwıschen dem Herzog und €MmMm Biıschof VOo  b Freising 1ım
München Jäßt nen, daß sıch Un Kanz andere als eın tTiskalische
Interessen gehandelt haben mMu. Wenn der Streit nach dem /Zusammen-
bruch der Macht Heinrichs 1m Jahre 1150 zunächst mıt einem Siege
der Freisinger Bischofskirche endete., kann daraus auft ıne den
geistlichen Fürsten günstige Polıtiık Barbarossas geschlossen werden.
Sıie sollte, WwW1€e schon ()tto der Große vorgezeichnet hatte., der Bil-
dung Dynastıen entgegenwirken, welche der zentralen Königsmacht
gefährlich werden konnten. Bei den zölıbatären 1sSsChOoien Wa diese
Gefahr gebannt, Venn auch 1nN€ andere, vielleicht noch größere, uSs
dem Streit u dıie Investitur erwachsen War

Jedenfalls nımmt München iın der ersten Zeit se1iner Geschichte,über der manches Dunkel schwebt. ıne eigentümliche ellung W1-
schen Kaiser, Herzog und Bischot eın. as veranlaßt Verf. der
Frage, ob nıicht ursprünglıch eın Reichslehen SCWESCH Se1INn könnte,
mı1t dem der Herzog geirenn VONL Herzogtum belehnen wWar Wr
vermuteti CD; ohne die Frage mıt absoluter Sicherheit ZU bejahen.
Tatsächlich hat se1ine Vermutung manches für sıch Iie eigentümlıche,

der Urkunde VON 1239 hervorgehende, einahe reichsstadtisch
mutende Selbständigkeit der Münchner Bürger als Gerichtsgemeinde
spricht ebenso dafür WI1e die altesten. Siegel der a welche
nıcht das berühmte .„„‚Münchner Kindl“, sondern einen Adler (Reichs-
adler) zeıgen. Ta auch der Urkunde VO  — 92739 hängt eın der-
artıges Adler-Siege Demnach wäre Miünchen ursprünglich 1ın€e kalser-
hche Stadt und TST tiwa ıL  z 124() ZU  — Herzogsstadt X-
den DDie erste Urkunde, welche eınen Wiıttelsbacher als Stadtherrn
erkennen 1aßt, stammt aus dem TE 244

De1 VI Abschnitt befaßt sıch mıt drei Fragen der Siedlungs-
geschichte. Manche Anzeichen deuten darauf hın, daß die Vorstadt
„Altheı  AA ursprünglıch den Namen „Munichen “ geiragen und ihn
dann an die NCUSEC ründete Stadtsiedlung abgetreten hat Verf VeT-
mutet eıinen Herren of miıt Huben für Hintersassen dıeser Stelle
und zıecht auch die Ortsbezeichnung ‚Unter der 1ın als Stütze da-
für heran. daß hıer ıne dörfliche jedlung bestanden haben kann

Herner wırd die Frage aufgeworfen, ob ın Miünchen eiwa in
der Nähe VO  —_ t. Peter ıne€e Burg Heinrichs des Löwen FECWECSCH
se1n kann. VertT. verneılnt S1€; denn der stolze Welfe habe ohl kaum
an einem Örte., WO sıch mıiıt einem anderen, dem Bischof VON Wrel-
SIN In acht und Recht habe teılen mUussen, länger se1ne Residenz

chlagen mögen. Die immer wieder ın der Lıteratur auftauchende
Erzählung eıner alten Welfenburg auf dem Petersplatz ist Iso
wohl Legende.

Fine Legende ist uch cdie nachweisbar erTrsti 1m Jahre 1821 durch
einen romantısch eingestellten Schriftsteller auftretende Erzählung,
daß eiıne Relı ule des selıgen UOnophrius, eiınes Einsiedlers ın der
abessinischen üste, VO Heinrich dem Löwen VOoO selıner Palästina-
fahrt nach München verbracht und dort ın der „Burgkapelle” auf-
ewahrt worden SE1. Die alte Urkunde, deren ext dieser Schriftsteller
(Aloıs VOo  ; Hofmann wiedergibt und die er ın der Bibhliothek Z Braun-
schweig gefunden haben will, ist dort änzlıch unbekannt. Sie ist
auch ihrem Inhalt nach verdächtig. Wahrscheinlich ist das Onophrius-
bild Hause Marienplatz Nr. auseınem alteren Christophoxusentstanden.

Zischr. f. Kımli LVIILI 1/2
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Im VIL Nnı geht Vert auft das seıt 1934 erschienene e1IN-
schlägıige Schritttum eINn. Am chlusse folgen Bıldtateln und eın für
den Leser sehr nützlicher Stadtgrundriß miıt eschrittun nach dem
an 1405 DIie Abbildungen vgl Besprechung 55 1936|

685 dieser Zeitschrift) sind dreı wertvoalle Tafeln vermehrt.
rlangen Hans Liermann.

Karlkl LennarTZz, PrOoDStel und Pröpste des S t eierTr-
1n } Nebst einem Anhange Vom Scholaster

und der Stittsschule Fritzlar. Fulda, TUC. Fuld Actien-
druckerel, 1936 E 118 A (Quellen bhandlungen Ur
@  sch el U, 10zese a, hrsg. VO  z} Rıchter X V.)
Das Hauptstück dieses Hefttes ist 1171€ bereıits 1908 erschıenene

IIissertation der Bonner philosophischen Fakultät. deren Vert 19733
als Studienrat In Fritzlar gestorben ist. |dDie Arbeit ist unverändert
wıieder a b edruckt ohne Hinwelse auf die inzwiıischen NEU veröffent-
ıchten Ar eıten, WI1€ iwa assen, Die kırchliche Organıisatıon
Althessens 1m Mittelalter samı einem Umrt1ı der neuzeitlichen Kayf=
wicklung Marburg 1929 er Propst als „Haupt des Stitts”“ und der
VO  - iıhm ernannte UusStiOos UTS rünglıch für die inneren Ange-
Jegenheıten des Stitfts und cdie TUn enbesetzung zustan 1g Da aber
der Propst zugleıch Archidiakon des alten Büraberger Bischofsprengels
WAarL, lehte meıst außerhalb des Propsteıisitzes, und se1ın Amt wurde
E1IN begehrtes Ziel der Versorgung. Die Oomm1ssare des Maıinzer Krz-
1SCHNOLIS beseıtigten vollends jede Amtshandlung des Archidiakons.
Sehr willkommen sind dıie urkundlich belegten Listen der Pröpste,Offtiziale und Kustoden. Die verschiedenartige Entwicklung den
einzelnen Diözesen bedar immer Sonderuntersuchungen. Die
Beilagen über das Alter des Stitts und des Archidiakonats sınd wert-
voll durch krıtische Beobachtungen. Wie be1i Hersteld gestattet uch
hier die Überlieferung keine einwandftreie Klärung. Da dıe Jubel-
tfelern vorüber SIN.d,; kann der Scharfsinn späterer Geschlechter sıch
erproben. Die 1m Frıiıtzlarer Pfarrarchiv noch vorhandenen reichen
Quellen haben den Vert auch veranlaßt, JLE Geschichte der Stifts-
schule beachtenswerte Aufzeichnungen machen, die 1mMm Anhang mi1ıt-
geteı1lt werden und die bekannten Ausführun von elidmann,

tschr hess GeschDas akademische Frıitzlar 1m Mittelalter, iın der
Kassel 1927 347 ff oylüc erganzen, soweıt das und Jahr-
hundert ın Frage kommen.

Darmstadt. Wilhelm Dersch

Ur  undenbuch der eichsabtei ersfeld Mit Ver-
wertiung der Vorarbeiten arl Hörgers ) ear VO Hans W e
rıch. Hälfte Marburg, KElwert 1936 1 208
(Veröffentlichungen Historischen Kommission Hessen Wald-

Phılıpp Hainer., Dıe eichsabteli Hersfeld bıs AL
ıtte des rhunderts NALT.: 155 L Neu

bearbeitete Auftfl ersie ans Ott Verlag, 1936 Zweıte Ver-
öffentlichung des Hersfelder Ges:  ichtsvereins.)
Aus nla der für 1936 angesetzien 1200- Jahrfeier sınd diese

beiden er erschıenen, üuber le Bedeutung einer Kloster-
geschichte hinaus für dıe deutsche Reichsgeschi die größte Beachtung
verdienen.
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Stadt Hersteld den alten .Plan der kurhessischen Historıschen Kom-Hörger hatte dank der opferbereiten Unterstützung der

m1ssion: mıt unermüdlıchem lier der Verwirklichung nahe gebracht,
als eın allzu firüher Tod iıh dahinraffte. Weirıch Sprans in
die Bresche und formte den hinterlassenen ZUT Vollendung I)Das
erste Heflft umftaßt 119 ummern aus den Jahren 271224400 Das ä lteste
Original stammt Uus dem re £7.9: [ DdDie FEiditionstechnik chlıeBt siıch
der voO Stengel im Fuldaer Urkundenbuch bestens bewährten
Methode Die Angaben über die gesamte Überlieferung un dıe
Vorbemerkungen Z.u den einzelnen tücken stellen iıne außergewöhn-
ıiche Arbeitsleistung dar.  bweıichend VOo  b tengel sınd dıe schwlerıgen
topographischen Feststellungen noch nicht durchgeführt; sondern dem
noch ausstehenden Register vorbehalten worden. Die Finreihung zahl-
reicher Fälschungen, namentlich der 1m Zusammenhang mıt den Zehnt-
kämpfen entstandenen, wird endgültıg bleıiben, wenn auch Nr
815 Junı 16) VO  —; Hafifner dA. a. dem Jahre 84Q (wıe schon Rommel,

Hessen I! Anm 110 annımmt) zugewlesen wıird. Die Un-

| )7Iie Kanzleı AaTIs LIL., behoben. Nr und 38 bı]eten jetztklarheit über dıe Notare Ernust ın Nr 30 :1st inzwıschen durch Kehr,

einen einwandtfreien ruck des Zehntregisters und des S0 Brevı1-
arıum Lulli Bisher ungedruckt die Priviılegien Benedikts VIL
tür Memleben VonNn 9851 (Nr. 65) und Le0s für ersie VON 1054
(Nr 101). Ersteres ıst gleichzeitig VOonNn ın Sachsen. und Anhalt‘
1936 8304 abgedruckt. Das Privileg Leos hat ıIn

(1936), 199— 204 veröffentlicht (erwähnt aıuch VO  - R. Bloch,
Die  Klosterpolitik Leos:IX. 1ın Deutschland, Burgund un talıen, 1m
1V Urkundenforschung X 1930 215) Zu der älschung Nr. 59
(Otto Vor 90753 Maı 7) ist jetzt heranzuziehen: Kailh Zickgraf, Bei-
rage zZzu Geschichte Ahtei Herrenbreitungen, In Zischr hess
Gesch 61 1936 ff Das bekannte chreiben der Mönche VoO  b Monte
(assıno (Nr 113) fallt ach Häfner, Die Wormser Briefsammlung
des 11 Jahrhunderts (Erlangen 1935), ıIn dıe Zeıt Abt Udalrichs
VO. Lorsch (  2—1  ) H. Feierabend, Die polıtische Stellung der
deutschen Reichsabteien während des : Investiturstreıtes, glaubt
das Jahr 1075 annehmen können.

Hafners Arbeıiıt stellt 1ıne erweıterte Neuauflage sSeINES vor

‚ Jahren erschienenen Büchleins dar. Hs ist erfreulich, dalß die seitdem
erschlossenen euen Quellen und Erkenntnisse sorgfältig berücksichtigt
und In selbständiger Forschung vertieft worden sind. Leıder ıst der
In den Beilagen der ersten Auflage gedruckte Abschnitt über. die
Quellen ur Hersfelder Geschichte nıcht wıeder aufgenommen. {DıIie
In der zweıten Bearbeitung gebotene Literaturübersicht stellt iıne
Auswahl ın kürzester assung dar, die icht einmal Rommels (S6:=
schichte von Hessen nennt. Es hätte eın in wels auf das ‚Hessısche
Klosterbuch‘ 1915), 64—68 genügt. Für chie Frühzeıt,. auch die Frage
der Gründung, bietet Fr7z askamp, Das hessische Missionswerk des

Bonitatius 1926 erschö fende Angaben In den Anmerkungen
stecken mancherle1 richtıige eobachtun Z Kritik Lamberts, den
Jedoch CSCH den Vorwurf der äls un ın ulZz nımmt. NeuerT-
dings hat tte Tradelius, {Ddıie rößeren Hildesheimer ahrbücher und

issertatıon 193 wıederum das CT -ıhre Ableıtung (Berliner phıl
hältnıs der Hildesheimer. Quedlinburger und Herstelder Annalen
untersucht un sıch SC  J9 Dieterichs ‚Streitiragen’ für Hıldes-
heiım als Entstehungsort ausgesprochen. H.s Ansıchten über dıe edeu-
tung von Hu und Mansus werden jetzt 1n weı Aufsätzen
Fr Lütge bekämpft .„Hufe und Mansus 1ın den  miteldeutschen uel-
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len der Karolingerzeıt, 1 besonderen iın dem Breviariıum t. Lulli‘,
1ın der JS I, oz1al- Wirtschaftsgesch (1937), 105 F{ und
99  1€ ufe 1n der thüringıisch-hessischen Agrarverfassung der aTrQO-

lingerzeıt”, ın chmollers Jahrbuch 61 1937 Die Ausführungen H.s
„Über das Jahr 1im Anhang 154 FE werden, W1€E selbst
<ibt, nıcht beweiskräftig seın können. Die Literaturangaben lassen
leider oft die biıbliographische Genauigkeit vermı1ıssen. Das beigegebene
Namenverzeichn1s wIird dankbar egrüßt

Ergänzend E1 noch auft den VOoO  k eirich ın der Hersield-Nummer
der Zeitschrift „Hessenland”“ 1936), 101—104 veröffentlichten
Aufsatz „Hersfeld ın der deutschen Geschichte“ hingewliesen, ın dem

VOT allem Hersfeld als Missionskloster für J1 hürıngen und se1lt 70
als königliches Eigenkloster herausstellt.

Darmstadt. W ilhelm Dersch

Johannes FHatfınger, S: eschichte des Ka fa Hı
Ü 1n Osterreıch VO Canısıus bıs ZU CC
warTfld. Mıt Berücksichtigung der gleichzeıitigen gesamtdeutschen
Katechismusgeschichte (Forschungen ZUT ıte des innerkirch-
liıchen Lebens, hrsg. VOoO Dr uSo Rahner 5.76 1957
Verlag WHellızian Rauch, Innsbruck/Leıipzıg, X s 595
IdDiese fleißige und tüchtige, auf Benutzung VOoO  D mehr als 150 Bıblio-

theken sıch stützende Arbeıt <tößt ıIn eın bısher unbebautes Gebiet VOT.
Der erste Teıl (1—28) führt die Geschichte der Katechismen 1n Osterreıich
b1ıs ZU Theresianischen Schulreform er 1555 erschienene c anisianısche
Katechismus behauptete SE1INE Monopolstellung bis ZU Gründung der
katechet Bibliotkek 1696, VO deren üchergaben erstmalıg e1in
Verzeichnıs ben wird. Die Barockkatechismen zeigen neben Stoff-
tülle den atsch einer entarteten Predigtweıise. Den ersten erfolg-
reichen Versuch, einen zeitgemäßen Katechismus Zzu chaffen, machte
1ger welst darauf hin, daß 1nNn€ ausreichende Biographie dieses
Mannes, ja 1N€ ammlung VO  — Essen Briefwe:  sel In dem
zweıten Teıil 29—60) werden die auf elbiger zurückgehenden schlesi-
schen Katechismen besprochen. Der drıtte VOoO  - diesen stellt den ersten
deutschen Katechismus ıIn zusammenhängenden Lehrstücken dar. ıe

VorT sich: dıe Katechismen dranVerbreitung SIN asch und gewaltig
auch 1n Osterreich eın Teıl I1 11 62—98 er vierte Teıl 99—277) han elt
über den österreichischen Normalkatechismus vVOon FG se1ine Ausarbel-
tung und Fın ührung, se1ın AÄAußeres, selinen Inhalt (besonders aus-
ührlich und interessant), die katechet. Gesänge und Spruchsammlun-
SCH, Verbreitung der Österreichischen Felbigerkatechismen, über Kom-
mentare ZU dem VoO VL und dessen Weiterentwicklung. Im Anhang
279—368 tinden WIT das Quellen- und Literaturverzeichnis, den kleinen
schlesischen Katechismus VO  — 1703 eın Verzeichn1s der benützten ÄT-
chive und Bibliotheken und schließlich 381—393) das Sach- und
Personenregister.

Krefeld E Buschbell

L Kirchenpolitı des Herzogs arl A 12  ander
von Württembereg (1733—1737) von Dr.Hermann Tüchle,
mıt Abb 208 1957 Verlag Konrad Triltsch, Würzburg. Preis
art A ——
Über Herzog Karl Alexander VOon Württemberg, der durch Schil-

Jers „Geisterseher“ und Hauft{fs 0O Suß“ der Nachwelt uch außer-
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halb se1INESs Landes bekannt geworden 1st, legt seine sehr gründ-
liche un kenntnisreiche Dissertation VOT, miıt der bei der Jübıinger
kath.-theol Fakultät promovıert hat. Der VOo  u Hause au lutherische
Fürst WarTr schon als Prınz 1m Jahre 1712, als auf dem sudöstlichen
Kriegsscha latze unter der österreichischen Ne€e kämpfite, ZU  va ka-
tholischen Uiırche übergetreten, weshalb die W ürttemberger, se1ıtdem
seine Throniolge in Frage kam, befürchteten., werde als Herzog auch
se1ın Land katholisch machen. Dal dazu dann doch nıcht gekommen
ist, führt darauf zurück, daß seıt der Fiıxierung des Normal-
jahres 1624 durch den Westfälischen Frieden nıcht mehr möglıch g —_

sel, dıe Gegenreformation 1n der früheren gewaltsamen Weise
Z betreiben. Worin dıe kirchliche Bedeutung der Reglerung Karl
lexanders STa dessen er  1C besagt seine These 5. 168 „Die
Spannungspole sınd nıcht mehr. w1e sS1e€ eın Jahrhundert früher noch

Kirche, sondernCWESCH waäaren, katholische und protestantische
und ständische S-urstlıcher Absolutısmus

YVeTiIIEIUN Z [Die poliıtische Zeitkrise, Absolutismus miıt Ver-
kennung der naturgegebenen Begrenztheıt der Kräfte des kleinen Lan-
des und Staatskirchentum., hatte auch den Herzog In ihren Bann g_
zogen. Über die Linle, die die Relıgi0ns- und Kirchenpolitı des Her-
Z0OgSs gerade nach dieser Seite inne hielt und War auch gegenüber dem
katholischen Kirchenwesen se1INESs Landes, erhalten WIT denn auch
mancherlei aufschlußreiche Beıträa C

Daneben sınd aber doch wohl dıe 2iele und Aussıichten einer
katholischen Reaktion unter diesem absolutistischen Regiıment einiger-
maßen unterschätzt. zieht ZUTLF Erläuterung der Verhältnisse in

Aber ıst eın Irrtum.,W ürttemberg die Pfalz heran (S:53 Anm 2)
wenn me1nt, hler hätten dıe Bestrebungen, dıe uf ıne ekatholı1-
slieTung zielten, mıt der Religionsdeklaratıon VO  a 1705 eın V  nde QC-
OM mMeN en  —_ SaNz abgesehen davon, daß {a  - während des anzch

Jahrhunderts darüber trıtt, ob cdiese Deklaratıon überhaupt rechts-
gültig sel, ist S1€E tatsächlıch Von den katholıs  en Kurfürsten nıcht B
halten worden. Schon 1719 versuchte Karl Philıpp, die Reformierten
mıt wa Aaus der Heılıiggeistkirche ın Heidelberg verjJagen, deren
Chor ihnen bereits Irüher entzogen worden Wäar. { JIıe .„kirchlichen
Regierungsgrundsätze‘ aber. von denen sıch se1n chfolger Karl
Theodor (  d  ) leıten 1eß (v über S1€ die Dissertation VO  e}

Bauer, 1868), begleitete iıhr erster erausgeber mıt dem eutfzer „Gott
walte über Deutschland WENnN solcher jesurtischen Prinzeninstruc-
toren selbst jetzt noch mehrere geben sollte!“ Ihre Auswirkung
schuf ın der Kur falz Jjenen. Zustand, be1 dem ın dem ZahNnzch Land
überhaupt kein rotestant mehr eine Anstellung fand, eINZ1IE die
protestantischen Kirchenräte., Pfarrer und Schullehrer ausgenoOomMmMCN.
Die öffentlichen Amter In und Land bis herunter 7U chweıine-
hırten durften Ur mıt Katholiken besetzt werden, selbhst IiNnan
colche ın den ungemischt reformierten Orten TST ımportieren mußte.
Die Jesuiten, die bereıts 1686 nach Heıdelberg gerufen worden N,
brachten jetzt hıer ın ihrem Kolleg uf die stattliche Zahl VOonNn

Patres, und ihrem Jrden gehörten viele Professoren der Universität
AI Auf der anderen Seite WwWär jeder Einwohner des Landes eın
Bettler.

Nach diesen Konfessionsverschiebungen, dıe sıch unter ihren Augen
ın ıhrer unmittelbarsten Nachbarschaft vollzogen, ürftten die Besorg-
nısSse der W ürttemberger, daß die Dıinge be1i ihnen Jangsam ın dasselbe
Fahrwasser gesteuert werden sollten. doch nıcht so unbegründet g -
wesen Se1IN. WwI1e annımmt. 1ın zielende Gedanken urften aıuch



294294  ‚; Literarische Berichte und Anzeigen  z  dem Herzo.  bei seiner auf, Selbstherrlichkeit angelegten Natur,. die  durch eine?  g  ange Feldherrntätigkeit sich gewöhnt hatte, nur in ‚den  Kategorien :des Kommandierens und Orderparierens zu denken,;- nicht  allzu ferne gelegen :haben. Hinzu kam:bei ihm der oft :beobachtete  Renegateneifer, mit dem ehemalige Protestanten. in der Wahrnehmung  kirchlicher » Belange geborene Katholiken im Durchschnitt ‚erheblich  übertreffen. Bei alledem kam jedoch die eigentliche Initiative nicht  von ihm ‘selbst. Die Sachwalter der katholischen Propaganda kostete  es aber, da er (S. 29) fremden Einflüssen. unverantwortlicher .Ratgeber  leicht erlag, keine allzu große Mühe, ihn für ihre Zwecke zu gewinnen.  Als erster unter. ihnen erschien (S. 28 f.) der Kapuzinersuperior : Pater  Fulgentius von Weil der Stadt auf dem Plan, indem er sich schon bald  nach dem Übertritt Karl: Alexanders dessen Unterstützung für die  Vermehrung seiner Patres von fünf. oder sechs auf acht sicherte. Daß  es sich dabei um mehr als bloß die „ausgedehnte Seelsorge in denbe-  nachbarten : ritterschaftlichen Orten ‚wie : vor allem im Württembergi-  schen‘“ handelte, erhellt einmal daraus, daß das dahin zielende Ge-  such ausgerechnet an die Propaganda in Rom ging. sodann aber auch  daraus, daß der fürstliche  ürsprecher seinen Namen nicht genannt  Eberhard  wünschte, weil seine protestantischen Brüder und der Herzo  einmische“.  Ludwig „es ihm übel nehmen würden, w  ;  ;  enn er sich in solche Sacher_1  Als dann mit dem Tode Eberhard Ludwigs (31. Oktober 1733) die  Regierung an Karl Alexander überging, beeilte sich (S.50ff.) der  Wiener Nuntius Passionei, unter dessen Einfluß inzwischen ein Brüuder  (Friedrich Ludwig) des neuen Herzogs katholisch geworden war, dem  neuen Landesvater mit Erfolg einleuchtend' zu machen, wie er das  Direktorium des Schwäbischen Bundes in die Hand bekommen könne:  er brauche dazu nur seinen Bruder in den Dienst der Kirche zu stel-  len, wo derselbe mit Leichtigkeit Bischof von Konstanz, also der. für  Württemberg zuständige Kirchenfürst werden könne. In Rom aber  gab man um dieselbe Zeit der Erwartung Ausdruck, „daß durch die  weisen Bemühungen des Herzogs das Land den Irrtum abschwören  und das Licht des Kkatholischen Glaubens erkennen würde“, und ver-  sprach dabei jede mögliche Unterstützung. Bezeichnend war . auch die  Wahl der Geistlichen, denen die katholische Seelsorge in Stuttgart  übertragen wurde. Sie waren Kapuziner, also gerade dem Orden ent-  nommen, der in der Propaganda seine Hauptkraft an die Bearbeitung  der unteren Volksschichten, auf die es in Württemberg wesentlich an-  am, ganz ebenso setzte, wie die Jesuiten, in deren Profeßhaus in  jen Karl Alexander einst seinen Konvertitenunterricht empfangen  hatte, unter den oberen Zehntausend zu arbeiten pflegten.  as von  diesen Kapuzinern zu erwarten stand, lehrt das Beispiel ihrer Brüder  in der vorderösterreichischen Provinz, die sich um jene Zeit rühmten,  sie hätten seit dem Jahre 1674 (d. h. seit dem Einfall der Franzosen)  10745 Lutheraner für die katholische Kirche zurückgewonnen., Daß  man sie in Stuttgart jetzt anfangs sich ihren Lebensunterhalt von Haus  zu: Haus zusammenbetteln ließ, war vielleicht weniger Bummelei der  leitenden Persönlichkeiten, als ein bißchen kluge Berechnung. Denn  wenn sie bei ihrem Terminieren „recht oft an den unrechten Türen  angeklopft haben mögen“ (S. 59 Anm. 41), so war das ein ziemlich  einfaches. Mittel, sie mit den.Lutheranern der Landeshauptstadt in per-  sönliche Berührung zu bringen, wobei sich aus deren Mitleid, wenn  man es nur geschickt anfing, wertvolle Fäden .für eine künftige Propa-  ganda spinnen ließen.‘ Bei alledem war man.am Hofe klug genug, umLiterarische Berichte und Anzeigen‘
dem Herzo bei seiner auf Selbstherrlichkeit angelegten Natur,..dıiedurch 1ine ange WFeldherrntätigkeit siıch gewöhnt hatte, 1U ın €n
Kategorien des Kommandierens und (rderparlerens Zz.u denken, NIC|  ht
allzu ferne gelegen haben Hinzu kam bei ihm der oft beobachtete
Renegateneifer, mıt dem ehemalige Protestanten: in. der Wahrnehmungkırchlicher Belange geborene Katholiken 1m Durchschnitt erhebit
übertreffen. Ber J1edem kam jedoch die eigentliche Initiative nıcht
VOo  am} ıhm selbst. Die Sachwalter der katholischen Propaganda kostete

aber, da 5. 29) temden Einflüssen unverantwortlicher . Ratgeber€l erlag, keine allzu große Mühe, ih tür iıhre Zwecke gewinnen.Als erster unter ıhnen erschien 5 28 l.) der Kapuzinersuperior Pater
Fulgentius VO  e Weıl der auft dem Plan. indem sıch schon bald
nach dem Übertritt arl: Alexanders dessen Unterstützung für die
Vermehrung selner Patres von tünt der sechs auf acht sıcherte. da ß
es sich dabei mehr als bloß die „ausgedehnte Seelsorge 1n den be-
nachbarten rıtterschaftlichen Orten W1€ VOT allem 1m Württemberg1-schen‘“ handelte, erhellt einmal daraus, daß das dahıin zıielende (382-
stich ausgerechnet al c1e Pro aganda ıIn Rom SINS, sodann ber uch
daraus, daß der fürstliche ürsprecher selinen Namen nıcht genannt

Eberhardwünschte. weıl seine protestantıschen Brüder und der Herzo
einmische .
Ludwig 99 ihm übel nehmen würden, en  > sıch In che Sachen

Als dann mıt dem JTode Eberhard Ludwigs (31 (Oktober 17233 dıe
Regierung Karl Alexander überging, beeilte sıch 5: 50 {£f.) der
Wiener Nuntius Passionel, unter dessen FEinfluß inzwischen eın Bruder
(Friedrich Ludwig) des Herzogs katholisch geworden WAarT, dem
eCuUuEN Landesvater mıt Erfolg einleuchtend machen, WI16 das
Direktorium des Schwäbischen Bundes ın diıe Hand bekommen könne:
er brauche dazu 1Ur seınen Bruder In den Dienst der Kirche zZzu stel-
len, derselbe miıt Leichtigkeit Bischof Vvon Konstanz, Iso der für
Württemberg zuständige Kırchenfürst werden könne. In Rom aber
gab INan Uum dieselbe Zeit der Erwartung Ausdruck, „daß uUur:! diewelsen Bemühungen des Herzogs das Land den Itrtum abschwören
und das Licht des katholischen Glaubens erkennen würde , und ver-
sprach €1 jede mögliche Unterstützung. Bezeichnend wa uch die
Wahl der Geistlichen, denen die katholische Seelsorge 1ın Stuttgartübertragen wurde. Sie waren Kapuziner, also gerade dem Orden ent-
ommen, der ın der Propaganda seINeE Hauptkraft cie Bearbeitungder unteren Volksschichten, auf die 65 1n Württemberg wesentlich -

anz ebenso seizte, W1€e die Jesuiten, iın deren Profeßhaus ıIn
1en arl Alexander einst seınen Konvertitenunterricht fangen

hatte, unter den oberen Zehntausend Zu arbeıten pflegten. VoNn
diesen Kapuzinern erwarten stand, lehrt das Beispiel ihrer Brüder
iın der vorderösterreichischen Proviınz, die sıch 3 jene Zeıt rühmten,
S1e hätten se1ıt dem TE 674 seıt dem Kınfall der Franzosen)

745 utheraner für die katholische 1r zurückgewonnen. Daß
INa  — S1e In Stuttgart Jetzt anfangs sıch ihren Lebensunterhalt VOoO Haus
zu : Haus zusammenbetteln ließ. War vielleicht weniger Bummele1 der
leitenden Persönlichkeiten, als eın bißchen uge Berechnung. Denn
wenn S1€E bei ıhrem Terminieren „recht oft al den unrechten Türen
angeklopft haben mögen“ (S Anm 41) war das 1ın ziemlich
einfaches. Mittel. s1€ mıt den. Lutheranern der Landeshauptstadt in DETI-
sönliche Berührung Zu bringen, wobei sich. uSs deren Mitleid, HI
Inan Cr 1Ur geschickt anfıng, wertvolle Fäden für ıne künftige Propa-
ganda spinnen heßen. Bei alledem Wär ofe klug CNUS,
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alles z vermelden, w as irgendwie nach UVruck der /Zwan?g hätte aU>s-
sehen können. Zu fest haftete noch allenthalben in den (G(Gemütern der
chlechte Eindruck, den TSI kürzlich die Vertreibung der alzburger
Protestanten hınterlassen hatte Auch In W ürttemberg arcn Sallı
/üge :{} ihnen erschıenen, und eın Spezialbefehl Eberhard Ludwigs
mM Januar 17539 hatte diese arınen Leute, ‚„welche ıIM des Kvan-
gehi und der wahren, allein selig machenden Relıgion wıllen ın en
umherziehen müßten, der besonderen F}ürsorge der Oberämter CH1LD-
ohlen Auch schützten mehrere Relıigionsreversalıen das Land VOT
einem groben Bruch der kirchlichen Verfassung. Allerdings War ın
cheser Hinsicht noch In aller Erinnerung, mıt welchen Auslegungs-
künsten die Jesulıten 1m vorıgen Jahrhundert die Hugenotten in Frank-
reich iıhre beschworenen Rechte gebracht und W1e€e skrupellos sich
damals der Maınzer Erzbischof Johann Phıili VoOon Schönborn be1 der
Gegenreformation auf dem Eichsfeld TOTZ arster Rechtslage über die
maßgebenden Bestimmungen des Westfälischen Frıedens hinweggesetzt
hatte Eın dieses Schönborn aber. der Speyerer Bischof Damlan
Hugo Vvon önborn, ıIn der Kunstgeschichte ekannt als Erbauer des
Bruchsaler Schlosses. ein Bruder einerseılts des Kurfürsten VON ITrıier.
andrerseıts des Reichsvizekanzlers, der zugleich Bischof VO Bamberg
und. Würzburg WAar, bedeutete als Koadjutor Konstanz (seıt 1725
für das ZU. Konstanzer 10zese gehörıge Herzogtum W ürttemberg ıne
sehr einflußreiche Persönlichkeıit. Als dann der Jude Suß Oppenheimer
im.. Bunde mıiıt den Ka uzınern und FHeldpatres auf eiınen Umsturz der
Verfassung hinarbeite und die Herzogin OM Papst „.das Kreuz des
Glaubens“ (den Malteserorden) erhielt, dıe Zeit gekommen, iın der
die verwıtwete Erbprinzessin schreıiben konnte: „Jetzt wırd ohl
brav über dıe Ketzer hergehen“ Vielleicht hätte sıch ciesen Be1-
tragen Z einer stillen Gegenreformation in Württemberg 1MmM einzelnen
noch manches bezeichnende Material beibringen lassen. wenn der Ver-
Tasser außer den en des Remchingenprozesses und den Beschwerden
des Konsistoriums den Geheimen Rat und en Regjerungsrat auch
cie Akten des Konsistoriums selbst eingesehen hätte Denn hbe annt-
lich verfügen kırchliche Zentralbehörden keineswegs bloß über solche
Berichte UuSs den Gemeinden, dıe S1€E al die Staatsstellen weıterleıten.
Jedenfalls WAar, unbekümmert 11111 das Testament ©ÖDerhar Ludwigs

1752 daß alles iın dem Zustand. w1e olcher selt der eformation
SCWESCH, gelassen werden solle weıl jeder Regent, der anders VerTr-
fahren würde. ygTrOße Verwirrung 1m Regıment Zu seinem undc des
Landes Rum erfahren würde), diıe Rekatholisierung Württembergs iın
die Wege geleıtet.

ber WwW1€e einst iın der ersten Zeıt der Reformation das ähnliche.
ALT vIiel umfassendere Programm Hadrıians VI TOTIZ des Regensburger
Sonderbundes nfolge des Irühen o  €s  €S Papstes 1ın €n Anfängen
stecken blieb, ; hatte Nnun auch ın Württemberg, da der Herzog
schon nach wen1ıg Jahren starb, bhe1 dem bloßen Ansatz Se1IN Bewenden.
Das Volk aber dankte Gott, daß
errettet‘“ habe

esS 99 ynädig und in eiper chnelle

Hıernach kann iıch nıicht finden, daß cie Dınge richtig gesehen
sind, wenn schreıbt: 59.  1€ Gegenreformation wa  bn ıIn ihrer
Kraft gebrochen: eın NEeEUE Jahrhundert nahm die Glaubenstrennung
als eiwas Unabänderliches und eın Geist predigte Toleranz“
So weıt Wa Nan iın den dreißiger Jahren des Jahrhunderts uch
ın Württemberg noch keineswegs. Die Gegenreformation hatte S1|
neuerdings NUur zeitgemäßl umgestellt und arbeıtete mıt anderen, ber
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urchaus nıcht unwırksameren Miıtteln. rst unter Joseph 11 brach
dıe NEUE Zeıt VO  z Vorderösterreich aus für den deutschen Suüdwesten
überhaupt

Münster Westf.) Karl Bauer.

Hans Lehmann, Johann Wılhelm Rautenbereg. Ham-
burg 1936 (Beitr. u  orsch. z. Kırcheng. Hbgs L1L.) Hans Christians
Druckereli. 120 ascli z 60
Rautenberg (1791—1865) ıst dadurch über Hamburgs Grenzen he-

kannt geworden, daß als Prediger ın der Vorstadt St Georg 172
Jan 1825 die ersie Sonntagsschule „methodistischer” Art einrichtete.
un Wäar auf AÄnregung und unter Mithilfe z} Oncken, dem
späateren Begründer der ersten Baptıstengemeinde auf dem Kontinent.
ÜDie Beziehungen Amalie S5ievekıng, 1se Averdieck und Joh
ichern kommen hinzu, daß die Bedeutung Rıs für die Anfänge
der Inneren Missıon unbestritten ist.

Im Jahre 1866 ıst bereits ine Biographie über aus der er
eines Friedr. Anton oOwWwe erschienen. Zürich wurde S1€E geschrieben:
aber sS1€E geht aut eın gyutes Quellenmaterıial zurück, da Loewe,
scheinend mıt verwandt. über den Nachlaß Rıs verfügen konnte. Im
anNzen hat INa  — den INdTUCK, daß L0ewe 1ne innere Beziehung oder
> ıne geistige Gemeijnsamkeit mıt gefehlt hat

Damit deuten WIT schon 1e ufgaben all, VOT dıie Lehmann sıch
gestellt sah Er mußte das Geistesgeschichtliche und Zeitgenössische
beachten und den relig1ösen Menschen und seINeEe Kämpfe schildern.
Lehmann wiıird dem allen vollauf gerecht. Gerne hätte ila  b über
Berliner Zeit und seınen Verkehr 1m Haus der Hofrätin Herz mehr
erfahren. Rationalısmus ınd Erweckun sbewegung sınd richtig, h.
nıcht einseitig beurteıilt. Der Stil des Ver asSssertTs ist anschaulich, ebendig

Hans Luckey.
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Der Urmensch als Androgyn.
Von Ernst Ludwig ch

Wigsbaden‚ dolfsallee

Vorbemerkung.
Die Anregung vorliegender religionsgeschichtlicher Untersuchung

verdanke ich Ernst CNZ (ın Marburg Lahn), der miıch be1 (SO-
legenheıt se1ıner Beschäftigung mı1ıt Böhme nach den relig1ons-
geschichtlichen Zusammenhängen des androgynen Urmenschen Iragte.
Er hat IMır se1n uf die Urkirche und teilweise auch autf den (snostiz1s-
IINUuS bezügliches Material überlassen, wofür iıch ihm dieser Stelle
herzlich danke habe aut S. 9 und 25 meıner Arbeit verwertel,
WI1€E ich miıch auch für Jakob Böhme 30) ausdrücklich uf ihn beziehe,
€es übrıge beruht auf eigener Forschung. Dıe ] ıteratur ıst ent-

sprechenden Orte angegeben. Das Buch VO  b Halley des FHontaılnes, La
notion d’androgynie, Parıs 1958, konnte ich M1r SCn des evisen-
gesetizes noch nıcht beschaffen und £ND! hler als Ergänzung ZU

Literaturverzeichnıs.
Wiesbaden, 1m prı 1959

Ernst Ludwig

Plato aßt 1ın seınem 5Symposion en Sokrates halb 1

Ernst, halb 1mM Scherz davon sprechen, daß vo  - alters TEL
Geschlechter der Menschen, TIUNTERSWCHUN/EN  Der Urmensch als Androgyn.  Von Ernst Ludwig Dietrich,  Wigsbaden‚ Adolfsallee 45.  Vorbemerkung.  Die Anregung zu vorliegender religionsgeschichtlicher Untersuchung  verdanke ich Ernst Benz (in Marburg a. d. Lahn), der mich bei Ge-  Jegenheit seiner Beschäftigung mit Jakob Böhme nach den religions-  geschichtlichen Zusammenhängen des androgynen Urmenschen fragte.  Er hat mir sein auf die Urkirche und teilweise auch auf den Gnostizis-  mus bezügliches Material überlassen, wofür ich ihm an dieser Stelle  herzlich danke. Ich habe es auf S.9 und 25 meiner Arbeit verwertet,  wie ich mich auch für’ Jakob Böhme (S. 30) ausdrücklich auf ihn beziehe,  Alles übrige beruht auf eigener Forschung. Die Literatur ist am ent-  sprechenden Orte angegeben. Das Buch von Halley des Fontaines, La  notion d’androgynie, Paris 1938, konnte ich mir wegen des Devisen-  gesetzes noch nicht beschaffen und nenne es hier als Ergänzung zum  Literaturverzeichnis.  Wiesbaden, im April 1939.  Ernst Ludwig Dietrich.  I  Plato läßt in seinem Symposion*!) den Sokrates halb im  Ernst, halb im Scherz davon sprechen, daß es vor alters drei  Geschlechter der Menschen, tpia ... YEvn Tüv dvOpwTWwV, gegeben  habe: das männliche, das weibliche „und das dritte, das an  diesen beiden gemeinsam teilhatte, von dem jetzt (nur noch)  der Name geblieben, während es selber verschwunden ist“. Es ist  das mannweibliche Geschlecht, &vöp6yuvov yEvoc, eine Be-  zeichnung, die man zur Zeit des Sokrates nur noch als Schimpf-  wort gebraucht. Sokrates beschreibt die Gestalt dieses urzeitlichen  Doppelwesens genauer: „es war rund, mit einem Rücken und  Rippen ringsum, vier Händen und den Händen entspred1€nden_  1) 189 e, ed. Hermann (1866) IL, 160.  3/4.  20  Ztschr. f. Kı=G. LVII.YEvn TWV AVORWUTWV, gegeben
habe das männliche, das weibliche „und das dritte, das
diesen beiden geme1ınsam teilhatte, VOo dem Jetz (nur noch)
der Name geblieben, während selber verschwunden ist  .. Es ist
das {} Geschlecht, AVÖpOYUVOV YEVOG, eine Be-
zeichnung, die S Zeit des Sokrates 1U  b noch als Schimp{-
wort gebraucht. Sokrates beschreibt die Gestalt dieses urzeitlichen
Doppelwesens SECHNAUCT:; .. Nar rund, mıt einem Rücken und
Rippen ringsum, vier Händen und den Händen entspred1enden_

1) 189 C ed ermann (1866) 1 160

3/4tschr. Kın
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Beinen, Zzwel esichtern auf kreisförmigem Hals, überall yleich
mıt eın Kop(fC, bei Z7wWwel entgegengesetzt befindlichen (G6=-

sichtern, 1er Ohren. zweil Geschlechtsteilen nd allem übrigen,
w1e s ohl elNer AaUuSs em Vorstehenden vergleichsweise schließen
annn  .. Seine Fortbewegung besteht 1mMm Purzelbaum der Rad-
schlagen, KUßBLOTAV KUKAW wiıll rTasch von der Stelle kommen,

überschlägt sıch mıt seinen acht Gliedmaßen. |Dieser Andro-
SVYD des 5Symposion ıst also eın Kinzelwesen, bevölkert als
eıne sonderbare Spezies Mensch, besser Übermensch, die urzeıt-
liche Welt Die Androgyne der Urzeit; heißt CS dort weıter.,
vo. großer Stärke, hatten hohe edanken (T OpPOVNUATA UEYANAO)
un: griffen die (oötter Die Giganten tOs un Ephial-
tes, die Söhne der Iphimedeia nd des Poseidon WAarTren Andro-
ZVYDC., eus schnitt schließlich die Androgyne offenbar Al  N

Abwehr In Z7wel Teile } Nur ein1ge ließ übrig, den
einstigen Zustand eriınnern womıt Sokrates die Abnormi-
aten der Geschlechtsbildung ıIn der gegenwärtıgen Welt meınt.

AÄAus der sokratischen Beschreibung geht hervor, daß WIT
1er mıt einem Mythos tun haben Die Androgyne leben In
der Urzeit, iın der ahe der Weltschöpfung der och mıtten 1n
ihr, S1e zeichnen sich VOoOrT den normalen Geschlechtern durch be-
sondere Kraft und gelstigen Hochflug aUS, sS1Ee C5, die
(‚oötter anzugreifen: das deutet darauf hin, daß s1e Halbgötter
Sind. Dies geht auch noch aus einem anderen Umstand hervor:
Sokrates SEeTIZ 1n jenem Dialog das männliche Geschlecht 1n Be-
ziehung ZU Sonne, das weibliche 1n Beziehung ZU. Erde, das
androgyne aber 1ın Beziehung Monde) mıt dessen Gangart
(nopeia) der Androgyn Ähnlichkeit hat Diese Verwandtschaft
des urzeitlichen Androgyn mıt dem Monde werden WIT anderswo
wiederftinden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der androgyne
Urmensch mıt se1iner kugeligen Gestalt ursprünglich der Mond
selbst ist°) [Jas Doppelantlitz des Urandrogyn iıst der und

S Homer, UOdyssee XL, 305 PE ed 1908 1,

3) aTto, 5ymposion 190 Cs ed. ermann }E, 160
4)) 189
5 [Dies erweıst auch die lateinische Doppelform Iunus und luna,

der Zwillingscharakter des Mondes be1 den Babyloniern, /Zimmern,
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abnehmende Mond, die Zerschneidung ın zwel Teile aßt sıch
R8l der Erscheinung der beiden Mondhälften verstehen. Jeden-
falls erweıst sıch auch VO ]1er AaU: der Androgyn der Urzeit als
eine Art Gottheit

In Ba12Z sShnlicher FKorm kennt diesen Mythos der altere Zeit-
xENOSSE des Sokrates, aus Agrigent In seıner
/Zoogonie (Lehre VOoOIl der Fntstehung der Lebewesen) nımmt
a daß ın der Urzeit ‚viele Geschöp{fe heranwuchsen mıt dop-
peltem Antlıitz un!: doppelter Brust, mıt dem Rumpfe eiNes Rin-
€es, aber mıt em Antlitz eiınes Menschen. , und daß „umgekehrt
andere AA Vorschein kamen, Menschenleiber mıt Kuhhäuptern,
Mischwesen. die teıls Männer-, teils Frauengestalten hatten un!:!
mıft beschatteten QLd 010 ausgestattet WarTech } Die Darstellung
des Empedokles Von en urzeitlichen Mischwesen gleitet 1Ns
Märchenhaffte. enn zunächst sind für iıhn Phantasiegestalten
aller Art. halb Mensch, halb Lier, unter denen auch Androgyne

seın mogen ber auch kennt eınen androgynen Gott,
dessen Beschaffenheit dem sokratisch-platonischen In mancher
Beziehung ahnlich iıst

‚Gle1 nach sämtlıchen Seiten Wäar der und rıingsum ohn Ende,
Noch icht herrschte verwertlicher Streit und Zwist iın den Jedern;
Denn nıcht schwingen VO Rücken sıch ıhm zweigartıg wel Arme,
Noch hat Küuüße noch hurtige Kniee noch zeugende ıeder ®),
ondern war ıne Kugel (o0paipoc), 34aNZ gyje1 nach sämtlichen Seıten.
Aber nachdem ın den ]Jedern der Haß ıhm oToR War geworden,
Und sıch L Ehren erhob, dieweıl sıch die Zeıt ihm erfüllte,
Dran durch mächtige Fıde S1Ee wechselnd waren gebunden:
Da erbebten dıe Glieder des Gottes der Reihe nach alle 9)

KAT3 3673 f’ 415, der androgyne Charakter des Mondes be1 den Priımi-
tıyven, Windhuis Y N, 107 F IL ho el, [)Das es der
Gottheit (1934) 49

6) Um 465 Chr.
Bei 1 € 5s Fragmente d. Vorsokratiker 1922), Fr. 61:; le,

Vorsokratiker (1935 Z
tle, Vorsokratiker 145

9) Bei Ammonius ermlae ın Arist de interpreit. VII (Nestle,
O 155) wiıird hler eingefügt: DNV LEPN Kal ÜOETMATOG, OpOoVTIOL

KOOMOU ÜÄTNAVTO KATALOOOUOOG O0 OLV. Doch ıst schr zweifelhafit, ob
{a  - schon mpedokles ıne derartig spirıtualisıerte Denkweise ZU-
schreiben darf.
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Dieser Urandrogyn des Fmpedokles zeıgt eine aäaltere Gestalt

als derjenige des 5Symposion: In eiınem Urzustand ist eın
OPALPNOG, W as dem TTPOYYUAOG bei Plato entspricht. Hat ZUerst
noch nıcht die eıgenartıgen Doppelglieder, ıst doch angedeutet,
daß sS1e iıhm nachher gewachsen sind, nämlich durch das Erwachen
des typısch empedokleischen „Haß“”-Prinzips. Ist 1er auch nichts
ausdrücklich VO  > Beziehungen ZU Monde gesagtl, sondern
scheint der OQYA1IPOS philosophisch als Gegenpol der AKOOULO, als
das alles 1n sich befassende Weltwesen, In dem die Liebe ber
den Haß die Vorherrschaft behauptet, gehört doch dieser
; des Fmpedokles al den Anfang der Schöpfung als Aus-
gangspunkt des empedokleischen Weltdramas. Fmpedokles
lehrte, daß die Pflanzen die aäaltesten Geschöpfe selen z Daraus
ann InNnan schließen, daß ihm die Vorstellung androgyner Wesen
in der Urzeit ahe gelegen hat 2 Man könnte auch umgekehrt
CNH: da e1in androgynes Wesen ın den Anfang der Schöpfung
SCIiZT, 1aßt das organische Leben mıt en Pflanzen beginnen,
unter denen ja zweigeschlechtliche 1ypen g1ibt Besonders be-
achtenswert scheint MI1r hier, laßl der ODYUAINOS des Impedokles
weder ein Kollektivum w1€e die Androgyne des Sokrates-Plato
noch eigentlich eın Individuum 1st, sondern eın Urtypus,
aber eın mythologisches Wesen. Fs ergıbt sıch, daß 1n der ersten
Hälfte des Jahrhunderts V, Chr. ıIn der griechisch-süditalischen
Welt die Vorstellung VOoO einem androgynen göttlichen oder halb
göttlichen Wesen Z Mythos VO  b der Weltentstehung gehörte,
und daß In loser Verbindung mıt dieser Vorstellung allerhand
Märchen- und Fabelmotive vVvon Mischwesen der Urzeit 1m Um-
auf WAarTrcn.

ıbt Cc5 noch altere Stufen dieser Vorstellung? Empedokles
stand unter pythagoreischem Einfluß 12) Das acht wahrschein-
lich daß auch die Idee VO  - einem androgynen Urwesen aus

pythagoreischen Kreisen iıhm gekommen ıst Herodot be-
hauptet, daß Pythagoras auf Lehren tuße 13).

10) Empedokles bei Aristoteles. de (oelo 1IL, 2! ed. Pranti! (1881)11) Wir werden der relig1onsgeschichtlichen VO  u Pflanzeund Urandrogyn 1mM Laufe der Untersuchung noch ötter CSCZNEN.erbindun  ch. öfter
1els, Der antıke Pessimismus 1921),13) Herodot F 9 $ ed Kallenberg 1911 )I 365
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Wir kennen 1U Z WarLr au dem alten Ägypten die Darstellungen
und Schilderungen von Fabelwesen un:' Mischwesen. Doch
sind Märchentypen, hne Beziehung 71A1  — Urzeıt nd SchöpP-
fungsmythos. Sie evölkern Iın der Gegenwart die W üste als

Schreckgestalten aller Art 14) Von einem androgynen Urmenschen
oder Halbgott tindet sich 1m alten AÄAgypten keine Spur. ] Die

doppelgeschlechtlichen (‚ötter der agyptischen Spätzeılt gehören
dem Hellenısmus al 1L5) Bachofen wollte 1n em der

Isis und der (Jsiris eın androgynes Motiv entdecken, ennn beide
stoßen siıch Lm Leibe ihrer utter Rhea:;: handelt sıch aber

1er eıne SallzZ gewöhnliche Geschwisterehe 1>6)
Eher dürfte die empedokleisch-platonische Androgynspeku-

latıon mıt jener Linie verwandt se1N, die iı ın der hık

begegnet, jenem ın seiınen etzten LUrsprüngen nd 1n seiner

religionsgeschichtlichen Zugehörigkeit dunklen Gebilde Sr1E-
chischer Mysterienreligion, das sich bıs 1Ns der ga Jahr-
hundert a Chr. hinauf verfolgen aßt Freilich entfaltet die (Or-

phik ihre theologische Raolle erst spat 4 spat, daß b auch
die Möglichkeıit ihrer Verkoppelung mıt der (‚nosis 1n Betracht
ziıehen Mu. KErst ın dieser spaten Ausprägung weiß s1e Oln

ke., Ägypten 1923), DL14) Ehrmann-Ran
für dıe Gestalt des Serapıs, vgl Bachoften, ed.15) Dıes gilt

Is auch für cdie Androgyne, cAie be1 den ag yp-Bernoull:ı 1926 I) AL
den Se1IN sollen, nach Fudocı1a Makrem-tischen Nilfesten verehrt WOL

bolitissa (um 1070 CGAr.) ın ihrem Violarıum, ed Vılloıson, NEC!
-  a  , Vol..1; Vened. 1781, Ne1l0c In einem späteren Osiris-Ritual
sagt Isis dem oten Osırıs: 95 Ich mache mich Z Mann, obwohl ich
ıne Frau deinen Namen auftf Erden leben ZU lassen.“ Kees,
AÄgypten 1928), Die archaisch-rohe Selbstbegatiung des Atu L WO-

durch das erste Götterpaar zeugt späater durch „Aushusten” und
„Ausspelen ersetzt Kees, Agypten 1935, 323) ist keın Andro-

ch-empedokleischen. Die ın der E -gynNısSMuUS 1m Sinne des platonıs
thologıe ftretenden Mischgottheiten siınd Hu

LO ägyptischen My
iın Wirklichkeit Synthesen und Identifikationenscheinbar androgyn,

männlicher und weıbliıcher (Gottheıten verschiedenster Herkunfit, vgl
Greßmann ın RG'  Q 4706; SIN auch die bel Brügzsch,; Rel
u Mythol. alt Äg. ” za © 1891), 115 f aufgezähten mannweiblichen Fıgu-
TCHN werten. Vgl 5 Agypten A 2924 f’ der dhiese Synthesen
teilweıse auf politische Propaganda zurückführt.

16) Vgl dazu Burel, Isıs ei les Isiaques SOUS l’empiıre romaın
(Parıs 1911), Drexler be1ı Roscher 11 3773 1

F7} Vgl 9} 111 29250
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eiınem mannweiıblichen ‚ ott Phanes der a U einem gänzlich
gestalt- und eigenschaftslosen (Chaos geboren wird 19) oder der
AU:  N dem VOon Chronos erschaffenen siılbernen Weltei 20) als die
erstie OT des Dionysos hervorbricht ?*  )  ° Er rag viele Köpfe
und goldene F lügel 22  — Diesem Phanes haften Züge . die WIT
bei dem empedokleisch-plantonischen Urandrogyn gefunden
haben 23), zumal die Beziehung ZUIMN Monde, der hier. 1 Sinne
einer anderen Erde, das Werk des Phanes ist25) Phanes ıst der
Herrscher dieser Welt ?5) 1m goldenen Zeitalter S} eın Charak-
ter als (Gottessohn weıst auf se1INEe sekundär-göttliche oder halb-
göttliche Art hin 0} Seine Untertanen sind ebenfalls mannweiıib-
lich Mit seıner Jochter NYyx, der acht ‘28) zeugt 1n e1INerTr Höhle
die Titanen. |Die orphischen Hymnen NENNDNEN ıhn „ Vater. Mutter

18) Lübker, Reallex. klass Altertums 1914 \ Phanes:
z et Finf vgl Relgesch. 115 er Name „Phanes” wird ah-
geleitet VO  — DalveoOaı Vgl Rufinus, rTECOSN. A 17—20, eb Kern,
UOrpheus 135 ab apparendo, qu1a (1 apparulsset, inquıunt
tiunc et1am Iux effulsit.“ Apıon be1l Clemens Romanus Hom. Au
Kern, a.a. 0302  Untersuchungen  einem mannweiblichen Gott Phanes!®), der aus einem gänzlich  gestalt- und eigenschaftslosen Chaos geboren wird?®), oder der  aus dem von Chronos erschaffenen silbernen Weltei?°) als ' die  erste Form des Dionysos hervorbricht *). Er trägt viele Köpfe  und goldene Flügel ?). Diesem Phanes haften Züge an, die wir  bei dem empedokleisch-plantonischen Urandrogyn gefunden  haben ?®), zumal die Beziehung zum Monde, der hier, im Sinne  einer anderen Erde, das Werk des Phanes ist **). Phanes ist der  Herrscher dieser Welt”) im goldenen Zeitalter ”°). Sein Charak-  ter als Gottessohn weist auf seine sekundär-göttliche oder halb-  göttliche Art hin”). Seine Untertanen sind ebenfalls mannweib-  lich. Mit seiner Tochter Nyx, der Nacht ?®), zeugt er in einer Höhle  die Titanen. Die orphischen Hymnen nennen ihn „Vater, Mutter  18) Lübker, Reallex. d. klass, Altertums (1914) s  v. Phanes;  K. Beth, Einf. i. d. vgl. Relgesch. 115. — Der Name „Phanes“ wird ab-  geleitet von aiveodaı Vgl. Rufinus, recogn. X, 17—20, ebd. Kern,  Orpheus (1922), 135: „...ab apparendo, quia cum apparuisset, inquiunt  tunc etiam lux effulsit.“ Apion bei Clemens Romanus Hom.  , 5—12.  Kern, a.a.O.: ... ÖTı aUTOU PavEVTOS TO mAv EE aUTOÜU ENaUWEV.  19) Noch bei Rufinus (410 n. Chr.), Recogn. X, 30 (ebd. Kern 133):  „...Chaos... peperisse ac protulisse se dupicem quandam speciem,  quam illi masculo feminam vocant... et hoc esse principium omnium.“  Vgl. auch Recogn. X, 17—20 (Kern 135): „... hunc etiam Phaneta(m)  nominarunt .. .‘  20) Orphica ed. Abel fr. 53 (Kern, a. a. O., 134) (aus Clemens Roma-  nus): ’ Qı0v TOv mdvtA TEPLEXOVTA OQALPOELÖN 0UPAvVOV  . EvdoOev yYaüp TAS  TMEPLOEPEIAG ZWIOV TI dppeudONAU EIdoTmOLEITAL  21) Hymn. 42, 4 ed. Abel.  Der Ausdruck dıpuns ist offenbar sehr  beliebt gewesen, denn er findet sich hier häufig gerade von der Gott-  heit, a. a. O., 6, 1. 30, 2. 39, 5. 58, 4 und, andersartig gebraucht, Orph:  Argonautica 14.  22) Orph. ed. Abel fr. 65.  23)  TOöv ®dvntA EicgEpEL Adolov Exovta ÖTiOW TEpi TV MUYNV.  NEYOUOL dE AUTOV Epopov Eivaı TÄS ZWoyYOvoU duUvduEWG  bei Kern,  a.a. O., 154 fr. 80; zwei Augen vorne, zwei hinten: TeTpäs de Odvnc, wc  Kal ’Oppeus onor  „TETPAOIV ÖDOaluUoloıV ÖpWuevoc EvOa Kal  EvoOa“,  bei Kern, a.a.O., 152 fr.76. Zeus muß Phanes verschlingen, um all-  mächtig zu werden. RGG.? IV, 790 ff.  24) a.a. O.  25) Orph. ed. Abel, fr. 78 f.  26).a. a. O., Kern 186, fr. 146 (Prael. in rem publ. II, 74. 26): ‘O uev  OEohöyYos ’Oppedis Tpia YEWN TApAdedwKEV ÄvOpWwTWV TPWTLOTOV TO XpU-  c00v, Örep ürootTAOAL TOÖV Odvntd nNOoW KTA.  %-  Töv Wovoyevfi, TOv uviöv ToO Geod, bei Kern, a. a. O., 144, fr. 61.  28) Abel, a.a.O. 73.ÖTL QUTOU DAVEVTOG TO TTOLV E QUTOV EXNAUWEV

19) Noch bei Rufinus (410 M Ar Recogn. X9 ebd Kern 133)
a0os peperisse protulisse dupıcem quandam Sspec1emM,

UUa illı masculo feminam vocanıi ei hoc SS«C princıpium omn1ıum.“
Vgl auch Becggn. A M7 Kern 135) ; hunc et1am Phaneta(m)
nomınarunt

Orphica ed Abel fr 55 Kern, 09 134) (aus (‚lemens Roma-
nus): S10 v TOV MNO VTA TEPLEXOVTA TYALNOELÖN 0UPAVOV EVdOBEV Yap TNS
TMEHIOEPELAG ZW10V M AppEeUuOONAU EIdDOTOLEITAL

21) Hymn 4  s ed. Abel Der Ausdruck dAIDUNG ıst offenbar sechr
belıebt SCWESCH, denn findet sıch hier häufig gerade vVOon der (‚ott-
heit, o! 63 50, D 3 C > und, andersartıg gebraucht, Orph
Argonautica

22) rph ed bel ir
23) TOV Davnta ELO@MEPEL ADdot1ov EXOVTO —>  © TmEPL TNV MUYNV.

AEYOUOL dE QUTOV EMOPOV ELVAaL TNG WOYOVOU Ö  wCc be1i Kern,
C: 154 fr S0: wel Augen N  n wel hınten: TETPAG dE Davnc, WC

KLl “Opmeüuc DNOL „TETPAOLV ÖMOAAUOLOLV PWMUEVOG evBa  X KLl EvOa“,
bei Kern. 88 0©).; 152 Ir. 76 Zeus muß Phanes verschlingen, all-
mächtig Z werden. RGG2 } 790 Ir

24) a.

25) rph ed Abel, fr
26) O., Kern 186, fr. 146 (Prae. ın P publ M 26) O UEV

OEOAOYOC “ Oppeüc TpIC YEvN TANADdEDWKEV ÜvVOpUTWV' MANWTLIOTOV TO XU?
O0UV, ÖTEP ÜMOOTNOAL TOV Davnta KT)A

27) TOV UWOVOYEVN, TOV UlOV TOU OEOU, bei Kern, O‚ 1 fr
28) Abel, a.
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aller Dinge“” 29) Es sind also, TOLZ des Überwucherns eıner be-

wußten systematischen un sıcher synkretistischen Spekulation
späaterer Zeit, die bhıs ın en Neuplatonısmus hiınein ımmer eue

Bearbeitung erfährt. Elemente 1n dem Bilde des Phanes VOI-

handen, die recht gut als alt angesehen werden können.
Freilich ıst die orphisch-pythagoreische bzw. empedokleisch-

sokratische Lınıe nıcht die eINZ1IEE, auf der siıch die Vorstellung
Vo  S androgynen Halbgöttern oder (‚oöttern findet. Da ıst z B
noch der Hermaphrodit. ber hat nıchts mıt dem androgynen
Halbgott-1ypus der Urzeit 711 tun. Kr ıst auch nicht, w1e Pauly-
1sSs0owa bemerkt 30), eintach Übertragung e1ines orientalischen
androgynen Kultus. Man ann hinzufiügen, ist nıcht einmal
aus Märchen- und Fabelmotiven w1€e 1 alten AÄgypten nistan-

den Verschiedene Quellen fließen da nebeneinander: kultisches
Iransvestitentum 1ın Sparta, ın ATgoOs, auf Kos, 1n Klis USW., em
inall höchstens Beziehung primiıtıven Kulten verleihen könnte,
Verehrung eıner bärtıgen mannweiblichen Aphrodite auf Kyp-
170S an des eus Labrandos in legea 1 Jahrhundert v.Chr
der der ephesinischen Artemis S26 W as höchstens beweist. daß
Inal al manchen (Orten ıIn einer mannweiblichen Gottheit en

Ideal sa Auch 1mMm alten (‚ermanıen scheinen solche Fälle VOLI-

zuliegen 83) |Der Hermaphrodit speziell ıst schon als Kind des
Hermes un der Aphrodite 34) nıcht mıt dem androgynen Ur-

Hymn 1 ' bei Abel) : mAvtWwWV WEV OU TATNP, UNTNP. Kr heißt
ONAUG Ka DONV Hymn. Zu der UNTNP sa  5 Ina  > DONV WEV Kal

UuC EQMUG Hymn. 3 $ 1 ’ ÜpTE Kl ONAUV, DIDUN doppelwüchsig”,
DE Davnc UWOVOG T POELOL, KL QUTOGvgl Anm. 21) Hymn. 42,

72© 164 fr Proclus geslT. 485A VUMVELTAL ONAUG KaLl YEVETWP, Kern, et LEM1-Chr.) Platos 1ım. 21 (ed. Diehl I, 450, 22)
na quod alıter SCHECTAT NO quilevıt n1ısı haberet 1US SCXUS utrıus-
qUE, quası aut 1pse SECCUHIN coler1ı ut sıne coı1tu un potuerıit pTOCTEATE.
Lactantıus, {)Dıyına instıt. (ed Brandt-Laubmann

30) Hermaphroditos.
31) Hesychi1us ed. Schmidt 1867 hroditos. Makrobilos

(Neuplatoniker ıI 400 Chr.) aturnalıa I1 VIIE 1 E, ed SSCH-

hardt 1893), 1854 weıß, daß Venus deus, nıcht dea genannt WIT und
emerkt dazu „S5Ignum et1am 1US est pr1 barbatum COTPDOTC, sed
verite muliebrI1, CUu. SCEPITO natura virı 1, et putant eandam

feminam ESSC. Aristophanes ca appellat. Vgl Beth. Finf.
1920vgl Relg.

t, Geschlecht Gottheıt32 Ber
55 Tac Germanla
34) Diodor 69 59 ed. Dindor{£ 1878
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verwandt, auch wWenn Diodor weiß, daß ıhn manche als
ott betrachten. Er gehört den Lieblingen des Dionysos, w as

seıne Unselbständigkeit beweist 35) Daß Dionysos selbst andro-
>>  o Charakter Tagt, verdankt vielleicht erst eıner Verbin-
dung mıt der Orphik. Auch künstlerische Kombination tragt ıhr
Teil androgynen Gestalten bei Beispiel dafür ıst eıne Figur
der iıke mıt dem Kopfe Alexanders 3|6) Diese W ucherungen
der Popularreligion un ihre Auswertung durch Dichter und
Kiünstler stehen also der Spekulation VO Urandrogyn ferne.,
wWenn auch zuweilen Übertragungen des Urandrogyn auf die
höchste Gottheit vorzukommen scheinen. wWwW1€e bei dem römischen
Dichter Valerius Soranus 37)‚ wenn Von Juppiter sagt

„Juppiter Oomn1ıpotens reSNumM.Lcdeumque
Progenitor gen1ıtrıXxque eum ®

Um mehr nehmen sich des Maotivs VO Urandrogyn Zzwel
Größen an, die überhaupt von der Geschichte beruten €  s den
alten Mythos verarbeiten: dienachsokratischePhilo-
sophie und die Gnosis.

Die verflüchtigt die Gestalt des Urandrogyn
intellektuell oder mYystisch. In der GNÖöst®s erwacht durch
irgendwelche Eunflüsse all: der Vermählung vorderasıiatischer nd
hellenistischer Spekulationen mıt dem platonischen 5Symposion-
Androgyn eın Streben nach systematisch durchgeführter Lehre
ber den Urandrogyn VO! SUZUSaSCH zentraler Bedeutung.

Chrysippos, der Hauptvertreter des Stoizismus 39)‚ Schüler des
Zenon und erster Systematiker der Stoa, ehrt VOI der Gottheit
N  jn © ist alldurchdringender Verstand ın Fı Wen

gJeich der menschlichen weıt überlegener Natur. Dies Wesen halt

y-W ı d, X, o, 7920 Clement. Hom. ed Dres-
sei V’

36) Bertholet, q 8{3 H Greßmann, Die orJıent. Rel 1m hell.-
rom. Zeıtalter 148

V, CHE:, vgl Lübker. Reallex. kI Altert. V.
38) /Zitat bei Augustinus, De C1LV. Dei H: 11 ed Dombart: „CogitonNnım O: responderi, et 1psam Iunonem nıhıl alıud Sse quUam Jovem,secundum iıllos Yalerii Sorani VCeTSUS,; ubi dietum est (folgen die g_nannten Verse
39) 282—920090 V Chr.
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für androgyn 40) Prophyrius 41) der Neuplatoniker, ruft die
höchste (Gottheit miıt folgenden Worten

[ uvn d  Dz  €O01 MATtTN P KOaL UNTEPOG AYAOOV E1dDOG,
Kal TEKEWV TEPEV ÜV O0G, EV EIDdECOLV EidOC L  ApXWV,  <  UTI|
Kal WUXT KOaLl MNVEUUCO Kl ANMOVIN Ka ApIOUOG 42).

Auch der etwas spater lebende Neuplatoniker Kirmicus Maternus
huldigt Schlusse des VO  _ iıhm überlieferten ersten Hymnus,
dem androgynen Weltgott

AT omnıum pater parıter mater,
tu tibi pater filius uLlloO vinculo necessitudinis obligatus 59l

Und der derselben Schule angehörige Synesios g SINS
1} MNATNP, GOU HE  €OO01 UNTNPp,
U d AppNV,  A G U DE ORAUG 45).

In der ıta des Apollonıus vVvon Iyana, die eine Veherrlichung der
pythagoreischen Philosophie ın der kaiserlichen Zeit Roms be-
zweckt, aßt Flavıus Philostratus der Altere 9) den Apollonıus

Jarchas die Frage richten: Soll ich die Welt für eın lebendiges
W.esen halten? sollen WIT S1e (weil s1e lebendig ist) also weıb-
lich oder männlich und entgegengesetzter Natur? Jarchas
antwortet: Beides, denn indem der Kosmos sich selbst beiwohnt,
besorgt die Geschäfte sowohl der Multter als des Vaters ZU  -

Lebenszeugung und verlangt nach siıch selbst mıt heißerem
Drange als e1In anderes einem andern 47) Im Poimandres, dem
ersten Abschnitt des Corpus Hermeticum, dem relig1ösen oku-

40) iels, Doxogr. graeCı 1929), 46, 549
41) Eigentlich Malchus, geb 239 M Chr. ın Balanea ın Syrıen, Schüler

des Plotinus, Lehrer des Jamblichus, 304 1n Rom, v{ Bücher
dıe Christen und pflegte ıne asket

42) Bel WOLESE Porphyrii Sa n E D  liquiae 1856 144 T Norden,
AÄgnostos €eOs J0R8

43) Matheseos hıbrı 1L, Q, 2 $ ed. Kroll-Skutsch-Ziegler Vgl
FHASCH ıIn AR  z XLILL, 201 P

44) geb. 375 Chr. ın Kyrene, studierte ın Alexandrien, Christ,
410 Bischo{f V, Ptolemaıs, 419 Chr

45) Hymnen ed. Jlach
46) Ende des W Chr
47) Flavıus Philostr., UOpera omn1a ed Kayser (1870/71), 5,
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ment eines reinen Hellenismus 48) der sowohl VO.  5 den ZNOST1L-
schen Sekten W1€e VOo CO hristentum unabhängig seın scheıint,
ist der Mensch die letzte Fmanation der höchsten Gottheit, des
Noüc ]Dieser Urmensch erzeugt seınerseılts sieben mannweibliche
Menschen 49) nachdem schon der mannweıbliche Noüs den Anthro-
POS als eın ihm gleiches W esen hervorgebracht hat 51) Mit Flavıus
Philostratus un seinem Apollonius vVvon Iyana hat der Poiman-
TES das Maotiv des Narzißmus geme1insam °°), das -  o ZUNYIYV-
ETOQl, das 1er keineswegs überall! die praktische Folge-
rung aus em AÄAndrogynismus der Gottheit ıst Sie selhbst ıst teils
ZU. Kosmos verblaßt W1€e bei Apollonius von 1yana, teils hat
S1€, WwWI1IEe bei Poimandres, konkreten Charakter bewahrt und SETIZ
sich eutlich VO der höchsten, reilich selbst schon androgyn g —-
wordenen Gottheit ab

I1
Die Gnosis haben WIT als den anderen Zweig bezeichnet,

auf dem die Spekulation VOoO Urandrogyn 1m Griechentum wel-
terwuchert. Die (snosis ıst aber gleichzeitig eıne derartig VO  — Ost-
lichen Einflüssen durchdrungene Größe un: besitzt gerade ın der
Vorstellung VO Urandrogyn eiıne derartige Fülle VOoO  an Formen,
daß ihr 1mMm Zusammenhang uNSeTES Themas 1n esonderer Ab
schnitt gebührt. Nirgends ließen die Quellen reichlicher, und
nırgends wird auch unverhüllter darüber gesprochen. Es ıst die

Bedeutung des androgynen Urmenschen,
die iıh In der (snosis i stark ın den Mittelpunkt rückt,. nachdem

sich innerhalb des griechisch-römischen Mythos mıt eıner
kosmologischen Rolle hat begnügen mUussen. So T diese Speku-
lation plötzlich In das Zentrum des relig1iösen Interesses un VOCILI-

breitet sich dementsprechend. An Stelle bloßer kümmerlicher
Reminiszenzen beobachten WIT eine systematische Verwer-
LUNg des Androgyn-Motivs. Freilich handelt Cs sich auch 1er

48) Bousset, Haup
S N, Poimandres 308 PI' (3nOsıs 18 E 204 Reitzen-

49) Clem C Relg rTk1 104
50) Vgl Bousset Reitzenstein, O! V k, Urmensch
Seele 104,
51) So nennt Bousset., 09 20  2 gehört mıt dem ben Anm

erwähnten „1Pse SPCCUMNL. colerit” des Lactantius IM!
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manchmal nicht mehr LU den Urmenschen, sondern ent-

stehen Bedarfskonstruktionen phantastischer Art. abgeleıtete oder
auch erfundene, VO  b Zwittergottheiten und -gelistern, w1€e al

bei den gnostischen Systemen mıft ihrer teilweisen KEntartung ll]ld
Wucherung un VOorT allem ihrem synkretistischen Charakter, der
Altes nd Neues vermischt, voraussetzen M

Die Hauptzeugen sind 1eTr Irenäus nd Hippolytos. Schon
bei dem ersteren tut sich die Verworrenheit der gygnostischen Leh-
TeN bezüglich des Androgyn kund, Falls S1e Irenäus nıcht selbst
mißverstanden hat: einmal geht das Urwesen, der „Vater‘ oder,
Uu00OC, eıne Eihe mıt der Zırn e1IN, das andere Mal ist das Urwesen
selbst E  EPAPPEV  S  UT und UuTEPONAU, entweder androgyn, weil
über das eintach Männliche und Weibliche hinausgehend 52) oder
überhaupt Jenseıts VO männlich un: weiblich, also geschlechts-
Ios ‘53)

Der Trüheste, aber auch dunkelste Vertreter der (‚nosis ıst
Simon Magus. Sein S5System stellt sich uns als monistisch dar. IDERN
Weltprinzıp, aus dem nach seiner Lehre alle Dinge hervorgehen,
die Dynamis, ist Feuer. ] ies Feuer aber hat, ebenso WI1e der
Geist, eine doppelte Natur, SOZUSASCH eine natura naturans un
eine natura naturata, die eıne sichtbar. die andere unsichtbar.
{J)as Dritte aber, das Aaus dem siıchtbaren KHeuer geboren wird, ıst
die Luft oder das Pneuma, als LElement der als mannweiblicher
Schöpfergott zugleich gedacht. „Das ıst der Vater 1 mittleren
Raum, der da steht. stand un stehen wird eine mannweib-
iche Kraft, die weder Anfang noch FEnde hat und ın Finzigkeit
besteht 5)‘ Es erhebt sich die Frage, ob das System des Simon
Magus vomn den Orphikern beeinflußt 1st,. denen WIT oben
sahen, daß ihre sich spate Lehre VOIL der Entstehung des
Phanes aus dem Weltei möglicherweıse eınen alten Androgyn-
glauben voraussetzt, oder ob die Orphiker ihrerseıits von Sıimon
Magus oder seınem Kreise diese Spekulation übernommen haben
Das erstere scheint MLr cher der Fall se1N, da der orphische
Phanes konkreter, die Auffassung des Simon Magus abstrakter

52) Irenus, ad haeres. 3! ed. Harvey
. O! 5 3! ed Harvey 105

54) Leisegang, (snosı1s
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ıst 55) Deuten doch auch 1m Anschluß die Orphiker die phi-
ten den UOkeanos, uıunter Zugrundelegung eines homerischen
Verses 56) als den ın allen vorhandenen mannweiblichen Urmen-
schen. den die Unwissenden den dreiteiligen Geryones NENNEN,
das rinkhorn, ın dem alles miteinander vermengt und vermischt
ıst, den Becher des Anakreon uUuS W, 57  — Hier findet sich auch die
erste bezeugte, auch verdeckte Beziehung des Ur-Androgyn
auf Jesus, die, w1ıe WIT sehen werden, noch ıIn den ernsten Zeiten
der christlichen Kirchengeschichte ihr Wesen treibt: „„Die die
Orphiten) verehren als Prinziıp aller Dinge ach ihrer Lehre
einen Menschen un Menschensohn. Dieser Mensch aber ıst Ina.

weiblich und wird VO  > ihnen Adamas genannt J] Dies alles aber,
das Geistige, Seelische nd rdische des Adamas) machte sıch auf
un kam herab 1ın einen eiNZIgeEN Menschen zugleich, ın Jesus,
den on Maria geborenen co Einen besonderen Kall von An-
drogynismus des Urmenschen bildet bei dieser gynostischen Sekte
das Wirken des weiblich gedachten Pneuma. Die Pneumatiker
der Naassener (d }; der Ophiten) suchten dem VOIl ihnen prokla-
mılerten mannweiblichen Urwesen Adamas adurch ahnlich
werden, daß s1e „untier Abwerfung der Gewänder samtlich ın den
Stand e1INESs Bräutigams Z treten streben, der Menschheit ent-

durch den jungfräulichen Geist“ 59) Hier besteht also der
Androgynismus, wWenn INnan den ext noch richtig deuten VOTI' -

59 1ın eıner Rückverwandlung pneumatischer Gläubiger MAaNN-
lichen Geschlechts 1n geschlechtliche Doppelwesen, die och nıcht
Z  — Entfaltung ihres Geschlechtslebens gekommen sind, also ın
AÄAndrogyne dem eigentlichen G  > ZUYYLYVEOOOL, w1e€e WIT 6S

bei den Orphikern un bei dem Pythagoräer Appolonius VO.

Iyana kennengelernt haben Der Sinn davon kann UU  — se1n, daß
auch die Pneumatiker der ophitischen Sekte, analog ihrem Ur-
bild. dem androgynen Urwesen, ler noch deutlich dem
Urmenschen, instand gesetzt werden. nunmehr die Laufbahn der

55) Gegen Leisegang, aa O
56) Odyssee KARXEN: 11
5 Hippolytos, en V, 7! FE Orphica ed Abhbel fr Hymn.

OTD 83,
58) Hippolytos, ©2 V’ 63
59) Hippolytos, OS V!
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Seele beschreiten un: das Erlösungsmysterium von Anfang
durchleben. Ist umgekehrt der Geist männlich w as auch

vorkommt der Stoft als (:haos weiblich. ıst der Logos als

Vereinigung beider natürlich mannweiblich. ®). | heser Logos ent-

zweıt sıch innerhalb der Schöpfung mıiıt sich selbst und fallt auf
Erden durch Berührung mıiıt der Materıe ın männliches und weib-
liches Geschlecht auseinander, ann bei der KErlösung allein
den männlichen eil 1n den Himmel zurückzuretten, worauft die
Selbstentmannung des Attis gedeutet wird 61) Eın andermal
heißt bei den Naassenern: .„Die Krait, die au  N dem Weibe
überfloß, türzte hinunter VO rte der Väter s1e ist C

die die Linke der Pruneikos @2 oder Mannweib heißt 63) S Auch
der große Gnostiker Valentinus 9 hat Gott, die unergründliche
Tiefe (Bythos) des Seins und der Vollkommenheit, unter der
mythologischen oTM des Mannweiblichen aufgefaßt. Der Bythos
(oder Autopater), der „überall das A umfängt, selbst aber nıcht
mıt darın umfangen .  wird ıst „der nı€e alternde., EW1S Junge
mannweibliche Aon: AÄAuch die Gesamtheıit der ewıgen (sei-
ster, die nach dem Willen des Bythos Al  N seınen Enkeln Anthro-
P OS nd Ekklesia hervorgehen, das Pleroma, das durch eıne

Tetras, UOgdoas, Dekas un Dodekas gebildet wird, rag wen1g-
sStens 1n der Dodekas das Abbild ihres Urvaters, denn diese be-
steht 1: den „zeugungslustigen männlich-weiblichen Wesen“ 66)
ber schon der Schüler des Valentinus, Markos, der wenıgstens
die vol iıhm ausgegansSChc Sekte der Markosıer. zeıgt 1n der Auf-
fassung des Urwesens eiıne bemerkenswerte Unsicherheit. Es heißt
dort der .. Vaterlose, männlich weıiblich”
]1er ist die (enkratitische) Entsexualisierung des 5öttlichen 1

Gange, w1ı1e€e sS1e COChristentum und Parsismus kennen, vielleicht
unter beider Einfluß 67) Daß Markos oder seıne Schule sich
irgendwıie cdiesen Punkt gemüht und die valentinianische Auf-

60) Leıse an9, &. 8 © 1502
61) a.a
62) MNPOÜUVELKOG „wollüstig”, vielleid1t lesen MOPVLIKOG „buhlerisch”
63) Irenäus,
64) u11ı 160 n Chr
65) Nach Epiphanıus Panar. haer. E: 6, ed Holl
66) Leisegang,
67) Hippolytos, len ‚90  VL, 42, Irenäus 14, {t
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fassung gekannt haben, zeıgt die Lehre VOoO SO  I9 Buchstaben-
AÄAon Er iıst eın Weib mıt Haupft, Leib un Gliedern, enn die
Menschen könnten die männliche Seite des e1ıd Geschlechter
ın sich vereinenden Urbildes nıcht ertragen 68) Jedenfalls sind
1er noch die verschiedenen nacheinander emanıerenden Aonen
bestimmt androgyn; betet I1a be1 den Markosiern: „I rute
die unvergängliche Sophia . die 1n dem Vater ruht, die Mutter
MISGTEFr Mutter. die keinen Vater noch (Gatten hat, sondern INa il-

weıiblich VO Weibe geboren euch hervorbrachteo
Hinsichtlich der Fülle nd Vielfältigkeit der Erscheinungen

auftf diesem Gebiet erreicht die (snosis ihren Höhepunkt jeden-
falls 1 Manichäismus. Der Androgynismus betritft dort Na  s

w1€e be1 den Markosiern schon der Fall SCWESCH se1ın scheıint:
nıcht den Urmenschen, ohl aber den .„.Gesandten , der nach
dem „„Urmenschen” und dem „lebenden Gzei8t:: ZU  — Erlösung ın
den Kosmos gesandt wird. Er ist zwiefacher Natur, männlich un
weiblich. Seine beiden Naturen nehmen ihren Sıitz ıIn der Sonne
und 1mMm Monde und setizen VOoO ]1er aus den bıs dahin ruhenden
Kosmos 1n Bewegung 70) Eıs ıst schwer entscheiden, wI1e€e weıt
]1er der orphische Phanes hereinspielt. Die W ucherungen der
Phantasie und die Sucht des Kombinierens haben ]1er anzcCH
Reihen VOoO  an Wesen den Androgynismus verliehen, dessen Her-
kunft 1M einzelnen kaum nachweisbar seın dürfte: ıst auch
die manichäische TTapOEVOS TOU QWTOG, die 1n den ond verseizte
Jungfrau des Lichtes, eigentlich sıch mannweiblich die
androgyne Beschaffenheit des Mondes ıst unNs ja schon begeg-
net 71) ferner sind die zwolf Gestalten, ın denen der „Dritte
Gesandte” auitrtt, VO.  - wechselndem Geschlecht nd erscheinen
den weiıblichen amonen als Jünglinge, den männlichen aber als
Jungfrauen 7T2) Der Manichäismus verarbeitet eben alles ihm
Vorhergegangene ın eiıner NEUCIH un: nıcht wen1g komplizierten
S5ynthese, andererseits scheint den EFunflüssen des iıhm nächst

68) Leisegang, O’ 551
69) Irenäus I! 21, Leisegang, Oa 349
70) d ın RC ILLE 1966

T1apbeEvoc Barbelo) mıiıt Istar.
741 V k, Urmensch Seele 201, 29 idegtifiz_iert diıese

Vgl Reitzenstein,; 1Tanl. ['-

lösungsm ster1um, 178 Zum Androgynısmus des Mondes vgl Anm.
72) gl Lientz in ZDMG 1928 VII NiE) 181
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gelegenen östlichen Religionssystems unterlegen se1N, des Par-
S1SMUS, dessen kosmologisch gefaßten Urmenschen (Gayomart

eınem soteriologisch empfundenen erhebt. Er verwandelt also
das mythische Urwesen 1ın eınen Erlösergott, den Urmenschen
überhaupt ın die Weltseele., 1n deren Rang Manı schließlich selbst
einrückt, bis als „Urmensch” verehrt wird

111
|)ies führt 11118 dem schwier1gsten Punkte des Themas

Vohl Ur-Androgyn, ZULC Frage se1nes Vorhandenseins 1mMm Inr

Kreise.
ZTarathustra nd die altiranisd1e "Frömmigkeit kennen offen-

bar keine eigentliche Urmenschspekulation on der Art, w1e€e WITr

s1e bisher 1n uUunNnseTrer Untersuchung festgestellt haben |Die SpUr-
baren Gründe der Abneigung eine solche Spekulation sind
wohl ın der Neigung der zarathustrischen Weltbetrachtung
erblicken., mythische Wesen abstrahieren. er Mythos VO

Urmenschen unterwirft sıch solcher Abstrahierung wohl 1n philo-
sophischen oder mystischen Systemen, nıicht aber 1n ausgesprochen
prophetisch-religıösen. Die altiranische Mythologie erzahlt UU

1LUL vOo. eiınem Urriesen und eiınem Urstier, SOW1e VOo. der Bil-

dung der Welt aus dem Leib des getoteten Urriesen. Wir hören
nıichts davon, daß der Urriese oder der Urstier androgyn auf-
gefaßt worden sind. |Die bloße Tatsache der Teilung des Ur-
eSsSECNS un!: der Verwendung seiıner Teile ZU Bau der Welt ist

nıcht hne weıteres mıt dem Motiv der Spaltung des AÄndrogyn
bei Plato un anderen identifizierbar, s1e ausdrücklich '
klären soll, weshalb c5 nunmehr Zzwel Geschlechter anstatt des
einen 1n der Urzeit gibt Hingegen ist nıcht ausgeschlossen, dal
der persische Vorstellungskreis einen androgynen Ur-
menschen gekannt hat Windischmann halt die Gestalt des PaL-

sischen Adam, die 1mMm Jüngeren Avesta un 1mMm Bundahisn bezeugt
ıst un dort den Namen (Gayo maretan (Sterbliches Leben) 73)
tragt, für eiIn androgynes Wesen 7-4) ‚Dunkel bleibt”, schreibt
e $ „warum („ayomart stirbt, un w1€ Ahriman un: ahı se1ınen

73) Miıttel ersisch Gayö(k)mard, rtrab Kajuüumarrt.
155 s Mithra 185774) Wın



3192 Untersuchungen

"Tod bewirken. ıs scheint MLr 1eTr eine theosophische Vorstel-
lung zugrunde liegen. Der Urmensch wurde androgyn g-
dacht 75) die Teilung ın Geschlechter geht aus dem. Verlangen
des Urmenschen ach eiınem siıch gyJeichen Gegenstand hervor.“
ber Tügt vorsichtig hinzu: S ıst wahr. daß Kıiniges In diesem
Bilde von TALT. erganzt ist allein ich wußte nıicht, WwI1e anders die
Räthsel des Bundahesh gelöst werden könnten.“ Windischmann
hat also den parsischen Mythos aufgefüllt, und War a us der

Fassung VOoO Ur-Androgyn.
1ne SECW1ISSE Unklarheit des alttestamentlichen lextes iın

(Gen $ DL und Z 21, auf die WIT noch ausführlich sprechen
kommen, hatte den Gelegenheit gegeben, ihre 5Spe-
kulation ber den AÄAndrogynismus Adams jJene Bibelstellen
knüpfen. In der ersten Hälfte des dritten nachchristlichen Jahr-
hunderts diskutieren die Rabbinen Arıkha nd Semu el ber die
Frage, W as der androgyne dam ohl paarwelse Gliedern
der örperteilen besessen habe )Daran schließen sich etwas

spater bezeugte rabbinıische Außerungen: A Nachman bar Rab
('hisda 78) irug die Auslegung VOLT Was bedeutet die Schriftstelle
„‚Und bildete (wa7-Jiser) ott den Menschen‘ nämlich) mıt

el Jod? (Es bedeutet), mıiıt Zzwel Irieben (jesarım) 77) bildete
der Heilige den Menschen). Der eine ıst der gute Trieb, der
andere der OSe . 78) Jirmeja El’azar ”?) hat (als wel-
tere Auslegung den Z7wel Jod ın waj-j]I1ser) gesagt Zwei (J@=
sichter (du-prosopIin, ; ÖUO TPOCTWTO) hatte der Heilige dem
ersten Menschen erschaffen, w1e€e }1eißt ‚.Hinten und OTNe

hast du miıch gebildet.‘ ‚Und ott der :Herr baute die
Rippe. S 81) Rab 812) un Semu él IB3) (stritten hierüber), der

75) Boussel, (3nosis 204, sagt „als geschlechtlich ungespalten g_
acht und erweılst damıt die Unsicherheit der Auffassung In diesem
Zusammenhan

76) u 520 z Chr
77) So Z lesen statt jesirot „Schöpfungen , W as hıer keinen Sınn

ergıbt und aus eıner vVvoNn Schöpfungen erzählenden Varıante einge-
drungen ist, vgl bKetubboöt und Jalqut Sim önı 7

78) bBeräkhoöt 61 CL

79) Um 300 Chr
80) Psalm
81) Gen 2 DE
82) Arıkha. 47 Chr.
83) 254 Chr
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eiıne sagte (Es war) eın Gesicht, der andere: (Es war) eın
Schwanz 584) ‚„In der Stunde. da der Heilige den ersten
Menschen schuf. schuf iıh: als AÄAndrogyn (andröginos); das
(bedeutet) das Schrittwort: ‚Männlich un weiblich schuf s16.

Semu el Nachmaän 95) hat gesagl: In der Stunde, da der
Heilige den ersten Menschen schuf. schuf ihn zweigesichtig (du-
prosopin), annn sa  s  te ihn entzweı un! machte Zz7wel Rücken
Aaus ihm, eınen ]1er und eıiınen dort Man entgegnete Semu el:
Kıs steht aber doch geschrieben: ‚Und ahm eine VO: seinen

Rippen. Er sagte ihnen: Jawohl), VOo  u seıinen beiden Seiten,
wıe du sagst 86) ‚Und der Seite wörtlich: Rippe, sela‘) des
Stiftzeltes‘, as der JTargumist übersetzt we-lisetar mıskena usSs wW.

der Seite der Hütte.
In dieser rabbinischen Fassung varııert die Zweigesichtigkeit

des ersten Menschen mıt der bloßen Anlage zwelıer enigegen-
geseizter Triebe. |)as Motiv des Fntzweısägens hat 1U der Mid-
Tas. Die Terminologie für den doppelgesichtigen dam w1€e für
den mannweiblichen Urmenschen ist bezeichnenderweise OT1E-
chisch dUo NPOCWTO, AVÖpOTUVOG ]ies ıst sicher eın Zufall. Fs
deutet darauf hin, daß die Androgyn-Fabel der Rabbinen aus

der Welt des Hellenismus., höchstwahrscheinlich der griechischen
Gnosıis, iıhnen gekommen ist Auf diesen Zusammenhang weıst
auch der Gesamtcharakter der rabbinischen Urmensch-Lehre. Wir
hören, daß der erste Mensch als golem, eiıne gestaltlose Masse 88)
erschaffen worden 15  * reichte VOo einem Ende der Welt bıs

andern 89) der Stoif, aus dem gemacht WAar, War au der
Zanzch elt zusammengehäuft worden (husbar); seın Aussehen
glich dem Glanz der 5onne., seine beiden KWersen arcıı wWwW1€e zwel
Sonnenbälle seINE Gestalt wWar hoch, daß S1e nach der Aus-
sSage des Eliezer VO.  S der rde bis ZU Himmel reichte  s  E als

gesündigt hatte, legte der Heilige se1ıne and auf ih: un!' ließ

84) bBerakhoöt 61 d , b‘Erubin d, Jalqut Sim Onı Tehillim 2 ’
887 Midras Tanchuma, Tazrla'

85) 300 i Chr. Die Parallele hat es  K A Lagıs, 280 H. Chr.
86) Fxod 2 ®
87) erTeSsit Rabbaä 89 Wajjigra Rabbaäa
88) In Anlehnung Psalm 159,
89) Ber. Rabba c. 8, 1'! Pesigta
90) bBaba Batra da.

Ztschr. K S 3/4.
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iıhn zusammenschrump fen e Selbst die Tiere, die den ersien
Menschen umgaben, andersartıg als die heutigen, un! der
Ochse, den der erste Mensch darbrachte, hatte nach Jehuda
DUr Horn auf seINeTr Stirn 92  — Wie Lım Qoran O2 ordert uch
1m Midras ott die Anbetung Adams durch die Kngel 94) [)as
alles beweist die ursprünglich mythologische Beschaffenheit die-
SCI rabbinischen Aussagen. Sie sind den biblischen dam VO

woandersher erst nachträglich herangebracht worden. Eıs beweist
ferner, daß iInall sich 1 Judentum mıt der Urandrogyn-Speku-
lation 1mMm Jahrhundert ach hr., also In der Spätzeit des
(Gnostizismus un: ungefähr gJeichzeitig mıiıt dem Manichäismus,
1ın den Kreisen Rabbi Arıkha befaßt hat Das Motiv VO  b der
Opferung e1INeEs Einhorns durch den ersten Menschen weıst auf
Persien: aber doch kommen diese Kreise, nüchterner als die Gnosis,
weil unter der Begrenzung durch die Bibel stehend, ın ihren Aus-
führungen un namentlich ın ıhrer Lerminologie dem griechischen
Urandrogyn näher un!' neıgen deutlich der Überlieferung, die
WIT 1m 5Symposion des Plato angetroffen haben, dessen Urandro-

Ja auch Zzwel Gesichter hat un von eus gespalten wird. weil
S Geschlecht der Giganten gehört 95)
Man kann also zweıifeln, ob Windischmanns FErgänzung des

persischen Urmensch-Mythos aus der rabbinischen Fabel AIlh

Platze ıst. Dagegen spricht auch, daß die Kntstehung des ersten
Menschenpaares aus („ayomarts Samen mıt dem W achstum einer
REr verglichen wird: „Nach eiıner Räava-Pflanze, die
1U eınNe Stamm hat, wuchs CS derart aus der Erde CM DOT,
‘that their arınes rested behind VM their shoulders an OLl

joined tOo the other they WEIC connected together an both alıke
And the walsts of both of them WEeIC brought close and CON-

nected together that iıt WAas not clear which 15 the male and hıch

91) ag. s an
92) bSabbat b bChullin Gemeint ıst Jehuda, Schüler des:
Arıkha., 209
93) Qoran 3 ' FT
94) Pesigta 6 b: Baba Batra: Ber Rabba O: ZAL,
95) Vgl ben 298  P hier hat e ] W Z! Die altpers. Rel u.

das Judentum 21 Nr. . 1 wesentlichen recht, WeNnn die Legen
VO. doppelgesichtigen Adam 1m Judentum auf gyriechische Vorbilder
rückführt, mıt der Finschränkung, daß auch ersien diesem
beigesteuert hat



315Dietrich, Der Urmensch als Androgyn

the female 96) S Also die Motive sind andere als die platonisch-
westlichen: Zwillingsmotiv STa Spaltungsmotiv bzw. Zer-
sägungsmotiv), W achstum, nıcht Erschaffung. Sowohl Windisch-
INa als Scheftelowitz haben Unrecht, S1€e en Mythos VOoO  -

Gayomart mıt dem Urandrogyn 1ın Beziehung eizen oder, w1e€e
der letztere, Sar aus dem rabbinischen Androgyn ableiten 97)
Erst andere Varianten des Urmensch-Mythos 1m Mitteliranischen
zeıgen westliche LFinschläge. Man könnte S1e AUuUus der hellenisti-
schen (snosis 1 allgemeınsten Sinne herleiten: Tvan, der durch
eın tausendjähriges UOpfer Ohrmuzd erschuf, ist nach der
Pehlewi- Lradıition mannweıblich, un auch zuweilen Ohrmuzd
selbst 98  — un!' ıst wahrscheinlich, daß die iblischen Gestalten
VO  — Adam und ELva auf cdie mittelpersischen VOo Maäsya un
Masyoi eingewirkt haben 99) Was aber den iranıschen Mythos
Vo  _ dem gnostischen trennt nd mıt dem rabbinischen verbindet.
ist seıne reın kosmologische Funktion. LEr ıst Haktor 1mMm Drama
der Schöpfung. Diese Verbindung ist freilich keine Verwandt-
schaft: denn beidemal sind 1er Zzwel Religionen grundsätzlich
dem soteriologischen Mythos abgeneigt

Wie sekundär alle Androgyn-Spekulation 1n der iranischen
Urmensch-1Idee dasteht. zeıgt ul  CN eın Blick auft die Alt-Iran
nächsten stehenden Religionsgebiete. I|Ddem eda ıst der Ur-
Androgyn ebenfalls fremd Der kosmische Urmensch des Veda:;
Purusa, ist tausendköpfig, tausendäugig, tausendfüßig, 1n T1e-
senhaftes Urwesen. Seine Opferung durch die (‚oötter bewirkt
die Entstehung der Welt 100). Aus seinen Teilen entstehen die
Wesen. Das Motiv der Opferung ıst ohl priesterliche Zutat, aber
die Zerstückelung se1nes Leibes und die Erschaffung der Welt
aU:  N seınen Teilen ıst ursprünglich und Priımıt1v 10.1) 5 Verschiedene
Exemplare dieses Urtypus erscheinen nebeneinander: Yama und

96) Scheftelowitz, d O‚ BA N, Zoroastr. Stu-
dien 1863), 215 deutet diese Stelle auf den Zwillingscharakter der ersten
Menschen. V. k’ Urmensch u Seele, 201, seizt dıe Stelle 1n
1ne spätere Schicht der iran. Tradıtion.

97) Zır Entstehung der manich. Rel
oth 4 9 t! er ME Welt-98) Noeldeke, FWFestgru

könig sehr unzuverlässig!) 34  N
S99) SC h C Z Die altpers. Rel das Judentum,

100) Rgveda X,
101) n b mS Rel Veda 1917), SE FE
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se1in Vater Vivasvant, un: Manu. Yama hat se1ın weibliches (56:
genstück Yamı 102). Die beiden Namen bedeuten en männlichen
nd den weiblichen Zwailling. Oldenburg ze1igt, daß der indo-
iraniısche Mythos die sterblichen Menschen ursprünglıch AaUuSs dem
iInzest eınes Zwillingspaares hervorgehen laßt „Der letzte An-
fang muß Anfang se1n, die beiden als Zwillinge zueinander
gehören 103)f‘ Himmel un Erde gelten zuweilen als das große
Elternpaar alles Seienden, als Vater und Mutter der enschen!°+),
Gelegentlich wird ohl Brahman. seıinen eigenen Körper tel-
lend, halb Mann, halb Weib 105 } ber VO eınem Urandrogyn ıst
weder bei Purusa noch bei Yama noch bei Brahman die ede 1>06).
Auch In Indien ıst eben das letzte Wort der Entwicklung, daß
die Gottheit geschlechtslos ıst Und WI1€e die indo-iranische
Spekulation, scheint mMIr die gesamt-arische, Griechen un
Römer ausgehOMMCN, en Urandrogyn nıicht kennen. WAar
wird auch bei den Nordgermanen Aaus dem Körper des Urriesen
Y mir (oder FHornjötr, Aurgelmir) die Welt geschaffen; zwischen
(söttern un Riesen besteht eın scharter Gegensatz, die (‚ötter
sind Nachkommen der Riesen 108) ber auch aus Y mir
wachsen während sSE1INES Schlafes ein Mann un: eın Weib,
und seine Füße ZCeUSCH IuuMMeEN einen Sohn Die 18194  w Entstan-
denen oten den Urriesen und bauen aus seınen Teilen den
Kosmos. Erst danach schaffen die (‚otter aus zwel Baumstämmen

102) Rgveda O
103) Oldenburg, äa U: 280 Scheftelowil1tz, Die altpers.

Rel AL 1! weıst noch auft Brhadaranyaka Up I’ A, hın und hebt die
völlige Unabhängigkeit dieser Zwillingstheorie VO  u dem Androgyn des
platon. Symposion hervor.

104) Oldenburg, Oa 284
105) R Zıe Gesch in {|.at 1908 477,
106) Ru  Q OtTEO: Reich (Gottes und Menschensohn 1934 lggstreijcgt

überhaupt, daß arusa der Urmensch seIl: „Niemals heißt en
scendern ben purusha. purusha 1st Zusammensetzung aus PUHIS und
vrisha, und beide Stämme heißen nıcht Mens sondern 113AS$S und 1INAas-

culus, üppNV im Kontraste ONAU, nicht aber ens 1im Kontraste
übernatürlicheeiwa 1er der sonstiger Lebensart und -gatiung

Nnum1ın0se Geistwesen.‘ erselbe, e O; E  En „Der Allgott hat 1er
r]esige übermenschliche Menschengestalt, ber das €l Sar nicht, da

eın Mensch der der Urmensch ist  n. Dies würde das Fehlen jedes
Zusammenhangs des indischen Komplexes mıt dem Urandrogyn hbe-
stätigen.

107) L, Das Geschlecht der (ottheıt 1934
108) Jan de Vrıes, Altgerm Relgesch. 1937) Il, 206
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das erste Menschenpaar 109). Dunkle Erinnerungen heidnische
Schöpfungsmythen sind 1n dieser Darstellung des Isländers
SnorrTIi mıt halbverstandenen mittelalterlichen Spekulationen
ber die Urmaterıie verquickt, un: die Polarıtät Von Hitze und
Kälte, der der Urriese SeC1IN DDasein verdankt, entstammt ohl
dem iranischen Dualismus 11*0). Die Tatsache, daß Ymir Aa sich
selbst Zzwel verschiedengeschlechtliche Wesen hervorbringt, ıst

noch eın Beweis dafür, daß Ymir als Androgyn gedacht Nar '11'1)
De Vries erklärt den ott Tuisto 14*?) der TEL germanischen
Hauptstämme für androgyn, weıl die Bedeutung „Zwitter”
für wahrscheinlich Halt ) dem widerspricht Kummer, w1€e
M1r scheint, mıt echt 1.14)_

Die Untersuchung des Mythos VO Urmenschen bezüglich
se1nes androgynen C'harakters auft iranischem und indogermanı-
schem Boden außerhalb Griechenlands und Roms dürfte
ergeben, daß der Urandrogyn dort nıcht A Hause ıst eın
Ursprung scheint vielmehr ın den 1ändern das Mittelmeer

liegen. ID WIT gesehen haben, daß das alte Ägypten aus-

scheidet, daß auch nach Osten mıt Manichäismus un Judentum
die Verbreitung plötzlich abbricht, daß also Hellas, Süditalien
und (‚nostizısmus 1 wesentlichen dieser merkwürdigen
Spekulation beteiligt sind, un daß die etzten Spuren auf

Pythagoras un: Orphik hinweisen, dürtte die letzte historisch
nachweisbare Wurzel der Lehre VO androgynen Urmenschen,
w1e€e sich 1n EKuropa un Vorderasien ausgewirkt hat, ın orphi-
schen Kreisen suchen se1N, wobeli selbstverständlich der große

109) d. . 316.
110) a aD 310 Snorri’s Gylfagiınning stellt 1n€e Verarbeıtung

VOo  S Fddaliedern dar.
111) 9, 3185
112) be1 J acıtus, Germanıla (rec. Müller 1900), 2, 6’ Varıante: 1uisco.
113) |DITS Deutung Zwilling  e hält de Vries für möglich, a. O I’

MN } über ZwillingskuIt bel den (GGJermanen vgl Tacıtus, (Germanla
4 $ de V ries, I! 1025 Er g1ıbt der Deutung Zwitter“ jedo

weil DUr VO  w einem Wesen die ede iSt..; das „beideden Vorzug, Die Doppelgeschlechtlich-Geschlechter 1ın sıch verein1igt haben muß”
steht autfeit der Goöttıin Nerthus (de Vries, A B 217)

derselben Stufe W 1€ diejenı der Aphrodite, vgl oben 2(0)5 Anm. 31
des Deutschen Abergl114 1n Bächtold-Stäaublı,

(1927 {1;) ILL, 725
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Anteil prımıtıver Denkweise überhaupt noch Rechnung

werden mMUu

Die Idee des androgynen Urmenschen hat seiıtdem der (snoO-
ST1ZI1ISMUS ihr C116 solche Bedeutung verliehen hatte, C1NC nıcht

unterschätzende Rolle den darauffolgenden Jahrhunderten
espielt Vor allem 1sSt die Kabbala, die Jüdische (‚nosis

des Mittelalters. die auch 1er das Erbe des alten (snostizismus
aufnimmt un!: die fernsten Zeiten abendländischer Geistes-
geschichte weiterleitet Nicht DU  — die Jlerminologie, sondern auch
die Zügellosigkeit der spekulatiıven Ideenbildung der (snosis wird
VO  — der Kabbala übernommen un fortgesetzt Der androgyne
Urmensch 1St Ganzen des Systems ler fast noch wichtiger
als der Gnosis, enn dient dazu, den Von der göttlichen
Einheit ber die FEintzweiung der Welt bis hın ihrer Wieder-
VeETEIN1ZUNG 111 siıch selbst verlaufenden Prozeß verdeutlichen
In der Verwertung pythagoreischen Gedankengutes 1st die Kab
bala hie nd da SO  s relativ alter un prımıtıver als die (snosis
Nur tundamentaler Unterschied besteht der soteriologische
Wert den der Urandrogyn der alten (Gnosis besitzt ıst 1eTrT
uıunter dem ruck des jüdischen Monotheismus zurückgedrängt

Kür die kabbalistische Systematik 1st der Androgyn ceradezu
a Urdnungsprinzip, durch das ihre spekulativen Ideen 5Sym

mentrıe erhalten „„‚Komm und sıeh In der Stunde, da der Alte,
der Heilige der Allerverborgenste, siıch einzurichten 115) wünschte,
ordnete alles unter der Gestalt 116) des Androgyn C1NECeIN

ÖUrte, Männliches nd Weibliches (gemeinsam) umtaßt WUur-
den“ 117) |Der Urmensch Adam qadmön, Adam JIa ıst C1N ganz
kosmisches Wesen 118) Der rabbinisch talmudische Androgyn 1st
ihm DU  I außerlich angehängt s erhoben sich alle Gelehrten
(chabrajja) un: sprachen (zu Jochänän Zakkai) eister,

115) le-ıttaqgana; möglıich WaIe auch die Lesung le--aigana als inf.
afel) „Urdnung schaffen“‘.

116) ke-"e kann auch heißen „nach der Weise“: gemeıint ist nach
dem Formprinzip.

117) dra Zuta Y bei KnoOrrt v. Rosenroth, Kab-
bala denudata 1677 {f.) iES3

118) TaN cı Gelinek, Die Kabbala 117, 126, 120 u :
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eıster, ist ennn etwa C1HC Irennung (peruda) zwischen
un den parallelen FEmanationen der ersten Sefiräa)
WwWEenNnil die Entstehung der Welt) VOo  > seıten des VATERS mittels
der Kmanatıon (asilut) (vor sich geht) VO.  > se]ıten der UTTER
ber mittels der Schöpfung (beri a) Er antwortete ihnen (5E=
lehrte! Gelehrte! NC (am Einde) wWAarTrTe daß dieser Mensch
der Fmanation VO seıten des VATERS un: der UTLER INa ilill-

lich nd weiblich zugleich SCWESCH wäre? Und das bedeutet die
Stelle Und ott sprach werde I ıcht un ward ] .icht
(nämlich) werde Licht VOo  b seıten des VATERS, ‚und ward
] ıcht VOoO  > seıten der WT ER nd das 1sT der der Haggada
erwähnte) dam der Doppelgesichtige (Adam dü-prosopin)
ber dieser hat eın Bild noch Gleichnis sich außer cdie
MUTLER hat Nur Beinamen der Z Sinne (‚ottes
aufsteigt und dieser Beiname ıst UND FINSTERNIS
(woraus aufs ecue androgyne Beschaffenheit hervor-
geht 119) Zu den biblischen Worten .„.‚Bein VOoO INE1LNECIL Bein
und Fleisch VvVo  b Fleisch“ 120 wird bemerkt ihm

ZCISCH, daß S16 (Adam un Eıva) sind und daß CS ber-
haupt keine Irennung (la peruda be khullä) zwischen

Zu „Lasset u15 Menschen machen nachihnen gibt 121)
Bilde, nach unNnseTeET Ahnlichkeit heißt Zohar ‚Las:

set uNSs Menschen machen Das 1sSt das Geheimnis des Androgyaı,
das ganz der W eisheit besteht das heilige obere Nach
R> Bilde., nach NSeIerLr Ahnlichkeit daß der C11C sıch durch
den andern vervollkommne, eINZIgATLLSE (jechida L) E der Welt

SC mächtig ber alles 122) Fine Variante des Andro-
]  M US ist die Darstellung des Verhältnisses VOoO dam nd
Iva ınter dem Bilde VOoO  — Zwillingen 128) das 193 schon öfter
begegnet 1st un miıt dem Androgyn WILr anı Parsis-

sahen ursprünglich nichts tun hat 99. 1DSsa adhaeret
lateri usculi quapropter et1am vocatur 124) ‚.columba INCa, PCI -

119) 7Zöhar Gen fol ed Bendet 5686 1926) 30a
120) (Gen. Z
121) Yöhar P Gen. tol 49 h Bendet I9 a)
122) d. A, tol 4(a Bend I9
123) Sıehe ben 15 u Anm.
124) ant E
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fecta mea , Ne leges tammalı, perfecta INca, sed te omatltıi,
e11ä INeca proprıe loquendo 125) Unter kabbalistischem Ein-

filuß schreibt der jJüdische Pentateuchkommentar Ibn ZTa
Gen 1: D „Der Leib des Menschen iıst gleichsam ein Mikrtokos-
181105 (olam qatan) ott sSE1 geprlesen, der mıt dem Makrokosmos
begonnen un mıt dem Mikrokosmos aufgehört hat Auch der
Prophet (Ezechiel) sagTt, daß die Herrlichkeit Gottes menschen-
gestaltig gesehen habe 126)_ ott aber iıst der 1ne.,. dam ist
anfangs mıt Zzwel Gesichtern geschaffen, dabei ist Einer un
doch) auch wel 127).“ Rası kennt in Anlehnung haggadische
Ausführungen ber Adams Erschaffung eine Doppelheit des
menschlichen Wesens se1ıner Herkunft nach, Z War nıcht Manl iı-

weiblich, aber makro-mikrokosmisch, iın der Art, daß daraus
deutlich die Gestalt eiınes doppelgeschlechtlichen Urwesens darin
sichtbar wird: nıchts anderes besagt ja schließlich die Spekula-
tıon VO. Einssein des Himmels und der LErde 1 Urmenschen:
„Er Gott machte dam AaUuUuSs den oberen un: unteren Elemen-
ten): den Leib aul  N den unteren, die Seele au  N den oberen, dem
entsprechend, daß ersten Lage Himmel un: Erde erschaffen
worden sind. |)iese Gedanken setzt Rası fort, indem die
sechs Schöpfiungstage der (senesis abwechselnd auf das ben
un das Unten deutet 128) Nachmanides Gen SR 18 deutet das
ezer ke-negdo (eine Hilie, ihm entsprechend) darauf, daß der
Gehilfe des ersten Menschen ursprünglich mıt dem Manne eın
Wesen War (dü-prosöpin nibra’ u), wobei der zweıte Prosop dem
ersten bei der Fortpflanzung half; reilich befand es dann ott
für besser, daß der Gehilfe dam objektiv gegenüber TEeiIe

(omed le-negdö), iıh sehe, sich VO.  w iıhm itrenne und siıch wieder
mıt iıhm vereinıge nach seinem Wohlgefallen; machte daher
aus dem AÄAndrogyn Z WEel W esen 129).

Wie bei der alten (nosis kommt auch iın der Kabbala der —

sprüngliche mythologische Hintergrund des Urandrogyn dadurch

125) Idra Zuta XXI 715 bei Knorr Rosenroth, Kabb. den {L, 590
126) | A 1!
127) Ibn ZTa P Gen. 1! nach >N  >N  NNW chumSe tOra 4927);

fol Ja
128) Ra:  s1 Gen 2! nach dems., fol 10 b
129) Nachmanides Gen. 2, nach dems., fol
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wieder ZU. Vorschein, daß der androgyne Urmensch einerseıts
nach oben, auft ott selbst transponı1ert wird, andererseıits
nach unien, auf . die Geister. ott ist DER BAUMEISTER BEN
(ummäna le-‘illa) miıt dem Attribut der UTLER
(imma ılla ’a), un gyJeichzeit1g DER BAUMEISTER NTEN,
identisch mıiıt der Sekhina, der göttlichen Gegenwart. Wie 1U

nach der gesetzlichen Bestimmung die Tau 111 mıt Einwilligung
ihres (Gatten handeln darf, sind alle mittels Emanation ent-
standenen Schöpfungswerke durech Befehl des der
Sefira der die UTLTLER die Sefira der EIN-
H1), also vermiuittelst eınes innergöttlichen Prozesses,
standegekommen 130)_ „Das Wort na ase lasset UL |Menschen|
machen) iıst sicherlich VOoO.  S gesagtl, enn spricht dieser

jJenem, der ber ihm 1st, und jener ber ihm tut. nichts, bevor
(nicht) Rat VO. seinem Gefährten eingeholt hat 131) ber „der

ber ihm  o (di-le-‘illa minneh) ıst keineswegs die höchste Sphäre
(keter), „„.denn die höchste Ursache hat keinen zweıten, der Rat
VOoO ihr einholte, weil s1e allein VvVorT allen steht un keinen Ge-
aäahrten noch Überlegung nOt1g hat 182) enn xibt eln
1NS 1n der Gemeinschaft, C männlich und weiblich, Ccs5

heißt 133) : ‚Denn als den Einen habe ich ıhn gerufen. ber
ıst FEins ohne Berechnungsmöglichkeit un ohne Beifügung 134)_‘
Um den Androgyn ın der Gottheit erweısen, mMu auch die
Buchstabenspekulation herhalten: ‚„„‚Gott sprach: Lasset ul

Menschen machen‘ heißt nıcht ha-adam, den Menschen,
sondern chlechthin adam, Menschen, den oben erwähnten
(Adam) herauszunehmen, der 1 Namen des Herrn gemacht ist
Als dieser vollendet ward, ward auch jener vollendet. Es wurde
nämlich männlich un: weiblich vollendet, alles vollenden.
JHWH bedeutet die männliche Seite, K1:  Ö  HIM die weibliche. |)as
Männliche breitete sich Aus und formte sich mittels seiıner WHor-
MUNSCH gleichsam w1€e ein membrum (ammä) Das Jöd des
(sottesnamens JHW) ist as Männliche, das He das Weibliche,

130) Zohar Gen fol 0 Bend I, z8  e I}
132) D
131) Zöhar Gen fol 99 en IS 39 b)
133) Jes al
134) be-1äa chusbäan we-1a Sıttuf, A
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das Wau (aber) W16 geschrieben steht Männlich und weiıblich
schuf S16 und nannte ihren Namen dam (m dieser
Name bedeutet also Androgyn) 135)

Der androgyne Urmensch beeinflußt aber auch die unter iıhm
stehenden Wesen mı1 Charakter. schon weil S1C ihrerseits
aus ihm EINAaNıeTEN „Das ıst W adas geschrieben steht 136) Dies
1st die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als S1C

geschaffen wurden (be-hibbäre ’ am) Mittels des He das dem
vorgenannten hebr ort als Minuskel geschrieben wird) hat
sS1e erschaffen Daher Die Erde 1st voll deiner Geschöpfe 137)
Komm un sıeh Sogleich kommt der Mensch verlobt un
verheiratet werden mıt SC1NETIN Weibe (nuqgbeh) mittels der
Hinneigung‘) 138) durch (sottes heiligen Willen Es erwachte ber
ihm der Geist ’139) der heilige umftfassend männlich un weib-
lich ’14JO) „Omnia conformabat Der modum et
Toeminae (atqgen kulla ke- dekhar we-nuqgqba) Die zweıte
Sefira die Weisheit geht VOo ott auUus, ebenfalls mıt der Natur

Androgyn begabt Beweis dafür 1st der Buchstabe Jöd der
nach VoOorn„nne un unten verlängert C111 Dalet ergibt 141) Die alles
umfassende Weisheit leuchtet VO Heiligen her Gestalt des
VALERS mıt ihr innerlich verwachsen 1st die (bina)
die MUÜUTTER „Um ihrer beider) willen besteht alles Männ-
lichem un Weiblichem, enn WCI11I nıcht WAäaTrTC, würde das
Al nicht bestehen“ 142) Die unfte Sefira die (gebuürä)
hat das weibliche Element 99 ihrer Seite“, haftet dem Männ-
iichen a bis sich lostrennt und mı1ıt dem ännlichen C ARS
gesicht 111 AÄngesicht objektiviert nd selbständig, verbun-
den wird nach dieser Verbindung erscheinen beide C6-

135) Sıflra d1--SCH1\ n  uta M, (T be1 Knorr V, Rosenroth, OS IL,
35069

136) Gen 2!
137) Ps 104
138) be khawwäna fehlt and Hss
139) rücha; Varlante uchrä „CIMN andereı
140) /ZOöhar Lev fol 43 a Bend b)
141) woh SCH sSCINET WEl Balken, die VO  - Punkte

ausgehen; vgl Komm des Jischäq Lürja un . Sifra d1-sen1ıDa  uta 65
bei Knorr Rosenroth, d. (3

142) Idrä Zuta NJET 218 ET bei Knorr Rosenroth, , (
11,
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schlechter als eın Leib, der basar echad der (enesis. „‚Daraus
lernen WIT: Das Männliche allein erscheint als die Hälfte eines
T eibes und besteht daher) SallzZ AU:  d 1 .ebe 1-43), weil geteilt
ist, und ebenso das Weibliche, und s1Ee sıch mıteinander
verbinden. erscheint das (sanze real ın Körper, un alle
W elten sınd 1n Freude, weil s1ı1e alle VO.  w einem vollkommenen
Körper gesegnet werden. Das ber ıst eiInNn Geheimnis. Daher
‚segnete ott den Tag des Sabbats un! heiligte ihn., weil sıch da
alles 1n eın 6  > Körper befand un daher kommt C5, daß
wEerT nıcht androgyn befunden wird., e1Nn halber Körper (pelag
gufa) heißt aber keinerlei Segen ruht auf eıiner verstümmelten
und mangelhaften Sache 144)_ Hier bricht also. och das soter10-
logische Prinzip des (snostizismus durch., die Sehnsucht nach Lir-
lösung ordert die Wiederherstellung des vollkommenen Leibes
des Urmenschen, ın em sıch die Welt manıftestiert. Auch das
IL icht un! die Finsternis werden auft en Urandrogyn bezogen:
‚„.denn das Licht bedeutet das Männliche. die Kinsternis das Weib-
liche ‘ 1®), auf das ] icht bezieht sich das ‚„.nach Bilde“
der Schöpfungsgeschichte, auf die Kinsternis das ‚In NSeCTICL AÄAhn-
ichkeit“ ebendort. nd die Finsternis „umhüllt das Licht nad1
Art e1nes Körpers” (ke-gauna de-gufa) 1446).

Iie Kabbala hat noch eın Empfinden dafür. daß der andro-
S VILC Urmensch nd der biblische Adam, der erstie Mensch,
nıcht dasselbe sind. Nach ihrer Auffassung spricht der BAU:
MEISTER (d 1: die bina, auch UTTER genann(t, die erste weib-
iıche Emanatıion aus dem Urwesen) ZU dem „Kigentümer es
Gebäudes“” (märe binjana): ‚.Lasset uNs Menschen machen‘. Der
kigentümer verweıst jedoch auf die Möglichkeit des Menschen

sündigen. Daraut entgegnet die A LLL Nach seiner Ver-
sündigung hängt der OM BER: nıcht dem all; ich
will ihn nach meınem Bilde schaffen. Der sollte sıch
also al der Schöpfung nıicht beteiligen. ach dem Suündenfall
beruft sıch der darauf, daß den Fall Adams VOTaUS-

143) Varıante: stammt (daher) 9ahz au se1ıner Mutter.“
144) Idräa Zuta X XL, 715 He bei Knorr V. Rosenroth, O, 590
145) Zoöhar en fol 23a Bend I!
146) ar LeVv. fol. 45a Bend 11L, b); Zöhar Gen. fol 99 b

en 30a
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gewußt habe, un: verläßt daher den Menschen und MUl1-
TER Der „Drave Sohn ben chäakhäm) 147) 1st der durch Emana-
L107N geschaffene Adam, der „töriıchte Sohn ben kesil) 147) 1st
der dam der Schöpfung (adam schel) hab-berijja ) 148)

Daß die zehn Sefirot ZU eıl PAaUATWCISC oder androgyn CI-

scheinen, beruht darauf daß S1C ihrer Gesamtheit eben den
Urmenschen darstellen Er 1St ihnen allen, un S1C iıhm Er
ist e1NeE kosmogonische Potenz, das obere Universum, der obere
Mensch die Figur oder Form (Gottes 149) )aher die Vorstellung
VOo der Paarung ZiWWUg) und Schwängerung (ibbür) der zehn
Sefirot untereinander, deren Ce11C Hälfte männliıch deren andere
weıiblich ıst [)as alte Bild des Midras ?°°), daß ott die Welt
Zzuerst durch die Kigenschaft des Rechts middat had din) habe
schaffen wollen ann aber, als sa daß die Welt hierdurch
allein nicht werde bestehen können die Eigenschaft des Er-
barmens middat ha-rachamim) hinzugefügt habe wird benutzt

den kabbalistischen Satz begründen ott selbst ıst das
Geheimnis der Paarune 151)

Zuweilen 1st W16 ohl auch der alten Gnosis, der (Gnostiker
selbst Z Androgyn geworden, C1L1NS mıt dem Urmenschen
un: damit mıt der Weltseele Es ıst dabei charakteristisch daß
annn das auch anderwärts bekannte Bild der zweigeschlecht-
lichen Pflanze auf iıhn angewandt wird WI1IC S1C U1 bei Fmpe-
dokles bereits entgegentrı heißt Zohar Psalm 99
(„Der Gerechte wird w16€6 e1INeC Palme blühen, N1C e1NEC Zeder des
I1ıbanon wachsen Z ——nGm“, ‚Palme (tamar)  — _ bedeutet ier) nichts —

deres als Androgyn (dekhar we-nugqgba) (weil die Palme C1HE

zweigeschlechtliche Pflanze ist) Ebenso bedeutet „Gerechter
(saddiq) 1er nichts anderes als Androgyn; männlich das 1st
de Gerechte, un weiblich das ist Gerechte Wie
Zeder 1 ıbanon wachsen Zeder ILiıbanon bedeutet den
Obersten ber alles, und daß alle unter ihm wohnen 1st auch
der (Gerechte der Oberste ber alle, un: alle wohnen unter ihm

147) Prov. 1 $
48) Zoöhar D Gen fol 292 a (Ben a)

149) Vgl Bousset, Hau tprobl (Snosıis 201
150) Ber Rabba I1ed Romm, arschau 192%; 63a
151) Ergas, Somer emunim fol BÜ (ed. Amsterdam
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Und die Welt besteht NUr auf Gerechten, w1€e geschrieben
steht 152) : ‚Der Gerechte iıst die rundlage der Welt 1153)j‘

Die Kabbala zeıgt 1111 bezüglich des Urandrogyn die XNOSTL-
sche Spekulation gewissermaßen ın vollendeter Durchführung;
das Androgyn-Motiv ist 711 OoOrm des Denkens selbst geworden.

Wir kommen den dem Mythos VO. Urandrogyn feind-
lichen Tendenzen: den Geisteserscheinungen, innerhalb deren
nicht exıistieren annn nd daher aufgelöst wird.

Schon in der alten Gnosis, bei Markos, dem Schüler des Valen-
tınus, traten WITL auf die Tendenz der Entsexualisierung der
Gottheit, ihres „weder-männlich-noch-weiblich“-Seins 154) S DDiese
Tendenz vollendet siıch ı1n den Hochreligionen des

un!: des 11L. Ihnen bleibt vorbehalten, w as selbst die
antike Philosophie 1 Stoizismus un!' Neuplatonismus nıicht anz

fertig gebracht hatte} en Urandrogyn als Gegenstand reli-

g10SETr Verehrung oder als soteriologisches, die Welt erlösendes
DNZIP aufzulösen und ın seın Gegenteil, die vollkommene (32e:
schlechtslosigkeit der Gottheit. verwandeln.

Das gilt schon für das 114e LTestament, das die Rab-
binen un: Kabbalisten, w1e€e ın vielen Beziehungen, auch 1n

dieser nıcht verstanden haben. W esen nd Dinge verwandter
Gattung, ber verschiedener Art miteinander irgendwıie VCI-

mischen ilt der alttestamentlichen Gesetzlichkeit VOo Haus aus

als widernatürlich un: gefährlich 156)_ Der F romme dartf seinen

Weinberg nicht mıt zweierlei Samen (kil’ajım) besäen, andern-
falls fallt Saat und KErtrag das Heiligtum. Er darf nıicht mıt
Ochsen un Esel ZUsamme. pflügen un keinen durcheinander-
gewebten Stoff (Sa’atnez, aus Wolle un Leinen, also aus Tier-
und Pflanzenreich zugleich) auf dem Leibe iragen 157). Die Not-

152) Prov.
153) Zoöhar Gen. tol en I! 147 a) Dıie Bibelstelle ıst natiur-

lıch umgedeutet: „Grundlag der We statt „dauernde Grundlage  .
154) Siehe oben 309
155) Siehe oben 30).
156) Kın Mannn darf nıcht Frauenkleider anziehen, und

gekehrt, Deut. D
157) Lev. 1 ‘ 1 chon das Wort Sa’atnez scheıint mır auf ıne aus-

ändische Gewerbsart hinzudeuten, also auch auf heidnischen Brauch



3926 Untersuchungen

wendigkeıt, eın solches Verbot erlassen. mas auf eıne Zeit
deuten, ıIn der solche „Vermischung” oder Substituierung eıner

durch die andere innerhalb einer eidnischen Religion
zauberhaftte der kultische Bedeutung hatte. Lange Zeit spater
tührt Ja noch der Talmud 1mM Iraktat Erubin  Sa die Fälle verbote-
HCr Vermischungen bis 1 einzelnste aus. Wie die Zweigeschlecht-
lichkeit, gilt reilich auch die Geschlechtslosigkeit eines (Ge-
schöpfes als etitwas Minderwertiges n d .ott Mißfälliges: die
Kastration VO.  S Mensch un jıech ıst 1 alten Israel w1€ 11713}
Judentum verboten 158) Eunuchen sSind, wenıgstens ın der alteren
Zeit, aus der Gemeinde Jahwes ausgeschlossen 1‘59)_

Der konzentrierte Monotheismus des Alten Testaments VOI'-

dunkelt den mythologischen Hintergrund seıner relig1ösen ber-
lieferung oder beseitigt iıh: meıstens völlig. Nur Spuren davon
lassen sıch zı weilen noch feststellen. Das oilt auch VO andro-

Urmenschen. Friedrich Schwally hat vermutet 160) daß
Gen 1! DL ursprünglich VO.  _ Adams androgyner Beschaffenheit
berichtet habe. Er nımmt Anstoß dem Wechsel VOo  } otoO nd
otam 1n jenem eınen Verse un halt ınter Hinweis auf die schon
erwähnten, VO uns auftf platonischen Einfluß zurückgeführten
rabbinischen Aussprüche *°) für möglich, daß das otam au

einem zweıten OTO korrigiert worden sel. In diesem Falle hätte
der Vers einst gelautet:

„„Gott schuf den Menschen 1n seinem Bilde
1m Bilde (sottes schuf b ihn,
männlich un weiblich schuf ih 1L,  eb

‚War wiıird das otam S10 wW1€e heute dasteht. als sehr alt
bestätigt Jesus kennt keine andere Fassung des lLextes. als WIT
heute, enn führt diesen Vers ja gerade ZU. Eirweis der Un-
möglichkeit der Scheidung 162)_ Auch liegt Gen 5 derselbe

158) Deut. 1 $ 66 f ® 2 % 2—9 Sıfra Lev. 3 9 e 1s5na Jebamot XII
159) rst der unıversale Irıtojesaja Jes. 56, 3, un der .„liberale  ..

Josephus, Bel 11, 4858, Ant VI 49  Ca ehren anders.

171 160)  ff Schawllyv, Ihe D1. Schöpfungsgeschichte. in ARW —Z
161) 1e. oben 219
162) Ev. 1 9
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Wechsel VvVor 1l63)_ Doch Spricht für Schwallys Auffassung N

auch die Berufung aut die Rabbinen, w1€e WIT gesehen haben,
vertehlt ıst daß beide Genesisstellen gehören, der
Mythologisches miıt besonderem Fleiße unterdrückt, und dem
eine Abänderung el Stellen AU:  N dem Singularischen 1NSs
Pluralische schon zZzuzutrauen ıst |JDer Jlerminus zakhar
u-negeba ist Ja nıcht bloß. w1€e Gunkel unter Bezugnahme auft
se1ne aramäısche orm dekhar we-nugba 1n den Jüdisch-aramä-
ischen Papyri Ol Assuan meınt 164), Juristisch, sondern ursprung-
lich. w1€e uUuNsSeTE bisherige ntersuchung ze1gt, mythologisch.
Selbst Gunkel halt für wahrscheinlich, daß dam auch e1IN-
mal 1m Alten JTestament als „der kleine .ott der Welt”, als
Mikrokosmos gegolten habe. Nas durch Psalm S, nahegelegt
wird:

DU machtest iıh Nur) wen1g geringer als die) Gott(heit),
Und a1t Herrlichkeit und Schönheit kröntest du ihn,

Du machtest ıhn Z Herrscher ber das Werk deiner Hände,;
Alles Jegtest du ihm uıunter seıne Kuße 155)

In der Tat hat die alte Kirche den Psalm nicht gahz unrichtig
verstanden, WEeNnN s1e ıer den ess1as (Christus) findet., dessen
Würde, W1€e Rudolftf tto nachweist, teilweıse auf den halb-
göttlichen Charakter des Urmenschen zurückgeht.

Ks ıst also der Gedanke nıcht VOoO der and ZU weılsen, daß
Gen 19 7 un D: in ıhrer jetzıgen Textgestalt nıcht ur-
sprünglich sind un immerhin die Möglichkeit einer alteren YFYas-
E und Auffassung zulassen, WEn WIT uNns hierbei uch nicht,
w1€e Schwally, auf die rabbinische Tradition berufen, die aus

Plato herrührt un!' mıt dem nichts tun hat Diese sltere
Fassung mu ßte reilich schon schr frühe getilgt worden se1n 1'67)
ennn schon der Umstand. daß bei dem el alteren Jahwisten
Eva au der Rippe Adams erschaften wird, widerspricht einer

163) Gunkel, enesıIis 3 115 St
) a.a

165) Fr
166) O, Reich (‚ottes Menschensohn, 150 FT
167) So urteilt uch Bertholet. Das Geschlecht der Gottheit

höchstens hınter der Zeıt der Abfassung unseTeEeS

Schöpfungsberichts.”



508 Untersuchungen
Übernahme des Mythos VO Urandrogyn 1Ns AT, un! die MakrTo-
Mikrokosmoslehre ıst schon iıhrem Geiste nach dem als
Ganzem zuwider 1r68) . Die Unklarheit 1m Wechsel der singuları-
schen un! pluralischen orm hat annn spateren Auslegern,
zunächst den Rabbinen, leicht gemacht, zeitgenössische Spekula-
tıonen über diesen AÄAndrogyn daran anzuknüpfen.

