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st tur 0OSO 1ST, der diChal entum doch nur hänor£iendlogisc';h interessierter
reformatorische Grunder enntnis nie WIrk ch ertaßt hat. Sei E E  Suchen nach der unsrer
Zeit angemessenen Kultursynthese, se1ne geschichtsphilosophische Konzeption iSt von
dem Glauben an das eimnisvolle Walten eınes Göttlichen 1n der Menschheitsge-
schichte geleitet, «dgssen gzenauere Qefinition ih{1 doch wieder ın unlösliche Konflikte
miıt seinem Historismus führen mußfte.

Die Zwiespältigkeit 1in Ir.s Grundhaltung sieht darin begründet, daß er den
xVersuch machte, auf philosophischem Boden und MIt philosophischer Begründung be-

stimmte Erkenntnisse des christlichen Glaubens Zu halten, die iıhm als Theologen
fragwürdig geworden Es dürfte zutreften, da{fß gerade darın hervorragen-
der RKeprasentant deutscher Geistigkeit jener Epoche WAal, viele weltlichem
Gewand Christliches unbewußt beibehielten der behalten versuchten. Be1 aller y
Kriıtik Ir. wird InNnan sich VO ihm heute EINCUL warnen lassen mussen und
azu hılft u1ls diese Studie B.s sich das Problem der Geschichte 1in der Theologie

Sıituatiıon eines_leichter machen, als CS Cal, der „tapfer War, die peinlich Abıs an den TodMannes miıt leeren Händen, der nıcht mehr kann als postulieren,festzuhalten“ (S 209)
Bonn Kreck
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ATerritorialkirchgngeschichte
B  Die mittelalterlichen Kirchen- und ltarpatrozinien Nie- ©E LSACHSENS. Begonnen von E-rennecke iın Gemeinschaft mıiıt Drö-

Homeyer, Meyer, J Prinz, FEr Prüser,gerelt, Goetting, H
Querfurth, Rosıien, Er Spanuth, Woebcken hrsg. von

ede Studien SALT Kirchengeschichte Niedersachsens 11) GÖötFingen (Van-
denhoeck Ruprecht) 1960 338 .y yeb. D3
Genau Jahre lıegen „wischen Plan und Vollendung dies Werkes. Edgar Hen-

necke, der Zuerst dami beauftragt wurde, hat ın langen Jahren 1el Material
sammeENSETLIFAZSECN, dessen Verarbeitung aber ımmer hinter seınen anderen Unternehmen

Henneckes Sammlungen mitzurückgestellt. Es ISt Krumwiedes Energie verdanken,
eıner Reihe von Mitarbeitern vervollständigt und Z.U) ruck befördert haben
Dabei hat man sich bewußt VOr allem au Sekundärliteratur gestutzt, um Z einer

vollenden un der niedersächsischen PätrozinienforschungZewissen Zeıt das Werkdie Möglichkeit geben, eın brauchbares Arbeitsmittel haben Das Bessere 1St
des Guten Feind eın Streben nach Vollständigkeit hätte bedeutet; daß das Verzeich-
Nıs wohl nıe erschıenen ware.

Die Gliederung des Buches bestiımmen die alten Diözesen. Bea£béitet sind alle
Länder in deren Grenzen VO:  } DarausOrte der 1n Niedersachsen vereinigten 1e anderenergibt sich, daß NUr die Diözese Hildesheim Zzanz berücksichtigt iSt.

