
2%522833274 021

MOAUMAKKOOE MOMN1 2%522833274 021  LL  E  EU  S



ME
- S  A

in B
-f 2

G  €  PE  N
Y  ]  S  S

. K

K R  DE
A

I  DE
FE S

A

S  S
b

OZ

39 Aa n  jE S
. RS

S WE
, SW da AKn N  S

W

y A

e
TE BA

P

F
Z 7aP  P  . A AA E

D'n  SAn  S  A
WD

R
W PS B Y

B7 Bn Y  YIS  OR
X  SM BNs 6  P E  %

A
NI SA

A
,  n

N A  ®  S

eS  4B 45E  S K  Sn e  S  A IA  e
e Are ©n ETa

fa E R  C  C &r  &r
ON

CO %  % Ü
STB Z

A
AT IDa L A  Dr  AAhr

F  Fe zr e
SnFa Dr 2D E  ra S

EL S0 n n  n a e  AD  D e
n  ®  H E,

E  A
A A B%  ®E  n Arn  7

a  S  C} O  n
. O NO  S 3  ®

O  © AA
E K FTn  59

‚9 Ha M  TESn r  3 a
en v  -

DE aE p  z  A A F
nO e  Sa  C YAA AN  ANS

A  A

e cET nn A
4

SA E

S
Y

(l K Ta  O
©E  Gn Z

DK  S
A -

S  ZnRE 3Z
sn 1 In 7  P AA G

W -  3S  XS
A  S IS ET
e  r A  y 1: 3  AHBA eY  (  A  S O  Ka 8  3

W
U N

E
Mn T7  A  S

A C e27
S  S A xCn  S

1 „

TE

B
UE O HN LE

fn _  n E
n  SASal

T
an Oa S  S Cal

OZn
n I

Wr e 7  S  S
S  Ea  S

SEn  ©  SRn  S En .

-



X

e W
+ &*

AA Pn
I4

DE
ir

A FTa A
W  E

-  -E A  V Al R
Ö

Z  Z
S  Sf  Ya K S UT

n
I E ;

Hı D:

WE CM  B  Z A
H

en

A m

©  z  K

in -IM  7
SN

CC Er IS
{

e
T B

Sr A,
n E  0n  e  A5 Sn

X-
b L an

$
M Sd  n a  HE

S E Yr ‚ S
RSr Hn

An
<

M D z}UE sn  sn

A A
-

d
K  Y m_- i  r

j  AS  ©p e.  : \\

S  :
S

a
i  VE®

‚r
da <“

An  Z e“  e“e  ug
CW La  zr

eg } mA e
(  Y ME  D C  T  4

MSEG
e 3 Sn

'

CR  Oö EnO
D4

A  r
N

S Z  ZX
i® S  r SASS

E n n E
w  d

Afn Yr eAl
K  K

v Z  E  BDA NS D  En  fn
e

W

CR S
S  Cr“  SG / HE3S Z  or

A  m  + S
n

S  S
- S3 N

DEr  S
H A  A * Sn n

C4

MUrArAa yn ;
{  . P A

B  A. K  A
$  ®
zE  A  } W

E
\ A A V

Ea  en  E K
ee n  N n  A p

s Kn nA Kr  n WEr

A&
D -

An ; S

E7E
S S  m PaS ‚P

2
V Na Se OE MC

_
3 HAn D X

@ C  C
E ETE

E

V  V



ZEI  |
FÜUR

KIRCHENGESCHICHT

VIERIE
H RAND 1961

1/

KOHLHAMMER VERFAGf
////



FUÜR KIRCHENGESCHICHTE
Herausgegeben VO

Heinrich Buttner, Hans Frhr VOINN Campenhausen, ar] August Fink
Wıilhelm Schneemelcher, Ernst Wolf

Die Zeitschrift ur Kirchengeschichte 1ST zugleich die Zeitschrift der Sektion
ur Kirchengeschichte 1111 Verband der Historiker Deutschlands

INHALTI
Untersuchungen
W alter ohr Die kirchliche Einheitsparte] unı die Durchführung der
Re 'chsordnung VO  - 817

46Aloıs Gerlich: Terriıtorium, Bistumsorganisation und Obödienz
Fritz Blanke: Fvangelische Missionskritik ı11 Jahrhundert
Miscellen

Georg May Zu den Anklagebeschränkungen insbesondere WERCH In
famıe, den Capıtula Angilramnı 106
Hubert Kırchner: Neue Müntzeriana 113
Richard (Jraewe: August Hermann FEFrancke kämpft ULn c ZUu E  C  de

TIbeschlagnahmten Bücher

Yrarische ichte und Anzeıgen
Sammelbericht Probleme un Ergebnisse der Forschungsarbeit über den
Kirchenkampf 111 Deutschland (Kurt Dietrich Schmidt) 1.2C)

133Allgemeines
Alte Kırche 135
Christlicher (OQrient 158
Mıttelalter 159

186Reformation
Neuzeıt 196
Territorialkırchengeschichte 201
Notizen 207
Zeitschrifttenschau DAg
Hınweis 216

Dieses Heft wurde vedruckt MI1 Unterstützung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft

Beilagenhinweis e  sem Heft lıegen Prospekte er Verlage Mohr, Tübin-
x  CIH, ndenhoeck OX  &N Ruprecht Göttinger Rombach CO GmbH Freiburg Br

be1 Wır empfehlen diese Ihrer besonderen Aufmerksamkeit



ZEITSCHRIFT
FÜR

KIRCHENGESCHICHTE
VIERTE
1 BAND 1961

KOHLHAMMER VERLAG



KIRCHENGESCHICHTE
Herausgegeben VO

Heıinrich Büttner, Hans FErhr VO Campenhausen, arl August Fink
ilhelm Schneemelcher, Ernst Wolft

Die Zeitschrift ür Kirchengeschichte 1ST zugleich die Zeitschrift der Sektion
für Kirchengeschichte Verband der Hiıstoriker Deutschlands

INHALT
Erstes un: ZzZweıtes Heit

Walter ohr Die kıirchliche Einheitsparte1 un die Durchführung der
Reichsordnung VO  3 817

Alois Gerlich Terrıtorium Bıstumsorganısation und Obödienz
Frıtz Blanke: Evangelische Missionskritik Jahrhundert .
Georg May Zu den Anklagebeschränkungen, insbesondere WCSBC

Infamıie, den Capitula Angılramni 106

Hubert Kirchner Neue Müntzerjana 113

Rıchard Graewe August Hermann Francke kämpft Stade |
FE/beschlagnahmten Bücher

Literarısche Berichte und Anzeıigen 120

Drıttes un viertes Heftft

Carl Andresen Altchristliche Kriıtik Tanz C111 Ausschnitt AUS dem
Kampft der alten Kirche 5  n heidnische Sıtte Deack

Luise Abramowski: Zur Theologie Theodors VO  > Mopsuestia . 263
Corbinian Giundele: ])as Problem der Offiziumsordnung 1u den SOSc-

anntien Mischregeln der gallischen Klöster 794

Walter Delius: Melanchthon und die ark Brandenburg 315

Horst Althaus Margıinalıen ä Lessings Wolfenbüttler Berengar-
336forschung

Valdo ınay Entstehung und Bedeutung der Evangelischen Bewegung
Italien SEeIT der Ee1It des Risorgimento 345

Literarische Berichte un«d Anzeıgen 371

x En
A0554 Ö}Nc;?y



ER  NI DER BESPROCHENEN

Alberigo, Cr ESCOVI Italıanı a Concılıo d1 Trento Gieraths): 194
Amıra, Karl, Germanıis  €s Recht 4 Aufl bearb K Eckhardt Fuhr-
mann): 287

Amon, B Geschichte der 1Özese Seckau II1L( Mecensefty): 202
Analecta Bollandıana 1960 211
Analecta Praemonstratensia 36 1960 2A1
Antonı1anum 35, 1960 475

Archiv für Liturgiewissenschaft 6, 1960 24
ArchivumFrancıscanum Hıstoricum 3, 1960 AL desgl 54, 1961 4725

— Augustinianum 1, 1961 475

Aurenhammer, FL Lexikon der christlichen Ikonographie Weckwerth):
4:34

Barbero, G., La dottrina neglı( di Papa Innocenzo 6 de
Santos Ütero): 4272

KSanctı Benedicti Regula, hg Gregori0 Penco (Th Payr) 150
Brendanus Navıgatıo

Bodenstein, W Neige des Historismus. Troeltschs Entwicklungsgang
Kreck): 200

Bridlington, Robert Ol The Bridlıington Dialogue G Gieraths): 1772
Brunner, D Nikolaus VO  a Amsdorf als Bischof Vonmn Naumburg Reıi-

chert) 404
Bucers Deutsche Schriften Frühschriften hg

erich Weber): 406
Otestas und Carıtas ( Mikat): 176

' Byzantıni che Zeitschrift D Z 1959 Z
Byzantınoslavica Z 1961 475
Cahiers de cıvılısatiıon medievale 3i 1960 Z

Calvın-Studien, he V Moltmann ( Kratz): 190
lassen, P Gerhoch von Reichersberg Meuthen): 170

St Claude, Vie Sr presence, hg V Ligier de Gaifhier): 207
ement NA, Lettres, vhg Nx Deprez und Mollat Fink):396

ON V1V1I1UM ominicum Stuiber): 136
Cusanus-Texte N Brixener Dokumente, Sammlung: Akten ZUrT Reform des

Biıstums Brixen, hg. V, Hürten (E Meuthen): 184

allmayr,. Die großen VIer Konzilien Schäferdiek): 427
Deutsches Archiv Zur Erforschung des Mittelalters 16, 1960, 476

Cner, DE Wollasch

A  An Ar  n



Dussler, n Feneberg un dıe Allgäuer Erweckungsbewegung (G Me-
censeffy): 204

Fabricius, U Dıie Legende ı Bild des ersten Jahrtausends der Kirche
auser): 353

Farner, O Huldrych Zwinglı hg Pfister Weber) 188

Festuglere, Antioche PAa1chlc er chretienne ( Abramowski) 377

Fischer, UÜber die Anfänge der Fronleichnamsteier alten Bıstum Freı-
T1'  o Stuiber) 473

Fromherz Johannes VO  —3 SEZOV1A Jedin) 2308
Giblin Catalogue of material of Irısh Interest the collection Nunzıatura

di Fiandra V atıcan Archives ] Henn1g) 41 /

Golega, ] Der omerische Psalter (L Abramowski) 2381
Gotha Landesarchiv UÜbersicht
Les Regıistres de Gregoire GE de Jean M K} (| Fınk) 396
Hammerschmidt, E& Aethiopische liturgische Texte der Bodleian Library ı

Oxford A V, Oudenrijn): 158

Heıne, En Geschichte des Kirchenkampfes der Grenzmark Posen-West-
preußen Ün Kupisch): 4158

Hennecke, Hs Krumwiıede, H W., Kırchen- un Altarpatrozinien
Hıstorisches Jahrbuch 79 1960 DA

Hooykaas, K Humanisme, SCIECENCE 1 reforme, Pıerre de la Ramee (J olt-
mann): 410

Huber, M., Jesus Christus als Erlöser 1 der lıberalen Theologie A Geyer)
197

Jacques de Vıtry, Lettres, heg Huygens Bieler) 391

Jahrbuch für Antike un: Christentum 960 476
Lettres secretes et curtiales du Papc Jean C (i Fink) 396

Ihm, S Die Programme der christlichen Apsismalerei ( Böttcher) 157

Lettres secretes et curıjales des du 1Ve siecle: Innocent XI hezV.

Gasnault und NMESESX Laurent Fink) 3906

Interpretation 16, 1961 476

Journal of Biblical Liıterature L 1960 TD
T'he Journal of Ecclesiastical Hıstory 11 1960 2108 desg] 1  9 961 DL

The Journal of Theological Studies NS 11 1960 214; desgl Z 1961 477

Itinerarıum 5Symon1s Semeon1s ab Hıbern1ia ad Terram Sanctam, hg LSpO-
S1TO (3 Henni1g) 175

Kabiersch Untersuchungen N Begrift der Philanthropie bei dem Kailser
Julian (M Harl) 178

arl Der alıser und eit heg Rassow und Schalk Stup-
perich) 401



Kıng, ®3 „There such Divinıty doth hedge Kıng“ C] Moreau) 4729
Dıie mittelalterlichen Kirchen- und Altarpatrozinien Niedersachsens, beg A

Hennecke, hg Krumwiede Deeters): 201
Ladner Das St -Albankloster ı Basel Büttner): 395

Lengsfeld Überlieferung Steck) 419
Lexikon für Theologie un Kirche V Campenhausen): 371

Liudgers Erinnerungen, Einführung und Übertragung VO Senger Elze)
208

Mager Wollasch
Martın, The Problem of Giles ot Viterbo Stupperich) 47%
Marxsen, W Der Evangelıst Markus, 2 Auf] Strecker) 141
Masa1ı Plethon Gr le platonısme de Miıstra Beck) 183

Mayer Bıbliographie ZUr Geschichte der Kreuzzuüge Hoftmann) 390
Meıer, Die Gestalt Marıas 11 geistliıchen Schauspiel des deutschen Miıttel-

alters (L Scheffczyk) 162
Meıinardus The Copts ın Jerusalem Müller) 419
Meınıingen, Landesarchiv, UÜbersicht
Merzbacher, Die Bischofsstadt (H Büttner) 4723
Michiels Index verborum Tertullıanı De Praescriptione Haere-

LICOTUM Karpp) 147
Miıddendorf Der Kirchenkampf reformierten Kirche Kupisch)

418
ittellateinisches Wörterbuch hg VO  3 verschiedenen Akademien der Wıss
( Elze) 159

Mohrmann Liturgical Latın (J Henn1g) 137
Der Briefwechsel des Friedrich Myconius, hg Delıus (B Moeller) 159

Navıgatıo S Brendani; abbatis heg von C Selmer (L Bieler) 164
Nıemöller, W., Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelıschen Kirche

Bad Oeynhausen (K Kupisch): 417
Notker der Stammler, Taten Kaiser Karls des Grofßen, hg V, Haefele

Elze) 208
Nuntiaturberichte -  Uus Deutschland I Bd. I3 hg. V, utz Jedin) 403
Obermann, H. A Archbishop Thomas Bradwardine Pannenberg): 13
Oelrich Der D Erasmus Un die Reformation (B Moeller) 4072

Ong, Ramus (J Moltmann) 410
Ong, Ramus and Talon Inventory (J Moltmann) 410
Opfermann, Die Thüringischen Kilöster VOTLT 1800 (F Henning) 209
Otto VO  (} Freisıng, Gedenkgabe SC11NCIN S00 Todesjahr he Fischer

Fink) 208



e
[Photius, T'hehomilies, hg Mango GBeck) 161

Piebek Ja Scholastik C} Auer) 709
Pincherle Cristianesimo ANI1ICO moderno (G Strecker) HIA
Pırnat Die Ideologie der Sıebenbürger Antitrinıtarıer Mecenseft y) 412
Prodi Cardınale Gabriele Paleotti, Jedin) 191
Reallexikon tür Antıike un: Christentum Lig Bd 640)

Schneemelcher) 135
Reinhardt, Restauration Vısıtation Inspıration Müller) 415
Die Religion Geschichte und Gegenwart ufl (Lippe-Ozeanıen)

Schneemelcher): 133 desg] Lis 8 O—98 (ZU (W. Schneemelcher):
471

Revue A’Histoire Ecclesiastique 1960 214
Rımaldi L’apostolo San Pıetro Pellegrino) 139
KRıviısta di STOL12 della chiesa 1 Italıa 1960 214
Rouse und Neıll Geschichte der ökumenischen Bewegung MO

Teıl (W Kreck) 4724
Rozemond La christologie de Jean Damascene (L Abramowski) 155
Schlatter, Die philosophische Arbeit SECIL Descartes (W Kreck) 210
Schleiermacher, F Hermeneutik hg Kimmerle ( g Geyer 197
Schreiber, G Ihhie vierzehn Nothelfer Zender):
Schreiber, (G., Dıie Wochentage Zender): 375
Schwaiger, G., 1€e altbayerischen Bıstümer Freising, Passau und Regensburg

zwischen Säkularisation un Konkordat (K Fınk) 205
Schwartz, E., Gesammelte Schriften (| Schäferdiek): 149
eiler, A., Studien den Anfängen der Ptarrei- un Landdekanatsorganisa-

LION Müller): 388
Senft Wahrhaftigkeit und Wahrheit Geyer) 197
The Sentences of DeXtuUs, hg AA Chadwick Andresen): 148
Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft Jedin): 195

desg] Bd Jedin): 397
vStarıng, ‚Der.Karmelitergeneral Nikolaus Audet Gieraths): 193

Stasıewski, Ba Reformation und Gegenreformation 11! Polen Stupperich):
4072

4727Studia Theologica 1960 214 desg]
5>ymon, Itınerarıum
Tellenbach, Ca Wollasch
Theological Studies ZU 1960 Z desg] 22, 1961 427
Theologische Zeitschrift 1 960 215; desgl 17; 961 427
Thulin, O., Dıie Lutherstadt Wittenberg Reıichert): 424



Bn
A

AT

eiche
übe s Go

E:

CN15 DL
Übers cht STan des Landesarchi Meıni ZCN, hg üller

VWeniıg
erhey, SE Der ensch derHerrschaft (sottes Beyschlag): 393
197 142€ hr tuanae 14, 1960 2195desgl. 1961 4727

Vonhoft H Herzen SC dieNot (K Schäferdiek): 4272
Weber O., Dıie Stellung des Johannes Cassıanus ZUur außerpachomianischenMönchstradition Gieraths): 380

Geschichte ZU 1960215 desg] Z 961 428
laff-Eggebert, Poe_W) Kreuzzugsdichtung des Miıttelalters Hoft- E:

nn) 390
n  9 b TheSacredBridge (A Stuiber): 384 r

Werthemann, HS Die Bedeutung der alttestamentlichen Historien 1!
Bachs Kantaten Smend): 196
llasch 1E S Mager, Diener, Neue Forschungen über Cluny und
Cluniacenser, he Tellenbach Hoftmann): 69

e. Zeıitschrift für bayerische Kirchengeschichte 30,I 1961 425
Zei schr dieneutestamentliche Wıssenschaft 51, 1960 428

schrift der VIS -Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung960 428
1tsch A f£ Theologie undKirche5 960;desgl. 8, 1961 4929

Ze Zer, Cusanus-Concordanz ( Hödl): 185
<

V

f

al

CAA
:V

n  n x  KT VTe

&



e VERZEICHNIS DER REZENSENTEN
Mecenseffy, 202, 204, 412Abfamowski‚ 1535 ST 381

Andresen, 148 Meuthén‚ 170, 184

Auer, 209 Mıkat, 176
Beck, H 61 183 Moeller, 189, 402
Beyschlag, 303 Moltmann, 410
Bieler, 164, 391 Moreau, 47°7
Böttcher, 157 Müller, 419Bütfner‚ DD 473

Müller, 388, 415
V, Campemhaüsen, 371

Nıg Oudenrijn, M.-A 158
Deeters, 201

Pannenberg, 173Elze, 159 208
Payr, 150Fink, 203; 208, 214 396

Fuhrmann, 387 Pellegrino, 139

de Gaiftier, 267 Reichert, 186, 404, 47 4

de Santos Ötero, 4727Geyer, H.-G 197
Schäferdiek, 149, 422, 476Gieraths, 17Z 193; 194, 380

Harl, 578 Scheffczyk, 1672

Schneemelcher, 133 135. 421Hennig, ] L7 L3 17
Henning, 209 Smend, 196

Hödl, 185 Steck, 419

Hoffmann, 169, 390 Strecker, 141, 207

Stuiber, 136, 384, 423Jedin, 195 195, GE 39g, 408
Karpp,; 147 Stupperich, 401, 402, 423

Klauser, 383 Weber, 188, 406

Weckwerth, 134Kratz, 190

Wenig, S72Kreck, 200; 210; 424

Kupisch, 417, 415 Zender, 374, 373



\ Iie kirchliche Einheitspartei und die
Durchführung der Reichsordnung VO  > ö17+  Y  Die kirchliche Einheitspartei und dié  Durchführung der Reichsordnung von 81—7  Von Waiter Mohr  _ Das Jahr 817 bringt mit der Regelung der Reichsangelegenheiten in der  Ordinatio imperii den Höhepunkt einer Politik, die zwar nach außen als  _ eine einfache Fortsetzung derjenigen Karls .d. Gr. erscheint, in Wirklichkeit  aber eine innere Wandlung der Verhältnisse enthält,!die eine leichte, jedoch  nicht unwesentliche Verschiebung der Gewaltenordnung einleitet. Es handelte  sich indes nicht evwa um einen revolutionären Vorgang, sondern die Ent-  wicklung hatte einen stetigen Verlauf in dieser Richtung seit den Tagen ein-  gehalten, da Ludwig d. Fr. die Reichsgewalt übernommen hatte. Schon in  _ den letzten Lebensjahren Karls d.Gr. lassen sich in seiner Umgebung Be-  "strebungen feststellen, die auf eine grundlegende Neuordnung der kirchlichen  Verhältnisse drängten, letzten Endes mit dem Ziel, auf diesem Wege der  Kirche auch einen entsprechenden Einfluß auf die Reichsangelegenheiten zu  verschaffen, wobei diese Gruppe ihre Hoffnungen insbesondere auf Ludwig  _ d. Fr. setzte.?  \  — Zunächst wurde nach Karls d. Gr. Tode das Werk der kirchlichen Erneue-  ‚ rung energisch vorangetrieben. Die umfangreichen Akten der Synode von  Aäc_hen_i_;r__x„ngbfrg 816° legen Zeugnis ab on dem Eifer dieser Bestrebungen.  _ His  1.Diese Wandlung kann nicht in liem‘ von Ganshof (Louis the Pious reconsidered,  tory 42, 1957, S.174) aufgestellten Sinne gesehen werden, weil seine Meinung,  als habe Karl d. Gr. nicht zu einer abstrakten Vorstellung des Kaisertums gelangen  önnen, durch cap. 15 der Divisio regnorum widerlegt wird. Ganshof (Recherches  sur les capitulaires, Revue hist. de droit francais et &tranger 35, 1957, S. 75, Anm.  165 und ähnlich Louis the Pious, History 42, S. 175, Anm. 14) hat zwar meine Aus-  ührungen in Bemerkungen zur Divisio regnorum des Jahres 806 (Archivum Latin.  _ Medii Aevi 24, 1954) abgelehnt, ohne jedoch den Versuch zu unternehmen, meine  ‚ Beweise zu widerlegen, so daß ich mich mit ihm weiter nicht auseinandersetzen kann.  _ Auf Schlesingers Ansichten (Kaisertum und Reichsteilung. Zur Divisio regnorum von  806, Festg. f. Fritz Hartung, Berlin 1958, S. 38) bin ich in einem weiteren Artikel in  rchivum latin. medii aevi 29 (1959) (künftig abgekürzt ALMA) eingegangen. Im  S  brigen agebraucht auch Ganshof den Begriff der entpersönlichten Mad1t (History 42,  {  .  ? Vgl. Ganshof, Francois L., L’&chec de Charlemagne, Comptes rendus de l’Ac.  d. Inscriptions et Belles-Lettres 1947, S. 253 f. (In Einzelfragen allerdings wohl mit  Recht nicht unbestritten geblieben).  %  S fi'exte in MG Cc>j1c. Il, Nr. 39.  {  Ö  iVon Wa‘lvter ohr
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ührungen in Bemerkungen ZUr 1V1S10 IESNOTUM des Jahres 806 Ich1yvum Latın.+  Y  Die kirchliche Einheitspartei und dié  Durchführung der Reichsordnung von 8i—7  Von Waiter Mohr  _ Das Jahr 817 bringt mit der Regelung der Reichsangelegenheiten in der  Ordinatio imperii den Höhepunkt einer Politik, die zwar nach außen als  _ eine einfache Fortsetzung derjenigen Karls .d. Gr. erscheint, in Wirklichkeit  aber eine innere Wandlung der Verhältnisse enthält,!die eine leichte, jedoch  nicht unwesentliche Verschiebung der Gewaltenordnung einleitet. Es handelte  sich indes nicht evwa um einen revolutionären Vorgang, sondern die Ent-  wicklung hatte einen stetigen Verlauf in dieser Richtung seit den Tagen ein-  gehalten, da Ludwig d. Fr. die Reichsgewalt übernommen hatte. Schon in  _ den letzten Lebensjahren Karls d.Gr. lassen sich in seiner Umgebung Be-  "strebungen feststellen, die auf eine grundlegende Neuordnung der kirchlichen  Verhältnisse drängten, letzten Endes mit dem Ziel, auf diesem Wege der  Kirche auch einen entsprechenden Einfluß auf die Reichsangelegenheiten zu  verschaffen, wobei diese Gruppe ihre Hoffnungen insbesondere auf Ludwig  _ d. Fr. setzte.?  \  — Zunächst wurde nach Karls d. Gr. Tode das Werk der kirchlichen Erneue-  ‚ rung energisch vorangetrieben. Die umfangreichen Akten der Synode von  Aäc_hen_i_;r__x„nghfr;*_ 816° legen Zeugnis ab on dem Eifer dieser Bestrebungen.  _ His  1.Diese Wandlung kann nicht in iiem‘ von Ganshof (Louis the Pious reconsidered,  tory 42, 1957, S.174) aufgestellten Sinne gesehen werden, weil seine Meinung,  als habe Karl d. Gr. nicht zu einer abstrakten Vorstellung des Kaisertums gelangen  önnen, durch cap. 15 der Divisio regnorum widerlegt wird. Ganshof (Recherches  sur les capitulaires, Revue hist. de droit francais et &tranger 35, 1957, S. 75, Anm.  165 und ähnlich Louis the Pious, History 42, S. 175, Anm. 14) hat zwar meine Aus-  ührungen in Bemerkungen zur Divisio regnorum des Jahres 806 (Archivum Latin.  _ Medii Aevi 24, 1954) abgelehnt, ohne jedoch den Versuch zu unternehmen, meine  ‚ Beweise zu widerlegen, so daß ich mich mit ihm weiter nicht auseinandersetzen kann.  _ Auf Schlesingers Ansichten (Kaisertum und Reichsteilung. Zur Divisio regnorum von  806, Festg. f. Fritz Hartung, Berlin 1958, S. 38) bin ich in einem weiteren Artikel in  rchivum latin. medii aevi 29 (1959) (künftig abgekürzt ALMA) eingegangen. Im  S  brigen agebraucht auch Ganshof den Begriff der entpersönlichten Mad1t (History 42,  {  .  ? Vgl. Ganshof, Francois L., L’&chec de Charlemagne, Comptes rendus de l’Ac.  d. Inscriptions et Belles-Lettres 1947, S. 253 f. (In Einzelfragen allerdings wohl mit  Recht nicht unbestritten geblieben).  %  S fi'exte in MG Co;1c. Il, Nr. 39.  {  Ö  iMedii Aevi 2 9 abgelehnt, hne jedoch den Versuch unternehmen, meıne

n Beweise widerlegen, so dafß ich mich miıt ih: weiıter nıcht auseinandersetzen kann.
Auf Schlesingers Ansichten (Kaisertum und Reichsteilung Zur 1V1S10 F} VO:  z}

806, Festg. Fritz Hartung, Berlın 1958, 28 bin ich in einem weıteren Artikel 1n
rchivum latın. medii eV1 (1959) (künftig abgekürzt ALMA) eingegangen. Im

bf1_‚:;f1\n gebraucht auch Ganshof den Begriff der entpersönlichten Macht (History 42,

Vgl Ganshof, Francoıs E3 L’echec de Charlemagne, Comptes rendus de 1’Ac
d. Inscriptions Belles-Lettres 1947, 253 (In Einzelfragen allerdings ohl mi1t
Recht nicht unbestritten geblieben).

Texte in Conc. IX Nr.



Untgrsuchpngen
In der daran anschließenden Entwicklung wird die Ordinaric imper11 SC-
wissermaßen Kernpunkt, VO  } dem aus weıtere Maßnahmen ausstrahlen.
Der Erlaß dieser Ordinatıo steht nach den Worten des Textes urchaus

der Eingebung Gottes, un hıer wird eın ıhm wohlgefälliges Werk
veschaffen.* Dieses unmittelbare yöttlıche Einwirken autf dıe ‘ Ordnungen
dieser Erde stellt keınen Faktor dar, entspricht vielmehr un tür
sıch den Auffassungen der Epoche Karls Gr. Aber 1n dem Bilde
rückt das Interesse der Kırche stärker 1n den Vordergrund, un daran -
mi1(ßt sıch die endgültige Entscheidung ber die Reichsordnung.* Es geht Jetzt

das Reıch insofern, als die Verwirklichung der Gemeinschaft des christ-
lıchen Volkes darstellt, Reich und Kiırche fließen noch nge ineinander, s1€e
sollen Ja nach den Bestrebungen der kirchlichen Einheitspartei ıdentisch
werden.®

Von dieser Sıcht Aaus mu{ auch der zwıschen Kaıiıser un Papst im gleichen
Jahre 817 geschlossene Vertrag gesehen werden,‘ der dem Haupt der Kirche
volle Freiheit un Selbständigkeıit yarantıeren sollte. Keıiner dart sıch in .dıe
Papstwahl einmischen, die allein den Römern überlassen bleıibt, denen s1e
VO  3 alters her zustand. Damıt wırd nıcht LWAa eiıne loka] ZCAFLELC, nämlıich
eine römische Papstwahl, zugestanden, denn auch hier entscheidet über die
Wahl die divina ınspLratıo. In diesem Punkt flıießen beıde Vorgänge 1n einer
Ööheren Ordnung ZUSAMMCN, da Kırche und Reıich beıde deren Leıtung
stehen, durch die beide Gewalten zeeınt werden e Hınblick aut einen
meınsamen Weg einem gemeinsamen 7Zie]l. Dieses neue Reich zeıgt dem-
yemäfß auch eınen ınneren Autbau. Getragen wiırd VO  3 den ordines
der Kanoniker, Mönche un Laıen. UÜber die Regelung Sainer inneren Ver-
waltung beraten Geistliche und Laıien gzeme1ınsam. Der Kaiıser aber 1St durch
den DPetrus ZUm Helfer (jottes beruten worden, arbeitet 1in dem (sarten,
mıiıt dem die hl Schrift die Kırche bezeichnet, WwW1e ein Gärtner, der 1n tag-

Text: Capıt 1, Nr. 136 Wiıchtige Ergebnisse VO:  3 Schlesingers Arbeit
stiımmen mit dem überein, WAas ıch bereits vorher in meınem Artikel 1LMA 24
(1954) ausgeführt hatte. Für all diese Fragen se1 aut meılne Stellungnahme 1n LMA
29 (13959) verwiesen.

torte hac occa;ione_ scandalum in sancta ecclesia Oriıretur oftensam ıllıus
ın CU1LUSs pPOTeSstaALe omnıum 1Ura regnorum consıstunt incurreremus Quae Capı-
tula propter utılıtatem imperi1 tu ınter COS conservandam totlus
ecclesiae tutamen CU) omni;bus tidelibus nostris considerare placuıt.

6  C Vgl die Quellenbelege Zur Entwicklung dieser Ldee bei Faulhaber, Roland,
Der Reichseinheitsgedanke 1n der Literatur der Karolingerzeit bis ZU) Vertrag von
Verdun, Hist. Studien 204, Berlın 1931 Für die Ideenwandlung VO

imper1um omanum ZU ımper1um christianum 1St grundlegend Löwe, Heınz, VO  [a
Theoderich Gr. arl Gf:; (951X auch selbständig Darmstadt 1956,

364 E: bzw. D Die Reichsidee der Einheitspartei 1St demnach 1ım Grunde
X  men die Verwirklichung der Ideen Isiıdors VO:  n Sevilla, indem die Stelle
des UuNntergsgcganseceNelN römischen Reiches dieses NEUE Reich christlicher Prägung tritt.

Capıt. I Nr. Ta



}  li&em Mühen mit seiner Hacke das Unkrä  ut äusrgutet, um cias Üachstum  der guten Pflanzen zu fördern.®  Vielleicht am treffendsten finden wir die Ansicht der damaligen Zeit in  einem Brief des Bischofs Amalarius an Kaiser Ludwig ausgedrückt,* in dem  es heißt: praesertim cum sciamus vos rectorem esse totius christianae reli-  gionis, quantum ad homines pertinet. Scheidung wiıe Zusammengehörigkeit  der Amtsbereiche von Kaiser und Papst innerhalb der als Reich aufgefaßten  Kirche sind hier deutlich zu erkennen. Sobald die Religion wirksam zu wer-  den hat in Bezug auf die Menschen, tritt das kaiserliche Amt in Funktion.  Unwillkürlich werden wir da an das Bild erinnert, das einst Karl d. Gr.  gegenüber Papst Leo III. gebrauchte, wobei er sich die Aufgabe der militia,  die Verteidigung und Festigung des Glaubens nach innen und außen, und  dem Papst die intercessio bei Gott für diese militia zuschrieb.  Dieses große Werk der fränkischen Einheit in und durch die Kirche er-  scheint als der Erfolg einer kirchlichen Gruppe, die der Einfachheit halber  mit dem Namen der kirchlichen Einheitspartei bezeichnet wurde, obwohl  dadurch ihre Gesinnungspartner als straffer geeint erscheinen, als es wohl in  Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Indes zeigt sich bei näherer Betrachtung,  daß man die Ordinatio imperii nicht durchaus als das Werk dieser Kreise  gelten lassen darf. Denn rein äußerlich schon wurde der Aufstand, der noch  ım gleichen Jahre 817 gegen die neue Reichsordnung einsetzte, von der da-  maligen öffentlichen Meinung auch in eine Verbindung zur kirchlichen Partei  gebracht.  Es handelt sich um das Auftreten König Bernhards von Italien, das allein  schon auf Grund der zeitlich engen Aufeinanderfolge den Verdacht einer  Reaktion gegen die neue Reichsordnung erwecken würde, auch ohne die  ausdrückliche Verbindung, die eine zeitgenössische Quelle hierzu herstellt.®  Allerdings ist die Sachlage nicht ohne Weit;ms eindeutig in Bezug auf die  ® Die Belegstellen hierzu finden sich in Hludowici prooemium generale in MG  Capit. I, Nr. 137. Besonders wichtig erscheint der Passus: Et quoniam per apostolum  suum .nos adiutores suos appellare dignatus est. Denn daraus ergibt sich, inwiefern  dieser Zeit die Mitwirkung des Papstes bei der Erhebung des Kaisers notwendig  erschien.  ® MG Epp. V, Amalarii ep. Nr. 7. Der Brief stammt etwa aus dem Jahre 820.  10 Chron. Moiss. 817. Vgl. Simson,. Bernhard, Jahrbücher des fränkischen Reiches  unter Ludwig d. Fr., Leipzig 1874/76, Bd. I, S. 112. Das Bild, das die andern Quel-  en darüber geben, ist im übrigen kein einheitliches. Schon bei der Reichsordnung  bemerkt Thegan: ceteri filii ob hoc indignati sunt (cap. 21). Doch braucht diese Be-  merkung nicht auf die Zeit unmittelbar nach der Ordinatio imperii bezogen zu wer-  den, so daß Thegan dabei an die spätere Entwicklung gedacht haben könnte. Auf-  fallender indessen ist der Bericht bei Nithard (I1, 2). Denn hier erfolgte der Aufstand  Bernhards zeitlich vor der Reichsordnung. Erst nachdem Bernhard beseitigt ist und  des Kaisers Halbbrüder aus Besorgnis, sie könnten ein gleiches tun, ins Kloster  gesteckt sind, wird das Reich unter die Söhne des Kaisers aufgeteilt und Lothar zum  Nachfolger bestimmt. Aus diesem Irrtum Nithards 1äßt sich jedenfalls erkennen, daß  Bernhards Aufstand tatsächlich in einer Beziehung zur Reichsordnung stand, sonst  hätte sich in der Auffassung der Zeit die ursächliche Folge nicht sogar umwenden  können.  -  1*}  li&em Mühen mit seiner Hacke das Unkrä  ut äusrgutet, um cias Üachstum  der guten Pflanzen zu fördern.®  Vielleicht am treffendsten finden wir die Ansicht der damaligen Zeit in  einem Brief des Bischofs Amalarius an Kaiser Ludwig ausgedrückt,* in dem  es heißt: praesertim cum sciamus vos rectorem esse totius christianae reli-  gionis, quantum ad homines pertinet. Scheidung wiıe Zusammengehörigkeit  der Amtsbereiche von Kaiser und Papst innerhalb der als Reich aufgefaßten  Kirche sind hier deutlich zu erkennen. Sobald die Religion wirksam zu wer-  den hat in Bezug auf die Menschen, tritt das kaiserliche Amt in Funktion.  Unwillkürlich werden wir da an das Bild erinnert, das einst Karl d. Gr.  gegenüber Papst Leo III. gebrauchte, wobei er sich die Aufgabe der militia,  die Verteidigung und Festigung des Glaubens nach innen und außen, und  dem Papst die intercessio bei Gott für diese militia zuschrieb.  Dieses große Werk der fränkischen Einheit in und durch die Kirche er-  scheint als der Erfolg einer kirchlichen Gruppe, die der Einfachheit halber  mit dem Namen der kirchlichen Einheitspartei bezeichnet wurde, obwohl  dadurch ihre Gesinnungspartner als straffer geeint erscheinen, als es wohl in  Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Indes zeigt sich bei näherer Betrachtung,  daß man die Ordinatio imperii nicht durchaus als das Werk dieser Kreise  gelten lassen darf. Denn rein äußerlich schon wurde der Aufstand, der noch  ım gleichen Jahre 817 gegen die neue Reichsordnung einsetzte, von der da-  maligen öffentlichen Meinung auch in eine Verbindung zur kirchlichen Partei  gebracht.  Es handelt sich um das Auftreten König Bernhards von Italien, das allein  schon auf Grund der zeitlich engen Aufeinanderfolge den Verdacht einer  Reaktion gegen die neue Reichsordnung erwecken würde, auch ohne die  ausdrückliche Verbindung, die eine zeitgenössische Quelle hierzu herstellt.®  Allerdings ist die Sachlage nicht ohne Weit;ms eindeutig in Bezug auf die  ® Die Belegstellen hierzu finden sich in Hludowici prooemium generale in MG  Capit. I, Nr. 137. Besonders wichtig erscheint der Passus: Et quoniam per apostolum  suum .nos adiutores suos appellare dignatus est. Denn daraus ergibt sich, inwiefern  dieser Zeit die Mitwirkung des Papstes bei der Erhebung des Kaisers notwendig  erschien.  ® MG Epp. V, Amalarii ep. Nr. 7. Der Brief stammt etwa aus dem Jahre 820.  10 Chron. Moiss. 817. Vgl. Simson,. Bernhard, Jahrbücher des fränkischen Reiches  unter Ludwig d. Fr., Leipzig 1874/76, Bd. I, S. 112. Das Bild, das die andern Quel-  en darüber geben, ist im übrigen kein einheitliches. Schon bei der Reichsordnung  bemerkt Thegan: ceteri filii ob hoc indignati sunt (cap. 21). Doch braucht diese Be-  merkung nicht auf die Zeit unmittelbar nach der Ordinatio imperii bezogen zu wer-  den, so daß Thegan dabei an die spätere Entwicklung gedacht haben könnte. Auf-  fallender indessen ist der Bericht bei Nithard (I1, 2). Denn hier erfolgte der Aufstand  Bernhards zeitlich vor der Reichsordnung. Erst nachdem Bernhard beseitigt ist und  des Kaisers Halbbrüder aus Besorgnis, sie könnten ein gleiches tun, ins Kloster  gesteckt sind, wird das Reich unter die Söhne des Kaisers aufgeteilt und Lothar zum  Nachfolger bestimmt. Aus diesem Irrtum Nithards 1äßt sich jedenfalls erkennen, daß  Bernhards Aufstand tatsächlich in einer Beziehung zur Reichsordnung stand, sonst  hätte sich in der Auffassung der Zeit die ursächliche Folge nicht sogar umwenden  können.  -  1*}  li&em Mühen mit seiner Hacke das Unkrä  ut äusrgutet, um cias Üachstum  der guten Pflanzen zu fördern.®  Vielleicht am treffendsten finden wir die Ansicht der damaligen Zeit in  einem Brief des Bischofs Amalarius an Kaiser Ludwig ausgedrückt,* in dem  es heißt: praesertim cum sciamus vos rectorem esse totius christianae reli-  gionis, quantum ad homines pertinet. Scheidung wiıe Zusammengehörigkeit  der Amtsbereiche von Kaiser und Papst innerhalb der als Reich aufgefaßten  Kirche sind hier deutlich zu erkennen. Sobald die Religion wirksam zu wer-  den hat in Bezug auf die Menschen, tritt das kaiserliche Amt in Funktion.  Unwillkürlich werden wir da an das Bild erinnert, das einst Karl d. Gr.  gegenüber Papst Leo III. gebrauchte, wobei er sich die Aufgabe der militia,  die Verteidigung und Festigung des Glaubens nach innen und außen, und  dem Papst die intercessio bei Gott für diese militia zuschrieb.  Dieses große Werk der fränkischen Einheit in und durch die Kirche er-  scheint als der Erfolg einer kirchlichen Gruppe, die der Einfachheit halber  mit dem Namen der kirchlichen Einheitspartei bezeichnet wurde, obwohl  dadurch ihre Gesinnungspartner als straffer geeint erscheinen, als es wohl in  Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Indes zeigt sich bei näherer Betrachtung,  daß man die Ordinatio imperii nicht durchaus als das Werk dieser Kreise  gelten lassen darf. Denn rein äußerlich schon wurde der Aufstand, der noch  ım gleichen Jahre 817 gegen die neue Reichsordnung einsetzte, von der da-  maligen öffentlichen Meinung auch in eine Verbindung zur kirchlichen Partei  gebracht.  Es handelt sich um das Auftreten König Bernhards von Italien, das allein  schon auf Grund der zeitlich engen Aufeinanderfolge den Verdacht einer  Reaktion gegen die neue Reichsordnung erwecken würde, auch ohne die  ausdrückliche Verbindung, die eine zeitgenössische Quelle hierzu herstellt.®  Allerdings ist die Sachlage nicht ohne Weit;ms eindeutig in Bezug auf die  ® Die Belegstellen hierzu finden sich in Hludowici prooemium generale in MG  Capit. I, Nr. 137. Besonders wichtig erscheint der Passus: Et quoniam per apostolum  suum .nos adiutores suos appellare dignatus est. Denn daraus ergibt sich, inwiefern  dieser Zeit die Mitwirkung des Papstes bei der Erhebung des Kaisers notwendig  erschien.  ® MG Epp. V, Amalarii ep. Nr. 7. Der Brief stammt etwa aus dem Jahre 820.  10 Chron. Moiss. 817. Vgl. Simson,. Bernhard, Jahrbücher des fränkischen Reiches  unter Ludwig d. Fr., Leipzig 1874/76, Bd. I, S. 112. Das Bild, das die andern Quel-  en darüber geben, ist im übrigen kein einheitliches. Schon bei der Reichsordnung  bemerkt Thegan: ceteri filii ob hoc indignati sunt (cap. 21). Doch braucht diese Be-  merkung nicht auf die Zeit unmittelbar nach der Ordinatio imperii bezogen zu wer-  den, so daß Thegan dabei an die spätere Entwicklung gedacht haben könnte. Auf-  fallender indessen ist der Bericht bei Nithard (I1, 2). Denn hier erfolgte der Aufstand  Bernhards zeitlich vor der Reichsordnung. Erst nachdem Bernhard beseitigt ist und  des Kaisers Halbbrüder aus Besorgnis, sie könnten ein gleiches tun, ins Kloster  gesteckt sind, wird das Reich unter die Söhne des Kaisers aufgeteilt und Lothar zum  Nachfolger bestimmt. Aus diesem Irrtum Nithards 1äßt sich jedenfalls erkennen, daß  Bernhards Aufstand tatsächlich in einer Beziehung zur Reichsordnung stand, sonst  hätte sich in der Auffassung der Zeit die ursächliche Folge nicht sogar umwenden  können.  -  1*}  li&em Mühen mit seiner Hacke das Unkrä  ut äusrgutet, um cias Üachstum  der guten Pflanzen zu fördern.®  Vielleicht am treffendsten finden wir die Ansicht der damaligen Zeit in  einem Brief des Bischofs Amalarius an Kaiser Ludwig ausgedrückt,* in dem  es heißt: praesertim cum sciamus vos rectorem esse totius christianae reli-  gionis, quantum ad homines pertinet. Scheidung wiıe Zusammengehörigkeit  der Amtsbereiche von Kaiser und Papst innerhalb der als Reich aufgefaßten  Kirche sind hier deutlich zu erkennen. Sobald die Religion wirksam zu wer-  den hat in Bezug auf die Menschen, tritt das kaiserliche Amt in Funktion.  Unwillkürlich werden wir da an das Bild erinnert, das einst Karl d. Gr.  gegenüber Papst Leo III. gebrauchte, wobei er sich die Aufgabe der militia,  die Verteidigung und Festigung des Glaubens nach innen und außen, und  dem Papst die intercessio bei Gott für diese militia zuschrieb.  Dieses große Werk der fränkischen Einheit in und durch die Kirche er-  scheint als der Erfolg einer kirchlichen Gruppe, die der Einfachheit halber  mit dem Namen der kirchlichen Einheitspartei bezeichnet wurde, obwohl  dadurch ihre Gesinnungspartner als straffer geeint erscheinen, als es wohl in  Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Indes zeigt sich bei näherer Betrachtung,  daß man die Ordinatio imperii nicht durchaus als das Werk dieser Kreise  gelten lassen darf. Denn rein äußerlich schon wurde der Aufstand, der noch  ım gleichen Jahre 817 gegen die neue Reichsordnung einsetzte, von der da-  maligen öffentlichen Meinung auch in eine Verbindung zur kirchlichen Partei  gebracht.  Es handelt sich um das Auftreten König Bernhards von Italien, das allein  schon auf Grund der zeitlich engen Aufeinanderfolge den Verdacht einer  Reaktion gegen die neue Reichsordnung erwecken würde, auch ohne die  ausdrückliche Verbindung, die eine zeitgenössische Quelle hierzu herstellt.®  Allerdings ist die Sachlage nicht ohne Weit;ms eindeutig in Bezug auf die  ® Die Belegstellen hierzu finden sich in Hludowici prooemium generale in MG  Capit. I, Nr. 137. Besonders wichtig erscheint der Passus: Et quoniam per apostolum  suum .nos adiutores suos appellare dignatus est. Denn daraus ergibt sich, inwiefern  dieser Zeit die Mitwirkung des Papstes bei der Erhebung des Kaisers notwendig  erschien.  ® MG Epp. V, Amalarii ep. Nr. 7. Der Brief stammt etwa aus dem Jahre 820.  10 Chron. Moiss. 817. Vgl. Simson,. Bernhard, Jahrbücher des fränkischen Reiches  unter Ludwig d. Fr., Leipzig 1874/76, Bd. I, S. 112. Das Bild, das die andern Quel-  en darüber geben, ist im übrigen kein einheitliches. Schon bei der Reichsordnung  bemerkt Thegan: ceteri filii ob hoc indignati sunt (cap. 21). Doch braucht diese Be-  merkung nicht auf die Zeit unmittelbar nach der Ordinatio imperii bezogen zu wer-  den, so daß Thegan dabei an die spätere Entwicklung gedacht haben könnte. Auf-  fallender indessen ist der Bericht bei Nithard (I1, 2). Denn hier erfolgte der Aufstand  Bernhards zeitlich vor der Reichsordnung. Erst nachdem Bernhard beseitigt ist und  des Kaisers Halbbrüder aus Besorgnis, sie könnten ein gleiches tun, ins Kloster  gesteckt sind, wird das Reich unter die Söhne des Kaisers aufgeteilt und Lothar zum  Nachfolger bestimmt. Aus diesem Irrtum Nithards 1äßt sich jedenfalls erkennen, daß  Bernhards Aufstand tatsächlich in einer Beziehung zur Reichsordnung stand, sonst  hätte sich in der Auffassung der Zeit die ursächliche Folge nicht sogar umwenden  können.  -  1*lichem Mühen mMIit seıiner Hacke das Unkraut äusrgutet, das Wachstum
der Pflanzen tördern.®

Vielleicht treffendsten Ainden WIr die Ansıcht der damaligen elt in
eiınem Brief des Bischofs Amalarıus Kaıser Ludwig ausgedrückt,* dem

heifst praesertim C $SCLAMUS vVOoh reciorem S56 tOtLuUS christianae yeli-
910N1S, Quanium ad homines pertinet. Scheidung W1e Zusammengehörıigkeıit
der Amtsbereiche VO  3 Kaiser un Papst innerhalb der als Reıch aufgefafßten
Kırche siınd hıer eutlich erkennen. Sobald die Religion wirksam WCI-
den hat 1n Bezug auf die Menschen, trıtt das kaıiserliche Amt 1n Funktion.
Unwillkürlich werden WIr da das Bild erinnert, das einst arl Gr
gegenüber Papst LeoO L4 gebrauchte, wobel sıch die Aufgabe der militia,
die Verteidigung un Festigung des Glaubens nach ınnen un außen, und
dem apst die intercessıo0 bei (Sott für diese militia zuschrieb.

Dıiıeses orofße Werk der tränkischen Einheit in un durch die Kırche I>
scheint als der Erfolg einer kirchlichen Gruppe;, die der Eintachheit halber
MIt dem Namen der kırchlichen Einheitspartei bezeichnet wurde, obwohl
dadurch ihre Gesinnungspartner als strafter xeeint erscheinen, als ohl 1n
Wıiırklıichkeit der Fall SCWESCH 1St Indes zeigt sıch bei niäherer Betrachtung,
daß INa  3 die Ordinatio imper1 nıcht durchaus als das Werk dieser Kreıse
gelten lassen dart Denn e1in außerlich schon wurde der Aufstand, der noch
1m gleichen Jahre 817 dıe LEUC Reichsordnung einsetzte, VO  »3 der da-
malıgen öftentlichen Meinung auch 1n eıne Verbindung ZUE kırchlichen Parteı
gebracht.

Es handelt sıch das Auftreten Könıg Bernhards VO  —3 Italıen, das Alfern
schon auf rund der zeıitlıch I}  T} Aufeinanderfolge den Verdacht eıner
Reakition die LCUC Reichsordnung erwecken würde, auch hne dıe
ausdrückliche Verbindung, dıe eine zeıtgenössısche Quelle hierzu herstellt.!®
Allerdings 1St die Sachlage nıcht ohne Weit;r@s eindeutig 1n Bezug aut dıe

Die Belegstellen hierzu inden sıch ın Hludowici prooemıium generale ın
Capıt. I} Nr. 137 Besonders wichtig erscheint der Passus: Et quon1am peCL apostolum

NOS adiutores appellare dignatus est Denn daraus erg1ıbt sıch, inwiefern
dieser Zeit die Mitwirkung des Papstes bei der Erhebung des alsers notwendigerschien.

Epp V, Amalarıi C Nr. Der Brief stammt eLW2 Aaus dem Jahre 8720
Chron Moıiss. 817 Vgl S1mson,. Bernhard, Jahrbücher des tränkischen Reiches

unter Ludwig E Leipziıg 1874/76, 1, 112 Das Bild, das die andern Quel-darüber geben, 1St 1mM übrıgen kein einheitliches. Schon bei der Reichsordnungbemerkt Thegan: ceter1 filii ob hoc indignati SUNL (cap 21) Doch braucht diese Be-
merkung nıicht auf die Zeit unmittelbar nach der Ordinatio imper11 bezogen Z WOI-
den, daß Thegan dabej die spatere Entwicklung gedacht haben könnte,. Auf-
tallender indessen 1St der Bericht bei Nithard s Z Denn 1er erfolgte der Aufstand
Bernhards zeıtlıch VOT der Reichsordnung. Erst nachdem Bernhard beseitigt 1sSt und
des alsers Halbbrüder Aaus Besorgnis, s1e könnten ein gleiches CunN, 1Ns Kloster
gesteckt sınd, WITF“« das eich die Söhne des Alsers aufgeteilt und Lothar ZU
Nachfolger bestimmt. Aus diesem Irrtum Nithards äft sich jedenfalls erkennen, da{fß
Bernhards Aufstand tatsächlich in einer Beziehung ZUuUr Reichsordnung stand,hätte sıch ın der Auffassung der Zeıt die ursächliche Folge ıcht umwenden
Önnen.



b

(La
UntISu unSc

bsichten Bernhards. Es 1St schon schweL, eın D darübereigehtlic%läen
erlangen, w 1€e CT der Ordinatio imper11 vegenüberstand. Angesichts der Eın-
heitsbestrebungen bot für ıhn VO)  w vorneherein der Faktor ıne Beunruhti-
Zung, dafß das Erbrecht der Enkel noch mehr umstritten WAäar, als das der
Söhne Der Verlauf des Reichstages V O]  w 817, SOWI1e das AUus seinen Beschlüssen
hervorgegangene Dokument nıcht gee1gnet, ıhm volle Beruhigung

eben.
Auffallend 1St VOL allem, da{ß nıcht Z Teilnahme eingeladen wurde,

un da{ß se1ın Name in der Ordinatıo imper11 nırgends auftaucht.!! war
wıird 1n Cap das italische Reich erwähnt, doch 1U 1in seıner sachlichen
Abhängigkeit VO Kaijser,.“ während die Person des Herrschers völlıg 1ZNO-
riert wird.'® Immerhin konnte darın Drohendes Bernhard lıegen,
denn die Abhängigkeit Italiens Wr bisher derart SCWESCH, dafß arl Gr.

Sd11Z nach seinem Gutdünken verliehen hatte.!* Der Schlufß mu{fßte 41so
naheliegC} dafß auch Ludwig und spater Lothar Sanz nach eigenem Willéns  ber die Verwaltung dieses Reiches verfügen dürften.

hm MNa  a daher «tciisAls persönliche Motive Bernhards Z.U1 Aufstand
se1n Mißtrauen SCcCECH die Ordinatıo ımper11, teıls aber auch se1in Streben

«nach Machterweiterung un evtl. nach Verdrängung se1nes Oheims an.
Sobald iINan Nnun VO'  } letzterem ausgeht, mu{ geschlossen werden, Bernhard
habe dıe Ordinatıo 1m Prinzıp angegriffen. Was ıhn persönlich anbetriffit,
besafß keine rechtliche Handhabe einem solchen Vorgehen.*® Er Wr der
Sohn es zweıten Sohnes Karls d. Gr., konnte troh se1n, dafß ıhm der

Vgl dazu Sımson, Jbb 119
12 pPCI subiectum sit, SICUT et. patrı NOSLIFO fuit et i.nobis Deo volente prae-sent1ı LEIN OTe subiectum

Da e1 könnte die Fassun des Kapitels die Annahme erlauben, als se1l über
den Grad der Abhän igkeit Italıens diskutiert worden. Das wiederum würde darauf i S

hinweisen, daß ırgen Bestrebungen bestanden hätten, ILtalıen eine selbständigere
tellung Zu verschaften. Daraus allerdings ließe sich auf einfache Weise die bereıts
aufgezeigte Verschiebung der ursächlichen Beziehungen zwischen diesem Reichstage
un dem Autfstand Bernhards in der Erzählung Nithards erklären. Bei einer evtl.
Exıistenz solcher Bestrebungen waren die Nichtzulassung Bernhards und Nicht-erwähnung verständlich.

Fichtenau, Heinrich, Das karolingische Imperium, Zürich 1949, 241 Hlr
dazu, 1n der Reichsordnung von 817 schon den Begınn eines aktiven Vorgehens — a  AA  A
Ludwigs gegen Bernhard sehen, 1ne Annahme, die nicht 1in allen Punkten SA
sichert erscheınt. Als gew1ß kann LUr angenommen werden, dafß Bernhard sich be-7  F  K  vm  Unt  ersuchunge:  }  7  4  a  £  X  Al  vbs3'i.chte‘n‘ Ber_nha.rds. Es ist schon sci1wé  r, ein ]-3i.ld ;1;a;rüirer zu  | ‘ei'gentlic>:lv"len  « erlangen, wie er der Ordinatio imperii gegenüberstand. Angesichts der Ein-  heitsbestrebungen bot für ihn von vorneherein der Faktor eine Beunruhi-  47  gung, daß das Erbrecht der Enkel noch mehr umstritten war, als das der  Söhne. Der Verlauf des Reichstages von 817, sowie das aus seinen Beschlüssen  hervorgegangene Dokument waren nicht geeignet, ihm volle Beruhigung zu  ‚eben.  Auffallend ist vor aller£1‚ daß er nicht zur Teilnahme eingeladen wurde,  und daß sein Name in der Ordinatio imperii nirgends auftaucht.‘! Zwar  wird in cap. 17 das italische Reich erwähnt, doch nur in seiner sachlichen  A  Abhängigkeit vom Kaiser,!? während die Person des Herrschers völlig igno-  riert wird.!® Immerhin konnte darin etwas Drohendes gegen Bernhard liegen,  denn die Abhängigkeit Italiens war bisher derart gewesen, daß Karl d. Gr.  es ganz nach seinem Gutdünken verliehen hatte.'* Der Schluß mußte also  nahelieg  en, daß auch Ludwig und später Lothar ganz nach eigenem Willfn  f  über die Verwaltung dieses Reiches verfügen dürften.  hm man daher «teiis  Als persönliche Motive Bernhards zum Aufstand na  sein Mißtrauen gegen die Ordinatio imperii, teils aber auch sein Streben  ‚nach Machterweiterung und evtl. nach Verdrängung seines Oheims an.'®  Sobald man nun von letzterem ausgeht, muß geschlossen werden, Bernhard  habe die Ordinatio im Prinzip angegriffen. Was ihn persönlich anbetrifft, so  besaß er keine rechtliche Handhabe zu einem solchen Vorgehen.'® Er war der  Sohn des zweiten Sohnes Karls d.Gr., er konnte froh sein, daß ıhm d;r  1 Vgl. dazu Simson, Jbb 1S.112£  A  12 per omnia subiectum sit, sicut etpatri nostro  fuit et \Ünobis Deo volente pré.{e-i  senti tem  ore subiectum manet.  13 Da  b  ei könnte die Fassung des Kapitels die Annahme erlauben, als sei über.  den Grad der Abhängigkeit Italiens diskutiert worden. Das wiederum würde darauf  hinweisen, daß irgendwo Bestrebungen bestanden hätten, Italien eine selbständigere  Stellung zu verschaffen. Daraus allerdings ließe sich auf einfache Weise die bereits  aufgezeigte Verschiebung der ursächlichen Beziehungen zwischen diesem Reichstage _  und dem Aufstand Bernhards in der Erzählung Nithards erklären. Bei einer evtl.  Existenz solcher Bestrebungen wären die Nichtzulassung Bernhards und se1ne Ni6ht‚-  n  erwähnung verständlich.  14 Fichtenau, Heinrich, Das karolingische Imperium,  Zürich 1949, S. 241 £. neigt  dazu, in der Reichsordnung von 817 schon den Beginn eines aktiven Vorgehens  é  Ludwigs gegen Bernhard zu sehen, eine Annahme, die nicht in allen Punkten ge-  sichert erscheint. Als gewiß kann nur angenommen werden, daß ‘Bgrnhard sich b&  droht erachtete und zu entsprechenden Maßnahmen schritt.  1 Vgl. dazu Simson, Jbb I, 113; Eiten, Gustav, Das Unterk  önigtum im Reiche  ‚ der Merowinger und Karolinger, Heidelberger Abh. z. mittl. u. n. Gesch., H. 18 .  4  (1907) S. 52, 69 ff. Über seine Zielsetzung sagen die Reichsannalen, er habe die  Alleinherrschaft erstrebt. Da er  leichzeitig alle Zu:  gänge nach Italien sichern ließ,  kann sich das natürlich auf die Alleinherrschaft in Italien beziehen. Ahnlich berichtet  der Astronom, Bernhard sei vom Kaiser abgefallen, alle Großen in Italien hätten.  ch Italien gesperrt (cap. 29). -  sich ihm angeschlossen, und man habe alle Zugänge na  Auch bei Nithard heißt es, Bernhard sei vom Kaiser a  bgefallen (I, 2). Eine Aus-  nahme bildet Thegan, der berichtet, Bernhard habe den Kaiser seines Reiches be-  %x  _ rauben wollen (c  22). Allerdings berichtet er den Verlauf der Verschwörung  ä5;  so d  _ reichlich summaris  aß es fraglich ist, wie vyeit man seiner Begrfin-éung des Auf.’  ©  A  M  E  ‘L£droht erachtete und entsprechenden Mafsnahmen schritt.