Noch weniger als das ist das mYytho-
logischen Spekulationen genelgt, obwohl die hellenistische Um-
elt davon voll ist. Im Ev. Matth 1 11 erklärt Jesus reiwil-
ligen Verzicht auf sexuelles Leben und auf die Ehe der
Gottesherrschaft willen für möglich. Die GCue Schöpfung eine
solche ıst schließlich die Gottesherrschaft ann die alte,
deren UOrdnung das Geschlechtsleben gehört, unter Umständen
autheben. Er hat dabei - ohl sich selbst un den 1äufer 1
Auge Aber mıt keinem Wort ıst angedeutet, daß das
EUVOUYIZELV EQUTOV irgendwie dem Zustande eiınes MNOWTOSG Adau
analog ware 170). Das Ideal der Geschlechtslosigkeit derjenigen,
die ott aäahnlich geworden sSind, feiert auch Ev Me. 13 94 ff
(u Par.) die Auferstandenen heiraten nicht und lassen sich
nıicht heiraten, sondern siınd w1e die Engel 1mMm Himmel Luc 20,

engelgleich). Bei Jesus ıst also eın Boden für den androgy-
NC  u Urmenschen. Was sıch e ] el Spuren davon 1mMm

findet, hat Paulus In seınen Lehren VO dem Einen Leibe
Christi un! Vo Menschen verarbeitet. ber auch 1ler
steht die völlige Geschlechtslosigkeit VOo  an vornherein fest, sowohl
für Christi Gestalt als für se1ıne Gläubigen, sobald s1e mıft iıhm
mYystisch verbunden sind. Das bekannte „weder Jude noch
Grieche, weder Knecht noch Freier“ schließt ab mıt der stärksten
Aufhebung aller Unterschiede, derjenigen des Geschlechtes s

1 Vorstellungen VO androgynen Gottheiten 1ın der alt-
testamentlichen Zeit auf semıit. en vorhanden, Xxın aıuch synkre-tıstisch und nıcht auftf den rmenschen bezogen;: Ina  e} denke die
Theophanien des männl. aal bei den Karthagern: der Goöttin Ta’anit
als „pene ba’al”, der Astarte als z  „Sem baa vgl Bertholet, (‚oötter-
spaltung und Göttervereinigung 31 110 NT, Röm 11, 4

169) Vgl KAtrt@e l! eo EUVOUYIZELV.
170) Wenn e1INn elgesch. Hintergrund bei dem EUVOUYIZELV EAQUTOÖV

vorhanden ist, dann „Wwahrscheinlich das Streben, sıch der Gottheit
nicht DU  — gelslig, sondern auch physısch anzugleichen”, Kittel, a.
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gibt weder männlich noch weiblich ennn ihr se1id alle Kıner
1n Christus Jesus  S 171). Höchstens noch 1n der Lehre des Paulus
vonxn em Finen Leibe Christi, der die Glieder der Kirche umtaßt,
un VO. der dem himmlischen Christus zugeschriebenen Tat der
Vereinigung VOoO Juden un: Heiden könnte die Idee VO Leibe
des Urmenschen, AausSs dem die Welt erschaffen 1st, nachklingen:

der die beiden Dinge Einem macht damit die zwel
iın sıch selber FEinem Menschen schaffe.. un: die
beiden (Größen) ın Einem Leibe versöhne“” 172). Das bei (‚lemens
Alexandrinus .'173) un 1 Klemensbrief 174) SOWI1e VO  F dem
Doketisten Julius (assianus 175) aus dem Ä gypterevangelium
zıtıerte apokryphe Jesuswort VO:|  5 dem eschatologischen Kinswer-
den des Männlichen und des Weiblichen rag sehr den
Charakter des (nost1z1ısmus der Stirn, als daß Jesus
zuschreiben könnte. Überdies ıst auch dieses Wort unter christ-
lichem FEinfluß un durch gynostisch-enkratistische Anschauungen
unter das Ideal der Geschlechtslosigkeıit gerückt, selbst wWEenNnn

CS VOoOr seiıner Beziehung auf Jesus den 1nnn gehabt haben sollte,
daß 1n der Endzeit das androgyne Element ın der Welt un 1m

Menschen nach em Schema Urzeıit FEndzeit wiederkehren
wird: denn schließt Jetz mıt der Fassung: (wenn 1es
alles eingetreien se1ın wird), wird CS weder Männliches noch
Weibliches geben.

In diesen Zusammenhang gehört auch EP-h1l1l©o, VOIL dem
Vr Wesendonk 176) feststellt: ‚„Die Geschlechtslosigkeit des 1MmM-
lischen Urmenschen ıst bei Philo) 1ın esonders bemerkenswerter
üg Philo hat die ‚Gestalt des himmlischen Urmenschen —

171) Gal. 3,
172) Eph y 14-—16
173) ('lemens Alex., Strom. 111 6, 4 9 U, 63—66; ed. Stählin

1905 ff
174) I1 Clem. s 1 Die gynostische Tendenz ist trotz der INOTa-

lisierenden Deutung des Überlieferers klar Mıt dem Aufhören der
Scham ist offenbar die Wiederkehr des paradiesischen Zustandes
gedacht, das .10 jitbosasSu” (sen. 2! 2 C das Reich ottes entspricht hler
dem urzeitliıchen Paradıes.

173 Bei Clemens Alex 111 1 9 92; vgl ennecke, an
MNATNONTE, Kal ÖTAvneutestl. Apokr G TV C TNS QLOX  UvnNS x  VOÖU

yEVNTAL Ta dUO EV KAal TO ÜppEeV UWETA TNSG Onleias, UTE  AA ÜppNV UTE ONAU.
176) Wesendonk, Urmensch u Seele

K.- 3/4
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scheinend sehr gekannt Er unterscheidet scharf zwischen
dem erstgeschaffenen Menschen nach Gen un dem zweıten
Menschen der als Mann un Weib erschaffen wird laut (Gsen
Er hat also diese Unterscheidung VO anderswoher mitgebracht
und den biblischen ext hineingelesen 178) Es hätte ihm dem-
gemäß VO dieser Unterscheidung her schon aus dem Gegensatz
cdes erstgeschaffenen Menschen ZC den zweıten Menschen aber
auch N dem Stoizismus, WIC WIT oben gesehen haben 179) ahe-
gelegen, en erstgeschaffenen Menschen als AÄAndrogyn anzusehen
Dieser Erstgeschaffene 1st ihm cha W16e dem Mythos C11C

himmlische Potenz 180) Es 1st daher der vereinızte Eintfluß des
Geistigkeitsideals des Stoizismus nd des Monotheismus der
Bibel der Philo veranlaßt den ersten Menschen ausdrücklich als
geschlechtslos betrachten

DE KT TINV EIKOVO ÖECQ TIC A YEVOG, O@PAaYIlG, VOTI-
TOC, QOWUATOG, OUT OUTE NAUG, AQOAPpTOS UTE 181)

AÄAuch die kennen keinen androgynen
Adam. obwohl ihnen a der S16 umgebenden eidnischen Welt
davon reichlich Kunde geworden 1st WI1eC Irenäus un: Hippolytos
ZCIgCNH, die WITLT oben bei der (snosis behandelt haben Während
die 5ynagoge den platonischen AÄAndrogyn ihre Haggada auf-
nımmt verhindert die Denkweise Jesu, der Gegensatz den
(snostizismus un das heraufziehende Mönchtum die W christ-
iche Kirche, androgynen Gottheiten ıun Geistern Raum
SONNCH Im Jenseits 181 nıcht unterschieden Mann und Weib‘“
sagt Anschluß Kıv Luc 35 f un: (381 I der S5yrer
Afrahat oder „JIn Welt gibt Cs eın Weib W 1€e auch

Himmel eın Weib gibt un keine Geburt un keinen (y8-
brauch der Lust: »?) Augustinus kennt die Auslegung von

17%) Philo, Legı1s eg (ed Richter € 3) AaTtTa TV l  DdEAV
YEYOVWGC und MÄQOTOG; Richter 84) YAp KT EIKOVA, YNLVOGC,-
aAN 0UPdviOC I1 Richter I! 93) ; De opıf. mundı 23 Richter 23)
und Rıchter 25)

178) 110, De opif. mundı SS 1485—150.
179) 5
180) Bo e 1, Hauptprobl GnosI1s, 194 ffa s ilo., Legı1s eg

31 Richter L
181) ilo, De opif mundı Richter 43 {.)
182) Aphrahat Homiuilien, ed riıght 420
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Gen 1 D 1 Sinne des urzeitlichen Androgyn, 1n seıner Um-
gebung anscheinend VO  > Manichäern vertreten, aber verwirit
sS1e „„‚Masculinum eti feminınum fecıt eCOS. Quidam enım timue-
runt dicere: Kecıit Cu. masculum et eminam, quası MONSTITUO-
s {L aliquid intelligeretur, sıcutı SUNLT, q UOS hermaphroditos
vocant: CU. et1am S1C 1918}  - mendaciter possıt intelligi utrumque
in 1LUMETO singuları, propter id quod dietum est Duo ın
una  .. Wir haben bereits gesehen, daß iıhm der Vers des
Valerius Soranus ber den Androgynismus Juppiters geläufig
WAarLr,; aber für das C hristentum iıst ihm eine derartige Vorstellung
VOon der Gottheit unvollziehbar 184) Eusebius Pamphıiuli hat
ZU ersten ale die Stelle aus Platos 5Symposion als Analogie

Gen A 21 ıtıert 185) reilich, als ob Plato unbewußt auf
die biblische Schöpfungsgeschichte habe verweısen wollen. Er
weiß auch VOon einer Iradition des Babyloniers Berosos un des
Alexander Polyhistor *°%); die reilich eher au  N Empedokleischer
Zoogonie 187) als aus abylonien stammen scheint: S WAär,

Isagt Berosos|, eınstens, da durch das Welt-) All hin Finsternis
und W asser 2 Und wäaren daselbst SECWISSE andere Untiere,
VO denen e1In eil selbst erzeugt WAaTFr, und mıiıt lebenerzeugenden
Kormen ausgestattete un s1e hätten (so sagt er) Menschen
erzeugt, doppelgeflügelte, azu auch andere mıt 1er Flügeln
un weı esichtern un einem Leib nd Z WE Köpfen, Frauen-
un Männer(köpfen) un zwel Naturen. männlichen und weib-
lichen; weıter noch andere Menschen. mıt Schenkeln vVvOon Ziegen

183) Augustinus, De tirın XIL, S S 8 1102)
184) Siehe oben 304 IL

185) Kusebius, Praep. Er AI (ed Heinichen IL, 185) Mn
OUVELC T1AdTtTwv ÖTMOLC EiPNTAL Ö10VOoLln, ÖNAOC UWEV EOTLV OUK ÄäYVONTAC TOV
AOYOV, "Apıoctomavei N QUTOV, 010 KOMWÖW XAEUdZELV EIwWOOT!, Kal Ta GEWVA
TWV NPAYMATWV, ävatTIiON OLV EV GUUTMOOLW TADdE AEYOVTa QUTOV ELCAYWV
folgt das Zaitat über den Androgyn aus dem 5Sympos1ion).

186) Bel Eusebilus, Chronic. hıber Pr10r (ed Schoene [3 Avopu-
TNOUC Yap IN TEPNOUG YevvnON vaı, EVIOUC dE Kal TETPANTEPOUG Kl DLM p O O-
MOUC Kal OWUC WEV EXOVTAG EV, KEMAAÄAC DE dUO, Ü vdöpelav Kal al-
KEICV, KaLl A1d 01a DE O04, ‚PPEV Kal ONAU. Deutsch aus dem Armen,
übers. Josef Karst 1911), Die Chronik des Eusebius, Daß

lonisch-sumerische Gottheiten androgyn edacht selen, bemüht sichbabfi( U, Sumerlan Hymns an Prayers, Bnilad. 1911, f! vergeb-
lıch nachzuweilsen. Seine Folgerung ist geradezu falsch

187) Siehe ben
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un! Hörnern Kopfde; noch andere, pferdefüßige” 15W. Diese
Zitate beweisen freilich, daß Kusebius, WwWeNnNn auch nıcht
direkt ausspricht, den Urandrogyn für die biblische Schöpfungs-
geschichte irgendwie bedeutsam tindet: daß darüber schweigt
un nıcht, w1€e später Augustin, seıne offene Ablehnung kundtu L,
paßt se1lner sonstigen Charakterschwäche 188>_ Direkt Stellung
TC; den Mythos, WwWI1I€E 1ın der (s„nosis verireten wird, nehmen
die seudoklementinen 1n den Recognitionen: ‚„„Nolite putare 10S

uUOSs in genN1t0s dicere deos, aut un uUuN) divyisum CSSC ın duos, vel,
sıcut ImMD1 dicunt, eundem masculum ei feminam ul eifectum,
sed fili1um dei unıgen1ıtum diemmus : „Periclitantur enım
f3lıı 1Mp10TUm, pıe putantes intelligere, mMagnamnm blasphemiam
Ingenito ingerendo, masculofeminam e existimantes.“ Mög
licherweise 15ßt sich aus diesen Stellen entnehmen., daß der 1 itel
des Sohnes Gottes, WOVOYEVNS, un1ıgen1tus, ZU miındesten 1n der
späateren Zeit, während der Auseinandersetzung miıt dem Gnosti-
ZISMUS, den Nebenbegriff des „Eingeschlechtlichen bekommt, der
neben der Bedeutung des „Kinzigartigen mitschwingt nd eınen
Protest den „Zweigeschlechtlichen. , eiwa den diIMUNG der
orphischen Hymnen, enthält 90)

Wo der Mythos VO. androgynen Urmenschen aut die a4t-
christliche Mentalıität DOS1tLV gewirkt hat, da ıst {l

übernommen nd theologisch allegorisiert. So spricht Ambrosius
1n eıner Homilie *%) ber den zwoölfjährigen Jesus 1 J’empel
VOo Zzwel ıIn C hristus vereinıgten „Zeugungen „Duae SUNT ın
Christo generationes: ul est paterna, materna altera. Paterna
Ha divinior:; materna VT qua«c ıIn nostirum aborem uUuSsumMquC
descendit. Et ideo, qUa«C S  a naturam, Su  a aetatem,
consuetudinem fiıunt, 19802 humanis assignanda virtutibus, sed
divinis referenda sunt potestatibus. Alıbi CuUuMM ad mınısterıum
mater impellit, hie m1ater argultur, qula adhuc qUuUa«c humana

188) Vgl Es Patrologie 1492
189) Pseudoclem. (ed Migne, atr. SCT. a 1)’ Recogn. I,
190) M {} Zum orphischen DIDUNG vgl ben Anm A Daß

WOVOYEVNG auch! antignostisch gemeınt se1n kann, dazu vgl einel,
Bibl Theol 579 WOVOYEVNG 1n der Bedeutung ‚„„‚Vvoxn C -

cht“ kennen die griech. Grammatiker, Pape 1L, 202
191 Ambrosius, Hom (1n Eu:  S Patrist. Coll Rouö&t de ournal

1301 {T.) 1aib ın Iuc
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sunt exigat. Damit ıst nıcht gesagl, daß die Zweinaturenlehre
eLwas mıt dem Androgyn-Mythos tiun habe: ohl aber, daß
der 1eTr VO. Ambrosıius gebrauchte Komplex der vaäterlichen und
müuütterlichen generatıio irgendwıe auft iıh: zurückgeht. Hin-

>  x entspricht die Vorstellung VOo Heiligen Geiste als utter.
w1e sS1e 1 Hebräerevangelium 192) bei den Elkesaıten, Ophiten,
Afrahat 193) un 1 Qoran ***) belegt ist, nıcht VO: vornherein
dem weiblichen Prinzıp ın der Gottheıt als einem Bestandteil
ihres angeblich ursprünglich androgynen Charakters 195)

Wie das Christentum, ıst auch der Islam der Spekulation
VOo Urandrogyn nıcht yUNsSUS. wWar ıst die iranisch-gnostisch-
hellenistische Urmenschspekulation 1m Islam beachtenswerter
Stelle hervorgebrochen. Sie ist dort mıt der Lehre VOoO (oder auch
von den) Propheten un von den Heiligen (aulija‘) ın Beziehung
gesetizt und VOo den Mystikern als der „ Vollkommene Mensch“
ZuU einem ausgesprochen kosmischen Prinzıp erhoben worden. Der
„ Vollkommene Mensch‘ ıst der Pol qutb) den sıch die

Sphären des ase1ns (aflak alwugud) drehen, ist Kıner VO.  n

Begıinn des ase1ns bis ın alle Kwigkeıit 196)_ I JDer Mystiker Ibn
al-‘Arabi hat diese Spekulation dialektisch verarbeıtet :\97)'

192) Bei Hennecke, Apok phen Vel auch oben s. 308 dıe
des wel. edachten MNVEUMUO Ophıten bes 3()  D

193 1L, 949
194) Qoran 59 79,
195 Gegen N, Rel of. prımıft. peoples 1897), 169
196) So Abd al-Karim al-Gili (1365— 140 In Al-ınsan al-kamıl

fi ma‘rıfat al-awaäahir wa l-awa’ıl PFKairo 1304 H9 2 1le In
197) Dargestellt bei Schaeder, Idie islam. TE VOo voll-

ommenen Menschen, 1n /,ıMG (192 und be1ı h
So tudies ıIn Islamıc Mysticısm, Cambridge 1921 Ibn al-‘Arabi
starb 1240 Chr ı0N VLE ihm hbe sıch Abd al-Masih al-
lah Na’ıma aus Kmesa 1n der rab ers eo Aristoteles mıiıt

al-ınsan al-auwal). Ihe gnostische Lehredem „ersten Menschen“ ME
VOo der Pro hetle. 1mM Islam erneuert, ZUuNaachst einmal VO Moham-

urch cdıie Aufstellung der Reihe seiner Vorgänger, derenme selbst
die gnostische Anthropos-Lehre uft se1ın„Siegel” BT ist, ohne da

ın der :  1a der re VoO  H demBewußtsein gewirkt hätte.,
ZU den ‘alidischen imamen gelangendenseıt Adam über Mohamme

Weisheit. Zugleich wird das orthodoxeLicht-Charısma der göttlichen
ohammed-Bild ın der sufısch Spekulation an die Imam-Auffassung

Die Person Mohı.s in Lebender a  1a angeg]ichen vgl Tor ©: Philosund Glauben se1ın Gemeinde 1917), ( VI Be1 Ho rten,
Islam, 154-—171, WIT der insan al-kämil fälschlich aus Astralmythos

und Brahmanısmus abgeleitet: vgl Nicholson ın Enzykl. s1iam 1L,
544  —
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Die wenıgen Spuren des Androgynismus dieses Urwesens sind
1mMm Islam unter dem Druck des Monotheismus nd der Mystik
entweder spirıtualisiert oder reinen 5Symbolen herabgesunken,
die ediglich noch ZU Veranschaulichung der Polarität der W esen
dienen. Dabei ıst s noch fraglich, ob al alles, Nas irgendwie

Androgynismus erinnern könnte., hierher rechnen darf So
sagt Ibn al- Arabi, W1e die alte Makro-Mikrokosmoslehre, daß
der Mensch die Wirklichkeiten der SaNzen Welt 1n sich verein1ge,
nämlich „diejenigen der Herrschaft, der Sphäre, des Geistes, des
Leibes, der Natur, der Mineralien, der Pflanzen un der liere
einschließlich des issens der göttlichen Namen, 1TOT17Z der Klein-
heit se1nes Umfanges un se1ines Körpers 1€Ss alles, weil der
Mensch a Uus Himmel un Erde hervorgebracht ist, daß S1e für
ihn gleichsam seıne Eltern Sind . 8). Dahinter steht dem
Autor selbst nıcht mehr bewußt der Mythos VOoO  — dem Ur-
Wesen, das Himmel und Erde, männliches und weibliches TIN-
Z1D, ıIn sich vereinıgte, Wäa. reilich für den Monotheismus ein
unvollziehbarer Gedanke 1st. der Galal ad-Din Rumi sıngt VO  a

der mystischen unı]0:

"Happy the moment when are seated ın the palace, thou
and I!

With LWO formes ‚'199) and wıth iwo figures, buth ıth ONeE

soul, thou and I 200)
AÄAuch da könnte hinter dem Bilde des mıt der Gottheit eINS-
gewordenen Menschen., der Seele. aber zwel Gestalten hat,
die einstige androgyne Halbgottheit stehen. Ebenso erinnert
die Vereinigung zweıer Geschlechter 1n I 1881 Wesen die DDar-
stellung des Abd al-Karim al 21011) VO „ Vollkommenen Men-
schen“ ‚. Wisse, daß dem vollkommenen Menschen alle Namen
und FLigenschaften zugeteilt werden, ın zwel Teilen: und ZWar)

198) „li-kauni "l-ınsanı mutawallidan mına 's-sama’ı wa l-ardıi fa-
huma lahu ka l-abawaiıinı“ Ihn Ta Futuhaät I’ 125 (Kairo
15092

199) 1. mit menschlicher Natur (nasut)  A, und göttlicher (lahut),
W 1€ auch Hallas sS1e lehrt.

200) Im Divani Samsi, zıtiert bei Nıcholson, Studies iın
slamıc Mysticism,

201) 1365—1406/17 Chr
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befindet sich eın Teil seiner Rechten, w1€e Leben un: issen
un:' Allmacht un Wollen und Hören un Sehen U, degl., und eın
eil seıner Linken, w1e anfangslose Ewigkeit un: endlose
Ewigkeit nd FErstheit und Letztheit u. 1 20-2)_ Es siınd die
duo NMOOCWUTAO Platos un der Rabbinen, die ler wiederkehren,

auch ın spiritualisıerter
Die einzıge konkrete Anspielung auft Adams Androgynis-

i1LUS bringt Ibn al-‘Arabi:; s1e erinnert al eiıne ben erwähnte
Stelle der Kahbbala 203) VOo dem Gerechten, dessen Sinnbild die
Palme ıst .. Wisse, daß ott der Erhabene, als dam, auft
ihm Se1 der Friede, schuf, der der erste menschliche Körper WAaTrT,

der 11 Dasein traft, ihn ZU Ursprung des ase1ns der mensch-
lichen Körper (überhaupt) machte und daß (dabei) e1in est vo

dem eig se1nes Lehms übrıg blieb, al dem ott die 1) alme
schuf Die Palme ist also eıne Schwester Adams nd eıne Tante
VOo  - unNns, weshalb sS1€e das Gesetz „Täante genannt nd S1€e den
Gläubigen verglichen hat, denn S1€e hat wunderbare Geheim-
Nn1ısSsSe VOL en anderen Pflanzen voraus” 20 Fis handelt sich 1e7

eıine jJüngere Tradition 205 >>“ 1n der w1€e 1n der entsprechenden
kabbalistischen des Zoöhar die Palme selbst als zweigeschlechtliche
Pflanze ursprünglich eiINeE Allegorıe des androgynen Urmenschen
darstellt, der seinerseıts VOoO  a en Mystikern mıt dem vollkomme-
NnEeN Gerechten oder Gläubigen identifiziert wird. ber auch 1eTr
hat der offizielle Islam den alten Mythos nıcht innerlich VOL-

arbeitet. Nur 1m Islam, nämlich ın der Sekte

202 Abd al-Karim al-Gili ın Al-insan al-kämaiuil, zıt Horten.
Phılos isL. 159

203 Siehe oben s. 324 Die zweihäusıge Dattelpalme als Bild des
P TAndrogyn 1m

04) 8}  lam 11a Jlaha ta ala lamma halaqga Adama ‘alaıhı ‘s-salamu
alladi huwa au walu ismın jpsäni]]m takauwana wa-a alahu aslan
li-wuzudı "]-agsamı ’]-insanıjJjalı wa-fadulat mMın hamiratı tinatıhi
facdlatun halaqa HNahu minha ’n-nahlata fa-hi] uhtun li-Adama ‘alaih1
"salamu wa-hıja lana "ammatun wa-sammäha ’s-Sar’u ‘ammatan -
Sabbahaha bıl-mu minı wa-lahaäa asrarun 'agıbatun una sa’ırı ’n-nabatı"
Ibn al-‘Arabı, Futuhat 126.

205) Be1 SuJutl, Kıta al-la’alı al-masnu’a fil-ahädit al-mandu’a
el 111 {} I, Arab Litgesch 1L, 146, 26) Kairo I91C L 81 [iesen

Hinweils verdanke ich Herrn Jagı ad-din aus Kailro, rab Lektor 1

orijental. Seminar ın Bonn, durch Vermittlung Ine1NeES Lehrers Prof
Dr Kahle-Bonn. Vgl ben S, 324
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der Jaziden, wird diese Spekulation, ohl als Nachhall gynosti-
schen enkens, ernsthaft verwertet: die Jaziden beanspruchen,
VO  a dam allein (nicht auch VOo  a Kva) abzustammen, schreiben
iıhm also Androgynismus l2\06)

VI
Die alte Spekulation VO androgynen Urmenschen taucht,

vermittelt durch den (snostizıismus und seıne Nachwirkungen,
hauptsächlich durch die Kabbala, 1M spateren abendländischen
chrifttum der Mystiker un Iheosophen, einerlei welcher Ar-
Lung, immer wıieder gelegentlich auf Dies ist eın Beweis dafür,
w1e verlockend diese Spekulation auf alle anschaulich denkenden
und praktisch-religiös interessiıerten Geister wirkt Sie erscheint

1 theosophisch beeinflußten protestantischen Pietismus
wieder, un ihre etzten usläufer hat sS1Ee ın der romantischen
Philosophie des Jahrhunderts.

WwWwel Menschen sind ıIn uNs, lehrt Meister Eickhart *°) der
außere un der innere. Dem außeren nd ber ihm dem ınneren
lauert beständig der OSe Geist auf, w1€e die Schlange dem Adam
auf dem Wege ber Fva „Der ınnere Mensch ıst dam, der
Mann 1n der Seele‘” 208), Das bedeutet ZU mindesten, daß CS

für Eckhart auch ein weibliches Element ın der Seele e1bt, und
daß die seele. CHNOMLUINCH, 1ın androgynes Wesen darstellt,
ursprünglich aber den Urmenschen selbst. FKEckhart steht hier —

06) Menzel ın R® 11L1, 171
207) Bei Strauch, Meister Keckharts Buch göttl TröstungLietzm Texte 3, 1910 1m Iraktat „Vom edlen Menschen““

mystische Lehre Von der Einheıit, die sıch ın die Vielheit auflöst, bhjetet
Anknüpfungspunkte. Von ferne eriınnern den Urandrogyn tellen w1e
die olgende eren FEchtheit treilich nıicht auszumachen ist!): S trat
die eidung eın ın der obersten Kralfit von Gott, und damıt fielen alle
seine (Adams) Kräfte Davon kam Irennung 1ın die Kreaturen. S1e sınd
zwiespältig geworden untereinander, daß S1E auseinanderstreben, die
andere ahın, die andere dorthin ... Das ist der Stand des Menschen
ınter der Herrschaft der un (Fr Pfei © Meister 1857,
Neudr 1906 496 der dıie allegorische Schriftdeutung 1aßt iıhn die
sinnlich-geistige Doppelheıit des Menschen 1n Doppelheıten 15 (3
stalten schauen: In el-Kain, 1n den welıl Völkern 1 Schoße Rebekkas,
ın der Frau Jakobsbrunnen und ihrem Manne, den S1e rufen soll,
vgl Ka DA I Meister 1926), 256, 50

208) Vgl 1n diesem Zusammenhang den sicher nıcht zufälligen Hın-
WEeIS auf die Urmensch-Idee beı Kckhart iın Vorirag
„LKckhart und Luther‘“ („Die Tatwelt“ Jg eit 19306|;
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bewußt Strome der alten Überlieferung des (snost1zı1ısmus OHL

doppelgeschlechtlichen dam
Aus dem Pentateuchkommentar des Rabbi Selomo Jischäqi

(Rasi) hat Nikolaus vonxn Lyra die Deutung VOon Gen 9 1 auf
den androgynen Urmenschen übernommenZ Auft iıh bezieht
sich Martın Luther ıIn se1ıner Genesisvorlesung ZU selben Stelle:

„Lyra qUOGUC ecıtat Judaicam abulam, CU1US ın Platone eti1am

alicubi fit ment10: Homıiınem PrI1INC1P10 creatum C utroque
SCXUu eit postea virtute divina quası diseissum Ceu dissectum, sıcut

dorsi et spınae forma videntur estarı Haec alıı obscurioribus
&1S ÜULXEGETE: Sed secundum cCaput hos nugatores redargult Nam hoc
S1 est, quomodo constabit sumps1sse Deum unailll de costıs

dae et ia aedificasse mulierem?®? Talmudica aeCc sSun(f, et

tamen attingenda fuere, ut videamus Diaboli malitıiam, qu1
tam absurda suggerıt hominibus.“ Luther lehnt also den andro-

dam ab, 1UN!' War WwWEegCH se1ınes Biblizismus, der iıhn

a. aut dieselbe antimvythologische I .inie führt. die der Redaktor
des Alten Lestaments, wI1ıe WIT oben gesehen haben, aus InNO.

theistischer Haltung einnımmt 2!10) .
Am ausführlichsten VOoO allen Theosophen un!' Mystikern des

cohristlichen Abendlandes befaßt sich mıt dem

androgynen dam. Hier liegt der FEinfluß des (Gnost1zı1ısmus nd
der Kabbala auf der Hand, da C diese Größen gekannt hat Es

erübrigt sich. die zahlreichen Stellen ber den androgynen Ur-
menschen bei Jakob Böhme 1m einzelnen aufzuzählen. Es sel

dafür auf Ernst Benz, „Der vollkommene Mensch nach Jakohb
Böhme verwlesen. Benz zieht Jakob Böhme heran als
Anschauungsbeispiel für einen Mystiker, der ın seinem Entwurtft
des Menschenbildes auch eiıne Antwort auf die grundlegende M afts
sache der Gespaltenheit des Menschen gveben versucht hat; auf
die Tatsache des Geschlechts 211)_ Böhme ist ‚„„der erste deutsche
Mystiker, der die Tatsache des Geschlechts 1n seine Theologıe VO  -

der Einheit un: VO Gegensatz einbezogen nd gedeutet hat 1n

seiner Verkündigung von der anfänglichen un! zukünftigen

209) Um 1500, In den Postillae perpetuae.
210) Luther, Genesis- Vorlesung MWeım. 1911] 53) Gen E
211) Ernst en Z, Der vollk Mensch nach Jak Böhme, VILL
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androgynen Natur des enschen‘ Er versteht diese ] atsache
‚„„Von der Ursprünglichkeit un!: Unversehrtheit des Gottebenbildes

Menschen her“ 213) An der VOoO  n Böhme dargestellten göttlichen
Weisheit Sophia) weiblichen Prinzip 111 der Gottheit
erwelst sich die Böhmesche Gottesidee als mı1ıt androgynen Zügen
ausgestattet 214) WEnnn auch Böhme der Anwendung der andro-
YDCH Idee auf ott selbst den meısten SCINECT Schriften sehr
zurückhaltend bleibt weil sich 1er der Abweichung VO der
Orthodoxie meısten bewußt 1st 215) „Deutlicher als 111 der
Entwicklung der Gottesidee T1 bei der Fntfaltung des Men-
schenbildes der androgyne Grundgedanke dieser Spekulation
hervor Es ıST die Unterscheidung der Lichtnatur als des weıb-
lichen un der Keuernatur als des männlichen Prinzips, das diese
androgyne Einheit der Ehe des Menschen mıt der Sophia VEr

deutlicht”“ 216) „Die Vermählung der himmlischen Sophia mıt der
Feuerseele des Menschen das 1s1 der eigentliche Hintergrund
der androgynen Menschenidee Der Urmensch ıst e1Nne androgyne
Einheit weil sıch ıhm das männliche. feurige Prinzip der
Gottheit und das weibliche Lichtprinzip sGestalt

Harmonie un IM eTeTr Ausgeglichenheit JTemperatur
paart un das Leben des Menschen dieser Ehe SC11C ständige
Entfachung erhält”“ 217) Auch der Halbgott Charakter dieses Ur-
menschen ist Jakob Böhme noch geläufig hierzu gehört die
„Penetrabilität Adams, die iıh den Engeln annähert 218) SC11H

überkosmisches Wesen 1st der Herr der Welt dem alle Wesen
des Universums gehorchen 219) un die Liebe des androgynen
Urbildes sich selbst die 1L11S Altertum als „Narziıßmus
begegnet i1st 220) un VO  b Böhme mıt dem trinitarıschen Dogma
verknüpfit wird mı1t der Zeugung des Sohnes al dem Vater 221)
Der Schlaf Adams, während dessen das Weih von ihm vetirennt

212
213
214)
215) 5 O B S
216) nach Böhmes Myst Magnum e  MN 14)
21€) 23  38  39
218) 39  47
219)
220) iech5 OT TF GV obe 306 In Anm E
DE Sieh

6O
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also die androgyne Einheit zerstort wird, ıst Adams eigentlicher
Sündentfall, der iıhn Aaus der Einheit 1ın die Vielheit versetzt 222)
„Das 1s5 die Größe und Jragik des irdischen TOS ist Gleich-
N1s der verlorenen himmlischen Einheit un enthält doch ıIn sich
selbst die Lust, welche die {Illusion der Einheit zuschanden acht
und ZU Vermehrung der Vielheit tührt. . Bedeutsam ist bei
Böhme die schon bemerkte Tatsache, daß der AÄAndrogynismus
nıcht U der Urzustand, sondern auch das Ziel des Menschen
Ende der Welt ist hat damit auch das uralte Schema Urzeit

Endzeit übernommen??*),
Als eıinen pietistischen Vertreter der Androgyn-Spekulation

bemerken WIT ot 2.25) den berühmten Ver-
Fasser der „Unpartheyischen Kirchen- un: Ketzerhistorie , ın
seiınem während seiner Schwärmerperiode verfaßten Iraktat
.„„.Geheimnis der göttlichen Sophia oder Weisheit“” *?2). Seine
Theorie ıst interessan({, weil ın ihr ahnlich w1€e bei den UOphiten
1mMm (snostizismus 227) Jesus eıne besondere Raolle spielt. Der
erste Mensch, \eın Mannweib, fiel als dam. die himmlische
Sophia schied sich VOILL iıhm. Nun ıst ihm das Weib au den
RKRippen gebaut, die weıiblichen Eigenschaften hat verloren,
unN: allein die männlichen behalten. [Das bedeutet Unvollkommen-
heit Um ihm die pDaradiesische Vollkommenheit wiederzuschen-
ken, iıst Christus 1 weiblichen Geschlecht, 1n Marıa, Mann ZE-
worden un hat das männliche Teil wieder 1n en Leib des Jung-
raulichen Teiles eingeführt, daß se1ıt ( hristus die Cu«c wieder-
geborene Kreatur als eine ‚‚männliche Jungfrau” VOr ott voll-
kommen dasteht. Auf die androgyne Natur Jesu deutet Arnold
die Stelle Matth 19, 12, VOoO  _ der WIT ben 228) gesehen haben, daß

222)  293) S ©  D  OO  S o  S
h, Die endzeıtl. Wiederherstellung Pro-224) Vgl 1etr 1C  ff obenpheten Gießen 1925),

225) ca
226) Erschien ın Leipziıg 1700 bei Thomas Pritsch.
227) Siehe ben S. 8 In Betracht kommt hauptsächl. VJ, 14, 16,
Gottiried Arnold die Valentinianische (snosıis zıtıert, die Christus

atech V1 dezweierle1 Geschlecht zuschreibe, nach Cyrillus, Hieros.
monarch. Dei med und Tertull
auch O n 165 F 1an, 135 ad Valent. 10, 11 Vgl

228) 1€. ben z08
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S1e ziemlich das Gegenteil besagen ıll Auch 1er erscheint
der AÄAndrogynismus Adams, den Christus nd seine Erlösten
repräsentieren, In seltsamer Spiritualisierung, die durch den
Pietismus noch verstärkt wird. Für die Wiedergeborenen gibt
keine fleischliche Liebe mehr. enn sS1e würde S1e ja sofort der
reinen Vereinigung mıt der göttlichen Sophia berauben.

Ahnlichen Auiffassungen huldigt noch Franz A r, w1€e
die bei Benz ??9) angeführten Stellen erwelsen.

Als seltsamer Versuch der Jüngsten Zeit, die Androgyn-
spekulation verwenden, sSe1 der georgische Schriftsteller Grigor
Rob akıdse genannt, der sich den Kampf BCSCH die K at-
seelung Rußlands durch den Bolschewismus Z.U 111 Ziel gesetzt hat
In seinem Buche ‚„Die gemordete Seele‘ 230) stellt die These
auf, daß In jedem Lebewesen das männliche un weibliche Ele-
ment.: Uusammmmıe vorhanden sSeEel1. Je nach dem Vorherrschen des
eıiınen oder des anderen Elements bestimmen WIT den Menschen
als Mann oder Weib Wo diese Elemente einander die Waage
halten, da gibt weder Mann noch Weıib, da ıst das Androgyne.
In der arabischen Ziffer findet obakidse diese Art Mensch
graphisch dargestellt. Und W as soll diese Spekulation? Robakidse
setzt s1e als 1I1ypus organischen Denkens un: beseelter Weltauf-
fassung S den Mechanismus der bolschewistischen Doktrin,
die beide Geschlechter schematisch auseinanderschneidet un völ-
lig auf dieselbe Stufe der Lebenshaltung stellt. Seine Theorie ıst
eın lehrreiches Beispiel dafür, w1€ ynostische Spekulationen mıt
ihrem bildhaften Denken als Gegengewicht 568 blutleere AB
straktionen rationalistischer Systeme geschätzt werden. Freilich
übersieht Robakidse dabei (wie Gottfried Arnold nd noch
erTre VOoOr ihnen, die sich des Androgyn-Mythos als soteriologischen
Prinzips bedient haben), daß der Androgyn ursprünglich eıgent-
lich nıcht geschlechts S, sondern gerade geschlechtlich
1St, also nıcht Mannn Weib, sondern
annn b, und daß durch seıne Christen-
tum her unbewußt eingetragene Ideefl von der Aufhebung der

2920 Lie Franz Baader N

250) Jena 1933, 11535
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Geschlechter 1n eıner höheren Finheit den alten Mythos prak-
tisch ad absurdum geführt hat

VII
I Die 1in historischer Zeit überlieferte Spekulation VO Ür:

androgyn ist ebenso (O)sten w1€e W esten bestimmt

abgegrenzt. ach (Osten hın bildet ihre (Grenze Iran, nach Westen
Hellas-Rom. )Die Heimat der Vorstellung VO  S androgynen Ur-
menschen warelil also die Randgebiete östlich und nördlich des
Mittelmeers. Die altesten historischen Spuren we1sen, w1e WIT

sahen, auf den Pythagoreismus un vielleicht die Orphik. Indien.
Alt-Babylonien, Alt-Agypten un die indo-iranische Welt bis
nach (‚ermanıen scheinen 1er auszuscheiden;: die 1]1er behandelte
Idee spielt bei ihnen, soweıt WIT CS feststellen konnten, keine
wesentliche Rolle Es ıst selbstverständlich denkbar, daß eın (26:
danke, der die antike Menschheit un auych die spatere stark
beschäftigt hat, verschiedenen rten zugleich ausgebildet e_r-

den konnte. Seine Wurzel liegt reilich el weıter Zzurück, als
WIT historisch verfolgen können.

Woher kommt C5S, daß die Idee VOormn androgynen Urmenschen
die Menschheit ımmer wieder beschäftigt hat? „‚Um dem Men-
schen seıne paradiesische Vollkommenheit wieder schen-
ken schreibt Gottfried Arnold 1n seıner schwärmerischen
Periode, mußte der androgyne Urmensch 1n Christus erscheinen.
1)Damıit hat ausgesprochen, as 1 Grunde der 1nn dieses

Mythos se1ın dürfte: der androgyne Urmensch iıst der
Ausdruck höchster Vollkommenheit, Je nach der Stufe derer, die

ıhm fabulieren: Und ZW ar ist 16S schon 1n seinerT sltesten

Gestalt., nıcht 1Ur 1m kosmologischen Sinne. sondern gerade auch
1 soteriologischen. Was unNs heute als fast pathologisch anwiıdert
nd 1U exaltierten Seelen gefallen kann, ıst ı1n seıner allerälte-
sten un derbsten Form primıtıven Seelen eın inbrünstig ersehn-
tes Ideal SCWESCH. Nach Winthuis 23‘.1) besteht das Kultgeheimn1s
primiıtıver Völker darin, s1€e zu lehren, auf welche Weise der

Mensch die ehemalige Doppelgeschlechtlichkeit, die durch

2’31 5s Fint. ın Vorstellungswelt prımıtıver Völker
1928(1931) 41 108; und erselbe, Das Zweigeschlechterwesen
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irgendeinen Umstand verloren haben wähnt, wieder erlangen
kann. un damıit die AÄhnlichkeit mıt der Gottheit, die sıch
1ımM Besitz dieser Doppelgeschlechtlichkeit ıst Das ıst nach der
AÄnsicht VO  - Winthuis der tiefe reliz1öse Gedanke, der den PFT1-
mıtıven Kulten zugrunde hegt 23:2). Die Primitiven möchten das
echt un die Freiheit erlangen, „„sıch immerfort als doppe!-
geschlechtliche Wesen Z u betätigen, die höchste Glückseligkeit
ımmerwährender Sinnenlust genießen “ möchte 1€s g-

dahıin prazısiıeren: jede mögliche Art vVvon Sinnenlust.
halte dieses prımıtıve Verlangen :  —_ Erklärung der Entstehung
dieser Vorstellung für wesentlicher als den VOoO  —; Bertholet 233)
SCNOMMENE Umstand, der als Ursprung der Androgyn-Idee die
Verbindung maännlicher un weiblicher (ötter Paaren In be-
sonders Form annımmt, oder als die 1heorie tto Wein-
reichs 284) AUS schizophrenen Erlebnissen der Zweigeschlechtlich-
keit ohne die Mitwirkung derartiger Momente Sanz ausschal-
ten wollen. uch wWwWas Heiler 235) darüber sagt, ıst weniıg:
SIn ihrem der Götter) doppelgeschlechtlichen Charakter sicht
Inan bei den Primitiven) das Geheimnis ihrer Entstehung und
schöpferischen Zeugungskraft. Sie besitzen dieselbe Sinnesorgani-
satıon WI1€e der Mensch, DÜU  — noch gesteigert un verfeinert.. .“
Sicher hat auch die V C).:  i Brinton .236) a  © Nötigung, die
Urzeugung . der Rasse, des Stammes, auch der (‚ötter selbst

erklären. eiInNn eın natürliches Vaterverhältnis des Gottes ZuUuU
Stamme begründen, ZU  I Annahme androgyner Gottheiten g..
tführt ber dies alles reicht nicht bis 1N die letzte Leidenschafi-
lichkeit hinein, mıt der dieser Mythos offen erzahlt un geglaubt
worden ıst und bei Primitiven heute noch geglaubt wird. Win-
thuis erklärt aQus dem Androgynglauben der Primitiven nd dem
damit verbundenen ult fast alle prımıtiıven Bräuche und alles
prımitive Denken und findet darın den Schlüssel für alle un  N
bisher unerklärlichen prıimitiven Vorstellungen: ‚„„Schon 1ın der
Quartärzeit hat der Zweigeschlechtergedanke eine überragende

232) a. 133
233) Berthol E das Geschlecht der Gottheit234) N h, Zeus und Salmoneus
235 T, Das Gebet 1921), 133
2736 AA TIı I: Rel of prımıit. peoples 169
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Rolle bei manchen Völkern auf dem weıten Erdenrund gespielt:
IDenn NIL-r finden ihn allen Weltteilen‘ 237) Wie weltl diese
kühne, sicher übertriebene Behauptung zutrifft die Winthuis
miıt starker Überzeugung voritragt muß der Anthropologe VO

Fach entscheiden 238) Auch steht test daß der Mythos, selbst
eiINstT überall verbreitet sich doch vielen Ländern nıicht hat
halten können un Sanzch Laufe der historischen Zeit
stark VOo SCLHECLIT öhe gesunken ist von SC1LHNECIHN Höhepunkt
der (snosis abgesehen

ber das dürfen WILr ZUu Abschluß dieser Untersuchung Sagen;:
Sicher Nar die Vorstellung, daß die Gottheit die die Urtorm
des Menschen, den Makrtokosmos repräsentıerte, androgynen
(Charakter irage, einmal etwas Großes der Geschichte der
Religion Menschen üuühlten sich unvollkommen un halb weiıl
S1C sıch Geschlechter geteilt sahen, während die (Gottheit
oder der halbgöttlich gedachte Mensch des Anfangs selber als
(zanzes erschien Die Irauer des Primitiven ber diese Halbheit
dürten als mindestens ebenso tragisch annehmen WIC etwa.
diejenige 110655 gläubigen C hristen ber Sündhaftigkeit
VOLr ott Die namentlich (snostizismus nd der Mystik
ausgepragte soteriologische Bedeutung des Urandrogyn dürfen
WITr daher ZEWISSCHL Sinne als C1Ne Reduktion des Mythos
aut prımıtıve praktische Bedeutung ansehen Die androgyne
Gottheit garantıerte dem Primitiven, daß die verlorene (50:
schlechtsvollkommenheıt un damit die für iıh: als Höchstes VOTI-

gestellte und ersehnte Lebensfülle einst wiedererlangen werde
ber die prımıtıven Zeiten sind vorüber Begegnen WITL- Heu-

u  5  en dieser Idee., annn fühlen WIL jedesmal den ungeheuren Weg,
den die Frömmigkeit seitdem zurückgelegt hat Die Religionen,

denen der Gottheit C111 Geschlecht zugeschrieben werden
konnte un damıiıt auch die Zweigeschlechtlichkeit haben
denjenigen das Feld TaumMmell UuSSCIHI, denen der Androgynis-
I1LUS höchstens noch spiritualisiert Sar oft sSCe11 Gegenteil die
absolute Geschlechtslosigkeit verwandelt Platz hat oder Sar

237) Wınthulis, d.

238) Dessen krıit ellung bhı]etet Winthuis selbst, 95 F
100 115
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Da1lz aufgehoben ist, weil jede Beziehung der Geschlechtssphäre
auft ott abgelehnt wird. ]ieser Prozeß zeıgt sich schon
Indien .23‘9)_ Mystik un Philosophie haben überall das ihrige
getian, I8  Z ihn sublimieren, wobei sS1e ıhn meıstens verdünnten
un: verflüchtigten. I Den ungünstıgsten Boden aber bieten für iıhn
die großen monotheistischen Religionen, ın denen der Absolut-
heitscharakter der Gottheit die AÄAnwendung des Androgyn-
Mythos erschwert. Wenn auch ın diesen ihm inadäquaten
Systemen hie un da wieder auftaucht, P 1n der Mystik dieser
Religionen meıst ın Gestalt eıner ecoincidentia OPp pOsS1ıtorum, ist

doch bis Jeizt dort nıcht praktischer Vertiefung gelangt 240)_
Die Theosophen des Abendlandes haben iıh VO hıs Z

Jahrhundert als eıne Anknüpfungspunkt die Natur,
als ein Mittel ZU Erfassung der verklärten Natur benutzt:
besten iıst 1€Ss bisher Jakob Böhme gelungen, aber w as mittels
dieses Mythos geschaut hat, blieb andern nach iıhm versagt Das
offizielle C hristentum veErmas immer och nıcht den raglos bei
ihm vorhandenen Mangel der Geltung der Natur
un insbesondere der Beziehung der Geschlechter zueinander, den
bekanntlich Nietzsche ihm getadelt hat .24:1) mıt derartigen
Mitteln auszugleichen, da gegenwärtıg mehr denn Je, ın Ver-
kennung der sich selbst tragenden Absolutheit Gottes, die Re-
102 zwischen ott un Mensch durch nichts anderes als durch
das Dogma der Menschwerdung, aber auch 1€Ss 1n dialekti-
scher Dürre, auszutüllen wagt; während WIT ın selner Vergan-
genheıt bedeutende Geister geschäftig sehen, gerade die uralten
Beziehungen der Menschwerdung . : Gestalt des Urmenschen
und dementsprechend auch dem ıhm zugeschriebenen Andro-
yNISMUS aufzuzeigen un!: tarbiger ]ld reicher, aber auch
lebensunmittelbar gestalten. Gewiß oibt.es e1in Leben jenseıts
VON Geburt un: Tod, außerhalb des ‚Rades des Geschehens” 2*2),
un die Verklärung des SexXus und der Natur überhaupt ıst aus

39) Sıehe oben Bertholet, d. DE
240) Dies und die olgende als KErgänzung ZU den Betrachtungen vomn

Benz,
241) Ni_e}gschg_ Werke (Taschenausgabe Kröner) I 150 148 164

X! 261, 404
242) Jac. 3‚ vgl Arthur 111an 5, Natur und (30O1% 1926 2920
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seıner allzuirdischen Sphäre sich, etwa durch bloße Sublimie-
Tuns, nıcht möglich; das hindert aber nicht, daß gerade ın der VOoO

(hristentum gelehrten „Menschwerdung , also VON ben nach
unten, eıne posıitıvere Erfassung dieser Sphäre möglich ist. So
könnte auch dem alten Gedanken des androgynen Urmenschen
auft eıner dem heutigen Empfinden an geMESSCHCH Stufe Tiefe un
Zukunft beschieden se1ın. Voraussetzung azu ıst reilich, daß die
vorhandenen relig1ösen Kräfte der Ausgestaltung eıner Sos natur-
lichen 1heologie und einer naturverbundenen Mystik fähig sind:
1U  —— eıne solche annn Ja primıtıves Religionsgut NEeEUu verwerten
un die Paradoxie des Androgyn-Gedankens ZU. Geltung TiN-
SCH. Die moderne ] heologie mußte das ıIn der t u
schon vorhandene Erlösungsmoment sachlich zugeben. Eın moder-
Ner Schriftsteller w1€e He hat diesen möglichen
Gehalt des Androgynismus, als die Sehnsucht nach Überwindung
der geschlechtlich bedingten Einseitigkeit und nach höchster Er-
üllung des eınen Geschlechts 1m andern 111 einem seıner
Romane **S3) recht gylücklich tormuliert: 6S schien alles Dasein
uf der Zweiheit, auf den Gegensätzen beruhen: Inall WäarTr ent-
weder TAau der Mann, entweder 1Landfahrer oder Spießbürger,
entweder verständig oder gefühlig nirgends wWar 1n Atmen
un Ausatmen, Mannseın 11d Weibsein, Freiheit un OÖrdnung,
Irieb N d Geist gleichzeitig erleben, ılm mer mußte
na das eıne m ıt dem Verlust des andern be-
Za ien: und ımmer das eılıne wichtig und

begehrenswert W1e das andere!“

bgeschlossen 1 August 1959

24,3) Hes Narzıß ı Goldmund 1932 E  E Vgl auch 228,
Hesse vVvomn dem „gefährlichen .. Do pelgesicht”, dem ‚mannweilblichen
Charakter“ echter Kunstwerke 1NSs der „Eva-Mutter” des mutter-
lichen Prinzips) redet

Kın 3/4



Die Bedeutung der syrischen Iheologen
als Vermiufttler der griechischen Philosophie

den Islam
Von Gerhard
Berlin-Rudow, Bendastr.

Die arabisch schreibende Philosophie des Islams stellt eine der
ınteressantesten und zugleich folgereichsten Erscheinungen der
abendländisch-morgenländischen Kulturentwicklung dar Wenn
WIT die frühesten islamischen Denker vornehmen, ann zeıgt
sıch bereits allerorts der Einfluß des griechischen Denkens ın
mancherlei Formen, der Naturphilosophen, der Stoiker, des Pla-
ton, des Aristoteles und des Neuplatonismus. Charakteristisch ıst
dabei, daß der Einfluß der ersteren 1n steigendem aße DUr

episodenhaft Ist, während der Platons un Arstioteles 1 Laufe
der Entwicklung immer mehr das Feld beherrscht. Der Neu-
platonismus, abgesehen Von des Porphyrius Isagoge, die dazu noch
gelegentlich als Schrift des Aristoteles erscheint, wird stark
mıt Aristoteles identifiziert, daß die Enneaden 1m AÄuszug aQaus der
1 heologie des Aristoteles und die toicheiosis theologike des
Proklus als liber de Causıls de Aristoteles gehen können. ber-
haupt, die Gleichheit der Ansicht beider Denker, des Plato und
des Aristoteles,. ıst gleichsam eın Glaubenssatz. Kindi will die
Lehre VOoO Intellekt nach Meinung des Plato und des Aristoteles
auseinandersetzen"’) ä Alfarabı hat der Identität beider eine eigene

Klamr h, Über die Auszüge aus griechischen Schriftstellern.
Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 41, 420) Ara-
bisch sind diese Auszüge ZU finden bei Houtsma, Ihbn adhih, qu1ı diei-
tur al-1aqubi historiae, Bd. 4, . eıden 1585

2) Ys Die philosophischen Abhandlungen des Jakobi ben shaq
al-Kindi, Beiträge 7U te der Philosophie des Mittelalters,
Bd. I1IL, Heft IL, Münster 1897, te 1, Altarabıs
philosophische Abhandlungen, hrsg. Leiden 18590, . übersetzt 107
den 1892, S. 1
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Schrift gewidmet, und Jakubi hat iın dem Schriftenverzeichnis
des Aristoteles Schriften, die diesem sicher nıcht zugehören, un:
Begri{ffe, die ohl neuplatonisch, aber sicher nıcht arıstotelisch
sind

ber bereits früher machen sich innerhalb der muslimischen
J heologie die Lehren des Aristoteles un des Neuplatonismus be-
merkbar. un!: bemerkenswerterweıse ıIn der Gotteslehre.
Hier wird eıne Einheit beider auch esonders möglich, da die
Detinition VO  n} (Gottes Wissen und Wollen ın der. Metaphysik +)
gleichsam vorbereitend für die Bestimmung des neuplatonischen
Urwesens °) wirken konnte, vornehmlich ın der weıteren Eint-
wicklung des Neuplatonismus. Die WONNCHC philosophische
Bestimmung (Gottes mußte annn auch der naıven islamischen
Orthodoxie recht gefährlich werden, und War die Frage nach
der KEainheit Gottes, nach seıiınen Eigenschaften, nad1 seınem Wis
SC  S der Dinge, nach seiner Unveränderlichkeit, nach der Deftini-
tıon se1nes Wesens bald eıne Frage VOo  b schwerster und entschei-
dender Bedeutung Das gleiche gilt von der menschlichen Seele
Die Willensfreiheit. ihre doppelte Ausrichtung, iıhr erhältnis
ZU Weltseele uUuSW. werden allmählich gefährliche Probleme.
denen der Islam sehr arbeiten hatte.

3) Die beiden Schriften über die geistige Wissenschaft und über
die Einheıt, bei Klamroth S, 431, bei Houtsma 150 Außerdem VOI-

gleiche be1l Klamroth s. 421 dıe Angabe des nhaltes der Isagoge, 1NS-
besondere dazu nm. 1 be1i Klamroth.

4') Dazu Metaphysık des Aristoteles, Buch Can und
Dazu Plotin. XI Enneade 8, TE S

6) Besonders aufschlußreıich dafür ist Horten, Die philosophı1-
schen 5Systeme der spekulatıven Philosophen 1m slam, onn 1912 ABa
gesehen VO  b der Atomistik azu Pınes, Beıträge ZUr islamischen
Atomenlehre, Berlın 1936 wird der Neuplatoniısmus wichtig be1ı dem
Problem der Einheıit (sottes 1 4 36, 152 Die hier vorgeiragene These
Schahrastanıis. der sıch auch Horten anschließt, daß TSst die spätere
Ausprägung dieser Gotteslehre durch die griechische Philosophie be-
stiımmt WIT wıird besten dadurch wiıderlegt, daß Wasıl das
Christentum polemisiert und dabe1 VonNn dem christlichen Gottesbegri{ff,
der uf das stärkste durch die spätgriechische Philosophie bestimmt
WAaT, ausgeht. 136 (Samarkandı), Dirar), Nagga1l), 159 Futı)
uUSWwW. Das ECNAUC Material bel Schahrastanı, Religionspartejen und
Philosophenschulen, ed CC UTBION; London 1846, und übersetzt VOo  b

Haarbrücker, Halle 1850
7) Horten, 1 9 fl {it. UuSW.
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Demgegenüber verblüfft, w1€e wen1g der frühe Islam die ST1E-
chischen Denker direkt gekannt hat Wir haben bei Jakubi eiıne
Aufstellung der bekannten griechischen Philosophen. Sokrates
ist dem Namen nach bekannt. Schr entfernte un dürftige un
durch vielfache Vermittlung en Phädon gemahnende Sätze
stehen neben Falschem 2} Platon ıst aum bekannt 11‘0) Von Ari-
stoteles haben WIT eiıne Schriftentafel, die neben Richtigem sechr
jel Kalsches enthält C11) Wirklich bekannt sind UU  — die logischen
Schriften. Die sagoge wird inhaltlich geradezu falsch SC-
geben 1l2) ber w1€e schon gesagt auch ]Jer acht sich das NEU-

platonische Denken bemerkbar.
Demgegenüber ıst nicht überraschend, bei Altarabi 13) un:

Jahja ben Adi 1n seınen Disputationen un! Meditationen ‘14) eın
entwickeltes, neuplatonisches Denken vorzutinden. Wir mussen
annehmen, WL WIT azu noch das anfangs Gesagte berücksich-
tıgen, daß eiıne starke, mündliche Schultradition bestand, die ent-
scheidend das philosophische Denken 1 Islam estimmte. Wel-
cher Art war s1e, und woher am s1ie?

Wir wIıssen, daß den muslimischen Philosophen der Frühzeit
die Kenntnis der griechischen Philosophie durch die S5yrer NSI

mittelt worden iıst ’‚15) Indessen ze1g bereits eıne oberflächliche

acubis historilae (sıehe Anm. 1 sıiınd entstanden 1m ahr-
hundert. Der Verfasser selbst ist Ch11te

9) amrTo a.a. O 5. 417; Houtsgna‚ 8a8 © 154
10) FEbenda 4A4() bzw. 155
11) Ebenda S. 420 ff bzw. 144 5
12) Ebenda bzw. Vgl hier besonders be1l Klam-

roth, Anm NI
13) de Bo I eschichte der Philosophiıe ım slam, Stuttgart 1901,

S, 98 If. G1180. TLes SOUT’CES greCcCO-arabes de l’augustinisme aVl-
cenn1san(t, Ärchıves de L’Histoire doctrinale el lıtteraire du OVYCNH
a C, Parıs 1930, 527 Dazu die T1 ten vOoNn Dietericl, vgl An 2

14) Augustin Pe EL eX Yah ben Adı, Parıs 1920, Idie Meil-
Nung erlers EeTIS eınt mır r1ı tıger als dıie VOoO TATı I he Philoso-
phıe un Gotteslehre ahja ıb Adıs und späterer Autoren, Beıträge
Z  r Geschichte der Phiıloso hie des Mittelalters, Münster 1910, S, VOT
allem hinsichtlich der Be eutung der Philosophie bei diesem Theo-
logen Auch aun der TaIs  en Darstellung geht einwandtfrei her-
VOT/, daß iıcht Aristoteliker 1ın eigentlichem Sinne des Wortes 1st,
sondern selinen Ariıstotelismus ın den Neuplatonismus einbaut. I)es

ht besonders au seınen antimuslimischen Disputationen hervor:S erı1er, Petits Iraıtes apologetiques de ahya ben Adı, Parıs 1920
15) Dazu Sauter, 1e peripatetische Philosophie bei Syrern

Arabern, 1n AT  1V für Geschichte der Philosophie‘ BA AZ: 1904,
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Zusafimenstellung der iIrühesten, übersetzten oder kommentier-
ten Schriften, w1ie WI1T 1 folgenden noch sehen werden, u  u g..

ringe Anhaltspunkte, die eın starkes Vorhandensein neupla-
tonischer Gedanken rechtfertigen können. IIDenn die wirklich be-
kannte, neuplatonische Schrift,. die Isagoge des Prophyrius, annn
nıcht hne weıteres als Einführung ın wirklich neuplatonisches
Denken gewerte werden. Ehe WIT iındessen versuchen, diese
Frage U: der Gesamthaltung des syrischen Denkens beant-
worten, mussen WIT eine andere Möglichkeit ıIn Betracht ziehen.
Kann nıcht das 1ın den Islam eindringende Persertum dieser Ent-
wicklung entscheidende Antriebe gegeben haben? Dabei ist
beachten, daß eıine Untersuchung dieser Frage u15 schließlich
doch wieder nach Syrien zurückführen wird, da die Syrer auch
die Lehrmeister der Perser 1 Sassanıdenzeitalter sind.
Indessen ıst nıcht die Möglichkeit vVo  ; der and weısen, daß
eın SECWISSES neuplatonisierendes Persertum 16) dieser islamiıschen

516 ff R E A,  S TE Boe E Geschichte der Philosophiıe 1mMm sliam, Stuttgart
1901, {t. Jacob Vo Kdessa erwähnt, daß \ christliıchen Theologen
erlaubt sel, muslimische chüler P haben. Wie stark übrigens damals
über dıe Religionen hınWCS das Gefühl philosophischer Gemeinschaft
SEWESCH se1n muß, zeıgt nıcht 1 die Fülle der Versuche, von philo-
sophischer rundlage 7, eın Klärung der relig1ösen Gegensätze Z

kommen darüber noch späater, vgl ck OC Christliche Polemi1
und islamische Dogmenbildung ın Islamstudien, 192 432, der
allerdings wen1ıg das Bewußtsein dieser Gemeinschait heraushebt
und meılınen Aufsatz 1n Zeitschrift für Kirchengeschichte 3. Folge >

Heft 1 9057 Idhe Bezıiehungen zwıschen christlicher
und islamischer eologıe 1m Mittelalter) der die Behauptungen 1NSs-
besondere monophysistischer Kreise, daß ihnen der Islam äher STUN

Ifa-als die orthodoxe 1r  e, sondern VO allem dıe Tatsache, daß
abı Schüler eines christlichen Lehrers und Lehrer von ahja ben
Adı ist.

16) ıe Bedeutun Persiens für dıe Übermittlung griechischer
Philosoph1e den Is ıst schwer A0 beurteilen, solange die mittel-
persischen Quellen pärlıch Ließen Hans einr! äaader 1n
seiınem Aufsatz: Der Orient und das griechısche rtbe rnIDıe Antike
19  n S. 254 weıst darauf hın, daß bereits 1mM Sassanidenreiche ıne—— “
Tradıtion grieChIS Naturwissenschaften estand, die hernach Z  —

Lehrerin der Araber WUurde und diesen weıthın die Terminologie VCI -

mittelte. Wır stoßen aber au 1n der philosophischen Sprache auf
persische Tradition. So haben WIT für das griechische 0ÜU01La eine DEI-
sische Bezeichnung (gauhar), ferner zeıgt die persische Übersetzung
des Buches Apfel The Book of the Apple aseribed tOo Aristotle,
edited ıIn Persıcan Englısh by Margoliouth, ournal oT the
Asıatıc Soclety 1892 persische philosophische termiıinı neben den ara-

bischen (z rird d erpan Kerner zeıgt dıe mittelpersische theo-
legentlich Anklänge griechisches Denkenlogische pekulatıon



350 Untersuchungen

der neuplatonıschen Philosophie azu bei 1, La ph1lo-
sophıe reliıgı1euse SOUS les Sassanıdes, Parıs 1884 s die Aussagen
über das „Urwesen“ Tvan) Ferner berichtet 11,
I, Iran SOUS les Sassanıdes, Parıs 1936 S5. 414 IT neben dem 1nwels
auf die Medizin über Auszüge aus den theologischen Schriften 427 {£)
Danach ıst Wiıissen und Vernunft Anfang aller menschlichen I1ugend
vgl Tferner (Casartelli S, 37 {f.) und (uüte. Fdelmut ıst der 1ugenden
höchste. Ungerechtigkeit und Habgıer ziehen den Menschen herunter.
Er muß innerlıch freı seın VON Dingen dieser Welt Gewiß sınd 1€es
Gedanken, die dem Zarathustrianiısmus urtumlıch und nıcht au der
griechischen Philosophie iwa entlehnt sind (Casartelli 543 Aber
daß 1ın diıeser Problemstellung yriechisches Denken leicht Kıngang 5C-
wınnen konnte, 1egt ebenso auf der Hand Überhaupt wırd INnNan
wohl gul tiun angesichts der Tatsachen, daß ın ersien der azdakKlıs-

und der Manichäismus aufkommen konnten, und daß ferner TOLZ
der Verfolgungen und blutigen Unterdrückung das Christentum unter
den ersern Bedeutung erlangen konnte, die Gefestigtheit der a[rid-
thustrischen Staatskirche und der Priestertumes nıcht allzu hoch e1IN-
zuschätzen. Auf jeden Fall wWar innerlich stark unterhöhlt. da
A den verschıedensten Punkten Upposıiıtion un relig1öses
Fragen autftreten konnte. Dabei hatte dıe griechische Philosophie ihre
Bedeutung.

Wır sınd ber aıuch ıIn der glücklichen Lage nachweısen 7U können,
daß wıirklıch außer auf medizinischem und naturwissenschaftlichem
Gebiete griechische Philosophie, und ZW ar über die Og1. hiınaus, ın
ersien Kıngang gefunden hat DDie Tatsache, daß Chosrou Anurs 1-
van oströmıschen el verfolgten neuplatonischen Phıloso-
phen se1n Land geöffnet hat und ihnen 1mM Frieden mıt Justinian
ungehinderte Rückkehr ausbedang, mas noch als Politik gewertet
werden. Bedeutsamer ist, daß die nestorianischen Schulen VOo Nıisıbis
und Gandısapur Vermittlerinnen griechischer Wissenschaft und Philo-

ophie wurden Schäder S. 2573 Außerdem berichtet Agathıas (Hısto-
TIaAC, ed. Niebuhr, Bonn 1288, j3- 2 * 126)), daß ('hosrou Anurschivyan
dıe Schriften des Platon und Arıstoteles habe 1Ns Persische über-
seizen lassen, gelesen habe und seinem Hofe philosophische IısS-
putatıonen veranstaltet habe UMUWVOUOLV Yap QUTOV KAaLl ÜYOaVTaL mAA TEn
ÖÜELAG, UT} ÖTL 01 T1Epoaı, AAAdı Ka EvV1O1 TWV Pwualiwv, WC X  EYWV EPAOTYV,
Kal PIM0C0IAG TNS Tap NUWV Ep ÜKPOV EN\OOVTA, WETABEBANMKEVWV QÜT  w
©  > TOU EC TYV TTepoida DW V TWV EMNnvıkdv SUYYPAUMUATWV. Ka TOLVUV
PAOLV, ÖTL ÖN ÖOAOV TOV ZTayYELPITNV KOATATLWV Ein WÄAAOV ONTWP
Tilaravıeuc TOV ‘ OA0pOou, TUJV I1AaTwWVvOC TOU ApioTwvoc, ÜÄvVaTnmETANOTAL
DdOYMATWV, Kal OUTE TiuUALOG QUTOV ÜÄMNOdPATELEV ÜV, €1 Kal JQ0dpa YPaMM
BEWpPIA TETMOLIKUATAL, Kl TAC TNG DUOEWCG ÜVIX VEUEL KIVNIE1G, OQOUTE Da OWV,
OUTE  FEA [ opyYIac, OUMEVOÜUV QUDdE OC TIC TWV Ya UupUV Kl ÄYKUAWTEPWV
DIANAOYWV, ÖTMOLAG, OLUAL, TTapuevidns’
Wenn dieser Bericht auch der einziıge direkte über die Übersetzungen
griechischer Philosophen 1Ns Persische 1st, liegt doch kein TUn
VOT, iıhn anzuzweifteln. Finmal zeıgt Agathlıas 1n seinem Berichte
viel Haß den großen Perserkönig, daß diese Nachricht nıcht
bringen würde, WEeNnNn sS1e iıhm ıcht verbürgt überhiefert waäre. Zum
anderen wı1ıssen durch Paulus Persa, über den ogleich Näheres FC-
sagt werden wird, daß tatsächlich für C'hosrou ZU mindesten ıne
philosophische Lehrschrift über die Logik des Aristoteles, dıe 111U5S

Syrisch erhalten 1st, erfaßt worden ıst ulerdem mussen WIT mıt
der Möglichkeit sehr stark rechnen, daß tatsächlıch später griechische
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ph1losophısche Schriften 1INns Arabische au dem Pehlew1 übersetzt
worden SIN Schließlich ist doch auffälliıg, daß dıe qchristlichen Bischöfe,
cdie VvVoO den Großkönigen als Gesandte nach Konstantinopel gesandt
werden, Männer sind, denen philosophische Bildung als besondere
Eigenschafit nachgesagt WIT vgl a {[11 k! Geschichte derT
syrischen ] ıteratur, Bonn 192 Abha VOo Kaschkar E  SN un Katho-
lıkos Iso’jabh 126, beide sandte hbe1 K alser aurik1io0s  —  W

Wıe stark ber das philosophische Interesse ZU miıindesten 1n der
nächsten Umgebung des Chosrou se1n muß, zeıgen wel
TIEteN, die insbesondere eın bezeichnendes Licht darauf werfen,
w1e sehr dıe spätere religijonsphilosophische Entwicklung bereıts 1
Sassanıdenreiche vorbereıtet war Die Einleitung ZU Übersetzung
VO Kalıla W:  o Dımna von dem persischen Arzte Burzoe Ahrsg. VO

Cheiko., übersetzt C urzoes Vorrede dem Buche
Kalila Dimna, Schriften wissenschaftlichen Gesellschaft
Straßburg 1912 und der Au friß der 021 VvVvOoIl Paulus Persa (hrsg.
vomnl d, Anecdota Syrlaca, Leiden 1875, und übersetzt 5E Auf

n1at aufmerksam gemacht: {Jedıe Wichtigkeit dieser schrift
Parıs 1852, 19 If. Nachphilosophla peripatetica apud SYyTOS,rünglıch persisch abgefaßt ZBaumstark, a al S. 246, ıst sS1e uUIsS„p

wesen und ebenso w1e el persischer Kommentar des leichen
fassers 7U Aristoteles per1ı hermenelas durch Severus Sebokht 1Ns
Syrıische übersetzt worden MTvgl dazu auch die aumstark mehr-
fas festgestellte Tatsache., daß die syrische ] ıteratur erst ın dem
Augenblicke ıne WIT eigene wird, da durch das Persertum und
chie Christian1ısierung vVvI1e ler Perser ihr wirklich egabte Menschen
anderer Rasse geschenkt werden) Miıt Rücksicht auft die Wich-
tigkeıt dieser Texte selen s1€e 1 folgenden ın Übersetzung wieder-

soweıt sS1e für 1USC. Problem Bedeutung sind.
Beıide
gegeben,Schriften deutlich zweierlel, einmal daß CH%zeıgen Christentum, beım anderen Zara-über der Religion, be1 dem eın

ihrer Erkenntnıis entscheidende Be-thustrianısmus, der Vernunft un

deutung ZUgEMESSCH wird (am Wltesten yeht dabeı Burzoe mıt se1NeT
Verwerfung alles linden Glauben In der (seschichte. mıt dem 1ebe, ın
der der blind Glaubende miıt einem Manne erglichen wird, der VeOI-

sucht. sıch einem Mondstrahl ın e1in Zimmer herabzulassen aut
cdıe Autorıtät e1nes anderen hın, der iıhn hereinlegen will, (Nölde

ZU I1 anderen, elch die robleme sind, die dieser
Stellun egenüber der hergebrachten Relıgion und jeder test

611l überhaupt eführt haben Gegenüber den Einwän-
den Nöldefügten chtheit dieses Abschnittes Kraus 1ındie

Roma B 1934, ff Zu ıb MudgaffaRıvısta degli Orientalı,
te uUurzoes angeführt (Nöldecke S 15Lls) Zunächst selen c

Während ich. Iso nıch wußte, w1€e iıch ıne vollkommene Heilun
schafiien könne, sicher VOTrT Rückkehr der Krankheıt, sah ich e1N, da
dageg das Wissen OIln Jenseıts sıch für immer gründlich VOorT

allen Krankheıten bewahrt Ich faßte daher Ger1ingyschätzung VOoO  e der
Arzneiwissenschaft und Sehnsucht nach Religionserkenntn1sS. Aber als
mMır dies In den Sınn gekommen WAar, War MLT doch unklar. w1e
mıt der Relıgıon steht. In den med171N1Schen Schriften fand ich nichts,

welche Relıgıon die allerrichtigstew as miıch darauf hinwelsen konnte, un ihresel. Wıe ich! sah, gibt e viele Relıgı1onen und Bekenntnisse,
Anhänger sind wieder verschliedenartıg. KEinıige haben ihre Relıgıon
VoNxn den Vätern geerbt. Ander sind ihrer dur Furcht und Zwang
genötigt worden, andere irachten durch ihre nach weltlichen (58:
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nussen, Vorteilen und Ansehen; jeder ber behauptet, daß das
Wahre und echte habe, die Ander äubıgen UU  ka Irrtum und Fal-
sches. UÜber den chöpfer und seine y  chöpfung (vgl spater die Bedeu-
Lung dieses roblemes als des Ausganges aller Relig10onserkenntnis
bel Abu Kurra und 1n dem Buche usa cCausarum), den Anfang der

al verschiıiedenerWelt und ihr nde: un noch anderes sınd sS1e
Ansıcht, ber jeder verachtet, befeindet und ta elt jedes anderen
Glauben [Da beschloß 1Ch\, mı1ıch an cie Gelehrten und Führer jeder
Religionspartel wenden, Z betrachten, w as S1e lehren und VOT-
schreiben, ob ıch vielleicht dadurch lernte, das Wahre VOom Nıcht-
richtı unterscheiden, und mıch jenem durchaus vertrauensvoll
nsch ießen könnte, ohne 9aNz unselbständig als richtig anzunehmen,
w as iıch nıcht verstehe. (Dahinter steht der Anspruch der en-
barungstheologıen jener Zeıt, daß beı Annahme der betreffenden
Religıon der ens: imstande sel, die Wahrheit dieser Religi0on nach“-
träglıch miıt selner Vernunft einzusehen.) So machte ich denn auch,
forschte un beobachtete. Aber ıch fand, daß alle diese Leute mM1r AUr
überlieferte Einbildungen vorirugen. eT seıne Religion und
schimp{fte auf die anderen. wurde I1r deutlich, daß ihre chlüsse

UU  ar auf Einbildungen beruhen und S1e nıcht Al Billigkeit
reden. Bei keinem traf Lıch viel Billigkeit und Aufrichtigkeit, daß
verständıge Leute ıhre Worte anerkennen un sıch damıt zufirieden
geben könnten. Als ich das sah, fand ıch keine Möglı  'keit, einem
VOLN ihnen folgen und erkannte, daß ich, WEn ich einem das
glaubte, OOVON iıch nıichts weiß, mM1r gehen könnte w1ı€e einem betro-
Nn  Nn Glaubenden ın olgender es Eis folgt dann die bereits
vorhın erwähnte Diebesgeschichte.

Dieser ext zeıgt XS eutlich, w1e innerlich zerseizt dıe herkömm-
ıche Religion im Sassanıdenreiche WäarFrT. Daß dieses asch 3088
Islam Z Beute fiel, kann hıerın se1ne Begründun en Es ist ja
auch charakteristisch), daß der Mann, der diesen EexXT 1Ns TAaDI1ls:'
übersetzt hat, selbst ähnlıchen Gedanken anhıng, ıb Mudgaffa, daß

ke gemeınt hat, ihm diese rie Ur7zZ0€es zuschreiben
musse Es ware außerordentlich wichtig für die gesamte weıtere
Entwicklung der vorderasıiatischen Religionsgeschichte Iın Islam und
Christentum, den gesamten ext eingehend ZU untersuchen und 1Nns-
besondere die verschiedenen relig1ösen Systeme und asketischen
JTendenzen, die Burzoe noch weıterhin erwähnt, auf iıhre erKun Z
prüfen. Wir stehen späterhın 1m uche Causa und teilweise
1n der islamischen Mystik VOT ähnlichen Problemen. Nun ıst hler die
griechische Philosophie nıcht erwähnt. Ihren FEinfluß können WIT 19808
1n dem Versuche sehen, die Relıgionen irgendwie ratıiıonal ZUuU begrün-
den und 1n der schließli  en Skeps1s gegenüber jeder historischen
Religıon

Klarer WIT U dieser Finfluß us dem Buche des Paulus Persa.
Idieser Mann ı1st Christ. Nichtsdestowen1 erlangt C daß sıch alle
Erkenntnis VOT der Vernunft auswelse. erel die Proble-
matık des damalıgen ıranıschen Menschen. F's paßt diesem VO iıhm
durch se1ne eıgenen Außerungen trotz aller eingefügten Bibelsprüche
erzeugien 6; daß iıne Überlieferung VOo  s iıhm aussagtT, se1 später
Magier geworden (Kraus, au g 16) IDhe aul arhebräus stam-
mende Behauptung, daß dies er geschehen sel, weil sein Ehrgeız,
Metropolit der Persıs werden, nıcht ertüllt worden sel, ıst durch-
aus nıcht stichhaltig, WenNnn INnanl bedenkt, daß kirchlicherseits Aposta-
ten kaum einmal die miıindeste Gerechtigkeit zugebilligt worden ist
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Wenn HNan che von Agathias berichtete Begeisterung neuplatonischer
Philosophen für ersien bedenkt, annn lıegt vielmehr der Schluß
nahe, daß hler dıe Gründe für seıinen Übertriatt ZUuUu suchen sınd. y
dessen mussen ZU  #7 Klärung dieser Frage TST einmal die Einzelheiten
seiner Schrift untersucht werden (vgl Kraus, a. Ö 16, der dort
besonders aul dıe vorkommenden mittelpersischen Worte hinweiıst).
Im übrıgen lassen WIT ihn selbst reden (Ich zıt1ere nach Kraus, der
M1ır ıne wesentlich bessere Übersetzung als and und Renau

geben scheint) „Entweder sucht und findet der Mensch selbst das:
Wiıssen, oder wıird durch die Lehre erworben. Ihe Te aber wırd
entweder eintfach Vo einem Menschen dem anderen übermittelt, der
ber teilen S1€e Menschen auft Grund des Apostolates mıt, als ruüuhre S1€Ee
Von geistigen Wesen her (vgl hierzu dıe neuplatonische Definition
des Propheten, die späterhın iın der islamıschen Perıipatetik solch große
Bedeutung gehabt hat) Es zeıgt sıch aber., daß sS1€e sıch gegensell1g He
kämpfen und eın jeder dem anderen widerspricht azu Burzoe
später das ıuch aul causarum). I)enn die einen ıunter ihnen SCH,

gäbe 1U eınen Gott, andere ber behaupten, sel nıcht eINZIS
das kann sowohl auf den Zarathustrianısmus gehen w1e auf dıe NECU-

platonische Lehre oder den Timäus) Wiederum andere Sagcnh, daß
iıhm Gegensätzliches zukomme, andere verneınen Die einen SasSch,
daß em ählıg ist, andere behaupten, daß nıcht die
Fähigkeıt allem besitzt. Dıe einen Sagen, se1 er Schöpfer der
Welt und alles dessen, w as ın ih 1ST, andere erklären., daß nıcht
stımme, ihn für alles als Schöpfer anzugeben hier erührt eınen
der wesentlichen Punkte christlicher Polemik den YTarathu-
sthrianısmus). Die eınen SCH, daß dıe Welt USs dem geschaffen
sel, andere Sagcecnh, habe S1e Aaus Materıe gemacht (hier geht auf
den wesentlichen Gegensatz zwischen Neuplatonismus In seiner -
sprünglichen Korm und das Christentum ein). Idie einen lehren, die
Welt se1 ohne Anfang und ebenfalls hne Ende hierzu vgl die äahn-
ıche Stelle be1l Burzoe, die hierauf gehen kann, aber nıcht notwendig
braucht), andere ehren anders. Die einen g n’ die Menschen
hätten einen freien Wiıllen, die anderen widersprechen dem. Des-
ZCH ıst uNs nıcht möglıch, alle diese Dogmen anzunehmen und
sS1€e P lauben, noch können WITr ja 1NSs VO ihnen annehmen und das
andere aufgeben, der 1Ns ihnen wählen und das andere VOeTI-

achten Wır brauchen demnach 1ne deutliche Erkenntnis, derent-
willen WITr alles übrige aufgeben und das Fıne glauben. Das
Wissen hat Z Objekt das, w as nahe, offenbar und bekannt 1ST, der
Glaube dagegen, w as unsichtbar,. fern un durch Forschung nıicht -
fahrbar ıst. Iheser ist den Zweifel gebunden, jenes ber 1st ohne
Zweifel Demnach iıst das Wissen mächtiger als der Glaube, und

vorzuziehen als dieses.JeENES ist eh
Die ParaHNelen Burzoe fallen 1n die Augen. Sie zeıgen eutlich

dıe relig1öse und philosophische Problematik, die aus einer eiıgentüuüm-
lıchen Mischung griechisch-philosophischer Momente und zarathusthri-
cher Theologıe sıch zusammensetzt azı bel Casartelli, /2)
Zur Charakterisierung . dieses Denkens sSEe1 die Definition der Seele
angeführt, dıe o1ibt, und dıe durchaus 1m. Zusammenhange miıt dem
noch später besprechenden christlich-neuplatonischen Denken, w1e

1n Syrıen zuhause WT, nisprıcht Der ens nämlıch ıst ZChH
seiner Seele eın vernünif{tiges Lebewesen. Pflege ber und Aus-
schmückung der Seele ist das Wissen. Und VOoINlN Wiıssen geht sS1€e aus.
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Haltung den Weg geebnet hat Fınmal sind SBa
el Perser, die ın arabischer Sprache 1ın diesem Sinne philoso-
phiert haben Ferner wı1ıssen WIT, daß griechische Schriften aus

Indessendem Pehlewi 11 Arabische übersetzt worden sind 4©)
reicht vorläufig das Material ZU. endgültigen Formulierung dieser
Möglichkeit nıcht aus. Wir mMmussen dabei bleiben, daß entschei-
dende Bedeutung das syrische Denken gehabt hat

I hese Worte 1 Zusammenhange miıt dem VOo  - Christensen (siehe
oben) wiedergegebenen nhalt zarathustrischer T1Lien au der
Sassanıdenzeıit zeıgen, w1e eutlich hler griechisches Denken und 1Tra-
nısche Vorstellungen zusammengekommen sınd

Damit haben WIT die Möglichkeit, FA sehen., w1e sıch griechisches und
persisches Denken erührten. Dabel mag der mstand 1ne Rolle
mitgespielt aben, daß ıne innerTre Verwandtschaft  R zwıschen SpäaT-
griechischem und persischem Denken besteht.

Der syrische ext 15 hierfür eiIn außerordentlich ınteressantes oku-
Menschen. Kraus weıstment der religionsphilosophischen Sprache

( 16) auf die vorkommenden mı1ttelpers1s Wörter hın Im /Zusam-
menhange miıt der Einleitung des Burzoe sind WIT wohl berechligt aD Z U -

—nehmen, daß diese Schrift eın charakteristisches Beispiel für das
sische geistige 1eben ist Angesıchts der spateren Synkretist1s
religionsphilosophischen Problematik sowohl 1ın Islam w1ıe ım hr1ı-
tentum wird Imnan mıt Rücksicht auf dıese beiden Quellen wohl SaSch
können, daß hler das Persertum für die Zukunft bestimmend g' -

ist.
17) Neben dem In der vorıgen Anm vgl dazu das über ıhn Mogaffa

l {[11 ES' der arabıschen Liıteratur,Gesagte
Supplementbd. 20 desgleichen den Artikel über ıbn Moqaffa OÖn

Huart 1n. der Realenzyklopädie des Islams 5. 430, ferner de
Q I: . Dagegen allerdings Kr a u ın Rivista degli Studi

Orientall, Vl X1XV- Roma 934 Zu ıbn A1-Mugaffa, der nachzuweisen
sucht, daß die Annahme arabischer Übersetzun griechischer Werke
aus dem Pehlewı1ı uf eiınem Mißverständnis beru 15 E.) Die Gegen-
gründe VoO Kraus sind gew1ß gewichtig. Dagegen spricht, da von

andere Übersetzungen us dem Pehlewı1 feststehen. elbst VCexnLn

alle Vo Kraus angeführten Tatsachen zurecht bestehen, genugt die
Tatsache, daß für Substanz nıicht das übliche persische Lehnwort

mal
(Sauhar), sondern das arabische aın steht, nıcht ZU diesem chlusse, -

raus ausdrücklich darauft hinweıst, daß dieser terminus charak-
teristisch für den alam und insbesondere für dıe islamische (Snos1s
ist Die Person des würde dann selbst auch, 1111 nıcht C SO11-

dern Se1IN Sohn der eigentliche Übersetzer ware den TUN atur
jiefern, wäarunmnl dieser termıiınus ewählt worden ıst Damıiıt ist ber
der Haupteinwand VOÜO  — Kraus gewlesen. Völlig abwegıg ıst ber
der Schlußsatz VOoO Kraus: „Aber Übersetzungen riechischer Philo-

1Ns Tabıs durch Vermittlung des Persıis hat n1ıe AlSsSo  ge en  6 Finmal ist mıiıt der Fraglichkeit M.s als solch eines
UÜbersetzers nıchts über derartıge Übersetzungen überhaupt gesagt.
Zum anderen w1ıssen WIT (Baumstark, 246, siehe auch vorıge
Anm.), daß solche Übersetzungen ın Syrische vorhanden wäaren Wenn
dies schon möglich 1ST, dann muß das für das arabische un mehr
gelten. Dıie Gegengründe VOo  - Kraus sind Iso nıcht ausschlaggebend.
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Zunächst sSe1 eıne Darstellung des bei den Syrern vorhandenen
Materials gegeben £3)) Dabei ıst aber immer ZU berücksichtigen,
daß eine solche Zusammenstellung der 1NSs Syrische übersetzten
Schritften aus dem Bereiche der griechischen Philosophie 1Ur einen
recht bedingten Eindruck VO  S der inneren philosophischen Hal-
Lung geben kann, da alle Übersetzer selbstverständlich weıt mehr
griechische Schriften 1Mm Urtext gelesen haben, als s1e übersetzten.
Indessen zeıgt eine Zusammenstellung der Übersetzungen, auf
welchen philosophischen Gebieten das Hauptinteresse lag. Den
oJeichen Eindruck vermitteln 19808  N die originaleg Kommentare un
wen1g selbständigen Schriften.

|Dbie altesten Übersetzungen 1m Jahrhundert liefert un

Probha Probus) .19) un stammt VOIN iıhm eiINe Übersetzung
der Analytik ı 20) vielleicht auch 1ne de interpre-
tatıone. Er hat außerdem Kommentare en beiden genannten
Schriften 21) und ZU Isagoge des Porphyrius geschrieben. Fr war
ebenso W1€e die olgenden Nestorianer.

1ıne bedeutende Persönlichkeit an ofe Khosraus I1 War

bha VOo  a Kaschkar 22) Er wurde als Gesandter Kaiser Manu-
rıkios gesandt. Er miıt der griechischen Philosophie oh!
vertraut und schrieb eine Erklärung S Logik des Aristoteles.

Zur gleichen Zeit schrieb Budh eıne Erklärung 1. Buch
der Metaphvysik des Aristoteles nd Michael eine Schrift über
den Menschen als Mikrokosmus. Hier treten Z erstenmal (3
danken Aaus dem Bereiche des spateren Neuplatonismus entgegen.

18) Die Quelle für die olgende Zusammenstellung ist außer 5älteren
Arbeiten (etwa Renan und 5auter) vVOor allem uf aumstark., n Q
Da alles Material, w as gegenwärtıg erreichbar lst, enthält, habe ich
miıch darauf beschränkt., be1 den einzelnen Personen 1 wesentlid1en
Nnu ıhn zıti1eren.

19) Ebenda 102 Reste pagan-philosophischer Arbeıt ın Syrien
be1 Baumstark. Ostsyrisches Christentum und ostsyrischer ellen1s-

1n Römische Quartalsschrift für christliche Altertumskunde 2Q,
1908, S, 32/373 erwähnt hier einen Brief eines Stoikers Mara Aaus

samosata und Übersetzungen usSs Demokriut nach
20) Idıe Gründe hıerfür bel Sauter, S. 525
21) H ck Le traıte du philosophe syrıen Probus SsSur les Da

premilers nalytı d’Aristote, 1n ournal Asıatıque Serie ome VE
ff

a Baumstark, 124
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| iese nestorlanische Arbeit sollte weiterhin VOoOn großer Bedeu-
tung sSeIN.

Gleichzeitig miıt diesen Nestorianern arbeıten Jakobiten. Die
altesten hierhergehörigen Arbeiten sind Übersetzungen der Kom-
entare VO  S Johannes Philoponus ZU  - Fisagoge un des Iym-
p1odorus ZU UOrganon 23) |Die UÜbersetzung dieser Kommentare
zeıgt. auch ]er die starke, neuplatonische Tendenz. Es handelt
sıch klar alexandrinischen Einfluß.

Zur gleichen Zeit stammt VOo Barlaha Z eıne Predigt ber die
Jrennung VO  S Leib und Seele, die den Einfluß von Nemesius VOo

Kmesa verrat.
Die „Fundamente‘ des Johann von Apamela verraten eınen

HLT außerlich christianisierten Neuplatonismus. Vielleicht ıst die-
SCT Mann auch der Verfasser der „L1heologie des Aristoteles 25).
LE.benso gehört hierher Stephanos VO Sudhaile, der al Urigines
und den Areopagiten genährt ist

Und schließlich gehört hierher der bedeutendste Philosoph
un Übersetzer der Jakobiten: Sargis (Dergius) VOoO  —; Risaine

5506) %l Seine philosophische Stellung ıst cQharakterisiert durch
die begeisterte, 1 Sinne des Neuplatonismus vehaltenen Vorrede
ZuU Übersetzung der Schriften der Areopagiten.

Diese Tatsache 1608808 beachtet werden, wenn INan die übrigen
Schriften, Übersetzungen un Kommentare betrachtet, die alle

F mehr oder wenıger Aristoteles kreisen. Wir ınden sSo Bücher

Wn _  SX . Logik 1 Anschluß Aristoteles Organon, Übersetzungen ber
perı kosmu PTIOS Alexandron, eine Abhandlung ber Genus,
un Individuum, eın Sendschreiben ber @(e ınterpretatione HE
eine Abhandlung ber das Verhältnis der 1. Analytik den
übrigen Schriften des Aristoteles, eiıne Abhandlung über Begritf
schema 1n der Analytik ca CR einen JIraktat ber den Begriff
sıa un: ıne Übersetzung der Isagoge und der Kategorien.

23) LKEbenda, 163
24)) Ebenda, 164
25) Ebenda, 66/167
26) Ebenda, 168 IL
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Kigentümlich ıst eıne Schritt ber das Alr nach An*sidfi des
Aristoteles 27) und eiıne Übersetzung einer angeblichen arıstote-
lischen Schritt ber die Seele, die aber mıt der bekannten Schrift
nıchts tun hat 28)

27) Renan, a. d S Fs ıst auffällig, w1ıe oft dieser 'Titel 1n
syrischen Schriften vorkommt (sıehe 1mMm folgenden) Renan g1ibt als
nhalt 1aber de CAausls unıversı 1uxta mentem Aristotelis, 1in quUO
Gemonstraiur unıyersum circulum efhicere. Was damıt gemeınt ıst,
bleibt unklar. Man könnte zunächst iıne syrische Vorlage des für
das arabische und 1m christlichen Mittelalter spater edeutsamen
Buches lıber de CausIıls, das auch dem Aristoteles zugeschrieben wurde,
denken. Indessen hat Bardenhewer die pseudoaristotelische chrift
über das reine Gute, ekannt unter dem Namen hıber de CausIıls, FrTel-
burg 1882, I1} der all erreichbare Material untersucht hat, mıt
Recht darauf hın ewlesen, daß der bloße 'Titel keın Argument dafür
ist, da die Bezeı HNungs lıber de Causıls diesem Buche Tst 1m Abend-
lande gegeben worden ST Indessen kann INa ohl annehmen, daß
der Problemkreis, aus dem dann später dıe pseudoaristotelische Schrift
lıber de Causls entstanden ist als Auszug C}  N Proklus, bereıts 1n die-

das nächste Problem wird allerdings erst 1ıne Erforschung des 1ın Lon-sCec I1l syrischen Denken vorgezeichnet SEWCSCH ist Darüber w1€e über

don liegenden un 190088 leider nıcht zugänglichen Handschrift enaues
sSasch können. Den zweıtens x  T  önnte ebenso das späater noch
eingehend Zu behandelnde Buch über dıie au Causarum den <  e

ISg VOo Kayser, Von der Frkenntnıs der ahrheıt der der Ur-
ache aller Ursachen, Leipzıg 1889, übers. Straßburg 1893 Indessen
scheinen INır dıie Gründe, mı1ıt denen Kayser (Übersetzung XIX) ıne
solche Beziehung insbesondere Z7.U der äahnlich betitelten Schrift des

VO  — Eidessa und damıt auch den übrıgen ähnlichen Schriften
blehnt, mchtig. Werner waıll] che lateinische kurze Inhaltsangabe des
Renan 7U dem nhalte dieses Buches wen1g asSsCcCH.

28) Au  S diese angebliche arıstotelische Schrift gibt uUNXsSs mancherle1
Rätsel anufl. Denn, wıe die Inhaltsangabe be1l Renan ze1igt, hat
s1e mıt der bekannten CAT1 des Aristotelıis 1U den Iıitel gemeln-
Sa Renan sagt er Aristotelis de anıma, quod titulı promı1ssa

Inmentiens omnıno0 dA1yersum est tractatu mEPL Aristotelıs.
quınque uaestiones divıdıtur: An sıt anıma; s1ıt anıma 0UO1a
in © illıu quod 10 est COTDUS, sıt anıma: sıt 1ima simplex;

s1t anıma intelligibilis. Ihese Inhaltsangabe weıst vielmehr uf
die Behandlung dieses I hemas durch' Nemes1us un Mose bar epha,
über die ıınten noch näher KESPTOchen werden wird. Interessant 1n
diesem Zusammenhange ist terner, daß aqubı (siehe oben) ebenfalls
ıne Schrift des Aristoteles de anıma Twahnt, die Z.u der bekannten

Worte selen hilier 1n Übersetzung wW16€e-Schrift nıcht DAasSsSch wıll Seine
dergegeben ” aa Honstma 49/150

Büchern über die eele sınd zwel vorhanden, VO  b denen das
erste das Buch. über die eele st Kr stellt 1ın ihm lar das Wesen
der egele, ihre Substanz, die Teile der Impfindung. die Zahl ihrer
Arten, ihre Vorzüge und Gewohnheıten, iıhre lobenswerten un
tadelnswerten Eı enschaften. Jie lobenswerten sind Vernunft, (7E
rechtigkeıt, Weıis eıt, Urteilskrafit, Milde, Tapferkeit, Ta Mut,
Seelenadel, Selbstbeherrschung, iıh tadelnswerten aber sind Gewalt-
tal, Frevel, Heuchele1, Unrecht, Lüge, Verleumdung und Betrug.” Mög-
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Daneben gehen unter dem Namen des dergius eıne FHülle
popularphilosophischer Schriften des Plutarch, Lukianos, 1 hemi-
st1us un eıine Sammlung VOoONn Sprüchen der Pythagoras-Schülerin

Diese sind dadurch iınteres-I heona SOW1e platonische Horoi 29)
sant, als WIT sehen, wWwW1€e weıt bei den Syrern die philosophischen
Kenntnisse gingen. Wir sehen daraus, daß sS1€e€ keineswegs bei der
Isagoge und den Analytiken stehen blieben.

Als etzter Jakobit dieser Periode se1l Julianus geNanntT, VO.  S

dem eine Schrift ber den Menschen als Mikrokosmos überliefert
wird. Damit ordnet sich In das gesamte, grundsätzlich neupla-
tonische Denken e1n, das für Jakobiten un: Nestorianer gleich-
mäßig charakteristisch WAaäar.

Mit den nächsten Philosophen befinden WIT uns bereits ıIn der
islamischen Periode. Baumstark olgend seıen zunächst wieder
die Nestorianer behandelt

Am Anfang steht Silvanus von Qardu * mıt eıner Schrift
ber die griechische Philosophie, die den Inhalt der Isagoge un
den der Kategorien mıft den aQus dem neuplatonischen Schulbetrieb

beiden hervorgegangenen Prolegomena zusammentaßt.
Es Folgt Enanisö mıt eıner Sammlung philosophischer Horo1

und Diaireseis.
Dann schreibt der Katholikos Henanisö (F 700) 81) einen Kom-

mentar den Analytiken UXSs eın Buch ber die Ursachen des
Existierenden 32) Der Katholikos 1imotheos (T 823) 88) zeıgt 11}
seınen Briefen erständnis und Kenntnis der griechischen, arısto-
telischen Philosophie.

Gleichzeitig gibt Theodor bar Koni eıne Übersicht ber die
griechische Philosophie 84), ber die noch des weıteren reden
sein wird.

licherweise gehen sowohl Serglius w1€e Jaqubi auf die gleıche Tradition
zurück. Auf jeden Fall scheint damals ıne Schrift unter dem Namen
des Arıstoteles umgelaufen se1ln, die die damals wesentlichen Pro-
bleme der sychologıe (wıe die Fra estellung be1i Ser L1US eutlich
zel mıt einer ychologischen Abte1ı un der Ethik VTr indet

29) Baumstar d. 69/170.
30) Ebenda, 197 31) Ebenda, s Dazu Anm
33) Baumstark, ö 2185
34) Veröffentlicht Vo k Griechische Phılosophen und

ihre Lehren 1n syrıscher Überlieferung, Oriens christianus V, Rom
1905



259Klınge, Die Bedeutung der syrischen Theologen

Nun folgen die großen UÜbersetzer Abu Zaid Hunaın ıbn Ishaq
(+ 876) un seın Neffe Ishaq ıb Hunain 911) 393 deren Haupt-
arbeit bereıits 1n der Übersetzung 1NSs Arabische liegt Ins Syrische
hat der erstere übersetzt Aristoteles: de interpretatione, ber
Werden nd Vergehen, ber die Seele, Buch 11 der Metaphysıik,
Buch der Physik mıiıt Kommentar des Alexander VO Aphrodi-
s1as, Analytika Apodeiktia nd die Schrift des Nikolaus VOIl

amaskus: „über die Philosophie des Aristoteles” eın Nefte
vervollständigte die Analytika un Apodeiktlia und fügte die
Jopika hinzu. Ferner übersetzte die Politeia nd die Nomoao1\1.

Gleichzeitig tinden WIT von unbekannten Übersetzern 2} die
Kommentare des Themistios A  — Ethik, VOo Simplikios un: UOlym-
pi1iodorus de anıma, die des Johannes Philoponus E ber
Werden und Vergehen SOW1Ee eıine pseudo-aristotelische Schrift
ber die Tugend.

Von den Jakobiten iıst der erste Severus Sebokht (T S ”

der au dem Pehlewı einen Kommentar des Paulus Persa de

interpretatıone und wahrscheinlich auch dessen Logik iibgrs_etztei _3
die bereıts anderer Stelle erwähnt wurde. Herner verfaßte
eıne Schrift ber die Syllogismen ıIn der Analytik.

Es tolgt der bedeutsame Jakob VO Edessa (F 708) 38) dem WIT

eıne Übersetzung der Kategorien un: eın Handbuch über philo-
sophische Begriffe verdanken.

Weiter hat Athanasıus VO. Balad 39) die Isagoge übersetzt und
eıne Einleitung 1ın die arıstotelische Logik geschrieben hat.

Georg10s, Bischof der Araber (T 7924) 40  — hat die Kategorien,
de interpretatione nd die Analytik vollständig mıt eıgenem
Kommentar übersetzt.

Die gleiche eıt liefert eıne ano.  C Übersetzung der Schrit-
ten des Areopagıten-

35) Baumstark, S0
6) Ebenda, 251
37) Ebenda,
38) Ebenda, S. 251
39) Ebenda, 256
40) Ebenda, 057
41) Ebenda, 261
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Im Jahrhundert schreibt Davıid ben Paulus 42) wiederum
eınen Kommentar den Kategorien.

Gleichzeitig schreibt Mose bar Kepha (F 903) +5) einen Kom
mentar ber die arıstotelische Logik, 1 Fragment erhaltene Pro-
legomena den Kategorien SOWI1E eın Buch über die Seele .
das uls noch näher beschäftigen wird.

Bemerkenswert ist noch 1mMm Hinblick auf den Islam die gleich-
zeıt1g entstehende Frage- und Antwortliteratur (Körperlichkeit
Gottes, Verbindung VOoONn Leib und Seele) 3 SOWI1E das en
Islam gerichtete Buch der Ursachen 4l6)

Das 1eTr angeführte Material ze1g 1n überwiegendem Maße
das Vorherrschen der Analytica un!: der Kategorien des Aristo-
teles. Hast ebenso häufig ist die lsagoge des Porphyrius vertre-
ten Das stımmt ungefähr dem Bilde, das WIT den Ara-
bern haben ber WIT sahen ebenso, daß der Neupla-
tonısmus gJeichsam die ge1istige Welt abgab, ıIn die diese Schriften
des Artıistoteles eingebaut a  C.  9 VOo  - der aus sS1e verstanden nd
angewandt wurden. Die neuplatonischen Kommentare des
Stagiriten, sSe1l 6S ] hemistius, se1 6S schon früher Alexander VO.  e

Aphrodisias, selen die Alexandriner, 1e, w1ıe WIT sahen, eben-
falls übersetzt un mehr noch studiert worden WAarch, orgten
schon dafür, daß eine Spannung zwischen Aristoteles und dem
Neuplatonismus mıt Ausnahme der Seelenlehre. w1€e WIT
noch sehen werden, nicht empfunden wurde. Dabei konnte
auch vorkommen, daß auch Pythagoras D Gewährsmann für
neuplatonische edanken werden konnte.

Eine interessante Zusammenstellung griechischer Philosophen
finden WIT bei Theodor bar Kon1i. Baumstark hat al Beispiel
V{} Pythagoras nachgewiesen, daß se1ıne Kenntnisse D aus der
Philosophos Historia des Porphyrius stammen 47) In der Dar
stellung der anderen Philosophen, aber auch schon bei Pytha-

42) Ebenda, Da
43) Kbenda, S. 281
44,) Oskar u i Moses bar epha und se1n Buch VvOonNn der Seele,

Freiburg 4 1891, gibt 1ıne Übersetzung dieser Schrift. Der syrısche
Eexti WarLr INr leider nıcht errel

45) aumstark, d,
46) Ebenda 280, hrsg. VO  e Kayvser, siehe Anm DE
47) aumstark 1ın Oriens christianus S. 6
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SOra zeıgt genügend eıgenes Gut, daß für die Beurtei-
lung der geistıgen Haltung des Syrertums charakteristisch ist Wir
wollen also den Inhalt dieser Aufzeichnung darstellen.

Von Pythagoras weiß der griechischen Überlieferung
mancherlei, w as sicherlich nıchts mıt diesem Denker tun hat
Er tadelt ihm, daß CT obwaohl Jahre nach dem Kı il g..
lebt hätte, VO den Lehren des Alten 1 estamentes keine Kenntnis
gehaätte. Obwohl sonst richtig ber ott gelehrt hätte,
hätte doch die Natur (Gottes ZU Natur der Geschöpfe un der
Menschenseelen erklärt. Hier spielen anscheinend neuplatonische
Gedanken aus dritter and bereits eıne SEW1ISSE Rolle. Außerdem
habe die Auferstehung des Leibes geleugnet. | heser letzte Satz
weıst auf irgendeine bereits ocQhristliche I radition ber Pythagoras
Hin

Wesentlich wichtiger sind die Angaben ber Platon 49) un
Aristoteles. Platon kennt L1LUFr sehr oberflächlich Die Ideen:
lehre wird ZU Leugnung der Körperwelt. Die Seelenlehre des
Plato ıst bereits neuplatonisch verstanden, miıt schwacher Eirinne-
g Phädon.

Scharf polemisıert 1mM Zusammenhang der syrischen Ira-
dition \50) die Lehre, daß auch die JTiere eıne Seele hätten,
bzw. ZC die Seelenwanderungslehre. ıne schwache Erinne-
5 en Inhalt des Jimäus bildet der Aufriß der Platonischen
Schöpfungslehre.

ber Aristoteles weiß Theodor eidlich Bescheid 51) ber be-
sonders 1 Schluß schiebt ihm reın neuplatonische Gedanken
unter. Er kennt die Gotteslehre des Aristoteles un seıne Lehre
ONn der Seele Auffaällig ıst aber, Jlaß dabei gerade das Stück,
das überhaupt erst den 1Inn der arıstotelischen Seelenlehre un:!
ihre größten Schwierigkeıiten zugleich enthält, nämlich die Nus-
lehre, nıcht erwähnt 52) Es Tolgt daraus, daß 'Theodor ohne

48) Einzelheiten darüber ebenda S. 4 It1.
49) Y IT A
50) 1e Nemes1ıus und Moses bar epha 17 folgenden.
51) IF 21
52) Dazu vergle1che dıe olemık des Nemes1ıus und des Moses bar

epha die Seelenlehre des Arıistoteles, die War besser eN-

tıiert sind, ber wesentliche Stücke der Seelenlehre des Arıstote-
les nicht kennen.

3/4



2362 Untersuchungen

eigentliche Kenntnis diese Lehre uUuNsSsSeres Philosophen heran-
1St, zeıgt zugleich aber. wI1Ie wen1g diese Gedanken

gegenüber der allgemeın herrschenden, verchristlichten neuplato-
nischen Seelenlehre Geltung haben IDannn geht aut jenen arı-
stotelischen Gedanken e1In. der weiterhin bei den Arabern ZU

Grundgedanken der philosophischen Arbeit werden sollte, das
Verhältnis vOon Materıe un Form, denen die Privation beifügt.
Auffällig ıst dabel, daß die SONST be1 en S yrern un Arabern
wohlbekannte Lehre VOoO den TEL Usiai nıcht erwähnt. Dann
kommt aber eiInNn Satz, der ze1ıgt, w1e€e wen1g Theodor selbst die
syrıschen Übersetzungen arıstotelischer Schritten kennt, wenll

die Weltelemente un Kategorien zusammenwirtt. Schließ-
lich überträgt autf Aristoteles einen Neuplatonismus späaterer,
ohl bereıts oOhristlicher Form, 1ın dem ott als das ıne >0) be-
zeichnet un erklärt, verdoppele siıch und ETZECUSC damit orm
und aterıe, das tätıge un: das leidende, A4AU: denen die Welt
werde. Hier zeıg sich esonders deutlich das rcheinander
philosophischer Ideen, daß sıch bereits bei den Syrern ıunter dem
Namen des Aristoteles anzubahnen begann.

Er weiß 1er ausScharf wendet C sıch die Stoa 2%)
dritter and recht oberflächlich Bescheid. as, w as ihr
besonders anstößig findet, ist ihr „‚Materialismus’. Recht ober-
lächlich ist die materialistische Ausdeutung des Gottesbegri{ffes.
FEine KEWISSE Ahnung hat VOoO der stoischen Lehre VOo Welt-
ather. UÜbrigens hat spater gelegentlich diese Lehre In Verbin-
dung mıiıt dem aterialismus azu geführt, daß die Stoiker mıt
den ionischen Naturphilosophen zusammengeworfen wurden *°),
mıt denen sS1e ja auch zweifelsohne zusammenhängen. Finiger-
maßen, ber auch L1UL schwach, hat Kenntnisse VO.  5 der
stoischen Physik und Psychologie.

1Ne 1U wen1g bessere Kenntnis hat VO:  - den tomisten,
VO  a Epikur und Demokrit M)‚' Hier kennt die Lehre VOoO

53) B 14
54) IS S. 9273 Zu dieser Kenntniıs der Stoa vgl Anm.
55) Das iıst der Fall be1ı Nemes1us und ose bar ep. oder

be1l den lauteren Brüdern.
f! . 05 Kerner Anm. über paganphilosophische Reste

materılalistischer Philosophie,
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Wesen der Atome und die Leugnung (sottes FEbenso weiß ©  % daß
ber die Seele bei ihnen Unklarheit besteht.

(sanz schwache Kenntnisse hat VON den Naturphilo-
sophen*®”), die die Erde, das Meer, die Luft oder das Feuer ZU

Prinzip erklären. Mit wenı1ıg Worten deutet Theologien a die
diese Elemente un ihre Mischung vergöttlichen.

Im tolgenden soll UU versucht werden, diesen Überblick über
die Kenntnis un: Beurteilung der griechischen Philosophie durch
eıne Darstellung der wichtigsten philosophischen Probleme be-
handeln. An sich mußten WIT diesen eil damit beginnen, daß
WIT die Kommentare den logischen Schriften des Aristoteles.
die das bei weıtem staärksten verireiene Material darstellen,
untersuchen. Indessen sind diese Kommentare, zahlreich sS1Ee
seın mOogen, VOo  — elıner geradezu erschreckenden Faintönigkeit ın
der Wiederholung alexandrinischer Gedanken. Wie weıt 1eSs
geht, zeıgt die bereits erwähnte Schrift des Probus. Wahllos WeI-

den Gesiditspunkte‚ die SAa1Zz anderen Schriften angehören, —_

sammengestellt, mıteinander verbunden, daß, w1€e das Beispiel
VO Jakubi zeıgt, mıtunter der Inhalt alexandrinischer
Schriften Nn d Scholien als Inhalt der Schriften selbst angegeben
werden konnte. So wichtig die Übermittlung dieser Schritten

den Islam tür die philosophische Methodik geworden seın
magß, die eigentlichen philosophischen Probleme des syrischen
Denkens zeıgen sS1e nıcht auf. [Diese Probleme, die ann weıt
ber den Kreis SDyriens bıs ın das Abendland gewirkt
haben, liegen 1 Bereiche der Psychologie un Religionsphilo-
sophie. WII' sind ]1er überdies ın der gylücklichen Lage, o  wıe teil-
weıse bereits 1ın der Übersicht der syrisch geschriebenen Literatur
dargestellt, vorliegende Schriften gedruckt und teilweise
übersetzt Z Verfügung haben

Yangen WIT mıt der Psychologie Wir wollen sie behandeln
Beispiel des Nemesius und des Mose bar Kepha 8 Nun 15

die Schrift des Nemesius Z War griechisch geschrieben. Nemesius

57) 1 s
58) Nemes1us 1ın Migne Patrologıa (‚raeca latina S 50y Über-

NVA VOIl rth Zu Mose bar K vgl Anm. 44 Nemesius ist übrı-
T  eNS mehrfach 1m Mittelalter übersetzt worden un: hat autf die mıiıt-
telalterliche sychologie 1iıne bedeutsame Wirkung ausgeübt.
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selbst stammt aber au  N Syrien und 1st charakteristisch für die
syrische Haltung seiner Zeit, weiterhin aber VOo  5 allergrößter Be-
deutung für die Behandlung dieses Problemes iın seiner ENSCICH
Heimat und späterhin für das christliche Abendland durch mehr-
fache Übersetzungen. Besonders wichtig ıst deswegen, weil
sich eingehend mıt der griechischen Philosophie auseinandersetzt
un sS1e diesem Zwecke darstellt, daß für uUuXs eiıne wich-
iıge Quelle für die Kenntnis der griechischen Philosophie In
christlichen Kreisen jener Zeit ıst. Übrigens fallt ın vielen die
Parallele Augustin In die Augen. Nun hat Nemesius nıcht die
Absicht, eıne philosophische T heorie ber die Seele vorzutragen,
sondern die OQristliche Seelenlehre unter Benutzung philosophi-
scher Gedanken verteidigen, bzw. diese, sofern S16 für christ-
liches Denken unerträglich sind, widerlegen. Damit ıst für
die Verwendung der Philosophie durch Aristliche Kreise sSyste-
matischen und apologetischen Zwecken edeutsam.

Gleich 1mMm Anfang zeıgt siıch, daß die zwiıischen Neuplatonis-
111US un Aristoteles bestehenden Spannungen sechr ohl sieht,
erkennt un s1e auch nıcht nach der Art der neuplatonischen Kom
mentatoren verwischen sucht, w1ıe€e auch späterhin, w1€ WIT
noch sehen werden, gegenüber der üblichen Terminologie der
Kommentatoren SCIH ursprünglich aristotelische erm1ını N1LWCLN-

det Er Iragt Gehört die Vernunft Z Seele oder nıcht? Plotin
trennt nach Nemesius die Vernunft VOo.  — der Seele grundsätzlich,
Aristoteles erkennt ihr den potentiellen Intellekt während
den tatıgen VO  D au ßen ın s1€e hereintreten aßt 59  — Diese Auftfas-
SUuNg der Lehre VOo taätıgen Intellekt beweıist, daß Nemesius den
Aristoteles 1Ur aus der and der Kommentatoren kennt In-
dessen ist nıcht Vonl einer Aristotelesauslegung abhängig,
die die FEinheit VOo Aristoteles und Platon bzw. den Neu-

59) Migne, > a. S 505 Interessant ıst die griechische erm1no-
logie: DUVAMEL VOUCGC; EvEPYEIC VoUcC N: VOUC mOMTIKOG). 1er haben
wWIT ıne Terminologıe, dıe ursprüngliche aristotelische Formulierung
Aaus de anıma F, gegenüber den späteren, gebräuchlicheren KHormu-

TIe0C Terminologie ıst be1 den Arabern über-lierungen aufinımmt.
OMMEN, 1e den VOoUC MOLNTIKOG als al‘aql alfa“al, den VOUC DUVAMUEL als
al‘agl bılquvalil] bezeichnet. Bel Nemesıius kommt der vVoUc EvEepyYela
VO  — außen (UpaOEV) 1ın den Menschen, hıer übereinstimmend miıt
Alexander Aphrodisıas.
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platonismus) vertritt Finmal zeıgt die Terminologie das Gegen-
teil, 7Zz.U 01 anderen ist gegenüber der späteren Entwicklung
überhaupt bedeutsam, daß zwischen beiden Denken Spannungen
zugegeben werden und AA etzten ıst tatsäachlich auch bei Aristo-
teles diese Frage schon nıcht klar und längst VO. Finbruch des
Neuplatonısmus strıttıg SCWESCH. Kıs ıst dabei interessant

sehen, w1e 1n der Au{fzeigung dieses Problemes sıch bereıts die

spaiere Entwicklung des psychologischen Denkens abzeichnet.
Hast begeıstert schildert annn Nemesius die Größe des Men-

schen 1mMm Unterschiede allen beseelten un! unbeseelten Wesen,
die alle DUL des Menschen willen da sind BO) auch 1€Ss ın be-
merkenswerter Parallele Z spateren abendländischen Denken.

Die spate neuplatonische Lehre VO Menschen als Mikrtokos-
MmMOS, der alle sonstiigen Erscheinungsformen der Welt 1n sich —

sammenfaßt, die vernüniftige un unvernünftige, die beseelte nd
unbeseelte (letzteres ıst überhaupt für den qQristlichen Neuplato-
NnıSsSmus kennzeichnend), tehlt bei ihm auch nıcht l61) Wir sahen
bereıts In der Zusammenstellung der syrischen philosophischen
Literatur, w1€e häufig dort Schriften sind, die sich mıt diesem
Problem befassen.

IDannn gibt eine Zusammenstellung der griechischen philo-
sophischen Lehrmeinungen diesem Problem, die War meıst

ohl VOo zweıter and übernommen hat, die aber aufs (‚anze

gesehen, eine verhältnismäßig gute Kenntnis der griechischen
Philosophie verraten Sr}

Er teilt zunächst die Philosophen 1ın zwelı Gruppen eiINn: die
erste aus denen bestehend, die die Seele als körperlich autffassen.
Hierzu rechnet die Stoa, Kritlas, Hippon und Heraklıt. Dann

folgt die Lehre derer, die die Seele als körperlos autffassen. Von
diesen meınt die eıne Gruppe, sıe .sei wesenhaft, die andere, be-

60) Migne, 526 TIG OUV ETEPAO 'rotaürri DAVEN, NOPAAMTOVTWV
Y MUV TOV ÜVvVONWTOV; ÜUKOUV OUVAYETAL dDic TOUTOV OTE ah KaLl Ta

ÜWwWUXa YEYEVNITOAL. '’Eme1dnN TOLVU dr QÜTOV, WC EdeiyxOn, YiIYOVEV, DLa TOUTO

Kal DXWV QUTUWV KATEOTN.
61) Migne, . A, 5392/534 TÜC UV ÄEiWG QAUMUATELE TV EUYEVELAV

TOUTOU TOU ZWOU, TOU OUVDEOVTOG EvV VTUJ  W Ta Ovnta TOLC Ü9AvVvaATOLG, Kal
Ta Aoyıka TOLC ANOYO1LG OUVATNTOUVTOG, TOU DEPOVTOC EvV T KaO EQUTOV,
QUOEL TNG MOONS KTIOEWCG THV EIKOVO, d Kal UWLKPÖG KÖOMOG ELNNTAL"

62) Migne, d. 555 ff
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stehend aus Aristoteles folgert 1eS aus der Definition der
Seele als der ersten Wirksamkeit (EVTEAEXELC des physischen
Körpers, der DUVAMEL Leben hat un Dikäarch, der S1e als Har-
monı1e des Feuchten und ] rockenen. W armen un Kalten be-
zeichnet. dagegen lehre. S1e se1 wesenlos.

Dann erwähnt die Lehre VO  m der eınen Weltseele., die
neben sich keine Einzelseelen hat, un die Lehre VOoO  — der Welt-
seele neben vielen Finzelseelen. Diese Meinung se1l die Lehre der
Manichäer.

Hernach verteidigt CT die Wesenheit der Seele mıt Berufung
auf Numenius und Ammonius Sakkas, den Lehrer Plotins. Sie
folgt daraus, da die Körper auseinanderstreben und sıch bis 1Ns
Unendliche teilen lassen. s MUSSE daher etwas vorhanden SEeIN,
W as s1ıe zusammenhaäalt. Dies kann kein Körper Se1IN 63)

Gerade diese Darlegungen ber die griechische Philosophie
zeıgen, daß, abgesehen davon, daß er gelegentlich die Stoa naıt
den jonischen Naturphilosophen durcheinanderbringt oder
Aristoteles 1 Sinne Alexanders Aphrodisias auslegt, Neme-
S1IUS gute Kenntnisse der griechischen Philosophie hat

Der Hauptpunkt ıst für iıh der Nachweis der Einheit der
Seele, wiederum parallel Z 1U. christlichen, augustinischen Neu-
platonismus des Abendlandes Entschieden lehnt die efi-
nıtıon der Seele als Entelechie des Körpers ab Dies beweist
eingehend. Die Seele ıst deshalb eıne Kinheit, weil Sa Gegen-
satze miteinander In sich aufnehmen annn Sie ist die Bewegerin
des Körpers. Dabei ist sS1e selbst ın dauernder Bewegung. Ihr
Stillstand würde Tod bedeuten 6(5)

Gegen Pythagoras, Platon und die Manichäer polemisiert er
SOd8.III1 auf das heftigste un greift insbesondere ihre Seelenwan-
derungslehre 6l  — Hieran schließt sıch wıederum eine scharfe
Ablehnung des Satzes, daß auch die liere eıne der Menschenseele

63) Migne, d. 557/559 Ta JWUOTO T OLKELC QUOEL TPETNTA Ovte
Kal OKEDEOTA Ö1L0OÄOV EiC ÜTMELIPOV TUNTA, UNDdEVOG Ev QUTOLG ÄUETABANTOU
ÜTONELTOUEVOU ÖELTAL TOU OUVTIOEVTOC KLl OUVOAYOVTOG KL WOTEP OUO@iY-
YOVTOC Ka OUYKPATOUVTOCG QÜUTA, ÖTEP WUXNV NEYOMEV.

Migne, S. 565
65) Migne, s
66) Migne, d., 577 ff
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ahnliche Seele hätten °). uch diese Polemik liegt ganz 1 Sinne
des mittelalterlichen Augustin1ısmus.

I)ann betont Nemes1ius neuplatonisch die Selbständigkeit
der Seele gegenüber dem Leibe mıt Berufung auft die | raume
und die übersinnliche FErkenntnis S ] dDiese Gedanken werden
noch einmal wiederholt. indem Nemesı1ıus spater das Wesen der
Vernunfterkenntnis, also des eigensten Vermögens der mensch-
lichen Seele, untersucht  l69) Die Bedeutung der Iraume un des

Übersinnlichen ist bereıts 1 paganch spaten Neuplatonı1smus
eın besonderes Kennzeichen der geistigen Gesamthaltung, S16

kehrt annn insbesondere auf syrischem Boden immer wieder und
hat auyıch ın der islamischen Welt Widerhall gefunden.

|Die übrıgen Eigenschaften der Seele un:! ebenso die Bestim-
des erhältnisses von Körper un: Seele, der Zusammen-

setzung des Körpers un der Beziehungen der 1eTr Grundstoffe
sind völlig 1 Rahmen der üblichen Anschauungen der antiıken

Physik und Physiologie gehalten, S1E sind 1 allgemeınen, trotz

gelegentlicher scharfer Polemik aus Aristoteles, bisweilen auch
au Platon entnommen.

Besonders eigenartıg ıst, daß Nemesıus auf das Problem, das
bereıits 1n der antiıken Aristoteles-Kommentierung un hernach
bei den Arabern eiıne solche Bedeutung spielen sollte, autf das

Problem des VOoUG ar nıcht mıt Ausnahme der bereıits erwähn-
ten anfänglichen Darlegung der verschiedenen Lehrmeinungen
eingeht. [)as gleiche werden WIT 1 folgenden bei Moses bar

Kepha sehen. Das ist eın Zufall. Der christliche Neuplatonısmus
des Abendlandes tut 1€S auch nıicht und weiß SoOß (z iın der

Schule VO! Chartres) eım ersten Auftauchen dieses Wortes
nichts Rechtes damıt anzufangen. Ks liegt dies ja auch völlig 1

Rahmen des gesamten Denkens. Wenn die Seele als Einheıt eine
vernünftige Seele ihrem W esen nach 1st, dann ist eın Raum
für einen besonderen Intellekt I)ann haben schon die augustinı-

67) Migne, 584 v ÖNAOV, WC QU WETEOTI AOYLIKNG WUXNG
QÜTOLG ” KL YAp ÜTOTOV, AEYELV NOY1KOA. Ei Yap KLl KOMLÖT| vEolC
QOUOLV TOLC BOEMAOLV AüNOoYOG WOV KIVNO1G TNPNOGEOTLV, AAlAc WUXTV AOYIKYV

MEVOA TNV AOYIKY V ÄTODELKVUEV EVEPYELAV*QMAMEV XELV QUTA, EMELÖNTEP QUEOV  Yı
68) Migne, aa 49
69) Mıiıgne, . 660
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schen Denker des abendländischen Mittelalters Recht, diese
die verschiedenen Teile der Seele nicht als Teile anerkennen., SON-

ern 1ın ihnen lediglich verschiedene Ausdrucksformen der 1Nall-

nigfachen Tätigkeiten eiNn un: derselben Seele sehen.
Vergleichen WIT DU  w mıt diesen Lehren des Nemesius die

Gedanken des Mose bar Kepha mussen WIT teststellen, daß
ber einen Zeitraum VOoON Jahren hinweg die Proble-
matık und die Lösung dieser Problematik 1m syrischen Denken
die gleiche geblieben ist Gewiß die Kenntnis der griechischen
Philosophie hat Sl&1 vermindert, die Kenntnisse 1m einzelnen sıind
gyröber. Man ann unschwer teststellen, daß die UOriginalschriften
der Philosophen unbekannt sind un ihre Stelle allgemeine
Schulbücher geireien oder muündliche Lehrtradıition. ber das
Gedankengut des Nemesius 70) der vielleicht besser gesagt die
geıistıge Haltung des Nemesius un seıner Tradition ıst die
gleiche geblieben. Man annn ohl aSCH, daß S1Ee die Quelle dieses
Denkens überhaupt bildet. Denn die eigentlichen psychologischen
Schriften des Aristoteles W1€E de anıma sind nıicht IN Syrische
übersetzt worden. Das NVas unter diesem Namen lief, hatte mıt
Aristoteles, w1€e WIT schon sahen, nichts tun

Mose bar Kepha (T 903) versucht 1n seiner Schrift ber die
Seele zunaäachst eine Bestimmung der Seele Er stellt fest, daß
der Begriff Seele verschieden gebraucht wird, eine Feststellung,
die übrigens auch die griechischen Philosophen un spater die
Araber SCIN 1n bezug auf die Seele und noch mehr 1ın bezug
auf den Intellekt gemacht haben Er stellt fest, daß das Wort
Seele sıeben Bedeutungen Häaf, VOIN denen allerdings DU TEL für
uUNXNs wichtig sıind. Die anderen J]er sind lediglich deswegen an S C-
führt, die Schrift 1m Finklange miıt der Heiligen Schrift
halten 71) Die TEL Bestimmungen, die wesentlich sind, ntspre-
chen den Seelenteilen des Aristoteles un dem Seelenvermögen
des christlichen abendländischen Mittelalters: die vegetative
Seele, die sensıtıve Seele un die vernünftige Seele

In längeren Ausführungen erweıst 1}U. Mose die selbständige
Existenz der Seele Dies scheint für die Syrer aller Zeiten eın

70) Braun, d. Q, Vor allem ff.
{1) Ebenda, Cap
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besonderes, wichtiges Problem se1n, dessen Vorbedin-
1 einzelnen uUuAXSs unbekannt Ssind. Indessen sahen WITr

auch bei Nemesıus, daß dieser sowohl eingehend diejen1-
SCcCH polemisiert, die anderer Meinung sınd, w1€e mehrfach
gründlich die selbständige KEixistenz der Seele nachweist. Ferner
sahen WIT, daß die bei Sergius erwähnte angeblich arıstotelische
Schrift über die Seele 72) nach der VOoO  u Renan angegebenen Ein-
leitung sich 1 wesentlichen mıt dieser Frage beschäftigte. Mose
erweıst das Wesen der Seele LTie selbständig mit folgenden
Argumenten.

Zunächst beweist Moses 1n eigentümlicher Auslegung einer
Stelle der Hermeneutik die Realıität der Seele au dem Bestehen
eıner Bezeichnung für sıe *3). ] )ese Folgerung ist eigentümlich
syrisch un! SOoNnst nıcht feststellbar.

Hernach beweist untier Widerlegung des Atomismus, daß
die Seele Realıität besitzt, damit, daß sS1e den Körper bewegt, e1iNn

Beweis, der äahnlich bei Nemes1ius geführt wird un: dem griechl-
schen Denken entstamm1t. Diese Polemik C den Atomismus,
steht 1n Parallele der Polemik des abendländischen Augusti-
nısSmus der stoischen Lehre VO.  un der Körperlichkeit der
seele, w1ıe sS1e ihr Urbild ıIn Augustins Schrift de quantıtate anl-
INa hat Moses wehrt dabei den möglichen Gedanken ab, daß
jeder vVOo  o eıner Seele bewegte Körper 1U auch eine vernünftige
Seele haben mUusse, indem mıt in wels auf das früher Gesagte
die Andersartigkeit der Tierseele betont. Wir sahen bei Neme-
1US en gleichen Gedanken und wıesen dort schon auf die paral-
lele Entwicklung 1 Abendlande hin Wir haben 1n€e wichtige
Aristliche Abwandlung des ursprünglichen paganch Neuplato-
Nnısmus. Wie sechr dabei die syrische Überlieferung von der NT1E-
chischen Philosophie gegenüber Nemesıus verwiırrt 1ST, zeıgt die
Tatsache, daß sıch Moses mehrfach auf einen Philosophen Philtos
berulft. eın Name, der offenkundig die Verballhornung eines
uNsSs nıicht mehr feststellbaren griechischen Philosophennamen ist.
Möglicherweıse liegt uNseTCELr Stelle eiıne reichlich unklare EI"V

iINNeruNg jJene Stelle 1n de anıma VOT, Aristoteles VO.  a} der

C&} Vgl dazu Anm
73) Braun, d 7 9 ferner 155 Anm IL
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Seele sagl, daß S1E teilweise Vom Leibe getrenn(t, teilweise mıt
dem Leibe verbunden nd daher vergänglich ist 74)

Der nächste Beweis geht VO  a der Priorität des Gedankens VOT

se1ıner Realisierung Al un ıst 1m etzten Grunde eine Erinne-
TUNg die Ideenlehre Platons.

Charakteristisch für die spätantike, neuplatonische un christ-
ıche Asketik ıst der folgende Beweis, der davon ausgeht, daß die
Seele Herrin der JI riebe sSEe1 und die OSe Triebhaftigkeit des
Körpers hemmen könne. Auch dieser Gedanke ist spezifisch
Syrısch. Er wird ul noch in einer eigentümlichen Abwandlung
1M Buch au CauUusarunm begegnen.

Mit diesem Beweise In Zusammenhang steht der Erweis der
Seele AU: der menschlichen Fähigkeit schließen nd Zı unter-
scheiden. Ferner hängt damit die Unterscheidung zwischen Sin-
{1C  - un Seele Z  I, die bereits auf die spätere arabische
Entwicklung hinweist nd irgendwie mıt der Unterscheidung
zwischen Intellekt und Seele ın der spaten Aristotelesauslegung
1ın Verbindung steht

Die Polemik die griechische Philosophie, die nunmehr
folgt,; stammt Q UusSs der gleichen geıistigen Haltung w1€e der bei
Nemesius und wiederholt dessen Gedanken mı1ıtunter fast wort-
lich. Auch 1er fallt gelegentlich die Parallelität Augustin auf
uınd weıst auf eıne gemeınsame neuplatonische popularphiloso-
phische Quelle hın

Dabei wendet sich Moses ebenso w1€e schon Nemesius beson-
ers scharf Aristoteles un!: seıine Detinition der Seele als
der Entelechie des Körpers 7l5) un: SCOCH Platon, der den Tieren
auch e1iıne vernünftige Seele zuerkenne %)

Dann folgen wiederum Beweise für die Wesenheit der Seele
nach Nemesius. Sie verma  s  o die Gegensätze 1ın sıch autfzuneh-
e  > 77) Sie ıst als Wesenheit unkörperlich 78) Sie ıst eintfach 79)
DDie Behandlung dieser Frage 1n dieser Reihenfolge erinnert uns

wiederum die Disposition der Schrift des dergius.
74) De anıma B9 2! 413
75) Braun, ff
76) Ebenda, S. 49
ZE) EKbenda, 51
78) Ebenda, S 59
79) Ebenda, 53
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i)ann folgt die Bestimmung der Seele als Leben, das als
TLeben der vernünitigen Seele un: als Logos miıt Berufung auf
e1iINn nıcht mehr feststellbares Wort VO Gregor VO.  S Nazianz be-
zeichnet wird 80)

Im folgenden Abschnitt wird die Seele In ihren vernünftigen
Fähigkeiten 81) auf das schärfste VO  > den sinnlichen Fähigkeiten
geschieden, die 1U akzidentell sind nd infolge der Berührung
der Seele mı1t dem Körper entstehen. Dieser Gedanke nımmt
fast spatere Lehren arabischer Philosophen PE Avicennas VOT'-

W C: 82) Er hat übrigens ın SEW1ISSET Begrenzung auch seine Paral-
telen 1m abendländischen Augustinismus.