Osnabrück un Mün-Diözesen sind: Bremen, Verden, Halberstadt, Maınz, Minden,
SEL und Rande Utrecht, Paderborn und Ratzeburg. A

Aufgenommen sind die Patrozinien VO  3 Stiftern, KirchC Kapellen, Bruderschaften
v aund Altären, wobei mıt Verweisen Zes  1'  t der Schwierigkeit begegnet ıst, die

spätmittelalterlichen Altarstiftungen Ehren‘ mehrerer Heıilıger 1n das System
sSammen in ohannıszugliedern. So kommen bis 85 Patrozınıen in einer Kirche

1n Lüneburg, der Hansestadt, mehr als in jeder Domkirche), hne da{fß diese Zahl
DIC Belege, darunter auch Flurnamen und Glocken-der der Altäre entsprechen müßfßte.

nschriften, sind niıcht vergessen wOorden anzugeben. Es fällt _ auf, daß 1n dem VOr-
sen ur die Patrozınienwiegend evangelischen Niedersach etwa der Hälfte alle Qrte‚

Mdie Kirchen oder EKapc":llen besitzen, bekannt IS

D



Y Literari;che ‘Be chte und ‘Anze'igenS  U  L1te‘retthheß@ d1‘;e und An‘ze_;gen E  X  Y  A  Das Verzeichnis wird erséhlo‘ssefi durch ein Orts- und ein Héiligenrégister, .ciessen  Anfertigung eine Identifizierung gleichnamiger Heiliger, wie Antonius oder Jakobus,  oder eine Gliederung der Marien-Patrozinien nach eventuellen Attributen erforderte,  die oft nicht möglich gewesen, aber vom Herausgeber in den Grenzen des Möglichen  besorgt worden sind. Typische Diözesan-Heilige, wie Ansgar in Bremen oder Ma-  rianus in Verden, heben sich ab etwa von den zahlreichen Martinspatrozinien, deren  Alter und Zusammenhang noch näher untersucht werden müßte, ehe man aus ihnen  Schlüsse über Möglichkeiten fränkischen Einflusses ziehen kann. Bei der Beschäftigung  mit dem Buch habe ich aus einigen Beständen des Nds. Staatsarchivs in Hannover  Ergänzungen zusammengetragen, deren Liste aber zu lang ist, um hier angeführt zu  werden. Ich möchte nur auf sie hinweisen: die Urkundenbestände Celle Orig. Des. 9:  Einheimische Sachen und Celle Or. Des. 100, Kl. Oldenstadt und das Statutenbuch  des Verdener Domkapitels (Bistumsarchiv Trier Abt. 95, Nr. 95; Photo in Hannover  B 80). Aber ohne dieses Buch wären diese Zusätze nie zustande gekommen. Hoffent-  lich schreitet man nun auf dem glücklich eingeschlagenen Weg fort, um dem Ideal  "des vollständigen Patrozinien- Verzeichnisses immer näher zu kommen.  Hannover  Walter Deeters  &5  Karl Amon: Geschichte der Diözese Seckau. III.Eand£ Die Steier-  mark vor der Glaubensspaltung. Kirchliche Zustände 1490—1520. Erste Lieferung:  Kirchliche Einteilung und Verfassung, Ordentliche Seelsorge, Christliche Liebes-  tätigkeit. Köln, Graz, Wien (Styria) 1960. 367 S., kart. DM 30.—.  Das vorliegende Buch ist bewußt als Parallele zu dem 1. Bande der Studien zur  Reformationsgeschichte Oberösterreichs von Karl Eder, Das Land ob der Enns. vor  der Glaubensspaltung, gearbeitet, der 1932 erschienen ist. Dies ist nicht nur im Titel  zu bemerken, sondern auch in der Abgrenzung des Zeitraumes: behandelt Eder die  Zeit von 1490—1525, so Amon die Spanne von 1490—1520, dem Jahre, in dem das  Eindringen lutherischen Gedankengutes in Form gedruckter Schriften nachzuweisen  ist. Allerdings verwendet der Vf. auch spätere Quellen, so die beiden für die Ge-  