15 Vgl dazu Simson, Jbb I‚ FISS Eiten, Gustav, Das Unterkönigtum 1 Reiche
er Merowıinger und Karolinger, Heidelberger Abh B muittl. Gesch., 18

GL907:) Z Über seiıne Zielsetzung SdBCc die Reichsannalen, habe die
Alleinherrschaft erstrebt. Da leichzeitig alle Zugange nach Italien sichern ließ,
kann siıch das natürlich auf die einherrschaft 1n Italien beziehen. Ahnlich berichtet7  F  K  vm  Unt  ersuchunge:  }  7  4  a  £  X  Al  vbs3'i.chte‘n‘ Ber_nha.rds. Es ist schon sci1wé  r, ein ]-3i.ld ;1;a;rüirer zu  | ‘ei'gentlic>:lv"len  « erlangen, wie er der Ordinatio imperii gegenüberstand. Angesichts der Ein-  heitsbestrebungen bot für ihn von vorneherein der Faktor eine Beunruhi-  47  gung, daß das Erbrecht der Enkel noch mehr umstritten war, als das der  Söhne. Der Verlauf des Reichstages von 817, sowie das aus seinen Beschlüssen  hervorgegangene Dokument waren nicht geeignet, ihm volle Beruhigung zu  ‚eben.  Auffallend ist vor aller£1‚ daß er nicht zur Teilnahme eingeladen wurde,  und daß sein Name in der Ordinatio imperii nirgends auftaucht.‘! Zwar  wird in cap. 17 das italische Reich erwähnt, doch nur in seiner sachlichen  A  Abhängigkeit vom Kaiser,!? während die Person des Herrschers völlig igno-  riert wird.!® Immerhin konnte darin etwas Drohendes gegen Bernhard liegen,  denn die Abhängigkeit Italiens war bisher derart gewesen, daß Karl d. Gr.  es ganz nach seinem Gutdünken verliehen hatte.'* Der Schluß mußte also  nahelieg  en, daß auch Ludwig und später Lothar ganz nach eigenem Willfn  f  über die Verwaltung dieses Reiches verfügen dürften.  hm man daher «teiis  Als persönliche Motive Bernhards zum Aufstand na  sein Mißtrauen gegen die Ordinatio imperii, teils aber auch sein Streben  ‚nach Machterweiterung und evtl. nach Verdrängung seines Oheims an.'®  Sobald man nun von letzterem ausgeht, muß geschlossen werden, Bernhard  habe die Ordinatio im Prinzip angegriffen. Was ihn persönlich anbetrifft, so  besaß er keine rechtliche Handhabe zu einem solchen Vorgehen.'® Er war der  Sohn des zweiten Sohnes Karls d.Gr., er konnte froh sein, daß ıhm d;r  1 Vgl. dazu Simson, Jbb 1S.112£  A  12 per omnia subiectum sit, sicut etpatri nostro  fuit et \Ünobis Deo volente pré.{e-i  senti tem  ore subiectum manet.  13 Da  b  ei könnte die Fassung des Kapitels die Annahme erlauben, als sei über.  den Grad der Abhängigkeit Italiens diskutiert worden. Das wiederum würde darauf  hinweisen, daß irgendwo Bestrebungen bestanden hätten, Italien eine selbständigere  Stellung zu verschaffen. Daraus allerdings ließe sich auf einfache Weise die bereits  aufgezeigte Verschiebung der ursächlichen Beziehungen zwischen diesem Reichstage _  und dem Aufstand Bernhards in der Erzählung Nithards erklären. Bei einer evtl.  Existenz solcher Bestrebungen wären die Nichtzulassung Bernhards und se1ne Ni6ht‚-  n  erwähnung verständlich.  14 Fichtenau, Heinrich, Das karolingische Imperium,  Zürich 1949, S. 241 £. neigt  dazu, in der Reichsordnung von 817 schon den Beginn eines aktiven Vorgehens  é  Ludwigs gegen Bernhard zu sehen, eine Annahme, die nicht in allen Punkten ge-  sichert erscheint. Als gewiß kann nur angenommen werden, daß ‘Bgrnhard sich b&  droht erachtete und zu entsprechenden Maßnahmen schritt.  1 Vgl. dazu Simson, Jbb I, 113; Eiten, Gustav, Das Unterk  önigtum im Reiche  ‚ der Merowinger und Karolinger, Heidelberger Abh. z. mittl. u. n. Gesch., H. 18 .  4  (1907) S. 52, 69 ff. Über seine Zielsetzung sagen die Reichsannalen, er habe die  Alleinherrschaft erstrebt. Da er  leichzeitig alle Zu:  gänge nach Italien sichern ließ,  kann sich das natürlich auf die Alleinherrschaft in Italien beziehen. Ahnlich berichtet  der Astronom, Bernhard sei vom Kaiser abgefallen, alle Großen in Italien hätten.  ch Italien gesperrt (cap. 29). -  sich ihm angeschlossen, und man habe alle Zugänge na  Auch bei Nithard heißt es, Bernhard sei vom Kaiser a  bgefallen (I, 2). Eine Aus-  nahme bildet Thegan, der berichtet, Bernhard habe den Kaiser seines Reiches be-  %x  _ rauben wollen (c  22). Allerdings berichtet er den Verlauf der Verschwörung  ä5;  so d  _ reichlich summaris  aß es fraglich ist, wie vyeit man seiner Begrfin-éung des Auf.’  ©  A  M  E  ‘L£7  F  K  vm  Unt  ersuchunge:  }  7  4  a  £  X  Al  vbs3'i.chte‘n‘ Ber_nha.rds. Es ist schon sci1wé  r, ein ]-3i.ld ;1;a;rüirer zu  | ‘ei'gentlic>:lv"len  « erlangen, wie er der Ordinatio imperii gegenüberstand. Angesichts der Ein-  heitsbestrebungen bot für ihn von vorneherein der Faktor eine Beunruhi-  47  gung, daß das Erbrecht der Enkel noch mehr umstritten war, als das der  Söhne. Der Verlauf des Reichstages von 817, sowie das aus seinen Beschlüssen  hervorgegangene Dokument waren nicht geeignet, ihm volle Beruhigung zu  ‚eben.  Auffallend ist vor aller£1‚ daß er nicht zur Teilnahme eingeladen wurde,  und daß sein Name in der Ordinatio imperii nirgends auftaucht.‘! Zwar  wird in cap. 17 das italische Reich erwähnt, doch nur in seiner sachlichen  A  Abhängigkeit vom Kaiser,!? während die Person des Herrschers völlig igno-  riert wird.!® Immerhin konnte darin etwas Drohendes gegen Bernhard liegen,  denn die Abhängigkeit Italiens war bisher derart gewesen, daß Karl d. Gr.  es ganz nach seinem Gutdünken verliehen hatte.'* Der Schluß mußte also  nahelieg  en, daß auch Ludwig und später Lothar ganz nach eigenem Willfn  f  über die Verwaltung dieses Reiches verfügen dürften.  hm man daher «teiis  Als persönliche Motive Bernhards zum Aufstand na  sein Mißtrauen gegen die Ordinatio imperii, teils aber auch sein Streben  ‚nach Machterweiterung und evtl. nach Verdrängung seines Oheims an.'®  Sobald man nun von letzterem ausgeht, muß geschlossen werden, Bernhard  habe die Ordinatio im Prinzip angegriffen. Was ihn persönlich anbetrifft, so  besaß er keine rechtliche Handhabe zu einem solchen Vorgehen.'® Er war der  Sohn des zweiten Sohnes Karls d.Gr., er konnte froh sein, daß ıhm d;r  1 Vgl. dazu Simson, Jbb 1S.112£  A  12 per omnia subiectum sit, sicut etpatri nostro  fuit et \Ünobis Deo volente pré.{e-i  senti tem  ore subiectum manet.  13 Da  b  ei könnte die Fassung des Kapitels die Annahme erlauben, als sei über.  den Grad der Abhängigkeit Italiens diskutiert worden. Das wiederum würde darauf  hinweisen, daß irgendwo Bestrebungen bestanden hätten, Italien eine selbständigere  Stellung zu verschaffen. Daraus allerdings ließe sich auf einfache Weise die bereits  aufgezeigte Verschiebung der ursächlichen Beziehungen zwischen diesem Reichstage _  und dem Aufstand Bernhards in der Erzählung Nithards erklären. Bei einer evtl.  Existenz solcher Bestrebungen wären die Nichtzulassung Bernhards und se1ne Ni6ht‚-  n  erwähnung verständlich.  14 Fichtenau, Heinrich, Das karolingische Imperium,  Zürich 1949, S. 241 £. neigt  dazu, in der Reichsordnung von 817 schon den Beginn eines aktiven Vorgehens  é  Ludwigs gegen Bernhard zu sehen, eine Annahme, die nicht in allen Punkten ge-  sichert erscheint. Als gewiß kann nur angenommen werden, daß ‘Bgrnhard sich b&  droht erachtete und zu entsprechenden Maßnahmen schritt.  1 Vgl. dazu Simson, Jbb I, 113; Eiten, Gustav, Das Unterk  önigtum im Reiche  ‚ der Merowinger und Karolinger, Heidelberger Abh. z. mittl. u. n. Gesch., H. 18 .  4  (1907) S. 52, 69 ff. Über seine Zielsetzung sagen die Reichsannalen, er habe die  Alleinherrschaft erstrebt. Da er  leichzeitig alle Zu:  gänge nach Italien sichern ließ,  kann sich das natürlich auf die Alleinherrschaft in Italien beziehen. Ahnlich berichtet  der Astronom, Bernhard sei vom Kaiser abgefallen, alle Großen in Italien hätten.  ch Italien gesperrt (cap. 29). -  sich ihm angeschlossen, und man habe alle Zugänge na  Auch bei Nithard heißt es, Bernhard sei vom Kaiser a  bgefallen (I, 2). Eine Aus-  nahme bildet Thegan, der berichtet, Bernhard habe den Kaiser seines Reiches be-  %x  _ rauben wollen (c  22). Allerdings berichtet er den Verlauf der Verschwörung  ä5;  so d  _ reichlich summaris  aß es fraglich ist, wie vyeit man seiner Begrfin-éung des Auf.’  ©  A  M  E  ‘L£der Astronom, Bernhard se1 VO: Kaiser abgefallen, alle Großen 1n Italıen hätten D}  D}

Ita len gesperrt (cap 29)sıch ıhm N lossen, und INa  - habe alle Zugänge
Auch bei Nithard heißt CS, Bernhard se1 VO Kaiser bgefallen Gn 2 Eine Aus-
nahme bildet Thegan, der berichtet, Bernhard habe den Kaıiıser se1NeSs Reiches be-

drauben wollen (C 2) Allerdings berichtet den Verlaut der Verschwörung' a«xreichlich sum_maris ß fraglich ist, W1ıe weit iInan seiner Begrün-éung des Auf-

B
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Mohr, Die: kirchliche Einheitspartei

Großwvater den Reichsteil SE1NES Vaters ZU$T. Verwaltung üBertraéen ' ha.t£é‚
rechtliche Ansprüche autf etwas Höheres zab für ıhn. nıcht. Es bleibt also
wohl eher für se1n Handeln der Faktor der persönlıchen Unsicherheıit, 'ın der
er sich nach Erlafß der Reichsordnung befand. Vielleicht lıegt die Erklärung
hierfür 1n der Nachricht Thegans, der, allerdings als einz1ge€ Quelle, schreıbt,
Bernhard se1 VO  3 außerehelicher Geburt yewesen.“‘ In diesem Falle konnte
ıhn cap bedenklich stimmen, AusSs dem klar hervorgeht, da{fß den Söhnen
außerehelicher Geburt keıin Nachfolgerecht zugestanden werden sollte. Dar-
auf könnten auch die Mafßnahmen deuten, die laut der Berichte 1n den
Reichsannalen und beim Astronom ergriff: Sıcherung der Alpenpässe,
den Zugang nach Italien SpECIICH, und eidliche Verpflichtung der italı-
schen Großen. Denn das sind keine Anordnungen, die eLtwa die Absıcht VOE-

N, dıe Ordinatio aufzuheben und den Kaiser "Lhron verjagen.
Di1e Ausdrucksweise der Quellen, Bernhard se1 VOII Kaiser abgefallen, 1St
demnach ;ohl verstehen, dafß C sich ıne Sonderstellung 1n Italıen
1Abtrotzen wollte.}® Dem entsprach auch der Ausgang, denn tand miıt seinen
Ideen nıcht genügend Anklang 1n Italıen, daß den Streitkräften des
Kaisers von vornehereın nıcht gewachsen WAarTL.

Dıie Sonderstellung, dıe Bernhard beanspruchte, 1e1 sıch darauf begründen,
daß se1n Großvater ihn als Nachtolger se1ınes Vaters nach Italıen geschickt
hatte, WO se1t dem Frühjahr 813 unfer dem 'Tıitel YEX Langobardorum ”
erscheint. Weiterhin wurde 1m gleichen Jahre aut dem Aachener Reichs-
tage 1n dieser W.ürde bestätigt. Da gleichzeit1g se1n Oheım Ludwig als Nach-

des bringt die Chronik von Moissac die gleichen Angaben,standes vertrauen darf£. In
ındem S1€ chreibt, Bernhard habe sıch >> den KaiserI} noch präzıser gefaßt,

und durch Gewalt sıch das eich verschafften wollen.und dessen Söhne erhobe
Allerdings ‚schließen sıch die Reichsannalen selbst 1in einem spateren Bericht dieser
Meinung d} indem S1e VO:  w der Begnadigung derjenigen schreiben, die sich mıiıt
Bernhard ın Italiıen :} LudWI1gs aupt seine Herrschaft verschworen vehabt
hätten (Ann. regn1 Franc. 821) Ahnlich drückt sich auch der Astronom aus (cap. 34)
Sah man vielleicht die Dınge 1m Jahre 821 anders 28 als 1im Zeitpant des Ge-
chehens 1m Jahre 817?

ckel,; Wilhelm, Das Thronfolgerecht derden rechtlichen Fragen 1
unehelichen Karolinger, Zeitschr. Savıgn St. SCIM. Abt. 24 (1903) 120

CSan, Cap Z Anschließend Al italischen Aufstand berichtet dann,
der Kaiser habe seinen Brüdern Drogo, Hug und Theoderich, Iso ebenftalls a E1

ehelichen Nachkommen, ZUr Minderun der 7 wietracht die Lonsur geben lassen.
benso schreibt Nıthard, der Kaiser ha Besorgnis, seine Halbbrüder könnten

durch Aufwiıegelung des Volkes ebenso WwW1e Bernhard andeln, 1E€ scherenspäater
1n15 Kloster unterbringen lassen CcE Z Die Reichsannalen und der Astronomund 1  cht. Zusammenstellungrechen von diesen Dıngen bezeichnenderweise überhau

r einschlägiıgen Quellenberichte bei Abel-Simson, Jahr ücher\ des fränkischen R_ei—d€  ch1C5 unter Karl Gr., Bd 11 (Lei Z1g 483Ar  ‚}46hr;  Die i(;t0511&;e E11'1he1£81:#;‚mel  x  f  Großvater defi Reichstéil seines Vaters‘ zu'r'r Vér%a‘lmng üiaertragen'hatfé‚  rechtliche Ansprüche auf etwas Höheres gab es für ihn nicht. Es bleibt also  wohl eher für sein Handeln der Faktor der persönlichen Unsicherheit, in der  er sich nach Erlaß der Reichsordnung befand. Vielleicht liegt die Erklärung  hierfür in der Nachricht Thegans, der, allerdings als einzige Quelle, schreibt,  Bernhard sei von außerehelicher Geburt gewesen.!” In diesem Falle konnte  ihn cap. 15 bedenklich stimmen, aus dem klar hervorgeht, daß den Söhnen  außerehelicher Geburt kein Nachfolgerecht zugestanden werden sollte. Dar-  auf könnten auch die Maßnahmen deuten, die er laut der Berichte in den  Reichsannalen und beim Astronom ergriff: Sicherung der Alpenpässe, um  den Zugang nach Italien zu sperren, und eidliche Verpflichtung der itali-  schen Großen. Denn das sind keine Anordnungen, die etwa die Absicht ver-  raten, die Ordinatio aufzuheben und den Kaiser vom Thron zu verjagen.  Die Ausdrucksweise der Quellen, Bernhard sei vom Kaiser abgefallen, ist  demnach wohl so zu verstehen, daß er sich eine Sonderstellung in Italien  abtrotzen wollte.!® Dem entsprach auch der Ausgang, denn er fand mit seinen  Ideen nicht genügend Anklang in Italien, so daß er den Streitkräften des  Kaisers von vorneherein nicht gewachsen war.  Die Sonderstellung, die Bernhard beanspruchte, ließ sich darauf begründen,  daß sein Großvater ihn als Nachfolger seines Vaters nach Italien geschickt  hatte, wo er seit dem Frühjahr 813 unter dem Titel rex Langobardorum“®  erscheint. Weiterhin wurde er im gleichen Jahre auf dem Aachener Reichs-  tage in dieser Würde bestätigt. Da gleichzeitig sein Oheim Ludwig als Nach-  S  des bringt die Chronik von Moissac die gleichen Angaben,  standes vertrauen darf. In  indem sie schreibt, Bernhard habe sich gegen den Kaiser  nur noch präziser gefaßt,  n und durch Gewalt sich das Reich verschaffen wollen.  und dessen Söhne erhobe:  Allerdings schließen sich die Reichsanna  len selbst in einem späteren Bericht dieser  Meinung an, indem sie von der Begnadigung  derjenigen schreiben, die sich mit  Bernhard in Italien gegen Lud  wigs Haupt un  seine Herrschaft verschworen gehabt  hätten (Ann. regni Franc. 821).  Ahnlich drückt sich auch der Astronom aus (cap. 34).  Sah. man vielleicht die Dinge im Jahre 821 anders an,  als im Zeitpant ‚des Ge-  E4  schehens im Jahre 817?  ckel, Wilhelm, Das Thronfolgerecht der  16 Vgl. zu den rechtlichen Fragen Si  unehelichen Karolinger, Zeitschr. d. Savigny-  17  St. germ. Abt. 24 (1903) S. 120 ff.  egan, cap. 24. Anschließend an den  italischen Aufstand berichtet er dann,  der Kaiser habe seinen Brüdern Drogo, Hug und Theoderich, also ebenfalls außer-  4  ehelichen Nachkommen, zur Minderung der Zwietracht die Tonsur geben lassen.  7  *  Ebenso schreibt Ni  thard, der Kaiser habe aus Besorgnis, seine Halbbrüder könnten  durch Aufwi  egelung des Volkes ebenso wie Bernhard handeln, sie scheren  später.  in  as Kloster unterbringen lassen (I, 2). Die Reichsannalen und der Astronom  und_  £ nicht. Zusammenstellung  sprechen von diesen Dingen bezeichnenderweise überhau  r einschlägigen Quellenberichte bei Abel-Simson, Jahr!  ücher‘ .des fränkisdlen ‘R_ei—  R  $  hes unter Karl d. Gr., Bd. II (Lei  zig 1883) S. 483 £.  — - Auf Grund eines Briefes  es Erzbischofs Hetti von  Triei‘ an den Bischof  Frothar von Toul ist feststehend, daß es nicht zu einem Angriff Bernhards auf die  fränkischen Lande kam, denn es wird darin das Aufgebot zum Krieg in Italien  gegen den dort _aufständi‘s_c’ne:1 Bernhard erlassen, quia dominus imperator suum  anto citius poterit in partes illas una cum fidelibus suis pergat.  iter praeparat, ut qu  9  enden: Mühlbacher, E., Zur Gesch  Vgl. hierzu und zu dem folg  N  ichte Königy  afds von It_al.ien„ MIOG II ‘(1“881) S: 296 £1:18 Auf Grund eines Brietfes Erzbischofs Hetti VO!  S Triery den Bischof
Frothar von "Toul 1st feststehend, da{ß nicht einem Angriff Bernhards auf die
fränkischen Lande kam, enn wird darın das Aufgebot ZUIN Krieg in Italiıen
gegen den dort au_fstäri—di's_cbep Bernhard erlassen, quı1a dominus imperator SUUmM

anto citius poterit in partes iıllas una CU) fidelibus SU1S pPerSart.iter praeparat, quAr  ‚}46hr;  Die i(;t0511&;e E11'1he1£81:#;‚mel  x  f  Großvater defi Reichstéil seines Vaters‘ zu'r'r Vér%a‘lmng üiaertragen'hatfé‚  rechtliche Ansprüche auf etwas Höheres gab es für ihn nicht. Es bleibt also  wohl eher für sein Handeln der Faktor der persönlichen Unsicherheit, in der  er sich nach Erlaß der Reichsordnung befand. Vielleicht liegt die Erklärung  hierfür in der Nachricht Thegans, der, allerdings als einzige Quelle, schreibt,  Bernhard sei von außerehelicher Geburt gewesen.!” In diesem Falle konnte  ihn cap. 15 bedenklich stimmen, aus dem klar hervorgeht, daß den Söhnen  außerehelicher Geburt kein Nachfolgerecht zugestanden werden sollte. Dar-  auf könnten auch die Maßnahmen deuten, die er laut der Berichte in den  Reichsannalen und beim Astronom ergriff: Sicherung der Alpenpässe, um  den Zugang nach Italien zu sperren, und eidliche Verpflichtung der itali-  schen Großen. Denn das sind keine Anordnungen, die etwa die Absicht ver-  raten, die Ordinatio aufzuheben und den Kaiser vom Thron zu verjagen.  Die Ausdrucksweise der Quellen, Bernhard sei vom Kaiser abgefallen, ist  demnach wohl so zu verstehen, daß er sich eine Sonderstellung in Italien  abtrotzen wollte.!® Dem entsprach auch der Ausgang, denn er fand mit seinen  Ideen nicht genügend Anklang in Italien, so daß er den Streitkräften des  Kaisers von vorneherein nicht gewachsen war.  Die Sonderstellung, die Bernhard beanspruchte, ließ sich darauf begründen,  daß sein Großvater ihn als Nachfolger seines Vaters nach Italien geschickt  hatte, wo er seit dem Frühjahr 813 unter dem Titel rex Langobardorum“®  erscheint. Weiterhin wurde er im gleichen Jahre auf dem Aachener Reichs-  tage in dieser Würde bestätigt. Da gleichzeitig sein Oheim Ludwig als Nach-  S  des bringt die Chronik von Moissac die gleichen Angaben,  standes vertrauen darf. In  indem sie schreibt, Bernhard habe sich gegen den Kaiser  nur noch präziser gefaßt,  n und durch Gewalt sich das Reich verschaffen wollen.  und dessen Söhne erhobe:  Allerdings schließen sich die Reichsanna  len selbst in einem späteren Bericht dieser  Meinung an, indem sie von der Begnadigung  derjenigen schreiben, die sich mit  Bernhard in Italien gegen Lud  wigs Haupt un  seine Herrschaft verschworen gehabt  hätten (Ann. regni Franc. 821).  Ahnlich drückt sich auch der Astronom aus (cap. 34).  Sah. man vielleicht die Dinge im Jahre 821 anders an,  als im Zeitpant ‚des Ge-  E4  schehens im Jahre 817?  ckel, Wilhelm, Das Thronfolgerecht der  16 Vgl. zu den rechtlichen Fragen Si  unehelichen Karolinger, Zeitschr. d. Savigny-  17  St. germ. Abt. 24 (1903) S. 120 ff.  egan, cap. 24. Anschließend an den  italischen Aufstand berichtet er dann,  der Kaiser habe seinen Brüdern Drogo, Hug und Theoderich, also ebenfalls außer-  4  ehelichen Nachkommen, zur Minderung der Zwietracht die Tonsur geben lassen.  7  *  Ebenso schreibt Ni  thard, der Kaiser habe aus Besorgnis, seine Halbbrüder könnten  durch Aufwi  egelung des Volkes ebenso wie Bernhard handeln, sie scheren  später.  in  as Kloster unterbringen lassen (I, 2). Die Reichsannalen und der Astronom  und_  £ nicht. Zusammenstellung  sprechen von diesen Dingen bezeichnenderweise überhau  r einschlägigen Quellenberichte bei Abel-Simson, Jahr!  ücher‘ .des fränkisdlen ‘R_ei—  R  $  hes unter Karl d. Gr., Bd. II (Lei  zig 1883) S. 483 £.  — - Auf Grund eines Briefes  es Erzbischofs Hetti von  Triei‘ an den Bischof  Frothar von Toul ist feststehend, daß es nicht zu einem Angriff Bernhards auf die  fränkischen Lande kam, denn es wird darin das Aufgebot zum Krieg in Italien  gegen den dort _aufständi‘s_c’ne:1 Bernhard erlassen, quia dominus imperator suum  anto citius poterit in partes illas una cum fidelibus suis pergat.  iter praeparat, ut qu  9  enden: Mühlbacher, E., Zur Gesch  Vgl. hierzu und zu dem folg  N  ichte Königy  afds von It_al.ien„ MIOG II ‘(1“881) S: 296 £1:1' enden: Mühlbacher, E., Zur GeschVgl hierzu und Zu dem olg iıchte K_önig)ards VvVon Itallien, TG 11( 296



Untersuchungen

folger Kaısertum designiert wurde,* yeschah also diese Bestatıgung
Rahmen ucn Reichsordnung, die die Stelle der durch den 'Tod der
beiıden alteren Kaisersöhne iıllusorisch gewordenen 1V1S10 LEZNOLU VO  e

S06 ELE 21 W ıe konnten aAber 11U  , Anhänger der kirchlichen Einheitspartei
ML diesem Aufstand Verbindung kommen, denn S1C werden den
Verhandlungen ote solchen Beziehung beschuldigt?

Zunächst einmal bedeutet diese Beschuldigung 1Ne zumiındest kritische
Eınstellung die Ordinatio IMDCIN Wır W155C1 Ja, dafß diese dem
Druck Auseinandersetzung der Parteıen ofe zustande kam Be1
Berücksichtigung der Einleitung ıhres Textes erg1ibt sıch 02 die Möglıich-
keit da{fß der Anstofß ZUr Behandlung der Frage der Reichseinheit überhaupt
VO'  3 deren Gegnern ausg1Nn Denn heißt da, der Kaiser SC1 ermahnt WOTLI-

den, solange noch Gesundheit sSC1 und 6112 allzemeıner Friede Reich
bestehe nach altväterlicher Sıitte das Reich teilen Aber, 1STt welter
lesen obwohl diese Ermahnung Ergebenheit un TIreue veschah SCI1I

doch dem Kailser un den Einsıchtigen besser erschienen, nıcht den Söhnen
zuliebe die Eıinheit des Reiches aufzugeben, weıl adurch möglıcherweise
Ärgern1is 1ı der Kirche entstehen könnte un der beleidigt werden könnte,

dessen Gewalt alle Reiche stünden.
Dıie Meınungen INUSSCHN also auf diesem Aachener Reichstage hart autfeın-

ander geprallt SsSC1iHN der Text PE uns außerdem, daß die Erbteilungs-
parteı mächtig WAar, SC1 Zahl sSsCcC1 durch einflußreıiche Persönlichkeiten,
on WAare ihr nıcht der offiziellen Fassung des Dokumentes zugebilligt

20 Ann n Franc. 813 Die andern Quellen beri  ten allerdings ıcht VO
dieser Erhebung Bernhards.

21 Daraus scheint Bernhard besondere Rechte für sich abgeleitet aben, enn
hat nach Karls Tode nıcht sofort die Herrschaft Ludwigs anerkannt und muljfßte

IST Aaus Ltalıen herbeibefohlen werden Die Regelung der Angelegenheit geschah
nach Thegan (cap 12) durch Bernhards Huldigung und Treueid Die andern Quellen
W 1SSCH davon nichts, sondern schreiben NUL, Bernhard SC1 reich beschenkt VO  3 Ludwig
entlassen worden Thegan, der ebentalls diese Geschenke erwähnt schließt miıt der
auffallenden Bemerkung CU] 1iTterum 1Te incolumem Ltalıam Das 1ST
nıcht 9 die Lehenshuldigung völlıg glaubhaft machen Vielleicht kam
eher Art Kompromi(ß, indem 11a  - auf die Bestimmungen der 1V1S10

zurückgrift durch die Bernhard e1iNeEe größere Selbständigkeit behalten
konnte Darauf könnte auch die Betonung der Sonderstellung Italiens der rdi-

IMPCIN11 deuten, indem nämlich die Regelung für Italien erst ZU Schlufß
den Text aufgenommen IST, wodurch nicht allgemeın die Nachfolgeordnung
tür die fränkischen Teilreiche tällt. Die Bestimmung, da{ß dieses eich ach des
alsers ode Lothar als se1IiNeEN achfolger ı Jeicher Weise überzugehen hatte,
W 1€ Ludwig selbst und SC1H Vater arl besessen hatten, 1e1 also die tellung
Italiens völliıg abhängig SCe1N VO Willen des jeweiligen Kaisers, und diesem
Sınne konnte allerdings die Ordinatio 3IMPECT11 1Ne starke Bedrohung für Bernhards
bisherige Stellung darstellen. Vgl Z uch noch Mühlbacher, B Deutsche Ge-
schichte den Karolingern, Stuttgart 1896 3725

29 Vgl Aazu auch Ausführungen LMA 24 147 ı



Mohr, Die kirchlichg E  Einheitspartei
worden, ıhr Vorgehefi sSCe1 auf yöttlıche Eingebung hin ?? ünd außerdem
devote tideliter erfolgt. Oftenbar versuchte Nan beide Parteien in dem
Bild versöhnen, C(sOtt habe diesen Streit zugelassen, auf diesem Wege

dem Zzu  n Ergebnis der Reichsordnung tühren. Wır mussen
daher die Möglichkeit 1mM Auge Dehalten, da{fß die Ordinatıio imper11 als
Urkunde einen Kompromuifßs für beıde Seıten darstellte.

Dem entspricht auch das starke Unterstreichen der yöttlichen Eingebung
be1 der Kaiserwahl Lothars. (Gott wird durch Fasten, Gebet und Almosen
dreı Tage lang Erleuchtung vebeten, und dann tallen miıt seiner Hıiılte
alle Stimmen auf Lothar.** Es War damıt der Erstgeborene gewählt
worden, aber die Wahl stand auf eiınem VO: Geburtsrecht unabhängigen
Fundament. Auf diese Weıse wurde offensichtlich beabsıchtigt, eın Einver-
ständnıs beider Gruppen mMI1t dieser CEStCH, nach den Gesichtspunkten der
Reichseinheit vollzogenen Wahl erreichen. Dabe] kam INa  — durch Er-
NCHNNUNS der beiden nachgeborenen Söhne Königen der Erbteilungspartei

»  9 wobel yleichzeıt1g die Gebıiete festgelegt wurden, die s1e
nach dem ode des Aalsers verwalten sollten. Auf der andern Seıite erreichte
gerade dadurch die Einheitsparte1 offensichtlich nıcht in vollem aße ihr
Ziel

Damıt 1St. ındes noch keın hinreichender Grund ü iıne Verbindung der
Einheitspartei ZU: Auftfstand Bernhards gegeben. Jle Quellenberichte nun

zeıgen insofern eIN einheitliches Bıld, als 1n Italıen ine aufständische
Bewegung gyemeldet wiırd, und da{ß erst 1m Anschlufß Bernhards Nieder-
lage eıne Mitschuld der Einheitsparteı behauptet wiırd. Im übrıgen aber sind
Wiıdersprüche und Unstimmigkeıten der Aussagen testzustellen.“®  z Vor allem

28 subito dıvina inspiratione ESLT, 1105 fideles nostrı mMmONeEreNT, Uuate-
11US anentfe OSLTIra incolomitate PacCc undique Deo de tOt1US
regn] de filıorum NOStrorum IMNOTEe NOSTrOorum Lra  us
Ganshof, Francoıs E: Over het idee V  — het keizerschap Di) Lodewijk de Vrome
tijdens het eerste deel] van zın regering (Mededelingen Va  e} de koninklijke Vlaamse
Academie 00r Wetenschappen, Letteren OTle unsten Va  ; Belgie, Ki<  O
Letteren, Jaargang (1953), Nr. 9! 11) 1St diese Stellung der Erbteilungspartel
völlig eNtgZANZECN, daß 1_.1n*berechtigter Weise die Idee eines Kompromisses
rückweist.

Ann regn] Franc. 817; Thegah, Cap 2 E} AÄstronom, Cap 2 9 Chron. Moiss.
817 Die Parallelität, die Ganshof Mededel 15i 13 der Papstwahl glaubte
teststellen können, 1St siıch bedeutungslos. Da alle Macht auf Erden der
Auffassung der damaligen Zeit auf Gott zurückgeht, ergibt sich daraus bei allen
Vorgängen, die 1 (eiste Gottes VOrgeNOMMCN werden, das divına inspiratione
und Dej NUtu, SOW1€ die Einleitung durch Fasten un Gebet Das hat mit der Vor-
nahme VO: Papst- der Kaiserwahl sich nıchts U:  3

Be] Thegan kommt überhaupt EeISLT bei der Untersuéhung auf dem nachfolgen-
den Reichstag heraus, da{fß die Verschwörung weıltverzweigter BEeWESCH sS£e1 (cap 22)
Die Reichsannalen betonen in auffallender Form, Bernhard und seine An-
hänger hätten nach ihrer freiwilligen Kapiıtulation gleich eım ersten Verhör alles
MIt ihrem Unternehmen Zusammenhängende enthüllt Im CGanzen ahnlich chreibt
der Astronom, Nnur sucht den Hergang och schärfer betonen (cap 9) In
Einzelheiten behauptet Sanz klar, da{f auch die Mitschuldigen gleich beim ersten

Yerhör angegeben worden se1en, während die Reichsannalen DUr allzemeın schre  1-
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Uuchungen
muß e1in Wic‘htigéf Ünterschied 1n der ‘rG‚ésam;:haltung beachtet w‘érden.”' Die
Reichsannalen betonen nämlıch Beginn ihrer Erzählung über den Auf-
stand, die Berichte über die Ereignisse seı1en teils wahr, teıls falsch SCWESCH,
dagegen schreiht der Astronom 1n auffallender Schärfe, der Kaiıser habe das
alles durch siıchere Boten aufs zuverlässıgste erfahren, und ın dabei in
besonderem Sınne den Bischof Rathald und den Grafen Suppo. Hıer sınd
oftensichtlich Anzeıichen eiıner nachträglichen Diskussion erkennen, die
11 möglıch Se1N konnte, WEeNnN eın eıl der Feststellungen der Untersuchung
bestritten wurde. Daiß sıch die rage der Ausdehnung der Schuld Grup-
DCHN verschiedener Meınung bildeten, gyeht auch Aa us$s der Verschiedenartigkeıit
der Quellenberichte ber Bernhards Ende hervor, VO'  -} denen die eınen über
1ne treiwillige Unterwerfung, andere ebenso gewichtige, VO  3 eıner Getan-
gennahme sprechen.“” Die Frage der Freiwilligkeit scheint dabe1 auch damals
von gewisser Bedeutung SCWESCH se1n, ındem ;ohl mit iıhr auch die Echt-
heıit der o  n treiwilligen Aussagen bezweitelt wurde, VOT allem WAas die
Mitschuld der Anhänger der Einheitsparte1 betraf.

Eınen Anhaltspunkt ZUuUr Lösung unseres Problems finden WI1r 1in eıner
Zzewıssen zurückhaltenden Ausdrucksweise über die beschuldigten Bischöfe.
Und WAar ist €s ausgerechnet der Astronom, on bestrebt, die Maßnahmen
des Kaisers als gerechtfertigt erweısen, der hıer irgendwie zögert, das
Geschehene voll und Zanz bejahen. Es seı1en, drückt sich AUS, viele
Geistliche und Laıen Mıtwisser dieses Verbrechens ZSCWECSCH, Vo  w denen der
Autfruhr dieses Unwetters einıge Bischöfe einbezogen habe.?8 Man kann
daraus nıcht gerade eine ırekte Miıtwirkung der Bischöfe beim Aufstand
und damıiı ıne volle Mitschul.d erschließen. Dieser Eiındruck wird ENISPFE-
chend erhärtet durch das Verhalten des stärksten belasteten Bischofs,
Theodulfs Von Orleans, der n1ıe ine Mitschuld zugegeben hat, W1€e auch
behauptete, se1 nıcht durch eın gesetzmäisıges Verfahren verurteılt WOTL-
den.?*? Seine Beschuldigung erscheint allerdings begreiflich Aaus den besonders
radıkalen Ideen, die bezüglıch der Reichseinheit vertrat.” SO verlangte C
die Nachtolge sollte einem einzigen Sohne Ausschluß der ; übrigen von
jeglıcher Herrschaft übertragen werden. Das se1 trüher be1 allen Völkern so
Brauch gewesen.“” Daraus aßt sıch ine verschärfte Opposıtion Zzur Regelung”
ben, CS S€ 1 omnı14, ut1ı gesta gestanden worden. Sobaldy s$1€e€ von dén Haupt-
schuldigen Aaus Bernhards Umgebung auf den weılıteren Kreis der Mitschuldigen über-

C} 1St Aaus ihrer Ausdrucksweise nıcht klar ersichtlich, diese entdeckt W Uur-
den. Ahnlich unklar drückt sich das Chron Moıiss 817) Aaus.

26 Darauft hat schon S1imson, Jbb 5.116, Anm. hingewliesen.
27 Zusammenstellung der Berichte bei Simson, Jbb. 118

In der Übersetzung wurde versucht, die Gewundenheit des Originaltextes
beizubehalten.

Vgl die entsprechenden Belege bei Sımson, Jbb 1237 der Frage seiner
Schuld uch Kleinclausz, Arthur, L’empire carolingien, ses orıgines ses tran! OT-

matıons, Paris 1902 300, Anm Hauck, Albert, Kirchengeschichte Deutsdnl*ands,Aufl Berliın-Leipzig 1952 11 504
3l Vgl. dazu dıe Angaben bei Simson,Jbb 1141

31 Theodulf, Carnmnı. IN



M9hr‚ Die kirchliche Einheitspartei

von 817 \  vermuten, da Ja Lothars Brüder doch zu Königen erhoben w6rden
A C un tür die innere Verwaltung ıhrer Reichsteile 1e] Gewalt A m

halten hatten, da{fß bıs einem gewIlssen Grade VO  an eiıner Teilung der
Macht gesprochen werden konnte.

Wenn z IU  a War annehmen darf, da innerhalb der Reihen der Eın-
heitsparte1 Unzufriedenheit u  n  ber dıe Ordinatio imper11 herrschte, reicht
das iındes aum AaUs, eine Verbindung miIt Bernhard einer Verschwörung

die Person des Kaisers begründen. Di1e Versicherungen Theodults
über seıne Schuldlosigkeit dürften Vor allen Dıngen sich auf diesen Punkt
beziehen. Eine weıtere Schwierigkeit esteht 1n Bernhards Zielsetzung. Er-
strebte 1Ur eıne unabhängıge Stellung 1n Italiıen un WIr haben
sehen, dafß Ma  e} schwer EeLWAas anderes annehmen kann widersprach
dies iımmerhın dem Programm der Fınheiıit. Andererseits 1St fragen, w1ıe
die Einheitsparte1 eine evtl. Beseitigung des Kaisers durch Bernhard kn

ZUNSICH der Ordinatıo imper11 hätte begründen sollen.** Man könnte höch-&n —y
stens annehmen, S1e habe gehoftt, be1 einem Erfolg des italischen Autstan-
des würde auch die Ordinatıio fallen,® und müdßte ıhr 21sO eLWwW2 unterstellen,
S1e habe 1M TIrüben tischen wollen

Der einz1ige Anhaltspunkt aber, der in diese ıchLung zeigen könnte, 1St
das CONSCLUS ım Bericht des Astronomen: Frant huıus scelerıs CONSCLL
guamplures clericı SE [aiCcı, ınter qQu OS aliquos epıiscoborum huius procella8 tempestatıs InNvOLvIit. Lag vielleicht die Schuld der Einheıitsparte1 L1LUL darın,
dafß s1e siıch: ü\b€t' den Aufstand Bernhards freute, als eines Beweises, daß NUr

iıhre Ansıcht VO  >5 der unbedingten Finheit des Reiches VOT solchen Ere1g-
nıssen bewahren konnte, und s1e Aaus dieser Freude eın ehl machte?
Schließlich mussen WIr auf Grund Beobachtung über das Rıngen der
Parteirichtungen Hote durchaus ernsthaft be1 dem Vorgehen gegenE a n  k  p  9 E IEY N, die Einheitspartei auch einen el Verleumdungen in Rechnung stellen,
durch die unbequeme politische Gegner endgültig auszuschalten
dachte Darauft deutet auch die auffallende Betonung der freiwılligen Unter-
werfung un der freiwilligen Aussagen Bernhards und seiner Anhänger in
einem Teil der Quellen.*“

Eın klarer Einblick 1in diese Dinge fehlt uns jedoch, weıl WIr die Entwick-
lung der Reaktion die nach dem iıtalıschen Aufstande getroffenen
Maßnahmen nıcht eutlich erkennen können. Wır stehen vielmehr ‘plötzlich_X

39 Vgl auch 51mson, Jbb 1295 Anm.
} 'Theodults. Worte 1in Arl IX  E V, 75—78 sind aber vielleicht so deüten‚

daß auf seiten der Einheitspartei auch nicht\ der Wunsch vorhanden vewesen sel,
Bernhard möge sı1egen.

Hıer oibt wohl Thegan den richtigen Bericht, wonach erst die nachfolgende
Untersuchung autf der Reichsversammlung Aachen die weıtere Verzweigung der
Verschwörung ZUTLage brachte.. In Aachen hatte 1114  = gzute Gelegenheit, die Mitglie-
der der Einheitspartei e1ım Kaıser anzuschwärzen. Im übrigen stellen Nur die Reichs-
annalen es dar, als seien die Angeschuldigten 1n einem geordneten Ver-
ahren verurteilt worden. Vor allem der Astronom spricht in diesem Zusammen-
ang nicht einer Reichsversammlung und afßt den Ursprung des Urteils 1

Dunkeln (cap. 30) lle Quellen aber trennen außerd@ die Sache der beschuldig-
'}



10  . Ü£tér%u&i.ungén  und urivermittelt vor den Buß- undi Sühneäußerungen des Jahres 822, in  denen der Kaiser gerade das Vorgehen gegen Bernhard öffentlich verurteilte,  Immerhin ist zu sehen, daß die Reaktion gegen des Kaisers Politik so stark  war, daß sogar Thegan nicht ganz darüber schweigen kann, obwohl er die  alleinige Schuld für die Blendung Bernhards  den kaiserlichen Ratgebern  zuschiebt.®  Es zeigt sich also, daß der Sieg ihrer Gegner im Jahre 818 die Einheits-  partei nicht entmutigt hatte.” Ihr kam vor allem die starke Reaktion in der  Öffentlichkeit gegen die Behandlung Bernhards zustatten. Immerhin hatte  1  dieser die Herrschaft in Italien durch Karl d. Gr. erhalten, und da Ludwig  bei der Behandlung seiner Halbbrüder ganz offensichtlich gegen die Ver-  pflichtungen handelte, die er bei seiner Krönung im Jahre 813 gegenüber sei-  nem Vater eingegangen war, so ist es nicht erstaunlich, daß im Gedenken  an Bernhard die Anschuldigung des Anschlags auf Ludwigs Thron und Leben  ganz verdrängt wurde durch die Vorstellung, daß auch in seiner Person eine  Verpflichtung gegenüber Karl d.Gr. verletzt worden sei.” Ob diese Ver-  herrlichung Bernhards durch die Einheitspartei betrieben bzw. gefördert  wurde, ist fraglich, weil das ihren eigenen Zielen nicht entsprochen hätte,  jedenfalls aber wurde ihr dadurch in ihrem Streben nach neuer Einfluß-  nahme geholfen.  Wenige Jahre nach dem Tode Bernhards deuten die Ereignisse auf dem  Reichstage des Jahres 821 zu Nymwegen darauf hin, daß der Kaiser in der  E  steigenden Flut politischer Ungewißheit Ordnung schaffen wollte. Eine Einig-  ten Bischöfe von diesem Vor  man annehmen kann,  gang und lassen sie später verurteilt werden, wonach  eingehalten worden,  daß Theodulfs Vorwurf, es sei kein rechtmäßiges Verfahren  berechtigt war.  Wenn man aber die Mitglieder der Einheits-  partei auf eine außergewöhnliche We  ise verurteilte,  so bekräftigt das den Verdacht,  es sei auf Grund von Verleumdungen geschehen.  % Thegan, cap. 23. Er verbindet außer  dem die Reue Ludwigs über den Téd  seines Neffen unmittelbar mit dem Ereigni  s, wodurch der Eindruck über die‘ Er-  eignisse von 822 etwas abgeschwächt wird.  Dadurch erscheint der Kaiser im Jahre  822 als nicht unter dem Druck ve  ränderter Verhältnisse handelnd, denn Thegan  war ein Gegner der Leute,  die in diesem Jahre als Sieger in der politischen Ent-  wicklung hervorgingen. De:  m  gegenüber steht zweifellos fest, daß der Kaiser selbst  die Blendun  annalen, au  ©  Bernhards befahl. Nicht nur erklären es so ausdrücklich die Reichs-  die wortreichen A  Gnade des Kaisers spricht,  usführungen des Astronomen, wonach er von der  der sich nicht von seiner Umgebung zur Ausführung des  Todesurteils drängen ließ,  Quellen wissen auch nichts  Jassen keinen Zweifel an der Tatsache bestehen. Beide  von Schmerz oder Reue unmittelbar nach der Ausfüh-  rung des Urteils zu berichte:  n. Der Kaiser gi  n  ja gerade jetzt noch gegen seine Halb-  rüder vor, die in keiner Weise eine Schul.  3  auf sich geladen hatten. Wenn daher  das Chron. Moiss. seinen Bericht mit der Be  merkung schließt, das Reich habe da-  nach vom Zorn des Kaisers ausgeruht (Vgl.  dazu auch Simson, Jbb I S. 128), so ist  dadurch in klarer Weise die Stimmung geze  ichnet, in der Ludwig damals handelte.  36 Das ist allein schon am Verhalten  immer wieder seine Schuldlosigkeit beteue  Theodulfs von Orl6&ans zu erkennen, der  fahren angriff.  rte und das gegen ihn eingeschlagene Ver-  37 Voll ausgeprägt zeigt sich dieses Bild in Äer Visio cuiusdam  pauperculae  mulieris (Wattenbach-Levison-Löwe,  Deutschlands Geschichtsquellen im. Mittelalter  S 317 £).Uritérsuchungen
und ufivermintel»t VOr den Bu{fs- und Sühneäußerungen des Jahres O22 indenen der Kaıser gerade das Vorgehen ö  n Bernhard öffentlich verurteılte.Immerhin 1St sehen, da{fß die Reaktion des Kaisers Politik S stark
Wa daß OB Thegan nıcht Sdanz darüber schweigen kann, obwohl dıealleinige Schuld für die Blendung Bernhards den kaiserlichen Ratgebernzuschiebt.®5

Es zeigt sıch also, daß der Sıeg ihrer Gegner ım Jahre 818 die Binhort.
parteı nıcht entmutigt hatte.3% Ihr kam VOTL allem die starke Reaktion iın derOffentlichkeit die Behandlung Bernhards ZUSLALEeEN: Immerhin hattedieser die Herrschaft in Ltalien durch arl Gr erhalten, un da Ludwigbe; der Behandlung seiner Halbbrüder S  4  anz oftensichtlich die Ver-pflichtungen handelte, die bei seiner Krönung 1m Jahre 813 gegenüber sSe1-
HO Vater eingegangen WAar, 1St nıcht erstaunlich, daß 1ım GedenkenBernhard die Anschuldigung des Anschlags auf Ludwigs Thron un: Leben
Sanz verdrängt wurde durch die Vorstellung, daß auch 1n seiner Person 1ineVerpflichtung gegenüber ar| Gr verletzt worden se1.?7 Ob diese Ver-herrlichung Bernhards durch die Eıinheitspartei betrieben bzw. gvefördertwurde, 1St traglich, weıl das ıhren eigenen Zıielen nıcht entsprochen hätte,jedenfalls ÜAber wurde ihr adurch 1n iıhrem Streben nach Eınfluf(ßs-nahme yeholfen.

VWenige Jahre nach dem ode Bernhards deuten die Ereignisse auf demReichstage des Jahres 821 Nymwegen darauf hın daß der Kaiser iın dersteigenden Flut polıtischer Ungewißheit Ordnung schaffen wollte. Eıne Eınig-
ten Biıschötfe VO  3 diesem Vor
INan annehmen kann, Sang und lassen S1ie spater verufteilt werden, wonach
eingehalten worden,

daß Theodulfs Vorwurf, se1 kein rechtmäßiges Verfahrenberechtigt WAar. Wenn INan ber die Miıtglieder der Einheits-parteı auf eiNe außergewöhnliche We1S€ verurteilte, bekräftigt das den Verdacht,se1 auf Grund VO  3 Verleumdungen yeschehen.35 Thegan, Cap Z3 Er verbindet außerdem die Reue Ludwigs über den Todseines Neften unmıiıttelbar mit dem Ereign15y wodurch der Eindruck ber die‘' Er-e1gN1sse VO:  3 522 abgeschwächt wird. Dadurch erscheint der Kaiser im Jahre8272 als nıcht dem ruck raänderter Verhältnisse handelnd, denn TheganWar eın Gegner der Leute, die 1n diesem Jahre als Dieger in der politischen Ent-WwW1 lung hervorgingen. De gegenüber steht zweiıfellos fest, daß der Kaiser selbstdie Blendun
annalen, auch Bernhards befahl. Nıcht Nnur erklären s ausdrücklich die Reichs-die wortreichen
Gnade des Kaıiısers spricht, usführungen des Astronomen, wonach VO:  - derder sıch nıcht VO:  —$ seiner Umgebung ZUur Ausführung desTodesurteils drängen ließ,Quellen WI1ssen auch nichts

lassen keinen Zweıtel der Tatsache bestehen. Beide
VO)]  3 Schmerz der Reue unmıiıttelbar nach der Ausfüh-

Iung des Urteils erichte Der Kaiıser 21 Ja gerade Jjetzt noch se1ıne Halb-rüder VOT, die 1n keiner Weise eine Schul.5 auf sıch eladen hatten. Wenn daherdas Chron. Moiss seinen Bericht Miıt der Bemerkung chließt, das eich habe da-ach VO Zorn des aisers ausgeruht (Vgl dazu auch Sımson, Jbb 128); IStdadurch 1n klarer Weiıse die Stimmung SCZCiıchnet, ın der Ludwig damals handelte.Das 1St allein schon Verhaltenımmer wieder seiıne Schuldlosigkeit beteue
Theodulfs VOon Orleans erkennen, der

tahren angrıff. rie und das SC ıh eingeschlagene Ver-
3 oll ausgepragt zeigt sich dieses Bild "in der Vısı0 culusdam pauperculaemulieris (Wattenbach-Levison-Löwe, Deutschlands Geschichtsquellen 1mMm Miıttelalter
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keit sol«lt.e wiıeder in der Ordinatio imper11 ) géfunden werdén‚ W1e
bereıts 1m Jahre 817 geschehen WAarl. SO wurde a41so das Dokument auts NeCUC

verlesen und durch die anwesenden Grofßfßen e1dlich bekräftigt.® ber diıe
kritisıerten Maßnahmen Bernhards Autstand ließen sıch dadurch nıcht
AUS der Welt schaften. SO LA der Kaıser 1m gleichen Jahre auf einem Reichs-
Lagec Diedenhofen auch noch einen weıteren Schritt. Er hob alle Strafen
SC die Anhänger Bernhards auf un z7ab ıhnen ihr Vermögen zurück.
Dais d1e Mafßnahme aber auch e1in Entgegenkommen ygegenüber den kirch-
lıchen Kreıisen un damıt gegenüber der Einheıitsparte1 WAar, beweist dıe
gleichzeıtige Begnadigung Adalhards, der se1It dem Regierungsantrıtt Lud-
W12S in Verbannung lebte Jetzt, nachdem weit eingelenkt WAar, beschwo-
LCIL auch dıe restlichen Großen die Ordinatıo imper11.

Dıi1e Begnadigung Adalhards verschaftte der Einheıitsparte1 für die weıtere
Entwicklung die Stütze eıner kraftvollen Persönlichkeit, die mMi1t ihren polı-
tischen Ideen die ‚e1it Karls Gr anknüpfte. Der VWiederaufstieg dieser
Gruppe War VO  3 jetzt an unaufhaltsam, VOL allem konnte der Kaıiıser auf
die Dauer dem Einflufß einer wiıllensstarken und zielbewußten Persönlich-
keit nıcht wıderstehen. Das zeıigte sich aut dem Reichstage Attıgny 1im
folgenden Jahre Die Amnestie des vorhergehenden Jahres zenugte der Eın-
heitsparte1 noch nıcht, Ludwig mußÖte eın öffentliches Bekenntnis ablegen und
Bufie Cun, un WAar in ınem prinzıplellen Sınne. Darunter f1e] demnach
nıcht 1Ur das Vorgehen Bernhard un se1ine Anhänger, sondern auch
das SCcCHC des Kaiısers Halbbrüder, Adalhard und Wala, Ja, wWw1e der
Astronom schreibt: el Corrıgens, $2 guid talıum mel mel WW /A  ®

gesium reperıre alıcubi potuıt.” Was hierbel gemeınt WAar, aßt sich ;ohl
Aaus einer welteren Redewendung erschliefßen: sed et Christz
oratıonum instantıd, ECNON e dropria satisfactione, adeo divınıtatem sıbı
placare Curabat, quası haec GQUAC legalıter UD UNUMOQUEMOGUE decurrerant,
S fuerant crudelitate. Dıie Krıtik, die 1er auch VO  3 seıten des
Astronomen ausgedrückt wırd,“ zeigt, wohin die NECUE Linıie strebte, der siıch
Ludwig unterwerfen hatte. Nıcht das (zeset7z Lrug die Verantwortung,
sondern der Gesetzgeber. Wenn also aut Grund des (zesetzes Taten gescha-
hen, die sıch Zrausam auswırkten, dann trat den Kaiser als Gesetzgeber die
Schuld Eıne solche Meınung WAar natürlich LLUTL möglich aut der Basıs der
jetzt immer schärfer autftretenden Lehre der Kirche, der Ön1g se1 in der
Betfolgung der Gesetze (Gottes durch die Kırche kontrollieren.

Auch VON seıten der Bischöfe wurde 1n Attıgny eine “Erklärung abgegeben,
wonach S1e bt_akannten, nıcht allen Zeıten un 1n allen Punkten die

Vgl dazu auch S1ımson, Jbb 165 Anm. ber die Bedeutung des Wortes
recensere 1n den Ann regn] Franc. 821, die sich eindeutig Aaus der Version des Astro-
NOMen (cap. 34) miıt recıtari $acere ergıbt. Die Tatsache, daß vemäfß dem
Texte der gleichen Ordinatio ımper11 bereits 817 alles communı consılio nd COM-
munı OTLO angeordnet worden WAar, unterstreicht diesen Eid des Jahres 821 als einen
Versuch, aut diese Ite Einigung zurückzukommen,
litischen Schwierigkeiten fin

ın ihr eiıne Lösux}g der PO-

3 Cap. vgl Ann. regn1 Franc. RD Vgl Z Sımson, Jbb 179
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z Pflichten ihres Amtes voll un SdalızZ ertüllt haben.* ber das darf INa  }

nıcht ausschließlich als 1116 Abschwächung des kaiserlichen Buß-Bekennt-
15SCS sehen indem eben alle Anwesenden C1iMHN Schuldbekenntnis abgelegt
hätten sondern hier yeht oftensichtlich die straffere Zusammen-
fassung des bischöflichen Standes Die aktıven Leıiter der kirchlichen Eın-
heitspartel wollen auch die Außenseiter ıhren kommenden Aktionen CI -

fassen, deshalb versprechen alle, sıch künftig eiıfrıger ıhren Amtspflichten
widmen dem bezeichnenden Hınweıis ıhnen SC1I durch den Kaiser
die entsprechende Möglichkeit und Freiheit dazu gegeben worden. Di1e Re-
formen den etzten Jahren und VOT allem die Berein1gung der C
Bernhard getroffenen Mafßhnahmen schaften dem bischöflichen Stande die
Möglichkeit, Freiheit, unbeirrtt durch d1ie weltliche Gewalt, den Aaus

SCILLECIN geistlıchen Amte erwachsenden Rechten un Pflichten leben.
Die autf diese Weıse iıdeenmäßig vertiefte Reichsordnung finden WITLr EeNT-

sprechend ausgedrückt der Admonitıio ad FCSN1 ordines die 1'

diese eıt datieren 1IST 43 Das königliche Amt als GE mMıLNULSLIET1LUM
0

Di1ienste Gottes, 11 Idee, die nıcht NCUu WAdlL, wırd 1Ne durch-
gehende, organısche Verbindung IN1L dem Reıich vebracht Der Herrscher,
der VOIN (GGOtt diesem Amt erwählt wurde, hat die Aufgabe den honor
und den SIAL4S des Reiches wahren. Dieses höchste Amt des mMmınNıSiIEr1UmM
1SE aber gleichzeitig durch göttliıchen Wıllen und menschliche Anordnung
gewissermaßen den sroßen Reichskörper verteilt, daß weltliche un
geistliche Große als adıytores durch ihre Funktionen teıl haben diesem
königliıchen AÄAmte In dem Kırche und Reich umftassenden Gemeinschafts-
körper wiırkt also C171} ‚ebenso ZEMEINSAMECKC Funktionskörper, dessen Spiıtze
der VON '(530tt beauftragte Kai1ser ]1SE. Eın Vergleich der kaiserlichen Mahnun-
e}  SC die Bischöfe un die Graten Z  ZT, da{ß bel dem mMmınısierıum des
Kaisers nıcht 1rekte Eingriffe ı dıe Kırche geht. Die Bischöfe erschei-
NCN ihrer Amtstührung als völlıg auf siıch selbst. stehend SIE werden nur
1 allgemeınen . an die Einhaltung ihrer geistlichen Amtspflichten gemahnt.
Be1 den Grafen dagegen inden WITL 1115 einzelne gehende Vorschriften für

‚ Ahre Amtsführung.“*
Irgendwie scheint VO  } diesem Reichstage Attıgny auch C1inN praktisch-

politisches Programm aus  N:  Cn SCIN, das nen SCLNECLI Schwerpunkte
der Entsendung Lothars nach Italıen fand45 Unter Anleitung der ıhm
41 Capıt. Nr. 174 CapD
42 50 sieht Halphen, Louis, Charlemagne l’empire carolingien, Parıs 1947,
247 ft.

Capıt. L, Nr. 150 Vgl dazu auch Semmler, Joseph, Reichsidee und kirch-
liche Gesetzgebung, Zeitschr. Kirchengesch. 7 (1960), 39 f

Cap. 1—6
Dafß ;hm der soeben begnadigte Wala als Ratgeber ZUFr Seite gestellt wurde, -

unterstreicht noch die Wichtigkeit dieser Ma{fißsnahme, W1€e auch die Quellenberichte
JEtZt stärker sıch INıt italischen Angelegenheiten beschäfti19CN: Annn nı Franc.

522—825; Astronom., Cap. 35—39 Halphen (Charlemagne SE sieht den Auf-
enthalt Lothars ; Italıen 111 Sınne Art Verbannung. Aber nıchts rechtfertigt
C1INeEe solche Auffassung, denn die Quellen berichten als selbstverständlich, dafß Lothar

d  S  A  E



A  x  13  M;3}_n-‘‚“"1;3_ie kirc}l1ig;‘a E nhe gparn?i“  f  mitg{eéebenén Beräfe_f‚ also vor allem Walaé,wurde eine Ordnung der itali-  schen Angelegenheiten unternommen, was aber nicht ganz gelang, sondern  einiges mußte dem Vater zur Entscheidung vorgelegt werden. Als Lothar  nun über die Alpen zurückreisen wollte, erhielt er vom Papst die bekannte  merkwürdige Einladung nach Rom, gefolgt von der Krönung zum Kaiser  am Osterfeste in der Peterskirche.%® Man will darin eine Initiative des  Papstes zur Wahrung päpstlicher Vorrechte bei der Kaisererhebung sehen.“  Es ist tatsächlich merkwürdig, daß die gleichen Quellen, die von der Über-  tragung des kaiserlichen Namens auf Lothar im Jahre 817 erzählen,‘® ebenso  klar zum Jahre 823 berichten, er habe vom Papst diesen kaiserlichen Namen  übertragen erhalten, ohne ein Wort der Erklärung über die Besonderheiten  ‚dieses Vorganges.“ Dabei ist die spätere Behauptung von seiten der Einheits-  partei nicht bedeutungslos, Lothar sei vom Kaiser selbst zur Krönung durch  |  é  den Papst nach Rom gesandt worden.” Man darf zwar die Ausdrucksweise  der Berichte nicht allzu genau nehmen, doch wird in der Lebensbeschreibung  Walas die eigentliche Sachlage wohl richtig angedeutet, der Kaiser habe  Lothar zum Papst geschickt, um das zu bekräftigen, was er bereits ver9r_dn;t  nach der Rechtsprechung im Namen seines Vaters im Jahre 823 wieder zurück-  kehrte. Das, was‘er nicht hatte regeln können, wurde durch Verordnung Ludwigs  erledigt, der mit dieser neuen Aufgabe den Pfalzgrafen Adalhard betraute, wäh-  rend Lothar am Hofe blieb. Ann. Bertin. 823; Astron. cap. 36. Vgl. auch Simson,  Jbb I, 184 f. Demgemäß ist auch Eitens Meinung (Unterkönigtum S. 73 ff.) von  einer Neuaufrichtung des Unterkönigtums Italien unter Lothar etwas zu weitgehend  gefaßt. Die Entsendung nach Italien erklärt sich aus dem allgemeinen Erneuerungs-  programm, dessen Reformen auch dort durchgeführt werden mußten, wozu der  Kaiser selbst indes nicht Zeit und Gele  genheit besaß, so daß er seinen $ohn und  Mitkaiser mit dieser Aufgabe betraute.  7  {  % Die Reichsannalen sagen ausdrücklich: regni coronam et imperatoris. atque  ‚augusti nomen accepit (Ann. regni Franc. 823), so daß kein Zweifel über den Vor-  J  gang der Krönung an sich herrschen kann, der in unserer Zeit in direkte Parallele  zur Krönung Karls d. Gr. im Jahre 800 gesetzt wurde (Simson, Jbb I S. 193).  # Vgl. dazu Haller, Johannes, Die Formen der deutsch-römischen Kaiserkrö-  $  nung. Qu. u. Forsch. a. ital. Arch. u. Biblioth. 33 (1944) S. 93.  X  _ % Ann. regni Franc. 817; Astron. Cap.. 29  — % Eine Ausnahme bildet nur Thegan, der den Vorga  für 81; erzählt M(cap‘.  1), über die Krönung in Rom aber ganz schweigt (vgl. dazu auch Simson. Jbb I  S. 194). Er berichtet lediglich, der Kaiser habe Lothar mit dessen Gemahlin nach  Italien gesandt (cap. 29), von der ganzen, immerhin doch bedeutsamen Tätigkeit  Lothars wird kein Wort gesagt. Bei Thegan als einem Gegner der Einheitspartei  wi  T  {  d der Grund dieses Schweigens wohl in einer besonderen\ Bedeutung d?1eSes Er-  eignisses in Rom für die Einheitspartei liegen.  50 Vita Walae II, 17; Agobard an Ludwig d. Fr. MG Epp. V, Agob. ep. Nr. 15,  cap. IV. Vgl. dazu Simson, Jbb I S. 193, Anm. 3; 194, Anm. 2. Agobards Aus-  ‘„  sage }  bleibt allerdings problematisch, weil sie mit der Reihenfolge der Ereignisse  _ nicht übereinstimmt. Daß in seinem Gedächtnis etwa irgendeine Verwechslung statt-  ; ggfunden habe, ist  Nm.  ‘ jedoch schwer anzunehmen. Vgl. dazu au_ch Si959n, v_\]bb S 198,MÖ‘I]'II'{ Die kirchliche nhe sypartejf
mitgyeé;ebenein Beräte_r‚ also VOrL allem Walas, wurde eıine Ordnung der CTE
schen Angelegenheiten unternommMen, was aber nıcht SAanz gelang, sondern
ein1ges mußte dem Vater ZUur Entscheidung vorgelegt werden.. Als Lothar
1U über die Alpen zurückreisen wollte, erhielt apst die bekannte
merkwürdige Einladung nach Rom, gefolgt Vomn der Krönung ZU Kaiıser

Oetorfasra 1n der Peterskirche. *® Man 111 darın eine Inıtıatıve des
Papstes ZUr Wahrung päpstlıcher Vorrechte be1i der Kaısererhebung sehen.*

Es ISt tatsächlich merkwürdig, dafß die gleichen Quellen, die VO  - der ber-
LıTagung des kaıserlichen Namens auf Lothar 1mM Jahre 817 erzählen,*® ebenso
klar ZU: Jahre 823 berichten, e habe VO Papst diesen kaiserlichen Namen
übertragen erhalten, ohne eın Wort der Erklärung ber die Besonderheiten
dieses Vorganges.“* :Dabei 1St die spatere Behauptung VO  w seıten der Einheits-
parteı nıcht bedeutungslos, Lothar se1l VO Kaiser selbst ZUuUr Krönung durch

—& E e den apst nach Rom gesandt worden.” Man darf WAar die Ausdrucksweise
der Berichte nıcht allzu T:  u nehmen, och wird 1n der Lebensbeschreibung
Walas die eigentliche Sachlage ;ohl richtig angedeutet, der Kaiser habe
Lothar Z apst geschickt, 190588 o bekräftigen, W as bereits ver9r‚dn;t
nach der Rechtsprechung 1M Namen se1ines Vaters 1m Jahre 823 wieder zurück-
kehrte Das, nıcht hatte regeln können, wurde durch Verordnung Ludwigserledigt, der mıt dieser uen Aufgabe den Pfalzgrafen Adalhard betraute, wäh-
ren Lothar Hofte blieb. Ann. Bertin. 523; Astron. Cap Vgl uch Sımson,Jbb I, 1854 Demgemäfß 1St auch Eıtens Meınung (Unterkönigtum 73 on
einer Neuaufrichtung des Unterkönigtums Italien Lothar weitgehendgefaßt Die Entsendung nach Italien erklärt sıch Aus dem allgemeinen Erneuerungs-
$ dessen Reformen uch dort durchgeführt werden mußten, ozu der
Kaiıser selbst indes nicht Zeit und eleyenheit besaß, da{fß C seinen Sohn un:
Mitkaiser miıt dieser Aufgabe betraute.

1e Reichsannalen S  n ausdrücklich: regzn] COronNnam ımperatoris qUu'augusti Oomen accepit (Ann regn1 Franc. 823), dafß kein Zweitel ber den Vor-
gang der Krönung sıch herrschen kann, der 1n UNSsSCIETr Zeıt in direkte Parallele
Zur Krönung Karls d. Gr. 1m Jahre 00 ZESCTIZL wurde (Sımson, Jbb 193)4 Vgl dazu Haller, Johannes, Die Formen der deutsch-römischen Kaiserkrö-
nung. Qu, u. Forsch. a. iıtal. Arch. u. Biblioth. 233 (1944) 93

Ann. regni Franc 8175 Astron.
Eine Ausnahme bildet 11UT Thegan, der den Vorga für 817 erzäahlt kcap.1), über die Krönung in Rom aber Zanz schweigt vgl dazu auch Sımson. Jbb194) Er berichtet lediglich, der Kaıser habe Lothar mIiIt dessen Gemahlıin nachItalien gesandt (cap. 29 VO  a} der ganzen, immerhin doch bedeutsamen TätigkeitLothars wırd kein Wort ZESART, Be1i Thegan als eiınem Gegner der EinheitsparteiW1I der Grund dieses Schweigens ohl 1in einer besonderen  ä Bedeutung dieses Er-

€e12NISSES 1n Rom für die Einheitspartei liegen.
1t2 Walae IE, 1: Agobard Ludwig Fr. Epp V, Agob. C Nr. 1 9cap Vgl dazu Simson, Jbb D3 Anm. 3, 194, Anm Agobards Aus-

Saze bleibt allerdings problematisch, weil S1e miıt der Reihenfolge der Ereignisse
a nicht übereinstimmt. Da{ß 1n seınem Gedächtnis etwa irgendeine Verwechslung STAatt-

g_efund-gn habe, ISt ‘ jedoch schwer anzunehmen. Vgl azu auch Simson, : Jbb 108,
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hatte, damıt Lothar e1in SOCLUS ef CONSOYTS se1 nicht nur durch die acht und
den Namen, sondern auch durch die Weiıhe.>!