Im folgenden werden NUuN, abgesehen VO spezifisch und 1eT
nicht weıter interessierenden christlichen, iblischen Gedan-
ken un Lehren W1e€e der des Seelenschlaftes us Konsequenzen
der oben vorgetragenen Gedanken SCZOSCH und immer wieder
TCDetiert

Nochmals wird dabei der Gedanke vorgetragen, daß die Ratio-
nalıtat aus ihrer Fähigkeıit, zwischen Wahrem un Falschem zZU1

unterscheiden., folge 58)
Schart wird ferner der ın der Aristotelesauslegung se1ıt lex-

ander VO Aphrodisias wichtige un bei den Arabern eingehend
behandelte Gedanke zurückgewiesen, daß eıne Identität des
Denkenden nd des Gedachten besteht S

Das Problem der Bewegung der Seele wird analog Nemesius
dargestellt ßk'>)

IDannn folgt eine Definition der Seele, die wiederum 1mMm Ver-
gleich mıt em abendländischen Augustin1ismus außerordentlich
interessant ist, da sS1Ee gerade die spezifisch orientalischen Mo-
mente enthält, die 1 Abendlande fehlen: „Die Seele ist eıne
ebende, unsterbliche. unsichtbare, rationable. intelligierende, miıt

80) Ebenda,
81) Ebenda, S Zur Abstufung der intellektuSEn Fähigkeiten

uplatonısmus vg le Die osophiıeder Seele 1 späteren Ne
chichtlichen Entwicklung 3, 745 ffder Griechen 1ın ihrer FECS

Dazu Avıcenna bel Landauer, IDie Psychologıe des ıb S5ıina,
ZDMG. 417/418

Braun, a.a. O
84) Ebenda,
85) Ebenda, S. 62
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Erinnerung begabte, sıch selbst bewegende, leuchtende, dünne,
reıne, mıt Urteil begabte, unsichtbare Substanz, die mıt em
\Öörper verbunden. einmal VO iıhm getrenn und annn ZCI-

trennlich mıft ıhm geeınt wird @ß) e
Diese Deftfinition zeıgt ıIn sıch verschiedenartigste un:

sıich wıdersprechende Elemente. Ihre Schwerfälligkeit iıst charak-
teristischer Ausdruck für eın Denken, das versucht, In sıch
griechische, orjentalische Gedanken verschiedenster Herkunfft mıt
christlichem Auferstehungsglauben vereınen.

Im tolgenden werden annn diese Sätze noch näher ausgeführt
un: wiederholt. Uns interessıert 1eTr VOrLr allem die 1 Anschluß

Nemesius vorgetragene Betonung der Vielheit der Eunzel-
seelen f8'() die Ablehnung der Gottlichkeit der Seele die auch
ihre abendländische Parallelen hat un das Hervorheben ihres
Geschaffenseins aUusSs dem Nichts Ferner iıst auch 1er die Lehre
verireiten, daß die Seelen der Kinder 10808  — deshalb unfertig CI

scheinen, weil ihr Leib unfertig ıst 880
Schließlich versucht Moses noch, die aus dem antiken un

christlichen Denken geläufigen Begriffe VOoÜUG, MT VEUUGO, WUXN
verbinden un erweısen, da ß s1e 1 Grunde das gJeiche
bezeichnen 89)

Diese Nemesius un: Mose bar Kepha dargestellte Psycho-
{ogie der Syrer ıst auf der einen Seite eigentümlich anders als
die islamische, deutet aber bereits oft deren Probleme Sie
zeıgt die große Bedeutung der syrischen Denker für die Vermiuitt-
lung un Umwandlung der spätantiken Philosophie für die syste-
matischen un: apologetischen Zwecke der großen Religionen.
Hier iıst em Islam un späterhin dem Abendlande Jjene NEU-

platonische Grundhaltung vermittelt worden 90) die stärker se1n

86) Kbenda, 5. 64
87) Ebenda,
88) Ebenda,
89) Ebenda,
90) ıe Schrift des emMmes1us wurde 1mM Mittelalter In Lateinische

übersetzt 1m 11 Jahrhundert durch fanus VOo alerno und 1mM
Jahrhundert durch Joh Burgundio VOo Pisa. Sie wıird dann oft-

mals durch die heologen un Philosophen der Hochscholastik zıtiert.
Die Möglichkeit für diese Aufnahme des Nemesius lag 1n seliner AÄAhn-
ichkeit mıt Augustin, Gewiß die robleme, vOor Nen Augustinstand, mıtunter andere. Aber dessen Schrift de quantıtate anımae ist
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sollte als späterhın die Wiederentdeckung des Aristoteles 1m
Islam Schließlich sind WIT durch diese Schriften In der Lage,
die Probleme erkennen, mıt denen sich die damalige, unbe-
rühmte und unbedeutende, aber 881 den Köpfen der Allgemein-
heit vorhandene Popularphilosophie sich beschäftigte.

Gerade diese letzte Tatsache ermöglicht uns ‚ua eıne Be-
urteilung der syrischen Religionsphilosophie nach ıhren philo-
sophie- und religionsgeschichtlichen Voraussetzungen erhalten.
Denn 1n dieser Religionsphilosophie, ahnlich w1e€e 1mMm Seelenbegriff
Mose bar Kephas, schwingen die mannigfachsten Momente mıt.

Syrien ıst ja VOo jeher das klassische Land für Religionsphilo-
sophie FCWESCH, das Land, 1n dem die geschichtlichen Vor-
aussetzungen für Religionsphilosophie 1ın selten starker W eise
vorhanden Bis ZU heutigen age liegen 1eTr die VOI -

schiedensten Religionsfiormen, ZU. eıl mıt eiıner Tradition bis
ın alteste Zeit nebeneinander. Jede dieser Religionsformen be-

Jede mußte diese Wahrheitanspruchte absolute Wahrkheit.
irgendwie verteidigen, nicht 1U durch außere Machtmittel VeTI-

teidigen, sondern durch systematische un apologetische Arbeit.
So mußte auf diesem Boden die Ketzer- und Sektenbekämpfung
einerseıts besonders entwickelt werden, deren Voraussetzung
”Z11. mindesten e1INne SEW1ISSE Kenntnis des Gegners erforderte,
andererseıits mußte 1er der Boden tür einen Synkretismus und

Skeptizismus gegeben sEeIN, der irgendwie jeder historisch
gewordenen Religion kritisch gegenüberstand. WII' sahen schon,
daß ın Persien ZU. Sassanıdenzeit 91) diese Probleme sehr scharf
gesehen und erkannt wurden. In dem Maße als die Perser durch
ihre CHristianisierung 1n den Bereich des syrisch antıken Den-
ens eintraten, mußte sich 1€e5s noch ste1gern.

Vollends mußte das Eindringen des Islams 1n jeder Hinsicht
für diese Problemstellung VOoO allergrößter Bedeutung se1ın.
FEinesteils wWar der Islam selbst noch systematisch unfertig, als

etzten Endes aus dem leichen Denken entstanden w1ıe das u des
Nemes1ius. Wır stoßen hier etzten Endes autf die neuplatonische Schul-
philosophıe, dıe ihre letzte Vollendung ım Christentum
dazu CN Z Marıus Viktorinus und die Entwicklung der abendlän-
dischen Willensmetaphysik, Forschungen Z Kirchen- un (‚eistes-
geschichte 1! 1932

91) Dazu siehe Anm. 1
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sich mıt dieser alten Kulturwelt auseinandersetzen mußte;

andererseits mußten die Christen ihre eigene Religion verteidi-
—  C %) Jede religiöse Gruppe brauchte eıne Instanz, VOL der S1E
sıch als zurecht bestehend ausweısen konnte. Das COChristentum
War dabei 1n eiıner wesentlich güunstıgeren Lage. Iie geıstıge un:
philosophische Fintwicklung VO  e Jahrhunderten hatten 1 Mor-
genland un: Abendland das Christentum als die Vollendung des
neuplatonischen Denkens erscheinen lassen. Im Morgenlande
konnte eiıNn Hierokles VO: neuplatonischen Philosophen
christlichen Bischof herüberwechseln. ohne Bekehrung, sondern
allein au dem Glauben die Zusammengehörigkeit beider, 117
Abendlande hatte eın Marius Viktorinus durch seıne Taufe die
gleiche FKinstellung bekundet, hatte Augustin ebenfalls den Weg
ZU Christentum durch den Neuplatonismus gefunden. Die Vor-
aussetzung dafür War eıne doppelte: einmal Wäar der Neuplato-
NISMUS bereits irgendwie christianisiert, ZU anderen Wäar das
Christentum bereits wesentlich neuplatonisiert. Der KFrfolg beider
WAär, daß die neuplatonische Philosophie In ihrer spateren Ent-
wicklung eben die nstanz bildete, VOLT der sıch die Religion
auszuweısen hatte 98)

Nun ibt diese Tatsache aber noch ın anderer Hinsicht wesent-
lich denken. Handelt sich eigentlich bei allen diesen Aus-
einandersetzungen zutiefst wirklich das Christentum als
solches? Ebenso: Ist der Islam, der In den Auseinandersetzungen
der islamischen Philosophen sowohl des Kalam WI1IeEe des Aristo-
telismus ZU Diskussion steht. wirklich der Islam? Volksreligion
sind die großen Religionen TOTILZ ihrer zahlenmäßig ertaßbaren

92) Dazu Becker, Islamstudien E 1924, Christentum und
siam und Christliche Polemik und islamische ogmenbildung, ferner

C d. Die Beziehungen zwischen christlicher und islamischer
J'heologie 1m Mıttelalter, S 43 f ohannes VOIl Damaskus hat
sıch eingehend mıiıt diesem Problem be aßt In Armenien hat sıch
FKr7znik VOIN Kolb schon VO dem Islam mıiıt dıesen Fragen beschäftigtBei Periıer Petits Traites apologeti ues de Yahja ben di. Paris
1920, en WIT Beıspiele für diese Po mık Assemanı weiß sowohl
1ın seiner Aufzählung der vatikaniıschen Handschriften WI1IE ıIn den
Handschriften der Palatina Laurentiana sowohl rische w1e arabische
Handschriften solcher Disputationen. Ferner ha WIT solche Aus:=
einandersetzungen be1 Abu Kurra, über den och Näheres gesagt wird.

03) Dazu bei ahya ben Adi bes die Schrift ind],
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Anhängerschaften un TOLZ gelegentlichen Fanatısmus der An-

hänger 1n jenen Gegenden n1ıe SCWESCH un: sind 6S auch heute
nicht Vielmehr wird diese berReligionen un ulturformen hın-

WCS durch eıinen prımıtıven gemeinorientalischen Aberglauben
dargestellt, 1ın den der jeweilige Gottesdienst un ult eingeord-
net wird. Theologie und systematische Durcharbeıtung eines reli-

x10SEN Problemes iıst auch noch keine Religion, NC unter

Religion das zentrale Anliegen des persönlichen TOMMEeN Lebens
versteht. ber amnı annn erkennen, WO das eigentliche Interesse

liegt, wennlnl aml die Stoffe betrachtet. denen das
innere Hauptinteresse haftet.

Nun ıst unmöglich, 1mMm Rahmen dieser Abhandlung das 1er

zugrunde liegende religionsgeschichtliche Problem auch UU

deutungsweıse ehandeln. Es sSEeE1 1€5S einer spateren Arbeit
vorbehalten. Es soll 1eTr genügen, aufzuzeıgen un ZU.  r Eir-
Jäuterung des Folgenden die Fragen darzustellen, U.  S die 11

wesentlichen geht Wir werden irgendwie Zı der Feststellung
kommen, daß CS eın 1mMm Sinne eines Gott-Schöpfer-Glaubens
gewandelter Neuplatonismus ist, ın dem der Mensch als Krone
der Schöpfung vermittels se1ner vernünftigen Seele iın eiıner be-
sonders Beziehung diesem Gott-Schöpfer steht IDER

etztere sahen wWIr bereits bei Nemes1us un Mose bar Kepha:
Wir konnten feststellen den zahlreichen syrischen Schrif-
ten ber den Menschen als Mikrokosmos, der Begeisterung für
den Areopagiten, der ygahnz besonders Ausdruck dieses Denkens.
1st. Ferner War die neuplatonische Begeisterung für die Schönheit
der Welt der Hormen 94) 1er Z einer Begeisterung für die
Schönheit der Schöpfung geworden, un 7, War gleichmäßig 111
allen großen Religionen. Die neuplatonische Lehre von dem
Finen wurde 7U Grundlage der Gotteslehre, die Lehre VOo. VOUS

Z711.  _- Grundlage der L,ehre VOIl der Offenbarung, 1 COChristentum
ua Z  — rundlage des Eirweises der Christologie, der { rTrinı-
tat 9L5) un! auch der Inkarnation 96) Dazu 11 durchaus PAaSsSCH,
daß 1mMm Abendland gelegentlich die Weltseele mıt dem Heiligen

04) Dazu Drews, Plotin un der Untergang der antıken Welt-
anschauung, Jena 1907, 99 {t

95) Dazu siehe ahya ben Adı, A. ff
96) Ebenda, S. 69
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Geiste identifiziert wurde. Im Islam wurde VO Kindi die
Einheit Gottes die christliche Trinität philosophisch be-
wıesen 97), versuchten islamische Philosophen das Problem
Glauben un Wissen meıstern ©: versuchte Tofail 1n se1l-
NM ayYV ıb Yaadhan den Neuplatonismus islamischer Fär
bung, den mıt dem Islam identifizierte, als die natürliche
Religion chlechthin erwelsen.

Im Bereiche des qchristlichen Syrien haben WIT Dokumente
cdieses Denkens In der Gestalt des griechisch nd arabisch schrei-
benden Bischofs VO  > Harran, Theodor abu Kurra 99) und ın em

Ende der VO.  > 1IS behandelten Periode stehenden Buche
ausartTunm 100).

Abu Kurras diesbezügliche Schriften, insbesonders die Schrift-
ten ber den Schöpfer un: ber die wahre Religion sind
arabisch geschrieben. | heses Arabisch zeıgt indessen 1e] An
lehnungen das S5yrische, daß die Verbindung mıt dem SYT1-
schen Denken schon durch diese außere Form sichergestellt ist.
Ferner steht das hierher gehörige chrifttum des Abu Kurra
1n eigentümlichem Gegensatze seıinen anderen Schriften. w1ı€e
unten eingehend dargetan werden wird inhaltlich un metho-
disch dem spateren, Syrisch geschriebenen Buche VOoO der ausa

sowohl nhaltlich w1€e methodisch nahe, daß die
Schriften des Bischofs VO  - Harran 101) ebenso w1€e die griechisch

97) Dazu ebenda die Erwıderungen VO Kindi W R ft. Ferner
de Bow. in wıder die Trinität, Orient. Stud Geburtstag
von Höldecke E 1906, 270 Hn

98) 47  > Horten, Zum Streite VonNn Glauben und Wissen 1im
slilam, Bonn 1915 Ferner Das Verhältnis VO  b Glauben
und i1issen bei Averroes, ahrbuch für Philosophie und spekulatıve
"Theolo AALYS

99) S D arabes de eodore Abucara Von Constantin
ch Bayreuth 1904, deutsch VO d ıe arabischen Schriften

des Theodor Abu Kurra, Paderborn 1910, In Forschungen Z  s christ-
lıchen Laiteratur und Dogmengeschichte beıides zıtiert als „Schrif-
AIl Ende des und
0r  ten und Cheiko. Mimar VO  - Theodor Abu Kurra, Bischof VO  , Harran

nfang des Jahrhunderts, über die Existenz
des Schöpfters und die wahre Rel}i 10N, ın a] MasSriq 1912, 757
bis {74, deutsch VonNn Graf, Des heodor Abu Kurra Iraktat über
den Schöpfer und die wahre Religion, Münster 1913, in Beıiträge ZU
Geschichte der Philosophie des Mittelalters XIV, Heft Zu den Syrıa-zismen: Schriften

100) Siıehe Anm Daselbst Literatur dazu
101) Harran mußte erade D relıgıonsphilosophischen Arbeiten

herausfordern, da dies Sıtz eINeTr besonderen gynostischen ule,



Klınge, { dıe Bedeutung der syrischen eologen 277

geschriebene Schrift des Nemesius sehr ohl Z  — Charakterisie-
rung syrischer Religionsphilosophie herangezogen werden können.

Kennzeichnend für diese Religionsphilosophie Abu Kurras
und in eindeutigstem Gegensatze sonstigen Ausführungen
dieses annes ıst der Grundsatz ın der Schrift ber die wahre
Religion, von dem ımmer wieder ausgeht: „Unsere Absicht
mıt diesem Buche ıst diese, die Wahrheit Nserer Religion aus

der Vernuntft beweisen un nıicht au  N den Schriften“ 1°2). In
der Polemik das Judentum führt dieser Satz. auch wieder
1MmM Gegensatz der 1 Mimar vorgetiragenen Lehre, der
Jhese, daß Moses VOT der Vernunft nıcht als Prophet bewiesen

der sogenannten Sabilier, Wa  _ Dazu außer den Bemerkungen be]
Schahrastanı, O‚ bei Horten, Philosophische Systeme, .

Sie erkennen keine geoffenbarte Religion a ebenso w1ıe dıe Dahrıten.
Ohne hier 1mM. einzelnen auf das System der Sabier einzugehen, sel
hier NUur gesagl, daß für ihre Philosophie e1in gynostisierender Neuplato-
nısmus anscheinen Grundlage Wa ” aaavgl ferner In Idie 110-
sophıe des slam, ünchen 1924, 110) Im übrıgen scheinen sS1Ee die
etzten Vertreter des antıken Heidentums, geiarnt durch den 1m Koran
gestatteten Namen se1nN. Dıie Unersuchun des syrischen VOTI-

islamischen und islamischen Synkretismus uf und der heute noch
bestehenden Sekten wı1ıe Nosaırıten us waäare überhau ıne außer-
ordentlich! wichtige Aufgabe für die Erforschung Religi0ons-
geschichte sowohl des Christentums w1ıe des Islams Vielleicht lıiegen
hiıer die urzeln aIur, daß der Neuplatonismus SErn ZU Diskussions-
grundlage gemacht wurde.

Arabisch wWwWar mM1r cAhese Stelle leider102) ahre Relıgion S, 56.
nıcht erreichbar, da die Vertöffentlichung 1n Masrıq nıcht soweıt reicht
und dıe Separatausgabe nıcht erhalten War Im Gegensatz dazu argu-
mentiert Ahbu Kurra ın selnem ersten Mimar (sıehe riften) VOoO

den Wundern und erklärt o  a S 9  D Wenn du ST, diejenıgen,
welche Christus folgen, selen VO  e Verstand mıttelma 1g FECWESCH,
behauptest du eiwas, was nıcht der Fall ist. Denn die VOo mittelmäßi-
SCcCH erstande gehen das sıiıchere Wissen der offen daliegenden
Dinge der Welt aus nd nehmen LUr das a W as iıhren vorher g‘ -
machten Erfahrungen, welche Versuche un die Sınne darbieten, ent-
spricht. des Abu Kurra ıst verwunderlich, indessen muß InNna  bDie Stellun
edenken, da hier dieser eologe Christen sprıcht und keine
Missionspropaganda treibt. Indessen erklärt dies den Wandel se1ner
Anschauungen noch nıcht genügend. In seinen Schriften kommt (
auch 1m 2. Mimar) immer wıeder darauf zurück, daß ur durch
under die ahrheı einer Religion bestätigt WIT'! und daß die
Christliche Religion vVor der jüdiıschen OTauUus hat, daß Jesus wesent-
liıch größere under als Moses getian hat und gegenüber diesem dıe
Fähigkeit gehabt hat, se1ıne Wundertätigkeit auf andere übertra-
SCHh Offenkundig ringen ın Abu Kurra wel verschiedene Welten g_
mäß seliner theologıschen und philosophischen Vorbildung. Denn in
seinem 4. Mimar kommt 1n der Behandlung der Fra der SchöpD-
fung wıeder auf die Methode seiner religionsphilosophis Schriften

T: Kızl 3/4.
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werden könne, sondern UU  — deshalb eiıner sel, weil das Fvange-
lium ih un die anderen alttestamentlichen Prophéteh als sol-
chen legitimiert.

|)eser Satz un se1ıne Konsequenzen sind u  — besonders
edeutsam innerhalb der gesamten Behandlung der Frage nach
der wahren Religion durch den Rahmen, ın den sS1€e hineingestellt
sSind. Abu Kurra nımmt zunächst . daß der Mensch, der Erfor-
scher der Wahrheit sSe1in will, aus der LELinsamkeit den Men-
schen kommt 103)_ ort trifft auft die mannigfaltigen Religio-
NC  a 104)'_ Er zahlt autf Sabäer, Perser, S5amariter, Juden, Christen,
Manichäer, Markioniten, Bardesanes, Muslime. Dann stellt
test, wor1ın alle diese übereinstimmen und worın S1e voneinander
abweichen: „„Was ihre Übereinstimmung betri{fft. gx1ibt e1N
jeder Von ihnen VOT, einen ott haben, se1 reilich WLr 1 -
MerT, der se1l einer der Zzwel, un: rlaubtes un Verbotenes
un auch Belohnung und Strafe. Bezüglich des Gegensatzes aber
sind S1Ee verschieden 1n den Aussagen ber ihre (Götter un 11
den erlaubten nd verbotenen Dingen, 1ın ihrer Belohnung nd
Bestrafung‘“ 1°), Mit anderen Worten, nach Abu Kurra stimmen
die Religionen formal ın bezug auf den metaphysischen Grund
alles Dasein, ın bezug aut die Notwendigkeit eıner Ethik und

103) Hier scheint mI1r eın Stil solcher bhandlungen vorzuliegen,
der noch SCHAUCT untersucht werden muß Jedenfalls ist 6S eliebt,
w1ıe das Buch VON der Causarum und ofaıl zeigen, daß der
völlıg un vo reingenommene ens: Christ der Muslim der neuplato-
nıscher Philosoph se1n InNu. uch 1 Abendland findet sıch der Satz,
daß der Mensch VO Natur Christ sel, ebenso w1e VO Islam dies VO  b
muslimischer Seite erklärt wird
durchaus In den

Abu Kurra befindet sıch be1i seliner Aufzählung der RKelıgı1onen
Ü VOoO orgängern, UT auuch anscheinend

eınen eıigenen Stil geschaffen haben Mater1al aiIiur liefern insbeson-
dere qohristliche antıhäretische und polemische T1iIien. Der Ter
Abu Kurras, Johannes VO Damaskus, 1at sıch 1a auch In dieser Hin-

1e armenische Schrift
des Eznik VO
sicht betätigt. Interessant iıst hler besonders

olb, die Sekten., übersetzt VOoO Joh Michael
Seh mM1ıd; Wien 190 ıuch der Islam hat bald SCIH solche Autfzäh-
lungen philosophischer und religiöser Richtungen gegeben, die be-
kannteste und bedeutendste ıst dıe VOo Schahrastanı. Die syrische
ph1ılosophische Zusammenstellung VOoO Theodor bar Korl ist bereıts
wähnt Später hat Bar Hebräus 1€es auf rischen en 2aNz eingehend
geian. ıe syrıische Literaturgeschichte nnt uch eıne Anzahl Sy.  —-
scher rıften Häretiker und fremde Religionen. Bei Abu
Kurra a auf, daß 1n seiner Aufzählung nıcht dıe Philosophen
mıt anführt.

105) a  re Relıgion 31 rabıscher ext S. 770.
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1n bezug auf die Notwendigkeit eıner Eschatologie übereın, s1e

weichen aber ab in der inhaltlichen Bestimmung. Er versucht NUunNn,

darzustellen, welche Religion den unwiderlegbarsten Inhalt gibt
Er 11 dann das bestehende Problem klar machen mıt Hiltfe

eınes Gleichnisses, das die Ringparabel erinnert. Kın König
sendet seınem kranken Sohn durch einen ıhm unbekannten Vezir
eıne Anweısung ZULI. Gesundung. Seine Höflinge senden 1mMm

Namen des Vaters ebenso solche Boten mıt AÄAnweıisungen. Um
AU!: dem nunmehr entstehenden Chaos herauszufinden, werden
durch den A des Sohnes, der den Vater kennt un durch se1ne

Vernachlässigung die Krankheit des Sohnes verursacht hat, erst

alle Boten herausgew1esen und hernach alle Anweisungen g-

prüft Die wird als richtig befunden, Vo der der rzt erkennt,
daß s1e nach seiıner Kenntniıs des Königs un: des W esens der
rankheiıt richtig iıst +08) Dieses Gleichnıis deutet 19808 Abu Kurra

folgendermaßen Der König iıst Gott, der Sohn der Mensch
un der rzt ist die Vernunift 107). Die Höflinge sınd die Satane.
die durch falsche Religionen den enschen., der VO. seiner Ver-
nunft vernachlässigt worden ist und daher krank 1st, 1ın

größeren Irrtum sturzen versuchen. So 15 6S die Vernunfit,;
deren ichtanwendung den Menschen falschen Religionen —

liegen 1aßt un deren rechter Gebrauch den Menschen auyuch wWI1@e-

erum 711 Frkenntnis der rechten Religion bringt. Ihr Urteil ist
dadurch bedingt, daß ın ihr eın Wissen ber ott vorhanden ıst

un!' daß S1e imstande ist, das der menschlichen Natur Notwen-
dige erkennen.

So untersucht Z Abu Kurra, ausgehend VO.  S der Natur der
Menschen die vernunftgemäßen Voraussetzungen, die für die
Erfüllung der genannten TE1 gemeiınsamen Anliegen notwendig
sind, und ihre Konsequenz. Immer wieder wird dabei von ihm
betont, daß oberstes Kriterium für die Feststellung der Wahr-
heit 808 allen seiınen Untersuchungen sel, daß diese Wahrheit der
menschlichen Natur entsprechen mMU. 108) n Daher geht Abu Kurra
auch VOo. der menschlichen Natur aQUs, olgert daraus die Fıgen-

06) IL rabisch 774 n
107) Ebenda, S41 rabisch WD

Ebenda, Der arabische ext reicht iıcht soweıt.
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schaften Gottes, sieht 1n ott den Urgrund der menschlichen
Sehnsucht nach Leidlosigkeit und Unsterblichkeit 109) und tolgert
schließlich die Gesichtspunkte für die Beurteilung VOo  w Gut
un Böse. Ebenso folgt ihm daraus die Notwendigkeit eıner Ver-
geltung sowohl als Belohnung, als Bestrafung. Bei der Feststel-
lung des Gottesbegriffes verwahrt siıch dabei entschieden
eıne Vermenschlichung Gottes, die nach seıinen Voraussetzungen
leicht möglich ware  a 110). Er stellt fest, daß Gottes LEigenschaften
nıcht durch menschliche Figenschaften hinreichend eschrieben
werden können 111) un: betont schließlich den Abstand zwischen
ott und Mensch 112). Kbenso energisch weıst den Gedanken
eiıner Vergottung des Menschen der aus dem Neuplatonismus
stammt 113) zurück 11-4) Um aber seıne Gedanken un Vor-
aussetizungen doch konsequent weiterführen können, kommt

der Jhese. daß WIT uns mıt (sottes Natur umhüllen un
ott unNSs mıft seıner Natur umhüllt und 1S Unsterblichkeit
gibt 115 . Damit folgt Gedanken der griechischen 1heologie.
ber gerade diese Ausführungen zeıigen, w1€ schwer CS Abu
Kurra ıst, gegenüber den anderen Schritten dort, WO er sıch auf

Ebenda, S. 49
110) Ebenda, 998 S. 36 hat vorher die Sätze formuliert, die

eigentlich ın bezug auftf die Vergottung Adams die (grenze dessen ul
schreıten, die 1mM Bezirke des Christentumes möglıch ist und den Ver-
fasser wıederum sehr 1m Gegensatze ZUuU seinen anderen Schriften weıt-
hın dem Paganneuplatonismus na A und deren Bedeutung 61 hier
bschwächen waıll Wır lassen diese charakteristischen Sätze deutsch
und arabısch folgen. Wenn WI1T mıt Vernunft die Natur
Adams prüfen und ihre Vorzüge sehen, sehen WIT aus ihnen (Gott
und erkennen iıhn 1n Wahrheıt, denn ıst se1ın Abbild, u daß sich
Gott über die Vorzüge des Menschen erhebht w1e das Gesicht des Man-
1165 genüber seinem Spiegelbilde. Beı1ı Abu Kurras Lehrer Johannes
VO 5Camaskus finden sıch übriıgens sShnliche Satze miıt äahnlıchen Ab-
bıegungen.

1414
112)
113) Dazu siehe Zeller, S 668 Fr
114) S. 46/47 Hier ist besonders bedauerlich, daß der arabische

ext nıcht zugänglich War ach der Grafschen Übersetzung sagt Abu
Kurra, bevor die neuplatonische Ver ottungslehre zurückweist:
Also besteht die höchste Seligkeıit unNnsecTeET atur, daß WITr (Götter WeTI-
den und In Gott glücklı sind. Auf jeden all ıst diese Formulierung
doch gefährlich, auch wenn Abu Kurra sofort anıu Wir 6an nıcht,

aß WIT Aaus uUuNsSeIEGTI menschlichen Natur verändert und Natur
nach Gotter werden.

115)
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den Boden des Neuplatonismus stellt. cQhristliche Voraussetzungen
wahren.
Nach diesen Darlegungen kommt Abu Kurra dem Schlusse,

daß allein das Evangelium diesen Forderungen genugt Kr weıst
1e6s mıt Hiılfe Vo  u Schriftworten und einer entsprechenden Um-
deutung dieser Worte nach Von diesen Gedanken sind ann die
Folgerungen des Buches VO  } der und der isla-
mische Synkretismus un Irenismus nıcht mehr weıt entiernt.
Man ist gerade 1 Hinblick auf die übrigen Schriften dieses
Mannes un 1 Hinblick auf seine Disputationen SC den
Islam sehr erstaunt, bei ihm diese Gedanken finden, denen
all anmerkt, daß s1e seın persönlichstes liegen enthalten.

DBevor WITr indessen diese Frage 1 Buche VOoO  o der CauU-

näher behandeln, wollen WIT 1m Hinblick auf dieses uUrz
den Inhalt VO  - seıner kleinen Schrift ber den Schöpfer, die
der eben besprochenen Schrift vorangestellt ıst, besprechen. Hiıer
w1e€e 1n seiınem Mimar, das VOoO den übrigen außerordentlich
absticht, geht Abu Kurra zunächst VOo. der durch sinnliche Er-
fahrung vermittelten Erkenntnis aQus, annn folgern, daß

noch etwas anderes geben MUusSse als die Welt der sinnlichen
Erfahrung. Das Mittel azuıu ist der Schluß 1:1'6) - Er olgert den
Schöpfer daraus, daß die Welt VOo  I eIiwas geiragen seın muß 117)
aus der Harmaonie der Elemente 211u8) USW. In diesen Ausführungen

116) f! arabısch 761 Erstaunlich ist, daß Graf das arabische
Wort agl mıt Natur übersetzt. Interessant ıst diese Beweisführung
gegenüber seıner bereıts erwähnten anderweltigen Äußerung Vo

der Minderwertigkeıt der Erkenntnis, die von den innen ausgeht.
Ihhe gleiche Methode des Schlusses als TUn des Gottesbewelses
hler übrigens nach vorsıchtiger Deckung durch Berufung auf die
Offenbarung durch Mose, die Pro heten und Christus wird dann
auch 1m 4. Mimar 161, arabisch 7 'g angewandt: Denn WIT wı1]ıssen

nach der außeren Beziehung uUunNnNseTeETr Natur betrachten, WITr einen e-
VOo jedem Dıing, daß, wenn WIT nach einer anderen Beziehung als

wels dafür finden, daß e1in außerhalb ihm Stehender jene Beziehung
verursacht hat In se1liner T1 über die Eix1istenz des Ööpfers

deren Spurenspricht VOoO  — der Erkenntnis der inneren Dinge,
die charak-1ın den sichtbaren Dingen enthalten lıegen. Ihese Lehre,

teristisch für den christlichen Neuplatonismus 1st, findet sich: auch 1
Abendlande. Man kann fü liıch darüber sehr zweifelhaft se1n, ob nıcht

CTFre6sse bu Kurras ben diıesen an unddas eigentliche Int
nıcht sSsEeEINEN danklichen Konstruktionen der ersten Mimar über
dıe Begründung der Relıi g10N durch das under jiegt

117) S T1ıLienNn 162, Arabısch 5. 792 bzw. S, 76.
118) Ebenda 1n der Schrift über den Schöpfer
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haben WITLr auch die Begeisterung für die Schöpfung, die WIT
bereits als Charakteristikum des christianisierten Neuplatonismus
bezeichneten. Weiter folgert Abu Kurra hieraus die üte un:
Weisheit un Gerechtigkeit des Schöpfers, der zugleich gestalten
un! vernichten annn 119). Abgelehnt werden VOo  b ihm geschaffene
Wesen., die zugleich schaffen können un: als Mittelursachen
wirken 120) eine klare Ablehnung der mannigfachen gnostischen
Lehren dieser die gerade auch ın 5yvrien sehr heimisch
und ZU. eil bis heute noch vorhanden sSind. So ist diese kleine
Schrift die Voraussetzung für die zweıte, vorher behandeite.

Am Schlusse dieser Untersuchung behandeln WIT 1U das be-
reıts mehrfach erwähnte Buch VOo  ; der Causaruıuımnm. Es ıst
eine wahre Fundgrube für die Durchtränkung des syrischen
Denkens mıt dem Neuplatonismus un! für die Bedeutung der
neuplatonischen Frömmigkeit für die relig1öse Haltung des VOT-

deren Orientes 1n Jener Zeit Außerdem ıst eine Zusammen-
stellung der Philosophie, Naturwissenschaft, Physiologie, Psycho-
logie un Geschichtsbetrachtung dieser Menschen 12‘1).

In seiıner Langatmigkeit un Weitläufigkeit, seıner Umständ-
lichkeit und seıinen dauernden Wiederholungen ıst seiıne Lektüre
keine reine Freude. Man begreift schon, daß nıcht allzu große
Wirkung ausgeübt hat Für uNXs ıst aber wichtig u11 Ver-
ständnis jener Kulturepoche, da die Frage nach der Wahrheit
entscheidend ar un andererseits die Vielheit der relig1iösen
Bekenntnisse alle überkommene Wahrheit, die sich 1U auf die
Autorität der Überlieferung tutzen konnte, raglich machen
mußte Es handelt sich 1m Grunde dabei die gleichen Pro-
bleme, die Burzoe und Paulus Persa bewegt hatten. Der Ver-
fasser uUuNseTES Buches und seINe Abfassungszeit ıst fraglich. ber
auch, wenn spater entstanden se1in sollte als aQus der vox<n ulls

geschilderten Zeit, gibt ulsSs doch eıinen guten Eindruck VO  w

der geıistıgen Haltung Jenes neuplatonisch orj:entierten Synkretis-
INUS und Irenismus. daß WIT ZU Charakterisierung der SYTI-
schen Religionsphilosophie heranziehen können.

119) 18—20, rabisch S. 63
120 5: 91 arabısch
121) Insbesondere iın Buch GEr
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Der Verfasser ll mıt seıner Schrift e1in persönliches Be-
kenntnis ablegen. Seine Gedanken persönlichster ebenso w1ıe
die oft eingestreuten Gebete erinnern oftmals direkt Augu-
stın. Er gibt VO:  S sich a daß Bischof SCWESCH se1l un!' aut
eın Amt verzichtet habe, ın die FEinsamkeit gehen un: die
Wahrheit erkennen.

So geht der Verfasser bewußt darauf aus, festzustellen, ob
ıne Einheit der Bekenntnisse möglich iıst Er lehnt 6S daher ab,
daß eine solche Untersuchung w1€e die seine VO  an den Bekennt-
nıssen selbst ausgehe *??). Später nach Auseinandersetzung des
W esens Gottes als Schöpfer nımmt als allen Religionen g.-
meınsame Grundlage das Buch Mose 123) aln.,. Dabei ıst be-
müht, ıunter bewußter Vermeidung cohristlicher Termini christ-
liche Lehren w1e die Trinitäatslehre 124) oder die Lehre VOoO der
Erschaffung der Menschen der Auffüllung der durch den
Engelfall verminderten vernünftigen Wesen willen erwel-
SCIH 5—”

Wie Abu Kurra geht vVo Menschen a Uus, der als Bild (Gottes
nach Ausgang aller Gotteserkenntnis TL‘2'6) ist. Seine Bestimmung
des Menschen ıst verwandt mıt der, die WIT bei Nemesius und bei
Mose bar Kepha sahen, insbesondere ın bezug auftf die Detinition
der menschlichen Sseele, die „lebendig, vernünitig, lauter, hell
un: darum beständig un ohne Ende für Vernuntft un Erkennt-

122) Deutsch 5 D syr1ısch Dort ist auch 1Ne den Nathan
und a die VOoO kranken Köni ssohn be1 Kurra erinnernde
Formulierung der entstehenden Re 1g]ıonen. Nach Feststellung des
immer wiederkehrenden Satzes, daß alle Menschen Kinder e1InNnes C301
tes selen, sagt der Verftasser uNsSeTES Buches er für sıch wıch VOoO  b

der Wahrheit ab und machte sıch. eine eigene Schrift, Bekenntnis, (3e-
seize und Gebräuche, ın denen sS1e bis heute leben, ıIn einigen VOLN-
einander abweichend, 1n anderen miıteinander übereinstimmen

123) 203 und 56/157.
124) 5 O ber später noch oft wiederholt.
125) 30/231
126) Die Definition der menschlichen Seele erinnert A

Nemes1ıus und Mose bar epha, WE sagt von der „lebendigen
vernünftigen eele, dıie ihrer Natur nach lauter und hell und darum
beständig und ohne nde, für Vernunft und FErkenntniıs empfän ıch
ist. Die Übersetzung bei Kayser ıst anscheinend ler eiwas un lar,
ındem die Worte miıteinander vertauscht sind. Im Anschluß daran -
weıst der Verfasser unNnNserer Schrift die hohe Bedeutung dert mensch-
liıchen ee1ie; diıe imstande ist. bıs lı den höchsten Jöhen sıch CMDOT-
zuheben.
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Nn1ıSs empfänglich ist. Das Böse 1n der menschlichen Natur ıst die
Aufhebung dieser Natur un daher eın Widerspruch die
Setzung se1nes Ausgangspunktes *?”),. Im Fınklang mıt den be-
reıts erwähnten Schriften betont: als besonderes Kennzeichen
des Menschen se1ıne Willensfreiheit I128)_

[Dieser Mensch soll DU  = bei dem Verfasser w1€e bei Abu Kurra
un!' spater auch bei Tofail der Mensch se1N, der ohne irgend-
welche Voraussetzung VOoO  b Anfang a w1€e wenn eben auf die
Welt gekommen sel,; mıt der Erkenntnis der Welt beginnt 129)_

[ )as Vornehmste 1n iıhm ist trotz aller Hemmungen 130) die
echt neuplatonisch bestimmt werden, die Wahrheitserkenntnis
und das Streben nach Wahrheit 131) eın Satz, der ebenso für die
islamische Philosophie w1e für die qohristliche abendländische
1heologie des Mittelalters gilt Von 1eTr A U:  ON olgert annn ott
als den Unvergänglichen “132) ıindem iıh als Konsequenz des
menschlichen ase1ns 133) und Aaus der Harmonie der Welt 134)
ableitet. Dabei bezeichnet den Menschen als Mikrokosmos 1
Verhältnis ZU Makrtokosmos und Tolgert hieraus wiederum die
Existenz (ottes 185) Gegen die uüte un!' Weisheit Gottes, die
C nıicht müde wird betonen 1316) ıst ihm die Existenz des
Bösen w1€e schon e1m Menschen eın Widerspruch. Vielmehr ist

e1in Zuchtmittel (sottes 187) un hat seinen Grund 1n der freien
Entschließung des Menschen '.1‘3‘8) _

127) S, 18/19 Übrigens ist dieser Gedanke aıuch be1 den griechl-
schen Patristikern und Eznik, ebenso w1€e 1mMm. Mittelalter vorhanden.
Es würde sıch verlohnen, dıe Umwandlung der Prinzıpes des Bösen
1m Neuplatoniısmus iın der Materie dieser Auffassung einmal auf
seine Entwicklung untersuchen.

128) 19, syrisch
129) 2 9 syrısch
130) 2 9 syrısch E

funden haben, werden mıt131) S, 2  D Die, we die Wahrheit
ihr vereinıgt und durch sS1€e erleuchtet und herrschen über Himmel un
rde. Sie gleichen ıhrem Schöpfer.

132) syrisch
133) 45, syrisch
134) 50/51, Syr1isch 236/37
135) 5.35, Syrısch
136) IL
137) 5 E syrısch 44/45
138) 5 50/58. Syrısch
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So bezeichnet DE ott als die oroße Vernunit ‘139) deren ABa
bild die menschliche Vernunfit 140) 1st. Daher ıst ott Schöpfier
un!: 141) 3 Der Beweis wird echt neuplatonisch g..
tührt, wobei ohl darauf bedacht 1st, nıcht durch die Tatsache
der Schöpfung die Unveränderlichkeit (ottes gefährden. Im-
InNnerTr wieder schließt sich daran die Betonung des großen Wertes
der menschlichen Vernunit, deren Vervollkommnung ZU  — Ver-
eEIN1ZUNg des Menschen mıt ott führt .“.l42). Dabei gebraucht
ZU Bezeichnung (ottes reın neuplatonische Worte W1€e Urwesen,
das den Geschöpfen spendet 143) odera Ursein 144) . Echt CUu-

platonisch ıst bei ihm w1€e auch be1 anderen Syrern die Betonung
der geıstıgen Welt, die für den Menschen aus der Tatsache der
Seele un! der Träume folgt un: einfach un: unvergänglich 1st ,
ber die Ordnung der Geisterwelt weiß nach Analogie des
spateren un insbesondere des oOQristlichen Neuplatonismus jel

sagen  ?1%)_ Hierbei finden WIT Gedanken, die Ina geradezu
als FEmanationslehre ansprechen annn 147).

Besonders scharf wendet sich jede Anerkennung des
Leibes. Er ist iıhm Ausdruck des Schlechten un:' Gefahr für die
Seele *48), Hierbei spricht vomn einer Doppelheit der
Seele *4?) Ihr bester Teil, die Vernunfit, ıst die Ordnerin der
Gesamtseele 1‘50) und die Zähmerin des Leibes 1\51)_ Als besonders
gefährlich erscheint ıhm Habgier und Geschlechtstrieb Er
versteigt sıch dabei em Satze, daß die Menschen sich auch
ohne diesen fortpflanzen könnten, wWwWe1n sS1e VUuU. iıhrer geistigen
Natur folgen würden. Unter diesen Einschränkungen preıst
die Größe des Menschen gegenüber dem Tiere 1!53)_

139) 7 ’ syrisch
140) Syrısch S. 50.
141) 79 f! ferner I und 218/219 USW,, syrisd1 692 uSw.

42) 109, Syr1ısch S. 86.
143) 120, Syrısch
144 184, syrisch 44/145
145) 115 It. 90 f
146) 1925 und nderen tellen, syrisch S, 97
147) 149, syrisch 116
148) IZG syrisch S. 99 ff
149) 58/159, SYT1SCh 125
150) 50/160, syrisch 26/127.
151) 64/165, syrısch 928/129
152) 165/ 166, syrısch 129
153) 75/176. syrisch 36/137
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|Diese Lehre, die die Einheit der Bekenntnisse darstellen soll,
die wahre Religion, deren Befolgung dem Menschen Glück un
Frieden und Vollkommenheit bringen soll, ıst durch die Prophe-
ten geoffenbart 1154) worden. ] Die dabei zugrundeliegende Bestim-
INUNS des Prophetentums ıst ebenfalls neuplatonisch.

Wie WIT sehen, tührt VOo.  - Abu Kurra, aber auch 1in gewissem
Sınne VOo Nemesius her ein gerader Weg bıs dieser etzten
religionsphilosophischen Leistung des syrischen Denkens. Es ıst

dies, w1€e WIT geze1gt haben, die Stätte SCWEESCH, da die Antike 1m
Orient 1ıne letzte Heimstätte außerhalb des (Griechentumes fand
Von 1er eINg diese geistıge Welt weıter 1n den Islam, Oga nach
C hina un Indien, u  3 schließlich abzusterben, nıcht ohne das
Abendland maßgebend befruchtet haben Wie WIT sahen, ıst
manches der Probleme. die ler durchdacht wurden, bis ın uNseTC

age lebendig geblieben. So weıst uns die Geschichte des SYTI1-
schen Denkens den Punkt,; VO  — dem Aaus die Antike nach
ihrem scheinbaren Untergange Cu«c Gebiete erobert, verloren
und wieder hat, schließlich unüberwindbar
bleiben.

Abgeschlossen 1 August 1939

154) 1859, Syrisch 145



Hans VON Ungnad und die Netormation
unter den Südslawen.

(Über die relig1ösen un: sprachtheologischen Motive der sud-
slawischen Übersetzungen un Drucke der Reformationszeit)

Von Prof Dr Eirnst Zı

Marburg Lahn) Bismarckstr.

Die schicksalhafte Auseinandersetzung zwischen West un!:
Ost, welche die politische un ge1istige Geschichte Deutschlands
durch die Jahrhunderte hindurech beherrscht und gefiormt hat, ıst
ımmer aufs stärkste durch die religiösen Gegensätze zwischen West
und (Jst bestimmt SCWESCH. [Dies oilt VOT allem für die Zeit der
Reformation, ın der das christliche Abendland 1m Siüdosten einen
erneuten Finbruch des vordringenden Islam erlebte. |Der Invasıon
des türkischen „Erbfeindes” gegenüber hat 1mM Siuüdosten die Refor-
matıon einen grenzkämpferischen C'harakter entfaltet, der den
dortigen kirchlichen un!: kulturellen Ereignissen eıne besondere
und VOo  a den kirchlichen Vorgängen ın den deutschen Territorien
un! Städten 1n auffälliger Weise sich unterscheidende Bedeutung
verleiht. Diese Tatsache ıst erst durch die ın den etzten Jahren
sich vollziehende Erweiterung des Deutschen Reiches ZU111 roß-
deutschen eich und ın Verbindung mıt dem Durchbruch eines
großdeutschen Geschichtsbewußtseins wieder 1n den Gesichtskreis
der deutschen Geschichtsschreibung getreten Es fehlt aber bis-
lang noch 1ne zusammenhängende Darstellung der (Gesamtaus-
wirkung der Reformation 1 Ostraum und ihrer besonderen
kirchlichen, relig1ösen nd politischen Bedeutung für den (srenz-
kampf 1 ()sten. Die vorliegende Untersuchung ıst eın Versucli,
. einem einzelnen Punkt diese grenzkämpferische Bedeutung
der Reformation 1mMm Siüdosten skizzieren. Sie richtet sich

eıne Reihe VOoO  S Geschichtslegenden, die sich innerhalb der
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vorwiegend kleindeutsch orj:ıentierten Darstellung der Reforma-
tionsgeschichte der etzten Jahrzehnte festgesetzt haben, die heute
noch durchweg die Lehrbücher beherrschen un!: die der deutschen
Reformation Luthers un:' Melanchthons den missionarischen und
grenzkämpferischen Charakter SOWI1E die Auswirkung auft den
Boden der östlich-orthodoxen Kirche absprechen.

Der Hauptgegenstand dieser Untersuchung iıst die Gestalt, VO:

der die wichtigste reformatorische Tat und die wirksamste Be-
einflussung der sudslawischen Stämme 1m reformatorischen Sınne
ausgeSaNSCH 1st, Freiherr Hans Ungnad V O Sonneck,
der Begründer des süudslawıischen Übersetzungswerkes un der
suüudslawischen Druckerei iın

Das Werk Ungnads und seıner sudslawischen Mitarbeiter ıst
bereits In zahlreichen Arbeiten untersucht worden. Eine Reihe
südslawischer un deutscher Gelehrter hat die Eidition der zahl-
reichen Briefe un!: Urkunden besorgt, die Von Ungnad nd
seinen Mitarbeitern ın den Archiven VOo  — J1 übingen, Stuttgart,
Wien un Königsberg erhalten sind. Vor allem die slawistische
Sprachforschung hat sich gründlich mıt den slowenischen nd
kroatischen Übersetzungen reformatorischer Schriften au  N der
Ungnadschen Druckerei beschäftigt %} Dagegen sind bisher die
relig1ösen, theologischen un: kirchenpolitischen Motive dieser
Verbreitung der Reformation 1 Süuüdosten noch aum ZU (ze-
genstand einer eingehenden Untersuchung gemacht worden 2
Gerade 1n ihnen kommt aber das genannte missionarische nd
ökumenische Grundanliegen der Reformation Z111I11 Ausdruck,
dessen Vorhandenseıin und dessen Dynamik On einer klein-
deutsch orıentierten Kirchengeschichtsschreibung bislang über-
sehen, ja überhaupt abgestritten wurde. Auf diese religiösen
Motive richtet sich daher die folgende Untersuchung VOoOr allem

Hans VOo Ungnad hat iın seiner Person ın eiıner seltenen, Ja
für seıne Zeit einzıgartıgen Weise eıne praktische Kenntnis der
politischen, relig1ösen und geistigen Lage der Südostgrenze
des Reiches den 1uürken hın mıiıt einem Überblick ber

Vgl dıe Bibliographie 41 die die Angaben
wesentlich ergänzt.

Hinwelse tinden sıch ın den Jüngst erschienenen Arbeiten
VOo  S 2) Einig iM vgl Bibliographie
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die relig1öse un kirchenpolitische Gesamtentwicklung der Refor-
matıon un ber die ınternen Verbindungen un: Bündnispläne
der evangelischen Stände verein1gt. |)hese Sachkenntnis verbindet
sich bei iıhm 1ın einer fast genialen Weise mıt eıner Erkenntnis
des relig1iösen Grundanliegens der Reformation selbst. Er hat
ın der Reformatıon die Möglichkeit eıner geıstigen Frneuerung
un! inneren Vereinheitlichung des auseinanderfallenden Reiches
gesehen und hat sich VOo Anfang bemüht, die Entwicklung der
Reformation ın diesem Sinne ördern. Er gehört hinein ın die
Reihe der relig1ös w1€e politisch gleichermaßen begabtenKöpfe, 1€.,

w1€e Landgraf Philıpp VOo Hessen und. wen1gstens eıne Zeit-

Jang, bis seıner Kaiserwahl, auch Maximilian E VOo

der Reformatıon eıne eu«cC geistige Zusammentassung des Reiches
1MmM Abwehrkamp{ s  o die türkische Gefahr un eıne Beseiti-
s  un aller Momente einer durch das römische Papsttum un
die „Verwelschung” der kirchlichen nd politischen Führung her-

beigeführten Schwächung des Reiches erwarteten.

e Bedeutung nd Gefährlichkeit der türkischen Macht
kannte Ungnad auf Grund se1ıner reichen Erfahrungen, die
als Kriegsmann ın offener Feldschlacht mıt den Türken gemacht
hatte. Als Türkenkämpf{fer Nar schon während seiner militärı-
schen Lätigkeıt unter König W 1 I1 vVvVo  en Ungarn berühmt
geworden. In einer den Kaiser gerichteten
Eingabe annn darauft hinweılsen, daß Nn1e eınen Platz
einen türkischen Pascha verloren, nıemals eıne Niederlage
litten, dagegen den Feind mehr als einmal, VOTL allem VOor Neu-
stadt „habe erlegen helfen‘ An der Expedition des Kur-
üursten von randenburg un des Kurfürsten Moritz VOon Sachsen

die Türken hat siıch erfolgreich beteiligt. Aber auych nach
der Ernennung ZU. Landeshauptmann und Viztum der rTaft-
schaft C ll wird 1mMm Grenzkamp{f die Türken ımmer
wieder als Berater für die strategischen Unternehmungen heran-
ZCZOYCN. 1592  S sendet ihn die steirische Landschaft ın den Kriegs-
rat, den Ferdinand bildete. 1540 wird oberster Feldhaupt-
mMan der niederösterreichischen Erblande un der windischen
und kroatischen Länder.
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Der selbe Mann wird durch die führende politische Stellung,
die ihm durch seıne Frnennung Z.1UU. Landeshauptmann VOoO.  an

Steir 1m Jahr 1530 zufaäallt, auch ın die wichtigsten Ereignisse
der Reformation mıt hereingezogen. Fın SCHAUCS Datum SeEINET
persönlichen Hinwendung ZUT Reformation 1aß+t sich nıcht —

geben. Sie wird sich untier dem Kindruck der geschichtlichen
Ereignisse, denen ZU eıil persönlich eiwohnte. W1€e be1i
vielen LZeitgenossen allmählich vollzogen haben 1530 ıst bei
dem Reichstag VO Augsburg anwesend un hört 1ler
das Bekenntnis der evangelischen Stände Das Jahr 1541
ZeIS iıh schon als öffentlichen Fürsprecher der evangelischen
Sache VOT dem Kaiser. Auf dem Ausschußtage der nıederöster-
reichischen Lande P November 1541 überreicht
em Landesherrn, Ferdinand I eine Bittschrift. In iıhr wird als
Wunsch der Landschaft ausgesprochen, daß das heilige Eivange-
Iium nach rechtem christlichem Verstand verbreitet, die Predigt
VO rechtfertigenden Glauben freigegeben nd das Abendmahl
unter beiderlei Gestalt ausgeteilt werden mOge. In der Schluß-
rede Ungnads, die der vOon J o verfaßten Bitt-
schrift beifügte, wird bereits das römische Kirchenwesen als
„Abgötterei” bezeichnet. Seit dieser Zeit zeıgen seine brieflichen
ınd gyutachtlichen Äußerungen un: se1ne Regierungsmaßnahmen
als Landeshauptmann VO  > S+eft ımmer deutlicher, daß ın
dem „Trömischen Unwesen“ den Grund alles Verfalls auf dem
Gebiet der Religion, der Gesellschaft und der Politik erblickte.
Diese Haltung hat sich bei iıhm eıner ımmer radikaleren Ab-
ehnung des ‚antichristlichen Papsttums“ entwickelt.

Es iıst eın Zweifel. daß se1ıner evangelischen Einstellung
eın stark politischer Charakter anhaftet. Nur die Ausbreitung
des FEvangeliums un! der reinen Lehre, behauptet öfters
iın seınen Schreiben. mache die deutschen un: VOr allem die -
nächst bedrohten habsburgischen Lande stark , den An-
sturm des Erbfeindes, des Türken, aufzuhalten un!: brechen.
ber auch seINE nationale Haltung, der Kampf die
„ Welschen“ un die „Spanier”, die den habsburgischen
Hof überlaufen un sich ımmer mehr der führenden kirchlichen
un!' Hof-Stellen bemächtigen, ıst vVon reformatorischen Ideen
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bestimmt. Diese Erwartung einer ınneren Frneuerung des Reichs
durch die Reformation wird allerdings aufs heftigste enttäuscht
durch den Streit der theologischen Führer der Reformation selbst
un durch die Absonderung der konfessionellen Gruppen, die
eine politische Finigung au  N dogmatischen Gründen ablehnen.
Der Briefwechsel Ungnads mıt dem Landgrafen
Hessen) un mıiıt dem Herzog Albrecht von Preußen,;
den beiden politisch egsten Führern der Eivangelischen, zeıgt
ımmer wieder se1ın Bemühen, nach dem Scheitern der verschie-
denen Einigungsversuche, w1€e sS1€e seıt dem verunglückten eli-
&10NSgespräch ın Marburg 1529 noch öfters ınternommen WUurL-

den, NEUEC Unionsverhandlungen der evangelischen Fürsten un
Theologen zustande bringen.

Der Zusammenbruch des Schmalkaldischen Bundes, die Er-
e1ZNISSE auf dem Reichstag Augsburg, wohin
Kaiser Ferdinand 1547 begleitet hatte, konnten ihn nıcht ent-
mutıgen Wohl aber brachte ihn die antievangelische Politik
WKerdinands 1ın imm er größere Konflikte zwischen den kaiserlichen
Befehlen, miıt deren Durchführung VOoO. mts wegen beauft-
iragt WAaäaTr, un seiner eıgenen Gesinnung und Politik, die diesen
Plänen entgegengesetzt Wäar. Nach mehreren mıt aller Zähigkeit
durchgekämpften Versuchen, die Religionsfreiheit der Evangeli-
schen entigegen den kaiserlichen Erlassen wahren, sa sich
schließlich genötıgt, seiıne Stelle als Landeshauptmann njieder-
zulegen.

Dieser Akt ist . der Ausdruck eıner echt Iutherischen und
evangelischen UObrigkeitsgesinnung. Es ware ihm eın eichtes g..
CSCH, als Haupt des Luthertums 1n Innerösterreich die größten-
teils evangelisch ZKESONNENCH Landstände ın den offenen Wider-
stand das Herrscherhaus hineinzuführen. An Anregungen
dazu hat nıcht gefehlt. Allein Hans VOo  b Ungnad lehnte diesen
Weg eiıner revolutionären Durchführung der Reformation ın den
österreichischen Landen ab und ZUS freiwillig 1n das Fxil

Meine 1katlon der zwıschen Ungnad und Landgraf Philipp
gewechselten Briefe, die den Uracher Bücherdruck betreffen und dıe ich
1n dem Preuß Staatsarchiv ın Marburg entdeckt habe, wıird ın den Sud-
ostdeutschen Forschungen, J 1940, erscheinen.



399 Untersuchungen

] e freiwillige Verbannung bedeutete für diesen tatıgen Geist
Ce1IH6 schwere Prüfung. Er hatte 1116 einflußreiche Stellung g'-

opfert, persönlich frei dem FEvangelium leben können. So
wandte sich 1556 zunächst nach dem Ursprungsort der deutschen
Reformation, nach W ı Was dort erlebte, bereitete
ıhm C111 heftige Enttäuschung, die auch 111 SC1HCIL Briefen
den Landgrafen Philipp unverhohlen ausspricht Er sa die
Führer der Reformatıon Kamp{ die Definition der TE1NEIN

Lehre Weise verzankt die iıhm Versöhnung als
unmöglich erscheinen ließ Es kam offenen Konflikt
mı1T dem alten N, der den Plänen NEUCIL

politischen Kinigung der evangelischen Fürsten, NIC S1C Ungnad
betrieb die Unmöglichkeit theologischen Verständigung
unter den verschiedenen Theologenschulen au  N Gründen der
„rC1IHNCH Lehre entgegenhielt Weder Wittenberg noch
sächsischen Hof den nach SC1NECET Abreise au Wiıttenberg auf-
suchte, fand Ungnad EeE1iNE NEUEC Lebensaufgabe

Einen Inhalt erhaält SC1LH Leben erst nach SC1IHNECLI ber-
siedlung nach Urach ih Herzog Christoph Q

der eifrigsten Förderer der Reforma-
tıon, ZU. fürstlichen Rat mıt angemesSCHCH Besoldung
nannte un ihm das Kappenhaus als Wohnsitz überließ. In rach
hat Ungnad die Verbindung mıt en beiden annern aufgenom-
INCH, deren Pläne iıhn SEC1INECIHIl „Werk“ begeisterten,
Trubar und Stephan Consul Was den slowenischen un
den kroatischen Geistlichen miıt Ungnad innerlich
führte, War die Tatsache, daß SIC C111 EMEINSAMECTC Feind
ihres evangelischen Glaubens willen al  N iıhrer Heimat vertrieben
hatte den Hauptfeinden Ungnads hatte der Bischof ban
B AÄOT Y Laibach gehört der iıh bei Ferdinand I als
Erzketzer verdächtigt hatte, un auch Primus Irubar und Ste-
phan Consul hatten auf rund der antireformatorischen Maß-
nahmen des Laibacher Bischofs, dem S1C als Geistliche unterstan-

en, ihre Heimat und iıhren Beruf aufgeben INLUSScCH

Irtubar hatte nach SEINECT AÄusweisung bereits seıt 1550 be-
ONNCH, biblische un reformatorische Schriften slowenischer
Sprache drucken lassen, u. nachdem ıhm die persönliche



Benz., Hans VO Ungnad-und die Reformation unter den üdslawén En  Ta

Ausübung se1iner Predigertätigkeit 1 Sinne der Reformation ın
seiıner slowenischen Heimat unmöglıch gemacht worden WAäar,
durch Druckschriften aUus der Fremde auft sSe1In olk einzuwirken.
Sseit Ende 1557 hatte sich ihm Stephan Consul angeschlossen, der
Irubars slowenische Übersetzungen 11 Kroatische übertrug.
Hans VOINL Ungnad erkannte sotort die oroße Bedeutung dieser
Anfänge eINES reformatorischen chritttums 1n kroatischer un
slowenischer Sprache un: PEYTE die Gründung eıner Druckerei
In rach Cr auf Grund deren die reformatorischen Bemühungen
11111 en Siuüdosten miıt vereinten Kräftten durchgeführt werden
sollten. Er erklärte sich bereıit, die beiden slawıschen Mitarbeiter
1n rach aufzunehmen, für die Bezahlung der Kosten un: für die
Herstellung der notwendigen Lettern autzukommen und auch
für den Lebensunterhalt der Mitarbeiter nd der ertorderlichen
Drucker un Setzer SOTSECN. Auf die Gründung und den Aus-
bau dieser sudslawischen Druckerei hat Hans VO Ungnad VO

dem Jahre 1560 al seıne anze Energie, seıne SaNze Glaubens-
freudigkeit un eın SaNzZzCcs Vermögen verwendet. Seine Drucke-
TEl hat auf seinem Sterbebette ıIn Wintritz in Böhmen als se1ın
eINZIgKES Erbe bezeichnet. das hinterlasse.

Welches waren die relig1ösen, theologischen un kirchenpoli-
tischen Motive, die ıhn der Gründung un Durchführung
dieses sudslawischen Übersetzungs- un Druck- Werkes veranlaßt
haben?

Zahlreiche Äußerungen ber das
VO iıhm geleitete Werk der sudslawischen Drucke assen er-

kennen, daß selbst diesem Unternehmen eıne besondere
heilsgeschichtliche Bedeutung beigemessen hat
Schon die ständig In seıinen Briefen wiederkehrende Bezeichnung

W erk>’ die sich auch bei seinen Mitarbeitern un: (Gön-
NeTrnN eingebürgert hat, hat eınen besonderen Klang den Klang
des Finzigartigen, Kinmaligen und Ungewöhnlichen. atsächlich
hat auch die Durchführung dieses Werkes für Ungnad eıne be-
stımmte Heilsbedeutung gehabt, nd cS zeıgt sıch allenthalben,
daß eın klar begrenztes Berufungs- N! d Frwählungsbewußt-
seın ıst, das die Jatkraft un die FEnergie Ungnads immer

{sı Kı 3/4
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wieder anfacht und auch ın verzweiftelten Situationen, 1ın denen
die Mitarbeiter sich aufs heftigste verfeinden oder das eld
ausgeht, stets aufs eCUu«Cc Z Durchhalten angefeuert hat Marn
mul siıch dabei vergegenwaärtigen, daß Ungnad die Druckerei
ın seınem eıgenen Hause In ch hatte, Jlaß zeitweilig
Personen bei ıhm wohnten. Setzer. Buchstabenschneider, Buch-
drucker und Buchbinder, VOTLT allem aber die slawiıischen Mit-
arbeiter der Übersetzung selber, und daß den orößten Teil
se1INES Privatvermögens, soweıt darüber nach seıner AÄAU8
wanderung A UuSs Österreich och darüber verfügen konnte, dem
Werk)? geopfiert hat

Auffällig sind weıter die näheren Bezeichnungen des <Werkes’.
ıne estimmte JTerminologie für die Benennung des ber-
setzungswerkes kehrt bei ihm immer wıieder. Eın f  e erfun-
den werkh”, „eE1In hochtreffenlichs vn gott seligs werkh”, „„e1INn
löbliches cOhristliches werkh”. „eE1INn hoches nnd Or vnerhörtes
christlichenliches werkh”, „eEIn newerfunden nnd vnerhörts
werkh”. ‚„„dieses hoche gottselige wergkh, welches dem sathan,
ob goit will, einen ZTOSSCH abbruch thun würdet“ das sind die
geläufigsten Bezeichnungen‚ die sıch ıIn den Briefen Ungnads VT

streut finden und die zeıgen, mıt welchen Augen seıne eıgene
Leistung betrachtet hat

An verschiedenen Stellen finden sıch auch längere Ausfüh-
TUNSCH, welche verraten, WO eigentlich für iıhn der Akzent 1n
dem „„.Christlichen , „Unerhörten” un: „Newerfundenen ‘ liegt
Das „Christenliche‘ ıst für iıh: durch das missionarische Grund-
anlıegen der Reformation selbst gegeben, das dazu drängt, das
FEvangelium, das Wort VO eil und der Krlösung, 1ın allen
Zungen verkündigen. Fr weiß sıch damit als Mitarbeiter
der Aufrichtung des Gottesreiches, die mıt dieser Übersetzung
der Bibel un der retormatorischen Schritten ın das Slowenische
und roatische ınternommen wird. Das kommt ın zahlreichen
Definitionen des Werkes ZUH1 Ausdruck. „Dises e1inNn solch hoch-
nutzlich, löblich nnd christenlich werkh, dardurch die ch;
gottes befürdert nnd seın WäaTtc lLiebe christenheit erweıtert ' .
heißt c5S5 ın dem Sendschreiben die deutschen Kurfürsten nd
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Fürsten nd ıIn dem selben Brief nennt Ungnad seine slawı-
schen Drucke ein ..hochnutzlich, hochruemlich, qohristenlich nnd
unerhörtes werkh, welchs ich als eın einfeltig christ gyueter christ-
licher befürderung hochwürdig Schtet Ahnlich nennt auch der
Sendbriet die evangelischen Städte den slawischen Bibeldruck
„eEIn vnerhörttes qohristliches werkh, das sS1€e nemblich befurde-
rung der ehren vpnnd obs Sottes nnd den negsten ulen die
heylig göttlich schrietft nnd die furnembsten haubtbucher christ-
licher lehr ınn die wıindisch nnd crabatische sprach vbertragen
lassen“

|)Das „Ungewöhnliche‘, „Unerhörte” und „Newerfundene‘ des
Werkes aber liegt darin, daß 6S siıch eiıne Übertragung 1n
S5Sprachen handelt, die bisher entweder noch nıcht oder DUr

7 einem geringen Teil Literatursprachen WarTrcen un
bisher noch nıcht gewürdigt wurden, als Werkzeug der Verkündi-
55 des göttlichen Wortes ın Dienst CNOMMCH werden. Un-
erhört ıst CS, denn „sider die meldt gestanndenn NLe dermassen
gesehen, das gyottes WOT Innn denen sprachen eın nnd 1NUOT-

felscht getruckht where wordenn “ %) Obwohl Ungnad weiß, daß
bereits Vo ıiıhm Bibelübersetzungen un liturgische Schriften ın
cyrillischer un: gyJagolitischer Schrift exıstıiert haben?®), versteht
doch die sprachschöpferische Leistung Irubars un: seıner Mit-
arbeiter als eiıne einzıgartıge lat schätzen un preısen. Das
“Werk’? selbst erscheint ihm untier diesem Gesichtspunkt als eıne
von ott selbst 13 Leben gerufene Heilstat, als eın ,D den
snaden goties angefangen ochristenliches merckh‘ ®), „eEINn hohes
werckh. welches nıt den menschen, sondern ott zugehört” 1  —

Von dieser heilsgeschichtlichen Betrachtung aus, VOL der nach-
her noch auszuführen ISE. w1€e sS1Ee mıt eiınem bestimmten n d

un! eıiner bestimmten eschatologischen Kr-
wartung zusammenhängt, erscheinen Ungnad auch die

N, die dieses Werk durchführen, VOor allem M selbst,
Kostr.5)  4) Kostr 51

6) Kostr. 174
Daselbst 5. 47; 175

8) Daselbst 174; vgl
9) Siehe unien 400 Anm

10) Vgl 178 und TE Gott, des wergkh ist.
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als berutene Apostel welche C1NCIM besonderen Heilszweck
durch die göttliche Vorsehung selbst ausgewählt un: m1T den
notwendigen ge1ıst1gen (G(aben VO Heiligen Geist ausgerustet
sınd Es iıinden sıch zahlreiche Außerungen Ungnads, die diese
Beurteilung SCIHNECT Mitarbeıiter verraten und die eben echt
empfunden sind WIE die preisenden FErhebungen des “Werkes
selber So erscheint schon dem Brief den König {11

Ilıian Irubar als ‚„der teure ohristliche IinNnal der VON ott
„.darumb vnd darzue erschaffen vnd miıt der crafft Seıines haıl-
iigen gaısits antz natterlich begnadet vnd erleucht „das 6F

durch 1DC, als durech Ce1in instrument vnd rerckhzeug, en Samınell

“WC1LL1LCS oöttlichen worts auch vnder dieselben völckher auswerten
vnd das gedeyen ynedigelich dartzue gebn werde 11) In em
Brief die deutschen Kurfürsten und Fürsten werden die Mit-
arbeiter den evangelischen Ständen vorgestellt als Beauftragte
Gottes 95 welchem werkh etliche frome NCNr geschickht
onnd erleucht durch welche vnzweilflig als durch 3Gl instru-
ment SC11L g öttliche, almechtige gnad nnd barmhertzigkheit will

nnd weisen, a Uus denen IT dreyv ails sonderlicher
schickhung sottes sıch hohen nnd STOSSCH christlichen
wercks vnndterstanden 12) Auch 111 dem Briet aln die evangeli-
schen Reichsstädte erscheinen die TEL sudslawischen Mitarbeiter
als „„etliche Thomme nnd erleuchte vnnter denen die
furnembsten seindt err Primus Truber Crainer, Herr nthonius
Dalmata ah Alexandro nnd her Stephanus (’onsul Histria-
NUS, welche samp 1TE1L trewen mitgehulffen A4alLLSS sonderer
schickung gOoLLES nnd miıt deselben hulftf nnd ygnadenn sıch e1NeS5

vahr hohen vnerhörten cohristlichenn wergks vnterstandenn 13)
Eıs ist 1U aber nıcht S' daß dieses Sendungsbewußtsein erst

durch Ungnad die eigentlichen Übersetzer des sudslawischen
Werkes herangetragen worden WAarCc, vielmehr 1ST diese Überzeu
”  ung der ınnersten EKinstellung der Übersetzer zZUuU ihrem Werk
elbst begründet |D)ies aßt sich noch deutlich für 1rüuübare

nachweisen

Kostr S. 16
Kostr S, 4811  12  13  ä) Kostr S. 1

14) Vgl über ihn die Bıbliographie
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Irubar selbst ıst Zzuerst Kaplan ın bei
und spater Vikar ın Untersteier V  9 hat

schon 1530 in der Grafschaft ( .lli den Aberglauben der
Landbevölkerung der annn nd ave predigen begonnen
un hat se1ıne evangelische Verkündigung 1531 1mMm I)Dome al
hach fortgesetzt. Als ıhm seıine Predigten durch den Bischof

verboten wurden. hat ıIn der stadti-
schen Spitalskirche ZU heiligen Elisabeth, durch e ]
und neutestamentliche Kommentare ın seıinen
evangelischen Ansichten befestigt, fortgefahren, 1mMm reiormator1-
schen Sinne predigen. 1540 mußte GE sich auf Grund heftiger
Anfeindungen durch sSeEINE römiısch gesinnten Gegner auft die
Landpfarrei bei - ıIn Untersteier zurück-
ziehen un hat se1ıne evangelische Verkündigung vOoOn 15492

tortgesetzt, Pfarrer wurde. Seine spatere Lätig-
keit als Pfarrer iın h 1n Unterkrain hat
ihn dann noch mehr mıt den Nöten des Landes veritraut gemacht.
1548 mußte tlüchten un auf ıne weıtere reformatorische irk-
samkeiıit 1n seinem Vaterland verzichten. ber auch In IM

C ; W: 1548 als Frühprediger angestellt
wurde und die Reformation bereits seıt 1544 eingeführt war.,
hat nıcht aufgehört, selnen eigentlichen Beruft 1n der Verkündti-
ZUuUhNß des Evangeliums für seine Landsleute erblicken. Er hat
VOo dort aus se1ıne ersten slowenischen Schriften, eınen Katechis-
UuSs un eın becedarıum bei Ulrich orh art 1n
herausgebracht, die beiden ersten Druckschritten der slowenischen
Literatur überhaupt. In dieser Tätigkeit für se1ın Vaterland C  —

blickte die Fortsetzung se1nes theologischen Lehr- und Predigt-
amtes nd auf diesen ‘Beruf” 1Mm Sinne einer göttlichen Bestim-
MUuNS und Erwählung, die iıhm durch seın Amt auferlegt WAarfr, hat

auch spater immer wieder als Legitimation dieser Seite se1iner
Tätigkeit hingewiesen. So schreibt ın eiınem Brief Könıig

A Q UuSs Kempten VO e Januar 560 „I hab
annderst wöollen. 1D1e aın jeder 715 schuldig, die ehr vyottes und
deß windischen nd crobatischen volckhs, ( khön mt
unterthanen, wollfart nd iren seelen heyl recht bedenckhen
un nach efurdern, der warheit beystehn, auch mel-
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Ne. beruff. ampt Unı zusagen außrßartten IL eın Sgenuegen
thon, hab ıch 1sS€e€ beyligende geschrifften un buechern alle
CWCLQ khön mt UuUCcSsSCeCHN zuschicken un: dedieiern‘ 15) Er beruft
sıch 1er also auf se1ine allgemeine Schuldigkeit als C hrist un:'
auf seinen besonderen “Beruf”? un ‘Ampft’, versteht also se1ıne
eue literarische Tätigkeit als unmiıttelbare ortführung se1NeEs
Predigtamtes In seinem Vaterlande, dessen Ausübung Ort
und Stelle ihm durch seiıne AÄusweisung unmöglich gemacht WOTLI-

den ist eın Jetzıges literariısches Unternehmen schildert —_

schließend als „eEIN groß un goLt gefällig werk, eßgleichen bei
disen DSeriIiı eıtten khaum alıns möchte volnbracht werden,
wöllichem ein jeder christ, SCV hoches oder niıdern standes
helffen soll””, unter nochmaligem inweis darauf, daß ıhm dies
„VDOTL berueffs und ampts halben 4 1ß)

Auch den Landständen 1n Kraın gegenüber hat
Irubar auft seıne Berufung hingewiesen un!: den größten Wert
darauftf gelegt, die Tatsache seıner gewaltsamen Amtsenthebung
un Landesverweisung könne iıhm seınen eigentlichen Beruf nıicht
rauben. schreibt 12 Januar 1560 Jakob r@el-

a Landeshauptmann 1n Krain, und
Herrn Jobst VO Gallenberg, Landesverweser, un!: die
Verordneten In Krain: „Unnd dieweıil dißer handel nıcht meın
PEeETSON allaın, sondern die cehr def sottes nnd Cdie auß-
braitung sSEeINES evangelil, auch die wolfart des crainerischen,
vindischen unnd erobatischen volcks belangt, 11 sıch erhalben

erTt. 11(1 alner SaNzZCcH eETSamenNn landtschafft in
Crainm und allen christen IN1Lr 1n dißer sachen ratsam un: behilt-
lich sein  5 .17)_ Noch dringlicher ist diese Berufung auf seiıne
persönliche Verpflichtung S Ausbreitung des Evangeliums ıIn
seiınem Vaterlande 1n seiınem Brief den ständischen Ausschuß
1n Krain AaU:  N Kempten VOoO 95 Juli 1560, 1n em schreibt: ”I
lob un!' dank gott UNSeTIIL himmlischen vater, das auch ın
meınem lieben vaterlande, 1n dem ich erstlich nach dem fleisch,
nachmals aus dem gEe1IS un: w asser geboren bin, durch die

15) Elze, Briefe 25
16) ase1lbs
17) Daselbst



Benz, Hans VOoO  b Ungnad und die Reformatıon unter den Sudslawen 3909

mundliche un geschrieben predig des evangelıi AaU:  N allerlei
STa 1 C111 kirchen, die recht anruftt nd bekennt offenlich
versammlet hat un: dieselbig wunderbarlich wıder alle pfIorten
der hellen erhelt lenger mehr erweıtert un: befestigt Und
ich bitt S ONeE unterlass, das C115 willen solchen
SC1LIHCIL himmlischen SC  >]} e1NeMmM lieben vaterland VO

etlicher unglaubens, heuchlerei, abfall undankbarkeit und -
bußfertigkeit nıcht wöoll entziehen noch untergehen lassen,
ern VOo  S ta tag lenger jhe mehr SC1IL selbst un
lieben erkenntnis und bekenntnis bringen und S16 CWI1S

sälig machen. Amen. Amen Gerade der INN19C un herzliche
Ton dieser Stelle verrat die innersten Motive sSE11N€ES5 Berufungs-
und Sendungsbewußtseins, as ı1 iıhm schon lebendig WAaTfT, bevor
6cs Hans VOo  S Ungnad durch das Feuer sSE1NES CISCHCH retormatorı-
schen Eiufers un: Sendungsbewußtseins helleren Flammen
entfachte

Daß selber SCWESCH ı1st welcher en Berufungs-
gedanken Irubars den Gedanken eE1INeT unmittelbaren gOLL-
lichen Erwählung un Salbung 7 dem Werk? vertieft hat aßt
siıch noch deutlich nachweisen

Ungnads Auffassung des Werkes T1 ohl deutlichsten
nd literarisch frühesten faßbar 111 em Schreiben hervor,
dem auf die Rechtfertigungsschriften der beiden Mitarbeiter,
Primus u nd Stephan u 1 eingeht Beide hatten
sich cs unter wissenschaftlichen Mitarbeitern al C1DEI1 g‘-
IN erk mıtunter der Fall SC11I1 pflegt miteinander
verzankt Stephan Consul hatte nach I rubars Empfinden zuvıel
111 dessen Druckbogen herumkorrigiert Stephan Consuls Tau
hatte ihrem Bekanntenkreis erzahlt die Hauptleistung der
Übersetzungen un Drucke falle nıcht 1Irubar, sondern ihrem
Mannn So hatten sıch viele Unverträglichkeiten C1HNeLr Weise
angehäuft daß CS Irubar für gut gefunden hatte, Ungnad dar-
über unterrichten —— unNn!' Stephan Consul hatte daraufhin

18) Daselbst 85
19) ase1lDs 146 Herr Primus’ beschwerdeschrifften Stepha-

u Consulun.
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seinerseıts eın Rechtfertigungsschreiben Ungnad eingereıicht 2>0) ;
Ungnad versucht U 1561 in Form eINeEs ‘Abschieds’ eınen Ver-
xJeich zwischen den beiden Mitarbeitern herbeizuführen, ıIn dem

auftf die hohe göttliche Verantwortung ıhres
hinweist 121) S Beide Teile sollen „1lrer vergleichung nach

befürderung der ehre Ssottes nnd disses hohen christlichen
werckhs, ouch verhüettung allerlei nachtailiger aınıg,
rıdlich. qhristenlich mıt ainannder gelebt haben“?2), Ungnad führt
weıter a Us, die vorgebrachten Klagepunkte erschienen ihm nıcht
wichtig O  Cn &59 als daß durch S16 die angefangene Arbeit eiıne
Störung erfahren sollte. Die beiden sollen sıch miıteinander VOI'-

söhnen un: bedenken. „das der Llieb gnedig gott ınnen unnd nıt
anndern 1es merckh freundlich, Irıdlich nnd brüderlich mıt
ainander vperrichten bevolchen, ID1e hoch sıe ouch gott
perantrmorten muessen, sS1e daz mıt dem wenıgsten verhindern,
geschweigen Sar verlassen würden: dessen sıch doch der err

inen alls erleuchten, christenlichen mannern, khaines wegs
thet versehen, sonnder vıl IeT., sS1e werden siıch umb die TCW
christenliche befürderung, der erTtr ınen nnd dem werck
bissher guettwillig unnd onverdrossen gethon, dannckbarlich
zalgen, sıch christenlich nnd brüederlich mıt aın annder VT -

g Jeichen, nnd diß DOrNn. den gnaden gottes angefanngen christen-
liches merckh, w1€e bissher, dem lob nd ehr gottes christenlich
efürdern nnd Z.Uu glückseeligen ennde brinngen helffen“ So
sollen sıch ‚.baide herren alls hocherleuchte christenliche menner‘‘,
dem hohen werckh? INn triedlichem Vergleich aufs wiıdmen
un „hierinnen den gnedigen millen golttes nnd ıren erueff
sehen und christenlich bedennckhen“ 23)

Der selbe Standpunkt kehrt ın seıner spateren Auseinander-
SeEiZUNGS mıt Irubar wıeder. Dieser hatte sich darüber aufgeregt,
daß bei der Beurteilung selner glagolitischen Drucke das Wört-

20) Daselbst E Herrn Steffanus antwort ıff herrn Primußen
übergebene beschwerdeschrift.

21) 'aselbs S. 159 Abschied, den herr Hanns Ungfiad eic herrn
Primussen Irubar unnd Stephano Consuli uff 1Tre eingelegten supplı-catıonen SCSC

22) Daselbst 159
23) Daselbst 160 Daselbst heißt CS, das Werk sSe1 ıhnen ‚„„VoONn der

ewigen allerhöchsten dreifaltikait veriraut unnd bevolhen
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chen gefallen WAar, sSe1 “viel talsch? darın, un hatte darüber
eıiınen langen Briefwechsel mıt Ungnad seliner Verteidigung
geführt. Auch 1er weıst Ungnad ın seiner Antwort die Ver-
ordneten ın Krain VO: 24. November 1562 darauf hin „Herr
Primus die alten, vorlängst verglichenen zank, die allein VO

leidigen satan, dieses göttliche werk damıiıt betrüben, herkom-
MCN, fahren. declarier den ‚Talsch“ der bücher un: laß den IHCI1L-

dieren . Nun der erTt aller herren sieht’'s: 6E 11 un ruhige
beförderliche, emsige un treue diener haben Wird HAun solche:
VvOrSCHOMLMECN, dadurch das gottselige werk möcht beständig fort-
gefördert und eINIS hilf angesucht werden., da Ööcht an

wider en teutel und se1InNe gehilfen bestehen. Dies hohe merk
kommt allein DON gott un nl alls menschlichen kräften, vernunft
oder meisheit“ 24)

Eis ıst eın Wunder, daß dieses Erwählungsbewußtsein un
Sendungsbewußtsein auch auf die anderen Mitarbeiter Irubars
übergriff, un Jaß diese selbst xJeich Irubar ın ihrer Heimat als
(Gottesmänner mıt eiınem besonderen göttlichen Auftrag erschie-
HO1 Das auffälligste Zeugnis, w1e€e stark die kroatischen Drucke
auf die kroatische Geistlichkeit 1m Lande selbst wirkten, ist eın
DBrief des Pfarrers In Istrien,
Vernkowi@G, den eran Mathias Pomazanıce AÄAus-
druck se1INESs Dankes für die Übersetzung der kroatischen Postille
richtet, ın dem die beiden Mitarbeiter Ungnads, 1 u

Dalklmatinus un: Stephan ORn en A mıt den alten Sla-
venaposteln | 1 un d verglichen werden un: In
dem unter anderem heißt ‚„Gelobet SCV SOott valter VUDNSCEIS

erTtr Jesu Christi welicher seıiınen glaubigen und ausserwellten
das VeErDOTSCH offenbaret nnd die ıIn der finsternuss erleuchtet.
auch die 1rrıgen Crabatten. nnd durch den wol >  NCN herren
herren Johan Vngnaden eiC. sambt den getreuen herren An
thonien Dalmatin vnnd Stephanus (’onsul Ysterreicher, meliche
die andern Cirillus pnnd Metodeus, die warheıiıt der heilligen
schrifft in crabatischer sprach eröffnet nnd al das licht
pracht für weliche WILT Crabatten täglich goit den herren

24) Daselbst 5. 281—9282; 285; 287
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demuttigelich pıtten, das sS1e mıt gesunthait dis göttlich ecrabatisch
werkh vollenden muegen 25) Die evangelischen Slavenapostel,
die „„andern ( üirillus nnd Metodeus’, e1In. höherer 'Titel der
göttlichen Sendung und Erwählung konnte den Übersetzern VOo  am}

ıhren Landsleuten aum zugedacht werden.

11
Wie begründet 1U Irubar die Notwendigkeit einer slawıi-

schen Bibelübersetzung? Welches sind die relig1ösen un theo-
logischen Motive des <lowenischen un kroatischen „.Werkes’”?

In der Geschichtsschreibung der Reformation gilt als selbst-
verständlich, daß die Reformatoren tür eine Verkündigung der
Bibel und der evangelischen Lehre 1n der
eingetreten sind. Die Tatsache der sprachschöpferischen Leistung
Luthers un die Frage nach ihrer sprachgeschichtlichen Auswir-
kung hat bisher die Frage ach den Motiven dieser Leistung -
rücktreten lassen. So ıst die Begründung dieser ‚Selbstverständ-
lichkeit‘ bisher noch nıcht Z Gegenstand einer Untersuchung
gemacht worden ?*®), vielmehr haben sich eiIN1geE häufig wieder-
holte allgemeıne AÄAnschauungen festgesetzt, die die Sache aber
nıcht restlos klären.

Das gewöhnliche Argument für die Verwendung der Mutter-
sprache 1 Gottesdienst, VOL allem ın der Predigt und 1

Lied, ıst der Gedanke: der (Gottesdienst mMu. für das olk
se1in. Diese Begründung hat einen rationalen und

pädagogischen Charakter un: liegt auf der |.ıinıje des pädagogi-

25) Kostr 132
26) Während der Drucklegung welıst miıch Herr Prof eiRger-

ber darauf hin, daß 1Nn€ demnächst erscheinende Arbeit VO  w
u b e: Der Aufstieg der Muttersprache 1m deutschen Denken des

U, sich un Teıl mıiıt dieser Frage beschäftigt Einige Hin-
welılse enthalten auch die Arbeiten VOoO  > ch Hist.-theol Fin-
Jeitung ZU Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes, Weımarer Aysi
gabe AT ff Ders.: Studien Luthers Schrift: „An die Ratsherren
aller Städte deutschen an  - eo Stud W, Krrit., 1897, Heft

687 ff d Dıie nationale Aneignun der Bıbel un die
Anfänge der eErMAN. Phiılologıe, Festschrift ogh alle 924 [1-

a m Die Spra C, ihr BegrI1 Un ıhre Bedeutung 1m und
Bonn 1927 Luthers tellun ur HI Schrift,

Tübingen 1902 Luthers Stellung Ur
loh 1905

Schrift, Güters-



Benz, Hans VO Ungnad und die Reformation unter den üdslawen 405

schen Grundanliegens des S, a1t dem die Refor-
matıon Ja vielen Stellen verknüpft ıst. Da die Schrift der
alleinige Weg ott und ihrem Inhalt nach die reine Lehre
1St, die siıch das Verständnis des Menschen wendet und als
Glaubenslehre verstanden werden muß, ıst e6s tüur ihre allge-
meıne Verbreitung notwendig, s1e ıIn der Muttersprache Z.U -

iragen. Dieser Hınweis auf die Notwendigkeit der Verständlich-
keit der Verkündigung findet sich bei den Reformatoren unzäh-
lige Male Er wird dort traditionellerweise nıcht DU  — mıt allge-
meın pädagogischen Gesichtspunkten, sondern auch miıt dem Hin-
weIls auf eine biblische Autorität begründet: auft I. Kor.
1 ’ das Kapitel, 1n dem Paulus se1ne Finwände S Cdie Glosso-
lalie vorbringt nd sehr entschieden für die s ede
gegenüber dem ekstatischen Gestammel es Zungenredens eIN-
{n haben sich alle Versuche eıner Übertragung reforma-
torischer oder biblischer Schriften ın eine Volkssprache immer
wieder auf die Worte bezogen, 1n denen Paulus sagt „ 50 die
Posaune einen undeutlichen lon o1ibt, WTr wird sich un Streite
rüsten? Iso auch ihr, ihr mıt Zungen redet, ihr nicht
eıne deutliche ede gebet, w1€e annn al WI1SSEeN, Wäa: geredet ist?
Denn ihr werdet in den Wind reden . wall 1n der (‚emeinde
tNieber tünf Worte reden mıt meınen Sinnen, aut daß ich auch
andere unterweılse, ennn zehntausend Worte mıt Zungen.

] )eser Gesichtspunkt ıst auch für Irubar selbstverständlich.
KFr spricht deshalb kaum darüber: ohl aber zeıgt seıne
Bemühung U1 die Übersetzung dieses Grundanliegen, sıch ‘dem
gemaınen volk? verständlich machen. Mag iıhm das auch nıcht
ımmer gelungen se1IN, hat BT siıch doch ın seınem mühsamen
Übersetzungswerk durch diesen Gesichtspunkt der Verständlich-
keit leiten lassen. Da „„die Macht des heiligen E vangeliums und
1l Seligkeit, nicht ın schönen, hoffärtigen Ortern, sondern
1m Geiste, In der Wahrheıit, 1 rechten Glauben un 1n einem
heiligen, christlichen Leben bestehen, nımmt sich VOT, „keine
schönen, slatten, hohen, künstlichen, neuen oder unbekannten
Wörter suchen‘‘, „ungewohnliche vnd Crobatische worter dar-
aın nicht MECHNSCH, auch CWC nicht ertihten , sondern

27) Auch be1 Irubar und Georg Dalmafin‚ siehe z. B unten G 494
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chlechthin bei der ..krainiıschen Sprache“ oder, richtiger gEesagtl,
‚„„be1 der Berorischer windischer Sprach, vnd w1€e INals auf der
Rastzhitz redet . bleiben 2 Kr hat sıch damit Zahz nach der
Iutherischen Änweisung gerichtet, die nach dem bekannten Send
brief VO Dolmetschen den Übersetzer veranlaßt. den Leuten
„„au{fs aul schauen

Neben diesen allgemeinen pädagogisch-humanistischen KEr-
wagungen treien 188838 bei Irubar auch 1ne Reihe
Motive hervor, die iıhn seinem Übersetzungswerk veranlaßt
haben un die ohne Zweiftel auch seinem endungsbewußtsein
un Berufsgedanken ıne nationale Färbung gegeben haben
] Dieses nationale Moment kommt ın einer oppelten Frwägung
A Ausdruck. Kınmal sind die Suüdslawen unter allen übrigen
europäischen Völkern ın der Ausbildung eıiner eıgenen volks-
sprachlichen Literatur besonders weıt zurück: weıter ıst gerade
ihnen durch ihre geopolitische Lage eıne besondere Aufgabe —

gefallen. Beides ıst VOon Irubar gerade 1n seinen programmatı-
schen Briefen ber das Werk> un ıIn en seinen
Drucken oöfters deutlich ausgesprochen worden. So schreibt
12: Januar 1560 Jakob Freiherrn VO Lamber&£,
Landeshauptmann iın Krain, Herrn J0 s i I1 g’
Landesverweser daselbst, un: Cie Krainer Verordneten, dieser
Hande!l’? belange nıcht seıne Person allein, sondern auch „„dıe wol.
Fart des crainerischen, windischen nnd erobatischen volcks“ Er
erbittet von den Verordneten die Bescheinigung, daß se1ıne Schrif-
ten „gzuett, verstendig nnd nutzlich dem TINCIL windischen volck
Sind.  .. Am Schluß wiederholt C die Beurkundung sSeINES Werkes
durch Cdie Krainer Verordneten werde „„.dem SaNzeh windischen
und crobatischen landt ZU. guetten kumen und dienen ‘ ??),
Die Bezeichnung: “das arme windische Voleck? kehrt bei ihm in

28) Kidri@e, Fr. Die protest Kirchenordnung der Slovenen 11
Heıdelberg 1919 5 1024 Vgl Fvang. Matevsha tol AB3a

Sakaı ta muzh suetiga Fuangelia iNu nashe Isuelizhane, STOY vlepıih
ofertnih €ssedan, Temuzt viım duhe vt1ı T1SNI1CI vı praul verı INu
venım suet1ım kershanskım lebnu. aselbs Inu mı 16 Ss{I11O vietimu
nashimu obrazhanu, ol Lolmazhuanu lep1ih, Jatkıih, vissokih., kunstnih,
nouı1ih ol nesnanıh bessed iIskali:; weıter Slov. Testament I! Vorrede

29) KElze, Briefe 52— 54
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den spateren Briefen un Vorreden ständig wieder. Sie ist
nächst einmal religiös, nıcht soz1al verstehen. ‘A rm)’? ıst das
Volk, weil ihm das Evangelium vorenthalten un ihm der eıgent-
ıche Reichtum der göttlichen (Gnade dadurch entizogen ıst ber
1n diesem arm schwingt auch die Anspielung auf die politische
Not dieser Länder mıt, die der Grenze der CO hristenheit liegen,
em dauernden Ansturm des 1ürken ausgesetzt Sind, un deren
geistige nd leibliche Widerstandskraft eben deswegen erlah-
A  — droht, weil sS1Ee sıch selber überlassen sind un sich nıiemand
un die ge1ıstıge Stärkung des Volkes kümmert. Gerade ; WCS!
der Trmenr betrübten christen, die 1n en windischen und crabatı-
schen Landen der tüuürkischen STCHNZC wohnen, welche VO tUr-
f  <en grausamlıich ohne unterlaß geplagt werden., bittet den
Herzog VOILl Württemberg unnn seine Unterstützung des Werkes ın
seinem Brief 135 Juhi 1560 30)

|Dieser Gesichtspunkt einer Stärkung der nationalen Wider-
standskräftte der sudslawischen Grenzvoölker s  €  € den l1ürken
durch die Verbreitung der evangelischen Verkündigung ın der
Volkssprache hat Irubar VorT allem König zl DG 11
vorgetragen nd dabei miıt klaren Worten darauft hingewlesen,
daß die Durchführung der Reformation 1mMm. Siüdosten einen
stärkeren Grenzschutz s  O den Türken darstelle; als 1€Ss die
Spieße und Büchsen der Söldnerheere vermöchten. Er bittet
Maximilian ıIn seiınem Schreiben VOoO Juli 1560 2} eıne Unter-
stutzung sSe1INES Werkes durch die ungarischen und crabatischen
Grafßfen, erren un!' andleute veranlassen miıt dem Hinweis
autf ihre nationale Verpflichtung diesem Werk angesichts der
Lage al der Grenze der Christenheit, ‚„‚dann daß seıin s$1e für
anndern natıonen schuldig, darumb daß 1Te ıunnderthonen 15€e
beede sprach das W1Il dische un Kroatische) darzu die J1 ürckhen,
1ITre nachpaurn, geprauchen

Im Vorwort ZU ersten Halbteil des Neuen Testamentes In
kroatischer Sprache miıt cyrillischen Buchstaben, Tübingen 1563,
iıst dieser nationale Gesichtspunkt besonders stark unterstrichen.
Dort wird gerade die geistige und materielle Bedrohung der sud-

30) Daselbst
31) aselbs 85
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slawischen Grenzvölker durch den Türken beschrieben. „Solcher
jJamer besonders al den ((robaten vnd Windischen Volck miıt

ZTUSSCHL nutzlichen Vn christlichen mitleiden bedencken
noch mıt Namen der Christenheit zugezölet VN! auft der Grentz
en den Ertzfeind christlichs Namens enm Türcken wohnen
wölche leichtlich hernach dem Türckischen Mahometischen
vnglauben gebracht werden moögen weil sS1Ee des rechten wah-
TE  5 Christlichen Glaubens bestendigen grund nıcht gelernet
haben eb

Dieser nationale Gesichtspunkt acht sich auch darın bemerk-
bar, daß Irubar nıcht NUur eıine Verbreitung evangelischer Pre-
digt ın slowenıischer und kroatischer S5Sprache gedacht hat, sondern
auch ©l  N  dine slowenısche Volkskirche mıt einer eıgenen Kirchenord-

un: miıt slowenischer Kirchensprache. 50 hat
auch nicht einfach eıne der vorhandenen evangelischen Kirchen-

ordnungen übersetzt, sondern auf Grund verschiedener Vorlagen
eıne NCUC, auf die slowenischen Verhältnisse zugeschnittene Kir-
chenordnung vertaßt. In dieser ıst das Slowenische ausdrücklich
als die Liturgiesprache bestimmt 33) I)a Irubar das ‘Kıxa-
cl ordinandorum’ übersetzte, MmMu ihm eine reın slowenische
Kirche, auch mıt eiınem theologischen Fxamen In slowenischer
Sprache nd mıt eiınem eigensprachlichen Schulwesen VOLr Augen
gestanden haben 84) ber dieses slowenische
iınden sıch ın selner irchenordnung selbst eıne Menge aufschluß-
reicher Ausführungen. Grundsatz ıst „ Jeder Prediger und
Pfarrer soll bei seıner Pfarre einen Schulmeister der MeRßner
halten, damit die Jungen Knaben un Mädchen, sowohl die
Bürger als auch die Bauern, ın der slowenischen Sprache lesen
un!' schreiben und den Katechismus auswendig hersagen lehre?®).““

32) Vgl dıe Ausführungen über den „geistlichen Grenzschutz“
die Türken unten 459

35 b I Cerkovna ordninga 128 b—199 und Kidrie 5.104:
Obtu m1 hozhmo de vshe napreı ut1ı nashı Cranski Deshelil, de LYy
Psalmı. pe1sm1, INUu uUsS«c druge us Boshye, LYy Sacramentı utım
Slouenskım Cranskım Jesyku dopernasha10 1nı dı

34) Das Fxamen Ordinandorum ın der Cerk rdn. 74 BAL7Z
35) Kidrie UZ Cerk ordn 100a Rauen tıga en vsakı Pridigar

iINnu Farmohster nn  ‚1ma tudi peCT sule Farry enıga Shulmoistra oli Meshna-
T1a imeıt1ı 1n dershatı. De mlade apzhyzhe 1INnu Deklyce, Purgarske
INu kmetishke Otroke vuzhi Slouenskı Bratı Inu 1ssatl, ia atehismus
sred sStTO kratko Islago isuuna poueidatl.
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Slowenisch lesen, slowenisch schreiben und slowenisch sıngen und
den slowenischen Katechismus lernen., sind als die Hauptunter-
richtsgegenstände 1ın diesen Schulen gedacht. urch diese Han-
richtung soll dem nationalen Übelstand der fehlenden Bildung
und der fehlenden Literatur abgeholfen werden.

Wie aber bereits die Ausführungen ber die nationalen Motive:
zeıgen, siınd mıt ihnen die unzertrennlich
verschmolzen un:! diese religiösen Maotive stellen, mıiıt der Dyvyna-
mik der übrigen verglichen, die stärksten TIriebkräfte ZU  — urch-
führung des ‘Werkes’ dar.

Der eigentliche relig1öse Impuls 1st auch hier, wWwW1€e bei jeder
echten un spontanen qohristlichen Mission., das
wußtsein, das allgemeıin für die relig1öse Haltung un: die:
geschichtliche Kinstellung der Reformatoren bezeichnend ıst. Die
Reformation hat ihre gewaltige Dynamik durch das ın allen:
Reformatoren lebendige gJäubige Bewußtsein erhalten: WIT leben
1ın der Endzeit. DDas heißt das Ende der Welt ıst ahe herbei-
gekommen, die Zeit der Vollendung der Dinge steht VOT der Tür.
Uns als der vermutlich etzten Menschheitsgeneration ıst die
Pflicht aufgelegt, bevor der Jüngste Jag hereinbricht, die Fehl-
entwicklung der Kirche wiıieder gutzumachén un!: den göttlichen
Auftrag nach Kräften ZU Vollendung ZU bringen, die Kirche
(Gottes aufzubauen und für ihre Verbreitung unter allen Völkern
der Erde SOTSCH. |Dieses Endzeitbewußtsein erweckt die Ver-
pflichtung eıiner ökumenischen w1e€e einer missionarıschen
Tätigkeit: dem Zusammenschluß und der Begründung der
wahren Kirche unter den Völkern, die unter der entarteten Herr-
schaft des römischen Christentums leiden, un: ZU. Mission unter
den Völkern, die bisher die christliche Verkündigung überhaupt
noch nıcht erfahren haben

Diese endzeitliche Finstellung bewirkt also nıcht eın fata-
listisches und stumpfes Warten auf eıiınen unvermeidlichen elt-
untergang, sondern rweckt 1mMm Gegenteil die höchste Aktivität
und treibt die Gläubigen der verantwortlichen Tätigkeit, ın
etzter Stunde. „solange Tag ist  .. ( Joh 99 4) mıt brennenden
Sohlen all das durchzutführen nd vollenden, wWäas die frühere
Zeit 1n iragem nglauben versaumt nd verhindert hat Nur
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U: diesem endzeitlichen Verantwortungsbewußtsein heraus
aus diesem ständig wachen Gedanken den VOTLT der ur stehen-
den Richter der VO dem Menschen Rechenschaft darüber ordern
wiıird W 1€e die letzte Zeit azu benutzt hat das (sottesreich
auszubreiten 1st die ungeheure und auch als

erstaunliche Aktivıtät der Reformatoren VOTLI-

Eıs 15 be1 ihm wirklichstehen Dies oilt auch für
ernst gemeınt un: —  o  anz realistisch empiunden em
Herzog Von W ürttemberg nd dem König Maxımilian verspricht
CO hristus werde bei SC1IHNeET baldıgen Ankunftt S1C für ihre Unter-
StULZUNg des Werkes reichlich belohnen 36) Kbenso annn 111

Relation Landhaus Laibach VO  S den Herren un
Landleuten des Fürstentums ('raın un C1HNECIN ehrsamen Magistrat
der Stadt h VO der „Freude mı11 dem höchsten reden,
„daß XOl der allmächtige diese christlichen lande e1n heiliges
alleinseligmachendes wort diesen etzten zeiten väterlich auch
kommen un erscheinen lassen

Bei Irubar ıst diese endzeitliche Kinstellung nıcht 1U für die
Beurteilung der zeitgenössischen Ereignisse maßgebend SCWESCH,
sondern hat auch SaNZCS w  w bestimmt Wie
bei Luther ıst ec1iIin Geschichtsanschauung durch den S -

g charakterisiert Am Anfane steht die Urkirche
des TE1NEN Fvangeliums, die die Reinheit der Lehre un der Ver-
kündigung noch CIHISZC Zeit hindurch erhalten hat Dann setizt die
Verkehrung der geistlichen Gewalt weltliche Macht nd die
inführung der Menschensatzungen, der Beginn der Herrschaft
des Antichrists Tempel des Herrn C111 Diese Heimsuchung
ste1ger sich der Endzeit durch die FSEMEINSAME Aktion des
NDeTEN Antichrists des Papstes, und des außeren Antichrists, des
Jürken Inmitten dieser endzeitlichen Wehen TE dann die
Reformation als die Wiedergeburt der wahren Kirche un als der
Anbruch der endzeitlichen Aufrichtung des (sottesreiches hervor
So 1st das Geschichtsbild der Vorrede der kroatischen UÜber-

36) Der edanke des Lohnes 1STt vOor allem VO  b Ungnad regelmäßig
Cn Briefen dıe Fürsten und Städte, die das „Werk’ unterstütz-

ten, ausgesprochen WOT

37) Zur Geschichtsanschauung Luthers vgl Seeberg; Luthers Theo-
logie I Stutigart 195%Z, 444 {T
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setzung der “Kurzen Auslegung ber die Sonntags- un!: Festtags-
Epistel In ciryllischer Schrift’, JTübingen 1563 dargestellt. ort
heißt CS ın der Herzog Albrecht von Preußen gerichteten Vor-
rede:

„Lin Liecht angezündet würdt lammet Ccs ersten
hell nnd weıt vm b sich biß e1in gleichmessigen steten schein
gibt letstlich aber 1IDe  .. schier verloschen vond außfßgehn ıll
gıbt augenblicklich / eıinen STOSSCH hellen glast vnd schein vm b
sich vynnd alßdenn erst würdt Sar außgelescht eic

Gleicher gestalt hat Sar nahendt mıt dem Liecht nnd
lauff des heiligen vangeliiı wöllichs nach dem ewıigen anxnı-

delbaren hat (sottes ın der Iinstern Welt leichten solt w1€e
geschriben steht

Dises Liecht von anfang der Welt her geleüchtet als C®

sonderlich durch C hristum den Herren das War ew1g Liecht
zZu zeıt der Apostell iın der Welt angezündet hat gleich
anfangs durch mancherley Zeichen vnd wunder eın hellen
schein In die gantze weıtte Welt geben dardurch der Juden vmn
Heyden Finsternussen abgetriben nnd beide völcker 1
Hertzen vnd Gemüt dem rechten warhafftigen nnd leben-
digen erkanntnus (sottes sind erleüchet worden.

Als aber nachgends die gewaltigen Künig vnd Potentaten
der Welt sich auff vil vnd manicherley WCS vnderstanden
sollich Liecht außzuleschen nnd verdilgen auch darüber vnzal-
bar vıl vnschuldigs Blut veETSOSSCH worden ist CS doch wider Jren
willen biß auff disen tag ın der Welt gebliben ob gleich
eıner zeyt dunckler annn der andern gebrunnen vond ge-
eüchtet die sich aber dem selben wiıidersetzt vmbkommen se1Nn
Vn grundt gansScHh.

nd nach dem seınen lauff biß schier Z endt gebracht
(dann sich alles das Jen1g nahendt verloftfen dauon Christus
vnd se1ine Apostel weißgesagt das sich VOTL dem jJungsten tag
nach dem geoffenbarten Evangelio zutragen solle) hat O$ ın einem
augenblick eın solchen Sgrossen Slast DO sıch geben der nahent
durch die gantze Welt getrungen.

Dann nach dem uh ettlich vil hundert Jar durch menschen
Sdatzungen vnd Aberglaubigen vermeınten Gottesdienst die Lehr

Ztschr. N 5/4.
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des heiligen Evangelıi VOoO vefdienst Christi nıcht allein durch
die jrdische Fabeln vnd Türckischen Alcoran sondern auch
durch die Bäpstische Decret Gewohnheit vnd Breüch der-
INAasseNl verdunckelt vnd vnder die Banck geschoben a A das wenig
oder gar eın rechte erkanntnus Christi außerhalb den 700  © die

Jm der Herr jeder zeıt vorbehalten gefunden worden. Vnd also
eın ansehen gehabt als SCV gleich mıt der Lehr des heiligen
Evangelii auß

Sıhe ın einem augenblick alles Ja rider alles menschlich
versehen bricht das Liecht des heiligen Evangelnu mıl solchem
groalt herfür das seıinen schein nıicht 1U ın eınem kleinen
vnachtsamen Winckel da erstlich wider angezündet sonder
iın die gantze weıtte Welt seınen klaren hellen schein daruon
alle Menschen den Willen (ottes nnd rechten vnfählbaren Weg
ZU ewıgen leben sehen mogen außbreit.

Denn Wer solt jemal gedacht haben das nach dem der thewr
eld VN! Mann (‚ottes Martinus Luther n seliger gedächt-
1US auß trıb des heiligen Geistes den Bäpstischen jrrthumben
VIld mißbreüchen widersprochen die sach weıt wider den
Gewalt der gantzen Welt gebracht haben solte?

Eis hat wol der Kürst diser Welt se1n Blaßbalg starck an  ‚—
richt vn verhoffet diß Liecht abzublasen aber durch
schickung (Gottes ist es weıt anders vnd das widerspil g.—
schehen.

Dann das eın glüent dächtlin ward ist hernach
einem STOSSCH Fewerflammen worden vnd das eınem
OoTrt eINes Churfürstenthumbs Sachssen gebrunnen das hat sich
1Ul ın die gantze weıltte Welt 1n die möchtigiste Königreich
nemlich gantz Teütschland Franckreich Engellandt Schotten /
Dänemarck Nortrmegen Schrmeden Poln ın Hispanıen pnd
talien Ja biß ın die Türckey seinen SrOSSCH vnd herrlichen
schein geben

Demnach WIT U nichts anderst vnd YEWISSETIS warten sollen
annn das auch vnuersehens al das Liecht diser Predig der
Herr Christus mıl seıner schnellen zukunfft DE Gericht pnnd
also auch diser Wellt eın end machen merde darumb WIT STEeISs.
sollen lassen VUSCeIC Lenden vmbgürtet se1ın VN! uUNsSsCIC Lichter
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brennen auff das wWenin der Herr kompt vnd anklopfiet WIT
7e bald auftfthun Vn würdig zustehn für des Menschen
one Dieweil aber den tag Vn die stund der Herr ıme in
seiıner Gewalt heimlich vnnn verborgen gehalten sollen WIT
hierzwischen beruff trewlich warten nnd ıme für
solche erzeugte nad vnd gutthaten dankbar eIN. Wölches annn
IDULr Winnden D (’robaten sonderlich zuthun schuld ın
der warheit einem Künigreich grosserer degen volfart vnd
nad nıcht wıderfahren mag ennn eben die Lehr / des heiligen
Kvangeli.

Derselbe endzeitliche Entwurf der Geschichte findet siıch ın
der Vorrede des ersten Halbteils des Neuen JT estamentes ın TOA-
tischer Sprache 1ın glagolitischen Buchstaben, JTübingen 1562 Auch
hier erscheint die Gegenwart unter dem Zeichen der Heimsuchung
durch den doppelten Antichrist un! 1 Zeichen der endzeitlichen
Wehen, cie dem Kommen des (;ottesreiches un der Zeit der oll-
endung unmittelbar vorangehen.

„ VYnnd dieweil der Sohn Gottes . auch bey disen DILSETTL

Letsten nnd gefehrlichen zeıten durch die Predigt se1NES Evan-
gelii nnd dolmetschung der Bibel bey vielen völckern nnd
Nationen dem Nidergang nnd Mitternacht ın wen1g
Jaren souil hatt au ß gericht das sS1Ee JD jhren Kirchen alle Miß-
breüch nnd abgötterey abgethon vnd die alte WAäarTe Christliche
Religion wıderumb haben angericht. nndu auch der Allmech-
U1g durch die newlich angefangene mindiısche dolmetschung Vn
Iruckerey bey vielen Windischen nnd ettlichen (’robaten
Hohen vnnd Niders stands schon alberait sou11 gewürckt das
S1e etlich Fvangelische Prediger auffgestellt vnnd die Äugspur-
gische (Confession an gCHNOMINCH haben auff sollichs 1U ıst eın
zweiffel, der Kwiggüttig ott werde dem offtgemelten guthertzi-
SCH volck das Jn der T ürckey vnnn den Türkischen Greint-
zen wohnet urch dise VIMSeEeTC andere TW 1 angefangne
dollmetschung nnd Iruckereyen seın hailigs Krefftigs worTt
ın dem Rechten auttern verstandt vergeblich nnd hne frucht
nıt lassen Predigen Sonder au [} Jnen 17r vil erleüchten nnd

der rechten erkentnus des göttlichen WESENS nnd willens
bringen.“
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Diese endzeitlichen Züge, 1{1 denen sich die Erwartung
baldigen Aufrichtung der wahren Kirche der etzten lage mıt

der Krwartung Verbreitung des Evangeliums ber die
Welt un etzten Sichtung der Gläubigen un Un-

gläubigen verbindet sind u nıcht e1NC prıvate Ansıcht Iru
ars, sondern finden sich ebenso bei Hans VO Ungnad
Ja scheint als ob gerade VO diesen Gedanken esonders hef-
ug ergriffen WAar, ennn Briefe die evangelischen Hürsten
Städte un:' Staäande verraten gerade diese endzeitliche Einstellung
als den eigentlichen Ansporn für ökumenische und 1IN15510-

narische Tätigkeit eın Brief VOoO

April 1561 SS SC11I1 Brief die deutschen Kurfürsten un
Fürsten VO. September 1561 39) un: SC111L Briet die deut-
schen evangelischen Städte VO April 1563 40) sind Dganz äahnlich
aufgebaut

Zuerst wird die Not der kroatischen un windischen Länder
geschildert un der Zertfall ihres kirchlichen un geistlichen Lebens
dargestellt” . Im Brietf die Kurfürsten wird der relig1öse Ver-
fall des Volks dahin qoQharakterisiert daß S16 .„.hernach un:'
jhe nnd alwegen C111 roch gottloss, baptistisch nnd solch lebenn
nd gefuert das S weder gott noch gebot heiliges

wort uillen nnd befelih auch (wie wol g]auben) en
listigen teuffl selhbs 1116 erkhendt nnd nachendt die ausent
Jar nıemandt gehabt der desselben christenlich vnnderwissen,
sonnder seind also 111 ihre gottlosen irthumb fortge-
fahren“ 42) Eben dieser Zustand In Hinblick auf die g_-
genwärtiıge Zeit, die die letzte Zeit 1ST, beseitigt werden. Denn
die Verheißung (Gottes VO  D der allgemeinen Ausbreitung des
FEvangeliums un: VvVo der Verkündigung des Wortes bei allen
Völkern M VOoO sıich erfüllen. Der Hinweis auf diese Ver-
heißung findet sich allen TEL Briefen „Dieweıil aber der all-
mechtig gynedig gEITEW gott grundlose barmhertzigkheıit
SeCe1Ner göttlichen offenbarung vnd nach allen InNneN-

38) Kostr 1510
— Kostr 059

40) Kostr 172179
41) So Kostr S

— Kostr A
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schen weisen gene1gt ıst, ist nıt zweılflen. hab sıch
auych dieser vorgenannten walıssen gnediglich erbar-
met  .. 43). (Ganz ahnlich heißt CS 1 Brief die deutschen Kur-
ursten: „Aber der langmuetig, gynedig nnd barmhertzig gott,
der eın gottlichs wort ınn alle elt will auspraıten, der wil auch

zweıitfl1 das überblibne heutfflin VNN:! 1Te nachkomen Aaus den-
selben völckhern berueften 44)

Am ausführlichsten außert siıch diesem Ihema der Brief
Ungnads die deutschen evangelischen Städte, der clie Aus-
breitung der Reformation uıunter den Slawen unmiıttelbar mıiıt
den Endzeitverheißungen ıIn Zusammenhang bringt, und Z WAar iın
einer Weise, die ohl deutlichsten den rad seıner M1SS10-
narischen Begeisterung für eın Übersetzungs- und Druckwerk
erkennen laßt Versteht doch dieses Werk als Erfüllung der
alten Joelweissagung VO  a der endzeitlichen B
gießung des Heiligen Geistes. Er schreibt hiervon.
viele verwunderten sich darüber, ‚woher doch den obge-
melten frembden natıonen solcher ernst nnd eyfer gottes
WOT“ khome., aber Na InNnall auf die zeıt merkht, ıst eichtlich

uerstehen nnd ist offenbar, das alle prophezeyungen Christi,
der propheten vonnd apostel erfüllet mUÜUusSsen merden. So stehet
Johelis Cap das Vor dem Jungsten ta  55 gott seinen XEe1S
ber alle fleisch werd aussglıessen, also das die Son nnd töchter
weısagen nnd alle menschen Vonn gott gelernet werden sollenn,
nnd ( hristus selbst Mathei sagt das das evangelium OIn

reich werde 1n der ganntzen weldt gepredigt werdenn einem
zeugknüss ber alle völkher nnd annn werde das ende kohmen.
Iso ll auch hne zweittel der gnedig nnd barmhertzig got
das vberblibne heuflein vnnd ihre nachkohmmen aus denselben
völckhern nnd frembden nationen beruffen nnd ist also schon
gantz eın ynediger guter anfang gemacht 45)

Diese Beziehung der endzeitlichen Geistausgießung auf das
Werk der Bibelübersetzung deutet 1U das ınnere relig1öse un
theologische Problem a. das Verhaäalitnis VO Heiligem

4:3) Kostr.
44.) Kostr AT
45) Kostr. 17LEa
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Geisti und Muttersprache. Ks ist das yroße Verdienst
der Reformation, die Muttersprache als das gottgegebene Werk
ZCUS des Heiligen (Geistes un als den eigentlichen Körper se1iner
Verleiblichung verstanden un: eben damıit den Bann der ‘heili-
en Sprachen nd ihre Monopolstellung gebrochen haben.
[ese DNDEUEC Kinschätzung der Muttersprache kommt be1
selbst 1n OoOTM einer Auseinandersetzung mıt den alteren Sprach-
theorien ZULF Darstellung.

Am ausführlichsten hat Irubar seine sprachphilosophischen
Gedanken 1n der Vorrede der kroatischen Ausgabe des ugs-
burgischen Glaubensbekenntnisses ın gJagolitischer Schrift ent-
wickelt, und Z WaLl ıIn einer Gegenüberstellung der babylonischen
Sprachverwirrung un: des Pfingstwunders.

„Wie ott die kinder Ade straffen Vn sS1e VOo  w Jrem
treuenlichen fürnemen abschrecken olt die eın I hurn an  C-
fangen bawen dessen Spitz biß en Himmel reichete
hat vnder Jnen die Sprachen verwelchet das keiner den
andern mehrverstehen kundt Vnnn also VOoO  - Jrem vorhaben ab-
jassen musten. Daher S. Paulus geschriben das die Sprachen
nıcht den Gläubigen / sondern den Unglaubigen einem zeichen
geben Iso hat widerumb die olider seıner ı1eben
Christenheit au allen Sprachen Vn Zungen durch seinen
heiligen Geist In die einigkeit des rechten are Glaubens
versammeln wollen. Zu woölchem Werck seıne heilige Apostel

Pfingsttag mıt dem heiligen (Geist ertüllet vnd mancherley
gaben desselben jhnen miıtgetheilt sonderlich aber das sS1e
1n einem augenblick allerley Sprachen verstanden vnd geredt
darmit sS1Ee bey allerley Völckern ın der Welt dahin s1e der
Err abfertigt 1 Christi Buß VN! Vergebung der Sün-
den verkündigen vnd lehren kündten. Wiewol 1U ott ermelte
Gaben nicht mehr der gestalt wıe den Aposteln Pfingst-
tag beschehn Jederman mittheilt jedoch erweckt nach
seiner STOSSCH vnd vnaußsprechlichen zu vn barmhertzigkeit
etliche nach seinem gefallen da einer ın dieser der ander ın
anderer Sprach der (emein (rottes mıl verdolmetschung oder
außlegung der heiligen Schrifft seıiner Kirchen nützlichen
dienen kan
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In IMNasscH WIT ın Teutschlandt sehen wölchen für  allen
Völkern der Welt der Herr das Iiecht se1InNeSs heiligen Evange-
i1ums dardurch sonderlich lassen auffgehen das s1e auß dem
alten vnd DE WCLN Testament auch für den gemeınen Mann
gantz eigentlich nnd wol verdeutscht seıiınen Gottlichen willen

vmn den einfeltigen geW1sSseN bestendigen VNN!: vnfehlbaren
Weg lernen kündten.

W ölches 1 iecht der Allmechtig nıcht allein 1n Teutschlandt
euchten sonder hat auch seıinen scheıin ın die vmbligende
K önigreich Fürstenthumb ond Lender geben lasen. Vnd also
dem Allmechtigen SCV lob ehr vnd danck endtlich auch
V Il die (’robaten nnd Winden gelanget.

Darmit ann sollicher theürer Schatz nıcht bey etlichen wenl1l-
gCH allein auffgehalten sonder auch vnder die gemeın (Gottes
weıt außgebreitet werde haben durch eingeben (rottes etliche
vnder VI1S Cdise arbeit (so Xut WIT vermöcht VN! ott seıne
gnad verlihen) vnder die handt FE Vn beids ın die
W indisch vpnd (C’robatische Sprach nutzliche nnd nottwendige
Büchlin trewlich verdolmetscht dardurch die gemeın Christi
bey VI1LS erbawen werden möchte.“

Hier werden also deutlich Zz7wel Epochen iın der ntwicklung
der Volkssprache unterschieden. Der Ursprung der Vielheit der
Sprachen ıst die Schuld der s ott sıch empörenden un
titanengleich den Himmel stürmenden Menschen. Die Vielheit
der Sprachen iıst eine Strafe (zottes Z FEntzweiung der Mensch-
heit un: Z  — Schaffung eıner gegense1l1tigen Unterscheidung un
ZU Zerstörung der ursprünglichen Einheit, die eıne sprachliche
Einheit Wäar. In diesem Verlust des gemeınsamen Verstehens und
der gemeınsamen Verständigung liegt der F’luch der Sprachviel-
heit Trubar gibt dabei eiıne sehr merkwürdige Auslegung des
Pauluswortes Kor. 14, daß die Sprachen nicht den Gläubigen,
sondern den Ungläubigen einem Zeichen gegeben selen.

spricht dieser Stelle VOo Zungen-Reden und meınt,
die sSe1l VO. („ott als ein Wunderzeichen ın die
Welt geschickt, damit siıch die Ungläubigen daran argern sollten.
Irubar aber versteht dieses Wort nıicht VO der Glossolalie,
sondern vVvOoIl den un deutet das Wort



416 Untersuchungen

Die Vielheit der Volkssprachen ıst erst ın die Welt gekommen.,
als die Menschen ungläubig wurden un:! sich ott erhoben.
und iıst zugleich die Strafe tür ihre Ungläubigkeit. Er deutet also
diesen Vers als Erklärung ZU babylonischen Sprachverwirrung
un sieht In iıhm den un Schuldcharakter der Sprach viel-
heit bestätigt.

Das Pfingstwunder der Geistausgießung stellt un die
Weihe und Taufe der Volkssprachen dar nd
hebt die Vielheit der Volkssprachen, die vorher Folge elıner
Schuld War un als Mittel einer ständigen Bestrafung der
Menschheit sıch auswirkte, einem Instrument der Aufrichtung
des Gottesreiches unter den Menschen. FEr gibt dabei em Pfingst-
wunder wieder eine recht bezeichnende nd eigenwillige Aus-
legung. Während ın der Pfingsterzählung durchweg als Hör-
wunder bezeichnet ıst die VOo Geist ertüllten Apostel reden
un alle anwesenden Angehörigen der verschiedenen Völker
hören aus ihrem Munde die Worte ihrer Muttersprache VOCI' -

steht Irubar als T, Iie Begabung mıft em
Heiligen Geist wirkte sıch nach se1iner Auslegung neben der Kr-
füllung mıt anderen wunderbaren Kräften auch aus, daß CllC
Apostel die Gabe erhielten, inden verschiedenen Volks-
sprachen predigen, und Z WarLr nıcht u einmal, aı

Pfingsttag, sondern ständig, während ihrer SaNnzch spateren Mis-
S10NS- un: Wandertätigkeit unter den verschiedenen Völkern.
Dadurch wird die Volkssprache ZU Werkzeug der Verkündigung
des F vangeliums, ZU Mittel der Aufrichtung des Gottesreiches
erhoben. Die Volkssprache wird selber Z, U 111 Leib der Inkarnation
un ist die Konkretisierung des Heiligen (Geistes.

Von 1er Aa Uus ıst auch verständlich, weshalb Irubar die Ver-
breitung der Schrift 1n den verschiedenen Volkssprachen, w1€e s1e
aus der Reformation hervorgeht, als eine Eirfüllung der Joel-
verheißung VO  S der endzeitlichen Geistausgießung auffassen
annn Der Geist wirkt ZwWarLr ın der Gegenwart 1 Unterschied
Z Pfingsten nıcht mehr 1ın der Weise, daß jeder Apostel alle
Volkssprachen Spricht, aber wirkt S' daß sich berufene
Werkzeuge un! Apostel erweckt: die i h

das F vangelium verkündigen und als Über-
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setizer die Worte der Schrift 1n die Sprache ihres Volkes über-
iragen. Was sich iın eutschland unter Luther 1n Gestalt der
Bibelübersetzung un: der Verkündigung des Kvangeliums 1n
deutscher Volkssprache vollzogen hat, ıst eın Anstoß für eine
entsprechende FEintwicklung ın allen umliegenden Ländern g...
worden. Auft diese W eise werden ıIn diesen etzten Zeiten alle
Volkssprachen getauft und Werkzeugen des Heiligen Geistes.
un Instrumenten der Aufrichtung des (sottesreiches geweiht.
| )ie Sprachvielheit verliert daher iıhren F'luch- un:' Schuldcharak-
ter nd wird L einem Mittel der (Gnade un der KFrlösung und
der Überführung der Welt 1ın den Zustand des (Gottesreiches.

|Die Übersetzung der Bibel ın die Volkssprache bedeutet also
die Erschließung dieser Sprache ZU Mitarbeit der Aufrichtung
des (Gottesreiches. Sie ıst die Errichtung des TLempels, die Ab-
>  ung des heiligen Raumes und Bezirkes. In dem sıch annn
spater die weıtere literarische Fintwicklung vollzieht. die inner-
halb dieser Grenzen sıch entwickeln kann, weil nıt diesem Ziel.,
das Anfang steht, eın Non plus ultra ın der Heilsgeschichte
des betreffenden Volkes aufgestellt ist Die Bibelübersetzung
bedeutet somıiıt die Wiedergeburt er 5Sprache. |)as Instrument
der Zerteilung, der Träger der alten Schuld der Erhebung der
Menschen wider ott wird ZUL Mittel der Rückführung der
enschen ott So vollzieht sich durch das selbe Instrument,
das bisher die Menschen der Aufrichtung des Gottesreiches
verhindert hatte, nunmehr die Wiedereinsetzung der Völker
ihr göttliches Erbe un ıIn ihren vVvon Fwigkeit her bestimmten
Anteil (Gottesreich. Das Pfingstwunder ist 1eTr als unmittel-
are Analogie ZU Menschwerdung verstanden. Wie Christus
„nicht für einen aub hielt, ott oJeich sein“ (Phil Z H-

ern Knechtsgestalt annahm, S hält auch der Heilige Geist
nicht für einen Raub, ıIn den traditionellen alten heiligen
Sprachen en Menschen reden, sondern geht eın ın die
Knechtsgestalt der bisher verachteten, von den Gelehrten VOI’-

spotteten ‘barbarischen’? Volkssprachen; hüllt sich ıIn den
Sprachleib der Worte, die Bauern nd Fischer miıteinander reden;

nımmt die grobe Materialität der Sprache CL die das olk
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redet, in dieser Knechtsgestalt nıicht die Schicht der (ze=-
bildeten, sondern alle erreichen.

Diese Gedanken haben auch die relig1öse und theologische
Begründung der Weiterführung des Trubarschen Werkes be-
stimmt. Georgius Dalmatınus hat lange nach Irubars J1o0od 1583
ın Wittenberg die windisch herausgebracht 445)
unter dem JTitel Biblia, LV 1e, VSC SCEIV P1SM V, starıga iINu nNOVvıga
testamenta, slovenskıi, tolmazhena, skusıi 1vrıa dalmatina. Bibel
das ıst die gantze heilige Schrifft Windisch. Gedruckt In der
Churfürstlichen Säachsischen stadt Wittemberg durch Hans
TAasses Erben Anno IX XX Legem magıs et ad
Testimonivm. Quod S1 NON dixerint 1uxta verbum hoc NOn erıt
£e1Ss matutına Iux. Joa Dieser slawonischen Übersetzung der
ZAaANZCH Heiligen Schrift ıst eine Vorrede vorausgeschickt, die wohl
die ausführlichste Entwicklung der reformatorischen Lehre onl

der Muttersprache enthält und die ıIn einer einzıgartıgen W eise
eıne evangelische Sprachtheologie entwickelt, die wenıgstens In

Auszügen dargestellt werden verdient.
Georg Dalmatin geht davon aus, die Bedeutung der Heiligen

Schrift schildern. Sie ist CS, die 1L1US allein nd ausschließlich
den rechten Weg ZU Himmel und ewıgen Leben durch den
Glauben Christus Jesus ze1g Sie ıst für das eil des Men-
schen als Heilige Schriftft unumgänglich und unerläßlich notwen-

dig, da S1Ee u ‚solche sachen urhelt vnd leret die keines Men-
schen vernunfftft verstand vnd weisheit hinderdencken ergrun-
den oder begreiffen kan  . Deshalb ıst al ihr „alle wolfahrt
vn ew1ıge selligkeit gelegen Sie allein enthält die „Alexiphar-
MaCcCa, die Seelenartzneyen für alle öte un Sorgen des Men-
schen“, „dergleichen ann ıIn andern Heydnischen Büchern die
ich doch SoOnNnst 1n jhrem werd verbleiben lasse) nirgend finden‘

Die Heilige Schrift lag aber zunächst dem Menschen ıu in
hebräischer un: griechischer Sprache VOT, „vnd derwegen alle
Menschen dises irewen hohen himmlischen Schatzes sambt der
gnad Vn huld (sottes vnd des ewıgen lebens beraubt VN!

ewigklid1 verdambt se1n vnd bleiben mussen welche dieser

46) Über iıh vgl Klze, Briefe 466 not und dıe dort angegebene
Literatur sSow1e die NEUETCNHN Arbeiten VO  S Fr BuCcar und Kıdrıie



DenZz, Hans VO Ungnad und die Reformation unter den Sudslawen 419

ZWEVCOH Sprachen vnertahren oder desselben Schatzes Jn Jhrer
Mutter-Sprach aus sonderbarer snad DN offenbarung (rottes
nıt teilhafftig worden eın

Dieser Gedanke wird 1U and einer theoloé‘isd1en Be-
trachtung der Sprachentwicklung weıter ausgeführt. Georg Dal-
matın geht VOo  > der traditionellen Anschauung a US, das ehbräische
Se1 die ach SCWESCH. Hebräisch Narl die Sprache des
gyöttlichen Worts Bei dem auserwählten olk ıst auch die Sprache
der Urzeit geblieben. „Hergegen aber nicht wen1ıger zuerach-
ten W1€e vnselig die jenıgen geEWEST welchen ott aus gerechten
ZUOLD ber die sund der (Gottlosen ( ananıter Vn Jhrer Nach-
kümbling durch verwılrrung der ZUDSCH Babel eın heilsam
vnd Seligmachend wort sambt der Hebräischen sprach WeCS-
g Vn enttzogen hat Dann In gemelter verwırrung
der ZUNSCH ıst zugleich mıl der Sprach auch das Predigambt

srund gangen und darauft alsbald allerleyv greuliche
nnd erschreckliche blindheit 1n (Göttlichen sachen vnd vnzel-
are Heydnische abgötterey hauffenweis eingerissen.