schichte des frühen Protestantismus außerordentlich wichtigen Visitationsprotokolle  Sa  von 1528 und 1544/45, die bbis jetzt nicht veröffentlicht sind. Doch war es ihm dabei  vorzüglich darum zu tun, aus ihnen vorreformatorische Zustände zu erschließen. Sie  werden wohl für die beginnende Reformationszeit erneut herangezogen werden müs-  sen. Von evangelischer Seite wird dieses Buch besonders begrüßt werden, behandelt  es doch das Gebiet, das neben dem oberösterreichischen die bedeutendste reformato-  risch-evangelische Komponente in den habsburgischen Ländern war, in einem Geiste,  der dem Professor Eders vollkommen entspricht.  Der Band umfaßt drei Teile, von denen der erste der ausführlichste ist. Dieser  schildert den äußeren Rahmen, die Diözesanzugehörigkeit des Gebietes, das verteilt  war auf das Erzbistum Salzburg nördlich der Drau,  das Patriarchat Aquileja im  Süden dieses Flusses und fünf Suffraganbistümer: Passau, Seckau, Lavant, Agram und  Laibach. Die Diözesen waren in Archidiakonate eingeteilt, diese wieder in die Pfarr-  sprengel. Die Verzeichnisse der Pfarren wie der vom Pfarrer unabhängigen Meß-  priesterstellen (S. 54—84), das Ergebnis mühsamer Kleinarbeit, sind außerordentlich  dankenswert. Daneben gab es Filialkirchen, Schloßkapellen, Klöster. Da wir wissen,  welche Bedeutung den Schloßkapellen in der Zeit der aufstrebenden Reformation zu-  kam, wendet sich ihnen unser besonderes Augenmerk zu. Zu Anm. 5 auf S. 96 sei  aber darauf hingewiesen, daß Kaspar Maler in seinem Hause keine Kapelle gehabt  hat. Sicher hat der Mann in seinem Hause, das man die „Synagoge“ nannte, predigen  lassen oder selbst gepredigt. Er war Täufer und für ihn konnte sich jedes Zimmer in  einen gottesdienstlichen Raum verwandeln.  Bedeutsam ist der Abschnitt über Geistliche Lehenschaft, Vogtei und Inkorpora-  tion. Als Lehensherren über Pfarrkirchen treten Bischöfe, einheimische und auswär-  tige Klöster, Mutterpfarren, der Landesfürst und der Adel auf. Die beiden letzteren  sind gegenüber den geistlichen Lehensherren in der Minderzahl, Umgekehrt ?st dasDas Verzeichnis wird erséhloésefi durch eın OUOrts- und eın Heiligenregister, ‘(i€SSCH
Anfertigung ıne Identifizierung gleichnamiger Heılıger, W1€e Antoni1us oder Jakobus,der eıne Gliederung der Marıen-Patrozinien nach eventuellen Attriıbuten erforderte,die oft nıcht möglich SC WESCH, ber VO' Herausgeber ın de rTrenzen des Möglichenbesorgt worden siınd Typische Diözesan-Heilige, W 1€e Ansgar 1n Bremen der Ma-
r1anus 1n Verden, heben sıch ab LWA VO den zahlreichen Martınspatrozinien, deren
Alter nd Zusammenhang noch näher untersucht werden mülßste, ehe InNnan Aaus ihnen
Schlüsse ber Möglichkeiten fränkischen Einflusses zıiehen annn Be1l der BeschäftigungmMiıt dem Buch habe iıch AaUus ein1gen Beständen des N.ds Staatsarchivs 1n Hannover
Ergänzungen UusammMECNSELFAZECN, deren Liste ber lang ISt; 1er angeführtwerden. Ich möchte 11UT auf S1€e hinweisen: die Urkundenbestände Celle Urıig. Des
Einheimische Sachen un Celle Or. Des 100, K Oldenstadt und das Statutenbuch
des Verdener Domkapitels (Bistumsarchiv Trier Abt 99 Nr Da Photo in Hannover