Hıer lıegt ohl wenıger 1ne Färbung des Sachverhalte 1mM eigenen Sınne
vor,*“ als vielmehr die A ech die Auseinandersetzungen der dreifßiger Jahreertorderlich gewordene Aufdeckung der politıschen Karten. Da die Einheits-
parteı mMI1ıt der Ordinatıo imper11 sıch nıcht zufrieden SCWESCH WAdl,
wurde vielleicht ihr neuerliches Eınverständnis durch das Zugeständnis C1I-
kauft, dafß Lothar 1n der Eıgenschaft als der VO  - Gott auserkorene Miıtregentun Nachfolger auch die Weıhe der dazu zuständigen kırchlichen Autorıität
erhielrt. Diese Weıihe sollte die Reichsordnung 1in einem Sınne konsolidieren,
der eın weıteres Nachgeben gegenüber der Erbrechtspartei unmöglıch machen
Wur  v  de. Daneben hielt IN  e} ; ohl auch 1iıne päpstliche Salbung für Lothar
unbedingt nÖöt1g, weıl nıcht ZU Könı1g vesalbt worden WAar, WwW1e dies
bei allen seınen Vorgängern, Pıppın, arl Gr un Ludwig HFr vesche-hen war.?°® Im übrigen annn die Krönung 1n Rom nıcht SC den W ıllen
Ludwigs geschehen se1n. S1e Wr nıcht direkt VO  e ıhm veranla(ßrt worden,
aber INa den Aufgaben Walas gehört haben, das (sanze einzurich- T P Y
tcNH, dafß das Ziel erreicht wurde, ohne Ludwig dabe] ın den Miıttelpunktrücken, W as auf dem Wege über die Eınladung Lothars durch den Papstveschah.

Kurze elit darauf hat die Ermordung zweıer päpstlicher Beamter 1n Rom,
des Primizerius Theodorus und des Nomenclator E6eO,; die besonders NS mIıt
dem fränkischen ofe verbunden SCWESCH N, 1N€e entsprechende Rück-
wirkung auf die fränkische Politik gehabt.*“* War brachten die Unter-

51 Vıta Walae I Haucks Schlufß AUs den Quellen 1St nıicht zwıngend (KG116 494, Anm D soll der ausführliche Bericht der Vı Walae fiid1tstımmen gegenüber den lakonischen Worten der Reichsannalen?
52 S5o 5Sımson, Jbb 194

Da{iß sich 1n diesem Vor ANS die römisch-reichsrechtliche Form der Thron-folge SC die rein fränkisch-Qynastische durchgesetzt habe, W1€ Heldmann, Karl,Das Kaısertum Karls A Gr Theorie un: Wiırklichkeit, Weımar 1928, 431 meınte,erscheint wen12 oy]aubhaft, da INa  - 1n diesem Augenblick 1mM Frankenreich ıcht VL
anla{fst WAafr, nach der Meınung der. : Römer oder des Papstes fragen, gingediglich die kirchliche Weihe des bereits konstituierten alsers. Im übrigendarf INan Jer nıcht miıt Heldmann Vergleiche den Krönungen Ludwigs I1 Z1e-hen, denn durch den Aufstand der Söhne Ludwigs Fr und den Vertrag vonVerdun hatten sıch die Ideen auch 1M Frankenreiche gewandelt.54 Ann. regni Franc. 823; Astron. cap. Auf Einzelheiten dieser Ereijgnissekann 1er nıcht eingegangen werden. Die beiden sollen ıhrer Treue Lothar,also eiınem soeben VO Papst gekrönten Kaıiser, ermordet worden seiın. PapstPaschalıis stellte S1€e dem Kaiser velut malestatis FeCOS hin Der Papst soll Iso vonihrer Schuld überzeugt gewesen se1n, dafß die Mörder 11Ur darin gefehlt hätten,daß sie iıhre Befugnis überschritten hätten, ındem S1e 1ne Strafe hne Urteıl voll-
n. Allerdings erweckt die Stellungnahme des Astronomen den Eindruck, alshabe der Papst in dieser Angelegenheit gegenüber den römischen Parteien nıcht 1n
voller Freiheit handeln können. Die Erklärung des Ereignisses ISE vielleicht darın

suchen, da{ß die Ermordeten 1m Namen oder auch 1mMm Auftrag des soeben 7krönten Lothar die kaiserlichen Rechte ın Kom energisch wahrten, un sıch VeCe1I-haßt machten. Die Freunde der Mörder hätten aber die politischen Gegensätze A
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suchungen über diese Ereignisse nach aufßen keine Ergebnisse, als aber nach
dem ode Papst Paschalıis der NCUEC Papst Eugen I1 sıch 1ne ;Wie-spältige Wahl 1Ur nach heftigen Kämpten durchsetzen konnte, schien das
dem kaiserlichen Hote schwerwıiegend, dafß eın persönliches Eıngreiten des
Kaisers 1n Rom geplant wurde.° Da Ludwig aber einen Feldzug SC die
Bretonen vorbereitet hatte, wurde Lothar miıt diesen Aufgaben 1n Rom be-

Dıie Ausdrucksweise der Reichsannalen: Hlotharıum fılıum ımperı
SOCLUM Romam mittere decrevit, UE VLCE 5MMd functus deutet auf eiıne be-
sondere Ausfertigung dieses Autftrages, die 1n eıner neuartiıgen Festigung der
Stellung Lothars xipfelte. Daraus ist- demnach schließen, da{fß das Doppel-kaisertum, das WIr se1it dem Jahre 875 teststellen können, indem 1n allen
Urkunden neben Ludwigs Name auch der Lothars SCHNANNT un dessen
Regierungsjahre gyezählt werden, hier seınen Ursprung fand.>® Die Ereignisse1n Rom hatten ;ohl] dem Kaıser die Notwendigkeıt eıner eftektiven eıl-
nahme Lothars der Regierung FT Handhabung der kaıiserlichen acht
bei dem großen Umfang des Reiches erwıesen.

Lothar Oste die Ihm 1n Rom zestellte Aufgabe durch die :  Nn Constitu-
t10 Romana.*7 1eses Aktenstück bedeutet 1nNe völlige Umwandlung der
Verhältnisse, W1e s1e durch den Pakt VO 817 veschaften worden 1, Dı
Verwaltung der x yeschieht jetzt durch 1ne gyemischt päpstlich-kaiser-iıche Behörde un eın neugewählter Papst durfte ST nach eiınem dem Kaıiıser
geleisteten Ireueid gekrönt werden. Di1e Römer selbst wurden durch eınen
Eıd aut diese Bestiımmungen verpflichtet, Ww1e s1e adurch auch direktUntertanen des Kaısers wurden ° Diese umwälzende Mafißsnahme, die zußer-
lıch den Zıielen der kırchlichen Eınheitspartei wiıdersprechen schien, 1St NUr
durch die Gefährdung der Einheit von Kırche und Reich durch die 1m Pakt
von 817 den Römern zewährte Freiheit und Selbständigkeit erklären,und höchst wahrscheinlich spielt 1erbel auch der ord Theodorus und
Leo ine Rolle Die Eıinheit mußte gesichert werden, indem 1ın Zukunft die
päpstliche Gewalt gehalten WAar, mIt der kaıserlichen zusammenzuwirken.Zweifellos bedeutete das 1ne kleine Enttäuschung für kirchliche Kreise,
we1l die Spıtze der Kirche auf dem Wege eines aktıven Mıtwirkens ZUFr Eın-
heit VEISagt hatte, daß eın leichtes Übergewicht der kaiserlichen Präro-
gatıve in Rom vyeschaffen werden mußte, das yesteckte Zıel doch noch
erreıchen. Gleichzeitig ergab sıch dabei 1ine Vollendung der Reichsordnung,
fränkischen Hote ZSENUTZL, den Kaiıser s  n Lothar mißtrauisch machen,ındem s1e die Ermordeten eınes besonderen, Fl Ludwig gerichteten Einverständ-N1sses mi1t Lothar beschuldigten. Auffallend 1St, da{ß nıcht 1Ur Ludwig die Unter-

ung die Mörder einstellte, sondern spater Lothar das yleiche tat, W aswohl darauf hindeutet, da{fß 1er die römischen Verhältnisse tatsächlich ın die destränkischen Hotes hineinspielten. Damit sollen indes nıcht altere Meınungen aufge-
NOomMMen werden, als se1l die Kronun
Vater aufgezogen worden. Vgl dazu

Lothars bewußt in einem Gegensatz ZU

55 Das geht indirekt Aaus der Textfassun
1mson, Jbb I‚ 202

der Ann. regn] Franc. ö24 hervor.56 Vgl azu S5Sımson, Jbb 185, 240
B' Capıt Nr. 161
5 Für Eınzelheiten  i vgl auch Halphen, Charlemagne 256
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incieni auch die Römer den Eıd auf die beiden Kaiser Ludwig und tovhar
leisteten, die also hier ersten Mal deutlich 1n der Rolle eines voll AuS-
gepragten Doppelkaisertums erscheinen.“ Dıie römische Synode des Jahres
876 spricht dabe1 VO: ON ımberator Hlotharius, Zzählt aber seıine Regie-
rungsjahre VO: Erlaß der Ordinatio imper11 ab; die damıt als das aUuUs-

schlaggebende Dokument auch VO  e} päpstlicher Seıite aufgefaßt wird.® Das
liegt wıederum ganz 1n der Linıie der CuCcCN Verhältnisse, die WIr Jetzt in
talıen teststellen können. 2S Doppelkaıisertum bedeutet hıer 1ne Straf-
fung der fränkischen Verwaltung, also une weıtere Stufe 1mM Streben nach
der unbedingten Reichseinheit.®

Nur wen1ge Jahre hat dieser Zustand eiıner erreichten Einheit iın der
Ordinatio imper11 und des durch S1€e begründeten Doppelkaisertums TE-
dauert, einem wilden Kampft aller Kräfte, dıe se1t jenem Jahre 817
gebändigt erschienen, Platz machen, wodurch das Reıch aufs schwerste
geschädigt un se1ne Einheit entscheidend für die Zukunft erschüttert wurde.
Die kirchliche Eıinheitsparte1 1St dabe1ı 1in 1ne Auseinandersetzung ıhre
Exıstenz verwickelt worden. Sıe stand WAar zunächst dem Aufstand der
Söhne Ludwigs tern, wurde dann aber durch die Macht der Verhältnisse in
den Mittelpunkt gerückt.
Die Gründe tür diesen Autstand der SSh Lüdwi@s Fr lıegen nicht

ohne weiteres klar ZUTLAaZC, da ia  3 die zeitgenössischen Quellen nıcht auf
eınen Nenner bringen vermag.*® Indes afßt sıch doch S viel erkennen,
da{fß das Hauptmotiv zunächst be1 Pıppın un dessen Behandlung am vater-
liıchen Ho£e lag  64 Das £ühyrt uns zurück den 1e/tzten Kapiteln der Reichs-

5! Für das Irankische Gebiet 1St das Dopéelkaiéer:trum ın den Urkuéden se1t der
Rückkehr Lothars Aaus Italıen 1m Sommer 825 testzustellen (vgl. Sımson, Jbb n 240)
Allerdings dürfte die Annahme, da{fß hierüber eigens autf dem Reichstage dieses Jah-
res Aachen beschlossen worden sel, ıcht stımmen, da bereits die Promiss1o0 1n
Rom .dieses Doppelkaisertum aufweist.

Der Ausdruck scheint schon trüher gebräuchlich gewesen sein. azu äMühlbacher, B Die Datierung der Urkunden Lothars E S1itz. Ber. Akac
phil.-hist. K1-Bd (1877), 471, Anm Wien,

61 Conc. 11 Nr.
Eınzelheiten bei Eıten, Unterkönigtum
Mıt besonderer Vorsicht 1St Nithards Darstellung IS bewerten; die Ja

kein annalistischer Bericht 1St; sondern ıne Gesamtdarstellung der Kämpfe Aaus der
Sıcht der Zeit nach dem Tode des A1lsers bietet. Er rückt Lothar durchaus den
Mittelpunkt der Ereignisse und schreibt ihm dıe vornehmste aktive Rolle zu. Das
1St verdächtig vgl dazu auch Simson, Jbb DZı Anm. 6), denn entspricht
1n diesem Sinne IST der Lage nde der Auseinandersetzung, und 1St er
SUut möglich, da{ß diese La 1m Jahre 841, als Nithard mIiıt der Niederschrift seines
Werkes begann, 1iNnsoweıit gestimmend auf seine Erinnerung wirkte, daß ihm Ein-
zelheiten der Verhältnisse 1m Jahre 829 Nl mehr zum Bewußtsein kamen.

Dem entspricht auch der Bericht bei Thegan Cap. 36); wonach der unmittel-
are Aufstand Von Pıppin ausgıng. Lothar wırd da el Sal N! ZeENANNT, taucht
TST beim Bericht ber den Reichstag Nymwegen auf. Dagegen wird Thegan
unzuverlässıg bei seiner Behauptung, des Kaisers Sohn Ludwig habe den Vater vor
der Absetzung eretteL. Au: schreibt von der Zuteilung eines Reichsgebietes an
Karl auf dem Worrpser Reichstag von 8297 (Thegan, Cap Vgl ‘d‘az‘u auch Sım-

Y
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annalen, 1n denen über einıge autftallende Difige be1 der Hilfeleistung
die .ın Bedrängnis >  C spanısche ark lesen 1st.  65 In diesem Grenz-
gebiet war die Lage Z Beginn des Jahres 876 7z1emliıch >>  NL veworden,
weshalb 1m Februar Aachen 1ine Besprechung stattfand, der auch
Pıppın erschien, worüber uns ındes die Quellen unterschiedlich berichten.
Wenn WIr den Reichsannalen folgen, die VO  j einem Betfehl Pıppın be-
richten, mi1t allen für die spanıschen Grenzfiragen Verantwortliıchen in
Aachen erscheinen,® entsteht der Eindruck, habe sıch dabeı eine
große Überprüfung und Neufestsetzung der Politik gegenüber den spanı-
schen Sarazenen gehandelt. In der Tat WAar Ma  w schon einıge eıit UuUuVvVo anl

der Grenze selbst VO:  a eiıner milden eıner schärteren Haltung übergegan-
SCH- Möglicherweise wurde 1n Aachen raft Bernhard MI1t der Leitung der
ark betraut.® Nach Beendigung der Besprechungen berichten die Reichs-
annalen 1 auffallender VWeıse, Pıppın habe nach seıiner Rückkehr nach
Aquıtanıen den Sommer 1nem ıhm angewı1esenen Ort zugebracht. ‚Es
wurden also wohl STIrENSC Rıchtlinien aufgestellt, die sich nıcht 1n allen
Punkten M1t der Meınung Pıppiıns und seiner Umgebung deckten. Falls NU  }

die Ernennung des Grafen Bernhard wirklich damals 1n Aachen stattfand,
dann lassen sıch ohl alle folgenden Ereignisse die spanische ark da-
durch erklären, daß diese Ernennung 1M Gegensatz der Meinung Pıppins
un seiner Umgebung erfolgt WAar.

Wenig spater brach der Aufstand 1m Süden los Be1 seıner Bekämpfung
zeigten sıch die fränkischen otfe herrschenden Spannungen 1n vollem
Lichte UÜber die Absıcht, sofort mi1t Waftengewalt einzugreitfen,“ sıegte
schließlich nach längeren Beratungen der Versuch, durch Bevollmächtigte,
den Abt Helisachar und die Graten Hildebrand und Donatus, die Angele-

SON, Jbb 1, 327 Dümmler, Ernst, Geschichte des ostfränkischen Reiéhes, Auftl!
Leipz1g 1887, 50) Von letzterem erzählt auch Nithard, und War von eıner
Zuteilung: Alemannıiens: arl ber da Nithard auf Grund dieser Zuteilung
Lothar den Aufstand beginnen läßt, verliert diese Nachricht Zuverlässigkeit,
weıl Ja alle übrigen Quellenberichte bezeugen, da{ß der Aufstand nıcht VO]  3 ihm aus-
g1ng. Nıiıthards Unzuverlässigkeit zeigt sich auch 1n seiner Erzählung, Lothar habe
jetzt den Kaiser und den kleinen arl 1n treier Haft behalten (L, 3), W as sich auf
späatere Zustände bezieht. Es bleibt nach alledem traglıch, wann Alemannien
arl gegeben wurde, und ob diese Übertragung eine Rolle eiım Aufstande spielte.
Das Bild der Quellen aflßSt eher dazu ne1gen, die Zuteilung Karl Zanz aus den
Betrachtungen über die Ursachen des Aufstandes Aauszulassen.

Die innere Verknüpfung der Ereignisse liegt den Quellenberichte nicht
Zanz klar ZUTLAaZE, Insbesondere Ikann InNnan bei dem sehr. gesprächigen Astro-
nomen ein1ge Zurückhaltung teststellen, während auf der andern Seite Thegan und
Nithard diese Dinge gänzlich verschweigen.

66 Ann. regn1ı Franc. 826
Vgl Auzı1as, Leonce, L’Aquıitainme Carolıngienne (778—

serie, tOomMe VLE, Parıs- Toulouse, D3 91 987?, Bibl Meridionale

Dies nimmt Auzias, L’Aquitaine
Astron. CAap. Auch die Ann regzn]ı Franc. scheinen das in der Art der

j‘assung ihres Berichtes andeuten wollen.

tS|Kı
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genheit ordnen.” Das Bild äfiderte sich aber, als die SaFazecnecN 1n star-
kerem alse 1n die spanıschen Kämpfe eingriffen. Der Kaiser entschlofß siıch
jetzt eıner militärischen Aktion. Nun heißt ZWAT, habe se1ınen Sohn
Pıppıin die Sarazenen ausgesandt, ” Ww1e Ja auch der Lage CNTISPFO-
chen hätte, den miılıtärischen Betehl aber yab nıcht ıhn, sondern
die VO  - ı'hm yeschickten Königsboten, die Graten ugOo und Matfrid.”? Die
beiden rückten aber Jangsam ©  N,; daß S1e A Schutz der spanıschen
Grenze nıchts ausrıichteten. Die Sarazenen konnten fast ungehindert dıe
Landschaften verwuüsten un sich dann unbehelligt zurückziehen.

Das Verhalten der beiden Heerführer wurde damals als Langsamkeıt un
Ängstlıchkeit aufgefaßt. Letztere Eigenschaft Wr tür Hugo bekannt, dürfte
aber nicht tür Matfrid zutreften. Somuit könnte die ZULagcC getretecne Lang-
samkeit Handeln auch auf Nachlässigkeit oder Absicht zurückgeführt
werden. Auf dem Reichstag 1m Februar des folgenden Jahres 1St INa  n} denn
auch tatsächlich eiıner sorgtältigen Untersuchung geschritten. und 1n
welchem aßıe 1erbel wıieder innenpolitische Faktoren 1ine Rolle spielten,
1STt nıcht klar erkennen. Der Meınung, habe sıch lediglıch Unfähig-
keıt der Heerführer gyehandelt, steht die andere vegenüber, die die Ursachen
1n deren allzu I Verbindung MIt Pıppın sieht. Wenn INa  z allerdings
beachtet, dafß die Matfrıd gehörende Grafschaft als Folge der Verurteilung
beider Heertührer dem Vetter Bernhards übertragen wurde,”® dann erscheint

nıcht ausgeschlossen, da{fß 1n das zögernde Verhalten der Heerführer
Gegensätze politischer Art hineinspielten.”“

Die spanischen Angelegenheiten belasteten Aber weiterhin dıe politische
Atmosphäre fränkischen ote Auf die Gerüchte VO  a) einem vorste-
henden Eıintall der Sarazenen hın.® eschlofß der KAIser, entsprechende
Gegenmafßnahmen treften. Lothar wurde mi1t einem Heere 1n den Süden
des Reiches entsandt. Seıin auffallendes Verhalten dabei zeigt indes, dafß

fränkischen ote keıine Einigkeıit u  g  ber die einzuschlagende Linıe
hertschte. Denn das Heer rückte 1Ur bıs Lyon VOr, und Lothar sandte Von

Nach den Worten des Astronomen CapD 41) könnte INan annehmen, da{fß
1eSse drei ber eiıne kleine Streitmacht VE ugten, während der Kaiser MIt einem
oyroßen Heere nachfolgen wollte, doch scheınt 1er der Bericht der Reichsannalen
zuverlässıger (dies nımmt auch Sımson, Jbb 273 Anm. an), 1n dem VO!]  (

einer Truppenmacht un! auch nıcht Von eiıner solchen Absicht des alsers die
ede iSt, sondern alleın VO:  5 den klugen Madisregeln Helisachars un seiner Gefähr-
ten und den tatkräftigen Leistungen Bernhards (Ann. regn]ı Franc. 827)

71 Ann. regn1 Franc. 52/; Astron. Cap 41
Astron. Cap 41 Die beiden werden 1n den Reichsannalen nıcht erwähnt, doch

sind S1Ee bei der ducum esidia qUOS Francorum exercıtus praefecerat gemeınt. Vgl
Sımson, Jbb Z7.Ii Anm.

78 Vgl Auzıas, L’Aquitaine
S5imson, Jbb 276 lehnt eine Annahme ab, kann ber für se1ne Än-

sicht keine restlos überzeugenden Argumente beibringen. Dümmler, Ostfr. Reich I2
hält hne nähere Begründung einen polıtischen Gegensatz Bernhard für

möglıch Halphen, Charlemagne 262 nımmt ebenfalls einen Gegensatz A} hne
sich miıt den Argumenten Sımsons auseinanderzusetzen.

Astron. Cap
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dort Aus Kundschafl:er nach Spaniefi‚ festzustellen, ob den Sarazenen
MIt einem Angrıiff gemeınt sel1. Und jetzt erscheıint seinem Lager
Pıppın Besprechungen, über der en Inhalt WIr ZWAr nıcht unterrichtet
sind, dıe aAber sıcherlich über die spanıschen Angelegenheiten yingen. Dann
kam die Kunde, dafß die Sarazenen nıcht beabsıchtigten, 1n das tränkısche
Gebiet einzufallen, und kehrte Lothar Zzurück, un Pıppın 7ing wiıeder
nach Aquıtanıen. Weıter hören WIr VO  e den spanıschen Angelegenheiten
nıchts mehr, H1s WIr durch die Entsendung Lothars nach Italıen un die Er-
nennung Bernhards Kammerer überrascht werden.

ber gerade diese Vorgäange ın Lyon scheinen ihre besondere Bedeutung
besessen haben Es sieht der kargen Berichterstattung der Quellen
S Aaus, als se1en die Besprechungen der beiden Brüder entscheidend datür
SCWCSCNH, da{fß Lothar nıcht weıter vorrückte. Erklären äßt sıch das LU durch
das gegensätzliıche Wırken zwelıer Gruppen 1n der spanıschen Politik. So
ISt der Eindruck nıcht abzuwehren, da{fß Pıppın und Bernhard hıer ın die-
N Grenzgebiet Rıvalen geworden sind, eın Gegensatz, der siıch ent-
sprechend aut die Grupplierungen ofe auswirkte. Aber doch äßrt sich
1ine Beeinflussung Lothars durch Pıppin ın Lyon nıcht allein durch dessen
Gegensatz Bernhard erklären. WAar WAar Lothar auch durch das Vor-
gehen Hugo un Matfrid erührt worden, weil beide seinem CENSC-
ren Kreıse gehörten.” Pıppın wırd indes be1 der Unterredung 1n Lyon ein1ge
schwerwiegendere Argumente angeführt haben, die seinen Bruder ZUr Rück-
kehr bewogen.” Zusammen MIt Lothar wuchs aber I1U:  — die Eınheitsparte1
1ın die Auseinandersetzungen hıneın, dıe anfangs LLUL als eın Machtkampt
zwischen Pıppıin und Bernhard erscheinen.

Diese Wendung 1St eutlich 1mM Verhalten Walas erkennen, der 1m
Jahre 828 in besonders eindringlicher Weıse se1ne Ideen vorzutragen be-
gann.“® Da .dies OTd: Oomnıbus et SUMMLS proceribus tat, 1St. dabe]
GESLeETr Lıinıe den Reichstag Aachen denken,”® autf dem das Verhal-
ten Hugos un Matfrids bei der Hilfsaktion für die spanısche ark dıs-
kutiert wurde. Die Quellen versichern u15 Ja, daß diese Sache ine sroße
Aufregung verursacht habe.8 Jedenfalls benutzte Wala die Verwirrung der
Lage, den Mißertolg der spanıschen Grenze, dazu,; den Einfluß der
kirchlichen Parteı wieder heben Auf Einzelheiten konnte e natürlich
nıcht eingehen, denn das Verhalten Hugos un Matfrıds T 1e1 sıch nıcht
beschönigen. Der TIon seıner Austührungen Jag ınfolgedessen darauf, dafß
die UÜbelstände 1ne Strafe (sottes seıen, weıl alle durch die Nichtbeachtung
der yöttlıchen Weltordnung eine Schuld auf sıch geladen hätten. Das VW ee-
sentliche seiner Forderungen 1ef darauf hinaus, das willkürliche Eingreitfen

/(Ö Vgl Halphen, Charlemagne S. 261
Etwas unklar bleibt dabe:ı, inwietern gerade Bernhard Z.U) Exponenten einer

ma tigen, die Ziele Lothars un: der kirchlichen Einheitspartei gerichtetenGruppe Hofte werden konnte.
78 Vita Walae IL, 79 Vgl AazZu Dümmler, Ostfr. Reich I2
&Ö Astron. CapD
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des lKa‚isers 1n 1e ırchlichen Anéeleg«e'nheiten beschränken. Dabei Sing
Vor allem um die Personalpolitik, und Aaus seiınen Worten mujfß 1e]

herausgelesen werden, daß durch die kaiserlichen Ernennungen in der $*rän-
kischen Kıirche der Einheitsparte1 eine gefährliche Gege

entstehen drohte.?! NETUPPS 3110 ote

Vielleicht äßt sıch 1n der Tatsache, da{ß Hugo und Matfrid auf dem
ı  ı Aachener Reichstage nur mMIt dem Verlust iıhrer (suter davonkamen, eın

Erfolg Walas sehen insofern, als die Schuld nıcht mehr 1n vollem aße VO

Kaiıser bei einer einzıgen Gruppe yesehen wurde.?? Da{iß Wala mMIi1t seinen
Forderungen nıcht alleın stand, ze1igt die VO  ( Einhard dem Kaiser anSC-
zeigte Erscheinung des Erzengels Gabriel, der die sofortige Überbringung
eıner Botschaft den Kai1ser betfahl, VO  un der WIr allerdings NUur das als
sıcher wIıssen, daß S1e über kirchliche Angelegenheiten handelte.®? Doch g-
nugt das, darın 1ne ÜAhnliche Aktion Ww1e€e die Walas erkennen, und
S1e ebenfalls 1in die Bemühungen der kirchlichen Einheitsparte1 einzureıihen.®*
Jedenfalls hatte Wala den Erfolg, da{(ß 1im Dezember 878 die Abhaltung
von 4 Synoden befohlen wurde, die Zaustände in eıch und Kirche
bessern. Die Einberufung geschah 1m Namen der beiden Kaiser Ludwig und
Lothar. Der Beschlufß dazu wurde auf eıner der verschiedenen Versamm-
lungen über wichtige Reichsangelegenheiten Sefait: von denen uns dıe
Reichsannalen ohne Angabe näherer Einzelheiten berichten.

Das Einberufungsdokument selbst erinnert die sicht, einen Reichs-
Lag über notwendige Retormen abzuhalten, Was durch die commotıo INL-
mıcorum verhindert worden sel. Das kann sıch 1Ur auf den Zug Lothars
nach Lyon beziehen, denn die damalıgen Ereignisse ın der dänischen Grenze

'

bedrohten den Frieden nıcht. Das Geschehen um Lothar 4lso Wr DSCW C-
SCH, das die Abhaltung eines Reichstages unmöglich gemacht hatte, wohl des-
halb, weıl die Auseinandersetzung 7wischen den polıtischen Gruppen nun

3“ heftiger wurde. Immerhin hatte doch Lothar 1n Lyon Ahnlıch w1e Hugo und
Matfrid gehandelt. Vielleicht hatte seine Entscheidung Aaus seiner Eıgen-
schaft als Mitkaiser heraus gyefällt Jedenfalls deutet jetzt alles auf ein e Aus-tflß'einan’dersetzqng' um Fragen prjnzipie{l*er Ar

81 ıta Walae 11
Darauf deuten auch die Worte des Astronomen, der beklaét‚ daß diejeni-

SCNH, denen des alsers Gnade auf diesem Reichstage ngenkam, ıhm ın der
Folgezeit schlecht elohnt hätten (cap

Transl. Marcell. Petriı IIL, Cap 47 —5 Vgl dazu Bondöis‚ Marguerite,
La translatıon des Saint Marcellın et Pıerre. Etude SUr Einhard vıe politique
de 827 834, Bibl de I’Ecole des Hautes Etudes fasc. 106, Paris 1907,

Die Annahme VO)]  3 Bondois (Translation 88 fr 1e5se Aktion Einhards se1
1n einem Wala entgegengesetzten Sınne gyeschehen, weıl Einhard siıch direkt
Ludwig gewandt habe, adurch den Gegnern des Kaisers den Wınd aus den
Segeln nehmen, 1St nicht schlüss1g.

Conc. 11 Nr.
Das geht Au Tie Aaus der als Fälschung erwiesenen größeren Fassung‘ _c’i‘e‚s

Einberufungsschreibens hervor, das sich dem Inhalt nach als die Arbeit eines
Kaiıser feindlich Gesinnten erweist (Vgl. dazu Conc. 11 597 F Es geht dabei

die Prf>pagierng eınes Gruppenstandpunktes, W1€e der Eälsdler selbs durch
‘A

S
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Die Einberufung der Synoden erscheint als 611 S1eg der Gruppe un

Lothar Denn das Schreiben betont CISCHNS dafß 5  Nn der Unmöglichkeit
der Einberufung allgemeınen Reichstages die Kaıiıser MMI e1iN1SCNH
ihrer (setreuen Besprechungen geführt hätten das; W as SCh der teind-
lıchen Bedrohungen unterblieben Wr doch noch ZUur Ausführung brin-
TE Zunächst sollten die Erzbischöfe MILC ıhren Sufiraganen ber die Lage
und die NOotıigen Retormen beraten un: das Ergebnis der Beratungen den
Kaılsern mitteıilen Außerdem wurden Königsboten ausgeschickt dıe
UÜbelstände bessern, bzw den Kailisern entsprechend berichten

Von den Beratungen der Bischöfe sınd u11l 1Ur die Akten der den
ersten Tagen des Junı 829 abeoeehaltenen arıser Synode erhalten yeblieben
An CIN1ISCH Stellen dieses umfangreichen Aktenstückes Lreien die Ziele der
kırchlichen Parte1 klar Zutage Vor allem wird Zanz eindeutigem Sinne

das eich als C1N eıl der Kırche proklamiert, un WAar derart, daß
die geistliche Gewalt der weltlichen vorangeht. Die Kırche CGottes 1ST e1in

Körper, dessen aupt Christus 18187 ean Körper 1SE die Dr
sterlıche und die könıgliche Würde aufgeteilt. afür wird auf Papst ela-
S1US Bezug e  Ta INIT SC1LCIN Hınweıs, das Schwergewicht lıege auf der

F priesterlichen Gewalt, weıl S1IC VOL Gottes Gericht ber die Könige Rechen-
chaft ablegen IMUS.

Auft diese Weıse kommt Ausschaltung aller nıcht-
kırchlichen Faktoren, die ehedem be] der Legıitimitat der KOnı1ge mitgewirkt
haben iındem dıe VO  a Karl Gr Aaus dem KöÖönıgtum Davıds übernommene
dee VO  ( der unmıttelbaren Übertragung der Königsherrschaft durch (zott
hier we1liter ausgebaut wiıird speztel] kirchlichen Sinne. Denn heißt

anderer Stelle, Wer den übrigen Sterbliıchen ı zeitlichen Dıngen befehle,
erhalte Herrschaft VO  e (sott und nıcht von den Menschen. Nur

kann die prinzipielle Einheit Christus gewahrt bleiben, indem die
Vielfalt der königlıchen un auch der kaiserlichen Gewalt über der anzen

Erde auf diesem Wege Z Einheit zurückgeführt wird Demgemäfß wırd
IU  } die geistliche Gewalt 1111 täglichen Leben unterbaut Die Kaıiıser sollen
ihre Nachkommen ZUuUr Anerkennung der priesterlichen Würde un Gewalt

iNe VO der Konstruktion aAbweichende Interpolation ur 1t2 dixeriım Verrat,. Der
Gegenseite wiırd Verletzung des christlıchen Friedens un! der Einheit des Reiches

vorgeworfen. Vgl dazu auch Bondois, TIranslatıon 93 ff.; De Clerg, Charles, La
legislation relıgieuse franque depuls l’avenement de Louis le Pıeux AaUX fausses
decretales, Revue .de Droıit Canonique 29  s
SCa 2 CD D

89 Cap Vel. dazu Kern, Fritz, Gottesgnadentum _ und Widerstandsrecht 1mM
frühen Mittelalter, Autl Darmstadt 1954, D, Anm 110 Es 1St also hier nıcht
C1INeEeTrennung der Gewalten beabsichtigt, W1e S1C VO  } Lilienfein, Heinrich, Die
Anschauungen Von Staat und Kirche eich der Karolinger (Heidelberger Abh

muıttl]. sch 1, Heidelberg herausgelesen wurde (S 63 f£.)
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SE Untérsgéhungen
anhalten un beachten, dafß in allen diesen Dingen V das Amt ausschlag-
gebend sel. Wenn zuch dessen "Träger wenıger würdig se1 als seıne
heilıgen Vorgäanger, mMuUusse doch 1n ıhm das geheiligte Amt geachtet WeIi-

den.  9
Aus der Betonung ihres Pflichtbewußstseins, unbeirrt die VWahrheıt VOIL-

9 auch wenn ein1ıge zunächst Anstofß daran nehmen würden,* mufß
dann die Mahnung der Bischöfe verstanden: werden, NUur solche kaiserliche
Ratgeber wählen, die un sich 1n Liebe, Frieden un Eintracht leben,
da S$1e doch 1mM Innern des Reiches und nach außen eın Beispie]l yeben sol-
len, denn L11LULr auf solche Weise können S1e Stutzen des Kaisers und des Reı1-
ches SC1N.; Desgleichen sollen die kaiserlichen Söhne ZUr brüderlichen Liebe
un Eintracht CrZOSCH werden.*“ Gelten diese letzteren Mahnungen 7zweıtel-
los speziell Ludwig BT, zeigt auch der übrige Text vielen Stellen,
obwohl nomiınell ebenso Lothar gerichtet 1St, daß mit den Ermah-
NUunSCh Ludwig gemeınt 15t95

ber die SCHAaUCH Einzelheiten der weıteren Entwicklung sind WIr nıcht
unterrichtet, vielmehr sehen WIr uUu11l5S plötzlich der Entscheidung yegenüber,
die auf dem Reichstage Worms 1mM August fiel S1e richtete siıch die

Bestrebungen der kırchlichen Eıinheıitspartel. Der Bericht 1ın den Reichsanna-
len 1St lakonisch: Lothar wurde ach Ltalien geschickt, Bernhard wurde ZU

Kammerer ernannt. Die Hintergründe dieser Veränderungen 111 na  a

offensichtlich nicht berühren. Gesprächiger 1St der Astronom.“ Nach se1iner
Erzählung erfuhr der Kaiser während des Reıichstages, daß von denjenigen,
denen das Leben geschenkt hatte, also VO'  } der Gruppe Mattrıd und
Hugo, iıhn intrigiert werde, un daß die Opposıtion schon bedeutend

siıch gegriffen habe Der Kaiser aber habe, die Bewegung hemmen,
Bernhard ZUum Schatzmeister erNannt. Dadurch se1 ındes die Zwietrach
nıcht gemindert, sondern 1Ur noch gefördert worden.

Cap 75 91 Cap Cap
die Verhältnisse Hofe liegt93 Cap 91 Eın besonders deutlicher Hinweis

vielleicht 1n den Worten: Et iıdeo NO  3 debemus an Ttempus PeCI suspitionem 1Ud1-
CÄTı, sed patıenter expectarI1, donec 1DSsa veritas manıfestum facılat, utrum
audiendi inprobandi un: einıge Zeilen weiıter: S1C et1am era NnOSs aSgCch-
dum eSst, quotiescumque interrogati veritatem proferimus, nonnull; 1N-
firmi S1Ne scandalizentur, nobis consentiendum est propter ipsam er1-

95 In den Rahmen dieser Stimmung und insbesondere der Ausführungen Walas
VO] e fügt sich auch das dicht Walahfrid Strabos De imagıne etricl.
Die 1er geäußerte Kritik Ostgotenkön1g Theoderich dürfte sich auf die Haltung
des fränkischen Adels gegenüber der Kirche beziehen (V. 872 Vgl dazu Hauck,
Karl, Geblütsheiligkeit, Liber Floridus, Festschr. f. P. Lehmann, St Orttilien 1950;

192 Der Ausdruck optima consulta, die Theoderichs Pterd schon den
einen Fu: erhoben hat (v 81), dürfte sich wenı auf die Ordinatıo imper11 von
817 (SO Bezold, Friedrich, Kaıiıserin Judicth und Dıiıchter Walahfrid Strabo,
130 (1924) 387, Anm. beziehen, als auf die Beschlüsse der Synode VO: 829

CAp. 43 07 Vgl Sımson, Jbb 29
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Die Harmlosigkeit, mI1t der der Astronom von der Entsendung Lothars

nach Italien berichtet, entsprach nıcht der Wirklichkeit, denn von diesem
Zeitpunkt verschwindet Lothars Name Aaus den Kaiserurkunden.”‘ Das
Doppelkaıisertum des Jahres 8725 1St also VO'  5 Ludwig AUusSs wieder aufgehoben
worden, dessen Handlungsweise daraus verstehen seıin dürfte, da{ß ıhm
die Parteiengegensatze lediglich als Machtkämpfe 7zwischen Bernhard und
Pıppın erschıenen, da{fß durch die Ernennung des ine eindeu-
tige Lage schaften hoffte Lothars Entfernung VO ofe erschien wohl
nach dem Gespräch Vo  a} Lyon notwendig, da jetzt als starkıe Stütze
Pıppins gelten konnte. Damit wurden aber diejenigen getroffen, die durch
das Doppelkaisertum des Jahres 8725 ihr Ziel erreicht un einen wesentlichenP Punkt der Ordinatıo ımper11, nämlıch die Sıcherung der FEinheit des Reiches,
verwirklicht ylaubten.®®

Die Reaktıon dieser Kreıise zelgt sıch 1M Verhalten der Bischöte. IdIıie Aus-
schreibung der vier Synoden hatte bestimmt, da{fß deren Ergebnisse den
alsern mitgeteilt werden sollten. Jede Synode hatte also einen eigenen
Bericht einzusenden. Erhalten 1St uns, w 1€e ZESAZT, NUr der der Parıser, der
noch beide Kaıser gerichtet ist eın Beweis, da{ß bıs AA Zeitpunkt des
Wormser Reichstages sıch der Stellung Lothars nıchts geändert hatte. Das
weıtere Schicksa] der Synodalberichte kennen WIr nıcht. Selbst WCI1L1I1 ber
sie auf dem Reichstage gesprochen wurde,*? kam doch, AUS dem Schwei-

Z SC der Quellen schließen, keinen wesentlichen Beschlüssen. Das Wwe1-
tere Verhalten der Bischöte zeıgt vielmehr,. W1e wen12 Beachtung diese
Berichte fanden. Sıe redigierten nämlıch jetzt auf Grund der Akten der vıer
Synoden ıne yemeinsame Eingabe, die s1e Ludwig richteten.1% Zweitel-
los sollte adurch ihren Forderungen entsprechender Nachdruck verliehen

98 In diesen Zeitpunkt möchte ich uch eınen Brief Einhards (MG Epp. V,
Einh C Nr. 31) einreihen, 1n dem schreibt, der Umschwung der Verhältnisse 1im
Frankenreiche habe ıh verwirrt, da{fß nicht WI1SSEe, Was LUn solle Und WarTr

sınd diese Worte als Entschuldigung dafür gebraucht, dafß seinem Briefpartner
nichts Gewisses ber die allgemeıne Lage mitteilen kann Schon Hampe, Karl; Zur
Lebensgeschichte Einhards, Neues Arch. d Gesellsch. 4, deutsche Gesch. 21 (1896)
626 hat Jaffes Datıerung dieses Brietes auf die Autstandszeıit des res 83()
rückgewiesen, ber wenn selbst die Brietstelle den Ereignissen VO  3 833 in Be-
ziehung S}  y scheint mMIr gerade die Betonung der Ungewissheit der Lage durch
Einhard dem widersprechen, WOSCSCH nach dem Reichstage VO:  $ 879 tat-
sächlich für einen Anhänger der Reichseinheitsidee, W1€ FEinhard SCWESCH ist, der
Mmsturz VO! dem als sıcher errichtet erscheinenden Doppelkaisertum in die Unge-
wißheit über das chicksa]l der eichsordnung eine starke seelische Ersd1üttfrunghervorrufen konnte.

99 Vgl dazu Dümmler, Ostftr. eich I2
100 Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio (MG Capit. R Nr. 196)

Der Herausgeber der Kapitularıen hıelt fL'll' möglıich, da{fß dieses Aktenstück auf
dem Wormser Reichstage vorgelegt wurde. Dem widerspricht die Tatsache, dafß die
Pariser Synodalakten och Ludwig und Lothar gemeinsam adressiert wurden,
während diese Relatio 1Ur Ludwig SINg die von Simson Jbb 373) hierzu
gebrachten Gegenargumente sind nıcht durchschlagend), un außerdem War Ur

sprünglich von den alisern der Auftrag vegeben worden, die Synoden hätten
einzeln S1e berichten, dafß Iso eine Gesamtaktion ar nıcht vorgesehen
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un S51C als Gesamtkörper denjenıgen ote gegenüber gestellt
werden, deren Wırken Frieden und Eintracht be1 den Ratgebern des Kaıi1-

STtOrie.
Die Lage beım Eıintritt n bedeutungsvollen Ereign1isse des Jahres 830

charakterisiert sıch also folgendermaßen. raf Bernhard hat verstanden,
sıch den maßgebenden Einfluf(ß otfe sıchern und adurch die Über-
legenheıt über Pıppın UANneN. Die kirchliche Einheitsparteı WAar dem
Kaıser entfremdet ZCn der Entfernung Lothars un der Auflösung des
Doppelkaıisertums, 111 dem C111 wichtiger Punkt der Ordinatıo IMDCIN Ver-
wirklicht SCWECSCH Wa  - Die Verknüptung der Ernennung Bernhards M1
der Entfernung Lothars rachte die kirchliche DParteı auch Gegensatz Z}
Bernhard talls C1N solcher bısher noch nıcht bestanden hatte Der Kaiser
erscheint dieser Strömungen als die schwache Persönlichkeit die
den Einflüssen leicht wechselnden Maßen zugänglich 1ISTE und die tieteren
Gefahren der Lage entweder nıcht erkennt oder unterschätzt, dem (sanzen
jedenfalls NI Cn Kriäften nıcht gewachsen 1SE. och haben sıch dıe
einzelnen Gruppen der Opposıtion nıcht NS| verbunden, noch siınd EerStE
lose Fäden durch Hugo und Mattfrıd ZESPONNCH worden Der Kaiser Mag
sıch vielleicht dem Gedanken beruhigt haben, da{fß die Bestrebungen
Pıppıns Grunde sSCHOMMCN keine Eınıgung M1 der ırchlichen Parte1ı
ermöglıchten Es bedurfte aber 1Ur Anstoßes, die UOpposıtion ‚—

sammenzuführen, un WAar ergab sıch dabe] der DPerson Lothars die
Möglıichkeit alle Gruppen Wiıderstand —>  CoC den Kaiser Zu vErFrCcIN1ISCH.

Inwietern diesem Augenblick der Kaisersohn 116 solche Rolle spielen
konnte ersehen WIr Aaus dem damalıgen Programm Walas.101 Sein oberster
Grundsatz WAar Cr das Leben aller yemafßs (sottes Willen sicher und ruhig

gyestalten. Deshalb sollte die Jahre 817 Zustimmung aller ZC-
schehene Wahl Lothars un deren Bestatıgungdurch den päpstlichen Stuhl
die unerschütterliche Grundlage bleiben, wodurch die Eintracht des rie-
dens, die Stärke und Würde der Monarchie nd das Ansehen der christlichen
Relıgion vesichert würden. Ziel blieb dabei, N Aufteilung des erhabenen
und christlichen Reiches verhindern. Datür stutzte sich autf das Wort
Christi, jedes‘; sıch geteilte Reich zertallen. In der Praxıs bedeutete
das für ihn, da{fß die auf Grund der Ordinatio ı Lothar geleisteten
Eiıde unverletzt autrecht erhalten N,_ damit das olk nicht SCZWUNSCH
meineidig würde.

Die kirchliche Parteı sa'h also, das geht au  ® diesem Programm klar her-
W d  $ Eıine 5 W155C Rolle spielt ı diesem Problem die Bemerkung Relatio Cap
illud vestirae pletatı deposcimus, 1LULNC placıto vestrz2 serenitate
e} admoneantur. Dıie gleicheWendung findet sıch aber auch den Parıser
Akten 85 S1e 1ST Iso allgemein verstehen, nämlich der Vorausset-

A
ZUNS, da alle diese Eingaben auf Reichstage verlesen würden. Auch kann es

möglich se1N, da{fß dieses Kapitel, das über die Abhbhte und Abtissinnen andelt, auSsirgendeinem rüheren Aktenstück unverändert übernommen wurde, wodurch dieser
at7z keine eitere Folge für die Gesamtakte besiäße.

101 Vıta Walae 11 *

p  7
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vor, in der‘ Bewahfuné des: 4Doppelkaisertu_ms die Garantie, daß die Ge=-
schicke diees Reiches der gyöttlıchen Weltordnung: yemäfßs gestaltet würden.
Die Entlassung Lothars nach Ltalıen bedeutete demnach für s$1e 1ne Erschüt-
LerunNg dieser nach christlichen Gesichtspunkten ausgerichteten Weltordnung,
un als nun wen12 spater noch weıtere Mitglieder der Eınheitsparte1i VOIN

ofe verwıesen wurden,*® stand für s1e fest, da{ß die >  NZ Ordnung in
öchster Getahr 6@1; Als Folge ergab sıch für S$1e die Forderung der Restitu-
t10n Lothars. Demgegenüber handelte die Gruppe Hugo und Matfrıd
zunächst noch AUS anderen Gesichtspunkten heraus. Als diese Oppositions-
» der Großen sich ZU Autfstand entschloß, suchte S1€ lediglich iıhre
Sache durch die Verbindung MIt eınem der Kaıisersöhne unterbauen.

103Datür ergab sıch VO  3 selbst Pıppin, da Lothar 1m t+ernen Italien weiılte.
Sobald Aber letzterer 1 Lager der Aufständischen erschien, f1e] ıhm VO'  —

Natur Aaus die tührende Raolle Z denn seine Person sicherte diesen dıe Wert-

volle Unterstützung der kirchlichen Parteı.
Dieser Stellung des altesten Kaisersohnes entspricht auch zunächst die

AÄArt se1nes Eingreifens.“®“ Zwischen dem Kauıser, der sıch nach Compiegne
begeben hatte, und den Aufständischen, dıe siıch 1n Verberie befanden, kam
CS ZU Verhandlungen. Pıppın hatte die Kaıiserın VO  e Laon herbeibringen
lassen und W. S1e, ıhren Gemahl bereden, die Waften niedérzülegen

102 Vgl Dümmler, Ocfe eich I2 54
103 Vielleicht siınd 1n den Verhandlungen, die Wala ın dieser Zeıt iın Cötbie

mit einıgen Grofßen führte (Vita Walae 1L, 8); Kontaktaufnahmen 7zwiıischen beiden
Opposıtionsgruppen sehen. Vgl dazu Rodenberg, Karl,; die vıta Walae alshistorische Quelle, Dıiss. Göttingen 1877,

104 Bei der Heranziehung der Quellen 1St beachten, dafß Thegan und Nithard
offensichtlich diıe Ereignisse VO: 830 und 833 miteinander vermischen. Die Rolle,
die Ludwig VO  } Thegan zugeteilt wird, spielt 1n den übrigen Quellen erst
1ım Jahre 833 Der Irrtum 1St wohl daraus erklärlich, dafß der Kaiıser 1m Jahre 830
mit Hilfe der rechtsrheinischen Provınzen des Reiches seine volle Macht wiederher-
stellen konnte. Ludwig mag 1M Lager der Autständischen anwesend SCWESECH se1ın
(vgl AZu Dümmler, Ostir. eich 1 56), eine besondere Rolle edoch hat nicht
SCSpıelt (vgl dazu auch 5Simson, Jbb I 353 355 f3 Bei Nıthard gehört die CN  ba  SC
Ha des alsers un die Rolle des Mönches Guntbald ebenfalls 1Ns Jahr 833 Ob-
ohl Sımson Jbb 356, Anm. geneigt ISt, uch Jjler ıne Verwechslung

Jauben, läßt sich 1im gegenteiligen Sınne durch die Nennung Guntbalds in
einer Urkunde des Jahres 831 beeinflussen, W ds aber kaum einem sSo gewichtigen
Schluß ausreicht. Dümmler (Ostir. Reich 12 58, Anm. bleibt Simsons Eın-
wänden skeptisch ber Nithards Erzählung. Im übrigen waren Pıppin und Lud-
Wig bestimmt auf dem Rei 1n Nymwegen stark ın _ den Vordergrund
getreten, falls sıe die VO  3 Nıthard angegebene Rolle damals gespielt hätten. So
aber spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, die beiden Sar ıcht in ymwegen
anwesend (V S1ımson, Jbb 361, Anm 6) Der ÜAlteren Meınung von

Meyer v Knonau, erold, Über Nithards ‚ vier Bücher Geschichten, Leipzig 1866,
ist entgegenzuhalten, da{fß die libera custodia War keine Inhaftierung 1m üblı-

chen Sinne des Wortes darzustellen braucht, dafß A  SsSıe ber doch eine Absonderung
von der Offentlichkeit und VO den Staatsgeschäften bedeutet, so da{ß die
Darstellung Nithards notwendie die Vorstellung VO'  e} einer Art Internierung 1n
einem Klost hervorruft. Das ISt 1aber unvereıinbar MI1t den übrigen Qu\_ellenbei-idx-ten., Auf Einzelheiten  } wird spater noch eingegangen werden.
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un in eın Kloster einzutreten, also tür immer der kaiserlichen Gewalt ZzZu
entsagen.*”® Offensichtlich Wr 1n Verlegenheit gegenüber seinem Vater,
denn der Astronom versichert, ıhre einz1ge Hoffnung hätten die Autfstän-
ischen auf die Verhandlungen Judiths ZESCETZL. Wahrscheinlich zeigten sich
hier Meinungsverschiedenheıiten miıt der kirchlichen Einheitspartel, die nıcht
mıiıt Gewalt den Kaıiıser vorgehen wollte. Ihr Zing 1Ur die
Wiederherstellung der Ordnung VO  3 817, und das brauchte lediglich die

106Wiederherstellung des Doppelkaisertums VO  3 8A5 Z bedeuten.
Pıppın und se1n Anhang konnten sich MIt ıhren Bestrebungen nıcht durch-

SEr ZEN. Die Kaıserın fügte sıch ZWar ıhren Wünschen, Ludwig ZESTALLELE
aber Jlediglıch ıhr den Eintritt 1in eın Kloster, dem ode entgehen,
für sıch selbst torderte Bedenkzeit. Er scheint sıch weıter Compiegne
1n persönlicher Freiheit befunden haben Lothars Eingreifen beschränkte
sıch bei seiınem Erscheinen darauf, das bısher Geschehene billıgen und
noch einıge weıtere Mafßnahmen diejenıgen ergreifen, die als Miıt-
schuldige der Vergehen Bernhards und der Kaıserın bezeichnet wurden.
Dıie Verhandlungen MIt dem Kaiıser ührten eiıner einftachen Wiederher-
stellung des Doppelkaisertums, Vater un Sohn werden wieder ININCIL

in den Urkunden genannt::* Somıit War der Zustand VOL dem Wormser
Reichstag VO  w} 829 wiederhergestellt mit der Maßgabe, daß jetzt dıe kirch-
liche Parteı die Verhältnisse ote aufs CNZSTC kontrollierte, W ds der
Astronom mi1t der Bemerkung charakterisıiert, Ludwig se1 NUur noch dem
Namen nach Kaiser yewesen.“””

In dieser Weiıse verbrachten beide Kaiıser in gemeinsamer Regierung den
Sommer 530 Im Herbst gedachte inNna  } auf einem Reichstage einer testen

105 Astron. Cap 4 9 dem hier folgen 1St. gegenüber Ann Bertıin., die die Sıtua-
t10n erscheinen lassen, als se1 der Kaiser völlig 1n der Gewalt der Aufständischen
SCWESCHHIH, deren Bericht cehr summariısch und in sich nıcht hne Unstimmigkeiten
ezüglı des Auftretens Lothars 1St.

106 Dümmler (Ostfr. Reich ]® 57 schreıibt der kirchlichen Partei das radı-
kale Programm Z das nach den ausdrücklichen Angaben des Astronomen die An-
hänger Pıppıns durchzudrücken suchten. Es WITF: sich spater, be] der Absetzung des
alsers 1 Jahre 833 zeigen, dafß gerade Wala un se1ine Umgebung Bedenken

eınen solchen Radikalismus zeigten, denn nach ıhrer Auffassung War das
Doppelkaisertum 1n der ÖOrdinatio 1mM r'11 vemäafß dem iıllen ;ottes errichtet,
konnte Iso L1UTL MmMIit Gottes Willen wieder geändert werden. Aus diesen Gründen
kann ich auch der Meınung Schieffers (Die Krise des karolingischen Imperiums, Aus
Mittelalter U, Neuzeıt, Festschrift Kallen, Bonn 1957, 11 nıcht zustimmen,
der die Entwicklung als eıne bewulfite Verbindung zwischen der Einheitspartei un
den aufständischen Großen sieht, den Widerstand den Kalser organı-

ßsieren, der sich den Reformgedanken ©  5 hal  © Alles deutet darauf hin,
die Einheitspartei L1UT durch außere Umstände in eine CHNSCTEC
frid und Hugo gekommen WAaFr. Vé%bindung mıt Mat-

107 Vgl Sımson, Jbb 2354
( 108 In diesem Zusammenhang gehört auch das VO  e Hampe (NA 218 621) mıiıt

echt ın diese Zeit datierte Schreiben Einhards (MG Epp Einh C Nr. 19), ın
dem die Wendung: ut eOS . aput domnum Hlotharium 5 et pıssımum
patrem e1uUs adiuvare digneminı auf ein Doppelkaisertum mıiıt Vorrang Lothars ber
Ludwig deutet.
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Regelung des errei&ten Zustandesr gyelangen. Lud$vigs Feinde betrieben
dıe Abhaltung dieses ages auf fränkischem Boden. Der Kaiser aber erach-
LO sich dadurch ın oyroßer Gefahr, denn forderte 1U  w} MIt Nachdruck
die Einberufung nach Nymwegen, damıt auch die Sachsen und Ostfranken
erscheinen könnten.!®® Hıer g1ing dann sotort SCHCH die bte Hiılduin
und Wala VOIL,; beide wurden VO: ofe zewlesen. Durch diese Maßlßnahme
erreichte eine entscheidende Schwächung der kirchlichen Partei, und der
Opposition ehlten jetzt die führenden Köpfe Das zeigte sich in der Rat-
Josigkeit, mit der sS1e in der folgenden acht einem Entschlufß kom-
InNeN suchte.119 Das Verhängnis lag darın, da{fß Lothar unsicher wurde. Ihm
tehlte offensichtlich dıe leitende and Walas, zumal die Opposıtion Ja
Elemente verschiedener Gesinnung umta{fte. Auf seıten Ludwıgs wurde diese
Sıtuation geschickt ausgeNUutZtL, enn C} je{ß Morgen Lothar VOT den
gemeinsamen Feinden WwWAarnecen und orderte ıhn auf, ıhm W1e der Sohn
ZU Vater kommen. Indem also 1n kluger Berechnung das Mifßtrauen
verstärkte, das Lothar den Teıl seiner Gefolgschaft empfinden mußte,
der 1mMm Grunde ZCNOMMC icht für die Ordnung VO!  u W stritt, stellt E}

iıhm auf der andern Seite das gemeinsame Interesse VOlL, das VOoO  (} Vater
Sohn veregelt werden könne.

Dıiese Taktıik hatte Ertolg, denn Lothar begab sich der Abmahnun-
SCH seiner Umgebung ZUuUum Vater. In diesem Augenblick allerdings oriff die
pposition einem etzten, verzweıftelten Mittel, S1Ee fiel hre Gegner often
auf der Straße d - ohl 1n der Hoffinung, auft diese Weiıse Lothar noch für
iıhre Sache gewinnen. Aber die Entscheidung aAr bereits vefallen. Der
Kaiıser erschien MI1t seinem Sohne, die Ruhe wiederherzu- pA

stellen, die Sache der Opposition brach ZUSAMMCNH, ihre Anführer wurden
verhaftet, VOL Gericht gestellt und ZU Tode verurteıilt. Der Kaiser schenkte
ıhnen indes das Leben Dies geschah auf dem Aachener Reichstage 1m
Februar 831 Lothar wurde wiederum nach talıen verwıiesen, WwOomıit auch
die Reichsordnung VO:  en 817 und das Doppelkaisertum außer raft ZESETZL
waren.!!1 Bernhard allerdings konnte nıcht mehr 1in se1n Amt zurückkehren,
der Kaıser hatte :;ohl erkannt, W1e weılt das £alsche Verhalten dieses Man-

11°

HCS die Schuld den Ereignissen LrUußS.
E  109 Ann. Bertin. 830 Die Einberufung sieht hier allerdings harmlos Aus, das

Gegenteil 1St aus dem Bericht des AstronNnNomMmMe«enN (cap 45) ersichtlich. Ungeklärt 1st
CS, inwiefern der Kaiser die Einberufung nach Nymwegen durchsetzen konnte, da
Lothar un se1ın Anhang Hofte doch übermächtig Es erscheint deshalb
raglich, ob Lothar die Einberufung aut fränkischem Boden gefordert habe, W 1€
Dümmler (Ost£fr. Reich I2 59} annahm. Vielleicht alle Bedenken
Nymwegen durch den kaiserlichen Vorschlag, hne militäris  e Begleitung OT

scheinen, geschwunden. Da{fß ber nıcht alle Mitglieder der kirchlichen Parteı VO:  -

der Harmlosi keit überzeugt I1, geht Aaus dem Übertreten des Verbotes ; durchden Abt Hi uın hervor.
110 Astron. Cap 45
111 Lothars Name IScQhwindet spatestens Anfang 831 wieder Aaus den Urkun-

den (Sımson, Jbb 262)
112 Der AÄAstronom erza It S!  b>X  9 Bernhard_ habe in Spanıen in der Verbannung

gelebt (;ap. 46)
}
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Indes geschah vbere;ts im Mai ın Ifigel‘heim einl höchst bedeutünäsvoller.  } Akt Di1e des Aufstandes Verurteilten wurden den Hof gebracht
Oauch Lothar war erschienen, !! wurden voll begnadigt und 1n iıhren früheren

Besıtz wıieder eingesetzt, _ dıe Mönchen geschorenen Laıen durften O  a
1Ns weltliche Leben zurückkehren.114 Allerdings War keine Wiederher-
stellung des alten politischen Zustandes, denn Lothar Zing nach dem Herbst-
Reıichstag ın Diedenhofen nach Ltalien.1!5 Der Kaiıser Mag dieser versöh=-
nenden Geste bestimmt worden se1ın durch die Überlegung, daß die Anhän-
SCr der Reichsordnung VO  e} 817 im Grunde A  MM} den zuverlässıg-
sten Verteidigern des Kaıisertums sıch gehörten, und da{fß nach der Aus-
schaltung Bernhards die Zahl der Getreuen des Kaisers vermehrt werden
mulßßste, zumal] Pıppıin, der von diesen Ereijgnissen keinen Nutzen ziehen
konnte, weıterhin 1n Opposıtion blieb Denn dem Reichstag 1n Diedenhofen
blieb er tern, 1Ur Lothar und Ludwig erschıenen, trotzdem der Kaiser
Pıppın e1gens Z Teilnahme befohlen hatte.116

och nıcht Sanz und Sar, dem Befehl des Kaisers Z TOLzen
un kam nach Beendigung des Reichstages nach Aachen, wohin sıch der
Kaiser begeben hatte. Hıer wurde 1n einer Art Internierung testgehal-

K ten: Es War keine eigentliche FLa denn nach dem Bericht der Bertiniani-
schen Annalen konnte Dezember 831 MIt seinen Getreuen ine
Beratung abhalten, die zum Entschluß der Flucht un deren Austührungtührte. Es gelang wıederum, auch dıe beiden anderen Kaısersöhne für einen

Aufstand gewınnen. Die:kage War allerdings anders SCWOL-den, denn jetzt gıng nıcht mehr u den Einfluß Bernhards, sondern
die Bestrebungen der Kaiserin tür ihren Sohn arl VWiıederum konnte die
Ordinatio ımper11 die Opposıtion ein1gen, weıl sS1e für Ludwig un Pıppındie Garantıe JT Besıtz ıhrer Reichsteile bot gegenüber dem Plan Judıths,ıhrem Sohn Aaus den Ländern der andern einen eigenen Reıichsteil chaf-
fen. ber wıederum 1St diese Eınıgung der Opposıtion den Gesichts-
punkten der kırchlichen Einheitspartei fragwürdig ın Hınblick auf dıe Ziel-
SCELZUNG der einzelnen Gruppen. Denn Pıppın gine jetzt auch . so weıt, sich
M1t Bernhard verbünden, der sıch in seiner Enttäuschung ber die ıhmzute1l vewordene Behandlung mıt dem Gegner von ehedem ZUsammen-Land..s

113 Vielleicht War noch icht ach Italıen aAbgereist SCWESCH. Vgl dazuSımson, Jbb 11 Böhmer-Mühlbacher, Regesta Im
eine Hın- un Rückreise ftür diesen kurzen Zeitraum mMO lıch

per11 Nr. 1029 hält dagegen
114 Ann. Bertin. 6IT1: Astron. Cap. Dümmler Ost r. Reich ]® 67) hältseiner Meınung fest, da{fß keine allgemeine Ämnestie erlassen wurde und bezieht sıchdabei auf Nithard L, Er übersah, daß die Ann. Bertin., die ebenfalls zum Jahre831 VO: einer allgemeinen AÄmnestie berichten, ZU) Jahre 8372 ausdrücklich dies für

Matfrid bestätigen, den Nıiıthard bis ZU) re 833 in Haft sıtzen aßt.115 Die Reichsteilung VO  e 831 wird 1er bewußt Aaus der Betrachtung gelassen,weil] TYe Geltung umstritten ISt, SO WIe S1e, falls S1e überhauDL aüsg<af ührt wurde,keinen bleibenden Einfluß auf die Entwicklung ausgeübt hat
116 Ann Bertin. 531; Astron. Cap117 Astron. Cap 46; Ann. Bertin. 831 Thegan, Cap 38

118 Astron. Cap

X



40

Mohr, Di irchlich eitsparte

Der Kaiser zeigfe sich über Pippins Handlungsweise ‘ü‘berras‘dlt, empfand
aber auch sOofort das Drohende der Lage un besprach sich eingehend mi1t
seınen Ratgebern.  119 Um eıner Ausweıtung des Aufstandes zuvorzukommen,
wurde Ludwig nach Aachen befohlen, während Lothar sıch VO  3 Ita-
1en nach Orleans begeben ollte, wohin e1in Reichstag ausgeschrieben wurde.
Aber Ludwig schickte sıch gerade a das dem kleinen arl zugeteilte
Alemannıen besetzen un für sıch beanspruchen. Hınter diesen Plä-
1CeN steckte außerdem noch bedeutend mehr.  120 Di1e treibende raft dabe1ı
scheint raf Matfrid SCWESCH se1n, der ohl als Verbindungsmann Pıp-
pins Bernhard fungierte. Ludwig sel versichert worden, da ıhm
alle Ostfranken und Sachsen zufallen würden. DDa iıhm außerdem die Ab- Lsicht zugeschrieben wurde, ber Alemannıen hinaus auch 1NSs fränkische
Gebiet 7z1ehen und viel W1e möglich VO' väterlichen Reiche sıch

bringen, dürfte das Ziel der Autständischen in eiıner Aufteilung des Reı-
ches VO iıhrem Gesichtspunkt AUuUS gelegen haben W

Noch WAar dies Vorgehen ohne irgendwelche Verbindung ZUr irchlichen
Einheıitspartel, denn stand 1n krassem Gegensatz deren Zielen. FA
nächst auch LIrat der verheißene Abtall VO: Kaıiıser nıcht e1in, da{fß Ludwig
der Mut fehlte, die begonnene Sache durchzuführen. Er fügte sıch und söhnte Ssıch wieder M1t dem Vater Aus Gewıinner A4UuUSs dieser Entwicklung aber
konnte jetzt Lothar werden, denn hatte sıch noch VO Aufstande fern
gehalten. Das lag natürlich nicht 1mM Interesse der beıden andern Söhne und
daraus wırd sıch ohl as Gerücht erklären lassen, das man dem Kaiser

nZutrug, Lothar habe selinen Bruder Ludwig ZU: Autstand veranla{fit. Der
also Beschuldigte, der inzwischen dem nach Orleans ausgeschrıebenen
Reichstag gekommen WAar, ‚erkannte dıe Gefährlichkeit des Gerüchtes und Qn  On

reiste dem Vater nach Mainz ENTZSCSCHL, ıhn e1gens bat, sıch von dem
121Verdacht einer Mitschuld Autfstande reinıgen dürfen.