Hier ıst also der Schuld- und Strafcharakter der
besonders stark hervorgehoben. Die

SDprachverwirrung als Strafe für die Fmpörung gESC. ott Ver-

nıichtet die Einheit der Verkündigung des göttlichen Worts un
bedingt dadurch das Umsichgreifen der alschen Religion, ın der
jedes olk sıch selbst se1ıne (ötter schafft un s1e anbetet. Dieser
Fluchcharakter haftet auch Jetz noch der sprachlichen Verschie-
denheit der Völker AIl „ Vand 1sSe grewliche straft der verwirten

ZUNSCH VNnNn:! sprachen nnd der darauftf erfolgte jJammer hat
nıt .  I bey einem Volck oder Land nnd 1UL eine kleine zeıt

geweret: sondern weret noch auftf diesen heutigen tag ıIn der
ganizen Welt VN|! ist eider / auft alle Heyden / von den ersten

anfängern her geerbt Das S1Ee (wie obengeregt) nıt allein ıIn

mancherley ZUDNSCH Vn sprachen sondern auch iın vnzalbare
abgötterey vmn (Götzendienst zertheilet sind: |)Daraus ennn aller-
ley vnglück verfürung widerwillen der Nationen gegene1ln-
ander feindschafft, Krieg vnd Blutuergiessen auch zerstOrung
vVnN|! vntergang ZTOSSCI Königreich vnd gantzer Länder alles
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verderben nnd entlichen die ew1ge verdammnis Je vnnd al-
eruolget ist.  ,

Diese Sprachentwicklung ıIn der Zeit, die unter dem Zorn
(ottes stand, wird 108808 durch die (Gnade Gottes ZU. eil g —_
wandt ott hat ‚beides den Jüden vmn Heyden ın der
etzten Zeıit der Welt seın vnaussprechliche barmhertzigkeit
aller guüttıgıst wıderumb scheinen lassen 1n dem diesen tluch
vnd sunden straff durch Christum nnd seınen heiligen Geist /
auff den heiligen Pfingsttag iın eıne sonderbare snad munder-
barlıich vermandelt als den lieben Aposteln ijhre ZUNSCH Z -

teıilt das sS1E nıt allein aller anderer Nationen sprachen vnier-
schiedlich /znnd deutlich reden können: Sondern auch aller Spra-
chen zuhörer S1e wol verstanden nnd haben Vnd
solches allein AaUuSs der vrsach weiıl Christus se1lıne Kirche nıt U
in einer Sprach vnd Land w1€e ULV: 1m Jüdischen Land be-
schehen sondern In allen Sprachen Vn vnd ıIn der
gantizen weıten elt vnter allen Völckern hinfurt jhme VOCI-

ammlen wollen damit eın ırt vn eın Heerd Vn Schaffstal
SCYV;: Wie ann der Königliche Prophet Danuid vıl hundert Jar

VO. dieser gnad gewelsaget hat da 1 S87 Psalm
eich Christi also spricht: Der ERR wird predigen lassen: ın
allen Sprachen das deren etliche auch daselbst geboren werden.
Darauf auch Christus seinen Jüngern vnd Aposteln ausdrück-
ıch beuelch alle Völcker nnd Heyden gegeben: Sie sollen
hingehen ıIn alle Welt vnd leren alle Völcker Predigen allen
(reaturen eic Welches sS1e trewlich vn vleissig gethan nd
eiınem jedem Volck ın seıner geroohnlichen Muttersprach allent-
halben gepredigt nnd sonderlich das Newe Testament nıcht
mehr In Hebräischer w1e€e das Ite verfast gewest sondern 1ın
Griechischer sprach als welche nıt allein durch gantz Graeciam
gebreuchig gewest sondern auch vnter ander Völcker / sich 711  —

selben zeıt al weıtesten erstreckt hat beschriben haben (
dachte Jünger nnd Apostel Christi haben auch jhren Nach-
kümlingen dergleichen thun das ıst al allen orten nnd
enden das Fvangelium schrifftlich VN: mündlich ıIn bekanter
vnd land gepreuchiger sprach auszubreiten bevolhen auff das
alle zungen w1ıe Paul!us aus Jesaja dem Propheten sagt ott
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bekennen. Wie auch sonderlich gedachter Sanct Paulus ernstlich
vermanet Corinthern das H die Geheimnus: Gottes
durch eın vnbekandte Vn fremde, sondern durch verstandliche
red nnd sprach dem gemeinen Na fürtragen solle nnd
selbst hat en Heyden ın Griechischer das ıst 1ın jhrer sprach
seıne Epistolas nnd Sendbrie{f{tf zugeschriben vnangesehen das

VOo  b (GGamaliele einem gelerten Juden 1m (Gesetz Mosıs das
Hebraisch geschriben gewest gelert VN! ETrTZOSCH worden. So
haben der heiligen Apostel nachkümling vnd frome Kirchen-
lehrer gleichfals bey den Griechischen Griechisch un: bey den
Lateinischen Lateinisch gered geschriben vnd jhre Bücher
hinder Jnen verlassen Auch den gantizen Kirchendienst 1ın solcher
jhrer Landsgebreuchiger bekanter sprach verrichtet nnd 1n

dieselbige sprach die gantze Bibel gebracht vnd gebraucht.”
Auch 1ler wird also Pfingsten als die Weihe und Erhebung

der Muttersprache UL Werkzeug der Verkündigung der gOoLt-
lichen Heilsbotschaft verstanden. Der Aussendungsbefehl Christi
wird bereits als Aufforderung ZU. Predigt ın der Muttersprache
gedeutet und das bereits erwähnte Kapitel des Korinther-
briefes wird als Ermahnung ZU volkssprachlichen Predigt 1

Gegensatz einer erkündigung ıIn unbekannten un remden

Sprachen ausgelegt! Das Griechische selbst wird nıcht als „Hei-
lige  .. Sprache, sondern als die geläufige un landesübliche Ver-

kehrssprache der Zeit dargestellt, deren sich der Heilige Geist
Z Verbreıtung des Evangeliums bediente. Neben das Griechi-
sche trıtt das Lateinische als gyleichberechtigtes Werkzeug des (sei-
stes 1n den lateinisch sprechenden Gebieten. Bedeutsam ist auch
der in weIls, daß VOIL Anfang al auch die un!' der

S sıch nicht 1n einer unbekannten un fremden
„heiligen” Sprache, sondern 1n der volks- und landesüblichen
Sprache vollzogen hat

Die weıtere Sprachentwicklung steht 1U auch bei Dalma-
tiinus ıunter dem Gesichtspunkt des NEUECIL alls AÄAuch das

OU6 Instrument des Heiligen Geistes wird mißbraucht. ‘“ Wie
sich Nnun leyder die (‚ananıter vnd jhre Nachkomen gSeEZSZCH dem
Wort (ottes vndanckbar erzeıigt davon abtrinnıg vnd durch
den rechten ZOTCN (ottes verstossen worden Also hat sich
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dieser vndanck / (Sott erbarms auch bey den jenıgen befunden
welchen das Evangelium antfäancklich iın Griechischer Vn hernach
iın Lateinischer sprach dem bevelch Christi nach fürgetragen
worden.“ Auch aus der Verkündigung haben die abtrün-
nıgen Geister ihren eigenen (‚ötzendienst entwickelt bis hin Z.11.

„Ärrianismus achometismus Vn Antichristianismus selbs
Diese Fehlentwicklung wird durch einen etzten Fingrif£
Gottes aufgehalten. Während ın der alten Kirche die verbreiteten
beiden klassıschen Sprachen vornehmlich ZU Werkzeug des Hei-
ligen Geistes erhoben wurden, greiit nunmehr Gott; u11 den
Hochmut der Gebildeten und Gelehrten bestrafen, auft die VOeIL-

achteten, „barbarıischen Volkssprachen zurück, das F, vange-
hum denen bringen, denen durch die Gelehrten VOT-

enthalten wurde.
„Aber nıchts desto wenıger hatt ott diesen etzten Zel-

ten da die finsternis des Antichristenthumbs ZU. aller dickesten
ıst germesen abermals nıt wenıger als beschehen selinen
gnädigen vn barmhertzigen willen VIS erzeıgt nnd den Bar-
barischen Völckern (wie sS1e die stoltzen nnd hochmütigen Graeci
Vnnn Latini Je IlIld allwege verrächtlich genant haben) seın
wort durch den tewren hocherleuchten Man Gottes weilland

M artinum Lutherum seligen /in Teutscher DNMN gemeınen
Man bekanter sprach dermassen scheinen lesset das nıt allein
durch diesen Werkzeug die JTeutsche sprach mıt dem reinen Wort
Gottes, sondern auch das wort (Gottes mıiıt der Sprach ın eiINn
auffgang kommen besonders aber durch die moluerteutsche
Bibel welche einıge des Luthers Tolmetschung alle ın ott SC
lerte vnd rechtverständige auch für eın (’ommentarium halten
Daher denn auch aus dieser (Göttlichen gnad eruolgt das auf
diesen tag ın JTeutscher Nation allermeniglich die Göttliche Schrift
hören lesen reden sıngen vn verstehen können.“

eorg Dalmatin spricht 1er zwel entscheidende Gedanken
aus Einmal ist die Verbindung des Heiligen Geistes mıt der
Volkssprache ZaNZ nach dem Urbild der Inkarnation gedacht, un
Z WAaT ın der Form, daß der Heilige Geist gerade 1n die niedrigen,
verachteten, barbarischen Sprachen In die Knechtsgestalt einge-
SaNZCH ist: 1€Ss geschieht S’  s daß diese Verleiblichung eine
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wechselseitige Beziehung schafft. ıcht allein iıst die deutsche
Sprache „„‚durch diesen Werkzeug mıt dem reinen Wort (‚ottes 1n

eın auffgang kommen, sondern auch das wort Gottes mıt der

Sprach Hier ist als Ahnung Z1A1. Ausdruck gebracht, w as sich
nachher auch tatsaächlich durch das Übersetzungswerk der Refor-
matıon 1n vielen Sprachen vollzogen hat, daß die Bibelüber-
setzung zugleich die Erhebung der Volkssprache ZAL. Literatur-

sprache und die Eröffnung der literariıschen Entwicklung dieser
Sprache ist, eıne Tatsache, die nıcht U  — für die slawischen
Sprachen, sondern auch für das Polnische, Ungarische, Estnische,
Lettische, Litauische, Wendische und Finnische gilt |Dies ıst 11

der Anschauung begründet, daß 1ın der Bibel Ja mıt der Ver-

kündigung der göttlichen Offenbarung alle Dinge und Geheim-
nısse von Himmel und Erde 1n die Sprache e1nes Volkes ein-

gefangen werden. Mit diesem uniıversalen sprachlichen Werkzeug
iıst zugleich die Möglichkeit eıiner zukünftigen sprachlichen und
literarischen Entwicklung gegeben un vorweggenOmMMEN. Dabei
wird auch deutlich, w as bereıits be1i sich ankündete: das
Ziel der Sprachentwicklung steht Anfang. Durch die ber-
setzung der Bibel werden alle Dinge des menschlichen und vott-
lichen Seins mıt den Mitteln der Volkssprache ge1ist1g bewältigt.
Himmel un Erde werden durch das Instrument der Volks-

sprache gewissermaßen NEU geschaffen. Di
omm m ıt dem Wort GOöites. das Wort (zOlites

„ın einen auffgang”. Weiter aber ıst 1er
die wichtige Erkenntniıs ausgesprochen, daß die Übersetzung selbst
eine „tollmetschung””, eine Auslegung un Deutung des Urtextes
1mMm Geist der Sprache 1ST, ın die der Urtext übersetzt wird, und 1

Geist des Volkes, das diese Sprache als seıine Muttersprache
spricht.

Was Georg Dalmatın der deutschen Sprache entwickelt.
wird NU. auch auf die übrigen Volkssprachen übertragen.

„Es hat aber der barmhertzig güttig ott dieser etzten
zeıt nıt allein der Teutschen sondern auch andern Nationen
nnd Völckern se1ın reines wort ın jhren nnd sondern SDIa-

chen nach Luthero auch durch andere gelerte fromme CI -

leuchte Gottesfürchtige Männer ygnedigklich Vn Vätterlich g-
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off. énbahret. Wie annn (jme SC eWw1g lob nnd danck gesagt)
mehr gedachte Biblische nnd andere daraus geflossne christliche
nutzlich Schrifften auch in Französischer W ällischer Vngri-
scher Polnischer Behemischer Reüssischer Dänmerckischer
nnd iın andern mehr sprachen Iın kurtz verschiner zeıt herfür
seın komen.

Vnd wann WIT Windischen auch 1U allenthalben danck-
barlich erkennen vnd annNneMmMenNn wolten würden WIT befinden
das der guttıg barmhertzig ott gyJeichfalls auch V IS ın DNSerer

gerochnlichen Muttersprach ın diesen landen eben mıt diser
wolthat vnd offenbarung se1nes worts nıt wenıger als anfängk-
lich die Hebreer vnd hernach die Griechen vnd Lateinier auch
ach Jnen die Teutschen vnd etliche andre Nationen mıt eıner
sonderbarn vynuerhofften ygnad für andere Völcker angesehen
hat DDann WIEe miıt der Teutschen Sprach auch ZU zeıten
(aroli Magni vnd auch noch hernach eın gestalt gehabt das
al dieselb nıt wol schreiben sondern alle ontractus vnd Brieff
1n Lateinischer sprach hat stellen mussen: Iso ıst auch die
Windische sprach besonders w1€e die 1n diesen Landes gebreu-
chige / nıt VOTL hundert der mehr sondern allererst bey dreiyssig
Jar nıt geschrieben oder auff Papyr gebracht worden: uch
viel leut vermeınt das dieselbige VOoO  am ijhrer besonderer
vnd 1n etlichen wortern ın andern sprachen vongerochnlicher
schroärer aussprechung nıt wol köndte ıIn die Feder gericht
vnd mıt Lateinischen Buchstaben ZU Druck gebracht vnd
noch 1e1 weniger / das die gantze Bibel darein köndte transferirt
werden. Welches vmb desto mehr beklagen gewest das die
Windische sprach nıt ın eı1ım minckel verborgen: sondern durch
gantze mächtige Vn jel Königreich (gleichwol ıIn etliche Dia-
lectos abgetheilt) heutigs tags 1n schwung gehet Denn der
Windischen sprach nıt allein die 1ın gantzem Creinland
DnNder Steyr DN Kärenten sam bt den angrentzenden Landen
als (’rabaten Dalmatien vnd W indischer Marc (7arst metlt-
Jing vond Ysterreich sondern auch Behemen Polacken !
Moscuiten Reussen Bosnaken vn W alachen vn auch schier
der meıste theil der Völcker S NsSer Erbfeind der Türck der
O hristenheit abgedrungen dieser zeıt gebrauchen: Iso das
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auch Türckischen 10 zwischen den andern:/ ın der ganizen
Türckey 1n geme1ın vnd auch ın Cantzeleyen gebreüchigen
sprachen die Windische auch eın Heubtsprach ist  >

] hese Vorrede enthält die ausführlichste theologische und reli-
g10se Begründung des slawischen Übersetzungswerkes. Sie be-
stätıgt, daß ıhm nıcht VÜU.  —. allgemeın humanistische und nationale
Gedanken zugrunde lagen, sondern daß 1€eSs Werk au einem
bestimmten Endzeitbewußtsein und Erfüllungsbewußtsein her-
aus geschaffen wurde und daß eine gahnz euU«C Auffassung der
Bedeutung der Muttersprache darın ZU. Durchbruch kommt, eıne

Auffassung, die nunmehr die Muttersprache VOoO dem alten Fluch
der babylonischen Sprachverwirrung, vonmn dem F’luch der Ent-

zZzweiıung der Völker befreit weiß un: gerade ın der Sprache, die
das olk spricht, das Instrument und die Verleiblichung des
Heiligen Geistes 1n dieser etzten Zeit U1 Zweck der Aufrich-
tung des Gottesreiches sieht.

Es ware aber falsch, ın diesen Anschauungen, w1€e sS1E

Trubar und ach ihm Georg Dalmatin entwickelt
haben, lediglich die Wiedergabe fest ausgepragter reformatorı1-
scher Lehren erblicken. Vielmehr 1aßt sich feststellen, daß
gerade das Besondere der Gedankenführung der beiden Vor-

reden, die theologische Gegenüberstellung der babylonischen
un:Sprachverwirrung als der Begründung des Fluch-

Strafcharakters der Volkssprache und des Pfingstwunders
be1ials eıner Heiligung der Volkssprache sich weder

Luther noch bei Melanchthon noch bei sonst einem

der Reformatoren 1n dieser Weise dargestellt findet. )as

echt Lutherische den Gedanken Irubars ıst die allgemeıne
Wertung der Sprache als e1INeESs Mittels der Verleiblichung und
Konkretisierung des Heiligen Geistes. Ebenso ıst echt lutherisch
der Gedanke., daß die Volkssprache überhaupt erst durch die
Offenbarung (Gottes geweiht un dadurch 7A11  — „optima Dei CT

..  Ura „ad optımum uUusSumHnl ecreata“” wird Dies ıst ın der Luthe-
rischen Anschauung VO. Wesen des Heiligen Geistes un letzt-

hin 1n eıner Anschauung vVvOoIml der Inkarnatıon überhaupt begrün-
det Es gibt das ıst Luthers fundamentale Erkenntnis das

Geıistige nı€e un:' nımmer abstrakt, nı€e uUunN!' nımmer leiblos, SO1I1-

Ztischr. FE
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ern Nur ıIn se1ıner konkreten Verleiblichung und Inkarnation.
DDer Heilige Geist schwebt nıcht ber den assern ‚„„wıe eıne

Gans  . sondern oftenbart sich In der konkreten TLeiblichkeit der
Sprache. [Diese Gedanken auf die Sprache bezogen sınd —

<chaulichsten ıIn Luthers Schrift „An die Ratsherrn aller Städte
deutsches Lands“ 5924 ausgesprochen. ort heißt „ Wiıe wol
das Evengelion alleyn durch den heyligen SEeVSt 1ST komen un
teglich kompt, ısts doch durch mittel der sprachen komen und
hat auch dadurch ZUSCHOMCHN, I1 auch da durch behallten WeTI -

den Denn gleich alls da ott durch die Apostell wollt VD alle
wellt das Evengelion lassen komen, gab die ZUNSCH dazu. nd
hatt auch VO durch der Römer regıment die kriechische nd
lateynische sprach wevt VDn alle and ausgebreyttet, auft das
SCYH Evengelion yhe-bald fern und evyt frucht brechte. Iso hat

tzt auch gethan. Niemant hat SEWUSLT, warumb ott die SPEa®
chen erfür lies komen, bis das 1HNall 1U allererst sihet, das CS umb
des Evengelio willen geschehen ist  .. „Die sprachen sınd die
scheyden, da YTLIL dis messer des geysts stickt. Sie sınd der
schreyn, darinnen 171LA. dis kleynod PE Sie sind das gefeß, dar-
innen 1Se SDECYSE igt. Und 1D1e das FEvengelion selbs zey Sıie
sind die Körbe, darynnen 11LaNn 1SC brot und fische ıund rocken
ehellt ..

ber eben diese Schrift al die Ratsherrn ıst adurch auf-
schlußreich. daß sS1Ee diesen Gedanken VOI den Sprachen als der
Verleiblichung des (Geistes nıcht auf eıne Volkssprache bzw.
überhaupt nicht prımär auf Cdie Volkssprachen bezieht. sondern
zunächst nd 1n erster ILinie auf die „h . n’

un cdie Schrift Luthers zielt ja nıcht ab auft die Einrichtung VOIl

Schulen, In denen die Jugend ın der Volkssprache, sondern iın
denen sie ın den „heiligen” Sprachen unterrichtet wird. Ja
versteht die humanistische Sprachbewegung un clie Erneue-
rung des Stucdiums der klassischen Sprachen nıicht als Selbst-
zweck, sondern als geheimnisvolle heilsgeschichtliche Vorberei-
tung der Neuentdeckung des Evangeliums ı1n seinem Urwortlaut
in Hebräisch und Griechisch. Der Gedanke ist also 1ı1er nıcht auf
die Volkssprache, sondern autf die heiligen Sprachen zugeschnit-

47) Weim Ausg. 1 ,
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ten, enn dıe gyöttliche Offenbarung hat siıch zuerst ın dem (e-
der Leiblichkeit der hebräischen Sprache, sodann 1n dem

Sprachleib des Griechischen vollzogen. (ott selbst hat diese Spra-
chen dadurch geheiligt, daß sS1e ın den Mund NOMMCH un
hebräisch un oriechisch gesprochen hat Daher MUu. na sıch

diese Sprachen halten, 1l b das ursprüngliche Anliegen
und den Ursinn des göttlichen Worts verstehen un auslegen.
Eben weil die göttliche Offenbarung eın Abstractum 1St, SO1L-

ern ott seliner Offenbarung al die Menschen erst der

hebräischen, annn der griechischen Sprache sich bedient hat, und
Se1IN Wort ın Cdieses Gefäß s  CH hat un ın diesem orb un

darreicht, muß sich diese Sprachrealitäten halten un:
diese Sprachen studieren un: Schulen ihrem Studium einrich-
ten Daher heißt ebendort ®)

„ 50 jeb U alls das Evengelıon 1st, hart lasst 13805 ber

den sprachen hallten. Denn Sott hat schrifft nıcht umbsonst

alleyn VDD die sprachen schreiben lassen: das alte testament

VDn die Ebreische, das NC Vnnn die Kriechische. Welche 1U ott
nıcht Iragt, sondern wort erwelet hat tur allen andern,
c<ollen auch WVLI die selben fur allen andern ehren. VDenn Pau-

Ius rühmet das fur VM sönderliche ehre un vortevl der Kbreı-

schen sprach das (sottas wort drynnen geben 1st, da sprach
Röm 5 8 „Was hat die beschneyttung vorteyls oder nutzes? Hast

viel, auffs erst: sind yhn (sottis rede befolhen.“ Das rhümet
auch der ÖN1g Davıd Psalm 147 Ar verkündigt wort

Jakob un SCYH gepott un rechte Jsrael.“ Er hat keynem volck
also gethan noch SCYNHNE rechte yhnen offinbart, Da her auch die
Ebreische sprach heylig heisset. Und sankt Paulus Röm. nennet

die heylige schrifft zweyitel umb des heylıgen worts gottis
wiıllen, das drynnen zwertfasset ist, Iso ma auch die Kriechische
sprach wol heyllig heyssen, das die selb fur andern azu erwelet
ıst: das das NEWEC testament drinnen geschriben würde. Und aus

derselben alls aus CVIN brunnen andere sprach durchs dol-
metschen geflossen und sS1e auch geheyliget hafız-

Diese Worte sınd ebenso aufschlußreich durch ihre theologischen
Gedanken wı1ıe€e durch die Auslegung der angeführten Bibelworte.

48) Weim. Ausg. IR
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Wenn In Röm 3 die Frage gestellt wird, W as die Juden VOoO

den Heiden VOTaus haben, un diese Frage VOo  a Paulus mıt dem
Hinweis darauf beantwortet wird, daß ıhnen (sottes (OOffen-
barungsworte anveriraut worden sind, bezieht 1€eSs Luther von

se1ınem konkreten Geistgedanken aUusSs auf die hebräische Sprache
un!' erklärt diese Paulusworte S! als ob die hebräische Sprache
dadurch, daß sS1e ott als Werkzeug se1ıner Offenbarung benutzt
habe, eine heilige Sprache geworden sel, die 1mMm hebräischen Ur-
text auch für die gegenwärtıigen Erforscher der göttlichen Schrift
uUun: Lehre notwendig lernen und studieren sSE1. Kbenso ıst
das Wort A US Psalm 147 Er zeıget Jakob se1ın Wort, Israel seıne
Sıitten un Rechte, So thut er keinen Heiden, och lässet S1€e
wı1ıssen se1ıne Rechte (v Sanz realistisch auft cdie hebräische
Sprache ausgelegt und ihr Vorrang als heilige Sprache VOrLr allen
andern daraus abgeleitet. Der Gedanke, daß Gott eiıne Sprache
dadurch, daß s1e benutzt, heiligt, ıst ebenso auf die griechische
Sprache bezogen. Ja ıst 1eTr diese Benutzung ausdrücklich als
eine Erwählung bezeichnet, die diese Sprache VOoOr allen anderen
auszeıichnet un ihr eın heilsgeschichtliches Vorzeichen gibt Die
Ausbreitung des römischen Reiches und der hellenistischen Kultur
und S5Sprache 1m Raum dieses Reiches wird als eıne heilsgeschicht-
liche, geheimnisvolle Vorbereitung verstanden, durch die die
griechische Sprache ber die a Ökumene verbreitet un!' da-
durch befähigt wurde, VOoO  - ott als Mittel seıner Offenbarung al

alle Welt benutzt un dadurch geheiligt un ZULC heiligen S5Sprache
erhoben werden. Diese Heiligung kommt den übrigen Spra-
chen., den Volkssprachen, nıcht auf dieselbe unmittelbare Weise
der Erwählung, sondern 1ın eıner abgeleiteten Horm Z un Na

durch die „Dolmetschung‘” der Heiligen Schrift Au  N der heiligen
Sprache 1n die Volkssprachen.

] hese Auffassung schließt also die Irubarsche Interpretation
des Pfingstwunders aus, denn nach Trubar ıst ja jede Volks-
sprache seıt dem Aussendungsbefehl Christi Gehet hin un
prediget allen Völkern un durch die pfingstliche Geistpredigt
ı1n allen Sprachen „unmittelbar un VOo dem alten F’luch
befreit, nd das Medium der hebräischen un griechischen S5Sprache
als der eigentlichen Quellen der Heiligung der Volkssprachen ıst
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nıcht mehr notwendig. Jede Volkssprache ıst seıt Pfingsten
sich befähigt, als Instrument der Verkündigung des göttlichen
Worts dienen. Daher iıst VOo der Ilutherischen Sprachtheorie
AauUusSs auch Sar nicht möglich, ın dieser VOo  o Irubar ausgeführten
Weise das Pfingstwunder mıt der babylonischen Sprachzerteilung
ın Beziehung setzen und als Beseitigung des F'luch- un Straf-
cQharakters der Volkssprachen verstehen, die ihnen als Mittel
der Zerteilung anhaftet. Für Luther wird die Volkssprache erst

geheiligt durch ihre Übersetzung der göttlichen Offenbarung aus

ihrem sprachlichen Urtext ın hebräischer un griechischer
Sprache, für Irubar aber unmittelbar durch die pfingstliche
GeistausgieRung nd dureh den Aussendungsbefehl, der 6S

möglich macht, nunmehr auych die Volkssprachen ZU Verkündi-
>  o  ung der göttlichen Offenbarung benutzen.

ıne überraschende Bestätigung dieses Unterschieds 1n der
theologischen Begründung bringt die einzıge Stelle, der Luther
die Verkündigung des Evangeliums ın den verschiedenen S5pra-
chen mıt dem Pfingstwunder 1ın Beziehung bringt. Sie findet sich
ıIn der berühmten Vorrede . „Deutschen Messe“ ort nımmt
Luther Stellung der ımmer stärkeren Verbreitung der deut-
schen Sprache ıIn dem evangelischen Gottesdienst, un Wäar ber-
raschenderweise ın dem Sinne, daß sich aufs heftigste
eıne völlige Ausschaltung der heilıgen Sprachen aus em (sottes-
dienst und ihre völlige Ersetzung durch das Deutsche wendet.
FEr betont ausdrücklich: die lateinische „‚formula missae” „wil
ich hie mıt nıicht auffgehoben odder verendert haben, sondern
wıe NX sS1e bis her bey Ul gehalten haben, sol sS1€e noch Irey
SCYN, der selbigen gebrauchen, un: ul  N gefellet
odder ursachen bewegt. Denn ich keynen wWes wil die lateıi-
nısche sprache aus dem (sottis dienst lassen Sar wWes kommen.
Und wenn ichs vermöcht un: die Kriechische un Ebreische
sprach wWerTItC 115 gemeYnA als die latinische un hette el
feyner mus1ıca nd YESANSS als die latinische hat, solte InNna.

sontag umb den andern allen vieren sprachen, Deutsch,
Latinisch, Kriechisch, Ebreisch INnESSEC halten, sıngen nd lesen.

halte Zai nıchts mıiıft denen die 1U auff EVONC sprache sich
Sar geben Vn alle andere verachten Denn ich wolte
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solche iugent yn leute au{ffzihen, die atch vnn ' frembden lan-
den kunden Christo nutze SCYD vnd mıt den leuten reden das
nıcht VILS x1enge w1ıe den Waldenser V3n Behemen die yhren
gyJauben YVILIL yhre eygene sprach gefangen haben das S1E
mıt niemand konnen verstendlich Vn deutlich reden lerne
enn yhre sprache. So thet aber der heylige ZEVST nicht

anfange Er harret nıcht bis alle elt SCcH ]erusalem eme
vnd lernet Ebreisch sondern gab allerley ZUNSCH ZU predig
ampt das die Apostel reden kunden wWO sS1Ee hyn kamen Disem
exempel wil ich lieber tolgen vnd ıst auch billich das inNnan die
ıugent yYID vielen sprachen vb wer WCVS wWwW1€e ott yhr mıt der
ZEeVL brauchen wird? azıuıu sind auch die schulen gestifftet 49)

Das Bewußtsein der Abhängigkeit der Heiligung der deut-
schen Sprache VO den alten heiligen 5Sprachen iıst bei ihm also

stark, daß aı ı1ebsten neben dem Deutschen die echten
heıligen Sprachen als gottesdienstliche 5Sprache beibehalten
möchte Die eINZIgE Stelle also, der die 5prachenfrage nıt
Piingsten un der GeistausgieRung 1n Verbindung gebracht ıst,
zeıgt, daß Luther nicht n einen völligen Ersatz der alten heiligen
S5Sprachen durch die Volkssprache denkt, sondern daß gerade
diese heiligen S5Sprachen als die ursprünglichen Werkzeuge und
Gefäße der göttlichen Offenbarung neben der deutschen Sprache
au der inneren Notwendigkeit se1INer Anschauung W}  n} der Ver-
leiblichung des Geistigen heraus beibehalten ı1l Ja Luther
polemisiert 1er O29 ausdrücklich s  x  CSCH die „Böhmen‘, nd
ihre Versuche, die eıgene Volkssprache Stelle der alten heili-
SCHh Sprachen setizen. Der Grund dieser Polemik ist nıcht eın
pädagogischer Gedanke, daß ja annn die Verkündigung VoO  a

einem, der eıne andere Sprache redet, nıcht mehr verstanden
würde, sondern ıst der theologische, ddß die Offenbarung ın en
heiligen Sprachen des Hebräischen, Griechischen un:! Lateinischen
{ U einmal POS1LLV vorliegt und daß diese als der Quell un:
Ursprung der göttlichen Offenbarung nıcht durch das abgeleitete
Instrument der Verkündigung 1n der Volkssprache SaNz VeOeTI-

drängt werden dürfe Irubar aber will Ja gerade dasselbe wıe
die „Böhmen‘, nämlich eine slowenische Bibel, eine slowenische

49) Weim Ausgabe 1 9 74
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Liturgıle, eiıne slowenische Kirchenordnung, eiIn slowenisches
I xamen ordinandorum un! slowenische Kirchenlieder. Man sieht
hileraus, N1€e cdie Bemühung der protestantischen Theologıe 11

Cdie hebräische un griechische 5prache nıt dem Kernpunkt ihrer

religiösen Anschauung V Oil der Offenbarung (sottes un vVvOo  am

der Menschwerdung zusammenhängt.
Bei Luther ıst also wohl der allgemeıne Gedanke der Sprache

als des Instrumentes, Gefäßes der gxöttlichen Ofifenbarung un
des Heiligen Geistes finden, nicht aber cdie besondere theolo-

gische Begründung der Benutzung der Volkssprache 1n dem
Pfingstwunder. Hier haben offenbar bei Trubar UnN:' seınen

slawischen Freunden andere Traditionen eingewirkt; un Z WA.

sind diese 1n den Sprachanschauungen der oriechisch-orthodoxen
Kırche P suchen. Von der Tradition dieser Gedanken 1aßt sich

allerdings nıcht beweisen, auf welchem Weg sS1Ee literarısch
Irubar un den suüudslawischen Evangelischen gekommen 1ST.

Weder die alteren Slawenapostel, Cyräill un Method, die Be:

gründer der slawischen Kirchensprache, noch Ccie hussıtischen
Verfasser der altesten böhmischen un! ungarischen Bibelüber
setzung haben eigene theoretische Begründungen ihres ber-

setzungswerkes hinterlassen. Wohl aber 1aßt sıch ın der XT1E-
chisch-orthodoxen Kirche auf orjientalischem Boden eıne theolo-

&18che Begründung der erwendung der Volkssprache 1MmM (sottes-
dienst finden, die alle edanken TIrubars bereıts enthält. Die

Praxıs der oriechisch-orthodoxen Kirche hat ja vonl en altesten
Zeiten der Kirche darın bestanden, den inzelnen Völkern
1ın der Volkssprache predigen un: eıne volkssprachliche Litur-

&1E€ einzuführen. Die syrische Kirche hat syrisch, die armenische
Kirche armenisch, die koptische Kirche koptisch gepredigt,
SUNSCH, gelehrt un die Liturgıe vollzogen. Die (Goten, die vonmn

griechischen kleinasiatischen Missionaren christianısıert wurden,
hatten clie Bibel, den Gottesdcienst, die Predigt und die Kirchen-
lieder ın gotischer Sprache. Dort, also die Praxiıs der Kr-

hebung der Volkssprache Z  — gottesdienstlichen Sprache sich als

ständiges Prinzıp der Verkündigung nd der Verschmelzung VOo

Kirche un Volkstum erhalten hat, dort ıst auch die Ausbildung
VOoOIl der J heorıe der Volkssprache suchen. Bisher ist m1r Nnur
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eın auyufschlußreiches Zeugnis ostkirchlicher Tradition Gesicht
gekommen, eın Gedicht des syrischen Abtes

451—521) ber das Sprachwunder Pfingstfest.
Der Fingang dieses Gedichtes handelt VOoO  S der Strafe, die

den sich ‚ ott empörenden Menschen VOo  - ott in Gestalt
der babylonischen Sprachverwirrung auferlegt wurde. Dann
heißt weıter:

„Aus der Bestrafung jener, die sich Dich empO. haben,
annn jeder lernen, daß Du die autere 1nebe bıst jJene, die
sıch bemühen, sıch unter Deinen Schutz lüchten. Wie soll ich.
den Urteilsspruch, der ber die Söhne Babels ergzıng, nennen?
Bedeutet mirklich eiıne Strafe oder nicht vpielmehr eın (rnaden-
geschenk, voll des Reichstums?“

„Es emporten sich die abylonier, schon hat den Stabh
hoben, s1e schlagen, aber unter dem Schlag entspringt
autere (znade, und bereichert sıe. Nach Sprachen rTeNNnte s1e,
Stamm für Stamm, siche das ist die (rabe, die ihnen unter dem
Thitel einer Bestrafung verliehen mard Ein kundiger Lehrer
unterrichtete S16 ın den Sprachen, verteilte s1ı1e un gab jedem
einzelnen olk seıine Sprache. Seine Lehre stıeg herab w1e€e der
Regen auf ihre Stimme und es sproßten die Laute der verschie-
denen Sprachen auf ihren Lippen. Großen Reichtum goß ber
die Bedürftigen aus und miıt eıner unschätzbaren Wissenschaft
bereicherte s1e. Siehe, ihre Züchtigung ward der aNzZCH Welt
A Schmuck, daß sS1e ın reichem Maße ın Sprachen
redete.“
e Strafe besteht nıicht 1n der Sprache, sondern In der Zer-

teilung, die aber durch das Geschenk der eigenen Sprache VOTIT-

sußt wird. „„Wie mıiıt einem charakteristischen Merkmal unter-
schied S1e voneinander durch ihre Sprache ıIn einzelne Völker,
auf daß sS1e die Erde ın Besitz nähmen, die noch wust und leer
dalag Denn w as gab cs für eın anderes Mittel, s1e, die CN bei-
Saln MeEN wohnten, trennen, als bewirken, daß der eıne die
Sprache des andern nıcht mehr verstand? Dem einen Stamm
gab ın seıiner Weise diese Sprache, dem andern jene, un
wurden Si6,‘ die vorher zusammenlebten, einander fremd Als
der Herr sıch ihrer erbarmte, ihnen ihre Wohnorte anzu-
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welsen, teilte ihre Sprache, un Babel selbst kam das zugute,
enn Wäar überfüllt.“”

Die Schar der Apostel iıst die Cu«cC auserwählte (Gemeinde
VOo  — Babylon. Nach der Himmelfahrt schenkt Christus den
Aposteln, die anı Pfingsttag 1 Abendmahlssaale ın Jerusalem
versammelt arc.  ‚ die Fülle sSe1INES Geıistes, „und S1Ee begannen
ın allen Sprachen lobsingen. Sie fingen an reden 1n
Sprachen, Je nachdem der Geist einem jeden reden eingab
Der Heilige Geist ward ihr Lehrer un uınterrichtete s1e, eln

eigenartıger Lehrer., der sich nicht der Lesung der Bücher
bediente“

LU einem Schulsaale hat der (G(eist dich gleichsam gemacht
für die Söhne des Lichtes, Abendmahlssaal, 1ın dir ernten S16
die Ausdrucksweise der Völker un ihre Sprachen 1ın dir Sang
der Heilige Geist ıIn CUCH, ungewohnten Lauten, ın allen
Sprachen, die sich ıIn viele Zweige geteilt hatten Babylon
hat dich herausgefordert: wa  — enn nıicht auch eıne Sprach-
verwIırrung, as 1n dir vorging? Doch du hast Babylon weıt
übertrofifen 1mMm. lieblichen Zusammenklang aller Sprachen. ort
murden die Sprachen permIrrtkt auf den Spruch des Richters hin,
ın dir ber verteilte der Heilige (reist Lın aller Liebe sämtliche
Sprachen. Kın geıistiges Babylon möchte ich dich arum. NENNCH,
eıne auserwählte Gemeinde, welche das Lob (Gottes In gllen
5Sprachen singt.‘

Christus ıst CS5, „der die einzelnen Völker getrennt hat VO  S

Babylon aus Nun ließ ihnen eine U Botschaft ihrer
eigenen Sprache verkünden. Wenn WAarTrT, der 1m Abend-
mahlssaale eiıne Art reden verliehen hat., MUu annn nıcht
auch die Verwirrung aller Sprachen se1ın erk SECWESCH sein?
Er verlieh den Aposteln die Gabe, ıIn verschiedenen Sprachen
reden, damit die Völker merkten, daß die Sprachen verwiırrt
habe‘“

-Die frohe Botschaft des Sohnes wurde ın allen Sprachen VOCI’.-

kündet, auf daß die Welt erfahre, daß ihm die Völker der Erde
gehören. In iıhren eigenen Sprachen redete miıt ıhnen, damit
sıe ıhn Ja aufnähmen. Wenn die frohe Botschaft ın einer e1IN-
zıgen Sprache dargeboten hätte. hätte ;ohl auch UTr eın olk
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s1e aufgenommen und sich belehren lassen. So aber. da sS1€e ı1n
freundlichem Entgegenkommen ın allen Sprachen bringt, nehmen
s1e alle Völker der Frde ftreundlich auf In der Sprache der
einzelnen Länder redete ıhnen, dadurch kıund Lun,
daß Lehrer und Meister nd Herr des Landes zugleich sSelL

„ Jedenfalls hat auch dort ın Babel die Sprachen verwiırrt,
damıit sS1e Z 1 Feichen würden., WL der Welt seine frohe
Botschaft senden würde. Es verlieh also der Vater den Völkern
verschiedene 5Sprachen nd zerstreute S1€e dann, damıt s1e als
Zeichen dienten für die Offenbarung des FEingeborenen I]a
eınst In Babylon die Sprachen teilte, bereitete die geheimnis-
polle Art und W eise DOT, ın der die frohe Botschaft eeCines Sohnes
verkündet merden sollte.‘‘

„Folgende Worte etwa einst 1m Lande Babel ZEeSPTO-
chen worden, da die Sprachen unter alle Völker verteilt wurden:
‚Ihr Stämme, die ihr VO  — ]1er auszieht, die 1 änder der Lirde
In Besitz nehmen, beroahret das (rut Sprache, die ihr
gelernt habt Am Ende der Zeiten, sehet, da mıird der gsroßfe
Lehrer gesandt roerden, e der ouch lehren roird, indem mıt
euch rmahrhaftig spricht. Völker der Erde, wartet auft den Sohn.,
der Ende kommt Seht, eın LZeichen, au  N dem ihr auf seıne
Ankunft schließen könnt, sSe1 euch die Art Z.U reden., In ihr
wird euch se1ne Freudenbotschaft verkündet werden. In 21Lr

Sprache, die euch gelehrt hat, mird 0} miıt euch sprechen, denn
ist CS, der euch VO Babylon al zerstreut hat,; damit ihr Ccie

elt ın Besitz nehmet. Wenn ihr VOILL ihm das Reden 1n allen
Sprachen vernehmt, dann nehmet VO  > ım cCie Wahrheit iın
Empfang, die euch lichtvoll lehren wird. 5iehe, hiniort
verkündet die Wahrheit ber den Herrn und verleiht die
Sprachengabe, damit G1E Zeichen sSe1 für seine Prediegt ...
Durch jene Gabe., Cdie CT den Aposteln verlieh, belehrte en
Erdkreis darüber. Es ıst Ja doch jene Ausdrucksweise, clie den

Denn ihm gehören Worte,Menschen vVvon Anfang gegeben.
Stimme und Sprache, und nd Herz, alle Weisheit un aller
Verstand. Wenn will, verwirrt alle Sprachen, wWwenn e

ber wünscht, verteilt en Geist ıIn verschiedenen Gestalten
Er hat 1n Babylon die Völker voneinander getrenn und zerstreut,
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ebenso hat den Aposteln die Sprachen verliehen unNn! s1e Z6eI-

streut.“
‚„„Die Lampen warenhn schon hergerichtet für den Empfang des

Lichtes, aber das Licht selber, das VO oben kommen sollte, hatten

G1E noch nıcht empfangen. IJa S1E aber in dem Abendmahlssaale
versammelt ware entbrannte das KHeuer un: entzündete sich 1n

iıhnen un erleuchtete die Welt mıt seinen Strahlen IS VCI-

breitete sıch die Lehre ın allen Sprachen gyleich einem wilden
(neßbache., w1€e eıne { .lie sproßte die Kirche infolge der reichen

Bewässerung or. Der Abendmahlssaal murde zZu einem

geroaltigen Babel, alle Völker der Erde vernahmen ihre Sprache
DON ıhm alLls Von dir ahm ihren Ausgang eine TLehre voll des
Lebens ZuU den Völkern der Erde, deren Geist ın Dunkel gehüllt
WwWwWar. Aus den Sprachen, die ın sS1e verteilt wurden, kann jeder-
INa abnehmen, daß der Herr WAaT, der ın Babylon die

Sprachen verwiırrte. Er Nar C5S, der ]er w1€e dort all der Seite
se1nes Vaters ar 39)

Hier sind ın orientalischer Weitschweifigkeıit die Gedanken
ausgesprochen, die sich 1n ahnlicher oOrm auch bei Irubar finden.
Das Gedicht bringt eine Parallelisierung der babylonischen
Sprachverwirrung un der GeistausgieRung 1m Abendmahlssaal,
In dem siıch die Urgemeinde versammelt hatte Babel bringt die

Zerteilung der S5Sprachen, durch die die Verständigung der Men-
schen verhindert wird. arın liegt der Strat- un Schuldcharak-
ter der Sprachverwirrung. |)as Pfingstwunder aber bringt die

FErhöhung der Volkssprache Instrument der Verkündigung
der göttlichen Offenbarung Von 1er Au erhält rückwirkend
aunch die babylonische Sprachverwirrung einen 1nnn Sie

nıcht 1LLUFL Strafe, sondern sS1€e ar 1m Hinblick auft das
künftige Heil, das durch die Sprachen ausgebreıitet werden sollte,
eın degen für die Völker, dessen Wirkun  a  o zunächst verborgen
blieb, der aber mıt dem Pfingstwunder 1 Abendmahlssaale
17 Kraft treten begann. Christus selbst hat den Völkern ihre

Sprache gegeben, un dereinst 1n ihrer Sprache mıt ihnen reden
SA können. ] heser Gedanke VOIL Segenscharakter der Sprach-

50) Kempt Bibl Kirchenväter, Bd. 6, aus dem Syr übs VOIl

Gundersdorter, 1915, 273 5
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zerteilung ıst noch vertielft durch den Hinweıis auf die gehe1imn1S-
vollen ıinneren Zusammenhänge zwischen dem W esen eines
Volkes un: dem W esen seiner S5Sprache. Aus der einfachen Ur-
sprache sproßt die Vielheit der Volkssprachen hervor, jedem
olk wird durch göttliche OÖrdnung seinem Wesen nach seıne
eigene Sprache zugeteıilt. Jedes olk nımmt en iıhm ZzZugew1e€eSse-
DE arl der Erde ın Besitz, „die noch wust un leer ..  war , un:
bildet „eıne unschätzbare Wissenschafft‘“‘ In seıner 5Sprache aus.

|Die Heiligung der Volkssprache durch das Pfingstwunder führt
1er also eıner positıven Wertung des Auftretens der Volks-
sprachen schon VO  a ihrem Anfang a. seıt Babel Im Hinblick
auf die zukünftige Erhöhung der Volkssprache wird bereits iıhr
Ursprung nicht mehr unter dem ausschließlichen Gesichtspunkt
des F’luches un der Strafe, sondern unter dem Gesichtspunkt der
Vorbereitung der Erlösung und als eine göttliche Gnade betrach-
tet, die „unter dem Schlag entspringt”.

In der Tradition dieser ostkirchlichen T heorie un Praxis der
S5Sprache ıst auch die Trubarsche Parallelisierung der babyloni-
schen Sprachverwirrung un des Pfingstwunders 11Ild seine theo-
logische Begründung se1nes Übersetzungswerkes suchen, eıne
JIradition, die Ja gerade unter den slawischen Stämmen In den
Spuren un ımmer ebendig geblieben
ıst un für die sich vielleicht bei einer Sichtung spaterer uße-
TrTunNngen ostkirchlicher 1heologen ber die gottesdienstliche Ver-
wendung der Muttersprache noch mehr Beispiele aufzeigen las-
SsSCI1. Bezeichnend bleibt aber bei Irubar diese Verquickung Ost-
kirchlicher Iraditionen miıt Iutherischen Anschauungen, w1€e s1e
die eigentümliche un aut dem Boden der Reformation eINZ1IZ-
artıge theologische un religiöse Begründung seiıner Sprach-
anschauung nd der reformatorischen Bedeutung se1INES slawı-
schen Übersetzungswerkes ze1ıgtT.

111
Die Tatsache. daß der Plan Irubars und Hans VO Ungnads

als eın ökumenisches Werk VO weıtester A HB
dehnung geplant WAäar, ıst deshalb verkannt worden, weil
Irubar In der NEUETEN Literatur hauptsächlich als Begründer der
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Literatursprache gewürdigt wurde 13888 die
ber das slowenische Werk hinausreichenden Pläne un Wir-

kungen aum mehr beachtet worden sind. Ja der Herausgeber
der Briefe Irubars, Elze, geht 1n seliner Verkennung des '

sprünglichen Anliegens Trubars weılt, alle Pläne, die ber die

CENSCIC Wirkung in seiner slowenischen Heimat hinausgreifen,
als “Schwinde!l’ bezeichnen. „Dergleichen schwindelhafte Ideen
wIı1e eln solcher Absatz dieser Bücher auf dem Balkan), eıne Aus-

dehnung dieser Sprache bis Konstantinopel, eine Zerstörung der
Türkenherrschaft durch die krobatischen Druckschriften wurden
durch Consul,; Klombner Uu. D dem Herrn Ungnad seinem

großen Schaden beigebracht” °*). Ungnad erscheint hiernach als

beklagenswertes UOpfer der Phantasıe selner Agenten und Buch-
händler.

Wie unsınn1g ıne solche Behauptung ist, geht schon aus der
einfachen Tatsache hervor, daß nıcht u  — Ungnad, sondern
auch die slawischen Herausgeber der Drucke ın cyrillischer
Schrift selbst dieses nternehmen erst nach sorgfältigster Erkun-
digung ber die Verbreitung des Kroatischen unter den Süd
slawen nd ber die Verbreitung der cyrillischen Schrift began-
e  b und außerdem als Mitarbeıter nicht 1U Kroaten, sondern
uch Serben nd Bosnier heranzogen, cCie als sachverständige Be-
urteiler der Verständlichkeit und Verbreitungsmöglichkeit der
VO ihnen hergestellten cyrillischen Drucke gelten konnten.
Consul und Klombner selbst haben sich die Gewinnung
dieser Sachverständigen bemüht un haben also die ‚„schwindel-
haften“ Ideen ber die Verbreitung der kroatischen Sprache nıcht
erfunden, sondern geben 1Ur die Urteile dieser Sachverständigen
wieder. Es wird 1er Nutzen se1N, einmal ZENAUCT VCI' -

folgen, 1n welcher orm nd welcher Seite die Erweiterung
der Pläne des Ungnad-Trubarschen Werkes vorgetiragen wurde.

Während das “Werk? zunächst für cdie slowenischen un: TOA-
tischen Evangelischen aut habsburgischem Boden bestimmt WAal,

lassen sich vVvVOo  s 1561 deutlich die Absichten nachweisen, durch
Einführung der cyrillischen Drucke die Reformation auch auf das

Gebiet der cyrillischen Schrift 1n

51) Klze, Briefe S, 249
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un In der einzuführen. |)ese Absichten
durch sorgfältige KErkundigungen vorbereitet. SöSo hegt eın Zeug-
N1S der S5achverständigen 8 August 1559 aus *o
VOT, In dem bestätigt wird, daß Stephan Consuls Übersetzung
gzut kroatisch sel, un In dem ausdrücklich VOoOomnl der kroatischen
Sprache bemerkt wird. „daß die durch ganntz Dalmatien ach
dem adrianıschen MCECFT, dergleichen durch Krobaten, W ossner,
irffey onnd Aderselben ort DISS auf Constantinopel verständig
vynnd >  x  u  S  S  I sSe1 52) Als Sachverständige haben eine Reihe VOoO

kroatischen Geistlichen und Herren unterschrieben. EKbenso weist
Ambros rölich Juni 1561 ın eiınem Gutachten über
die Verbreitung der eyrillischen Schrift darauf hin ‚„‚Dieselb, wıe
ich gewisslich erinnert, geet durch Littaro, Keyssen, Moscovilttern,
Moldaro, W alachia, Sirfei, Dalmatien, C’onstantinopl pond auch
A4Afl des turkhischen khaiserhoff wurd mıt gotLtes hilftf vnd SCSCH
vill Yuets schaffen“ 53) Er empfiehlt ZU Durchführung der cyril-
Hschen Drucke den Dee TIı S, einen Serben, dem auch
seıine Informationen ber die Verständlichkeit der cyrillischen
Drucke 1ın kroatischer Sprache tür Serben, Bulgaren un Walla-
chen herstammen.

selbst empfand derartige Zeugnisse als Bestätigung
un Legitimation se1ıner Absicht. die Reformation unter den
Sudslawen überhaupt verbreiten. In einem Schreiben
König SR VO 26 Oktober 1561 berichtet ihm,
daß iıhm die Vorbereitungen des cyrillischen Drucks und die
SCHNAUC rkundigung ber Cdie Verbreitungsmöglichkeiten auf
dem Gebiet der cyrillischen Schrift das wichtigste Anliegen seıner
Arbeit In diesem Jahr FCWESCH €l. „Unnder sollichen meınen
sroßen SOTSCH nd geschäften Nar auch dis die srößt, das ich
mich aigentlichen erkundigte, ob die dolmetschung ortographie
und buchstabenn uUuNNSeCeTS NC WEN rabbatischen vnnd cyrulischen
druckhs durch (Croatien, Dalmatien, Servdienn und Bossen
leßlich vonnd verständig seye“ 54) Er beschreibht ann ausführlich,
an W sich als Sachverständigen gewandt habe un: schließt:

Kostr. .
53) Kostr.
54) Elze, Briefe 141
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‚„‚Demnach ich bey sollichen gelerten nd druckhern durch 1Tre
zuschreyben und mundtlich anzaıgen iın erfarung befunden, cdas
dise dolmetschung der baiden geschrifften vnd druckhereyen ge-
recht, gyut und allen denen, die siıch diser sprach un geschrifften
gebrauchen leßlich Vn verstenndlich seyen  S '55)' In der Vorrede
AU ersten Halbteil des kroatischen Neuen 1estamentes nennt
ann selbst als Verbreitungsgebiet dieses Druckes die „Oyrfeli,
Bulgarei, Boßen, (’roatien, Dalmatien, Schlavonien, (Crein, (/nter-
steyer, (Carenten, Karst un Histerreich‘. Das selbe Verbreitungs-
gebiet erwähnt * mıt einem Hinweis auf diese Vorrede ın einem
Brief VOmn 10. Februar 15692 al die Herren Jobst S G d

Kbenso erklärtb 6 O” und andere krainerische Herren 56)
Irubar 1n seıner ‘Relation? al die krainerischen Herren un
Landleute nd den Magistrat der Stadt Laibach Aa1iıı Juni 15062,
durech seine crabatischen und cyrillischen Bücher werde die rechte
Keligion .nıcht allein 1n diesen Landen, sondern auch ıIn Croatien,
Dalmatien, Servien, Bbossen, nd Bulgarien gepflanzt un —-

weitert. 2
Die Landschaft selbst empfindet dies nıcht als „„‚schwindel-

häft:. sondern weıst ihrerseits 1n einem Juni 15692 em
Hans 1881 ausgestellten und al Franz gerichteten
Beglaubigungsschreiben darauf hin, daß der angefangene ‚‚chra-
batische vnd cyrulische truk h‘ \ wolfart vnd aufnemung der
christglaubigen vnd anderer menschen In Chrabathen, Y sterreich,
Dalmatien, W ossen, Seruien, Vulgarien Dn derselben umliegen-
den enden“ diene l58) |Der Hinweis auf dieses Verbreitungsgebiet
der cyrillischen nd gylagolitischen Drucke findet sıch auch 1ın
einem aı D Juni 1562 in l ausgestellten offenen Brief,
den Jo SI a | C un: Cdie Verordneten von Krain
em selben Hans ZU selner Reise nach M

un r I1 ausgehändigt haben, un in dem wiederum
bestätigt wird,. daß „WIT umb befurderung willen des N  _ AD
fangen crabatischen vn cirullischen trukh hayl nnd wolfart
der christglaubigen nnd anderer menschen ıIn Crabathey, Yster-

55) Daselbhst.
56) Daselbst 164
57) Daselbhst 152
58) Kostr. S, 79
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reich, Dalmatien, W ossen, Serula, Bulgaria nnd dergleichen
vombliegenden orrten seelen seeligkhaidt dem wirdigen christ-
lichen errn annsen Lamella . hiemit abgefertigt haben” °°).
Die Verordneten VOoO  > Krain und Jobst von Gallenberg erklären
sich auch 1n eınem Schreiben Hans Von Ungnad VO] Juli
1562 bereıit, das Werk 99 wolfart VN|! auifnemung der christ-
glaubigen vnd anderer menschen ın Chrabathen, Windischland,
Y ssterreich, Dalmatien, W ossen, Servien, Bulgarien ond derselben
vumbligenden annden seelen seligkhait genedigst genedigelich
vnd nachtbarlich efürdern wollen‘ ®°) Durchweg sind also
die südslawischen Völker ınsgesamt als das Ver-
breitungsgebiet der reformatorischen Schriften und ıbelüber-
setzungen gedacht, und Z wWwar gerade VoO den suüudslawischen Sach-
verständigen.

Ungnad hatte sich inzwischen weıter ber die Absatzmöglich-
keiten der cyrillischen Drucke gerade 1n den serbischen, bul-
gariıschen un wallachischen Gebieten erkundigt, mıt dem Krgeb-
NIS, daß dort infolge der allgemeinen Not einen Verkauf nıicht

denken sel. Er berichtet darautfhin ıIn einem Schreiben VOoO

September 1562 die Landstände ın Krain, „daß man ohl
dürfe 1ın (C’rabaten, SYrDey un Bulgarei mehr mıt verschenken
ennn mıt der bezahltung fortbringen müssen “ 61) e Briefe der

un!' Agenten Ungnads lassen erkennen,
daß ın der lat zahlreiche Versuche nach dieser Richtung hın
unternommen worden sind.

AIl diese Außerungen bestätigen, daß ın eıner höchst VOT-

antwortlichen und durch Aussagen der S5achverständigen gestutz-
ten Weise der Plan auf den größeren Wirkungskreis unter en
suüdslawischen Völkern überhaupt eingestellt War. So ıst also
eın “Schwindel’, wenn Ungnad ın seiınem Schreiben die Evaä

gelischen Reichsstädte ebenfalls auf diesen weıten Wirkungskreis
hinweist un von den cvyrillischen un: glagolitischen Drucken
schreibt: „Vnnd 1se bücher, sonderlich die crabatischen nnd
cirulischen, werdenn durch gantz Crabatien, Dalmatien, Boss-

59) Kostr. S. 8|  S©
60) Kostr S. 92
61) Klze, Briefe 23().
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nen, Seruien, B ulgarieh. nnd gar bis gen Constantinopel SC-
lesenn nnd verstandenn“ 62) Auch aßt sıch angesichts dieser
Zeugnisse nıcht die Behauptung aufrecht erhalten, die “ schwindel-
haften? Pläne gingen auf Consul un Klombner zurück. Sie liegen
ı1n dem eıgensten Anliegen Un dem ursprünglichsten Sendungs-
bewußtsein rub selbst begründet, der ber die Fürsorge
ul se1ın CNSCICS Vaterland hinaus en sudslawischen Stämmen
überhaupt die Verkündigung des Evangeliums zukommen lassen
wollte und VoOL Anfang al gerade die OI den lTürken besetzten
und daher ıIn ihrem Glauben besonders bedrohten Länder w1€e
Serbien, Bulgarien un: Bosnien ın seiıne 1ssıon miteinbeziehen
wollte.

Bestätigt wird dieser weıte Blick bei dem slawischen ber-
setzungswerk schließlich durch die Tatsache, daß auch eine
Verbreitung des evangelischen chrifttums ıIn cyrillischer Schrift
In d5 nd sowohl ıIn “MoscovI1a)’, dem roß-
tfürstentum Moskau (Großrußland), WI1Ie unter den ‘Reussen),
ın der Ukraine, gedacht NarLT.

[ Der Gedanke eıner Verbreitung der Reformation 1n Rußland
mehrere Male 1 Verlauf der Durchführung des Werkes VOo  -

Ungnad un! seinen Mitarbeitern CETWOZCH bzw. sS1e heran-
geiragen worden.

]Die erste nachweisliche Anregung findet sich 1n einem Brief
vVOon Ambros Frölich AaU: Wien VOo Juni 1561 ]eser
schlägt seinerseıts eıne Übertragung des kroatischen Katechismus
ın cyrillische Schriftt VOT. In der Begründung der Notwendigkeit
eıner cyrillischen Version weıst nıcht NUrL, wıe 1€eSs Irubar
und Stephan Consul und die anderen Kroaten aten, auf die
Verbreitung der ( iruliza 1n Serbien und Bulgarien hin, sondern
nennt daneben auch „Littaro, Reyssen, Moscovittern, Moldaro,
W alachia‘“ als mögliche Absatzgebiete der cyrillischen Drucke &}
Hier wiıird ZU ersten Male Rußland als Gebiet eıner Verbrei-
LUNg der reformatorischen Schriften erwähnt. Der 1n weils auf
eıne solche Wirksamkeit in Rußland ist VO  S dem Serben
trıus aus  ZCH, der sich selbst Frölich 1n Wien angeboten

62) Kostr. 175
63) Kostr S, 39
Ztschir. Nıa 5/4.
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hat, die Übertragung ın die cyrillische Schrift für den Druck
vornehmen wollen, un VOoO  wn dem Frölich eine Schriftprobe
sofort Ungnad mitschickte. Demetrius selbst hatte in dieser
Zeit, W1€e bereits ausgeführt, den Plan und die Absicht, ‚zer! Moss-
khouiam zıiehen, dasselbst eın schuel und rechte kirch Z.U-

richten Vn die rechte ler pfilanzen, aber gleichwohl mıft g...
färlikheit Vn SOTZCH, vnangesehen das iın denen landen wol
bekhandt VN:! einen STOSSCH hatt*%)

Die Ausführung dieses Planes wurde durch die Berufung des
emetrius ıIn die Moldau durchkreuzt, aber die AÄnregung blieb
nıcht ungehört. So hat der Agent, der für die Verbreitung der
cyrillischen Drucke In der Türkei zuständig WT, Mathes
Klombner ın Laibach, ıIn einem Schreiben Vo M) Dezember
1561 Freiherrn VOo  en Ungnad darauf hingewiesen, daß auch Ruß-
land als Absatzgebiet für die cyrillischen Drucke 1ın Frage
komme, un bemerkt: !!E S>  E werden zweıftfl die Irag auf
Moschkhorit auch SCcCCH lassen: die Ratzen, Sirffen nnd
Poschega mMas durch derselben S1IL. herrn Christoffen auch
die sachen üurdern nnd durch den Frölich auf Sibenmurgen
nnd derselben enden“ Wiederum ıst 1er VO.  a d,
also VO Großfürstentum Moskau die ede. Während Frölich
daneben noch auf die Reussen, ın dieser Zeit die
Ukrainer. hinweist, nennt 1ı1er Klombner noch die Kaitzen, die
Ja auch iın Ungarn, der Moldau un der Wallachei verstreut
lebten, un weıst auf Siebenbürgen als die geeıgnetste Zentrale
einer Verbreitung der Drucke unter den Südostslawen hin.

Auch der Agent VO  S Ungnad, seın Schreiber R
hat die Absatzmöglichkeit 1n Rußland Cr WOSCH. Ja hat O;  fa  a
VOrT, selber nach Rußland reisen und dort für die Vertreibung
der cyrillischen Drucke werben, doch 11 zuerst das
Absatzgeschäft besser Organıslıeren. Er denkt dabei hauptsächlich

die großen Jahrmärkte VOoO  - Debritz un acht Ungnad
den Vorschlag: ”I 11 auch iın disen meınen rFavysSscmHh durch
Reussen ziechen, alda ıst auch die zirulische sprach nnd schrifft
bekhannt, aber 1nnn allweg MUuUCS die rechte niderlag VOoO

64) Kostr
65) Kostr.
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der STOSSCH jahrmärkht ZU' Debritz geordnet werden mıt solchen
buechern, ann dahin kohmen die Reussen, ıtem die Ratzen VO

Temeschrar nnd Sar au Sinich, dergleichen aQUuUs dem Rätzen
markht. Demnach wolle b dem Frölich ein antzal derselben
buecher VOo allen gattungen zueschickhen nnd darbei ein VOI’-

zeichnus, w1€e e1INs VO  > jeder SOT soll verkauffen...
wollen iıhme auch deshalben innsonderheit schreiben.,

das solches meın gedunckhen SCVYC (wie ichs ann mıt ihme
genuegsamlich hab abgeredt) nnd das solche buecher

zuehannden des Ppfarrers nnd richters ZU Debritz Z -

schickhe. Dann ich ll INn meınem durzug daselbst sollichs mıt
ihnen beeden handlen vnnd beschliessen, nnd ihnen erhalben
notturfftigen beschaid veben, vynnd hoff also solche buecher Cn

den ditz OT aı Tueglichsten nnd besten moOögen verhandelt
werden“ 66)

Dieses Schreiben, das AQUuSs Prag Oktober 1562 Ungnad
abging, verrat also den Plan einer Urganisation e]ıner ständigen
Buchniederlage mıt cyrillischen Drucken für die „reussischen“,

ukrainischen Gebiete. Die Belieferung soll ber Wien
folgen. Unter Debritz ıst wohl Debrezen verstehen, das
VOoO  un en raıtzıschen Niederlassungen w1e VOo Kılew aus gut
erreichen wWAäar. Wenn auch ber den weıteren Ausbau un: Lrfolg
dieses Handels nıchts mehr al  N dem spateren Briefwechsel des
Ungnadkreises Z.Uu erfahren ıst, ıst jedenfalls deutlich, daß
sowohl Klombner In Laibach, WI1Ee Frölich ın Wien, WwW1€e Waolf ın
Prag al eınen Absatz der ecyrillischen Drucke 1 Großfürsten-
tum Moskau und der Ukraine gedacht un:' ihn auch ın die Wege
geleitet haben

Eine zweıte Möglichkeit eınes Vorstoßes nach Rußland bot
sıch durch die Beziehungen Kn das sich Ja der ord-
STCNZE der Moldau entlang bis fast al  N Schwarze Meer
streckte un: einen großen eil der Ukraine mitumfaßte. Der
Fürst L: der Schirmherr der Reformation ıIn Litauen,
hat siıch ja selbst u die Verbreitung der Bibel INn cyrillischer
Schrift unter den Slawen ın seiınem Reiche bemüht. In Wien
hatte 1 ch VOo diesen cyrillischen Drucken in Litauen

66) Kostr. 107



Untersuchungen

fahren un Juli 1561 Hans VO: Ungnad berichtet „I
vernimb OIl etlichen Pollackhen wWwWI1e her kardıinal fürst der
Littarm auch die bibl Vn andere buecher der cirulica hab
truckhen lassen 67) Den litauischen Bibeldruck hat Hrölich dann
aufmerksam verfolgt Am August 1562 schreibt Ungnad

erwarte C11Ne cyrillische Bibel aus Latthaw? habe S16 aber och
nicht erhalten Inzwischen hatte bereits die Bekanntschaft miıt
CIN1ISCH litauischen LEdelleuten gemacht die auch für die Unter-
StULtZUNg des Ungnadschen Werkes der Ausgabe cyrillischer Drucke
SCWONNCH hatte So kam also ber Wien C1NE Verbindung Z W1-

schen den cyrillischen. Bibeldrucken Litauen und dem Lins
gynadschen Werk zustande Hrölich beschreibt den anNnzech Handel

Brief VO 5 September 1561 folgendermaßen „Her
teffan bıtt umb e1inNn cirulische Bibel der INa disen landen nıt
bekhumen MmMaß, hab wollen derhalben die polnische khauffleut
1ıTeCeNHN hand| autt littarm VN! Eeyssen haben anlangen Nun aber
sind CC ansehenlich herrn vnd grafen raf DONn. Myr vnd her
matrnMoOoditz aus littaro al der khai mt hof Cc11N zeıt her
diszipel auf der autten SCWESCH, deren die ciruliza wol|
khan Vn etlich unter 1Te MM gesind auch gefelt ihnen w as 17

her teffan geschickt hat habh 1TeH hofmeister herrn Martin
Sternberg aus Elgot angelangt der C111 ziımblicher gelerter vnd
gastlicher i1nNan 1st hat IL1LLr zuegesagt nach dem SONS etlichen
wochen ec1n erTrt littaw den herrn Graten khumen so| vnd
SC111 gynedigster her, her Radmil furst liıttaw 1sSt SONst genalgt
solche christliche werkh A befordern sol die Bibl vnd ander
Buecher INneTr allen vnkosten haben innerhalb wochen, hat
also etliche zeilen, die ich 11 gezalgt behalten vnd andern
tag auf der pOost hinein geschrieben 69) Der genannte Stephan
1st u 1, e1n weıterer Mitarbeiter al den wurt-
tembergischen cyrillischen Drucken.

Schließlich hat siıch auch noch 61 anderer Uyrier für die Ver-
breitung der evangelischen cyrillischen Drucke ı Rußland C.  a  Cc-
SeiIZz nämlich Matthias Er selbst WI1IeC

67) Kostr
68) Kostr 98— 99
69) Aus dem Original der Uniyvr -Bibl übıngen
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auch seın Sohn haben sıch der Herausgabe der slawischen
Drucke iın W ürttemberg verschiedentlich beteiligt. Flacıus hat ZUE

Beförderung des cyrillischen Drucks Matthias Kı
nach Laibach eıinen gedruckten Bogen der .„T’schirulica auf mosko-
witisch“” zugeschickt, den daraufhin der Hauptmann St. Veıt,

U, sıch nahm., U: ıhn iustifiz.eren’ lassen.
Diese Übersendung eines cyrillischen Druckbogens ın moskowiti-
scher Sprache wäar deshalb wichtig, weil den Mitarbeitern des
Ungnadschen Kreises, w1ıe€e auch die Bemühungen Frölichs zeıgen,
sehnlichst die nschaffung solcher Drucke tun WAar:,

eiıne Vorlage für den Schnitt und Guß der eyrillischen Lettern für
ihre eıgenen Drucke 1n rach bekommen und weıl s1e siıch auych
darüber rmentieren wollten, ob die roatischen Übersetzungen 1n

eyrillischer Schrift den russischen Drucken sprachlich ahe
70)stünden. daß s1e ıIn Rußland auch verstanden würden

Hans VOo  — Ungnad selbst hat sich diesen Anregungen eıner

Verbreitung seıner cyrillischen Drucke ın Rußland nıcht VeOCI-

schlossen, sondern hat seıne persönlichen Beziehungen und seıne
Freundschaft mıiıt dem Herzog Albrecht VO Preußen
azu benutzt, auch auf em Boden der russischen Kirche 1 Sinne
der Reformation wirken 71) Die Freundschaft Ungnads mıt

geht schon auf die er Jahre des Jahr-
hunderts zurück. denn 1543 nennt sich ıIn einem Brief
Albrecht seıinen „„alten Diener“ Kıs ıst aber unbekannt, ın wel-
chem Verhältnis früher Albrecht gestanden hat Jedenfalls

die Freundschaft eine sechr persönliche un herzliche, denn
Herzog Albrecht hat ihn nach seıner Vertreibung aus Österreich
mehrere Male aıt eld und allerlei Geschenken reichlich unter-

stutzt An iıh wendet sıch auch Ungnad . September 1561
aAU: rach mıiıt der Nachricht ber se1ıne Pläne, gylagolitische und
cyrillische Schriften drucken. ] Dies geschah sicher nıcht DU.

als eine beiläufige Information, sondern Ungnad schrieb 1€es 1mMmM
Hinblick darauf, daß ja Preußen einen unmittelbaren Zugang

dem russischen Sprachgebiet un: dem Bereich der Verbrei-

RBriefe 135
70) Vgl Brief Klombners Hans Ungnad VOoOoOIN Julı 1561; Elze,

71) Vgl Voigt, Briefw. S, 207 {f
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Lung cyrillischer Schrift hat Ungnad wußte auch VO  b den Be-
mühungen Albrechts, die Reformation 1n v { fördern,
und hat darum gerade iıhm besonders nachdrücklich die Aufgabe
eıner Förderung des cyrillischen Druckwerks als eine C hristen-
pflicht nahegelegt. „ 50 langt demnach meın yantz
underthenig bitt. Die wollen Al  N angeborner loblicher un Christ-
licher miltigkhait 15S hochnützlich hochruemlich Christenlich un!:
unerhörts werkh umb der ehren (Gottes un: Aussbraitung se1NeESs
hayligen Namens willen COhristenlich un genediglich efurdern
helfen“

Weiter schickt Ungnad sofort nach Erscheinen des ersten cyril-
ıschen ruckes, des ( irulischen Catechismus’, eın Fxemplar

November 1561 aus rach nach Königsberg zugleıch nıt einem
Plan ber die folgenden cyrillischen Drucke.

Im Juli 5692 nehmen seıine orschläge Herzog Albrecht
eine bestimmte Gestalt AIl Die Mitteilungen F’rölichs Al seıne
litauischen Freunde ber die cyrillischen Drucke 1n 1 übingen
hatten inzwischen das Aufsehen der evangelischen Adeligen 1n
Litauen selbst erregt. Anfang Juli erhält Ungnad den Besuch
VO  S Zwel adeligen litauischen tudenten, die 1n Tübingen studier-
ten, die mıt iıhm ber eine umfangreiche Bestellung cyrillischer
Katechismen tür ihre Heimat verhandeln. Ungnad beeilt sich,
seınem hohen Freunde 1n Preußen Mitteilung VO diesen Ver-
handlungen machen, 1n eiınem Brief aus rach VOoO Juli
1562 „Wie alls sonderer schickung (ıottes das hohnutzlich
unerhört Christenlich werckh der Windischen C hrabatischen un:
( irulischen Iruckherey aufgericht und angefangen worden. dar-
durch das echt allaın seligmachend haylig Evangelium auch
unter die ungleubigen khomen und ausgebrait werden khan, hab

abermals undertheniglich verständigen nıt umb-
CChHh kühnden. uhe auch gehorsamblich anzalgen,
das khurtz verschiner agen Z WL Junge VO Adlli der aın Mel-
chior (redroitz genant) a Uus der Littaw, der Zeit J1übingen
studieren, bey I1T alhıe SCWESCHI, den truckh gesehen un: g-
lesen, darneben vermelt, gebrauchen sich auch diser irulischen
buechstaben ın Irem V atterlanden, allaın aınem buechstaben

72) Daselbst 244
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mang] SCVYC; haben derwegen gebetten, Inall denselbigen schnel-
den un g1essen, Inen alsdann aın ausent Exemplar der ( hate-
C1SMOS Lutheri truckhen lasse, die wöllen selbs mıt sich oder 1n
ander wol hinein bringen un! Iren Landsleuten höchstem
gefallen damit gedient werde. Das ich auft Ir anlangen zutuen
willens und 1S€e ruckherey noch fürohin, wiılls Gott, ıIn me1ıner
behausung gefürdert soll werden  SE 73) Die Bestellung hat für
Ungnad einen starken Ansporn ZU Ausbau se1ıiner „cyrullischen
Iruckherey“ bedeutet. Um Albrecht selber ın seiner Bemühung
für die Verbreitung der cyrillischen Drucke In Litauen
muntern, legt ıhım eiInNn Verzeichnis der weıteren geplanten
cyrillischen Drucke bei*

Wiederum schweigen die spateren Briefe VOoO dem AÄAusgang
dieses Unternehmens miıt den Litauern. Daß 199823 aber VO jJetz

1n rach und Tübingen stark mıt dem Absatz In das russische
Sprachgebiet rechnete, geht daraus hervor, daß die von

Iruber Crainer, Aa *ON AALS Dalmata un Stephanus
onsul Histrianus unterzeichnete Vorrede ZuUu der „Kurtzen

außlegung über die Sontags vmn der fürnembsten Kest Fvange-
lia durch das gantz Jar Jetz erstlich iın (Crobatischer S5Sprach
mıt irulischen Buchstaben getruckt‘, JTübingen 15653, „„‚dem
Durchleüchtigen Hochgebornen Fürsten VN! Herren Herren
Albrechten dem Fltern Marggraven randenburg ıIn
Preüssen Stetin. er Cassuben vnd Wenden eic. Hertzog”
gewidmet iıst In dieser Vorrede wiıird der preußische Herzog
aufgefordert, „weıil durch dieselbig auch nach munderbar-
licher schickung des Allmechtigen nıcht allein dises Liecht
des heiligen KEvangelii 1n das Herzogthumb Preüssen gebracht
sonder auch ın die vombligende Königreich ond Fürstenthumm /
als Lieffland VnN! Poln“ kommt, möchte das slawische
Übersetzungswerk „mıt gantz Christlichem eiter vnd hohem
fleiß ynädiklichen helffen befürdern.“

All diese Angaben bestätigen ıIn vollem Maße die "Tatsache,
daß Ungnad und seinem Kreis die Verbreitung reformatorischer

Sd1rin ten und Bibelübersetzungen 1n cyrillischer Schrift auf russ1ı-

73) o1gt, A, O 9 S 92773
74) Voigt, o: D ELE
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schem Sprachgebiet 1 Litauen, Großrußland Polen un!: der
Ukraine nıcht DUr als 16 Möglichkeit un Aufgabe erschien
sondern daß S1€ sich auch bei der Festsetzung ihrer Auflagen-
zitfer un: bei der Anzahl der Absatzgebiete un Märkte uUun:
der Verbreitungsmöglichkeiten auf die erwirklichung dieser
Aufgabe vorbereitet und eingerichtet haben

Schließlich darf al auch als Zeichen des ökumenischen (‚ ha-
rakters des Ungnad TIrubarschen „ Werkes darauf hinweisen
Jdaß verschiedentlich grıechisch orthodoxe Gläubige
selhst dem Übersetzungswerk mıtgearbeitet haben Über die
Versuche, den Serben Diakon der Kirche VO  >

Byzanz, ZU  — Mitarbeit wurde bereits ausführlich
berichtet 7!5) Während bei ıhm die Verhandlungen keinem
KErgebnis ührten, wurden Z WC1 andere Griechisch Orthodoxe tat-
saächlich un haben auch C11€6E Zeitlang rach als
Sachverständize für den cyrillischen Druck mitgewirkt nämlich
Z WC1 Diese latsache Zusam-
menarbeit VON Anhängern der Reformation und Orthodoxen 1ST

dieser Zeit EINZISATULE un ıst der beste Beweis für die roß-
zügigkeit des Ungnadschen Werkes un: für die Weite SC1HNET

Pläne und SCLINeET persönlichen Kinstellung Mit Us ko be-
zeichnete INa  - Jahrhundert Kärnten, Kraıin und Kroa-
tıen christliche und Überläufer ausF lüchtlinge Bosnien
un anderen VO:  Z den Türken besetzten slawischen (GGrenz-
gebieten, die se1t 1530 größerer Anzahl nach Kraıin
kamen., S1C siıch teils Karst me1lst aber den krainisch
kroatischen Grenzgebirgen, Gorianz-Berge, bei Polland
Kosten und Metling nıederließen, Gebirge die ZU. eil noch

VOTISCH Jahrhundert Uskoken-Gebirge genannt wurden Die
Uskoken gehörten der nıcht unnerten griechischen Kirche
Ihre Unterbringung., Behandlung un behördliche Betreuung
wurde zuerst Regensburg durch Verordnung König
din and VO D4 April 15392 geregelt die Landesverweser,

75) Vgl INe1NeN Aufsatz Wittenberg und Byzanz 111 elanchthon
un der Serbe Demetrios, „Kyrios”, Jg 1939
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Vicedom und Räthe 1ın Kraın gerichtet WAar. Die beiden
Uskoken, die nach rach kamen, are. Hans VO Ungnad durch
Klombner In Laibach empfohlen worden.

Die Anregung, Uskoken Mitarbeitern gewınnen, Nar

VO Trubar selbst aus  SCH, der In einem Schreiben VOo.  n

Urach, 19. Maärz 561 die erren Hans Kisel. Leonhard
Budina, Ulrich Koburger, Georg Severle, Matthes
Klombner, Andreas Roest und Martın Preg ]l Lagı

geschrieben hatte „‚Darum liebe brueder, schauet umb eın
rechten Boßniaken un Uskoken, der recht crobatisch, cirulisch
reden un: schreiben khan, Wen schon lateinisch der walisch
nıcht khan, den schickht uNSs heraus auft das allerpeldigst.”
Gerade für die eyrillischen Drucke brauchte rubar dringend
sachverständige Kenner dieser Schrift. Die Uskoken, die VOoO  n

ihren lıturgischen Büchern her diese Schrift kannten. schienen
ıhm sıch besonders als Mitarbeiter eıgnen 76)

Klombner hat schließlich Zz7wel VO  > ihnen für die Reise
nach rach5nachdem s1e selbst ın
erst auf ihre Tauglichkeit und ihre Sprachkenntnisse geprült
hatte In seiner Begleitung wWwWaren S1e ann nach rach gekom-
INCN. Der eıne Wäar eın Bosnier, Hans Maleschevaz,
der andere eın Serbe. Ihre Ankunft
un! Mitarbeit bestätigt Irubar In einem Schreiben VOoO kto-
ber 1561 König In dem berichtet: „Und
aber 711 volendung des SaANZCH erckhs, hab ich ber das alles

meınem wıiıderum b herausziehen ZIDen UVusckhohitische priester
des griechischen (rlaubens (unter welchen der aln iın Serula, der
annder beyv Bossna geboren und ETrZOZCH, und die etliche g...
schribne Fragmente des NECWECN testaments ın crabbatischer und
cirulischen geschrifft bey inen haben) mıt MLr herauß un hieher
1Ns fürstenthumb Würtemberg SCCH Urach gebracht, welche uUuNX>

hie außen auch helfen Corrıglern. Haben schon allperayt den
catechismum helffen COrr1ıgıern un!:' Jetz 1n der arbeit, das
s1e mıt meınem gehülffen die evangelisten Corriglern 77)

76) Klze, Briefe, 107
77) Daselbst 141
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Allerdings haben die beiden Uskoken Ungnad ın rach je]
Kummer un Ärger bereitet, nıcht zuletzt deshalb, weiıl sS1€e ihre
Tracht als griechische Mönche beibehielten und zZU großen Kr-
staunen der Uracher Bürger 1n ihren schwarzen Kutten und ihrer
hohen Kamilowka mıt langen Haaren un: Bärten herumliefen.
Zudem hatte Ungnad alle Mitarbeiter, sowohl die Übersetzer w1€e
die Korrektoren, uchstabenschneider und Drucker ın seiınem
Hause 1n rach Die beiden Uskoken ehnten aber die schwäbische
uche entschieden ab, aßen eınFleisch, sondern UTr Fische Außer-
em Wäar der Serbe eın großer Irinker, W as Unannehmlichkei-
ten 1m Hause führte. Schließlich stellte sich heraus., daß die Lei-
stungen der beiden als orrektoren und Mitarbeiter doch nıcht
recht befriedigend ar Auch ihre Besoldung machte große
Schwierigkeiten, daß S1Ee 1mM Februar 1562 ın Begleitung VoO

Georg h, der kurze Zeit als kroatischer Übersetzer
In rach beschäftigt worden WAäafr, nach Laibach zurückgeschickt
wurden, VO WO die ständischen Verordneten 14. März un:
Klombner März ihre Rückkehr in Schreian Ungnad
melden.

Der serbische Uskoke iıst spater eine Art VO  u Märtyrer
geworden. In se1ıne Heimat zurückgekehrt, wurde VO einem
anderen uskokischen, also griechisch-orthodoxen Priester erschla-
SCH 1€Ss UL SEeINES Glaubens willen, d u11l seiner Neigung
für die Reformation willen geschah, Jaßt sıch nıcht sicher ermi1t-
teln In den Briefen Ungnads findet sich 1ın Bruchstück au

eiınem verlorenen Schreiben Irubars als Beilage Z U einem Bericht
al en Herzog rı a UuUsSs Pfullingen Z September 1564
In diesem Fragment berichtet Irubar Ungnad: „Der lange
uskokische türkische pfa{fif, err Mathia (Popowitsch), der bei

rach gewesti, ıst VO einem andern uskokischen pfaffen
etliche sagen, DO  _ seınes glaubens) tod geschlagen. Der
andere iıst auch hart verwundt. Iso hat der teufel se1ın spiel” 78)

Sollte das Gefecht, das für die beiden Uskoken unglücklich
verlief, wirklich aQus Glaubensgründen ausgebrochen se1n,
würde dieser Vortfall eIne Parallele Z en Erfahrupgen darstel-

78) Klze, Briefe, 4A02
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len, die der Serbe In denselben Jahren bei seınem
Versuch einer Verbreitung der Reformation unter den Orthodoxen
der mıt den dortigen orthodoxen Geistlichen g‘-
acht hat Auch für assen sıch äahnliche Källe
eiıner heftigen Bekämpfung retormatorisch ESONNECHNECC ortho-
doxer Geistlicher durch ihre kirchlichen Gegner aufiwelsen. So
berichtet In seıner ‘historia ecclesjiastica slavo-
nıcarum. Pprovınclarum’” VO TEL moskowitischen orthodoxen
Mönchen, die sich der Reformation zuwandten un aAU:  N M
nach kamen und dort In russischer Sprache predigten.
Von den dreien, Theodosius. Arthemius un Ihomas,
ıst der dritte eın Märtyrer se1INeSs evangelischen Glaubens CWOTL-
den Er predigte ın Polock.: Bei der Froberung der Stadt
durch Iwan den Schrecklichen i1im Jahr 1563 wurde
gefangengenommen. ]Da sich weıgerte, seınen evangelischen
Glauben abzuschwören. wurde 1n der un ertrankt 79) So
hat dasselbe Jahr 1563 TEL Stellen, in Weißrußland, In der
Moldau und 1ın Kroatien, Verfiolgungen un Martyrien ortho-
doxer Anhänger der Reformation geführt.

Es ıst eın Zeichen tür cdie starke ınnere Kraft und die UL-

sprüngliche Lebendigkeit des ökumenischen Werkes VOI Ungnad
un ] rubar, daß sich VOLN Anfang mıt dem Gedanken eıner
Ausbreitung der Reformation unter den Sudslawen die Idee eıner
Missionunterden Llürken verband. Dies einmal für sıch
darzustellen, ıst schon Aaus dem Grunde notwendig, weil sich in
den landläufigen Anschauungen VO dem Verlauf der Reforma-
tıon 1n Deutschland das Vorurteil scheinbar unausrottbar test-
geseizt hat, die Reformation un: VOTLT allem die lutherische rtho-
doxie habe für die 1ssıon nichts getan. Die folgende Darstel-
ung wird beweisen, daß die Reformation eiıne Tatıg-
keit auf dem schwierigsten und undankbarsten Missionsfeld des
Jahrhunderts gedacht hat, In dem türkischen Reiche selbst, un
daß VOoO  n vornherein die slawischen Drucke Irubars auch unter

79) (Wengierski) Regenvolscius, 1st. eccles. slavon. DIOV. 1Lb. 1L,
Utrecht 1652, S. 262—20263
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dem Gesichtspunkt der 1ss10N unter den Türken geplant un:
durchgeführt wurden.

Die Besonderheit dieses Missionsgedankens ıst durch die poli-
tische und relig1öse Situation 1n den suüdslawischen Gebieten g‘_
schaffen. Die suüudslawischen Stämme empfanden sıch auch ın der
Türkenzeit als eıne sprachlich un: volksmäßig ZUSammeN-

gehörige Gruppe. | Meses Bewußtsein der Zusammengehörigkeit
Wäar allerdings In der Zeit der Reformation politisch noch a usSs-

gebildet. Ihm wirkte eın doppeltes Element entgegen einmal
das eiéene tammesbewußtsein der einzelnen slawischen Stämme,
das sechr oft das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zurück-
drängen mochte. Weiter aber der alte relig1öse egensatz ZW1-
schen den Jäubigen der Ostkirche un der römischen Kirche, der
die slawischen Stämme unter sich aufs heftigste entzweıte. Irotz-
dem War das Gefühl einer Zusammengehörigkeit vorhanden. Der
sudslawische Raum wird UU. durch die Jürkeneinfälle INn Z7wel
Teile ZeTTISSEN. Eın eil der slawischen Stämme, die Bulgaren,
Serben un die mazedonischen Stämme lebten auf türki-
schem Boden Ein anderer, die Kroaten, Bosnier. Dalmatiner und
Illyrier‚ ar JO nach der Verschiebung der Grenzlinie 1mMm Ver-
auf der ständigen Grenzkriege mıt einem größeren oder kleine-
e  w eıl der türkischen Herrschaft unterstellt. Nun ja die
Türken ıIn ihrer Religionspolitik grundsätzlich auf loleranz e1INn-
gestellt, daß sıch praktisch die kirchliche Organisation iın einem
reduzierten Maße auch auf türkischem Boden halten konnte. TDoch
tirat unter der türkischen Herrschaft infolge der allgemeinen Aus-
beutung des Landes, des Niederganges der Wirtschaft, der allge-
meınen Verarmung und nıicht zuletzt infolge der Verwüstungen,
die die ständigen Grenzkriege mıt sıch brachten, eıne Entkirch-
lichung und Entchristlichung der Grenzgebiete eIN, abgesehen VO

der FPropaganda des Islams selbst, der gerade ın nı sich
stark unter der einheimischen Bevölkerung ausbreitete.

So ar also VO. der Ausbreitung der Reformation unter den
südslawischen Stämmen die Miss nıcht abzutrennen, enn
auch die Reformation hatte nicht mıt einem Kirchenvol eıner
bestimmten konfessionellen und theologischen Prägung, sondern
mıt eiınem ZuU großen el entkirchlichten, relig1ös überhaupt
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verwahrlosten Volk ZU tun, daß oft erst die einfachsten Vor-
aussetzungen tür eln Verständnis der evangelischen Verkündi-
ZUNS geschaffen werden mußten.

Kür cie evangelischen Sudslawen auf dem noch nıicht VO  S den
1uürken eroberten Gebiet stellte sich dieser Zustand unter einem
besonderen Aspekt dar. Es War ja se1t den ersten Schriftten
Luthers ın der evangelischen Geschichtsanschauung üblich Or
den, den Antichrist als einen Janus mıt Zz7wel Gesichtern be-
trachten. ] J)as eine Gesicht Nar das Antlıitz des ınneren Antichrist,
des Yapstes, der den Greuel der Verwüstung 1m Heiligtum der
Christenheit selbst aufgerichtet hatte |)as andere Gesicht das
Antlitz des ]ürken, der als der außere Antichrist die Christenheit
bedrohte. Diese Gleichstellung VOoO  D Papst un urk hatte für die
evangelischen Siüdslawen auf habsburgischem Boden eıne beson-
ere Aktualıität, enn für S1e traf diese Bedrohung durch den
doppelten Antichrist ın einem besonderen Maße Kın eıl der
südslawischen Stäamme lebte unter der Fahne Mohameds, eın
anderer eil Wäar durch die gegenreformatorischen Maßnahmen
der Habsburger und durch die Auswirkungen der römischen Poli-
tik ber Venedig, Iriest, Aquileja und (s0oerz 1n seinem ıInneren
Bestand bedroht. Gerade für die “Windischen), die Kroaten un
die Dalmatiner erscheint also ‘Babyst”? un! “Türck? UU als die VCI-

schiedene Larve des einen Antichrist, des einen Verfolgers der
evangelischen Wahrkheit, der In verschiedenen Rollen 1n Gestalt
des türkischen un des römischen “Unwesens’ das Evangelium
und die evangelische Kirche vernichten droht Auch VOL die-
SC Blickpunkt Aaus verschmilzt das Anliegen der Reformation
un!: der 1SS10N.

Das Bezeichnende den Missionsplänen des Trubar-Ungnad-
schen un des Laibacher Kreises bestand darın, daß die Türken-
M1SS10N sich auf der verhältnismäßig einheitlichen suüudslawischen
Volkssprache aufbauen sollte. Ungnad erhoffte VO.  w dem Über-
setzungswerk eiıne Vereinheitlichung dieser Volkssprachen durch
1n€ eu«c evangelische Iiteratur. urch diese sollte die Grund-
lage für eıne Verständigung ıIn der relig1ösen und kirchlichen Er-
ziehung und zugleich für eine Missıon unter den 1ürken geschaf-
fen werden.
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In diesem Zusammenhang gewınnen die Aussagen der Ca

schiedenen Führer des südslawischen Übersetzungswerkes ber
die Verbreitung der südslawischen Volkssprache und ihrer eiIN-
zeinen Dialekte unter der türkischen Herrschaft ihre besondere
Bedeutung. Es handelt sich ler un eiıne Reihe VO Aussagen,
die sıch anz gleichmäßig ber das gesamte Schrifttum un den
Brietwechsel des Irubarschen un Ungnadschen Kreises verbrei-
ten. ]Dieses sind nıcht 18881 Phantasien einzelner Mitarbeiter, SOI
dern F eststellungen gerade der Sdachverständigen, die die Verhält-
nısse auf dem Balkan kannten und diese Kenntnisse ihrem Mis-
sionsplan zugrunde Jegten.

Wieder ıst Irubar selbst, VO  s dem die ausführlichsten
Anregungen diesem Missionsplan ausgıngen. Irubar hat VO  —
allem König I1 I1 durch den inweis auf diese
Missionsmöglichkeiten unter den türkischer Botmäßigkeit unter-
stehenden Suüudslawen auf Grund der Verbreitung evangelischen
chrifttums für seıne Unterstützung des Werkes? gewınnen
versucht. So schreibt iıhn QauSs Kempten Januar 1560
anläßlich der Überreichung selner wıindischen Drucke: ho{ffe,
‚„„das durch solche buecher vermittelst göttlicher ynaden das reich
Christi un ın der Türckhey ZUTLeEMenN un: jel taussent
seelen erhalten wurden‘ 780) Hier ıst also die issıon unter der
türkischen Herrschaft als allgemein christliches un evangelisches
Anliegen dargestellt.

Dieser Gesichtspunkt ıst auch ıIn der Vorrede ZUuU ersten Teil
des Neuen JTestamentes un: mıt Beziehung darauf 1n dem „5umMa-
rischen bericht und kurtzen erzellung, Na ın aınem jegclichem
wıindischen buch on Primo Irubero biß auf dıtz 1560isten Jar
In truckh gegeben turnemblich gehandelt nd gelehrtet wurdet‘“,
als Hauptpunkt ZU Ausdruck gebracht. ort heißt „„Vol-
gendst ıst aln lange vorred ber das gantze e©H testament
Mit diser forred vermaınth un: al der Truber nıcht DUr allein
den ainfältigen wıindischen un krobatischen COChristen aın under-
richt nd aın gu anlaittung geben, WI1Ie S das NEUuU testament
un:' die ganntze geschrifft mıt utz nd verstand lesen sollen,
sonndern 11 mıt disem seinem schreiben (deswegen sıch

80) Elze, Briefe,
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hoch befleissen un alle seiıne gedanckhen nnd arbeit dahin
gerichtet) auch die Turckhen Z erkenntnuft ırer sunden und
verderbter natur, S  S rechter puße, SR mahren Aristlichen Slau-
ben pringen, das S darauß erkhennen, das ır machometischer
gJaub e1iIn alscher, erdichteter, teufflischer glaub
SCV, un das jederman daraulß lehrne die onad, vergebung
der sunde un: das EeWw1g leben bei Christo allein durch
den glauben suchen  . 81). In dem weıteren Bericht ber
die Vorrede heißt annn „Im dritten thail O1 E  E biß
auff das capittel hanndlt un lehret weitläuffig Von der
rechtfertigung ess mentschen. nnd auff das die einfaltigen
(CCrobathen und Turckhen disen wunderparlichen rath gotLtes, das

seıinen ewıgen aingebornen SUOLLE aınen mentschen lassen werden
un dermassen leiden un sterben. desto leüchter möchten be-

82)greiffen un verstehn
uch gegenüber weıst Irubar im mer

wıieder auf diese Missionsaufgabe hin. die dem “Werk)? autf tUr-
kischem Boden zukomme un die auf Grund der Verbreitung der
slawıischen Sprache ın der europäischen Türkei möglich sel. Da-
her finden sich ın en Briefen Ungnad eINne Reihe VO An-
gyaben ber die Verbreitung der slawischen Sprache bıs ach
Konstantinopel un nach Macedonien hın In einem Brief al

Ungnad AU: Kempten OM April 1560 beruft siıch Irubar l1er-
für ausdrücklich auf das Zeugni1s anderer Sachverständiger. „Und

soll hiebey wI1ssen, das ZWCN erobatisch briester alle
meıne offtgemelte buecher 1ın die crobatische sprach un buch-
staben haben gebracht, und dieselbig sind VOL villen Crobatten
ubersehen. und approbirt und sS1e werden Nn utz
nicht allein ıIn (‚roatien und Dalmatien, sonder auch ıN der
Turkhey his O  en Constantinopel schaffen und eın PULr und
krieg unter den Türckhen anrichten‘‘ ®). Nach Darlegung der
Eunzelheiten des Drucks heißt dann Schluß des selben
Briefes: „„S5olches wird Christus der herr, welches reich gedenkhen
mıft diser gottseligen arbeit erweıtern un seıiınen heiligen

81) Daselbst
82) Elze, Briefe,
83) aselbs 71
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auch den Türckhen helffen, .8 ewıgen leben reichlich belonen“ S4)
Wieder ıst C der Appell die allgemeine Christenpflicht, VO.  —

dem dieser Missionsgedanke ausgeht.
ber auch den hervorragendsten (sönner des ‘Werkes)’, den

Herzog VO Württemberg, ıst Irubar mıt diesem Hin-
wWwEeIlSs auft die Missionsp{flicht unter den 1ürken herangetreten. So
schreibt } ihn AaUus Stuttgart Juli 1560, ; wolle

Christi un se1lner ehre willen dem hochgedachten könig
Maximilian eiCc schreiben und bitten, das ihre küun ihrer
getireuen gehorsamen unterthanen bewegen, das S1e ul 1€e5S
hoch gottselige, cohristliche un notwendige Iürgenommene werk,
dadurch vermittelst göttlicher ynade nıcht allein den Crabaten,
sondern auch Türcken dem rechten alten seligmachenden
glauben kommen rerden, anzutfahen un volbringen behilf-
lLich sein“ 8'5) A

WwWEel Lage spater richtet Irubar aus Stuttgart e1in eCUucS

Schreiben 1 1i selbst, 1n dem der 1NWEIS auf die
Missionsp{flicht un: -möglichkeit aufs stärkste hervortritt. ‚„„Dero-
halb ıst kü mt abermals meın hochdemüthigst bitten, wolle

Christi und se1ıner ehre willen mıt herren und landleuten
ı1n QWesterreich, Steier, Karhenten, un!: mıft den ungarischen
un: crabatischen grafen un herren handeln un bewegen, das
sS1e UNSs behilflich selen, den windischen un crabatischen druck

verlegen . Und das se1ın sS1e für anderen natıonen schuldig,
darum das LTe unterthanen dieser beiden sprachen, auch die
Türken, ihre nachparn, sıch gebrauchen, dadurch s$1ıe DO Türken
mehrern frieden enn miıt ıren spuessen und biüchsen erlangen
werden“ 86) Hier wird also gerade den ungarischen und kroati-
schen Herren un: Landständen der türkischen Grenze die
Türkenmission als eın Werk nahegelegt, das ihnen dank ihrer
eigentümlichen geschichtlichen und geographischen Situation VO

ott auferlegt ıst Dieselbe Bitte wird ın einem Schreiben VO

Juli Al  N Kempten al mıt fast den selben
Worten wiederholt“ 50

84) ase1lbs
85) Elze, Briefe, S. 8  S
86) Daselbst
87) Dase?bst S5. 92
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Auch 1ın seınen Berichten über die spateren Übersetzungs-
arbeiten hat Irubar ımmer wieder auft diese
Missionspflicht gestoßen. Da 1n den türkischen (Gebieten bei den
Serben und Bulgaren die cyrillische Schrift die übliche WAafrL:,
hat gerade be1 den cyrillischen Drucken immer wieder auf
ihre missionarische Bedeutung hingewlesen. So entwirtit
14. März 561 1n einem Brief aus 1 übingen Maximilian in
eiınem Bericht ber die geplante Ausgabe des Katechismus un:
des Symbolum Athanasıi 1n cyrillischer Schrift eıinen Missions-
plan, der sich auf diesen Katechismus stutzen soll ‚‚.Dann wil
al die rechte gottselige un: seligmachende relig10n under dem
Jungen un einfältigen volck und iın der Türckey pflanzen un
anrichten, mag solches durch eın anderen WCS der mittel
tüglicher und fürderlicher geschehen, annn mıt dem catechismo
un: symbolo Athanasıl 88)

| eses mi1ssionarische Anliegen kommt VOor allem 1n den
Jiteln un: Vorreden der Trubarschen Drucke selbst aufs staärkste
TT Ausdruck. Bereits einıge Aa bel weısen darauf hin, daß
Irubar on vornherein eıne Verbreitung der slawischen
eformationsschriften un: Bibelübersetzungen auch unter den
1ürken gedacht hat So hat I rubar 1 Juni 1562 1n seınem
“Register un sumarische verzaıchnus aller windischen buecher”
die missionarische Bestimmung seiner Drucke hervorgehoben,
und hat 1€Ss Kegister als orläufer des 1U beginnenden ruck-
werkes 1n glagolischen und cyrillischen Lettern 1mMm Juni 1561 mıt
eıner Vorrede Herrn Ungnad öffentlich 1ın Druck ausgehen
Jassen ınter dem Jitel „Register vnd ummarischer nnhalt aller
der Windischen Bücher, die VOomn Primo Irubero biß auff diß
1561 Jahr 1n Iruck geben se1N, Vnd jetzundt ZU andern, ın
der Crobatischen Sprach mıt zweyerley Crobatischen Geschritt-
ten nämlich, aıt Glagolla VN!: Cirulitza, werden getruckt (dise
Sprach onnd Buchstaben, rauchen auch die T ürcken)‘, mıt dem
bezeichnenden Motto Phil „Alle Zungen sollen bekennen, das
Jesus Christus der Herr SCV, Ehre Gottes des Vatters.“

Die Vorreden selbst bringen den Missionsgedanken 1n
engster Verbindung mıt der ökumenischen Ausbreitung der Re-

88) aselbs 102

Ztischr. K 3/4.
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formation unter den sudslawischen Stämmen. | hes TI bereits
561 In Irubars A L1 gerichteten Vorrede Z
ersten Teil seiıner kroatischen Übersetzung des Neuen Testamen-
tes hervor. Irubar 11 zuerst erzählen nd anzeıgen, ‚Was das
e Christlich Windisch vn Crobatisch volck für Z TFüSSEC Angst,
ott vnd Irübsal VO den Türcken vnderlass leiden“ Nach
eıner Beschreibung ihrer Kultformen und ıhres (ottesdienstes
kommt auch auf die Notwendigkeit der Ausbreitung des
Fvangeliums unter den J1uürken selbst sprechen un!: erklärt,
„das INa dardurch verhofft vermittelst göttlicher Gnaden

bey den orientalischen Völckern nnd pnder den Türcken
miderumb den rechten alten Christlichen seligmachenden
Glauben anzurichten uernerper. vpnnd ertreılttern. Der-
halben mMas disen offtgenannten gyuthertzigen
Volck VO  b Vns Christen durch ander nnd billiche Mittel nnd
Weg besser füglicher qohristenlicher nnd fruchtbarlicher
nıicht gerathen noch geholfen werden ann eben durch dises
unNnser angefangen Werck näamliıch mıt der heiligen Biblischen
Schritft nnd mıt andern guten vnzenkischen christlichen
Büchern in lırer sprach.

In der Vorrede em 1 selben Jahr 1561 erscheinenden
Druck, der 1n gylagolitischer Schrift „eıne kurtze auslegung ber
die Dontags- nnd der fürnembsten Fest-Evangelia” bringt, ent-
wickelt Irubar den Gedanken, daß die Ausbreitung des van-
geliums untier den sudslawischen Stämmen den besten
schutz darstellt, e1INn Gedanke, der sich Ja bereits In seınen
Briefen andeutet, aber ın dieser den ra

D den wichtigsten (Gönner und KHKörderer
des Werks, gerichteten Vorrede eindrücklichsten ausgeführt ist

Zunächst wird allgemein die Grenzsituation dargestellt. AL
dem / so ligen nnd WOoNECN WIT den Grentzen des Sgrau-

Feinds der Christenheit des Türcken un: seind WwW1€e
der Prophet sagt WwI1e die Schlachtschaff geachtet wölche Lag-
lich Eerwurgt werden Im fall derselbig nach dem verhengnüß
(sottes mechtig werden solte des doch ott ynedig VOET-

hütten wolle iıst erachten dz solcher unaußsprechlicher Jam-
INer beyv unNnlserm verderben nıcht beruhen noch bleiben SO1I1-
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ern auch die Nachtbarn und also die Teutschen das ott
nach selner bahrmhertzigkeit wenden ll gereichen würde.“
Das Wort (Gottes allein führt Irubar weiter auUs ist der
beste Grenzschutz und ann diese Gefahr abwehren. ja die
Türken selbst dem F yangeliıum gewınnen un damit den Ur-
SPTUNg alles Unheils ausrotten. Die Unterstützung des Werkes
würde „„nicht allein uUuns Christen wol thun die mıt
ihrer macht helffen die Grentzen erhalten sondern auch hiemit
Jr selbst eıgen heil vnd wolfart befürdern. Wölches aber mıt Rei-
sıgen nnd Reittern nicht aller dings verricht werden ma be-
sonders WO ott ungnädig sSeın solte Wöllichs enn die bösten
Mauren nnd vestungen auff der Gronzel seın würden.“ Hier
wird geradezu eın Türkeneintall als göttliche Strafe für die
Nichtunterstützung des „ Werkes“ angedroht, wW1e umgekehrt die
Unterstützung des Werkes als die wirksamste, außere un: innere
Vernichtung des „Eirtzfeindes’”, des J ürken, angesehen wird.

Die Vorrede der 1n cyrillischer Schrift gedruckten Ausgabe
„der fürnämptsten Hauptartickel christlicher lehre ın kroati-
scher Sprache, 1übingen 1562 s1ıe iıst ebenfalls an M
1ı IL gerichtet ist deshalb besonders charakteristisch. weil
s1e He Nrr zurückweist, der ZUI11 eıl VO  u katholischer
Seite die Reformation erhoben wurde und der ın der Be-
hauptung xipfelt, die Reformation schwäche durch die ihr
verursachte Religionsspaltung die Christenheit S' daß „dabeyv
nıe eın Glück heil noch Sieg wıder den Türcken ımmer
würdt SEeIN.  66 Gerade diesem Vorwurt einer Schwächung der
Christenheit wird dort entgegengehalten, daß die Ausbreitung
des wahren Worts und der reinen Lehre alleın imstande sel, auch
dem Türken entgegenzutreten. AÄAus der vorliegenden Schrift
könne Maximilian erkennen, ‚‚dass WIT keinen verfüri-
schen gJlauben sondern den Alten Rechten Seligmachenden

Christlichen Glauben nnd die rechte Gottgefellige (ottes-
dienst vnd gute Werck 1n der gantzen Ilyria 1ın Dalmatien
In Servia nnd 1n der Bulgarey widerumb miıt Hülffe vnd
e  a  en des Allmächtigen gKern wölten auffbringen / nnd an-

richten vn die Christenheit erweıtern des Antichrists Dnd
Machomets Glauben vond eich schrechen vonnd zerstörn “
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Auch 1er bricht die ‘sudslawische Eschatologie’ VOo doppel-
ten Antichrist durch, die sich bei vielen der kroatischen un s10-
wenischen Evangelischen ausgesprochen findet un die auch In
der Vorrede der kroatischen Übersetzung der „Kurtzen auslegung
ber die Sonntags vnd der üuürnembsten Fest-Evangelia ”
cyrillischer Schrift a us dem Jahr 1562 ihre Formulierung durch
Irubar erhalt. ort heißt In der Herzog Albrecht VO  e

Preußen gerichteten Vorrede folgendermaßen:
„Dann nach dem: ettlich vıl hundert Jar durch menschen

5atzungen vnd Aberglaubigen vermeınten (sottesdienst die
Lehr des heiligen KFvangelii VO verdienst Christi nıcht allein
durch die irdische Fabeln vmn Türckischen Alcoran sondern
auch durch die Bäpstische Decret (G(Gewonheit vnd Breüch
ermassen verdunckelt VN! vnder die Banck geschoben das
wen1g oder Sar kein rechte Erkantnus Christi ausserhalb den
7000. die 1m der Herr jeder zeıt vorbehalten gefunden worden
vnd also e1iNn ansehen gehabt als SCY gleich mıt der Lehr des
heiligen KLvangeli auß  co. Jetzt aber., nach dem Durchbruch
des E,vangeliums, wird nıcht 1U der päpstliche Antichrist VO  S

seinem Ihron gYESLOSSECN, sondern auch das eich Mahomets be-
droht. Das Werk, das Jetz 1Ns Leben gerufen wurde, ist dazu
geschaffen, ‚„„.darmıit dem Herrn C hristo vynier den (robaten
nnd Winden Ja auch den Türcken eın irch gesamblet die
ıIn recht erkenne ime gefällig 1ne lobet vnd preüsete”

Schließlich ıst auch 1n der Vorrede dem gJagolitischen
Druck des ersten Halbteils des Neuen Testamentes Tübingen
1562 der Gedanke der 1Lürkenmission unverhohlen ausgesprochen.
ach einer Beschreibung der bisherigen Wirkungen des F vange-
liums uıuntier den windischen nd kroatischen Völkern schreibt
Irubar: „Auftf sollichs DU iıst eın zweitel der Fwig guttig
ott vmb se1INES ONSs willen samp dem hailigen Geist werde
dem offtgemelten guthertzigen volck das ın der Türckey nnd

den Türckischen Greintzen rmohnet ... durch 1Se VNSeITIC doll-
metschung nnd Iruckerey se1in hailigs Krefftigs wort 1n dem
Rechten lauttern verstandt vergeblich nnd ohne frucht nıt
lassen Predigen sondern aul inen 1r vil erleüchten nnd
der rechten erkentnus des göttlichen W C6SECHS Vnnn willens TiN-
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SCH nnd dieselbig auch andere zulernen DO. ihrem Talı-
hen nnd VON allen Christlichen artickuln DOT den Türcken
vnn andern leuten Rechenschafft nnd verantrourtung
zugeben vpnd die Türcken Rechten Christlichen glauben

vpnderrichten merden 1ssen Solches alles würdt nıcht allein
bey den obgenannten vexıierten nnd ainfeltigen Vn guthertzi-
T Christen sonder auch bey den Türcken FTOSSCH utlz der
Christlichen Kirchen schaffen nnd bringen Dann des acho-
mets nnd antechrists Reich nnd Glaub muß nach des Pro-
pheten Esaie Cap 11 nnd des hailigen Pauli T hess WE
saagech nr durch das rmort des Sohns (r0olttes seschroecht nnd
zerstoört merden nnd Jacobus Peretz ber den 8 Psalm Deus
qU1S similis tibi eiCc schreibt Wie die alten Frommen C hristen
offt haben geredt das das Türckisch eich VN! Glaube
werde VOT dem Jungsten tag vnder SCCH nnd durch disen Weg

S1C werden sich selbs VO  a} C111 ander TeNNnNeEeEN vnd theilen
drey theil vn die theil werden wıder einander kriegen
streıtten sıch selbs vnder einander verderben vnd umbringen
Der dritte theil ber mürdt erkennen das das Machomets
Glaub pnrecht ıst vnd sich desselben schemen Dn alkdann
den Christlichen Glauben Aanhnemen Amen das bald ge-
schehe

So hofft auch Trubar. daß „‚durch dises VDNSEeTS angefangen
heilsam Werck der recht als COChristlich Glaub erweıtert vn
des Teuffels Türcken nnd Anttichrists eich gemindert TDUTF-

Hier dringt die endzeitliche Stimmung durch die dieses
s  o ökumenische un Missionswerk rag nd die sich gerade
angesichts der aussichtslosen nd verzweifelten Lage der christ-
lichen Kirche diesen Ländern des Grenzkampfes den alten
endzeitlichen Verheißungen von der schließlichen Niederlaze des
Antichrists und dem Fndsieg Christi aufrecht hält und Hin-
blick auf das ahe Kommen des Endes aussichtsloser Situation
das Kommen des (Gottesreiches durch Aufrichtung der wahren
Kirche, durch Vereinigung der wahren Gläubigen un durch Be-
kehrung der Heiden auf sich nehmen bereit ıst

Diese Missionsidee hat sich auch
CISCH gemacht der überhaupt Werk sehr stark unter dem
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Gesichtspunkt eINer heilsgeschichtlichen Sendung ZU Vollbrin-
ZuNns des notwendigen Schlußaktes der christlichen Heilsgeschichte
ansah. Ungnad hat den Gedanken der 1SS10N VorT allem

gegenüber betont, un Z WaLt unter dem ausdrücklichen
inweis darauf, w1e€e vorteilhaft die Auswirkung eiıner solchen
1sSs1ı0N für das Haus Osterreich ware. In seinem Schreiben VO

April 1561, das a uUus rach ihn richtet, weıst darauf
hın, daß VOT allem die cyrillischen Drucke sich für eine solche
Verbreitung des Fvangeliums unter türkischer Herrschaft eiıgnen
würde, da diese „cirulische sprach gar ın die T ürckhey ..  eet 89)
Eın regelrechtes Missionsprogramm entwickelt ann Ungnad 1n
dem Schreiben die deutschen Kurfürsten und Fürsten. In
ihm wird das Irubarsche Werk unter em Gesichtspunkt
einer ökumenischen Verantwortung aller evangelischen Stände
gegenüber den .bisher AL gekommenen Nationen dargestellt,
wW1€e bereits beschrieben. „Dieweil dan dises ein solch hochnutz-
lich. 1öblich nnd christenlich werkh, dardurch die ehr gottes
befürdert vnnd seın WAare liebe christenheit erweıtert, ist auch
1n rath befundenn. das al gottes seligmachende wort nnd se1n
heiliges evangelium auch 1ın die ciruliza der cirulischen sprach,
rmelche durch die T’hürkei his geen (/onstantinopel seht, VOT-

tıeren mıt hochstem befürdern solle das also verhoffenlich die
raıne ehr söttliches ro0rts merde dardurch auch ın die T ürckey
gebracht merden mugen und sıch ansehen last, als wolle der
genedige Xott durch dis mitt! nnd auf 1sSe WEISS den Thirkhen
miıt dem qchroerdt seiner almechtigen sterckh schlagen, oleich WI1IEe

durch den seligen Martinum Lutherum das Xantz babstumh
entdeckht VN! geschlagen hat, nnd Iso gott der erTtr für eın
Liebe christenheit streıten nnd se1ın reich vynnder denselben
völckhern widerumb aufrichten wolle  .06 90)

ber auch die deutschen evangelischen Reichsstädte wurden
VOLN Ungnad ıIn seinem endschreiben die deutschen Staäadte
VO Aprıil 1563 für das Missionswerk aufgerufen, nd
ZUMM eil In wortlicher Anlehnung al das Sendschreiben die
evangelischen Fürsten 91)

89) Kostr. Z
90) Daselbst 49— 50
91) Kostr S 175
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Hier spricht der ungebrod1erie und urevangelische Glaube
die Macht des ‚„‚ Worts’, das den Antichrist in se1ıner doppelten

Gestalt als ‘hbabst’ und “I hirck? fallen ann Auf diese Weise ıst
zugleich mıt dem ökumenischen Gedanken die Missionsidee 1n
einer höchst dringlichen OoOTrmMm die deutschen evangelischen
Staände herangetragen worden. Die übliche Behauptung, die
Stäande hätten nichts für die 1ss1ı0n getan, wird durch die Tat-
sache widerlegt, daß ıIn dem vorliegenden Wall diese Stände selbst
unter ausdrücklicher Erwähnung un Anerkennung der Jätig-
keit Ungnads und Irubars für die „Ausbreitung des Worts“
dieses Werk finanziell und moralisch unterstutzt haben

Der große Erfolg dieser Aufforderung wird nachher be-
schreiben seIN. Es se1 1er U, angedeutet, daß die Antworten der
verschiedenen evangelischen Staädte eıl unmittelbar ihre
Spenden durch den in weis auf die Notwendigkeıit der 1Ss10N
begründen. So schreibt i der Bürgermeister un: der ath der
Stadt Kempten Juli 1563 Hans Freiherrn VOo Ungnad,
sıe lobten das gottgefällige, VO unerhörte Werk, und da sS1€E
sich Z1A1.  v Eirkenntnis der iblischen Schrift un „hoffentlich auch
ZU Schroächung un Minderung des türkischen (G(rlaubens und
Tyrannet‘ nach Möglichkeit beizutragen verp{ilichtet tühlten.
stifteten s1e Goldgulden 92) So ist also Ungnad als der
Mannn betrachten, der den evangelischen Ständen und Städten
des Reiches durch den Ruf ZU Unterstützung dieses Missions-
werkes den evangelischen Gedanken von der Verpflichtung ZU  —-

1ss1ıon zugleich mıt der Idee der ökumenischen Verantwortlich-
keit der evangelischen Kirche eingeprag hat

Darüber hinaus laßt sich nachweılsen, w1€e dera Ungnad-
Kreis, nd Z WAaLr VOr allem die Sachverständigen, die die Ver-
hältnisse unter den Sudslawen un! auch die Zustände unter
türkischer Herrschaft kannten, den Missionsgedanken immer
wieder voriragen. So hegt bereıts Aaus dem Jahr 1559 eın

August 1n ausgestelltes Zeugn1s VOoO Sachver-
ständigen ber die Übersetzung des Neuen lTestamentes durch

u / VOT, ıIn dem diese mıt Namensunterschrift
bestätigen: „Dieselbe (kroatische Sprache) ıst ersehen un be-

92) Kostr 155
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funden, das S1e durch Yanntz Dalmatien nach dem adrianischen
MCCCT, dergleichen durch Krobaten; Ossner, Sirffey nnd der-
selben OTT DISS auf Constantinopel verständig nnd 55  IM
SC 50 mMmaßs auch dise crobatische versıon weıter 1n die ziruliza
das ist halb der abrevirt geriechisch, dest leichter gepracht WC

den Darmit mirdet verhoffentlich die recht hristlich religion
onnd das IDAaTe hailsam evangelı durch die gantz T ürckhey ge-
fürdert, Türckhen erz vpnd gemuet christliche glauben
nuerert, ırem mueten geroert, die gefangnen christen
getrost nnd gesterckht pnnd unnser hatilandt Christus mıl der
zeılt ın die I hürckhey ausgeprait merden. Dan das wordt golttes
hat seın acht In allem das sıch erregt, ebt nnd lebet auf
erdt, himeln. wäassern nnd den vntirısten taıllen der erdt“ 93  —

Auch die spateren Mitarbeiter heben immer wieder den Gesichts-
punkt der 1ssıon hervor. So berichtet auf
Grund der Aussagen des Serben S, der Ja Konstan-
inopel a Uus eigener Anschauung kannte, VOo der ‘Cyruliza’: „Die-
selb geel durch Littaw, Reyssen, Moscovittern, Moldaw, Walachia,
Sirfei, Dalmatien, C’onstantinopl, DN auch des turkhischen
khaiserhof, rmurd mıt gsolttes DMM pill guets schaffen‘‘?*)
Frölich hofft also die Ausbreitung des Fvangeliums bis nach
Konstantinopel selbst aut der Grundlage der sudslawischen
Drucke vortreiben können.

Der Kreis ıIn Laa b ch ıst ebenfalls VO.  — diesem Missions-
auftrag durchdrungen. So finden sich die Missionsgedanken bei

I'! dem Agenten Ungnads In Laibach, immer wieder.
Derselbe Klombner hat auch bei Ungnad den Gedanken an g C-
regt, reformatorische Schriften 1n Tu r k
selbst übersetzen. Dieser Plan der Drucklegung VO  - Refor-
matıionsschriften und Bibelübersetzungen türkischer S5Sprache ist
VO  b eınem Kroaten aQus  SCH,; VO  > C
dem evangelischen Prediger ın Möttlin 5 der sich stark für
die kroatischen Drucke eingesetzt hat Von ihm schreibt
Klombner 12. Dezember 1561 Hans on Ungnad:
„ Vnnser errt Gregor In der Metling helt a. das INa die TUTr-

03) Kostr S, 2
O4.) Nach dem Original iın Tübingen.
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khisch schrifft vn sprach aunch druckhen, vnd err Hanss, aın
vskokhisch prıiester, der sich vor angepoin hinauss zuezijehn, olt
auf guet leit ratn, die die sprach khunen vnd die schrift angabn,
die auch 1Te YESATZ puech, zentschit genant, mıt sich prachtn. Da
mard erst den Türkn seın acht genumen ond INn  e khunt stat-
licher mider iıhn schreibn vond den Machomet gar sturtzen, 101e
auch nunmals der pabst esturz LSE R Wieder spricht 1er die
reıinste reformatorische Grenzlandstimmung miıt ihrem unbegrenz-
ten Vertirauen autf die Kraft des Wortes. Das Wort hat bereits
den Papst gefällt, den an für unüberwindlich hielt, das Wort
wird schließlich auch den 1ürken tällen, WECNN UU erst eIN-
mal 1n seine Sprache übersetzt ıst und 1m gleichen sprachlichen
Gewand, gew1ssermaßen mıt den eıgenen W affen, (16111 türki-
schen „gesatz puech“” 1mMm offenen Kampfe gegenübertritt. jel-
leicht sind diese Worte zu:verstehen, daß die Sprache
des Antichrist gewissermaßen entgiftet, entkräftet un ber-
wunden wird, indem einmal die Heilige Schrift 1ın diese S5Sprache
übersetzt ıst

Der Plan der üurkischen Reformationsdrucke unterblieb AU:  N

Mangel geeıgneten Leuten nd Mitteln. Dagegen ıst Tal-
säachlich versucht worden, die slawischen Reformationsdrucke
un!: Bibeldrucke unter den Türken verbreiten. Der Haupt-
agent hierfür Wäar wiederum Klombner. So schreibt

ezember 1561 aUus al eiınen Brief, ıIn
dem ihm vorschlägt, die slawischen Drucke ber Venedi
in der Türkei verbreiten lassen. „Die pesst versilberung wirdt
se1ın auf Venedig. Dahıin khumbt aQus ganntiz riechenland,
Morea, Rodus. Dalmatıen, Constantinopl vnd ander vil volkhs:
dan cs hat der Oorten vil stat VN! aın zımbliche civilische InNnan-

schafft, die aın gueter zunter seın merden ın ganntzer Tür-
khey“ 78 In dem gleichen Brief verspricht auch Z Finleitung
des türkischen Übersetzungswerkes sich „den türkhischen Jent-
schit“ kommen lassen.

AÄAuch VO.  S Wien aQUus sind slawische Drucke ın die Türkei
gesandt worden. So berichtet h, der Wiener

95) Kostr S. 61
Daselbst
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AÄAgent, 5. November 1562 Ungnad, habe ecyrillische
Bücher nach der Türkei gesendet. Klombner gibt 1N einem Brief
VO Dezember 1563 . habe bereits VO  an dem Erfolg
dieser Bücher 1ın Konstantinopel VETNOININCH, un berichtet, dort
selen „die Gelehrten des Kaisers“ bekehrt worden 27 Ungnad
wollte darüber näheren Bericht haben, w1€e CTr Rande des
Briefes eigenhändig bemerkt. 1ne bestimmte Nachricht ber die
angedeuteten Vorgänge ist aber 1n em erhaltenen Briefwechsel
biıs Jetz nıcht ZU finden. Dagegen dringt In demselben Jahr
1563 noch einmal V 1 auf die Durchführung
der Mission ıIn der Jürkeli. Aus ttlin schreibt 1563

- u 1 un selıne Freunde nach rach „Schreibt
die oskhokhischen priester) wollen ime eıinen druckher auss [Tür-
khey bringen, darum pıtt C. WIT sollen ime die cyrullische
schrifft ine1in schickhen, damıiıt khüne eiwas klein druckhen‘®).
Dies bestätigt, daß tatsächlich die Vorbereitungen einer
Türkenmission mıt Hilfe VO uskokischen Priestern 1n die We  T  €
leiten und 1n Möttling eine Filiale VO  un rach ZU E:dition
cyrillischer Schriften für cie Türken einrichten wollte. In einem
spateren Schreiben Stephan Consul deutet 0Sa Einzel-
heiten se1nNes Planes A4ll: „‚ Wouer die oskhokhischen prıester die
druckehereyv bekhumen, olt ich den turkischen keiser eın
buechel drucken lassen, w1€e VO  a anfang der elt alle propheten
geweısaget Vn gepredigt, ass der herr Christus gottes SOI SCYV.
Mahomet hat den Türckhen verfürt vn der bapst die gantze
Christenheit, Wir wollten den Türckhen bekehren gehülfe
vnd solche buecher weren 92)

He diese Zeugnisse bestätigen, daß dieses Missionsanliegen
nicht eine tolle Phantasie Irubars und die Folge e1ıner übertrie-
benen Selbsteinschätzung des „unerhörten Werkes bei Ungnad
ar, sondern eın Plan, der a UuSs dem besonderen Sendungsbewußt-
seın der evangelischen Kroaten un Slowenen und aus der Eir-
kenntnis ihres eıgenen Heilsauftrags erwachsen WT, der VO  b

Ungnad aufgegriffen un ZU Programm der evangelischen

97) Daselbst 210.
08) ase 210
99) Daselbst 210
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Städte un Stände 1 SAaNZCH eich erhoben wurde un der vVvon

Anfang 17 Zusammenhang mıt den übrigen ökumenischen
Plänen un dem ökumenischen Verantwortungsbewußtsein Zu

betrachten 1st, das dem slawischen Übersetzungswerk zugrunde
liegt Dieser Plan wurde ZU allgemeinen Anliegen der slawi-
schen Mitarbeiter un!: Förderer des „ Werkes erhoben und ıst
auch als solcher, soweıt die Verhältnisse erlaubten, ın die Wirk-
ichkeit umgesetzt worden. Daß schließlich gescheitert ıst, tut
der Tatsache keinen Abbruch, daß 1ler eın lebendiges lllld e1IN-
drucksvolles Zeugnis VO dem Durchbruch missionarischen un
ökumenischen Geistes 1M Jahrhundert der Reformation
Werke WAarfr, das die allgemeinen Vorurteile VOo der territorialen
Selbstzufriedenheit und Selbstbeschränkung der Reformation ın
Deutschland widerlegt.

Va
Es wurde bereits verschiedentlich darauf hingewiesen, daß

Hans VO  e Ungnad BCWESCH ıst, der die Unterstützung des
slawischen Übersetzungswerkes und die Türken-Mission eiıner
allgemeinen evangelischen Sache gemacht hat |)ie Beispiele eıner
solchen Verbindung der evangelischen Stände und Städte einem
gemeınsamen ökumenischen un!: missionarischen Werk sıind
selten 1Mm Jahrhundert, daß notwendig ist. das Zustande-
kommen und en Erfolg dieser ökumenischen Aktion näher ZuUuU

beschreiben. Ungnad hat sich zunächst ın einem Schreiben Vo

14. September 561 an die deutschen Kurfürsten un sonstigen
F ürsten mıt einer Darstellung SEeINES W erkes un: der Bitte
Förderung und Unterstützung gewandt.

Die evangelischen Fürsten sind sehr verschieden auf diese
Schreiben eingegangen 100) Ihre ntworten sind gewissermaßen
ein Barometer ihres eigenen ökumenischen evangelischen Ver-
antwortungsbewußtseins. Am frühesten SINg die Antwort des
Landgrafen VO Hessen eın. Am 26. September 1561
schrieb dieser aus Kassel Ungnad, bedankte sich für die
Neuigkeiten, die ihm mitteilte, un j1eß ihm 200 Thaler ;

Die Antwortbriefe sind 1m Auszug abgedruckt be1i Konstr.
53—59
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verfertigung des drucks  < überweisen, ‚ynd WIT nıicht souniell
ausgieIiiten hetten, 6c55$S auch diesser landtarth nıcht teuer WCTC,
wolten WIT mıt eıner mehrerenn ertzeıigt haben“
Er werde sich „auch weıter der gebur zuhalten“

Wesentlich platonischer tallt die Antwort des Herzogs
Johann Friedrich des Mittleren VO Sachsen
a Us. Er schreibt Oktober 1561, habe das Schreiben
Ungnads un den kroatischen Katechismus erhalten. Er obt
seinen Kıfer 1n der Verbreitung des göttlichen Wortes un: NVOT-

spricht schließlich, auch etiwas beizusteuern, aber erst, ‚„„Wall WI1T
weıtteren bericht empfiahen werdenn“ Erst dann liesse siıch
vielleicht ermöglichen, ‚„„Was mıt eiıner steuer alsdann auch SCHNC-
digelich zuerzwingen

Demgegenüber erscheint der L, Jo
chım, freigebiger. Am Oktober 1561 schreibt aQus

Sa Ungnad, danke für das übersandte Schreiben und
Buch sSe1 auch bereit, „dies christliche werkh befordern‘“, aber
„da wlıier ohne das izıger zeıt mıt allerley schwerenn nnd
STrüSSCH ausgabenn vberladenn, schicken WIT euch doch
antzeıiıgunge VÜDNSCITS gueten willens bey euherm diener nnd
stallmeister zwelfftf thaler hiermit Z  <%o

Ziemlich spät entschließt sich oachım, Churfürstvon
ZU Antwort. Am November 1561 schreibt

a us I1 C, erkenne sıch schuldig, das
angefangene Werk unterstutzen, allein familiäre Gründe hin-
derten iıhn, seınen guten Willen 1n die Tat umzusetzen. „Seint
WIT doch 1tZ0 der ausrichtung geliebten tochter
freulein Sophien uorstehendem furstlichen ehelichen beilagers mıt
vielen andern merklichen aussgaben ermassen beladen. das WIT
euch, W1€e WI1IT CS theten, die besagte zuelage zuezueschicken,
vorhindert werden vn bıtten gnedigklich 1r wollet un dar-
innen besten entschuldigt haben.“

Großzügiger erzeıgten sich Markgraf{i Johann
Brandenburgund Herzog Albrechtvon Preußen.
Der Markgraf Joh a Iı schreibt Al  N Küstrin November
1561, se1 genelgt, das Werk nach Möglichkeit unterstutzen.
‚Wir haben auch erclerung solchs VOÜSCIS willens gemelten
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CWTICIH diener 100 meisnischen wherung ]  x gebürlichen qul1-
tantiız disenn sachenn forderunge nnd bestenn, zelenn nnd
vberantworten lassen.“

IDie Verbindungen Hans VO Ungnads mıft Herzog AF
recht VO' Preußen wurden bereits dargestellt. Ungnad hat
ihm sofort ach Fertigstellung e1iINn Exemplar des cyrillischen
Katechismus zugeschickt nd auch eıne baldige Antwort erhalten,
die den großmütigen Geist Albrechts verrat. Er erklärte., ware
bereit, die Sache unterstutzen, aber habe sehr große Aus-
lJagen durch die 1n Nnı gegründete Universität,

auch verschiedene Stipendiaten auft se1ıne Kosten unterhalte.
Tolzden wolle diesem Werke 100 + beisteuern.

Weitere Antworten laufen 1 Dezember 1561 und Januar
1562 e1in. Herzog Barniım VO Pommern schreibt
27. Dezember 1561, möchte recht für das Werk etiwas
tun, aber Ww1SSe noch A  — Stunde nıcht, was die anderen Für-
sten und Stände der Augsburgischen Konfession dafür getian
hätten. Sobald 1€es erfahre, „seınt WIT nıicht vngeneıgt nach
VISeEeTeEeT gelegenheit nebenss vn gleich andernn voltziehung
dieser christlichenn wercke hüulff VN|! SE thun:  .. rsti
Wolfifgang VO An kal schreibt 6. Jänner 1562 AaUuSs

e se1 ber das erk erfreut, sSEeE1 aber IB arl’-

heit ditzmal mı1t vielem aussgeben beladen, schicken euch aber
hiemit thaler mıft guttlichen vnd freundtlichen bitten, wollet
dietzmal damit vorlieb nehmen“

Zuletzt meldet sich mı1t der größten Spende, aber mıt theolo-
gischen Vorbehalten der Kurfürst August N A Sach-

Januar 1562 au  N AO rS,a U. Er 1aß+t Ungnad 1n Leip-
ZIg Gulden an weısen, mıt em Zusatz: „Vnd begeren SCH>-
digst, 1r wollt mıt vleiss . anhalten, daß die bıblia nnd doctor
Lutheri hausspostill V nıt etitwa des rottengeitsts Illiricı rTactet-
lein vnd schwermereli förderlicht Söcht INn berurten sprachen
vnuerfelscht gedruckt nnd gefertigt werden. Vnd für
bücher 1INnn solchen sprachenn aussgehen, dauonn wollen VL1155

ıdesmals eın exemplar 1n hof libere zuschicken.“ Der Luthe-
kennt 1U Illyrier, den verhaßten F_'lac_ius Illyricus.

Hier, wWOo sich eine Sache handelt. bei der andere Illyrier
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beteiligt sind, 11 die Sicherheit haben, daß nıcht mıt
SC1INEIN guten sächsischen Gelde die Sache des illyrischen Rotten-
gelstes unterstutzt.

Daß die ständigen und wichtigsten Geldgeber der
Ya Ulrich VO Württemberg un der König Maxıiımi-

L1 {17 nebst österreichischen Landständen FCWESCH sınd wurde
bereits des öfteren erwähnt und erläutert

So laßt sich 1ler einma|l al and Abrechnung feststellen,
Jaß der Tat durch das Betreiben Ungnads das Irubarsche
Werk als ökumenisches Anliegen der Augsburgischen Konfes-
sS1o0Nsverwandten betrieben wurde Deutlicher als durch Autfzäh-
lung aller 5Sympathieerklärungen wird die Beihilfe der CVaNSC-

i lischen Stände durch die Rechnung belegt die Irubar als Beilage
Briefes Jobst VO  a} Gallenberg un CIN1ISC evangelische:

Adelige aus Krain Februar 1562 schickt Sie lautet 101 )
„Wer und waeviıl STtEeUT un hülffe ZU. crobatischen druckh

bis her geben
Künig Maxiıimilian 400 rh

300 rhn.Furst VO. Wirtemberg
Landtschafft Osterreich thaller 100 rhn.
Ein Ireyherr nd C1ON fraw Osterreich thaller LD rhn
Landtschafft ob der Ens 100 rhn.
Landtschafft 111 Steyr thaller rhn1 Landtschafft Karenten thaller 100 rhn.
Landgrave Heßen thaller 200 rhn
COChurfurst Sachsen thaller rh
Zwenn ursten VO  u Anhalt thaller 4A7 rhn.

T e Margrave Hans VO Brandeburg f ] rhn
Hertzog Albrecht aus Preußen 100 rhn.
Margrave Joachim VO  um| Brandeburg, churfürst nıichts.