80) ber hne dieses Bu: waren diese usätze nıe zustande yekommen. Hoftent-
lich schreitet INnan 1U auf dem glücklich eingeschlagenen Weg fort, dem Ideal

des vollständigen Patrozinien- Verzeichnisses näher kommen.
Hannover Walter eeters
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ATı AÄAmon: Geschichte der Dıi:özese Seckau. ] MLB Die Steier-
mark VOT der Glaubensspaltung. Kırchliche Zustände 0—15 Erste Lieferung:Kırchliche Einteijlung und Verfassung, Ordentliche Seelsorge, Christliche Liebes-
tätigkeit. Köln, Graz, VWıen (Styria) 1960 367 S: kart.
Das vorliegende Buch 1St bewußt als Parallele dem Bande der Studien ZUT

Reformationsgeschichte Oberösterreichs VO arl Eder, Das Land ob der Enns VOT
der Glaubensspaltung, gyearbeitet, der 19372 erschienen ISE. Dies 1St nıicht 1Ur 1m Titel

bemerken, sondern auch 1n der Abgrenzung des Zeitraumes: behandelt F.der die
Zeıt VO  e 0—1  9 Amon die Spanne VO  3 490—1520, dem Jahre, ın dem das
Eindringen lutherischen Gedankengutes in Form gedruckter Schriften nachzuweiısen
1St. Allerdings verwendet der Vf auch spatere Quellen, die beiden für die (SE2
schichte des frühen Protestantısmus aufßerordentlich wichtigen Visitationsprotokolle
VO  e} 1528 un 1544/45, die bis jetzt icht veröftfentlicht sind och War CS ihm dabei
vorzüglıch darum CUN, Aaus ihnen vorreformatorische Zustände erschließen. Sıie
werden wohl für die beginnende Reformationszeit erNeuUt herangezogen werden müs-
sCM. Von evangelischer Seite wiırd dieses Buch besonders begrüßt werden, behandelt

doch das Gebiet, das neben dem oberösterreichischen die bedeutendste rteformato-
risch-evangelische Komponente 1n den habsburgischen Ländern WAar, iın eiınem Geiste,der dem Professor Eders vollkommen entspricht.Der Band umfaßt drei Teile, VO denen der der ausführlichste ISt. Dieser
schildert den außeren Rahmen, die Diözesanzugehörigkeit des Gebietes, das verteılt
WAar auf das Erzbistum alzburg nördlich der Drau, das Patrıarchat Aquileja 1m
Süden dieses Flusses und fünf Suftra anbistümer: Passau, Seckau, Lavant, Agram nd
Laibach. Die Diözesen In Ar iıdiakonate eingeteıilt, diese wieder In die Ptarr-
sprengel. Die Verzeıichnisse der Ptarren W1e der VO Ptarrer unabhängigen Mefßs-
priesterstellen ( 34—84), das Ergebnis mühsamer Kleinarbeit, sind außerordentlich
dankenswert. Daneben gzab Filialkirchen, Schloßkapellen, Klöster. Da WIr wI1ssen,welche Bedeutung den Schloßkapellen in der eit der aufstrebenden Reformationkam, wendet sıch ihnen besonderes Augenmerk Zu Anm auf 96 se1
ber darauf hingewiesen, da{fß Kaspar Maler in seınem Hause keine Kapelle gehabthat. Sicher hat der Mann 1n seınem Hause, das [11A)]  j die „Synagoge“ NAaNnNTe, predigenlassen der selbst gepredigt. Er WwWwar Täuter und für iıh konnte sıch jedes Zimmer 1n
eınen gottesdjenstlichen Raum verwandeln.

Bedeutsam 1St der Abschnitt über Geistliche Lehenschaft, Vogtei und Inkorpora-t10n. Als Lehensherren ber Pfarrkirchen treten Bischöfe, einheimische und auswar-
tige Klöster, Mutterpfarren, der Landesfürst und der de] auf. Die beiden letzteren
sınd gegenüber den geistlichen Lehensherren ın der Minderzahl. Umgekehrt B  ISt das