So blieb nNnur noch Pıppın übrıg. ber auch K weıter keinen Wider-
stand, sobald der Kaıser persönlich 1n Aquitanıen erschien. Gegen Bernhard
wurde mIt aller Schärte 122  vorgegangen, Pıppın wurde verhaftet und un

Bewachung ZUr Internierung nach 'T rier gesandt. Aquıitanıen wurde ıhm
genommen und wahrscheinlich ‘ jetzt den jungen arl gegeben.  123 Es
scheint; daß Lothar 1im Begrift stand, die Früchte se1ines Verhaltens ECTI-

ten, falls WIr der Nachricht des Astronomen Glauben schenken dürfen, der
Kaiser habe 4S eıch 7zwischen seinen Söhnen Lothar und arl aufge-

119 Ann. Bertifi. 8392 120 Ann. Bertin. 852
121 Thegan, Cap 3 ‚ Die Art; W1e Thegan darüber berichtet:  ‚9 kann ebenfalls

den Verdacht bestätigen, da{ das Gerücht Aaus eıner SAlanNz bestimmten Absicht her-
aus ‚verbreitet worden WATFr. Es erscheint nıcht als durchaus gesichert, da{fß Thegans
Bemerkung qUamı hoc sıt, nonnullıs EeST cognıtum als Verhöhnung von
Lothars Rechtfertigung gemeint sel, W1e Sımson Jbb 11 23) annahm. Immerhin

hegan ın Cap die Nachricht von der Beeinflussung Ludwigs durch Lothar
ür ausdru:.‘kT1ch als ein. Gerücht erklärt, und INnanl hat das Gefühl, hätte

stilistisch anders gefaßt, talls Lothar habe verhöhnen qulen.Z  f  AD  Mobr, Di  irchlich  eitsparte:  29  x  C  X   I‘)er Ké.iser zeiéte ür Pippins I-’ia‘ndlrt>1rrlggweli‘sve 41",i?bei'rars‘d;t‚ érn;ifafid  aber auch sofort das Drohende der Lage und besprach sich eingehend mit  seinen Ratgebern.!!®* Um einer Ausweitung des Aufstandes zuvorzukommen,  wurde Ludwig d.D.-nach Aachen befohlen, während Lothar sich von Ita-  lien nach Orl&ans begeben sollte, wohin ein Reichstag ausgeschrieben wurde.  Ma  Aber Ludwig d. D. schickte sich gerade an, das dem kleinen Karl zugeteilte  Alemannien zu besetzen und für sich zu beanspruchen. Hinter diesen Plä-  O  nen steckte außerdem noch bedeutend mehr.!?® Die treibende Kraft dabei  scheint Graf Matfrid gewesen zu sein, der wohl als Verbindungsmann Pip-  pins zu Bernhard fungierte. Ludwig d. D. sei versichert worden, daß ihm  alle Ostfranken und Sachsen zufallen würden. Da ihm außerdem die Ab-  E  sicht zugeschrieben wurde, über Alemannien hinaus auch ins fränkische  Gebiet zu ziehen und so viel wie möglich vom väterlichen Reiche an sich  R  zu bringen, dürfte das Ziel der Aufständischen in einer Aufteilung des Rei-  ,  *  ches von ihrem Gesichtspunkt aus gelegen haben.  A  Noch war dies Vorgehen ohne irgendwelche Verbindung zur kirchlichen  Einheitspartei, denn es stand in krassem Gegensatz zu deren Zielen. Zu-  }  nächst auch trat der verheißene Abfall vom Kaiser nicht ein, so daß Ludwig  der Mut fehlte, die begonnene Sache durchzuführen. Er fügte sich und söhnte  s"«äi  sich wieder mit dem Vater aus. Gewinner aus dieser Entwicklung aber  a  konnte jetzt Lothar werden, denn er hatte sich noch vom Aufstande fern  .  gehalten. Das lag natürlich nicht im Interesse der beiden andern Söhne und  daraus wird sich wohl das Gerücht erklären lassen, das man dem Kaiser  %  zutrug, Lothar habe seinen Bruder Ludwig zum Aufstand veranlaßt. Der  X  A  also Beschuldigte, der inzwischen zu dem nach Orl&ans ausgeschriebenen  Reichstag gekommen war, erkannte die Gefährlichkeit des Gerüchtes und  A  A  ©  reiste dem Vater nach Mainz entgegen, wo er ihn eigens bat, sich von dem  121  }  Verdacht einer Mitschuld am Aufstande reinigen zu dürfen.  So blieb nur noch Pippin übrig. Aber auch er wagte weiter keinen Wider-  stand, sobald der Kaiser persönlich in Aquitanien erschien. Gegen Bernhard  wurde mit aller Schärfe vorgegangen,‘? Pippin wurde verhaftet und unter  Bewachung zur Internierung nach Trier gesandt. Aquitanien wurde ihm  genommen und wahrscheinlich‘ jetzt an den jungen Karl gegeben.!”® Es  scheint, daß Lothar im Begriff stand, die Früchte seines Verhaltens zu ern-  ten, falls wir der Nachricht des Astronomen Glauben schenken dürfen, der  X  Kaiser habe das Reich zwischen seinen Söhnen Lothar un\d Karl aufge-  ©  f  40 Ann-Berun 832 10 Ann. Bertin. 832  &  121 Thegan, cap. 39, 40. Die Art, wie Thegan darüber berich  £et,v kann ebenfalls  den Verdacht bestätigen, daß das Gerücht aus einer ganz bestimmten Absicht her-  ®  aus ‚verbreitet worden war. Es erscheint nicht als durchaus gesichert, daß Thegans  Bemerkung et quam verum hoc sit, nonnullis est cognitum als Verhöhnung von  Lothars Rechtfertigung gemeint sei, wie Simson (Jbb II S. 23) annahm. Immerhin  at Thegan in cap. 39 die Nachricht von der Beeinflussung Ludwigs durch Lothar'  S  éusdri.id;lid] als ein Gerücht erklärt, und man hat das Gefühl, er hätte cap. 40  stilistisch anders gefaßt, falls er Lothar habe verhöhnen  wgllen.  f  B Asgron. cap. 47. 128 Nithard I, 4.  R  SE  O  \  S122 Astron. Cap 123 Nirthard I!
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teilt.124 Die Lage Wwar aber alles Vandere' als gesichert‚ denn Pippivn konhfe
auf dem Wege nach TIrıer entkommen un bereitete dem Vater weıter
Schwierigkeiten 1n Agquıtanıen.

Und 1U standen Beginn des Jahres 833 alle drei Söhne Aaus erster
Ehe gyeeınt dem Vater gegenüber. Es mufßÖte siıch also 1ın der Stellung Lothars
wıederum eıne Wandlung vollzogen haben Zurückzuführen siınd diese Ver-
aänderungen aut das Wıiırken verschiedener Gruppen, deren Exı1istenz WIr WAar
1n den Quellen teststellen können, deren Vorgehen im einzelnen jedoch
nıcht mehr voneınander yeschıeden werden kann, SO da{iß Nser Wıssen ber ET
diese Dınge eiıner völligen Aufklärung der Vorgäange nıcht ausreicht.
Auszugehen 1St VO  3 der Bemerkung des Astronomen,** die Söhne des Ka1-
SCI:S sei1en durch die 1St der kaiserlichen Diener überzeugt worden, ihr Vater
wolle S1e zugrunde richten. Nun besagt eın derartiger Satz 1n der Spracheder damalıgen Zeıt noch nıcht vıe] über die eigentliche Lagerung der Schuld.
Denn eın kaısertreuer Mann, W1e der Astronom W.AdLz; wird dıe Schuld
ımmer 1ın der Umgebung des Kaıisers suchen, 1n piıetätvollem Sinne Se1-
LICH Herrn und dessen Famaiıulie entlasten.

Die yleiche Ausdrucksweise finden WIr L1LU.  — auch be] Agobard VO  n Lyon.
Auch 1er 111 der Kaıser nıcht sehen, VO  a welchen UÜbeln umgeben 1St;
auch 1er liebt diejenigen, dıe ıhn hassen, un haft die, die ıhn lieben.  126
ber 4Gr bereits 1St der Ton leicht verändert. WAar tragt 1n erstiter Lıinıe
die Kaiserin allen UÜbeln die Schuld, der Kaiıser seinerseits aber auch 1N-
sofern, als sıch VO  z seiner Gemahlın täuschen Lief? 127 Hıeraus mu{ß 4lso
der merkwürdige Zustand erklärt werden, da{fß dıe Söhne und mit ihnen

viele andere sich durch die Politik des Hotes ständig edroht tühlten,
während andere, W1€e der Astronom, ıhnen vorwarfen, S1e glaubten,der Kauıiser, der alle Fremden 1ıld sel, könne unmenschlich
die Seinen se1n.12%

Es estand also doch ohl e1in Anlafß Furcht und Mißtrauen. Agobardgibt uns noch einen näheren Einblick 1ın dıe Gerüchte, diıe damals umlieten.
124 Skeptisch dazu Dümmler, Ostfr. Reich 1* A An125 Cap 48 Zu den Aufstandsgründen 1mM einzelnen vgl Zatschek, Heınz, Die

Reichsteilungen Kaiser Ludwi
195

Pr Mıtt. Inst. £t. österr. Gesch. 4 (1935)
126 Lib apolog. cap. 127 Lib. apolog. cap.Astron. Cap 48 Hierhin dürfte auch der Brief Einhards Lothar gehören(MG Epp V Einh. ep. Nr. L dessen Datierung 1nNs Jahr 830 eiıner chlechtencharakterlichen Beurteilung Einhards geführt hat, weıl unmittelbar nach dieser

Abmahnung VO Autfstande 5 den Vater voll un Sanz wieder auf selten
Lothars finden 1St (vgl dazu Dümmler, Z 619 f In der Tat stimmt
Ja auch Einhards Mahnung Lothar quod quidam homines, sua potlus Q Ua estira
commoda sehr ZuLt mıiıt den Worten des Astronomen ber die Lage über-
e1ın. Auch pafst die Mahnung Einhards ZW Gehorsam gegenüber dem Vater >den Jeichen Ansichten, die nach der Wiederherstellung des alten aısers
Hrabanus Maurus 1n einem Briet d iıhn ausführt (MG Epp N Hrab Mauri CNr. 15) Es liegt hier oftensichtlich die Ansıcht eiıner Gruppe innerhalh der Eın-
heitspartei VOTL, die ZU Widerstand Walas SC die auf dem Lügenfeldegetroftenen Regelungen tührte. Danach beruhte die R‘eichsordnurg VvVon 817 wesent-
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f ein1ge, So schreibt CI begierig auf den Ruin der Kaisersöhne.

S1e hätten un sich ausgemacht, den Kaiser gefangen ser:zen und das
Reich sıch aufzuteijlen.!*® Wwar scheıint auch Agobard der Nachricht in
dieser Fkorm skeptisch gvegenüberzustehen, doch welst darauf hın, diese
Berichte kaämen VO  w solchen, die anscheinend Kenntnisse besäßen.
In der Tat äßt sıch auf diıe Frage, wer denn ELW den Kaiıser verhaften
wollte, das Reich sıch teilen, keıine Antwort inden Natürlich
Wr auf der andern Seıite möglıch und wahrscheinlich, da{fß Judıith daänach
strebte, Ausschlufß der Söhne ETSFTET FEhe ıhren eigenen Sohn ZU Erben
des Kalisertums erheben, aber Wr ıne Frage, inwıeweılt dies als ıne
erNste Getahr 1mM vollen Sınne aufgefaist werden konnte.

Agobard aßt u15 erkennen, daß die kirchliche Einheitsparte1, dıe ‚—

nächst jetzt durchaus ührend die Spıtze der Opposıtion trıtt, sıch ke1-
NCSWCSS IWa durch eiınen Glauben solche Gerüchte beeinflussen liefß,
wohl aber damit rechnen mußte, dafs viele, diesen Gerüchten folgend, ihre
Handlungsweise einrichteten. Da dies, wı1ıe uns der Astronom versichert, VOILI

allem be1 den Söhnen des Kai1sers der Fall WAar, ergab sich eın Faktor
der Unruhe, der das Reich ernstlich bedrohte. Wenn WIr auch die begel1-
sternden Worte Agobards über die Reinheit des Strebens der Söhne 130 ke1-
NCSWCSS unterschreiben können, kommt se1iner Ansıcht insotern ıne Be-
rechtigung Z als das eich iın Getahr gestanden habe auseinanderzufallen,
falls Gott nıcht eingreife.  131 Seine weıteren Worte, da{ß all&, die (SOft fürch-
ten und lıeben, dazu beitragen müßßten, den Zustand auf friedliche Weiıse
ohne Streit un Blutvergielßen bessern,  132 deuten ohl aut eiınen Ent-
schluß Zur Aktion VO  3 seıten der kirchlichen Parteı. . A

Man mu{l diesen kirchlichen Kreisen durchaus die gzute Absıcht zubillıgen,
WAas siıch Ja auch darın zeıgen wiırd, da{fß S$1e sıch nach der Absetzung des
alsers spalten, weıl ihre besseren Flemente dann erkennen, elch revles
Spiel andere Gruppen miıt den Ideen und Zielen der Kirche trieben. Das
Programm, das im einzelnen formuliert wurde, alßt sıch ebenfalls bei Ago-
bard erkennen. Ausgegangen wurde davon, dafß der Kaiser das ıhm NVOI-=

Lraute Amt ıcht richtig verwalte. Der Sınn dieses Amtes lıege 1m Gebet

1i uch auf dem Mitwirken des alten Kaıisers, WI1e Einhard Ja betont: quon1am
VOS q plissımum dominum INCUIIMN, atrcem VESLFUM), SCIMPCI dilexi et

aequaliter ambos salvos S5C voluı; VOS in socletatem nomıiınis regn1
totius populi adsumpsit. Wenn ber die bereits angeführte Nachricht des

Astronomen stimmt, der Kaiser habe damals das eich 7zwischen Karl] und Lothar
geteilt, WI1e Ja offensichtlich Lothar sich irgendwie mıiıt dem Vater vorläufig gzeein1gt

atte, dann 1St die Mahnung Einhards Lothar zum Gehorsam hne weıteres V1

ständlich, hne da{fß seine charakterliche Beurteijlung 5  I1 se1ines Bekenntnisses Zurr

Keichsordnung VO:!  - 817 darunter leiden braucht. Wenn schreibt: CUm, ut pPCI
CONteEMptum inoboedientiam carıtate depulsa discordia, qUacC NUNdg Ua ınter V O5

vel nomiınari debuit, in LANLUM CXCFIESCAL, ut, inter QqUOS 1INOT ESSC debuit, odium
CNASCALUF, dann könnte darın nicht 1LUFr 1ne allgemeıne moralische, sondern uch
die STAaaAts olitische Ansicht lıegen, da{fß >  11 den alten Kaiser die Reichsordnung
nıcht dur eführt werden könne.

129 Lib. apolog. cap. 130 Lıb apolog. Cap
131 Lib apolog.\\ca;a. 132 Lib. apolog. cap.

/
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der Kirche ausgedrückt, (GGoOottINOSC ihm die Barbaren machen ZULI

Wahrung des Friedens. Dı1e Kirche bitte also,; daß die Barbaren WOTr-
ten würden, nıcht da die Unterwortenen und barbarisiert WUrLr-
den Denn SC1 nıcht Aufgabe des christlichsten Kaisers, die ıhm Unter-
yebenen und die Geeinten teilen 133

Der Kaiıser aber habe die Gott gefällige Ofrm des Reıches feierlich
Jahre 817 festgelegt Zustimmung aller und ı1 VWeıse, daßNI6E-
mand daran zweıtelte, SC1 ıhm VO'  } Gott eingegeben worden. Dabei
sSCc1 WAar auch den übrigen Söhnen C4 Reıichste1l] ZUSCWICSCH worden, doch
5 daß ı Wirklichkeit 1LLUTE E1n Reich estand und nıcht drei, indem eben
Lothar iıhnen VOrgeSETZL wurde, der des kaiserlichen Namens teilhaftig
wurde AIl das habe dann noch der Papst gebilligt und bekräftigt 134 Schließ-
lich hätten alle diese Reichsordnung beschworen Eıd den InNna  ; für
berechtigt hielt weıl dem Frieden und der Eintracht diente Daraus habe
sıch der Gebrauch entwickelt, den kaıiserlichen Briefen die Namen beider
Kaiseranzuführen. Aber dann habe INa  -} alles umgewortfen. Lothars Namen
weggelassen und ı allem den gyegenteıiligen Weg eingeschlagen. SO habe der
Kaiser ohne Grund und ohne Beratschlagung denjenigen den MIt Gott
rwählt habe ohne Gott verworten Be1 der Verwertung des einmal nach
Gottes Wıllen gebilligten Zustandes SC1 INa  w) 41so nıcht (5O0f{€ vefolgt, SOI1-
dern ıhm vorausflgeeilt. Das wıderspräche aber dem Gebote Du sollst den
Herrn, deinen Gott,; nıcht versuchen.135

In der Praxıs lag für die kırchliche Parte1ı oftensichtlich der Hauptgrund
Handeln darın, daß durch das Vorgehen des Kaisersbei der Zerstörungder teierlich eingeführten und garantıerten Reichsordnung viele Men-

schen wıeder uen Eıden ezwungen wurden.  136 ber .diese 1
sıch gegensätzliıchen Eide SC1 Volke yrofße Unzufriedenheit entstanden,
und e} habe sıch VO Kaıiıser abgewandt.!?” Die Art dieser Gedanken-
führung macht den Schlufß SdanzZ selbstverständlich, daß hier die Kırche ZU
Eingreifen und ZUur Wiederherstellung der yöttlichen Ordnung berufen SCL.

A Wenn auch noch der Papst IN1T dieser Sache betaßt wurde, erklärt sich
das Aaus der Bestätigung und Garantie, dıe dasPapsttum der Reichsordnung .
VO  $ S17 gegeben hatte, daraus, daß Nnur aut diese Weıse e1nN Nach-
geben des Kaisers und damiıt eCe1Ne Regelung der ZEsSAMIEN Angelegenheitauf triedlichem VWege möglıch erschien. Gregor 1ST Glauben
über die Alpen gekommen,.daß den Söhnen des Kaisers MmMIit dieser, ihm
gestellten Aufgabe und ehrlich SCMEINT SC1. Über Enttäuschung y A

über den Ausgang der Sache un den Mißbrauch SC1INeEer Person unterrichten
uns CISCNS die Quellen.13

Sein Eingreifen löste zwischen den Parteien C1NEC scharfe Diskussion über
die Berechtigung se1nes Vorgehens AauS, A Diskussion die sıch natürlich

133 Lib apolog CaD 134 Li apolog. CAaPD. 4; Vıta Walae I
135 Fleb p Cap 136 Lib. apolog. Cap.137 Fleb Cap 138 Astron. Cap 48 ; Nithard I
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das VOoO  a} der kır lichen Parteı entwickelte Programm drehte.1% Gregor
richtete zunächst die E hlecchenBischöfe ein Schreiben, dem S1C

Gebet und Fasten aufforderte, auf da{fß iıhn (Gott be1 seinen

Bemühungen, den Frieden un diefrühere Eintracht Hause nd ı
P  KnReiche des Kaısers wiederherzustellen.1® Man begann darauf mMiıt Verhand- e z

Jlungen zwıschen den Parteıjen.  141 UDıe Auseinandersetzung War VO  3 VOTrNC-

hereıin 111C ıdeologischer Art; die Geltungsbereiche VO  w kaiserlicher und
päpstlicher Gewalt standen sıch wetteiternd gegenüber. Das Auftftreten (sSre-
SOIS innerhalb des fränkischen Reiches Wwar völlıg NCU, noch 18815 Wr C111

Papst Opposıtion den fränkischen ‘ König nördlich der Alpen
erschienen.  142 Da SOWEeIT kommen konnte, deutlich, WI1e weitgehend

die Ideologie siıch SEIT den Zeıten Karls Gr gewandelt hatte. Zweitellos
suchte der Kaiıser den alten Standpunkt Vor allem den Bischöten DA

Geltung bringen, indem den Papst fragen liefß,weshalb denn
stark ZOSCIC, ihm kommen, talls nach der Sıtte SCINECT Vorgänger
gekommen sel.  143 Von andern wurden schärtere Miıttel yebraucht, dem

_ Ansehen des Papstes entgegenzuwirken, ındem S1C das Gerücht verbreıiteten,
SC1 gekommen, über den Kaiser und die Bischöte den annn VGL

hängen Aut diese Weıse sollte wohl die ZESAMTE tränkische Kirche ZEECINT
werden ındem mMan den Bischöfen Bedenken SChH einer Einschränkung
iıhrer Amtsbefugnisse durch den Papst einflößen wollte Die Bischöfe aut
des Kaısers Seıte aber SINSCHHL, iındem S1C dieses Gerücht aufnahmen, ıhrer

Erklärung WEIL, S1IC würden sich nıcht dem Papst unterordnen, sondern
ıh ihrerseits bannen.144

Beı der Eınheıitspartei S mMan AZUS VO  e} der prinzipiellen FTage,. ob
.Gregor durch Reise Böses oder Gutes tue Der Papst,

führte Agobard AuS, würde IN1TE Recht bekämpft und zurückgewlesen WwWer-

den, falls wıder alle Vernunft und zum Kämpten über die Alpen gvekom-.
Cn 61 Falls aber für die uhe un den Frieden des Volkes un des

139 Epp V, Agob Nr Für USCTEC Untersuchung Dbleibt dabei be-
langlos, ob dieser Brief VO: Papst persönlich oder ; se1iNnem Namen.} den Bisch5-

tfen der Einheitspartei vertafßt wurde. Vgl dieser Fra Ohr, Wilhelm, Zweısch  ASCFragen Zzur älteren Papstgeschichte, Zeitschr. f. Kirchenges 331 f_
Aus dem Besich: Radbertus, der Pa sel durch die Stellügg_glahn}g der BischöfeapDSt  €]entmutigt worden, dafß SISEdur 1Ne Sammlung VO:  } Väter-Zitaten, die Wala
und M Umgebung für ihn zusammenstellten, wieder seiNer Haltung bestärkt

worden SC 1 (Vita Walae I} 16) ISTt ;ohl ie]l Aufhebens gemacht worden. Es
gehtjer mehr 116e Hervorhebung der Verdienste un: der Gelehrsamkeit Walas
und seiner Umgebung als ıne wirkliche Entmutigung des Papstes. Denn Was

da angeblich VO'  } fränkischer Seite als Beweisstücke zusammengebracht wurde, W ar
ch wahrhaftigauch Rom schon bekannt,  EB Iso für den Papst nichts. Neues.doch  Vielljelleicht Wwar nur eshalb verlegen, weil 8  m 1ı Augenblick die quellenmäßigenJnterlagen JEr  er 1Ne Antwort ehlten, die ihm dann VO  3 fränkischer Seite beige-

wurden.
140 Agobard Ludwig Fr. Epp Y Agob. C Nr. 16, Cap141 Astron. Cap 4 9 Thegan, Cap

gl dazu uch Schiefter (Aus Neuzeit, L
143 Astron. ap 48

Astron. cap. 48; Ep.. ad €CPISCOP.- n Frang. Faulhaber (Reichseinheitsge-
G
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aisers auf zuLe und vernünftige Weıse arbeıite, dürfe man ıhm icht
wıderstreben. Vernünftig und aAber se1 das Kommen des Papstes,
WenNnn das in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen wolle, W ds mi1t
Willen und Macht des Kaisers und Zustimmugg des ZanzcCh Reiches
ehedem aufgerichtet worden sel.  1 145

Von hier Aaus WAar möglıch, 1n aggressivem Sınne den Bischöfen auf
Ludwigs Seıite entgegenzuUutreten. Auf Grund des dem Kaiser yeschworenen
Treueides würden diese nämliıch meine1dig, falls S1€ iıhn Jetzt nıcht mahnten,
da S1Ee sähen, w1e siıch 1Ns Verderben StUrZe. Keıne Schwierigkeit bereıtete
CSy das Gegenargument widerlegen, dıe Ordinatıo imper11 von 1/ se1
gemäls der Lage der Dıinge geändert und der aps ware hierüber ENISPIEC-
end VO Kaıiıser unterrichtet worden, falls iıhn aufgesucht hätte. Dem
konnte MmMit YEW1SSEr Berechtigung entgegengehalten werden, nıcht die Lage,
sondern die Rücksichtslosigkeit se1 SCWESCH, die dieser Änderung B
führt hätte, denn se1l dabe1 gai nıcht nach dem Wıllen (sottes gefragt
worden. Offensichtlich aber SCci die Änderung nıcht VO'  3 (Gott gekommen,
weıl S1€e zum Ausgangspunkt vieler Verfehlungen wurde. Die Ursache VOIL

Sünden un Verbrechen, W1€e die NECUEC Teilung 1n Tatsache sel,; könne
a S

PE Z a
auch nıcht ZeENANNL werden. Außerdem zeige sıch darın, Ww1e€e
gereiımt die Bischöfe aut seıten des Kaiısers siıch aufführten, ındem s1€e da-
durch propagıerten, nur S1e alleın könnten die Ursachen der Verhältnisse

146wı1ssen.
Neben diesen Auseinandersetzungen zwischen den Bischöten der beiden

Parteıen liefen die direkten Verhandlungen 7zwiıschen dem Kaiıser und se1-
NECIL Söhnen.1* Wır dürfen ohl ohne Bedenken den eine zeitlang
strıttenen o  11. Briefwechsel zwischen den beiden Parteien, der uns VOIl

Radbertus überliefert IS MIt diesen Verhandlungen yleichsetzen. Dıe
capıtula, GQUAE er Quastı DYrTO qguerela Filiis direxıt brauchen SE  nam- ebn  e DE E

wıch keıine Briete ZEWCCSCH se1n, sondern können sehr ohl als schriftliche

danke 61) nımmt an, das Gerücht über die Bannabsichten des Papstes se1 VOIN der
Gruppe Hugo un Matfrid AausgeStrecut worden, hne iındes einen Beweıis
dafür anzuführen. Seine Betrachtungsmethode, die die Dınge 1m Gesamtüberblick
sehen will, vernachlässigt adurch das Element der Entwicklung, das 1er niıcht \
übersehen werden dar

145 Agobard Ludwig Fr Epp N Agob. C Nr. 16, Cap 1eraus
ergibt sich deutlich, daß Lilienteins Formulierung, die fränkischen Bischöfe hätten
sich . zwischen dem Kaiser der dem Papst als Herrn entscheiden mussen (Staat
un Kirche 69) scharf gefaßt ISt  °  9 Z1iNg eben weniıger allgemeın-
prinzipielle Probleme als die spezielle Frage der Geltung der Ordinatıo imper1l,
die VO: Papst bestätigt worden WAar. Der Widerstand den Kaiser und die
Berufung aut den Papst Seschahen doch NUT, weıl nach Meınung der Opposıtion
der Kaiser 1n seiner Regierung die yöttlichen esetze verletzt hatte un: daraus
mussen die vVon Lilientfein zıtierten Belege über das Vorherrschen der geistlichen
Angelegenheiten über die weltlichen erklärt werden.

146 Ep. ‚ ep1scop. regn1 Franc. 147 Astron. CapD 48
ita Walae In Zur älteren Streitirage vgl Rodenßerg, ıta Walae

SC 51imson, Jbb 11 37 F 1n jüngster Zeit 1m Sınne der Echtheit de

Ubéflie un Ha1?hen, Charlemagne 284;, Anm }
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Instruktionen betrachtet Werden‚ die den —Gesandtéfi des Kaisers mitgegeben
wurden. Auf se1ten der Söhne wurden daraus die wesentliıchen Beschwerden
NUur 1n kurzer Form notiert un jeweıls die ausffihrli&1ere Entgegnung hın-
zugefügt.

Auch _ die Art des Aufbaues des 1in der Vıta Walae überlieferten "TLextes
unterstutzt die Annahme, da{fß 1er 1n Wıiıirklichkeit 1ne Art akten-
mäßiger Festlegung VO  — Verhandlungen geht Dıie dreı ersten Beschwerden
des Alsers sınd alle Söhne gerichtet. In der ersten erinnert S1e
hre Sohnes-, iın der Zzweıten ihre Vasallenpflicht. In der dritten beklagt

sıch darüber, da{fß s$1e 1n ihrer Verbindung S Papst se1n kaiserliches Amt
mißachten. Es lıegt darın die Forderung, da{fß Beziehungen Z aps NUur

über den Kaıiıser yeführt werden dürfen, iındem eben darın das Besondere
und gyewissermalsen Übergeordnete des kaiserlichen AÄAmtites ausgedrückt ISt
Die AÄAntwort o1bt WAar laut der Angabe der Vıta Walae Lothar
MI1t seinen Brüdern, iıhr Wortlaut cselbst aber ezieht siıch autf Lothar alleın.
Von hier 1b stellt sich also Kaıser Kauıiser, denn Lothar rechtfertigt
seın Vorgehen mM1t dem Hınvweıis auf se1n eıgenes kaiserliches Amt Die näch-
STIE Beschwerde Ludwigs richtet sıch WAar nochmals alle Söhne, aber da
S wıederum die. Person des Papstes geht, den sS1e der Reise D

Kaıser verhindern wünrden, aNLWOrTIEL Lothar noc:l1rpals alleiın in ihrem
Namen.

Er also übernimmt gegenüber dem Vater die Verantwortung über die dem
apst gegenüber eingeschlagene Politıik, un die Annahme 1St ohl auch
gerechtfertigt, da{ß selbst S1e ausgedacht. und durchgeführt hatte. Und DU

ändert sıch merkwürdigerweıse der Stil 1m Bericht. Während noch be] der
etzten Klage hıelß Mandavıt NnNAMOQUE glorz0sus CAaesar YUTSUS, folgt die
Fortsetzung nach \d€l' Antwort Lothars in eıner viel unmittelbareren Fassung:
Iterum ınquıt: Inıuste agıs, qguod filıos nNOSLYOS, }ratres LUOS, eCcCum

yetines, et POS CONLYAa insurgere FacCıs. Indem anschließend als letzte Be-
schwerde Lothar vorgeworfen wird, da{fß dem Kaiser die Vasallen 4b-
wendig mache, siınd also 1er die Themen der beiden ersten Klagen wiıeder
aufgenommen, richten sıch aber jetzt alleın Lothar. Darın zeigt sich
eine Cu Stute in den Verhandlungen, ohl nach einer vorübergehenden
Berichterstattung der kaiserlichen Gesandten, indem jetzt Lothar als der
Hauptschuldige hingestellt wırd zugleich MIt dem Versuch, se1ıne Brüder VO  3

seiner Sache trennen.  149
Gegenüber den Anklagen des Vaters beteuern die Söhne, S1Ee :ühlten sich

nach WwI1ie VOTL als seine Söhne und Vasallen und se1en gerade deswegen
ıhm gekommen, weıl iıhnen ihre Pflicht vorschreibe, den Vater VOL chlechten
Ratgebern bewahren. Lothar selnerselts pochte aut die ıhm feierlich über-
n Rechte als Mitkaiser und beanspruchte als solcher das Schutzrecht

149 Die Fassung dieses etzten Teiles könnte SOa lassen, daß 1m
Laufe der Verhandlungen eınem persönlichen Gespräch 7zwischen dem Kaiser und
seiınen Söhnen kam, worauf siıch dann die Worte der Ann. Bertin. beziehen

Da
würden: Quibus dum domnus imperator Occurrisset, nullatenus eO0s 4Ab eadem DCI-
tinacıa COMPESCCTE potuilt,
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36 UntersuchCO  S  DE  28  7  36  ‚ Untersuchung  4  7  ®  }  X  e  5 ür die\  von  ‘de‘1v‘  Ür“n‚géimng  des' iIé'aiseri'é Ve‚r'folétefi \ B.r"üä—er' und Vé‘.‘éa“ll;nL  _ Durch das aus der Reichsordnung von 817 abgeleitete Recht erachtet er sich  befugt, zusammen mit dem Papst gegenüber dem Vater als Gleich  \  berechtig—  ter zur Vermittlung in den Wirren des Reiches aufzutreten.  flheit  Da die Verhandlungen zu keinem Ergebnis kamen, lief die Angelege  auf ein Austragen mit den Waffen hinaus. Der Kaiser rückte mit seinem  A  Heere dem der Söhne entgegen, beide standen sich in der Nähe von Colmar  S  3  gegenüber. Noch einmal trat der Papst in Aktion, um Blutvergießen zu ver-  hüten. Aus der Erzählung des Astronomen!® kann man schließen, daß er  sich aus einer persönlichen Kontaktnahme mit dem Kaiser Nutzen versprach.  Auch besaß er dabei offensichtlich Vollmacht der Söhne, einen Frieden zu  F  vermitteln. Er schien auch Erfolg zu haben, denn von der Unterredung mit  _ dem Kaiser kehrte er mit gewissen Aufträgen zurück.!®! Jetzt aber setzte das  ‚ Spiel derer ein, die in Wirklichkeit kein Interesse an der Wiederherstellung  des Friedens besaßen. Möglicherweise wirkte dabei eine berechtigte Furcht  mit, daß ein Friede wie ehedem zu Nymwegen sich auf Kosten der Rat-  ‚geber der Söhne des Kaisers auswirken könne, so daß die Betreffenden,  nachdem sie einmal zum Aufstand geschritten waren, aus einer gewissen  Notwendigkeit heraus im eigenen Interesse so weiterhandelten,  Jedenfalls erhielt der Papst nicht mehr die Erlaubnis, zur Weiterführung  —3  der Verhandlungen zum Kaiser zurückzukehren. Vielmehr bewirkten die  E  Täuschungen und Drohungen, die jetzt nach Angaben der Quellen!® gegen  die Anhänger des Kaisers angewandt wurden, daß Ludwig von fast seiner  ganzen Umgebung verlassen wurde. Die wenigen letzten, die bei ihm noch  ausharren wollten, schickte er selbst ins Lager der Söhne, damit niemand  durch diese Treue Schaden erleiden möge.!®® Schließlich lieferte er sich. mit  _ seiner Gemahlin und dem kleinen Karl selbst aus.  Noch im Lager bei Colmar hielten die Söhne und ihre Ratgeber eine Be-  !;$  a  SE  sprechung zur Regelung der Reichsangelegenheiten, bei der die großen Mei-  nungsverschiedenheiten innerhalb der Opposition zutage traten. Zunächst  ging es um die Feststellung des rechtlichen Zustandes, worüber man noch zu  einer gemeinsamen Auffassung gelangen konnte: Der Kaiser sei von allen  verlassen, und dadurch habe seine Macht und Autorität als Kaiser zu be-  ‚ stehen aufgehört.‘** Über die weiteren Folgerungen aus dieser Tatbestands-  }  feststellung war man sich indes nicht einig. Über die Meinung, daß Lothar  als Erbe und Mitkaiser die Reichsgewalt an Stelle des Vaters übernehmen  _solle, schieden sich die Geister.!® Es ist nicht ausgeschlossen, daß Lothar an-  fangs auch ge_zög-ert hat uné sich erst auf den dann (bfasd1;itte  4  Y  €  nen Weg’ éfäp-  }  {  4  A  150 Cap:: 48%  151 Astron. cap. 48. Vgl. Sims  }  or;‚ Jbb II S. 47; Rodemi>efg‚ Vita Walae 54 £f.  D  ‚”]  152 Vgl. dazu auch Hauck, KG II® S. 519.  158 T'hegan, cap. 42.  154 Vg  E hierzq auch Kern, ;Gottgsgz}a.dentpm, Z Aufl. S.”\1\95, insbesopdere An-  hang XXV.  266 Über'  diese Beratungen berichtet uns Rad:ber%us (Vita Walae II, 18), doch ist  s  bei Einzelan  K  3  gaben Vorsicht angebracht. So dürfte wahrscheinlich ‚der Pa  4  pst mcht  / _d‚ieset Mgipung gewesen sein (vgl. S/imson‚}«]u\bb_ S: 54"„ Anm. 3)‘.  3für die von der ‘ 1Ümg‘elvaung des Kaisert verfolgten Brücier un Va‘sällcn.Durch das Aaus der Reichsordnung von 817 abgeleitete Recht erachtet sich
befugt, zusammen mMIit dem Papst gegenüber dem Vater als Gleichberechtig-ter 7115° Vermittlung 1n den Wırren des Reiches aufzutreten. AheitDa die Verhandlungen keinem Ergebnis kamen, 1ef dıe Angelegeaut e1in Austragen mMIit den Wafen hinaus. Der Kaiıser rückte mi1t seinem
Heere dem der Söhne 5  9 beide standen sıch 1n der ähe VO  3 Colmar

} gegenüber. och eiınmal Lrat der Papst 1n Aktion, um Blutvergießen VE
hüten. Aus der Erzählung des AÄAstronomen !° annn na  3 schließen, dafß
sıch Aaus eıner persönlıchen Kontaktnahme MI1t dem Kaıser Nutzen versprach.Auch besaß dabe] oftensichtlich Vollmacht der Söhne, einen Frieden
vermitteln. Er schien auch Erfolg haben, denn VO  a der Unterredung miıt
dem Kaiıser kehrte mMit gewissen Aufträgen ZUuUru  .  Ck 151 Jetzt aber SETZTE das
Spıel derer e1n, die 1n Wırklichkeit keın Interesse an der Wiederherstellungdes Friedens besaßen. Möglıcherweise wırkte dabei eine berechtigte Furcht
mıt. daß eın Friede W1e ehedem Nymwegen sıch aut Kosten der Rat-

geber der Söhne des Kaisers auswırken könne, daß die Betreftenden,
nachdem S$1e einmal Zzum Aufstand veschrıtten I; Aaus einer gewissenNotwendigkeit heraus im eigenen Interesse weıterhandelten.

Jedenfalls erhielt der Papst nıcht mehr dıe Erlaubnis, ZUr Weit_erführurigder Verhandlungen Zum Kaiser zurückzukehren. Vielmehr bewirkten die
Täuschungen un Drohungen, die jetzt nach Angaben der Quellen *!** SCSCHdie Anhänger des Kaiısers angewandt wurden, dafß Ludwig von fast seiıner
SanzCch Umgebung verlassen wurde. Die weniıgen letzten, die bei ihm noch
ausharren wollten, schickte selbst 1nNns Lager der Söhne, damıt nıemand
durch diese Treue Schaden erleiden möge.*® Schließlich lieferte siıch. mıt
seiner Gemahlin und dem kleinen arl selbst AUuUs.

Noch 1m Lager bei Colmar hielten die Söhne und ihre Ratgeber ine Be- f
sprechung ZUuUr Regelung der Reichsangelegenheiten; be1 der die großen Mei-
nungsverschiedenheiten innerhalb der Opposıtion Zutage tLraten. Zunächst
gıng es die Feststellung des rechtlichen Zustandes, worüber man noch Zu
eıner zemeiınsamen Auffassung gelangen konnte: Der Kaiser se1 von allenverlassen, und dadurch habe seine Macht un Autorität als alser be-
stehen aufgehört.!**“ Übery die weıteren Folgerungen Aaus dieser Tatbestands-teststellung War INa  z sıch indes nicht ein1g. ber die Meinung, aß Lothar
als Erbe und Miıtkaiser die Reichsgewalt Stelle des Vaters übernehmen

_solle, schieden sıch die GCaster 15 Es ıst nıcht ausgeschlossen, daß Lothar an-
fangs auch ;ge_zögert hat und siıch ET auf den dann «b\eschriétenen Weg dfäp—

A 150 48
151 Astron. cap. 48 Vgl SimsON, Jbb 11 47; Rodeni)erg, 1E Wla 54E A  S  S4152 Vgl dazu auch Hauck, 11° 519 153 Thegan, Cap.154 Vg hierzq auch Kern, Gottesgz\1;tdentpm‚ Auftl. S: 195 insbesondere  $ An-hang MN

155 Über diese Berätungeh berichtet uns Ra;d:beréus (Vita Walae E 18), doch 1Stbei Einzelanyaben Vorsicht angebracht. So dürfte wahrscheinlich der Papst nıchtdieser Meinung SCWESCH se1ın vgl Simson, Jbb II 4, Anm 3



In

ieß Den die Erklärung:der Versammlungs ehmer, sıe würden sıch
bei seiner Weigerung durch Wahl N!  N Helter und Verteidiger _SCIZCN,
klingt doch WIC C111C Art Drohung, als wollten S1IC sıch die Früchte des

standes den Kaııser keinenUmständen entgehen lassen.156

‚Sobald Lothar 11U'  a dıe ZESAMLE Reichsgewalt übernahm, Wala
eitere Miıtarbeit und auch des Papstes Betrübtheit un Abreise MU:

hiermit zusammenhängen. Damıt spaltete sıch die kirchliche Eınheitspartei.
An die Stelle Walas die uUum.  ne Person Ebbos VO  w Reıims,
dem Thegan MItL bıtteren Worten Wankelmütigkeit vorwirft, weıl
ehedem ymwegen r_nitgel_mlfeg habe, den Bischot Jesse SChH eilnahme
aufseiten des Autfstandes SC1I11CS5 Amtes ENTISETZCN, da nach den
Ereignissen aut dem Lügenfelde wıeder miıtwirke, ıh nochmals ı seiNn Amt

zurückzubringen.  157 Dieser Hinweis wirft CIN1ISCS Licht auf di1ie Art der Vor-
D denn natürlich mufite Ebbo alles daransetzen, AUS SC1NECIN Gesinnungs-

wechsel den entsprechenden (GGewınn siıch sichern, und riß ansche1-
nend die Mehrheit der kirchlichen Parteır den radıkalen Mafißnahmen

den Kaıser MIt.
Worum aAber der Gruppe Wala SE  59 Läßt sich Aaus dem Bericht des

Radbertus nıcht eutlich ersehen. Wahrscheinlich wollte Man VO dieser
Seiteden Kaiıser nıcht absetzen, weıl auf solch radıkalen VWege die

D B S Einheit nıcht aut gefestigtem Grunde wiederhergestellt werden konnte.!8
Allerdings 1St Radbertus sC1iNer Ausdrucksweise zurückhaltend, dafß

Y Nan nıchtINIT unbedingterSıcherheit Sagc kann, ob LWa 116 Belassung
“ des Kaisers :ı Amte erstrebt wurde, also_CiIHeE Wiederaufrichtung des Dop-

pelkaisertums lediglich MI1TC besseren Garantıen SCeSCH 1A16 Wiederholung der
Machenschaften der etzten Jahre Immerhin aflßt sichdoch erkennen, dafß

SC1INCM Gcsp_räcä MmMIt Wala die Übernahme der Reichsgewalt-
durchLothar mißbilligte.!” Fuür ıh erschienen dıe Ereignisse auf dem Lügen-

felde mehr der weniıger als H16 Sache des Zutalls, wodurch doch nıcht auf
einmalsolch schwerwiegende Veränderungen ewiırkt werden dürften. Jjener;

der E1ıdzum Mitkaiser erhoben wurde, könne dochAaus der Niederlage
des Vaters ichtohne die NZ Kaisergewalt tür sıch beanspruchen.x 156 Allerdings kann nNan die Rechtfertigung, die Lothar spater hierzu vor-brachDEs kaum ı ernstlichem Sınne Betracht ziehen, W 1€ Sımson (Jbb 11 54)dies tat. Auch Meyer Knonau (Nithard war gene18gt, die I-I_g.ltung der Grofßen
als Drohung autfzufassen. 1e€ VO ıhm N Gegenbeweis für diese Ansicht ange-ührte Stelle bei Agobard Lib. apolog. Cap aßt sich ıcht auf diesen Vorgangbezieh157 cap

58 Darauf deutet die ZU AF Zeitpunkt gebrachte Außerung: nO:  $
alı-augustus' ıimper10 prıvaretur, Aaut inhoneste (quantum re1i eventus sinebat) ın

aut ab alıquo tractaretur, sed ut hostis una C} SU1S complicibus; moechia
ublica erat, iın confusionem OIMnı um ne diutius celaretur CII D undd}uae  ndı Stelle ILdeirco ‚y quı arbitratur Arsenium i periculum exili velCapıtısquod deliquerit ı hisa aliquid SCIENSs vel volens, quC patrıamSer quod maıestatem ımper1u violaverit, quod filios inhonoraverit,

em perturbaverit (II, 10)a Walae ÜE 18



Un£ers%udqungen
Geradé diese etztere .  Formulierung weIlst uns auf 1N€ anciere ; Quelié,deren Ausführungen ZAUE. damaligen Problemlage ohl herangezogen werden

dürfen Es andelt sıch den bekannten Briet des btes VO  a Fulda,Hrabanus Maurus, Ludwig Hr über die Pflichten der Söhne gzegenüberden Eltern.1®®. Dieser Brief STtamMmMtTt ZWar Aaus der e1It nach der Wiederher-
stellung des Kaı1isers 1m Amte, seline prinzıpiellen ILdeen dürften aber schon
Jetzt ıne Raolle gespielt und die Haltung der Anhänger der Eıinheitsidee
beeinflußt haben. Auszugehen 1St VO  w) der Bemerkung 1n Cap I1L, da{ß alle
Gewalt VO  3 Gott STamMMEe. 1ese Gewalt wırd durch die ordınatıio übertragen.Hıer 1St also keine Möglichkeit des Entzuges der Gewalt yegeben und Aaus
dieser Auffassung mu{fß sıch auch die wachsende Bedeutung der kirchlichen
Weihe tür das Kaıisertum erklären. Ergab sich also 4US dieser Gewalten-
ordnung schon keine Handhabe für Lothars Vorgehen auf dem Lügenftelde,durch das sıch die Stelle des Vaters SEUZLE, SO 7ab nıcht LLULr keine
Beispiele Aaus den hl Schriften für eın derartiges Vorgehen, sondern dıe
N TIradition zeıgte, daß immer gerade umgekehrt yehandhabt wurde.
AÄhnlıch WI1e Lothar der Sohn Davıds, Salomo.  E SOWI1e die drei Söhne
Konstantıns Gr Lebzeiten des Vaters Mitregenten erhoben worden,aber alle lieben dem Vater bis dessen Lebensende unterstellt, weıl eın
Gesetz, weder e1in menschliches noch eın yöttliches, den Söhnen ZESTALLEL,MI1t Gewalt oder 1St ihre Vaäter VO Thron verdrängen.!“

Nıchts konnte über das Schwerwiegende eıner solchen Argumentatıon hın-
wegtäuschen, und darf Aaus diesen Ausführungen des Abtes O1 Fulda
ohl yeschlossen werden, da{ß auch auf dem Lügenfelde die beiden Aut:
fassungen aufeinander prallten, die 1m GrundeM das S  11 innen-
politische Geschehen 1mM Frankenreiche beherrschten: vermanısche oder kirch-
lıche Auffassung der Herrschergewalt. Wie weıtgehend die kırchliche Auf-
Fassung GewichtS hatte, ze1igt das Vorgehen Lothars gegen se1-
He  3 Vater 1n Compiegne 1m Oktober 833 Da{iß Inan hier durch 1ne Art
kirchliches Gerichtsverfahren Ludwigs Verdrängung VO Ihron durch se1-
NCn Sohn zu rechtfertigen und unterbauen suchte, beweist 1n erster Linıe,daß die vermanıiısche Aufftassung, der Herrscher gyehe durch die Abkehr se1-
Ner Großen des Thrones verlustig, nıcht mehr überzeugen konnte.

Einiges darüber, WwI1e die Gruppe Wala sıch die Regelung der Reichs-
angelegenheiten gyedacht hatte, wiırd noch <  a} Radbertus angedeutet.!®? Er
tadelt VOT allem, daß jeder 1Ur seinen eigenen Nutzen gedacht habe,da C doch zunächst angebracht ZSECWESCH Ware, miıt dem Papst, Lothar unddessen Brüdern über die Ursachen nachzuforschen, weıit Drkommen sel, und dann alles entsprechend verbessern un sıchern,daß künftig geemnt un unerschüttert bleibe. Man atte doch eine
Gefährdung des Reiches durch Unemigkeit vermeiden müussen. SO_ se1 eın
heimlicher Ha{fß zwiıschen den Brüdern un ıne tiefe Kränkung zwiıschen
den angesehenen Persönlichkeiten bestehen geblieben.

160 Epp N Hrabani Maurij C Nr
161 Cap. 162 1ıta Walae I
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Mohr‚ Die kirchliche Eihhéitspe£riiei
In inem Gesamtblick über die Lage legf Radbertus dem bısherigen Leıter

der “echlıchen ruppe Worte 1n den Mund, die deutlich den damalıgen
Zustand kennzeichnen.1® Walas Zıel WAar SCWESCH, für alle sıch eINZU-
setzen, Ratschläge für den Frieden yeben und dem drohenden inneren
Krieg zuvorzukommen. Jetzt aber hört keiner mehr auf ihn, weıl jeder sıch
entweder durch Furcht, Begierde, Freude oder Irauer leıten 5äflßt Insbeson-
dere stehen sıch die Gewinnsucht un die Furcht Vor Rache un: Verlust
gegenüber. Nachdem alles 1n dem VO  n Wala verurteilten Sınne geordnet
War, ‚o]] auf die Frage, ob ıhm be1 der Regelung mißtalle, H-
Ortet haben, se1 alles UL gyeordnet, außer dafß VO'  e} dem, W as (sSott zustehe,
na  3 nıchts übrig gyelassen habe und nıchts angeordnet habe, W 4S den Guten
gefalle.!®

In der Tat stellten die auf dem Lügenfelde getroffenen Ma{finahmen eiıne
Selbsttäuschung dar Denn Lothar, eintach den alten Verhältnissen zurück-
kehrend un sıch dabe;i die Stelle des Vaters setzend, WAar andererselits
SCZWUNZCNH, das Reich MIt den Brüdern autfzuteıjlen,!® un zeigte sıch
schon bald, Ww1e diese den Ausgang der Sache auffafßten, indem S1e ihre Ur=
kunden nicht nach Lothars Regierungsjahren datierten, sondern nach den
eigenen oder denen des abgesetzten Kaısers.1® Lothars Herrschaft hing dem-
nach in der Luft,; anerkannt Wr s1e LUT von den Resten der Einheitspartel,
die sıch un Führung Ebbos vergebens bemühte, die auf dem Lügenfelde
yeschehene Regelung durch rechtliche Akte unterbauen.

Diıesem Ziel dienten VOL allem die organge qutf dem Reichstage
Compiegne 1m Oktober 833 Der Kaiser wurde einer öffentlichen Kır-
chenbuße SCZWUNZCNH, ıhn nach kirchenrechtlichen Vorstellungen tür alle
e1It um Regierungsamte unfähig machen.  167 Die Bemühungen, ihn ZU)

Eıntritt 1n eın Kloster b;ingen,‘h*atten dagegen keinen Erole s obwohl

163 Vıta Walae IL,
164 1ıta Wa  —  ae IL E vgl ZU) Ganzen auch H; Faulhaber (Reichseinheits-

gedanke 108 meint, dafß das Verhältnis zwischen Lothar und Wala schon seıit
831 chlechter geworden sel. Indes deutet doch alles daraut hin, da{ß Wala 1m
Jahre 833 freiwillig 1m Lager Lothars erschien. Falls nämlich wirklich drin-
gend durch Gesandte eingeladen worden ware, W 1€e dies sein Biograph behauptet,
hätte 1m Lager bei Colmar vewif6 eine yrößere Rolle gespielt. Die Truppen, die
Lothar gesandt hatte, ollten nıcht einem Widerstrebenden gelten, sondern eine
siıchere UÜberkunft garantiıeren. Gewiß 1St. jedenfalls, da{fß Wala 1m Lager Lothars
keine besondere Bedeutung mehr besitzt, S als 0 l  ware als überflüss1ıg CIND-
unden worden.

165 ‚Astron. Cap 48 Simson‚ Jbb 11 58
166 5Simson, Jbb I1 f3 B Reg Imp. Nr. a; Zatschek, MIOG 4 9 201
167 Vgl dazu Kern, Gottesgnadentum, Anhang DE  < Zu Einzelheiten der Vor-

gange vgl auch Halphen, Louıis, La penıtence de Louıis le Pıeux Saint-Medard de
S50issons, Bıbl de la Fac Lettres de Parıs und Lravers lfhistoiredu moyen-äge, Parıs 1950

168 Thegan, cap 43
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A0  P  S man ıhn 1i Medard Klost 1n 501sson ä[1fs stär te dazu drängtIm ganzen yesehen hatte die kirchliche Partei unter Leitung Ebbos den BogenAn  A  A  Ü  2  Z  ©  e  .  N  ©  ;  R  69  man ihn im Medardus-Kloster in Soisson n stärkste dazu di'ängf ;  S  X  A  Im ganzen gesehen hatte  3  v  die kirchliche Partei unter Leitung Ebbos ‚den Bogen  béträchtlich überspannt. In der öffentlichen Meinung setzte eine starke Re-  36  aktion ein, zumal bekannt wurde, wie schlecht der alte Kaiser von Lothar  behandelt wurde. Dieser Bewegung konnten sich Pippin und Ludwig d. D.  nicht entziehen, Wä_hrscheihlich waren sie aber noch mehr durch Besorgnisse  vor Lothars Plänen bewogen, von denen  /  sie wohl eine Bedrohung ihrer eigc—  nen Herrschaft befürchteten.!”  So kam es zur Restitution des Kaisers unter gänzlicher Zérschlagu'fig der  kirchlichen Einheitspartei. Ebbo von Reims mußte seine unkluge Politik  _bitter büßen, auf ihm allein lastete schließlich die ganze Schuld, Die übrigen,  _ die ebenfalls eine Rolle gespielt hatten, zogen es vor, mit Lothar nach Ita-  lien zu ziehen, unter ihnen auch Wala.!! Die Zi1rü‘ckgeibliebenen(mußten  ‚ feierlich ihrer Handlungsweise und ihren bisherigen Ideen absagen. Ludwig  wurde einfach bedingungslos in sein kaiserliches Amt wieder eingesetzt, das  _ ganze Werk der Reichsordnung war aufgelöst, nichts band mehr den Kaiser  _ in seinen Willensäußerungen und seiner künftigen Reichspolitik. Lothar hatte  ‚ bei seiner Unterwerfung Italien unter der ausdrücklichen Bedingung erhalten,  e  z  daß er es nur so besitze, wie es ehedem sein Oheim Pippin von Karl d. Gr.  {e  7  _erhalten hatte, also ohne die früheren Rechte eines Mitkaisers.!??  _ Völlige Ungewißheit lagerte sich somit über das Schicksal des Reiches.  e  _ Der Kaiser selbst fühlte allmählich das Lastende und Unhaltbare dieses Zu-  $  standes und suchte deshalb wiederum mit Lothar im Jahre 836 ins Gespräch  zu kommen.‘?® Noch einmal erschien Wala als dessen Bevollmächtigter am  — kaiserlichen Hofe. Es sollte seine letzte Aktion sein, wenig später erlag er  — einer Krankheit. Wenn wir dem Astronomen glauben dürfen, suchten der  %  Kaiser und seine Gemahlin vor allem ihn zu gewinnen. Es kam auch zu-  G  &.  ‚ einer Aussöhnung. Verhandelt wurde, nach den Worten der Bertinianischen  R  Ahnalen, über Lotha1rg Ehre und Heil, * endgültige Epgébnisse"würdepv wahr-  M7  {  60° Micrhin  hört zeiclich da;‚“ Y a 1 br d An da Möndes  S  — Guntbald erzäh  E  aber irrtümlich ins Jahr 833 datiert, denn diese Aktion wird be-  ‚stätigt durch die Nachricht der Anm. Bertin. (833), man habe befürchtet, der Kaiser  _ könne von eini:  X  5  en Getreuen aus dem Meda  Lothar ihn mit sich genommen.  :  E  $  rdt'lsle05tér‘ entführt we  ü  x  $  i  1fdefn, Und so h‚a.be  K  170 Vgl. Nithard I, 4. Zatschek MIO  C498 2026  S  ®  _ Über  _ Walae II, 20.  .  seine Rolle und s;ing Winw  8 —in dieser Apgél#_e‘genhdg-}&  i;ich£e‚t  f  {  -  ©  1  +  _ 17 Ann. Bertin. 834. -  ;  .  ;# Ann. Bertin, 836 Astron.  S  Ü  isap.v ‘5":4, V55‘.4"Di‘e- vom ‘A'str‘ohomen\ angegéßexiefi"l  Aa  __ Gründe stimme  N  _ Jbb IT S. 145, Anm. 3).  r;ual«]e\pings4 nicht (vygl.‚ Meyer v. Knonau, Nithard’‚5‚ 130; Simson,  $  7  174 Der Ausdruck honor bedeute  yt in dieser sp'aitl£ar'dii‘flgiiädxen Zeit Amt und  _ Besitz einer Person (Vgl. dazu Nie  rmeyer, J. F., De semantiek van honor en de  -oorsprong van het heerlijk gezag in  Dancwerc, Opstellen aangeboden aan Prof. Dr  %  S. 56 ff. und Von den Steinen.  z  D. Th. Enklaar, Groningen 1959,  , Wolfram, De  Kosmos des Mittelalters, Bern und München 1959, S. 122 f.), salus wird sich wohl  _ auf die Stellung Lothars beziche  n, denn es  eine weitere  X  ging dabei gewiß um Vt„o_-thl'.\‘xjs“vvfri.ihér’_e  4  /  Mitkai3e;tu;n ‚und.s  X  €  tel un‘g in «  l  r Re1chsordnung  en  S  $  E  1  W  :  ;‘  P  Sabeträchtlich überspannt. In der öffentlichen Meinung setzte eıne starke Re-
aktıon e1n, zumal bekannt wurde, wie schlecht er alte Kaiser VO  3 Lothar
behandelt wurde. Dieser Bewegung konnten sıch Pıppın und Ludwignıcht entziehen, wé.hrscheinlieh S1e aber noch mehr durch Besorgnisse
VOT Lothars Plänen bewogen, Vo  ] denen sS1e - ohl]l ine Bedrohung ihrer eigc—He  ; Herrschaft befürchteten.!?®

So kam ZUr Restitution des alsers yänzlıcher Zerschlagung der
kirchlichen Einheıitsparteli. Ebbo VO  e} Reims mußte se1ine unkluge Politiık‚bıtter büßen, auf ihm alleın astete schließlich dıe zanze Schuld. Die übrigen,die ebenfalls eine Rolle gespielt hatten, ogecn VOT, mıt Lothar nach Ita-lıen zıehen, ihnen auch Wala.171 Die Zurückgebliebenen mußtenteierlich ihrer Handlungsweise un ihren bisherigen Ideen absagen. Ludwigwurde einfach bedingungslos iın se1n kaıserliches Amt wıeder eingesetzt, das
ganze Werk der Reichsordnung war aufgelöst, nichts band mehr den Kaiser
ın seinen Willensäußerungen un: seiner künftigen Reichspolitik. Lothar hattebei seiner Unterwerfung Ltalien unter der ausdrücklichen Bedingung erhalten,daß er es r besitze, wıe ehedem Sein Oheim Pıppin VO  - ar] (Sr
erhalten hatte, also ohne die früheren Rechte el1nes Mitkaisers.  172

Völlige Ungewißheit lagerte sıch somit über das Schicksa] des Reiches.OS  AAn  A  A  Ü  2  Z  ©  e  .  N  ©  ;  R  69  man ihn im Medardus-Kloster in Soisson n stärkste dazu di'ängf ;  S  X  A  Im ganzen gesehen hatte  3  v  die kirchliche Partei unter Leitung Ebbos ‚den Bogen  béträchtlich überspannt. In der öffentlichen Meinung setzte eine starke Re-  36  aktion ein, zumal bekannt wurde, wie schlecht der alte Kaiser von Lothar  behandelt wurde. Dieser Bewegung konnten sich Pippin und Ludwig d. D.  nicht entziehen, Wä_hrscheihlich waren sie aber noch mehr durch Besorgnisse  vor Lothars Plänen bewogen, von denen  /  sie wohl eine Bedrohung ihrer eigc—  nen Herrschaft befürchteten.!”  So kam es zur Restitution des Kaisers unter gänzlicher Zérschlagu'fig der  kirchlichen Einheitspartei. Ebbo von Reims mußte seine unkluge Politik  _bitter büßen, auf ihm allein lastete schließlich die ganze Schuld, Die übrigen,  _ die ebenfalls eine Rolle gespielt hatten, zogen es vor, mit Lothar nach Ita-  lien zu ziehen, unter ihnen auch Wala.!! Die Zi1rü‘ckgeibliebenen(mußten  ‚ feierlich ihrer Handlungsweise und ihren bisherigen Ideen absagen. Ludwig  wurde einfach bedingungslos in sein kaiserliches Amt wieder eingesetzt, das  _ ganze Werk der Reichsordnung war aufgelöst, nichts band mehr den Kaiser  _ in seinen Willensäußerungen und seiner künftigen Reichspolitik. Lothar hatte  ‚ bei seiner Unterwerfung Italien unter der ausdrücklichen Bedingung erhalten,  e  z  daß er es nur so besitze, wie es ehedem sein Oheim Pippin von Karl d. Gr.  {e  7  _erhalten hatte, also ohne die früheren Rechte eines Mitkaisers.!??  _ Völlige Ungewißheit lagerte sich somit über das Schicksal des Reiches.  e  _ Der Kaiser selbst fühlte allmählich das Lastende und Unhaltbare dieses Zu-  $  standes und suchte deshalb wiederum mit Lothar im Jahre 836 ins Gespräch  zu kommen.‘?® Noch einmal erschien Wala als dessen Bevollmächtigter am  — kaiserlichen Hofe. Es sollte seine letzte Aktion sein, wenig später erlag er  — einer Krankheit. Wenn wir dem Astronomen glauben dürfen, suchten der  %  Kaiser und seine Gemahlin vor allem ihn zu gewinnen. Es kam auch zu-  G  &.  ‚ einer Aussöhnung. Verhandelt wurde, nach den Worten der Bertinianischen  R  Ahnalen, über Lotha1rg Ehre und Heil, * endgültige Epgébnisse"würdepv wahr-  M7  {  60° Micrhin  hört zeiclich da;‚“ Y a 1 br d An da Möndes  S  — Guntbald erzäh  E  aber irrtümlich ins Jahr 833 datiert, denn diese Aktion wird be-  ‚stätigt durch die Nachricht der Anm. Bertin. (833), man habe befürchtet, der Kaiser  _ könne von eini:  X  5  en Getreuen aus dem Meda  Lothar ihn mit sich genommen.  :  E  $  rdt'lsle05tér‘ entführt we  ü  x  $  i  1fdefn, Und so h‚a.be  K  170 Vgl. Nithard I, 4. Zatschek MIO  C498 2026  S  ®  _ Über  _ Walae II, 20.  .  seine Rolle und s;ing Winw  8 —in dieser Apgél#_e‘genhdg-}&  i;ich£e‚t  f  {  -  ©  1  +  _ 17 Ann. Bertin. 834. -  ;  .  ;# Ann. Bertin, 836 Astron.  S  Ü  isap.v ‘5":4, V55‘.4"Di‘e- vom ‘A'str‘ohomen\ angegéßexiefi"l  Aa  __ Gründe stimme  N  _ Jbb IT S. 145, Anm. 3).  r;ual«]e\pings4 nicht (vygl.‚ Meyer v. Knonau, Nithard’‚5‚ 130; Simson,  $  7  174 Der Ausdruck honor bedeute  yt in dieser sp'aitl£ar'dii‘flgiiädxen Zeit Amt und  _ Besitz einer Person (Vgl. dazu Nie  rmeyer, J. F., De semantiek van honor en de  -oorsprong van het heerlijk gezag in  Dancwerc, Opstellen aangeboden aan Prof. Dr  %  S. 56 ff. und Von den Steinen.  z  D. Th. Enklaar, Groningen 1959,  , Wolfram, De  Kosmos des Mittelalters, Bern und München 1959, S. 122 f.), salus wird sich wohl  _ auf die Stellung Lothars beziche  n, denn es  eine weitere  X  ging dabei gewiß um Vt„o_-thl'.\‘xjs“vvfri.ihér’_e  4  /  Mitkai3e;tu;n ‚und.s  X  €  tel un‘g in «  l  r Re1chsordnung  en  S  $  E  1  W  :  ;‘  P  SaDer Kaiser selbst fühlte allmählich das Lastende und Unhaltbare dieses Zu-standes und suchte eshalb wiederum mıt Lothar ım Jahre 836 1Ns Gespräch
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eıner Krankheit Wenn WIr dem Astronomen glauben dürfen, suchten der
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scheinlich nıcht erreıcht, doch sollten die Unterhandlungen durch iıhn person- s  s