Hat C111 tochter verheurat vnd hat vil geld geben INUSSCH
Von dem hat des Ungnaden stalmeister 111 wochen VOL-

zerit 115 bn 6 Pf
ıne weıtere Aktion. die cdas „Werk als C1Nn ökumenisches

ET a -
Anliegen und als C1HN€ Pflicht der augsburgischen Konfessions-

101) Elze, Briefe
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verwandten darstellt, liegt ın dem Runds&reiben VOTL: das Hans
VOo  a Ungnad die evangelischen richtet, 1380081 VO  — iıhnen
eine tinanzielle Unterstützung des Druckwerkes erhalten.
ber die Gedanken des Briefes wurde bereits gehandelt. Hier
iıst 1U nachzutragen, daß Hans VOon Ungnad als Strafe dafür.,
daß sich die Evangelischen ihrer ökumenischen un miss10narTrı-
schen Aufgabe eiıner Unterstützung der Ausbreitung des van-
geliums entziehen, ihnen androht, daß ihnen selbst das Licht
des Fvangeliums verloren gehen werde, S1e sich nıcht dieses
Lichtes würdig erwelsen. Er weıst sS1e mıt den dringlichsten
Worten darauf hin  r daß ihnen ‚nichts höhers, herrlichers, fur-
ireffenlcdh nnd gluckseligers an zustehen, begegnen nnd
VO Gott gegebenn werdenn, alls se1ın heilig freudenreichs nnd
allein seligmachende WOT fördern ;: andernfalls ware
besorgen, daß, ‚gleich wWw1e€e ZU  — zeıt Christi nnd der apostl, das
reich gottes Von en Juden CHOMLINCH nnd den haiıden g_.
gebenn wordenn, also auch seın heiligs wortit VO  . VLDUSS auf
rembde natıonen vm b uUuNnseTeEr vndankbarkeit willen gewendet
werde“ 102)_

Unter inweis auf die Opfer. die selbst SOW1e die übrigen
Mitarbeiter aı Werk und die evangelischen Stände bereits
eistet haben, werden die Staäadte dann aufgefordert, z C christ-
liche hulff ZzuUu diesem hohenn, nutzlichenn, vnerhörttenn nnd
gottseligen werghk des windischen. cerabatischen vnd cirulischen
truckhs miltiglichen raıchen wöllen“ Der Aufforderung wird die
Verheißung hinzugefügt: ‚Solche wirdth euch nıtt allein VOLr der
weldt rhümblich sonnder vielmehr dem 1ebenn SOLL, des wergkh

ist, wolgefellig vnnd. angenehm se1N, dieses auch nıt nbe-
Ihonet Jassen, sondern zeitlich nnd EeW1g reichlich vergeltenn
urch die ın Aussıicht gestellte Veröffentlichung der Namen der
Spender soll das Schlußwerk, die Übersetzung der 5 A HZ H
Bibel, en ökumenischen harakter des Werkes öffentlich
darlegen.

Auf dieses Schreiben haben auch eıne oroße Anzahl führen-
der evangelischer Städte geantworte un eıne nennenswerte

102) Kostr S A ff
103) Kostr 1L
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Spende für das slawische Druckwerk überweisen lassen 104). [Die
stadtischen Behörden Kaben SAaNz allgemein das Werk 1n en
höchsten Tönen gepriesen un Je nach ihrem wirtschaftlichen
Vermögen eINe größere der kleinere Summe beigesteuert.

stiftete 400 Gulden und verlangte dafür weder
Quittung och Rechenschaft Der Magistrat bedauerte, nıcht
mehr beisteuern können, allein Ungnad wWw1SsSe selbst. W1e hart
der letzte Krieg die Stadt Nürnberg mıtgenommen habe un
welche Schuldenlast Ina ihnen auferlegt habe, deren /Zinsen der
Stadt jel schaffen machten. Der Kämmer un die aäte der
Stadt schreiben. S1€e hätten mıt Vergnügen VE -

NOMMCH, dalß ın diesen gefährlichen Zeiten noch Männer gebe,
die die reine Lehre selbst unier fremde Nationen Z verpflanzen
suchen, und überweisen „50 Gulden Rheinisch 1n Miünze“ Auch
Bürgermeister un: Rat der Stadt

be berichten ihre Freude darüber, w1e€e Ungnad un seıne
Gehilfen für die Verbreitung der Religion unter den remden

Auch sS1e sind durch die„weytgesessenen Nationen wirken.
Schäden des etzten Krieges daran verhindert, nach ihrem Willen

schenken, und schicken daher 100 Gulden Ducatengold mıt
der Bitte, ihr Unvermögen f einer vrößeren Zahlung eNt-
schuldigen. Die Stadt aßt 500 Gulden an weısen, die Stadt
Kaufbeuren „vynangesehen ViDNSCETS gerıngen vermögens”
A.() J aler, cdie Stadt 1 m ‚vnangesehen
VMDSEeTS höchsten VvNUCETMUSCHS, allain anzalgung ND SCeCTS christ-
lichen gemueths ” 60 Taler, jeden 17 Batzen, mıt dem Ver-
sprechen, ıIn Zukunft mehr geben. Die Stadt gibt

Goldgulden, obwohl sS1e „als aın INe geringfuege mıiıt
VDSeTIL burgern, deren jel seind, sonderlich disen
klemen vnd theueren zeıtten, vil zuthun haben“ Der Bürger-
meıster voO Memmingen, Balthasar Funck, händigt
1m Namen der Stadt 100 60 kr a Us, tittet
3() fl s der Rat On Frankfurt a 111 Main 200 f1

Batzen, der Rat VO.  an Straßburg 400 J aler Nur AÄugs-
rag nichts ZU „ Werk“ bei, mıt dem Hinweis darauf, die

104) Die Antwortschreiben auszugswelse be1 Kostr 179— 190 ab-
gedruckt
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Schuldenlast der Stadt se1 gTr0L, daß s1e aum die Zinsen
schwingen könnte und notwendigen Unterhalt der Stadt
ihnen aum mehr etwas übrig bleibe.

He Briefe zeıgen, wie gerade 1n dieser Notzeit der Staädte
iın allen eın Aristliches evangelisches Verantwortungsbewußtsein
lebendig Wa das stark WAar, TOTILZ der wirtschaftlichen
Notlage und der unglücklichen eitumstände hohe Summen
dem Gelingen des suüudslawischen Übersetzungswerkes beizutra-
SCH, das sıch AUuUS diesem Grunde als das erste große ökumenische
un missionarische Werk der deutschen Reformation erweıst.
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Besitz und Beschaffung evangelischén
Schrifttums In Steiermark und Kärnten
In der Zeit des Kryptoprotestantismus.

Von Paul 16
Graz-Waltendorf, Am Rıng

Kürzliıch wurde hiler darauf hingew1esen daß ein großer Teıl des
In der Reformationszeıt In Innerösterreich verbreıteten evangelischen
Schrifttums dem Zerstörungswerk der Gegenreformation ZU pfier
fiel Diese arbeitete durch Jahrzehnte mıt olchem Nachdruck, daß der
Protestantismus 1n Krain völlıg, in Steiermark und Kärnten ıIn den
weıtesten Gebieten ausgerottet wurde. Allein 1n verschiedenen Gegen-
den Obersteiermarks, besonders 1m. Enns-, ]L iesing- und oberen Murtal,
SOWI1Ee Oberkärntens lebte unter der Bauernschaft insgeheim fort.
Neuere Forschungen en ergeben, daß dıe Regilerung VO Bestand
des „Kryptoprotestantismus” immer unterrichtet WT, wenngleich s1€e€
S1C} zeıiıtweise VO  b seiner Ausdehnung und der Zahl selner Anhänger
eın unrichtiges Bıld machte. Es waäar iıhr auch bekannt, daß die iıhrer
Prediger und Lehrer beraubten Bauern ihren Glauben 1Ur durch den
Besıtz ihrer evangelischen Bücher erhielten un nährten, eshalb zıielten
die meısten der VO ihr getroffenen Maßnahmen darauf hın jenen ihre
Bücher P nehmen. [)Da be1 den häufigen, meıst unvermutetT

Hausdurchsuchungen immer wieder verbotene lutherıische Bücher
den visıtierenden Geistlichen In ıe Hände tielen un VO  on ihnen beschlag
nahmt wurden, die hievon Betroffenen darau{f bedacht, sıch
„dUuS dem ich““ NECEUE beschaffen. AÄanche holten S1E selbst VO  b dort,
aber fanden sich auch Leute, die für ger1inges Entgelt Sammelbestel-
Jungen entgegennahmen un dıie Besorgung solcher, w1e nNne  — erschiene-
nerTr Bücher hauptsächlich 1ın Nürnberg un Regensburg SOWI1e
die Hereinbringung 1Ns Land durchführten Da die Maut- und Eıin-
nehmerämter un besonders ihre als „Überreiter‘‘ bezeichneten streifen-
den Wachpersonen den sirengen Auftrag hatten, nach solchen „Büchec-
trägern‘ der „her  en Büchereinschleppern” Pn ahnden, mußten

1) Vgl eft IIL/LV, 1958, 43’5 FT Die Abkürzung (10.) bedeutet:
Innerösterreich (isch) ; StIA: Steiermärkisches Landesarchiv: RA an
desregierungsarchiv.
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sıch letztere melst der „Contrabandsteige”, der Schmuggelwege, be-
dienen, wenn s1e Aussicht en wollten, dıe Bücher den Bestellern

überbringen. Aber auch Fuhrleute, Viehhändler,»Handwerksburschen,
reisende Krämer, ıunier diesen besonders „Bandlkrämer un die „Öl'
träger”, die ihre Wege ber dıe Grenze und wıeder zurück 1ın die Heimat
ührten. pflegten SCIH In ihrem Gepäck die begehrten Iutherischen
Erbauungsbücher einzuschmuggeln. Dazu überbrachten S1e Botschaften
vo Glaubensflüchtlingen, die sıch In Regensburg oder in der raft-

Ortenburg niedergelassen hatten. So herrschte TOTZ aller behörd-
lichen Verhinderungsversuche ein e Verkehr zwischen den steirischen
un: kärntnerischen Kryptoprotestanten un ıhren Glaubensgenossen
„1m Reiche“

In Kärnten hört INa  — 1685 der gen von'Gm ın A ersten
Male VOoO solchen Bücherbestellungen aus Regensburg un AQUus Nürn-
berg {Die Transporte aut dem Rücken ın „Kraxen‘ nahmen eınen
solchen Umfang daß ein kaıser *1  €es (Generale VOoOm November
693 den Mautämtern verschärfte uUuiIsıcl! auftf die Einschleppung VeI-

botener Iutherischer er befahl Da die Kraxenträger als Ortskun-
dige DUr dıe entlegensten Wege benützen pflegten, 1elfach auch
nachts wanderten un sich tagsüber verborgen hielten, gelang den
Überreitern der Hofkammer verhältnısmäßig selten, die verpönten
er aufzubringen und dıe hiefür ausgeseizie Prämie erlangen.
[ Die vorübergehende Verwendung VOoO  b anghunden wurde aber VOo  an

der innerösterreichischen Regierung bald untersagt.
Allein selbst In die Städte brachte 100828  x gelegentlı evangeliısches

Schrifttum Irotzdem dn In VOoNn der Regierung 17U  D Kal-
hamer uml Kommissär für die 89; Marktzeıten allher bringenden
remden Bücher este wurde, mußte jene dreı re späater erfahren,
daß der Salzburger ote verdächtige Bücher hier eingeschleppt un
einem uchbinder BA Verkauf übergeben hatte, der UU sofort ZUTrF

Verantwortung SCZOSECN wurde *)
Die J die einen SChH Viehhandel mıt Bayern, beson-

ders mı1ıt Regensburg unterhielten, versorgien sıch dort andauernd mıiıt
den begehrten Erbauungsbüchern Einen besonders aufschlußreichen
Beleg für die Verbreitung lutherischen Schritfttums In der obersteirischen
Bauernschaft bietet die VO Oberverwalter der F ürstl. Schwarzen-
bergischen Herrschaft Murau 1702 In der (Gemeinde Ranten durch-
geführte Unternehmung. In der Reformationszeıt Wäar hıer alles CVaNSC-
ısch FCWESCH, der Pfarre Ranten hatten lutherische Prädikanten
gewirkt; als Sohn e1INeEs dieser wWwäar hier 1589 einer der yrößten 10opo-
graphen se1lner Zeit, Martın 11 geboren worden, der AauU!

2) Expedita 1700, VL 33; Gutachten 1705, H:3
3) Zapletal, Die Bekämpfiung und Duldung des Protestantiıs-

IHUS 1m oberen Ennstal, Graz 18823,
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Murau mıt seinem Vater als Kınd 1600 1Ns Kıxıl Z0$. IDie Gegenreforma-
tıon hatte diese entlegene geN! ohl gewaltsam katholisch gemacht,
ber die Bekehrung,war nıicht tief un die Bauern blieben
SCh ihrer lauen ırchlıchen Betätigung glaubensverdächtıg. Im (M.:
tober 1691 wWwWäar gelungen, den dortigen Bauern Ruep a 1: VO

Manggut als Protestanten überführen:;: nach Jängerer aft wurde
ausgewlesen. Da 1Ina  — se1ın Weıib und se1ne Kınder zurückbehalten

hatte, wäar TOLZ des schweren Verhbotes zurückgekehrt, wurde ın
Murau Pranger ausgepeitscht und, Z  m Galeerenstrafe verurteılt,
als Sträfling gebrandmark un!: durch Sd41N2Z Innerösterreich VO  - Land-
gericht Landgericht den Venetianern überstellt. Auf e1ıner ıhrer
(aleeren fand SP1N Ende %) Im Frühling 17002 dem Erzpriester
1n Bruck verschiedene Anzeichen aIiur berichtet worden, daß das
Luthertum ın Ranten immer noch verborgen ehe. Er erwiıirkte einen
Befehl die Herrschaft Murau, 1ne „unverho{fte Inquisıtion ” anzu-

tellen In Durchführung dieses Auftrages unternahm der Verwalter
Wurz Maı ıne überfallsartige Visıtation mehrerer Bauerngehöfte,
wobei 1ıhm nıcht wen1ger als Iutherische Bücher 1n dıie Hände f1ıelen,
darunter OsSti1illen Luthers un: Spangenbergs un Schriften Veit Diet-
rıchs Aber, W as besonders merkwürdig WAarL, £tianden sıch auch
tlıche Theologica 1n lateinischer, griechischer und hebräischer Sprache
darunter, die zwıschen 15530 un 1600 erschlenen N, daß Nal

1ın ihnen ohl die Reste einer Pfarrbücherei vermuten darf, die einer
der Prädiıkanten der dort lıiegenden Pfarren 1600 be1 sel1ner
seinen bäuerlıchen Pfarrkindern 1n Verwahrung gegeben hatte S1e
wurden 1ın einem groken Verschlag nach Graz geschafft, S1Ee de
Regierungskanzler Huber NEUN TE Jang be1 sıch behielt und TST
dann auf dıe strikte Forderung der Reglerung herausgab. DDieser
mpfahl Wurz, auch. den nhabern der Nachbarherrschaften SO
Visitationen aufzutragen, da dort be1 „den 1n Glaubenssachen VeI-

dächtigen Bauern“ noch „eINe Menge dergleichen Bücher‘“‘ vorhanden
se1n sollte. W ollten jene S1€ nıcht freiwillig herausgeben, sollte 100838  b

mi gewaltsamer Aufbrechung der Iruhen vorgehen . €e1 hatte
nach Aussagen mehrerer Belasteter kurz vorher e1Nn Ramsauer dort
eimlıch zahlreiche Bücher aufgekauft und weggeführt. Wie wenig selhbst
schwere traten die Leute ZUr Au{figabe ihrer er veranlaßten, 15Dt
sich z. B daraus ersehen, daß ZWaNnzlg re später e1iIn Sohn des VOLI-

erwähnten, als Galeerensträfling verschickten Kryptoprotestanten, der
Bauernknecht Mang, 1n Murau abgestraft wurde, weıl Iutherische
er £esa un 1Nn€ ZU Lesen verliehen hatte. Diese Ereig-
n1ısse sınd eshalb besonders erwähnenswert, weil S1€e sıch. 1n einer

Gegend abspielten, W noch hundert TE nach der 17 Angriff Nn  M.-

4) 1C, Bauernschicksale dauUus der Zeit des Geheimprotestan-
t1smus 1n 1n „daäemann ” (sraz 1938,
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Gegenreformation sovıele Geheimprotestanten lebten, während
achtzig Jahre später, als dıe Stunde der Duldung ug, £e1n einzıger
mehr vorhanden WäafT 5)l

Der Abt VO  — Admont hatte vorher 1m Knnstal 1ın der Propstei
s taätt viele evangelische Bücher wegnehmen UunNn! ihre Besitzer be-
strafen lassen, daß der Landgerichtsverwalter Felber der Herrschaft
F 1 € f} — dem die Regjerung 1m Mai 1702 forderte, die
ıhm untertänıgen Bauern ZU Ireirwıilligen Ablieferung aufzurufen
und die Widerspenstigen miıt der Aufbrechung ihrer en VOTL-

zugehen, meldete, habe nichts mehr Verdächtiges gefunden; 1m
se]en VO  S iıhm „nıt mehr denn weı Bauern, wEe

lesen en können, angetroffen worden 2
Von 1709 führte INa  — den Prozeß den Untertanen des

(Graien Lodron I homas einen auern ın der Kärntner
(Gemeinde (gn Man warf ihm VOT, daß „ein rechter Bauern-
prädikant"“ sel, der „ZUuM öftern 1ne Zusammenkunft gehalten, den
Leuten dıe Iutherischen Bücher mıt Verlesung der ET ausgelegt
und olgends 1n dem Glauben fest verharren angeführt haben solle®“*.
Zwel TE Jlang 1ef das Verfahren den In Klagenfurt, später
1n Graz FEingekerkerten, o der Hof heß sıch andauernd darüber
berıichten. Es endete mit der Auswelsung des Delinquenten, der später
wieder 1n den Besıtz des „Schwellenrechtes kam und die erlaubte
uUucC.  enr ZUT Betätigung 1 früheren Sinne benützte, weshalb
ständıgem Konflikt mi1t weltlichen und geistlichen ehorden
Se1in 1:7.925 erfolgter Tod bewahrte ihn VorT der neuerlich In FErwägung
SEZOSCNCH endgültigen Auswelsung. Was aber bei ofe besonders übel
vermerkt wurde, wäar die In jenem Verfahren offenkundig gewordene
Verbreitung Iutherischer Bücher auch 1n der dem Grazer Jesuiten-
kolleg gehörigen Herrschaft 8l Man wäar „au{fs höchste
bestürzt, daß „bei allen Orten häufig aufgestellten Seelsorgern,
Geistlichen und Ordensleuten sıch. 1ne große Menge Ketzer efinde“”
und uch 1m Gebiet der Jesuiten, ‚we VOT übergroßem Seeleneifer
1ın weıitentlegene Länder, ja SOSar 1n das außerste Indien, der Marter-
krone nachziehen”, 1U „das Iutherische Übel Iso Jäh und unvermut-
ıch hervorbreche“

Im Mai gebot das Salzburger Konsistorium dem Seckauer
Bischof Franz Anton VOo Wagensberg, die in se1ner 1özese „unter den
Bauern und gemeınen Leuten“ zahlreich verbreıteten Ketzerschriften
man ört VO  e solchen 1n der Nähe VO  a Neum kt und a In

brecht) wegnehmen und die Besitzer das katholische aubens-
bekenntnis ablegen lassen, dessen Nichthaltung den Prozeß SCcCH

5) St{t4EiRA: Fxpedita LEL L
6) Kxpedita L1CIL 1L3
€} d Bauernschicksale un 57
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Fidbruchs 1m Gefolge hatte. In Kärnten ber wurden der eihe nach
evangelische Bücherträger veriolgt Finem aus der Gegend VOoO  — pıttal
Namenls Bastıan gelang dıe ZWanzıg Tre lang trieb se1in
gefährliıches Handwerk weıter, bis schließlich ın der ähe VO  —

dingiest gemacht werden konnte. In seinem uCcC.  saCc.
befanden sıch Iutherische Bücher Im Te 1711 büßte 1m Kerker

LO der Bücherträger u während sSe1INn Konkurrent
Häber! 1n sirenger Untersuchung stand, da ıh 1ıne Anzeıge lief,
daß ‚.verbotene er den hnedem dem 1 uthertum genelgien
und . verdächtigen 1 Gebirge sıch befindenden Bauern zutrage‘”. Zu
gleicher Zeıt lief, nachdem sich der Dechant vVvon Tre{i bher dıie
starke Verbreitung Jjenes Schrifttums klagt hatte, eın Steckbrie{f

wel Untertanen aus der Herrschaft r1 un vier aus den
Herrschaften Biberstein Un Himmelberg, die schon öfter
Aaus Nürnberg Büiücher geholt hatten und sıch. diıesem 7Zwecke gerade
wieder dort eianden ®)

Die Reglerung erließ 1715 e1in verschärftes Zensurverbot,; das sıch
aber ziıiemlich wirkungslos erwI1es, da Ja die verbotenen utherischen
Schriften nicht In Steiermark und Kärnten gedruckt wurden, sondern
aus den Reichslanden stammten. Einen besonders originellen, WeCNnnNn

auch nıcht geglückten Schmuggelversuch unt_ernähm eiINn abgedankter
Soldat, der 1m September 1715 1 obersteirischen Markte Obdach
einer 1€. und Landstreicher ausgesandten Bürgerstreife 1in dıie
Hände fiel Er Z08, w1e€e C 1m Akt heißt, „mi1t Weib und saugendem
K d“ seine Straße, hatte aber „DI1S ıIn die lutherische Bücher 1n der
Wiegen vertuscht un: mıt dem ınd und Windeln verdeckter getragen
Der Marktrichter beschlagnahmte die Schriften mıiıt der Begründung,
„daß derleı abgedankte oldaten die Bauersleute vielfach beschwatzen
und be1 ihnen Herberg nehmen pflegen und nebstbei solche ücher,
beı einem halben Zentner schwer, nirgendwo VO  u Augsburg aus

hiıerher vermautet worden“ sel1en. Nach der Aussage des Delinquenten
ollten S16 ZU Verkauf nach Ungarn gebracht werden, ja der
Protestantismus erlaubt WAafT, doch sprach der eingeschlagene Weg
dafür, dal S1Ee Tür Kärnten bestimmt N. Unter ihnen befanden
siıch nıcht weniger als sechs Stücke VO. Michael Lubachs „DBet-, Buß-
und Dankopfer”, 1709 bzw 1715 in Leipzig gedruckt, dreı Exemplare
der „‚Kinderlehre Luthers“ ın einer Nürnberger Ausgabe VO 1709,
viıer „Paradeisgärtlein Arndts neben einem „Sendbrief““ Schaitbergers
und einem Secrıver, ber 1Ur ıne einzıge x  el eın Nürnberger TIIC
vo 1693

8) StLRA Copeıen 1710, V! 1714, XL, 125% 1721, VILE 145
Zur es der Gegenreformatıon ın Steiermark,

ahrbuch der Gesellschaft für dıe Geschichte des Protestantismus
sterreich IM Wien-Leıipzig 1850, s. 88

9) Cope1en 1715, NYI 198
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Fın bewegtes iıcksa ward dem chuster Hans Im >  ©

zuteıl, der In und selner Umgebung „miıt verbotenen ketze-
rischen Lehren das einfältige Bauernvolk Vvon dem wahren Glauben
abzuführen und diese selne verkehrte Lehre in den nächtlichen Zu-
sammenkünften durch Vorlesung verbotener, ketzerischer Bücher OÖchst-
sträflicherweise auszusireuen sich unterfangen“” hatte Von La1ıbach ad
OPCTaS publicas nach Ungarn abgeschoben, mußte ehn TE 1n
Raab schanzen, wıderstand auf der Heimrelise In Wien. den Bekehrungs-
künsten der Jesulıten und Franziskaner un setzie, nach Kraıin zurück-
ekehrt, se1ine eimlıche Prediger- un Vorlesertätigkeıit fort. euerlı
ergrififen, 1m Kerker {Jer Hof interessierte sıch ebhaft Tür
diesen Fall und hätte SCTIN die Bekehrung dieses „Lutheraners“ gesehen,
aber wiederum prallte alle Jesultische Beredsamkeit dem Starrsinn
dieses Ketzers ab, der sıch, als Ma  w ih; aulswelsen wollte, weıgerte,
Urfehde schwören un damıt die Ausschaffung unmöglıch
machte. Schließlich verurteilte InNna  =| ih ZU  I Galeerenstrafe un cha{fifte
ıh: die Fiumaner Grenze, allein der Hauptmann VoOn uccarı
verweıigerte SEINE bernahme un 1eß ıhn unter schwerster rohung
sich nıcht wieder zeıgen, laufen. Imblinger, der sich mıt den
Kroaten ebensowenig verständigen konnte als miıt den Welschen, ehrte
er In seın aıbacher Gefängnis zurück, wurde nach Graz der
Reglerung überstellt, die ıhn einen längeren Prozeß führte
Man Wäar ratlos, w as mıt diesem hartnäckigen Ketzer, der sich wıiederum
weıgerte, Urfehde e1isten, anzufangen SEe1. Schließlich erfiel inLa  —

auf den Ausweg, iın ehandeln, als hätte geschworen. Nach-
dem Imblinger ZWO Tre lang die Regierung und den Hof
beschäftigt hatte, wurde CI nachdem INna  m ıhm als verbotenem Rück-
kehrer auf kaiserlichen Befehl eın in den Rücken „geschröpft und
mıt Pulver eingerieben ” hatte, 1m Juni 11 mı1ıt der Bedrohung, sıch
bei Leibes- und Lebensstrafe 1ın den kaiser!1ı  en Erblanden iıcht mehr
betreten Jassen, dıe Salzburger Grenze xES VO  w SIn
wenI1g Tagen SEINES aubens Miıtgenossen erreichen “ konnte und
„WESCH Ausstreuung seiner ırrıgen Lehr nıichts mehr ZUu befürchten
war 10)

In Mur wurden 1717 auft Anzeige des Stadtpfarrers VoO Herr-
schaftsverwalter wel Einwohner WESCH Besıtzes evangelischer er
in das Gefängni1s geworfen, das Corpus delicti amn einem ers  ag
oder Iruhen wohlverwahrt“ der innerösterreichischen Reglerung nach
Graz übermiuittelt, die die Missetäter nach längerer alt noch mıt einer
Geldstrafe belegen 1eß 11)

FEinen langen, viele Personen geführten Prozeß hatte ıIn Kärn-

ien 1m gyJ]eichen re eın dem Mautamt eglück-

10) Bauernschicksale 62 ff
11) StLRA Copeıen VE WE NVIE. 195 XI%.
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ier Fang 1m Gefolge. Die Überreiter hatten hlıer auf einem Schmuggel-
stelg eın älteres Khepaar, abgestiftete Bauersleute, mı1ıt ihrem unNmMuUunNn-
dıgen ne verhaftet, die NEUE evangelische er be1i sich hatten.
[)as Verhör ergab, daß S1E ZU sıebenten ale solche 1 Auftrage
tlicher Bauern escheıidenes Entgelt A4UusSs Nürnberg geholt und
A  —— Hın- un Rückreise jedesmal iwa dreı en benötigt hatten.
Wohl gelang Ccs dem Paare entfliehen, aber ihr Sohn wurde ach
eINeT alt 1n Klagenfurt den dortigen Jesuiten A Bekehrung über-
geben., { dDie Untersuchung wurde auf alle bei den verschiedenen Ver-
hören einbekannten Auftraggeber ausgedehnt; dıe noch. erhaltenen Ver-
hörsprotokolle gehören den aufschlußreichsten en jener Zeıt
Man sieht aus ihnen, daß 1n vielen auernhäusern jener gen.
mıt dieser Iutherischen Bücher häufig wochentags Morgen- und
Abendandachten, jedesmal aber SONNTiagS unter dem Zulauf der Nach-
barn für dıe Kırchgänger VOrT dem Zwangsbesuch der Messe W1€e für
die daheimbleibenden Hausleute lutherische Hausgottesdienste gehalten
worden sind 12)

Mit welcher Zähigkeit dıiese Leute ihren Büchern hıngen, zeıgt
ein Fall Aaus dem Tre 17091 1n der S: Treffener Pfarre gehörıgen
Pflegschaft Pa Au{f TUNN. e1IN€eSs kaiserlichen Dekretes VO

August IY1E: das den Geistlichen untier dem Beistand der weltlichen
Behörden dıe Durchsuchung der Bauernhäuser nach lutherischen Büchern
auftrug, hatte der Pfarrer VO  z Treffen be1 iner unvermuteten Visıta-
tıon drei Bauern beim Lesen olcher Bücher betreten un sS1€e ihnen
weESSCNOMMEEN. Jene l1eßen sıch. bald arauftf uıunter dem Vorwand,
emigrieren wollen, VO Herrschaftspfleger Kggarter Pässe ausstellen
und iraten nıcht LUr als Boten ihrer Glaubensgenossen, dıe dort beim
Corpus Evangelicorum dıe Fürsprache be1l der kaliserlichen RegıJerung,
ıhnen einen Prediger bewiılligen, erbıtten sollten, sondern auch mıt
der A bsıcht, die iıhnen abgenommenen Bücher ersetzen, dıe Reise
nach Regensburg { Jıe VO  - vornherein Sanz aussıchtslose Vorsprache
SCcCh des Predigers kam auch dem kalıserlichen Gesandten 1n Regens-
burg Ohren und hatte auf SEINE Meldung ıne Thöhte Fahndung
nach den eimkehrern, deren Emigration ina  b mıiıt Rücksicht aut
TE zurückgelassenen Kamılıen und Guüter nıicht ylaubte, ZU olge
S1e wurden auft der Rückreise auch VO Überreitern der Hofkammer
auft einem über die Schönfeldalp führenden Schmuggelsteig auf-
gebracht und büßten nıicht viel weniger als drei TE 1 Kerker
Spittal. J Jer Afirıtzer Pfleger, dem die Reglerung die leichtsinnige
Paßausstellung verweisen lıeß, rechtfertigte sıch miıt der Feststellung,

„würden viel hundert Ilutherische er ohne selınen Paßbrief
hineingebracht”. Fın 1m Verlauf des Verfahrens jene Bauern
1m November 17292 den kaiserlichen Hof gesandter Regierungsbericht

12) Copeien S  s 124



edice, Besiıtz und Beschaffung evangelischen Schrifttums 4873

mußte melden, daß 1n Jjenen Gegenden fast Jjedermann
des Lesens und reibens mächtig sSsel. Diıie Leute
schickten au Furcht VO katholischer Unterwei::®Q
Sun s iıhre Kınder n ıch ın dıe Schulen der benach-
barten Stäadte und Märkte, aber sS1e€ hıelten siıch
Wıinkelschulmeister nach ıhrem Gefallen Zur
Winterszeit aber kämen sa Knechte und ag
bei eiınem Bauern ZUS  mMmMen und nähmen dort
Unterweisung 1m Lesen, und ZWAATL, wıe 1m Akt heißt.
AT keıner anderen Absicht: als daß S1ıe dıe VO
alters passıerten oder mM 1ıtti1eT77z@e21:t überkommenen
Bücher lesen und verstehen, mıthıin siıch  selbst un andere
In dem Irrtum befestigen sollten“ Als jene Bauern nach langen Be-
mühungen endlich freikamen, gaben S1€E iıhr Bekenntnis nicht auf.
1eben re später, 1729, starb der 1ne un wurde als unbußfertiger
Ketzer in einem seiner FWHelder verscharrt, eiIn anderer ber stand wieder
in gerichtlicher Untersuchung, weiıl neuerlıch aUus Regensburg CVaNSC-
lische Schriften geholt hatte 13)

Im T 17923 wurde darüber eklagt, daß besonders über S ee-
und evangelısche Bücher in größerer Menge nach

Kärnten eingeschmuggelt würden, der Bischof Jakob VO urk be-
schwerte sıch 1m olgejahre über dıe wahrnehmbare Verbreitung solchen
Schrifttums ın seiner Diözese, w as den Hof und die Regilerung <cTaN-
laßte, die zuständigen Stellen ZuUuU verschäriter Achtsamkeit anzuhalten?*?).
In manchen Fällen halt dies: So wurde 17920 ch e1IN chuster-
ehilfe 1NSs Gefängnis gesteckt, dem {a  - NCUN ben aus Regensburg
eholte Bücher abgenommen hatte. Im Verhör gab a hätte VOoO  H
einem Bauern, bei dem lange in Arbeit gestanden, 95  en TUC lesen
und den Iutherischen Irrtum erlernt” *°).

Am Ende des zweıten Jahrzehnts reißen die Klagen ber die ucher-
infuhr Ins EKEanstalt, aber auch nach Oberkärnten nicht ab
Eine interessante Verhandlung ıef 1m Sommer 1739 den 1n
Hafirt SCNOMM©MENECN Büchereinschlepper Georg Lindner und den Krämer
Ameniıtsch ın ck O1, der die Ins Land eführten etr den
Käufern übermiuittelt hatte Der VO der Regierung 1n Religionssachen
für Kärnten verordnete Kommissär rafi Grottenegg ug nach
Beendigung der Untersuchung VOT, Lindner 99  U Kxempel entweder
unter die oldaten P stoßen oder SsSonsten außer Landes 1n 1N€ Festung
ZU. Arbeit auf weı bis drei Jahre versenden‘“. Bei Amenitsch
wWäar unter Berücksichtigung mildernder Umstände afür, ıhn mıiıt
einer empfindlichen Geldstrafe belegen oder, „welches eın mehreres

13) St.LRAÄA Gutachten 1722, VIILL, 26;: X1,36
14) (Gutachten 1CaD, V! e Copeien 1724, 1IL, 205; VIIL,KExpedita 1724, HE
15) Copelen 1729 I11: Z VL
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abhelfendes Fxempel waäre, ıhn Zzwe1l Sonntage nach dem (sottesdienst
auf Ööffentlichem Marktplatz, eiwas erhöht, miıt einem Buch 1n der
and haltend, jedesmalig 1ne Stunde dem Volk vorzustellen”,
cdies mehr, als „einNıge re her solchen Bu:  andel fort-
eführt und somıit das ıST der ketzerischen Lehr verschiedentlich aus-

gesireu hätte‘ I Dıe Regierung begutachtete In ihrer Kingabe den
Hof Juli den letzteren Vorschlag ablehnend. I] diese „Oöffentliche
Zurschaustellun  m: un S1€E „be jetzıgen Zeitläufen sehr gefährli e
wobeili ihr 95  M dıe Salzburgerische Unruhe ZU Exempel VOT

Augen lıege”, s1e könnte 99 gefährlichen Unternehmungen “ reizen 16)
DIie Salzburger KEreignisse hatten ZU Folge, daß die ehorden auch

IN Innerösterreich dem Geheimprotestantiısmus 1ıne verschärfte Auf-
merksamkeıit zu wandten. Der Vikar VO beschwerte
sıch 1n (Graz 1731 über einen Mann, der auf der Ramsau heimlich
Iutherische er verbreıtete. Der Erzpriester VO  — meldete dahın
dıe Wegnahme VO:  — Bibeln un Postillen 1m ausgedehnten Sprengel
seiner Hauptpfarre. Der kaiserliche Gesandte ıIn hatte
den Auftrag, ständ1g den VO dort A4UsSs betriebenen Bücherschmuggel

kontrollieren. Er überwachte eimlıc die Geılstlichen der utheri-
schen Gemeinden., dıe sıch der Flüchtlinge w1e der Bücherträger besonders
annahmen, dıie Prediger Grien, Fsterle un Stotzel, ber auch cie
Regensburger Bürger, die beim Büchervertrieb hilfreiche and boten
Hıer wurden besonders VO  e jenem genannt der chuhmacher Grienangel
In der Glockengasse, der attler Wilkmayr iın der allerstraße, auch
der Leinwandhändler Flügel 1m Gaßl Kornmarkt, weilc! letzterer
1nNn€ richtige Niederlage VON Iutherischen Büchern, die nach den pen-
ländern gehen sollten, errichtet hatte Auch der sächsische (GGesandte War

dem Wiener Hof ın dieser Hinsıcht höchstverdächtig. Mit der
VOoO OSTeTIT. (Gesandten erhaltenen Informationen wWwWäar der inneröster-
reichischen Reglerung Z möglıich, Ende Julı 1755 einen langen eck-
T1e „die verführerischen Fimi1issarıos un Unterhändler“ Z

erlassen, der neben den Regensburger Aufenthaltsorten un Absteig-
quartiıeren ıne SCHNAUC Bes  reibung der Proskribierten enthielt. Er
führte die geborenen Salzburger Hans Lercher, Hans Kaln, einen aus

der Gegend VOoO  o t. Lambrecht gebürtigen Stalljungen Martin und die
wWwel Kärntner Martıin Außerklamer, einen Feiılenhauer VO Beruf,
SsSOw1e den Feldmesser Hans Berger, der aUuUs Paternıon Jüchtig g a
worden WAäTrT, Da gleichzeitig Au{fstellungen über die gewöhnlichen
Reisewege der Bücherträger der Reglierung In dıe Hände gefallenI
Jückte bald, die beiden Letztgenannten ın alt bringen, für dıe
schließlich dıe Brandenburg-Preußens eingesetzt wurde 17)

16) (Gutachten 1(3R: 90
17) Zwie  ıneck-5uüdenhorst. Geschichte der reliz1ösen

Bewegung In _ 1mM Archiv für Osterr. Geschichte LILL, 1875, S. 471 I
4589 und 511 ft
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Um eın einheitliches Vorgehen erzielen, erheß Kalser Karl VI
August 1733 a U: Wiener Neustadt ine Resolution, die neben

vielen anderen Punkten auch den ucherbesitz betraf und diesbezüglıch
verfügte, daß dıe für dıe Arbeıt 1in den glaubensgefährdeten Gegenden
ıU eingesetzten 1ssionÄäre „Bescheidenheit auch be1ı Wegnahme der
sectıschen Bücher gebrauchen en denn entweder hat der
Besitzer deren Inhalt schon begriffen oder nicht;: nıcht, wird
solche etwas Geld der andere zut catholische er hergeben;
hat aber daraus schon eın ıft SCSOSCH, ist die Wegnehmung der
Bücher umsonstT, wann ıcht auych durch gründlıche Unterrichtung das
ılt benommen wird  .. Auch 1n diesem Zusammenhang wurde besondere
Aufsıcht über die Kraxenträger und auf der 510r befin:  en and-
werker emp{iohlen. FEın weıteres (Generale VO AÄAugust 1755 befahl,
den baäuerlichen Einwohnern, die sıch 1m Sommer ZUuU Verrichtung VO

landwirtschaftlichen Arbeiten AUS dem Land begäben, be1 iıhrer Heim-
kehr 1 Herbst und Winter iwa miıtgebrachte ketzerische er „mi1t
Bescheidenheit“ abzunehmen. Am März 1734 chärfte 1Nne Instruktion
der innerösterreichischen Reglerung der Kärntner Landschaft nochmals
die strikte Finhaltung jener kaiserlichen Befehle e1INn, August
forderte eın Hotfbefehl verschärite Aufmerksamkeit auf die
Büchereinfuhr bei en Mautämtern und Vorlage er Bücher durch
deren Besıitzer VOT die zuständige Geistlichkeit ZU Zensurierung. Eın
Hofbefehl VOoO Junı 1735 wiederholte letzteren Auftrag und gebot
überdies, die Lasten der Kraxenträger Nnau nach verbotenen Büchern

durchsuchen Eine weıtere Verordnung VO D: August machte den
Kameralüberreitern die Aufbringung solcher 7U Pflicht. Eın besonders
{indiger Bücherträger, der sıch 1mM Folgejahr 1736 In der Gegend VO  b

und 1MmM unter Vorweısung gefälschter Patente
als beauftragter Au{fseher ber das Religionswesen ausgab und VO  v
den ZU Vertrieb mıtgenommenen Büchern erklärte, waäaren Sso  €;
dıe bei den durchgeführten Vısıtationen den Besitzern beschlagnahmt
hätte, wurde mıt der Überreiter entlarvt un der Bestrafung
zugeführt 18)

Der Pfarrer VOoO Haus, Dr Schmutz, der siıch bei einer üchervisıta-
10n auf der Ramsau hinreißen lıeß, einen 1m Bücherverleugnen
besonders hartnäckigen Bauern verprügeln, ‚erhielt 1737 VO Bischo{f
VO  — Seckau für seın der Bekehrung wen1g dienliches Verhalten einen
scharfen erweıls. mmerhin gelang ihm aber in kurzem SCH'
400 Iutherische Biüiücher bei den Bauern aufzubringen, die verbrannte.
Der ın der Pfarre r I 1m Salzkammergut untiternommene
Versuch, den Bauern ihre lutherischen Postillen angebotene katho-
15'! einzutauschen, brachte den Missionären 1ne große Enttäuschung.

18) Patentensammlung; StLA Sonderarch. Hallamt AÄAussee
VI1l/4 Stiftsar  1V Admont VVV .6
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Andauernd wurden er aUSs dem „R Ch“ eingeführt. Dreimal irug
1m Sommer 1738 die innerösterreichische RegJerung dem Kärntner
Landeshauptmann und gesondert den dortigen Mautämtern auf, nach
einem Buch mıt dem 1te „Kleeblatt‘ ahnden, VO  a} dem angeblich

ucC 1Ns Land eführt worden se1ın ollten icht besser
stand 1n Steilermark. er Missionar Radischnig meldete 1m
Yebruar 17  S nach Graz, daß bayrische Bücherträger unter den überaus
‚suspecten Einwohnern“ VOoO  > pl und einen
alender feilböten, dem dıe Fortschritte der evangelıschen TE
1m ‚Reiche“ geschildert würden, worau{t sofort der Regierungsauftrag
erfolgte, DUr mehr einheimische chhändler dort zuzulassen, un: 17
März ergänzend befohlen wurde, auft die VOoO  = Kraxenträgern mitgeführ-
ten er besonders achten. Außerdem eNTsS sıch der Bischof
VO  — Seckau nach Verhandlungen miıt der steirıschen Landschaft, die
sich. Z.UT bernahme der Druckkosten bereıit erklärte, ıne katholische
Ostiille der Auflagenhöhe Vo 2000 u«cCc ausgehen lassen. S1ie
sollte, wWenn möglich, den Preıs VO.  b 45 KT:. SONST aber unent-
geltlich abgegeben werden, jeder Pfarrer 1n den verdächtigen egenden
sollte die Pflicht en, wenıgstens eiIn Fxemplar 1im Pfarramt
verwahren 19)

Man mMu zugeben, daß arl VE der auch Stelle der früher
üblichen Auswelsungen, be1 denen die Leute un deren Besitz dem
Staate verlorengegangen a.  N  ‚9 die zwangsweısen
1 nach Ungarn un Sıiebenbürgen eingeführt hatte, ühe

und ılLer ıcht fehlen heß, den Kryptoprotestantismus ıIn Steiermark
und Kärnten bekämpfen; aber der Erfolg Wäar S: wen1g enNnt-
sprechend, daß hilerin se1iner Tochter Maria 1 heresia noch ıne große
Aufgabe Iösen hinterließ, die S1e mıiıt weıt größerer Härte und
Rücksichtslosigkeit als ihr V ater bewältigen trachtete. Die schwier1ge
Lage, In die S1€e durch den Erbifolgekrieg geraten WAar, egte ihr 1n
diesen Belangen zunächst für re 1ıne gEW1ISSE Zurückhaltung auf,
reilich kann I1a  — iıcht behaupten, daß die Kaılserın ıIn ihnen die ihr
eıichlich. gebotene Gelegenheıt, sıch davon überzeugen, daß cdıe
Geheimprotestanten keine 99.  .. se1en, auch genNUtzt hätte. Denn
die vielgeschmähten Ketzer, denen ja auch Vvor der für die Kaiser-
braut nötiıgen Bekehrung ihre Mutter Elisabeth C hristine VO  e} Braun-
schweig- Wolfenbütte. gehört hatte, nahmen die Zwangslage der Kaiserin
ın keiner Weise für dıe Verfolgung iıhres Vorteıils wahr!

Es sSe1 denn, daß 1008008  b dıe ziemlich TeESC Bücherverbreıtung 1n diesen
Jahren als SO betrachtet. Irotz der 1mM Mai 1741 erneut die
Mautämter ETSANSCHNCH Weisungen besonders dreı aus der
gen VO  am 1n ın die Gra{fschaft UOrtenburg-
derte Lutheraner, un WAäar der Wegmeister Stefan Pillz aus

19) StLA Sonderarch. ‘Hall amt Aussee, d.
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der Maistatt, gewöhnlich der „ Wıbmerstefil“ genannt, ferner der Bauern-
sohn Ose. Kainprecht VO Öörischgut auf dem Rohrmoos und Peter
as VO ändlgu ıIn Mauterndorf, die jJahrelang immer wieder
er ın das Ennstal, S1e sıch be1i ıhrer zahlreichen Verwandt-
scha oft wochenlang im Verborgenen aufhielten, brachten, ohne dalß

den Beamten des Mautamtes Schladming gelungen waäre, sS1e
ergreifen. Die durch die vielen, VOo  b den Geistlichen selten vorher -
gygesagtien, sondern meıst unvermutet voTgeNOMMECNCH, häufig mıt einem
Glaubensexamen verbundenen Hausdurchsuchungen gewltzigten geheiım-
protestantischen Bauern hatten für diesen wec me1ıst 1m Hause gut
katholische Erbauungsbücher offen lıegen, während S1e die CVaNSC-
lıschen iın den verschiedenartigsten, oft raffiniert angelegten Verstecken
verbargen, 1n hohlen Stiegen, Antrittsschwellen, doppelten oOden-
dielen. ausgehöhlten Hackstöcken, verkleideten Mauernischen, manch-
mal hınter der Fıngangstür, die dann, geöffnet, obendrein noch das
Versteck edeckte, 1n Mehltruhen und Vorratsbehältern, ja OS 1m
ett unter den Strohsäcken Eın Fall ist bekannt, die er Sa
In einem dichten ehalter unter dem Düngerhaufen lagen, eın anderer,

sS1€e auft dem euboden versteckt un dıe etzten Zugangsbretter
gelockert hingelegt *  nN, daß der Zutretende, dem diıeser Umstand
nıicht uffiel, VO en auf die Tenne SIUrzen mußte Daß für die
Geistlichen TOTIZ ihres oft yroßen Eifers keine angenehme Aufgabe
WAaT, VO Bischof wWwI1e VOoO der Regierung immer wiıieder angetrieben,
die Häuser iıhrer Pfarrkinder oft mıt der Landgerichtsdiener
durchwühlen, und daß gerade diese Beschäftigung wen1g dazu beıtrug,
iıhre ellung den ohnedies seelsorgerlich entfiremdeten der schwie-
rıgen Pfarrkındern verbessern, lıegt auf der and. Man kann er
den Seufzer des Dechanten Dr Schmutz VO'  w} au Schlusse ıiner
Kingabe verstehen, 1ın der sıch darüber beklagte, daß 100808  - be1ı einer
SCNAUCTEN Untersuchung bei verdächtigen Pfarriınsassen noch viele
verbotene Bücher würde finden können, weıl ..  1€ Seelsorger, Nachbar-

und gut katholische Hauser Pfarrkinder darum w1Sssen, allein,
WerTr ıll sıiıch N brennen, WEeNNn 100838  — keinen Ausgang nach vielen
(Commissionen, Missionen, Constituten, Visıtationen eic. befahret.
Meines e1ls I1 ıbera IMN Domine!“ Und doch brachte besonders
vıele er auf, 1744 innerhal wenıger Tage beı fünf Bauern

uC. die meıst aus dem Heu un aus Strohsäcken hervorzog.
Die Regierung hielt einem VO  b ihm gemachten OTIS  ag, miı1ıt der
Gewalt versuchen, aus den vorerwähnten Zeitumständen ent-
springende edenken enigegen, die der Dechant rTeilich ohne Erfolg

dadurch zerstreuen suchte, daß mpfahl, 1n jene Gegend
Oldaten oder Kroaten, ohl die berüchtigten Panduren, legen!

Sein Nachfolger, Pfarrer Egger, meldete 1747 dıe Reglerung nach
Graz, daß „1IN der Nachbarschaft an  e Wägen voll lutherischer er
aufbehalten“ waren. Er empfahl als Abschreckungsmittel für ertappte
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Besitzer solcher „Offentliches Stehen VOT der 1r oder beım ar
mıiıt einem Kruzıifix und einer Rute in der Hand, auch alse auf-
gehängter Anzeigung des Verbrechens!“ Unter solchem TUC verfielen
die Bedrängten auf immer NEUE Auswege, lıeßen sS1€e sıch ZU Beispiel
VON drei Nürnberger Buchbindern evangelische Erbauungsbücher kom-
MCN, denen 1te un Vorreden unverfänglicher katholischer Orframx<lı-

gebunden 20)
Im üuünften Jahrzehnt, das auch die großen, Tast TC währenden

theresianischen Iransmigrationen einleitete, begann eın verschärfter
amp den protestantischen uücherbesıitz Im Oktober 1750
wurde der Salzburger Pfleger in Haus Grenzing Z weltlichen
Visitations- und Bücherkommissär für chladming, der Strechauer Herr-
schaftspfleger Wieland für das übrige Ennstal este un miıt
eiıner SCHAUCH Instruktion versehen. er Abt VO  — Admont empfahl 1m
Hebruar 1751 die unentgeltliche Verteilung des „Katholiıschen Salz-
burgers” 1mMm Schladminger Distrikt, für den die Anschaffung VO  — 200
Exemplaren reichen würde. Mit dem Verkauf sollte Ina  - nach den 1758
mıt der „Grazer Hauspostille“ (von der allerdings jetzt - der
Bischof zugab, daß sS1Ee „Iür dıe Bauern uUunnNutz sel‘‘) dort gemachten
Erfahrungen eTst Sar keinen Versuch machen, denn damals se1 1ın der
anNnzZCcChH Gegend für eld ıcht ein eINZIKES Exemplar den Mann
gebracht worden. Aber die Kosten muüßte der Staat iragen, die
Kırche sSEe1 hlezu außerstande, besonders die Pfarre Haus, dıe haupt-
ächlich. 1n Betracht käme, denn S1C habe durch Heuer schweren Schaden
gelıtten 21)

abe1 WAar dıe Angelegenheit ring]li: denn VO  b en möglıchen
(Orten langten bei der Regilerung eldungen über un lutherischer
er eIN: AÄAus Pürge und Öblarn und Irdning,. aus Pöls,

der Dechant Tauern uUunNn: 1mMm Bretsteingraben sSo
w€ESSENOMMEN un verbrannt, hiefür ber eiınen erwels der Repräsen-
tatıon und Kammer erhalten hatte, weıl hiezu deren Genehmigung
nıcht eingeholt, aus e1m Y sıch den VOoO Missionar Miller
In einem Heustadel gefundenen Büchern eın Besıtzer ermitteln lıeß,
und TSst aus Kärnten. Bei der Beratung nach Ee€UECN Mıtteln un
Wegen schlug der Seckauer Bischof Fırmlan, ein des durch
die Salzburger-Austreibung unrühmlı bekannten Kirchenfürsten, den

aber spater als Passauer Bischof 1n der Erreichung der VO  - jenem
vergeblich erstrebten Kardinalswürde überflügelte, en Ernstes der
Repräsentation un Kammer (wıe 19808 seıt kurzem die rühere inner-
österreichische Regierung hıeß Februar 17592 als Ausweg VOT,
alle. Schulen auf dem an 1eRen uUun! DUr ın etlichen, VO  w der

20) Czerwenka S. 98{11.; Kotschy, Gedenke der vorıgen
Tage, Vöcklabruck

21) zerwenka
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ofkommission bestimmenden Märkten sSo unier der Aufsicht
der Pfarrer und Missionäre bestehen lassen, ; W il
N 1S des Lesens und reibens Tast dıe EINZISC
Quelle 1s1 wodurch die Bauern das 4 CINSAUSCH
und WESCNH Abgang ENUSSaAMET Beurteilungskrafit
hartnäckıg demselben verharren weshalbh das
des Lesens unkundire wındıische und kraınerische
Volk den katholischen (Glauben e11rig bewahre“
1 )iesen Weg fand die Repräsentation doch nıcht gut gangbar Allein
16 erwirkte C1IN gedrucktes Generale, das 51 August 1759 den
Untertanen Vıertel Judenburg, Einns- und Paltental auftrug, binnen
VAGT ochen alle ihrem Besitze befindlichen er ihrem zustäan-
dıigen Sdeelsorger vorzulegen der die verbotenen abzunehmen chıe -
beden  en aber mı1ıt SECEINeET Unterschrift und dem Pfarrsiege
bezeichnen und zurückzugeben hatte Um Erfolg erzielen,
wurden Denunziantenbelohnungen eingeführt der Eiiter der Herrschafits-
verwalter sollte durch Anteil den Strafibeträgen gesteigert
werden denn das Generale vefahl daß nach Ablauf der Ablieferungs-
frist entdeckte Besitzer tür Jjedes be1l ihnen gefundene Iutherische
Bu  Q& den en Betrag VO bezahlen hätten f] dem
Herrschaftsverwalter un f1 dem Angeber als Prämie zukämen
Dienstleute die kein eld ZU rlag der Strafe aufbringen würden,
sollten COTDOTE bestraft werden! Der weitergehenden Anregung ver-
schledener Miss1ionare alle Bücher abzunehmen, wurde nicht STa
gegeben allein da auft uücherleser doch CIn CWI1ISSCT allgemeiner Ver-
dacht fiel ordnete 116 weılltere Hofverordnung Dezember katho-
lische Biıbeln und Erbauungsbücher nıicht abzunehmen, jedo 1Ne€e
Liste ihrer Besıitzer anzulegen und dem ofe übermitteln Geteilt
1€e die Meınung über den Croendonck Wie N15 auch dieses sirenge
Mandat nuizie zeıgtie diıe Gurk Dezember erfolgte Ver-
haftung aus der Nähe VO Vi stammenden Bücherträgers
der zugab sieben Jahren elf Reisen durch Steiermark und ber-
Öösterreich unternommen und edesmal Ranzen voll evangelischer
Bücher QuUus Regensburg nach Kärnten gebracht en Und dabei— —__ ıel noch. 1N£ an Reihe VO Steckbriefen SC  J9 andere, dıie iInan
noch nıcht Gewahrsam bringen vermocht hatte 22)

Im UOktober 1753 verbot die Repräsentation den Vertrieb dreler
darunter Serıvers ZUuEerst 1663 VeOT-namentlich angeführter er,

öffentlichter „Herrlichkeit und igkei der Kıiınder (sottes
August Hermann Franckes „„50NN- est- und Aposteltagspredigten 1111

Wolgejahr das „Geistreiche Gesangbüchlein SCH der 1hm sich
findenden „vlelen Anzüglı  eiten wıder den Stuhl“‘ Auch mı1T der

22) StLA Patentensammlung. Sonderarch. Hallamt AÄAussee V1I11/57.
Czerwenka 1032 und 13 f£.
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A'bnahme. der Croendonckpostille — S1€e jetzt einverstanden. Im Maı
1754 odnete S1€E 1ne Bes  ränkung des Buchhandels In den der Ketzerei
verdächtiıgen Orten Keine Fremden, sondern 1Ur mehr ortsansässıge
Krämer sollten ücher, die alle vorher dem zuständigen deelsorger ZU  S

Einsichtnahme uUun! Bewilligung vorgelegt werden mußlten, verkaufen
dürfen Am November wurde das zweı re UVO. erlassene ıTrKular

"verschärft erneuert, bei nochmaliger Gewährung elner sechswöchigen Ah-
lieferungsirist wurde dıe Strafe für jedes nach deren Ablauf noch gefun-
dene Buch auti verdoppelt; Zahlungsunfähige ollten anstatt dieses
Betrages für jedes Buch „acht lage ıIn Kısen harter Arbeit ngehal-
ten und inner dıeser Zeıt einem JLage miıt alleinıgem W asser un rot
gespelst werden‘ *©). Irotzdem in diesem W1€e 1Mm Folgejahre auch die
Büchereinschlepper mıt vermehrten trafen bedroht wurden, hört ina  b

insbesondere In der chladmınger Gegend wlieder VOoO Eintreffen VO  ;

ücherboten, VO früher erwähnten ‚Wibmerste{il” INne VO  —

au diesen Jahren erhaltenen Verhörsprotokollen zeigt, w1e€e yTOR der
uUucCcChHheTDEesSITLZ be1 den Bauern, ja bisweilen selbst be1 den Knechten un
Mägden WAärflrL,. In manchen Bauernhäusern standen nıcht DUr der Besıtzer
und sein Weıb, sondern W1€e In Un tertal bei Schladming 1756
auch der alte Auszügler und das an (GGesinde In Untersuchung, die
alle für S1'  s Da VO  - jedem der Sicherheint halber mehreren Sanz
verschıedenen Orten verborgen, Bücher esaßen Zu den bisher
verhängten trafen trat für die Betretenen die Abgabe in eines der
In Rottenmann un: später 1n udenburg neuerrichteten ‚„‚Konvers1ions-
häuser‘‘ hinzu, die Irrgläubigen, dort durch Chorherren, hıer durch
Franziskaner, ın wochenlanger Bearbeitung „bekehrt“” wurden 24)

1ne nach orschlägen Firmlans erstattete Kıngabe der Repräsenta-
tiıon den Hof hatte nach. einer Befürwortung durch die Hofkommis-
S10N ein neuerliches Mandat der Kaiserıin VO August 1756 FA  — olge,
das dıe Ablieferungsirist für Bücher abermals erstreckte, jedo die
(Geldstrafe autfhob un ihrer Stelle für Besıtzer un erhehler VO

evangelıschen T1Lien mındestens einen Monat aft 1m Grazer Zucht-
haus oder Zwangsarbeıt 1m Dienst der Herrschaft, bzw. für miılıtär-
fähige Jedige Burschen Abgabe dıie 1117 anordnete. Doch ollten
die enunzlanten auf Kosten des Besitzers 9200 Buch f1 erhalten.
Was under, daß 1m Herbst un Winter alleın auf der RKamsau

20() Bücher aufgebracht wurden 25)
jeder fehlte auch 1n diesen Jahren nicht Hinweisen VO

Funktionären der römischen Kirche, die doch selbst ın der Vorlage-

S Sonderarch Hallamt Aussee, { s 15
Loesche, Aus der Eindzeit des Geheimprotestantismus 1ın

eitschr. hıst. Vereins Steiermark (Graz 1925 125
24) Bauernschicksale 101
25) Czerwenka I, S.20f Loesche
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pflicht der VOo geistlıchen Autoren verfaßten Schriften VO der welt-
liıchen Zensur gebunden WAarT, auf die Bedenklichkeit, ja Schädlichkeit
des Schulwesens aul dem Lande Diıesmal tat sıch besonders eiIn ene-
diktiner hervor, der die Anhänglichkeit der raıner un indischen 1n
Oberkärnten die römilsche Kirche prıes un: fand „Der TUN:! dieser
Irommen Gesinnung ıst 11UE  —_ darın suchen, da unter ausend Per-

kaum ıine lesen kann!“ Sollte INa  — sıch dann wundern, daß
be1 eiıner solchen Kinstellung auf geistlichen ats  ag der Gottesdienst-
esu miıt Pranger un: „Keichen“ CTZWUNSCH wurde? Während die
Kalserın letzteren aßnahmen nıchts auszusetzen fand, 1eß S1e, die
Förderin des Volksschulwesens. Schulbestand nıcht rütteln, SON-
dern suchte 1m Dezember 1757 dem esen verbotenen Schrifttums durch
NeEU€Ee Zensurvorschriften begegnen 26)

|Die umfangreichen Iransmigrationen VO  — entdeckten Kryptoprote-
tanten nach Ungarn und besonders nach Sıebenbürgen, die 1N€es der
Mandate gleisnerisch damıt begründete, daß die Kalserin S50 ZAarti-
ıchstem Mitleid die verırrten chäflein autf die sanfteste Art zurück-
leiıten“ wolle, vermochten wohl Viıelen die Heimat und die Väterscholle

rauben, aber sS1e bewirkten nicht, daß die noch weıt zahlreicheren
zurückgebliebenen Geheimprotestanten iıhren gefährlichen ücherbesitz
aufgegeben hätten. Diese Erfahrung trıebh weltliche und geıistlıche Be-
hörden In reSscCcm Wettbewerbh ZUT Ausfindigmachung immer Miıttel
und Wege, deren verwertlichster ohl der YVar, daß {N9a.  - die Kınder
über alle Vorgänge 1 Hause auszuhorchen verordnete und S1e mıt
mehr der weni1ger KErfolg Hausspionen abrıchten wollte Schließlich
eriff INa  S auft das schon öfter abgewandelte Patent VON 1759 zurück,
das Nan bezeichnenderweise wılıeder durch rhöhung der Anzeigerprä-
mıen wirksamer machen suchte Am Oktober 1764 erheß die Reprä-
sentatıon das n auft 1n€ Resolution Maria I hereslias VO Juni —
rückgreiftende Generale: Binnen weı Monaten mußten alle „geistlichen
Lese- und Betbücher“ den Pfarrern ZU früher gedachten Kontrolle VOT-

yelegt werden: die Namen der innerhalhb dıeser Frist Abliefernden soll-
ten geheimgehalten, ihnen iwa abzunehmende Bücher unentgeltlich
durch gyute katholische ersetizt werden. Für jedes nach Ablauf dieser
Frist aufgebrachte verbotene Buch muüßte dessen Besitzer fl Strafe
zahlen, VO  e denen dem Verwalter und dem Denunzianten
gyebührten. Wer nıcht zZU zahlen vermöchte, soilte für jedes bei ihm
gefundene Buch S  HE Tage Jang (davon einen u bei W asser und TO
In FEisen schwere Arbeit eisten. Wie unerträglich, besonders be1 der
Entdeckung mehrerer Bücher. für deren Besitzer die Söhe dieser Beträge
WAar, kann INa vergleichsweise daraus ersehen, daß eın Bauer für II
den Straibetirag für eın Buch, damals eiwa drei Junge Kälber oder

26) S{LA Sonderarch Hallamt Aussee, a. a. 107
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einen Jungen Ochsen hätte kaufen können 27) Ein welteres Mandat
voO gleichen Tre ordnete Verschärfung der trafen für eingeführte
evangelısche Bücher Au  &. dıe Bücherzensurkommission Sprach sich
1769 für Strenge In der Behandlung dieser Fragen aus, WwW1e€e ja uch eın
Generale In dıiıesem Te dıe harte Bestrafung der nach abgelegtem
katholis  em Glaubensbekenntnis „meıine1id1ig” Gewordenen, SOW1€e ihre
Ausschließung VOo  b der Zeugenschaf{t, der Gevatterschaft un der Hra
Jangung eines Ehezeugn1sses verfügte *°).

Immer wıeder vertiel Ha be1 der bisher wen1ıg erTolgreich
CWESCHNCNH Bekämpfung des ücherlesens uch auft alte orschläge
So T1 der Bischof VO  e Seckau., Philıpp oSse (Srat VON Sp COA 1m
TO A auft den 1n1ia Fırmilans zurück und beantragte, die
der Kunst des Lesens un: chreibens liegende „ Verführungsgefahr“”
durch ‚welse Anstalten entfernen““ StelermartTk sollte das ketze-
1isch noch verseuchtere Kärnten, VOT €em aber uch Ungarn miıt
SEINEN In der Preßburger Gegend und 1m Burgenland befindlichen deut-
schen CVaNS. (emeinden SOW 1E „das Reıich abgeschlossen, den VO

dort Einreilsenden die Beibringung eınes Rechtgläubigkeitszeugnisses
auferlegt werden. Die Verordneten stimmten dem letzteren Vorschlage

und geboten überdies, daß aus jenen Gegenden einlangende Braefe
VOLr der Ausfolgung die Adressaten den Religions-Reformations-
kommı1ıssären Z Einsicht vorgelegt, terner UuSs allen Nachlässen die
unkatholischen Bücher entfernt und beschlagnahmt werden sollten.
Bezüglıch des Schulwesens verfügten S1€e cıie Aufhebung aller „ Winkel-
schulen“ und die Erteilung des Unterrichtes UrC rechtmäßıige Schul-
meiıster, aber ‚D Ur jene Kınder. die VO  w den Religionskommissären
einen Erlaubnisschein ZU Erlernung des Lesens und

erhalten“ hätten. Kinder verdächtiger Eiltern ollten
VO  w} der Bildung ausgeschlossen sSE1IN. Die ofkanzleıi setizte sıch 1n
ihrem Gutachten VO Julı 12703 für diese Einschränkung e1IN, nıcht
ohne reilich ugleich verschiedene Übergriffe rugen, die sıch der
Bischof iın SeInNneEmM Eifer auf diesem Gebiete schon die staatlıchen
Rechte hatte zuschulden kommen lassen. A llein die Kaiserin wollte 1ın das
Volksschulwesen, das ıhr besonders Herzen af, keinen ingr1
zubiıllıgen, weshalb Spaurs Vorschlag unausgeführt 1e 29)

Die Entschlüsse der Kaiserin lassen 1U  ; öfter die Verfolgung der
geraden Linie verm1ssen;: wechselt Strenge mıt der Aufhebung der

27) StLA Patentensammlung. ıß Erneuerte und

buch Wiıien 1906, 111 F Y
erweıterte Weisungen die obersteirıschen Protestanten USW., Jahr-

28) ch e! Aus der Zeıt Geheimprotestantismus,Evang. Kirchenzeitung ahrg.; Bıelıitz 1920, 171 f!
Aus der KEndzeit 128

29) te a  e’ W as {Du hast, AIL Brünn 1579,
Seite
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gyrößten Härten, auf die dann wıeder NEeCUE€E Beschwerungen folgen. In
den gelegentlichen Milderungen spurt INa eutlich den allmählich siıch
durchsetzenden Einfluß ihres mı1tregierenden Sohnes o0S€ der 1774
auch die Aufhebung der unwürdigen Denunziantenbelohnungen erwirkte,
trotzdem dıe alserın J1 Jänner 1774 ein neuerliches strenges Patent
erlassen hatte, In dem für Büchereinschlepper un: Emissäre ıne Stunde
Am-Pranger-Stehen, wel Jahre Zuchthaus und Verweisung aus den
kaiserlichen Erbländern, für jedes entdeckte Buch Stelle der bıs-
herigen Geldstrafe eINe dreitägige Arreststrafe oder Arbeit Eısen
verordnet worden wWäarTr. Dieses Patent wurde In Steiermark ın Wirk-
samkeıt gyESEIZT, Kärnten aber auf TUN e1ınes Berichtes der Hof-
kanzlei VO Aprıl wıeder stillschweigend zurückgezogen, denn diese
hatte auf Grund der aus Kärnten empfangenen Berichte VO  a} schweren
Schädigungen und Mißbräuchen. die bei der Handhabung der bisherigen
Mandate zutage gekommen 4n Meldung tun mUussen. Es VO  —
dort ekannt geworden, Bauern durch die andauernden und
schlieBßlich doch Iruchtlosen trafen in kürzester Zeit Beträge VO  b 300
bis 500 fl hatten. eisten mussen und dadurch wiırtschaftlich den
Rand des erderbens geraten N, während Kommissäre und A
geber jene Summen unter sıch geteiut hatten. Die Tämien hatten einen
solchen Verfall der Moral herbeigeführt, daß sıch „‚Denunzianten und
boshafte abak- und alz-Überreiter“ fanden, dıe „‚oft den Leuten Bücher
untergeschoben un:! s61e dadurch 1Ns Unglück gestürz hätten“ Der
Staatsrat sprach sıch daher sehr abfällig über 95  1€ Religionsdenunzia-
t1ionen und Bücherstrafen für dıe urteilsliosen Bauern aus  n An dieser
Haltung anderte nichts, als der Bischof VOoO Seckau un das steirische
Gubernium neuerlich Remunerationen für ücherabnahmen beantragten,
eıl der Petrinermissionar Riıeger 1m Juni gemeldet hatte: „Deit VO
Gubernium den ntdeckern schlechter Bücher keine Belohnung mehr
zuerkannt wird, äaßt INa sıch die Sache nicht mehr angelegen
sein “ 30)

Es gehörte viel Mut und Entschlossenheit dazu, wWwWenn der se1t 1762
durch eın halbes Jahrhundert all7ährlich den Märkten nach ber-
österreıich und Steiermark reisende Nürnberger Kaufmann Johann
JTobias e ß lın während der noch fast wel Dezennien dauernden
Verbotszeit ın seiınem Kaufmannsgepäck ımmer ıne Menge evangelischer
er, melst ZU unentgeltlichen Verteilung‘ für selne eimlichen
Glaubensgenossen mitführte 81) HKrsatz Wäar auch nötig, da immer
wıeder Bücher ın größerer Anzahl den Behörden iın die an: tielen.
So brachte der eifrige Dechant Estendorfer ın Haus binnen kurzem

30) Loesche 128 f
31) Ko ( ch Miıtteilungen über Joh Tob Kießling, 1mM Jahr-buch der Gesells:  alt für die es des Protestantismus ın Oster-

eiıch IL Wien 1581, 76 Im Josefinischenahrzehnt, ebendort XXIL, Wien 1901,
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ucC. auf, der 1m September Z nach Schladming verseizte

Kreisadjunkt von Praittenau In wenıgen ochen 69, der VOoO  en| a
vıer Jahre ZUVO. die letzte gTroße Iransmigration VO ber 170 Luthera-
NCTN nach Siebenbürgen stattgefunden hatte, hıerher beorderte, durch
seine quälende, die einzelnen immer und immer wieder VO Haus und
der Arbeit Z Glaubensunterredung wegrufende Methode berüchtigte
Missıonar Gaßner ücher, w as IM! für dıe 1ne (Z@:
meılınde einen Ausfall VO  — fast 170 Schriften bedeutete 32)

Im August VL versprach eın Hofkanzleidekret für die jetzt
noch erfolgende freiwillige Bücherablieferung öllıge Amnestie und
drohte Ungehorsamen 1 Betretungsfalle mıt Geldstrafen?®3) Bald darauf
gab dıe alserın noch einma|l den Ratschlägen römischer Fanatıker nach
Ihr Patent Vom August 1778 bedeutete mıt se1inen Punkten nıcht
weniger als ıne /ZusammenfTassung aller se1t 17592 erlassenen Religions-
mandate. Wieder dıie Denunzlantenprämilen da, wıeder bedroh-
ten Prügel, el und Zuchthaus heimliche ückkehrer und ihre Unte  Y  n
schlupfgeber, Hausväter, die den Ihren die OST1LIie vorlasen, WIEe ihre
Zuhörer Die Finschlepper und erkäufer Iutherischer Bücher wurden
mıt einer Stunde Pranger und welı Jahren Zuchthaus, die inländische
obendrein mı1ıt nachheriger Iransmigrierung nach Sıiebenbürgen, dıe
usländer miıft ewilger Landesverweisung bedacht I ie Verhehler e1INeEs
verbotenen Buches ollten 1m drıtten Betretungsfall uch eiIn Viertel-
jahr Zuchthausstrafe empfangen. Das Mandat aber sollte ährlıch
weı oder dreı Sonntagen VO  5 den Schulmeistern nach dem Kirchgang
oöffentlich verlesen werden 34)

Allein die Zeıt der Unduldsamkeit neigte iıhrem Einde Z Kaiser
ose 11 hatte se1iner Mutter 1ın den Religionsangelegenheiten dıe ügel
au der an CNOMMECN., Wenige Monate VOT ihrem Tode, Juli
1780, wurde VO. ofe den Generalvikaren die FKinstellung der iıchen
Büchervisitationen und das Verbot der gewaltsamen Wegnahme VvVer-

dächtiger Bücher miıtgeteilt. Kurz vorher hatte der Bauer ©
vulgo OC 1m ertal be1 Schladming, den treuherzigen Versuch
unternommen, den Kalser VO  - der christlichen Rechtgläubigkeit der
Kvangelischen 711 überzeugen, indem der Zensurbehörde ZU Weıter-
leitung den Herrscher Arndts ‚Bücher VO wahren Christentum “
und dessen „Paradeısgärtlein“ übermittelte 35)

Das berühmte JToleranzpatent Kalser 0Se: L1 VO Oktober 1781,
auf das schon die 1 Dezember 1780 verfügte Aufhebung der bel dem

sehr verhaßten Missionen und d1ıe Jänner 1751 angeord-
nete Auflassung der Relıg1onskommission vorbereıtet hatte, gab dem
Protestantismus 1ın Osterreich wıeder Daseimsrecht Uun!: beireite seıinen

32) zerwenka IL, 33
33) StLA Sonderarch Hallamt AÄAussee.
34) Loesche S. 133 If
35) Czerwenka H;
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durch viele Verfolgungen gereiteten Bücherbesitz VO:  D em drohen-
den Zugri{ff. „Die Szenen der abscheulichen Intoleranz mussen Zanz
41l meınem €l verbannt werden, der Fanatismus soJl künftig NUFTX
durch dıe Verachtung ekannt se1nN, die ich dafür hb“, dieses Kailser-
wOort zeıgt die Größe der Gesinnung, A U! der die Duldung gewährt
wurde. Zu iıh: konnten sıch DUr wenige seiner Zeitgenossen Sahz CH1LDOL-
rıngen und darum bedeutete das Toleranzpatent TOTZ der Fülle VO  —

Befreiendem, das bescherte, nıicht das Ende der Schwlierigkeiten für
die Fvangelischen dieser gen überhaupt

chon 1m olgejahr versuchte sıch geistliche Unduldsamkeıt erneut
evangelıschen Schrifttum. {JDer miıt der Prüfung der aus Schlesien

ıIn dıe Alpenländer gesandten ebet- und Andachtsbücher betraute Abt
VOoO  a Taunau ug VOT, „daß bei künftigen Auflagen von Luthers
kleinem Katechismus dıe weı ersten Sätze der Vorrede wegbleiben
sollten, da sS1€ Abneigung die Katholiken einflößen könnten“
Ferner bemängelte CT, da 1n dem VO  S dort gesandten Sorauer Gesang-
buch VO  b 1759 das Lied FAn feste Burg  da vorkäme, durch das die kon-
tessionelle Spaltung vergrößert werden könnte. „Überhaupt se]jen dıe
sangbücher voll VO Jenden und unsınnıgen Liedern und ware daher
< cdiesen Büchern, und insbesondere VOoO  u dem oßtschen, kein Nach-
druck 1n Osterreich gestatten. Die Hofkanzlei sıch 1n ihrem
Vortrag VO Juni 1750 den Ansıchten jenes sonderbaren Vertreters
der auifgeklärten römıschen Geistlichkeit da alleın der Kailser ent-
1€' .„„Ks sıind dıe Gesangbücher un Kıirchenlieder der Reformierten
und Kvangelischen, W1€e€ S1€e derzeıt s1ind, auch ferner beizubehalte  Y

Eıs gäbe auch noch. manche Schwierigkeiten aus späterer Zeit
ina  . denke die Zensurübergri1ife der Ära Metternich! aufzuzeigen,
aber einmal betrafen sS1Ee nıcht mehr den Kryptoprotestantismus, unda
71 anderen fielen S1e gegenüber dem durch das JToleranzpatent Ge-

nıcht schwer 1Ns Gewicht. Bibel, ostille, Gebet- unNn:'
Gesangbuch aber hatten, als jene der Erlösung anbrach, 1ın
Innerösterreich iıhre Bedeutung erwlesen: Sie hatten UrTrC| 180 re
viele Tausende ihrer Prediger un Lehrer Beraubte bei ihrem CVanNnSe-
lıschen Glauben erhalten und 1n ihm befestigt. hne jene art
umkämpften Bücher waäare der Protestantismus 1n cdiesen Alpenländern
längst erloschen FCWESCH. 1eder einmal hatte die Schrift einen große
Sieg

bgeschlossen 1m Dezember 1938

36) W olf, Aus trüber Zeıt, Jahrbuch der Gesellschaft für die
€s: des Protestantismus in Osterreich VI, Wiıen 1885,



er Dfarrer.
Blick auf Gieschichte und Aufgabe eines Berufs.

Eın Vortrag Un Erich S>eeberg,
erlin-Grunewald, Irabenerstr.

Ta Hrallt
Die Grun:  ıese Pfarrer und Priester sınd zweierle!l.

Blick auf das Urchristentum un die alte Reichskirche
Kennt das Urchristentum Pfarrer?
Die Entstehun des H1:  N  5Sflichen Amts
I e Reichskır und ihre Stellung 1n der versinkenden Kl
IUr der Antike.

11 1C. uf Miıttelalter, Reformation, Pietismus und Aufklärung
Karl der TO. und dıe byzantinische Reichskirche Dıe kul-
turelle Aufigabe der 1r als rundlage der Verschmelzung

Christentum und Germanentum.
Der Pfarrer 1ın der Reformationszeıt als Beispiel für cd1ie Ver-
wirklichung einer Idee 1e Pfarrertheologie Ar Zeıt der
Reformatıon. Wer hat das Pfarrhaus geschaffen?
Reformbestrebungen der Orthodoxıie. e doppelte Wahr-
heit als Gefahr der Kırche. Verbeamtung und Verbürger-
lıchung 1m Jahrhundert

{11 Pıa desıiderla.
(51bt CS Kırche ohne Pfarrer? Pfarrer un Theologen sind
nötıg vVvorT allem, ul das Gebiet der Relıgıon ZU Tlegen und
ZU vertie
I)Das erhältnis VOoO JTheologı1e und Pfarrer Der Sınn des
Universitätsstudiums. edanken ZU theologischen Studien-
reform. Pfarrers  ulung
Konkrete Fra Verwaltungsarbeit und Pfarrer Ver-
einsarbeit. SC  Studiıum uf dıe Predigt Religionsunterricht.
1E wissenschaftliche Arbeıt Geldiragen

Sch u ß Das Leiden des Pfarrers und seine ehebung
Es mas se1IN, daß hinter der Frage nach der Geltung es

Pfarrers die Frage nach der Nachwirkung des „Priesters” liegt,
der ursprünglich dem Zauberer un dem König gleich na steht
Primitive, urtümliche Fmpfindungen können ıIn un selbst auft-
wachen, Wnnn al darüber nachdenkt. as eigentlich das
Primäre 1ın den menschlichen Lebensordnungen 1st, der „Priester”
oder der „König‘, der Staat oder die Kirche. ber gegenüber
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derartigen Gefühlen und auch gegenüber dem Hinweis auft den
ZLusammenbruch der ‚magischen Kultur ın der SANZCH heutigen
Welt A muß a ll sich un andere immer wieder daran eriınnern,
daß der Pfarrer heute eın Priester ist, daß der Beruf des Pfar-
TeETS vielmehr durch seiıne Ausübung ın Jahrhunderten, die das
magische Weltgefühl mehr un mehr verdrängt haben, selbst
VO „Zauberhaften“, das iıhm vielleicht VOoO  am} seinen Anfängen
her anhaftet, mehr un: mehr befreit worden ıst. Unsere Grund-
these heißt Pfarrer und Priester sınd grundsätz-

d Der Priester gehört In die Anfänge der
magischen Kultur: der Pfarrer steht 1n den Zusammenhängen
der rationalen Welt

Eın Blick auf die Geschichte des Pfarrerberufs mas die Rich-
tigkeit dieser JIhese beweisen.

Das Urchristentum kennt den Pfarrer
wen1ıg w ]ı e den Priester.

Hier herrscht vielmehr die lebendige Spannung VOoO Geist
un UOrdnung, Enthusiasmus und Autorität, Freiheit und Bin-
dung. Wir dürfen uUuLs die ersten Christen weder als ungebundene
Geistmenschen vorstellen, wıe die Pietisten un etitwa noch

Ritschl aten, noch als lediglich das Ite Testament
und das Bekenntnis gebundene Buchstabengläubige. Das
Charakteristische ıst, daß beides vorhanden 1ST, neumatismus
un Tradition. Und Na ıst CS S! daß, WI1IEe oll gesehen hat,
der Quellpunkt für die Iradition nd für die Rechtsbildung 1
pneumatischen Erleben liegt. In den „KErscheinungen“ des Herrn
wurzelt die Autorität des Petrus nd der Apostel. Diese Erschei-
HNUNSCH haben ihre Stellung innerhalb der Urchristenheit

legitimiert. Hier hegt die eiıne Nurzel des Kirchenrechts,
WOZU dann noch die den akobus., en Bruder Christi, hervor-
hebende Verwandtschaft mıt dem Herrn selbst kommt. Nur WLn

1) Vgl M K er Angelpunkt der relig1ösen WeltlageHeft der Schrifttenreihe „Der Kvangelische Religionsunterricht”,
£)1fara.1usgegeben VOo  e Prof Lic. weın), Diesterweg, Frankfurt a. M
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diese Bedeutung der Erscheinungen ermißt die doch mıt der
als Himmelfahrt gedeuteten etzten Frscheinung OChristi abge-
schlossen werden, versteht Inan den Lebenskampf des Paulus,
auf dessen Grund das Ringen die Anerkennung der „Er-
scheinung Christi VOr ihm, eben nach der geschlossenen Zeit als
gleichwertig miıt den früheren Erscheinungen VOT den alteren
Aposteln liegt

C hristus hat nıcht bloß das Fvangelium gebracht, sondern
SC1LHNET Botschaft schenkt auch en Christen das Ideal

des pneumatischen Menschen: das heißt des Men-
schen der den Geist (‚ottes besitzt un der dieser Kraft die
Menschen yut durchschaut WIC die Geister, und em, weiıl
Gottes (Geist hat weder Schlangen och ıft eLIwas antun können
Grade deshalb aber 1st dieser Mensch dem (sottes Kraft lebt
der Mensch der Bescheidenheit Zurückhaltung un: Rücksicht-
nahme, der des „Schwachen“ willen auf Vorrechte VeOI'-

zichtet
Zweiftellos hat CS solche Menschen damals gegeben aber schon

früh kommt ZU.  u Fintartung der Pneumatiker Manches davon
lesen Korinther- und Klemensbrief manches
erzahlt uls auch die Didache, die sechr anschaulich berichtet WIeC

falsche Pneumatiker aufgetreten sind die der Eikstase den
Geist schreien ließen „Gib Geld!“ oder „<1b CcCSSCH un: sich
das Entsprechende ann freundlich aneıgneten Niemand hat

1el W1e6 der große Pneumatiıker Paulus an
den (S:@e1sıt die Ordnung bıinden LEr, der selbst
den Geist hatte bis die Grenzen der Vernunft hat
wieder geraten, die Rücksicht auf die Gemeinschaft ber die
Kraftäußerung des Geistes stellen un hat Verständlichkeit
un Disziplin dem Walten des freien Geistes VOrScCcZOSCH Der
echte Pneumatiker lebt der Art und Weise
Christi al erkennt iıhn daran, daß die „Züge Christi“

sich rag
Auf dieser Grundlage entwickelt sich dann allmählich

etwas W1e das Amt Zunächst reilich 1st die UOrganisation

d,; zeschehen und Deutung ersten Cle-
mensbrief Z.K.G. 19539, Heft 1/2). ft.
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einfach w16€e 1U möglich SCWESECN. Diejenigen, die 1n den e1IN-
zeinen Orten Zzuerst Christen geworden sind die „Anfänger”,
cie WIT mıt dem Begriff 95  te Kämpfer“” uUuNXSs verdeutlichen kön-
NeN SUOTSCH für den Raum, für die UOrdnung un für alles, w as

eiıner altchristlichen Versammlung dazu gehört Das alles
annn INa aber nıicht als „Amt“, sondern I1LUTLE als „Dienst“ be-
zeıichnen. So ergibt sich allmählich ın den Gemeinschaften der
CO hristen eine Schicht der „Bevorzugten”, die auch die „Ge-
ehrten”, die „Vorstehenden‘“ oder die ‚Führenden “ genannt hat
Der Sprachgebrauch ist offenbar lüssig. Und Müller wird
recht haben } der meint, daß diejenigen, die ın den VO Paulus
gegründeten Gemeinschaften „Aufseher“ hießen, In den VO der
Urgemeinde eroberten Gebieten „„die Alten“ genannt worden
sind. Die verschiedenen Bezeichnungen drücken also dieselbe
Funktion auf verschiedenem Boden Q UuS.

Von einem „Amt- 1mMm eigentlichen Sinne wird INa erst ort
sprechen dürfen, WO die Leistungen werden. Schon bei
Paulus taucht dies Problem auf: und ıst stolz darauf, daß
sich VO  an selıner eıgenen Hände Arbeit ernährt hat. ohne Jjeman-
dem lästig tallen Gelöst aber 1 Sinne der Bezahlung
scheint INır die Frage se1N, WEeNnNn spater heißt >°) „Die schön
vorstehenden Presbyter sind oppelten Lohnes wert, besonders
die, die arbeiten 1n Wort un Lehre.“ Wenn ich die Stelle richtig
deute, sind grade die theologisch wirksamen Presbyter die-
Jenıgen >  CeSCH, die ZUEerst für ihre Jätigkeit finanziell eNnt-
schädigt worden sind.

Die Funktionen des Priesters und des Bischofs lassen sıch ıIn
den ersten Jahrhunderten der Geschichte des Christentums nıcht
scharf voneinander scheiden.

DermonarchischeEpiskopat, dessen Spuren 1n sehr
frühe Zeiten hinaufreichen denke 4A1l Jakobus ‚„„‚den (
rechten”, Diotrephes, der ‚„der erste sSe1In will””, die „Engel“
der einzelnen Gemeinden ın der Apokalypse un: die Stellung

5) Kirchengeschichte 214
4) Kor 9, ATa Kor IL CIE,: ess 2! Ö: ess D,
5) Tim 5! 1 vgl NOpdA, Nachapostolisches Zeitalter 305 {f.
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der „Apostelschüler” hat sıch allmählich herausgebildét. Die
Finzelheiten dieses Weges bleiben 1 Dunkeln: aber WIT VOTI-

mogen die drei Pfeiler erkennen, auf denen der monarchische
LKLpiskopat ruht Es sınd die Verwaltung des akraments, die
Leitung der Buße un die Garantie der reinen Lehre

Schon iIgnatius VO  e Antiochien führt den Gedanken a US, daß
ediglich der Bischof imstande ist, gültige akramente, insonder-
heit die Eucharistie, spenden. In langen Streitigkeiten,. nament-
lich mıt den Märtyrern und .„.Bekennern , die als Nachfolger der
Pneumatiker anzusehen sind, haben die Bischöfe durchgesetzt,
daß die Wiederaufnahme eines „„Gefallenen ” ın geordnetem Ver-
fahren unter ihrer Leitung nöt1g sel. Ilgemein christliche
Überzeugung War die Aa UusSs dem udentum übernommene Vorstel-
lung, daß die Bischöfe 1mMm lückenlosen Nachweis ihrer amtlichen
Ahnenreihe das Mittel besaßen, das die Reinheit der VOo ihnen
vertretenen christlichen Lehre gegenüber etwalger ketzerischer
Verfälschung garantıert. Es ıst gewissermaßen die notwendige
Krönung der Stellung des Bischofs, NC Kallist VOomn Rom die
Unabsetzbarkeit der Bischöfe gelehrt Hat; un wWwWenln al das
Verhältnis des Bischofs seıner (semeinde analog dem Verhält-
N1S VO.  > Christus ZU.  b Kirche oder VOoO  S Mann Frau In der Ehe
gedacht hat

Obwohl die Bischöfe in den etiwa zehn Menschenalter
fassenden Jahren des Ringens die Geltung des C hristentums
keineswegs immer fest geblieben sind, ist ihr Ansehen gewachsen.
Der scharfe Tertullian nennt S1€e „1M Frieden Löwen, 1M Krieg
Hirsche “ ber die große „kirchliche” und nıcht Ssek.
enmäß%ige Entwicklung des Christentums,
die sich mıt der Ausscheidung des Montanismus grundsätzlich
durchgesetzt hat, erhöht die Bedeutung des B

chof{f S s der eben kraft seiıner priesterlichen un amtlichen
Funktion das 1st, was C 1st, nd nıcht durch seıne person-
liche Heiligkeit un Geistlichkeit. Dabei scheint es schon damals
S SCWESCH se1nN, WI1€ eigentlich oft bis heute geblieben
ist, daß nämlich die Bischöfe schwache Theologen SCWESCH sind,

Joh f’ Apok 19 90: 2! 1: 1  C 1 3! 1 7! 1  s 1iım 13 O; Tim.
3) 1! 4, 14 1.; i C hess.:5!
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während grade die theologische Amboit VO den gelehrten Pres-
bytern geleistet worden IS%, 1n denen WIT auch VOT allem die
Prediger den Kirchen iInan erinnere sich Ärius
erblicken haben Man denke In diesem Zusammenhang auch
den großen ÜOrigenes, den ersten Um{iformer der christlichen
Religion, oder auch Malchion. der erst imstande WAarTr, den
Paul VO Samosata widerlegen.

Im dritten Jahrhundert können WIT aber auch eINne JEWISSE
Bürokratisierung ın der Auffassung der verschiedenen christ-
liıchen „„AÄmter“ ©& g1ibt deren beobachten. Man lıebt
CS, daß jeder VO der Pike auf dient, un 65 oilt bei der Bischofs-
ahl als Empfehlung, wWenn der Kandıidat alle diese Funktionen
wenıgstens auf kurze Zeıt ausgeübt hat

”S dc Ursprünglich konnte jeder Christ, der
den Geist hatte und siıch SONS als geEEIZNE erwıes, priesterliche
unktionen übernehmen. Fabian VOIN Rom Nar eiINn Landmann,
der u11 Markt 1n die Stadt kam Als siıch eiıne Taube auftf seine
Schulter seizte, Sa InNna darın eın Zeichen des Heiligen (‚eistes
und wählte ihn Z Bischof. ber bald iıst verboten worden,
Sklaven In en Klerus autfzunehmen. Und als Cyprian sıch VOoOr

seinem Tod mıt dem Statthalter der römischen Provinz Afrıka
trifft, da hat den Kindruck, als ob Zzwel vornehme Herren,
die gyleich hoch stehen, mıteinander verhandeln: 1U daß der eıne
VO andern auftf den Todesweg geschickt wird. Das eigentliche
Kennzeichen des NEUEN Standes wird die Knthaltung VO ( e
schlechtsverkehr, die den 1mMm Altardienst Beschäftigten auferlegt
wird. Es ist also der Gedanke der kultischen Reinheit des
„Priesters”, der prımär hinter der Forderung des Zoölibats steht

Der W 1n der Geschichte des C hristen-
1Uums, den I1 d entscheidend angebahnt
hatte, führt eıiner erneuten Steigerung des Ansehens der
Bischöfe: un: 1U auch nach außen hin Eusebius hat UlSs  N den
Eindruck hinterlassen. Man ann ihn 1Ur ın die Worte Z.USaMm-

menftfassen: die Welt ıst da Jeder mußte 1n der Gegenwart
des Kaisers stehen: die Bischöfe aber durfiten sıtzen. Was mußte
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für Gefühle hervorrufen, also bald nach den Verfolgungen

der Kaiser die gewiß nıcht immer sauberen Narben der Märtyrer
küßte un: sıich als „Bruder der Bischöfe‘‘ der als ‚„„‚Bischof derer,
die draußen stehen“ bezeichnete! Aber Konstantin gab nıcht bloß
solche In eıner Zeit der Formen un WFormeln gewiß nıcht gering

schätzende Gunstbeweise, sondern verlieh auch viele eNne-
fizien. Die Bischöfe SCWAaNNCH für kirchliche Vermögen Steuer-
freiheit: sS1e durften Schenkungen annehmen und In den Kirchen
syl für Verfolgte gewähren: sS1€e wurden auch Zivilrichter der
Schiedsmänner, und S1€E erhielten das echt ZU treien Fahrt auf
der kaiserlichen Post. die sS1€e annn durch ihre unendlichen Reisen

ihren unendlichen Synoden fast ruımnıert hatten.
Tle diese Dinge spielen siıch auf einem sachlich edeutsamen

Hintergrund ab
Im Osten wird die Kirche. WI1IEe Schwartz gesehen un:
Caspar durchgeführt hat, ZU C; deren

Spitze schließlich der Bischof VO Konstantinopel als ‚Reichs-
bischof“ steht. Die Kirche büßt also unter dem kaiserlichen Schutz
und den kaiserlichen Geschenken ihre Freiheit e1In, wWwW1€e schon
früher die kirchliche Gesamtgliederung 1mMm Osten sıch der kaiser-
lichen Reichseinteilung angepaßt hatte. Kirchliche Provinzen un:
kaiserliche Provinzen fallen also ZUSaMMCN; für die Verwaltung
des Reichs eın einschneidendes un tief In die politischen Inter-

eingreifendes Prinzip.
Im Westen iıst das nıe Zahz un rund gelungen. dem

Justinian schließlich den Lehrprimat zugestanden hat, 1 M-
INn € seıne besondere kirchenrechtliche I1des:
logie, die ihre reın kirchengeschichtlichen Wurzeln nıcht VOT-

eugnet hat Die Würde jeder Kirche und der Rang ihres Bischofs
richten sich nicht nach politischen Gegebenheiten der Gesichts-
punkten, sondern nach der geschichtlichen ähe der betreffenden
Kirche den Aposteln. So wird der Vorrang Roms erhalten:
bleibt 1m Westen vorläufig die alte synodale Gliederung der
Kirche: ıst CS eine dauernde Streitfrage, inwıeweıt un Wallll

der römische Bischof der kaiserlichen Gerichtsbarkeit untersteht.
Das Einzelne gehört nıcht hierher. Es kommt darauftf .

das verschiedene kirchenrechtliche Prinzip der Entwicklung
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sehen, nd sich klarzumachen, daß schließlich faktisch, ber nicht
gedankenmäßig und darauf kommt das reichskirch-
iche Prinzip gesiegt hat

Merkwürdig bei dieser allgemeinen Lage, aber CS ıst bei
der Auflösung der Kultur im Zeitalter der großen Wan-
derung un Völkerverschiebung wird der Bıs chof ıIn seinem
Distrikt der M, auch 1n politischer Hinsicht.
Die weltliche Verwaltung versagt un: hört aut Die kirchliche
Urganisation bleibt. Man könnte die Lage des Memellandes nach
1918 eiwa ZU. Vergleich heranziehen, die kirchlichen Be-
ziehungen die politischen zunaäachst als die zaheren überdauert
haben In uUNlscTrTEIMM Zusammenhang ıst dafür die Gestalt Gregors
des Großen ungeheuer charakteristisch, jJenes VO Mittelalter als
Musterpapst verehrten magenkranken alten Junggesellen, al

dem eigentlich DU das kluge Maßhalten, 1n dem doch immer der
ang ZUT Mittelmäßigkeit steckt, ..  „groß SCWESCH ist

Man könnte ber diese Zeiten. einer versinkenden Kultur, ıIn
die sich gewaltsam und Iremdartig das Neue In seinen ungeform-
ten Möglichkeiten einschiebt. vieles SCH., Hier soll] UU auf das
eine hingewiesen werden. daß das (Gesetz der Säkularisierung
oder Anpassung des Religiösen, das oft In der Religions-
geschichte auch des COChristentums eilt, diesem Punkt nıcht
zutrifft. Es gibt In der Geschichte, bis ın die VO UuNXNSs erlebte
hinein. Beispiele, 1n denen die kirchliche Urganisation sich stärker
erweıst als die politische, die zerbrochen se1ın annn un: eben da-
durch die Ausdehnung nd Geltung der kirchlichen Verwaltung
steıgert.

44

Das Kirchenregiment Karls des Großen dürfte aUuS

vielen Gründen mıft der byzantınıschen
h zusammenhänger als mıt germanischen Vor-

bildern. deren Eunfliuß dabei reilich nıcht völlig geleugnet WeI' -

en soll ber der Kamp{f zwischen Kaiser un: Papst 1M Mittel-
alter kann deshalb 1M Großen als Fortsetzung des Streites Z7WI-
schen der byzantinischen Reichskirche und der autonomen Rom-
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kirche betrachtet werden. Der Kamp{t die Eigenkirche dürfte
1U sekundäre Bedeutung haben

Auf diesem Hintergrund der Kaiser ıst der Herr der Kirche
erhebt sich {[1U1I1 aber doch das Besondere ıIn der Leistung des

großen arl Er achtet auf die Vorbildung der Pfarrer,
ber auch auft ihre Arbeiten, sowohl w as die Predigt WwWIEe auch
w as den Unterricht un (Gesang anlangt. Das ıst alles sehr eiIN-
fach, tast Prımıt1ıv ZUSCSANSCH, aber auch die Gelehrten seıner
Zeit. denen arl sehr den Hof gemacht hat, sind doch nıichts
anderes als Compilatoren und Schulmeister. Wie hätte also
anders se1n sollen! Jedenfalls reten gerade untier arl dem
Großen die Tätigkeit des Pfarrers nd SEC1INE A

nd werden VOoO König besonders be-
TeuUu 1ne JTatsache, die einem überhaupt ZU denken geben
ann. Es liegt e1iIn leise rationalistischer Zug ber der karolin-
gischen Kultur. Fr wirkt auch ın die Bestimmung der Aufgaben
des Pfarrers hinein un gibt damıiıt dem das Sakrament kon-
zentrierten „Priesterlichen ” die Wendung ın die Funktionen des
„Pfarrers . Die Übernahme rationaler un pädagogischer Auf-
gaben uınterscheidet also den Pfarrer VO dem das „Magische‘
gebundenen un auf dies sich gründenden Priester. Es ıst kein
Zufall, daß die Bedeutung des Pfarrers als solchen 1m eich
Karls des Großen zZzuerst sichtbar nd deutlich ıIn die Erscheinung
9° Küuür die Bestimmung dessen, Was der „Pfarrer‘ 11 Unter-
schied VO. „Priester” ist, wird 11a das 1mMm uge behalten
mussen.

Freilich, die letzte Bedeutung Karls des Großen für die (7e=
staltung der Kirche urnd ıhrer Aufgaben ergibt sich erst au einer
weıteren UÜberlegung. arl heißt deshalb der Große, weiıl C SC
fühlt hat, dafß der INn der Politik mıt allen ihren Heerzügen und
Kriegen nıcht ın sich selbst und 1n ihren Eroberungen Liegt, SOIM-

ern 1n einem höheren Zweck, 1 Ermöglichen und
Schaffen VO Kultur. Er ann 1n dieser Hinsicht mıiıt
Altfred dem Großen und nut dem Großen verglichen werden:
Männer, die, perspektivisch gesehen, auf derselben EKbene stehen
W1€ Karl der Große. Und arl hat 1U speziell Kirch
die Aufgabe gestellt, die Kultur pflegen,
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auszubauen un: schaffen. Es ıst 1 Grund diese politische
Aktion Karls SCWESCH, durch welche die Kirche maßgebend
den kulturellen Aufgaben des Reichs beteiligt wird, auf welcher
letztlich die die europäische Kultur 1n vielen Vermittlungen un
Verbindungen noch heute bestimmende Verschmelzung VO.

CO hristentum und Germanentum beruht
Hiermit ist aber auch das allgemeine Problem gyesetzt, das als

solches zunächst niemand empfunden hat Kirche und Kultur.
Wie selbstverständlich hat die Kırche bei den
VölkerndieFührungübernommen auf den Gebieten
der Wissenschaft, der Kunst, der Schule und der Armenpflege.
So ıst Jang 1 Mittelalter geblieben: und xibt aum einen
Bezirk des geıistigen Lebens, auch nıcht des naturwissenschaft-
lichen, der nicht 1 eich der Religion entsprungen ist und sich
annn daraus losgelöst hat Man denke U  — den Erfahrungs-
begritf ıIn den Naturwissenschaften. der au dem religiösen Er-
Tahrungsbegri{ff des Paracelsus hervorgegangen 1st, der as,
W as Albert der Große und Grosseteste 1m Mittelalter für die
FErforschung der Natur geleistet haben Und doch gilt 1er e1in
merkwürdiges eschichtliches Gesetz. Die Kirche
SI auf diesen Gebieten W ]€ Johannes der A AL
fer. Sie bereitet den Weg Wo sS1e sat, erntet der Staat
Was s1e vorbereitet un geschaffen hat, wird die weltlichen
Gewalten abgegeben. Eın Blick auf die Geschichte der Univer-
ıtaten der des Schulwesens NDU.:  — das NEeENNEN wird
IS die Richtigkeit dieser These bestätigen. Es ist heute nicht
anders. Was siıch bei uls 1n Deutschland zwischen Innerer 1ssıon
und nationalsozialistischer Volkswohlfahrt abspielt, ist nichts
anderes als Jener gesetzmäßige Vorgang, den 1U abgeblaßt
Säkularisation NECNNECIN ann. Und heute w1e ıiılm mer
steht 1€ Kirche VO der Pionierfrage: ıbt
noch O16 Gebiete, die einer kirchlichen FEroberung ihrer Natur
nach zugänglich sind? der sind WIT allmählich 1n eın Zeitalter
getreten, das Jediglich‘ un VOrT allem Konzentration der kirch-
lichen Aufgaben, Selbstbesinnung und Zusammenfassung VCI-

langt?
K.-G 3/4
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Man möchte zunächst annehmen, daß die
eınen ungeheuren Aufschwung des Pfarrerstandes bewirkt hat In
Wahrheit liegt 6S aber bei eantwortung dieser Frage wesent-
lich komplizierter. ] ie Reformatıon ıst eın yroßes Beispiel auch
dafür, w1e€e bei der Verwirklichung eınes 1a
5 zugeht. Kıs geht dabei unendlich je] verloren, un vieles

wird Sanz unvorhergesehen 1n NEUEC Bahnen gelenkt. Glaube und
Verwirklichung sind ımmer zweierlei.

Man ann N d IL das W esen der Reformation nach vielen
Seiten hın bestimmen. Man darf aber dabei nıcht übersehen, dal
S1e zunächst auch eın Zerbrechen des ee-
wohnten un: Volkstümlichen ın der Kirche gewesen ist. Es
ıst dabei nıcht ohne Brutalität 1 (‚„anzen wWw1€e 1 Einzelnen
abgegangen. Und ıst eın Zweiflel, daß sich der Aufbau der
Reformation auf einem Trümmerfeld vollzogen hat Auch Refor-
matıonen beginnen mıt Abreißen.

Es fehlte Pfarrern; der Nachwuchs WAar überaus Spar-
lich; Ablösungen und Abfindungen, die zahlen arc.  9 bereite-
ten manche Kopfschmerzen. ıcht selten mußte al sich eNnt-

schließen, fromme Handwerker ordinieren un!: als Geistliche
einzusetzen. LEirst 1el spater konnte a il azuıu übergehen, TLeh-
TCLrIL un Küstern die Wahrnehmung der Pfarrstellen über-
tragen Dabei stellte die Betonung der Predigt un: der Kr-
ziehung, w1€ sS1Ee durch die Reformation gegeben WAaTfT, wesentlich
höhere An{forderungen den Pfarrer als den „Meßpfaffen“
alten Stils

Unter dem FEinfluß der Reformatıion wird WuUu völlig aus dem
Priester der Pfarrer: un diese L.ınıe der Entwicklung setzt sich
ın den folgenden Jahrhunderten vollends durch.

] uther hat autfs (sanze gesehen nıcht mıt seıner tieten
Theologie aut seine Kirche gewirkt. Wäre CS anders SCWESCH,
ware der Rückegriff auf ihn iın uUuNnseTCeCNHN Tagen weder nötıg noch
möglich. Was VO|  > seiınen großen Gedanken 1n seiıner Kirche wirk-
lich geworden 1st, ıst e1in humanıiıstisch gefärbter Protestantısmus,
dessen Art WIT etiwa den ZU. großen eil gesammelten (sutachten
und Bekenntnissen größerer un kleinerer Stadte VOoOrT dem
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Reichstag von Augsburg 1530 entnehmen können. Auch dieser
humanıstisch gefärbte Protestantismus war stark SCHUZ, das
Denken der damaligen Menschen umzuändern: aber mıt Luther
ıst eben nıcht gleichzusetzen.

Wiill iInNnall diese Pfarrertheologie der Reforma-
S sS1e handelt sich namlich bei dieser uma-

nıstisch getonten, einfachen un praktischen 1heologie charak-
terısıeren, so muß Inanl auf folgende auf-
merksam machen: die christlichen ahrheiten W

den stark beschränkt: die Reformation ıst auch Reduktion. Die
cohristliche Religion wird reduziert auf das, Wäas die Bibel Sagt
Was darüber ist, ıst der S! VO bel Zweitens, die
Kirche und ihr Handeln ist stark bestimmt durch den pädago-
gischen Zweck, der diesem Handeln innewohnt. Sie soll die
COhristen erziehen. Daher IMNu s1e ın allem, Was s1e tut un Jehrt,
verständlich seIN. FKuür sich . Unverstandenen entzündende
Gefühle ist 1er eın Platz Daher muß auch der (Sottesdienst
sıch 1ın der deutschen Sprache, überhaupt 1n der Volkssprache,
vollziehen. Drittens der Papst ıst der Antichrist, der die
Freiheit der (Gewissen gefährdet, und der speziell die Deutschen
aussSesSOgch un: mißbraucht hat

Luthers iıst VOT allem als die lat eınes
Mannes beurteilen, der das, w as ehrt, auch leben ll So
glaubt auch dem „großen Behemoth“ 1n Papst, Mönchtum un
enschlicher Seele besten ‚„Zwischen die Zähne treten“
ber der Begründer des protestantischen Pfarrhauses, dessen
biologische edeutung für das deutsche olk schwer überschätzt
werden kann. 1 INn e1INeESs besonderen Lebensstils iıst Luther
nıcht SCWESECH. Luthers Lebensstil ıst nıcht der des protestantı-
schen farrhauses. Luthers häusliches Leben mıt seıner roß-
zügigkeit el (Gäste nd wen1g Geld, großartige Freigiebigkeit
un unbezahlte Rechnungen erinnert eher das, wWwWäas al

gemeinhin ıunter einem Künstlerhaushalt versteht. Gewiß, das
protestantische farrhaus geht auf Luther zurück: aber den
Stil des Pfarrhauses hat eher Spener mit seıner oft

Bedächtigkeit als Luther, dessen Finmalig-
keit sich auch 1n seiınem Lebensstil auspragt.
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Geistesgeschichtlich gesehen, ist das
das Jahrhundert VOorT allem der un daneben

des spat sich durchsetzenden und des sıch
hiermit leicht verbindenden der bis In

Philosophie und Naturwissenschaften hinein wirksam ıst All
1€eSs schafft die rundlage für die Jangsam beginnende Zerstö-
runz der theologischen Weltanschauung ın ihrer Geltung. Kir-
chengeschichtlich gesehen, 1st das
Jahrhundert des Konfessionalismus und der
Herrschalit der ITheologie. Es ıst das Zeitalter der
Landeskirchen, ıIn welchen der Landesherr weıt ber die ihm
kirchenrechtlich geseizten TENZEN hinaus den Pastoren befiehlt,
während auf der andern Seite die JT heologen den Landesherrn
darüber belehren. W ds e1In QAristlicher Staat ist, und w1€e als
Regent e1nes solchen Staates handeln hat

Es hat ıIn diesem Jahrhundert keineswegs Rieförm“-
gefehlt, auch nicht Aaus den orthodoxen, kon-

fessionell gebundenen Kirchen heraus. Auf der andern Seite ıst
ber auych nıicht verkennen, w1€e die dogmatische Bindung
das auf Lutherischem Boden sehr umfangreiche Bekenntnis nıcht
bloß eıne starke Gleichförmigkeit des Denkens, sondern aıuch
CHNSC nd schließlich zwecklose Streitigkeiten hervorgerufen hat
Auch der erste Kirchenkampf 1n der protestan-
tıischen Kırche Luthers, der eine Kirche Luthers un
eiıne andere Melanchthons hervorzubringen drohte, ıst wen1g
fruchtbar SCWCECSCH.

Die Not der 1 heologen annn INa sıch Zzwel Gestalten
veranschaulichen, Weigel un Semler. W eigel, der große
Spiritualist, der 1n seıinen geheimen, 1mM. Geist des Spiritualismus
geschriebenen, Schriften Leibniz nahesteht un 1ın seıner Frage-
stellung manchmal ant erinnert, unterschreibt die Konkor-
dienformel! y der kritische Historiker und Religions-
theoretiker, der „Baur Vor dem größeren aur ,  .. vertritt
offen die Lehre von dem doppelten Gesicht der Wahrheit als der
tiefsten Weisheit etzter Schluß! Die doppelte Wahrkheit, das ist
die Not der orthodoxen Theologie.
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Im Pietismus bricht eın Zeitalter d. die Zeit der
Sentimentalität, die Lebensgefühl un Lebensstil andert Dabei
vereinıgt der Pietismus, seltsam ıIn sich genuıne Motive
Luthers, des Spiritualismus un!: der Sektenidee, die von Anfang

1 COhristentum steht Auch der jetismus bedeutet eine
Reduktion der ohristlichen Wahrheiten, NO das Prinzip der
„Erfahrung‘” un des „Lrlebens” gebraucht. Nur das ıst heils-
notwendig glauben, ich persönliche Erfahrung bezeugen
annn Es ıst eine richtige, WCLNN auch etwas weitergehende Folge-
rFunz AaU: diesen theologischen Grundgedanken, wenn eine „1heo-
logie der Wiedergeborenen ” erstrebt wird. Denn DA der
annn schließlich VO theolozischen Dingen
reden, für den sS1€ durch den GTA uDBen AI

176 eıt Es ıst keine Frage, daß die Kinwirkungen
des Pietismus auf den deutschen Geist, und Z WaT gerade
der In ihm vorhandenen spiriıtualistischen und unkirchlichen Kle-
mente, sehr oroL SCWESCH sind. [Das annn 1j1er nıcht näher CI-

ortert werden, obwohl die Arbeit des Pfarrers iın jetismus und
Aufklärung un:' der Stil se1ınes Lebens eine gesonderte und auSs-

führliche Untersuchung verdienen würde.
Was der Pietismus AQusSs sich selbst, fast den eıigenen

Wiıllen, erreicht hat, hat die mıt allen Krätten
erstrebt un: doch vielleicht wenıger erreicht, nämlich die Ein-
wirkung des durch die Vernunit auf seinen W esenskern redu-
zierten hristentums auf die Welt 1 wahren Sinn des Worts
Sie hat je] dazu beigetragen, dem Leben mehr Wahrhaftigkeit
un Finfachheit wiederzugeben, und es von der L ast der alten
Gottesdienstlichkeit befreien; aber der Pfarrer ıst 1ın dieser
Zeit mıt seıinen „lebensnahen” Predigten oft mehr Lehrer, (säartner
der Ökonom SCWESCH als eben Pfarrer. Diese gelstigen Produkte
ın den bekannten Predigten sind In ihrer steifen Lehrhaftigkeit
und nutzseligen Nüchternheit für Ul  N Heutige unerträglich; aber
der Pfarrer, der miıt seıiner (Gemeinde Jlebt. hat sich 1m allgemei-
NCN eiınes behaglichen aseins erfreut un: das „Idyllische”
Pfarrerberuf mag vielleicht niemals stark ausgepraäagt SCWESCH
seın wWw1€e ın dieser F,poche un: Sphäre *} Un schließlich ıst das

7) Viel Ns  aulr  es nthält der auch für das Problem der Famıi-
lıengeschichte und der Generationenfolge und auch in dieser Hinsicht
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auch etiwas, TOILZ allen Klagen, die INa SONst ber die Auft-
klärung anzustımmen pflegt!

Wenn WIT das betrachten, möchte ich
meınen, daß 1eTr die „Verbeamtung” des Pfarrers
abgeschlossen worden ist er Pfarrer wird 1n die Beamten-
hierarchie des modernen Staats eingeordnet un!: VO. Behörden-
W EeSECI). erfaßt. Es ist der Abschluß der territorialistischen Kir-
chenidee, der doch w1€e jeder Abschluß ber sıch selbst hinaus-
weıst. Das xipfelt In der bedauerlichen pekuniären Gleichmache-
TrEe1 arı Einde des Jahrhunderts:; bedauerlich, weıl dort, die
Leistungen verschieden sind, auch die Lebensbedingungen VCL-

schieden sSe1In mussen. Dabei werden die geıstıigen Antorderun-
SCH den Beruf gegenüber der „„alten Zeit‘ gesteigert. Man
braucht U die Examensprotokolle, eiwa AaUusSs dem

Jahrhundert, mıt denen Aaus dem oder Ü Jahrhundert
vergleichen diesem markanten Punkt den Unterschied
deutlich feststellen können. Mit alledem wird der Pfarrer 1 -
GT stärker ın das Bürgertum hineingezogen un dadurch seın

Gerade die tführende TheologieLebensstil bestimmt ?9)
Jahrhundert tragt typisch bürgerliche Züge, und der —-

ogische Liberalismus des ahrhunderts iıst
ohne diesen soziologischen Zusammenhang m ıt
dem ıberalen Bürgertum überhaupt nıcht

eh Man sehe sich einmal die Auffassung Jesu ıIn der
Deutung 1ts chls a die Richtigkeit dieser Behaup-
tung diesem charakteristisch verzeichneten Jesusbild
kennen.

ber das alles sind Beispiele, die uNXsSs VOorT Überheblichkeit
€e1. Niemand ist mehr als se1Ine Zeit: auch nıicht der Gelehrte:
auch nıicht der Pfarrer. ber ıst überlegen, ob nıcht auch 1mMm
heutigen Kirchenkamp{ ein sehr weltliches soziologisches Flement
steckt, ob nıicht etiwa eın Iypus VO Pfarrer., der sich der

interessante und schöne Aufsatz voNn Z1e1. |D3TS Kosegarten, FK
19538, und Heift, 459

gl Ne U, Prüfung eınes Lutherischen Kandidaten 1n He1-
elberg 1776 1938, eit 142 S, 244 FÜ}

9) s ware gul, weninn {anl einmal 1nNn€ vergleichende Unter-
suchung über die sozlale erKun des Pfarrers 1n den einzelnen
Epochen bekäme
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bürgerlichen (Grenzen entziehen strebt un irgendwie
Kormen für se1ın Lebensgefühl sucht, siıch —  O den alten bürger-
lich gewordenen Pfarrer auflehnt un! seine Vorherrschaft abzu-
schütteln sucht.

ber die Leait ach dem Weltkrieg und ber die
Jätigkeit des Pfarrers 1M Weltkrieg sprechen, ıst 1er nıcht
der Ort und mMag eıner spateren Studie vorbehalten bleiben 1l0)
Nur das sSe1 gesagt Der Sturz der Monarchie 1öst den Pfarrer au

em Staatsgefüge mehr N d mehr los er Behördenapparat und
die behördliche Regelung der meısten Einzelfragen bleibt: aber
das Ausscheiden der oft getadelten Institution des SUMNM1LILLUS epP1S-
o erweıst sich als Fatalıität un als Verlust, gerade die
alte behördliche Urganisation und ihre Formen bleiben. Es
hat den AÄnschein, als ob das Dritte eich nach mancherlei
Schwankungen nd Versuchen den Weg fortsetzen wird. der
einer Irennung VO  > Staat nd Kirche, w1€e sS1E ın Furopa un:'
Amerika vielfach üblich 1st, ühren wird. Es wird für die Kırche
1el auf die Modalitäten dieser Trennun g ankom-
INeIl. Sie mu ß ın eıner Atmosphäre des Friedens geschehen. ber

InNnall CS heute manchmal hört, für den Staat bestände In
diesem Fall Cdie Gefahr einer 5Sammlung der oppositionellen Ele-
mente unter relig1öser Decke, unterschätzt 1ese Einrede Macht
nd Finergie des nationalsozialistischen Staates. Die protestantı-
schen Kirchen werden auch unter geänderten Verhältnissen mıt
Luthers Rat einmal wirklich Ernst machen un:' auch die unbe-
IN Obrigkeit „„leiden ” mMuUusSsSen. Und wer Christ un Deutscher
zugleich bleibt, wird sich ıimmer wıieder VO. die schwere Aufgabe
gestellt sehen., nationalsozialistische Weltanschauung un!: christ-
lichen Glauben miteinander verbinden. Gerade 1n solchen.
w1€e ın en gedachten erhältnissen erst recht!

111
Es ıst eın langer Weg, ıIn den WIT hineingesehen haben Er

CiNg ı1n mancherlei Ansätzen VO. Pneumatiker und Propheten
ZU. Bischofd, VO eintachen Ordner nd astgeber ZU 111 Priester,

10) Vgl auch meınen Aufsatz „Relıgion 1MmM Feld”, 1n eeberg,
„Menschwerdung un Geschichte“ 156 f
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VO Priester ZU. Pfarrer, VOL der Berufung un vom DDienst
Beruft un! ZU Amt Es ist die Geschichte eines Berufes, die In
ihren einzelnen Stadien 111Ss vorübergezogen ist, der, WI1€e aum
eın anderer, mıt seıinen Leistungen un: mıt seiner Arbeit die gel-
stıigen Kraäafte des deutschen Volkes, ja aller Völker gestaltet hat

Werfen WIT UU noch einen Blick auftf die
AufgabendesPfarrerberufes und sprechen wir einige

e sS1 rı bezüglich der Art dieser Aufgaben iın KNscIrIer

Zeit aus!

Wie ıst eigentlich das Verhältnis VO  —

ıbt Kirche ohne Pfarrer? Diese Frage muß {11. B auch
1 1Inn Luthers, durchaus bejaht werden. Wer die Frage VOT-

neınen würde., würde auf dem Standpunkt der Donatisten, das
heißt der Sekte, stehen. Der Pfarrer ‚„‚macht ” nicht die Kirche,
sondern das Wort „‚macht” die Kıirche Und wWwWenn al dagegen
einwendet: Ja aber das Wort mMu. einer 9 sonst bleibt
stumm, wird an darauf antworten mUussen: Gewiß, aber
dieser eine braucht nıcht der Pfarrer se1InN.

Das eigentliche Problem 1m Kirchenbegriff{f
ist ja 1655 Wie ann etwas, W as prımar „Institution ” ist,
xleich „„Gemeinschaft“ se1in der werden?

Wozu 181 also der Pfarrer nötıg!
Zweierlei ann 1er betont werden. Einmal der alte, VO

Luther SCIhH 1n den Vordergrund gerückte Gedanke. Der Pfarrer
ist notwendig der willen. Die UOrdnung sowohl
des (Gottesdienstes WI1€e auch die Ordnung der Verwaltung eıner
relig1ösen Gemeinschaft ruft eine verantwortliche un geschulte
Persönlichkeit herbei, die der Gesamtheit den Dienst eistet,
dessen echt ın der Gesamtheit begründet ist Der Pfarrer muß
den Einzelnen 1n der VOoO  > ihm betreuten Gemeinschaft das Wort
age) und verständlich machen: mMu die Glieder der (semein-
schaft erziehen. und das scheint MIT das Wichtigste

seın das Lebensgebiet der Religion bedarf
eıner Pflege offic1ıo, un: ZWAaT durch Persönlich-
keıiten, die auf diesem Gebiet ausgebildet
und geschult sind So sehr Religion Sache aller Menschen un:
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jeder einzelnen menschlichen Persönlichkeit 1st sehr muß die
Religion als ec1N weıtes un mächtiges Lebensgebiet durch beson-
eTrTs gee1gneite Persönlichkeiten erhalten und fortgebildet werden
Man ann un soll also die Leistung des Pfarrers nıcht bloß
aul den iensten ableiten, die der Gesamtheit oder auch 1U

SCLHNET besonderen (Gemeinschaft eistet sondern VOT allem auych
Aa der ach selhbst aus der Eixistenz der Religion als
geschichtsmächtigen, lebendigen Kraft die da 1st WIC das echt
oder die S5Sprache Das bedeutet ann concreto Der Pfarrer
MUu. selbst Religion haben, wirkliche echte un: erprobte eli-
Z102 J soll Tähig SCINH, die Religion ftortzubilden und
Religion aus Religion schaffen Es ist der großen Mankos
der Gegenwart daß irkliche, lebendige und gefähr-
iıche Religion vorhanden ıst Bei uNXns allen fehlt der Mut
Religion Allgemein 1ıst die Jendenz, erhalten, „retiten
anzuwenden, verkündigen ber WO brennt die Flamme der
Religion die das Ite verbrennt un Neues schafft die den-
JENISCH blenden kann, der tief das heilige KHeuer hinein-
geblickt hat?

Analog hierzu muß auch die Notwendigkeit des
„T insonderheit des Universitäts- L heologen 16-

SCI1 werden Gewiß InNna  b braucht iıhn, weil der Kiırche ihre
Diener heranbilden soll ber eigentlich genugt diese Begrün-
dung nıcht Gewiß der .„.Gelehrte unter den heologen wird
mehr oder minder wichtige historische Entdeckungen machen
oder gedankliche erknüpfungen finden ber auch das führt
och nicht die liefe des vorliegenden Problems und grenzt
den Theologen noch nıicht VO Historiker oder VO Philosophen
abhb Nein Iheologie muß getrıieben werden wl
Religion als C111 e Lebensbewegung der Mensch-
Keit nıcht bloß erhalten, sondern fortgebil-

Die höchste Au{fgabe des Theologen 1ST
CS; 1€eSs Lebensgebiet pflegen, durchforschen un: NECU

machen

Warum braucht der Pfarrer C110 theologische Vorbildung? Wie
ist das Verhältnis VO Theologie und Pfarrer?®?
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Auch ın diesem uUuNseTIN Beruftf hört InNna den Ruft nach reın fach-
licher Vorbildung nıcht selten. ber ın keinem Beruf würde sich
der fachlich-technische Drill, exklusıv bliebe, mehr
rächen als 1 Pfarrerberuf. Man soJ11 mıft dem, W as all auf der
Universität gelernt hat, nıcht unmittelbar 1ın den praktischen
Dienst hineinfahren, un!' aml soll nıcht theoretisches Wissen
unmittelbar ın die Praxis überführen. Ja W äas soll annn die
Universitätsbildung? Sie gibt auch keine Kniffe un Kunstregeln
mıt, w1€e INa etwa doch 1eSs oder Jenes .„halten” oder listig be-
weılısen könne. Die wissenschaftliche Erziehung will
aber eINS erreichen:;: S1E ı1 selbständig machen un!'
den Mut mitgeben, origınal zu erleben. IDER ist ihr Zweck; und
die Aufgabe des Einzelnen ıst diese Selbständigkeit In den
praktischen Berufsaufgaben erhalten und erhärten.

Jeder Pfarrer wird In das hineingetaucht, W as 1I11Nall die (SZe-
meindeorthodoxie nennt. Hier nıcht versinken, sondern ‚„ Mal
selbst” bleiben nd ZU werden, das ıst der Zweck des Universi-
taätsstudiums. Sein 7Zweck ıst also nıicht die Aneignung VO 3
lichst dichtem Wissen, sondern die ID
sönlichkeiı:ten und Charaktern. Daß das U selten
gelingt, darüber besteht eın Streit. ber all sollte eın hohes
Ideal bloß seıner Söhe enttfernen!

Es ıst zweiıftellos besser, eiın Pfarrer Schlecht
aber selbständıg predigt{i, als WeLNh Aais der e1IN-
schlägigen Literatur sıch Gedanken nd Empfindungen ZUSaIll-

menstiehlt, die selbst nıcht gehabt hat Der erstere wird TOTIZ
allen Mißerfolgen allmählich lernen, gut un wenıgstens
eigenartıg ZU predigen; der zweıte ann nNn1ı€e eiwas lernen un
wird allmählich 1 Betrieb versanden. Dabei möchte iıch als yutes
Hilfsmittel zur Vorbereitung auf die Predigt
die Lektüre Lutherscher Predigten empfehlen. Sie haben den
Vorteil, daß sS1Ee S! w1e sS1e sSind, nicht gehalten werden können:
daß sS1e aber. fast jedesmal Gedanken vermitteln, deren Tiefe
un: Kraft selbst Kraft nd Tietfe verhelfen ann.

ber das selbst undtheologische Studium
11 ich. mich 1ler nıcht außern. habe
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das anderer Stelle getan ]„1) Hier möchte ich DUr eIN1gES
hervorheben. Erstens, ich halte CS nıcht tür richtig,
den Mittelpunkt des Studiums tast ausschließlich die Bibel-
wissenschafiten stellen. Diese rundlage ıst, sS1e allein
vorhanden 1st, heute schmal |Die Fragen, die heute dem I heo-
logen gestellt werden, lassen sich nıicht Aaus der Bibel allein beant-
worten  s  ° w1€e ennn überhaupt die Bibel keine Sammlung VO

Paragraphen 1 1nnn e1INeESs Gesetzbuches 1st, sondern vielmehr
der Nachhall VO  w Zeugnissen lebendigen relig1ösen Geschehens
und Lebens. Es darf nicht azu kommen, daß das Ergebnis der
1n den Prüfungen EMESSCHCH Vorbereitung für das geistliche
Amt wesentlich ıIn dem Nachweis besteht, daß al em Griechi-
schen und Hebräischen zumeıst mı1ıt Hängen un Würgen über-

[)as N4ı V eaB muß tiefer undSeiz werden ann.
breıiter werden. ZLweıtens, die Grundlegung IMN also
breıter werden. Sie muß die Geschichte heranziehen
und diese für die Gedankenbildung selbst ruchtbar machen.

ıst kein Wissen VO getrockneten un:
1n Paragraphen gefaßten Vorgängen un een, sondern Lebens-
erfahrung, Berührung miıt Großem nd Großen, AÄAnsaugen frem-
der nd tietfer Gedanken. Die Bedeutung der historischen []Diszi-
plin wächst 1n der Gegenwart gegenüber der systematisch-
philosophischen, weiıl uNsSseTE Zeit sich Lieber 1n AÄnschauungen als
1n Begriffen bewegt, nd weil die theologische Aufgabe der
Historie 1st, die verflachten un verkehrten Vorstellungen
VO.  5 der christlichen Religion, w1€e s1e ın der Gegenwart umlaufen,
das Wirkliche und Urbildliche des (‚hristen-

herauszustellen, das w1e jedes Urbild1U S
produktiv wirkt Drıittens. damit ıst nıichts >  O die
systematische Theologie gesagt. ber s1e soll keine .„historische”
Disziplin se1N, die eıner bestimmten Zeit Geltendes aAarzu-
stellen hat, w1€e Schleiermacher 1n tiefer Erkenntnis der ela-
ıyıtat jeder Dogmatik gesagt hat; sondern s1e soll frei un
spekulativ, mut1ıg und persönlich das erständnis der qoQhristlichen
Religion vertiefen und diese selbst fortbilden. S,

11) Vgl Seeberg, „Anregungen E Neugestaltung des eologi-
schen Studiums“, 1nN: Menschwerdung un Geschichte,
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VOo der praktischenlheologie gilt, daß sS1e entweder
endlich Wissenschaft VO gegenwartıgen Leben der Kirche se1n
wird, oder daß S1e den Predigerseminarıen als Zusammenfassung
oder gar Tusammenschau der SaNZCH 1 heologie Inhal-
ten verhelfen wird.

Wenn der Pfarrer VOT allem geistig-selbständige Persönlich-
keit se1n soll, wird auch der der bereits 1
Beruft Stehenden irenge Aufmerksamkeıt schenken mussen. Auch
diese Aufgabe der Kirchenleitung näher eschreiben, ıst eın
Thema für sıch. bin aber der Meinung, daß auch die Ein-
führung VO  - regelmäßigen wissenschafttlichen Arbeiten, die
wenıgstens zeıgen mussen, daß ihr Verfasser eın größeres wı1ıssen-
schaftliches Buch lesen un beurteilen weiß, ın Betracht g_
ZOSCH werden sollte. Ahnliches ıst 1n eıner, ein wen1g bürokrati-
scher Präzision, me1lnes 1ssens aber erfolgreich, iın der bayri-
schen Landeskirche ohl schon längst „des Landes Brauch‘

Gerade weil der Pfarrer heute schwerer hat als seıne
Ahnen, muß mehr können. Kıs geht nıcht a. daß seın Urteil
auUuSs Schlagworten oder kirchenpolitischen Blättern bezieht, ohne
überhaupt imstande seIN, eiınen CUCH, andersartigen Gedan-
ken sehen, geschweige enn beschreiben 2  — Wie ıst u1Ls die
Liebe abhanden gekommen, un: W1€e oft ist der gyuten Samen
1 Dornengestrüpp der parteiischen Schlagworte zerdrückt WOTI' -

den! Der Mangel Liebe acht auch geISÜUS kurzsichtig und
manchen O;  a blind Das sind bıttere Wahrheiten. ber CS sind
leider W ahrheiten, deren FErkenntnis die Hebung des Niveaus,
des geıstigen und persönlichen, in etiwas bewirken könnte.

Betrachten WIT Z U. Schluß noch einN1ıge
au dem praktischen mte heute!

12) Ich denke dabei auch manche Besprechung meıner eigenen
T1ıIten, die iıch In den „Pastoralblättern” der NL  en Organen

efunden habe. |Die Pflicht jedes Rezensenten ıst VOorT allem
eseCcnh, darzustellen und dann TST beurteilen. Eine anständige und

nutzliche Rezension beansprucht viel Arbeit Mir sagte einmal eın alter
Scepticus und Practicus auf dem Gebiet des Rezensionswesens 1m Hin-
hlıck auft einen VOoO  - mI1r geäußerten Zweifel, ob ich für eın bestimmtes
Buch der geeignele Rezensent SC1! FE lesen S1e noch das Zeug, das
Sie besprechen ollen darti also nıcht se1IN, Oobwoh oft ıst
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Man empfiehlt heute nıcht selten die Entlastung des Pfarrers,
indem an ıhm die Verwaltungsarbeiıt nımmt un: da-
für einen Kirchmeister der dgl einsetzt. würde ITr wen1g
davon versprechen. im Gegenteil. ıt

un halt spezifisch maännliche ge1istige
Funktionen 1 Gang. Man ann nıcht immer denken das
heißt, I1a  b annn nicht bloß, gerade als Mann, die außere Welt
1n sich hineinziehen, s1e ‚S Innern ge1ist1g verarbeiten.
Man mMu auch das innerlich Verarbeıitete Aaus sich heraussetzen,
erproben un urchsetzen, un sich selbst anschaulich machen
können. Dazu hılft jedenfalls 1n etiwas die Verwaltungsarbeit,
die dem Pfarrer obliegt.

Manche Frwägungen sprechen für die Kinschränkung der
kirchlichen el ’ die 1n der A oft allzu stark
gewuchert ist, gerade bei der Betätigung der meısten Deutschen
ın den UOrganisationen der Partei Man annn durchaus fragen,
ob nıicht allzuviel Kräfte des Pfarrers 1n schließlich belangloser
Unterhaltungsarbeit zersplittert werden. Aut der andern Seite
betonen erfahrene raktiker gerade ın jetzıger Zeit die Notwen-
digkeit, die Finzelnen sammeln, erbauen un! beeinflus-
SCIL. ber muß das 1n der OTM des Vereins geschehen?

Die Hauptsache bleibt auch heute die Predigt. Ihre
Wirkung ıst zutiefst beeinträchtigt durch das, w as al die Infla-
t1ıon des W ortes nennen könnte, w1ıe s1e durch die Zeitung, den
Rundfunk us begünstigt wird. Die mannigfaltige Inanspruch-
ahme des heutigen Menschen durch Nachrichten un! Urteile
aller Art verringert die Zahl derer, die den Gottesdienst besuchen.
Und WeLnN Prediger der Bekenntniskirche oft stärkeren Kirchen-
besuch aufzuweisen hatten. lag das ;ohl auch an den sonst
unterdrückten politischen Nachrichten, die 1er mitgeteilt WeTlI-

den konnten.
'Irotz alledem mul die Arbeit heute mehr denn Je

Predıgt konzentriıert werden. Und Na wird sich der
Pfarrer wieder daran gewöhnen mussen, die Wochentage hin-
durch auf die Predigt tud Die „Studierstube‘ des
Pfarrers mMu wieder Ehren kommen. Es ıst notwendig, daß
viele Stunden der Wochenarbeit auf die vielleicht, mehrmals 1E  '
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schreibende Predigt Sonntag verwendet werden: und

schadet nichts, wenn annn manche andere Arbeit abgekürzt wird
oder fortfällt Ebenso ware CS DU  — gul, wenn die Predigt gelegent-

wuürde und be-lich nıcht immer ehrhafter
stiımmte Fragen behandeln würde. [)as
‚, Wort‘ alleın tuts eben nıcht Kıs hat keine magische Wirkung.
LEs kommt alles darau{tf . w 1€ das W ort gesagt
wird. Man darf seıne Predigten nıcht aus Postillen CH-

schreiben der auf Inspirationen warten.
144 rarbeıitet SCEC1N. Gewiß, das Letzte ıst Gnade: aber
die (Gnade 111 erkämp{it werden.