ıch weitergeführt werden. SO WÄeIL kam ındes nicht, denn er wurde durch
Krankheıt an Reise über die Alpen verhindert Allerdings ZeWINNtT S

INa den Eıindruck, dafß ıhm nach dem ode Walas nıcht vıel mehr dieser
RSache lag, denn nach SC1INCTr Genesung wurde dem Kaiı1iser gemeldet, SC1

wıeder eidbrüchig geworden und verfolge besonders die römische Kırche.175

Was 41sO sıch beide Teile VO  3 persönlichen Unterredung zwıschen
Vater und Sohn erhofftten weıiß mMa  a} nıcht Wala wırd EW SC1INECN CISCHNCH
Plan yehabt haben, aber ebenso gewnß 1STE wohl da{fß der Kai1iser nıcht
1ine Wiederherstellung der alten Reichsordnung dachte Doch handelte
bei SCLNET Annäherung den Sohn s  Ch Zwang, denn dıe
hervorragendsten Grofßen des tränkischen Reiches befanden siıch 111 dessen
Umgebung 176 Solange S1C Upposıtion standen 1e15 sıch keın dauerhafter
Zustand 1 Reıich begründen. Dem Katiser aber S1INS 188881 die VersorgungE des jJUNSCH Karl ı auch nach SC1INCIN ode gesicherten ofm

Nach Walas ode versteifte sıch also Lothars Haltung ı111 der Opposıtion. ADer Vater hat damals ZUr Festigung der Stellung Karls anscheinend auf das
Beispiel SC1IHNECS Großvaters Pıppın zurückgegriffen. Er vab ıhm zunächst auf
dem Aachener Reıichstage Vo  a} 837 C1iNCN großen Teıl der Länder, dıe Lothar
besessen hatte und ZWAaT, WIC Nithard ausdrückt, UN  \ CU)
divina Daterna, Es wurde also dabe; mehr als der einfache Besitz
übertragen WIe das be1 den bisherigen Reichsteilungen geschehen Wr be1
denen sıch der Kaılser CISCHC Oberherrschaft bis SC1NCIN ode

sa  savewahrt hatte arl erhält diese Gebiete ausdrücklıch MI1 derng ET A a väterlichen un SUOSdi der göttliıchen Gewalt WOTAaUS sıch die Absicht HGF

Begründung der Nachtolge Karls 1 väterlichen Amte Stelle Lothars
erkennen äßt Die Landzuteiulung War nNntier Zustimmung des anwesenden
Ludwig un der Gesandten Pippins erfolgt, un 1ST m  .9
da{fß Ludwig ı111 den Plänen des Vaters die Stelle Beschützers des 1JUNSCH
arl einnehmen sollte, dıe bıs dahın Lothar zugedacht SCWESCH War

Diıesem u  n Beschützer indes scheinen die Aachener Pläne verdächtig
erschienen 74 , dafß sichIMI1T Lothar über evtl. Autstand\‘.
besprach. Der darüber sehr beunruhigte Vater hat darauf nochmals radıkal

T

SC1INCNPlan geändert, kam heftigen Auseinandersetzung MIt Lud-

E  > Die Nachricht, die uns vom Astronomen (cap. 95) dieser Form überliefert
wiırd, sich bei Vergleich MI1L dem Bericht ber die EreignisseWE und INITt der Erzählung der Ann. Bertin. Es 210$ dabe; um die Rückerstattung
von Kirchengütern 1n Italien, die den Kirchen fränkischen eich sxehörten, Was
Lothar nıcht ı allen Punkten durchführte. Außerdem hat ohl Lothar jede direkte
Verbindung des Papstes um Kaiser unmöglich yemacht, und sieht. Aaus, als habe

VO: Papst weiterhin CISCENE Anerkennung als Kaiser verlangt. Dahinter
steckte wahrscheinlich der Plan, gelegener Zeıt, VOT allem nach dem ode des
Vaters, mıiıt Hilfe der päpstlichen Autorität Nachfolge ı Gesamtreich ZÜF CZ& R  A

tun: rINSeCn.
176 Astron. Cap
177 Ann. Bertin. 837—838; Astron. CapD 5 Niıthard I, Fürdie Haltung Lud-

W13Ss vglZatschek, 106G 49, 213 fr
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W'19, der alle seine Besitzungen bıs auf Bayern herausgeben mußte. Än seine‘
Stelle als Beschützer Karls Lrat Jetzt Pıppin, der auf dem Reichstag
Quierzy 1mM Sommer 838 persönlıch erschien und sıch den Wünschen des
alsers fügte. Die Worte des Astronomen, der darüber austührlichsten
berichtet, siınd vielsagend: der Vater umgurtete arl mi1t dem Schwerte,
SeLzZte ıhm die königliche Krone aufs Haupt und yab ihm AT Besıitz
Neustrıen, das se1n gleichnamıger hne arl besessen hatte. Dieser Vergleich
mMIit der Aufteilung des Reiches zwischen arl d.Gr un dessen Bruder
Karlmann 1St ohl eın Hınweıils auf die NECUC Lösung des Nachfolgeproblems,
die siıch der Kaiser ausgedacht hatte un zugleich auf den Preıs, mMIit dem
Pıppın wurde. Es bedeutete eın Aufgeben der Ordinatio imper11
un eın Zurückgreifen auf die Reichsidee AUS der eIt VOTL Karls (3r
alleiniger Nachfolge, das Reich gedacht als eın Doppelkönigtum Karls und
Pıppins un Beschränkung Lothars auf Italıen, Ludwigs auf Bayern. Die
Bezugsetzung aut arl d Gr deutet dabei ohl aut noch yrößere Pläne und
entspricht einer u15 AUS den Schriften des Chorbischofs Audradus von Sens.
überlieferten Anspıielung, wonach der Kaiıser SCH der Überheblichkeit
Lothars gegenüber Gott ın dessen Stelle arl seiınem Nachfolger einge-

habe.178 Der wen1g spater erfolgte Tod Pıppıns hat die Anord- W
un zunichte vemacht, und die Kaiıserın oriff wieder auf die alten Pläne
MmMIt Lothar zurück. Begünstigt wurde ıne 1NCUC Regelung mit ıhm wohl da-
durch, dafß 1ne bedeutende Ländermasse ZUuUr Aufteilung ZULC Verftügung
stand. Lothar, durch den Tod seiner bedeutendsten Mitarbeıiter beraubt, e{
sıch jetzt anscheinend vornehmlich durch Gewinnsucht leiten. ber Ludwig

wurde nıcht mehr verhandelt, blieb aut Bayern beschränkt, das
übrige Reıch wurde Lothar und arl zufgeteillt.“? Vom Kaısertum —_-  Wwurde auch Jetzt nıcht mehr yesprochen, auf der andern Seıite wurden aber
anscheinend die orößeren Pläne miıt arl aufgegeben, indem INan die volle
Gleichberechtigung der beiden Brüder besonders betonte,!8 s$1e sollten nach
dem ode des Vaters iıhre Reichsteile erhalten, talls S$1E bis dahın Lreu und
yehorsam SCWESCH se1en. aAL  Fragm. un XI bei Traube, Ludwig, Roma nobilis, Abh bayr. Akadı S

Wissensch. phil.-philolog. Kl Bd Vgl Mohr
Sens, Prophet un Kirchenpolitiker, LMA (1959) 251 ff

Walter, Audradu; VO  e} UE OE
179 Ann Bertin. 8395 Astron. Cap 6 9 Nithard 1, U180 Sımson ( Jbb D 209) beruft sıch WAar auf die Ann Fuld NIr

sıchern, Ludwig habe Lothar nochmals ausdrücklich die Kaiserwürde zuerkannt. Diese A EAnnalen stehen ber mMi1t ihren Worten: Hluthario quıidem, qu1 maılj0r Natu erat,
nOom1n1s SUN1. dignitatem et sedem regnı tribuens den Quellen alleın. Sie yebenauiserdem den Vorgang der Teilung 1L1LUTL Sanz summarisch wieder. Dagegen be
deln der Astronom (cap 60) und Nithard ( das NEeEUEC Verhältnis zwischen dem
Kaiser un seinen beiden Söhnen ausführlich, da{ß demgegenüber den Worten der
Annalen VO  } Fulda kein allzugroßes Gewicht beigemessen werden kann. Der Astro- ” V C
110 schreıbt ausdrücklich, da{ß Lothar und arl künftig einmütıg se1ın und sıch
gegenseit1g beschützen sollten. Dabe;j sollte sıch Lothar den jJüngeren arl SOFSCHund sich erinnern, daß sein geistlicher Vater sel. Karl ber sollte Lothar als seiınen.
geistlichen Vater un äalteren Bruder ehren. Falls Iso damals auch ber das Kaiıiser-
Cu gesprochen worden ware, hätte der AÄAstronom allen Anlaß gehabt, ın diesem
Zusammeghang auch darüber berichten



E  Z  E  K Mohbr, Die kirchliche Einheitspartei23  S Mohr‚ Die kirchliche VEmhélfs‘päryt‚ex  S  Welches ‘Schicksal v%7ar num der kais;e’rlid1erv1 Würde z:1igedacht, soll£e es  wirklich schon in der Absicht Ludwigs d. Fr. gelegen haben, das Kaisertum  ganz zugunsten der germanischen Erbteilungspraxis verschwinden zu lassen,  bzw. es zu einem reinen Ehrentitel herabzudrücken, wie es dann tatsächlich  e  S  nach dem Vertrag von Verdun der Fall gewesen ist? Geeignete Verteidiger  der alten Reichsordnung gab es im Augenblick nicht mehr. Die kirchliche  S  Einheitspartei hatte durch den Tod ihrer besten Köpfe in Italien einen  schweren Schlag erlitten, es fehlte ihr eine erfahrene und geschickte Führung.  Sie sollte sie erst unter Hinkmar von Reims wieder erlangen. Aber bis zu  diesem Zeitpunkt wird sich Wesentliches geändert haben.'* Wohl beschäf-  tigte sich im Jahre 836 eine Synode zu Aachen mit den gleichen Fragen, wie  es ehedem im Jahre 829 zu Paris geschehen war, wobei die Akten von Paris  fleißig benutzt und .deren Bestimmungen erneuert wurden.'‘®? Aber auf den  ganzen Beratungen lastete doch die Tatsache, daß die fränkische Kirche durch  den Aufwand der letzten Jahre schwer getroffen war. Die Klage der Bischöfe  erstreckt sich nicht nur darauf, daß die Vorschläge aus dem Jahre 829 nicht  befolgt wurden, sondern daß auch die Kirche noch nicht wiederhergestellt  und das bischöfliche Amt noch nicht gefestigt sei.!®  Die großen Reichsideen, die ehedem die fränkische Kirche bewegt hatten,  waren zwar nicht vergessen, aber es fand sich niemand mehr, der dem Kampf  184  der politischen Interessengruppen die alte Einheitsidee entgegenstellte.  Zudem hatte die Verweisung L9thats nach Italien die seit der Absetzung des  181 Ein letztes Nachklingen der alten Ideen können wir noch in der Überliefe-  rung der Schriften des Chorbischofs Audradus von Sens feststellen, die wahrschein-  lich auf eine Neubearbeitung seines Werkes um das Jahr 870 zurückgeht. Vgl. dazu  Mohr, ALMA 29, S. 263 £.  2 MG Conc: 1E Nr 56.  :  E  235 Cap. 66.  .  4  184 Faulhaber (Reichseinheitsgedanke S. 73 ff.) behandelt zwar die Zeit so, als sei  eigentlich nichts passiert, für ihn besteht die kirchliche Partei nach wie vor mit ihren  alten Bestrebungen, er kann aber dafür keinen stichhaltigen Beweis erbringen. Die  weitgehende Anerkennung Lothars unmittelbar nach dem Tode des alten Kaisers als  dessen Nachfolger darf nicht im Lichte der Reichsordnung von 817 gesehen werden,  sondern in einem einfachen Gefühl der fränkischen Gemeinschaft. Deshalb konnte ja  dieses Gefühl sich so schnell wandeln, als in der Praxis der Teilung des Reichs zu  Verdun durch die confraternitas ein Weiterleben dieser Einheit möglich schien. Man  darf auch nicht mit Faulhaber (S. 81) den Text des Astronomen (cap. 63) so deuten,  als habe der sterbende Kaiser seinem Sohn Lothar die Reichsinsignien übersandt.  Noch neuerdings ist Schlesinger wiederum diesem Irrtum verfallen (Karlingische  Königswahlen, Festg. f. H. Herzfeld, Berlin 1958, S. 227 f.), indem er den Bericht  er Annalen von Fulda zum Jahre 840 trotz des hunc enim ferunt als Tatsache  nahm und ihn auch nicht mit dem Bericht des Astronomen verglich, der die über-  {  sandten Gegenstände nicht als Reichsinsignien bezeichnet. Der Charakter eines Ge-  rüchtes zeigt sich auch daran, daß die Ann. Fuld. von Szepter und Krone, der  Astronom indessen von Krone und Schwert sprechen. In den späteren Auseinander-  setzungen mit den Brüdern hat sich Lothar bezeichnenderweise niemals auf diese  angebliche Designation durch Übersendung der Insignien berufen. Daher ist gegen  Faulhaber und Schlesinger mit Meyer v. Knonau (Nithard S. 54) festzuhalten, daß  es hier um ein mit bestimmten Absichten ausgestreutes Gerücht ging. Vom Kaisertum  hat Ludwig in seinen letzten Stunden offensichtlich nicht gesprochen.Welches Schicksal Wwar 1UMN der aal den Wuürde zhgedacht, sollte
wirklich schon 1n der Absıcht Ludwigs Fr gelegen haben, das Kaıisertum
Sanz ZUZUNSTICEN der germanıschen Erbteilungspraxı1s verschwinden assen,
bzw. einem reinen Ehrentitel herabzudrücken, W1€ dann tatsächlich
nach dem Vertrag VO  w Verdun der Fall SCWESCHL 1st? Geeignete Verteidiger
der alten Reichsordnung 7ab 1mM Augenblick nıcht mehr. Die kirchliche
Einheitsparte1 hatte durch den Tod ihrer besten KÖöpfe in talıen eınen
schweren Schlag erlıtten, tehlte iıhr ıne ertfahrene und geschickte Führung.
S1e sollte S1e ErSt Hınkmar VO:  w Reims wıeder erlangen. ber biSs
diesem Zeıitpunkt wırd siıch Wesentliches geändert haben.1®! Wohl beschät-
tigte sıch im Jahre 836 ıne Synode Aachen miıt den gleichen Fragen, w1e
Gs ehedem 1m Jahre 8729 Parıs geschehen WAl, wobei dıe Akten VOIl Parıs
fleißıg benutzt und deren Bestimmungen wurden.!?®? ber auf den
zanzch Beratungen astete doch die Fatsache, da{ß die fränkische Kırche durch
den Aufwand der etzten Jahre schwer getroffen Wa  > Di1e Klage der Bischöte
erstreckt sıch nıcht 11UT darauf, da{fß dıe Vorschläge AUsSs dem Jahre 829 nıcht
befolgt wurden, sondern daß auch dıe Kırche noch nıcht wiederhergestellt
und das bischöfliche Amt noch nıcht gefestigt ce1.}9

Dıe gyroßen Reichsideen, die ehedem die fränkische Kırche bewegt hatten,
waren zwar nıcht VErTSCISCH, aber tand sich nıemand mehr, der dem Kampf

154der polıtischen Interessengruppen die alte Einheitsidee entgegenstellte.
Zudem hatte die Verweisung L9thats nach Italien die se1it der Absetzung des

181 Eın etztes Nachklingen der alten Ldeen können WIr noch in der Überliete-
LUNS der Schriften des Chorbischots Audradus VO  D ens teststellen, die wahrschein-
lıch autf eine Neubearbeitung se1nes Werkes das Jahr S/0 zurückgeht. Vgl dazu
Mohr, LMA Z 263

182 Conc. IL, Nr.
153
154 Faulhaber (Reichseinheitsgedanke 73 behandelt War die Zeit S als se1

eigentlıch nıchts passıert, für ;h: besteht die kirchliche Partei nach W 1e€e VOLI mıiıt ihren
alten Bestrebungen, kann ber dafür keinen stichhaltıgen Beweıs erbringen. Die
weitgehende Anerkennung Lothars unmittelbar nach dem ode des alten aısers als
dessen Nachfolger dartf nıcht 1m Lichte der Reichsordnung VO  e} 817 vesehen werden,
sondern ın eiınem einfachen Gefühl der fränkischen Gemeinschaft. Deshalb konnte Ja
dieses Gefühl sıch schnell wandeln, als in der Praxıis der Teilung des Reichs
Verdun durch die confraternitas eın Weiterleben dieser Einheit möglich schien. Man
darf auch nıcht mi1t Faulhaber (S 81) den Text des Astronomen (cap 63) deuten,
als habe der sterbende Kaiser seiınem Sohn Lothar die Reichsinsignien übersandt.
Noch neuerdings 1St Schlesinger wiederum diesem Irrtum verftallen (Karlingische
Königswahlen, Festg. Herzteld, Berlin 1958, DD f:); indem den Ber1

Annalen VO  - Fulda um Jahre 840 des hunc enım ferunt als Tatsache
ahm und ihn uch nıcht miıt dem Bericht des AÄAstronomen verglich, der die über-
sandten Gegenstände nıcht als Reichsinsignien bezeichnet. Der Charakter eines Ge-
rüchtes zeigt sıch auch daran, dafß die Ann Fuld VO  3 5Szepter un Krone, der
AÄAstronom indessen VON Krone und Schwert sprechen. In den spateren Auseinander-
SElZzZUNgeEN mit den Brüdern hat siıch Lothar bezeichnenderweise niemals autf diese
angebliche Designation durch Übersendung der Insıgnien berufen. Daher ISt
Faulhaber und Schlesinger mMi1t Meyer V, Knonau Nithard 54) festzuhalten, da{fß
c5 ler eın miıt bestimmten Absichten Aausgestreutes Gerücht SiNg. Vom Kaisertum
hat Ludwig ın seinen etzten Stunden oftensichrtlich nıcht gesprochen.
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Kaisers aufgetretene Meinungsspaltung der kirchlichen Parteı ausgeprag-
FT gestaltet. Die Gruppe Wala, die das Erbe der alten Davidischen

Königsidee Karls GTE hochgehalten hatte, die, WIC 817 noch geschehen
‚ WAar, das Kaısertum C1NCT direkten Verbindung (sott gesehen hatte,
wobel allerdings die Kırche nıcht LUr ZUTr Miıtwirkung, sondern bereits
Ner >  n Kontrolle erufen WAar, WAar durch den Tod gelıchtet un
zählte VO  a den alten bedeutenden Namen eigentlich NUur noch Agobard von
Lyon. ber 1ST nıcht mehr geworden.

Nach dem Ausscheiden der alten Führungsgruppe kamen IN1L den. ı
Kräften NEUEC Ideen Die Stellung der weltlichen Gewalt wandelte sıch

der Auffassung der tränkischen Kiırche Der völlige Niedergang des Ka1-
SErTUMS und der Einheitsıidee 1 Kampf der Brüder gegeneinander un die
Aufteilung des Reiches ı Verdun stärkten diie Rıchtung, die schon UVO auf
1A® Gewaltenkontrolle durch die Kırche hingearbeitet hatte auf Grund der
öheren Stellung des priesterlichen Amtes gegenüber dem köniıiglıchen. Es 1STt
merkwürdig, WI1IC das, W Aas Ebbo Aaus nıcht Zanz une1gennNutzıgen Gründen 13
Jahre 833 unternahm weıterwiıirkte weıl damals der Buße des alsers

Ürk CINISZC Punkte aufgegriffen worden arch, die nıcht erst A4US diesem Jahre
datierten, VOT allem die Kritik Vorgehen SC Bernhard VO  } Italien
un Verstoß die VO  = arl Gr u  e  ernNOMMENeEN Verpflichtun-
SCh185 Und schließlich mu{fte ebenso stark, WECNnN nıicht noch stärker der Vor-
wurtf der Verletzung der.Reichsordnung von NT: wirken, die doch fejer-
iıch VO  3 allen beschworen worden‘ Wr Hıer spricht das Verhalten des Kaı-
SCrS selbst deutlıich, dessen Gemüt durch Wiedereinsetzung ST

Denıis noch nıcht beruhigt WAär, sondern der sıch Nn spater nochmals
den Sühnegebeten der Bischöfe un durch hre Krönung 1ı Metz die ıiNNere

Ruhe un Festigkeit: verschaffen wollte. 186 Aber trotzdem alle anwesenden
Bıschöfe durch eigenhändige Unterschrift ausdrücklich die Nıchtigkeit der
biısherigen Maßnahmen den Kaıiıser bestätigten, hat sich dieser . doch
nıcht verhehlen können, dafß die bedeutendsten der Bischöte weıterhiın{
Italıen ı Opposıtion ‘ihn lebten.

Hıeraus na C5S, ebenso W1e Aaus seiner Sorge um die Versorgung des ıJUhnSCHharl verständlich erscheinen, daß ı den etzten Lebensjahren Ludwigs Vo
Fortleben des Kaisertums nıcht mehr die Rede WAar Er hat innerlich viel-

Jeicht ı voller Schwere empfunden, daß ihm unmöglich veworden War,das alte Kaıisertum wiederherzustellen und aus der Erkenntnis dieser Un-
möglichkeit heraus wırd ihm dann eichter SCWESCH SCIN, sıch unbehindert
un ohne Rücksichtnahme den Interessen SC1INECS Jüngsten Sohnes wıdmen.
Der Untergang des alten Kaisertums ıl der Pragung Karls Gf.; der sich
iın diesen Jahren vollzieht, gab andererseits der Kirche ihre NeUuU Aufgabe,

die5S1C nach dem Vertrag VO  F Verdun kraftvoall Angrıiff nahm nämlıch
L

185 Capıt. IL, FO7: Punkt des Bekenntnisses.
A 156 Dafß der Kaiser weiterhin SC1HNCINM Gewissen beunruhigt blieb, Hraba-

Nus Maurus, Liber de reverent14 ıiliorum Craatres subditorum erga (MGEpp V, Hraban: Mauri. Nr. ID versucht, den Kaiser über DBe-denken ME T TE K HOR S  h1nwegzuheben Vel dazu auch Dümmler, Ostfr eich I2 105
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an Stelle des Kaısertums die Wahrung der fränkischen Einheit der
Aufteilung des Reiches gyarantıeren, jetzt ıcht mehr 1M Sınne der Reichs-
ordnung VO  - BEz sondern in einer allgemein gefaßten Aufgabe, die den
Zeıtereignissen Rechnung Lrug.



Territorium, Bistumsorganisation
und Obödienz

Dıe Maınzer Kirchenpolitik 1n der eit des Konzıls VOIN Pısa

Von Aloıs Gerlich

Se1it 1mM Investiturstreit, 1n den Kämpften der Staufer miıt dem Papsftum
und 1M kirchenpolitischen Streıit Kaıiser Ludwigs des Bayern mit aps
Johann A sıch die weltlichen und geistlichen Häupter der abendländi-
schen Christenheit einander gyegenüberstanden, hatten sıch Gefüge des Reiches
und hierarchischer Verband der Kirche gewandelt. In beiden Sphären VeEe1 -
loren die Spitzen vıiel VO  - ihrer acht und ihrem Einflu{fß Körperschaften,
die in jenen ahrhunderten herangewachsen CII Hıer Fürstentum und
Kurkolleg, dort ıNn die Kardınäle. Miıt dem Ausbruch des yroßen abend-
ländischen Schismas schıen die Stunde des Kardinalskollegs gekommen, 1M
Reich eiLiztien die Kurfürsten 1n hybrıde übersteigertem Machtanspruch en
Doppelkönigtum. In den Territorien reiften die landschaftlichen Kräiäfte
institutioneller Staatlichkeit. Es War 1Ne Frage die Zukunft, ob un 1n
welchem Ma{iß dıe weltlichen Gewalten den Versuch WagLtCNH, 1hrem acht-
ereıich auch geistliche Gerechtsame einzuordnen. Für die Kırche erhob sıch
das Problem, W1e die Bıstumsorganisation 1m Rıngen mI1t den Mäch-
ten ewahrt werden könnte. Im W eesten un: Süden des Reıiches zeıgte diese
Frage die oyröfßte Vieltalt der Entwicklungsmöglichkeiten. Denn gerade dort
War die territoriale Zerklüftung tiefsten, hatten sıch die meıisten Diskre-
dNzZCNH zwischen den alten geistlıchen Sprengeln und den Gestalt und
Gerechtsame riıngenden institutionellen Staatswesen ergeben. Geistliche und
weltliche Territorien standen 1m Blick auf die Bistumsorganisation auf der
gleichen Ausgangsposition; jeder geistlıche Reichsfürst Wr gleichzeitig An-
gehöriger der Hıerarchie unı Herr e1nes Hochstiftes; die rheinischen Krz-
bischöfe zumal standen 1n der Vielschichtigkeit iıhrer Aufgaben als Metropo-
liten, Diözesanbischöfe, Kurfürsten und Landesherren. Gleich W 1€e be] ıhren
Kollegen 1m weltlichen Reichsfürstenstande spieltemn die Probleme der Haus-
machtpolitik zuch 1in ihre Strebungen hineıin, die Eıgenwilligkeiten der Dom:-
kapitel kamen hinzu. Dıie Spaltung der Kirche eröffnete für die Erzbischöfe
Möglichkeiten Entscheidungsfreiheit, brachte aber auch zugleich orofße
Belastungen für ihr Verhalten 1n Kirche, Reich un internationaler Diplo-
matıe. Gerade Beispiel der Maınzer Politik ın der e1lt des isaner
Konzils lassen sıch diese einander vielfältig überlagernden lProbleme darlegen,
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Mıt großer /a ersicht da 1n der hristenheit im Sommer i405 die
+ E Kunde aufgenommen, Papst Innozenz VIL suche nach Möglichkeiten, w1e

der se1t tast einem Menschenalter gespaltenen Kırche die Einheit wiederzu-
yeben se1. Auch Erzbischof Johann VO  aD} Nassau Maınz WAar gene1gt,
den römischen Oberhirten bei diesem Vorhaben unterstutzen. In Schrei-
ben die Suffragane seiner Provınz, VO  e} denen alleın der Brief den
Straßburger Bischot Wılhelm VO  w Diest sıch erhalten HAF obt Johann in
überschwenglıchen Worten diesen Autbruch Zum Vereinigungswerk: „Ssurrexı1t
DAaStOor bonus omnıum S$SANCLAFrUM virtutum ins1gnNıtus ornancıa SAanCt1iSSIMUS,
domiınus OsSstier dominus NNOCENCIUS PDapa septimus spırıtu SANCIO preelec-
LUS; iıdem dominus OSTter SAaNCt1SSIMUS ad unıendam SAaCTOSallc-

E  3 De1 ecclesiıam sollempnes SUOS NuUunc10s decreviıt destinare“. Diese uflße-
I1  N, Aaus der Maınzer Kanzleı 1n den Onaten ausgesandt, die 1n den
Beziehungen 7zwiıschen dem Erzbischof und dem VO  e} ihm 21 August 1400
erhobenen Könıg Ruprecht VO  3 der Pfalz? ıne Akute Verschlechterung
brachten un Z Marbacher Bund SC den Herrscher führten,* sınd
bemerkenswert, WEeNnN InNnan S1e 1ın den Rahmen kurtürstlicher Politik stellt.
Sıe zeigen, dafß der Maiınzer Erzbischof mit der Wendung 5  N den Könı1gz

anders als se1n Bruder Adaolt VO  a Nassau Begınn der Kirchen-
spaltung“ zunächst nıcht eıiınen Wechsel der kirchlichen Obödienz VOI=
bınden wollte. Man mochte 1m Kreıise des kurfürstlichen Rates vielleicht
hoffen, den Nachfolger des römischen Papstes, der SE nach langen Jahren
vorsichtigen Zuwartens sıch bereit gefunden hatte, Ruprecht als König NZU-

erkennen,° als Bundesgenossen SC diesen yewınnen, WAar doch dessen
kläglicher Italıenzug nıcht NUur tür die Kurfürsten, sondern gerade tür den
Papst ıne Enttäuschung.‘ Es schiıen nıcht ausgeschlossen, Innozenz VIL in
die Front der Königsgegner einfügen können. Mıiıt entgegenkommenden
Gesten hat der Maınzer Erzbischof nıcht ZSESPAT, als die den Rhein
ausgeschickten Gesandten des Papstes ’ auch bei ıhm vorsprachen.

ber auch Aaus Gründen, die 1in der Entwicklung der internationalen Poli-
tik suchen sind, WAar für Johann 11 VO  a Nassau eın Wechsel der Obödienz

Deutsche Reichstagsakten König Ruprecht, Deutsche Rei&stags-
akten fortan zıtiert ‚RTA) Nachdruck Göttingen 1956 685 Nr. 477

Vgl Gerlich, Habsburg-Luxemburg- Wittelsbach 1m Kampf die } eutsché
Königskrone. Studien ZUrr Vorgeschichte des Königtums Ruprechts VO:  »3 der Pfalz.
Wiesbaden 1960 2334 —347 un 369 e

Am September 1405 RTIA 750 Nr. 489
vgl Gerlich, Die Anfänge des oyroßen abendländischen Schismas und der

aınzer Bistumsstreit. Hessisches F} Landesgesch, 6‚ 1956, 25—76
VWeıizsäcker, Die Urkunden der Approbation König Ruprechts. Abh

\Wıss. Berlin Jahre 1858 Berlin 1589
0  0 Höfler, Ruprecht von der Ptalz, SCH. Clem, römischer König 1400—

1410 Freiburg 1861 224—273; zuletzt Re Die Reichs- un: Territorialpolitik
Ruprechts von der Pfalz 0—14 Diss. Heidelberg, INnsS. 1950

Vgl Gö'ller‚ Könıg Sigismunds Kirchenpolitik VO ode Bonifaz bis ZUr

Berufung des Konstanzer Konzıls (1404—1413): Freiburg 1902 Anm.
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Jahre 1405 nıcht möglich. Die totale Substraktion, beschlossen nach der
Konferenz Ger Könige arl VI un Wenzel Reıms ı Jahre 1398, 1DC

monatelange Belagerung Benedikts 111 SC1INCIN Palast Avıgnon, dıec Sperrung aller Einkünfte der Kurıe Aus Frankreich die Restitution des (Ze-
horsams un 111e neuerliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem
Parıser Hot und der Kurıe Avıgnon hatten die Unbeständigkeıt des
tranzösischen Herrschers ZeZEIST und VOL allem dargetan, dafß Frankreich
nıcht mehr W1€E den Zeıten Clemens VIL hinter dem Gegenpapsttum
stand. Der ohnmächtige, spanısche Heımat gefloheneBenedikt SERE
War tür rebellierenden Kurfürsten nıcht mehr bündniswürdig. Dıie
Reichspolitik. mu{(ßte allein miıt den Mitteln geführt werden, dıie den

e Machtgrundlagen der Dynastıen, der weltlichen und geistlichen Tert1-
a tOorıen beschlossen lagen. Im kirchlichen Bereich: konnten keine Fronten

errichtet werden, M1t denen MNan dem Köniıg hätte entgegentreten können.
Überdies schwand die Möglichkeit, innerhalb der römischen Obödienz

Wirken tür C1n allgemeines Konzıl 1NC den Intentionen des Königs EeNT-

gegenstehende Haltung einzunehmen. Denn als Ladislaus VO  w Neapel den
Kirchenstaat angriff und Innozenz VII November 1406 starb, ZCT-

IAln der A der römischen Kuwurıie Konzilsplan.
Gegenüber Innozenz’ NL Nachfolger aut dem römiıschen Stuhle, dem

enetianer Angelo Corrarıo0, der den Namen Gregor X11 annahm ZEIZTE
der Mainzer Erzbischof zunächst keine bemerkenswerte Note des Verhaltens.
Seiınen Agenten beauftragte Johann VO  3 Nassau, kaum dafß der NCUC Papst
gewählt worden WT, umfängliche Supplikenrotuli vorzulegen. Wohl noch

SC1NEMM Krönungstage genehmigte Gregor mehr als Z W Dutzend (3na-
dengesuche us dem Bereıich der Maiınzer Kirche.1® S1e umtassen Pfründüber-
tragungen aller Art. Im Vordergrund stehen. die begehrten Präbenden ı
Stiıftskırchen, aber auch Pfarreien werden durch den Papst vergeben; ıL e1in-
zelnen Fällen ließ 114  a} durch ihn Prozesse entscheiden. Die Pfründen, über
welche autf diese Weıse verfügt wurde, liegen 1 fast allen Teilen des Maın-
AT Erzbistums Rheın, ı Hessen nd ı11 Thüringen. Die xyleiche Streuung
ZECIgCN fast fünfzig Urkunden, die der Papst Laufe der beiden nächsten
Jahre INITt Bezugnahme auf Pftründen ı Bereich des Erzbistums Maınz CD
lLiefß11 Aus dieser Serie päpstlicher Verfügungen sticht 1ine hervor: Am
Dezember 1406 bestätigte Gregor AT die Exemption des Augustinerstiftes,

Vgl Gerlich, Habsburg, 219—239, bes 225 f
Y  ü Grundlegend Valoıis, La France le orand schisme d’occident Paris1901.

123 d 148 ff.; 189 ff 325—416 und 417—482; Heftele-H. Leclercg, Histoire
des concıles NT: Paris 1915 1210 un 1254—1290..

Die einzelnen Angaben aus Tellenbach, Repertorium Germaniıcum Urban
VBonifaz I Innozenz VIL und Gregor OTE Freibu 1933—1938 Sp.5  Jb1359, 74—1379, 1390 I 1413 und 1426 Für die erlassung der Korrektur-fahnen des zum Repertorium Germanıiıcum urch Herrn Dr. Diener-Freiburg/Rom
angefertigten Registers se1 Herrn rof. Dr. Tellenbach-Freiburg auch dieser
Stelle verbindlichst gedankt. _

11 Tellenbach, Rep Germ. Sp 4—11359 1385 £., 1397 1403 fts
1431, 1372 1375 —1378, 1361 ff.,,1381, 1412 und 1349
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das Kaiser arl IV. ıin Ingelheim gegründet hatte, von der Jurisdiktion des
Mainzer Erzbischofs.?? Hıiınter dieser Exemptionsbestätigung für .die Ingel-
heimer Kırche stand zew1ßß König Ruprecht. Zusammen mıt anderem Reichs-
gut hatte se1ın Großoheim den Ingelheimer Grund un Oppenheim als
Gegengabe tür die VWahl König Wenzels VO  - Kaiıser arl als Pfand-
schaft erhalten. In der Oppenheimer Neustadt un 1mM Umlande VO  3 Ingel-
heim besaß der Maınzer Erzbischof die Rechte des ordinarıus locı.!® S50 w1e
der König wen1g spater 1in Oppenheim entschlossen allen Versuchen eNTt-

gegentrat, miıt Hıltfe des Maınzer Erzbischofs seıne Pfandherrenrechte‘ ZUu
schmälern,** wırd die Herausnahme des Ingelheimer Stiftes AUS der gelst-
lıchen Gewalt se1nes kurfürstlichen Nachbars >  N} gyesehen haben Kırchen-
rechtliche Sonderstellung eines Stiftes, VO seınem kaıiserlichen Gründer einst

ganz anderen Aspekten intendiert, und territoriales Streben der Ptalz-
yrafschaft standen 1in einem Wechselbezug. Erzbischof Johann 1L mufßte
diese Sachlage unwidersprochen hıinnehmen.

Auch Maßnahmen des Papstes ZUgunsten VO  S Beamten der Kurie durfte
der Erzbischof nıcht storen. In den Jahren 1406/07 erhielten Matern Georg
au  n Gutenstadt;*® Johann von Schützeberg,!® Peter Nıkolaıi AUS Ge1isen-
heim, *” Kunz A4aus Aschaftenburg und Konrad Heıineck ** päpstliche Pfründ-

reservationen, die gelegentlich auch miıt dem Dıspens bezüglıch der Inkom-
patıbilıtät verknüpft Auch Familiaren der Kardınäle wurden mıt
Einkünften us Kırchen des Maınzer Erzbistums bedacht.*® Im Blick autf das
Abgaben- un Steuerwesen der Kurıe traf Gregor E: unbehindert seıne
Maßnahmen un ernannte 10. Februar 1407 Propst Johann VO  a Seelheim
am Mainzer Liebfrauenstift ZU Kollektor in der Maınzer Provınz, SOW1€
ın den Dıiözesen Bamberg und Basel;** 19 Maı wurde dıesem dann eın
Kollektor übergeordnet, der eın Subsid1ium 1n allen deutschen Diözesen Eextirpatione scıismatıs“ erheben sollte.?**

Beı der Beurteilung: dieser kte 1St beachten, daß diese „Kurialen“,
die 1in die Reichskirche mıt ihren Ansprüchen auf Pfründerträgnisse ein-
drangen, zum oröfßten Teıle Kleriker deutscher Herkunft Sıe ann-
ten die Verhältnisse 1ın ihren Heimatbistümern und verschafften sıch bei

passender Gelegenheit Provisionen und Expektanzen. Ob s1e Lım einz—elnpn
Tellenbach, Rep Germ. 2 Sp. 1374

13 Zur Festlegung der Diözesangrenze Mainz-Worms innerhalb der Stadt Oppen-Z  E  um, Bistumsorg  10  3E  r  7  /  "das Kaiser Karl IV. in Ingelheim gegründet hatte, von der Jurisdiktion des  / Mainzer Erzbischofs.!? Hinter dieser Exemptionsbestätigung für die Ingel-  heimer Kirche stand gewiß König Ruprecht. Zusammen mit anderem Reichs-  gut hatte sein Großoheim den Ingelheimer Grund und Oppenheim als  Gegengabe für die Wahl König Wenzels von Kaiser Karl IV. als Pfand-  7  schaft erhalten. In der Oppenheimer Neustadt und im Umlande von Ingel-  .  heim besaß der Mainzer Erzbischof die Rechte des ordinarius loci.!® So wie  der König wenig später in Oppenheim entschlossen allen Versuchen ent-  gegentrat, mit Hilfe des Mainzer Erzbischofs seine Pfandherrenrechte‘ zu  schmälern,!* wird er die Herausnahme des Ingelheimer Stiftes aus der geist-  -  lichen Gewalt seines kurfürstlichen Nachbars gerne gesehen haben. Kirchen-  rechtliche Sonderstellung eines Stiftes, von seinem kaiserlichen Gründer einst  unter ganz anderen Aspekten intendiert, und territoriales Streben der Pfalz-  n  grafschaft standen in einem Wechselbezug. Erzbischof Johann II. mußte  e  diese Sachlage unwidersprochen hinnehmen.  Auch Maßnahmen des Papstes zugunsten von Beamten der Kurie durfte  der Erzbischof nicht stören. In den Jahren 1406/07 erhielten Matern Georg  aus' Gutenstadt,® Johann von Schützeberg,'® Peter Nikolai aus Geisen-  heim,'” Kunz aus Aschaffenburg *® und Konrad Heineck *® päpstliche Pfründ-  "reservationen, die gelegentlich auch mit dem Dispens bezüglich der Inkom-  patibilität verknüpft waren. Auch Familiaren der Kardinäle wurden mit  Einkünften aus Kirchen des Mainzer, Erzbistums bedacht.”® Im Blick auf das  Abgaben- und Steuerwesen der Kurie traf Gregor XII. unbehindert seine  Maßnahmen und ernannte am 10. Februar 1407 Propst Johann von Seelheim  am Mainzer Liebfrauenstift zum Kollektor in der Mainzer Provinz, sowie  in den Diözesen Bamberg und Basel;* am 19. Mai wurde diesem dann ein  Kollektor übergeordnet, der ein Subsidium in allen deutschen Diözesen »pro  extirpatione scismatis“ erheben sollte.??  e  _ Bei der Beurteilung, dieser Akte ist zu  beachten, ciaß diese „Kurialen“,  die in die Reichskirche mit ihren Ansprüchen auf Pfründerträgnisse ein-  drangen, zum größten Teile Kleriker deutscher Herkunft waren. Sie kann-  R  ten die Verhältnisse in ihren Heimatbistümern und verschafften sich bei  Passendfet Gelegenheit Prdvisioneh gnd Expektanzen. Ob sie im einzelnen  N  K ‘Telleniaach‚ Rep. Germ. 2 Sp: 1374.  ‚18 Zur Festlegung der Diözesangrenze Mainz-Worms innerhalb der Stadt Oppen-  _ _heim im Jahre 1258 vgl. H. Büttner, Die Anfänge der Stadt  n  $  V0ppenheim. Archiv £.  ; /Hess. Gesch: NF 24; 1954,°S: 17—36:  14 Vgl. Graf L. von Oberndorff-M. Kre  bs, Regesten der PfalzgraS‘r'en am Rhein 2;  4 ‘‚R,e  gesten König Ruprechts. Innsbruck 1939. S  1 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1406  {  362 N: 4893 und S: F&66 Nr. 493?.  {  D  16 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1394  17 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1417  18 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1349  19 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1345  .  20 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1426,  1344 u. 1394  ‘2 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1395.  45  „ ffelknbach‚ Rep Geyrml..2‚ SP; 13  .  {  X  Zeschr. f.  K.-G.  ®  Cheim im Jahre 1258 vel. H. Büttner, Die Anfänge der Stadt Oppepheim. Archiv
A Hess Gesch 24, 1954, 17—36

NT: raft von Oberndorft-M. Krebs, Regesten der Pfalzgraffen Rhein 29
Regesten König Ruprechts. Innsbruck 1939

1: Tellenbach, Rep Germ. 5Sp 1406
562 Nr. 4893 un 5 366 r. 4957

U  U1} Tellenbach, Rep. Germ. .  2Sp 394
Tellenbach, Rep. Germ Sp 1417

18 Tellenbach, Rep Germ. Sp. 1349
19 Tellenbach, Rep Germ Sp 1345

Tellenbach, Rep Germ 5Sp 1426, 1344 s 139421 Tellenbach, Rep Germ. Sp. 1395
45‘Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp
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Untersuchungen
damıt auch wirklich dxürcl1dranéen‚ 1St ine ändere Frage; 1n vielen Fallen
gerieten s1e 1n Konkurrenz M1t einem Rivalen der in Streıt mi1ıt dem
Kollator der Pfründe. Gerade die häufge Mißachtung der Patronatsrechte
seı1tens des Papstes machte diese Kurialbeamten in den deutschen Bıstümern
unbeliebt, nıcht aber Unterschiede natıiıonaler Herkunft. Die Bepfründung
VO  3 Ausländern 1n der deutschen Kiırche 1St verhältnismäßig selten und —

faßte meı1st auch LLIUL höhere Präiäbenden und Dignitäten ohne Residenz-
pflicht Unzufriedenheiten und Miıßstimmungen auch hier me1lst die
Folge So unangenehm Provısıonen VO  w den betroftenen Kırchen und Kolla-

empfunden worden se1n mOgen, für die Diözesanbischöfe brachten s1€e
einen ın der Praxıs des Verhandelns mit der Kurıe unschätzbaren Vorteıil:
Dı1e Bepfründung VO  } Kurialen WAar das Mittel, deutsche Kleriker 1n
den Spitzenbehörden der Hierarchie anstellen können. Die Bischöfe der
deutschen Reichskirche erhielten aut dıesem Wege die Vermiuttler des Ver-
kehrs zwischen dem aps un iıhnen selbst. Dıi1e Dichte des diplomatischen
Austausches zwıschen Papst und Bischöfen, aber auch weltliıchen Fürsten, w1e
S1e VO spaten Mittelalter A bestand, ware unmöglıch SCWESCI ohne diese
Scharen von Würdenträgern aller Dienstgrade der Kurıe, die ZU sroßen
Teıl oleichzeitig als Agenten ıhrer Ordıinarıl und deren adliger Verwandten
1m Reich der Papstresidenz wırkten. Lhre Stellung 1n der Geschichte der
europäaischen Diplomatıe 1St eine nıcht unterschätzende Größe se1t dem
Ausbau der Kurijalbehörden während des avignonesischen Exils un des
großen Schismas.®

Eın Kampft der Mächte 1 Reich brachte sofort eın Gegeneinander der
Agentengruppen der Kurıe. In den Jahren 1390 un 1397 die
Erzbischöfe Konrad VO  [a} VWeinsberg“* und Johann 11 VO:  ( Nassau“ 1mM Zu-
sammenwirken der Maınzer un Piälzer Agenten der Kurie erhoben
worden, die damals den Beauftragten König Wenzels un der ihre eigenen
Ziele verfolgenden Koalition Kurköln-Baden den Rang abliefen. Dıiese Eın-
heit im Verhalten der mittelrheinischen Vertreter der Kurı1e WAar jedoch
die Ausnahme. Auft dem Felde der Reichspolitik hatte das usammenwirken
der Kurmächte vn Mainz und Ar 1im Oppenheimer Abkommen O

Oktober 1396 se1ıne vertraglıche orm gefunden;“® bald aber wich
dem naturgegebenen Gegensatz“ der beiden stärksten Kräfte Rhein-

26 Vgl VO  $ Hofmann, Forschungen ZUTFr Geschichte der kurialen Behörden VO'
Schisma biıs ZUL Reformation Bibliothek des Preufßischen Hiıstorischen Instıituts ın
Kom Kom 1914; hier bes 18 I, 162 243 Tellenbach, Be1i-
trage ZUTr: kurialen Verwaltungsgeschichte 1mMm Jh FItAB 24, 1932/53; 150—1

Vgl Gerlich, Konrad VO:  3 Weinsberg. Kurfürst des Reiches un Erzbischof
von Maıiınz. Jahrbuch Biıstum Maınz 8, 1958/60, 179—2047Gerlich, Habsburg, 97—172'

des Könıgtums Ruprechts VO:  $ der Pfalz,26 Heimpel, Aus der Vorgeschichte
1n Von Land un Kultur Festschrift für Kötzschke. Leipzi1g 1937 170—1853;
Gerlich, Habsburg-Luxemburg- Wittelsbach 121—129, 195

Petry, Das politische Kräftespiel 1m pfälzischen Raum VO] Interregnum bis
ZUFr Französischen Revolution. Anlıegen und nsätze der heutigen Forschung. Rheıin
Vjsbll. 2 $ 1955; 81—110; OIrt weıt. ‘Lir‚.



51Gerlich, Territoriurfi‚ Bistumsorganisation und Obödienz
Main—Necka.r—Raürn.°"fl 1€e reichs- un territorialpolitischen Fronten wurden
versteıft durch Gegensatze 1n den Fragen der Kırche, die bald mMI1t ımmer
yrößerer Gewalt das Denken der Kürsten un ihrer atfe beherrschten.

Die Bündnıisse, die Erzbischof Johann 11 VO' Maınz 1im Reıich schlofß,
sind in den Jahren 405/06 noch nıcht beeinflufßt VO  3 kirchlichen Motiven.
Man mufß S1e ‚ennoch berücksichtigen, weil wen1g spater die Relationen
zwischen Obödienzen un interterritorialen 5Systemen faßbhar werden. Man
hat auf die Einkreisung König Ruprechts durch die Mitglieder des Mar-
bacher Bundes hingewiesen und hierbei die Raolle des Maınzer Erzbischofs
hervorgehoben.” Gleichzeitig oriff Johann 11 VO  (} Nassau aber auch nach
Hessen und Thürıingen AUSs Gegen den Landgrafen Hermann 1l von Hessen
hatte in den ErgansCcCHNCH Jahren ”Z7WeEe1 kostspielige Kriege veführt, dıie
jedoch keıine Entscheidung 1m Rıngen der Territorialmächte brachten.® Als
der Erzbischot 11LU dem hessischen Nachbarn gegenüber kurz einlenkte, Wr

se1n Kurswechsel diktiert VO  - der Notwendigkeit, alle Kriäfte des FErzstiftes
den König konzentrieren. Aus der Struktur des KRaumes zwischen

Lahn un Werra “*} Wr dieser Akzentwechsel der maiıinzischen Politik aber
auch gleichbedeutend mi1t einer Verschärfung der Beziehungen 7zwischen dem
Erzstift und dem Hause Wettıin 1n der Landgrafschaft T’hüringen. In We1
Abkommen MIt Hermann I1 VO  5 Hessen und den braunschweigischen Her-
zogen Bernhard, Heıinrich und (Otto ein1ıgte siıch Johann E März
1405 über die zwiıischen ıhnen anstehenden Streitigkeiten und vereinbarte

Eigenständig verfolgte Johann IL seiıne Ziele der Kurıe. Möglicherweıse
hat autf die Nachricht VO: Ableben Innozenz’ NI4 als seinen Gesandten Dr. Jo-
hannes Kempen nach Kom abgeordnet, das Geschehen bei der Wahl se1nes Nach-
folgers beobachten |assen., Der Gesandte (er wird e1igens als nuntıus bezeichnet)
erwirkte sich bej dieser Gelegenheit einige Gnadenerweise des Papstes; Tellen-

ach, Rep. Germ. Sp 376/77 Möglicherweise hatte einen Rotulus mitgebracht,
als dessen Niederschlag die Dezember 1406 gehäuft auftretenden Verfügungen
Gregors I: efaßt werden können. uch für Johann Adolfi (dieser WAar eın
natürliıcher Sohn Ig 5 Erzbischofs Adolf VO:  z Nassau; vgl Brück, Vorgeschichte
und Erhebung des Maınzer Erzbischofs ohann IL VO  - Nassau. Archiv. mittel-
rhein. Kirchengesch. 1 1949, 65—88, ier bes 67 £.) erwirkte E eine Dispens
VO] defectus natıvitatıs, ıhm den Erwerb VO:  3 Pribenden und Amtsstellen der
aınzer Kirche erleichtern. Im nächsten Jahr erhielt Dompropst rat Johann on
Nassau Z Münster die Erlaubnis, inkompatibile Pfründen ın seiner Hand AUGCES

einigen; Tellenbach, Rep Germ. 5Sp 1374 1389
29 Die letzte umtassende Würdigung des GeschehCI1S bietet Brück, Zur

Geschichte des Maiınzer Kurfürsten Johann.Il. VO  - Nassauı. Diss Frankturt 1943
Dort wird das Wirken des Mainzer Erzbischofs VO  } seiner Erhebung bis ZuU Mar-
bacher Bund dargestellt. Gute Einblicke 1in die südwestdeutschen Entwicklungen bietet

Mau, Die Rittergesellschaften mit St. Jörgenschild 1n Schwaben. Ein Beıtr. D
esch deutschen Einungsbewegung 1mM Jh Darstellungen württemb.
Gesch 33, Stuttgart 1941

Ph Brück, Die Finanzen des Erzstiftes Mainz das Jahr 1400, in Kultur
und Wırtschaft 1mM rheinis:  en Raum Festschr. Christian Eckert. Maınz 1949

35—53, bes 44 47
31 FEr. Uhlhorn, Struktur und geschichtliche Entwicklung des Landes Hessen, ın

Festschrif} Stengel. Münster-Köln 1952 576—589 Demandt, (36€
schichte des Landes Hessen. Kassel-Basel 1959 151 233
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mi1t ihnen einen ‘Landfriedefi, der sechs Jahre laufen SOllte. Dié Kfauseln 1m
Blick auf die Burgen un Städte 1m Grenzgebiet von Hessen und Thüringen
verraten Johanns Absicht, sich dort mıiı1ıt Hilfe der anderen Mächte gegen das

7 Haus Wettin zu. sichern.““ Am L Junı vereinbarte der Erzbischoft MITt dem
Würzburger Bischof Johann VO  \n Egloffstein nıcht LLUI 1ine Modifizierung
des 1366 VO  e} Kaıiıser arl geschaffenen Bundes der Hochstifte Maın
mMI1t der Krone Böhmen,* sondern schlofß mi1t diesem auch einen Hılfsvertrag

den Landgrafen Balthasar von T’hürıingen.“ Als siıch Okto-
ber 1405 mı1ıt dem Grafen Johann VO  w} Ziegenhain liierte, diente auch dieser
Akt dazu,; die Maiınzer Posıtion in Hessen sıchern und den Wettinern

zuvorzukommen;® das Ziegenhainer Bündnıis wurde erganzt durch ıne
kirchenpolitische Absprache: Denn für den Fall, dafß Graf Otto VO'  —$ Ziegen-
haın eın Erzbistum der Bıstum erhalte, 11! der Maınzer Erzbischof eine

Einung miıt ihm schließen.?® Dıie Sıcherung des Erzstiftes ermöglıchte 1m
Frühjahr 1407 eınen Ausgleich Johanns mIit Köni1g Ruprecht, bei welchem
der Kölner Kurfürst Friedrich LL von Saarwerden als Vermittler wirkte.”
Angesichts dieser Konstellation sahen sıch aber auch die Wettiner
Zgezwungen beizugeben. Zwischen den maıinzıschen un hessischen Mannen
un dem Dienstade] der Landgrafen VO  »3 Thürıingen War Scharmützeln
vgekommen; TE Apriıl 1407 schlo{fß NnUun aber Landgraft Friedrich VO

Thüringen mıiıt seinen westlichen Nachbarn eınen Wafreenstillstand.® Aber
wıe dıe Beziehungen auch weıterhın N, verrät eine Bemerkung
apst Gregors Z als neben mancherle1 Gnadenerweisen dem Land-
oraten Friedrich einen Ehedispens erteilt, wei] dieser die iıhm verwandte

x Gräfin Anna von Schwarzburg heıratete, weist auf die Gefahren hın,
Originale: Bayerisches X  Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Urkunden, Weltl.

Schrank ade 21 Nr. und Lade Nr. 2 9 ruck Eckhardt, Quellen zur
Rechtsgeschichte der Stadt Eschwege Veröft Hıst. Kommissıon Hessen
Waldeck 15, Marburg 1959 144 Nr. 153 seine Nachfolger diesen Vertrag
nicht einhalten ollten, Sagl Johann II. den Landgrafen aller Pflichten Aaus dem Ab-
kommen ledig; StA Würzburg, Maiınzer Ingrossaturbücher fortan zıtiert WIB
Nr. fol. 116° Propst, Dekan un Domkapıtel von Mainz siıchern für den Fall des
Todes des Erzbischofs den Weiterbestand des Bündnisses am 3E März 1405
Eckhardt, Quellen 145 Nr. TE Auch an dieser Stelle sei den Herren Staats-
archivdirektoren Dr Hp_fr_nann (Bayerisches Staatsarchiv Würzburg) und Prof.
Dr Sante essisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden) tür die Zulassung Z den
ıhnen unterstehe en Archiven gedankt.

WIB tol. DE VWIB tol 125*—=126:
WIB tol 26’—127 36 WIB fol 1417 u. 147
RTA S43 Nr. Am August schlossen sich Bündnisse des Erzbischofs

MmIıt den Königssöhnen Ludwig, Stephan un ohann (Oberndorft-Krebs 365 Nr.
4923—4925), SOW1e Otto (StA Würzburg, Maınzer Urkunden, Weltl Schrank, Lade

Nr. 18) Der Mainzer Kurfürst leiht dem König wen12 später Geld ZUF Aus-
f steuer seiner Tochter Elisabeth, die den Herzog Friedrich von Osterreich-Tirol

Ü{ ehelichte. Oberndorfi-Krebs 377 Nr. 5080 1€e Marbacher Bundeseüber Johanns 11l Verhalten verargert; obd. Nr: 50815087.WIB 14 fol F7 7:
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denen }  Friedrich ausgesetzt wäre, \WO„th er deswegen SC Mainzer zbischof
®

Z ygehen.“”_  S  3  2  n  3ä5’  A  {énzl  A  erritorium, Bistumsorganisa  XE  S  2  {  R  {  X  r  denen Ffiecftitiré.uég.eseti£ wäre, ‘W‘Q‚th er —äeéWeéén zum  M=a'in_ze} 5  zb1sohof  Y  R  A  Z  f  } ‘,\‘. gchen_sfl  —__ _ Die Jahre 1405 bis 1408 hatten im ganzen g  e’éehen‘ das RirLg‚en cier Méichte  4  E  1  in Mittel- und Oberdeutschland und am Rhein zu keiner Entscheidung ge-  deihen lassen. Der Marbacher Bund, kurze Zeit eine ernste Gefahr für  Ruprecht von der Pfalz, büßte durch die Interessendivergenzen seiner Mit-  E  glieder — die der König geschickt ausnutzte — seine Schlagkraft ein. Erz-  bischof Johann II. von Mainz baute ein interterritoriales Vertragssystem in  Hessen und in den Mainlanden auf, das sich gegen den wettinischen Macht-  4  bereich richtete. Mit in die nächsten Jahre fortwirkender Kraft hat sich die  Kooperation Kurmainz-Kurköln, diese erwachsen aus der Kurfürstenoppo-  sition gegen König Wenzel an der Jahrhundertwende, erhalten.,  Unterdessen hatten sich in der abendländischen Kirche tiefgrei  fende Urfi-  brüche angebahnt. Zusammen mit der Wandlung des Kirchenbegriffs“ griff  nicht nur eine individualistische Neubewertung der Gewissensfreiheit Platz,“  in den konziliaren Theorien wurde eine Lehre ausgeformt, die von weit-  reichenden Folgen für die Kirchenverfassung sein konnte: Das General-  konzil wurde angestrebt als dauernde Institution und sollte aufgebaut sein  S  auf dem Willen der Gesamtkirche, Fragen der Jurisdiktion und einer Reform  an Haupt und Gliedern in gemeinsamer Beratung aller Stände des populus  christianus zu behandeln.‘® Die Rolle, welche die Mainzer Kirche im Ringen  A  um diese Prinzipien spielte, ist recht bescheiden. Zwar besaß sie in ihrem  Erzstift seit einigen Jahrzehnten eine Universität zu Erfurt; deren Theologen  O  und Juristen aber waren stärker in Schulkämpfen befangen als den politi-  schen Problemen ihrer Zeit zugewandt.‘“® Anders als in Heidelberg, wo die  @  Professoren stark zu Aufgaben im Rat des Landesherren herangezogen  ®  G  @\_yt{xjdén‚ .die Univcr;itätsgründung 1386 selbst ein Akt der Kirchenpolitik  X  : Vsan€ll€flbädl‚ Rep. Germ. 2 Sp. 13  sem tutus non patet accessus.  532 gd Johannem Aarchiepiscopum _Maguntinénl  4 Vgl. Fr. Merzbacher, Wandlungen des Kirchenbegriffes im Spätmittelalter.  A  S  Grundzü  7  ge  der Ekklesiolo  gie des ausgehenden 13., 14. und 15. Jhs. ZRG. KA 39  {  1953 S7274-371:  4 Vgl. Zusammengefaßt H. Meyer, Ge  schichte / Äer 4 3bendländischen Wélgafis&1au—  ung 3. Würzburg 1948. S. 267 ff. u. 293 ff.  v  42 Fr. Bliemetzrieder, Das Generalkonzil im großen abendländischen Schisma.  uar-  Paderborn 1904. A. Kneer, Die Entstehung der konziliaren Theorie = Röm.  talschrift Suppl.-Bd. 1. Rom 1893. R. Scholz, Eine Geschichte und Kritik der Kirchen-  verfassung von 1406, in: Papsttum und Kaisertum — Festschrift für Paul F. Kehr  München 1926. S. 595—621. Ders., Wilhelm Ockham als politischer Denker und sein  T'  Breviloquium de principatu tyrannico = Schriften d. Reichsinstituts f. ält. deutsche  Geschichtskunde 8. Leipzig 1944  }  R  . H. Heimpel, Dietrich von Niem. Münster 1932.  S: 038 u 13ME.  }  }  (  €  4 L, Meier, Contribution  A [lhistoire de la th6ologie A Puniversite Ä"»Erfurt.  A  RHE 50, 1955, S. 454—479 und 839—866. Ders., Die Barfüßerschule zu Erfurt =  Beitr. z. Gesch. d. Philosophie u. Theologie d. Mittelalters 38, 2. 1958. Die letzten  Publikationen zur Erfurter Universitätsgeschichte bespricht L. Petry, Deutsche For-  schungen nach dem zweiten Weltkrieg zur Gesch  %  icbte’  O  4  n  7-  }  ä  iversität€n. VSozWG  {  465 1'95  ;  %  203 hier bes. S. 151 ff.  f  n  —  S  FaDi1e Jahre 1405 bıs 1408 hatten 1m ganzcn esehen das Rifigen der Mächte
ın Mittel- un Oberdeutschland und Rheıin keiner Entscheidung zer
deihen lassen. Der Marbacher Bund, kurze eIit 1E ernste Gefahr für
Ruprecht VO  } der Alz: büfßte durch dıe Interessendivergenzen seiner Mıt-
ylieder die der König gyeschickt ausnutzte seine Schlagkraft 113 Erz-
bischof Johann } VONN Maınz baute ein interterritoriales Vertragssystem ın
Hessen un in den Mainlanden auf, das siıch SCSCH den wettinis  en acht-
bereich riphtete. Mıt 1ın die nächsten Jahre fortwirkender raft hat sıch dıe
Kooperatıon Kurmainz-Kurköln, diese erwachsen aus der Kurfürstenoppo-
S1t10N Köni1g Wenzel der Jahrhundertwende, erhalten.

Unterdessen hatten sich 1n der 1abendländischen Kirche tiefgreifende Um-
brüche angebahnt. Zusammen mit der Wandlung des Kirchenbegrifts “ oriff
nıicht NUr ine individualistische Neubewertung der Gewissenstreiheit PJatze:
ın den konziliaren Theorien wurde 1ne Lehre ausgeformt, die VO  aD} wWweIit-
reichenden Folgen ftür die. Kirchenverfassung sSe1nN konnte: Das General-
konzıl wurde angestrebt als dauernde Institution un sollte aufgebaut se1in

Dauf dem Wıllen der Gesamtkirche, Fragen der Jurisdiktion un einer Retorm
an Haupt un Gliedern 1ın gemeıinsamer Beratung aller Stände des populus
Christianus behandeln.“? Dıiıe Rolle, welche die Mainzer Kirche 1m Rıngen
um diese Prinzıpien spielte, 1St. recht bescheiden. Zwar besafß sS1e 1n ıhrem
Erzstift se1it einıgen Jahrzehnten eıne Universität Z Erfurt: deren Theologen
und Juristen aber Wa stärker iın Schulkämpfen befangen als den polıtı-
schen Problemen ihrer eit zugewandt.“” Anders als 1n Heidelberg, die
Professoren stark Aufgaben 1m Rat des Landesherren herangezogen
wurden, die Universitätsgründung 1386 selbst ein Akt der Kirchenpolitik

39 Tellenbach, Rep (serm. Sp 13
SC tutus non ACCESSUS. ad Johannem larchiepiscopum _Maguntinefi—

DVgl Fr Merzbacher, Wandlungen des Kirchenbegriffes 1im Spätmittelalter.
GrundZzuBe der Ekklesioloz1e des ausgehenden 1 E un Jhs ZRG d1953; 2742371

41 Vgl Zusammengefaßt Meyer, schichte der abendländischen Weltanschau-ung Würzburg 1948 267 £ 293
42 Fr. Bliemetzrieder, Das Generalkonzil 1m großen abendländıschen Schisma.

ual-Paderborn 1904 Kıneer, Die Entstehung der konziliaren Theorie ROom
ta schrift Suppl.-Bd. Rom 893 Scholz, Eine Geschichte und Kritik der K1rchen—  AA Nverfassung Von 1406, 1n Papsttum un Kaısertum Festschrift für Paul ehr
München 1926 595—621 Ders., Wilhelm Ockham als politischer Denker und sein
Breviloquium de princıpatu tyrannico Schriften Reichsinstituts ält. deutsche
Geschichtskunde Leipz1ig 1944 H. Heimpel, Dietrich von Nıem Münster 19532.123 I 134

43 Meier, Contribution l”histoire de la theologie A l’universite ‘d"Erfurt. JRHE 50, 1955, 454—479 und 839—866. Ders., Die Barfüßerschule Er urt
Beitr. z Gesch. Philosophie Theologie Mittelalters 3EZ 1958 Die etzten
Publikationen ZUur Erfurter Universitätsgeschichte bespricht Petry, Deutsche For-

1ungen nach dem zweıten Weltkrieg ZUur Gesch1  te der Un/ — jversitäten. VSoz WG

{} F5 Z09 1er bes 151
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Ünter;ucl1ungen
wWan standen Zentral#térwalltung des Maınzer Erzstiftes und Lehrkörper
der Universität Erfurt ohne CHNZC Beziehungen nebeneinander. Gleichwohl
darf INa  3 annehmen, dafß Rat un Kanzleı des Erzbischofs ® die Kämpfe

den Konzilsgedanken kannten. We1 der bedeutendsten Ötreıter in der
Frühzeıt des oyroßen Schismas, Konrad VOI1I1 Gelnhausen und Heıinrich Heın-
buche VO Langenstein,“ AaAus dem Maınzer Erzbistum und besaßen
hier WI1e 1n Worms Pfründen.“ Beide Oormten 1mMm Gegensatz Z über-
kommenen Thomismus und 1n der UÜbernahme ockhamistischer Thesen den
arıstotelıschen Repräsentationsgedanken weıter Aaus, da{fß VO  n allen entschie-
den werden musse, Was alle angehe; VOI Konrad TLammte d1e zukunft-
weısende Definition des Generalkonzils als der Versammlung VO  an Personen,
die als Vertreter aller Stände der Christenheit usammentreten ad LFaCTAaN-
dum de bono communı unıversalıs ecclesine. ®8 Es 1st cchr wahrscheinlich,
da{fß INn  w 1n der Umgebung des Maınzer Erzbischofs diese kanonistischen
Deduktionen kannte.“*

Als siıch 1im Maı 1408 die Kardınäle beider Obödienzen V  a den Papsten
lossagten un alle geistliıchen VWürdenträger und weltlichen Machthaber da-
VO unterrichteten, S1Ce hätten diesen Schritt >  N, der Kirche dıe Einheıt
wiederzugeben, als 'gleichzeıt1g Frankreich abermals Benedikt TI den
Gehorsam aufkündigte,“ horchte Ma  - 1ın Maınz auf. Es 1STt unmöglıch, den
Anteil der ma{fßgeblichen Personen der maıinzıschen Kirchenpolitik der
nächsten Jahre bestimmen. Grof War auf jeden Fall der Einflu{fß des
Domdekans Eberhard VO  (a Ippelbrunn ” und des Generalvikars Konrad

44 G. Rıtter, Die Heidelberger Universität Eın Stück deutscher Ceschichbe
Heidelberg 1936 E 239 256

45 Kirn, Das Urkundenwesen und die Kanzlei der Maiınzer Erzbischöfe 1m
15 Jh Heidelberg 1929

46 Culley, Konrad VO Gelnhausen. Diss. Leipzig/Halle 1913; K. Wenck,
Konrad von Gelnhausen un die Quellen der konziliaren Theorie. 76, 1896,

6—61 UÜber die Stellung Heinrichs VO  - Langenstein 1in der Geistesgeschichte und
Z Sonderung seiner Werke VOIl denen des Heidelberger Protessors Heinrich VO  am

Altendort vgl Heılıg, Kritische Studien Z.U Schrifttum der beiden Heinriche
VO  =) Hessen. Röm. Quartalschr. 40, 1932, 105—176, bes 105 124

47 Hartwıg, Henricus de Langensteın, dictus de Hassıa. Marburg 1857 5/
bes Fr. Falk, Der mittelrheinische Freundeskreis des Heinrich VO!]  } Langenstein.

H Jb 1D: 1894, 3D
Epistola concordantiae: Martene-Durand, Thesaurus anecdotorum

Parıs 1L col 1LE
Auf Heinrichs Freundschaft mıt dem Maınzer Domdekan Eberhard VO:  [ Ippel-

brunn WeIst Hartwiıg 61 hın
Diese Ereijgnisse dargestellt bei Hauck, Kirchengesch. Deutschlands z

Auf!l Neudruck Berlın-Leipzig 1953 825—869; Hefele-Leclercq 6’ 1339—
1392 Haller, Papsttum und Kirchenretorm Berlin 1903 2785— 308 Valois,
La France le grand schisme Parıs 1902 —108 Martın, Les origınes dugallıcanısme Parıs 1939 3727 324

51 Über 1: kurz Kisky, Die Domkapıtel der geistlichen Kurfürsten in ihrer
persönlichen Zusammensetzung ı1m Jh Quellen und Studien D Verfas-

Nr. 203
Deutschen Reiches ın Mittelalter euzelt 1: Weımar 1906, 135



Gfrlidl, Tfef orium, Bistumso;ganisation und Obödienz
Unruwe‚ Dekan Mainzer Liebf rauefistiflt ‚52 1ın der Kanzlei besaß der
Protonotar Johann VO  3 Bensheim viele Möglichkeiten, auf das Verhalten
des Erzbischofs einzuwırken. Lr kannte Aaus seiner Studienzeit 1ın Erturt un
Heidelberg her wahrscheinlich viele, die 1n den Kurstaaten VO  a Maınz un
Pfalz Einflu{ gekommen waren.°® Domdekan, Generalvikar und Protono-
AT der Kanzlei standen hinter dem Erzbischof un pragten die alnzer Do-
lıtık, die vornehmsten Werkzeuge Johanns F: VO  - Nassau 1mM 1Ul

anhebenden Ötreit der Obödienzen 1m Reıich Verlautbarungen Papst Gre-
SOrS CF boten dem Kurfürsten und seinen Kaäaten genügend Maotivationen
ihres Verhaltens. Der Maınzer Gesandte Dr Kempen”“ hatte wahrscheinlich
be] seiınem Aufenthalt 1n Rom 1M Dezember 1406 die Verpflichtung des
wählenden Papstes kennengelernt, ZUr:F Kiırcheneinheit beizutragen, auch WECNN

diese die eigene Abdankung ertordere. Er wußte auch Ul die Bereitschaft,
die Gregor AT selbst Dezember 1n vielen Bullen kundgab, werde
auf seine Würde verzıchten, Wenn dies die Einheit der Kırche erfordere.>®
Möglicherweise kannte INa  } ote des Erzbischofs auch die Streitschrit-
teN, die über den Plan einer persönlıchen Begegnung Gregors XT mıt
Benedıikt 111 vewechselt wurden.“ er Abfall der Kardıniäle VO  e ıhren
Papsten rachte 1ne LIECEUC Lage Als ım Herbst 1408 das Konzilsausschreiben
des vereinigten Kollegs 1n Deutschland ‚ekannt wurde,°8 die welt-
iıchen un zeistlichen Reichsstände CZWUNSCH, Stellung nehmen: Reichs-
polıtik, terrıtoriales Rıngen und Wahl er Obödienz Arcmh plötzlıch in
einen spannungsvollen Bezug zueinander geEraten. Be1 Johann 11 VO:  w Nassau
nd se1inen Räten War zweiıfellos eine ZEW1SSE Disposition tür den Konzıils-
gedanken vorhanden, se1ıne Verlautbarungen VO  3 1405 deuteten bereits
darauf hın: als 1Un das Konzilsausschreiben nıcht VO  e einem der beiden
Riıvalen den Stuhl Petri, sondern a den Kardıinälen ausgesandt wurde,
als überdies Frankreich sıch anschickte, das Vorhaben. der Pısaner Nnfier-

stützen, da schienen sıch unvermittelt NEUC Möglichkeiten eigenständigen
Wiıirkens 1m Reich un 1m Kreıs der europäaıischen Mächte bileten.

Für die Intentionen der Maınzer Kirchenpolitik 1St e1in Umstand
sSymptomatisch: Im Herbst 1408 erlöschen alle Beziehungen zwischen dem
Erzbistum un apst Gregor AUL:; die sich bisher Vor allem 1n einem fast

52 Ihn hatte der Erzbischof Maı 1407 ernannt: WIB 14 tol 221’'—222
Vgl Kırn, Urkundenwesen un Kanzlei 51 un:

54 UÜber diesen Kirn, Urkundenwesen un: Kanzlei 51 un
D Zur Wahl VO  - 1406 Souchon, Die Papstwahlen ın der Zeit des yroßenSchismas Entwicklung un: Verfassungskämpfe des Kardinalats VO  3 1378 bis 1417

Braunschweig 1898 fl 9 die Wahlkapitulation VO D November 1406
285 Frhr. VO  - Pastor, Geschichte der Päpste 5.—9 Auftfl Freiburg 1926
180
56 Vincke, Schriftstücke ZU Pisaner Konzil. Eın Kampf die öffentlich

Meinung — Beiträge Kiırchen- un Rechtsgesch. Bonn 1942 P Nr.
37 Vincke, Schriftstücke 29—68 Nr. D
58 RTA 3/7—386 Nr. 26/; hierzu Weizsäcker ] 418 Anm. Vincke,

Briefe ZU)] Pisaner Konzil Beıtr. Kirchen- und Rechtsgesch. Bonn 1940 68
Nr. IT 713—77 Nr 32—38 un 141 Nr. 81



4

}  Da
3

%kontinuier chen Strom VO Verfügungenüber Pfründen.BEZCIST hatten.
Sobald sıch Johann L VO Nassau 1ı1n seinem Verhalten auf die Kardınäle
richtete, unterblieb die Vorlage VO  w Rotaul: A der römiıschen Kurıte. Dıie

_ Schwenkung brachte den Erzbischof ı scharfen Gegensatz seinNnenN
Terriıtorialnachbarn. König Ruprecht hielt Unterschied tast allen
anderen Herrschern, die 1 dem 1L1LU.  , anhebenden Streıt zunächst abwarteten
Wer VO  e den Parteien die Vorhand werde der Rechtmäfßig-
keit alleın Gregors SC fest. S50 WIC INa  } früher das avıgznonesische egen-

bekämpfte, lehnte INan Heidelberger ofe das Konzils-
begehren der V’\ rEIN1ISICN Kardınalskollegien ab und ET auch 1U der
Kirchenpolitik Frankreichs scharf }  9 Zumal König Wenzel VO  f}
Böhmen sıch auf die Seite der Kardıniäle stellte, weiıl ıJENC ıhm versprachen,; alleın ihn als römischen König anerkennen wollen, sah Ruprecht VO  a
der Pfalz als notwendig A INSO entschiedener römiıschen Papsttum,
dem fünf Jahre UVvVo Anerkennung verdankt hatte, festzuhalten.
Der Heıidelberger Hof bewahrte damıt unwandelbar die Haltung, die Br
bereits Anfang des Schismas MI1t der Gründung des Urbansbundes SCZEIHL
hatte.6® Diese Intransıgenz, begründet S1C einzelnen auch SCWESCH SCII
mag Blick autf die Wahrung der Reichsinteressen gegenüber Frankreich
un Burgund, tführte das Könıgtum Ruprechts VO der Pfalz ı CN gefähr-

liche Vereinsamung. Der Übertritt Englands die pisanısche Obödienz“®!
brachte Isolierung i Kreise der sroßen Mächte Miıt Heınrich wWwWar
der König CIgENCN VWege 5  9 MI1 dem Ruprecht 11 Gegen-schlag das Bündnıiıs der Häuser Luxemburg. un Valois sıch VeLI-
bündet un hatte.62

Das wıttelsbachische Königtum stand Getahr, auch Reich ZUuUr

Machtlosigkeit verurteılt werden, als siıch der Maınzer Erzbischof
schickte, 416 andere Obödienz WIC Ruprecht wählen. Es War die Frage,

ob sıch der Marbacher Bund nunmehr kırchlichen Vorzeichen reakti-
Jleren 1eß Hınzu kam das Problem, 1n WI1EWE1 JohannVO  e Aassau ı
Kreıse derKurfürsten mM1 seiner Obödienzwahl Nachahmung finde Schließ-

lich mußte erprobt werden, ob die geistlichen Wafen des Erzbischofs noch
scharf gZeNu:  5  o waren, um mitzuhelfen CINC reichspolitischeEntscheidung

CIZWINSCNH. Da yeistliche Sprengel und territoriale Machträume sıch nicht

p  K
Diese Seite des Nun eıich und Europa anhebenden Kampfes wurde

v  v bereits vorzüglich dargestellt Von Kötzschke, Ruprecht -von der Pfalz un das
Konzı]l Zzu Pısa. Diss. Leipzig-- Jena 1889

60 VWeıigel, Männer König Wenzel Das Problem der Reichspolitik 1379
‚DIS 1384 d 1941, 112—177, b€S 116—124; ber den damals maßgeblichenLeıter der 1_3fälzisch_e? ‘Kanzlei: A. Gerlich, Nikolaus Ol Wiesbaden Eın Wider-des Hauses Nassau X Kirche und eich Ausgang des Jahrhunderts.Nassauische Annalen CS 1960, 13—25, bes 16  z

61 Junghanns, Zur Geschichte der englischen Kirchenpolitik VO  3 1399 bis 1413Diss. Freiburg 1915
Holtzmann, Die englische Heira Pfalzgraf Ludwigs I1L1 Zeitschr.Gesch Oberrheins 82, 1930, 1—3
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deckten, gab vielfältige Reibungsmöglichkeiten. Dıie Gebiete des Hauses
KNassau verteilten sich auf dl€ drei rheinischen Erzbistümer. Die wittels-

bachischen Lande Rheın viergeteilt dıe Bıstümer Maınz,
oWorms, 5Speyer un Würzburg, die Oberpfalz Zzählte Bamberg, Fichstätt

und Regensburg; dıe braunschweigıischen Herzogtümer yvehörten Verden,
Hildesheim, Halberstadt und Paderborn ı1in der Maınzer, Minden

der Kölner Provinz: die werttinischen Lande durchsetzten 1ı starker Zer-
appung ihrer Gebiete die kirchlichen Bereiche VOo  . Meıißen, Merseburg,
Naumburg un Maınz. Am einftachsten Jagen die Dinge ı Hessen, die
Landgrafschaft INIL iıhren eEIL2AUS yröfßten Gebietsanteılen 1ı1111 Maınzer Erz-
bistum lag

Dem Maınzer Erzbischof mußte sıch Anbetracht dieser Inkongruenz
VO  j geistlichen Sprengeln und weltlichen Machtgebilden dle Erkenntnis autf-
drängen, da{fß er LJUT N} Kooperatıon MI1 SC1LHCH Suftraganen
Vorrangstellung 1ı der Reichskirche realen acht werde austormen
können. Aus derartigen Erwäagungen 1ST die Rückbesinnung auft die alten
Metropolitanrechte des Maınzer Erzbischofs® verständlich, dı Jängst VOIL

päpstlichem Bestätigungsanspruch, Wahlkompetenz der Kapitel, besonders
aber SCILT dem Erstarken der Territorialmächte dem auernden Einfluß: der
weltlichen Fürsten den Bıstümern ıhrer Nachbarschaft hatten weichen

C

mussen. Johann 11 VO  } Nassau der Kirchenverfassungsgeschichte
Deutschlands durch diesen 17 Blick auf dıe bisherige Entwicklung VeL®

9 auf den Erfolg vergeblichen Versuch Reaktivierung se1iNeI

Metropolitanrechte besonderen Platz C113 Um SC1INE Kırchenprovınz
Zur Einheit 1n der Frage der Obödienz führen und Suffragane für

dasVorhaben der Kardıinäle, e1in Konzıl einzuberufen, gewinnen, sandte
iıhnen November 1408deren Einladungsschreiben Z Vier Tage

danach wandte sıch den Würzburger Bischof, der siıch noch ı1111 Sommer
VOon Gregor C ermächtigen lıefß, SCSHCH Umitriebe SC111C65 Domkapitels ı

Sınne der isaner einzuschreıten,®® umnm diesen tür Parte1 EeEW1INNCNH,
Das Ärgernıs ı111 der Kirche, aflt die Maınzer Kanzle1 sıch 1U  ' vernehmen, Z‚ gehe VO  3 den einander widerstreitenden Päpsteq Aus Die Kardinäle beider

Obödienzen hätten sich M1 1LUFr WENISCHIL Ausnahmen VO  } den Päpsten1a8 O

BESART,u selbst C1NCN Weg ZUTF alten Eıinheıt suchen. Sowohl das ver-
einıgte Kolleg als auch Gregor JCHE hätten danach Generalkonzilien anSC-
kündigt. Damıt 1mMm: Johann k VOIN Maınz Stellung ZATE Konvokatıons-

bulle des römiıschen Papstes VOINlN Maı un ZUr Agıtationdes Heidelber-
SC Hoftes ı deren Sınne. ° Er x1bt sıch S als ob angesichts dieses Werbens

GSJ Wenner, Die Rechtsbeziehungen der Maınzer Metropoliten ihren sächsi-
schen Suffraganbistümern bis ZU)] ode Arıbos FIO31) Paderborn 1926; Ders., Me-
tropolit und Bistumsbesetzung der Maınzer Kirchenprovınz- Arch

N
CSS. Geschichte und Altertumskunde: 1 5 4990; 1—48 Pfleger, Die recht-

lichen Beziehungen der 1özese Straßburg ZUr Maınzer Metropolitankirche, Arch
elsäss. Kirchengesch. 10, 193235 1—78

Valois, La France le grand schisme 2 AnmTellenbach, Rep‘ Germ. 5Sp 1385
Vgl RTA 274 Nr. 200



%  2 Untex'füéla,;.‘ng  ;  von zweiéeiten ın Mainz noch k-eine3eschlüsse gefaßt worden seien — der  Abbruch der Beziehungen zwischen Johann II. und Papst Gregor XII., wie  ihn der völlige Schwund von Pfründverfügungen und Gnadenerweisen vom  Sommer 1408 an dartut, wird vertuscht — und man sich vor allem des Rates  der Suffragane bedienen wolle; angeblich, um in der Kirchenfrage Klarheit  zu schaffen und die Meinungen aufeinander abzustimmen, sollen die Bischöfe  mit ihren Kapiteln ein Provinzialkonzil beschicken, das am 8. Januar 1409  ım Mainzer Dom stattfinde.®  Der Mainzer Erzbischof gelangt in seinem Einladungsschreiben zu be-  merkenswerten grundsätzlichen Erörterungen über das Verhältnis von geist-  licher und weltlicher Gewalt. In aller Klarheit wird betont, daß in die  Angelegenheiten der Kirche profane Gewalten nichts hineinzureden haben.  Von der Höherbewertung des kanonischen Rechtes her ist diese Abwehr  von Eingriffen in das innerkirchliche Leben selbstverständlich. In der Struk-  tur des Reichsrechtes aber waren die Spannungen grundgelegt, die sich in  x  \  den nächsten Jahren entladen sollten. Johann II. von Mainz mußte als Erz  e  bischof auf das Wohl der Kirche bedacht sein, seine Treuepflicht gegenüber  seinem königlichen Lehensherren legte ihm andererseits die Ausführung von  dessen Anordnungen auf, In seiner Person überschnitten sich die Sphären  von Reichs- und Kirchenrecht, er stand in einem unlösbaren Konflikt der  Pflichten, Maßgebend für sein Verhalten aber waren auch Impulse, die aus  dem politischen Wollen seines Hauses kamen, sowie die dem Kurfürstentum  8  eigene Anschauung, der König sei ausführendes Organ des Kollegs.  Die Mainzer Provinzialsynode vom Januar 1409 setzte eine lange unter-  brochene Reihe derartiger Versammlungen fort. Die Mainzer Erzbischöfe  hatten im späten Mittelalter nur sporadisch den Kontakt mit ihren Suff-  raganen bei derartigen Beratungen gesucht; im Interregnum bezeichnen die  ir  Jahre 1255, 1259 und 1261 mit ihren Synoden eine gewisse Aktivität, e  ausgelöst wurde durch den allgemeinen Wandel, in welchem sich das Reich  und die deutsche Kirche seit dem Niederbruch der staufischen Macht befan-  den. Mit dem Namen des Erzbischofs Peter von Aspelt ® verbinden sich  dann die bedeutendsten Synoden der Mainzer Provinz in den Jahren 1310  und 1318, von denen besonders die erste durch ihre weit und lange nachwir-  kenden Statuten wichtig ist.°° Johann II. von Nassau unternahm dann 1409  den Versuch, die Vorrangstellung des Metropoliten wieder zu beleben. Er  ging an das Projekt heran in der Hoffnung, seine Suffragane für die pisani-  D  sche Sache zu gewinnen. Auf dem Reichstag in Frankfurt, den König  Ruprecht für den Januar 1409 anberaumt hatte, wollte er mit möglichst  il  großem Anhange auftreten. Vielleicht ‘hoffley er, daß die pisanischen Kur-  67 RTA 6 S. 346—348 Nr. 237.  % Marianne Arens, Die Reichspolitik des Erzbischofs von Mainz Peter von  Aspelt 1306 —1320. Diss. Freiburg ms. 1949.  % E. O. Kehrberger, Provinzial- und Synodalstatuten des Spätmittelalters. Eine  d  uellenkritische Untersuchung der Mainzer Provinzialgesetze des 14. u. 15. Jhs. und  er Synodalstatuten der Diözesen  .Bamberg, Eichstätt und Konstanz. Diss. Tübingen  i  1938. S. 3—28 und 108 ff.  AlUntéféüchung
VON zwei Seiten in Maınz noch k-eine Beschlüsse gefaßt worden selen der
Abbruch der Beziehungen zwıschen Johann E und Papst Gregor ALL.; W1€e
iıhn der völliıge Schwund VO  3 Pfründverfügungen un Gnadenerweıiısen VO
5S>ommer 1408 dartut, wiıird vertuscht und INa  —$ sıch VOr allem des Kates
der Suffragane bedienen wolle;: angeblich, 1n der Kırchenirage Klarheıt

schaffen un: die Meınungen aufeinander abzustimmen, sollen die Bıschöte
MIt ıhren Kapıteln eın Provınzıalkonzil beschicken, das Januar 1409
1im Maınzer Dom stattfinde.®7

Der Maınzer Erzbischof gelangt 1n seinem Eınladungsschreiben be-
merkenswerten grundsätzlıchen Erörterungen über das Verhältnis VO  a ve1lst-licher und weltlicher Gewalt. In aller Klarheit wird betont, dafß 1n die
Angelegenheiten der Kırche profane Gewalten nıchts hineinzureden haben
Von der Höherbewertung des kanonischen Rechtes her 1St. diese Abwehr
VO  w Eıngriftfen in das innerkırchliche Leben selbstverständlich. In der Struk-
tur des Reıichsrechtes aber aren die Spannungen grundgelegt, die sıch iın
den nächsten Jahren entladen sollten. Johann I} VO  } Maınz mu{fßÖte als Erz
Bıschof auf das Wohl der Kırche bedacht se1n, selne Treuepflicht zegenüberseinem königlichen Lehensherren legte ihm andererseits die Ausftführung VO  e
dessen Anordnungen auf. In seiner Person überschnitten sıch die Sphären
VO  53 Reıichs- und Kirchenrecht, stand 1n einem unlösbaren Konflikt der
Pflichten. Mafgebend für se1n Verhalten aber auch Impulse, die Aaus
dem polıtischen Wollen se1nes Hauses kamen, SOWIl1e die dem Kurtürstentum B  B  »

eigene Anschauung, der Könı1g sel ausführendes UOrgan des Kollegs.Die aınzer Proviınzıalsynode VO Januar 1409 SEL ZLC i1ne lange ntier-
rochene Reihe derartiger Versammlungen tort. Die Maınzer Erzbischöfe
hatten 1m spaten Miıttelalter I11LUL sporadisch den Kontakt mIt ıhren Suft-
raganen be1 derartigen Beratungen yesucht; 1m Interregnum bezeichnen die K E HA  K E HAJahre 1255; 1259 und 1261 mi1ıt ıhren Synoden 1ine ZEW1SSE Aktıvität, dıeausgelöst wurde durch den allzgemeinen andel, 1n welchem sıch das Reich
un die eutsche Kırche Se1It dem Niederbruch der staufischen Macht befan-
den Mıt dem Namen des Erzbischofs Peter VO  z Aspelt ® verbinden siıch
dann die bedeutendsten Synoden der Maınzer Provınz ın den Jahren 1310
und 1L31S, VO  o denen besonders die durch ihre weılt un lange nachwir-
kenden Statuten wichtig ist.® Johann LL VO  w} Nassau unternahm dann 1409
den Versuch, die Vorrangstellung des Metropoliten wıeder eleben. Er
ging Üan das Projekt heran 1n der Hoffinung, seine Suftragane tür die pısanı-

X}

sche Sache gewınnen. Auf dem Reichstag in Frankfurt, den KönigRuprecht tür den Januar 1409 anberaumt hatte, wollte mIit möglichstgroßem Anhange autftreten. Vielleicht hof: fley CI, dafß die pisanischen Kur-
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Geriich, Territorium, Bistumsorganisatimé und Obödienz
mächte von Maınz und öln den Trıerer Erzbischot Werner I1 von Fal-
kenstein mitreißen und den Öön1g isolieren könnten. Der Übertritt der
Herzöge VO  w} Osterreich ZUr Pa;tei der Kardinäle 1e{8 hoften, die rheini-
schen Wittelsbacher durch eıne Kooperatıon der Erzbischöfe*mit dem Hause
Habsburg weıter lihmen. Für 1nNe Thronkandidatur ware WAAar keiner
der Herzöge 1n Frage gekommen, ” ohl aber WAar Friedrich noch stark
SCNUS, AUS 'Tirol und den Vorderen Landen heraus aut Württemberg
einzuwirken und 1 Neckarraum ebenso w1e 1mM Elsafß den Pfalzgraten eNTt-

SegveENZUtFeELEN: “ Auch am Oberrhein, 1mM Bodenseegebiet und der oberen
Donau erhob siıch 1U das Problem, w1e stark die Faktoren Landesherr und
Ordinarıus locı selen, inw1iewelt die Diözesen Basel un Konstanz 72 durch
die weltlichen Gewalten als Organisationskörper würden.

Der Reiseweg des Kardinals Landult von Barı als Gesandter des NC

einıgten Kollegs nach Deutschland durch Tırol und die Vorderen Lande
ze1igt, WwW1e das Wirken der 1saner die territoriale Struktur des Reiches
yebunden war.”® In Straßburg erfuhr der Uunt1us VO  n dem bereits früher
1Im Rheinland wirkenden Abt Johannes VO  a St. Justina Padua,“* der
Maınzer Erzbischof habe eine Provinzialsynode ausgeschrieben. Er erkannte
sofort, daß diese Versammlung der Vorbereitung auf den Frankturter
Reichstag diene. In seınem nüchternen Lagebericht die 1n Pısa weilenden
Kardıniäle schreıibt Ende Dezember 1408, werde in Speyer wahrschein-
ich eınen schweren Stand haben NamMmMquc rCA Romanorum proximior est

ad C1vıtatem Spirensem quam domiınus Maguntinus. Non nım 1n Franc-
fordia est ad PTECSCHNS, sed apud Heydelberg; iıdeo providendum.”
Der Maınzer Erzbischof wird als die Stuütze der pisanıschen Sache 1m Reich
angesehen; die Relatıon des Kardinals Landult VO arı zeigt damıt eutlich
A W1e der Maınzer Erzbischot schon ZUu eıner e1it die 1saner Obödienz
vewählt hatte, in der siıch den Bischöfen seiner Provınz gegenüber noch

ausgab, als wolle seine Stellungnahme mit ıhnen YST noch beraten. Der
Kardinal bekam auf se1iner Fahrt durch das Elsafß bereits einen Eindruck
von den Schwierigkeiten, welche seiner noch Denn der Straßbur-

70 Zu dieser CGeneration vgl Wandruszka, Das Haus Habsburg. Die e
schichte eiıner europäischen Dynastıie. Aufl Stuttgart 1960 85

71 Stolz, Der territoriale Besitzstand des Herzogs Friedrich VO:  $

Osterreich-Tiro] 1m Oberrheingebiet (1404—1439). Zeitschr. esch Oberrhein
35 1942, 30—50 ITh ayer, Die Habsburger am Oberrhein 1m Mittelalter.

in: Gesamtdeutsche Vergangenheit Festschrift Heinrich VO:  - Srbik München 1938
38—47; Nachdruck: Mayer, Mittelalterliche Studien. Lindau-Konstanz 1959

380—387
Deren Sprengelentstehung und -abgrenzung: Büttner, Die Entstehung der

Konstanzer Diözesangrenzen. Zeitschr. Schweiz Kirchengesch. 48, 1954, 2I5—274
73 eın Itinerar bietet RTA 2349—355 Nr. 239

Zum Gesandtschaftswesen der Kardinäle in diesen Monaten vgl Vincke,
Briefe 219 Beil B) 95 Nr. 48, 2724 Beil F, ZPL Beil H’ 225 Beil mit
S. 234 Beıl Günther, Z ur Vorgeschichte des Konzils VO  $ Pısa. Unbekannte
Schriftstücke Aaus einer Danzıger Handschrift. 41, 1919 633—676

75 RT:A S, 355



nters

SCI Bischofvermıed C1nNn persönliches Zusammentreffen MI1 hm un begab
sıch nach Zabern.76

Kardınal Landulfs Anwesenheit 111} Maınz 1ı den ersten Tagen des Jahres
1409 { 1e45 den Parteicharakter der Synode völlıg offenbar werden. In der
Begleitung des Legaten befanden sıch Magıster DPeter Quentin VO  a} (OOrten-
berg und der Maınzer Rat Dr Johannes Kempen Mıt ıhnen begab sich
auch anschließend ZUuU Frankfurter Reıichstag.”® urch EF tranzösische
Gesandtschaft erhielten Ort die 1saner Schützenhilfe,® auch dıe englischen
Gesandten wırkten nıcht ı1 Sinne der römischen Obödienz.®! Die Frank-
furter Verhandlungen brauchen hier nıcht dargestellt werden. S1e brach-
en den ErWartetich scharfen Meinungsaustausch zwıschen dem Könıig un
den pisanıschen Reichstürsten, Streitgespräche der Kleriker beider

*
Obödienzen.® Der Ertfolg War für die Kardinalspartei beachtlich, aber kel-
NESWECDS großß, WIC dies Landult von Barı ı offenbarem Zweckoptimismus

sC1iNCeCMmM Bericht a den König VO  3England AUS der Aschaffenburger Res1i-
denz des aınzer Erzbischofs schreibt.®3

Während der dem Reichstag vorausgehenden Maınzer Synode wurden
die Argumente formuliert, HATE denen Robert VO  e Fronzola, N der Be-
gleiter des Kardinals, sıch die Heidelberger Postillen wendet.84

Wahrscheinlich bediente Inan sıch i manchen Einzelheiten des sachkundigen
Rates des Maınzer Erzbischofs und der Personen SsSC1IiNer Umgebung, die

Blick auf das Verhalten des Königs Ruprecht sew.1ß5 manches’ besser
beurteilen konnten als der den deutschen Problemen terner stehende Kar-
dinal Der Nuntıus un SC1NeE iıtalıenıschen Begleiter, Erzbischof Johann 4S
SC1N GeneralvikarKonrad Unruwe, Aus der Kanzleı Johann VOIl Bensheim
und Dr Heınrich Ehrentels, wohl auch Domidekan Eberhard VO Ippelborn
und der Rat Dr Johannes Kempen der Personenkreis, der ı Maınz
den Weg bestimmte, den z} den kommenden Jahren yehen wolle Iie

A Maınzer Synode VOom Januar 1409 wurde damit nichts anderes als C1HNC Be-
Fatung 1n verhältnismäßig leinem Kreise, S1IC WAar DL tast ausschließlich
maınzısche Angelegenheit. Denn die Suffragane der Maınzer Kırchehatten
sıch dem Werben des Erzbischofs VErSaßgtT.85 Als WECN1gSTENS en Jahr spatersıch der Straßburger Bischof 111 Eınung M1 Johann L1 von Maınz
tand un iıhm der Erzbischof SC1INCN Schutz zusicherte für den Fall,; daß ihn
jemand senSCINCFr pisanischen Obödienz angreıte, geschah das IN1t der
Erklärung, dem Metropoliten SC1 Vo  3 eıl SCHHET Suffragane „wıder-

76 RLA 65 348 Nr 238
Wl RFA 359Nr. 249, 3.60 Nr. 251 und 361 Nr. 254/255.
78 RTA 359 Nr. 249 und 360 Nr 251

R:T-A 361 Nr. 256 un 362 Nr. DW
RITA 362 Nr. 25850  81 Oberndorff-Krebs 416 Nr / O Junghanns 18 ff., und
Kötzsch C; Ruprecht VO:  - der Pfalz 47
RTA 463 Nr. 278; hierzu Junghanns 52 f
DEr  > 427 Nr. 269 conclusiones C1vıtate Maguntıinensicompilé„te.85 Kötzschke, Ruprecht VO  $ der Pfalz



3  AS  Y
rgan ti01 Ya

wertiger ungehorsam gescheen“.86 Diese Bemerkung WIFL: ein Schlaglicht autf A

das Verhalten der Bischöfe und 1ST zugleıch Cc1ihn Eingeständnis des Schei-
der alnzer Synode..

Den Übertritt Zur Parte1 der Kardınäle begleıitete der Maiınzer Erzbischof
MI1 weitreichenden Aktıiıonen. Seinen Generalvıkar Konrad Unruwe ent-
sandte ZUuU isaner Konzil. Welche Bedeutung Nal dem Vertreter des
Erzbischots der Reich über die oröfßßte TOV1NZ verfügte beimafß

Aufnahme die Kommi1ss1on, die die Zeugen den CcaC die Päapste E  Dal  Dalerhobenen Anklagen vernahm,*” der entscheidenden remı1en der
— Versammlung. In den yleichen Wochen verhandelte Johann FE VO  — Nas-

SAaU IM einer französischen Gesandtschaft ber C1I Bündnıs. Er folgte damıt
langen Tradıition deutscher Fürsten, neben dem Lehensband GT

römischen Könıg auftf Pensionsvertrag aufgebaut vasallı-
tische Beziehungen ZU Herrscher Englands oder Frankreichs aufzuneh-

men ; Johann ahmte das Beispiel nach, das SC1IIH Bruder Adoalt 1379 mi1t

der Drohung französischen Bündnisses gvegeben hatte.? Dıi1e beiden Y e
Nassauer verbanden i den Krisenzeiten Begınn und Ende des Schismas
die Wahl der Obödienz M1 dem Versuch, Parıs Z Bündnis
gelangen. Kirchenfrage und internationale Politik wurden Vo  } ıhnen IN1T-

einander verknüpft, ihre Position gegenüber dem römischen König
}stutzen. Am April 1409 erklärte Johann, Könıg ar] V1- Frank-

reich habe iıhn SC1HNCIN Schutz ZCNOMMCN , bıs ZU Oktober wolle
iıhm huldigen, des Köni1gs Rat und Vasall werden un ihm jeder-

AausSgCHNOMMCH 1LLUX den römiıschen Könı1g, dıies a1ber GE3H6 herkömm-
liche Formel helten. Miıt überschwenglichen Worten: DPFCIST Karls VI
Eıter das Schisma „DPCI V1n generalis conciılı.“ beheben.?! Am Juni

Drdem gleichen Tag, dem 1ı Pisa über dıe Papste dıe Absetzungsten-
denz verkündet wurde bevollmächtigte der Maınzer Erzbischof i Elt-
viılle sCiNnen Neften, den Graten Adolt VO  a Nassau, SC1IHNET. Statt als Rat
und Vasall dem französischen König huldigen; Juli 1409 wurde

der Akt ı111 Parıs vollzogen.” Dıie Lehensnahme Johannes-VO Nassau dart

WIB tol 245 Schmitt, Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Hessen
und Mainz i Ausgang des oroßen xAbendländischen Schismas 9—1: Diss Mar-

burg 1909 ordnet den Vertrag richtig Ustern 1410 C111.
87 Der Mainzer Generalvikar wirkte ] diesem rem1ıum VO 11 bis Maı;

Viıncke, ' cta Concıilıii Pisanı. Röm Quartalschr. 46, 1942, 81—331, bes 153;
155 “ 156 164, 166, 168f 150, 182, 706 un TT

88 FEr. Stuhr, Die UOrganisatıon und Geschäftsordnung des Pisaner un: KonstanzerKonzils. D  1SS.  e Berlin/Schwerin 1891
89 Kıenast, Die deutschen Fürsten 1enste der estmächte bis ZU Tode

Philipps des Schönen und Z 924/31
A. Gerlich, 1e Anfänge des großen abendländischen Schismas und der Maın-

Zer Sa  E a E  Blgtumsstreu: Hess. Jb. Landesgesch. 6, 956 50
01 Valois, La -France le grand schisme L3 Anm un mMIt Anm

Vincke, Schriftstücke 1772205 Nr 3 9 das Protokoll bei Vincke, Acta
295—298
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Untersuchungen
1n ‘ihrer Bedeutung nıcht überschätzt Werdén,”" S1e war jedoch eın schwer-
wıegendes Faktum. Der Kurfürst VO  w Maınz deutete unmißverständlich mA er werde die Hılte des Auslandes ın Anspruch nehmen, WwWenn SCH
seiner Option tür die pısanıschen Kardiniäle 1 Reich angegriften würde.
Indessen War das Bündnıiıs Maınz Frankreich M1 mancherle1 Inkonvenıen-
TI behaftet, die INa  z beachten mujfß, seiınen rechten Wert abzuschätzen.
Man kann nıcht d  J, MI1t der Vasallıtät des Maınzer Erzbischofs be1
arl N vVvon Frankreıch habe sıch der Rıng der Gegner Ruprechts VO  w der
Pfalz veschlossen; ®® das Parıser Bündniıs Wr eventueller Ansatzpunkt für
eıne internationale Erweıiterung eines reichspolitischen („egensatzes. ber 1n
Frankreıich War der Kampf zwichen den Herzögen von Burgund und
Orleans noch nıcht ausgetragen, das Kön1igtum eın Spielball der Parteıijen.®
Von einem solchen Verbündeten Wr 1Ur in eıiner yünstigen Konstellatiıon

W CI11I1 die verade herrschende Parteı hınter dem Bündnis stand Hıiılte
Als 1m Reich der Krıeg 7zwischen dem yg  Ön1g un dem rebel-

lierenden Maınzer Kurfürsten VOL der Tür stand, verließen siıch denn anunıch
Könı1g ar] VI und die Herzöge VO  } Burgund mehr aut 1ine zweiıtelhafte
diplomatische Intervention, als da{fß S1C ernsthafte Anstrengungen unternah-
MCN, dem Verbündeten Rheın beizuspringen.?

Für Johann I1 VO  - Nassau WAar unerfreulich, sıch ım Frühjahr 1409
Im gleichen kırchlichen ager W1€e König Wenzel efinden. Di1e pisanısche
Obödienz breitete sıch aber gerade 1n den großflächıgen Staaten Ostmuittel-
CULODAS rasch AUuUsS, dort etiziten die Kardınile ebenso W1e 127 den TYO-

päischen Staaten alles daran, die weltlichen Grofßen Papst Gregor I1 ab-
spenstig machen. Die isaner Obödienz War infolgedessen ım Inneren
nıcht homogen. Für die deutschen Reichsfürsten zab territoriale Motiıve

“ ZAAT Obödienzwahl, die 1n den (Oststaaten ehlten. Man dart diese Unter-
schiede be1 der Beurteilung der Obödienz als politischem Faktor
Antang des Jahrhunderts nıicht außer Acht lassen.

Kardinal Landulf VO  an Barı reiste ach dem Frankfurter Reichstag VOIl

Aschaffenburg nach Prag Dort nahm 16 Februar 1409 VO  - König
Wenzel das Versprechen entgegen, das 1sanum beschicken und in Se1-
Ne Machtbereich Gregors XIL Obödienz Zu suspendieren; als Gegengabe
anerkannte Wenzels legıtime Würde als römischer König und stellte
dessen Kaıiserkrönung durch den VO: Konzıl wählenden apst 1n AuUs-
sicht.® Die Werbungen der pısanıschen Kardınäle ührten 1n den nächsten

Wie zum Beispiel Schmuitt, Maınz un Hessen 18, der méint, Johann habe
arl VI ZU römischen König erheben wollen.

O SO Kötzschke, Ruprecht VO:  e} der Pfalz HCD n la }Schoos, Der Machtkampf zwıschen Burgund und Orleans unter den Herzögen
Phili: dem Kühnen, Johann hne Furcht VO:  3 Burgund und Ludwig VO Orleans
MIt esonderer Berücksichtigung der Auseinandersetzung 1mM deutsch-französischen
Grenzraum. Publications de la section historique de I’Institut Grand-Ducal de
Luxembourg 3S 1956

97 RTA 743 Nr. 412 und 41 3, 747 Nr. 414
Y RTA 583 Nr 316 un 585 Nr. M



Gerlich, Territorium, Bistumsorganisation _ Obödienz
Wochen auch 1ın Brandenburg un Polen ZU Erfolgen;® damıt Eaute siıch
e1in Mächteblock ınnerhalb der Obödienz auf, dem vorläufig LLUTL noch
Ungarn fehlte,*® der fast den >  mten Osten des Reiches un dessen Nach-
barlandschaften ertaßte. Ein auch machtpolitisches usammenwachsen dieser
1 Westen un (Jsten des Kontinents vorherrschenden Obödienz WAar aber
unmöglıch. Böhmen, Polen und Ungarn wurden VO  . ınneren Gegensatzen
1n gleichem aße WwW1€e Frankreich belastet; aufkeimende nationale Regungen
leßen auch dort mancherlei Hemmnıisse tür iıne einheıtlıiıche kırchliche .  e
WCSUNg erstehen. Vor allem aber WAar Johann I1 VO'  - Nassau, der den
Zusammenflu(ß der pisanısch-kurfürstlichen Opposıtion SC König Ruprecht
im Westen des Reıches mıt den böhmischen Kräften verhinderte. Wenzel
War tür ıhn als römischer König nıcht mehr akzeptabel, se1t entscheidend
mıtgeholfen hatte, diesen Luxemburger abzusetzen. ehr als eın Jahr STan-
den sıch der Köniıg mi1t seınem Anhang in der römischen un der Maınzer
Kurfürst als der Führer der pisanıschen Obödienz auernd vegenüber, jeder-
zeıt konnte sıch hre Feindschaft 1in einem oftenen Krıege entladen. Für den
Ööhmischen Ön1g gab aber keine Möglichkeit, diesen Zwiespalt 58 b

NULZEN; das wittelsbachische Streben nach dem Könıgtum und der Eıgen-
wille der drei rheinischen Erzbischöfe standen seinen Intentionen gleicher-
maßen CENTISCZEN. Als König Ruprecht Maı 1410, aut dem Wege,
Aun den Kampft C Johann VOo  w Nassau aufzunehmen un mi1t dem
trondierenden Kurftürsten auch die Seele der pisanıschen Obödienz 1m Reich

treften, plötzlich 1n Oppenheim verstarb, War ine gefährliche Bedro-
hung des Erzbischofs hinweggefallen. ber 11U:  — zieht sıch die alte Feind-
schaft S  n Wenzel durch alle Ma{fnahmen des Kurfürsten.

Die Notwendigkeıt, wıederum einen Angehörigen des Hauses Luxem;
burg ZU deutschen TIThron berufen, wurde VO  w den Kurfürsten rasch
erkannt. Wenzel aber restitu:1eren WAar unzumutbar:; dıe dre1 rheinischen
Erzbischöfe die noch lebenden Kurfürsten, welche den Absetzungsakt
zehn Jahre UV! hatten: eiıne Rückkehr Wenzel War für s1e
unmöglıch. In den Wahlversammlungen VO  3 1410 und 1411 spielte die
Frage der Obödienz ein entscheidende Rolle.1% Indem sich Könıig Sigismund
VOon Ungarn den Päapsten Alexander und Johannes AL als den
Häuptern der stärksten Obödienz zuwandte, sıch andererseıts aber auch
verpflichtete, die Gregorianer 1m Reıich schonen, SCWann schliefßlıch
samtlıche Stimmen des Kurkollegs. Eıne reichsrechtlich bindende Norm für
die Kırchenfrage WAar damit MS  > S1Ee hätte Sıgismunds Königtum vor

99 Vincke; Briefe VL# Nr. un 179 Nr
100 Göller, König Sigismunds Kirchenpolitik VO ode Bonitaz biıs ZULXI

Berufung des Konstanzer Konzıils (1404—1413bertritt 1n die pisanische Obödienz l 61 )f.£ Freiburg 1902 S. 29 f seinem
101 Leuschner, Zur
WeIlt. Lit. arhlpolitik 1m IO 1410 11, 954/55, 506—553,
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unübersteigbare Hındernisse geführt. Der Kampf der Obödienzen War Aaus
(er Sphäre des Reıichsrechtes hinausgedrängt un zurückgeworfen aut die D B, ıı Damachtpolitische Auseinandersetzung der sıch ı Reich austormenden Staa-

tengebilde. Wiederum die Spannung zwischen Obödienz, alter kırch
licher Organısatıon und machtvall voranstrebender, alle Lebensbereıiche
greiıtender Territorialstaatlichkeit Tage

Es WAaTIc C1MN reizvolles Anlıegen, den Kampf der Obödienzen 1ı Reich
7zwischen den Konziliıen VO  ; 152 und Konstanz allen SC1INCH Detaıils und
vielen Verästelungen darzustellen. Die altere Forschung hat bereits dessen
Grundlıinien herausgearbeıitet und ihr Augenmerk besonders den Könıigen

102Ruprecht und Sigismund den großen Reichsständen zugewandt
Dieser Betrachtensweise mangelt aber die Vertiefung den einzelnen Land-
schaften. Vor allem hat Inan das Territorium des ausgehenden Mittelalters

F —— ertassen yesucht MIiIt den Normen des modernen Staatsrechtes mMa  3 hat
übersehen WIC Jangsam sıch der institutionelle Flächenstaat der neuUueren Ge-
schichte ausformte, da{ß oft bıs Z Ende Hes Alten Reiches noch Raum
ließ tür personalverbandsstaatliıche Relıkte, adlıge un geistliıche Sonder-

_heiten, mannigfache ständische Prärogatıven.103 Weiıterhıin MUsSseIl Geschäfts-
gang der Kurie un diplomatısche Gepflogenheıiten des Papsttums 1ı Spät-

FA mıiıttelalter berücksichtigt werden.!%* Da den Verhandlungen 180088 den
-Landesherren i Reich das PapsttumZUMEeIST mittelbar auch auf die inter-
territorialen Systeme traf, bedarf Analyse der Bündnisse zwiıischen
den Landesherren un ihren Territorien; der kaleidoskopartige Wechse] der
Konstellationen beherrscht das Bıld I(HArX: be1 oberflächlicher Betrachtung,
ihm lassen sıch wıeder tragende Strukturen M1 oft über-

raschenden Konstanz erkennen. Hıer mu{ man iınsbesondere berücksich-x 1gen, welchem aße dıe Machtstellungen fürstlicher un gräflicher Hau-
ser erganzt wurden durch d1€ Posıtionen geistlicher Staatsgebilde, WENN e$s

glückte, Angehörigen der hohen Prälaturen der Reichskirche

102 Vgl etwa Kötzschke, Ruprecht VO  »3 der Pfalz 94 —108, Göller, Sig1S-
munds Kirchenpolitik 64—98 169 Hollerbach, gyregorilanische Partel,
i ismund und das Konstanzer Konzzil. Röm. Quartalschr. 25 1909, 129—165.
Se iel Material haben Weizsäcker in den Kommentaren:des Bandes der RTA
(bes 312—324, 326 ft 331—359) und Göller ı den Einleitungen ZU

pertorı1um Germanıcum 1) Berlin 1916, für die Anfänge des Schismas (S 99*—170*
zusammengetragen.

103 Vgl Bader, Volk — Stamm — Territorium. 176, 1953, 449—477 und
Mayer, Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates

hohen Mittelaler. HZ 159, 1932 457—487; Neudruck beider Aufsätze in: Kämp
(Hrsg.), Herrschaft und Staat ı1} Mittelalter Wege der Forschung Darmstadt

1956. 243—7283 284—331; dort WEeITL. e Besonders instruktiv für die Erkennt-
NS der ockeren Struktur des spätmittelalterlichen deutschen Territoriums1STt die

Beis jel der and afschaft Hessen erarbeitete Studie von Fr. horn, Karte un
Ver assungsgesch! Studien ZUr „ Vielschichtigkeit“ der Landesherrschaft. Hess Jb.
f. Landesgesch. Ö, 1958; 133—149 MIiıt der Kartenfolge S]

104 Grundlegend hierzu die Kommentare der Bearbeiter. des Repertorium Ger-
MAN1IC e Göller GE 3*—98*), Tellenbach (Zi 1*—383*) und KühneGn

1*—48*).,
E
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verhelfen ]le diese Aspekte können Rahmen dieser Studie nıcht
restloser Stofterfassung yewürdigt werden; 1Ur auf CIN1ZE hervorstechende
Ereign1sse sCc1 hier CINSCSANSCH, Aain Maiınzer Beispiel die Gangbarkeıt
dieses VWeges darzulegen.

Die Wandlungen ı Bündnisgefüge des Maınzer Erzstiftes laufen VO

Herbst 1408 darauf hinaus, die Landgrafschaft Hessen einzukreisen und
den Kampf 5  n IC wieder aufzunehmen;: den gleichen Monaten,
denen Erzbischof Johann J vergeblich versuchte, den Marbacher Bund
wıeder. den König aktıvıeren, knüpfte Verbindungen MIt
dem Hause Wettın Damıt wird e1in überkommenes Element maınzischen
Wirkens ı Mitteldeutschlan wiıieder aufgegriffen Diese Wandlungen haben
hre Ursachen terrıtorialen Rıngen, S51C finden ıhre Auswirkung N
Spater auch kirchlichen Bereich Das Schweintfurter Bündnıs VO: Ok-
tober 1409 7zwischen Erzbischof Johann 11 un den Landgrafen Friedrich
und Wilhelm VO:  e’ Thürıngen kennt ZWar die Ausnahme des Landgrafen
Hermann IR VOIN Hessen Vom Vertragsfall,!® brachte aber aktısch die
Neutralisierung VO  } We1 Angehörigen des Hauses Wettın dessen WEST-
lichem Einflußraum.!®

Als während des Januarreichstages 1409 König Ruprecht versuchte,
seiıner Landfriedenspolitik sıch 1111 die regionalen Abmachungen der Hoch-
stifte Magdeburg, Hıldesheim und Halberstadt MI1T den Herzögen vVonmn

Braunschweig-Lüneburg einzuschalten und Prarogatıven auch
Norden des Reıches geltend machen,107 konnte sıch der Maınzer Erz-
bıschof diesem Streben des Königshofes, den Friedenallenthalben sıchern,
nıcht entziehen. König Ruprechts Landfrieden stOrten Vorbereitungen
autf den Kampf die Landgrafschaft Hessen; dem Maınzer Kurfürsten
gelang eSs, dieser Inıtiatıve des KöÖön1gs, Posıtion verstärken.
AÄAm Januar 1409 Lirat CII Landfriedensbündnis MI1 dem hessischen
Landgrafen, bezeichnenderweise aber IN1IL dessen nördlichem An-
TAaıner, Bischof Wilhelm VO  ( Paderborn; dem Kölner Erzbischot wurde
ebenso WIC dem Grafen VvVo  am} eVE - ark der Beıtrıtt offengehalten, das
Bündnis der Erzbischof selbst die Grafen Heınrich VO  3 Waldeck
und Johann VO  3 Ziegenhain, der Paderborner Bischof den Abt Dietrich von

Corvei auf.108 Neben diesem Vertrag steht yleichen Tage noch ein Land-
friedensabkommen, i dem sıch der Maınzer Erzbischot nıcht NUur IMN1Tt dem
_ hessischen Landgrafen, sondern auch INIT dem Markgraten Friedrich

vVvon Meıßen traf.109 Der Nassauer vermied S siıch dem Landfriedens:
begehren des Königs Z entziehen un sCINCN Gegnern wichtige Argumente
zuzuspielen; ;ohl befand S1CH nach dem Willen des Königs M1 dem

105 WIB fol. 216—217°
106 Schmitt, Hessen und Maınz zieht 71 Aaus den Vertragsausnahmen nıcht die

rechteKonsequenz, wenn 5 das Abkommen noch keine Spitze
Hessen.

107 RTA 455 Nr. AA un dazu 460 Nr 273
108 RTA 457—459 Nr DE
109StA Würzburg, Mainzer Urkunden, Weltrl Schrank Lade Nr.
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Landgrafen VOIl Hessen 1ı den yleichen Vertragen, aber durch dıe Auswei-
C(ung dieser Bünde auch aut alle dessen Nachbarn brachte 1NC Einkrei-
SUuns Hermanns 11 ZUWECSC und nNneiwertet! weitgehend die Landfrieden In
den nächsten Oonaten wırd der Maınzer Kurfürst noch AggresSiIVCcL Er

des KOn1gs Streitigkeiten MI1 dem Markgrafen BernhardI VO  . Baden
Intervention.  110 In den gleichen Tagen, denen Vasall des

tranzösischen KOn1gs wurde, erhöhte SC1MH Gewicht den Landfriedens-
abkommen, ındem Maı 1409 durch die Aufnahme des Wettiners
Friedrich die Abkommen IMN Hessen un Paderborn die getreNNteN
Verträge VO' Januar testen Verbund rachte 117 Dreı Wochen
danach wurde schlie{fßlich der Landfriede Mittelrhein un Hessen MI1
dem Niedetsachsen durch C1iMN Rechtshilfeabkommen vereinıgt.  112 Damıt
War 1Ne allgemeine Friedensorganisation VO  - der Maıinlinie bıs fast die
Nordsee geschaften; S1Ee aber Wr nıcht das Werk des KOn1gs, sondern der

ihr verein1ıgten Fuürsten wobel dem Erzbischot VO  3 Maınz das Verdienst
zukam unermüdlichem Wiırken dieses Vertragswerk zustande gebracht

haben Hessen aber Jag dieses Grofißsraumes; sobald sıch Land-
orat Hermann 3 rührte konnte der Erzbischof VO  } Maınz sofort konsta-
UeEFCH; habe den Landfrieden gebrochen Daß die Einkreisung Hessens
noch WEeilitier betrieben wurde, ZCISCH die maınzısch me1ıfßnıschen Vertrage
VO September  113 un 41 November 1409114 Mırt SC1INECIMN Beıtrıtt ZUurf

Rıttergesellschaft „Vom Luchse“ eröffnete Johann VO  w) Maınz Januar
1410 dıe Reihe der Kriegsbünde Hessen ;* Mäarz vereinbarte i l  i l

IN dem Paderborner Bischoft INa  — wolle den Landgrafen Her- BED O PEINann 11 EMME1INSAM Krıeg führen,!16 Bischof W ılhelm Lrat gleichzeıitig TT
1saner Obödienz über 117 un ZEIZTLE damıt d  9 WI1C territoriales Rıngen
und Kirchenkampf sıch> durchdrangen Im Aprıl und Maı brachte
Johann 11 nassauılischen Verwandten 118 und dıe Herzöge Bernhard

119un Otto VO  E Braunschweig-Lüneburg die Koalıition SCHCH Hessen
I1 Spater ZOS Markgraft Friedrich VO  e) Meıßen die Konsequenz Au
SOI} Anlehnung Kurmaınz mıiılitärıschen Bündnıiıs.  120 Aut diese
Weıse sicherte sich der Maınzer Kurfürst den Beistand wichtiger Helter

Kampf Landgraf Hermann 11 während selbst sıch aut
Waftengang IMI dem OÖn1g vorbereıtete Ruprechts VO  ; der Pftalz

110 Vgl Oberndorfft-Krebs 430 Nr 5756 azu 431 Nr 5/62
111 StÄ Würzburg, Maınzer Urkunden, Welt1 Schrank Lade 35 Nr
y el RTA 460 Nr. 274
113 Eckhardt, Quellen ZuUuUr Rechtsgesch. Stadt Eschwege 146 Nr. 156; jer-

148 Nr. TL und 150 Nr. 158
114 Schmaitt, Hessen un: Maınz 21

WIB tol 244—744) Schmitt
116 WIB tol 297—298
117 Schmitt Hessen und Maınz 25
118 Schmitt, Hessen und Maınz 26
119 WIB tol 245° und Dın hierzu Schmitt 276
120 StA Würzburg, Mainzer Urkunden, Weltl] Schrank Lade 35 Nr 15 WIB 14

fol 33 344—345’ Eckhardt Quellen Rechtsgesch Eschwege 151 Nr 159
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Gerlich; Territorium, Bistumsorganisation und Ölbödian
unvermutet trüher Tod Maı 1410 ermöglichte dann dem Erzibiscth
den Eınsatz aller seiner Kräfte 1n den nördlichen Positionen se1nes Erzstiftes.

In den Vertragen, die dem Kampft ZSCSCH Hessen dienten, sind keine kır-
chenpolitischen Ziele ablesbar. Dennoch 1St unverkennbar, da{fß ıhnen
jeweiıls die Wahl der yleichen Obödienz ZUH: Seite o1ng. Die Markgraten
von Meißen sandten als ıhre Vertreter ZU 1saner Konzıil Kleriker, die
1m maıinzischen Erturt ıhre Pfründen besaßen:;: durch hre Unterschriften

die Absetzungssentenz die Päpste  121 yaben s1e kund, da{fß ıhre
Herren Aaus der römischen Obödıienz ausgeschieden selen. Eıner VO  a ihnen
War Magıster DPeter VO  — Ortenßerg, derselbe, der wenıge Monate uvo als
Berater des Kardıinals Landult VO  - ar dessen Legatıon begleitete und
deren Ende 1n meißnische Dienste übertrat. Der Leıter der wettinischen (J@e=
sandtschaft aber War Dekan Nıkolaus Lubich St Marıen Erfurt, der
als Kanzler den Markgrafen V O]  - Meißen diente un 1411 ZU Bischof VOIL

Merseburg aufstieg.  122 Diese meißnischen Gesandten zeıgen, W1€e eın kleiner
Personenkreıs, der durch seıne Ämter gleichermaßen um Erzbistum Maınz
Ww1e auch 1n den Machtbereich des Hauses Wettın gehörte, die Klammer
zwiıschen beıden Sphären in der gemeinsamen Kirchenpolitik ıldete. Dıe
Konformität von Erzbistum, Erzstift, weltlichen Territorien un Obödienz
War durch das Bündnıis zwischen Johann 11 VO  3 Nassau un den ark-
orafen VO  } Meıflßen im Raum des Eichsfeldes un der Landgrafschaft Thü-
ringen gewährleistet. we1l Phänomene des Kirchenkampfes Ffehlen denn
auch dort in den nächsten Jahren: Dıie Aussonderung e1nes territorialstaat-
liıchen Gebildes Aaus der alten Kirchenorganısation und der Versuch eines
Fürsten, eiınen eigenen ırchlichen Verwaltungskörper ZUuU schaften. urch
die Übereinstimmung 1n der Obödienz zwischen dem Erzbischot VO  - Magde-
burg, den Bischöten VO Halberstadt, Hıldesheim, Merseburg, Naumburg,
Brandenburg und Havelberg 123 mi1t den Kurfürsten VO  [a Brandenburg und
Sachsen, sSOW1e den Markgrafen VO  - Meıißen, wurden derartıge Zersetzun-
SC der Bistumsorganisation im Raum zwischen der W eser und der unteren

Odern Dort aber hatte ohnedies die Abdrängung der branden-
burgischen un obersächsischen Bischöfe ın diıe Landsässigkeit dem weltlichen
Fürstentum die Vorhand gesichert. Sıe konnten sıch nıcht der Obödienz-
wahl der weltlichen Großen wıdersetzen. Auch für das ZUr. (snesener Pro-
1N7z zählende Bıstum Breslau 1e{ß die Gemeinsamkeit der Kirchenpolitik
der Könige Ladislaus VO  »3 Polen un Wenzel VO  3 Böhmen keine eigene
Haltung 1m Schisma z die Inkorporatıon Schlesiens 1N die böhmische Krone

124hatte die machtmäfßsıge Vorentscheidung geschaften.
121 Vincke, Schriftstücke 181 Nr 25 un! 22 Nr. 202
122 Über ıhn Tellenbach, Rep Germ. 5Sp 911 und Yind{e‚ Briete 221

WI1e Hauck, Kirchengesch. Deutschlands 53 1181
123 Vgl RTA 743—746 Nr. AA
124 Hedwig Sanman-von Bülow, Die Inkorporationen Karls Ein Beitrag

MarburgerZur Geschichte des Staatseinheitsgedankens 1m spateren Mittelalter
Studien alt. deutschen Gesch E: S, 19472
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Das Altland des Reiches offenbart auch 1er SCHIHHE Individualität und dif-
ferenziertere Struktur den Beziehungen zwischen weltlicher und ST-

lıcher Gewalt Nirgends hatten sıch dıe Hochstifte als Staatsgebilde ı
solchen aße ausgeformt WIe Rhein und Westtalen den Maın-
landen und beiderseıits der oberen Donau Di1e ZESAMTLE Territorialgeschichte
dieser Landschatten 1STt vorbestimmt worden durch das Reichskir-
chensystem der Ottonen- und Salıerzeit 125 MI1 SC1INCEMM Zuwachs VONnNHoheits-
rechten aller Art Bischöfe und bte urch ıhren reichsfürstlichen Rang
werden dort die hohen Prälaten VO  w} ihren Standesgenossen 1 der Hierarchie
der abendländischen Kırche abgehoben; durch Lehensrecht und kanonisches
Recht leben S1C eigentümlıchen Ambivalenz der Beziehungen und
Abhängigkeiten sowohl Blick auf den Papst als auch aut den Kön1g
Aus dieser Reichskirchengeschichte heraus 1SE aber auch das SCIMECINSAIMMC Wır-
ken Ruprechts _VO:  $ der Pftalz und Gregors A sehen, als S1C sich —-

schickten, dem Umsichgreifen der 1saner Rebellion SsSteuern und die
römische Obödienz ı Deutschland wieder festigen.

Diese Auseinandersetzung, die sich ML besonderer Heftigkeit VO Som-
InCr 1409 bıs ZU Tode des Köni1gs hinzog, wurde bereits dargestellt.  126
Der Kampf der Obödienzen erhielt Schärtfe durch Nen Schritt (5re-
ZOrS Z den möglıcherweise König Ruprecht erbeten hatte. Der Papst
ermächtigte Junı 1409 den Herrscher, Angehörıige aller Stände der
Hierarchie, die VO:  } ıhm gebannt wurden abzusetzen deren Stellen wiıll
Gregor Leute erufen die ihm der KOön1g benenne Hıntergrund und 7iel-

dieser Vollmacht errat dıe telle, welche siıch mi1t dem Ungehorsam
des Maınzer Erzbischofs dle römische Obödienz und das Reich be-
schäftigt Ruprecht wird dort MOLIULU PTODTI10 des Papstes mitgeteilt da{fß mit
SeINCN Untertanen und allen Klerikern den Orten SC1NECS Machtbereiches
Aaus der geistliıchen Amtsgewalt des Maınzer Erzbischofs herausgelöst SC1.
Die episkopalen Funktionen solle der Bischof VO!  e} Worms lange ausüben,
bıs Maınz wieder rechtmäfßiigen Erzbischof gäbe. Schließlich
wird der Önıg ErMUNtert, alle Getälle der aınzer Kıirche ı1: den Gebie-
CcN, die ihm durch Erbrecht und FrAacCc1iıONe Romanı 1ıIMPCI11 zustehen, einzube-
halten un verwenden PIO utilıtate ecclesie SCUu reipublicae.!?? Vıer
Wochen Spater werden allgemeın die Einkünfte aller Anhänger des Gegen-
papstes Alexander Reich dem Kön1gz ZUZSECWIESCH 128 Mıt diesen Bullen.