Ks geschieht heute schon viel, namentlich ın den Großstädten,
für den Autbau und für die Ausschmückung des (Gottesdienstes.
Man ıst manchmal SallZz bewegt und gerührt, Wenn al die
Arbeit bedenkt. die hınter diesen konkreten Bemühungen
eıinen Gottesdienst steht, und WEn an annn die bescheidenen
Früchte überblickt, die diese redliche Arbeit oft zeitigt. ber
jedenfalls sind mıiıt der zukunftsreiche Wege
tTür die Gestaltung der Gottesdienste betreten; und aml wird
es DU loben können, wenln gelegentlich der Wortgottesdienst
durch musikalische Feierstunden rseizt wird. Varılatiıonen 11
Gottesdienst bei größerer Selbständigkeit der (Gemeinden un
Pfarrer dürften überall begrüßen SeIN.

Vielleicht ıst die Zeit nıcht fern, ın der der Pfarrer den
Religionsunterricht als prıvate kirchliche Arbeit und
unter vielleicht ungünstigen außeren Umständen übernehmen
muß Damit würde der Pfarrer Vor eıne euec un ungeheuer
große Aufgabe gestellt se1n. Sie 1st grOR, daß ich fürchte. viele
werden ihr Sar nıcht gewachsen se1nN. Auch 1m Hinblick auf diese
Aufgaben brauchen WIT wissenschaftlich geschulte un geist1g
bewegliche Pfarrer, die imstande siınd, eınen Religionsunterricht,
losgesöst VO Schema der ‚„Kreise der Bibellektüre” der des
Katechismus erteilen, daß eıne lebendige Anschauung VOILl

dem Wesentlichen 1mMm CO hristentum entsteht. Auch ]1er werden
euU«c Wege werden mussen, die nicht angstlich 1m Kreis
um die Bibel herumführen, sondern die, VOoIl der Bibel ausgehend,
das geschichtliche Christentum durchmessen.
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Überhaupt wird aln die vorhandenen Kräfte
speziaiısıeren und eilınsetizen MUuUssen. Pfarrer, die

politisch, wirtschaftlich, verwaltungsmäßig un journalistisch be-

sonders begabt sind, wird INa entsprechend ihrer Begabung VCI£-

wenden mussen. W arum sollte eiwa nıcht iın jeder Provınz eın

Pfarrer se1n, der, selbst alter Parteigenosse, bei1i Reibungen mıt

der Parteı der mı1t anderen politischen Stellen en Ausgleich
versuchen sollte?

Auch die wissenschaftlicke A:rbeit wird die Kirche
1ın Zukunft stärker OÖördern mussen. Statt der vielen kleinen Bro-

schüren und Traktate, für deren Druck eld ausgegeben wird,
collte aml VOoO  u der katholischen Kirche un VO  H der Art, iın der

s1€e große wissenschaftliche Unternehmungen finanzıert un

regi, lernen. Hier mMu. uNseIC Kirche pietistische Überbleibsel
überwinden mıt ihrer Knge und Ängstlichkeit, un! Schritt

IhH die Weite und Freiheit hiınein CH. Und diese wissenschaft-
lichen nternehmungen sollten ihre Aufgaben au der Kirche 1n

ihrer Stellung ıIn der Wirklichkeit celbst geWwInNNeEN und nıcht al

der Nachahmung politisch bedingter Institute. LEıine ‚„„.Geschichte
der deutschen Frömmigkeit , eine intensıve Behandlung „sozlal-
ethischer Fragen”, eine Herausgabe der Reformatoren „‚zweıter
Ordnung” oder der ygroßen „Spiritualisten” 1n der Reformations-
zeıt das waren ein1ge Aufgaben, deren Bearbeitung w1SsSenNn-

schaftlich notwendig un kirchlich nutzlich se1ın würden.

IDIS Regelung der sehr realistischen el 1St frei-

lich die Voraussetzung für eiINne Neuformung des Berufs des

Pfarrers. Man ann VO. niemanden verlangen, daß Bücher
lesen un beurteilen soll (obwohl manches durch vernünftig
eitete Lesezirkel der durch Ephoralbibliotheken geschafft WeI-

den könnte), WEl eın eld hat, s1e kaufen.

Zu dieser Geldirage, deren Druck vermutlich 1ın Zukunit 1M-

N6r schärfer werden wird, ıst srundsätzlich zweierlei Z.Uu

Erstens, die Pfarrergehälter sind allmählich gesenkt WOL -

den, daß weıtere Senkungen ohne Schaden für de Nachwuchs
als nıicht möglı erscheinen. Grundsätzlich MUu. der Pfarrer

pekunıär nıcht schlechter stehen als der Studienrat oder mts-

richter. W 5 die pekunıäre Gleichmachere1 unter den
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Pfarrern sollte abgeschafft un! ihre Stelle das alte Pfründen-
system vielleicht 1n neuzeitlicher Umformung gesetzt WT -

den, das für Erhaltung VO Iraditionen un tür gesunden
Wechsel besser SOTZT als der Jetzıge Zustand.

Das sind eINıge Gedanken Fragen, die heute akut sind.
Das geheime Leiden des Pfarrers heute heißt Ist meıne Arbeit
Arbeit? Das braucht unls nıemand zuzuschreien: das w1ıssen WIT
selbst. ber WIT wı1ssen auch, daß 1€6Ss Leiden sıch bei jedem
gewissenhaften geistigen Arbeiter, un: ZWar grade bei dem PDPTO-
duktiven, einstellen wird. [)as gilt VO. Gelehrten S gut w1€e
VO Künstler. Sie alle arbeiten 1INs Unsichtbare hinein, auf off-
NUunNS. Der Verwaltungsmann, der AÄrzt, Ja bis einem
gewı1ssen rad der Lehrer sıeht KFirfolg und Mißerfolg meßbar
VOL sıch Wer gelst1g schafft, oJeicht EeW1S dem 5Saämann, der das
Korn ıIn den Schoß der Erde Jegt und ott überläßt, ob Leben
und Frucht daraus entsteht. Das gilt grade auch VO Pfarrer.

Die Zukunft der Kırche wird mehr nd mehr VO

Pfarrer, nıcht VO  u den Bischöfen un Behörden, abhängig eın.
ber auch dieZuk unft des Christentums und die Ver-
antworiung für dieselbe Ta etztlich der Pfarrer, welcher der
geistige Leiter nd Helfer der Laien, die sich 1n seiner (;emeinde
zusammenschließen., se1ın soll Möchten diese Ausführungen azu
helfen, ıhm Aufgaben und Kräfte zuzutühren und damit en
geheimen Zweifel sıch selbst vertreiben! Wo Aufgaben
sind, da sind Kralftte.

Abgeschlossen Juni 1939

E}
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Kirchliche Volkskunde.
Von Will-Erich

Religiöse und kiırchliche Volkskunde
„Relig1iöse Volkskunde‘“ ıst eine contradiectio 1ın adiecto. Volks-

kunde meınt immer relig1iöse Bezüge. habe ıIn meınem Buche
ber das Märchen!‘) Zzwel oder vielmehr mehrere geistige Welten“
geschieden, die zaubrische, die mythische und die vernünftige,
und meı1ıne miıt der vernüni{itigen die auf die ratıo, die Vernunfit,
das aufgeklärte Denken bezügliche. Niemand ist mehr CNS,
daß N© die eben bezeichnete vernünftige vonn „letzten INnnn  o
spricht, VOoO dem Grund-Gesetz, aus welchem die andern ( S6
seize un UOrdnungen entspringen, daraus auf ihre a-Religiosität

folgern; S1e meınt wı1ıe jede andere das KFine, das „Ungrund ”
ıst un:' Grund der Gründe. Was aber ın ihr al volkstümlichen
Frscheinungen vorhanden ıst, und ıst eıne a  Z Menge, wird
etzten Endes aus ihrer geıistıgen Grundhaltung getrieben, w1e
die Frscheinungen der zauberischen Welt aus deren gelstiger
Grundhaltung entsprungen Sind. Da ist ja eben der Reiz des
volkskundlichen Forschens, daß WIT Al irdischen alltäglichen
Objekten farblosen Aussehens jene Grundhaltung erspuren. Und
das ıst Ja die Art volkstümlichen Dagens, daß immer wieder, leise
U  — gewandelt, die nämlichen Inhalte An Aussage kommen,
und immer wieder der letztmögliche Inhalt z) Mit dieser Er-
kenntniıs kommen WIT all das Entscheidende: Volkskunde sucht
eigentlich den Bestand „Religion 1m Volke:;: die religiöse
Volkskunde aber, die heute ın Programmen, Forderungen, Schrif-

1) Wiıill-Erich u ® Deutsches stum 1ın Märchen und
Dage, Schwank und Rätsel Deutsches O1KSTUM, 6.5  hrs  8 VO  a John Meıer,

L1), SA 215 A Abb Al. DE 5’
Ebd Peuckert, Okkultismus Bächtold Staäublı's „Hand-

wörterbuch des deutschen Aberglaubens” 69 12924 it

OS z/4.
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ten aultrıtt, Iragt dem Bestand christlich-relig1iösen (zütern
nach. Das deckt sich In gewWw1IsSssSemM Maß mıft Pfisterschen ber-
legungen. Vor allem aber sind 1eT die Stapelschen Schriften
anzuführen, weil VO. denselben eiıne Wirkung hierüber z
Sangch ist Für Wiesner‘®) W1€ Stapel ist der Volksglaube die rel1i-
x10SE Bereitschaft sowohl des Einzelnen, w1€e des Volkes, die
immer wWwWäar un heute auch 1StT, der Volksnomos. „Die Nomo1
aller Völker aber sind mıt dem Antlitz hingewandt auft die
Geburt des Gottessohnes.” Religion ist also steis, und jesner
spricht VO.  S „natürlicher“ 1 oben bezeichneten Widerspiel ZU.

qohristlichen Religion. Dann aber ann auch die relig1öse Volks-
kunde nıcht 1U die christlichen nhalte des Volksglaubens
suchen; der Volksglaube mMu ihr IThema se1ın. Das liegt
bereits ıIn Mackensens journalistischer Formulierung ‚Volks-
religion und Religion 1m Volke”, das klingt auch hinter Lohoffs
Bedenken (sıehe unten) auf Und steht ın den Peuckert- Jobst-
schen Formulierungen.

Wenn 1eTr zuletzt die Waage auch nach der andern Seite
schlägt. Schon Pfister hat 1n seınem „Deutschen Volkstum “ sche1-
den wollen, hat da VO. „Volksglauben ‘ und VO.  S „Religion ”
gesprochen, und iıhm ıst eigentlich das hristentum 1Ur Religion.
Wie iıhm der Volksglaube einst Religion ist. Religion
ıst darnach also das heute Geltende, Volksglaube der außer oder
unter dem Geltenden, dem heute als gültig formulierten, VOTI'-

handene Bestand. Uns ıst In diesem Zusammenhange VOrZUuS>S-
welse wichtig, daß Pfister allein dem Christentum den ang
zumißt, heut Religion se1n, daß „religıöse Volkskunde“ ihm

DL christlich-relig1ösen werden muß
Die Arbeitsgemeinschaft für relig1öse Volkskunde unter der

Führung VO Jobst und Werner Peuckert scheint den Begriff
Religion weıitherziger auszulegen. Jobst lehrt Die relig1öse
Volkskunde ist die Gegenwartswissenschaft on der deutschen
Volksfrömmigkeit, W1€e s1e, AQUuS der Bindung eın höheres

Wesen und dem Blute geboren und durch die Wandlungen der

3) Kurt Theologische tudien ZU Volksglauben. Verl
Maruschke Berendt, Breslau. 1937
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Geschichte un: dem Finfluß der Kirche geforht . ıst *) Hier
wird das Arbeitsthema als „Volksfirömmigkeit” bezeichnet, deren
Erforschung und Darstellung auch W erner Peuckert fordert, W as

nach ihm die Erforschung „der ıinneren Finstellung des Volks-
menschen relig1ösen Dingen überhaupft, SOW1e dem Jau-
bens- und Formengut selner Konfessionsgemeinschaft 1 beson-
deren ”) bedeutet. Wir greifen gewiß nıicht fehl. wWenn WIT die
mYystische Formulierung ;„AUuS dem Blut geboren bei Jobst mıt
Werner Peuckerts „Innerer Finstellung des Volksmenschen
religiösen Dingen“ als deckend empfIinden und darın Pfisters
„Volksglauben“ un: Stapels WI1e€e Wiesners „ Volksnomos” erken-
DECN. So weıt scheint also Übereinstimmung herrschen. Wenn
aber iın dieser Arbeitsgemeinschaft bzw. iıhren Schriften VO

eiıner katholischen nd evangelischen Volksfrömmigkeit die Rede
ist, un Wenn annn Werner Peuckert versucht. die Frage ach
der VOoO.  am beiden berufenen Volksfrömmigkeit beschränken: die
„außerkirchliche und außerchristliche Religiosität annn zunächst
insotern nıcht Gegenstand der relig1ösen Volkskunde se1IN, als
sS1e eın geıistiger Individualbesitz ist. S) und Volkskunde den
Gütern der (Gemeinschaft nachfragte, annnı wird doch deutlich,
daß Werner Peuckert die religiöse Volkskunde als Kunde VO

christlich-religiösen Besitz des Volkes gilt
Ist bei Werner Peuckert eın Sichbeschränken festzustellen

DE VO:  w} einem weıteren ıIn eın CHSCICS Gebiet hat
eigentlich UU  —. mıiıt eutlichen Worten ausgesprochen, w as schon

geschieht. War ist Jobst, der noch einmal nach eıner vermıt-
telnden Lösung sucht In seıinen „Grundzügen evangelischer
Volksirömmigkeit” Iragt dem ute von unten und dem VO  an

oben nach; dem Gut von unten oder „„dem Kigenen ” des Volkes,
wobei an reilich doch einmal die Frage stellen muüßte,

und w1esSo das 21ıun im einzelnen eın „Ligenes” ist und dem
„gesunkenen Kulturgut“, nämlich em dem Volke übermittelten

4) o b w FKinführung 1n die Volkskunde und relıg1öse olks-
kunde Studien D rel Vk 1) Verl Ludw ngelenk, Dresden
1936,

5) Werner I.) Relig1öse Volkskunde, ıne theologische
Au{fgabe. Ebd 1938, 51

6) Ebd
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christlich-kirchlichen Gut un seinen Negationen Aaus kirchen-
gegnerischen geistigen Welten ‘) Hier spricht sicher eıner,
der das christliche Vermächtnis un der die volkskundlichen Ar-
beitsrichtungen kennt und beiden Zu geben versucht, W as

geben hat Dabei klingt aber und die Berufung auf Miüller S}
unterstreicht 6S noch gahz deutlich der Primat des Kirchlich-
Christlichen hervor.

1je! stärker als 1eTr geschieht das noch bei eOTZ Schreiber.
Er, der katholische Priester, siecht en relig1iösen Menschen aus-

schließlich 1 Spiegel der katholisch-kirchlichen Lehre, w1€e seıne
beiden etzten Schritften beweisen und w1€e der un ihn sıch
bildende Kreis beweist. Hiermit enthüllt sich aber atuch die Situa-
t10n2. I JDer VO. der Kirche un seinem Ruf Beauftragte ergreift
die Dinge zunächst aus eıner geistlichen, der ihm verirauten Per-
spektive; ihm ıst die außerkirchliche un außerchristliche eli-
X10SLia nıcht Gegenstand volkskundlicher Bemühungen. [)Das
scheint e1in Manko ber ich sehe In ihm eiIn Plus Die Frage ISt

ja was tut uUuNXs5 heute not? ıcht aber: W as können WIT och
alles tun? Gerade die Fragen der außerkirchlichen und der außer-
qohristlichen Volksreligiosität hat al seıt dem Beginn volkskund-
licher Untersuchungen schon gefragt;: nıcht aber eriragt hat al

die kirchliche Volksfrömmigkeıit, die kirchliche Sıitte un das
Weiterleben des VO. der Kirche dargebotenen Gutes 1 Volke
Ich ll gewiß die Fragen nach dem Außerkirchlichen 1er nıcht
als unnutz oder überflüssig unterbinden: 1U scheint MIT, u der
Kırche W1€e der Forschung willen, daß all VO Nächst-
gegebenen nıcht 1Ns Abgelegenere schweifen muß Die Kirche al

sich hat den Fragen e1in Interesse, sSe1 auch 1U un ihrer
Wirksamkeit, ihrer kultischen Formen, ihrer Haltung willen:

aber ware gelegen, VO den kirchlichen Sıtten, VO irch:
lichen 1mMm. Denken des Volkes erfahren 10  — uLLS ware un:

Z) A Grundzüge evangelıscher Volksfrömmigkeit Studiıen
reil H. 4) 19537,

Ebd f! un O  SE Einführung,
Volksreligiosıität 1m deutschen Lebensraum:

Volk und STUumM 1936 6—068; ders., Deutsche Bauernfirömmi1g-
keit, Verl Schwann, Düsseldortf 1957

10) Ich welse SE Vergleich auft dıe Bemühun der (Germanısten
hın, be1i denen nach dem Finfluß und der Einwir un  b  e der Kirche auf
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das MU. ich einmal hier am Zuzug auch der Kirchen-
historiker gelegen. Denn schließlich ist eiıne Sitte w1e die Kon-
firmation auch für die Volkskunde VOoO  > Interesse, s1e wüßte
]  O  EIN, w1€ sS1e entstand un: welches die Bezüge sind, die sS1e mıiıt
alteren „jugendbündlichen ” AÄußerungen verband.

Religiöse Volkskunde treiben WIT seıt hundert Jahren; Drews
fragte nach der christlich-religiösen Volksfrömmigkeit; noch
astend 1m evangelischen, deutlich 1mMm katholischen Lager ıst al

nach eıner kirchlichen Volkskunde auf dem Wege kirchlich,
weiıl S1e die Anliegen der Kirche begreift, die ja das hristentum
hinausträgt 1n das olk 11)

nd diese kirchliche Volkskunde, weiß schon Lohoff, ıst ın
der Hauptsache eıne historische Wissenschaft. Damit ist 4a UuS-

gesagt, VOo  — woher 1E getrieben werden mMu
Ich brauche das Wort Kirchengeschichte nıcht auszusprechen,

sondern ich ll 10838 eine Werner Peuckertsche Feststellung
geben, anzuze1ıgen, 1n welchem Kreis WIT Ul bewegen. Er
hat In einem seıner stärker theologisch als volkskundlich gerich-
etifen Vorträge versucht, eine katholische Vomnl eıner evangelischen
Volksfrömmigkeıt ZU scheiden: „die katholische Lheologie fügt die
volkskundliche Arbeit ihrem Denken e1In, indem s1e sich des
Schemas VO. eich der Natur und dem der (Gnade bedient. Kür
die evangeliısche 1heologıe wird die Brücke den Ergebnissen
der relıg1ösen Volkskunde 1m Begriffe der Erfahrung geschla-
gen und knüpit an die Vilmarssche „ Lheologie der Pats
sachen“

o

wall, bevor ich die kirchliche Volkskunde 1ın ıhren VOT-

handenen Ansätzen bespreche, erst das Gelände 1mMm F luge durch-

schlüssen für beide Diszıplinen veführt hat Man wırd be1l Frings,
die Sprache geiragt wird ine Frage, die C großen Auf-

(GGermanla Romana 1959 und Axel Lindvist, Studien ber wOor  ung
und wortwahl 1m althochdeutschen mıt besonderer rücksicht aut
nomına actıonis: Paul U, Braune, Beıträge esch. dtsch. Sprache

1936), N dazu weıtere ILıteratur finden.
11) Damıiıt WITd! wenNnnN atch DUr grob, die Eunheıt formuliert. die

sıch den andern geistigen Einheıiten stellen hat, ob diese 1Un z VL
nünftiges” oder „mythısches enken“ heißen, un: die Begegnung
mıiıt dieser. wırd Ur Auseinanderseizung zweıer Geistigkeiten.
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mustern. Sie IU Ja, als el einer religiösen Volkskunde,
einem bestimmten Standorte haften, e1in Teilgebiet volkskund-
licher Bemühungen seInN. |)as hat schon Jobst erkannt, als se1in
efit „Einführung 1n die Volkskunde und relig1öse Volkskunde“
schrieb. Er kommt VO Spamer un! Lauffer her Kis scheint M1ır
ber ul, uUuNser Il Kreis zunächst weıter SPAaNNCH, und alle e1N-
führenden Lehrwerke urchzugehen, u11 „den Ort“ a

bestimmen. I 111 dabei mıt dem Bachschen 12) beginnen.
Es ıst das erste „Lehrbuch‘”, das WIT haben eine aus den

Vorlesungen des Verfassers hervorgegangene Kinführung 1n die
Geschichte und Zielsetzungen der Volkskunde, unNn!' ihre Theorie:
methodisch 1ın vorzüglicher W eise aufgebaut, umtassend und
gründlich In allen einzelnen Dingen ZU. Klarheit treibend.
Bach definiert als Gegenstand der Volkskunde „ Weltbild un:
(Geistesart des unbekannten deutschen Volksgenossen.”, eıne viel-
leicht blasse un entleerte Abstraktion, die nicht genügend
beachtet, daß sich das (sanze des Menschen zumeıst 1U  —s 1 be-
schränkteren Raum entladet. Sie ist kriegs-, wen1g friedens-
mäßig gesehen, s1e denkt en unbekannten Soldaten des Welt-
krieges, nıicht den Bauer, den Handwerker, den Bürger der
normalen Jahre So wen1g WIT den unbekannten Soldaten leug-
1E  S wollen, das für die Volkskunde Wesentliche ıst auch mıt
eıner „Übersetzung‘ dieses Begrif{fs 1n nicht-kriegsmäßige Bezüge
nıcht gegeben, weil dabei alle Positiva entfallen. ber ich brauche
das nıicht weıter auszuführen gerade der Geistliche wird
WI1sSsen, WI1€ sich dieselbe Frage 1ın seinem seelsorgerischen Tun
noch einmal stellt un: welches die Schwierigkeiten sind, den
( hristen heut 1n eıner gesellschaftlich gegliederten Welt
treiben. Das wiederholt auf anderer Ebene diese Frage.

Bachs Buch gibt darnach eınen Aufriß der ‚„‚vorbereitenden
Untersuchungen , der „Hilfswissenschaften un!' eiıne Kr-
Orterung der theoretischen Begriffe (Sammeln, Motive uSW.), legt
annn die Arbeitsmethoden dar historische, geographische, SOZ10-
logische und psychologische Betrachtungsweisen ı1n welchen
Kapiteln der Hauptwert dieses Lehrbuches steckt un!' schrei-

12) Adol{f T Deutsche Volkskunde. Ihre We Ergebnisse und
ufigaben. Verl Hirzel, Leipzig 1957 b# 530 Geh 17,50
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tet VOo  un diesen analytischen Begriffen fort der Gewinnung der

Syntese. Er mute dabei nach meınem Begriff dem „Raumgedan-
ken  .6 zuviel ZU; das liegt vielleicht daran, daß Bach VO:|  S der
Mundartenforschung herkommt, 1n welcher der Raumgedanke
eiıne große Rolle spielt. |Der letzte Abschnitt beschäftigt sich
annn mıt der „angewandten Volkskunde‘, mıt den für einen
Lehrerbildner besonders wichtigen Fragen.

Es ist nıcht möglich; diesem auf Bachs Buch aus-

ührlich einzugehen, wWw1€e die Arbeit ohl verdiente. Sie ist

auch da, na  > ihr widersprechen muß, ernsthaft und inter-

essan(t, und eine ihr gemäße Erörterung verschlänge Bogen. Nur
auf die ul 1n unNseIcH Zusammenhange besonders wichtigen
Kapitel „das COhristentum als Wurzelboden deutschen Volksguts’,
auf die Frage, w as Volksgut durch die Kirche gestaltet WOT-

den sel, und derlei mehr, sSE1 noch verwlıesen, Ausführungen,
1n denen der Katholik Bach auch evangelischen Sachverhalten
gerecht werden versucht. Wir werden alles in allem 1€eSs Buch
als da Lehrbuch der Volkskunde brauchen und nutzen

wI1SsSsen.
[ )as 1aßt sich on Boehms „Volkskunde‘ *°) nıcht behaup-

ten, ob sS1e xyleich auch eın knappes Lehrbuch 1st. Eis liegt
Z großen eil daran, daß Boehm e1in eigenwilliger un!

eigene Wege suchender Kop{I Volkskunde Volkstumskunde
SEeIZT; ihm ıst die ‚„„‚deutsche Volkskunde Deutschtumskunde
schlechthin”, eiıne 1 wesentlichen politische Wissenschaf{t, e1n

Mittel 1 politischen Kampf Und erörtert seın Buch ın 1eT

Kapiteln „Volksboden.”, „Volksgliederung‘ , „Volksordnung” un:

„Sprachgut des Volkes”“ Fragen, die einer politischen Verwertung
zugänglich sind. 1aßt aber fast alles fort, WI1IT als Volkskunde
un! als die eigentliche Aufgabe der Volkskunde bezeichnen. Ein
Lehrer der „Volkstheorie” schrieb CS, der Aaus dem grenzland-
deutschen Kampfgebiete kommt ist 1n mancher Hinsicht
verlockend aufzuschlagen aber der eigentlichen Volkskunde
nutzt 1Ur 1ın bescheidenem Maße

13) Max Hildebert oehm, Vla de Y aaDie echts-
bücher Verl F'ranz Vahlen, Berlin 195 VIL 176 ebd

RM
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wWwel große Versuche, handbuchartig das (Gebiet der
deutschen Volkskunde beschreiben, lıegen VOT. Der erste ist
die VO  - 5Spamer rediglerte „Deutsche Volkskunde” **). In ihrem
Einleitungskapitel setzte Spamer, heut führender 1 heore-
tiker, .. Wesen nd Aufgabe der Volkskunde‘, als eine olks-
psychologie auseinander: sS1e ı1l die geistig-seelischen Lebens-

der breiten Volksmasse erforschen, un 5Spamer fordert
für diese Arbeit das scheint MT SahıZ besonders 1 Hinblick
auf Boehms Buch noft ınterstreichen „die volkskundliche
Blicekschau Noch tieter blickt 119a  a aber, WEeNnnNn INa ann das
Bekenntnis des ehemaligen Erforschers der Mystik findet, daß

der Volkskunde arum gehe, die Lebenskräfte Linden,
welche en olk gestalten; 1eTr wird die Ernsthaftigkeit se1nes
Ansatzes un der fast relig1öse Vorstoß se1nes Fragens sichtbar.
Und 1eT wird klar, w as iıch 1 Fıngang meıner Darlegungen
bemerkte. daß alle wahre Volkskunde 1n Relig1iöse stoße. {)as
Sammelwerk umfaßt Zzwel Bände eıinen Textband, 1n dem 11105

ın den Hauptkapiteln volkskundlichen Arbeitsansatzes e1iInNn g_
schlossenes Bild der augenblicklichen Forschungslage gegeben
wird, und eın Bilderatlas, der erganzt un untermalt.

Georg och 1I5) schrieb ın dem Buche Spamers das Kapitel
„Volk und Religion ‘ (S 579—599), den ın die Tiefen des Pro-
blems eindringenden Beitrag, der den „anfänglichen., seienden
Kraäaften des primitiv-religiösen und primär-relig1ösen, dem
„Aberglauben ” und dem naıven „Glauben“ das Christliche 1n
Christus un das Weltliche 1n der Renaissance nıcht gegenüber-
stellt, sondern ze1ıgt, w1€e jene Lage VOo.  5 diesen Kräften gekreuzt
wiıird un w1e sich damit die Bildung der Volksfrömmigkeit voll-
ZOZC hat Es wird da sehr viel, nıcht u  —_ für den olks-
kundler, Neues und Beachtliches Q UuSs einer relig1ösen Verant-
wortungsfireudigkeit und eınem Verantwortungsbewußtsein her-
Aaus gesagt, all dem {al nıcht vorbeigehen darf Selten 1n

14) Die deutsche Volkskunde TSg. VO  a Spamer. ıbhiogr.
Institut, Leipzıg und Stubenrauch Ver]l., Berlin 1934 631 S »
I1 Bilderatlas mıt 750 Abb., und farb It1In 506 un
„‚volkskundl um  x 35

ch. Kochs Aufsatz :‚Arndt, Goethe und dıe Ursprünge
dtsch OlksSskun

15) Vgl au
de‘“ ın „Volkskundliche Ernte“, Hepding-Festschr. 19538,

103115
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unserm Arbeitsgebiet begegnet mMan eınem Mann, dem begeg-
N  — wohltuend w1e eın Sonntag ist. meı1ne OSar, daß 1er
ZU ersten Male die Position einer „religiösen Volkskunde“ aus-

worden sel.
Die Einzelabhandlungen In Peßlers Handbuch 16) bleiben

hinter cdieser wirklich großen Leistung zurück. Peßlers Bestim-
MUuNS der Volkskunde als ‚„‚ Wissenschaft VOo  e} deutscher W eesens-
art und ihrer tausendfachen Entfaltung“ ıst Vaß, und C
schreibt „Zum Wesen der Volkskunde gehört schließlich, die
Lebensgesetze des Volkes erkennen. Aus dieser Erkenntnıs
wächst die Pflicht, die Blutsgenossen zusammenzuführen”,
scheint IN1ıTVr 1er wen1g VOoO dem fast Numinosen vorhanden, das
e1n Suchen nach den Lebensgesetzen des Volkes., eıner wahrhaftten
Außerung der Gottheıit, auslöst. Was Bornhausen als ‚Volks-
glaube“” behandelt. ist eine 1mMm Wirthschen Sinne versuchte Wie-
derbelebung eınes längst abgetanen Mythologismus Al  N em vor1-

SCH Jahrhundert. IDden vorgeiragenen Behauptungen fehlt der
Deweıls. der stecken die Beweise, wenn Bornhausen beginnt:
„„Der Bogen und das Kreuz sind die symbolischen rundlagen
für en nordischen Volksglauben”? Das könnte vielleicht
Ende eınes langen Beweisganges stehen. „Der Bogen ist der Weg,
den die Sonne des Tages ber der Erde wandelt, das Kreuz sınd
die ıer Windrichtungen, die der Mensch auft eınen Kreuzwegen
auft der Erde wandelt.“ [ )as sind Behauptungen, mehr nıcht
Und WEn 1U weitergeht: ‚Daher EITESCH Bogen nd Kreuz
die Gefühle der Ehrfurcht Der Bogen ist die überweltliche, das
Kreuz die weltliche Erscheinung annn steht Sganz ahe
Wirthschen Symbolfreuden ber geht CS nıicht Wenn OTN-
hausen uLSs einmal eine seiner Annahmen beweısen, philologisch-
kritisch beweısen wird. ann werden WIT seıinen Wegen folgen
können: handelt sich 1111585 ja Sar nicht, w1e mnal oft be-

hauptet, die KErgebnisse, welche uNXSs nıcht gefallen, sondern
die Methode, die unNs nıcht genugt Man darf da nıcht e1INn-

wenden, daß e€UuU«EC Wissenschaften ecu«ec Methoden fordern: ehe

16) Wiıilh le Handbuch deutschen Volkskunde, Aka-
emische Verlagsgesellsch. Athenaion, Potsdam 3924 89 Tiln. I1 und
LLL erscheinen 1938
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die NnNEUEC Wissenschaft In ihren Sattel gesetzt wird, mMu S16 sich
als Wissenschaft beweıisen, indem sıe alle Anforderungen
erfüllt INa  - überwindet und überhöht LUr e1in Vorhandenes,
indem 190808  - restlos erfüllt. Und danach weiterschreitet, wWw1€e
schon ein anderer Matthäus einmal gewlesen hat Der nächste
Beitrag, der interessıert, Steffes „Katholische Volksreligio-
sität., ist gut un: erfüllt den vorgesehenen Zweck, den nıicht-
katholischen Volkskundler auch etiwas VO Katholischen
schmecken lassen, ausgezeichnet. Fın nämliches annn al von

Rolffs „Kvangelischer Volksfrömmigkeit‘ behaupten, ıIn welcher
besonders uch der historisch gerichtete Forscher auf se1ıne Kosten
kommt An beiden Aufsätzen ıst ferner rühmen, daß sS1Ee die

Volkskunde treiben, nach der WIT 1n diesem
Bericht fragen wollten N C. un das eilt besonders für Rol{ffs,
zuweile1_1 auch auf das außerkirchliche un außerkonfessionelle
eingegangen wird, un!: w1e€e MIr scheint, nıcht immer mıt
Glück

Was diese Beiträge 1m Rahmen des größeren Weerkes NUur

skizzenhaft geben vermoO0gen, das wird 1n Rumpfs „‚Gemeinem
]_k“ 1'!) 1n SaNZCI Breite ausgeführt. Obwohl der zweıte Band
sich speziell „relig1öse Volkskunde‘“ nennt, ist doch der erste
für eıne Erfassung des Volksmenschen un: se1ıner relig1ösen,
kirchlichen Bezüge 1m gJ]eichen Maße wichtig. Er schildert den
Bauer un dessen Mentalität, wobei ıhm vorzugswelse der
Mentalıität gelegen ıst. Was die „relig1iöse Volkskunde“ DU be-
trıfft, SINg Rumpf{f VOoO Katholischen aué‚ un: versucht die
bäurische Religj0osität als eıine beinah katholische erklären.
Man hat ihm das sechr stark verdacht; wWer aber das olk von

Grund auf kennt, der <ibt ihm recht; das bäurische Denken ıst
eın katholisierendes. Von ]J]1er UL ıst e1In Fortschritt auf das
„vernün{tige Denken geschehen; die evangelische Haltung,
ufs Wort un damit auf die Kritik der Überlieferung gestellt,
die Selbstverantwortung VOT ott betonend, un: W as I1a hier
noch weıter anzuführen hätte, steht der „vernüni{itigen enk

17) Max Rump{I Das gemeine o Deutsches Bauernleben.
erl ohlhammer, Stuttgart 1936 01° S 9 LL Relig1öse olks-
kunde Ebd 1933 ; 475
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welt  .6 des Bürgertums näher. Rumpf sa  ta] das nıcht ausdrücklich:
se1n Buch ıst wen1ıger historisch gerichtet, als daß Zustände
erortert aber INa kann dem Schlusse ohl nıcht entgehen.
Vor allem, wenn all das ben erwähnte und programmatische
Buch Georg Schreibers ber die „Bauernfrömmigkeit” beachtet
Der Bauer 1st, w as Rumpf erkannte un iıhm jeder Volks-
kenner bestätigen wird, voll e1Ines Glaubens Aaus mythischem Den-
ken Ihm ıst der IIonner die Stimme Gottes: sieht 1 Blitze
sich den Himmel öffnen: den Hagel bereitet der OoSe Feind Noch
ILuther hat diesen Glauben getrieben, w1e€e se1ıne Erklärung ZU

vıerten Bıtte, Z ersten Artikel sichtbar bezeugt, un w1€e
CS auch Rump{ SCrnKn unterstreicht. Je stärker sich aber der kind-
hafte Glaube VO'!  a dieser Basıs entfernt, und miıt den Jahrhun-
derten hat dieser Prozeß unweigerlich sSta un desto nıchts-
sagender wird und leerer. Jobst hat begriffen, worauf all-

kommt, NC auch nıcht volkskundlich sieht, da die
Rückwendung Luther ordert. Nur annn inal eın Rad
noch ruückwärts drehen?

s ware VO  > Rumpf{f noch el erfahren w1e
seiıne Zeitschrift jel lehrt Der „Volksspiegel” wiall eine Volks-
soziologie, 11 hın einer Riehlschen Volkskunde. möchte

Weippert, Der soziologischeNUur eIN1gE Autsätze verzeichnen:
Autbau der Volksgemeinschaft (1 2) Bauernheft (1 4) Hellpach:
olk als Naturtatsache, geist1ige Gestalt un Willensschöpfung

5); Boehm Grundkultur und Völkertum ebd.) Walther, Die
wahre Volksgliederung (11 1) Waldweber {l Trautner, Wandel
1mMm deutschen Volkstum H 3) Blüte, Verfall un CuG Frische
des Volkslebens un der Volkskultur (LL 5/6) Die Aufsatztitel
verraten das Ziel, das Rumpf{f un!: Boehm miıt der Zeitschrift sıch
setzten, un:': das die Tätigkeit Mösers erinnert.

Man wird al diesem Ort nıicht erwarten, daß ich die volks-
kundlichen Zeitschriften aufführe: 1LUF darauf, daß die „Zeit-
schrift für Volkskunde”, der ‚„Niederdeutschen ” x leich, Jobst
sprechen ließ, darf ich vielleicht das Augenmerk lenken. Und
annn auf „Volk und Volkstum “ hinweisen, das Schreibersche
Jahrbuch für relig1öse Volkskunde. Mir liegt se1in Band
OT, der außer bereits Erwähntem Auifsätzen, die unls beson-
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ers ängehen, enthalt: Becker. Rheinisch-pfälzische C‘hiliasten
un:' Apokalyptiker: Kapp, Volksfrömmigkeit, Heiligenpredigt
un Kirchenkalender 1M anglikanischen England; Veıit, Antik-
sakrales Brauchtum 1m merovingischen Gallien:;: Zoepfl, IDER
schlafende Jesuskind: Quasten, Wallfahrtsorte ın Westfalen und

Niederrhein: Buchner, Missionstauftfe und Taufbrunnen iın
deutschen Gebieten miıt besonderer Berücksichtigung der
Quellenkult-Frage;: Bischoff. Ursprung und Geschichte eiınes
Kreuzsegens; Schreiber, Predigt un Volksbrauch, un mehrere
Miszellen. Die Inhaltsangabe weıst schon aUs INn anl dart
dieses Jahrbuch nicht übergehen, WL auch einse1t1g g-
richtet ist un u die katholische Volkskunde berücksichtigt.
Es dient sowohl der kirchlichen Volkskunde W1€e auch recht A Us-

giebig der Kirchengeschichte.
Nach solcher Durchmusterung eın Kazıt ziehen, ıst ohl

verfrüht: den meisten Orten wird Ja noch mıt dem Problem
5  , sind Grenzen und Abmarkungen noch durchaus
fließend. Die endgültige ntscheidung wiıird ohl VO der Praxis,
nıcht aber aQus ULSCTEN Begriffsklitterungen kommen, un
eben die Praxiıs drängt auf den Weg, den ich als
Volkskunde bestimmte.

&e  ...

Noch eine Vorfrage bleibt erortern, die für das Problem
nıchts Entscheidendes bietet, doch des geschichtlichen usam-
menhanges willen nıcht unbeachtet beiseite getan werden darf
die Frage nach den ersten Berührungen. Wo sınd sich Volks-
kunde die Wissenschaft und nicht das Volk! un: Kirche
begegnet‘ Seit wann hat die Kirche Volkskunde getrieben? So
nah auch die Frage liegen scheint, sS1e ıst erst VOT kurzem
aufgestellt worden. Jobst, dessen „Linführung skizzenhaft
1St, als daß S1e unNns azu 1e] könnte, hat 1ın der | )isser-
tatıon „EKvangelische Kirche und Volkstum ” *!®) VOL kurzem die
beiderseitigen Beziehungen 1n aller Ausführlichkeit und mıt
Fleiß vorgewıl1esen. Er geht die Zeit VOoO  m} Luther durch und

18) In Niederdeutsche e1itschr Volkskunde 1935 bis
1937 1ın Fortsetzungen: auch als Sonderdruck Albrecht (0)  SL, LELvange-
lische 1r und olkstum, Stuttgart 1958, erschienen.
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ze1S die verschiedenen Stellungnahmen, VOr allem auch die
volkskundliche Arbeit des geistlichen Standes. Es treten bei ıhm
Zzwel Kapitel hervor: IL uther un die aufklärerische Kirche. Mit
ıhm 1n dem Grundgedanken, daß eiıne Beschäftigung der EVA.

gelischen Kirche mıt volkskundlichen Fragen erst seıt der Auf-
klärung statthat, geht Lohoff konform. er Titel der Lohoff-
schen I)issertation 19) klingt etwas hochtrabend und acht dar-
u stutzen; eibt auch den Inhalt nıcht richtig . denn Lohoft
beschreibt 1UL zwel geistliche Autklärer mıt alledem, w as sS1€e
als Volkskundler aten Das aber, die Monographien der beiden,
Friedr. Erdm Aug Heydenreich und Raymund Dapp, ıst ganz

vorzüglich und eingehend erarbeıitet, daß der Schrift wohl

bescheinigen kann, daß sS1e Z Geschichte der kirchlichen Volks-
kunde eıinen beachtlichen Beitrag vorlege. app War eın Freund
Nicolaıis. märkischer Landpf{farrer, und Heydenreich der Senior
VO Merseburg, zwel typische Geistliche der ufklärungszeıt.
Lohofft zergliedert un!: heht hervor, W. s1Ee volkskundlichen
Mitteilungen bieten und W as sS1e diesen Mitteilungen treibt.
Daß dabei sich zuweilen vergreilt, das einfältige
Weihnachtsorakel des Salzhäufchen-Setzens erklären ı11 un
dabei einen Fruchtbarkeitszauber denkt, das sind 1ler n wich-
tıge Anfängerfehler. 1NSs aber verdient beachtet werden: 1

Gegensatz u Kreis Jobst—Werner Peuckert behauptet Lohoff:
„LEine wissenschaftliche ‚relig1öse Volkskunde‘ annn nıcht ZU

Ziele haben, eine Darstellung der Volksreligiosıtät 1n ıhrer
W 1 Erscheinungsform geben. Religiöse Volks-

kunde, wissenschaftlich betrieben, ıst UU  — denkbar als historische
Wissenschaft“ ?°). Es ıst die Scheu, In cie heimlichsten Gründe
un heiligsten Gründe des erzens greifen, die diese Ziel
setizung hervorgebracht hat: der religiöse, entzündete Mensch
hebt sıch 1er ab VO kirchlichen Menschen, der kraft se1NES
Auftrages Ins Herz greifen muß, nd darum auch dessen Offen-
legung erwartet Z

19) Heinrıch O Ursprung und ‘ Entwicklung der Relıgıösen
Volkskunde eutsches erden H:6) Univers.- Verl. Bamberg, Greiifs-
ald 158

20) Ebd
21) J0 Einführung
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ıcht 1n das Gegenwärtige eingreifen zg Ist noch eın Gegen-
wärtıges vorhanden? Rumpf In der „relig1ösen Volkskunde‘ ??)
behauptet: „Gemeine relig1öse Volkskultur ıst UU möglich unter
gemeınem Volke (semeines olk aber hat 1n Deutschland, 1ın
West- und Mitteleuropa, aufgehört ex1istieren S 408), und
riß unterschreibt diese Behauptung Rumpfs 25) Er sieht Zzwelı
AÄuswege: die Wiedergeburt katholisch-christlicher Volksfröm-
migkeit, oder eın Glaube aus Deutschheit un ‚„AHRasse“‘, beide
getragen VO.  } inbrünstiger Sehnsucht nach dem relig1ösen, TanN-
genden Erlebnis. An dieser Sehnsucht ısts also gelegen. Sie WCCI1-

det einmal zurück nach Vorhandenem:;: sS1e greiit eiINn ander Mal
nach den Funden vernünftigen enkens, die s1e siıch mythisıiert.
ber ıst DU  v eln Mythisieren, eın Mythos un da ich dieses
ausspreche, rühre ich ;ohl das Entscheidende. Hinter dem
Mythus „Rasse“ und „Blut“ steht, für ıhn grundlegend, die ratıo.
Das ıst eın minderndes Werturteıil: die Volkskunde fallt keine
wertenden Urteile ıst die Feststellung des ÖOrts, da WI1T
halten. Die Welt der Vernunft, der ratlo, die sıch 1m Mittelalter
anbahnte, die Lionardo un Luther zeugte, Descartes und Strauß
und heut Rosenberg, ist die aufsteigende, sieghafte Welt Sie
steht die Welt des mythischen Glaubens, die Jangsam —_

rückweicht W1€e auch der Bauer heut VOT dem „Landwirt”
un Techniker weicht Nur gyart uns die alte noch brennend 1
Blut Wir möchten S1e halten w1e WIT die Sıtte des vater-
lichen Hauses SCTIN hielten un s1e zerbricht doch 1mMm Drängen
des Tages.

Wir stehen der Wende Was siıch dem Volkskundler noch
unklar oibt, WELN der Volkskunde om auerlichen Menschen
diejenige VO' Städter beifügen 11 als ob der Umraum die:
AÄAußerungen bestimme! Als ob nicht diese aus tieferen Gründen,
Q us den tieifst-menschlichen hervortreiben un quillen! das
wird ın diesen Krwägungen sichtbar. Wir stehen der Wende:
deshalbh scheint auch die bäurische Zeit uLSs die gute se1N, des-
halb das Grauen VOT der gottleeren das Rückverlangen

22) Siehe ben 530
23) Rudaolf FaR., Deutscher Volksglaube und deutsche olks-

irömmigkeit 1n Vergangenheit und Gegenwart: Volksspiege. 1935),
8243 Vgl dazu uch Jobst Niederdtsch Volksk 1 9 J8
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nach der unNnseTeET Väter. Es ıst ein Aufbruch Ufern, bei
dem eın Zurückwenden mehr möglich IST: seıt vier Jahrhunder-
ten, se1ıt sich die Aufklärung aufreckt und wächst, schon brennen
die Schiffe. Und WIT sıind mitschuldig: WLn uXSs auch heut auf

Wege 11Ss Neuland friert: das Rückführen des Kıirchen-
gebäues auf das „ Wort“”, die Bibelkritik, Religionspsychologie,
mıt alle dem befestigten WIT den I’hron der Vernunftt. Die „relı-
x10Se Volkskunde“ SEeTIZ das jJetz fort.

Was ist tun? Die Rückkehr em, VOoOrT dem UuUNSeEeTC

Väter die Knie beugten, 1st uUuNserH. olk heut nıcht mehr mMOg-
lich, sSEe1 enn nach einem Dreißigjährigen Kriege, der das
Gebäu der Vernunit niederbrennte. der auf einem Weg
geradaus weıter. In üngers „Arbeiter” ıst manches geschrieben,
w as hierher rücken notwendig erscheint. Dabei ıst seltsam,
daß eben dort, für den Volkskundler die nächsten Aufgaben
ZUu liegen scheinen, die entscheidenden NECUCIL Gebilde
tinden meınt, auch der Kulturphilosoph Ansätze der Religion
wıttert un sucht

darf nıcht verschweigen, daß6 Kenner 1er anders
urteilen; Georg Schreiber olaubt noch die Bauernfrömmigkeıt
vorhanden 24) eın Blick trıfft den katholischen Bauern: VOo

evangelischen weiß 1U  — wen1ıg. Nun ber ıst diese Gestalt,
der Bauer, oder das Rump{fsche „gemeıne olk heut fast VCI-
schwunden: seine Stelle iıst wenıgstens bei ul  N der Land-
wirt getreten 24) Bei dem geht heut ber die ratıo, jenem
noch aus dem Glauben INn hatte. will miıt Schreiber nıicht
darum rechten, wıieviel des Guten, VO  > dem handelt, Aaus „‚DT1-
mıtıver Gemeinschaft“ entspringt, wıeviel auch des kultischen
Gutes, des ‚„„‚christlichen ' iın Wahrheit den Elementargedanken
entstammi{; ber scheint MLr Q U seinem Buch ersichtlich
werden, daß die Frömmigkeit, die 1 katholischen Bauernvolk
lebt, sıch heut einem Angriff stellen hat Der ngreifer ist
die „vernünftige” Welt Wir haben 1er also die Situation, die
vorhin schon einmal eschrieben wurde un!: stehen VOL der
Frage, die riß formulierte, ob das katholische COChristentum

24) Georg Deutsche Bauernfrömmigkeıt Forschun-
Volksd H 29) Verl Schwann, Düsseldorf 1937 1iln
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sıegen wird, daß zuletzt das COChristentum wird KFür
Schreiber scheint das die Kntwicklung sSe1IN; hat nıicht
letzt se1ın „katholisches ” Buch mıft .‚.deutscher Bauernirömmig-
1-eit: überschrieben, als ob die katholische Clie se1l Ich kam
bei Rumpf vorhın schon darauf, un: 311 1eTr 11UL zufügen, daß
Jobst diesem Schluß mıft SaNZCrI Energie und Kraft widerspricht.
„Sdelbst WEn das gemeıne olk stirbt, wird der Bürger, der
Fabrikarbeiter, der Gelehrte, der moderne Bauer bewußt oder
unbewußt 4a US seinem gleichbleibenden Volkstum leben  .. und also
auch dessen Inhalte miıtnehmen. ber ıIn diesem Schluß wird
behauptet, daß „Volk” un!' „ Volkstum “ eiıine Konstante. durch
alle Jahrhunderte e1INn Gleichbleibendes sel, S dem siıch alle
Erscheinungen erh'q'ben. Schreiber erkennt, daß diese Behaup-
tung nıcht beweisen 1st, und wendet siıch deshalb einer 1e]
tragfähigeren Schlußfolgerung Er sagt sind Verluste
vorhanden, die auf das Konto der Aufklärung kommen, aber
6Ss sind auch Iuszeichen finden: eıne frisch lebende
Bauernfrömmigkeit. Damit sind also EUTITC Bedenken zumindest
für Zeitalter verfrüht. Gewiß schließt Schreiber aUusSs

Seinen Erfahrungen. Ich aber, Aa Uus meınen, Mu wiederum CN:
der evangelische Bauer ıIn Schlesien, besser Sesagt, der Landmann
1n Schlesien, wendet sich täglich entschlossener ab Unsere (Ge-
meıiınden zersplittern Fetzen: die nächste Hofinung ıst hier,
daß der Weg, der kirchenab geht, ZU  ur Religion, ZU sehnsüch-
tıgen Suchen des Ungrundes wendet.

11
JD)as Arbeitsfeld

Pfister 1n se1ınem vorhin besprochenen Buch sagt von der
Religion, sS1Ee TEeIE WLIULS 1n dreifacher Gestalt entgegen einmal als
historische Tatsache In der Vergangenheit, als eıne historische
Erscheinung, ferner als Tatsache des gegenwärtigen Lebens und
schließlich als eine psychologische Tatsache iın uUuNsSsCTECIL eigenen
Inneren. He TEL Gestalten werden VO der empirischen e11-
gionswissenschaft erforscht, die sich demgemäß 1n zwelı [ Diszı-
plinen teilt Einmal 1st die phänomenologische Religionswis-
senschafit, welche die objektive Religion, die Religion in
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Vergangenheit und Gegenwart erforschen hat, annn die eli-
gionspsychologie, welche die subjektive Religion untersucht.
Pfister führt aus, daß aml STa „Religion” „Volksglaube” eIN-
setizen könne und nach demselben Schema Eirscheinung, Werden
und ınnere Gegebenheiten des Volksglaubens ertorschen könne.
Fın ahnliches hat für die kirchliche Volkskunde STa Wir fragen,

iıhren samtlichen Erscheinungen gerecht werden, dem Zu-
stand nach: WIT Iragen nach der Entwicklung, der Geschichte,
dem Werden der einzelnen Erscheinung, und wollen endlich
den seelischen Gegebenheiten kommen. Eis ıst begreiflich, daß
bei einer solchen Aufteilung des Stoffes der iteratur, 1n welcher
das Material geboten, der Tustand aufgewiesen wird, e1In |öwen-
anteil zufällt. daß die tolgenden Kapitel Z Zeit dem ersten

verhältnismäßig armlich gegenüberstehen.
will mıt der Erörterung des Zuständlichen beginnen.

Wir wenden U:  ON da zunächst dem zeitlich Gegenwärtigen Z
Hier stehen 1 Vordergrunde die Arbeiten ZUIL Brauchtum un:
die ZU Glauben un Z Kirchlichkeit des Volkes. 438 Lehr-
buch. VOrzZugswe1lse für den Volksschullehrer, ıst Stonners ‚Volks-
brauch“ ?5), das VOmn katholisch-deutschen Volksbrauch handelt.
Die Ziele seiner pädagogischen Volkstumskunde gehen u55 1er
nıchts . ohl aber, was 1 einzelnen zusammenbrachte. Fr
1l die Seele des Volkes ın seınen brauchtumartigen Außerungen
erkennen. Das wird 1U reilich, WL überhaupt mıt uUuNsSeTIN

W issen das Brauchtum un: die W urzeln der einzelnen Er-
scheinungen, durch eine volkskundliche Harmonie 1U schwer g_
lingen. Eıs kommt dazu, daß Stonner das Abergläubische gern
mildert, WL nıcht als alte Weisheit der Wissenschaft,
Iso 1m Letzten rationalistisch erklärt. Dagegen werden kirch-
liche Finflüsse SCIN erortert. Historische Einblicke darf INan nıcht
erwarten;: die Dinge liegen für Stonner alle ın eıner Ebene
(Natursagen heutig uSW.). Kann INa  - das Buch nach der Berück-
sichtigung der eben vorgebrachten Bedenken mıft manchem
Nutzen brauchen, darf na sich doch nıicht verhehlen, daß
öfters Irrtümer der Entgleisungen vorhanden sind. Die Lafel

25) Anton StON HOT: Die deutsche Volksseele 1MmM chrıistlich-deut-
schen. Volksbrauch. Verl Kösel-Pustet, Miäünchen 1935 0’35 31

Zischr. Kı /4.
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Schlesisches Hochzeitspaar v auft welcher Herr Lehrer Miüller aus

Schreiberhau als Bräutigam erscheint das heißt auf der InNalı

Trachtenhochzeit mımt erscheint wissenschaftlichen
Werk nicht angebracht Man weiß nach solcher Probe nıcht w as

OL Wert der andern Bildbeigaben halten darf CS scheint
ZUI mindesten bedenklich, S1C anzuziehen oder benutzen.
Alles allem Ina.  - geht mıt keinem rechten Zutrauen das
Buch

Bei Vergleiche mı1t Stonners Buch erscheint ILLE Korens
„Volksbrauch: 26) 1e] gelungener AÄAuch dieses Buch kommt au

katholischer and Es geht das Kirchenjahr mıt SC1IHNEN Heiligen
durch un teilt die den (österreichischen) Alpen jedem
Festtage üblichen Bräuche mI1T Freilich auch ]1er wird eın
etzten wissenschaftliches Werk geboten; heißt Vorwort

Es ann nıcht die Absicht dieses Buches SCHLHIL, die weıte reiche
Vielfalt des relig1iösen Jahreslaufbrauchtums SC1NECIl ausend
Einzelheiten statistisch CHau aufzuführen un schildern
das aber eben brauchen WIL „Es schien 1e| mehr wichtiger, die
großen Grundlinien, die Quellströme und FEinflüsse aufzudecken,
aus denen Brauchtum sich erhebt und Leben erhält Hat InNa.

sıch ihres (Gesetzes un: ihres Sinnes vergew1ssert wird Na  b

unschwer der Lage SEIN, irgendein bestimmtes,; vielleicht al

umgrenzte rtschaften gebundenes Brauchtum richtig Z U-

ordnen Ich fürchte, Koren verspricht 1]1er mehr, als un als
wWIr alle halten Nn Er eistet das auch nıcht das Wich-
i1ge SE1INECNHN) Buch INa 111 Mer wiıieder nach ihm
greilt 1ST vielmehr das, daß die Brauchtums Stimmung
geben vermäaß, das alpenländisch Katholische. das Brauch
bestimmt und al ıhm haftet das a WIL eben als Konfessionel-
les nd Kirchliches ertfahren wollen An Koren erinnert die schöne
kärntnische Volkskunde VOo  S Graber 27) In breit ausholenden
Pinselstrichen SEeTIZ C111 Bild des kärntnischen deutschen Volkes
hin, WI1C auf keltischer Wurzel sich als C111 deutsches erweıst
wobei 101r u  — die keltischen Reliquien deutlich scheinen

Verl NIiON26) Hanns C Volksbrauch Kirchenjahr
Pustet, alzburg 205 A

27 raber, GEOTS, Volksleben Kärnten. Verl ykam, (Graz
1934 455 VOIK  -OT5;  Flurkarte, arbige, 100 EFE
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un wI1ıe VOoO Augenblicke der Geburt bis e  iın den Tod, VO

ersten Advent bis Allerseelen se1ne Tage halt Auch ]1eTr T1 stark
un überaus bestimmen die volkskatholische kirchliche ote ın

Erscheinung. Ist Graber auch meı1st recht schnell miıt Deutungen
bei der Hand, muß INa doch die des BRuches loben

eben dies Buch T1 ihm ın jener Kunst, die Stimmung der
Bräuche schwıngen machen, un die evangelische Kirchlichkeit

zeichnen, ahnlich, der biographische Roman Justs 28  — Über
den Wert des biographischen Romans als volkskundliche Quel-
ensammlung un: Darbietung brauche ich wohl nıichts be-
merken. Sein wirkliches Verdienst beruht 1n dieser Übermiuitt-

hlng un Verdeutlickung der Stimmung, das reilich auch
aus keinem gelehrten Sammelwerk entgegentrıitt. Hier wird
Volkskunde, VOLT allem „ 1um un Brauch ın epischem Stil
eiınem Helden auigewlesen. Man dartf Just zugestehen, daß iıhm
eın Buch gelungen IStT, ıIn dem die kirchlich-volkskund-
lichen Züge sıch unaufdringlich ın den Fortgang der Erzählung
tügen. Und daß InNa.  - etwas VO dem schweren Ebenenlande des
nördlichen Posens AaUus dem Buche SpUurt Er ıst mMIr damit
ohne daß ich Z  In Wandlung der volkskundlichen Sammlungen ın
solche Romane anreızen möchte lieber als manche „Harmonie”
VOo Art der Stonnerschen.

Hier waäare weıter Sohnreys Sollinger-Buch *°) .9 das
eıne Sammlung VO Plaudereien Aaus dieser vorwiegend EVda.

gelischen Landschaft und ıhren Menschen bringt. Der Feuilleton-
charakter überwiegt; trotzdem kommt eiıne oder die andere gute,
den evangelischen Niedersachsen tretfende Bemerkung al den
Tag Nur Sohnreys germanistische un mythologische Ausfüh-
rFrFuNnsch erschrecken: ın ihnen schlägt argster Dilettantismus 1M-
iNer wieder durch.

In eınen noch CHNSCICH landschaftlichen Bezirk leitet die ADOorTI-
heimat“ VO.  — Paul Goeschke 30) Der Pfarrer der Doöorftfer Gugel-

28) Friedrich t9 Kirchenfenster leuchten. Von Sıtte und Brauch
und Dorfjugend 1m Netzegau. Verl Ludw. ngelenk, Dresden 1935

29 Sohnrey, Heinrich, Die Sollinger 1N€ Volkskunde des
gebietes. Deutsche Landbuchhdlg., Berlin 1936 415Sollinger Wald
Dorfheimat Verl Herm. Ewald, Parchwiutz Schl 1935

T
Unsere

Hier w1ıe be1 allen okalen Volkskunden sind Karten



Literarısche Berichte und Anzeigen

wıtz und Merschwitz-Herrndorf 1mMm Niederschlesischen schrieb
eıne Volks- un Heimatskunde, In welcher das Kirchliche 1m
Vordergrund steht eın Buch, das nıcht DUr für die Gemeinden,
das auch der volkskundlichen Forschung willkommen erscheint.
Man kann ruhig als e1in Musterstück hinstellen, warTe CS auch
erwünscht, die volkskundlichen Stücke geordneter bringen,
nd hörte 11a VOT allem noch etwas ber Cie F römmigkeit,
die relig1iöse „Energie” des Volkes. Beachtlich ıst C daß lange
VOrT Jobst 1ler kirchliche Sıitten ZU. Aufzeichnung gelangten.

Im Gegensatz Goeschke versuchen Arbeiten W1€e die
Kriechbaums mıtsamt den manchen andern Landeskunden 30a) das
a Land ın seinem physikalischen Aufbau, selner Geschichte.
seinem Volkstum und seıiner geistig-künstlerischen FEntwicklung
durchzunehmen. Es ıst rühmen, WwWenn dabei auch seıne kırch-
liche Geschichte un: ihre Wirkung ın das olk beachtet wird.
w1€e bei Kriechbaum (S 106—117) versucht wird. WEn 1er
auch 1U knapp un skizzenhaft erscheint. Die meılısten der ıIn
den etzten Jahren erschıenenen Landeskunden hingegen VeCOTI'-

gaßen, daß eıne Kirche exıistierte, daß S1Ee 1Ns olk gewirkt hat
und ihm manche besonderen Züge gab: 65 ıst der Vorzug, der O
der Pennsylvanıa (German KFolklore Societ y veröffentlichten Ar-
beiten bisher Ba 1 A1L vgl auch unten), daß S1e sıch dieser
Frage oft bewußt geblieben sind 30b),

notwendig, zumindest 1ine solche des Kreises, der nächsten Umgebung,
des Dorfaufrisses und der Flur: anders hängen S1E für den Herner-
stehenden ın der ulit

30a) Fduard riechbaum. Baijernland. Verl Knorr 1r Mün-
hnen 19585 145 Tateln Kartenskizzen. Ich NN landes-
kundl Arbeıiten ferner: Anton achinger, er Wienerwald. Wien 1934
NI U, 510 XVI Tafeln, Karte; Hugo Moser, Schwäbische’ Mundar

un-und Sitte in Sathmar (Schriften deutschen ademı1e H 3())
chen 1957 164 Tafeln, Karten:;: Reinstorftf, Lüneburger auern-
LUum, Selbstverl Harburg 1957 195 S s Franz Krause, Deutsches
Grenzland Ostpreußen. Verl Morgenroth achf Pılkallen 1935 D

Tatfeln Gerh Werner, Sprache und olkstum ın Untersteiermark.
Stuttgart 9  35 175 Karte, Tafeln Vgl Anm. 71

30b) Clarence Beckel, Karl marrıage customs: Anıta
Eyster, Notices by (serman and WISS settlers In ermäah NCWSDAPDEIS:

L: Henr Kinzer, Conestoga WagOonNs an their ornamental 1TONINS:
LIL illıam Hinke and John Baer Stuodt, lıst of (serman

immı1grants from Zweibrücken Bd. I; Catalogue of the Pennsylvania
Wolk art exhibition 1936
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Als Korenscher Versuch fürs evangelische Gebiet ann Nnam-
lich Jobsts .„kirchliche Sitte“ 31) bezeichnet werden, eine Zusam-
menstellung uUNsSCIC5S Brauchtums., soweıt Von der Kirche her
bestimmt, geordnet wurde. Das Bändchen, das praktische Zwecke
verfolgt, ıst für die Forschung leider unbrauchbar. weil jeder
Fundort un die Fundumstände 1 Dunkeln bleiben. Schade!
Denn Was alles Sıitten verzeichnet, erregt das Interesse atıch
des Volkskundlers 1m höchsten Grade und laßt ul  N viele Aus-
blicke vermuten auch solche für eiINe Volkskunde des
„Bürgers”

Vom Auswirken kirchlichen Forderns unı Juns in einen eIN-
zelnen Bezirk zeugt ann das Heit, das Heinrich Isenberg VOTI'-

legte 3‚2) Er zeichnet das kirchliche Brauchtum 1mMm Handwerk
auf, das heißt das ıIn en alten Gilden un Zünften. Natürlich
steht da die Blütezeit des zunftischen Lebens, das Spätmittel-
alter mıt seıinen Auswirkungen 1m Vordergrunde, greift auch
manchmal noch 1ın spatere Jahrhunderte. Das eft wird, neben
Fuhses 1e] weitgreifenderem Werk 33) gebraucht werden MUS-  S
SCH, Altertümer des handwerklichen Lebens ZUD Aufmerken
ZWINgen, dargschilder, Fahnen, Fenster. Altäre. Zunftheilige,
(Gemälde UuUusSw.

Das Isenbergsche Buch langt 1INs Hochmittelalter. Das macht
die Frage stellen, ob CS richtiger hier, oder ob s nicht richtiger
1mM nächsten Abschnitt steht. INn dem ich die Geschichte der kirch-
Lich-volkskundlichen Güter erortern ll Auft dieses Bedenken
wird mussen, daß Isenberg nıicht eıine Geschichte hand-
werklichen Brauchtums xibt, nıcht die vorhin erwähnte Ausein-
andersetzung zweıer Geistigkeiten, der alteren und der kirch-
lichen, F;tappe u  z Etappe., sondern daß DUr eıinen alteren
7 Sti 1ın das Lichte rückt Fn abgelaufener Abschnitt wird
vergegenwärtıgt un: wird 1mMm Sein, nıicht aber 1n seinem Werden

31) TE öbDSt1: Sammlung kırchlicher Sitte Studien 7 rel
Volkskd 7) Verl Ludw. ngelen 1957

Heıinrich ” es rauchtum 1m andwer
l1&1öses Brauchtum. Verl Buschmann, Münster E A 151
1,50

55 Fuhse Handwerksaltertümer. (Werkstücke aus Museum,
1V Bibhliothek d Braunschweılıg VIL.) Verl ppelhans,
Braunschweilg 1935 285
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aufgewl1esen. |Jas scheint MMır das Entscheidende, W1€ für dieses
Buch, für die folgenden, auf die ich u komme. Es geht,
das soeben Gesagte noch einmal unterstreichen, sowohl aus

Rücklins 42) w1e AUS Schlichtings **) I )issertation hervor. Wenn
Schlichting, ausgezeichnet, die „religiösen und gesellschaftlichen
Anschauungen 1n den Hansestädten des spaten Mittelalters” dar-
zulegen versucht, dann handelt S1Ee VO. dem Nas RN nicht aber
VO Auseinandersetzungen un Entwicklungen. „Aufgabe dieser
Arbeit ist C5, 1mMm Rahmen einer Schilderung der relig1ösen nd
gesellschaftlichen Anschauungen den Interessenkreis unNn: die
Vorstellungswelt der Bewohner der Hansestädte 1mMm Mittelalter

kennzeichnen:, lautet der erste Satz, un: Schlichting sibt
e1in Gemälde, nıcht aber eıinen Kılm w1e€e die folgenden
Schriften Zustandsbeschreibungen, keine wahrhaften Historien
sind.

wende mich DU den einzelnen Epochen möchte,
eıner VOILL Mackensen eilfertig aufgestellten Behauptung

willen 35) zuerst auft Titius *°) auch 138855 angehende Studie VOI-

welsen. Denn das, W as dort als das Ergebnis zutage trıtt, er-

scheint In unsern Untersuchungen immer wieder, daß naämlich
‚„„nicht physiologisch-psychische Rassenunterschiede die relig1i0ns-
geschichtliche Entwicklung VO ıhren Anfängen her entscheidend
beeintlußlt haben, sondern daß AaUus weiıthin gyleichartigen Anfän-
SCH durch die Geschichte die sehr verschiedenartigen religiösen
Gebilde entstanden sind, welche uLSs vorliegen. . Das ZWINgT den
Religions- un:! Kirchenhistoriker gut w1€e den Volkskundler
Z Stellungnahme. Was sSonst diesem kleinen Heft A

1ST, geht stärker den Religionswissenschaftler als en
Volkskundler un ma 1eTr füglich unerortert bleiben.

Von großer Bedeutung für die Bemühungen der letzten Jahre
ıst überall ohl die germanische Bekehrungszeıt SCWESCH. Es geht

Elisabeth Relıg1öse un gesellschaftl.34) Mary SaalfeldAnschauungen 1n den Hansestädten des späten Mittelalters.
Östpr. 1935 DE 191

1L10-35) w Volkskunde 1n der Entscheidung
sophie und Geschichte 63) Mohr-Sibeck, Tübingen 195 ]
dazu iıkman udkavlen 19358,

36) Arthur Ta LA Die Anfänge der elig10n be1ı Arıern und
Israeliten. VaneNNOEC Ruprecht, Göttingen 1954 2,80
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dabei 1ın erster I inie die Nordgermanen, Obwehl die Quellen
für das Südgermanische miıindestens ebenso reichlich. ließen,
ennn wWwWenn Ina. glaubt, daß bei den Nordgermanen das heım1-
sche heidnische chrifttum Wesentliches könnte, annn
taäuscht al sich, w1€e eben Schomerus ze1gt. [Die Religion der
Nordgermanen ıst nach se1ner Schrift und aln wird ihr 1n

diesem Umstand gahz nd gar beistımmen mussen auf 1330

alleın 1n kirchlichen Quellen überliefert. Hier stellt sich also eINs
der interessantesten Probleme., nıcht 1U das allgemeine, durch
die kirchliche Tendenz em realen, unverblümten Vorgang
durchzudringen, sondern das unXSs 1eTr wichtigere: 4 U dem Mate-
rial einer Aussonderung des Kirchlich- Volkstümlichen g-

langen, und eiıner Aussonderung des alteren (Gutes J)Jas
wird allein auf einem Wege, w1€e ihn Schomerus 37) geht, ber eın
Prüten un: kritisches Erkennen des Quellenmateriales geschehen
können, nicht aber, wıe Werner Peuckert e5s versuchte, der
nirgends die vorhandenen Quellen heranzukommen vermaß,
weil sS1e UU  — 1n Übersetzungen lesen vermas Er geht der
frühchristlichen. Volksfrömmigkeit der Nordgermanen nach, stellt
Iso ın N1SCICH 1nnn die F rage recht un definiert „ Volksfiröm-
migkeıt 15 die begriffliche Kennzeichnung des Einflusses es
bodenständigen Volkstums auf die Gestaltung des Glaubens-
lebens”, rückt also VO  S seiner ben gekennzeichneten Stellung-
nahme ab ber die Schrift ruft ann 1n ınteressantes Problem,
das schon On Jacob (Grimm gestellt ward, auf: das C hristentum
am, „„als die Zeit ertüllet war  .. wW1€e Werner Peuckert 1m
besonderen darzustellen versucht. als das germanische Eithos
durch die Ausbildung des Königstums 1n eıine Krise geriet, ın
welcher das CO hristentum allein Halt geben konnte. So weıt ich
S übersehen verma$g, ıst aber das germanische Königstum eın

komplizierter un: eihen Zeitraum VOo etwa ausend Jahren Uu11-

assender Prozeß. daß al 1n iıhm aum die wahren Gründe

Rudolf Die Relıgıon der Nordgermanen 1m
stlicher Darstellung Phıl Dıss. Göttingen Verl Ooske,Splegel chr1ı

Borna 1936 I} 164 Vgl auch Meißner E: 59 ” aa © 1135 it
Werner IdDie frühchristliche Volksfrömmigkeit der

Nordgermanen  48 S. udıen rel 2 Verl. ngelenk, Dresden 1937
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der Umwälzung suchen annn ber das mäa 1er einmal völlig
ınerortert bleiben. Kıs ıst MIr wichtiger, auf e1in anderes hiınzu-
welsen. Wie viele seizt nämlich Werner Peuckerts Darlegung
OTQauUSsS, daß VOoOrT der Christianisierung eın In seinen relig1ösen
AÄußerungen dem olk urtümlich entsprossenes Volkstum da-
BCWESCH IsSt: ein artgemäßes relig1öses e1iIn wird an g CNOMMLECN.
DclS aber ıst 1n diesem ınn nıcht nachzuweisen: WIT wıssen viel-
mehr, Jaß Jenes Volkstum, jJjener Glaube eın Gewordenes ıst,
WIT w1ıssen VO.  S Wunden, Schrunden, Makeln, die hatte: WIT
kennen auch einzelne Stationen se1INESs Werdens, In dem die
Christianisierung 1Ur eiınen Jahresring darstellt.

Hier, ın der Zeit der Christianisierung DSCTeETr Väter,., liegt
auch der chwerpunkt des uns besonders angehenden Kapitels
von Pfisters Buch 52} Von dem erschlossenen Fundus einer SC
maniıschen Religion ausgehend, weıst die Finflüsse ıIn diese
auf, die sS1e umtormen und gestalten. Dabei fallt selbstverständ-
lich dem COChristentum der Löwenanteil

Man annn auf ZWaNnZzlg Seiten keine Geschichte der christ-
lichen Wirkungen geben, auch wWenn InNna. s1€e Aaus einem bestimm-
ten Winkel sieht Deshalb annn Pfisters Aufriß NUuU andeuten:
allein die Frage der Christianisierung beschäftigt iıh eingehen-
der, und 1er kommt auch auf die psychologischen Unter-
yründe, die „Glaubensenergie , w1€e 16S Korrelat des ‚ Volks-
glaubens” E „Religionspsychologie” der Religionswissenschaft
nennt.

'Trotz solcher Kürze muß al SAaSCH, daß die Piistersche |)ar-
stellung solider un:' wissenschaftlich sicherer undiert iıst als die
Wiesnersche, dessen Studien sıch dem „ Volksglauben” Z 11

wenden. Was VO:!  5 Vidar sagt, trıfft keine einwandtfrei SCI-
manıiısche Gestalt, sondern eın W esen des christlich germaniıschen
Synkretismus, un alle daran schließenden rörterungen führen

1NSs Irre. Wenn den Sonnenkult des Nordens Aaus der
Monumentalüberlieferung erwıesen sieht, InNu Inall fragen,
Wr uns enn bezeugt, daß diese Scheiben. Kreise, Stonehenge

39) Friedrich Deutsches olkstum 1 Glauben und A ber-
lauben (Deutsches stum, hrsg. VO John Meiıer, Bd. 1V Verl
de Gruyter, Berlin 1936 u. 161 3,80
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die Sonne meinen? Ess sind Annahmen unNnseTCI Forscher, die
für Tatsachen halt Und auch, wWwWas VOoO  S der Umwandlung
alter Glaubensinhalte 1n Cu«c sagT, geschieht nıcht, w1e durch
seıne Saätze klingt, VO. Volk:;: es sind w1€e bei den Märchen, w1€e
e1ım Volkslied steits die einzelnen, A UuS deren geistigen Jätig-
keiten ann die Menge zehrt

Zusammen mıt allen diesen Schriften maß noch urz auf
Walter Baetkes Quellensammlung 40) hingewiesen werden. die
nıcht u  _ auf den heidnisch-christlichen Synkretismus kommt,
sondern die auch ıIn Hinsicht auf die Fragen „Frömmigkeit” und
„relig1öses Tun . „Religion un Rechtsglaube” mıiıt einer reichen
5Sammlung VOonl Belegen dient, und für diese Fragen 1MmM Be-
reich der cQhristlichen Welt tragfähige un erörterungsfähige
Grundlagen vibt ıcht eine Mythologie, wohl ber die Religion
der Nordgermanen, doch aud1 der suüdlichen, stellt sich UNXs 1ler
dar.

Wenn WIT VO diesem Ort ZU Mittelalter weıter schreiten;
da 11 VOo UuUNXS auych Fliegners Dissertation 2 beachtet werden.
Sie zeIgT, w1€e durch die Kirche sıttliche un relig1öse CImMa-
nısche Begriffe cohristlichen Begriffen werden. Gewiß nicht
kirchliche Volkskunde, wohl ber eıne Untersuchung, die für die
kirchliche Volkskunde beachtliche Hinweise bringt

Auch Höffners „Bauer un! Kirche 1 deutschen Mittel-
alter 41a) ist keine kirchliche Volkskunde, und gibt ihr doch be-
achtliche Hülfen. Er will VO der Gesellschaftslehre her die Frage
aufrollen, /a „Irdisches‘ VO der Kirche ın diesem Bereiche
akzeptiert ward, und inwıeweıt die christliche Weltanschauung
die gesellschaftliche Verfassung des Mittelalters beeinflußt hat?

diese Verfassung DU  — eın Ergebnis des ( hristentumes Nar

oder abseits on ihm entstanden ist? Dem SaNzZch Komplex gnt-
4.0) alter Baetke, Die Reli 107 (‚+ermanen In Quellenzeug-

nıssen. Verl M Diesterweg, TAN. urt- 1958 XVI U: 185
5,8|

41) ar Geistlıches und weltliches Rıttertum 1mMm
Rolandslıe Pfaffen Konrad Maruschke Berendt, Breslau 1957.
AL

41a) Joseph Hötfner,., Bauer und Kirche 1m deutschen Mittelalter
Görres-Gesellsch. Veröffentlichungen Sektion echts- uınd Staats-

wissenschaft 78) aderborn 1958 1927 5,8S0 R
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nımm(t als die 1ler speziell lösende Frage die nach der
Kirche und ihren Beziehungen ZU soz1ialen Stellung des deutschen
Bauerntums Mittelalter Obwohl S1IC vorzüglich als Verfas-
sungsrechtler untersucht entfällt doch für den nicht historisch
ausgebildeten Volkskundler recht vieles, W as ihm NuLZ
einzelnes auch I1UFL: obenhin erortert wird vgl etwa 109 ber
Verachtung des Bauern) und die „Literatur nıcht WEN1ISCS
SA und verbessern hätte

Auch ber das deutsche Mittelalter liegen verschiedene, für
C11E kirchliche Volkskunde beachtliche Dissertationen VOTLT Ich
nannte vorhin bereits die Fräulein Schlichtings Wie hier, wird
auch der Rücklinschen %%) Untersuchung VO religı1ösen An-
schauungen, religiösem Volksleben gesprochen, WO Wahr-
heit sıch kirchliche Zustände handelt Sie zeichnen beide das
erhältnis Stadt nd Kirche, das Stiftungswesen, Heiligenwesen,
Wallfahrten, Bruderschaften, Ablaß us belegen Uns wichtig 1st
ferner das Kapitel „Volk un Geistlichkeit‘. W: ber die
den Geistlichen geübte Kritik Ausführliches finden 1St, un
die zusammenfassenden Bemerkungen ber Cie relig1iöse Hal
LUNg des Volkes Ausgang des Jahrhunderts, das g C
steıgertier Kirchlichkeit SC111 eil erlangen versucht In
gesteı1gerten Kirchlichkeit das 1st für NSeIC Problemstellung
entscheidend denn „der Mann schöpfte SC11I1 Frommen
nıcht Aa dem Vollen Aszese oder Mystik höheren Stiles,
auch nıcht Aa UuSs dem Nährboden wohlgepflegten Theologie
NC Seele SüS ihr Leben unterhalb dieser Hochsphären al dem
Religiösen Sıtte nd Brauch hatte also und übte das; das
Wesen des Volkstums ausmachte Zu tiefist war darum der große
Umbruch 1111 Brauch Verarmung Sıitte un Brauch‘
schreibt eıt 3°} Fs wird 1er dem ‚Umbruch das 1st für eıt
der Reformation, das ZUSCHMECSSCH, W as der Volkskundler viel-
mehr als C111 Folge des Einbruches des „vernün{itigen Denkens

Mittelalters den Reichsstädten Hall und Heilbronn. erıings Hıst2) Gertrud Rücklın, Relig1öses Volksleben des ausgehenden
tudıen 2926 Berlın 1935 4C 164 5 6,80

—”” WI1 Andreas eıt, Volksirommes rauchtum und Kırche
dtsch Mitte alter. Herder. Freiburg- 1936 X X-EV- 251 Tfln
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betrachtet,; das die auf Kritik gegründete evangelische Kirche 1U

früher erfaßte das aber heut auch das katholische olk 1

tietsten Maße durchrüttelt Nur wird I1a CS verstehen dür-

fen, daß UuNS der Reichtum volkstümlicher Überlieferungen und

jene Haltung „katholisch ” anmutet.
Veits Buch gibt eine reiche und willkommene Sammlung VOL-

züuglich des „‚volksfrommen Brauchtums”, des unter dem
FEinfluß kirchlicher Anschauungen un Formungen stehenden
Brauchtums 1m Jahreslauf, W ochen-, Sonn- un Feiertagen,
un: des Brauchtums bei Geburt, Hochzeit und Tod Es ıst sehr
schade, daß eit SCrn generalisiert un darauf verzichtet, die
einzelnen Erscheinungen zeitlich un: örtlich festzulegen, bzw.
ihre Ausbreitung aufizuzeigen; aber das ist wohl heut och iLI1L-

möglich, un: WIT wollen froh se1n, daß eiInNn Katholik den Anfang
machte un: die kirchlich-relig1ösen Hintergründe der mancherlei
Erscheinungen deutete, VOo  } deren kirchlichen Ursprung WIT noch
wen1g wI1ssen, w1e€e auch die Hoyersche Studie unLls kürzlich wieder
lehrte.

In die Zeit, der eit die Hauptschuld ZTerbrechen des
Brauchtums beimißt, tührt eine gründliche ntersuchung TEU-

denbergers ber die Wallfahrt Birklingen, die ich ihrer

Bedeutung tüur das Volksleben der Reformationszeıt 1n Franken
1er schon NneENNE Hierher ıst auch die ]Dissertation Fried
richs .4»5) rechnen, die ahnlich w1e€e die Arbeit Rücklins ze1gt,
daß die oziale Fürsorge nıcht sehr bei der Kirche, als be1i der
weltlichen Obrigkeit gelegen hat, bis 1eTr der Durchbruch der
R eformation eıinen einschneidenden Wandel schuf Und deut-
licher als vorhin lernen WITr 1n dieser Untersuchung das geme1ıne
Volk, cdie Armen und Bettler, kennen, worın bei der Studie für
den Volkskundler der Hauptertrag lıegt, und wobeli ich och aut

eıne die schwedischen erhältnisse umfassende Darstellung on

4:4:) b Quellen Geschichte Wallfahrt
Augustinerchorherrenstiftes  R3 Birklingen Würzburger |)özesan-

geschichtsblätter X}} E 208
45) Herbert Friedrichs,; Das Armen- un Fürsorgewesen 1n

Zwickau bıs Eınührung Reformatıon. Triltsch, Würzburg 1935
] 104
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Wert das Augenmerk des Lesers richten möchte 446) AÄAuch Soldan-
Heppe 46a)’ der 1n einem ach der Originalausgabe bearbeiteten
Neudruck vorliegt, ware diesem wobei MIr
rTeilich richtig erscheinen will, daß der alte ext unverändert —

schienen ware; hat 11011 einmal für dieses (Gebiet „„klassische ”
Bedeutung.

In ein vollkommen anderes Gebiet führt die Broschüre
(‚lemens ber Luther*”) der Werner Peuckert 1€Ss Vorwort
schreibt: „Ks gibt immer noch Theologen, die sich unter Volks-
frömmigkeit nıichts anderes denken können, als mehr oder wenl1-
gCI lebendige Resterscheinungen Crs:  NC Zeiten. Deshalb
mul stets wieder betont werden, daß WIT unter Volksfirömmig-
keit die mıt dem bodenständigen Volkstum geschichtlich verbun-
ene F röommigkeit der christlichen (Gemeinde verstehen. nfolge-
dessen ist ın diesem Heftte eben nıcht DU VO Luthers Stellung
ZU Aberglauben die Rede, sondern In erster Linie VO  z den
Dingen, die für die mittelalterliche (semeinde wichtig SCWESCH
sind, Marien- un Heiligenverehrung . Man sieht W1€e 1MmMm
Kreise Peuckert und Jobst das „Kirchliche“ das Anziehende
ist, begegnet auch 1m Widerspiel ZU. alteren Glaubens-
bestand. Sonst wurde ber Luther und seiıne Beziehung volks-
kundlichen Fragen schon häufig geschrieben; nach (ötzes ‚ Volks-
kundliches bei Luther“ 1909, nd Klingers „Luther und der deut-
sche Volksaberglaube“ 1912, hat Georg Buchwald 1936 ‚Volks-
kundliches be1i Luther‘ *®) un: Erfurth 19585 eın Bändchen ber
Luther ın der S5age 49) vorgelegt, WwW1€e auch Jobst ın selner vorhıin
besprochenen Dissertation ausgiebig Luthers Reichtum Stel-
lung ahm.

Was Jobst un Buchwald W1€e schon Klinger gaben, dient VOTI-

züglich dazu, unNnsSs Luthern selbst zeigen; ecs laäßt den Mannn

Dn der, Fattigt folk och t1ggare. Ahlun och SONEeTS
Lörlag, Stockholm 197 Vgl nklaar, Varende
luyden Van (G(Garum Comp., Assen 1937 1435

4.63) Soldan-Heppe, (eschichte der Hexenprozesse. Antäus- VerlagLübeck 1938 316
A:7) Otto Clemen Luther UnN. dıie Volksfirömmigkeit seliner Zeit

Studien ET relıg Volkskd H. 6) Verl ngelenk, Dresden 1938
Verl Herm. Schaffstein, Köln 1936 63

49) Richard Kr MT Ar Martıin Luther In der dage.
Herm. Eichblatt Verl.,, Leipz1ig 1956
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ın se1INner Bindung Heimat und olk erscheinen: Clemen
ze1ıgt, das ıst die 1 utherische Welt. 1n welcher als eines ihrer
Glieder lebt, reilich auch als das vorzüglichste derselben.
ber WIT sehen ler nıicht ıhn als seine Zeit un seıne Welt
und deren Glauben; WIT sehen die Kirchlichkeıit. die von iıhm
kommt, un sehen die evangelische, die bald wirkend ıIn die
Welt und volkstumschaffend eingehen soll, entstehen.

Kin anderes Werk ıst das Hebbes 50) das ich verspatet
ZULEr Anzeige bringe. Es schildert die Schweden ın Böhmen nd
Mähren., W1€e sS1E die tschechische Volkstradition un I ıteratur
1 sehen lehrt Daß ler ZU böhmischen Krieg, dem ersten un:
nıcht gelindesten eil des Dreißigjährigen, Ausführliches steht,
bedarf nıcht der Erwähnung. Wohl aber, Jlaß 1er eın Muster-
beispiel eines Versuchs vorliegt, W1€ amn ‚„„‚Geschichte ” aus SONST
nıcht beachteten Geschichtsquellen erhebt. habe der Darstel-
Jung nıchts zuzufügen; S1E faszınıert durch ihre Sorgfältigkeit
und durch den Reichtum dessen, W as sS1e bhietet. Nur eine Ergän-
ZUDNS sel erlaubt: das für die eschatologische Weisheit des Volkes
In Böhmen un dann iın Sahz Österreich entscheidende Volks-
buch „Sibyllen W eissagung das 18517 e1in Tscheche schrieb, geht
auft die schwedischen Kriegsjahre zurück. w1€e eıine Flugschrift
VO Kamp{-Praelium 1L115 zeıgt. Und 1er S: wWwWIie Au Hebbes
Buch annn 1Ul eın Mann, auch wennNn keıin Kirchenhistoriker
1St: noch eines lernen, das Wichtige nämlich: wW1€e man 1 sche-
chischen auf Einwirkungen VOomn außen, zwangsartıge un indere,

antworten pflegt. Wie dieses olk sS1e autnımmt un:
braucht °}

ber das führt unLSs schon 1n andere Zeiten. hebe Aaus e1ıner,
uXLSs näherliegenden, e1in Buch hervor, das abseitig scheint, un
das erst VOo Jobsts issertatıon her wichtig wird, weil 1n ihm
cdie Journale und relig1ösen Zeitschriften der Aufklärungszeit,
und Na örtlich gebunden, 1mMm Umkreise Augsburgs, 111585 sichtbar

50) Svenskarna Böhmen och Mähren. Almquist och ıksells bok-
trycker1, Uppsala 1952 VIIL U. ’3()

51) Vgl auch Peuckert, Deutsches S1UuUm 1n ärchen un
dage 148
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werden: das ıst die Dissertation Hildegard Mahlers 52) Sie zeıgt,
daß auch ın ferner liegenden Zeiten die Zeitung ein volks-
kundliches Quellenbuch darstellt, nıcht NUTr, w1€e ich einst
nachwies, die heutige.

Die wichtigste Arbeit der etzten Jahre, 1ın der relig1öse
Volkskunde getrieben wird, schrieb aber Stoudt 53) er
gehende amerikanische Dozent, Nachkomme pfälzischer Sek-
t1ıerer, ermaßs zeıgen, daß die Volkskunst der Pennsylvanıia-
Deutschen vollkommen 1n ihrem relig1iösen Denken wurzelt,
sS1e ıst, weil eben ihr Denken ist Hier wird nıcht unter-

sucht, w1€e 1€Ss oder Jenes Jahrhundert gestimm se1 und welche
Erscheinungen volkskundlicher Art bezeugen, sondern hier
wiıird eın volkskundliches Haktum als U:  N der relig1ösen Welt
herkommend aufgewiesen; die J1.ilien der pennsylvanischen
Volkskunst als Aaus der Böhme- Welt herstammend geze1igt, aus

Konrad Beissels „Ephrata” und den Schwenqkfelder (Se=
meinden des Landes.

Es ware schön, WennNn InNnall den Arbeiten früheren Jahr-
hunderten 1U eiıne ealche Aaus der Gegenwart ZU. Seite stellen
könnte, vor allem eiıne solche dem den praktischen heologen
besonders wichtigen Fabrikarbeiterstand. weıt ich sehe, ıst
hıs auf einN1ge kritische Außerungen nach meıner „ Volkskunde
des Proletarıjiats außer der Zunkerschen Dissertation nıchts
mehr gefolgt, denn Stellers Bemerkungen **) wird Ina. nıcht 1
Ernst als eınen Beitrag dem Problem ansehen wollen. Die
Zunkersche Arbeit 2 ıst nıcht mehr als eine Seminararbeıit: s1e
bringt beispielsweise fertig, en von M1r tormulierten Stand-
punkt, das proletarische Leben se1 e1INSs Anfang, habe keine

52) Das (eistesleben Augsburgs 1m Jahrhundert 1m Spiegel der
Augsburger Zeitschriften. (Zeitung u Leben 11.) Verl Haas W.

Ta.  erT, Augsburg 1954 157
53) John Joseph d t.; Consider the hiılies how they ST An

interpretation of the symbolısm of Pennsylvanıa SCTMAN arl Ihe
Pennsylvanıa German ore S5oclety. Vol 1957, S C T
Vgl auch Stoudt, The Meanıng of Pennsylvanıa SCErmMAaN art The
Historial Review of er. County 1937 L

Mittlgn es Ges Volkskd 354,
55) Ernst > Die volkskundliche Erfassun des and-

arbeiterstandes Form Geist 32) Verl Herm Eich latt; Leipzıg
1934 117
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Tradition, als eine eıigene Erkenntnis mitzuteilen (S 59, 60), ohne
daß auft den Vorgänger hingewlesen wird darf MIr des-
halb versasCHh, auf s1€e ausführlicher einzugehen. Von einem

vrößeren Werte IST hingegen das Sonderheit der Zeitschrift
„Oberschlesier” ®°): Perlicks „ Volkstum des oberschlesischen In-
dustriearbeiters”, wWeLinN ler auch 10888  — das weltliche, außerkirch-
liche Leben Worte kommt, und ber die Frömmigkeıit NU.

eın vereinzelter inwels aufzufinden ist Dagegen oibt 1€es
Hefit, w as andere Arbeiten bisher vergebens wollten, eın wirk-
lıches Bild des oberschlesischen Fabrikers.

Kın ahnliches gilt VOoO  S W erners 1 )issertatıon ‘57) die 1934 den

Saarbergmann behandelte. Naturgemäß steht aber 1er 1 Vor-

dergrunde, 19534 yahz besonders stark bewegte die Frage
das Deutschtum ıIn der Saarbevölkerung. An Sprache, Sitte

und Lied hat Werner erwıesen. Fın zweıtes, w as auch für
UuUuNseIC Fragestellungen ilt, kommt annn 711 Sprache: der
aar sind die Zusammenhänge zwischen dem Kohlengruben-
Bergmann und em Bauer aus dem jener kam noch heute
festzustellen. |Die Übergänge sınd gleitende, nıcht plötzliche,
w1€e diejenıgen In der schlesischen Textilfabrikarbeiterschaft
ZCWESCH sind. Miıt mehreren gelegentlichen Hinweisen wird die
kirchliche gestreilt, die dem (Jermanısten aber nıcht recht
sichtbar wurde.

Die ohne Zweiftel interessanteste und zugleich schwierigste
Stelle, der für unNseTe Fragen sıch eın Zugang öffnen muß, ıst

das Gebiet der müundlichen Überlieferung. Das (zanze abzüg-
lich des Volksliedes un: des Sprichwortes hat Will-Erich
Peuckert Jungst 1n seinem Parallelwerk dem Pfisterschen
Buch behandelt, das ‚„„‚deutsche Volkstum ın Märchen un dage,
Schwank un Rätsel“ 2) Hier wird, wWwW16e eINgangs schon bemerkt,
der relig1öse Grund als der die volkstümlichen Erscheinungen
zeugende nachgewiesen, und auch der Schritt vonmn eınem mythi-
schen Denken Z dem vernüniftigen unternommen, un das heißt

1935.56) onderh. des „Oberschlesiers”. März
n Der aarbergmann ın Sprache und57) Otto Herm

Bonn 1954 111 JI4 Karten.Brauch Phil Di1ss.,
58) (Deutsches Volkstum. hrsg. VO  w John Meıer Bd 11°) de Gruyter,

Berlin 1938 X 11L 215 5,20 R
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ZU Denken der nach katholischen, renalssance-gezeugien
Volkstum sich se1t eiwa 15  S spiegelnden Zeit Zu kirch-
lichen Volkskunde hingegen wird nicht angesetzt an nıcht
einzelne Hinweise auf die elt der clerici un:! der Vaganten, auf
Pfarrerschwänke und weıter auf den Einfluß der Predigtmärlein
nehmen 11

Zum Predigtmärlein, da 1€es Wort gefiallen 1ST vermas ich
1U Z W C1 Arbeiten NCHNNECNH, das dritte eft der „Beiträge
VO. Alfons Hilka 59) und 1Ne Untersuchung den Märlein des
Nicaoale Bozon °©°) |Der rühmlichst bekannte Ertorscher der mittel-
lateinischen Erzählungen un Märlein hat des sSoOnNnst unbekannten
Henmannus Bononiensis Viatiecum NnNarratıonum, VO dem allein
Z W C1 Kopenhagener Handschriften exıstıeren, zugänglich Cr
macht Es handelt sich bei dem Henmannus unnn TeC1N€ Kom-
pilatıon, für deren Stücke Hilka bis auf Z WE1 die Herkunft
zugeben vermasS Er <ibt unls Inhaltsübersicht der S5Sammlung,
die Anfänge der Stücke un: VOoO  S den wichtigeren auch den

ext azu Verweise auf die übrige Literatur Die
Dissertation des Franziskaners Küfter beschäftigt sich mıt
volkssprachlichen Predigtexempelsammlung A U:  N den Iranzösisch
sprechenden Teilen FEnglands, ohl den Midlands, die SONST
nicht nachweisbaren ranziskaner Bozon etwa 1320 ZU.

Verfasser hat Von C1Ner Fxempelsammlung, durch die hofft
19 poet aprendre de eschuer peche de embracer bontee, un
die auf dem Hestlande nicht bekannt geworden 1ST behandeln die
meılsten Beispiele naturgeschichtliche Merkwürdigkeiten, die
für Predigten allegorisch auszuwerten versucht das „Anek-
dotische“ hingegen ITıtLt zurück

Was 1U die beiden Sammlungen un das Predigtmärlein
überhaupt angeht haben WIL iıhm gerade der haupt-
sächlichsten, für uUuNScCITIE Erörterungen Frage kommenden An-
satzpunkte Hier sehen WITLC das Wirken der Kırche das olk

Alfons H Beıträge ur lateın. Erzählungsliteratur desMEalters. I1 I)as Viatiıcum narrat1ıonum des Henmannus ONO-
N1CDNSIS Abhdlegn Ges Wissensch. Göttingen. Phiıl hist KI 111 16.)
Weidmann, Berlin 1935 123

ON Kı fe M’ Die Predigtmärlein Contes Moralises)
des Ir Nicole Bozon Franziskanische Forschungen 5) Franziskus-
Druckerel, Werl es 1938 XVI 158
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enn diese Geschichten reicht Ina. ja dem Volke dar und hofft
dabei, daß S1Ee übernehmen moOoge. W er UuUNSCTEC Märchen kennt,
weiß, daß man übernahm, und daß eiINn eil der heut geläufigen
Märchen Volksmärchen wurde 161) Kıs ist unmöglich, das 1ler
weıter auszulühren: CNUuß, daß auf das Faktum hingewiesen
werden konnte.

Auch für die dage verwelıse ich auf Will-Erich Peuckert. Sie
wiıird dort 1n den Ablauf der Entwicklung eingestellt und CS wird
zwischen ‚„historischen Berichten ”, als welche die S5age ımmt,
1 zaubrischen, mythischen un vernüniftigen Denken unter-
schieden 62) |Die VO. der Kirche getriebene Dage, die Legende
wurde nıcht erortert. Vgl unten ILL.) Dafür ıst 1er schon auf
die dage ın ihrer Bedeutung tür die Sittlichkeit des bäurischen
Lebens eingegangen worden. Damit beschäftigen sich auch ZWeIl,
dem Religions- un! Kirchenhistoriker wichtige Dissertationen.
Eva VO  = Königslöw fragt dem Religiösen als eiıner gestaltenden
Kraft der Sache nach: un! ihre Frgebnisse berühren sich mıt
en vorhin schon vorgeiragenen. Weil Dage 1n einem relig1ösen
Denkraum geschehen 1st, IMnı Religiöses 1n ihr se1n (99 FE Sie
geht annn weıter auf die ethischen omente un: findet, worın
ich wiederum zustimmen IMNu \63) U. a., eine natürliche, eiıne
vorchristliche Moral ıIn ihr tto reilich bestreiten VCI-

suchte M) Das Wertvolle ()itos Arbeit ıst seıne Darstellung
der bäurischen Sıttlichkeit, w1e sS1e sich au der dage ablesen
laßt, un w1e€e s1e die beiden Lebenszentren „Hof“ Un „„Fami-
lie  .. kreist. Hier ist die (Ottosche Dissertation der vorıgen über-
1égen‚ ennn Eıva V, Königslöw iragt Fragen der vorchristlichen
Religion das Bekenntnis Sage heran (Sd1_uld 109 {f.: Erlösung

61) Vgl Märchen auch dıe praktische eTrs1| Konrad Tön-
DCS, Lebenserscheinungen Verbreıtung des deutschen Märchens.
(Gießener Beiträge 7U deutschen Philologıe 56.) M Münchowsche DDiy-
Druckerel, Gießen 1957 Karte

62) Vgl se1ner Bestimmung des „Urtes der Sage  .. auch erh (E-
SCHMAaNN, Der montenegrinische ens (S u.) mıiıt den Erörterungen ALT

„Kurzgeschichte‘”
63) Will-Erich ck ET Bäuerliche in der Volkssage

Geistige rbeıit, 19538, Nr
64) Günter O16 Bäuerliche 1n chlesischen Volkssage

Deutschen Inst Unirv. Breslau 4)(Deutschkundl Arbeiten
Maruschke n Berendt Verl., Breslau 1953 VII

Ztschr. K.-G 5/4
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119 {f.),; während tto gelingt, die sittlichen S5ysteme beiseıte
lassen, aus der 5age des Bauern allein die bäurische sıtt-

liche Forderung aufzudecken. Die beiden Arbeiten bedeuten
einen gu Vorwärtsschritt 1n dem Bemühen, die unbekannte
Welt der D5age aufzugraben, und sind auch VOo der Fragestellung
des Kirchenhistorikers recht beachten; VOT allem knüpfen
(Jttos Bedenken, seıt wanhlhn VOoO. einer moralischen Haltung der

5age yesprochen werden kann, das Problem der Christianı-
s1erung.

Die Sage ıst ohl die wichtigste aller Quellen, die uUuNXNs (0208

Denken und Denkinhalt des bäurischen Volkes Kunde geben kön-
NCN; der Bauer offenbart 1n ihr sich selbst. Eis ıst deshalb notwen-

dig, anzugeben, Was in den etzten Jahren Sammlungen erschie-
He  w ist Tu den ın meınem vorıgen Bericht „Magie” genannien
(Ztschr Kirchengeschichte 59, 349 {f.) treten noch eıne Anzahl

Bände des Norsk Folkeminnelag, der heute wissenschaft-
Lich besten geleiteten Publikation (Halldor Opedal, Makter

Menneske, Folkeminne ifra Hardanger I 1l1: nut Stromp-
dal, (zamalt fra Helgeland Fl: nut ermundstad, Gamletidi
talar, Gamal Valdreskultur 1; Ragnvald Mo, Dagar Är,
Segner fra Salten;: uth Hult. Ostfoldminne; Torkell Mauland,
Folkeminne fraa Rogaland 65) Wie na  ; sieht, behandelt jeder
Band Je eine Landschaft, während ( hristiansens „Norske
Sagn  S das anzc Land umfassen wollen. An größeren deut-
schen Sammlungen ıst nach dem vorıgen Bericht NU. Klengels
Sagenbuch des östlichen Erzgebirges 67) und weıter der dritte
Band der großen Sammlung Karasek-Langers AU: unNnseTreN

Sprachinseln ın Polen 16«8) der Neudruck on Lucks ‚„„.rätischen
Alpensagen 69) und aus dem Montenegrinischen die ausgezeich-

6 Norsk Folkeminnelag slo
66) Norske s redigert dr phıl Christlansen, Ver-

lag schehoug, Oslo: 1955 250
67) Klengel, 5Sagenbuch östlichen Erzgebirges. Verl

Kuntzsch, Altenburg 1955 Z
68) Karasek-Lanvzger und Strzygowskiı, dagen

Deutschen 1n Wolhynien und Polesien. Hirzel, Leipzig 055
69) Georg Luck.: Rätische Alpensagen, Verl Bischofsberger, Chur

1935 1273
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eie 5Sammlung (sesemanns 70) anzutühren. Was ber die amm-
lungen 1m einzelnen bemerken ware, dafür darf ich autf eınen
anderen Ort verweısen 71) 1eTr mMu. genugen, daß I1a s1e
weiß.

Kıs kann, wWwWer auf volkskundlichem Gebiete arbeitet, die Sagen-
sammlungen als UuNsSeTC wichtigste Quelle nicht vernachlässigen.
Daran ist auch die fleißige Volkslieduntersuchung ‚schönen
Jungen Lilofee”, die W assermannNnıs Krau geworden 1st, geschei-
tert 72) Von ihrem Verfasser Bäuerle wurde nıcht bemerkt, daß
die ıhm unlösbar gebliebenen Motive, die für die Herkunftsfrage
die entscheidenden sind, sich aus den S5agen (Peuckert, Schlesische
5agen 1924, 1 Karasek-Langer nd Strzygowski, 5agen der
Deutschen 1ın Wolhynien un:! Polesien, Nr. 482a; Josef Müller,
dagen AUS Uri 1 Nr 263) deuten lassen. Damiuit rückt dıe Ballade
1ın ihren etzten Wurzeln AU:  N dem wendischen 1NSs deutsche (30«
biet, un:! hınter der V V assermann- tauchen Albsagen auft. Von
1er A  N wiıird dann die Frage der Kirchenszenen 1mMm Liede auch
8.11fS CU«C stellen und ordnen se1nN.

In Helbrons Untersuchung der Nonnenballade (1 stand
auf hohem Berge —— 78) ıst 1er besonders die Kinleitung —

wähnen, ın welcher Helbron ber das Nonnenmotiv 1m deutschen
Volkslied seıt dem Mittelalter gehandelt hat möchte nıcht
alle Folgerungen unterschreiben, die da stehen, un auch nicht
alles, W as ZU  — Ausbreitung des Stoffes 1m soziologischen Raum
verzeichnet worden ıst:; aber ich habe keinen Platz. das ]er 1M
einzelnen vorzutragen. Genau w1e ich U auf die Behandlung
der Bürgerschen Ballade „Die Pfarrerstochter VO Taubenheim *)
und ihre Verbreitung ıIn den „unteren Schichten die Kennt-

70) (serhard Helden, Hıirten und Hajduken. Verl
Langen-Müller, München 1935 165 S , Ders., Der montenegrinische
ens Prag 1934, MC sa ıne ausgezeichnete Erläuterung ZU N-

gehenden Schrift, dıe tiefer u  3 als ihr 1te vermuten 1a
71 Bibliographie TW Prob Nachlebens der Antike 1930/1);

I1 1932/3) : 111 )S 1936/7); erschıenenen 11 by The Warburg
Institute, London; 1M. FErscheinen

7Q) Paul Baüerle, |DITS Volksballaden VOoO  u Wassermanns Braut
und VO  — W assermanns Frau Phiıl Diss JTübıngen 1934 105

73) Hans el I Das Lued VO Graften und der Nonne. Phıl
Diss. Kiel 1936 VI 192

74) Ernst Die Pfarrerstochter VO  S Taubenhain Phıiıl
Dıss Kiel 1935
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N1S der Schrift verdanke ich der Universitäts-Bibliothek 1n jel
mıt einem W ort inweilisen annı. Wenn ler zunächst auch 1LUF

das Stoffliche interessıert, zeıgt doch die Ausbreitung dieses
Sto{ffes, das Weiterdichten ıhm für „fliegende Blätter”, für
den Volksroman, das Puppenspiel, daß erlaubt, auf eiINe Be-
deutung für das olk schließen. Und Schröder 1mM. e1IN-
zeinen nachzuweisen, W&a 1 jeweiligen Falle sich 1n dem
Stoffe auszudrücken versucht.

bin mıt diesen Bemerkungen VO) meınem Wege abgeglit-
ten. Das Volkslied hat für die kirchliche Volkskunde ın einem
andern Zusammenhang als dem der Einzel- un Motivgeschichte
Wichtigkeit wWwWein nicht Motive w1€e hier das Kirchliche be-
rühren. Sonst aber haben Hagemann ”°) un: Bringemeier 7'6) den
Weg gewlesen, autf dem die kirchliche Volkskunde wird schreiten
muUussen.

An Untersuchungen Aberglaubens-Motiven liegt 1U  m wen1g
VOTLT. |)as große „Handwörterbuch ” von Bächtold-Stäubli schreckt
davon ab, zumeıst vortrefflich getane Arbeit noch einmal tun.
Nur eine Dissertation bei n Künßberg hat die „Vorladung VOor

Gottes Gericht” O die ich dort 1 Artikel „ Josaphat‘ behandelt
habe, noch einmal aufgenommen und s1e mehreren Stellen
auch vorangetrieben. Man wird heut dürfen, daß die
„Lädung‘” Aaus der jüdischen ın die frühchristliche Welt un
in die westeuropäische Kultur gekommen 1st, sS1e als eıne
innere Notwendigkeit für jenen Fall, da „der Gedrückte nirgend
echt annn finden.”, und als e1in Zwang ZU echt jahrhunderte-
lang besteht. Daß diese Ladung VOL (sottes Gericht dann der
Ladung 1Ns Tal Josaphat geworden ıst, das dürfte ;ohl miıt der
Ausbreitung der deutschen Sibyllendichtung 1 Zusammenhange
stehen, durch die die endgeschichtliche S ATeNE dem olk auftf
die eindringlichste Art vergegenwärtigt WIT'  d.

75) Gustav Hagemann, Bäuerliche Gemeinschaftskultur 1n ord-

8 .5()
Ravensberg, Verl Aschendorff, Münster 1931 VIILL W, 84 Sy Karte

76) Martha Bringemeiler, Gemeinschaft un Volkslied Kbd 1951
VIII U, 2592 S’ T IL: Karte. .10

77) SiegIried Hartung, Vorladu
kordila, Bühl-Baden 1934 2.50 ä VOor (Gottes Gericht Verl Kon-
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1el mehr als für den Aberglauben sind für 15 wichtige
Einzeldarstellungen ZU. Brauch geschrieben worden.

Da steht als eıne recht willkommene und brauchbare Darstel-
lJung die Studie Federers ber den Palmesel Baden der
Spitze 78) Willkommen ihres reichen Bildmaterials willen
wenn die Texte zuweilen auch besondere CSC gehen sind die
huübschen Bücher VO  S Feichtenbeiner und Hartmann-Riedl, waäh-
rend die Hahnesche Bildsammlung manches wünschen übrig

wenn an 1U die Zahl deraßt 78a) 1el ıst ferner,
Arbeiten ZU Gradmesser nımmf, In diesen Jahren für die
.„„Wallfahrt” geschehen. Am ersten ll ich Schreibers „Wallfahrt
und Volkstum: 79) NENNEN. Steffes gibt in der Sammelarbeit eine
Deutung der „Wallfahrt 1n allgemeiner religionswissenschaft-
licher Beleuchtung‘, eine Phänomenologie der Wallfahrt nach
Zwel Gesichtspunkten geordnet: der Bereich des Menschlichen
un: die also ihre 1m menschlichen 1)Denken und W esen
liegenden Bedingungen, und zweıtens: der Bereich des ottlichen
und das Wallfahrtsmotiv eine Erörterung, welche Religionen
Wallfahrten haben, un w as 1 Christentum ZU  — Wallfahrt
tührte. Steffes sıieht 1eTr eın Hauptgewicht 1n dem Umstande,
daß die Wallfahrt zuerst eın Aufsuchen der rte WAar, denen
die Gottheit sich außerte: deshalb stehen die W allfahrten
den durch Christi Leiden un Sterben geheiligten rte An-
fang. Kr stimmt 1eTr überein mıt der VOo  b Bauerreiß 80) verfoch-
enen J hese, daß die ersten Wallfahrten heiligen Grabe,
bzw. dessen Nachbildungen geführt haben, während Schreiber

in den Heroengräbern die Ausgangspunkte der Wallfahrt sa.

78) Fritz Federer, Der almese un die Palmprozession ın Baden
eın Heimatland 24 )’ ö 92017

783) Ludwig eichtenbeiner, Altbayerischer Bauernbrauch 1mM Jah-
reslauf. Verl Bruckmann. Miünchen Rudolf Hartmann und
Franz 1€' Deutsches Bauernleben ın Ungarn. Volk 138 Reich Verl.,
Berlin 1938), S’ 1iln 3,50 Hans Hahne Heınz Jul Nieho{f,
Deutsche Bräuche 1m Jahreslauf (Veröffentlichungen Landesanstalt

Volkheitkunde Halle 254 431 Halle 1935
79) Georg reıber, Wallfahrt un Volkstum 1n Geschichte un

en (Forschungen f Volkskunde Verl Schwann, Düssel-
dorf 207 S‚

80) Romuald Bauerreiß, Sepulcrum Domini Abhdlg baye-
rischen Benediktinerakademie 1) Selbstverl bayer. Benediktiner-
akademıe München 1936,
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Bauerreiß Studie wirkt überzeugend wenin Behandlung
der Ortsnamen bei denen ich SCIN etwas über die mıt den
Apostel- us Namen zusammengesetzten (Petersburg UuSW.)
hörte, un: der Gründungssagen auch nıcht allen Punkten be-
friedigt Um aber DU auf Schreibers Monographie zurückzu-
greifen, der Wohlhaupter noch !9W und echt nd Zoep fl
die Nacktwallfahrten, riß „moderne Wallfahrten“ behandelt
ihr wichtigster Abschnitt 1er 1st der VO Schreiber selbst g..
schriebene dem die deutsche Wallftfahrt nach Motiven un
Geschichte behandelt worden 1ST oder Schreibers Ausdruck

brauchen, dem der „Strukturwandel der dargestellt 1st
greife „Pilgersegen „„‚Oblationen 3 „Reisegebet „Pfarramt-

licher Reisepaß „Baum un Quelle Marienkult „ 1 ürken-
MOL1LY Brauchtum wahllos heraus, anzudeuten, W as alles
1er erortert wird Auch auf das Fortleben des Keisesegens
evangelischen Brauchtum hat (S 14 f “ hingewliesen, un: e5

WAäarTe dankenswert Wenn diese Frage einmal aufgegriffen und
ausführlicher erortert würde wWwW1e überhaupt die Wallfahrts-
frage auch für C11C evangelische kirchliche Volkskunde ihre De-
deutung hat

Neben der oben bereıts erwähnten Untersuchung der W all-
fahrt des ausgehenden 15 Jahrhunderts nach Birklingen steht
Schiffers ausgezeichnete Frörterung der Aachenfahrt 81) die frei-
liıch erster Linie en Kirchenhistoriker, nıcht aber den
Volkskundler angeht Doch fallt auch für ıhn manche schöne
Angabe ab die Datierung der 265 Bischöfe, die Z Maotiv
535 el W1IC age Jahr gehört 82) die Frörterung der legen-
dären Nachrichten, des Wallfahrts-Brauchtumes AÄachen, der
Beginn der Vorzeigung der Reliquien 1238 die Art der Reliquien-
verehrung 111 romanischer Zeit us Und da 1U möchte ich gleich

einmal ausdrücklich die kirchliche Volkskunde hängt
hne derartige historisch kritische Forschungen durchaus 111 der
Luft Es reicht nıicht aQus, den gegenwartıgen Bestand Sıitten

81) Heinrich ıIiers, Aachener Heiligtumsfahrt (Veröffentlichun-
SCH Bischöfl Diözesanarchivs Aachen Bd D.) Verl Volk en
1957, 2155 4.50

89 Vgl Peuckert „Bibliographie ZU. Problem Nachlebens
Antike“
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und Bräuchen 1'15W. erheben, un!: auch die I rennung 1n ab-
sinkendes Gut Un primitıves Gemeinschaftsgut geNnNUugt noch
nicht: WIT brauchen für Motive historisch-kritische Behand-
Jungen. Sie werden keiner Stelle leicht ausführbar se1n w1€e

den kirchlichen Volksgütern; 1eT aber hat die katholische
Forschung die evangelische ZU  m Zeit weıt überflügelt. Sasc
das nıcht AU:  N irgendwelchen Gehässigkeiten heraus: 1m Gegen-
teil aber tut MLr leid. daß WIT heut mehr VO Reisesegen
ın der katholischen als 1n der evangelischen Kirche SW. wI1ssen,
daß WIT 1n die Geschichte der Wallfahrt besseren Einblick haben
als ıin die Frage des „Konfirmations-Ausfluges” Gewiß, e1inNn eil
der eben genannten Untersuchungen entstand, weiıl die katho-
lische Kıirche ın der Abwehr lebte aber auch das dart nıcht als
dauernde Entschuldigung gelten. Wir sind, ehe nıcht die wirk-
liche historisch gegründete Erforschung des evangelischen Volks-
brauchtums geschieht, Kostgänger be1i der besser entwickelten un
geförderten katholischen Forschung.

|)as gilt zuweilen SOSAar für eıne landschaftlich gebundene
Monographie, w1€e etwa die schöne Krißsche Darstellung 22 der
Zauber- un Segenssprüche 1n den Fünfkirchener deutschen
Sprachinseln enn eınNıge verhältnismäßig knappe Worte ber
die Siedlung, die Mitteilung eiN1ıger 5agen und die eschreibung
der Wallfahrtsbräuche, das alles verschwindet VvVor der DC-

zeichneten Darstellung des .„Brauchens” der Segen-Sprechens,
der Charakterisierung der einzelnen Segensprecher und der aus-

füihrlichen Mitteilung der aufgefundenen Segen. Hier wird mıt

Glück die vVvor reichlich vierz1g Jahren erschienene Frischbier-
sche Monographie ber den ostpreußischen 7auberbrauch an  —_

knüpft, und diesem ott benutzten Werk eın heutigen Wor-

derungen entsprechender Nachfahr geliefert. Man mußte die
Arbeit 1n anderen Landschaften fortsetzen, auch kirchenvolks-
kundlichen Nachforschungen Zunuftz, weıl 1ler einmal recht e-

sichtlich wird., AU:  N der Sippe der Heiligen nd WO weıter-
lebt.

83) Rudaolf Kriß, Die schwäbische Türkei (Forschungen Volks-
unde, 30) Verl Schwann, Düsseldor{f 19537 100 S‚ 4I
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schließe damiıt dieses Kapitel ber die Materialien, das
SAllZ gewiß durch die Verwertung der für die Besprechung VOT-

gelegte Literatur e1INn wen1g systematisches Aussehen hat, das
aber, w1€e ich hoffe, doch die Grundzüge erkennen Jäßt, der eıne
kirchliche Volkskunde sich bedienen wird. Woran INır lag, ıst 1M-
INneTr wieder aufgewiesen worden. WI1Ie die jahrlichen Berichte
ın der „Bibliographie ZU Problem des Nachlebens der Antike“
das volkskundliche Schrifttum darauthin durchgehen, Was

diesem heute wıeder als wichtig erkannten Fragekreis S ent-
hält. wird zunächst 1leTr einmal systematisch jede Arbeit durch-
gdie tür die Frage des „FEinwirkens der Kirche iın das
olk und dessen Eirgebnisse“ Stoff beibringt. Es geht das
Aufsammeln des Vorhandenen, w1e 1m nächsten Kapitel
die Geschichte des kirchlichen Einwirkens geht, nıcht VOoO der
Kirchengeschichte her gesehen, sondern volkskundlichen
Stoffe em, W as aQus dem VOo.  b der Kirche Mitgeteilten eiINn
„ Volkskundliches” wurde abgelesen.

111

Rezeption.
Das W as die Kirche mitteilt, wird volkskundliches Gut Das

W erden des iın dem vorıgen Kapitel dargestellten Zustandes ıst
19808 erortern. Wll' Iragen, WwW1€ Leonhard der Pferdeheilige
geworden, 1 irgendein vorhandener Begräbnisbrauch entistan-
den ist

Ks liegt ohl auf der Hand, daß eıne Frage der Rezeption
die Frage der Auseinandersetzung mindest zweıler Geistig-
keiten ist der der aufnehmenden Kultur un: der der Kırche
Wir stehen anscheinend damiıt VOT dem ın uUuNsSsSerm ersten Kapitel
schon vereschiedentlch berührten Problem. SaSCc anscheinend,
ennn W as dort aufschien, das ist 1n Wahrheit Sar nıcht UNSeTC

Fragestellung. will einem Kinzelbeispiel darzulegen
versuchen.

84) Deutsche Allgemeıine Zeitung KFebr. 1959 (Nr
Spalte
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Der Schweizer Forscher Rochholz schrieb 1870 die kleine

Untersuchung: Drei Gaugöttinnen Walburg, Verena und Gertrud
als deutsche Kirchenheilige.

In diesem 'Titel iıst das Problem beschlossen. Er SINg
VOo der dem (sermanısten gegebenen Basıs aus un setzte SO:

ag den Anfang deutsche (‚öttinnen, die beinah Irag-
würdigen heiligen Frauen werden hließ I] Ddem gegenüber stehen
eıne Reihe VO Untersuchungen, die In den etzten fünfzehn
Jahren OoTS'!  MM worden sind. Da geht 1na. VOo  D dem Hei-
ligen Aaus un: sucht den darzustellen, annn den weıteren

Bezügen ın das Draußen nachzuforschen. Fs ıst der Weg ol

andern FEnde her der 1er gemäßere Weg, weıl der w1ssen-
schaftlich sicherere ist Aber jetz einmal diese Frage der
„Sicherheit” beiseıte getan ıst der für die kirchliche Volks-
kunde gemäße Weg. Sie annn als kirchliche Volkskunde nıicht
VO Vorkirchlichen ausgehen; das ware, als baute allı mıtten
aus dem See aufs Land. Man baut H immer VOo testen
Lande und Schritt für Schritt den Baugrund sichernd hın-
aus 1ın das Unfteste.

[Das wird einse1t1g se1ın, gewiß. ber WIT nehmen diese Ein-
seitigkeit In Kauf, NC WIT dafür sicheren un festen Resul-
taten kommen. Noch siınd die Ansätze. die un vorliegen, nıcht
gahlz das, w as WIT uXSs einmal hoffen, ber WwWITr sehen bereıits
den Mut diesem ege. Wir sehen, w1€e sich einzelnen
Stellen die noch historische oder germanistische Untersuchung
dem Volkskundlichen zuzuwenden sucht ich denke ıer NUur

Meisens „Nikolaus”, Selzers ‚„‚ Wendelin ” un glaube,
daß ın den beiden Büchern eın Muster gegeben 1st, w1e na der-

gleichen sinnvoll anzulangen hat
will, nachdem ich unsere Absichten dargetan, 11 auft die

heut vorliegenden Heiligen-Untersuchungen sprechen kom-.
MCNH, wobei ich reilich wen1ıger VOo. historischer kirchlicher Volks-
kunde, als von den Heiligen 1n kirchenhistorischer Beleuchtung

haben werde, weil uUuLs eın usschreiten ın der
Meisenschen Schrift noch oft fehlt

Von Triers Jodokus-Untersuchung un VO  u dem Vorgange
Schreibers angeregl, ist heut der Heiligen Leben un Leiden Ja
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ufs NEUC D: Gegenstand VO Untersuchungen geworden. Was
unNns ZAL Zeit dringendsten fehlt, das ware eine Zzwel- bis TeL-
bändige „Hand-Ausgabe” der cta Sanctorum, das 11 agcH,
e1In Arbeitsinstrument, das für cie ersten und dringendsten Be-
fragungen genugt. weiß wohl, W as das heißt: aber müßte
doch möglich se1N, für die bekannten Heiligen die altesten un
die sanktionı:erten Viten, vielleicht auch die volksläufige Legende
zusammenzustellen, w1€e am meınetwegen die lemen-Leitz-
annsche „Studenten-Luther-Ausgabe” geschaiten hat Das
würde u15 draußen, die WI1T fern den Bibliotheken wohnen, nıcht
DU e1INn wichtiges Nachschlagewerk, sondern zugleich doch eıne
weıtere Förderung der Heiligen-Studien bringen Die „Heilige
Deutsche Heimat“” VO. Johannes Walterscheid 8L5) ist populär g...

halten: SCrn al S1e benützt, 1€5S und jenes nachzusehen.
das, W as ich eben wünschte, ibt CS nicht Dıie beiden Bände
urchschreıten das Kirchenjahr, ahnlich w1e€e Koren 8(6) tiut;:
1 Gegensatz diesem, dem die volkskundlichen Fakta un
ıhre Erwähnung die Hauptsache bedeutet, sind sS1e verhältnis-
mäßig breit angelegt; handelt der erste Band z. B ber

‚Advent” 1n der katholischen Auffassung und teilt Advents-

gesange mıt, beschreibt darauf Volksglauben nd Volksbrauch
Advent wobel iıhm rTeilich auch Irrtümliches (Alter des AC-
ventkranzes!) urchschlüp {t x1ibt Nachrichten ber das Brauch-
tum der Donnerstage VOr Weihnachten, un: geht annn auf die
einzelnen age e1IN. Es wird ausführlich die volkstümliche Le-

gende des betreffenden Heiligen erzahlt und daran der eıne oder
andere Hinweis auft volkstümliches Gut, auf literarısche enk-
mäler, auf die bildende Kunst geknüpft. Fın populäres Werk
für das katholische Haus, freilich un: uUuNsSseCICTI Arbeit nıcht

.Uß-
Von einem anderen Ausgangspunkt kommt eıne 1n chreibers

„Forschungen ZU. Volkskunde“” erschienene Monographie VOo.  =

Johannes Waltersche1id, Heılige Deutsche Heimat. Verl
Gaesel, Hannover 1936 ME 359 S s Id. X AU7Z

806) Hanns Koren, Volksbrauch 1mM Kirchenjahr Verl Pustet,
Salzburg 1934 205 { 5°
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Clauß, „Die Heiligen des Elsaß Sr) Der 12 der „Bavarıa sancta”
der „Helvetıa sancta” 1 Jahrhundert groß vorgebildete Ge-

danke wird 1eT 1Cc aufigenommen und eıne ‚„Alsatıa sancta”

vorgetragen. |Die elsäßischen, die nichtelsäßischen aber dem Flsaß

nah verbunden und endlich die Katakombenheiligen werden

vorgestellt, 1n kurzen knappen Viten alles Notwendige yesagt, 1n

e1ınem Anhang das Material für die gelehrte Untersuchung be-

reitgestellt, und 1€6Ss durch manche egıster fruchtbar auige-
schlossen. kın prächtiges Bildmaterial vervollständigt den Band

Und wieder will ich ]1er einen Wunsch die katholische Wor-

schung außern, nämlich, diese Kataloge tortzusetzen un
ıhnen eıne Silesia sancta 11S5W. die Seite stellen. Wir WUTFr-

den gerade für solche Hilfen dankbar se1n, die kirchengeschicht-
liche Forschung w1€e die volkskundliche benötıgt S1€.

Auch eıne 1n mancher Beziehung wichtige DDissertation gehört
hierher, die Glasersche „Bedeutung der christlichen Heiligen' 88)
Hier wird ın eiınem ersten eil geze1gtT, Volksbrauch un

Volksmeinung der kirchlich sanktionierten oder der volksläufigen
Legende des der jenes Heiligen verdankt, w1ıe aus bestimmten

Zügen der Legende eln 1ypus sich entwickelt, etwa Laurentius

als Feuerheiliger, w1€e manche Heilige als Heilige chlechthin

„‚wirkend” gedacht sind, w1€ Kunst und redende Namen eıne

Legende schafften, w1€e endlich mythische un magische Motive
formend sind. Der zweıte eil bespricht die Heiligen, bei denen
die FWestzeıten für Bräuche un: Meinungen entscheidend sind,
vgl Johannis der Täufer un die Johannisbräuche, e1in dritter
endlich das Minnetrinken. e Dissertation, weill sich auch hıe

un: da eın Irrtum oder eın Zweifelhaftes findet, vgl etiwa

das Huhnopfer St eit 89)’ und die 1 Riesengebirge bezeug-
ten Huhnop{fer der Elbquelle verdient des mıt Fleiß

zusammengeiragenen un!' uns zuganolich gemachten reichen

87) Joseph B‚ Clauß, Die Heiligen des Elsaß in ihrem eDen,
ıhrer Verehrung und ihrer Darstellung 1n der Kunst. (Forschun

Schwann, Düsseldor{i 1935 80 ehrVolkskunde 18/19.) Verl
'Lil

88) Hanna aseTG Die Bedeutung der christlichen Heiligen und
ıhrer Legende für VoIksbrauch. und Volksmeinung ın Deutschland
Phıl Diss Heidelberg 107

89) Gugıtz, Das Huhnopfer: Unsere Heımal, Wıen 1935, Nr 6-8, 12
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Materials willen doch uNsernN ank Es treten ZU. ersten Male
Stelle mehr der minder gegründeter Behauptungen ber den

Euinfluß der Heiligen aut Brauch und Meinung Fakta, VO denen
Au  N an weıter vordringen kann

In Zitfern taßbar wird der Einfluß der Heiligenverehrung
auft olk Wenn aln au f dessen Namensgebung achtet TeYVY
hat Rheinhessen 89a) daraufhin untersucht und C111 Verzeichnis der
biblischen Personen un Heiligen, SOWEeIlT S1C da auftreten VOLI-

elegt urz jedes Heiligen Vita, Geschichte Rheinhes-
sischen un: Erscheinen den Namen angegeben Zu
Verarbeitung des Stoffes 1st nıcht gekommen aber auch
sind SC1HE Angaben schon nutze un uLs willkommen, erlauben
SIC doch volkskundliche Schlüsse Auswahl Annahme uUu>s W der
einzelnen Gestalten) WIC kult- und kulturgeographische Unter-
suchungen beginnen. Daß al einzelnen anders sehen
wird, Pis Jack auf Jakob satt mıt Grünwald auf Cyriak —

rückzuführen uUSW., ist selbstverständlich un: für die AÄAuswer-
Lung 7, WarLr wichtig, doch 1LUFr selteneren Fällen eC1Nn Hindernis
der Arbeit.

Vorchristliche Zü  ]  e bei den keltischen Heiligen hat Rees 90)
ZCISCH versucht.

komme 1Un einzelnen Gestalten S t Georg ist VOoO  b

‚WE Seiten her Angriff SC worden (‚umont hat mı1ıt

gewohnter Meisterschaft die erste Georgslegende festzustellen
un Ort wW16€6 Zeit derselben ermitteln versucht 91) Es SETIZ
S1C zwischen 263 un das Jahrhundert nach Kappadozien und
sieht iıhr spätpersische un jJüdische Einflüsse sıch mischen
Krefting hat C112 Gefühl Für die der Georgslegende schwin-
gende Atmosphäre gehabt als den Manichäismus derselben
behauptete Ihm 1st Manichäismus C1n Deckwort freilich ftür

89a) Johannes Frey, Heiligenverehrung und Familiennamen
Rheinhessen Gleßener Beıträge Pa dtsch. Philologıie, 61), GTeßen
1938, 1105 AA

90) wYyn Rees, T’he Divine Hero Celtie Hagiology: Folk-
OTE 1936), 30) —41

Cumont, La plus egende de Saınt Georges: Revue
de L’hıstoire des relıg10ns 114 1936 5-4251;

99 chim Krefting, St Michael un St Georg, Jena 97 5
Abbildungen au{f 'Tafeln
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jeden Dualismus für jede ‚„‚Gnosis nach Jonas’ Gedankengän-
gen). Von diesem intuıtıven Ergreifen der Situatıion 1eTr einmal
abgesehen vermas besonders das erste Kapitel über die VOTLT-

mittelalterliche Zeit nıchts Neues beizubringen; ist nıcht
bis den Quellen hinaut gekommen, sondern baut sich aus em
vorhandenen Bestand eln Bild ZUSa  M, wobei weitgehend
mıt Behauptungen, die INa  b SeCerh einmal bewlesen hätte. OPC-

rıert: vgl etwa „Innerhalb der (alten Peuckert) Kirche eın

dualistischer Kamp{I St Michaels unmöglich, und die Erzählung
der Apokolypse begriff anı noch nıicht r oder legt seıine

„Deutungen ” VOT, ohne sıich erst die Mühe geben, ihre Be-

rechtigung erweılsen; vgl etitwa „Der Kampf St Georgs ist

iın zweiıftfacher W eise erklären: einmal als SENAUC Entspre-
chung des Michaelskampf{fes auft einer niedrigeren Stufe‘, annn

‚.als Bild des Kampfes 1 einzelnen Menschen haätte seiner
T hese eıinen besseren Dienst erwıesen, wenin in philologischer
Kleinarbeit uLls eıne der Behauptungen bewıesen hätte, STa

daß S1€e VO  u seınem kulturphilosophischen System her be-

sprach.
In eiıner Reihe VO.  S Untersuchungen un: Auf{fsätzen arbeitet

Hansel der Maria-Magdalenen-Legende SS WOVOIL die Kr-

orterungen 741 literarıschen Stoffgeschichte ]1er wenIiger inter-

essleren. „Die Maria-Magdalenen-Legende” befaßt sich mıt der

hagiographischen Seite der F rage, TOrtert den 7Zusammentall der
drei Marien (von Magdala, [0201 Bethanien, die Sünderin)
Hand des neutestamentlichen chritttums, für die die Magda-
lenenhomilie Gregors des Großen un: der südfranzösische Kuth
entscheidend geworden sind

Kın zweıtes Kapitel versucht annn nachzuweisen, daß
religionsgeschichtlich vesehen die MM-Legende nirgends anz

schließen ıst;: das dritte behandelt die ntwicklung der Legende,
für die 1 Jahrhundert 1n talien die Marıa Ägyptlaca Be-

Hans Hansel, DıIie Maria-Magdalenen-Legende (Greiifswalder
Beiträge 1) 195C; Ders., Magdalenenkult und Magdalenenlegende:
Görres-Gesellschaft, Drei Vorträge N L1 urge (Generalversamm-
lung 1935, öln 19306, 45—59; ders., |)as Nachleben der Heilıgen 1n
Dichtung u. stoffgeschichtl. Darstellun Volk U Volkstum 38),
03122054 Ders., Zur Geschichte Mag alenenverehrung in Deutsch-
land Ebd 1936), 269—27?.
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deutung erlangt bis 11 Jahrhundert WI1IeC VO  m Hansel Z Walr

nıcht ausgesprochen wird WIC IN1LıLr aber aus SC1L1NEIM Material
siıch zwingend ergeben scheint ınier dem Einfluß VO Cluny
der M-Kult groß autfblüht dos VO  u Cluny Sermo wird
Grundlage der ıta für die großen Legendare: cluniazensische
Strömungen veranlassen Suüudfrankreich wohl anschließend

die Entwicklung Lazaruskultes Autun (und Marseille)
diejenige eE1INeE Reliquienkultes Vezelay:;: die cluniazen-
sische Bußpredigt treibt die Magdalenenpredigt un: schafft
olk die Gestalt der Reuerin deren Nachleben nordischen
Volkslied Hansel noch uUurz aufreißt WIC manches ZU

Spiel hat
Es 1st schade, daß dieses ıun  N erwünschte Material mehrere

rte verzettelt wurde: Darstellung C110 I1 geschlossenen
Werk WAAarec nutzlicher und auch der Eindruck C111 stärkerer g..