125 Santiıfaller, Zur Geschichte des ottonisch-salıschen ReichskirchensystemsOsterreichische Wıss., phil.-hist. K SB 229 Nr. Wiıen 1954, bes. 46—
AA Mayer, Fürsten und Staat Studien ZU  S Verfassungsgeschichte des eut-

schen Mittelalters. Weimar 1950 185 43—49, 169— 184, 722 f% 229 fr
126 Kötzschke, Ruprecht VO  - der Pftalz 28 ff 36 -18.; 50  IR und 84

Schmitz, Die Quellen ZuUur Geschichte des Konzıils VO  3 Cividale 1409 Röm Quartal-
schrift 8) 1894, 217—258 DIiesV1ıae Gregors XI1IL Zur Kıircheneinheit VOIN Sep-
tember 1409 RTAÄ S Nr. 309

127 RA 566 —568 Nr. 303 Die Wormser Beauftragungen werden und
Juni 1410 (Tellenbach, RepGerm 5p nach dem ode des Bischofs Mat-

thäus VO'  - Krakau und der Wahl Johanns von Fleckenstein fortgesetzt.
128 RTA 569 Nr 305
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Ar der Papst einen Reéh£sentécheid von größter Tragweite gef ällt: Das
Territorium der Pfalzgrafschaft da alleın um dieses handelt siıch
zunächst erhält se1ne Austormung auch 1n der Sphäre des geistlichen E
Rechtes. Wenn die Beauftragung des Wormser Bischofs auch DU  —$ interim1-
stischer Art 1St, wurde AUS dem augenblicklichen Notstand des römischen
Papstes un seiner Obödienz 1im Reich heraus nıcht mehr eın irchlicher
Sprengel, sondern eın weltliches Territorium als dıe Raumgröfße erklärt, der
sich auch geistliche Organisationstormen einzuordnen haben Der Landes-
Fürst 1St nıcht mehr LLUI Spıtze e1nes 1n Jangsamer Konsolidation stehenden
Territoriums, 1ın diesem Staatswesen steht ıhm eın Bischof ZUC Seite; der
1n se1ner Amtsführung Kirchensprengel und Territorium ZUur Kongruenz

bringen hat Matthäus VO  - Krakau stand als Wormser Bischof ebenso w1e E

ZUVO als Lehrer der Heidelberger Universität ** dem pfälzıschen Hof
nahe.130 Am Januar 1410 übertrug Matthäus se1ine Legatengewalt 1n der
10zese Speyer dem ordinarıus locı, Raban VO  —3 Helmstadt, der durch Her-
kunft und persönlichen Werdegang ebenso wıe selbst dem Hofe Komg
Ruprechts verbunden WAar. urch Schutzversprechen des Könıigs sollte 1n
den Stiften Worms und Speyer die Stellung der Gregorianer verbessert
und Johann 11 VO  a Mainz die Möglichkeit IN werden, dort 1mM
pisanıschen Sınne wırken.  131 Auf die 'ormser Bürger wurde eın massıver
Druck ausgeübt, während andererseits der Stadtrat versuchte, siıch AaUus den
drohenden Kriegen Kurmaıinz herauszuhalten.!?? Während zwischen
den mittelrheinischen Kurmächten scharte Streitschriften gewechselt IWUY'
den, 133 Gregor Z E se1ne Legaten immer rücksichtsloseren Mafßnahmen
SCRNCr die Gegner ermunterte,  134 versuchte der Könıiıg mi1t derartıgen Inter-
ventionen 1n den Bistümern seiner unmittelbaren Nachbarschaft die Kır-
chenorganisation seinem weltlichen Machtbereich anzugleichen un e1Nzu-

‚ordnen. Die Anlehnung der Bıstümer Worms und Speyer die Pfalzgraf-
Nschaft wurde dadurch verstärkt: der bestimmende Einfluß des Pfalzgraten

135autf die Besetzung der beiden Bischofsstühle un vielerlei Patronatsrechte
wurden ZENUTZLT, dıe Posıtionen der Gregorianer Z stutzen un die be1-
den Diözesen der römischen Obödienz erhalten. Auch 1m Raum, $1er

L} Ritter, Heidelberger Universität 1193 1933 246—253
130 Ihn beauftragte Köniıg Ru recht ZUSaUaIMNIMMNEN mit seiınen KoOllegen AuUs Wurz-

burg und Verden, sSOW1e einıgen alzer Räten August 1409, als seine Gesand-
ten ZUum Konzıl Papst Gregors XIl vehen. RTA 570 Nr. 306 Als den Ver-
trauensmann des römischen Königs ernannte ihn Gregor während des Konzıils
Cividale
Germ. Sp 1406

seiınem Legaten in den Kiro\henprovinzen\ Deu\tschlands; Tellenbach, Rep
81 TA6 717 Nr 391132 RTA 670 Nr 366 und 671 Nr. 3267
133 RTA 673—683 Nr 369 un 683—701 Nr Z{}
134 RTA AD TITS NrD 720 Nr. 394; Göller, Kirchenpolitik 148
135 Vgl Lossen, Staat un Kirche 1n der Ptalz Ausgang des MittelaltersVorreformationsgesch. Forschungen  3. Münster 1907 Hildegard Eber-hardt, Die Diözese Worms nde des 15 Jhs Vorreformationsgesch. Forschun-

SCn /. Münster ET passım. Meyer, Topographie der 10zese Worms 1m Mittel-

alter. Arch. hess Ggsc‘h. Altertumskde. NF Fa 1932 1—9
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Untersuchungen

zwischen den rheinıschen un oberpfälzischen Territorialblöcken des Hauses
Wiıttelsbach lag, blieb der KöOönı1g nıcht ohne Erfolg Während des Uurn-  Sn
berger Reichstages VO' Aprıl 1410 kamen die Bischöftfe VO  a Bamberg, Wurz-
burg und Eıchstätt ‚Uusamnı MI ıhren Kapiteln übereın, LLUL Gregor CC
un dessen Nachfolger als rechtmäßiges Haupt der Christenheit anzuerken-
9181 136 Be1 diesem Vertrag verdienen drei Umstände festgehalten Wer-

den Er wurde xeschlossen un maßgeblicher Einwirkung des KÖOön1gs, der
zugleıich Herr des mächtigsten Territoriums der Nachbarschaft der dreı
Bıstümer WAar die vertragsschließenden Bischöfe entstammtien Famıilien

Graten VO  , Wertheim un Öttingen und C1in Herr VO  — Egloft-
die ıhrerselits mannigfache Bındungen Zu Heidelberger otfe

esaßen Der Metropolitanverband des Maınzer Erzbischofs CI WICS sıch als
nıcht stark SCHNUZ, diesem Einbruch der Machtpolitik die Sphäre des
Kirchenrechtes wehren Dieses Abkommen War zugleich C111 Schlag DC
das Bündnis der K rone Böhmen MIT den Hochstiften Würzburg und Bam-
berg AUS dem Jahre 1366.137 Denn die Erklärung der tränkıschen Bischöte
tür die römische Obödienz sollte B Zusammenfließen der UOpposıtion des
Maınzer Erzbischofs MI den böhmischen Kräften Wenzels hınter denen
oleichermaßen das tranzösısche Königshaus MITt SC1NCNHN Drohungen stand

der entscheidenden telle, den Mainlanden, verhindern Wıe schwach
dessen dieser wittelsbachische Impuls WAar, zeiIgte SIC1'I bald nach KOn1g
Ruprechts Tod Di1e drei Bischöfe FEn yeschlossen der pisanıschen Ob5-
dienz be1, weıl S1e gyehört hatten Könı1g Sigismund gehöre ihr ebenfalls an,
auch wollten S11 nıcht das Schisma verlängern ındem SIC der kleineren
Obödienz anhıngen und sıch dem yröfßten eıl der Kirche wıdersetzten
Diese Kehrtwendung der Bischöte gab dem Pfalzgrafen Ludwig LLII dann
allerdings ANFEIZ, besonders Bıstum Bamberg gregorianiıschen
Sendboten wirken lassen autf diesen Spaten Versuch die römische Ob58-
dienz Osttranken stärken wırd WwWwelfier CIn  N  C

Eın noch Bıld kırchlicher Abschliefßung heranreıtenden Ter-
L1TOrı1ıums bietet die Landgrafschaft Hessen Anders als den Landen der
rheinıischen Wittelsbacher WAar Gebiet Hermanns 11 keın Bischof
safßıg, den 1 SCIHNECT Obödienzwahl unmittelbar hätte beeinflussen können
Seın Land vehörte fast ausschliefßlich Z Maınzer Erzbistum, SCIT
Erzbischof Boniftatius Ansätze Suffragansprengeln Erfurt und ura-
burg nıcht ausgeführt worden die Kirchenprovınz bis WEeITL das
sachsische Stammesgebiet ausgrift 139 Der Gegensatz der Landgrafschaft Zun

Maınzer Erzstift War alt WI1e die ersten Akkumulationen von Hoheits-

136 RTA 740 Nr. 408
137 HFr. Böhmer- Huber, Die Regesten des Kaiserreiches Kaiser arl

6—13 Regesta 1ıMper11 NV-LJE Innsbruck 1877. Nr. 4881
138 Göller, Kirchenpolitik 148 f
139 Th Schieffer, Angelsachsen un Franken. Zwei Studien ZUuUr Kirchengeschichte

des Jhs Abh Wiss. LAtzs ZEISTECS- soz1alwiss. K 1950 Nr.
Maınz-Wiesbaden 1950 1493 1526 Büttner, Das Erzstift Maınz und
die Sachsenmission. Jb Bistum Maınz 5) 1950 314—328 Ders., Bonifatius
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Gerlich, Territorium, 1e11272Bistumsbfganisäiiön_  4 und

rechten 6 Krperlıcher Hand 1n diesem KRaum. Um den Mainzer Nachbarn
treften un ihm ım Bereich. auch des Kirchenrechtes entgegentreten kön-
neN, ergrıiff Hermann LE schon 1ın den ersten Jahren seiner Regierung 1E
eigentümlıche Maßnahme: Am Maı 1388 Lrug der Landgraf die Stidte
und Burgen Marburg, Weidenhausen, Blankensteın, Immenhausen, Falken-
stein, Scharfenberg, Frankenberg und andere mehr mIi1t iıhren zugehörigen
Gerechtsamen Papst Urban VI Lehen 21‘1.1f 140 Er brachte damıt iıne
„seltsam verspatete Erscheinung 1in der Geschichte der päpstlichen Lehens-

und Herrschaften“ zuwege.  141 Zusammen miıt einer tast yleichzeltig
vorgeNnNOMMENCHN Lehensauftragung Homburgs die Krone Böhmen 142 1st
dieser Akt bemerkenswert als Versuch, der territorialen Einkreisung durch
Kurmaınz und dessen Bundesgenossen mıt übergreifenden Bezügen auf der
Ebene der europäischen Diplomatıe begegnen, 1St aber auch ine 1in die
Zukunft fortwirkende Option Hessens für das römische Papsttum. Als das
Kaonzıl VO  5 182 die Dreiteilung der Kırche brachte, WAar angesichts des
Übertritts Johanns LL VOI Maınz 1ın das Lager der Kardıinäle un ihrer
Gegenpapste un der zugleıch vorgeNOMMCNCH Frontdrehung des Erzstiftes

die Landgrafschaft das usammenwirken Hermanns I1 MI1t Könıg
Ruprecht und aps Gregor X IL eıne natürliche Folge

Aus dem Rıngen, das hier nıcht bıs 1n se1ne Einzelheıiten dargestellt
werden braucht,“ seı1en NUur die wichtigsten Ereijgnisse herausgegriften.
Kleine Streitigkeiten Z7zwiıischen eınem Marburger und einem Frankturter
Bürger, die Gefahr, da{ß den gregorlanıschen Hessen 1n Frankfurt, der
pisanische Maınzer Erzbischof der geistliche Obere WAar, der Besuch der
Handelsmessen unmöglıch vemacht werden könnte, bewogen Ende Januar
1410 den Landgraten, beim Könıig aut die Umüitriebe des Mainzers auf-
merksam machen.  144 Nun bahnt sich 1Ne ENSCIC pfälzisch-hessische Zl
sammenarbeıt Am März 1410 vereinbarten daraut der Kön1g, seıne
vier Söhne und Landgraf Hermann IL Marburg eın Bündnıs. Das LGIT=

rıtoriale Bündnis zeigt kirchenpolitische Ziele Seine Teilhaber einıgen sıch,
in der römischen Obödienz vereint Zzu bleiben un die 1saner mi1t
Zwangsmaßnahmen vorzugehen: a WCIC auch, das eynıch persone geistlich
oder werntlich in NSCIMN landen geseßen uns nıt wolten gevolgıg un gehor-
5 sunder wliderspenn1g S1N, wollen WIr dieselben darzu
halten, das ' sıe gestraf‘fet werden“; den geistlıchen Gerichten in den verbün-

und die Karolinger. Hess. Jb. Landesgesch. 4’ 1954, za Ders., Die poli-
tische un: kirchliche Erfassung VO  . Siegerland und Westerwald 1m frühen Mittel-
alter, eb  Q, 5’ 1955 DA DZ4R Ders., Die politische Erfassung des Lahn- und Dıll-
gebietes 1MmM Früh- un Hochmittelalter, eb 8’ 1958, 1—21

140 G. Tellenbach, Zur Politik Landgraf Hermanns des Gelehrten VO:  3 Hessen
QFItAB 2 £) 1930/31; 170—177 Nr. IS Ders., 24, 1932/33, 173

141 Tellenbach, Politik Hermanns Gelehrten 168
149 Tellenbach, Politik Hermanns Gelehrten 177—179 Nr.
143 Vgl Schmaitt, Hessen und Maınz KT und 28—46
144 Oberndorff-Krebs S, 459 Nr 6140
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deten T CIn solle derartige Leutegeholfenwerden.!® Gegen
den Maınzer Erzbischof, der MItTt SCINCF Parteinahme 1ı Kirche und Reich
„NUuWETUNSEC und anderunge“ gebracht un Vertrage MLtTt dem König

{#
„uberfarn“ habe, 111 INan Johannistage den rıeg beginnen 146 In CI
HNCN Verlautbarungen empfiehlt KöOönı1g Ruprecht dem hessischen Landgrafen S UU ıuu mAAAebenso WI1e den braunschweigischen Herzögen, S1Ce sollten den Legaten Gre-
SZOTS CI gehorsam se1n.  147 Damıt S S61 Vertrag geschaften, der
Zweifrontenkrieg J  n das alınzer Erzstift vorsah un: damıt 111e aÜhn-
liche Lage brachte, W1C S Begınn des Schismas bestanden hatte.11%8 Die
Einkreisung _ essens durch Maınz un Bundesgenossen War damıt
Wwar nıchtb Hermann I1 hatte aber C1NC1IN mächtigen Bundesgenos-
SC  3 Der rasche Tod des Köni1gs schnıtt auch hier 1Ne Entwick-
lung 4b die auf allgemeinen Krıeg den Rheinlanden und Miıt-
teldeutschland hinzielte Di1e Lähmung des pfälzıiıschen Vertragspartners VO

. Frühsommer 1410 1e den Landgrafen VO  w Hessen alleın dem Maınzer
Angrıiff AauUSSCSECLZT SC1H; Diese LEUC S1ituation hınderte ihn jedoch nicht,
kırchlichen Vorhaben WeIltier verfolgen.

Die Inıtiative Landgraf Hermanns LE, SC1HNECTIN Machtbereich eıgene
Kirchenorganisation yeben, außerte siıch zunächst Ma{fißnahmen Gre-
SOTS AT während der Synode Civıdale den Maınzer Erzbischof.
Das Anlıegen des Landgrafen, die Pfarrkirche Wolfhagen 1ı C1nNn Stift
zuwandeln, wurde unterstützt.14?® Am Aprıl 1410 konnte Hermann 1L
dann den ersten grofßen Ertolg verzeichnen: Biıschot Ulrich VO  - Verden

der ReichsprälatenAaus des Köni1gs Umgebung übertrug Ge-
walt als Delegat des römischen Papstes dem Bischof Johann VO  - Glandeve
„l PTINCIDAatuU Hassıae ecclesiasticos ordines FD conferrendi,
abıles ET ydoneas ad suftficientes titulos ordınandı ET promovendi, CY1SMa

alıa ecclesiastica conficiendi“, terner Kırchen un Altäre weıhen,
Ordensgelübde entgegenzunehmen; MIiIt diesem 1ı der braunschweigi-

schen Residenz Lüneburg vOrsgchNOMMECNECN Akt erhiıelt der Bischof VO:  —
Glandeve alle Rechte des ordinarıus locı für eiNenN Sprengel, dessen Umfang

B  HE dem Machtbereich weltlichen Fürsten identifiziert wurde Dıe
Ma{fßnahme wird begründet MI1 der Vakanz der Maınzer Kırche, die durch
Johanns VO  $ Nassau schismatisches Verhalten eingetreten sel.  150 Dem Land-
srafen wurde untersagt, Präsentationen dem Maınzer Erzbischof VOrZUfifra-
SCH, bis dieser 1 Gregors S38 Obödienz zurückgekehrt ce1.151 Diese Ver-

145 RTA 733 Nr. 403
RA  > 735 Nr. 404 u. 737 Nr. 405; hierzu Schmitt, Hessen Maınz

603
147 RA 737 Nr 406; KOöjtzschke, Ruprecht VO der Pfalz 106 Schmitt,

Hessen un Maınz 25
R

148 Vgl Gerlich, Anfänge abendl. Schismas u. Mainzer Bıstumsstreit 57—69
149 Schmitt, Hessen { Maınz 56—58 Nr. 1; ZUF Vorgeschichte dieser Urkunde

un der Entwicklung i Wolfhagen ebd und 35
150 Schmitt, Hessen und Mainz 59—61 Nr. 25 hierzu 32
151 Schmitt, Hessen und Mainz 61 Nr. 3’ Präsentationen des Landgrafen eımrömischen Delegaten ebd
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de du ine andere des Papétes e£éänzr‚: Auf 1äittén des Land-MOn  R Ya  A  n  S  E  S  A  S  N  3  is  at  E  u  z  C  de du  r  ch éiné and"ex“é de% Päpétés""er‘;i.g‚‘ä‘.rr':uzt: Auf 1%1tténdes Land-  üg  ©  1uan v\r/ur  gra  fen ermächtigte Gregor XII. den Dekan Johannes des Kasseler Martins-  1  stiftes, die dem  D  jelegaten präsentierten Personen in den Besitz ihrer Pfrün-  den einzuführen und deren Gegner mit. kirchlichen Strafen zu belegen; der  Erlaß des Papstes sollte bis auf Widerruf gelten.”? Mit dem Titel eines  Generalkommissars- in Hessen und päpstlichen Subdelegaten *‘® unterstrich  der Kasseler Dekan selbst den interimistischen Charakter seines Amtes;  kräftig nutzte er aber seine neuen Gerechtsame zum Ausbau einer . eigen-  ständigen, Jurisdiktion im Bereich der Landgrafschaft.!* Auch hierbei konnte  A  man sich am hessischen Hofe auf eine päpstliche Verfügung stützen; denn  e  R  am 27. Juni 1410 hatte Gregor XII. den Landgrafen Hermann II. aus-  drücklich aus der Jurisdiktion des Johann von Nassau, der als ehemaliger  Erzbischof von Mainz bezeichnet wurde, herausgenommen und sein Gebiet  En  der geistlichen Amtsgewalt des Dekans von Kassel unterstellt.'®  €  Auf der Gegenseite bieten die Verfügungen der pisanischen Päpste Alexan-  der V. und Johannes (XXIII.) ein getreues Spiegelbild dieser Vorgänge im  Reich. Die Kardinäle hatten im September 1408 die Kollektoren in den  rheinischen Kirchenprovinzen aufgefordert, den Gesandten des vereinigten  Kollegs mit Geld beizuspringen.!®® Der Kölner Erzbischof wurde, wahr-  scheinlich auch Johann von Mainz, vom Mailänder Kardinal, dem späteren  Papst Alexander V., eingeladen, das Pisaner Konzil persönlich zu be-  B  suchen.!”? Aus beiden Erzbistümern aber wurden nur Gesandtschaften abge-  ordnet, die sich überdies am Ort der Synode in einen zänkischen Rangstreit  verwickelten.'® Einen knappen Monat nach der Wahl des Petrus Philargi  E  de Candia zum Papst setzen seine Verfügungen, Provisionen und Gnaden-  erweise ein. Von ihm und seinem Nachfolger liegen für den Bereich des  Mainzer Erzbistums bis zum Konstanzer Konzil mehr als 120 Pfründüber-  tragungen vor. Das pisanische Papsttum steht dem römischen in der Dichte  solcher Erlasse nicht nach, allerdings zeigt die weniger kontinuierliche Ver-  S  ©  bindung zwischen Erzbischofshof und Kurie deutlich die Hemmnisse, die  xl  nun das Nebeneinander von zwei Obödienzen im Reich brachte. Die ersten  Provisionen bekamen die Konzilsgesandten, unter ihnen der Mainzer Gene-  A  AA  ralvikar!®® und der Kleriker Johann Stalberg, der ein Amt an der Kurie  S  o  Alexanders V. erhielt;* auch Angehörige dér am. Mainzer Hof einfluß-  M  i  A  152 Schmitt, Hessen und Mainz S. 62 Nr. 4.  153 Schmitt, Hessen und Mainz S. 63 Nr. 5  154 Schmitt, Hessen und Mainz S. 35 ff.  C  S  %;  155 Tellenbach, Rep. Germ. 2 Sp. 1369.  S  156 Vincke, Briefe S. 95 Nr. 48.  7  157 Vincke, Briefe S. 99 Nr. 52.  158 Vel. A. Ph. Brück, Graf Jo:  fried von Leiningen — Ein rheinischer Prälat des  späten Mittelalters. Blättelr f. pfälz. Kirchengesch. u. religiöse Volkskunde 28, 1952,  &  .  .  E  52 D, Kühne  Konstanzer Konzil. Berlin 1936. Sp. 10.  , Repertorium Germanicum 3: Algxandgr NS iJoha.nn XXIII. un\d  {  ‘1f‘° Kühne, Refp.\ Germ. 3 Sp. 20.  nfügung WUur
STafen ermächtigte Gregor X I1 den Dekan Johannes des Kasseler artıns-
stiftes, die dem elegaten präsentierten Personen 1in den Besitz ihrer Pfrün-
den einzuführen und deren Gegner mit.kirchlichen Strafen belegen; der
Erlaß des Papstes sollte bıs aut Widerruf gelten.  152 Mıt dem 'Titel eines
Generalkommissars 1ın Hessen und päpstlichen Subdelegaten *° unterstrich
der Kasseler Dekan selbst den interimistischen Charakter se1ınes Amtes;
kräftig Nutizie aber se1ne SUucCcH Gerechtsame Unl Ausbau einer eigen-
ständigen, Jurisdiktion 1im Bereich der Landgrafschaft.!** Auch hierbei konnte
1n  a siıch hessischen ofe auf eıne päpstliche Verfügung stutzen; denn
A DF Junı 1410 hatte Gregor E den Landgraten Hermann 11 AaUud5-

drücklich AUS der Jurisdiktion des Johann VO Nassau, der als ehemalıger
Erzbischoft VO  5 Maınz bezeichnet wurde, herausgenommen un se1n Gebiet
der geistlichen Amtsgewalt des Dekans VOo  [an Kassel unterstellt.!

Auft der Gegenseıte bieten die Vertügungen der pisanischen Päpste Alexan-
der und Johannes XXIUUL.) ein getreues Spiegelbild dieser organge 1m
Reich Die Kardıinäle hatten im September 1408 die Kollektoren in den
rheinischen Kirchenprovinzen aufgefordert, den Gesandten des vereinıgten
Kollegs miıt Geld beizuspringen.  156 Der Kölner Erzbischof wurde, wahr-
scheinliıch auch Johann VO  (a Maıiınz, VO Mailänder Kardıinal, dem spateren
apst Alexander N eingeladen, das Pisaner Konzil persönlich be-
suchen.157 Aus beiden Erzbistümern aber wurden Nnur Gesandtschaften abge-
ordnet, dıe sıch überdies Ort der Synode 1n eınen zänkıschen Rangstreit
verwickelten.*”® Eınen knappen Monat nach der Wahl des Petrus Philargı
de Candıia P Papst setzen seine Verfügungen, Provisıonen un Gnaden-
erweıse 1N. Von ıhm und seınem Nachtolger lıegen tür den Bereich des
Maınzer Erzbistums bıs ZU: Konstanzer Konzil mehr als 179 Pfründüber-
tragungen vor. Das pisanısche Papsttum steht dem römischen 1n der Dichte
solcher Erlasse nicht nach, allerdings zeigt die weniger kontinuijerliche Ver-
bindung zwischen Erzbischofshof und Kurıe eutlich die Hemmnisse, die
nıun das Nebeneinander von zwel Obödienzen 1mM Reich brachte. Dıie ersten
Provisionen ekamen die Konzilsgesandten, ihnen der Maınzer (sene-

rN  33ralyıkarı? un der Kleriker Johann Stalberg, der eln Amt der Kuriıe
vAlexanders erhielt;!“® auch Angehörige der amn Maınzer Hoft einfluß-
Y
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154 Schmitt, Hessen und Mainz 35  —A
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Y156 Vincke, Briefe 95 Nr. 48
157 Vincke, Briefe Nr DZ
158 Vgl Brück, raf Jofried VO Leiningen Ein rheinischer Prälat des
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reichen Famılıe der Hetren: vom Steın wurden bedacht.1*! Das alleé aber war
1LUFr der Auttakt umftassenden Verfügungen des CH Papstes, In denen
alle die leinen Wünsche der maınzischen Geschäftsträger ertüllt wurden.

AÄAm August 1409 erlangte dann Johann DE VO  m Nassau selbst eınen
oroßen Erfolg: Alexander ihn und Se1N.E Nachtolger geborenen
Legaten des papstliıchen Stuhles 1n der aınzer rovınz.1e* Der
Wunsch nach dieser Bestätigung War zweıtellos ın der Maınzer Kanzleı GES
hoben worden; der pisanische Gegenpapst, damals noch MIt em Autfbau
seiner Obödienz beschäftigt, willtahrte ; ohl]l nıcht ohne inneres Wiıderstre-
ben dem Maınzer Begehren, rachte diese Entscheidung doch 1n ıhrer Grund-
sätzlichkeit ine Bındung der päpstliıchen Entscheidungsfreiheit 1n der Reichs-
kırche Um sıch aber den un mächtigen Bundesgenossen verpflich-
CM INAaS INan der Kurie Alexanders dem Ansınnen des Erzbischofs
entsprochen haben In der Ernennung ZU Legaten findet Ma  3 aber
zweıfelhaft diese Wiürde 1n der konkreten Lage jener Jahre un 1mM Blick
autf die Zerrissenheit der Kirchenprovinz 1n ZWe1 Obödienzen SCWESCH seın
Mag wıederum eın starkes Indiz ftür Johanns 11 VO Nassau Absıcht,
die Metropolitanwürde un den Vorrang des Maınzer Erzbischofs in der
Reichskirche neuem Leben erwecken. urch das Schisma WAar aber das
aınzer Streben völlıg 1n Frage vestellt. Denn der Erlafß eines der Gegen-
papste War 1ne suspekte Angelegenheit, sobald die Kirche die Einheit ihrer
Hıerarchie wiedergefunden hatte. ber schon 1m Augenblick iıhrer Promul-
gatıon War diese Legatenwürde ENTWEFLTEL, weil s1e für Gregors XI An-
hänger SOW1€eS0O keine Bedeutung besaß und außerdem gefragt werden darf;
ob selbst die pısanıschen Gefolgsleute den Maınzer Suffraganen geneı1gt
d  N; eınen derart starken Vorrang des Erzbischofs unwıdersprochen hin-
zunehmen. Für Johanns {{ VO  3 Nassau Kirchenpolitik 1St das Ansınnen,
ihn als Jegatus des Papstes bestätigen, aufschlußreich: rücksichtslos
Nutzte die Notlage des Papsttums d’us, seiıne Posıtion als hıerarchische
Miıttelinstanz zwıschen Papst und Diözesanbischöfen stärken. In der
Rückbesinnung auf den alten Rang des Mainzer Erzbischofs 1n der Reichs-
kırche wırd offenbar, wıe stark diese Tradition nachwirkte und in einer
völlig gewandelten Welt VOoO  } Johann E} im Sınne se1iner Ansprüche ZENUTZTwurde. Die e1it metropolıtaner Sonderrechte War jedoch schon lange VCI-
SdanNSCH. Zwischen päpstlichem Prımat, konziliaren Theorien, Selbstbewußt-
sein der Biıschöfe un Prätensionen der Territorialgewalten auf Erweıterungiıhres Einflusses auch 1im Raume der Kırche blieb eın Platz mehr für Jur1s-diktionelle Sonderwünsche e1nes Erzbischofs.

Die übrigen Gnadenerweise der pisanıschen Papste tür Johann VOIl
Nassau halten sıch 1m Rahmen des UÜblichen. Johannes XXIIT.) übertrug
dem Maiınzer Erzbischof gelegentlich Reservationstakultäten 1mM Domstift
und 1n den übrigen Stiften un Klöstern der Erzdiözese.1® Mıt Vergünsti-

161 Kühne, Rep. Germ. 5Sp DE un: 104
162 Kühne, Rep. Germ. Sp163 Kühne, Rep Germ S5p 189



bödienzGerlich Territorium, Bistumsorga isati
yungen bedacht wurden vor allem Amtstrager aus -der persönlıchen Um-
gebung des Erzbischofs un seıne Verwandten. Der Kreıs dieser Leute 1st
überraschend klein. Zu ıhm gehören A4US KRat und Kanzlei die Domherten
Friedrich und Clemens VO  w Alsenz,1% DPeter Echter VO  e Mespelbrunn *®® als
Amtsnachfolger des inzwiıschen verstorbenen Dr Johann Kempen, ferner
Dr Heinrich Ehrenfels,!% Johann Wınter VOIN Rüdesheim,!® Rheingraf
Konrad16 und Frank VOI Ingelheim.  169 Der Kleriker Johann Stalberg 1ef$
sıch eiıne n Reihe VO  w Provısıonen ausstellen  170 als be1 seinen Gesandt-
schaftsreisen zwischen dem Pisaner un dem Konstanzer Konzıl häufig
der Kuriıe Johannes XAXILL.) weılte. Unter dem Begünstigten findet sıch
auch der erzbischöfliche Kaplan Konrad Schnell,!” der Sekretär Johann VO  —

Kaub,* Generalvikar Konrad Unruwe  173 un der als „dilectus“ des EIrZ-
bıschofs bezeichnete Laurentius Lemmechin.*““ Johanns Verwandte ließen
sıch merkwürdigerweıse E17ST verhältnismäfßig spat VO  - Johannes XXIITL.)
Bullen ausstellen. Ihre Empfänger Z7afren raf Adoltf VO  a Nassau und dessen
Gemahlın Margarethe *”® un der Müuünsterer Dompropst raf Johann VO:  $

Nassau:.176

Dieser Überblick offenbart, dafß NUuUr eın verhältnısmäfßig kleiner Kreıs die
Dpısanısche Politik des Erzbischofs miıttrug und in iıhren Einzelheiten SC-
staltete. Wıe ausschließlich der weltliche Machtbereich des Kurfürsten Basıs
se1ines Wirkens Wal, zeıgt die Verteilung der Provıisıonen auf die Orte des
Erzbistums. Allen anderen WeIt voran steht Maınz mit seinen Stiften,

denen St. Stephan besonders stark VERRIFGLCN 1st.178 Ihm tolgt Erfurt
als der kırchliche Vorort 1n 179  Thüringen. Kirchen in As—d1affenburg,‘““

164 Kühne, Rep Germ. Sp 78 und 116; der 1413 Ni;ikolaus Frederici
de Alsenz 1St möglicherweise eın natürlicher Sohn; eb Sp 286

165 Kühne, Rep Germ. 5Sp 309 un 310
166 Der sich bezeichnenderweise alle seine Pfründen Aaus der Jurisdiktion des Erz-

bischofs eximıeren (!) un sıch selbst VO:  3 allen Subsidienzahlungen befreien Jäfßt;
Küu Ne, Rep Germ. Sp 1572

Germ 5D 299167 Kühne, Rep
168 Kühne, Rep Germ 5D 905
169 Kühne, Rep Germ 5Sp 114
170 Kühne, Rep Germ 5Sp 247 und 243
171 Kühne, Rep Germ Sp.

Germ172 Kühne, Rep 5Sp 203
173 Kühne, Rep Germ 5Sp
174 Kühne, Rep Germ 5Sp 260
175 Kühne, Rep Germ Sp. 38 un S21 Regesten aus dem 6. Jh finden sich

auch 1m Hessischen Hauptstaatsarchiıv Wiesbaden, Kop 64 fol Ta ] Es möchte
scheinen, dafß INan diese damals 1M Zeichen der reformatorischen Wendung des Hau-
SCS Nassau anlegte 1n einer „Bestandsaufnahme“ der bisherigen Beziehungen ZU

ADSTLUM.
176 Kühne, Rep. Germ. 3: 5D 228
177 Kühne, Rep Germ. Sp 49, 6 9 100, 126, 1L33: 161, 218 224, 238; 249, 27%;

309; 510, 320 362 un: 36/
178 Kühne, Rep. Germ. Sp. .78, 116, 117, 141, 149, 209 224, 286 un: 215
179 Kühne, Rep Germ. Sp EK Z 8 9 9‘ 9 DL Z F3 199 242, 355 un! 374
180 Kühne, Rep Germ. 3 Sp 58, 28 und 195
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Bingen 181 un Fritzlar 182 stehen étW‘ä. S nachFast alle anderen Pfründver-
vaben durch den Papst betreffen Orte, die 1m Erzstift liegen. Nur Frank-
furt!® macht 1ne Ausnahme; dort hatte möglıcherweise iıne Entscheidungdes Rates, daß die Stadt siıch der isaner Obödienz anschließe, den Boden
bereitet für diese Verfügungen Johannes AL Die Abhängigkeit der
Obödienz VOoO Territorium leuchtet EerNeUt auft. Der pfälzische Raum und
die Landgrafschaft Hessen tallen tast vollkommen 4A4US Am ofe es Maın-
Zr Erzbischofs hat INa  3 1n klarer Erkenntnis der machtpolitischen Voraus-

A SeEtTzZUNZEN 1U solche Suppliken verfaßt, deren Erfolg gyesichert Wa  H$ Stifts-
präbenden 1n den Städten, die ZU Kurstaate gehörten oder doch 1n seinem
unmıttelbaren Einflußbereich lagen waren weltaus vorwıegend Objekte der- /

artıger Verfügungen Johannes CHL: besonders N} holte $ auch
dıe Bestätigung VO  S Dignitäten Stiftskirchen eın Diese Umstände weisen
aber wıederum auf den kleinen Personenkreis 1n des Erzbischofs CHgsterM  n  S  A  e  R  f  gen  }  E  ©  £  1  3  e  B1‘1;ugei*x 181 un  d  / l%fi£zim 18 stehen /etwas nadi  ; Fast 'äHei ayr;\‘c‘l*ere:n Pfrundvef-   gaben durch den Papst betreffen Orte, die im Erzstift liegen. Nur Frank-  furt!® macht eine Ausnahme; dort hatte möglicherweise eine Entscheidung  5  ‘des Rates, daß die Stadt sich der Pisaner Obödienz anschließe, den Boden  bereitet für diese Verfügungen Johannes (XXIII.). Die Abhängigkeit der  d  Obödienz vom Territorium leuchtet erneut auf, Der pfälzische Raum und  die Landgrafschaft Hessen fallen fast vollkommen aus. Am Hofe des Main-  Y  ‚ zer Erzbischofs hat man in klarer Erkenntnis der machtpolitischen Voraus-  I  setzungen nur solche Suppliken verfaßt, deren Erfolg gesichert war. Stifts-  präbenden in den Städten, die zum Kurstaate gehörten oder doch in seinem  4  _ unmittelbaren Einflußbereich lagen, waren weitaus vorwiegend Objekte der-  %  ‚ artiger Verfügungen Johannes (XXIII.); besonders gerne holte man auch  die Bestätigung von Dignitäten an Stiftskirchen ein. Diese Umstände weisen  f  aber wiederum auf den kleinen Personenkreis in des Erzbischofs engster  %  —_ Umgebung., Auffällig ist indessen das Verschweigen des Mainzer Domstiftes  W  in diesen Provisionen. Nur gelegentlich!®‘ kommen einmal Vikarien vor.  :&  Die Präbenden des Kapitels aber scheint man von Provisen frei gehalten  zu haben. Das Kapitel dokumentiert auch auf diese Weise seine eigenwillige  _ Sonderstellung in Erzbistum und Erzstift und läßt in seine Kollegialsphäre  &  auch das Papsttum nicht hineinwirken, Vielleicht aber kann man diesen  Ausfall des Domstiftes als ein Indiz dafür nehmen, daß sich in ihm gewisse  _ Widerstände gegen Johanns II. von Nassau Maßnahmen regten.  Mit einem runden Dutzend Kleriker war die Mainzer Erzdiözese an der  %  _ Kurie Johannes (XXII1.) verhältnismäßig stark vertreten. In den Papst-  registern treten sie meist als Prozeßbevollmächtigte und Agenten auf. Häufig  B  werden Hartung Molitor aus Kappel!® und Johann Stalberg!® genannt.!®  X  4  Sie waren die Verbindungsleute des Erzbischofs zu seinem Papst; es ist  selbstverständlich, daß sie im Erzbistum bepfründet waren, Das Gesandt-  schaftswesen jener Jahre zeigt die auch von anderen Zeiten her geläufige  ‚und aus der Art des Geschäftsganges erklärbare rhythmische Stoßhaftigkeit.  Die mainzisch-kölnische Konzilsgesandtschaft legte noch in _Pisa den Grund  zu den gegenseitigen Beziehungen. Im Januar 1410 setzte dann die Reihe  der gegenseitigen diplomatischen Impulse ein, als Alexander V. dem Erz-  A  _ bischof die Absetzungsurteile des Konzils über seine beiden Gegner zu-  S  ‚ schickte mit der Auflage, diese von den Kanzeln verkündigen zu lassen.!8®  ÄMit Ex»kommunikät%onsgrm%ichtigungen sollte der Kamp  AT  An  ‘f der Qbödienzen  181 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 15  D  182 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 143.  7, 225, 251 und 260  .  183 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 22, 95, 114, 203, 273 und 274. N  14 Kühne, Rep. Germ: 3 'Sp. 220 und 317  1855 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 21, 132, 141 und 149.  +  187  186 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 20, 242 und 243.  ..  N  ;  Di  eu  brigen Kleriker waren: Bertold von Wildungen (S  p 149); Nikolaus von  rstungen (ebd.), Konrad Ludeking (Sp. 218)  ‚ Ludwig Piscator (Sp. 269), Johannes  5 Mentz (Sp. 225), Johänn: S  nepper (Sp. 242), Peter Fride (Sp. 132) und Johann Gur  %  ?US‘  Frankfurt (Sp. 274).  }  :  188 Ku hne, ARep._\Germ. 13" Sp. 149. .  F  /,33  CM  n  S  A  e  R  f  gen  }  E  ©  £  1  3  e  B1‘1;ugei*x 181 un  d  / l%fi£zim 18 stehen /etwas nadi  ; Fast 'äHei ayr;\‘c‘l*ere:n Pfrundvef-   gaben durch den Papst betreffen Orte, die im Erzstift liegen. Nur Frank-  furt!® macht eine Ausnahme; dort hatte möglicherweise eine Entscheidung  5  ‘des Rates, daß die Stadt sich der Pisaner Obödienz anschließe, den Boden  bereitet für diese Verfügungen Johannes (XXIII.). Die Abhängigkeit der  d  Obödienz vom Territorium leuchtet erneut auf, Der pfälzische Raum und  die Landgrafschaft Hessen fallen fast vollkommen aus. Am Hofe des Main-  Y  ‚ zer Erzbischofs hat man in klarer Erkenntnis der machtpolitischen Voraus-  I  setzungen nur solche Suppliken verfaßt, deren Erfolg gesichert war. Stifts-  präbenden in den Städten, die zum Kurstaate gehörten oder doch in seinem  4  _ unmittelbaren Einflußbereich lagen, waren weitaus vorwiegend Objekte der-  %  ‚ artiger Verfügungen Johannes (XXIII.); besonders gerne holte man auch  die Bestätigung von Dignitäten an Stiftskirchen ein. Diese Umstände weisen  f  aber wiederum auf den kleinen Personenkreis in des Erzbischofs engster  %  —_ Umgebung., Auffällig ist indessen das Verschweigen des Mainzer Domstiftes  W  in diesen Provisionen. Nur gelegentlich!®‘ kommen einmal Vikarien vor.  :&  Die Präbenden des Kapitels aber scheint man von Provisen frei gehalten  zu haben. Das Kapitel dokumentiert auch auf diese Weise seine eigenwillige  _ Sonderstellung in Erzbistum und Erzstift und läßt in seine Kollegialsphäre  &  auch das Papsttum nicht hineinwirken, Vielleicht aber kann man diesen  Ausfall des Domstiftes als ein Indiz dafür nehmen, daß sich in ihm gewisse  _ Widerstände gegen Johanns II. von Nassau Maßnahmen regten.  Mit einem runden Dutzend Kleriker war die Mainzer Erzdiözese an der  %  _ Kurie Johannes (XXII1.) verhältnismäßig stark vertreten. In den Papst-  registern treten sie meist als Prozeßbevollmächtigte und Agenten auf. Häufig  B  werden Hartung Molitor aus Kappel!® und Johann Stalberg!® genannt.!®  X  4  Sie waren die Verbindungsleute des Erzbischofs zu seinem Papst; es ist  selbstverständlich, daß sie im Erzbistum bepfründet waren, Das Gesandt-  schaftswesen jener Jahre zeigt die auch von anderen Zeiten her geläufige  ‚und aus der Art des Geschäftsganges erklärbare rhythmische Stoßhaftigkeit.  Die mainzisch-kölnische Konzilsgesandtschaft legte noch in _Pisa den Grund  zu den gegenseitigen Beziehungen. Im Januar 1410 setzte dann die Reihe  der gegenseitigen diplomatischen Impulse ein, als Alexander V. dem Erz-  A  _ bischof die Absetzungsurteile des Konzils über seine beiden Gegner zu-  S  ‚ schickte mit der Auflage, diese von den Kanzeln verkündigen zu lassen.!8®  ÄMit Ex»kommunikät%onsgrm%ichtigungen sollte der Kamp  AT  An  ‘f der Qbödienzen  181 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 15  D  182 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 143.  7, 225, 251 und 260  .  183 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 22, 95, 114, 203, 273 und 274. N  14 Kühne, Rep. Germ: 3 'Sp. 220 und 317  1855 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 21, 132, 141 und 149.  +  187  186 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 20, 242 und 243.  ..  N  ;  Di  eu  brigen Kleriker waren: Bertold von Wildungen (S  p 149); Nikolaus von  rstungen (ebd.), Konrad Ludeking (Sp. 218)  ‚ Ludwig Piscator (Sp. 269), Johannes  5 Mentz (Sp. 225), Johänn: S  nepper (Sp. 242), Peter Fride (Sp. 132) und Johann Gur  %  ?US‘  Frankfurt (Sp. 274).  }  :  188 Ku hne, ARep._\Germ. 13" Sp. 149. .  F  /,33  CUmgebung. Auffällig 1St indessen das Verschweigen des Maınzer Domstiftesın diesen Provısionen. Nur gelegentlich!®* kommen einmal Viıkarien VOTL.,
Di1e Präbenden des Kapıtels aber scheint INan VO  e Provısen frei gehaltenhaben Das Kapitel dokumentiert auch auf diese Weiıse seıne eigenwilligeSonderstellung 1n Erzbistum und Erzstift un äßrt ın se1ne Kollegialsphäreauch das Papsttum nıcht hineinwirken. Vielleicht aber kann INa  a} diesen
Ausfal]l des Domstiftes als eın Indiz dafür nehmen, daß sıch ın ihm ZEWSSEWiıderstände vegen Johanns IL VO  w Nassau Ma{ißnahmen regten.Mıt einem runden Dutzend Kleriker War die Maınzer Erzdiözese an derKurie Johannes (XXII[L.) verhältnismäßig stark vertreten. In den Papst-regıstern treten sS1e melst als Prozeifßbevollmächtigte un Agenten auf Häufigwerden Hartung Molitor Aaus Kappel* un Johann Stalberg!8% Senannt.“S1e waren die Verbindungsleute des Erzbischofs seınem Papst; 1sSt

selbstverständlich, daß S1e im Erzbistum bepfründet N, Das Gesandt-
schaftswesen jener Jahre ze1igt dıie auch VO  P anderen Zeiten her geläufgeund aus der Art des Geschäftsganges erklärbare rhythmische Stoßhaftigkeit.Dıe mainzisch-kölnische Konzilsgesandtschaft Jlegte noch ın 152 den Grundden gegenseitigen Beziehungen. Im Januar 1410 SCTZLE dann die Reihe
der gegenseıltigen diplomatischen Impulse e1in, als Alexander V. dem Erz-_ bischof die Absetzungsurteile des Konzıiıls über se1ne beiden Gegner —

schickte miıt der Auflage, diese Von den Kanzeln verkündigen z lassen.  188
Mit Ex»kommunikätionsgrm';ichtigungen sollte der Kamp der Obödienzen

181 Kühne, Rep Germ. Sp 15182 Kühne, Rep Germ 5Sp. 143
7, 225, 251 und 260

183 Kühne, Rep Germ 5Sp Z 95 114, 203, 273 und 274
84 Kühne, Rep Germ. 3 'Sp 220 und 1/18 Kühne, Rep Germ. 3 SpÄ2U, 132; 141 und 149
187
186 Kühne, Rep. Germ S3D Z 247 und 243

D1 brigen Kleriker waren: Bertold von Wildungen (S 149)/, Nikölaus von
FrstuNgen (ebd.), Konrad Ludeking (Sp. 218) Ludwig Piscator (Sp. 269), JohannesMentz (Sp. 225); Johann HEPPEX (Sp 242), Peter Fride (Sp 132) und Johann GurM  n  S  A  e  R  f  gen  }  E  ©  £  1  3  e  B1‘1;ugei*x 181 un  d  / l%fi£zim 18 stehen /etwas nadi  ; Fast 'äHei ayr;\‘c‘l*ere:n Pfrundvef-   gaben durch den Papst betreffen Orte, die im Erzstift liegen. Nur Frank-  furt!® macht eine Ausnahme; dort hatte möglicherweise eine Entscheidung  5  ‘des Rates, daß die Stadt sich der Pisaner Obödienz anschließe, den Boden  bereitet für diese Verfügungen Johannes (XXIII.). Die Abhängigkeit der  d  Obödienz vom Territorium leuchtet erneut auf, Der pfälzische Raum und  die Landgrafschaft Hessen fallen fast vollkommen aus. Am Hofe des Main-  Y  ‚ zer Erzbischofs hat man in klarer Erkenntnis der machtpolitischen Voraus-  I  setzungen nur solche Suppliken verfaßt, deren Erfolg gesichert war. Stifts-  präbenden in den Städten, die zum Kurstaate gehörten oder doch in seinem  4  _ unmittelbaren Einflußbereich lagen, waren weitaus vorwiegend Objekte der-  %  ‚ artiger Verfügungen Johannes (XXIII.); besonders gerne holte man auch  die Bestätigung von Dignitäten an Stiftskirchen ein. Diese Umstände weisen  f  aber wiederum auf den kleinen Personenkreis in des Erzbischofs engster  %  —_ Umgebung., Auffällig ist indessen das Verschweigen des Mainzer Domstiftes  W  in diesen Provisionen. Nur gelegentlich!®‘ kommen einmal Vikarien vor.  :&  Die Präbenden des Kapitels aber scheint man von Provisen frei gehalten  zu haben. Das Kapitel dokumentiert auch auf diese Weise seine eigenwillige  _ Sonderstellung in Erzbistum und Erzstift und läßt in seine Kollegialsphäre  &  auch das Papsttum nicht hineinwirken, Vielleicht aber kann man diesen  Ausfall des Domstiftes als ein Indiz dafür nehmen, daß sich in ihm gewisse  _ Widerstände gegen Johanns II. von Nassau Maßnahmen regten.  Mit einem runden Dutzend Kleriker war die Mainzer Erzdiözese an der  %  _ Kurie Johannes (XXII1.) verhältnismäßig stark vertreten. In den Papst-  registern treten sie meist als Prozeßbevollmächtigte und Agenten auf. Häufig  B  werden Hartung Molitor aus Kappel!® und Johann Stalberg!® genannt.!®  X  4  Sie waren die Verbindungsleute des Erzbischofs zu seinem Papst; es ist  selbstverständlich, daß sie im Erzbistum bepfründet waren, Das Gesandt-  schaftswesen jener Jahre zeigt die auch von anderen Zeiten her geläufige  ‚und aus der Art des Geschäftsganges erklärbare rhythmische Stoßhaftigkeit.  Die mainzisch-kölnische Konzilsgesandtschaft legte noch in _Pisa den Grund  zu den gegenseitigen Beziehungen. Im Januar 1410 setzte dann die Reihe  der gegenseitigen diplomatischen Impulse ein, als Alexander V. dem Erz-  A  _ bischof die Absetzungsurteile des Konzils über seine beiden Gegner zu-  S  ‚ schickte mit der Auflage, diese von den Kanzeln verkündigen zu lassen.!8®  ÄMit Ex»kommunikät%onsgrm%ichtigungen sollte der Kamp  AT  An  ‘f der Qbödienzen  181 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 15  D  182 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 143.  7, 225, 251 und 260  .  183 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 22, 95, 114, 203, 273 und 274. N  14 Kühne, Rep. Germ: 3 'Sp. 220 und 317  1855 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 21, 132, 141 und 149.  +  187  186 Kühne, Rep. Germ. 3 Sp. 20, 242 und 243.  ..  N  ;  Di  eu  brigen Kleriker waren: Bertold von Wildungen (S  p 149); Nikolaus von  rstungen (ebd.), Konrad Ludeking (Sp. 218)  ‚ Ludwig Piscator (Sp. 269), Johannes  5 Mentz (Sp. 225), Johänn: S  nepper (Sp. 242), Peter Fride (Sp. 132) und Johann Gur  %  ?US‘  Frankfurt (Sp. 274).  }  :  188 Ku hne, ARep._\Germ. 13" Sp. 149. .  F  /,33  Caus Frankfurt (Sp 274)188 Kü NC, Rep. Germ, 505 149
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intensivıert werden.189 Am 31 Maı wurde der früher gregorianısche Kollek-
COr, Propst Johann VO  u Seelheim Maınzer Mariengredenstift, 1 sC1INEIN

Amt durch Johannes AL} bestätigt.  190 Am xyleichen Tage wurde C1IHC

Gesandtschaft des Rıtters Hugo VO:  3 Hervorst und des Kanonısten Nikolaus
von Altronandıs bei den dreı rheinischen Erzbischöfen beglaubigt.*” AÄus
deren Empfehlung auch A0 den Frankturter Stadtrat wohin S1C 1mM Sep-
tember 1410 Gefolge der Erzbischöfe VOoO  } Maınz und Öln kamen
kann INa  — schließen, da{fß ıhre Re1ise ausgelöst wurde durch die Nachricht
VO Ableben Könı1g Ruprechts VO  - der Ptalz.1®® WAar sollten dıe beiden
Nuntıen offiziell Johannes X AUIL.) Wahl Reich bekanntmachen;
oyleich aber erhielten S1Ce den Auftrag, für Sig1smund VO  — Ungarn be] der

Königswahl werben und ihn als den Johannes XAlLL.) gyeneh-
NCN Kandidaten empfehlen. Den Papst hat es dann csehr verdrossen,
daß Johann E VO!]  a} Nassau un Friedrich EL VOINL Saarwerden eNnNt-

sprechender Zusagen ihre Stimmen be] der Wahl ı1111 September 1410 dem
Markgraten Jost von Brandenburg-Mähren yaben; Johannes (XAXIL
MCINTE, das se1 NUur Uus Augenblickslaune heraus geschehen.  193 Er NI

ukannte aber die reichs- und kirchenpolitischen Frontstellungen Denn die
beiden Erzbischöfe yaben iıhre Stimmen der Doppelwahl VO  5 1410 dem
Kandidaten, der sıch sowohl eindeutig auf die Se1ite der 1saner gestellt als
auch Kontakte INITE den Gregorianern abgelehnt hatte.!?* Die Vermittlung
des Graten Philipp VO  e Nassau-Saarbrücken 1ST hierbei Anschlag
bringen 195 Eıne merkwürdige Überkreuzung der Tendenzen hatte sıch
ergeben Pfalz und TIrıer als die gregorianısche Gruppe Kurkolleg hatten
den < i1saner Papst empfohlenen Kandidaten vewählt, während n
selbst sıch den entscheidenden Verhandlungen nıcht klaren
pisanıschen Kurs erklärte un damıt zunächst die Mehrheit der Wahlfürsten
verstimmte.19®6 Za dieser eıgeNartıgen Sıtuation ührten dıe Kampfstellung
der Obödienzen und der territorijale Gegensatz der Mächte Rhein Sie
wurde TSLT geklärt, nachdem Jost VO  3 Brandenburg überraschend schnell
gestorben WAar und Sigismund VO  w Ungarn NU: durch Option für
Johannes (XAXLLL. auch die Koalıition Maiıinz-Köln SCWANN, Wiederum hatte
hier der raf VO  - Nassau-Saarbrücken Hand ı Spiel197 Der Mainzer

189 Kühne, Rep Germ. 5Sp.
190 Kühne, Rep Germ. 5Sp 241; vorher wurde die Stadt Maınz aufgefordert,

ih: Kredit von 300 gewähren, ‚b 5Sp. 271
191 Ku N} Rep Germ. Sp 180
192 Vgl Kerler i RTA Anm.
193 Vgl Finke, C£a concilır Constancıensis Münster 18596 16 t Anm.
194 KT 65 Nr. und Nr 47 ; das Maınzer Or StA Würzburg,

Mainzer Urkunden, Weltl Schrank ade Nr. 65
195 RTA 9—10 Anm. } HStA VWiesbaden, Abt. 150 Nr. Abs un Kop

tol. ADIEZUN3Z
196 Leuschner, Wahlpolitik 521
197 Am Februar 1411 erklärte König Wenzel Prag dem Grafen, habe

habe j}  „lange GLE wıderstand und yrrunge VO:  } des Romischen reichs wegen“ gehabt; doch
habe ihm Erzbischof Johann von Maınz IMıt SC111CH Räten „getrewelichen und dinst-
iıch zugestanden und gedinet“ (!) uch raf Philıpp habe ıhm ‚schinberlich und



Untersuchungen
Erzbischot selbst sprengte 1m Junı 1411 durch einen Sondervertrag miıt Se1-
H6 Irıerer Kollegen dessen Bündnis mIit dem Pfalzgrafen Ludwiıg III 198
un tührte dann einen Monat spater Sigismunds zweıte Wahl ZUuU POM1-
schen Könı1g durch.!?®

Die Beziehungen zwischen Erzbischof Johann LE un Papst Johannes
XXAIILL.) werden TYSLT nach dieser Nachwahl des KöÖön1gs intensiviert und
normalısiert. Hatte Johannes (XXIILL.) seinen Maınzer Namensvetter 1m
Januar 14171 unterstutzt, als zalt, die Beschlüsse der 1U  a 7wWwel e
zurückliegenden Provinzıalsynode verwirklichen,““ WAar das eıne
Selbstverständlichkeit 1 Blick autf den Streit der Obödienzen. Das Gleiche
oilt für die Anerkennung des Grafen Heinrich von Hoya als Bischot 1n
Verden: denn C hatte den 1n Hessen aktıven Ulrich Alpeck ”Zzu

kämpften, der AuS der Kanzleı des verstorbenen Königs Ruprecht mıi1ıt Hiltfe
der Herzöge VO'  - Braunschweig-Lüneburg 1in jenes Bıstum gelangt war. *91
Dıie cehr wahrscheinlich mML1t der ahl Sigismunds zusammenhängende
Entsendung des Dr Heinrich Ehrentels die Kurıe 1im Jun! 1411 *9 rachte
dann die Verdichtung der Beziehungen. Destes 5Symptom sınd wieder Provı-
sionen für Maıiınzer Kleriker.*®® Sodann wurde der Erfurter Provısor Ludwig
VO  w Binstörth MIt dem Schutz der Kirche 1n Fritzlar den Landgraten
Hermann L1 VO  3 Hessen beauftragt.”* In der Maınzer TOV1INZ schrieb
Johannes KAHL:) eın subsidium carıtatıyum aus.“® Als dann 1mM Maı 1412
der Kleriker Johann Stalberg ach Deutschland geschickt wurde;  206 WAar das
der Auftakt für einen n Wechse]l VO  3 Gesandtschaften zwıschen dem
Maınzer Hof und der Kuriıe Johannes KXHI) der sıch bıs ZUm Kon-
SsStanzer Konzıl hınzieht. Der i1saner Papst un: se1n Anhänger 1n Maınz
traten ohne daß nähere FEinzelheiten ekannt sind, kann das SESARL W -

den 1n eiınen I Gedankenaustausch über die oyroßen Fragen der
Kırche, W1e€e auf der Gegenseıte Gregor XI immer wieder versuchte, den
Pfalzgrafen Ludwig I1L1 un den Trierer Erzbischof 1n seinem Sınne

taste willeclich gedinet“. Daher CI richt diesem, falls der sein Bruder
Sigismund ZU) römischen König gewa lt würden, 8 000 fl., iıhn Z.U' Hotfmeister

und iıhm alle Freiheiten bestätigen; HStA Wiesbaden, Abt 150 Nr. 145
RTA Nr.

199 Altmann, Die Urkunden Kaiıser Sıgmunds (1410—1437) Regesta imper1l
er Innsbruck 896/97 Nr. 64°* un 65; RTA S5. 106 Nr. 64; Or. StÄ
Würzburg, Maınzer Urkunden, Welt] Schrank Lade Nr.

200 Kühne, Rep Germ. 5Sp 189
201 Schmitt, Hessen und Maiınz
2()2 Zu erschließen Aaus Kühne, Rep. Germ. Sp 152
203 Kühne, Rep Germ. 5Sp DL 100, 126, 141, 2r 2069 23072
204 Kühne, Rep. Germ. Sp 268
205 Kühne, Rep. Germ. Sp 290
206 Kühne, Rep. Germ. Sp 2472
207 Vgl hierzu die Belege bei Kühne, Rep Germ. S5p 117 und 306 (Friedrich

von Alsenz), D (Johann ta.  T, 350, ferner 137 (Gotthard Stümmel), 242 (Graf
Johann VO: Sponheim), 8 9 189, sSOW1e€e 309 (Peter Echter vVon Mespelbrunn).



Gerlik:h_ errito D  $  um, Bistumsorganisation und Obödienz
aktıvieren,  208 sSoOWw1e den Landgrafen VO Hessen zum Kampf SC die
Pısaner AaNZUSPOFNCN.209

Dıie kıirchlichen Parteıen 1m Reich hatten sıch scheinbar hoffnungslos 1N-
einander verbissen. Jeder der Rıvalen den Stuhl Petr1 suchte die Großen
für seıne Sache yewınnen, die Territorıen wurden Kampfstätten der
Obödienzen. Diese sich ausformenden Staatsgebilde, nıcht die kıirchliche
Sprengel, sollten Stützen der Obödienzen se1n. ıcht 1LUFr die Bischöfe, SOIN-
dern auch die Fürsten dazu ausersehen, Bundesgenossen der Rıvalen

dıe Öchste veistliche Gewalt 1n der abendländischen Christenheit
werden. Bereitwillig boten Gregor X: un Johannes XC die Hand,
die Gerechtsame der ordinarı] schmälern, WCNN 1Ur valt, einen AÄAmts-
trager der Gegenseıte schädigen. Mögen auch diese Erlasse ımmer LLUTE als
ınterimiıstische Notstandslösungen geplant SEWESCH se1n, 1m Reich wurden
s$1e anders aufgefaßt. Denn für die Fürsten un ıhre RAate diese
päpstlichen Verfügungen über den Augenblick hinaus tortwirkende Präze-
denztälle, 1n denen INa  - das Streben nach Eıngliederung veistlicher Gerecht-
sSame 1n eine staatlıche Ordnung VO  w} der höchsten Nstanz der Hierarchie
bestätigt sah. Da derartıge Akte immer vom Gegenpapste ignorıert wurden,
beeinträchtigte diese Entwicklung nıcht:; denn auch auf seiner Selite Wr Ma  e}

bereit, den weltlichen Grofßen dıe and reichen. In der Schlußphase des
Schismas schien die Stunde nıcht mehr terne se1n, 1n der sıch Kiırchen-
organısatıon un terrıtori1alstaatliche Gliederung des Reiches einander
näherten.