Das ZEIZT sich deutlich Rosenfelds Christophorus i E
obwohl auch dieses Buch allein die erste Hälfte SC1L1HNETr Unter-
suchungen enthält Der deutschen olk stark verehrte Hei-
lige, dessen Patrozinium jedoch Gegensatz den 0oma-

nischen Ländern, keiner Bedeutung gelangt erhält 1er
für grundlegende Monographie Rosenfeld geht VO  z

der zeitlichen un: raumlichen Ausbreitung der Patrozinien aus,
un ermuittelt Weg aus em Orient ber das byzantinische
talien nach rankreich un: eutschland die Bedeutung der
Verkehrsstraßen wird ebenso sichtbar WIeC bestimmte völkische
Verhalten: die deutsche un: englische Oberschicht lehnt den
Heiligen, der breiten olk beliebt werden ollte, ab

Im folgenden schließt sich Zwierzinas Herleitung der
Christophorus- au  N der gygnostischen artholomaeuslegende a
kommt also ahnlichen Ursprung, WI1IC ihn (Cumont für
St eOTg gefunden hat Der Nachweis dieser Te11 literarıschen
Entstehung der Passıo schließt selbstverständli die historische
Eixistenz C1NES Märtyrers Chr nıcht al  N die azu als möglich
ET W16€e6!| hat Es 1st der Chr der Passıo mıiıt deren alter Nothilfe-

04) Rosenfeld, Hans-T1eAdT!1 er Christophorus., Seine Ver-
ehrung und Legende. Actı academı1ae Aboensis Humanilora A
er Harrassowitz. Leipzig 1957 H: 5592 S 9 Tafeln, Karten.
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tormel, welcher 711 Pilgerheiligen VOT allem Oberitaliens wurde.
Und 1ler UU taucht 1150 1n der bildenden Kunst ZzU ersten

Male Chr. als J räger Christi auf, w as mıt echt als eınen

Hall VO.  > Wortillustration erklärt. I Jer Glaube al die apotro-
päische Kraft des Bildes führt diese Darstellung ın einem schnel-
len 5iegeszuge durch die Lande, un aus ihr wieder erwuchs die
eu«cC Legende 1 sudlichen Alpenlande. IDer Glaube se1iıne

magische Krafit hat ja dem Bilde des Heiligen bhıs 1n die heutige
Zeit Verehrer zugeführt und ıhn iın evangelischen Gegenden

dem Verkehrsheiligen werden lassen, übrigens auch bei
Schatzgräbern se1ın Name mıtsamt dem Christophorusgebet auf-
euchtete. IDe Klärung, die mıt dieser Untersuchung für die
erhältnisse bhiıs VAIR  —— Biographie des Heiligen be1 Jacobus
Voragine geschaffen hat,; aßt nıcht 18888 brennend den Fortgang
der Arbeit wünschen, der tüur die 14-Nothelfer-F rage Aufklärun-

verspricht, sondern aßt uXSs auch ho{ffen, daß s1e für weıtere

Heiligen-Forschungen ın mancher methodischen Hinsicht W  —-

eisend werde.
ıne BallıZ ahnliche Bedeutung w1€e für die Christophorus- hat

die Ikonographie auch für die Kümmernisforschung gehabt, die
durch Schnürer '95) und 1tz auf eıinen sicheren Boden gelenkt
worden ist.

Als Ausgangspunkt des Kultes stellen die Untersuchungen
das holländische Steenbergen test. für welches ‚‚wahrscheinlich
eın Schnitzbild .. eın Bild, das eine bärtige, gekrönte Person

Kreuz darstellte‘, erschlossen werden kann;: 1: Niederland
des Jahrhunderts verweıst auch die Legende, deren Heldin
nıicht als geschichtlich nachgewl1esen worden ist Wen stellte
Jenes Bild 1ın Steenbergen, VOo dem die Kümmernisvorstellung
ausgeht, 11L dar?® Nach altesten Angaben die Heilige (Intcom-
THEEFTI. So weıt rag ulls das Quellenmaterial, und Schnürer glaubt
10808 schließen dürfen, daß diese heilige Entkümmerın eın
Entkümmerer Salvator, das Bild eın altertümliches ( hristus-
bild SECWESCH sel. S0 unsicher un gewagt der Schluß auch

95) Schnürer, (‚„ustav un Joseph Ritz, Sankt Kümmernıs und
Volto Santo Pr wWors ungch Volkskunde, H. 43/45) Verl Schwann,

W: 2341 S viele Abbildungen Vgl auch Schreıber,Düsseldorf 1934
Volk Volkstum )3 300
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scheint Ina.  > wird sich ohl mı1t ihm abfinden INUSSCHI Was hat
c 1U. aber miıt dem. ZU. Heiligen umgedeuteten Christusbild
auft sich? Die beiden Vertfasser machen glaubhaft daß hiınter
ihm der Vaolto santo VO:  — Lucca stehe, dessen Geschichte S1C u

Kapitel der großen und wertvollen Untersuchung geben,
un der anscheinend aus der Zeit eiwa stammt un „die
während der Westgotenherrschaft Spanien ausgebildete Dar-
stellung des bekleideten Kruzifixes bietet un welchem auych
clas 11585 bekannte Spielmannswunder des „Geigers vVvomnl (GGmünd
haftet Doch vgl dem Bilde des Christus, dessen rechtem

Aubin Herm GeschichteFuß die Sandale entgleitet Jetz
Schlesiens 471.) IDER und Kapitel das 1st beinahe
die zweıte Hälfte der Arbeit i1st annn der Darstellung der
Ausbreitung des Volto-santo- un des Kiümmerniskultes gew1d
met Hier wird die 13 vorläufig wichtige un!: auch Aa sichersten
fundierte Arbeit geleistet die Geographie der Legendengestalt
gegeben

Ich habe die Stelle bereıts angedeutet STa mıt Tatsachen,
mıt Schlüssen gearbeitet werden MU. Fehlt auch der letzte, den
Bau vollendende und ih sichernde Stein, scheint IN11IL dennoch
daß die Kümmernisforschung, der sıch C416 wilde Mytholo-
gıstereı breit machte. vgl etitwa den wunderlichen „Schwurgott
Kummernus, auf C111 tragfähiges Gelände herübergerettet
worden 1ST daß alle weıtere Forschung VO.  S den 1er mühsam
erarbeiıiteten Ergebnissen auszugehen haben wird ann 15

wen1ıgstens keinen besseren un keinen vertrauenerweckenderen
Weg vorstellen, als den, den diese Untersuchungen eingeschlagen
haben

Freilich, S1IC sind zumelılst noch keine wirklichen volkskund-
lichen Untersuchungen. Die meısten Arbeiten streiten
Probleme wohl, 1U  - Selzers „ Wendelin”® der leider Z  w Be-
sprechung nıcht erlangen WAäT, gräbt tiefer CH; doch
dieses Streifen ist uLSs nicht An Rosenfelds oder Schnürer-
Rıitz's KFrgebnisse 1U zweıten eil Art der Glaserschen
Untersuchungen anzuschließen, der C1I vollgültiges Bei-
spiel anzuführen WI1IC das Meisensche Buch VOoO  S der durch den
Historiker ECWONNECNCH Plattform fortschreitet und sıch der Wei-
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terführung se1ner Untersuchung 1 volkskundlichen Raume
terzieht, mMu. diesem Ort die kirchliche Volkskunde g-

schehen.
füge dem ersten Beispiel noch e1in zweıtes Der Prager

katholische Kirchenrechtler Hoyer ?°) hat das 1US canonıcum in

allen seıinen (Grenzen un!' Beziehungen untersucht. Von ihm aus

bietet sich der Weg 1n die Volkskunde dar, als ıhm die Frage VOrLr

die Augen TE enn VO:  u alteren Begräbnisbräuchen ın den
deutschen Gebieten lebt. Er fand, daß s1e w1e€e Segnungen un:
Kxorzısmen dem Rituale RKomanum entstammen, durch das S1€e

tür den Herrschbereich der gKanzch katholischen Kirche einheitlich
geordnet wurden. ])Das Hauptgut dieser Ritualvorschriften, die

ber die kirchlichen herüber und weltliche Ordnungen langen,
ist undeutsch, hat sich aber., erzWwWuNScH durch die Forderungen
der Kirche, eingebürgert. Ja drang auch ın die evangelischen
Bezirke e1In. Was Hoyer 1eTr <ibt, das ıST kirchliche Volkskunde,
w1e Schreibers .  Wallfahrt kirchliche Volkskunde SCWESCH ıst

Nıcht aber kirchliche Volkskunde iıst CS SCWESCH, 1n

Will-Erich Peuckerts „Pansophie” eın Zauberspruch als aus VCI-

schiedenen Formeln kirchlicher Gebete un Worten der Messe

entstanden, nachgewlesen wird

Psychologiıe.
Zu einer Materialiensammlung und eıner historischen kirch-

lichen Volkskunde T1 analog der Religionspsychologie und
eıner Volksglaubens-Psychologie auch 1eTr die psychologische
Untersuchung der Tatbestände. habe darüber Ja vorhin be-

reıts gesprochen. Nun ist c5 aber S daß 1385 bıs heut 1Ur einıge
wen1ge Ansätze einer Volkskunde-Psychologie gegeben WOL-

den sSind, obwohl bereıts VOor beinah vierz1g Jahren die Defini-

t1ıon des Volkskunde-Begriffes mıt psychologischen Begriffen und
termını gearbeitet hat Wir haben die Rankeschen un V. Sydow-

Kanonistisches 7ANE as deutschen Volkskunde96) Eirnst Hoyér, Ztschr. Vk.) Verlag Calvesche
Universitäts-Buchhandlung,(3. Beiheft Sudetendeuts

Prag 1935,
Zitschr. K.- 3/4
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schen Ausführungen, das aber wWar alles Erst ın diesen Lagen
hat Lily Weiser-Aall 1eTr fördernd eingegriffen.

„Die Beschäftigung mıiıt volkskundlichen Stoffen führt immer
wieder psychologischen Fragen. So WwW1€e die volkskundliche
Forschung ber Sammeln un Beschreiben der 1n ihren Kreis
gehörigen Erscheinungen hinausgeht, sobald Sinn, Entfaltung,
Umgestaltung, Erhaltung oder Verlust VO  > Formen un Inhalten.,
W esen un: ypen einzelner Volkspersönlichkeiten untersucht
werden. reicht das geschichtlich-sprachwissenschaftliche Rüstzeug
ın vielen Källen nıcht «  aus’, Mu die Psychologie ZU. Hılfe
>>  C  IMCH werden. ] Jas iıst eine alte, UU  —— nı€e recht beachtete
Forderung, un sS1E beachtet wurde, hat INa sich meıst mıt
.„Laienpsychologie” oder Pathologie begnügt; aber eiıne Beschäfti-
ZuNng mıt Völker- oder Religionspsychologie, Sozilalpsychologie
N . ıst ‚hne die „allgemeine‘ Psychologie nıcht möglich. Diese
DU versucht Lily Weiser-Aall, zugeschnitten auf die Eirforder-
nısse der Volkskunde. ın eıner kleinen Schrift geben 97) Sie
ist azu die VOT allen andern Beruftene. Von Haus A US Volks-
kundlerin, ıst s1e durch ihre Ehe mıt dem Psychologen all des-
SCI1 Arbeitsgebiet vertraut,. W1€e mehrere ıinteressante Vorarbeiten
CS bereits auswelsen. denke 1ler VOTLT allen ıhren „seeli-
schen Aufbau relig1öser 5Symbole  c (Ztschr. Volksk.
weıtert Zischr. Religionspsychologie 1934) un: ihre „EXDETI-;
mentelle“ Beiträge ZU Psychologie der mündlichen Überlietferun-
SCH (Niederdtsch. Ztschr. Volksk mıt den überzeugenden
Feststellungen Masken-Erlebnis.

eisers Buch vermaßs ich nach der psychologischen Seite hin
nicht beurteilen: V as die volkskundliche betrifft, halte ich
S nıcht 1U  —— für notwendig und wichtig, sondern auch für unNnseTEe

Untersuchungen entscheidend. sprach soeben VO Masken-
Erlebnis: VO  an ahnlichem ert erscheinen INIT die Hinweise auf
die eidetischen Grundlagen des „zweıten Gesichtes‘. WCLLN 1er
auch noch eiIn verschütteter Zugang ber den Schamanısmus VOT-

handen ıst. ber ich veErmaS 1er natürlich nıcht den nhalt der
}Schrift durchzugehen; Wer die Nützlichkeit der Religionspsycho-

Lily Weiser-Aall, Volkskunde sychologıe Verl de Gruy-
ier 1957 VIII U, 152
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logie für die Religionswissenschaft un! -geschichte kennt, dem
wiıird keiner Beweise für die Nützlichkeit dieser Arbeit bedür-
fen mMa 1E auch die kirchliche Volkskunde kaum rühren.

Die Berechtigung, der relig1iösen und kirchlichen
Volkskunde, w1e€e die der psychologischen Betrachtungsweise eınes
volkskundlichen Fakts ze1g sıch bei der Lrörterung der Frage
Böhme. deutete vorhın bereits auf die Luther siıch SIU
pierenden Arbeiten hin un: sagte, w1€e gut ware, daß na

VO einer Zusammenstellung der Reste und Zeichen seEINES Volks-
glaubens, eıner Betrachtung seiner Volksirömmigkeit gekom-
InNe ware, auf welchem Wege iIna DU noch weıiterschreiten
mußte. Es schiene MMır durchaus angebracht, die Frage autfzu-
wertfen, ob Luthers Lat nıcht beispielsweise seiner „ Volksiröm-
migkeit ” entsprange. Was seine Rechtfertigungstheologıie be-
trifft, gJlaube ich Q UuSs en Erfahrungen, die anl bei der
volkskundlichen Arbeıt gewWwmnNNt, daß ihre Wurzeln und ohl
auch ihre ersten Schritte ın diesem Gebiet geschehen sind vgl
Peuckert, Schlesische Volkskunde 1928, 172)

eut DU tührt Benz mıt seiınem Böhme-Buch 99 ahnlichen
un wohl noch weitergreifenden Überlegungen. Es geht ihm, w1e
der 4A18 schon besagt, Jakob Böhmes Anthropologie. Die
Arbeit überzeugt; ich wußte nichts, ihren Schlüssen:
und Gängen auszusetzen hätte Benz überblickt das Material
miıt souveranem Können. Auch daß als zentrales Problem die
Androgyneıität erhebt. ıst mehr als U eın g}ücklicher und
talliger Gritt Wie aber ıst Böhme dieser Formulierung
gekommen? Was Benz voriragT, ıst Böhmes spateres System, und
WEnnn ihm Ausgangspunkt se1ın MUu „die Begründung der andro-
>  o Idee 1m Gottesgedanken Böhmes., WI1e s1e ihren Ausdruck
findet ın seiner Spekulation ber die himmlische Sophia , ist
das philosophisch recht, 1U  r sicherlich historisch umgekehrt. Kıs
ar Ja eben der „Gegensatz’, der seine Gedanken erregte, w1e
inanll 1n se1lner „Aurora” immer wıieder finden kann, und w1€e

98) Ernst Benz., Der vollkommene ens nach aCcCo Boehme. Verl
Kohlhammer, Stuttigart 1937 201
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eNnz auch T' gesehen hat Aus diesem Denken des Gegensatzes
mußte aber Böhme, der QUuS dem Volke kam, auch die geschlecht-
iche Gegensätzlichkeıit bemerken. Eis fallt eNZz auf, daß sich
dieser Frage stellte, der INa SONst Aa USs dem Wege SINg Er stellte
sich ihr, weil die Frage selner Freunde un Gesellen NafLT.

habe ıIn meınem ‚Leben Jakob Böhmes“” aufgezählt, as alles
1ın seıiınen Schritften Volkskundliches begegnet, un! habe seine
Frage als cdie Fragen e1INeEs Mannes des Volkes. seın Suchen als
e1iIn volksmäßiges bezeichnet. Hierin wird diese seine Problem-
indung auch gehören. |)aß s1e ann weıter suchs, die ‚Physio-
logie des himmlischen Urmenschen“ hängt, w1€e schon EeNZz e1IN-
mal andeutet, stark VO! Böhmes Alchymie und seınem DPara-
celsischen Wissen 5.52 f.) ab, daran sind die Jahre schuld,
da Böhme sich VOoO Volke abgesondert hat Davon will ich al

diesem nıichts weıter SaSCH, nachdem ich SOW1€eSO Benz unrecht
tat, un!' seın 1n vieler Hinsicht wichtiges un: die Böhme-RFor-
schung weıiterführendes Buch 1n rein volkskundliche Zusammen-
hänge SCZOSCH habe. ber schien MIr recht, auch —  O' Ben-
ZE1S Leistung, auf diesen Punkt einmal nachdrücklich hinzu-
weısen, weil amn VO.  b iıhm her gewiß noch manches u58 heute
eltsames und Befremdendes gewınnen ware.

ach jenem ersten näamlich mıft uUuNSecT IL heutigen Mitteln uns

schon möglichen Ergebnis, erhebt sich rängender und brennen-
der die Frage: as ıst Kirchlichem ın dieses einfache Men-
schenherz geflossen un ward 1eTr aufgenommen, umgeschmol-
ZCH, eingeschmolzen? Eıs ist die Frage Bornkamms, als das
Verhältnis VOo  a Böhme Luther untersuchte und Klärungen
treiben wollte. Es ist die Frage nach den Kryptokalvinisten, ach
Mollers Bedeutung für des Schusters Werdegang. Wer VGL

möchte, diese Frage vollständig lösen, der hätte erwlıesen, w as

die kirchliche Volkskunde auch dort vermäaß, olk nıcht mehr
der Dutzendmensch, sondern der FEinzelne, der Einsame ıst 1m
Schwarme. Und wWeTr U diese Lösung Jjener anderen konfron-
tıerte, 1n der der weltliche Grund des Böhmeschen erzens un
des Glaubens sichtbar wird, nd us dem beiden ann die
Summe zöge, der schritte vVon kirchlicher relig1öser Volks-
kunde fort
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])as ıst, W as Benzens ntersuchung mich bedenken ehrt
Sie ıst gelungen; ich habe ihren Ergebnıissen nıichts ZU-

setizen: ich halte ihren methodischen ang für ausgezeichnet,
MN1IT haben eın Böhme-Buch, das diesem 1ler die Waage hält,
doch ber 165 alles hınaus ıst 6S MLr augenblicklich wichtiger,
al iıhm das Wunschbild UuNSeTECS heutigen Suchens begründen.
Denn und ich schweife Ja TOLZ allem wen1g ab der (3Öör-
lıtzer Schuster ist eın Mannn der Welt SCWESCH, die Aaus dem

Ringen NSeTES Volks seinen Glauben sich erhob. eın ara-
celsusweg war nur eiIn solcher Weg. Und auch se1ı1n Weg Z

ott der Kirche, dem Gotte, VOo  b dem se1ın Suchen ausgıng,
Nar eın solcher. Er hat VO  S dem gezehrt, was ihm die Kirche
gab, wWw1€e VO  S em getrieben ward, was 1n iıhm weltliches, das
heißt volkstümliches Ringen und Verlangen WAäl, anzukom-
MCN, endlich angekommen iıst W ohin auch UuUNnser Suchen
uns FEnde führen ıll So wird die kirchliche Volkskunde
Ende in die relig1öse münden, w1e alle Kirche treibt nd führt

Gott, VO!' dem Religion das Herz des Suchenden erfüllt.



Allgemeines
dedichati alla memorıa d ı a° UDa

Pubblicazıonı della Universita cattolica del
C uOre. Ser1e quınta: Scienze storıche. NO4 XVI

Miılano ıta Pens1iero
Die dem Nndenken des Salesianers UÜbaldı gew1ldmete Sammlung

VO Aufsätzen ist VO  b dem Kirchenhistoriker nıcht L übersehen. ele-
haye publiziert UuSs einem Manuskript der Biıbhliotheque Natıonale
A saec.) dıe lateinısche Übersetzung der Passıo der röm1ıschen Ana-
stasıla. accarı zeıgt In seinem Artıikel: E recıtäa dı Cirıllo d’Ales-
sandrıla den Attizısmus des groken Bischofs auf. 1ghl, eschult
den Arbeiten VO  P Schrijnen, weıst „Latinıtä erıistiana neglı ser1ıttor1
paganı del secolo‘ nach Die belden Au{fsätze V'U'  - accarı und
ighi scheinen I1r besonders beachtenswert P sSeIN. 1rs bringt
dıe Hauskirche In Dura mıt den Hauskirchen 1n Rom USaNnmine (8=
stigl1on.ı publiziert ıne spate Passıo der hl Dorothea, wichtiger ist dıe
1Kal]ıon der Fides _uciftferi (von agliıarı) Aaus dem ex der
Ambrosiana., der ‚ auch das Fragm. Muratorlan. nthält Der ext ist
Wäar bekannt, wird VOoxn Saba ber ufs ogmenges  ichtlıch be-
nande Man sollte den anNnzch exX und nıcht 4AU  S die einzelnen
Stücke einma|l TÜn studieren. Bartolozzı ist der Meinung, daß
DE  — die ersie der beiden Homilien auf den hl OMAaNus VO  u Johannes
Chrysostomus stammt. Hoppe behandelt das ema ‚Rufin als
Übersetzer.“ Bedeutsam ıst die gelehrte Untersuchung VO  n 11va-
aronca über den Tomus Leonis: „Uriginale Registro‘, dıie dıe zwelılte
MögÄchkeit beJaht. ep Lösch, Der Brief des Clemens OMAanNnus
weilst uf dıe sprachliche Verwan  schaft dieses Briefes miıt dem ( 1aUu:
dius-Brief hin. Cechelli T1IN „Noterelle sul Cristianesimo Africano‘“.
Merzagora handelt über: Joh Chrysostomos als Paulus-Ausleger. Inter-
essant ist der Aufsatz VO  > Pugliese: „S Agostino eindice.” Wilmart
befaßt sıch mı1ıt einem „Recueıil iıtalıen des Prieres, ttirıbuees AT
selme‘“. dı Capua o1bt 1n€e „Analısı rıtmıca delle Formole de! _ıDer
diurnus“ uUun: führt den Nachweis, daß gEWISSE Formeln Aaus dem
1V/V stammen. er Aufsatz hat auch Bedeutung für dıe Wertungder Handschriften des er 1UuTrNuUus. CGhedini bespricht In gelehrterWeise Ea lingua de1 Vangeli apocrif1 STECL Andere Auf{fsätze CI -
wähne ich nıcht, sSE1 weil S1Ee ZU Kirchengeschichte keine Beziehun »aben, sSE1 Cs weıl S1E VOoO  b geringerer Bedeutung sSind. Aufs angesehen, lıegt 1n€e reichhaltige und wertvolle Arbeit ın diesem Sammel-
bande VOorT.

Rom Erik Peterson.

NN HNAITE de ID StTIENd de Philologie e1i d’Hıstoire
Orientales ei Slaves UnItY de Br  xelles tOme
1936. MelangesCumont.2 vols Bruxelles 1936 SEecrTre-
tarıaft de EAHRStTIITAF
Die Melanges FrT. ( umont, mıt eINer Photographie des (Gefeierten

geschmückt, werden mıiıt einer ‚Liste des Publications“ VO Fr (Cumont
(546 Nr.) eröffnet. Seitdem ist das VO  S (umont geme1Insam mıt
Bıdez publizierte monumentale Werk Les Mages hellenıses. (2 vol.)
Parıs 1938 hinzugekommen. ( umont ist und bleibt der unbestrittene
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SCT Stelle auszusprechen undMeister der Religionsgeschichte. Das dı

eınt M1ır ıne Pflicht auchihm ank un Bewunderung SCH, türlich nıicht möglıch, alleder deutschen Theologen se1IN. Es 1st
Aie 55 Artikel In diıeser Festschrift auch NUr ufzuzählen. geschweıge
denn würdigen, WIT werden IL: er mıt eiıner Auswah begnügen
mussen. Bayet, Presages figuratifs determinants dans l’antiquite
yrECcO-latıne (1 2739), wichtig ZU CItändnıs archalscher Religios1ıtät.
Bickermann, Sur la vers1on vleux-TuUsSsSe de Flavius- Josephe (1 53 Sq.)

:hen Übersetzung ıst VO: der Vorlage unsSeTeETDie Vorlage der TUSSIS
Vulgata Überlieferung des Josephus- Lextes nıcht verschieden, stellt
s1e keine unbekannte Ausgabe des udıschen Krieges dar {JIDıe Zusätze
des Slaven sınd christliche Interpolatıone Ich gylaube, niemand wird
sich den klaren Darlegungen Bickermanns entziehen können. Es folgt
Bidez Proclus. TTepi TNC LENPATIKNG TEXVNS (1 85 Sq.) Beachtenswert
clie Wendung KOATOYOL YLVOVTAL KAaLl DdEXOVTAL MNVEUUC BELOV (D 94, 25)

cht vorläufige Mitteilungen über 1N€ Papyrus-Campbell Bonner
des Bischofs Melıito NL Sardes nthält P d 107 FEg}text. der ıne Homiuilie

I|)Der wıchtıge ext wırd bald edıert werden. {Jes Places schreıbt ber
Platon et L’astronomı1e chaldeenne 129 S Kıner der wichtigsten
Aufsätze hat Gage geliefert: Le Templum Urbis“ et les Oor1g1nes
de l’ıdee de Renovatılo. Niemand sollte versaumen, dıesen tür das Ver-
ständniıs der KRKoma geterna-|dee grundlegenden Aufsatz lesen
(1 151 E Goguels Au{isatz hat den Titel La conception jerusalemite

de pneumatısme 209 {1.) Gundels Artikelde l’eglise ei les phenomene rTüchte au lateinischen Astrologenhand-Religionsgeschichtliche eEseEe
schritften (1 295 Sq.) (zu 27926 vgl. Koch, (Cusanustexte, Predig-
ten D 86) Hanne, Ka Lettre de Claude AallX lexandrıus et le
chrıistianısme D Sq.) Kın verfehlter Versuch, 1ine Beziehung
S11 ( hrıstentum 1 audius-Brief entdecken. Über den vielbehan-
delten ext (Q)racula Sibyll VII iragt Jeanmaiıre 11n€ NneEU€E

wen1g überzeugende Hypothese VO (1 207 Sq.) ıcht1g un solide
gearbeıtet iıst aSeSCH der Au{fsatz VO' Martın: Fragments pa-
lımpsestes d’un d1iSsCOUTS U _ la Päque attrıbue Hippolyte de Rome
(1 3921 Sq.) Seston handelt über La V1sıon palıenne de 51 () ei les
OTr1g1ne€s du chrisme Constantinlien (1 375 Sq.) gyglaube nıicht cie
VO Grego1ire 1n die Forschung eingeführte Behauptung einer „„V1S10ND
paienne” Yonstantins. Interessant ist der Aufsatz VOo  zn Simon: FEA e-
m1ıque antı]uLve de Je Chrysostome et le mouvement Jjudaisant
ntioche (1 Sq.) /u dem ema ware ber noch viel mehr zZ7U

Im zweıten Ban behandelt Bertholet kurz ein1ge esekıel-
probleme (517 [$-) (ausse spricht über 1/’Humanısme Juif et le con{flıt

Perdrizet behandelt 1N€du Judaisme ei 1L’Hellenısme (525 FE
Atargatis-Statue (885 FL w1e€e immer mıt reichem Wissen. Von beson-
derer Wichtigkeıit für dıe Geschichte der (snosıs ist der Auf{isatz VO'  H

Puech Fragmen(ts retrouves de l’apocalypse d’Allogene
(D 035 [E} N enthalten dıe wel tattlichen Bände der Melanges (
mont eın uberaus reiches Mater1al. dem dıe Theologen unmöglıch
achtlos vorbeigehen können.

Erik Peterson.Rom

Norvegıa Sacra. Aarbok til kunnskap den norske kirke
aar$s. 1951, 12. aarg. 1932fortid samtıd. slo aargang

Die dreı vorliegenden nde des auf Veranlassung der nOrwegl-
schen Bischöfe herausgegebenen, vonxn luf Kolsrud redigıerten Jahr-
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DU bringen überreichen Sto USs €es und Gegenwartsleben
der 1r Norwegens. Der nıcht weniıger als 706 Seiten zählende

Band ist Sallz der Feler der 900 Wiederkehr des Todestages
des Heıligen gew1ıdmet und rag daher den Sondertıite „N1daros
€esta Olavs- Jubileet 1950 Minneskrift.“ Eın derart eingehender
und umfassender Bericht über Vorgeschichte, Verlauf und usklang
eines nationalen und kirchlichen denktages gehört ohl den Sel-
tenheıten; ıindes geht a USs dem Werk selbst dıe innere Begründung
dieses prächtig ausgestattetien Fes  erl hervor. Man erhält beım
Studium des Bandes einen tiefen INATUC VO  > den kraftvollen Be-
mühungen der Norweger, den durch die jahrhundertelange äng1g-
keit VO Dänemark abgerissenen Zusammenhang mıiıt der Zeıt nationaler
TO 1 Miıttelalter wieder N6  s 7U knüpfen unN!: ein lebendiges völkı-
sches eschichtsbewußtseıin ZU schaffen An dieser Arbeıt nımmt uch
dıe norwegiısche Kırche SCH Anteıl |DITS (Gestalt des 1 Kampfe TUr
Reichseinheit und Christentum 1m FE 1050 be1 Stiklestad gefallenen
Königs Jlaf des Dıcken, der später ALIMN Nationalheilıgen des I andes
wurde, ıst gegenwaäart wıeder SA Symbol diıeser natiıonalhistorıischenS1€e CI dıe sich be1 einer nüchternen Be-Richtung geworden.
trachtung der polıtıschen und rel1g1ösen Persönlichkeıt aIis einstellen,
mussen VO  m der heute erneut wirksamen Kraft des nationalen Mythos
zurücktreten, der sich VOT allem UuSs se1inem heldischen Untergang enNntT-
wickelt hat Die zahlreichen Festlichkeiten und Veranstaltungen des
Jaf- Jubiläums boten reiche Gelegenhei1t, die Rolle des Christentums
1n der norwegıischen Geschichte und die heutige Stellung der Kıirche 1m
norwegischen Volksleben ZU beleuchten. uch dıe sehr hochstehende
kirchliche Gegenwartskunst und relig1öse Diıchtung kommen ın der est-
chriıft iıhrem Recht. Besonders hervorgehoben Sel1, daß ber die
Reibungen, die sıch aus dem Sprachenstreıit und anderen Gegensätzen
ergaben, miıt seltener Offenheıt berichtet wırd. es iın €e€m x1bt das
umfangreiche Buch eın lebendiges Bild VO den herrschenden Kräften
1mMm norwegischen Volksleben, denen auch die Kırche gehört. Unter
den Beiträgen der beıden andern Jahrgänge VOoO  am Norvegıla Sacra selen
das Lebensbild des norwegischen Grönland-Missionars Jörgen Sverdrup
(1752—1810) VOL (Ostermann und der aufschlußreiche Au{fsatz VoNn
Kristen Valkner über dıe Entstehungsgeschichte und den hymnologischen
„harakter der Liederbücher VOoONxn andstia 1855 I1.) und Andreas
Hauge, des einz1gen ‚ohnes des bekannten Pietistenführers Hans Nıelsen
Hauge 1857 A, hervorgehoben. Wie ıimmer enthalten die beıiden Bände
auch dıie Berichte der norwegischen Bischöfe das Kirchenministerium,
VON denen Fivyind Berggravs Mitteilungen über das nördlichste Bistum
Haalogaland besonderes Interesse erwecken ürtten

Kiel Viktor W aschnitius.

Karl ülr  th, 110  eca Marchica. Die Iıteratur der
Westfälischen ark Teıl 1 Von den Frühdrucken bis 1666 Miıt
Z Strichätzungen, 28 Kunstdruckseiten und Karten. Münster
1ın Westfalen 936. 425 Veröffentlichungen der Hiıstorischen
Kommission des Provinzlalinstituts für westfälische Landes- und
Vo  skunde KK
Diese eißige Erstlingsarbeit sucht möglichst vollständi die frühe

Lıteratur der Landschaft ZU erfassen, das Schrifttum der ark ebenso
w1e außerhalb wirkende Märker und die Drucke remder un antıker
Autoren. 1e zwar ausführliche, ber nıcht immer schar{i SCHUS zeich-
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Entwicklung dernende Einleitung behandelt VOL allem die relı1g1öse

dreikonfessionellen Aufspaltung” sıch VO der MiıtteMark, dıe In der are TeNzenN zwiıschendes bıs ur Miıtte des Jahrh verhärtete.
dern e1in sehr komplı-den Konfessionen bildeten sich. 1'  - heraus, SO

ziertes eben- und Durcheinander. In de Bibliographie spiegeln S1CH
die relıg1ösen Kämpfe der Reformatıon, dıe humanistischen Bestrebun-
SCH, das Wırken der Schulen In Dortmund und Soes kın Nachtrag
bringt die Ergebnıiısse der weıteren Sucharbeit des Verf nach dem
tocken des Druckes 932 Leider ıst das Satzbild der Bibliogra hıe

r-Bildnisse und eın sehr sorgfältig SCcCar C 1-nıcht glücklich. Schriftstelle
teties Schriftsteller-Lexikon bilden 1ne€e willkommene FErgänzung. ıe
Zusammenstellungen über die Buchdrucker und VO Namen Aaus NCca-
logisch VeCLwertbaren Schriften werden die besonders Interessierten SCIN
benutzen. Vert. ist VOoONn Bibliotheken und Archiıiven der ark be1 seıner
Arbeıt unterstützt worden, dıe Gewähr Tür die Zuverlässigkeit
se1nes nützlıchen Buches erhöht

Berlin-Lichterfelde. Fritz Geisthardt.

FÜ O SAn tıtaller, Ur  undenforschung. Methoden, Ziele,
Böhlaus Nachf(., Weımar 1937 RM 4.50.Ergebnisse. Herm.

Der verdienstvolle Breslauer elehrte wıdmet dıe chrıfit se1nen
chülern und Mitarbeıtern. Man möchte ihr 1n einem weıteren Kreise
Verbreiıtung ünschen, denn s1€e bhıetet die Einführung 1n eın Gebiet,
das ın umfängıchen Handbüchern behandelt Ün den pflegt. Verf
11 nicht sehr belehren als anTeSch und das Verständnı für dıie
Arbeıt der Urkunden{forschung erwecken. Im zweıten Teil findet 1Nall

darüber hınaus einen ın die Darstellung verwobenen Bericht über die
I)Dem Lernenden werden da-Leıistungen des Verf un se1iner ule Kaiserurkunden undur dıe dreı Abschnitte über Papsturkunden,

ebendig, während der KennerPrivaturkunden 1ın besonderer Wel
ellung der zahlreichen zerstreutendarın ıne willko /Zusammens

Abhandlungen un Ausgaben 7U  ar Landes- und Kirchengeschichte Suüd-
tirols, der Heımat des Ver(., sSoOw1e dıe Vorarbeıten Z Schlesischen
Urkundenbuch Ul diıe mannigfachen Studie über das Breslauer DDom-
kapitel, über schlesische Stifter, Klöster und Stadte findet.

Nachzutragen ware iwa ber die Kanzleiorganisatıion der Auf-
csatz VOo  un Hans-Walter lewiıtz 1m Deutschen Archıv Die Arbeiten
des Pa sturkunden-Unternehmens Pau Kehrs winschte 11a  — etiwas e1N-

GLI iwa ıIn der ATı w1e€e AaNschließend die Herausgabe der Kaiser-gehen CX dargestellt. { JIıe Ausblicke VO  - derurkunden gewürdigt wird
ti auft dıie Aktenkunde der Neuzeıt, dıe 1mmitteltalterlichen Dıploma lIbständigen Disziplin P entwickeln,Begriffe steht, S1ch. einer

Der Vert. der mehrfach zıtierten en-sind begrüßen 4A5 45)
kunde 1st S nıicht Meißner

Berlin-Lichterfelde. Fritz (jeisthardt.

HeußBi; Kom n dı ım der Kirchengeschichte. 9, Auf-
Tübingen. Br 11.50, gebJage 1993 X: 520 Mohbhr,

13.50.S E Ta A UNMNM DB — )as 19535 ıIn Auflage CeTSchienene Kompendium der Kirchen-
geschichte Heußis hat NUll 19537 bereıts Se1InNn Auflage erlebt. IS handelt
SICH dabeı abgesehen VOo Kleinigkeiten u einen satzgetreuen
Abdruck der uflage;: dıe CUeIC Literatur hat einem Nachtrag
Platz gefunden. er konnten bel diesem Druckverfahren die Vor-
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schläge des Referenten der 8. Auflage (Bd BIH. 611 {£.) nıcht berück-
sichtigt werden. So scheıint das bekannte Buch auch. iıınter den VeTr-

nderten Bedingungen des theologıschen Studiums se1ne Bedeutung VOTL-

züglıch als Stoffquelle für den Lernenden bewahren. A ber {19.

kann dıe Frage nıcht unterdrücken, OD der veränderten Lage iıcht uch
grundsätzlıch. anders begegnet werden muß Hat siıch Heußis Kom-
pendium aUs gyuten Gründen in einem Zeiıtraum VO'  > Jahren durch-
gesetzl, bedeutet das aber auch tür ıne heutige Neuauflage ıne
große Verpflichtung.

DiIie Bedeutung der Geschichte ıIn Wissenschafit un: 1Leben ıst heute
viel „existentieller” als VOoOrT einem Menschenalter: das ea der hısto-
rischen „Objektivität” ist ın se1lner Begrenztheit erkannt und verblaßt.
Wird aber dıe Bedeutung des Kompendiums bei der unumgänglıchen
Konzentrierung der Studienzeıt vorläufig noch wachsen, kann s

nıcht mehr genugen, daß der tudent daraus tür Fxamen, Amt und
en „Kenntnisse schöpit , sondern mu über den. pragmatıschen
Zusammenhang hınaus SA eınem ınneren Verständnis der Lebensvor-
gange der Kirchengeschichte kommen, das den kirchengeschichtlichen

ZUuU eiınem ruchtbaren Urbild für dıe Gestaltung der eıgenen
Frömmigkeıt und Theologıe werden äßt. DDıie Aufgabe ist heute, durch
den möglichst ungeminderten, ber VOT allem 11Cc  e geschauten und VeOeTl-

tieften den Lernenden und Suchenden ın den Strom der Geschichte
selbst hineinzustellen. Die wissenschaftliche und theologıs Aus-
ZEICHNUNg der Kirchengeschichte besteht gerade darın, daß S1E w1e
auch dıe Dogmatik keine erwerbbare Kenntnis VO abgeschlossenen
und eshalb oten Dıngen 1Sst, sondern vielmehr die Beziehung zwıschen
„Vergangenheıt" und „Gegenwart‘ aufdeckt und herstellt, 1n dem S1Ee
die Geschichte für den einzelnen theologisch Iruchtbar macht und ıhn
selber wiederum einordnet 1n den Gang des Ganzen und ıhm AC-
schichtliche Prägung verleıiht. Kıs 1st gerade dıe Erkenntnis der gTrToßen
Bedeutung des Kompendiums überhaupt, dıe dazu zZwWIingT, diese WKorde-
un für die Gestaltung uch dieses bewährten Kompendiums aUSZU-

sprechen.
ohen-Neuendorf hei Berlin. Ernst Reffke

Hans VO Schubert, Grundzüge der Kiırchenge-
te. stark veränderte Auflage, herausgegeben. und CI -

gänzt VO  F TIG} Dinkler; Paul jebeck), Tübingen
1957; VIL, 559 S ‚ 6.60
Die bekannten und bewährten Grundzüge der irchengeschichte

Hans VO Schuberts erscheinen. Hun nach dem 1931 erfolgten Tode des
Verf 1n Auflage 1 wesentlichen u T1 ıIn der Form,
die dier Vert. ihnen VOorT Jahren in der 9. Auflage abschließend g’_.
geben hatte:;: 1U  S wenige und geringifüg1ige Zusätze hat der Herausgeber
beigesteuert. Lediglich das Schlußkapitel, der Versuch einer Analyse der
gegenwärtıgen Lage der christlichen Kirchen 1n Deutschland und In der
Welt, ı1st das Werk des Herausgebers. Dieser 1937 niedergelegte Ab-
schnitt erscheıint heute bereıts als geschichtliches Dokument e1Ines Über-
gangsstadiums Shnlich den se1t 19385 1n rascher olge erschıenenen polı-
tischen Karten Mitteleuropas; und die Bedeutung der polıtischen Um-
gestaltung Mitteleuropas auch tür dıe Lage der Kirchen wird dem
Leser nachdrücklich VOT Augen geführt, wEeENN die 1ı1er xES  erte
Sıtuation m1t der Gegenwart vergleicht.

ohen-Neuendorf bei Berlin. Ernst Reffke
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1€e  rıch Westermann: „Der Afrıkaner heute und
morgen, mıt Abbildungen un Karten. Essener: Verlags-
anstalt.
1edT1C] Westermann, der ‚aus dem Missı:onarstand hervorgegangen

und jetzt Protfessor für afrıkanische Sprachen der Unıiversıität Berlin
und ugleich erster Direktor des „‚Internatıional Instıtute of Afrıcan
Languages an (Cultures‘‘ 1n London 1st, ıst ın besondrem Sinne be-
rufen, uUNSs 1n die Welt des Afrikaners VO heute einzuführen. {)as
uch ıst geiragen VoO der Verantwortung, die der weiße Mann für den
Aifrıkaner hat, den er nıcht entbehren kann, wWweninNn die großen chätze
Airıkas für die Weltwirtschaft geNUtTZT werden sollen. In großen |ınıen
In sehr plastischer und ohl abgewogener Darstellung wird UuXNSs eın Bild
geboten VO  — Menschen und Rassen Airıkas, dem geist1gen Anlıegen des
Negers, den wirtschaftlichen Grundlagen se1nes Lebens, Kunst und
Handwerk, VO Leben 1n der Famlilıe, der Gemeinschaft und dem
Einzelnen, alten und Regungen, dem andel des relig1ösen
Lebens. Erzıiehung und Miss1on, den Sprachenfragen A{iriıkas, dem Ver-
ftall und Neubau der afrıkanıschen esellscha und der Problematik
des Verhältnıisses VO  - weıiß und schwarz. Wer schichte studieren waıll,
kommt dem Problem des Kulturwandels nıcht vorbel. Wer den
Kulturwandel ın früheren Zeıten verstehen will, darf nıicht unier-
Jassen, UuSs dem Kulturwandel, der sıch gegenwärtig 1n Airıka und 1
()sten vollzieht, lernen. {)a Kulturwandel Afrikas die Miıssıon
1n starkem aße GTEIH: 1st, ergeben sıch Uus dem Buche Westermanns
viel lehrreiche Hinweise aut das Verhältnis VO  a Kirche un: Kultur, auft
dıe kulturelle Auswirkung des Christentums, auf die Grund{iragen un
Bedeutung der Missıon.

Hamburg. W alter Freytag
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Goodenough, R:, e Polıtıcs Ö Philo Judaeus,
Practice and Theory. New Haven, ONN. Yale Unıiversity Press.
955 XIL 348 .75 oll
VDer umfangreichste Teıl dieses Buches ist 1n€ 160 Nummern

fassende Philobibliographie, die, soweıt ich S1Ee nachprüfen konnte,
fehlerlos, jedo: nicht lückenlos ist. Vollständig 1st ohl das Verzeichnis
der vorhandenen philonischen Manuskripte (Nr. 1—386), das außer nach

rachen auch nach Handschriftentfamilien geirenn 1st, ebenso dasPrzeichnis der Ausgaben, ferner der armenischen, lateinischen, hol-
ändischen, englischen, Iranzösıschen, deutschen, ebräischen, ungarı-
schen, italienischen, russischen, spanıschen und schwedischen Über-
seizungen (Nr 387:515) und der Philobibliographien 516—545 1)a-

welsen die Lolgenden A bschnıiıtte mehr oder weniger 1Lücken auf.
Sıe sind gegliedert: allgemeine Philostudien (546—664a), en 1ın der
griechischen und römischen Gesellschaft 0657250 AIl emeılnes über
hellenistisches Judentum 738—802); tudien zZU Finzels ritten Phiılos
(803—827a), ext und Lexikographie 828—874), Stil 875—882), Ver-
hältnis SA EXX 883—8909), VE Allegorese 900—914), ur griechischen
Philosophie 9015-—=975), S jJüdischen Iradıtion (976—1028), Gott, ZwI1-
schen wesen, Mensch, Mystik, relig1öses TIeDN1s, Ethik, Recht, polo-

tik, MessI1as, Magıe (  E  E Beziehungen D  I (snosı1s (1201—1209),xSSCHNECET und Therapeuten (1200—1322), Beziehungen FA Neuen Testa-
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ment (  c  e späteren Christentum (1411—1507), spätere Er-
wähnungen Philos (  —1  X Fälschungen Dn

Irotzdem fehlt ıne n Menge, dabe1ı nıcht Unwichtiges; alleın
deutscher |ıteratur vermi1sse ich Bertholet, [)as relig1öse Pro-

blem des Spätjudentums, 1909; Guttmann. I dDie Darstellung der Jüdi-
schen Religion be1 Klav. Josephus, 1928:;: Volz, { dDıe Eschatologie der
jüd (Gemeinde 1m nt! Zeitalter, A- C G Kittel, Probleme des
al Spätjudentums u Urchristentum, 926;_ders., Urchristentum,

Spätjudentum, ellenıSINUS, 1926: Meyer, Entwicklung des uden-
tums Jes. Naz., 921/25: atiter, Die Theologıe des uden-
iUmMS nach dem Bericht Josephus, 195392 Heichelheim, Auswärt. Be-
völkerung 1mMm Ptolemäerreich, 1925; H Willrich, Urkundenfälschung
hellenistisch-jJüdischen Laiteratur, 1925: Leıipoldt, Antisemitismus 1ın
der alten Welt, 1955; neıder, Neutestamentl. Zeitgeschichte, 1934
VOL englischer ein wichtiges Buch W1€ C./l3prkitt, Church an
Gnos1s,. 19502

er Bibliographie geht 1108 ıne Abhandlung über
Phılo als Politiker, dıe viel Interessantes ZUTE Geschichte des alexandrı-
nıschen Judentums TIn obwohl die Wertungen oft anders geseizt
werden mussen. 110 ist csechr überschätzt wıe (sa1us unterschätzt:
dıe Motive des Aufstandes der Alexandriner die en sınd eIN-
seıt1g zugunstien der Juden ausgelegt. Das GesamtergebN1S ıst aber
wichtig: 110 ist nıicht der hellenistisch-spekulatıve €ens als der
E me1st aufgefaßt wird,;, sondern eın bewußter RasseJjude, der ın die
Polıtik eingreift, Sn NUr kann |Die verschlagenen und hinterlistigen
Züge Phiılos werden dabei lar herausgestellt, obwohl S1Ee der Vert
unverständlicherweise verteidigt.

Klar trıtt das Tendenz1öse 1ın der chrift SCE' Flaccus hervor. Der
ert. vermutet ohl mıt Recht, daß 110 hiıer den Fall des Flaccus,
der kaum etiwas miıt den en tun hat. siıch einfach Au  N jüdischer
Tendenzschriftstellereı aneıgnet. k3n% sınd auch die versteckten Drohun-
SCH den römischen Kaiser In Legalt gesehen.

Gut ist ferner die Charakterisıerung der Josephsallegorese als c
clever plece of double entendre”, W as reilich die sıttliıche Haltung
Phılos wiederum In einem sehr zweifelhafiften ] ıcht erscheinen aäßt. Der
versteckte Haß den ägyptischen Präfekten und dıe Römer über-
haupt ist hlıer erstmalıg gesehen. Miıt Recht entdeckt Sso  a blutige
Apokalyptik ıIn dem Traktat. Hier bahnt sıch wirklich ein SaNz eCues

Philobild a das einleuchtend ist Auch Philo gehört damit In die el
der literarischen Vorbereiter des Jüdischen Aufstandes Daneben geht
aber noch ıne a andere Jos hallegorese her, die Jedo nıcht für
jJüdische, sondern für hellenistısCN} Leser bestimmt ist, In der J ose h
ZUrTr jüdischen Propagandafigur wird Ihre Absicht sSe1 zuletzt “t0
remind the gentiles that Keypt had al least NCe been deally governed-
by EW  97

Eindlich geht den Spuren nach, dıe auf 1nNn€e größere polıtische
oder Verwaltungstätigkeit Phılos schließen lassen. Besonders aufschluß-
reich ist Spec. Leg. 35 1/6 €e1 entgeht dem Konflikt zwıschen irdi-
scher und deeller Wirklichkeit nicht, den in ähnlicher Weise w1e€e
Augustin ZU lösen versucht, daß 110 als Quelle für Augustin
vermutet, während die paulinische Haltung 1mM Gegensatz
H. Leisegang als platonisch scharf davon abgrenzt.

Politisch ist Philo TOTZ se1ner demokratischen Phrasen Monarchist.
Dabei kann sıch dem Kaiserkult sehr weıt a  » vorausgesetzl,
dal der Herrscher nach dem (Gesetz handelt, W as 1N€ merkwürdige
Brücke VoNn pythagoreischen jüdischen Ideen bıldet Hier ist dann
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auch der Ort, dem S61 ze1gT, daß 110 durchaus nhänger des Jüdi1-
schen Messian1ısmus ist, w as oft mıt Unrecht abgestritten WUur

Au{s (‚anze gesehen bedeutet cdie Abhandlung ıne NEUE£LC. un un  \
wohnte Interpretatiıon der Person Phılos Phılo ıst keın spekulativer

sondern eın chlagener jüdischer PolitikerMystiker und Platoniker,
Man wird dıesem Urteil amerikanischen Ver(f., der sich bereıts ur

Philokenner ausgewlesen hat, ın dıesemse1ın Buch BYy light, 1g als
Punkte AUuUr zustiımmen.

( arl neıder.Königsberg Pr

C H 1ıa Ta eHFL, F; Dıe altesten 5>egen über
Tod 1n elı 10NSgesC hichtlichemund ChrTist4a

TLNCS elskab Hist.-1il Med-Det Kgl Danske Videnska
elielser NN Kopenhagen 19538 305
{Dieses Bu:  S hat für dıe verschiedensten Wissenschaftszweige Inter-

ESSC die Volkskunde WIr hler hbereichert durch höchst interessante
Untersuchungen auf TUn der unmittelbar 1m entstandenen

die Religionsphänomenologıe findet rel-Segensformeln und -praktiken,
1Z€S Wasser”“”, auch dıe Kirchengeschichteches Materı1al u ema „heil

+r D vertieliter Erfassung der Volks-dürfte iın manch Hinsicht hler Sto
frömmigkeıt frühchrist! iıcher und mittelalterlicher Zeıt finden

I)as uch ıst 1n we1l 111e teilt, eınen philologischen und einen
religionsgeschichtlichen. Im erst Teil werde ın sorgfältiger philol1+-  erscher Darstellung und Interpretatıon die verschiedenen Versionen

die Taufe Christı 1mMm Jorda und seinen Tod Kreuz —

knüpfenden Segensfiormen VOor iragen. Dabeı handelt CS sıch AN-
däre Züge der heilıgen eschıichte undknüpfungen seltsam sekun

tehwunder“” hbe1 der Taufe, daßLegende, z. B das sogenannte fhörte bzw. anschwoll der Qa 1SECE1IN-nämlich der Jordan ließen
Au{ der anderen Se1ıte knüpfenanderwiıch als Jesus ın den FIuß stieg

die Verwunderung ecsu eu7zdie Passionsse vorzugswelse
unN! das herab ijeßende Blut Di religionsgeschichtliche Abhandlung
des zweıten 'Teiles sucht wenıger allgemeın-religionsgeschichtlich als
vielmehr durch Au{fzeigen VOo eziehungen Z chauungen vorchrist-
licher Zeıt dıe verschiedenen den Texten selbst sichtbar gewordenen
omente 1Ns rechte Licht rueken Finen breıten Raum nımm(t da e1
dıe Erörterung der miıt der Jordantaufe verbundenen magischen N -
schauungen e1in. rochen, be1l cdiesen „Segen“s handelt sich, religionsgeschichtlich f d .„historiola” bezel net,das, W as INna  b nst mıiıt dem Begr1
d ul ıne der Magıe stet und überall nahe liegende Neigung, ıne
geheimn1svolle mıiıt naturgesetzlicher Notwendigkeit wirkende Bezı1e un
zwıschen vergansene krafterfüllten Begebenheıten und einem vorlie-
genden Falle herzustellen ıun > die Kraft und Wirkungswelse VOoO

jenem sakralen Erstfalle den vorliegenden HKall gewissermaßen
zuleıten. Kın Segen Uus dem Jahrhundert D lautet: Da ward

en Jordane; duo verstuont der lordanısgetoufet von«e Johanne ın
{luz unt der SIN runst. Aı e verstant du bluotrinna .. a1s©o0

Johannes den heilıgen Christ touftaJordan tate, duo der guote hıs 1n T Zeıten hinauf, aber auch bısS, 32) Diese Segen reichen
INn erstaunlich späte Zeıten ınab, daß auch hler sich wieder zeıgl,
wıe cdıie uralten und chlechthin auch 1m Bereich eiıner Hochreligion
unausrottbaren Intentionen und Motive magische Denkens und Füh-
lens immer wieder durchschlagen. Die weithin vorhanden magische
Deutungsbereitschaft ergrelft 1 Vorstellungsbereich einer NEUCH Reli-
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g10N ogleıch höchst nebensächliche) HEUC Vorgänge, S1€e€ magısch
euten und anzuwenden. Kın interessanter Beitrag dem VO

Bertholet soeben In den Sıtzungsberichten der Pr Akademie Wiss
1l.-h1s Klasse 1938, 164 {1.) behandelten Thema „kultischer
Motivverschliebun an  gen

Bonn (rustav ens!  IN

R alter. Koptische Heılıgen- und Märitiyrer-
Jegenden. JLJexte, Übersetzungen und Indices
oma 1935, I1 936 AT Orıentaliıa (.hrıstiana A N A
lecta Nr 1092 und 108)
Die Ausgabe Tills enthält mıt wenıgen Ausnahmen bisher unpubli-

zıierte Texte al der Wiener Nationalbibliothek. Der ersie Band g1bt
lexte (zum Teıl U kurze Fragmente) VO  en 25 Heiligen, der zweıte
Band VO  b Heiliıgen, dazu Nachträge Z 111 ersten Teil, SOWI1e ndıices
Kıs ist natürlıch hier nıcht möglıch, auft den reichen Inhalt dieser SOTS-
fäaltig gearbeıteten Pu  1KaAatiıon einzugehen. Es sınd L11 Teıl phan-
tastische Erzählungen, S die des hl Nahrow. Kın Owe soll ihn
Iressen. aber wagti ih nıcht anzurühren, da Michael ıhn ist Der
Erzengel aßt iıh auft se1ne leuchtenden Flügel steı1gen und bringt ıhn
ın die Stadt |Die VO  - I1r einst studierten Akklamationen In der Wun-
dererzählung sıind häufig vertreten. S g1bt keinen (55ö1% außer Jesus
Christus. den Gott des Apa Nahrow“ heilt oder: „Kinzig
ist der (Gott des Apa Pteleme, Christus Jesus, und <ibt keinen außer
ihm.  .. (I 4:5) oder: „Kınzig ist der (‚ott der Christen“ (das.) Das IST
natürlich die Eic Be6öc-Akklamation vgl auch { 102) Es sıind kirchen-
geschıichtliıch JA iınteressante JTexte. Aus {{ ertfahren WIT, W as
I1a  a sich untier gottesfürchtigen Christen 1n Ägypten vorstellte. Die
Elltern des Apa Moyses .„„.besuchten täglıch zweımal die irche, MOTSECNS
und abends Sie gaben ihre Erstlinge, ihre Opfergaben und ihre
Imosen“ Als der Sohn fünf Te alt WAaTr, brachten ih die KEiltern
als Geschenk ın die 1r und stellten iıh VOrT den ar . m _- 66)
Das Kınd weıiß dıe anzch vıer Fyangelıen „durch die na ottes  »S
auswendig. I] 74 zeıgt, daß der altägy tische Gott es einem Dämon
geworden 1st. Verhexte älnt 1E  — VO autbecken trinken
(11 13) So waäare noch vieles Interessante herauszuheben, aber das AN=
geführte mOöge als erstier Hinwels genugen

Rom Erik Peterson.

Manıchaeische Handschriften der taatlichen Muius
6 Berlın Bd Kephaladla. Verlag ohlhammer. Stutt-
gart Lieferung 3/4, 5/6 7/8 (  En  )
Die erste Lieferung dieser wichtigen Quellenpublikation 1ın dieser

Feitschrift bereits angezeıgt worden. In den folgenden Lieferungen
haben WITr das Kapıtel VO  - den drel Zeiten und VON den fün
Krie 5 $ ıst zZU beachten, da ß Mt. 3’ als Wort Jesu und nıcht
des aufers zıtiert ird Fıne el VO  b Überschriften ıIn den Lolgen-
den Kephalala ist nıcht mehr entziffern: der Inhalt, soweıt GF SA
lesen und Z erfassen ist, ıst 1m allgemeinen VO  z} katechismus-artıger
Dürre. Interessant ist dagegen ın 76, 29 FE UuSW.) die
Verwendung des Gleichnisses Auf die manıchaeischen Gleichnisse wird
INnNan Zu achten haben. handelt VO  > den 5 Gestalten, die siıch

den Archonten der Finsternis eiinden ])as dort bes  TrTI1eDeENEe (B
geheuer entspricht der analogen (;estalt bei den Mandaeern. Die jüdische
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I ıteraiur kennt me1nes W issens nicht fünf Gestalten des Livjathan,
iın den nıchts eindringt 78, $}ber dıie Festigkeit se1nes KöÖörpers, SSsiehe Strack-Billerbeck, Kommen-bege auıch in jüdischen Quellen Rıichtern des Vaters (interessanttar 1162 handelt VO.  w den

des Richters Isc der Wahrheıt ct .&dıe Gestalt des Zehnten, ,5 8S00O, {}der iın der Lufit sıtzt und all Menschen richtet,
achten) TON des

5richt VOoONn den Thronen aller Vät Vor dem P aa
Rıchters der Wahrheıt, der die Menschen ichtet, cheiden sıch dieses

CI -
Mal dreı Wege einer ZuUu Tode einer AB Leben und einer ur

mischung (p 85, FE en ten ToN nımmt Manı el{} Besonders
das lange S: „Über den Licht-Nous, dıe Apostel un die

wicht1ig 1ST
beachte die ermiinl: ÄTOKAAÄUWILCG 9 D 119,002720 90. InachHeiligen , A dacht Zum ternhimme!l als Nabel

Art eınes kosmischen Menschen (enes. (Rom Ausg.) 1,des Uniyvyversums 90, 25 ct Ephraem
drıttes Firmament ID die’ EypnYopol 92, D, dıe ÄäyYATN No0c

96, 30 E der Neue ens herrscht der NT 97, 19
Wenn WITr TST dıe Manichaeische ÄyYATN -] ehre kennen, wird vielleicht
auch auft dıe Augustinische Liebes-Idee eın ] icht fallen Es ıst

dıeser Stelle nıcht möglıch, dıe einzeInen Kapıitel bespre
auft das WI1Ichtige 55 über dıe BildunKurz hingewiesen Se1 UU  b

an stellen hat Zieht Ina  b dannams, ZU 1080208 jieht MmMalh, daß verschiedene73 über den Ne1d der Hyle heran, mengefalt sind. InTradıitionen über dıe Bildung ams z ıuu
chweısen FÜ können. In

meıne ich ıne Markionitisch Tradition
chen ren) vielleichtandern Kapıteln klingt Aspeziell in de Astrologıs

Bardesanitisches (vg 168, mıt EDhraem, eTrs. Rücker
Bibl irch I1 168) Es wird ohl nıcht nötıg se1n, ZuUu betonen,
lal hier eın tür dıe Geschichte des Manichae1smus unentbehrliches
Quellenmaterial vorliegt.

RERom. Erik Peterson.  &.
Mackınnon, James, TOM CT ISt1 tO Costantıne: The

1se and Growth of theeatTlir church on Long-
m ans, Green C 02 195C, ch.

dem ehemaligen Kirchen-IDiese Geschichte der alte 1r VOoONn

historiker 1n Edinburgh 1S ausgegliche und vorsichtig 1 Urteil Sie
steht weithın unter dem FEinfluß der deutsche Kirchenhistorıe des

Jahrhunderts, VOT em ıst der Einfluß VO  wn Harnack nıcht 7.11 VOTI -

kennen. Auf der deren Seıte fehlt hr 1ne yeW1IsSse Originalıtät, dıe
Probleme werden nıcht ın ihrer eıgentlichen Schärfe erkannt,. 11a1l

che ] ıteratur nıcht eigentlich VOo  — der philolo-merkt, daß die patrıstısehen WIT und nımmt VvVOo dem Buche mıtgischen Seıte her D'CS doch von iıhm angeregt Z werden.Achtung Kenntnıiıs, ohne
Erik PetersonRom

ndnıs 1n der en KircheAT C14B. N-As Paulusversita Neutestamentliche Wissenschaft 18.Beihefte BDn Zeitschrift für dıe
19571292 Verlag Alfred Töpelmann, eT11

Kıs hat hıs un Erscheinen dieses Buches nıicht Finzelunter-
suchungen über das Paulusverständnis ın der en 1r gefehlt.
Aber ine CMafassende Arbeıt WAäar icht vorhanden. Um dan-

da die VT NS die eTrste fortlaufende Darstellungkenswerter ist C5,
für dıe Beurte1llung der altkirchlichen eologıedieses wichtigen führt uUuNXNs vomnxn den nachaposto-bedeutsamen Gegenstand oibt Sie
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lischen Schriften 15 A Methodius VO Olympus Überall ıst S1e mıt
Eirfolg bemüht, dıe LKigenart der einzelnen theologischen AÄAnschauungen
herauszuarbeiten und dıe Beziehungen ZU aulinischen Theologıie test-
zustellen. Man muß die erstaunliche Belesen eıt der NE und ihre Sicher-
eıt 1 Urteil bewundern. Über die neutestamentlichen Schriften Irei-
lich ist {1IL. vielfach anders ZzuUu urteilen. Mir scheint, daß die VT hler
f stark VOoO  w einem für s1e feststehenden ema beeinflußt ist. Man
kann sehr verschiedener Meinung über den Um{fang des „nachaposto-
lischen‘ Schriftttums 1Mm Se1IN und I1a  b wird auch manches theo-

Nı
logisch höher bewerten als dıe Vf tut Aber abgesehen VO  H dem

Schriften“ erlangt die Arbeit welıt-„Nachapostolische
gehendste /Zustimmung. Sie stell+t ıne bedeutende Leistung dar [)as
Buch erbringt den quellenmäßigen Nachweils für die T hese Harnacks

155} daß der Paulinismus ın der Dogmengeschichte als 3801
HKerment gewirkt hat, daß aber n1€e eine Basıs SCWESCH ist. Da das
Verständnis tür die Fıgenart der paulinischen Theologie In dem alt-
kirchlichen Schrifttum weıthın e zeıgt sıch besonders darın, daß
das Wesen des paulınıschen Glaubens und die paulinische Sünden- und
Erlösungslehre nıcht wirklich erfaßt sind. Die Kreuzestheologie des
Paulus wird ZWar nıcht aufgegeben, aber S1e erstarrt und entfaltet
nıcht mehr ihre lebensvolle Kraft Weitergeführt wird die pneumatische
und mystische Gedankenlinie. Es sind immer 1U einıge Stücke der
eolog1e des Paulus, dıe be1l den einzelnen altkirchlichen 1heologen
gewirkt aben: das (GesamtverständniIs der paulinischen 1 heologıe hat
Iın der Alten 1r eiehlt Die VT kommt dem. Ergebnis, daß
Paulus, der einsam durchs Leben 5 ıst, auch auf lange Zeit
einsam geblieben ıst

Berlin/Breslau Johannes neıder.

l. Prefazi Ambrosıianı. Contributo alla stor1a della
lıturgıa latiına Pubblicazıonı Universita cattolica del
(uore Ser. Scienze filologiche. Vol K Milano 1937 XVI
XI 308 In 80 1Tre
Der Beitrag, den dieses eißige Buch ZUT (Geschichte der lateinischen

Liturgıie eistet, besteht darın, daß der Verfasser g]laubt für dıe Miıtte
des Jahrhunderts Zeıt des Bischofs Eusebius, 449 bıs 4627 un: für
Mailand die Exı1istenz eiInes Sakramentars festlegen D können.
möchte dazu kurz bemerken, Sakramentar: n€1n, ıbelli eINESsS AakKra-
mentars: Ja [Jas hier begründen, ist der Platz f schmal
be1 der Herausgabe des sogenanntien Sacramentarium Leonianum und
€es 1m sogenannten Triplex-Sakramentar aus St Gallen (Züril Zentral-
bıbliothek Cod 43) auft diese FYrage, che iıch bereıts anderswo ın
Angriff CHNOMMMCH (I1 Messale ((lagolitico dı K iero |sec. 1X| ed il SWl

prototLipo Romano del SE  e E |1928] 272 —973), zurückzukom-
IMnen. Kınen ausführlichen Bericht über Paredis Buch bringt dıe Theo-
ogische Revue 1938 41 —47 Meın dort gespendetes, une1ln-
geschränktes Lob eiwas abdämpfende Bemerkungen macht 110 Hei-
ming, Die mailändische Heiligenvigil 1n ! Heilige Überlieferung, Festgabe
ZU sılbernen Abtsjubiläum Herwegen (Münster 1. W. 1938 179
Demgegenüber kannn iıch NUur wıederholen, daß Paredi se1ıne Unter-
suchungen sehr vorsichtig und miıt einer urchaus richti Methode
geführt hat ulkerdem ireut da und dort reichlich 1ıne Bemer-
kungen aus, daß 108838 ihm dafür danken mu Dabei ist nıicht VeT-
CSSCH, daß sıich ine Erstlingsarbeit handelt und eiınen sechr
schwierigen Ich knüpfe CIN1SCES
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Paredi macht Iın der Fußnote die Bemerkung „bısogna r1CO| a

are che Mohlberg ha da SrTan empO l’impressione
S12 OTr 1E (0od. (allen 3 121Narl0 dell Italıa Settentionale”” (zu VeOTI -

diata immedilata del gelasıano dallgleichen S. 135 „dipendenza
ambrosiano

[Diese schr wichtige Frage möchte ich ler durch einige Ausdrücke
weiterführen. die In den lexten Paredis Mich stelle dıe ummer 1ın
eckige Klammern), 1n dem ambrosianıschen Sakramentar vOoNn Bergamo
(Be) und In dem St (aller (Gelasıanum geme1ınsam und alleın VOT-

kommen: „terrene generositatıs oblectamenta .. socıjetatıs humane
vota 150, Be 250, Paredi ‚„„DCI florem virginalıs
uteri”“ 151, Be 1289, Paredi „anımarum sanctıtatem

274, Be 295, Paredidıyınarum scr1ptuarum lecthione
SCa virtutis © 288, Be 2855, Paredi„substantıa aeterniıtatıs

inlecebras errene delectationıs 1N-173 ] 9 10cundıtatıs
solentia renata585  Alte Kirche  Paredi macht S. 88 in der Fußnote die Bemerkung „bisogna rico  T-  dare che D. C. Mohlberg ha da gran tempo l’impressione  e  S  sia orl  (= Cod. S. Gallen 348)  iginario dell’ Italia Settentionale‘” (zu ver-  diata o immediata del gelasiano dall’  gleichen S. 135 „dipendenza me  ambrosiano‘‘).  Diese sehr wichtige Frage möchte ich h  jer durch einige Ausdrücke  weiterführen, die in. den Texten Pa  redis (  ich stelle die Nummer in  eckige Klammern), in dem ambrosianis  chen Sakramentar von Bergamo  (Be) und in dem St. Galler Gelasianum (S)  gemeinsam und allein vor-  kommen: „terrene generositatis oblectamenta ..  societatis humane  vota  “ — S 150 B 76 Paredi [2101: —— „per  florem virginalis  uteri“ = S 181, Be 1289, Paredi [164];  — — anımarum...  sanctitatem....  °  _  S 274, Be 293, Paredi [149]; —  divinarum scriptuarum lectione .. .  esca virtutis...‘  ‘ — S 288, Be 283, Paredi  „substantia aeternitatis . .  inlecebras terrene delectationis in-  [73]; — „corporee iocunditatis  ..  solentia refrenata ...“ S 300, Be  303, Paredi [127]; — „an‘t‘i  ua patria ...  S 316, Be 278, Paredi [68]; —  „prumpta senceritate ...  751, Be 668,  „dispositionis antiquae MuUnNuS  ..  caelestis operis inimi-  Paredi ‘[‘41] ;—  Cum...  Z  769, Be 673, Paredi[72]; —  „deitatis scientiam..  in  diversitate donorum ... mirabilis operato  7 unıtalis .. -  “ ="8813, Be.768,  Paredi [130]1; — „filicitatis insol  entiam...  “ — S 898, Be 795, Paredi [245];  fortitudinem ...“  €  — S 902, Be 941, Paredi [6]; — „invicta  — hacıenlie  — „florentissima _ prolis  bonitate. ..  — S 1002, Be 863, Paredi [235];  ubi-  ecclesie . . .“  76 1031. Be 947, Paredi [180]; — in celestis regni  alla-  HbuSs  S 1240, Be 1139, Paredi [8];  — „blandimentorum  et temp-  CumM ... Mr  ignitus..  ara et sacrificium et sacerdos..  lum“  _6 {332, Be 1088, Paredi [243]; —  in universitate nacionum  76{382 Be 55, Paredi [10].  Die jüngst von Paul Lehman  n in der  Landesbibliothek im National  museum Zzu  Budapest (Cod. lat. med. aevi  441) aufgefundenen acht Bl  ätter eines  Unzial-Sakramentars bestätigen  vollauf meine Vermutung un  d ergänzen in willkommener Weise die  chen  Notizen. Die Budapester Blätter gehen  vorausgehenden philologis  Formeln textlich ganz mit  zusammen  nämlich in allen erhaltenen  es Blattes, 294—314). Die Blätter  (= S 237—9252, Lücke durch Verlust ein  ord-  gehören graphisch ins letzte Drittel des  8. Jahrhunderts und nach  italien (vgl. P. Lehmann,  Mitteilungen aus  Handschriften V, in den  Sitzungsberichten der Bayeris  chen Akademie der Wissenschaften. Phil.-  hist. Abt., 1938, Heft 4, 5.7  Sn  19). Man legt sich die Frage vor.: Wer  trug _ den Archetypus des G  elasianischen Sakramentars des 8. Jahr-  hunderts vom Frankenreich  nach der Schweiz und nach Norditalien?  Haben hier wandernde Iren  die Hände im Spiel? Man wird an dieser  ese förmlich irre, wenn man nun  an sich gut begründeten Hypoth  Spuren findet,  die von Mailand  geraden Weges zurück nach Metz  führen. In dem zu Paris (Fo  nds lat. 9428) liegenden Sakramentar des  Metzer Bischofs Drogo (+ 855/6) finde  n sich nämlich Gebetsformulare,  die mit solchen der Ambrosianischen Liturgie  von Mailand überein-  stimmen. (J. B. Pelt behan  delt in seinen Etudes sur la c  athedrale de  Metz, La Titurgie J. ]  Ve—XIITe siecle]  [Metz 1937] S. 51—112, das  Drogon Sakramentar).  Am auffallendsten ist dabei, daß die Festmesse  in  atale s. Arnulfi im Drogo  Sakramentar aus sieben Formeln zu-  ist, die alle aus der Missa b. Ambrosii  (baptismum u.  sammengestzt  chnt sind. Ich behalte mir vor, auf diese Zusammen-  ordinatio) entl  hänge zurückzukommen.  Paredis Buch ist ein wertvY  oller Beitrag zur Lösung einer der wich-  tigsten aber auch schwierigsten Fragen I  ateinischer Liturgiegeschichte.  Rom.  L. C. Mohlberg, OSB.  38  Ztschr. f. K.-G. LVIIl.  3/4«  L300, Be 505, Paredi „an‘t‘i ua patrıa
S 316, Be 2758, Paredi 168] „prumpta sencerıtate CT Be 668,

„disposit1on1s antıquae INUNUS caelestis OperTIS 1inımı1-Paredi [41]
CUuMHM 769, Be 673, Paredi/[72]; ‚„„‚deıtatıs scientiam 1n
diıversıtate donorum mirabiılıis operato unıtatıs 813, Be 7068,
Parediı „fılicıtatıs insolent1am 66 895 Be 795, Paredi

fortitudiınem 90  e Be 9041, Paredi 16/ „1In vi1icta„paclentie „florentissıma prolisbonıtate 1002, Be 863, Paredi 12 ubıi-ecclesie s 1031, Be 047, Paredi SM celest1s regn1ı
alla-1bus 1240, Be 1159, Paredi [8| .„‚.blandımentorum

et teEmMP-cium VIT nıtus ar  Q et sacrit1cıum ei sacerdos..
lum  w, u  \  2’ Be 1088, Paredi in ınıyversıtate nacıonum

S 1382, Be 55, Paredi 110| DiIie Jüngst VO  w Paul Lehman 1n der
Landesbibliothek 1mMm NationalMUSCUIL Z Budapest Cod lat med aevı
441) aufgefundenen acht Batiter eines Unzial-Sakramentars bestätigen
vollauf meıne Vermutung 11 erganzen ın wıillkommener W eıse dıe

chen Notizen. Die Budapester Blätter gehenvorausgehenden philologıs Formeln textlich Sanz miıt INnMmMeNnämlıch in allen erhaltenen
Blattes, 294—2314) Dıie BlätterA ED uCcC durch Verlust e1in

ord-gehören graphisch 1Ns letzte Drittel des Jahrhunderts und nach
ıtalıen vgl Lehmann, Mitteilungen alLs Handschriften V, ıIn en
Sitzungsberichten der Hayerishen Akademıe der Wissenschaften. Phıil.-
1ist ADtT.. 19538, 4, S. 7 19) Man Jegt sich die Frage VOr Wer
irug den Archetypus des elasianıischen 5dakramentars des Jahr-
hunderts VOo Frankenreich nach der WEe17 und nach Norditalien?
en 1er wandernde Ten die Hände im Spiel? Man wird dieser

Cs«cC förmlich irre, wWennNn NUunQn
an sich gut begründeten Hypoth
DDuren Tindet, dıe VO Mailand geraden Weges zurück nach Metz
führen In dem Parıs (Fonds lat 9428) liegenden Sakramentar des
Metzer Bischofs Drogo 6) 1n sıch nämlich Gebetsformulare,
die mıt solchen der Ambrosianischen Liturgıie VO  - Mailand übereın-
stımmen. (J] Pelt andelt ıIn selinen Etudes SI  < [a athedrale de
Meftz, La liturgie PML siecle| EeTZ 1937| S das
Dro Sakramentar). Am auffallendste: ıst dabel, daß cdie Kestmesse
1n atale Arnulfi 1m Drogo Sakramentar uSs sieben Formeln F

ist, die alle au der Missa Ambrosil (baptısmum U.sammengestzt ehnt sind. behalte m1r VOT, auft diese 7 usammen-ordinatio) entl!
hänge zurückzukommen.

Paredis Buch ist eın WEertYoller Beıtrag Lösung eıner der wich-
tıgsten aber auch schwIierıgsten Fragen ateinischer Liturgiegeschichte.
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Herausgegeben 1m Auftrage der Kıirchen-
väter-Kommissıon der Preußischen Akademıie der Wissenschaften.
Zweiıter Band Erster Teıil (Bogen fAD0% |Die Apologien: De
deecretis Nıcaenae Synodl. De sententıa Dionysil. Apologı1a de

FErscheinens ——
[uga S11a pologıa secunda S 1—80). In der Reihenfolge des

Lieferung. Von LC. Hans-Georg Op Drıitter
Band KErster Teil rTtkunden ZU Geschichte des arianischen Streites.
318—328 In der Reihenfolge des Frscheinens und Lieferung.
Von { .1C. Hans-Georg 1t 160 und 76 40 Walter de Gruyter

6S Berlin und Leipz1ıg Preis der Lieferung 6.50
Die Schriften des Athanasıus nach Erfindung der Buch-

druckerkunst lange 1U ın lateinischer Übersetzung gedruckt worden.
Nachdem schon 1ne anNzc Anzahl einzelner Werke ın lateinischer Über-
setzZung erschienen WAar, schien 1519 in Paris ıne Gesamtausgabe,
die noch 1 Jahrhundert acht Nachdruck erlebhte. Trst 1mMm re
1600 erschien be1ı dem Drucker Commelın In Heidelberg ıne (‚esamt-
ausgabe des griechischen Textes iın wel Bänden achdem dazu 1
FE 1601 1n€ VO  . P CTT Petrus Felkmann Curonaeus) besorgte
Appendix mıiıt Nachträg und umfangreichen Variantensammlungen
erschienen WarT! (120 A wurden em ersten Band ein VON 1601
datiertes Titelblatt un ein1ge andere Zutaten vorgesetzl. Daher tragen
Jetzt die me1ısten Exemplare des ersien Bandes die Jahreszahl 1601,
während meılınes Wissens kein Exemplar des zweıten Bandes mıt
dieser Jahreszahl eibt; jeden{Ialls ıst dieser Band und damıit die (;esamt-
ausgabe hne die Appendix schon September 1600 1m Druck
vollendet SCWESCH. Von dieser Ausgabe erschien 1627 ıne vielfach VOeTr-

besserte. VO  _ Johannes Piscator besorgte Neubearbeıtung, der mehrere
Nachdrucke olgten. Kınen großen Fortschritt bedeutete die Ausgabe
der Maurıiner Lo und de Montfaucon, Parıs 1698 Auf 1n€e
mehrfach erweıterte pLeubearbeıtung dieser Ausgabe, erschienen ua
EG geht der Nachdruck be1 Migne, Ser1€es TFacCcCa 25—28, Parıs 1857,
zurück. eitdem haben ein1ıge Ausgaben einzelner Schriften und VOCTI-

schiedene Untersuchun e ıunter denen besonders dıe Arbeıiten VO

Eduard Schwartz (Na riıchten der Göttinger Gesellschaft der Wissen-
schaften 1904—1911 a.) Z enNNeEN sınd, gezeıgt, daß 1nNn€ NEUEC Atha-
nasiusausgabe nıcht 1Ur für die Beurteilung un das Verständnis der
chriften des Athanasıus selbst, sondern überhaupt für die Aufhellung
der theologischen Streitigkeiten und der allgemeınen Geschichte des

Jahrhunderts dringend notwendig ist. Diesem Bedürfnis ı11 die
Ausgabe, VO der bisher sechs Lieferungen vorliegen, abhelfen

Aus der auftf dem Umschlag stehenden Vorbemerkung ist über die
Entstehung und diıe Anlage der Aus abe Tolgendes entnehmen. Im
TC 19929 raten die Herren Prof. 1ITSODP 1& KG der Harvard
University ın ambrıdge USA un Prof Robert Casey der
University of (Cincinnat die Preußische Akademıie der Wissen-
schaften heran mıt dem orschlag, geme1ınsam ıne Ausgabe der er
des Athanasıus ın Angrif{f ZU nehmen, für die bereıts mannı1ıg1iaches
handschrifttliches Mater1ial ın der Bibliothek VOILL Harvard gesammelt
lag. Nachdem 1ne Stiftung VO  w Mrs Anna ın Cincinnaty und
die Zusage weitgehender Förderung durch die Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft diıe finanzielle rundlage der Ausgabe gesichert
hatten, beschloß die Kirchenväter-Kommuissıon der ademı1e, die Leis
tLung des Unternehmens ıIn die and nehmen un die Schriften des
Athanasıus nach den Grundsätzen herauszugeben, die siıch be1 den
„Griechischen Christlichen Schriftstellern der ersten dreı Jahrhunderte”
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bewährt en Die Ausgabe wird VO  - Prof. un Prof.
ILannnı besorgt und soll ıIn dreı Bänden erscheıinen. lervon werden
dıe beiden ersten an die Schritten des Athanasıus In der Reihen-
Tolge der maßgebenden handschriftlichen Überlieferung enthalten un:
„ der erste Band die dogmatischen un: asketischen Schritften
(31 Nummern), der zweıte Band 1mMm ersten Teıl dıe Apologıien (17 Num-
mern), 1m zweıten eıl cdie außerhalb der Sammlungen überlieferten
Schriften (9 Nummern):;: der dritte Band wırd Tkunden UL arla-
nıschen Streit und andere Dokumente Geschichte des Athanasıus
vereinigen.

Bevor dıe Ausgabe selbst ıIn Angriff e  D}  barf  ya werden konnte,
mußten die zahlreichen Handschriften auft ihren Wert und auft iıh
gegenselt1ges Verhältnıs SOW1€E die Geschichte der Sammlungen unter-
sucht werden. Dıiese au ßerordentlich mühsame Arbeıt hat 11cC. Hans-
Georg 1n seinen „Untersuchungen ur Überlieferung der rit-
ten des Athanasıus“" (Arbeiten T: Kirchengeschichte, herausgegeben
VOoORh FEmanuel Hirsch und Hans Lietzmann, 23) Berlin un Leipz1ig 1935,
geleistet. Anı den Ergebnissen dieses es baut sıch die textkritische
Ausgabe auf, deren bisher erschienene sechs Lieferungen VO  - Opıltz
selbst bearbeıtet sind Die Ausgabe enthält außer dem ext zunächst
einen sorgfältigen textkritischen Apparat, auch der Parallelüberliefe-
rung, iıne solche vorhanden ist, ferner den Nachwels der Bıbelzıtate
N: anderer Quellen, VO allem ber umfangreiche Anmerkungen
dem Inhalt, die stellenweıse geradezu den Charakter e1Nn€eS geschicht-
liıchen und sachlichen Kommentars iragen. Kür dıese Bemerkungen wird
jeder Benuützer der Ausgabe dem Herausgeber besonders dankbar Se1IN;
G1E werden die Grundlage der Verwertung der T1Iien des Athana-
S1US tür die Geschichte se1ıner Person. se1ner Theologie und seiner aNnzch
Zeit se1IN. Daneben ist selbstverständlich wichtig auch das Gefühl, daß
INal textkritisch überall auft siıcherem Boden steht Freilich darf {13.  b

nıcht erwarten, daß der ext 1n allen T1Lien VOo  a dem bisher
gedruckten ext wesentlich verschieden sSe1. habe FÜn VO  S der
Schrift De decretis Nicaenis viele Seıiten der Ausgabe miıt dem
ext be1 Migne verglichen, ohne ine den Sınn beeinflussende Varılante
ZU finden. Von yrOßer Bedeutung ist, daß die T1L1ien In der Reihen-
olge der maßgebenden handschriftlichen Überlieferung gedruckt WwWerTr-

den; damıit wiıird dıe Ausgabe ugleıich eın Zeugn1s für das Fortleben
des Athanasıus und für se1ıne ätzung und Benützung iın der 1T'
der folgenden Jahrhunderte.

Im einzelnen möchte ich zunachst eIN1gES A der Form des Textes
SCH. Nıcht in allen Källen scheinen M1r die von Opitz ıIn den ext
geseizten Änderungen berechtigt. I1 2 s ist dıe Finsetzung VOoO  w €
und YEVVNMUC unnötıg, W16 die Parallelen I1 54., und 6 , zeigen.
I1 SI ıst nıcht —( dE> AdEWG, sondern DE WC (statt ÜdEWC) ZUuU schreiben.
{{ 28, ist ohl nıcht richtig, dıe Konjektur des Schreibers VO  S

TOAUNG In den ext seizen: vielmehr wird das überflüssige TNG zZU

tılgen SE1IN. 11 8521 WIT mıt einıgen Hss QÜTOLC statt EQUTOILG lesen
SeIN. 41 e ist die überflüssige Konjektur Holls <XAPLITOG KLl aühndeElLAc>
fälschlich 1ın den ext gesetzt; vgl dıe lateinischen Texte. 144 Lat
Ver. ist STa' (redeamus)> L1LUr eamus)> schreiben, und QUO, das
Übersetzung -  1Va ısT, dartf nıcht 1n quod geändert werden.

füge ein1ıge eigene Verbesserungsvorschläge bei 11 235741 ist
statt des unverständlichen KWAÄUELV (TO dELWUC Kl TO ÜTmEPBAANOV UEYEOOG
TOUVU KUPLOU) ohl KOAÄOQUELV Z schreıben: vgl AB Herodot VII
DUlEEL YAp DEOC Ta ÜTMEPEXOVTA TNAVTO KOÄOUELV un Aristot.
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und KOÄOQUELV TOUG ÜTEPEXOVTAG. I1 E, schlage iıch TOUG

staltt des bezıiehungslosen QÜUTOUC VOLT. I1 1 steht QUTOU 1m Jlext,
ohne kritische Angabe 1m Apparat, während Migne (°  o hat, W as
ohl richtig ist

Zur Interpunktion möchte ıch wel grundsätzliche Bemerkungen
machen. Öfters ist das Verständnis einer Periode dadurch erschwert,
daß VOT Beginn des Nachsatzes Kolon oder Semikolon statt des üblichen
Komma geseizt ist Haälle sınd. 11 26, 1 ® mıt TOV QUTOV TPOTOV
der Nachsatz dem miıt Kal.WOTEP beginnenden Nebensatz anfängt.
Auch I1 5 939 und 111 4 s begıinnt der Hauptsatz TST miıt KAal mEL
TOUTOU. 64, 1 begıinnt mıiıt den Worten OÜUTWC TATYHP der Nachsatz zUuU
dem durch mehrere Kinschübe verlängerten, m1t WC YAp NUETEPOG VOUC
6342 beginnenden Vordersatz: ur die Interpunktion sollte dies
deutlich gemacht werden. Kbenso wırd der mıiıt ETEL ÖE I1 8 9 be-
ginnende Satz TST mıt dı TOL1 TOUTO weıtergeführt; dürften
also auft den Zeılen 15 und keine Punkte stehen.

1e€ andere grundsätzlıche Bemerkung bezieht sıch auft die Setzung
der Anführungszeichen: sollen S1e Schluß eINES /itats VOT oder
der Interpunktion stehen? Sinngemäß ıst, daß S1E dann
der Interpunktion stehen, WENN diese ZU- /itat gehört, Iso nach dem
un wWwWenn INn aNzZer Satz selbständig In Anführungszeichen steht
(SO richtig 11 04, 7, während 1n den me1lsten FHällen dieser Art anders
verfahren 1st), und nach dem Fragezeichen, An das /itat selbhst ine
Frage ist. also mußte 11 3 9 11 1 , die Reihenfolge O se1IN, während
{{ 5 9 das /aitat keine Frage ist, sondern eın Seil des mıt TTO1C beg1n-
nenden Fragesatzes 1ST, Iso die Reihenfolge e“ SeIN müßte. Ebenso
gehört 11 95, das Fragezeichen VOorT die Klammer und nach der
Klammer e1In Komma

Zum Nachweis der Bibelzitate Sind L1UL wen1ıge Nachträge geben.
I1 24., 8 stamm{t EMLOTELNAG als 1309 und 24 10 O1 ÖTT ÜpXNG
QÜTOTTAL Kal ÜTnMNPETAL TOU NOU YEVOMEVOL a us Luk 1, Zu I1 485, 6 vgl
Joh. 8, 44; I1 DA vgl 12, 45; K 11,26 7u der orm des
/ıtates Uus Matth 10, 29 (EIC TAayYLÖC statt Eqt) TNV YYV) hätte {17 7 ‚9 und
Z auft Orig. Cels XL (11 K.) verwıesen werden
können. 11 S6, vermißt I1a bei a9a MNOEITNOV dıe Verweisung auf

7 C IC er als miıt den a Us Origenes angeführten tellen berührt
sıch 11 in miıt Clem Alex. Strom. 11 Ö, (11 116,4 SE} Zu I1 2 C 11
WC YIYOQVTEC OEOUAXELV V Clem Alex Strom. L11 5D (11 207, St.)
CIn OEOUAXOC OÜUTOC YIYAC (iIn bezug auf Marcı1on).

Die Druckkorrektur ist sechr sorgfältig durchgeführt; kleine Ver-
sehen sind stehen geblıeben 11 45, 20 und ebenso ın dem gJeıchen ext
111 D 11° 111 1 x Urk 14, 10; 111 20. 5: 3 ® 14; ö58, T1' I1 4:5, Q
11 1st In der etzten Zeile des ersten Apparates ıne lammer Z
streichen: I1 8 9 des ersten Apparats hes statt

Im anzch äßt sıch N, daß ıIn den bisher erschienenen Jeie-
TUuUNSCH 1Nne€e ausgezeichnete Leistung vorlhiegt, ur die auch der kır-
chengeschichtlichen Forschung eın wertvoller Dienst geleistet ist.

riangen tto ın

Lfidwi
Schri%te % Die Mariolo 1e der Ephremischen

ijen-München 1958S s 1yrolia-Verlag, Innsbruck-
ıne eschlossene Darstellung der Marienlehre Kphräms Verf be-

vorzugt 1€e Schreibweise Ephrem) stößt heute noch auf kaum über-
wındliche Schwierigkeiten; <ibt keine kritische Gesamtausgabe der
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überaus zahlreiche er. des großen Klassıkers de syrischen Kirche
(T 373) Idıe Frage, w1e viele VO  S den überlieferten, Z Teıl 1Ur iın
Übersetitzungen vorliegenden }phrämischen Schriften dem Kirchenlehrer
wirklich zuzue1gnen 13841 welche als unecht auszuscheiden sind, ist noch

Der Ver ll denn atıch keıne Mariologıe LELphräms,
sondern der
nıcht gelöst. thın, der sicheren SOW OEphrämischen Schritten schlech

schreiben. Daß e1iNn ches Vorgehen bedenklichw1e der zweifelhaften, Vert auych bewußRt. Er rechtfertigtist, liegt aut der Han ıund ist dem
seıne Studie mıt dem Hinweıs, daß 1n€ Herausarbeıitung der marla-
niıschen Lehrpunkte des Syrers, CcCux S1E sıch LUr aut die bisher für S
erklärten Texte stütze un die eroß Menge der heute noch als ınsicher
geltenden beise1te o  e durchaus Gefahr laufe, weıtere echte oder
wenıgstiens unter Finfiluß Ephräms schrıebene vernachlässıgen und

unvollständig werden. |)Diese Schlußfolgerung hat Kiniges tür
derartıgen Untersuchung nısich, vVvoOoTaus esetzt, dalß mı1t einer

hıs 1e€ Schrifttums-Echtheitsfirage näherJange gewartet werden kann,
tühr ist als augenblicklich. Der Vert hältıne Lösung herange Marıo-diese Vorbedingung für geben; der Ruft Ephräms, e1in großer se1ınerloge D se1N, ordere schon Jange e1 systematische Darstellun

Marienlehre 14) Er ist ber vorsichtig NUuS, ın der urch ührung
zweifelhaftenselner Untersuchung sirenge WIS echten und

Ephrämschriften DE unterscheiden. 1€e€ Iın ıhnen vorgefundenen marla-
nıschen hrpunkte ordnet er ın viıer Kapiteln (Mutterschaft Mariens:

Persönlichkeıt;: ellung ZU den Menschen 7U -

Samınecll, daß jewelJungfräulichkeıit; Is zuerst die Anschauungen der echten un
haften Texte herausstellt. Dabe1 5äßt dieseann jene der weitel

Als Ergebnıis wIr festgestellt,selhber sehr ausgiebig 7U Wort kommen.
hrämiıischen Schritften sıch kaumdaß die Marienlehre der echten KD

wesentlich VO jener der zweifelhafte abhebt. ınd sodann, daß sich
In den Ephrämischen Schriften In ihrer (sesamtheıt dieselben mar1la-
nischen Tehren zeıgen, w1€e S1e cdie etwa gleichzeıtigen gyriechischen un:
lateinischen Väter entwickelt haben und daß mıthın Iın der syrischen
Kirche des vierten underts die Jeichen Lehrpunkte ber dıe
(Gottesmutter und iıhre ellung 1m göttlichen Heilswerk vorhanden
waren w1e iın der griechischen und lateinischen. und dies, ohne daß

zutage age.irgendwelche gegensell1ige Beeinflussun
Arbeıit das übliche wissenschafit-Der Vert verzichtete darauf, seiner

liche Gewand geben;: der FuBnotenapparat und das Register.
Die eingangs zusammengestellte umfangreıiche Bibliographie, deren
Verwertung ın der Abhandlung kaum aufscheint, ist gerade In Hinblick
anf die Mariologıe Ephräms nıcht vollständıg, wI1ie eiwa eın Blick ın
Altaner B ' Patrologıe (19 017 DE zeigt. Im üb.rigen macht die
Schrift eiınen gediegenen FEindruck.

oSe, Osmald.München

Mittelalter
Staat und Kirche VO Kn sSstantiın demKarl VOLeT

1S : Ende der Karolıngerzeil. StuttigartGroßen b
1936 be1 ohlhammer, und 460
arl g dem WITr dıe gründliche Arbeıt über die karolin ische

Osterpohitiık SKirchenrechtliche Abhandlung, hrsg VO Hz
hat das vorliegende Werk als Teıil einerverdanken,
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geplanten Gesamtuntersuchung ber das Verhältnis VO)  a Staat und
Kirche gedacht, 19888 aber den Abschnitt bıs ZUu Ausgang der Karo-
lıngerzeıt selbständig veröffentlicht. Er konnte dabe1 die Ergebnisse
VON pa  » £S! des Papsttums I1 1933 auf weıte
Strecken als rundlage benutzen. Das Buch ıst VO  — einem Hıstoriker
geschrieben. Was nıicht behandelt wird., ist die theologısche Bedingtheit
und Abgrenzung VOoO  w Staat und ırche. uch dıe dogmatısche Ausein-
andersetzung In der ersten Zeıt, die bel Voigt nfolge des begrenzten
I hemas LUr skizzenhaft gestreift 1ST. Es 1st einleuchtend, daß vieles
aus bekannten Werken wiederholt wIird, w ads dort überzeugender ab-
gehandelt worden ist. Irotzdem verdanken WIT dem Buch 1ıne el
VOoO  o wertvollen Bereicherungen Kenntnis frühmittelalterlicher
Zustände. Das glt besonders VO  - dem erhältnis Römischer Staat und
römisches Recht der Spätzeıt, spezıell VON der Auswertung des eX
Theodosianus und ] ustin1anus Tür ıne historische F orschung. Au
diesem Gebiet hat Voigt auch mıiıt Recht eiwas ausführlicher verweılt.
Der eigentliche Wert des £Ss lıegt ın seinem harakter als Hand-
bu das 1n zuverlässıger unpartelscher un übersichtlicher Korm ın
die wichtigsten Quellen und Darstellungen einführt. Die Faintellung
iın mäßıg große Abschnitte erleichtert eınen raschen Überblick Über
sachliche Ausstellungen a einzelnen Punkten soll be1 diesem unbestreit-
baren Nutzen nıcht gesprochen werden.

Berlin. TU (rmelin.

T4 Müller, Dıe Entstehungsgeschichte der säch-
sischen Bıstümer unter arı| dem uellen
un Darstellungen ZALE €S! Niedersachsens, Hildes-
heim und Leipzig 1938, August Lax., Verlagsbuchhandlung.
Während Nottarp seıne lehrreiche Untersuchung über dıe Bis-

tumserrichtung 1n Deutschland 1 Jahrhundert In erster | inıe als
ıne kirchenrechtliche durchführen konnte im Bewußtsein, da ß für die
Gründungsgeschichte der VO  — ıhm behandelten Bistümer keine TE UCMN

Züge ZUuU gewınnen WAarcCchl, fehlte se1t langem schon einer Über-
sıcht über die zahlreichen Tobleme, die sıch die sächsischen Bis-
tumsgründun Karls Gr. geknüp en Da eın Versuch der
Wedekind-S5ti LUNg, sS1e durch eın Preisausschreiben zZzu erlangen, fehl-
geschlagen WAäarL, sucht jetizt die A USs der Schule Brandıs hervor-
€eSANSENE Erstlingsschrift M.s diese Aufgabe nachzuholen.

S1e 1st reilich undankbar SENUSL, weıl die Überlieferung für die
einzelnen Bistümer außerordentlich lückenhaft und zudem miıt Fäl-
schungen durchsetzt ist Hs ıst eshalh kaum tadeln, laß nach
einer wohl etwas ZU umfangreich geratenen Kıinleitung über die
alten Sachsen und die tränkische Kroberung nach einem sehr sTtarren
ema die Entstehung der einzelnen Bıiıstumer darzustellen versucht,
indem jedesmal zunächst die Quellen und dann die Fragen der
Miss1ionierung, des Bischofssitzes und der eigentlichen Bistumsgründungbehandelt. Auf diese Weise wıird für alle weltere Forschung 1nN€e sichere
Grundlage»VO  S der Aa U: möglich Se1IN wird, die Ergebnissedes Verf weiterzuführen.

Sie zeıgen zusammengefaßt wel sıch deutlich von einander ab-
hebende Phasen ın der Entstehungsgeschichte der sächsischen Bistümer.
Für die Anfänge der Miss1ionierung wurden verschiedene Bıstümer und
Klöster des Reiches herangezogen, OTaus sich die Beziehungen Vvon
ürzburg ZUu aderborn, VO Lüttich ZUuU Osnabrück, VO  — ChälonsHalberstadt, VoR (vielleicht) Reims ZU Hı  eshe1ım, VOoO  o Z Min-
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den un vVOo Amorbach Verden ergaben. rst Abschluß der
Missionsarbeıt erstarrte cdie Missionsbezirke festeren Sprengeln
wurden NS dıe Person des Z Bischof gewelihten Miss1ons-

dıeser uie us erfolgte dann schließlich dieeıters gebunden. Von festorganısıerte Bıstümer. ent-Umwandlung der Missionssprengel in
w1€e mM1r scheıint Recht dıericht diesem. Gesamtbild, daß

Bistümer Hiıldesheim ıL Halberstadt VOo  - Elze underlegung der
Seligenstadt-Oserwiek als späatere Tradition ablehnt und mıt guten
(Gründen auch der Aufassung widerspricht, cdie 1n Bardowiek den
altesten Sıtz des Bistums Verden siıeht

(‚öttingen Hans-Walter Kleroitz.

1) e deutsche Königswahl. IhreHeinrich Mittels,
Goldenen Verlag Rudolf Rohrer,Rechtsgrundlagen bıs ZU

Baden be1i Wien 19535, 208
Besondere Beachtung nd freudige Zustimmung sichert sıch diese

neuUueC Schrift über das vielerörterte Recht der deutschen Königswahl
bereıts durch dıe Grundsätze, denen S1€e olg Ihre Methode ist w1€e
der Vert 1 Vorwort bekennt P arn 12) ‚„„die der Rechtsgeschichte; Iso
eINEe juristische” Denn der Jurıst ‚„‚kann nıcht sSe1INn ethodisch geschul-
tes Denken Hause lassen, wenn eıinen SCSchichtlichen Stoff
herantrıtt. 3 S, fäahrt Iort kann der Sache auch 1Ur dann

Denken richtig anwendet, ıcht Begriffe dennuützen, 30881 dieses
{i1v Aaus ihm gewinnen ( In-Sto{ff heranträgT, sondern indu Fehler,dem M.s Arbeıit dieser Forderung gerecht wird, vermeidet S1€e dıe

häufigwelche dıe altere rechts- un verfassungsgeschichtliche Forschun
adurch beging, daß s1€e dıe Verhältnisse der Vergangen eıt mıiıt

den modern verstande1c  b Begriffen der Gegenwart darstellen
können glaubte.

Es gelıngt M.s Ausführungen also, ihrem Teıl das gesetzte Ziel
erreichen, „daß die Rechtsgeschichte ın das große (Janze der -

schichtswissenschaft eingegliedert WIT 12) Und darın lıegt iıhr
außerordentlicher Wert, ZUal für den Historiker, begründet gleich-

Anlaß bweichender Beurteilung gebengültıg, wıevıel Einzelpunkte
könnten. Denn aus M.s Darle uUunSscHh wird ahz eutlich, w1€e dieg1önigswahl zugleich eın geireues Sple-Rechtsgrundlagen der deutschen

Entwicklung des deutschen Könıgtumsgelbild sind für die namische
ischer und taufischer Epoche und die Doppel-ın liudolfing1ischer,

wahl VOo  D 1198 einen och viel tieteren Finschnitt bedeutet als bisher
schon angenoOomMMeN wurde. „B1s dahin gibt Sar keine ‚Königswahl’
1 eigentlichen Sinne“ y n“ 197), denn jede Wahl ist ihrem Wesen nach
egine Auswahl ıunter VOISchiedenen Möglichkeıten und 1111  — 1€' iın
e1ıner Kette zusammenhängender Thronerhebungsakte Es <eibt auch
keinen Gegensatz zwischen Wahl und Erge  nKe, denn el sind
SSLLULE Erscheinungs{fOTHMICH eINes gemeinsam Grundprinz1ps, w ONa

ıch ın der Bestimmung e1INES Thron{folgers steits eın höherer
kundgab” 17) Als Leitgedank: des anzenhn Thronerhebungsrechtes
aber WIT cdıie nicht an 11N€ hlenmäßige Majyorı1tät, sondern an die
Autorıität der Führer des Volkes gebundene Folgepflicht erkannt

sıch das Kapıtel ausführlich außert.(S 197), über die
rzuheben sind in diesem Zusammenhange vorNachdrücklich hervo

allem auch dıe ehrreiche Bemerkungen über die Rolle der Stammes-
Reiches zunächst oyliedert. Dennverbände, ın che sich cdie Ordnung des

die Auflösung des Stammesbegriffes, dı sich 1 Zeitalter des Investi-
turstreıts ankündigt und se1ıt dem OrmSser onkordat 1m Übergang
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VO Stammesfürsten ZU. Gebietsfürsten iıhren uUsSsadruc findet, (was

mıt Recht S, 89 für mindestens ebenso wichtig ält w1e den CT7T-
Sang VOINl mis- 111 Lehnsfürsten), leitet ugleich die zweıte Phase
In der Entwicklung des deutschen Königswahlrechts eın und
se1liner Entstehung 1m eigentlichen Sinne.

Wır befinden uNns jetzt 1ın den großen Zusammenhängen der Um-
TIormung der anzch Reichsordnung während der stauftfischen Zeıt,
die Monopolisierung der Könıgswahl 7U den ersten /ielen des NCU-
gebildeten Reichsftürstenstandes gehören mußlte S5. 90) Das Scheitern
VO.  b Heinrich ME Erbreichsplan und die Lage des Jahres 197/98 g1ibt
ıhm den Weg 7U diesem Ziele frel. AÄus den päpstlichen Eirlassen, welche
dıe Doppelwahl begleiten, aäßt sıch als herrschende Anschauung zeıgen,
daß die Mitwirkung der dreı rheinischen Erzbischöfe und des Pfalz-
grafien be1 eın den Erfordernissen einer gültigen Wahl gehört,
die nach den Grundsätzen des kanonıiıschen Rechtes als eın ÖOrt, Zeıt
und SCHNAU bestimmte Gültigkeitserfordernisse gebundenes Rechts-
geschäft angesehen WIT. 197)

Dieses Quorum VO  5 viıer Fürsten bleibt auch weıterhin 1m Miıttel-
punkt des Königswahlrechts, denn ergıbt sıch aQuUus eliner eingehenden
Betrachtung der Königswahl 1 Zeitalter des Sachsenspiegels, daß die
VO  a} Kike verlangte Mitwıirkung VO  w} sechs Finzelkiesern, die 11-
len aller Reichsfürsten durch übereinstimmende., gJeichgerichtete KEr-
klärungen DA USdTUC. bringen 198) nıemals Gültigkeitserforder-
N1S geworden ist Nur insofern hat der Sachsenspiegel auf die Hf
wicklung eingewirkt, als miıt den VO ihm genannten s1ieben Fürsten

rem1ıum bestimmt, aus dem das Quorum entnehmen ist Darin
sıiecht den Abschluß des „Kurkollegs”, dessen Siebenzahl notwendie
gegeben 1ST, weıl ZUA2 den notwendigen vlier höchstens drei hinzugezählt
werden dür C wenn nıcht wel beschlußfähige Viererkollegien möglich
werden sollten 165)

IDen Abschluß der Entwıcklung bringt die Spanne zwiıischen Rudolf
VO  S absburg und der oldenen u  K in der die kanonische electi10
pCr U IL Wäar nach außen dıe Finstimmigkeit der Wahl herstellt,
während Jedo nach ınnen allein die Viererzahl FErfordernis bleibt
eshalbD rIolgt auch nıemals 1n Übergang VO  b der FKinstimmigkeit
sämtlicher Kurfürsten ZU Mehrheitsprinzip 180), wırd S£11
1338 das Quorum als Majyorität aufgefaßt un dıie „verdeckte 1ın 1Ne
offene Mehrheitsbildung durch Abstimmung verwandelt“ 198)

Selbstverständlich wendet se1ıne Aufmerksamkeit auch der KaT-
sache \l dal? seıt den Stauftfern dıie Königswahl F leich Kaiserwahl
ist ın dem eingeschränkten Sinn. daß der gewählte ÖN1g „nach em
ıllen der deutschen Kürsten dıe vorläufige Ausübung der weltlichen
Regierungsrechte 1mMm Reichsgebiet erlangen 11:c (S 199) Und 1ın diesem
Zusammenhange ergeben M.s Ausführungen ebenfalls viele NCUE GE
sichtspunkte und wichtige Krgebnisse, VO  u denen allem dıie über-
raschende Lesart ın der nzeıge VO  un der Wahl 1l1ıpps VoxNn
chwaben tfür Innozenz 11L hervorgehoben werden mMu Alle bısherigen
Drucke mıiıt Einschluß der Constitutiones en näamlıch ITrnı gelesen:

Ph(lippum 1m Oomanı sol17 rıte ei J2 empn1ter
e£1IMUS, während tatsächlıch heißt 1n 1m wWw1€e

miıt der 19927 erschienenen phototypischen Ausgabe des Registrum
up negot10 imper11 Innocenz 1E das alleın den ext überliefert hat,
feststellen konnte. Mit diesem völlig ungewöhnlıchen Wort „sollte
oitfenbar ıne objektive Herrschaft über den römischen TON, das
römische Reich, ausgedrückt werden“ 100), daß jener Kaiserwahl-
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satz viel VO  S se1ıner früheren Schärfe verliert. Zugleı1 aber aßt sich
jetzt ıne Sahnz gerade Linıe zeichnen, dıe VOoO Pg  M Phıl us, der in
imperaturam gewählt wurde, über das Braunschweiger IpPistum VO  >

1252 (ın dem für den gewähIten Könıg eandem potestatem quamhmı et
beansprucht ird hıs ZU H1 DOEX1imperator ıIn AÄnspruch KFENOMMECN 190), ıne Linıe, welche die FrontRomanı imper11 VO  b 1338 führt

Wesen des Kalisertums, das für dıeder deutschen Auffassung VO
te 1mM Reichsgebiet durch den KönıigAusübung der weltlichen Rech

keiner päpstlichen Genehmigung bedarft, ıe Angriffe des Papst-
tUumMsSs gebilde hat

(‚ötlingen. Hans-W alter Kleroitz

Vatikanische Quellen 1 Geschichte der päpsti-
lıchen Hofit- und Fı nanzver waltung 13  W
1n Verbindung mıt ihrem historischen Instıtut Rom, hrsg. vVvVOo

der Görres-GeselIschaft, VL Band Die Ausgaben der apostolischen
Kammer unier den Päpsten an und Gregor XE (  2—Y
nebst Nachträgen un einem (‚lossar für alle Ausgabenbände CO—

arbeıtet VOo  b 5 Paderborn, Verlag Ferd Schöningh,
F5 X XEV S80
Miıt diesem Bande. dessen beide VorgänCI 1911 uUunN! 1914 erschıenen

sind un VO Wenck In cdieser Zeitschrift 1912 120 Fr 1920),
404 angezelgt wurden, kommt dıe ublikatıon des Ausgabenhaushaltes
der A postolischen Kammer In Avıgnon mıt der yJleichen Sorgfalt
Ende, miıt der sS1e begonnen IsSt 1eder erschließt eın allgemeınes

un (Irtsnamen den vielfältigenNamenregister mıt allen Personen
erwertbarkeıt für zahlreiche hısto-nhalt des Bandes., über dessen
kurz ausspricht miıt dem Hinwelsrische Toblem sıch das Vorwort

auft 1ne€e Reihe VO ArbeıtC e sich auf das Materı1al der beiden
ersten Bände gestützt en Nıicht wen1ger wicht1ıg ist das zweılte,
systematische Regıster, das 1ne ın Unterabschnıtten übersichtlich
geg]iederte ] ıste der urlalbeamten un! Stände bietet und für alle
KHorschungen über cıie päpstlıche Verwaltungsorganisation eıne sechr
wesentliche Hilfe hletert. Zu besonderem Danke aber verpflichtet das
tür alle dreı Bände gearbeıtete Glossar, in dem alle vorkommenden
Fachausdrücke rklärt werden.

Hans-W alter K lemitz(G((öttingen

Der Ordo-Gedanke Fın Beitrag PE Frage des mıt-Manz, Beiheit Ya  L ZUur Vierteljahrschrifttelalterlichen Ständegedankens N L  !l
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte . Verlag ohlhammer,
Stuttgart 1957 80 53 TOS
DIie vorliegende Arbeıt untersucht den Werdegang des Begriffes

eb  „OTrdo  % indem sS1e VOo  - Verwendung 1m klassischen Sprach-
Tertullian un Augustin ausgeht un die Wand-gebrauch be1 Paulus, e  „OTrdo ergab. Be-Jung darzulegen s |1cht, die sıch im ebrau: VOoO  5

eın 1e In der Heeresorganı1satıon 1:deutete das Wort zunächst
einen Stand bzw. ine Amtsreih ın der christlichen Organıisatıon, s ()

stellte „„Ordo‘ ugleich dıe VOoO (SO{t geschaffen Weltordnung dar
00 Chr kommt e  „ordo be1 Tertullian 1 Sınne einer gesellschaft-
en Schicht und einer christlichen Instıtutio VOT; 1m Hochmittelalter
(vom hıs Jahrhundert) begegnet dann das Wort 1n der „Stände-

ZUxr Darstellung der himmlischen un derpredigt-Literatur”, ebenso
schließlich ZUL[ dreifachen Einteilung derirdischen Gruppenbildungen”
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Gesellschaft: der „Orden““ kann alle möglichen gesellschaftlichen Grup-Im Sinne e1INeEs auszeichnenden AbzeichensPCH bedeuten. wurde
„UOrden“ für Jjede Art Vvon rıtterlich-höfischem Bund verwandt, und
Wäar infolge der Übernahme VOoO  j 5Symbolen, W1€E S16 den geistlichenOrden eıgen I seıtens weltlicher Bünde und infolge der (leich-
seizung VOoO  b ymbo und Bund. Im Mittelhochdeutschen bedeutete
‚Orden“ sowoch| klösterliche Genossenschaften wWwI1IEe jede gesellschaft-lıche ung nach Rang und an und Beruf Der Arbeit merkt
_ doch wohl ihren Charakter als Erstlingsarbeit stark Eın /aitat
WI1Ee „Schröder-Künßberg S. 5992 TE 197392° (S 2) also ohne
jede Nennung des Jıtels des gedachten Werkes! dürfte nıcht vorkom-
1INEeN Miıt dem 35 erwähnten ‚Brie des at W 1E A ıst der Brief

u gemeınt; 55 ıst wıederholt VO  — „König Ludwig
statlt VO  b Kailser Ludwig die Rede Sechr schlimm ist, Wenn die Ver-
fasserin auf den der Kleriker, dıie „presbyteri”, Zz.U sprechenkommt und dabei sagTt ‚IT Amt esteht 1n der Ausübung (T der
heiligen Kommunion , während S1€ offenbar cdıie TIranssubstations-
gewalt meınt. Auch Druckfehler sollten weniger vorkommen.

München. Buchner.

Walter Muscheg, Die Mystik 1n der Schweiz,
Frauenfteld un Leipzıg 1935 455 S40 bzw 10.80
Das bedeutende Werk des schweizerischen (‚ermanısten umtfaßt

eiıne Darstellung der Mystik VO  a den Anfängen geschichtlichen Bewußt-
SE1INS bis PE Reformation 1n dem biet, aUs dem allmählich die
Schweiz als politisches Gebilde herausgewachsen ist. Die leicht anachro-
nistische Begrenzung 1m Titel erscheint überflüssig, denn da ber-
deutschland die mystische TOVY1INZ selhber ist, kommen doch 1ın dıiıesem
Rahmen alle Heroen der mittelalterlichen deutschen Mystik [)Dar-
stellung. So ist dies nach Pregers mutigem Versuch dıe erste (58:
samtdarstellung der deutschen Mystik nach wWwee1 Menschenaltern mühe-
voller philologischer und theologischer Kleinarbeit. Die großen Krwar-
tungen des Lesers werden nıcht enttäuscht, auch Wenn INa  — chwerlich
den Urteilen des VE 1m einzelnen zustimmen kann. Denn us jefert
e1ine innerlich geschlossene und eindrucksvolle es: der MystikHıinter dıeser steht e1iINn euer alter Mythos VOoO  b der Mystik der „heid-
nısche“ 1 Inne des großen Propheten der Antike, aCOo. Burckhardt,detrT-be1 dem Buche Muschgs ate gestanden hat Die stik erscheint
hler als der tiefe est unverfälschter antıker Religion, auch unter
christlichen Formen eigenen harakter und eigene Geschichte bewahrt
hat Quellpunkt der Mystik ist die Ekstase, das relig1öse Urphänomenselbst, In der Gott und Mensch sıch berühren, und der alle Kul-
turen, Gedanken und Taten entstehen. Diese „neuplatonische“ An-
schauung VO  u der Mystik beherrscht das an: Buch, se1inNne Konstruktion
VOIN Aufstieg UuSs den Niederungen der aus  N Heroismus und Askese
eborenen Ekstase bis Höhe der wılıederentdeckten neuplatonischenpekulation arts und dem Verfall ın epigonenhafte Spielerei mıt

den mystischen Begriffen danach Diese Finseitigkeit hat eın Kenn-
zeichen der Mystik treffend herausgehoben, 1Ne€ große Linie ihrer
Geschichte kongenlal erfaßt. Aber die Frontierung der „antıken“ Mystik

ribut, den der VfT.die christliche Religion ist der Z U yroßese1lıner Geschichtsanschauung ZO0 Ist die christliche Religion nicht
auch uSs der „Antike“ geboren? Ist'sie nıcht schon 1n ihren an
verbunden mıt Mystik vlelseitigster Art, WEeNn INa  — HUT Pau
Johannes oder Ignatius denkt? Was ıst überhaupt “antık" ın diesem



Mittelalter 595

Sinne? Über en Unterschieden, die ich nıcht verkenne, darf Ina.  D

aber auch die merkwürdige 1111a VO  — Chrıistentum und Mystik
und auch Neuplatonismus nıcht übersehen, die dıe Geschichte VOoOr

allem 1m deutschen Spirltualismus— erwıesen hat.
{die Darstellung, die neben eıgeNCN Forschungen und Handschriften-

studlien, VO.  m denen das schöne Kapitel „Mystı des Buches Zeugn1s
ablegt, sıch be]1 diesem ema weıthın auft die Verarbeitung der
Literatur gründen B! ist lebendig, dabeı voller ZUD0 Widerspruch
reizender Urteile. Doch der verschafft sich die Konstruktion
eın Recht, und ist nıchts weniger als en Grundriß der Geschichte

w as hier geboten wird. Ausgehendder Frömmigkeıt jenes Gebietes,
ptens, über assıan dessen

VO  H den christlichen Anachoreten Agy
dıe Eidıtion des Vaterunser-Bedeutung für Meister Eckhardt Jüngs

en konnte über das irıschetraktates durch Seeberg herausst
den  0: AB Meinrad und Ita VO.  aChrıstentum, die .„‚archaischen Legen

Toggenburg wird das relıg1öse en des ittelalters 1m Rhythmus der
Epochen des Lernens, Verstehens und selbständigen Produzierens au
gebaut. Bernhard VOoNn alrvauX, Franz VOoO  b Assısı, die .„Häretiker”
Heinrich VO Lausanne, Arnold von Brescıla, die großen deutschen
Frauen Hildegard VO  e Biıngen, Mechthild VO Magdeburg, die TOm-

der ıst der Nonnenklöster, all’ das wirdmigkeıt der Bettelorden.,
esonderen Ausstrahlung nach den schwelzer1-tür sich und ıIn se1iner Heimatchen Landen dargestellt Aus den konkreten Gestalten se1INeT

daß das
vermas VT das esent|!iche des (3anzen herauszuheben,
Bild sehr anschaulich wird. Die P iterarischen Materialien un ihre
Überlieferungsprobleme werden eingehend behandelt.

Seinen Höhepunkt erreicht das Buch be1 der Schilderung Meiıster
FKckharts und seiner Schule“” Voran steht durch Augustın, Dio-

Araber vermittelt neuplatonische Kın-N ySIUS Areapagıta und die
dıe mı1ıt bestimmten /Zügen scholastischer Tradıtion verbundenwırkung,

ist. Doch da (‚anze ist yröker N: kühner als diıese Einflüsse., CS ist
dıe Phıloso hlıe der Ekstase, dıie die alte sinnlich-asketische Frömmig-
keıt und ystik weıt unter sıch äßt. er Gipfel ist die Lehre VOo

Seelenfunken, der keın bloßer Widerschein 1St, ndern substantiell
dem Göttlichen angehört. Die Zweideutigkeıt der eckhartischen Dıia-
lektik sieht NI ıIn scharifstem Gegensatz eiwa emp als
Mangel und tragischen /ZwıespaIt. Darın zeigt sıch, daß ckhar den
Widerspruch zwischen „heidnischem Monismus“” und ‚„„.christlichem
Dualismus“” nıcht hat überwinden können. Dadurch wird aber das

aıuch auf eın falsches e1s geschoben.Problem schr vereinfiacht
b’ die auch aut andere GrößenDem VT geht eben ıne Kategorl1e

christlicher Frömmigkeıt aßt, die des Spiritualismus. IDıiese hätte ihn
VOor em Auifspüren des 39 eidnischen“ bewahren können, das übrıgens
das Phänomen Fekhart chwerlich reffen dürtte.

Eis ist klar, daß bei dieser Anschauung VONxn Eckhart dieser UTr

Mißverstehen begegnet ist. Die Nonnen deren Begegnung mıt
hart XCr reizvoll schildert m1 ıhrer rel1ig1ös gesteigerten Patholog1e

Tauler un Ruysbroeck en denund auch seine „Schüler“ Seuse,
haben LUT dıe nach ihm veralteteeıster nıcht erstanden., sondern

asketische PraxIı1s mıt den Ausdrücken seiıner Philosophie der Fkstase
verbrämt und arts W orte grotek m1ißbraucht. Seine Sprache
wird E Schild einer raffiniert gesteigertien sinnlichen FTömmigkeıt
oder für den Gebrauch der kirchlichen Praxıs umgemünzt, Das KEr-

Frömmigkeıt. FEckhart istgebnis ist e1In unautfhaltbarer Vertfall
der Schlußstein des mystischen ebaudes, danach c1ibt 1Ur Epigonen.
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Diese treten UUS iwa 1n Heinrich VOoO  - Nördlingen, Margarete ner,
dem Engelberger Prediger Bartholomäus Fridauer, u  3 m den 1Ne kleine,
Al besondere Handschrittenstudien gegründete Monographie einge-
chaltet 1st, ıIn Joh ET und Joh Meyer, den Vertretern der Reform-
yestrebungen, ınd schließlich auch INn den ‚„‚Gottesfreunden Rulman
Merswın und 1kKkolaus VO Flüe anschaulich uınd In ihren wesentlichen
FKıgenarten enigegen. Die hıer vorliegenden literarıschen Probleme
werden 1m wesentlichen 1mMm Sınne enıiles und trauchs wiedergegeben.

[)as Buch Muschgs faßt 711 ersten Male dıe iın Arbeiten voller
philologıischer Statistik und uch theologischer Fnge atomiı1ısıerten Eın-
zelforschungen ZU einem (‚anzen SaMıMICH, und das geschleht 1n
formvollendeter., künstlerisch gefärbter Sprache. Manchmal sähe I1a  b

gewıiß SCTN die Arbeit der Forschung und des VT Urteile geirenntT,
weıl dann das Werk objektivem Wert gewınnen würde. |)em steht
die Neigung des VT charfen Sut profilierenden, aber leider auch
oft schief zeichnenden Urteilen enigegen. A ber der Wert des Buches
legt in der Verbindung philologisch-literaturgeschichtlicher und relh-
X10NS- und geisteswissenschafitliıcher Methode auf einem Jet, das
den meısten WESCH der In selıner Vielseitigkeit begründeten Schwier1g-
keiten gemleden wird, zZzU eliner eindrucksvollen (Gesamtschau. Der be-
sondere Re1i7z der Darstellung lıegt dabei ın der liebevoll geiormten
Schilderung des Konkreten In der Geschichte der mystischen Frömmig-
hier mıiıt Recht das Held.
keıt, die die Indivıdualitäten hervortreten aßt Und diese enNnalten

ohen-Neuendorf hei Berlin. Ernfi Reffke
Paul e h mäannn Skandiınavlens Ante1l der late1ı-

nıschen Kıteratur und Wissenschafift des MSAtitel1:
Stuück München 1936 ıtz.-Ber. Bayr. La Wiss.,

11 hıs Ab:t., ahreg 19306, eft 2)
Die 1U Seiten kleinen Formats umfTfassende Arbeit des he-

kannten mittellateinischen Philologen stellt einen wertvollen Belitrag
Ur deutschen Wissenschaft des Nordens dar., der auyıch der Kirchen-
ges  1  e zugute kommt Entsprechend selinem besonderen Forschungs-
gebiet, beschränkt sıch au Lehmann darauf. „WwI1e ın Mittel- und
Südeuropa, atuch 1Mm Norden die Wege und Wıirkungen remder und
in ihrem Ursprung der loch ıIn ihrer Erscheinungsform iremdartiger
Kulturströmungen autfzudecken“. Er ist sıch jedoch darüber 1m klaren,
daß auch 1m lateinischen Gewande und christlıchen Stoffen die
Kigenart des nordischen (‚eıistes USdTUC gelangen kann. Aus
dem Schatz SEINES reichen 1ssens und seıner umfassenden and-
schrittenkenntnis vermas der deutsche elehrte nıcht allein auf
Lücken In eigenen Mittelalterforschung hinzuweisen. sondern
uch die Ergebnisse er nordischen Wissenschaft vielen tellen 7U

erganzen und berichtigen SOWI1E auf NEUE Forschungsaufgaben HIn
zudeuten. Der vorliegende eıl, der Dänemark, chweden und
Finnland behandelt. bringt 1ne vortreffliche eTs1 über die late1i-
nısche Mittelalterliteratur Sud- und Ostskandinavıens. wobel sowohl
las 1ler entstandene W1€ das übernommene Schrifttum und die Über-
seizungen berücksichtigt werden. Die Höhepunkte der heimischen [ .ıte-
ratur In lateinischer Sprache bıilden S5axos. Gesta anorum und
er der von 'Birgitta ausgehenden Bewegung. Lehmann hält sıch 1
allgemeınen ıIn den von ler skandınavıschen Forschung abgesteckten
Bahnen Neue Gesichtspunkte konnten naturgemäß ın dem kleinen
Werkchen nicht angewendet werden. Fine Hauptaufgabe der deutschen
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den are ohne Zweiflel, den Gleichlauf der gelst1-Wissenschaft VO. No
1 Norden un 1n Deutschland, VOr allen 1 njieder-

SC Entwicklung Saxo0s Nationalbewußtseın, dessendeutschen Raum, klarzulegen. Wed
schafit mıiıt dem (‚eiste des deutschenRessentiment dıe ınnere Verwandt

Heinrich dem 1Löwen verral, nochAu{istieges unter Hohenstaufen I
dıe Beziehungen der französischen Scholastik rücken die nordische
Bildung VO.  s der deutschen Entwicklung ab Und In der Mystik sind
cdıe Verbindungslinıen klar ZENUS. Lehman kündıgt übrıgens eıinen
Aufsatz ın dem die gelstıigen Beziehunge zwischen Skandinarvıen
und Deutschland besonders behandeln wiıll Sprachich hat sıch der
treffliche Philologe gut 1n die nordi1schen Verhältnisse eingearbeıtet,
doch ware ohl Stelle der dänischen orm nud das ere Knut
vorzuziehen, ebenso Roskilde ur das veraltete Roeskilde.

Viktor WaschnitiusKiel

X anatkatios, D'iog DE S Beiträge ÜEn Wirtschaf{its-
1 m Mittel-und Sozialgesc hiıchte Makedonıens

alte@er. hau 1583 € hlich AT Grund der Briefie des
Erzbischo Theophylaktos VO AcChrTrida:: 5Speyer

(Pilger-Druckerein) 1937,
(mıt Einschluß derDie Wirtschaftslage der byzantinischen Kirche

untersucht worden. UnterKlöster 1st noch nirgends tiefgreifendder sich u dıie byzantinischeden Auspiziıen FT S München,
hunderts hoch verdient machte, hatWirtschaftsgeschichte des Jahr

UL eınen zeitlichen un örtliche Teilbezirk ın cdas I ıcht gesetzt.
Nach dem Untergange meısten UrkundC be1ı dem spärlichen Au
schluß der erzählenden Quellen und eTst recht e1 der Kigenart eines
Schriftstellers w1e€e ITheo hylak (Erzbischo{ VOo  wn tiwa 090—1 108) war

dıe Aufgabe nıcht SCcTA leich s bedurfte eiIner aunßerst behutsamen
eder, weıl einerse1lts Theophylakt einen leicht erregten empfindsamen
Charakter verrat un sich ortwährend ur Steuerbeamte ın selinen

u andrerseits die ucht Gelehrsamkeıt al den JagStudien gestört/itate un Vergleiche unterzubringen, häu 1g tast Zlegen und hat hıer schar beobachtet undVerfälschung des Inhaltes uhrte.
be1ıtet, dabe1 aber doch ıne angenehmeradezu mıt der Pinzette XCa

esbare J1ektüre eliefert. Was Is gesichert durchfiltrıert, enthüllt ın
erschütternder Art die No unter dem Drucke der Steuerschrau

die hıer alleın angeht,I die Kirche (einschließlıch der Klöster),
War durch Nutzbarmachung geschenkten den Brachlandes. chenkun-
2CH un SteuerpriVw®iegıen die größte Großerundbesitzerın un den
„„‚Mächtigen” x le1 O.den (Geradezu maßlos wWarTe die Steuer-
Privılegıen des alsers onstantın L Monomachos, des schwachen
Partners des Michael Kerullarıos, des „Zivilkaisers , der noch dazu
mıt Natural- un Geldle1istungen aus Staatsmitteln nıcht zurückhielt

hatte die Kirche atıch che Sozlalversorgung
der CI Volksklassen VO Aniang 71

f, E Allerdings
SCH. (Vgl EVSa 0oM1.

S1e War die „ReLierın aus der allgemeınen8 E ın Mt.. T in Cor.)
Paroiken) hatten unter ihr eın JleidlichesNot‘“ Di1ie hörıgen Bauern PE
der angrenzenden Kleinbauern, der „Frei-Auskommen. Die Bedrückun (65) Kınbauern”, aber löste harte ämpfte un hıttere Klagen uSs

Aderlaß tür den kirchlichen Reichtum erfolgte durch e Einrichtung
der „Charistikarier”, CSCH die kirchliche Stimmen immer wieder, aber
ohne Erfolg ankämp ten 32 F Sie sind La1i1en als Zwangsverwalter
gerade wirtschaftlich gut gestellter Klöster un erinnern damıt das
abendländische denwesen, mıiıt den gle1chen verhängnI1s-
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vollen FWolgen. sich nıcht 1ler w1ıe S oft eın Zusammenhang ZW1-  :
schen (Jst und West ın Irüherer Zeıt teststellen heße? iıne andere
Schröpfung Wäar das kirchliıch verhaßte Allelengyon (26 E} Vielfach
greift die tief eindringende Arbeit über akedonien hınaus und bringt
ınteressante Durchblicke. So wurde z. B das Kirchgeld (Kanonikön)
allgemeın den Bischof VOoO Weihekandidaten, tadten und Lajen
entrichtet (38 1.) Fın sorgfältiges Register beschließt dıe durch Fülle
un Genauigkeıt gleıch ausgezeichnete Arbeit

MichelFreising be1 München.
Kdmund tengel, Ba  ewın VO Luxemburg. Kın

grenzdeutscher Staatsmann des Jahrhunderts Mit Karte 1m
ext und Abbı  ungen Herm Böhlaus Nachf Weimar 1957
405 DE
Dafür, da Verf seinen Beitrag 7U ahrbuch der Arbeitsgemein-

schaft der Rheinischen Geschichtsvereine In erweıterter orm
einem größeren Kreise zugänglıch macht, schulden WIT ıhm Dank.
Erwachsen Uus seıiner FEditionsarbeit den „Quellen besonders FABE
deutschen Geschichte des Jahrhunderts” Nova Alemanniae), 1n An:
knüpfung seiıne rühere Arbeit „Avıgnon und EeNS Forschungen
A (Geschichte des Kampfes das Recht Reich ın der ersten
Hälfte des Jahrhunderts” 1930 bıetet die vorliegende Studie cdıe
mrisse der Wirksamkeıiıt Jenes Kurfürsten VO  e ITIer, Iın dem siıch
Hausmachtstreben und Reichspolitik beispielhaft gegenselt1ig durch-
dringen. In der Zeıit, da absburger, Luxemburger und Wıttelsbacher

die Kalserkrone ranscCNh, bıldete sich das Recht der Kurfürsten, das
ın den Kurvereın VO  - ens ipfelte. uhnren Wa €e1 aldewın.
In ffener Wendung die Urıe wurde die Gültigkeit der Königs-
ahl durch die Kurfürsten eın für alle Mal festgesetzt. Die andere
Seite dieses ürsten, In dem die ur des Reichs 1n besonderer Weise
le endig WAarT, zeıgt den zielbewußten und tatkräftigen Aandesherrn
un den uxemburgıschen Polıitiker, der Bruder Heinrichs VIL und
roßoheim Karls WAarT. Mag In keinem Augenblick die Interessen
SEINES Hauses und se1nes Territoriıums verleugnet aben, W 1€ Mayer
dem VerfT. entgegenhält INna  _ wird dieser Persönlichkeit kaum ge..recht, wWwWenn IDal S1E 1U ın n  Nn TeENzen sıieht

Berlin-Lichterfelde Fritz (zeisthardt.

Joseph Calmette ei ELugene Deprez, LEurope 0OCC1-
dentale de la fın du XIVe siecle a u CX HCS a -
He La France eit l’Angleterre confliet (Histoire du Moyen Age
to VID Histoire generale publiee SsOUS la direction de (Gustave
OTZ. FPatıs. les TESSES Universitaires France., 1937 XAÄLV,
580

Joseph Calmette ei ]).-]. Gruber Textes ei A0
N Moyen ÄAge r Clio, introduction au

etudes hiıstor1ques tO AJ), Parıs, les Presses Universitaires de France
1957, VIIL, F<  En
In den etzten Jahren siınd in‘ Frankreich mehrere große w1ssen-

schaftliche Unternehmun hervorgetreten, die sıch die Darstellung
der eltgeschichte 1e1 geseizt en Man en TLou1ls Hal-
phen et Philip Dagnac: Peuples ei cıyvılısatıions, Kugene Cavailg-
Nac: Hıstoire. monde und Henrı1 err: Bibliotheque _ de synthese
histor1ıque. Vor allem das zuletzt genannite Werk wiıird bei Durchfüh-
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n des VOoO seinem Herausgeber vorgelegten Entwurfes Sallz gewal-
tıgen Umfang annehmen. Auch auf katholisch-theologischer Seite ist
ıne uniıversale Kirchengeschichte geplant; ıst die Histoire de glise
depuls les OT1g 1nes Jusqu a 11058 Jours publıee la dırection de

soeben erschıenene Band TSTAug F'liche ei Viector Martıin. DE der 6’
bıs ZU. Karolinger Zeıt u  TT wird das Werk Mourrets, Histoire
generale de l’eglise, die sehr verbreıtet ist, Umfang weıt In Schatten
gestellt Auch das bengenannte Werk VO  u Calmette-Deprez gehört
einem STOBen historiıschen Reihenwerk Hier ist der historıische Rah-
INneEN weıt gespanntT, daß selbst einzelne geschichtliche I hemen VO

größerer Bedeutung In eigenen Bänden behandelt sind. Dadurch ist die
Verbindung zwıschen Verfasser und wissenschaftlichem Spezialgebiet
besonders CNS gestaltet. Die einzelnen an! zeichnen sıch außerdem
durch ihre feine Gliederung Au NaturgemäßR trıtt be1 einer Darstel-
lung des gewaltigen hundert]Jährıgen Krieges zwiıischen Frankreich und
England die kirchengeschichtliche Seıite gänzlı zurück. Wo einmal auftf
solche Vorgänge Bezug e  M wird, W 16 be1 den Lollarden,
kann sıch. ein paar wenıge allgemeıine Sätze handeln. die
nıichts Neues bringen. Aber ein LO des Werkes wird der Kırchen-
historıker mı1ıt großem InterSsSS«C entgegennehmen. meılıne die Dar

der Jeanne FPC Dabeı denke iıch nıcht bloß
die s () erwünschte

stellung des Auftretens
ibliographie der Quellen un er Auch daß

in diesem Fall eın Meisterstück historischer Darstellungskunst VOTLI-

lıegt, verdient hervorgehoben werden. L  11 1n wels stelle ich bloß?
die Stichworte der Behandlung nebeneinander: La amıille TC. V ’en-
Tfance de Jeanne, le ois-Chenu., les VO1X, Vaucouleurs, CTS Chinon,
devant le '01, le sıgne du rO1, la revelatıon. le manıiıteste et l’entree
m  C, delivrance d’Orleans, L’annonce du miracle, le netitoyage de
la Loire., Patay, le vovyas«e de Reims, le erations autour de
Parıs, L’inactıon, LagnYy, Compliegne, 1’Ody de captıve, Rouen,

plice, lale proces, cımetiere de Saıint Quen, la sentence. le
pPannungsaıntete de Jeanne. Man hest dieses Kapıtel mıt steigender

un versteht VO  e HC  s W1€e stark der wahre französische Nationalis-
I1LUS 1mMm Relig1ösen verankert ist

Die ben noch genannte Quellensammlung für die Geschichte des
Mittelalters ıst ebenfalls 1 Rahmen eınes größeren historischen Reihen-
werkes erschienen. Die Quellenausschnitte sınd französısch egeben;
1U  a W O sıch lateinische Originale handelt, steht der
französischen Übersetzung der lateinische Grundtext. Kirchen-
geschichtliche Texte fehlen nıcht, soweıt S1€e profangeschichtlich bedeut-
sa sind (z. B Kreuzzüge, Konzile. Avıgnon, Kaisertum un: Papst-
ium, Irennung zwıschen UOst- und Westkirche) och sınd cd1ıe eın
literarischen und theologisch-philosophischen Texte unberücksichtigt g‘-
1eben. Ein brauchbares Register erhöht den Wert der Sammlung, die
In der Auswahl dıe französischen Belange bevorzugt, ohne jedoch
Deutschland, England, Spanıien 11nd“Ttälien Sahz Au übergehen.

Breslau. Hans Leube

Browe, Peter. e Eucharistischen Wunder des MTa
telalters. Breslauer Stud hıst Theologie, hrsg. Frz.
Seppelt BA LV Breslau, Verl Müller eifert, 1938
A 79) S , (3P2O)
{die kritiklose Wundergläubigkeıit und dıe mıtunter krankhaft all-

mutende Wundersucht des ausgehenden Hoch- und des Spätmittelalters
US-sind bekannt. Eıine selten gegenständliche Vorstellung VO dem



Literarische Berichte un Anzeıigen

mal, das diese Dinge ansCNOMMEN hatten, vermäas UDNSs das vorlıegende
Buch zZ7U— vermitteln. Dadurch nämlich, daß Al dem schier undurch-
dringlichen Gestrüpp der mittelalterlichen Wundergeschichten und
-maärlein alle jene herausgreilt, dıe sıch den bestimmten Finzel-
gegenstand EKEucharistie gruppleren lassen, und S1€e planvoll nach ihrer
besonderen Kigenart zusammenordnet‚ entsteht eın csehr anschauliches
1ıld der mittelalterlichen Wunderwelt. Zwei große Klassen VO Sa —
mentswundern werden dabe1ı aufgestellt: Wunder ohne Verwandlung
der Opfergaben und Verwandlungswunder. Mit cheser wen1g gyjück-
en, weiıl nıcht hne weıteres verständlichen Fäinteilun meınt der
Verftf under, die mıt den konsekrtTierten Gestalten SCS ehen, ohne
daß diıese nach au ßen irgendwlie verändert werden, Überbringungder Kommunion Urci 1ıne au  €: und Wunder, bei denen sıch
mwandlung derselben begıbt, 1n das göttliche Kınd In dreizehn
Gruppen werden die under der ersteren Art behandelt Fngelswun-
der, Taubenwunder, Lichtwunder, Spendungswunder, Entziehungswun-
er Unterscheidungswunder, Erkennungswunder, Sinneswunder., Speise-
wunder, Heilungswunder, Spinnenwunder, Feuerwunder un ndlich
I 1ier- un Pflanzenwunder. [Die Mirakel und Legenden der zweıten
Klasse erzählen VOL Verwandlungen der geweihten (Gestalten ın den €el-
denden Christus, In das Jesuskıind. In Fleisch und Blut (Bluthostien) In
1e einem Kapıtel werden sodann die Wunder behande t! die VO  —

irgendwelchen Verwandlungen infolge der Hostienschändungen der
en berichten, die als Dauerwunder Anlaß und Gegenstand VO  -
Wallfahrten wurden SOWI1E jene, die VO  b Anfang 1n bewußt betrüge-
rischer Absiıicht In Szene geseizt wurden. Theologiegeschichtlich bedeut-
sa ist endlich das etzte Ka itel, das eıinen gedrängten Überblick g1ibt
über die Stellungnahme der ührenden Vertreter der katholisch-dogma-
tischen Wissenschaft Tatsächli  kei und Möglichkei der Hostien-
und Blutwunder, angefangen VO  a der Ho  scholastı hıs D DET.: Gegen-
wart.

In dem Buch, das übrigens A Teil S bereıts früher veröffent-
lichten Zeitschriftenaufsätzen des erfassers besteht. steckt viel müuühe-
VvVo Arbeit, denn WäarTr 110€ Unmenge VO  b Quellenschritften ZU be-
wältigen, diesen Überblick über dıie zahllosen Arten vorgekommener
Eucharıistiewunder zZU ermöglıchen. Als Hauptquellen erscheinen die
cta Sanctorum (Bollandıana), dıe beiden Serien der Patrolog1ia VO  -
Mı  ne, soweıt S1Ee mittelalterliches Material hıeten, einschlägige an
der Mon. (Germ hıst und der Rer Briıtt. med evy1 scr1ıptores und einıge
andere ahnlıche Sammelwerke. FEine sehr ergjiebige undgrube WE das
Schritttum des Zisterziensermönches (/äsarıus Heıisterbach (T LIN
1200), W1e überhaupt der überwiegende Teıl der Stoffimasse aus /ister-
zıenser-, dann ber auch Dominikaner (innen)- und Beginenkreisen
stammt. Räumlich wırd das San Abendland einbezogen; Ausblicke
nach dem Orient kommen VO  Z Das Material WIT eben SCHNOHNMLMEN,

sıch Iindet, wobel In der Regel die Chronologie den Leitfaden tür
die Anordnung bhıetet. {JIıie Wunderbegebenheıiten un Legenden nach
geschlossenen Landschaften zusammenzustellen un 10 volkstums-
mäßige Zusammenhänge In Erscheinung treten A lassen, wıird nıcht
versucht, Von ein1ıgen allgemeinen Hınweisen abgesehen. Auch auft die
psychologischen und geschichtlichen Hintergründe und Entstehungs-
ursachen der Mirakel und trommen 5agen wird selten näher eıngegan-
SCH, wı1ıe auch die Wanderungen und örtlıch verschiedenen Struktur-
entwicklungen der Legendenmotive nıcht herausgestellt werden. Der
Wert der Arbeit liegt auf frömmigkeits- und kulturgeschichtlichem Ge-
biet Aus den Wundergeschichte.n lassen sıch die relig1ösen Vorstellun-
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SCH ablesen, dıe In jener Zeıt 1m Klerus sowochl Ww1€e 1m Volk ebendig
axXrch; S1e kennzeichnen treifend eine Zeıt, 1n der die Grenzen WIS
bedingungsiosem Glauben und Jeichtgläubiger Wundersucht, Ja Aber-
glauben durchaus fließend

Daß Paul VO. Bernried, der bekannte Verfasser der ıta Gre-
SOIS VIIL., Augustinerchorherr In Bernried E1 (S. 14), ist durch-
aus unsicher. Bernried lıegt übrigens nıcht In Nıederbayvern, sondern

Südostuftfer des Starnbergersees Oberbayern Statt der d. und
anSeZOSCHNCH Muratorischen Ausgabe der erwähnten Vita wäare die

eueTe und hessere VO  — Watterich (Romanorum Pontifieum vıtae %.
Lipsiae verwerten SCWESCH. In das Verzeichnis der 159 auf-
geführten eucharıstischen Dauerwunder ware auch HI Blut beli Neu-
kirchen Diıiözese Regensburg) einzufügen; vgl Die Kunstdenkmäler
V, Nıederbayern, hrsg. Mader.,. Bd. 9, Das 145 erwähnte
Hostienwunder ın „Altmühlsdorf”“ ega sich 1n dem noch heute be-
suchten Wallfahrtsort cksberg (Oberbayern Pfarrei Altmü  OÖOT%.;
nıcht Altmühlsdorf, W 1 Vert. 145 un s. 214 schreibt: siehe Mayer-
Westermayer, Statist. Beschreibung des Erzbistums München-Freising
LE Y Die Deggendorfer „Gnadenzeıit“ 5. 152) ist auch heute
noch beım Volk beliebht w1€e Je 1n truheren Zeıten. Im Schrifttum
über das wıederhaolt genannte Wallfahrtskloster Andechs berbayern
ıst jetzt atuch das zweibändige Werk VO  o Ta Andechser Studien
Oberbayv. Ar  = Vaterl. Geschichte, 73 74) München 1957 f’ Z.U

berücksichtigen. Zu dem, W d> s. 99 über die mystische Mühle gesagt
wird, hätte unbedingt der Aufsatz VO  — Thomas ıIn „Die 15
Kamst. Jahrg. 31 19534/35) 1929 TE herangezogen werden mussen. Auf-
tällt, daß die an des überaus reichhaltiıgen .„Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens’”, hrsg. VOoO  a Bätchold-Stäubli. nıcht ötfter aus-
gewertet erscheinen.

München ose ()smald.

Beck, Hıiıldebran Vorsehung und Vorherbestim-
HLL S 1n der Iheologıschen ILıteratur der Byzan-
tıner. T Orientalia Christiana Analecta 114) Rom 1957 Pontift.
Instit. Oriental. Studiorum. I ire.
Handelt 1ın w el Jeılen VO literarıschen Fundort Problem In der

Polemik, In der Frag-Antwort-Literatur, Monographien, Systematık)
un: VO  — den aufgeworfenen Problemenen und Lösungen (Schöpfungs-
lehre, Vorsehung und ihr irken, Theodizee, Praedestination). |Die
Arbeıt ist w1e das VO  S eInNnem Schüler Grabmanns nıcht anders
erwarten War Z Teıl aUus den Handschriften gearbeitet worden.
Methodisch vorbildlich ist die Verfolgung der Probleme a der and
des Schulunterrichts Lehrreich die Auseinandersetzung mıt dem sS1Iam.
Wenn Ea  — 1ın dieser gelehrten und SOTSSAMEN Arbeiıt eiwas vermißt,

ıst die Verbindungslehre R der Philosophie der Antıike und ZU.
eNTbDeirIE| des Altertums. Die Arbeıiıt von'‘ Beck wıird für Jange Zeıt
grundlegend bleiben

Erik Peterson.

Richard 5a10 NON: Opicınus de Canıstrıs. und
Bekenntnisse eiInes A vignonesischen Klerikers des Jahrhunderts
Mit Beiträgen Von Heimann und Krautheimer Studies of
the arbur Institute. edited by Fritz Sax] L) eXiIiban 548
Tafelband tab The Warburg Instıtute. London 1936
UOp1icınus de Canistris, der Verfasser des 1  er de audıDus 1V1-

tatıs Tieinensis“ und des „JIractatus de preemıinentla spiritualis 1MmM-

3/4.Ztschr.
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per11L , ıst aıuch der Autor eines 1im Cod Pal lat. 189 erhaltenen Kar-tenwerkes, das den Gegenstand der Untersuchungen vOon Salomon bildetAnt Grund der mühsamen Forschungen Salomons ergıbt sich. daßOpicinus das kartographisch N  > erschlossene geographische WissenseINeT Zeıt (Portulankarten) in das System alter exegetischer Betrach-Lungswelse eingefangen hat 81) das heißt, dıe Geographie alsfür dıe christlich-symbolische Weltbetrachtung benutzt hat Die SYID-bolische Betrachtung ist ıimmer In gleicher Weise mystisch und T’a-isch. Die moralische Seite dieser Weltinterpretation hat alomon dazugeführt, die Hau i{imasse des n hNaltes des Werkes des Opicinus alsConftessiones zZU ezeıchnen, zZzu Unrecht. Das Iromme desDICINUS wırd Izu indıvıdualistisch, allzu psychologisch interpretlert.Im Grunde äßt die Arbeit VOoNn alomon mehr VO  — der Sy Salo-
moderne Darsteller dem Weltbild des
MONS, als VO  s der des Üpi1cinus erkennen. Man bemerkt., daß der

1CINuUSs ursprünglıch vollkom-
Nen fremd gegenüberstand, da ß C fasti genelgt WAaT, In UOp1iecinuseınen Schizophrenen sehen (s und Anm 1) In dem aße berals alomon sıch iın das miıttelalterliche eingearbeitet hatte,wurde iıhm das allerdings miıt 5Symbolik und LELtymologie überladeneKartenwerk des Opicinus auch ratiıonal verständlich. daß zuletztdie psychologische Interpretation UUr noch ıne relativ geringe Be-deutung hat Ta WEeNnNn InNna  — gegenüber dieser zunächst O}  anz VO  —
außen kommenden Betrachtungsweise seıne Bedenken en kann. muß
INna mehr bewundern, miıt 1evıel el Energie und Hingabedem Verfasser gelungen ist, ın das Weltbild des UOp1cinus einzudrıin-
SCH Kıirchengeschichtlich interessant sind die (zum 'e11 durch Benz
gelörderten) Hinweise auf dıe Joachimische Laiteratur. Hier könnte INa  b
vielleicht noch weıter arbeiten. Ein umfangreiches Personen- und Sach-
verzeichnis erleichtert dıe Ausnutzung dieses ungemeın reichhaltigenerkes, das DASCTEC Kenntnisse auf vielen Gebieten erweıtert. Zu

120 christliche Ausdeutung des Zodiakus vgl Zeno VO  a Verona.
Iractat. 43 X D., 499 Sq.)

Rom Erik Peterson.

Reformation und Gegenreformation
Zwıingliana, Belträge L Geschichte EWINZIIS; der

Reformation und des Protestantismus 1n der
Schweiz VI, eft und uchdruckerei Berichthaus,
urı 1938

a | würdigt Iın eiıner knappen Skizze die Verdienste,die siıch der langJjährige Präsident des Zwinglivereins, ermann Eischer
(gest. 1938), Zwingli und die Zürcherische Reformationsgeschichte
erworben hat. In W ı Fortsetzung des Aufsatzes über „Zürcher
Familienschicksale im Zeitalter Zwinglıs" interessleren. VOT em die
Darstellung der Auseinandersetzung zwıschen Volkskirche un Täufer-
LUum, die lebendige Schilderung des Schicksals der beiden Grebel, die
Herausarbeitung der ellung Vadians diesen züurcherıschen Streit-
iragen und aus Manuels Mahnung zum Frieden. Wirz behauptet,gestützt uf Edlibachs „Geschichte der appeler Kriege‘, Zwingli habe
nıcht Aur 1m Juli 1531, sondern schon 1m Junı 1529 mıiıt seinem Rück-
trıtt edroht Menschlich anzıechend ist der VO  — Edelmann her-
ausgegebene und kommentierte ‚Libe Familiarıum“ des Pfarrers Ale-
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xander Bösch VO  — Krummenau (  ) an irömmigkeıits- un
kulturgeschichtlich interessante Eunzelheit wıird hıer Tzaählt Man CI -
tährt B! Bösch habe ın Jahren nıcht weniıger als 8944mal g'.-
predigt. An Bedeutung ıst allerdings diese ans ruchslose Selbstbiogra-
phie mıiıt Ulı Bräckers, iwa 100 zFe späater eIs ljenen, Lebensgeschichte
nıcht vergleichen. ul erganzt 1n selinen „Notizen über Gegnerder Reformation In urıch“ and eines Almosenamtsurbars die
Zahl der bıs Jjetzt ekannten Feinde Zwinglıs Groß- und Fraumünster

ein1ıge Namen. KD DF teılt einen 1m Corpus Reformatorum
als verloren aufgeführten und VO  — ıhm aufgefundenen Brief Zwinglıs
M1T, ın dem dieser Johann Kek SN Berner Religionsgespräch einlädt.
Zweli Miszellen und eın Inhaltsverzeichnis schlıeßen  and V1 der
„Zwinglıana ” ab

Frauenkappelen bei Bern. Kurt Guggisberg.

Johannes VO alter., Mystık und Rechtfertigung
Ju Studien der Luther-Akademie, 15 Heit,

S’ 1.20 Gütersloh 1957
Die große Frage, ob und WwW1€e weıt Luther durch die „Mystik”

seıiner Entwicklung entscheidend bestimmt worden 1st, behandelt ohan-
NS VO  b Walter ıIn der vorliegenden kleinen tudıe 1m Sınn
Vo  - einer bestimmten Gruppe der systematischen Theologie bestimmten

heutigen COomMmMUunIls OPIN10 über „Mystik”, „Rechtfertigung‘“ un
„Jungen Luther“ und deren Beziehung zueinander. { die Bestimmun
jener egriffe 1mM Sinn der alten und erneuerten rthodoxie Ver
geht VO  u kritischen Beobachtungen Löschers Luthers
„Mystik” aQuUus 1äßt den behandelten VOL vornehereıin ın Kate-
gorıen erscheinen, die ıhm nıcht elber abgewonnen sind, sondern
iıhn TST herangetragen seın dürften.

Von der Verschiedenheit der Urteile Luthers über die yS ın
seiınem Entwicklungsgange ausgehend, ergibt sıch für den Verf bei der
Untersuchung der drei Fragengruppen: ‚Gottesanschauung‘, ‚Christus
In uns und ‚das Leiden als Weg ZU Gotft’, daß Luther die apophatısche
T’heologie des Areopagıten ablehnen mußte, weıl den neuplatonisch-
ontologischen harakter seiner Metaphysik erkannte. Dagegen konnte
Luther die Betonung der Notwendigkeit des Leidens für die Frömmig-
zeit bei Tauler und der „I’heologie deutsch“ als kongenlal empfindenund infolgedessen auch dıe neuplatonıische Bedingtheıit dieser deutschen
Mystik übersehen. Kür Cie Gottesanschauung und dıie Frage nach dem
TISTIUS 1ın uNls kommt eindeutiger Ablehnung bleibenden
mystischen FEinflusses auf Luther. Anders ist dagegen bei dem ethi-
schen Problem urch eın „Mißverstehen der mYystischen Terminologie“oder durch eın „Mißverständnis VO  — ungeheurer Fruchtbarkeit“ uUunNns
dünkt, daß W ITr ähnliche usdrücke bereits kennen kommt Luther
Zu einer Verbindung des m ystischen Gedankens VoNn der Entwerdungmıt der Idee der conformitas Christi, dem Iragen des Leidens Christi
durch den TOMMEeN. Luther deutet das Ontologische der myslischenEntwerdung 1Ns Ethische u In einer mystisch beeintfluß-
ten Nuancierung seiner theologıa CTUCIS kommen. Damit chließt
die Studie.

Viele Fragen bleiben offen Zuerst die Frage nach dem Verhältnis
Luthers Occamismus und Mystik, die für die Beurteilung des luther-
schen JIranszendentalismus entscheidend ist. Damit verbunden ıst die
auch von ee angeführte Frage nach der Bedeutung der spätmıiıttel-
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alterlichen romanischen Mystik; weiıter die Frage nach der Berechtigung
der eidung des Jungen VO alten Luther, wWwEeNnNn I1a  — z. B den
m ystiıschen oder pantheıstischen Hauch der späateren Abendmahlsschrif-
ten en dann aber das Verhältnis VOo deus absconditus und deus
CTUCLfIXUS, auch das Problem der m ystischen, schon bei Meister Eckhart
vorlıegenden Vorstellung VOo pie| (sottes mıt dem Menschen für die
Anschauung VO  u der Rechtfertigung:; endlich auch dıie Frage nach der
Berechtigung der Stilisierung der Rechtfertigungslehre Luthers 1m Sınne
elan  OonNns Die Nichtbeachtung dieser Probleme, W1€e S1e hauptsäch-
lich eecher ın seinem Werk über Christus 1ın der Frömmigkeıt
Luthers entwickelt hat. berührt merkwürdiger, als der Verf
SONST offenbar nıcht verschmäht hat, Wnnn auch unter verdeckter
Polemik, die Ergebnisse der alteren Arbeıiten VO  - eeberg und

Herrmann L diesen Fragen 75 verwerten.
ohen-Neuendorf hei Berlin Ernst Reffke

Skrifter a f PayrFüus 1€. Udgivet af Det Danske SProg-
Latteraturselskab. Kopenhagen, Bind 1935 NT Bınd 1957
Der J  dı VO  u dem Philologen Marıus Kristensen besorgte Band

der Schritten des dänıschen Reformkatholiken Paulus Helie enthält die
nach einer Kopenhagener Handschrift erstmalıg gedruckte Abhand-
lung A kort krıstelig Formanıng den Ilutherske Handeis
VFansc uretsindige Vilkaar“ VO 15952 die sıch als eıne aut änische
Verhältnisse angepalte Bearbeiıtung des Sendschreibens VO  5 TaAaSmMus
VO  zn Rotterdam chrıistliche Freunde In Niederdeutschland un: FrIies-
and (1ın „Kpistolae duae TECCCNS condıtae ei editae“ Coloniae 1530
erweıst, ferner 1nN€ 1534 Z Roskilde gedruckte Neuausgabe des Kür-
stensplegels (siehe and) und dıe 1m selben Jahr und gJeichen Orts
erschlıenene recht worigeireue Übersetzung des „Liber de sarcıenda
ecclesiae concordla ” auch bekannt unter dem Iitel „De amabılı
eccles134e COoncordia ’) des TAaSMUus VO 1533 Der und letzte
eX1iban: besorgt VOoOn dem klassıschen Phiılologen Hans Räder und
dem oben genannien Marıus Krıstensen bringt zunächst ine dem
Paulus Helie m1t ec! zugeschriebene, TST 1595 ZUuU Leyden gedruckte
kurze dänische Geschichte and der Königsreihe Von dem SaSCNH-
haften Dan bıs dem zeiıtgenössischen Christiern I ohl ine
Frucht se1ner Saxostudien, ferner das berühmte „„.Chronicon Skibyense“,
S benannt nach dem nordseeländischen Dorf, 1n dessen Kırche e1n-
gemauer die zweıfellos VON Helie selhst herrührende Handschrift 1m
DE 1650 gefunden wurde, eın wichtiges Quellenwerk für die S:
schichte der dänıschen Reformationszeıit, ann das sogenannte erk-
buch (Optegnelsesbog dessen Entwürfe, Gedichte, Auszüge, Notizen
und del. uUuNSs eiınen Blick In Helıes leidenschaftliches Innere gewähren,
ebenso W1e Helies Randbemerkungen 1n den fünf erhaltenen Büchern
seiner Bıbliothek und ıIn einem Roskildenser Nachdruc* der VO  an TAaSs-
INUSs lateinisch herausgegebenen Paulusbriefe. Der Band schlıe. mı1ıt
einem Bittschreiben des Kapıtels VO 0S den Graten Christo-
pher VOLN Oldenburg VO  b 1534, eın lJebendiges Zeugn1s aus dem dänı-
schen Bürgerkrieg, In dessen Wirren Paulus el1e verschollen ıst.
Der noch ausstehende VII Band miıt einem Kommentar allen erken
wird Gelegenheit / einer Gesamtwürdigung der Persönlichkei des
Paulus Helie und der Ausgabe seiner Schriften geben.

Kiel Viktor W aschnitius.
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Imbart de 1a - D ALT: Calvın er ens die JF  e’ die Zeit.
München, CGCallwey 1936 4A74 8,50

Calvın and the Reformation. London., Long-
INnanNls (Green and Co. 1936 302 sh.!)
Anläßlich der Erinnerung die VOT Jahren erschıienene Instı-

tut10 (Calvıns sind U, wel Monographien erschienen, che sich ıcht
bloß miıt der Persönlichkeit des Reformators, sondern auch. miıt den
Ausstrahlungen seINES grundlegenden Werkes befassen. Imbart de
la Tour, der 1n seinen STOR angelegten drei Bänden über „Les UOrigines
de la eforme“ dıe urzel un! dıe gedanklıche, 1r und kultu-
relle Umwelt bıs ZU re 55 geschildert hat, hat se1ne Vorarbeıten
ZU vlerten Band (Calvın ei 1’Institution chretienne soweıt abgeschlos-
SCH, daß S1€E 1: xe 1935 veröffentlicht werden konnten. Die rbe1i
ıst bald 1n deutscher, VO Winkler besorgter Übersetzung —

schiıenen. In demselben TE hat der rühere Professor der Kırchen-
geschichte der Universıität Edinburgh, James Mackınnon, 1n€e
Studie ber ACairın an the Reformation ” der Offentlichkeit über-

Mackınnons Studıe ıll ıIn erstier I.ıinıe eın kritischer Über-
1G über des Reformators Werk un Einfluß se1in und siıch €e1 auft
cdie „umfangreiche moderne Calvinliteratur“ iutzen Ist die Kenntnis
der letzteren dem Verf nıcht abzusprechen, muß CS doch überraschen,
daß 1mMm Interesse seliner Krıtik, dıe sıch vornehmlich. dıe Calvın
günstige „einseit1ge” Beurteilung des Reformators (vor allem DDoumer-
KuUES) wendet, dıe VO der Calvinforschung mıiıt eC| angefochtene
äaltere Schrift des katholischen Historikers Kampschulte vielfach Z -

sche, objektive, 1ı auchgrunde legt, und iın ihr „eE1IN€ solide und krit1
nıcht gJänzende Leistung“” (VILL, 61) sicht Dementsprechend werden
die VO.  am den Gegnern ( alvıns miıt Vorliebe herangezogenen Handlungen
des Reformators 1m Kampfe mıt selinen Widersachern Aaus dem „intole-
ranten, egalen Geist“ abgeleıtet, dıe VO  a der Gegenseılte erhobenen
Gegengründe nıcht entkräftet, namentlich keiın Versuch gemacCht, die
Motive (Calvıns und dıie besondere Lage entf 1in Betracht ziehen.
Das anze „theokratische, inquisitorisch-mönchische 54803 auhe, bar-

arısäische“ System (Calvıns sSEe1 noch schle terbarische, puritanische, ph
Wird €1 außerdem die Jängst widerlegteals das mittelalterliche.

Meınung vertireten, daß Calvıns Auffassung des Verhältnisses VOoO

Staat und Kirche e1 .„Abbild der Jüdiıschen Theokratie“ sowohl nach
ihrem Geist als auch ihrer Methode. als ıne ‚„‚Klerokratie‘“ werten
ist (267, 86) 5 entspricht dem das Bestreben M. s., 1ın der eologıe
Calvıns wesentlich. jJüdische Elemente herauszustellen 165 2736 249
276) und die Beurteijlung des Katholizısmus be1 (Calyvın als einseit1g

Die 1LUF den Gedankengang der Institutio sichdr bezeichnen 257)
anlehnende Darstellung der Theologıe (CCalvıns weıst wel Grundftfehler
autf ıs wird nirgends der Versuch gemacht, dıe kigenart des calyını-
schen Denkens 1mMm Vergleıich mıt der Auffassung der anderen Reforma-
toren hervorzukehren. Statt dessen werden che einzelnen Lehren eıner
Kritik unterworfen, die durch Voranstellung der „modernen ” Maß-
cstäbe der Grund{forderung eıner streng historischen Kritik. die Auf-
fassung des jeweligen Schriftstellers immanent aus seıinen Voraus-

nicht gerecht wird (Beispiel: Calvın begehtseizungen d erklären.
ın se1ner Darstellung der Rechtfertigungs-eınen großen Fehler, da

Vgl auch meıne Besprechung in der Hıstor. Zeitschr. 1958 579 ff
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lehre nıcht dıe moderne Unterscheidung von der Lehre Christi und des
Paulus macht 247) Ersprießlicher sınd dıe Abschnitte, In denen Calvın
als Organisator, als LErzıeher, als Führer der Reformation, als Leiter
der evangelıschen Missıon und der ınternationalen Politik hervortritt,
WENT auch. hier überall die Darstellung empfin:  iche 1ücken autfiweist.
Hat keine Gesichtspunkte der Calvinforschung gezeligt,kann das Buch, das UuSs se1nen akademischen Vorlesungen entstanden
ISt, SChH seiner einfachen und klaren Darstellung denjenigen, die
nıicht seın Denken, sondern Se1IN Werk und seinen weltgeschichtlicheninternatıonalen Einfluß kennenlernen wollen, gute Dienste IUun.

Im Unterschied VO  am bemüuht sıch I1 m ra de la LTou
die Erfassung der Kıgenart der Persönlichkeit und des Denkens Calvins.
Calvıns Originalıtät besteht 1n einer großartigen Synthese, 1n dem
Wagnıs, die zuweılen heterogenen der feindlichen Elemente eINZU-
schmelzen: Altes und Neues JTestament, (eset7z und na  E, Inspirationund Diszıplin, Indıyıduum und irche, chrıistlıche Freiheit und Autor1i-
tat. Indem den deutschen Reformationsgedanken übernimmt, durch-
denkt ihn mıt einem galliıschen und Jateinischen Geıast, miı1ıt
selinem EdUTINIS nach. Ordnung und seinem logischen Intellekt, mıt
seinem Sınn Z Aktıivität und Moral Er treıbt einiıge Begriffe, die

aufnimmt, w1e€e z. B die Prädestination, bis ZzUu ihren unerbittlichen
Konsequenzen; andere wleder modifiziert CL, indem ihnen Elemente
einverleibt. die VO  > ıhm selbst stammen, W1€e z. B dıe Auffassung des
Rechtes und der kirchlichen Diszıplın. Aus diesen Gründen hat der
Calyinismus trotz SeE1INeET Verwandtschaf mıt den größten Systemen
selıner Vorgänger und Wegbereıiter 1nNe durchaus besondere Phys1io
NOMmMI1e und nımmt schließlich Sahz und SAr eigene Wendung (52 1.)
Calyvın se1 nıcht gelungen, den SIinn TÜr das Individuelle und den
(„‚eıist der Autorität In Übereinstimmung mı1ıteinander brıingen. Sein
Werk se1 „antidemokratisch“, se1ın ea se1 die Ubligarchie! (174)
Seine Fixegese sSE1 1ın 1ne strenge Buchstäblichkeit eingeschlossen, cdıe
auf ıne Art Talmud hinausläuft (175) der Verft In dieser
durchaus irrıgen Anschauung unter dem Einfluß der calyın-feind-
lıchen Literatur, namentlıch alıties und Kampschultes, sınd auch
einzelne schiefe Behauptungen ıber dıe Verhältnisse ın @  n{ {1.)
auf diese Quelle zurückzuführen, hat In der Betonung der
„S these  eß den Grundzug des calvınıschen Denkens richtig heraus-

ühlt Diese Synthese erg1ibt sıch ber Aaus dem organıschen W esens-
ZUS der Gedankenwelt Calvıns Hätte der Vert den organıschen rund-
ZU scharf herausgearbeitet, hätte C nıicht bloß dıe erwähnten
Fehler vermieden, sondern nachwelsen können, wWw1€e die „protestantische
Eainheit“ 108 11.) und der „Charakter der Kirche“ sıch restlos
aus diesem Prinzıp ableıiıten lassen. hne weitel sınd diese beiden
bschnitte dıe besten 1n der anzch Darstellung Das Kapitel über
die „geistigen WYähigkeiten”, das eine bewundernswerte psychologische
Beobachtungsgabe des Veri. verräli, heht mıt Recht die „‚intellektuelle
Natur“ des Reformators und seine Begabung für die Dialektik hervor.
Ebenfalls 15 der „SIinn für die Politik, für das Mögliche und Wirkliche‘“
unvergleichlich feın herausgearbeitet. Leider zieht der Vert. neben der
Institutio die anderen Schriften wen1ig heran. Sonst hätte die
Wertung der Natur und der Geschichte DEe1 Calvın ın eın günstiıgeres
Licht stellen können. Er hätte sodann den rıchtigen Gedanken, daß
der Humanismus die Grundschicht des Denkens Calvins bildet weıter
ausspinnen un zeigen können, W1E die unverkennbare Bekanntschaft
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mı1 dem Humanısmus (Calvın 1ın seinem amp die paganistischen
Auswüchse des letzteren eın besonderes Rüstzeu liefern konnte.
hätte endlich VO  - dıeser Warte aus auch. über die uellen der heologie
Calvıns eın sıicheres Urteil abgeben (es ist jedenfalls nıcht zutreffend,
daß Calvın 1ın seinem Kapıtel ber dıe Erkenntnis (‚ottes und des
Menschen unter dem Einfluß Zwinglıs steht und UTC| Butzer un

erstenmal mıt den Ideen Zwinglis bekannt geworden 1st) und dıe
Gottesliehre Calvıns 1n ihrer Kıgenart beleuchten können. Man wird
überhaupt als Mangel empfinden, daß der Verft über cdıie Theologıe des

T1-Reformators verhältnısmäßig kurz sich außert. Im Iranzösıschen
ginal WarTr uch eın zusammentTfassendes Kapitel: R doctrine“ ent-
halten DıIie deutsche Übersetzung hat ber cdieses Kapitel ausgelassen,
w1e der Verlag rklärt,. 4aUS uUCKsI1! auf den nıcht ausgereiften
Zustand der Tber mmerhıin wıird die These, die klar aus dem
Gesamtwerk des Reformators hervorleuchtet, aber immer wıieder VOTI-

CSSCH wird, beherzigt werden mUussen, daß Calvin als erster die
Theologıe aQus dem Bereıich der chulen und Klöster 1n das en her-
ausgeführt hat (132) daß ur die Ta der TE und der Organı-
satıon dıe zerstreuten Kirchenglieder ZU konzentrieren un: mi1ıt Genf£.
der Kanzel der Einigkeit, verbinden wußte 120)

Das zweıte Buch beschäftigt sıch mı1ıt der Ausbreıitung des (alyınısmus
ın Frankreıch: zeichnet die Volkss  ten, die VO ihm ertaßt W UL -

den, dıe Mittel der Verbreıtung der TE un die dagegen ergriffenen
Maßnahmen seıtens des Staates. [)as dritte Buch schildert die Organı-
sıierung der Reformatıon 1n Frankreich, darunter die Verhältnisse unter
der Regierung Heinrich E das wirksame Eingreiten Genis un cie
Entstehung der calvinistischen Partel. Diese beiden Bücher zeichnen
sıch, wW1€e dıe vorıgen dreı ände, durch ıne großzügige Aaus den
prımären Quellen geschöpfte Charakteristik der geistigen Umweelt,
wobei viele bıs jetzt unbekannte KEinzelheıten das Ticht gefördert
werden, und durch ıne meisterhafte bezwingende. Sprache UuSs. | XS 1st
U  S bedauern, daß der L0d den Vert gehindert hat, se1n Werk Sanz
AA Abschluß bringen,

Wien. Bohatec

Zimmermann, Gerhäatrd;: Das Breslauer Domkapıtel
1m F1a Itier der Reformatıon und Gegenrefor-

(  0  ) Verfassungsgeschichtliche Entwicklung und
persönliche /Zusammensetizung (Historisch-Diplomatische Forschun-
FCH Herausgegeben VO Dr Leo Santitaller 2. Band)
ermann Böhlaus Nachf. 1938 XVI 626 52 Weimar‚
Auf TUN! der Anregungen, dıe Alois chulte für die Erforschung

der ständıschen Gliederung und persönlıchen /Zusammensetizung der
mittelalterlichen Domkapitel gegeben hat, und nach dem Muster seINeET

eigenen Arbeit VO LO 1929 über das Brixener Domkapıtel äßt
Leo Santifaller seinen chulern ıIn oleicher Weise das Breslauer
Domkapitel und die chlesischen Kollegiatstifte bearbeiten. ehrere
Teildrucke dieser Untersuchungen sınd schon als Dissertationen —

schlienen. Die erste vollständige Arbeit ıst dıe vorliegende, che 1n dem
angedeuteten Rahmen das an 16 Jahrhundert behandelt Sie oibt
e1N rühmliches Zeugn1s VOoO  S dem yroßen eı mıt dem der Verfasser
EeIN reiches ungedrucktes Materiı1al gewissenhaft un umsıcht1ig VeOeTI-

arbeıtet hat Die ihm erzielten Forschungsergebnisse sind nıicht 1Ur

für die Geschichte Schlesiens ergıebig und wertvoll. S1€e verdienen auch
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arüber hınaus Beachtun
ges  ichtlichen Teıl

Das gilt VOT allem VO  H dem verfassungs-170) FEr handelt nach einem knappen histo-rıschen Überblick über die Kntwicklung des Kapıtels, zunächst über dıie:Zahl der Kanonikate, die 15 auf anstıeg, und die s1ıeben Prälaturen.Was dıe ständische Zusammensetzung betrifft, sınd und bleiben1n dıeser Zeit Adel und Bürgerliche gleichberechtigt; bel der Besetzungder Prälaturen wırd ber Laufe dieses Jahrhunderts das bürger-lıche Element mehr und
während bei den einfa

ehr 7U gunsten des Adels zurückgedrängt,
durch das Übergewicht be

:hen Domherrenstellen die n Zeıt hin-
hält Das Recht der Besetzung der Kapitel-stellen regelte sıch auf GTund der Bestimmungen des Wiener Konkor-dates VO  u 1448 dieses ollationsrecht VO  en Bischof und Papst erfuhrıne Kinschränkung urch. das Uptionsrecht der Kapitulare, fernerdurch das In wel Fällen nachweisbare kaiserliche Recht der ersten Bitteund dıe Erteilung VoOn Kıxs

S  S dux Silesiae.
pektanzen des alsers als SN Bohemiae er

Aufinahme 1Ns Kapıtel nı
nter den Qualifikationsbedingungen für die

mMmmt neben den üblichen Eirfordernissen nıchtdie letzte Stelle ein die Bedingung eINES dreijährigen Studiumseiner anerkannten Universität, der miıt vereinzelten Ausnahmenzugunsten tTürstlicher Personen sireng Lestgehalten wurde. Be-merkenswert 161 daß VO 81 Domherren In diesem Jahrhundert 1Ur
aus Polen gebürtig WAartn, VO  u} denen aber acht deutschstämmigenFamilien anSehörten: das Kapitel hatte also einen durchaus deutschenCharakter. eıtere Kapıtel beschäftigen sıch mıt den Förmlichkeitenbei der Aufnahme 1Ns Domkapitel, der Pluralıität der Benefizien., dergewıissenhaft gehandhabten Residenzpflicht, dem Anteil derDiözesanverwaltung Archidiakonat. Offizilalat und Generalvikariatdie Iın dieser Zeit ın Personalunion verbunden a  MN, Weihbischofund den verschiedenen Gründen für das Ausscheiden AaUs dem Kapitel;der sechr gewissenhaft durchgeführte Prüfung be1 der Aufnahme INnsKapıtel, oD Verdacht der äresie VOTLTlıege, ist zuzuschreiben, daß U  —e1IN Domherr, Dominikus Sleupner, Z Luthertum übertrat.
Der zweıte umfangreichere Teıl 173—587) bringt dann die Je-weıls mıiıt Belegstellen und Quellenangaben aUSSECS tatteten Biographiender 281 Domherren In alphabetischer olge. die e1 reiche Fundgrubefür die Familien- und Kirchengeschichte Schlesiens bilden. Schade 1ST,daß nıcht tuch dıie lıterarısche Tätigkeit den biographischen Notizenberücksichtigt ist
Die Arbeit VON /Zimmermann bietet 1ne unerläßliche sichere Grund-lage für ıne Geschichte des Breslauer Domkapitels, besonders seinerBedeutung In der bewegten Zeıt der Reformation und Gegenreformation,1€e noch Z chreıiben ist.
Breslau Franz Xaper Seppelt

Neuzeit
Dr e0o Martın ScChmı1dt. L1Ohn Wesleys

EW S, Bremen. Verlagshaus der Methodistenkirche 1958 107Preis kart 2.50
Der Verfasser hat die OM6 RE Literatur über die JugendentwicklungWesleys Tleißig und gewissenhait benutzt und erstmalig dieUriginalausgaben VO  5 Wesleys Tagebuch 1909 [S) und seiner Briefe

verwertet. Hier ist manches Neue lernen. Besonders inter-
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essant ist der Hinweıls ul Wılliam Beveridge. Nıcht DUr der Sakramen-
sondern auch. eıne eigentümliche Ge-talısmus in Wesleyvs Anfängen,

fühlsbetonung der .Holiness” scheint MIr VOo  u da aus ersten VCI-

ständlich. verwelse dıie Predigten B.ıs ber die christliche
Heiligung, namentlich die elfte „The Pleasure of being Holy”“

Das eigentlich Problem der Bekehrung Wesleys hat der Ver-
fasser nıcht klar faßt s scheıint in iolgendem Tf hegen. UrTrC| dıie

und uUurc! die ‚ktüre VO LuthersBerührung miıt der Brüdergemeind Bekehrung vorbereıtet. Dıese beidenVorrede TAE Römerbrief wird W.s
ach kurzer Zeit kommtFaktoren wirken ber DUr katalysatorıs

bezeichnenderweıise der Bruch mıt der Brüdergemeinde un das VCI-

nichtende Urteil über Luthers Kommentiar ZzuUu Römerbrief. Liegt da
nıcht dıe Vermutung nahe. laß sowohl dıe Brüdergemeinde als
auch Luther 1mMm Moment SEe1INeET Bekehrun mißverstanden hat? Das

Impeta iın se1lner dem Verfasser leider unbekanntbehauptet Schrift: „De leer der Heiliging Volmakıng D1] esleygebliebenen daß der anz  LL Unter-Fletcher.“ Leıden 1915, A 4{) Er aUs,
Bekehrung W.s darınschied zwischen der Per1od: VOor und nach der

INn  D habe, daß dıe Er-bestehe. daß VOoOrT der Bekehrung an gehONL
reichung der 99evangelischen Vollkommenheit” S1 1n allmählichem Aut:
sti1eg vollziehe., daß aber hbe1l seıner Bekehrung gelern habe, daß die-
SCT Aufstieg sich _  durch Glauben”, sprungh momentan ollziehe.

Darstellung sehr anschau1ı  S- w1e€e be1i auchLEr zeıgt dann 1n breıter den Stufen der Heıiligung jedesmal wiederjede der einander Lolgen des Glaubens erreicht wird. Dıiese Be-durch einen besonderen
fruchtbarer se1ın als die vergeblichentrachtungsweılse ETScheınt mMIr

des Methodismus AL} Luther-Versuche, ıne tiefere inner Beziehung
hler nıcht richtig vesehen.1um und Pietismus ZU SeCeHN + QOs:hat

Der Begrift der „evangelıschen Vollkommenheit.. dıe Unterscheidung
zwischen „Ddünde en un .  {un ; die Rechtfertigungslehre
W.s findet siıch. 1n wOörtiter Übereinstiımmung schon be1
den Arminlanern, teilLweıse ch. beı den Quäkern Eigentümlich ist

aliz A Rationalismus der Arminlanerjedoch be1 esley 1mMm egens
ker der Versuch, das Werk der Be-und A FEnthusiasmus der Quä

kehrung un Heiligung ıIn ine einzelnen Phasen auf Grund der
eigenen relig1ösen Erfahrung, aber auch aneben aut Grund der VOL

ihm persönlıch beoba:  eten Erfahrungen anderer frommer Chrısten
Zzu beschreiben. Theodor Sippell.Marburg

Martın Höfm annn Theolog 1€e und Exegese der erTrTle-
100 209 1957 (Beiträge ZU FörderungburgerBibel ( hrsg. VO er und Lütgert 39, Ver-eiıner christl. Theologıe, loh 19537 PreısJag ertelsmann. (‚„uüters

Die Arbeıt VO  — Mart1n Hofmann hat eın Werk der unverdienten
Vergessenheıit entr1s SsCH, In der Geschichte der deutschen Frömmig-
keıt ıne ungewöhnıche spielt. Ist doch dıie Berleburger Biıbe
nıchts anderes als der Versuch eines Kreises vVOo Mystikern, die m ystı-

nden Erklärung der eılıgensche Theologıe 1ın Gestalt eıner durchgehe echte cqchristliche Verständ-Schrift als das eigentliche, ursprünglıche 18801
k ıst ıcht DU  I eın Entwurtfn1ıs der 7U erwelsen. DESs«CcS5 ıbelwer

geblieben, sondern dank der Be:eisterung und der asketischen Arbeıits-
weıse seiner iIrommen Verfasser bıs Ende durchgeführt worden,
daß ıIn den fünf vewaltıgen Folıanten der Berleburger Bibel 1n der Tat
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€e1n biblisches Compendium der wiıchtigsten ehren un een der
mystischen eologıe vorliegt. {)as Verdienst der Untersuchung Hof{-
anı besteht darın, die Fıgentümlıchkeıit dieser Theologıe heraus-
gearbeıtet en Eır geht Aaus VO  z dem Grundanliegen der phila-
delphischen Frömmigkeıt, A dem Menschen das herrliche Bıld (‚Ottes
wıeder zZU entwerfen, S: G# in den ersten Menschen eleget hat“ Die

eeinflussung derUntersuchung dieses Menschenbildes zeıgt die starke
philadelphischen Anthropologie durch aCco Boehme. |)as Bıld des andro-

hımmlischen Urmenschen, das hler gezeichnet wIird, dıe Sophien-
lehre, dıe mıt dieser Menschenlehre verknüpft 1st, zeıgt die unmıittel-
baren Einwirkungen des Görlitzer Schusters. In der Darstellung der
Gottesanschauung ist auffällig, W 1€ stark hier e Iradıtionen der
älteren deutschen Mystik nachwirken. (sott als das Sein und eDen,
Gott, der den Dıngen naher ist als die Dınge sıch selbst: all dies —
innert Meister Keckhart Auch darın scheıint M1ır eın Anklang
Meister art vorzulıegen, daß dem Sein Gottes, W 1€ ın sıch
selbst 1st, und VO dem Sein Gottes, WIE ın den Dıingen ist, als
drittes und höchstes Sein die Gegenwart Gottes ın der Seele des Hrom-
1n  > unterschieden wird. In der Anschauung VO 1e und Zorn iın
(‚ott aarch sıch. 1ın merkwürdigerweıse Boehmesche Iradıtionen mıt
Ideen, W1€e s1€e Petersen über die Wiederbringung aller Dinge au>5-

gesprochen hat Hier ist besonders die metaphysische Auflockerung des
SündenbegriffIs auffällig. Schließlich wird nach dieser Anschauung VO  un

der Wiederbringung uch der Satan erlöst und erscheıint wıeder In
selner ersten Kngelsgestalt. IDie Christusirömmigkeit der Berleburger

ıst Salız auft den edanken VO ( hrıstus In uUuNnSs abgestimmt und
zıielt ab aut dıe Wiederherstellung des verlorenen göttlıchen Ebenbildes
Von hier aus ist uch die Einbeziehung der Lehre VO  S der Wieder-
bringung f verstehen. 1eder bricht die Iradıtion der alten deutschen
Mystik durch, wWeNnNnNn das Historische Christus 1Ns Innerliche und
Geistige umgedeutet wird {Die Geburt Christi iın Marıa ist 1U Zeichen
der PEn Christı ıIn der gläubigen reinen eele, SECIN Tod ist Zeichen
un Urbild des mystischen es, den jeder ens sterben soll Sein
SaNnzcSs FErdenleben ıst typologischer 1Inwels auf das gEISTEE es  ehen
ıIn der eele der Christusanschauung verbunden ıst die Weisheits-
lehre, die Sanz nach aCOo/ Boehme entwickelt WIT: und innerhalb
welcher dıe himmlische Sophia als cdie Mittlerin der Selbstverwirklichung
des transzendenten drelieinıgen (Gottes ın Schöpfiung, Geschichte und
Heilsgeschichte verstanden wird. er separatistische harakter der
Berleburger Philadelphen trıtt besonders be1 der Darstellung ihrer
sıttlichen Anschauungen und Praktiken hervor. + benso ıst autfischlul-
reich der Abschnitt über die AÄAnschauung VOoNn der 1r  ©: die AD

gegenüber dem weltförmıgen Christentum der offiziellen
Kirchen, dıe Ablehnung „„‚Babels” und der Schritt VT Sektentum 1m
einzelnen näher begründet wird Eine besondere Beachtung hat €1
der Verf der Geschichtsanschauung der Philadelphen gewidmet, die siıch
Sahz dem Geschichtsschema Gottfried Arnolds einfügt. Eın etzter
eil der Arbeit beschäftigt sıch miıt der Eigentümlichkeit der philadel-
phischen Exegese, In welcher dıe mystische die typologische Aus-
legung der Schrift iın ıhrer yroßartıgsien Konsequenz durchgeiührt
wird. Hier ist besonders der Finiflulß der dme de Guyon VO Be-
deutung, deren exegetische er der KFürst (asımiır VON Berleburg-
Wiıttgenstein elbst als Grundlage der mystischen Auslegung 1ns
Deutsche übersetzte. Alles ın allem hat die Arbeıt VO.  - Hofmann 1n
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der Tat dıe wichtigsten Punkte erftaßt und eın S nechauliches Bild der
gelst]Sch Vielgestaltigkeit Mheser mystischen 1 heologıe des Berleburger
Philadelphenkreıses entwickelt. Es waäare allerdings notwendig, einmal
den rößeren Zusammenhang dieser philadelphischen Gruppe AU-

decken (erade be1ı den separatistischen Gruppen des Pietismus kommen
stıgen Kraäafte Durchbruch. welche dıe individualistische,ja die gel

lichC verinnerlichte un: vergeistigte Korm der modernen TOM-person
migkeıtshaltung vorbereıtet haben Auch VO einem. andern Gesichts-
punkt he waäare eiNne Erforschung dieser Gruppe wichtig: die (Gemeinde
der Berleburger Ln Wiıttgensteiner Separatisten 1st eın regelrechter
ikrokosmos aller möglichen charismatischen un Frömmigkeıts-
ypen I diese irommen en ıIn ıhren äaldern unter dem Schutz
toleranter FHürsten ihre vıta relig10sa miıt aller Rücksichtslosigkeıt
durchgeführt und verwirklicht und bılden infolgedessen eın eINZ1IS-
artıges Anschauun$ssbeispiel für dıe verschiedenartıgen Frömmigkeıts-
un Lebenstypen, WwW1€e S1€e aut dem en der christlichen Mystık mOS-
ıch sind. €1 ware besonders auch auf diıe Emblematik dieser

P achten. Um UTr e1in eINZIgES Beispiel Z eENNCH:Gruppen
Den Schlüssel /AANE Sınn der Berleburger bildet das große

Emblem, das dem Werk als Titelkupfer vorgesetzt 1st. Idieses Emblem
öffneten Tor, inzeıgt e1iINn prächtiges Barockportal miıt einem weıtSdessen noch der Schlüssel steckt. Über dem schweben zweı

ngel, cdie ıne Krone iragen, darunter steh dıie Worte I dıe phıla-
delphı1ısche Gemeinde. Durch dıe offene 1ür schaut INa  b auf dıe ara-
dieslanschafit, ın der sıch das VO einer viereckıgen Mauer umgebene
himmlische Jerusalem erhebt. Inmıtten der steht der Berg, der
VO  — dem |Lamm mıt der Kreuzesfahne überragt 1st. Über der 1mm-
lischen erscheınt eın TIE mıiıt den Worten us Offenb c. 5
Vers Zr G Sıhe ich habe VOT dır gegebene 1n€ offene I hür un n1ıe-
mand kan s1€ zuschließen denn du ast ıne kleine kraffit und ast
meın Wort behalten und hast melınen Namen nıcht verleugnel. An
dem Brief häng das Siegel mıiıt dem dreieckigen Gotteszeichen uUun:'

Vor dem Tor stehender Umschrift Friedens-F ürst, Friedens-Kinder.
Palmen.

Dıeses Emblem enthält die Nn  C endzeitliche Selbstauslegung der
philadelphischen (Gemeinde. IDıie Gemeinde VOo  un Philadelphia ıst cdıe
Kirche der wahren wiedergeborenen TOomMMEen, die sıch 1ın der Endzeıiıt
zusammenschließt, aus dem verweltlichten Kirchenwesen Babels uS-

geht und als die Gemeinde der wahren Gläubı>  c den wiederkehrenden
( hrıstus und den Anbruch. des Gottesreiches erwartet. In ihr erfüllt

pokalypse dıe Gemeindesıch, W as 1ın dem sechsten T1e
Au{f TUN! der geschichtstypolo-VO  - Philadelphıa geschrieben ist.

gischen Auslegung der Apokalypse CHtsprechen die siıeben (semeinden
den s1iehben Weltzeichen 1111 den sieben Zuständen der christlichen
Kirche. |DITS philadelphische Kirche ıst die Gemeinde, welche auf das
<aTdische Kirchentum, das verweltlichte. veräußerlıchte Christen-
ium olg [Dieser irche ist gegeben die offene Tür. dıie AHIT:
schlıeRung q ] ler 1m bisherigen Verlauf der Heilsgeschichte noch VCTI-

schlossenen eheimnisse der gyöttlichen Offenbarung Was den früheren
Zeiten geistlicher FErkenntnis der Schrift noch vorenthalten WT,
das bricht jeizt 1m hiladelphischen Periodus durch. Iiese offene Tür
ıst aber nıchts anderes als die geistlıche Au{fschlieRung der heilıgen

Theo-dıe Auslegung der 1m Sinne der mystischen Phı-logıe Boehmes, Bour1ignons, Leades Die mystische Theologıe des
ladelphentums ist dıe Theologıe der Endzeit, dıe letzte un tiefste Er-
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schlıieRung der seıther verborgenen (Geheimni1sse. S1ie eröffnet den 1C.
In dıe zukünftige Welt Der Schlüssel Davıds ıst die mystische kxegese,
welche diese geistliche Erkenntnis befördert. DDie Palmen VOr dem
Tore sınd dıe wledergeborenen Mitglieder der philadelp  schen IT  e;
die nach den orten des Ps „grunen W 1€ eın almbaum Die C—
pflanzt sınd 1n dem Hause des TITN. werden iın den orhoien
(;Ottes grünen . 1€e sehen bereıts durch die geöfinete J1ür der heiligenSchrift, d UTrC| dıe Berleburger Bibel In das himmlische Jerusalem
hineıin. Dal die mystische Kxegese iıdentisch ist mıt der prophetischenAuslegung, we durch den Schleier des Fleischlichen und Historischen
hındurchschaut, geht au dem Emblem hervor, das den oberen Teıl des.
Portales austfüllt. Dort ıst abgebildet 1ıne 5onne, eiINn Morgenstern, 1n
Licht und ine aufgeschlagene urch dichte olken fällt
das 1C'! der Sonne aut das Licht, VO dem 1C] auf die Schrift.
Ebenso täallt eın Strahl des Morgensternes auft dıe Bıbel [Der Sinn
wırd rhellt durch die kleine Beischrift .. Peir. 41149 Dort he1ißt
nd WIT en desto fester das prophetische Wort, un ıhr tut wohl,
daß iıhr darauf achtet als auf eın Licht, das da scheıint ıIn einem dun-
keln ÖOrt, bıs der Tag anbreche und der Morgenstern uligehe In
Herzen. Die phıladelphische (GGemeinde weıß sıch Iso 1m Besitz des
prophetischen Worls. des prophetischen Aufschlusses der Worte
der heilıigen Schrift, und eben darın lıegt ihre Heilsbedeutung, dıes
Wort verkündigen In einer Zeıt der Finsternis, des erialls
der geistlichen FErkenntnis in dem weltförmigen (hrısten- und Kirchen-
tum. Sie ist das Licht, das denen ın der iınsternıs scheint, bis Christus,
der Morgenstern cselbst kommt un hıs dlie Aurora des Gottestages
nbricht So ıst 1n diesem Titelkupfer ıIn anschaulicher Weise der gEIST-iche un heilsgeschichtliche Ans ruch der Berleburger philadelphischen(G‚emelinde un ihre esondere erufung T zeıtlichen Auslegung der

zusammengefaßt.
Ernst Benz.Marburg (Lahn)

Paul ernle, Der schweızerısche Protestantısmus
1n der T1F der Helvetı 03 Eirster e
Der Au{fstieg der Revolution ın der Kidgenossenschaft. Max Nie-
hans Verlag, Zürich und Leipzig, 1958 589
Miıt dem vorliegenden Band führt Wernle se1ın grokRangelegtes

Werk über den schweizerischen Protestantismus 1mM Jahrhundert
weıter: ein zweıter Teil soll das an Unternehmen abschließen Wiır
können dem Verfasser nıcht dankbar Se1IN, daß LrOoTiz Jang-jJähriger Leiden die Energle immer wieder aufbrachte, se1ine Arbeit

weıt Öördern, daß unbeschade der Redaktion durch andere das
Werk seinen Gelist trägt. Dieser Geist äußert sıch 1ın der lebendigen
arstellung und ın der Kunst, historischen gegenwaritsnahe
gestalten, 1n der Umfassung der breitesten Wiırklichkeit und ın der
intensıven Vertiefung In 1Ne€e ıhm eigentlich Iremde rel1ig1öse Welt,
1ın der charfen Erfassung der Schranken der SA Darstellung gelan-
genden Frömmigkeıt, aber uch ıIn der verständnisvollen Herausarbei-
(Uung einer Gläubigkeit, die heute VO  S CENSECH Theologen U rasch
un leichthin verspottet wird

Die elveilL 1ne Zeıtepoche VO  un eigenartıiger Geschlossenheit un
VO  — ungeheurem Reichtum ecueN Ideen, dıe 1m Jahrhundert U
teilweıse VerWwWIr. wurden, wird sechr verschieden beurteilt. |DITS
e1IN€eN, W1€E iwa der bekannte schweizerische Staatsrechtslehrer Carl
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1LLY, sehen ın ihr ıne frühlingshafte Zeıt, ın der lang zurückgehal-
ene rätfte mıt elementarer Wucht durchbrechen, auf allen Gebieten
NEUEC und gute Anregunge gemacht werden und 1ine große Keıhe
VO gyuten KÖöp fen sıch des ffentlichen, staatlıchen Lebens anzunehmen

Gotthel{i dagegen verurteilte cdiese Zeıt, weıl damalsbegınnt. Jerem1
eıt bedenklich ah und die Immoralıität entschiedendıe Gottesdienstlichk berbrückt In gew1SssSEemM Sinn diese eıinan-zZugen0mMm habe. Wernle

I einerseıts S Laharpeder entgegengeseizten Wertungen. Kr ka
als „Werkzeug göttliche Vorsehung für die Schicksale der Schweiz“
würdigen und betont dererseıts die Zunahme der Unsıtel und
des Wirtshauslebens HäIt BT sich. auch VO einer einselıt1gen Verherr-
lichung tern und weist auch. auf dıie oberflächliche Religiosıtät 1al-

her Führer der elivelil. hın, äßt doch allen Gerechtigkeıit
wıiderfahren und anerkennt cd1€e T:latıve Bedeutung der theologischen

lozzl, Legrand, Ith und anderer. Ichellung eiINeEs Stapfer, Pesta
ch mehr auft d1ıe Seıte dieser Nenu-meinerseılts würde dıe Akzente

protestanien Jegen, würde auch Persönlichkeıiten wı1ıe Müslın un 099
Yschokke noch eiwas ZUNSL1ger beurteilen. Doch coll darüber miıt dem
Vertasser nıcht gerechtet werden.

ernle ordnet das Kirchengeschichtliche einem groken /Zusammen-
Philosophıe, Literaturgeschıichte, Pädagogik un Politikhang e1n.

durchforscht w1e das relig1öse Leben. I dDıiewerden ebenso intens1v ogische Aera  er geNanNnNT.Helvetik wırd einmal ıne „wundervolle pädag
Das Verhältnıs zwıschen Kıche und Staat wird auf das genaueste
untersucht. Oift findet ma  b beı den elvetischen kFührern ıne Syn-
these zwischen Patriotismus und ('’hrıstentum. Be1 den einen herrscht
das staatskirchliche ea VOTL, a ]]erdings oft ın der Form, daß die
1r Ur Magd des Staats ernı1€edrıgt wird. Andere, 7 S zeitweise
auch Pestalozz1, vertreien dıe Idee des relig10nslosen Staates Lavater

für die Freiheıit der Kirche VO Staattrıtt, äahnlıch w1e€e Schleiermacher,
In konfessioneller Bezıiehung sınd dıeEeIN un erstrebt dıe reikirche

meısten Führer der Helvetik indifferent Vom orthodoxen Christen-
ium sind S1C He weıt entfernt. Kın tarker Fortschrittsglauben, ein
enthusiastısches Schwärmen tür die Freıiheıit, ine weitgehende
drängu des spezllısch Relig1ösen durch dıe Moral kennzeichnet die
relig1öse Durchschnittshaltung des helvetischen Bürge ernle teılt
höchst interessanie Debatten über die Judenfrage, die Todesstrafe,
den Selbstmord mıt Als Vertreter des alten (seistes schildert DE den
Reich-Gottes-Theologen Johann Heß und Lavater, der sich. 1n der
eivelil Z7.U wahrhaft PTOphetischer TO aufreckt. Die Schilderung
se1nes Heldenmutes gehört den schönsten Partıen des erkes

Frauenkappelen bei Bern Kurt G(Guggisber

Paul de HRastonaYy; Kardinal Schıner, Führer ın
Kirche und . A Ar Räber & Cie., Luzern, 1958’ d Fr < Tn

Die wissenschaftliche Schinerbiographie VO Büchi un Müller
Volk erechneten Lebensbild a1sdıent dem vorliegenden, für das

ein1ıge große Linıen un erhebtGrundlage u  z beschränkt sıch
keinen Anspruch auft wissenschafitlıche Bedeutung. Allerdings sollten
uch in eıner derartıgen Schrift die Tatsachen Nnau un richtig
wiedergegeben werden Hinwels auf den türkischen rinzen Tschan
oder Dschem) klingt allzu euphemistisch, wenn na bedenkt, daß
Papst Innozenz V HI für se1ıne Gefangenhaltung VONL Sultan eın Jahr-

che Angabe hat sich iın der Darstellung desgeld erhielt. Fine fals
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Jetzerhandels eingeschlichen. Jetzer ıst nıcht hingerichtet, sondern VeT-
bannt worden. Chastonay steht seiInem Helden nıcht kritiklos CN-über, eshalb berührt die chrıft 1m Großen un (‚anzen sympathısch.S1e wird durch einN1ge, z. 1 zeıtgenössische Bilder bereıichert.

Frauenkappelen hei Bern. Kurt Guggisberg
Ar Farner, Johann Caspar Lavater. 1ıne Wür-

dıgung für dıe Gegenwart. Zwinglıi-Verlag Urı
1958 der „Quellen und Studien ZUT Geschichte der Helve-
tıiıschen Kirche“ S’ HEGn
Lavater verdiente längst schon ıne eingehende Monographie.

Welch kulturgeschichtlich reiches und ınteressantes Bild ließe sıch
Hand seliner vielgestaltigen Beziehungen entwerftfen! Wıe viıel könnte
durch ıne intensıve Bearbeitung se1ner mannigfaltigen er für dıe
1 heologiegeschichte des 185 Jahrhunderts werden! Wie nötig
ware C5, diese eigenwüchsige Persönlichkeit einma|l gründlich ın ihrer
Fıgenart erfassen. darzustellen und die geistesgeschichtlichen
5Strömungen seliner Zeıt abzugrenzen! Ansätze Z einer solchen Mo-
nographıe sınd vorhanden, aber sSiınd nıcht mehr als Ansätze.
Das Materı1al In der Zürcher Zentralbibliothe. sollte einmal gesichtet
un für 1N€ ımftfassende Darstellung herangezogen werden.

Farner geht In der Zeichnung und Würdigung der relig1ösen Per-
sönlichkeit Lavaters nıcht wesentlıch über Paul ernle hinaus, der 1n
seinem Werk über den schweizerıschen Protestantismus 1m Jahr-
hundert Lavaters Religi1os1ıtät schart umr1ıssen hat Als Kern und Stern
se1nes ollens und Wirkens bezeichnet den Glauben den W Ull-
derschaffenden Herrn. In seiner anzCch Lebenseinstellung erinnert
Lavater ıh die (Oxfordleute der Gegenwart, deshalb nennt in
den „UOxfTforder des Jahrhunderts”, 1ne€e Bezeichnung, die allerdings
über seıne Frömmigkeıt nıcht allzu viel aussagT. Rıchtig WITd der
relig1öse Kern SEe1INES physiognomischen Schaffens hervorgehoben. Bei
der Anthropologie hätte denn auch, neben der Christologie, ıne
theologische Würdigung Lavaters VOTL allem einzusetzen. Hier würde
uch die Verbundenheit mıiıt einzelnen Geistesströmungen selner Zeıit
enutlich siıchtbar werden. arners lebendige Darstellung, die die ein-
zeinen ToODleme der Lavaterforschung blıtzlichtartig beleuchtet, wirkt
anregend und lockt ZU eigener Vertiefun
Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. ın ine der seltsamsten

Frauenkappelen bei Bern. Kurt (uggisberg.
Gioyannı>5oranzo. Peregrinus AD ostolicus. Lo SpIr1topu  1CO 11 vlagg10 dı Pıo V4 Vıenna ubblicazıonı Uni-

versıita cattolica del SacTo ( uore. Ser. V Sclienze storıche. Vol
XIV. Miılano 937. X V) G In 1lre
Der Untertitel „Die oitfentilıche Meinung und die Reise Pıus VI

nach Wien“ charakterisiert den Leitgedanken dieses dicken es,
dessen besonderer historischer Wert iın der reichen Dokumentierung
ZUuU finden ist. Hatte Seh TunNner 1868, 1869, 1870 iın seinen FWor-
schungen Zzu Geschichte osephs H. reiches Mater1al Ur Frage aus
dem Archiv ZUu Wien ans Licht geholt, SINg Schlitter 1894der Reise Pius VL 1m Staatsarchiv VO  — Venedig und 1m Vatikanischen
Archive nach, nıcht hne dem agebuche des päpstlıchen Hof-
zeremon1enmeılsters Mons. Gulseppe Dini (mıt echt) enttäuscht f
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werden. Gendry hinwıleder brachte ın den Anmerkungen und An-
hängen ın seinen weı Bänden: „Pie VI Sa Vie Son Pontificat 1717
his 799) “ (Parıs 1908—1909), e1 letzte Bereicherung des Materı1als.
Demgegenüber überrascht, Ww1€e mangelhaft dıe Frage 1m drıtten Teıle
des etzten Bandes der „„Geschichte der Päpste” VOoO Pastor 33)
behandelt 1st, offenbar weıl die and des Meiısters tfehlte oder muüde
Wa  — Soranzo DUl g1ibt ın einem ersten Anhange (S. 537 —610 das 1ın
einem Konvente Ascoliji Piceno) verwahrte „Diarıo edificante
itinerarıo Santıta dı Pıo Papa VI da Rom S1INO all’ Imperial
c1ıttäa dı ]1enna ecCcc 6 das Mons Francesco Anton10o Marcuccı, Bischof
VO  S Montalto und Begleiter des apstes aufti der Reise nach Wien
schrieb. In einem zweıten Anhange 611—638) sind deutsche Nuntıla-
turberichte aus dem vatikanischen 1V 1MmM drıtten 639—648)
Berichte un Briefe aus dem Staatsarchıv Venedig veröffentlicht,
während 1m vierten und etzten Anhange 649—652) Stücke Aaus dem
vierten Buche Cordaras, De profectione Pır VI nach dem Orig1inale
Roma, Bibl Vallicelliana, cod 03) geboten werden, dıe Boero
Roma 1855) In selner Ausgabe un Teıil übergangen, 711 Teıl g'-
aäandert hat

In einer Zeıit, In der dıe größten Staatsmänner Kuropas sich be-
FECSNCH und nächtlicherweile ber Krieg oder Frieden beraten und
entscheiden Jwährend die Beilegung innerer kirchlicher Streiterel unl-

berührt bleibt), gewinnt das Buch VO eın eigenartiges Interesse.
hne 7Zweiftel hätten da und dort breıtere Erwägungen gekürzt werden
können Wiederhoelungen vermeiden. [)as Wichtigste aber sind
doch cdie zwıschen Papst un Kailser persönlich. verhandelten Fragen
und ıhre Lösungen: Die relig1öse J1oleranz, dıe Auswirkung der beıden
Bullen 4N Coena Dominı“ und „Unigenitus’”, die berwachun der
Sem1inarıen, Zensur der riften, Reservatfälle 1m KHorum der Beichte,
Ehedis N, Besiıtz und Verwaltung kirchlichen Kıgentums, Fıd der
Bischö Besetzungsrecht VO |)ıozesen und Abteien il sucht che
Reise des Papstes ZU rechtfertigen, die 1n Rom nıcht ubera n
gesehen wurde. DaRß dabel nıcht gelang Joseph E VO  S seinen.
Überzeugungen 1ın Fragen kirchlicher ReforiNneN die übrıgens auch VOoO  S

Männern der Kirche zugegeben werden) abzuhalten, gesteht eben-
ohin noch gur gemeınte ın sıch gerechtfertigte kirch-

iıche Reformen führen, VO geistigen Strömungen der Zeit
abgesehen wird und dıe ethoden rücksichtslo chärfen nıcht Ver-

der französischenmeıden, hat die weıtere Geschichte Josephs In
Revolutiıon ZU Genüge bewılesen. Eın eu«CcSs Kapıtel az  e werden
unsere Nachfahren chreiben.

Rom er OSB

Alfred Aa Nationalkirche und Volkskirche
1m eutschen ProOot1estantitısmars Göttingen, Vanden-
hoeck Ruprecht 1955 Preıs art 6.50
7u dem Rıngen unNnseTET lage U die Gestaltung der evangelischen

Kirche hat Altred Adam mi1t seihem Buch einen wertvollen Beıtrag
geliefert. er scharf und einleuchtend untersucht der Verfasser e
Begriffe: 39Nationalkirche” un „Volkskirche” und zeıgt ihre Verwirk-
lichung ın der Kirchenges Wenn seine Schlußfolgerungen, viel-
eıch auch seıne rundthese, nach der das ea der Kirche ıne Be-
kenntniskirche, die „Volkskirch ın der olge aber nıcht als NOrn
se1ın soll, nicht VÜ: allen ohne weılıteres angeNOMM:! werden, bleibt
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Adam das Verdienst unbestritten, die egriffe fest ımriıssen UunNn:! auch
die tatsächlichen Probleme der Volks- der Nationalkırche angerührt

haben.
Adam gibt zunächst eıiınen Überblick über die geschichtliche Ent-

wicklung des Begriffes .„Natıon ” Von der mittelalterlichen Einheıits-
schau VOoO e1C| und 1E  n dıe durch dıe Kämpfe VO  — Kaiser un
Papst gestiOrt wI1rd, erstehen Kräfte mi1t dem Begriff der Natıon,
der jedoch. sehr bald die Idee der Universalkirche gebunden ist.
Kr gylıiedert die Uniıversıitäten weltlich horiızontal, 1äßt die Konzils-
parteıen entstehen:;: auf dem Konzıl Konstanz nımmt der Begriff
erstmalıg politischen Charakter Di1e eigentlıche andlung dieses
Begriffes UuSs „dem G1tterwerk des unıversalistischen enkens“ heraus
sıeht Adam rıchtig ıIn dem Auftreten des groken
Antipoden des Aquinaten. Kür iıh g1bt dıe Harmonie VO  S (Glauben
ınd Wissen, Kırche und Reıich nıcht mehr. Adam sieht ıne Linte, die
VO  — Skotus über Nominalısmus, Mystik und schließlich Humanısmus

modernen Liberalismus In dieser geistigen Linıenführung
s]ieht Adam sich das abspielen, W as eben ZU Titel SEINES Buches
gemacht hat. Nachdem das mittelalterliche Universaldenken se1t dem
Reichstag Worms durch Luther zertruümmert isT, und sıch dıe Idee
des Landesherrentums auch über dıe Cirche SC Luthers W iıllen
durchsetzt. SeTZ VOL allem nach dem Aufhören des alten deutschen
Reiches 806 das Problem .„Nationalkirche"“ reSsS‚p „Volkskirche” e1IN,
da jeder Kürst 1n seinem Terriıtoriıum ben die Natıon bezw. das el
erhlickt. en dieser politischen Entwicklung SETIZ d1e Unabhängig-
keıtserklärung der Vereinigten Staaten VO  - 1776 insofern einen Mark-
ste1ın, als hier e1INn staatlıches („emeinwesen geschaffen wird, 1n dem
der Kirche kein öffentlicher Rang zugewlesen WIT So begıinnt sıch
die Natıon Begriffe der „Menschheıt” P orıenheren. Aus beiden
entsteht ann nach Adam Jenes immer wiederkehrende nationalkirch-
liche Postulat nach Überkonfessionalität. das VO eiıner „ Vereinerleiung
VO  > Vernunft un: Offenbarung und Gleichsetzung VO  e Natıon und
kirchlicher Einheıit“ begleitet ist. Aus diesem Gesichtswınkel sieht
Adam „die nationalkirchlichen überkonfessionellen Bestrebungen des

Jahrhunderts mıt ihrem bürgerlich wissenschaftlichen Gepräge des
Liberalismus’”, also uch Nes © TN und Schleiermacher, die
immer das Zeichen der kirchlichen Union sıch iragen. Ahnlıich ist eS
mi1t der Volkskirche, die ben als „relıg1öse Volksgemeinschaft“ auf-
gebaut werden soll Vor uNns hlegen die Wege eines ichern. Nanu-
Manl, Stöcker, Rothe und schlıeßlich TOEeITIS:

ach diesen Ausführungen ams ist dıe Frage z stellen, ob denn
die natiıonalkirchliche Auffassung wirklich neben dem natıonalen (S0;
danken 1LUT aUuUus Aufklärung un Liberalismus gespelst wird, ob der
volkskirchliche Gedanke als „Norm “ zwangsläufig be  1 und
"Troeltsch enden ML Wenn Adam immer wieder auf die „geS  ichtlichen
Gegebenheiten‘ der Kırche Rücksicht nehmen waıll, Wenn schließlich
1m Iutheris  en Sınne dıe bekenntnismäßige Volkskirche, „Volk-
ırche als olge‘,  e will, s ist eben:'zu bedenken, daß Geschichte sehr
olft 1n der Auflösung gESs  iıchtlicher Gegebenheiten besteht und, daß
die erste geschichtliche Hauptgegebenheıit der 37 eben die un1ıver-
salistische katholische Kırche WAaT, dıe Luther uch erschütterte, und
ddß Luther katholischen Standpunkt aus gesehen ja auch ıIn der
Von Skotus über Occam ZUIL Liberalısmus führenden ] .ınıe steht

Berlin-Steglitz, Heinz rley
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Daum Pıerre Jurıeu und seıine Auseinander-
seEtIzZUNg m ıt Pıerre Arnauld 1m StiTEeE1t N}ı  w die
Rechtfertigungs- und nadenlehre Marburger
Beıträge A romanischen Philologie Neue olge herausgegeben
VO Werner Krauss. 0’8 Marburg, F'bel (jetzt Michaelis-
raun) 1957 167
Jean Claude (1619—10687) und Pierre Jurıeu (  D  E CEes deux

fameux ministres de N  9 W1€e Bossuet s1e 1ın selner Histoire des
Variations des Eglises Protestantes nenn(T, haben sıch als Apologeten
und Kontroverstheologen mı1t den Führern des französischen atho-
lizismus ET miıt vielen andern hat sich Jurıeu ın den
achtzıger Jahren miıt Antoine Arnauld.,. dem Wortführer des Jansen1s-

Daum ı1st weniger darauf bedacht,MUS, auseinandergeselzt.
den Verlauf dieser Kontroverse ın einem literaturgeschichtlichen Sınne
darzustellen, als darauf, ihre theologischen Voraussetzungen und ihren
theologischen Gehalt kriıtisch ZuUu diskutieren. S1e iragt zunächst die
entscheidenden dogmatischen IT hesen der beıden Gegner IMI
S1e bezieht dabei den eiınen auf den Hintergrund der ausgehenden
kalvinistischen rthodoxı1e: den andern ordnet S1€ In den Jansenısmus
e1In. Nachdem sS1e beide aur iıhren latz“ gestellt hat, arbeıitet s1e,
methodisch VO  z CUuUECM ansetzend, Jurıeus Anschauung VOIIL Jansenis-
IN US heraus: Fr sieht In dieser Bewegung 1n € Art Cryptocalvinismus.
DDie jansenistisch-thomistische Gnadenlehre, meınt C komme
calvinıstischen außerst nahe;: S61 mu ßte ihre Anhänger konsequenter-
WEeIsSe AdUSs der pelagianıschen katholischen Kirche herausführen. In
der Polemik, die Jurieu uf dem Grunde dieser Vorausseizungen miıt
Arnauld betreibt, geht insbesondere die Rechtfertigung aus
dem Glauben., die Heilsgewißhe1r die Unverlierbarkeit der
Gnade und dıe Sakramente.

Warum, fragt DU Daum, mußte dieser Kontroverse der Kr-
fole versagt bleiben? Die Antwort, dıe 1ın den eben umr1ıssenen ana-

Iytisch-exponierenden Kapıteln des Buches schon immer mitgegeben
und Jar vernehmbar WAarTrL, wird 1n einem „kritischen“ Kapıtel Sys{ie-
matisıert und 1NsSs Geistesges  ichtliche gewendet. Die beıden Gegner
reden aneiınander vorbei, weıl Jurıeu, dieser OLl1aln des Protestants,
be1 all SEINET Orthodoxie keineswegs mehr aut dem festen en der
Reformation steht, dıe vertreten vorg1bt. An Zanz entscheıden-
den Punkten sind Intellektualismus und cartesianısche Anthropologie
1n sSEINE heologıe eingedrungen. Juriıeu nennt sıch eın jeder
theologie rationnelle et altitudinaire und merkt nicht, bıs Z welchem
Ta einer moralisıerenden Heiligungstheologie mı1ıt erweıiıchtem
SündenbegrTi 1n: (sarn o  Ch 1st, w1e sehr sıch ın seine Auffassung
VO der 1m Glauben imputierten Gerechtigkeıit dıe katholische Lehre
VOLn der Gnadeninfusion eingeschlıchen hat Daß den kathohlischen
Jansenismus als Cryptocalvinismus m1ißverstehen kann, bedeutet tfür

!DDaum den klarsten Bewels für die „Fragwürdigkeıit” seıner theo-
logischen Posıtion. Es Eedurite kaum noch des direkten Bewelses,
w1€e ihn e1in häufig unternommener Vergleich zwıschen Linzelaussagen
Jurieus und Calvıns jefert

Geistesgeschichtlich wird Jurieu auf diese Weise AA Exempel
dafür, Jlaß in der erstarrten calvinistischen Orthodoxie die Aufklä-
runNng ihre Posten beziehen begınnt. Sie ıst geschl  ıche uf
dem Wege VOo  a der Reformation Ur Aufklärung (Um dieser Einsicht
wiıillen st9ht die vorliegende Monographie ın dem Zusammenhang,

, 1l 3/4
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den iwa Hans Eimil e€Der:; Eeformation, Orthodoxie un Rationalis-
ITLUS, €ıl, 1937, darzustellen begonnen hat.) Was für den Pro-
testantısmus gilt, bestätigt H [)Daum mutatıs mutandıs auch für den
Katholizismus. Der rigoristische Jansenısmus unterbricht den äakula-
r1sat1onsprozeß, der mıt dem Jahrhundert en eingesetzt hat,
1mMm Grunde ebensowenig w1e€e die InDasion mystique, als deren An-
walt Henri Bremond E eNNeCN ist Auf verschiedene Weise geht
hiler wWw1e€e dort „das ‚.christliche‘ Ich“ Wo dieses Ich auf den Plan
trıtt, ist (»ottes Ehre schlecht estie

Bei ihrem Versuch, den geistesgeschichtlichen Ort des Jansen1ı1smus
bestimmen, orlıentiert sıch Daum kritisch den Darstellungen

VO  b Sainte-Beuve, Laporte und Bremond Mit diesen Namen ist
fast die an Sekundärliteratur genannt, deren S1€e sıch bedient hat
Sıe gewınnt 1im übrigen all ihre FErkenntnisse aut dem Wege einer
gründliıchen und scharfsinnigen Analyse der prımären Quellen Den
Horizont der Interpretation sichert sS1e sıch ur ine y | entschieden
reformatorische Haltung, W 1€ 1111  —_ S1€e in eıner romanıstischen Arbeit
kaum erwartet hätte.

Eın paar Kleinigkeiten: Im Literatur-Verzeichnis ist nachzutragen
die Jurieu-Bibliographie, dıe Kappler 1935 1m Bulletin de la Societe
de l’Histoire du Protestantisme Francats gegeben hat erselbe
Kappler hat inzwischen 1ne Studie veröffentlicht über Le Droit de
Resistance [a I yrannie d' res Jurieu (Kevue d’Histoire et de LOGr  ff Diese Arbeit stellt den VOo aumsophie religieuses, 1937, 201
S. 43 beiläufig angerührten Gegenstand ausführlich dar In ihrem
Referat über den ihr nıicht zugänglıchen Augusltinus des Jansenius
stützt sıch Daum auf die Analyse 1m Dictionnair. de T’heologie
catholique VIIL Sie hätte sıch bei Abercrombie, The Origins of Jan-
senism, Oxford 19306, 1925 {t. ausführlichere Auskunft holen können.

WilhelmMarburg
Krıtz Fischer, Moriıtz ugust VO Bethmann-Holl-

W E und der Protestantısmus (Relıgıon, Rechts- un
Staatsanschauung). Historische tudien 3738 Berlin 19585
Fıschers uch über den äalteren Bethmann-Hollweg, den Großvater

des Reichskanzlers, ist £1Nn wertvoller Beitrag ZUT Erhellung der treıi-
benden Kräfte 1m protestantischen Deutschland des Jahrhunderts

Seine Bedeutung besteht darın, daß die Verflochte  €l  Ar der
relıg1Öös ırchlichen mıiıt den polıtischen Mächten der Zeıt ıchtbar
macht Kis ıst mehr, als eın biographischer Belıtrag S innerenEs
des Jahrhunderts, und führt methodisch über die Dilthey-Troeltsch-
Linle hinaus, indem den polıtischen Raum nıcht als eın Gegenüber,
sondern als die entscheidende Plattform der relıg1ösen und gelstigen
Auseinandersetzung erftfaßt nıcht isoliert ideengeschichtliche Analyse,
sondern iın einem Gesamtaspekt das Ineinander VON Religion und Po-
hıtiık aufzudecken, ıst Ziel und Ergebnis dieser Untersuchung.

Sie bekommt ihre besondere Aktualıtät angesichts des Jüngst1 171}
Rahmen der Arbeıten des Instituts für die Geschichte des CC
Deutschlands erschıenenen großen er VOo Christoph Steding O
das alter Frank aus dem Nachlaß eben herausgegeben hat. Fischers
Konzeption bestätigt in einem entscheidenden Punkt Stedings Analyse

Das Reich un! die rankheit der europäischen Kultur, Ham-
burg 1938
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der „Anrainer“-Ideologıie. el haben unabhängig voneinander eın
Bıld VOo geschlossenen C‘harakter jener angelsächsisch-holländisch-
französisch-schweizerisch-süddeutsch-österreichischen Erweckungsbewe-
Zunß gearbeıtet, die bısher in einer €l vOon Einzelbewegungen g..
sehen, Nnu als e1in Gebilde VoOoNn religiös-poliıtisch einheitlicher Struktur
heraustrıtt. Dieser „Reveil“ ıst das Urerlebnis des Menschen und des
Politikers Bethmann-Hollweg.

en Bismarck, den politischen Realısten aus Iutherischer urzel,
und neben die Konservatıven, die Reaktionäre aus einem doktrinär
verflachten Luther, wırd eın drıtter 1ypus „christlicher” Politik gestellt:
die Politiker des christlıchen Rechtsstaates, cdie sıch als WHor  nNner
des ‚.christlichen Staatsmannes “ Stein betrachten. Sie versuchen ıne€e
Synthese konservatıver un liberaler edanken und tireten eın für
einen maßvollen Fortschritt auft dem Wege des S, das s1E als
eINZIEES Miıttel politischen Handelns anerkennen.

Im ersten, biographischen Teıil, der bis ZUT Lebenshöhe (1848)
führt, bestimmt Fischer als Quellen dıeses Programms einer christ-
en Polıitik Pietismus und Idealismus der Idealismus verkörpert
1ın Carl Rıtter, dem Geographen, der Bethmann-Hollwegs Erzieher
WAar, der Pijetismus in Männern w1e€e Goßner, Boos, v. Kottwitz. Das
„Reich der sittlichen Freiheit“ un das Reich Gottes, ließen ine1inan-
der In einer Geschichtstheologıie, der auch Politik und Recht eingeord-
net sınd und die 1851 ff ın der Parteı1 des preußıischen Wochenblatts
und 1858 ET ıIn dem lıberal-konservatıven Ministerium der „Neuen
Aera  a 71 Einsatz kommt

Der geistesgeschichtliche Ertgag des Buches liegt In der Feststellung,
daß sıch hler UL den spiritualistischen 1ypus protestantischer
Frömmigkeit handelt. ıne tiefe irennt diese separatistisch-
mystisch-kirchenindifferenten Kreise VO  . der romantischen Restaura-
tıon, die sıch ideologisch 1n Haller un a politısch In der
Kamarilla verkörpert. er Spiritualismus der Gedankenwelt Beth-
mann-Hollwegs wird ın dem 3a7 des €es besonders eutlıch,
in dem Fischer das für die deutsche Kirchengeschichte bedeutungsvolle
Jahr 1857 darstellt 5. 82 I£.) eindrucksvoll der dramatische
usammenstoß mıt Stahl auftf dem . Stutt arter Kirchentag, bei dem
lutherische ©  ‚en hier, spiritualistisches ben  <6 dort gegeneinander-
stehen.

So erwelst sich dıe Einheit VO Politik und eligion 1m Lebens-
gefüge Bethmann-Hollwegs seinem amp den Anspruch des
reIsSES Friedrich Wilhelm L „christlıche"” Politik ZU treiıben.
Ter pseudokonservatıven christlichen Politik seizt ıne echt kon-
servatıve „Politik aus Glauben‘ enigegen. Demgemäß ist die öhe des
Buches das Kapıtel über „Staat und Re: 5. 241 I1.) und In iıhm
wieder die Gegenüberstellung der Gerlach un mıiıt Bethmann-
Hollweg und ıchern In diesem Nnı „Die Idee des ‚.christlichen
Staats’ iın ihrer verschiedenen Ausprägung” 2692 HI WIT  9 belegt
durch iıne klassischer Aussprüche, die Haltung Stahls bestimmt
als Unterwerfung unter das gebene Ilutherischer Positivismus, dıe
Bethmann-Hollwegs als Abgrenzung einer individuellen Rechtssphäre

Diese „Politik aus
Gewissen

das Gegebene: theologischer Idealismus
wırd in einem besonderen Kapıtel „Polıtische Ethik

5271 {f.) 1m 1ın  1C autf das entscheidende Jahr 1851 ın iıhrer
schichtlıch konkreten w1e grundsätzlich allgemeiınen Problematık näher
analysıert.
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Man ıst versucht, beim Lesen des €es die | . ınıen voO älteren
‚ethmann-Hollweg auszuzıiehen dem Fnkel hın Peel und (lad-
stone sınd dıe angelsächsischen er dieser Politık, dıe sıch dem
Moralischen tief verpflichtet weıß. „Der westlichen Orjentierung des
relig1ösen Ideals Bethmann-Hollwegs entspricht ine bestimmte Vor-
stellung Von der politischen Entwicklung der Welt, die uch für das
Verhalten des Mannes als Politiker rıchtunggebend WAäaT, und dıie
über ih hinaus und optimıstısch verflacht noch heute fortwirkt In
der rel1g1ös durchsetzten Ldeologıe der westlichen Demokratien., „e1n
optımıstıscher, un und dıe Widerständigkeit und bis
al  N der lage STEIS gyleichbleibende Kampferfülltheit der Welt
abschwächender Zug  - H37 121)

Fiıschers eindringende Arbeıt gibt der Gestalt Moritz August
V.O Bethmann-Hollwegs ihren Platz 1m deutsch-protestantischen Raum
des Jahrhunderts Sıie rückt ih 1Ns Licht als Repräsentanten einer
Strömung, die WäarTrT in eiınem entschiedenen Gegensatz steht Z

pseudolutherischen Restauratlion, in einem noch tıeferen, grundsätz-
ıchen jedoch P dem Iutherischen Staatsmann Bismarck. In der Geg-
nerschaft &C: ihn rücken €e1de, Pietismus und Luthertum, zuelinan-
der als Flügel einer Front ın der gemeınsamen Unfähigkeit, dıe aC|
metaphysısch ernst 7 nehmen. Den eınen ist revolutionär: S1€
materlalısıeren die Macht christlich positivistisch; den anderen, dıe sS1E
moralisch spirıtualisıeren, gewalttätıg.

Berlin-Dahlem Oberhof

Michael (satterer: Das vatikanische Kn za AÄAus-
lese aul dem kirchlichen Rechtsbuch und UuSs Rundschreiben der
etzten Päpste, Dokumente des ehrwürdigen Pius X, dıe Kom-
munistenenzyklika Pıus Das Religionsbuch der Kirche aTte-

1ISmMUSs Romanus| In deutscher Übersetzung, V! Frgänzungen.)
vermehrte uflage, Innsbruck 19358 Verla.  X  o Felızıan Rauch

VI1LI und 275
Wie die iIrüheren an des „Religionsbuchs der Kirche“ ist auch

dieser fünfte Ergänzungsband VOT allem für den Gebrauch In der
praktischen Seelsorge bestimmt. och wird uch der Forscher, se1l
Kirchenhistoriker, Dogmatiker oder Kanonıist, hıer manche wertvolle
Anregung iinden, wenngleich für cdıe Sonderuntersuchung der Rück-
or1ff uf den lateinıschen Urtext der Quellen unerläßliches w1ıssen-
schaftliches bleibt.

IJDer grökte Teıl des Bändchens nthält wichtige dogmatische Papst-
erlasse in eıner, W1€e ich feststellen konnte, sorgfältigen und SINNZE-
treuen Übersetzung, dıie sıch. ertreulicherweise auch eiIn gutes
Deutsch bemüuht Vollständig vorgelegt werden 1ın dieser Orm: die
beiden vatikanischen Konstitutionen Pıus } die als das wesentliche
dogmatıiısche Ergebnis des Vatikans gelten können, näamlıch Del ılius
(über den katholischen auben) un Pastor gqeternus über die Kirche
mıiıt der abschließenden Formul:erung des Unfehlbarkeitsdogmas).
dann 15 f die wel Kommuniondekrete Pıus Von 1905 und 1910
und dıe Exhortatio ad clerum cathol1iıecum Von 1908, schlıe  ıch 204 T
die nzyklika {[)ıyvyını Redemptorıis 1US X- 19. März 1937 &ß  50
den atheistischen Kommun1ısmus (mit dem Kernsatz über die eCN-
hafte Schlechtigkeit des Kommunismus Nützlich ist cdıe Über-
siıcht (S5: 39 {f.) über die Rundschreiben der Päpste Leo AI Pius X!
eNneEd1 und 1US Der übrige Inhalt des Bändchens, die
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alphabetisch angeordnete Auslese des Wichtigsten aus

JUTI1S canonicı und den NeCUuTCH päpstlichen Enzykliıken S, 45—148)
mMas das soll nıcht verkannt werden geeıgnet se1IN, dem prak-

te eisten. Aber natürlich ı11 auftischen Seelsorger gute I )hiens
der Wor-den 100 Seıten dieser uswan nıcht den AÄnspruch erheben,

schung eın Miıttel bereitzustellen;: und nıcht einmal der Seelsorger
wI1e-wird, 108081 U  — eıinen Punkt herauszugreifen, iwa ın einem sch

Anrıgen eherechtlichen Aufschluß über Kinzeliragen finden
diesem Punkte trıtt das Lehr- und Handbuch ın seine vollen
und deshalb ware der Gedanke erwägenswert, ob nicht be1i einer Neu-
auflag Schluß der einzelnen Stichwortartikel wenı1gstens Je das
führende Werk über das betreffende Sachgebiet genannt werden sollte.

Kiel Wohlhaupter

Aus Zeitschriften
nalecta Bollandıana (1939) e H eh C Hagıogra-

phıe Napolıtaine. Le calendrıer de marbre. 9 Sources ei COompOos1-
tıon du calendrier. Nıssen, De Cyri el lohannıs Vıtae
{ormıis. Peeters, Dometios le maritiyr et Dometios le
medecın. Jr$ ILa date de la mort de Gerland
d’Agrıgente. 5s Le premier tome du Jegendier de Saıint-
Hubert Orientalia Chrıstiana Periodica (1939) T Hau
herT, Le «Ve Oratione> d’Evagre le Pontique syrıaque et

Catalogue des manusecer1ıts syro-chaldeens dearabe. Voste,
La lıturgıe romano-byzantıne deKerkouk Hanssens,

Saıint Pıerre. D 1e Finigung der armenischen Kır
mıt der katholischen Kirche uft dem Konzıil VO. Florenz
Amm N, adımi1ır, dem Apostelgleichen Z Gedächtnıs de
Jerphanıon, Un manusecriıt Syr1aque illustre de la Bıb-
liotheque Vaticane (Vat SVYL. 55 Echos rıent (1938) 189 bıs
190 aur en(T, Une inser1ı 107 STECQUE cryptochretienne de 1-

lippopoli. h E: ur texte elatıf debut de la
VOrt L’Hippodrome «Couvert>.querelle iconoclaste.

fluences atınes dans "oeuvre theolog1ıque deGouriazi Les ıIn
Manuel alecas. M TU Les Actes du Synode photien de
Sainte-Sophie 879—880). Laurent Les Actes du Synode
photiıen et Georges le Metochite HUZ Manuel Paleologue
el Demetrius Cydones. Remarques SULI leurs correspondances (3me
ser1e). Grumel]l, Le symbole «Qu1cum ucCc» ei Jean Italos

h Ca Zosime °Ochrida et de 1isanıon. Ses relatıons
B "Autrı eit SCS differents SCJOUTS Ochrida Da  egy10
d’A  va ©6 Quelques relations de Fra Angelo Petricca da Sonnino,
vicalıre patrıarcal de Constantinople (1637—1639) 3Cn 191— 192
V. Laurent, Gregoire eTt ul projJjet de liıgue antıturque.
St. N, L’histoire ei la legende de deux chrysobulles Andronic
1{1 en faveur de Monembasıe. N, Les eglises byzantınes du
Precurseur Constantinople. Vo o& 1, Hıistoire des institutions:
La patrıcıenne ceintiure. Wl E Le decret du synode pho-
tıen de 8790— 880 S 1L le symbole de fo1i (DA C, De ” Adria-
tL1que la Mer Noire, anals {11 b C, Chron1-
{UC des Eglises orjientales. Revue 'histolre ecclesi1astıque (1938)

Perez de e La Regle du Maitre. a m O,
Regle de saınt Renoit eclairee par SOUTCEO, la Regle du Maıitre.
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Perez de rbel, Le Maitre ei saınt Benaoı1t. Fliche, Les

orıgıines de "actıon de la papaute Y de la eroisade. (1939)
de Plıinval. Le probleme de Pelage s  — dernijer etat

Cap el l_e, Lie Gelase el la INnNesSse romaıne. J2 Mo
DUn Le Brevlarıum fidei conire les Ariens. produit de "ateliıer
de esalre rles? 55, Ra rd y9 Sur la patrıe des eveques
dans les premilers s1iecles. Morel, Le developpement de la
«disciplina>» he7 Tertullien. Mollat, La Iuıte de Pıe
Gaete (24 NO 1848 1 8 t‚ Autour de la controverse
Iutherienne France: T1 ambert Campester. Revue d’Hısioire et de
Philosophie religieuses (1938) uUus Le mythe de la
nouvelle Jerusalem du Deutero-Lsate la I11e ibylle Jae
ST DIFrODOS de deux DAaAsSsSases du SCTINON S1117 la montange,

Her D, Messie Ju1f ei messie chretien. H h Un aspect
de ”’humanisme chretien de Bucer. MenegrgoZz. rinıte.

1, Ta premilere lıturgie de Calvin. (1939) S u
Unit  e  A ei dıversıte du chrıstianısme primitif. Ma e 1, Appar-
tenance et disponıbilite. Ba 1, La Bıble che7 les CON-
troversıstes catholiques Au s1ecle cn France. IN BehTtT-

1& L Ta Sophiologie du eTrTe Boulgakoff k
f! C onscience el connalssance religieuses. Recherches de HeDO-

logie ancı]ıenne et medievale 11 (1939) x h t! Les mi1ira-
Jes dans la vIie de saınt Augustin., O D Les theories du
peche originel XIle s1ecle. I Sententiae Pero-
linenses. Fıne neuaufgefundene Sentenzensammlung 1 der Schule
des Anselm AB  - aON. 1L, Udo und Magister Mar-
t1inus. LOÖOLtt1IN. Le premiler commentaıre CONHNU des
tences de Pierre Lombard. 11, den d e! Le deuxieme
on du Conecile d’UÜrange de 441, S11 [° la chrismation. d -

elle, Cassien. le Maitre el saınt Benaoit. Wıilm t’ Une
redaction francaılse des Sentences dites d’Anselme de 40ON

Le y5 The choo] of Andrews of St Viector. AAy
Notations breves SILF (GGodefroid de Kontaılines. Revue Benediectine 51
(1939) 1,am OT, Sermons completes. Fragments de SCTINONS
pDerdus, Allocution inedite de saınt Augustin. M o KB Castor
ei olychronius Un episode PCU CONNUu de L’histoire ecclesiastıque des
(yaules. ma T %S Le reglement ecclesiastique de Berne.

Wılm P Le poeme apologetique de Pierre le Venerable et les
poemesi RBulletin of the John Rylands Lıbrary Manchester

Gup The Royal Injunctions of 1538 an the „Great
1ble” H. N, (icero and the Roman Spirit In the
Middle Ages nd the Early Renaissance. H O I], Brow-
ning: The Poet’'s Aım H. odd, The Gospel Hiıstory:Reconsideration. S I adduce and Pharısee: the Ori-
ginal Significance of the Names. h’ The Dam-Quar (Trader?)
1n nciıent Mesopotamlıa. Rıchardson, John Gaunt
and the Parlıamentary Representation of Lancashire. o h P T>

N, Notes and Kxtracts of the Semitic MSS ın the Rylands Library.
In Nablus H Rowley, srael’s Sojourn ın kKeypt

Chanevy, Francois Vıllon Bibliographica Note
Harmer, nglo-Saxon Charters and the Historilan. W:
KAQ SO MX; Teeman and the Crisis of 051 Mye S, Par-
liamentary Debate of the Mid-Fifteenth CenturYy. Hughes,
The Development OT Cobend’s Economic Doctrines and his Methods
of Propaganda. AT Ka HSON., The Sator-Formula an the Be-
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S1INNIN , of Christilanıty. H. Fleu Cs Ritual and 1C udYVy
of a an 1ın Ancıent Religions about 800—500 '‘ {5th Cen-Pickering, 3,erman Mystıc Miscellany of the late
LUrY. D, The «Imıtatıo Christı>. b S ,
The and Mankind H. E, Ihe Modern udYy of Per-
sonalıty. 1} tTe D New Volume of the Catalogue of the John
Ryland’'s Greek an Latın Papyrı. ‚ Webster., Ryland’'s
PapyrIı, No. 482 SOINC Notes The Harvard Theological Review
(1939) 6M Sappho’'s Prayer Aphrodıte il
Boethius’s Consolatıo Philosophlae a a Se e ] TO Augustine s Dialo-
SUES and SoliloquW SA Truebloo d‚T’he Influence of Emer-
ons Divinıty School Address u Ic h D Some Persona
and Socıial Aspects Navaho Ceremonial Practice. ock.

Heature of Roman Religı10n2. 27 S Hebrew
ese and Tee Charıs Hr JE elm'’'s 10Cese
of Sherborne Beroestan uda Ih N, Ihe throne of

radıse an the Mediaevalthe Kmperor Henry ın Dante's Pa
f, Barlaam an: loasapof Christian Kingshı1p. frag'ihént of Melito’s omı the assıon.C.Bonner, A Coptic chlarman,YThe atholıc Historical Review (1939)

-_Ameriıca. m brose. IThe socıial an reli-Jesuit }DIC in Mid
ildsman of Toulouse. N, Ihe 1se

S1005 13f of the
of Secularıs The Journal of Relıgion (1939) N,

Meland, The CGrite-5Symbolısm theological princ1ıp
1012 of the Religi0us I ıfe I5 Is Temple Realist?.

RO19, o M rıg h% John N  an an Steven CrIisp.
berts, Is Christian Philosophy a Contradiction in Terms?.
K S Ca u’b: ichte as Christian Preacher Relıg10
(1939) Po g &1, La preghiera elil uo0mMo0O0 / 0 1, Ogn1 chla-
oÖOrfe spen(1o, u 1, dogma centrale del erıstiane-
S1ImMOo. 15, %. Le ettere dı Lakhish Untersteir.-

D TOoODlIemı dı religıione TOMAaNa. Buonaı u td: La N dı
CGristo. Au W, C(Clemente V Angelo Clareno o h a C

dualısmo de1 postkantıanı. D D3 Problemi
religione TOH1aNa h N, Rinascıta romanıca inascIıi-

mento. ed1, Storia ed etıca. 15, AB ON arn Le
tentazıonl dei teolog1. S J1 a, L’elemento irlandese nella
cultura medievale. ul 1!l E: H destino di Rembrandt In-
ternationale Kirchliche Zeitschrıft (1939) el Das Wort
und die Kirche im Neuen Testament. LL Zum altkirchlichen
Traditionsgedanken. Rinkel, Wort Gottes und Tradition ın
der altkatholischen *P unter besonderer Berücksichtigung der T
rechter Konvention. Nederlandsch Archief VOO: Kerkegeschieden1s

Hs Luther’s martelarenlied 1n Nederland.31 (1  M  C ammerts, e predikanten vall de Ned Herrv Kerk tie
V  -  Brussel ın n1et Jaar 1585 SCHILE Wallenstein und Hugo Gro-
t1US. I1 t! Curacaosche 11, 5
( omrıeana. 31, nı De beteekenis Va  — de Mozaische
wet VOOT de kerk Va Chrıstus volgens de Syrische didascalie.

de N, Meıster ULC.  art ın 6©  wn Middelnederlandsch handschrift.
Weerda, Eine Denkschrift Godfrid Va  — Wingen’'s den

er Kirchenrat die Gheillyart-Bibel VOoO  _ 1556 eer-
ma kKenıige bijzonderheden unt 1et leeven Va  b aCco vVvalhll OQuden-
hoven. Teologinen Aikakauskiırja (1939) A, Vuorisaar-
1a eetilliset vaatimukset ja inhimillinen yhteiselämä. 5alo-
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Kirkkohistoria uskonnollisen elämän historilana. k,15l1l schismernas historia 1Inom VAar 1800- talsväkelse. Kuok
N, Englantilaisista artauskirJoısta ja nılden asemasta m YO-häisemmässä herännäisyydessä. Ja N, Keskuste-Ina barthilaisuudesta. / k, Barthilaisuudesta sa  meopetukset. 4 '9 P 1.V4O,; Kıerkegaardin taıstelu kıirkkoa

vastaan. ch t! ı11 iragan den evang.-lutherska Kyr-kans ın Fiınland bekännelse. E3 Rukouspäivätek-stın selıtys. T heologische Quartalsschrift 129 (1939) Rup-echt, Una eademque hostlia ıdem offerens. Hagen, Dielaesi sıg1llı. Nägele, Der Konstanzer Generalvikar JohannKabrı VO  — Leutkirch und se1lne Berichte über Abessinier In
521./99 Historisches Jahrbuch (1939) z/4 Spörl, HeinrıchFinke (1855—1938). M C; Möhler D, Vonder Kalsergewandung im Mittelalter ım a N Die eiligeEıinfalt üller, \ Die Anfänge der Königssalbung im Mittel-
alter und ihre historisch-politischen Auswirkungen. h Y',|)ie Areopagitika des Abtes uın Vvon kt Denis und ihr kirchen-polıtischer Hintergrund. Wılhelm Karld Prınz Z U SCNH -
burg, Beiträge Z.Uu historischen Sippenforschung. Hın

I Quellenkritische Untersuchungen Z den CapıtularienKarls des Großen Sh D Bonifacio Ferrer. e1N-
ha r d, Karl VOoO Dalberg als Schriftsteller. Archiıv für Kulturge-schichte (1938) Ho chho D Zur historischen Geographiedes römıschen Sizılien. INKIET, Jacopone da JTodi

Andreas, Erziehungspläne für Karl August VOoO Weimar.
Wenger, ıne Juristische Erwägung ZUuUm Katocheproblem.Rehm, Zur Rolle der Technik In der grıiechisch-römischen Antike.I N, Aus dem en. dem Briefwechsel und der Bücher-sammlung eines Helfers der Philologen Pfeiffer, Von dengeschichtlichen Begegnungen der kritischen Philologie mıt dem Huma-

N1Smus. N, Ungedruckte lateinische Kommentare
ZUT arıstotelischen op1 4aduUus dem 15 Jahrhundert C u 1uZum Antikenstudium 1Z1ans. W o T: Die Ägyptologie als histo-rıische Wissenschaft. ch N, Über ein1ıge LangobardischeHerzogstädte iın talıen Goetz, Der Briefwechse]l GustavSchmollers mıt Lu7jo Brentano. Da IDie Göttinger Histori-ker. Stiudien un: Mitteilungen AI  — eschichte des Benediktiner-ordens (1938) St aınZz, Nachtridentinische Reformstatuten Inden deutschen Frauenklöstern des Benediktinerordens. UuUÜeT-ß! Vom Urspring des Benediktuskreuzes. S p IS DieBußpraxis in der Regel des h| ened1ı Dobrucki, eWiederherstellung der Benediktinerabtei Praglia Padua 1834

aıwald.,. Augustin Hieronymus Seiffert. Abt VO TEVNOV-Taunau (1652—1663).

Giesellschaff für Kirchengeschichte
Am 25. Mai 1939 fand die Jahresversammlung der Gesellschaftfür Kirchengeschichte anläßlich des zwanzigjährigen Bestehens derselben

ın Kiel STa Die Tagesordnung sah weıl wissenschaftliche Vorträge und
ıne Versammlung 1U  —_ tür die Mitglieder VOT

Der Erste Vorsitzende, Professor Seeberg, eröffnete dieTagung und begrüßte zunächst dıe zahlreıich erschienenen Teilnehmer
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insgesamt eiwa : 150, darunter viele Studenten der philo-sophischen und theologıschen tät: die theologische der
Universität Kıel Wrlr durch iıhren Dekan, dıe schleswig-holsteinischeLandeskirche durch Landesbischof Paulsen, das v.-Iuther Landes-
kirchenamt In Kıel durch Oberkonsistorialrat Andersen, der evangel.berkirchenrat In UOldenburg durch Landesbischof Volkers, der Verein
für schleswıg-holsteinische Kırchengeschi  te durch seinen ersten Vor-
sıtzenden, Propst Feddersen. und die Kieler Universität ur zahl-
reiche Professoren vertreten. Darauf gedachte Prof. eeberg der in
den jJahren 954— verstorbenen Mitglieder der Gesellschaft:
Prof Dr Achelis-Leipzig, berpfarrer DDr jJur. Arndt-Ballen-
stedt: Prof Dr. Bauer-Münster:;: Prof Dr Caspar-Berlin;Prof IDIS icker-Kie DProf Dr Günther-Marburg; Prof
1L.00sjes-Büssum, Holland: Prof. Dr. Carl Schmidt-Berlin;: Prof.
Dr Seeberg-Berlin: Prof Dr Völker-Wien: Prof. Dr Stutz-
Berlin: Prof. Dr Windisch-Halle:;: sınd berühmte und wenigerberühmte Namen die diese Liste vereinigt, ber sS1e alle ohb großder weniıger ekannt sınd Miıtglieder der Gesellschaft
un haben WIE für dıe historische ens  alt gerade auch viel Tür
die Gesellschaft und iıhre Arbeıit bedeutet.

Anschließend fand die erste wı1issenschaftliche Sıtzung sta
1n der Proifessor Dr. Vogt-Breslau seinen Vortrag über Kailiser
Julıan un das Judentum hielt. Der Vortragende verfolgte den
WEeC. Juhans Persönlichkeit ın der Auseinandersetzung mıiıt dem
säkularen Problem der Judenfirage SCNAUCT kennenzulernen und
ugleich dıe Kämpf{fe sel1nes Zeitalters w1e In einem Brennpunkteerfassen. Er kennzeichnete daher Zuersti dıe geistige und politischeLage, in die Julian eingetreten ist. {)as Judentum der antıken Welt
erIfuhr, nachdem VO Kaiser Hadrian In einem schweren Krıeg 1n
Palästina dezimiert worden WT, überall 1m römischen Reıch weıt-
ehende Duldung. Das Anwachsen der Jüdıschen Diaspora ist dafürebenso Beweis wI1e die große Zahl der Synagogen In Galıläa Doch
dieses vielfach begünstigte Judentum blieh gelst1ig uniruchtbar, VOTI-
harrte dem Christentum gegenüber In feindseliger Defensive und
suchte 1ne gEeWI1IssSeE Annäherung die eıdnische Umwelt. Diese
üdische Annäherung wurde VO  e} den aßgebenden Vertretern der
spätantıken Weltanschauung durch Entgegenkommen erwidert. Das
kann nıcht überraschen, WEnnn INna  am} bedenkt, daß ın der Philosophiedieses Zeıtalters Menschen orjentalıscher Abstammung ıne große Raolle
spielten und die Bıldung einer gemelnsamen Front das Christen-
tum VOoOn Heıden und en gleichermaßen betrieben wurde. So fand
bei den Neuplatonikern in ihrem amp SC den christlichen Uni-
versalısmus das Judentum als ıne w1€e S1E g]laubten auft e1iNn
bestimmtes Volkstum begrenzte eligion eine hohe Wertschätzuneg.Je mehr sıch diese spätantiıke Philosophie dem Judentum SCWOBCHzeıgte, desto rücksichtsloser vollzog ıIn derselben Zeit das aufgehendeChristentum seine Lostrennung VO.  n der Synagoge. Es ehı1e ohl
das Alte Testament be1 und Jaubte die provıdentielle Rolle des
ehemalıgen Israel, aber mıiıt der Begründung des ecuen Bundes wWaren
die Christen ZUu Volk Gottes geworden un die en WESCH ihres
Verbrechens der Bestrafung anheimgeftallen Dıiıes sollte ıne Ent-
scheidung tür alle Zeıiten SEIN: N1e sollte der Tempel 1n Jerusalem
wıeder erstehen, ehrten dıe christlichen Gegner der Neuplatoniker.Diese Anschauungen nıcht müßige Theorien, sondern die Grund-
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lagen tür dıe Ol1TL. des spätrömischen Reiches Die Kai1lser des
Jahrhunderts, die das Judentum begünstigten, stützten sıch auf den

Philosem1tismus der Neuplatoniker. Kalser Konstantın dagegen über-
nahm mıt der Hinwendung 7U Christentum uch den Antıjudalsmus
der Kirche. Durch ine el VO (Gesetzen suchten un seline Nach-
folger das J udentum innerhalb der chrıstlichen Welt abzukapseln
Die en y1ngen uUum Gegenangri{ff VO und wagien In Palästina
den Au{fstand Rom. Aber sS1€e wurden rasch niedergeworfen
und richteten iıhre letzte olinung auf das Judentum Babyloniens,
das dem christlichen Kaiser nıcht unterstand. In diese Lage hat DUn
Kaiser Julıian mıt einem alle Tradition verstoßenden Schritt
eingegriffen. Als Neuplatoniker verfolgte das große Ziel, die
Götterkulte in allen Ländern Ne  Tr beleben und dadurch das
Christentum verdrängen. Seine ellung ZU Judentum wıird aus
seinen Briefen und Schritften vollkommen klar. Juhan glaubte, daß
jedes Volk seinen besonderen Gott und VO diesem seinen Schutzgoitt
sSeEINE besondere Figenart habe Auch dem jüdischen Volk und seinem
Gott WI1EeS CT iın se1ıner 1 heologıe eınen bestimmten aTtz Da er

un aber als Oberpriester des römıschen Reiches alle alten Kulte
wıeder 1NSs .eben rufen wollte, ergab siıch ıhm die Au{fgabe, den
en dıe Voraussetzung Wiederauinahme ihres Kultes schaf-
fen Julian Wäar adıkal SECHNUS, den chriıtt WaS un gab
Beginn des Jahres E den Befehl, den Tempel 1n Jerusalem wıeder-
aufzubauen. Natürlich wollte damıt ugleıch die Chriısten, die sıch
ımmer wıeder auf dıe Zerstörung des Tempels beriefen, vernichtend
chlagen Kein under,. daß che en VO  wn dem Plan begeıstert
Das Unternehmen 1ın Jerusalem wurde miıt staatlıchen Mitteln begon-
NC.  S und XIg zunächst gul vonstiatten Dann hat ıne Naturkatastrophe.
die Voxn verschiedenen Zeugen verschieden beschrieben wird, 1m wesent-
lıchen aber als en angesprochen werden muß, das an Werk
ZUu ebracht Wır besitzen noch 1ne Äußerung des alsers selhst.
Aaus der hervorgeht, daß die Kinstellung der Arbeıt als endgültig
ansah. Dieser erfolg Julhans, den 1a gelegentlich einen Vor-
läufer des /10N1SsSMUS geNanNnNT hat,; hatte 1ıne ang anhaltende Wiırkung
Nach dem Untergang des Kailsers knüpften seine christlichen Nach-
Tolger wıieder die Politik des Konstantın IdDie Wortführer der
christlichen Kirche ber eröffneten NUN, gestutz auf das Geschehnis
iın Jerusalem, den entscheidenden Angri{f, der TT  — völligen Absonde-
TuNng und Entrechtung der en 1m €l führen sollte.

Nach einem Dankeswort des Ersten Vorsitzenden den Vortra-
genden, der ın eıner außerordentlich sachlıchen W eise In e1INES der
großen Probleme der Auseinandersetzung des Christentums mıt dem
Neuplatonismus auf TUn des christlichen un neuplatonischen Ge-
schichtsbewußtseıins eingeführt habe, und nach einer kurzen Pause
folgte die zweıte Sitzung mıt dem Vortrag VO Dozent Liec. Konrad
Weiß-Berlin: Die Frömmigkeıt Meister arts Laic. Weiß versuchte,
die Frömmigkeıt des 1 heologen 4C  art aus seliner J heologıe herzu-
leıten und diese 1m Zusammenhange der theologischen Entwicklung,
in der Eckhart steht, w1e der Frömmigkeıt seiner Zeıt, die S1C} ın ihm
gedeutet wußte., 7 erklären. Kür die Bestimmung der Kigenart der
eckhartischen Theologıe ist VO der Doppelrıchtung der zeıtgenöÖssl-
schen heologıe, dem thomistischen Aristotelismus und dem Iranzıs-
kanıschen Augustinismus Un Platonısmus, auszugehen. Eckhart g_
hört als Dominikaner auf dıe Seite der Thomisten, und I1a ll sollte die
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Voxn er kommende Bestimmtheit seiner 1heologıe nıcht bagatellı-
sS]1eren. UTC| S1€e Lügt sıch Feckhart Jlehrmäßig ın den Rahmen des
kırchliıchen Dogmas e1INn. Von hıer hat er dıe 15 chöpfungs-
lehre ın Verbindung miıt der aristotelischen Materıe-Form-Metaphysik,
WOTaus sıch iıne 2a1z korrekte Anschauung über die Kreaturen., den
Menschen insbesondere, die un  e na und rlösung erg1ıbt. als
ist aber auch die Überbetonung dieser Seite selner 1heologıe; In ihr
hat sıch das Denken Eckharts nıicht erschöpft, ja nıicht einmal ın seinem
Wesen ausgesprochen. harakterıstisch Tür seine 1 heologie sind
andere edanken und Lehren, d1ie sıch theologisch und philosophıs

ehesten als neuplatonısch erklären lassen. Heute SsSind WIT weılt,
auch ein1igermaßen sicher nachweisen können, aul welchen Wegen
die neuplatonische Tradıtion auf Eckhart eingewirkt hat Der nächst-
lıegende Gedanke, daß die franziskanische Theologıe iıhn beeinflußt
habe, irılft nıcht Z 1U jielmehr ıst einmal Augustin selbst: sodann
dıe arabische und üdische Philosophıe und Theologie des Mittelalters,
dıe vermeıntlıch al Aristoteles orjıentiert WAaT, in Wirklichkeit aber ın
eINemM neuplatonischen Emanationsschema dachte und er ın Span-
5 stand ZU der kırchlichen ehre, die ıne are Irennung zwischen
Gott und Welt Schöpfer und eschöpf; und dıe 1Ur die 1ine Miıttler-

durch Jesus Christus lehrte. Von den Neuplatonikern, die
Kckhart hier beeinflu en. 1st nu  — auf Avicenna und Maimaonides
f verwelısen. Von diesen hat CkKNhNhar alle die en, die ıne iLN-
vermiıttelte Verbindung des Geschöpfes besonders des enschen, miıt
Gott uf Grund des Se1nNs der gelstigen Kräfte, besonders des tieisten
Seelengrundes, ermöglıchen. Damit befindet sich Eckhart ber auch
ın der der lebendigen Volksirömmigkeit seINeET Zeıt. die jenseıts
der theologischen Kormeln un der kirchlichen Vermittlung die innıgste
Verbindung und die ekstatische rhebung 7E (26#t suchte Sije fand
ıhre wirksame Vertretung In sektiererischen Kreisen, cdie Kirche und
Theologie verwartfen: auch exıistierte 1mM eın untiter dem eigent-
lıch lıterarıschen Niveau liegendes Schrifttum, das neuplatonische un
auch neupythagoreische edanken verbreitete. Eckhart hat Schriften
die der Grenze dieser Literatur lıegen, mıt orlhıebhe benutzt.

den L1Der die causıs“ un die „ T’hesen der Meister “ Seine
Größe besteht DU iıcht ummm miıindesten darın, daß er diese iendenz
1n der Frömmigkeıt se1iner Zeıt gespürt und ın sich ın starkstem Maße
ausgeprägt hat. hne jedo Kirche und eologie verwerten. Man
könnte SCH, daß 1N£ Zeıt für e1 vorbereitet hat, 1n dem

sS1e miıt den zukunftsträchtigen Motiven der Volksreligion durch-
seizte. Von hiler aus kann 1ina  — U  n den innersten Motiven seiner
Frömmigkeit vorzustoßen versuchen. Der Doppelseitigkeit seıner
Theologıe entspricht die Bipolarıtät in se1ner Frömmigkeıt. S1ie be-
steht In der Spannung zwischen den beiden Polen Gott und eele.
€1 werden Zanz WIT  1C] und ganz ernst SCHOMMCNH, Und auch
die Person Christi als des Mıttlers zwischen beiden hat iın Eckharts
Frömmigkeıt ihren Testen atlz Wer einen der beiden Pole ese111
und Gott iın der Seele aufgehen, ih S0OZUSaSCH als seelische
Realität gelten lassen möchte, entstellt die Frömmigkeit arts.
Denn ihr Wesen besteht Ja gerade darın, immer NEUEC und immer
stärkere Krafitströme zwischen beiden Polen hervorzuruftfen. Aller-
dings kann ı8808 Eckhart die Bewegung ın diesem gewaltigen goit-
seelischen Kosmos einmal vVvon Gott, einmal VoNn der eele ausgehen
lassen. ern hegt ihm auf jeden Wall die Fixlerung der Religion auft
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1n€e außere Mıttel. Institutionen, Dogmen und Personen gebun-
dene Gnadenmitteilung. Seine Religion ıst ein ungeheurer Kraftstrom,
eıne ungeheure kosmische Bewegung, In der kein ben und Unten,
keinen fernen (Gott und keine zertreiene und ohnmächtige eele g1ibt,
sondern Gott und eele können €l als die Quellen gesehen werden,
au denen dıe ew1gen Kräfte des göttlichen Lebensstromes entspringen.
j1eran mas InNna  b erkennen, daß keines der Elemente, aus denen sıch
Eckharts Religion spelst, ausgeschieden werden darf ollte INn  -
Kekhart entchristlichen, SO würde entweder der ferne (Gott der NEU-
platonıschen Religion der die auftf sıch selbst gestellte göttliche Seele
nachbleiben. Be1ldes ber gehört nıcht AT Wesen der Eckhartischen
Frömmigkeıt.

Nach einem Wort des Dankes den Vortragenden, der auf Grund
seıner weitausgreifenden und intensıven tudien a Meister Eckhart
Iın besonderer Weise berufen ıst, die Frömmigkeıt des Meisters nach
ihren verschledenen Seiten hın 1m Zusammenhang mıt der nıcht e1N-
heitlichen, sondern durch die verschiedenen theolog1ıschen Rıchtungen
gekennzeıichneten Zeıt auizudecken. wurde der zweıte wissenschaftliche
Vortrag und damıt der für dıe Offentlichkeit bestimmte Teil der
Jahresversammlung geschlossen.

IS Lolgte unmiıttelbar dıe ausnehmend gut besuchte Tagung
der Mitglıeder der Gesellscha Diese wurde mıt dem
Jahresber1 VO Prof Lic. Meinhold-Kiel, der nach dem Ausscheiden
VO Pastor Lic Dress dıe Geschäftsführung übernommen hat, eröffnet.
Er konnte teststellen, daß dıe Gesellschaft irotz mancher bedauerli  eTr
Verluste 1n den etzten fünf Jahren INa  — en wıieder die
große Zahl der se1it 1934 verstorbenen Mitglieder der esells  alt
doch seıt 19538 einen erireulichen Zuwachs verzeichnen habe Auf
der etzten Jahresversammlung des Jahres 1934 mußte der damal1ge  dıtGeschäftsführer eın weıteres sınken der Mitgliederzahlen In Aussı
stellen, das tatsächlich eingetreten ist; den Rückgang kennzeichnen
olgende Zahlen 955 umtaßlte dıe Gesellschaft 311 Mitglieder, 1955
sank S1€e auf 202, 1936 auf 195, Begınn des Jahres 1938 umfaßte S1€e
DUr noch 185 Miıtglıeder. Im etzten re hat 1U  — ın e erfreu-
1:C Aufwärtsentwicklung eingesetzt, für deren welıleres
nnNnNalten, gerade uch unier der Jugend, begründete oflfnung besteht.
Kıne Reihe VO.  b Bibliotheken, Seminaren und Behörden, Vor allem
aber ıne beträchtliche Zahl Jüngerer Theologen und Pfarrer haben sıch
ihr angeschlossen. Die Gesellschaft Za ZU Zeit wieder 2192 Miıtglieder:;
sS1Ce hat al die Abwärtsentwicklung der etzten fünf Tre überwin-
den und dazu die verschıedenen Austritte, die vielleicht 1m echsel
der (GGenerationen und In den Zeitverhältnissen begründet: sind.,
wieder wettmachen können. Sie kann Iso hinsıchtlic| iıhres Bestandes
siıcherer als in den etzten füntf Jahren 1n die Zukunft gehen. Ihr Ziel
bleibt dıe Sammlung aller der Geschichte des Christentums ınter-
esierten Forscher und Denker., hne Rücksicht auf etwaıge Monopol-
wünsche einzelner „Schule der Gruppen, her 1m treben nach
einer durch cdıe Sache lebendig gemachten persönlichen Gemeinschaft
und nach FErwelıterung und Vertiefung dieser aCl Geistesgeschichte
hne Anführungszeıichen und Institutionsgeschichte sınd keine Gegen-
sätze.

In dem Kassenbericht wurde zunächst das Ergebnis der Prüfung
der Rechnungsbücher, die VO  w dem Konsistorialrendanten des Landes-
kirchenamtes Kıel VvOrsSCHOM I worden WAäTr, der Versammlung VOT-
gelegt. ach Entgegennahme des Berichtes, der dıe Richtigkeit der
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Finnahmen und Ausgaben bestätigte, wurde dem Geschäftsführer
Entlastung für das vVETSAaNSZCHE Rechnungsjahr erteilt.

In der Vorstandswahl wurde Prof Seeberg ZU Ersten
Vorsitzenden wlieder-, Prof Dr enz-Marburg AI stellvertretenden
Vorsitzenden und Prof Lic. Meinhold-Kiel ZU Geschäftsführer NEU-
gewäh

Hinsichtlich der Zeitschrift wurde beschlossen, den bısherigen Um-
fang VO vierzig Bbogen beizubehalten und den bisherigen Mitglieds-
beitrag VOoO  — Jährlich weıter erheben. Eın besonderes Ent-
gegenkommen soll WI1eEe bısher auch ıIn Zukunft denjenigen Studen-
ten gewährt werden. die ın bedrängter Lage siınd und itglie be]1
der Gesellschaft werden wollen Für die Zukunft wurde 1ne stärkere
Zusammenarbeit miıt den Historikern ın Aussicht S  mM 1e
Wahl des Ortes tfür die nächste Versammlung sol] dem Vorstande
vorbehalten leiben Besondere Anträge lagen nıcht VOT, daß nach
diesen Erörterungen die Versammlung geschlossen werden konnte.

Kiel eler Meinhaoald.

Selbstanzeige.
Wılhelm Wattenbac eutschlan eseCchıchtEs.

u 1m Deutsche Kaiserzeit. Herausgegeben
VOoO  = Robert Holtzmann. and f- und eft Berlin SW 68.
Verlag Dr. Kımil Ebering, 1938 1939 und 16 .. 111 un 195

4,80 das
rund-Fine Selbstanzeige urch den Herausgeber. Das

legende Buch VO  un ılhelm Wattenbach. Daeutschlands Geschichtsquellen
1m Mittelalter biıs ZUT Miıtte des 13 Jahrhunderts, ist jedem, der auf
dem 1e der deutschen Geschichte des Mittelalters arbeitet, seıt
seinem erstien Ers  einen 1858 bekannt. [Der Verfasser hat selhbst sechs
uüflagen herausgebracht und damıit immer auf dem Stand der WHOor-
schung gehalten. 7er nıicht lange nach dem Erscheinen der AuflageBde ist Wattenbach 1897 gestorben, und NUunNn stockte die
Fortiführung. Nur der an (Anfänge bis 1024 ist noch einmal, VO  >
anderen u Ende geführt, ın Auflage herausgekommen 1904), wäh-
rend der Band (  —1  ) überhaupt keine Neuauflage mehr —
ebhbt hat

Der Wunsch, das unentbehrliche Werk A  e erstehen Z lassen, Wäal
se1t langem ebendig. Auch eiınde sıch tatsächlich der Anfang, bıs

usSsans des Frankenreichs 900. se1t SCTaUMET Zeıt iın den Händen
eines anderen Bearbeiters, der in ahse  aTrTer Zeit Tertig D werden
ber auf die Weiterführung verzichtet hat Deshalh entschloß der Unter-
zeichnete sıch, die große und besonders wichtige Periode der Deutschen
Kailserzeit VO 900—19250 mıt einer anzen Reihe sachverständigerMitarbeiter für die Neuherausgabe übernehmen, In der Hoffnung,auf diese Weise der gelehrten möglichst bald das Ganze unter-
breiten Z.U können. [)Das rscheinen ın kleinen Heften zZzuU einem
schwinglıchen Preis soll ebenfalls einer möglichst eroken Verbreitungdienen.

Die Kaiserzeit wırd wel an Je Heftften umfassen: die beiden
ersten ©: das Zeitalter des (Ottonischen Staates VO  — iwa 900— 1050
behandelnd, liegen VO  < er dem unterzeıchneten H u
der darın die Kapıitel Das Reich und achsen). Franken und

(Frankreich) bearbeitet hat, sind olgende Mitarbeiter daran beteiligt:
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IJr Berlin) für Kap (Niederlothringen;
au dandern und Friesland), Professor IDIS 1ırn Frank urt

für Kap ÖOÖberlothringen, Dr g ] Berlıin) Kap
chwaben., Dr ()tto Meyer Berlıin) Kap bayern, Professor Dr

7, ONn) Kap. talıen. Das Programm ıst
gegenüber dem alten Wattenbach, der sıch tast SaNZ auf die Schrift-
steller beschränkte. insofern erweıtert, als aıuch dıe anderen Quellen,
insonderheit Urkunden, Briefe, Rechtsaufzeichnungen, kirchliche ucherT-:.
Inschriften Berücksichtigung finden. Schon jetzt ıst jedem eft
eın Regıister der Namen beigege

Wır hoffen uf eın rasches Fortschreiten des Werks Die Hefte
un werden dem Zeitalter des Investiturstreıtes VO  —_ iwa 105011
gewidmet se1ın und den ersten Band A En C Dem zweıten Band
bleibt dann die staufische Periode VoO vorbehalten.

Berlin-Nikolassee. Robert Holtzmann.
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