Doch diese Entwicklung 1et nıcht geradlınıg 1b Es Wr der Maınzer Krzs
bischof Johann E der sıch 1n eiınem Vertrag mi1t dem Pfalzgrafen Ludwig
1I1 über die zwiıschen den beiden Kurmächten Miıttelrhein schwebenden
Fragen Maı 1411 ein1ıgte und dabei versuchte, auch die Kirchenpolitik
in NCUE Bahnen lenken.210 Dıi1e beıiden Fürsten versuchten, die verfahrene
Lage der geistlichen Jurisdiktion grundsätzlich*! regeln und klären.
Man kann diese Übereinkunft DU verstehen, Wenn Man die Wırrnisse be-
rücksichtigt, in die die Gläubigen durch den Kampf der Obödienzen mMI1t
iıhrem Kanzelgezänk un das Gegeneinander weltlicher und geistlicher (FE
walten geraten Schon Begınn des Schismas War auf die unertrag-
iıche Belastung des Gemeindelebens durch die Propaganda der Sendboten
der Gegenpäpste nachdrücklich aufmerksam yemacht worden.  212 Damals hat-
ten 'dıie 1m Territorium des Pftalzgraten Ruprecht ebenden Geistlichen der
Mainzer 1Özese nıcht Erzbischof Adolt VO  3 Nassau gehalten, solange

208

und 1429
gl Tellenbach, Rep. Germ. 5Sp 1342, 1419, 1431, 1432, sSOWIl1e 1589, 1395

209 Tellenbach, Rep Germ. Sp 1369 QFItAB 2 ‚9 K930/31: 179—181 Nr.
210 Or Urk Pfalzgraf Ludwigs 111 StAÄA Würzburg, Maınzer Urkunden, Welt:l

Schrank ade Nr. 1 Kopıe der Maınzer Ausfertigung WIB tol 202—303
211 W. Eberhard, Ludwig JE: Kurfürst VO  — der Pa das eich 10—1

Diss. Gießen 1896 behandelt 51 ‚War diesen Vertrag, würdigt ihn ber ıcht 1n
seiner grundsätzlichen Bedeutung.212 Vgl Bliemetzrjeder, Das abendländische Schisma ın der Maınzer Erz-
diözese. MIOG 3 5 1909 5(0)272—510
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dieser ı1ın der Obödienz des Gegenpapstes Clemens VIL weilte. 213 Der Ver-
Lrag VO  5 1411 INNeEert Nn  n Zustand und die Abspaltungen der
etzten Jahre Dann aber strebte INan danach die Kompetenzen der welt-
lichen un geıistlichen Gerichte gegeneinander abzugrenzen; 11C yemischte
Kommıissıon wurde vorgesehen entscheiden ob Ca Fall VOT CI DC1ISL-
lıches Gericht gehöre oder nıcht Oftensichrtlich hatte der Heidelberger Hof
auf diese Verfahrensweise hingearbeitet Übergriffen VO  3 aınzer St-
lichen Gerichten vorzubeugen; damıt wiırd die Tendenz klar taßbar, den
Territorialstaat VO  z} heterogenen Rechtseinflüssen Zu befreien. Hıngegen
konnte Johann L1 VO'  z Aassau ı anderen Punkte beachtlichen
Erfolg erzıielen. Er SELZTE durch da{fß alle Kleriker des Erzbistums Maınz
dıe der Pfalzgrafschaft wohnen, der Wa.ahl der Obödienz ungehindert
SC1H sollen. S1e sollen „ VON aller werntliıchen gewalt un bedranges {ry b n n E Pa n y I

S11 ylauben ı der heiligen kirchen sachen, CYNS ıglıchen gewıßen
hin dreyt“ alle entgegenstehenden weltlichen Verordnungen sollen keine.

raft mehr besitzen. Z1e] dieses Vertragspunktes War die Wiederherstellung
der Maınzer Bistumsorganisation. Di1e kommissariısche Unterstellung der 1
der Pfalzgrafschaft AaNsSasSsSıZCh Geıistlıchen des Maınzer Erzbistums den
Ormser Bischof, WIC S1C Könıg Ruprecht VO  ; Gregor CL erwirkt hatte,
wurde damıt durch dessen Sohn wıeder aufgegeben. Ludwig LLL anerkannte
die Eigenwertigkeit der geistlichen Bındungen zwıschen dem ordinarius locı
und SC1NCM Diözesanklerus. urch die Aufnahme der theologischen Norm
der Gewissensfreiheit ı C1n staatsrechtliches Abkommen dieser Ver-
Lra VOom Maı 1411 Weg Die Maınzer Kanzleı ran damıt
dem Heidelberger ofe CcC1N Rechtsprinzip ab, das den interterritorialen
Abkommen der mıiıttelrheinischen Kurstaaten bisher noch nıcht - dieser
grundsätzlichen Reinheit aufgetreten — Es 1ST dıe alte Devıse der libertas
ecclesiae, die hier ıL Gewande auftritt, entschieden von der Maiınzer
Diplomatie verfochten wırd und WarTre SIC ZU allgemein anerkannten
Prinzıp aufgestiegen den Territorialisierungsprozeß spätmittelalter-
lichen Reich auf die profane Sphäre beschränkt hätte. Die Spannung ZW1-
schen weltlicher Gewalt und geistlicher Jurisdiktion wurde aber nıcht autf-
gehoben, weder ı Reich allgemeın noch zwiıschen SC1NCINL einzelnen Terr1-
tOoOrıen. Immer wiıeder wurde der Versuch unternommen, ebenso W1C Beamten- Ä1

chaft 10 Dienstadel]l auch den Klerus dem Territorium einzuordnen. Schon
der Vertrag Von1411 1STt nıcht frei von n Tendenz., Denn

\ CISCNCN Punkte wurde vereinbart, aut Kleriker den Bıstümern Worms
un ‚Speyer dürfe j Blick auf die Kirchenfrage weder von geistlicher noch
VO weltlicher Seıite e1in ruck ausgeübt werden. Abermals wırd die Freiheıit
des Klerus IN dem Hinweis gefordert, daß C1MN jeder MIiIt SCINCM Ge-

WI1SSCH halten MOSE, Wen <  a} den Päpsten als den rechtmäßigen ansehen
wolle Dem Maiınzer B7 hiscHGf wırd verwehrt, auf Suffragane
diesen beiden Diıözesen einzuwirken. Die beiden „Hausbistümer“ der Spat-miıttelalterlichen Pfalzgrafschaft wurden VOrTr den Metropolitanrechten abge-

213 Bliemetzrieder, Schisma 509
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schirmt. Der Schutz des Klerus die Bürger 1ı1 Worms und Speyer, die
dauernde Einflußnahme auf die Domkapıtel A Sicherung der dem Heidel-
berger Hoft genehmen Bischofswahlen un die vielen Patronatsrechte
die Mittel, M1 denen der Pfalzgraf ı wıieder ] NCN Bıstümern wirken
konnte; die Gemengelage SC1INEr an M1 den Hochstiften *14 sicherte ıhm

den machtpolitischen Vorrang. Das Abkommen VO Maı 1411
sah weıterhın den Ausgleich der Gegensäatze den Städten un Burgen
Worms, Heılbronn, Wimpfen, Weıinsberg und Hoheneck VOTL, sıch KErz-
bischof un Pfalzegrat bısher MI1r den Waften zähen Rıngens der Territorial-
und Kirchenpolitik yegenüberstanden. Schließlich spielt das Abkommen
auch die Königswahlfrage hineıin: Johann 11 un Ludwig 14 nehrnen
SCMEINSAM das Reıich „und wen WIE Vor YNCHh Romschen kon1g2 halten WEI-
den Aus. Damıt Wr die Formulierung geftunden, die 6S den beiden Ver-
tragsschlıeßenden erlaubte, ihrer auseinandergehenden Ansıchten über
eine LCHE Königswahl nach dem ode Josts VO  3 Brandenburg-Mähren siıch

Abkommen über die Fragen der Territorien und der Kirche
CIN1SCH 215 Der Vertrag VO Maı 1411 gyehört damıt ı die Vorgeschichte
der ZwWeiten Wahl Sıgismunds ZU römıiıschen Könı1g 24 Julı 1411
Weniger rasch als Miıttelrhein wurde der Ausgleich ı Hessen erreıicht.
Eın tür den Maınzer Erzbischof glücklicher Krıeg wurde dort Juni
1412 durch Waftenstillstand beendet.216 Johann 11 und Hermann In
vereinbarten, „die sache VOIl der babiste und der pfaffheid SCn al

ungeverlichen bestehinde blıiben bifßs uniers ynedigen herren des
Romischen koniges zukunff“, die INa  -} artını erwartete. Landgraf Her-
mann verpflichtete sıch, des Königs Spruch anzuerkennen 1ı der Angelegen-
heit „solicher pfaffheit, die udß NScCcrIm lande vefaren und Vo  } 1ren lehen

SCWISECLT un komen SINT. Auch wolle der Landgraf bıs ZU Schiedsgericht
des Königs „keynen werntlichen betwang der babiste und pfaff-

heid sachen“ ausüben. Schließlich wird für die Zeıt nach dem Entscheid
vereinbart, daß die UÜbereinkünfte Johanns M1 dem Pfalzgrafen als

Norm des Verhältnisses 7zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt dienen
sollen. Miıt diesem Wafenstillstand War Hessen C1Ne NCUC Lage SC“

schaffen. Die streitenden Parteıen hatten siıch aut den Könı1g als Schieds-
riıchter ZSECINIST, die Kırchenfrage sollte also VO  a dem SEMECINSAMCN ber-
lehensherren gyelöst werden. Diesmal konnte der Erzbischof den Eingriff

214 Hierzu besonders instruktiv die Maınzer Diss. Von Th Karst, Das pfälzische
rFramrt Neustadt. Speyer 1960.

21! Das Zusammengehen zwischen Pfalzgraf un Erzbischof erImoO lichte Burg-frieden ; Weinsberg un Hohenecken; WIB tol 308—312; Graft 1l1ıpp VOoO  e} E

Nassau-Saarbrücken lieh dem Pfalzgrafen Stephan Geld, HStA WiesbadenAbt. 150
Nr. 147; zwischen Maınz und Pfalz wurden die herkömmlichen Zolleinungen fort-
ZESELZT, WIB fol 361 Ludwig L11 vermittelte zwischen dem Erzbischof und den

Stä ten Franken un Schwaben, Eberhard 38 nm. 2 Am Maäarz 1413
schlossen die beiden Kurtürsten Landfrieden IMI dem Graftfen Eberhard 111
von Württemberg, dem Burggrafen Friedrich VI von Nürnberg und Bischof Jo-

ann I VvVon Brunn Würzbur Notiz 1ı WIB 15 fol
21 Vgl Schmuitt, Hessen un: Maınz 35—46 un: 64—68 Nr. 6

Ztschr.
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der weltlichen Nstanz 1n eine Ahgeleäenheit der R &jchekarche o WUun-  Ava
schen. Denn der Herrscher War nıcht mehr der Vorkämpfer der römiıschen
Obödienz 1n Deutschland, Ruprecht VO'  e) der Pfalz, sondern König S1g1s-
mund Aaus dem Hause Luxemburg, der mıiıt seinen Sıppengenossen und se1iner
>  en Hausmacht ZUur Gefolgschaft Johanns XXIIL.) yestoßen War In
der Maınzer Kanzleı mochte InNnan hoften, in ıhm eınen Rıchter finden,
der den eıgenen Anlıegen posıtıver gegenüberstand als den Wünschen der
Gregorianer 1n Hessen und Braunschweig. Den König aber tesselte der
Kampf die Republik Venedig Statk, dafß die Fragen des Reiches
zunächst nıcht persönlıch 1n Deutschland lösen konnte.“17 Dıiıe Territorial-
mächte weıterhin darauf angewıesen, iıhre Streitigkeiten selbst Aaus
der Welt schaften. Aus dem venetianıschen Feldlager konnte der Kön1g
den Erzbischof und den Landgrafen 1Ur vertrösten, werde bald kommen.

V3SSeine Briefe 218 zeigen jedoch deutlich, daß Hermann 1{ unverändert mit
Gewalt SCOCH die pısanıschen Gefolgsleute des Maınzer Erzbischofs vorg1ıng.
Die kirchliche Aussonderung der Landgrafschaft, ihre Unterstellung un
den Dekan des Kasseler Martınsstiftes, wurden konsequent weıter betrieben.
In einer Zeıit,; 1ın der iInNna  w} Miıttelrhein schon einen Ausgleich der egen-
satze suchte, schritt Hermann FE autf dem Wege weıter, seine Landgrafschaft

einem eigenen Bereich auch des kirchlichen Rechtes auszugestalten. I°CT.
MIt seiınem ode Jun1ı 1413 WAar hıer der entscheidende Umbruch
yekommen: ın noch ausgepragterem aße als 1n der Pfalzgrafschaft zeıgtesıch ın Hessen, W1€e stark politisches Wollen der Staatsxebilde nochVO  3 wenıgen Personen 5  en wurde.

Als in Hessen mıiıt Landgraf Hermann I1 einer der etzten Vorkämpferder römischen Obödienz 1m eiıch verstorben WAar, befand siıch Erzbischot
Johann von 21n7z 1in eınem unverhofften Vorteıil. Eıine Regentschaft tür
den noch miınderjährigen Landgraten Ludwig brachte nıcht den Wıillen
auf, weıter den Maınzer Nachbarn streıten. Ohnedies hatte eın
Bündnis des Nassauers mMIit dem Bischof VO Würzburg, den Abten von
Hersteld und Fulda, SOWI1e den Landgrafen VO  an Thüringen August
1413 CITBENt den Rıng Hessen geschlossen.*!? Schon Oktober eIN1S-
ten sıch Vermittlung des Würzburger Bischots Johann E: VO  a} Brunn
un Herzogs Heıinrich VO Braunschweig-Lüneburg auf dem Felde e1i.Seel-
heim Erzbischof Johann E VO  w Nassau und Landgraf Ludwig I 220 Ihr
Vertrag Wr 1im SANZCN xesehen eın Sıeg des Nassauers. Denn der junge
Landgraf mu{ite auf den Vertrag se1ines Vaters MIt dem Erzbischof VO
29 Junı des VorJjahres zurückgreifen un versprechen, alle Geıistlichen, die

217 Vgl._6. Schift, Könıg Sıg1smunds italıenische Politik bis ZUT Romfahrt
Frankfurter Historische Forschungen I 1909 K 4E 3T Neues Materıal erschlie{t

Thiriet, Regestes des deliberations du Senat de Venise CONCErNAaNtT la Omanıe
O1 Parıs 1959

218 Schmitt, Hessen und Mainz 68 Nr. 7 und S Nr. beide Urkunden
nıcht bei Altmann, Reg. 1m XI un hierzu eb +219 WIB 15 fol KL:

220 WIB tol 75—76, hierzu Schmitt 49

O



er]iıch bödienzerrıtorı1um, Bıstumsorganısa

AUS der Landgrafschaft geflohen se1en, wieder zum Besitz iıhrer Pfründen
zuzulassen. Er 11] S$1e auch nıcht zwıngen 76 Gehorsam „einiches babstes“,
sondern S1e „gleuben laßen nach ırer cCONsCIenNCIeEN un fryhen willen“.
Immerhın erreicht iNnadn autf hessischer Seıite weni1gstens, da{fß die VE

Pfründerträgnisse nıcht nachgezahlt werden mussen. Das einz1ge€ Zugeständ-
N1s des Erzbischofs estand ın der Erklärung, werde die Kleriker, die
mI1T dem Landgrafen „gehalden haın“ ebenfalls wıeder 1n ıhre Pfründen
einsetzen.

Damıt WAar, das verdient eigens festgehalten werden, der kirchliche
Ausgleich durch die territori1alen Gewalten herbeigeführt worden. Weder
der Könıg noch 1ne übergeordnete geistliche Nnstanz selen NUu die
yegeneinander streiıtenden Papste, se1 eın Generalkonzil hatten ıhn
herbeiführen können: die miteinander 1m Kampf liegenden Mächte selbst
muften eınen Weg finden, aut dem S1e siıch verständigen konnten. Das
Projekt, der Landgrafschaft Hessen eıinen geistlıchen Sprengel 1n Kongruenz
ZAXK weltlichen Machtraum ZUT Seıte stellen, War gescheitert und schien
tür alle Zukunft begraben se1n. Die Rückkehr ZU STATLUS quO aın

vollzog sıch parallel FK Wendung 1n der Politik Könı1g Sig1smunds, der 1n
jenen Onaten VO Kampft Venedig abliefß, sıch dem Konzilsprojekt
zuwandte un schließlich Johannes (XXIIL.) dıie Konvokationsbulle VO

Dezember 1413 abrang.  221
Auch der aınzer Erzbischof befand siıch den Würdenträgern, die

der pisanısche Papst persönlıch einlud in der Hoftnung, dem Konzil ıne
starke raft seiner Obödienz zuzutühren.  222 Aber Kiırche und Reıich befan-
den sıch H 1n einer anderen Zuständlichkeit. Angesichts des Konzıils und
des 1n seınem Schatten veranstalteten Reichstages wurde die Kirchenpolitik
des Maınzer Erzbischofs unfähig, der Lage begegnen. Mıt seinem
Streben nach eiıner Wiederbelebung der alten Maiınzer Metropolitanrechte
konnte kaum einen Eindruck auf die Konzilsväter machen,; denn diese
hatten SdnNz andere Sorgen. ein STAarres Festhalten Johannes XXIUIL.)
brachte iıhn sofort in Gegensatz nıcht 1Ur den Gregorianern, sondern
auch den Anhängern des Konziliarısmus. Mıt territorialen Absprachen
vollends War keıine Kirchenpolıitik 1n dem eiınem Generalkonzıl angemeSssE-
Nnen Stil mehr treiben. War erreichte Johann 11 VO  3 Nassau
Juni 1414 nochmals ıne Bestätigung der mainzisch-kölnischen Kooperatıon,
als sıch MIt dem 1n zwiespältiger Wahl gekorenen Graten Dietrich Vo  [a)

oMörs 1m Sinne der pisanıschen Obödienz verbündete; aber mächtig
War ın der abendländischen Kirche das Streben nach Einheit durch eın Kon-
Z1l, als daß derartige partikuläre Abmachungen den Gang der yroßen Er-
e12NISSE hätten beeinflussen können. Johann 14 hielt UNeENLWESL seinem
Papste fest und schnitt sıch damıt alle Möglichkeiten ab, beim Konzıil iın

291 Die Konvokationsbullen Johannes’ AA} tfür den Maınzer Erzbischof und
seine Suffragane bei Finke, Acta concıli; Constancı1ensI1s 254 nm. 1 und 176

erwähnt:; vgl hierzu Göller, Kirchenpolitik 145 f bes 147.
222 Vgl Finke, Acta concıli Constancıensis 254 nm. 1 und 176 Anm
293 WIB 15 fol 102—103.
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Art mitzuwirken, WIC S1IC dem VvOorn: Prälaten der Reichskirche
entsprochen hätte. Das Maınzer Domkapitel verließß, . ohl mit besserem
Gespür für die Notwendigkeiten der Kirche, SC1INECEN Erzbischof und schwenkte
auf die Linıe des Konzıls ein.  224

ıne ÜAhnliche Verhärtung ZCEIZTE zunächst auch die pfälzische Se1ite Dort
aber fand mMa  } dank der Zusammenarbeit 7zwiıschen dem Pfalzgrafen Lud-
WIS 111 und König Sıgismund 1 Konstanz Ausweg A4UuUs der Siıtuation.
Es 1SE daher 1Ur noch als e1IN Nachklingen des vorher harten Kırchen-
kampfes anzusehen, WAas sıch 3 Bistum Bamberg Vorabend des Konzıils
abspielte Dort oriff Magıster Konrad VO  am} Soest „DTOo Jegato Gregori1ano0

yerens den Teilen des Kirchensprengels QUC POTESTALI iurısdıiction1
secularıum illustrium PIINCIDUM domiınorum COMITLECIS Palatını ducisque A, Za
Bavarıae ratris SUl ducıs Johannıs fuere subjecte, C1MN und angz eine
Anzahl VO  3 Pfarrern, sich für Gregor XIl bekennen. Diese hätten damıt
aber CONTra CONSCIENTLLAM gehandelt un MIt dem Munde bekannt, quod
corde IN1A1MMEeE credebant.225 Nochmals für kurze e1It und ohne nachhal-

Erfolg 1ST die Tendenz taßbar, VO Territoriıum AUS CIHE Kirchen-
Organısatıon beeinflussen. Während de Konstanzer Konzıils aber findet
Pfalzgraf Ludwig H4 ZU konstruktiven Zusammenwirken Miıt KöOön1g 5121S-
mund Anders als der Maınzer Erzbischof der Erwerb der Reichs-
Jandvogtei der VWetterau zunächst tür sıch selbst,226 dann tür den Grafen
Phiılıpp 3 Nassau- Saarbrücken 77 1Ur bescheidenen Erfolg der

'Hausmachtpolitik davontrug stand Pfalzgraf Ludwig H damals auf
dem Höhepunkt SC1NCS Wirkens.228 Als Johann I1 VO  e} Nassau Ja
NuAar 1415 Konstanz CIHFTANT: War dies Ereigni1s nıcht mehr als C111 spekta-
kuläres Schaustück. Kardinal Landulf VOIN Barı empfing ıhn, Johann selbst
War totalıter armatus veluti rubea vestitus, militibus (

a Aarmıger1s ducentis Or ultra precedente vexıllo C: 08% INS1S111S et delatore
ante CUM).229

An drei Raumindividualitäten dem Mittelrhein, Hessen- T’hüringen
ÜF un Franken wurde den Auseinandersetzungen nachgespürt, die sıch

Ende des großen Schismas ı Spannungsfeld VO  3 alter' Bistumsorganisation
und „moderner“ Territorialstaatlichkeit abspielten. Es siınd dies drei Be1-
spiele, dıe eicht ı übergreifende Bezüge und Abläufe eingeordnet. werdenDn

2924 Vgl Gerlich, Die Kirchenpolitik des Erzbischots ohann 11l un des Dom-
kapitels VO:  3 Maınz 09—14 Zeitschr. Gesch JoOberrheins 105, 1957,

334—344
225 Finke, Forschungen und Quellen ZUF Geschichte des Konstanzer Konzils.

Paderborn 1889 306
226 StA Würzburg, Maınzer Urkunden,; Weltrl Schrank Lade Nr 66; Altmann,

Urkunden Kaıser Sıgmunds Nr. 1270
227 HStA Wiesbaden, Abt. 150 Nr. 149; Altmann, Urkunden Kaiser Sizmunds

96 Nr 1524
228 Vgl Eberhard, Ludwig 111 54  FB und Hollerbach, Die gregorijanischePartei; Sigismund und das Konstanzer Konzıil. Röm. Quartalschr. 29 1909% 129—

165 und 24, 1910 3—39 und 121——140, bes
92929Finke, Forschungen und Quellen 255
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rsköhnen. Landesf1"i tliche Eingriffe 1n die kirchliche 5phä.re können Bo-
ginn des ahrhunderts bereits auf markante Vorbilder blicken. Schon

1168 berichtet Johann VO  — Salisbury, Könıg Heıinrich I VO England
habe sıch gebrüstet, nunc demum AV1 SUul (gemeınt 1St Heıinrich ONSE-

priviılegıum, qu1 1n SU: erat LG AS legatus apostolicus, patriarcha,
imperator OTr omn1a Uudl volebat,*®9 Frankreich bietet das klassısche Beispiel,
WI1e nıcht ohne Orıentierung amn englischen Vorbild Klerus, Kirchen-
u und kirchliches Abgabenwesen aller Erschütterungen 1mM Hundert-
jaährigen Krıege ZUr Erfüllung der oyroßen Aufgaben des Könıgtums heran-
SCZOSCN wurden.??! Was sıch be] den Westmächten aut der Ebene der sıch
langsam konsolidierenden Natıionalstaaten vollzog, das Wr in Deutschland
durch die Verfassung des Reiches unmöglıch. Hıer wurden die Territoriıen

den entscheidenden Faktoren. Hınzu kam noch eın anderer Umstand:
Im Prioritätenstreıit War aut dem Konstanzer Konzıil die reformatıo lıegen-
geblieben. Unversehens WAar S$1E mit ihren. 1ın der jeweiligen Landschaft ruhen-
den besonderen Problemen ebenfalls den Fürsten als Aufgabe zugewachsen.
Neben den andeten Gerechtsamen 1m weltlichen Bereich wurde das Kirchen-
regıment ZU „vornehmsten REsal W1e €es gerade eın Pfalzgraf, Otthein- C

A CTrich, spater bezeichnete.??? Prätensionen und faktische Stellung des Fürsten
1n der Sphäre des kırchlichen Rechtes wurden durch diese Entwicklung, die
das n un die Hiälfte des folgenden Jahrhunderts ausfüllt,
immer breiter. Den spater SOSCHNANNTIECN Religionsbann hat lange VOL dem
häufig zıtıerten Herzog VO  e Kleve Herzog Rudoltf } der Stifter, VvVo  -
Osterreich schon VOrLr Ausbruch des Schismas 0S einem Papste gegenüber
ın Anspruch SCHOMMCNH, als Urban erklärte: Egomet volo 556 papad,
archiepiscopus, ePISCODPUS, archidiaconus, decanus in Mea terra.  233 Kırchen-
regıment un 1Us reformandi wurden im Jahrhundert Grundrechten
der Reichsfürsten ausgebaut un spater gleichermaßen 1m evangelischen wıe
1Im katholischen ager zeübt Der Augsburger Religionsfriede VO  ’ 1555
besitzt denn auch obwohl seiner SanzCch Art nach e1in Reichsgesetz 1st,
seine entscheidende Wirkkraft aut der Ebene der Staaten im Reich.?*% Doch
damit ist bereits 1ne Entwicklung angedeutet, die hier nıcht weıter verfolgt
werden kann.

fDie Separationen weltlicher Machträume Aaus der Bistumsorganisation
ın der e1it des yroßen abendländischen Schismas zeigen SOMIt eın indıv1ı-
duelles Gepräge, dem noch manche charakteristischen Züge des Bildes voreformationszeitlichen La'ndeskird1eptum fehlen. Die Aussonderung Aaus

n230 Miıgne, Patrologia 199 Paris 1855 col JT
231 Martin Origines du gallıcanısme 384 H 31 151—324

lich
von Bonin, Die praktische Bedeutung des Jus reformandi Kirchenrecht-Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stutz, Stuttgart 1902

H. Ritter VO:  >3 S Die Beziehungen von Staat un: Kirche 1n OsterreilWährend des Miıttelalters
1904 16 und 28

Forschungen ZUL ınneren Geschichte Österreichs 1. Wıen
234 Petry, Der Augsburger Religionsfriede VO  w 1555 und die Landesgeschichte.Blätter

— —

für deutsche Landesgeéd1i&1te HI; 575 150—175; OFIt weıt. Lit.
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einem oder A4US mehreren prengeln bedurfte immer das VKonsenses eines der
Papste, WAar als Notlösung gewährt, aber als eın auf längere Dauer be-
rechnetes Instrument fürstlichen Machtstrebens begehrt. Grundsätzlich aber
standen der Fürst un „sein“ Papst 1n einem rechtlichen Bezugsverhältnis.
Der VWeg ZU landesfürstlichen Summepiskopat Wr noch nıcht trei. Weı1-
terhıin Wr in den Jahren der sroßen Konzıilıen die Hofinung lebendig, die
reformatıo ın capıte membris werde VO  - den kirchlichen Instanzen be-
wältigt werden. ISt 1n den nächsten Menschenaltern oriff Jandesfürstliche
Politiık auıch 1n diese genuln geistliche Sphäre e1in; das 16 Jahrhundert
brachte dann die Erschütterungen der abendländischen Kirche, die 1im Va

gelischen Bereich Reformen durch die Obrigkeıit 1n Territorien un: Stäidten
ermöglıchten, aut katholischer Seıte die umfassende Erneuerung durch das
Trıenter Konzıl freisetzten.  235 In beiden Lagern aber erweılst sıch das TLer«
r1torı1um, das siıch inzwiıschen als Raumgröße und Verwaltungskörper NE-
scheidend verfestigt hat, als der Organısmus, innerhalb dessen sıch diese

Entwicklungen vollziehen. Selbst die Durchführung der TIrıdentinıi-
schen Reformen 1n den katholischen Staaten 1St eine Angelegenheıt, die ın

236territorialen Machtgebilden aufgegrifien und durchgeführt werden mußte.
Dıe Sonderbildungen innerhalb der Bistumssprengel während der Schisma-

un Konzilszeit unterscheiden sıch schließlich VOo  } der evangelischen Landes-
kirche der nachreformatorischen Epoche durch eınen Umstand grundlegen-
der Natur: Di1e territor1al bedingten Separatiıonen besitzen ımmer allein
juristischen Charakter und kennen keinerle1 Unterschiede der Lehre Sıe
bejahen 1mM Grunde das ZEsSAMLTE S5System der spätmittelalterlichen abendlän-
dischen Kirche und sind ohne deren Verfassung undenkbar. Aber ennoch
stehen S1€ mıiıt den Landeskirchen spaterer Jahrhunderte schon 1n einem
verkennbaren verfassungsgeschichtlichen Bezug: S1ie sind Vorformen, gleich-
Sa se1ıtens der weltlichen Obrigkeiten NniternomMMENE „Vorübungen“, w1e
INa  w} durch eigenständige Wahl der Obödienz den territorialen Machtraum
auch 1m kirchlichen Bereich auspragen könnte. Insotern gebührt ihnen Be-

A achtung gleichermaßen 1n der Verfassungsgeschichte . des Reiches w1e der
Kirche

235 Jedin, Geschichte des Konzils VOon Trient Der Kampft ums Konzil. Frei-
burg 1949

als instf'uktivés Beispiel Aaus den hier vorwiegend Behaadelten Räumen226 Vg
Brück, Das Erzstift Maınz und das Tridentinum, in  S Georg Schreiber 1Sg.);,

Das Weltkoxt12il VO: Trient Freiburg 1951 193—243
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Evangelische Missionskritik
1 J ahrhundert

Die Auseinandersetzung zwıschen Ernst Friedrich Langhans
un Hermann Gundert (1861-—65

Von Frıtz Blanke

i

Im Jahre 1864 erschıen bel (Otto Wigand 1n Leipz1g eın 464 Seıiten starkes
Buch mMIt dem Tıtel „Pıetismus und Christenthum 1m Spiegel der außeren
Miıssı:on“. Vertasser WAar der schweizerische rtetormıiıerte Ptarrer Ernst Fried-
rich Langhans (1829—1880). Er Wr damals Seelsorger der Irrenanstalt in
aldau bei Bern und wurde spater (1871) 41° Protessor tür Dogmen-
geschichte unı Religionsgeschichte der theologischen Fakultät 1n ern —_

NNET, Rıchtungsmäisig stand beim theologischen Liberalismus. Miıt seinem
Bruder Eduard, dem Berner Protessor für systematische Theologıie, yründete

den „Reformpfarrverein“, den bernischen Zweıig des „Schweizerischen
ere1ns für freies Christentum“ .!

Den Anlafß ZUr Ausarbeitung seıner Schrift empfing Langhans durch
Samue|! Hebich Dieser aus dem Schwabenlande stammende Basler Missionar
hatte 1mM Jahre 1860 seiınen Heimaturlaub eıner Evangelisationstahrt
durch Süddeutschland und die Schweiz benützt. Viele VO  - seinem
Auftreten hingerissen, aber viele, darunter Ptr Langhans, nahmen ,

seinem kraftmejerischen Gebaren Anstofßf. In Base]l gab Hebich auf der
Kanzel solches Ärgernıs, dafß 1m Großen KRate des Kantons dagegen TE-
stiert wurde. Dıie pietistischen Blätter nahmen den „schwäbischen Kapuziner“
(So Langhans 10) 1n Schutz; S1Ce sahen 1in Hebich „eıinen Heros des ]au-
bens, ın seinen Gegnern lauter Ungläubige“ (415) Und welches 1St die Stel-
lung der Basler Mıssıon? S1e macht Hebichs Sache „teierlich der ihrıgen,
S1e stempelt iıhn einem Märtyrer, sS1€e Wagt CS, die durch iıhn hervorgerufene
Bewegung Öörmlich als ıne göttliıche darzustellen“ (1

NGottlob Schrenk, dem Achtzigjährigen, zugee1gnet!
Über ihn Andres „Die dreı erstien Vorkämpfter der Berner Reformer,

Fritz und Eduard Langhans un: Albert Bitzıus“ Bern 1926
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Das ar CS Was Langhans dıe Feder ı dieHand drückte. Fuür ıhn
Wr Hebich nıcht blofß eC1nNn Einzelfall: Sondern dieser Mann WAar C1MN Iypus.
In diesem Basler Mıssıonar und ı11 den iıhn beschirmenden Kreıisen verkörpern
sıch 1 klassıscher orm SCWISSC Eigenschaften, die dem Pıetismus allgemeın
eigentümlıch sind: Hochmut, Richtgeist, Streitsucht, Taktlosigkeit, Getfühls-
überschwang un Weltflucht Es 1ST (nach Langhans) keın Wunder, da{fß diese
pietistischen Schwächen gerade der Gestalt He1ıdenmissionars sıcht-
bar werden. Denn WCII111 auch der Pıetismus allerorts sSein W esen treıibt ”
wırd doch Jedermann zugestehen, dafß blank und LC1N scCc1in Princıp
nırgends ST Blüthe gekommen 1FST; W1C auf dem Felde der außeren Mission.
Hıer lıegt FeE1INSTE Offtenbarung, hierhin selbst als auf das Gebiet
SCLIHCT stolzesten Triumphe SCIILCI köstlichsten Früchte, denen Nan ıhn
erkenne (20)

Die Mıssıon 1SE also e1in Gericht über den Pıetismus. Das 1ST der Sınn des
Tıtels „Pıetismus und Christenthum 1ı Spiegel der ıußeren Mission“. Dabeı
denkt Langhans nıcht LLUTL dıe Basler Missıon un dıe anderen deutsche
sprachigen Missionsgesellschaften. Denn die protestantische Missionstätigkeit
WAar als anz: C1MN ınd des Pıetismus, un der pietistische (Geist geht des-
halb durch alle Mıssıonen hindurch durch die anglikanisch-evangelikale
Church Mıssıonary SOCıety, durch die Baptist Mıssıonary D5ocıety, durch die
auf Alliıanzboden stehende London Mıssıonary SOcIetYy, durch die amerika-
nısch--kongregationalistische Board of Commissioners tor Foreıign Miss1ions.
Anderseits vermeıdet Langhans, das indMIt dem Bade auszuschütten.
Es x1bt der Geschichte des missionarischen Pietismus Lichtblicke iıne
CINZISC Gesellschaft, die O1 pietistische Züge tragt, hat siıch autf dem Mis-
sionsfelde VEIMOSC ihrer demutsvollen und anspruchslosen Gesinnung von
den Fehlern des Pıetismus freigehalten: d1ie Herrnhuter Brüdergemeine. Es
zab auch zroße Missionare, die, obgleich von pietistischer Frömmigkeıt BC-
p  9 CINEC solche beispielhafte Aufopferung bewiesen, daß S1C jeder Kritik
entrückt siınd: John Eliot (1604—1690), Indianermissionar 1 Nordamerıika;
der Methodist Thomas Coke (1747—1814), Mıssıonar bei den Negern
Westindien;: der Baptist_y Adoni:ram Judson (1788—1850), Mıss1onar In-
dien: John Wılliams (1796—1839), Märtyrer ı der Südsee. Langhans spricht
auch Mi1t Anerkennung VO  a den Indienmissionaren Christian Friedrich
Schwartz .(1726—1798), arl Rhenius (1790—1838) un Henry Martyn
(1781—1812) Schlief{fßlich gesteht auch unumwunden A daß sich der
Pıetismus bestimmten Missionsbereich Verdienste erworben habe,
namlıch be1 der Bekehrung der Naturvölker, 4 13 der Hottentotten, der
Neuseeländer und Surınamneger. Dagegen hat diepletistische 1issıon bei
den zıviılısıerten nichtchristlichen Völkern, be1i den Indern un Chine-
SCH, versagt (23) Dementsprechend wiıird Langhans SCINEC Pfeile 1Ur XC
die Missionsprax1s des Pietismus ıin Indien un Chına richten.
Was Arbeıtsmethode angeht, erklärt Langhans, habe versucht,

„durch reichliche Citate meınen Gegnern jede Möglichkeit, die angeführten
E N D

Thatsachen leugnen der nach bekannter- Gewohnheit als bloße Ausnah-
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men darzustellen, von vornherein abzusdmeidefi“ ( 7) Er 11l also den
Gegner mi1t dessen eigenen Waften (= Angaben) schlagen. In der Kat hat
Langhans: jede Behauptung belegt, 1st also sorgfältig vorgegangen.

eın Buch 1St in fünt Kapitel gegliedert. Das tragt dıe Überschrift
„Dıie Resultate und der Humbug“. Miıt dem „Humbug“ meıint Langhans die
Erfolgsmeldungen, die iın den heimatlichen Missionsblättern un den
Missionstesten auspOSaunt werden. „Bereıts erzıttern die Säulen der alten w

Pasoden“. „Die Götzentempel sturzen zusammen“. „Es naht eine sroße
Entscheidung“ USW. (31—33) Dazu ‚emerkt Langhans, da{ß dıe rage des
xroßen der geringen Missionserfolges nıcht wicht1g Sel,; vorausgeSseLZL, daß
witrklıch Chriıstus gepredigt werde (82) Es se1 durchaus möglıch, daß viele
Heiden den Qhristlichen Glauben angenomm' haben Aber dann müfsten
die bezüglichen Zahlen stimmen. Der Basler „Heıidenbote“ schrieb 1853

©  DA„ Wır können (in Indien) auf nıcht weniger als eiıne halbe Million bekehrter
Eingeborener hinweıisen“ (37) Langhans unterzieht diese Zahl einer genNauChH
Prüfung und kommt ZU) Ergebnis, dafß b1s 1853 höchstens 000 Bewoh-
ner Indiens christlich geworden selen. Davon fallen 1Ur rund 152270 000
autf das „eigentlich herrschende civılısierte, arısche Hinduvolk“, die übrigen
Bekehrten gehören den nıedersten Kasten oder den Kastenlosen
Dieses zahlenmäfßıig MAaScCIC Resultat einer hundertfünfzigjährıgen Mis-

sionstätigkeıt 1n Indien wırd auch VO  5 mMissionAarıs  er Seıite bestätigt. Dıie
Missionskonferenz 1n Benares wählte Z Tagungsthema dıe Frage „Wase E a A
Mag als Hauptursache unseres geringen Erfolges betrachtet werden?“ (46)
und. die Liverpooler Missionskonterenz Vvomn 1860 behandelte als erstes und
wichtigstes Traktandum das Problem: „Welches siınd die Ursachen des Mif-
lingens der Miıssıon den gebildeten Heiden Indiens?“ (45) Ja die uro-

päischen heimischen Missionsteste selber beweısen, daß ıhr Siegesjubel nicht
wirklich nehmen 1St. Es heißt be1 solchen Festen jeweils ım ersten
Teil „Der Herr hat Großes uns getan“, während 1mM zweıten Teil, un

die Geldbeutel lockern, die ungebrochene Herrschaft des Satans AUS-

gemalt wird. Es sind „ZWwel Zanz verschiedene Gesıichter Eınem Miss10ns-
kopf, das ine lachend, das andere trauernd, Jedermann u Mıt-
eid anflehend“ (45—46). eıt werden erwidern, daß ; €s nıcht aufDie Verteidiger der Missionsar

der eingeborenen Christen ankomme,die Zahl;, sondern auf die Qualität
und diese übertrefte Güte die Quantıität. Dem widerspricht Langhans. Er
welst nach, mMIt Berufung aut gedruckte Berichte des lutherischen Le1p-
zıger Missionsdirektors Karl Graul; daß ' die neubekehrten Inder 1im allge-
meınen 1NÜCF den Stand der durchschnittlichen indischen Sittlichkeit herab-
gesunken sınd 59) Und die Ursache? Nach Graul und anderen stammen
die meısten indischen Chrıiısten aus den unteren chıichten, und „AUuSs jenen
untersten - Volksschichten kommen NUr die mınder ehrenhaften Elemente und

-“ die meısten zußerlicher Vortheile wıllen“ (59) Neunundneunz1g VO.  (}

Hundert aller Bekehrten sind Aaus reın außeren Beweggründen christlich ge-
worden (68) Diese Beweggründe si;1d der Wunsch, aus der Armut heraus-
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zukommen, die Pockenimpfung empfangen, ine Ansteliung 1n der Mis-
S10N erhalten, der Sonntagsruhe der Christen teilzuhaben und Von
dem Unterstützungs- und Kolonisationssystem der Missionen profitieren.Langhans hat bei dem zuletzt Gesagten VOr allem die Basler Mission 1im
Auge, die den Neuchristen Vorschüsse Ochsen, Haus un Land ZUF Ver-
fügung stellt.

Das Schlußurteil] VO  z Langhans’ erstem Kapıtel la.ufet: „I halte tür
1ıne ausgemachte T’hatsache, daß S1€E (die SCSAMLE evangelısche Miıssıon) mI1t
einem jJährlıchen Budget VO'  e Miıllionen Franken einz1g tür Indien un
einer Miıllıon für China 1n numerischer Beziehung einahe nıchts, 1n sıttliıcher
wenıger als nıichts geleistet hat“ (Z2) Aber erheben die Miıssıonare,
WECNN S1€e 1n der Heımat sınd, trotzdem eın solches T’riumphgeschrei? Lang-hans siıeht dafür drei Gründe (Z3) Einmal: Tatsächlich zerfällt der (3Öötter-
xylaube 1n Indien weıthin. ber das 1St nıcht die Folge der Missionsbemühun-
SCNH, sondern die Wırkung des Eindringens der europäischen Kultur; die
Stelle des indischen Heıdentums Lreten deistisch-nihilistische, westlıche 'An=-
schauungen. Sodann: Die meisten Miıssıonare sınd NalVv, unnüchtern, ungc-bıldert und darum unfähig, die Zustände und Entwicklungen Indiens richtigeinzuschätzen. Schließlich Manche Mıssıionare übertreiben ihre Ertolge 4b-
sichtlich und reden die Unwahrheit. Eın drastischer Tadel, der aber
MIt Ziıtaten Aaus Grauls indischen Reiseberichten gestutzt wiırd.

Das zweıte Kapıtel 1St betitelt: „Der Dogmatismus un die Streitsucht“.
Das Wesen des Dogmatismus „Liegt 1m Bewußtsein, 1n eiıner bestimmten
endlichen Oorm menschlichen Vorstellens die absolute, unfehlbare, alleın-
selızmachende Wahrheit besitzen“ Das Dogma 1St. eın Versuch,das Geheimnis Christi 1n eıne menschliche orm tassen. Aber Christus 1Stmehr als diese Orm. Der Fehler der Missionspredigt lıegt nach Langhansdarın, daß S1e diesen Unterschied übersieht. Es wırd gemeıiniglich den He1-
den nıcht Christus gepredigt, sondern (&} werden ihnen Dogmen „über un

Christus herum“ vorgelegt (82) Es wırd ıhnen die Zweıinaturenlehre
und das Dreieinigkeitsdogma erklärt (92) Man lehrt S1e an die Erbsünden-lehre xlauben, und War die Lehre VO  5 der Erbsünde nıcht 1im Sınne des
Neuen Testamentes, sondern ım Sınne VOIl Luther un Flacius, als Zanz-ıche Zerstörung aller Kriäfte ZU Guten un als totale Verfinsterung der
Vernunft (84) Zu den Glaubenslehren, dıe die Nıchtchristen, talls S1€ Chrı-
Sten werden wollen, annehmen mussen, gehört auch der Glaube denTeutel; 1St „das Hauptdogma“ VOTLr allem der Missionare der Basler Mıs-
S10N (87) Es wırd den Heıden klargemacht, dafß S$1C allesamt VO Teuftfel
tyrannısıert sınd, un daß iıhre (JOÖtter Verkörperungen des Teufels dar-
stellen (88)

Das 1St der entscheidende Inhalt der Missiohspredigt. St1e 1St dem Dog-matısmus vertallen und vernachlässigt wesentlichie Stücke der christlichen
Botschaft. Gewi(ß ‚ol] der Sendbote den Indern un Chinesen Christi (JOff-
heit bezeugen, aber auf undogmatische Weiıse (84) „Christus oll gepredigtwerden als der Lebendige, Persönliche, W 1e er sich als Quelle aller Versöh-
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nung und Heiligung, aller ALiebe un christlicher Gesıttung fortwährend
un uns offenbart“ (82) Besonders bedenklich isSt; das Hertrumreıiten der
Miıssıionare autf der Frbsünde. Die bekehrten Eingeborenen mussen immer
wıieder VOIN hören: Wır leiben auch als Christen verdammungs-
würdige Sünder; das Eınzıge, WAasS uns VO'  a} den Heıiden unterscheidet, 1St
dies, da{ß WIr uns der täglıchen Sündenvergebung gyetrösten dürfen 0 993
Wo bleibt da, fragt Langhans mi1t Recht, der Hınweıis auf die Heiligung
und das L1EUC Leben? Von den Früchten des Ce1istes als einem Untersche1-
dungsmerkmal 7zwiıschen Bekehrten und Unbekehrten 1St nirgends die ede
96—98)

„ Jeder Dogmatısmus kannn nıcht anders als streitsücht1g seıin Denn
verwechselt dıe zeitbedingte Wahrheitstorm MI1t der Wahrheıt cselber und

mu{( darum 1n jeder anderen Form nwahrheıt sehen. ]D)Das ze1igt sıch auf
dem Missionsfeld. ber die N Welt sind Missionsgesellschaften miıt
Je ihren eigenen symbolıschen Büchern ausgebreitet. Das bedeutet  eınen
„Krıeg Aller Alle“ Jede Missıon tühlt sich als die einz1g be-
rechtigte. Die Missionare der verschiedenen Kontessionen sich die
Kanzel, den isch des Herrn, die Gastfreundschaft Katholiken, Anglıi-
kaner, Lutheraner machen sich Konkurrenz. S1e suchen Inder, die bereits
einem bestimmten christlichen Bekenntnis angeschlossen sind, siıch her-
überzuziehen. Dıie Lutheraner, dıe überhaupt 1m Missionsgebiet die unduld-
samsten sınd un eınen „namenlos bornierten Dünkel“ entwickeln,
werfen sıch mi1t besonderem Eıter aut die Bekehrung der Reformierten. Aber
nıcht blofß lıegen sich die einzelnen Missionsgesellschaften 1n den Haaren,

S1Dt auch immer wieder 1mM Schofße der Gesellschaften selbst, in der
Leipziger Mıssıon, 1n der Hermannsburger Missıon, in der Norddeutschen
Missionsgesellschaft, konfessionalistische Auseinandersetzungen (122 125)
Dıiıe Bekenntnisschriften sind sowohl für die europäischen Missionsboten W 1€e
auch für dıe eingeborenen Ptarrer unbedingt zültig. Dıe qcQinesischen und
indischen einheimischen Theologen mussen sich schriftlich und mündliıch dar-
auf verpflichten. Als indische eingeborene Pfarrer dıe Artikel der anglı-
kanıschen Kirche NUr mMIit dem Zusatz, „inwiefern dieselben mit der heiligen
Schrift übereinstimmen“, unterschreiben wollten, wurde ıhnen dieser Wounsch
abgeschlagen. l Gesellschaften, die diesem KonfessionalısmusLanghans kennt Nur vier
fernstehen, siınd die Herrnhuter, die kongregationalistische Amerıcan
Board, die allianzmäßıge London Miıssıonary Society und die unjonistische
Basler Missionsgesellschaft. Jle übrıgen Missıonen tıragcnh den Konfessiona-
lısmus miıt se1ner rthodoxı1e, seiner Unduldsamkeıt und seiner Streitsucht
ın den Missionsbereich und geben damıt den Heiden eın Ärgernis. „ Wahr-
lıch  9 WCIM ste1gt nıcht das Blut Gesicht 1n heiligem Unwillen über diese
eiıternden Pharısäer, welche mMI1t ihrem Proselytismus die Gemeinde des
Herrn einigen vorgeben und S1€e mehr ZEFTIFENNCIL, zerspalten und vor
den Heiden bloßstellen, als Je ıne Kirchenpartel VOoOr ıhnen gethan“
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)Jas dritte Kapitel lhafid<flt übe „Die Tr:in$cen denz und die Taktlos19-keit“. Langhans bekennt sıch zur „Immanenz“ (Gsottes (130—131). Er leu
NeEL aber damıt nıcht (Sottes Jenseitigkeit, sondern 111 nur SCH, daß der
Gott, der 1m Hımmel ist, zugleıch das anzc Unıyersum lebendig durch-waltet un daß WIr überall se1ine Spuren finden können. Auch das He1den-

P
£Eu 1St nıcht völlıg gott-los. Es enthält einen göttliıchen Kern, der MIt Aber-
ylauben mhüllt 1St und 1St voll VO  =) Ahnungen, Vorbildern und Hındeu-
tungen auf Christus Dementsprechend ISt die Pflıcht des Miss10-
Nars, bei der Ausrichtung der Botschaft Sorgsam alle gegebenen Anknüp-fungspunkte 1Ns Auge tassen AB In der herrschenden Theologie der
Mıssıon aber steht die „T’ranszendenz“ (Gottes im Miıttelpunkt. Das bedeu-
tetr Gott ist . Jenseitig, die diesseitige Wırklichkeit 1St gyänzlıch VON ihm SC
LIFeNNT; das Heidentum tragt keıne göttlıchen Zeıchen, sondern 1St eineSchöpfung des Satans. Wenn Gott ın .die Welt eingreıft, tut hne
Anknüpfung das yeschichtlich Gewordene: der transzendente Gott wırktin das Diesseitige willkürlich schaltend e1in Dıiıe Mıssıonare siınd die

Nachahmer dieses Gottes. Unbekümmert die gegebenen Ver-
hältnisse brechen sS1e rücksichtslos 1n das heidnische Leben e1ın. Die logischeFolge der Transzenden7z als Weltanschauung 1St also die Taktlosigkeit (129)das heißt, eın unwelses, zudringliches, alle bestehenden Voraussetzungenhochmütig übersehendes Benehmen (132). Langhans bringt viele Beispieletür das „unchristliche Stürmen“ der Missionsleute. Hıer ol 1Ur eine kleine

a Auswahl gegeben werden. Es gıbt gebildete Heıden ın Indien und China;dıe VO  a weıther kommen, 18888!| 1m Gespräch miıt einem Missionar. die Wahr-
heit finden, un diese müssen es sich verallen lassen, VO  a einem unwissen-

2  f den schwäbischen oder schottischen „Kapuziner“ mMit der Behauptung DUbist eın Lügendiener, e1ın Satansdiener“ emptangen werden - (13V9). EsE  gibt Mıssionare, die, obgleich SIE WI1SSEN, dafß S1€e unerwünscht sınd, 1n Pri-
vathäuser eindringen und dort den Bewohnern zureden Vielfach\üblich, 1in Sonderheit bei den Baslérfi‚ 1St das Auftreten den GötzenfestenAuf einem solchen est Taliparambu rief Hebich den Heıden ZUG
„Euer Gott 1St ein - SteI“, WwWas alle z außerster Wut ihn CYTESLTCe  y  7  17  N  WE  A  %  }  %  F  } ‚":.‚\ “  D  jas dritte ;I‘(.apit‚evl ih'an‘d»el;  Ayübe  Ar- ‘„iD"i‘e .Trax%éc?éfiflenz und d1e Takt—lds  ig-  {  keit“. Langhans bekennt sich zur „Immanenz“ Gottes (130—131). Er leu  S74  ß  net aber damit nicht Gottes Jenseitigkeit, sondern will nur sagen, daß der  Gott, der im Himmel ist, zugleich das ganze Universum lebendig dürch-  waltet und daß wir überall seine Spuren finden können. Auch das Heiden-  z  tum ist nicht völlig gott-los. Es enthält einen göttlichen Kern, der mit Aber-  glauben umhüllt ist und ist voll von Ahnungen, Vorbildern und Hindeu-  {  . tungen auf Christus (134). Dementsprechend ist es die Pflicht des Missio-  nars, bei der Ausrichtung der Botschaft sorgsam alle gegebenen Anknüp-  fungspunkte ins Auge zu fassen (131). In der herrschenden Theologie der  Z  Mission aber steht die „Transzendenz“ Gottes im Mittelpunkt. Das bedeu-  1  tet: Gott ist jenseitig, die diesseitige Wirklichkeit ist gänzlich von ihm e  trennt; das Heidentum z. B. trägt keine göttlichen Zeichen, sondern ist eine _  }  Schöpfung des Satans. Wenn Gott in die Welt eingreift, so tut er es ohne  V  Anknüpfung an das geschichtlich Gewordene; der transzendente Gott wirkt  in das Diesseitige willkürlich schaltend ein (130). Die Missionare sind die  getreuen Nachahmer dieses Gottes. Unbekümmert um die gegebenen Ver-  4  {}  hältnisse brechen sie rücksichtslos in das heidnische Leben ein. Die logische‘  Folge der Transzendenz als Weltanschauung ist also die Taktlosigkeit (129), -  _ das heißt, ein unweises, zudringliches, alle bestehenden Voraussetzungen  hochmütig übersehendes Benehmen (132). Langhans bringt viele Beispiele  für das „unchristliche Stürmen“ der Missionsleute. Hier soll nur eine kleine  ‚ Auswahl gegeben werden. Es gibt g«ebildeté Heiden in Indien und China,  x  die von weither kommen, um im Gespräch mit einem Missionar. die Wahr-  heit zu finden, und diese müssen es sich gefallen lassen, von einem unwissen-  R  den schwäbischen oder schottischen „Kapuziner“ mit der Behauptung „Du  B  ; bist ein Lügendiener, ein Satansdiener“ empfangen zu Weräen'(l39). ES  ' gibt Missionare, die, obgleich sie wissen, daß sie unerwünscht sind, in Pri-  ;  vathäuser eindringen und dort den Bewohnern zureden (153): ‘Vi‘elfach\  üblich, in Sonderheit bei den Baslern, ist das Auftreten an den Götzenfesten  (192).. Auf einem solchen Fest zu Taliparambu rief Hebich den Heiden zu:  „Euer Gott ist ein Stein“, was alle zu äußerster Wut gegen ihn erregte  — (195). Die Missionare predigen sogar in den heidnischen "Tempeln (178).  — In China sind die christlichen Boten im allgemeinen taktvoller, aber der  G  _ hochgefeierte Chinamissionar Gützlaff überbietet an stürmisch-oberfläch-  ‚ lichem Dreinfahren alles Dagewesene (175). Langhans erwähnt auch (182)  das draufgängerische Benehmen des Missionars Dr. Bettelheim, der durch  sein Vorgehen .die Bevölkerung der chinesischen Lutschuinseln zum Wider-  stand reizte. Als Bettelheim seines Mißerfolges gewahr wurde, erschien auf  _ seinen Wunsch in Lutschu ein britisches Kriegsschiff, welches die Ruhe wie-  Er  _ derherstellte und die Inseln ‚dem englischen Handel öffhéte (179—189).  * Man rtühmt deh‘ Mut der Missionare, die sich getrauen, an den Brenn-  __ punkten des Heidentums das Evangelium zu verkündigen (196). Aber ist  es wirklich Mut? Der baptistische Missionar Bion schwang sich in Indien ‘ *  S  „Wäl\1y}r_\r‘e\nd„ ein.«;s **heid'hiscläen"Fe.st‘_esla"éf de3n‚ Göt‚zehkarge;; und ‘pxjedig;e dom  \  {  S  S  KnDie Miıssiıonare predigen sogar 1n den heıdnischen Tempeln (178In China sınd die christlichen Boten im allzemeinen taktvoller, aber der

Fa hochgefeierte Chıinamissionar Gützlaff überbietet stürmisch-oberfläch-e  y  7  17  N  WE  A  %  }  %  F  } ‚":.‚\ “  D  jas dritte ;I‘(.apit‚evl ih'an‘d»el;  Ayübe  Ar- ‘„iD"i‘e .Trax%éc?éfiflenz und d1e Takt—lds  ig-  {  keit“. Langhans bekennt sich zur „Immanenz“ Gottes (130—131). Er leu  S74  ß  net aber damit nicht Gottes Jenseitigkeit, sondern will nur sagen, daß der  Gott, der im Himmel ist, zugleich das ganze Universum lebendig dürch-  waltet und daß wir überall seine Spuren finden können. Auch das Heiden-  z  tum ist nicht völlig gott-los. Es enthält einen göttlichen Kern, der mit Aber-  glauben umhüllt ist und ist voll von Ahnungen, Vorbildern und Hindeu-  {  . tungen auf Christus (134). Dementsprechend ist es die Pflicht des Missio-  nars, bei der Ausrichtung der Botschaft sorgsam alle gegebenen Anknüp-  fungspunkte ins Auge zu fassen (131). In der herrschenden Theologie der  Z  Mission aber steht die „Transzendenz“ Gottes im Mittelpunkt. Das bedeu-  1  tet: Gott ist jenseitig, die diesseitige Wirklichkeit ist gänzlich von ihm e  trennt; das Heidentum z. B. trägt keine göttlichen Zeichen, sondern ist eine _  }  Schöpfung des Satans. Wenn Gott in die Welt eingreift, so tut er es ohne  V  Anknüpfung an das geschichtlich Gewordene; der transzendente Gott wirkt  in das Diesseitige willkürlich schaltend ein (130). Die Missionare sind die  getreuen Nachahmer dieses Gottes. Unbekümmert um die gegebenen Ver-  4  {}  hältnisse brechen sie rücksichtslos in das heidnische Leben ein. Die logische‘  Folge der Transzendenz als Weltanschauung ist also die Taktlosigkeit (129), -  _ das heißt, ein unweises, zudringliches, alle bestehenden Voraussetzungen  hochmütig übersehendes Benehmen (132). Langhans bringt viele Beispiele  für das „unchristliche Stürmen“ der Missionsleute. Hier soll nur eine kleine  ‚ Auswahl gegeben werden. Es gibt g«ebildeté Heiden in Indien und China,  x  die von weither kommen, um im Gespräch mit einem Missionar. die Wahr-  heit zu finden, und diese müssen es sich gefallen lassen, von einem unwissen-  R  den schwäbischen oder schottischen „Kapuziner“ mit der Behauptung „Du  B  ; bist ein Lügendiener, ein Satansdiener“ empfangen zu Weräen'(l39). ES  ' gibt Missionare, die, obgleich sie wissen, daß sie unerwünscht sind, in Pri-  ;  vathäuser eindringen und dort den Bewohnern zureden (153): ‘Vi‘elfach\  üblich, in Sonderheit bei den Baslern, ist das Auftreten an den Götzenfesten  (192).. Auf einem solchen Fest zu Taliparambu rief Hebich den Heiden zu:  „Euer Gott ist ein Stein“, was alle zu äußerster Wut gegen ihn erregte  — (195). Die Missionare predigen sogar in den heidnischen "Tempeln (178).  — In China sind die christlichen Boten im allgemeinen taktvoller, aber der  G  _ hochgefeierte Chinamissionar Gützlaff überbietet an stürmisch-oberfläch-  ‚ lichem Dreinfahren alles Dagewesene (175). Langhans erwähnt auch (182)  das draufgängerische Benehmen des Missionars Dr. Bettelheim, der durch  sein Vorgehen .die Bevölkerung der chinesischen Lutschuinseln zum Wider-  stand reizte. Als Bettelheim seines Mißerfolges gewahr wurde, erschien auf  _ seinen Wunsch in Lutschu ein britisches Kriegsschiff, welches die Ruhe wie-  Er  _ derherstellte und die Inseln ‚dem englischen Handel öffhéte (179—189).  * Man rtühmt deh‘ Mut der Missionare, die sich getrauen, an den Brenn-  __ punkten des Heidentums das Evangelium zu verkündigen (196). Aber ist  es wirklich Mut? Der baptistische Missionar Bion schwang sich in Indien ‘ *  S  „Wäl\1y}r_\r‘e\nd„ ein.«;s **heid'hiscläen"Fe.st‘_esla"éf de3n‚ Göt‚zehkarge;; und ‘pxjedig;e dom  \  {  S  S  Knliıchem Dreinfahren alles Dagewesene Langhans erwähnt auch
das draufgängerische Benehmen des Mıssionars Dr Bettelheim, der durchsein Vorgehen die Bevölkerung der chinesischen. Lutschuinseln ZU: Wi'd€l' Sstand reizte. Als Bettelheim se1nes Mißerfolges gewahr wurde, erschien auf_ seinen Wunsch ın Lutschu eın britisches Kriegsschiff, welches die Ruhe W16€e-

derherstellte und die Inseln dem englischen Handel öffnete 9—1e  y  7  17  N  WE  A  %  }  %  F  } ‚":.‚\ “  D  jas dritte ;I‘(.apit‚evl ih'an‘d»el;  Ayübe  d'- ‘„iD"i‘e .Traddcdi1denz und d1e Takt—lds  ig-  {  keit“. Langhans bekennt sich zur „Immanenz“ Gottes (130—131). Er leu  S74  ß  net aber damit nicht Gottes Jenseitigkeit, sondern will nur sagen, daß der  Gott, der im Himmel ist, zugleich das ganze Universum lebendig dürch-  waltet und daß wir überall seine Spuren finden können. Auch das Heiden-  z  tum ist nicht völlig gott-los. Es enthält einen göttlichen Kern, der mit Aber-  glauben umhüllt ist und ist voll von Ahnungen, Vorbildern und Hindeu-  {  . tungen auf Christus (134). Dementsprechend ist es die Pflicht des Missio-  nars, bei der Ausrichtung der Botschaft sorgsam alle gegebenen Anknüp-  fungspunkte ins Auge zu fassen (131). In der herrschenden Theologie der  Z  Mission aber steht die „Transzendenz“ Gottes im Mittelpunkt. Das bedeu-  1  tet: Gott ist jenseitig, die diesseitige Wirklichkeit ist gänzlich von ihm e  trennt; das Heidentum z. B. trägt keine göttlichen Zeichen, sondern ist eine _  }  Schöpfung des Satans. Wenn Gott in die Welt eingreift, so tut er es ohne  V  Anknüpfung an das geschichtlich Gewordene; der transzendente Gott wirkt  in das Diesseitige willkürlich schaltend ein (130). Die Missionare sind die  getreuen Nachahmer dieses Gottes. Unbekümmert um die gegebenen Ver-  4  {}  hältnisse brechen sie rücksichtslos in das heidnische Leben ein. Die logische‘  Folge der Transzendenz als Weltanschauung ist also die Taktlosigkeit (129), -  _ das heißt, ein unweises, zudringliches, alle bestehenden Voraussetzungen  hochmütig übersehendes Benehmen (132). Langhans bringt viele Beispiele  für das „unchristliche Stürmen“ der Missionsleute. Hier soll nur eine kleine  ‚ Auswahl gegeben werden. Es gibt g«ebildeté Heiden in Indien und China,  x  die von weither kommen, um im Gespräch mit einem Missionar. die Wahr-  heit zu finden, und diese müssen es sich gefallen lassen, von einem unwissen-  R  den schwäbischen oder schottischen „Kapuziner“ mit der Behauptung „Du  B  ; bist ein Lügendiener, ein Satansdiener“ empfangen zu Werd„en'(l39). ES  ' gibt Missionare, die, obgleich sie wissen, daß sie unerwünscht sind, in Pri-  ;  vathäuser eindringen und dort den Bewohnern zureden (153): ‘Vi‘elfach\  üblich, in Sonderheit bei den Baslern, ist das Auftreten an den Götzenfesten  (192).. Auf einem solchen Fest zu Taliparambu rief Hebich den Heiden zu:  „Euer Gott ist ein Stein“, was alle zu äußerster Wut gegen ihn erregte  — (195). Die Missionare predigen sogar in den heidnischen "Tempeln (178).  — In China sind die christlichen Boten im allgemeinen taktvoller, aber der  G  _ hochgefeierte Chinamissionar Gützlaff überbietet an stürmisch-oberfläch-  ‚ lichem Dreinfahren alles Dagewesene (175). Langhans erwähnt auch (182)  das draufgängerische Benehmen des Missionars Dr. Bettelheim, der durch  sein Vorgehen .die Bevölkerung der chinesischen Lutschuinseln zum Wider-  stand reizte. Als Bettelheim seines Mißerfolges gewahr wurde, erschien auf  _ seinen Wunsch in Lutschu ein britisches Kriegsschiff, welches die Ruhe wie-  Er  _ derherstellte und die Inseln ‚dem englischen Handel öffhéte (179—189).  * Man rtühmt deh‘ Mut der Missionare, die sich getrauen, an den Brenn-  __ punkten des Heidentums das Evangelium zu verkündigen (196). Aber ist  es wirklich Mut? Der baptistische Missionar Bion schwang sich in Indien ‘ *  S  „Wäl\1y}r_\r‘e\nd„ eings >Aheid'niscnen"Fe$Fus‘‚„'auf dun‚ Göt‚zehkarge;; und ‘pxjedig;e dom  \  {  S  S  KnMan rühmt den Mut der Missionare, dıe sıch 5  uen, 2 den Tenn-e  y  7  17  N  WE  A  %  }  %  F  } ‚":.‚\ “  D  jas dritte ;I‘(.apit‚evl ih'an‘d»el;  Ayübe  d'- ‘„iD"i‘e .Traddcdi1denz und d1e Takt—lds  ig-  {  keit“. Langhans bekennt sich zur „Immanenz“ Gottes (130—131). Er leu  S74  ß  net aber damit nicht Gottes Jenseitigkeit, sondern will nur sagen, daß der  Gott, der im Himmel ist, zugleich das ganze Universum lebendig dürch-  waltet und daß wir überall seine Spuren finden können. Auch das Heiden-  z  tum ist nicht völlig gott-los. Es enthält einen göttlichen Kern, der mit Aber-  glauben umhüllt ist und ist voll von Ahnungen, Vorbildern und Hindeu-  {  . tungen auf Christus (134). Dementsprechend ist es die Pflicht des Missio-  nars, bei der Ausrichtung der Botschaft sorgsam alle gegebenen Anknüp-  fungspunkte ins Auge zu fassen (131). In der herrschenden Theologie der  Z  Mission aber steht die „Transzendenz“ Gottes im Mittelpunkt. Das bedeu-  1  tet: Gott ist jenseitig, die diesseitige Wirklichkeit ist gänzlich von ihm e  trennt; das Heidentum z. B. trägt keine göttlichen Zeichen, sondern ist eine _  }  Schöpfung des Satans. Wenn Gott in die Welt eingreift, so tut er es ohne  V  Anknüpfung an das geschichtlich Gewordene; der transzendente Gott wirkt  in das Diesseitige willkürlich schaltend ein (130). Die Missionare sind die  getreuen Nachahmer dieses Gottes. Unbekümmert um die gegebenen Ver-  4  {}  hältnisse brechen sie rücksichtslos in das heidnische Leben ein. Die logische‘  Folge der Transzendenz als Weltanschauung ist also die Taktlosigkeit (129), -  _ das heißt, ein unweises, zudringliches, alle bestehenden Voraussetzungen  hochmütig übersehendes Benehmen (132). Langhans bringt viele Beispiele  für das „unchristliche Stürmen“ der Missionsleute. Hier soll nur eine kleine  ‚ Auswahl gegeben werden. Es gibt g«ebildeté Heiden in Indien und China,  x  die von weither kommen, um im Gespräch mit einem Missionar. die Wahr-  heit zu finden, und diese müssen es sich gefallen lassen, von einem unwissen-  R  den schwäbischen oder schottischen „Kapuziner“ mit der Behauptung „Du  B  ; bist ein Lügendiener, ein Satansdiener“ empfangen zu Werd„en'(l39). ES  ' gibt Missionare, die, obgleich sie wissen, daß sie unerwünscht sind, in Pri-  ;  vathäuser eindringen und dort den Bewohnern zureden (153): ‘Vi‘elfach\  üblich, in Sonderheit bei den Baslern, ist das Auftreten an den Götzenfesten  (192).. Auf einem solchen Fest zu Taliparambu rief Hebich den Heiden zu:  „Euer Gott ist ein Stein“, was alle zu äußerster Wut gegen ihn erregte  — (195). Die Missionare predigen sogar in den heidnischen "Tempeln (178).  — In China sind die christlichen Boten im allgemeinen taktvoller, aber der  G  _ hochgefeierte Chinamissionar Gützlaff überbietet an stürmisch-oberfläch-  ‚ lichem Dreinfahren alles Dagewesene (175). Langhans erwähnt auch (182)  das draufgängerische Benehmen des Missionars Dr. Bettelheim, der durch  sein Vorgehen .die Bevölkerung der chinesischen Lutschuinseln zum Wider-  stand reizte. Als Bettelheim seines Mißerfolges gewahr wurde, erschien auf  _ seinen Wunsch in Lutschu ein britisches Kriegsschiff, welches die Ruhe wie-  Er  _ derherstellte und die Inseln ‚dem englischen Handel öffhéte (179—189).  * Man rtühmt deh‘ Mut der Missionare, die sich getrauen, an den Brenn-  __ punkten des Heidentums das Evangelium zu verkündigen (196). Aber ist  es wirklich Mut? Der baptistische Missionar Bion schwang sich in Indien ‘ *  S  „Wäl\1y}r_\r‘e\nd„ eings >Aheid'niscnen"Fe$Fus‘‚„'auf dun‚ Göt‚zehkarge;; und ‘pxjedig;e dom  \  {  S  S  Knpunkten des Heidentums das Evangeliıum zu verkündigen ber 1St
es wirklich Mut? Der baptistische Missionar Bıon schwang siıch 1n IndıenWäbrtnd eines heidnischen Fesues‚_ au„f den Götzenkarren un predig;e dort ;
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207) Aus dem Clau*ben geborene Kü‘hl/r;he'it? Néin‚ _ denn \Bid‘1‘1 war von
chenglıs en Polizeisoldaten begleitet. Und als Hebich seinen Angrıft auf das

Heıilıgtum VO  (a Talıparambu durchführte, da yeschah dies un dem Schutze
Von sechs Polizisten (196) Es war üblıch, da{fß sich dıe Missionare den
Göttertesten VO  [an Polızisten begleiten lNefßen Darum auch eın
Inder, die Missionare, WCILN S1e den heidnischen Glauben lächerlich machten,
anzugreiten. Der beste Schutz der Missionare 1ıst die Furcht des indischen
Volkes vor der englischen Gewalt, und der Mut der christlichen Verkündıi-
SCr 1St „der uth herrschender Europaer ö  11 ein 9 unterdrücktes,
VOLr jedem fremden Gesicht unwillkürlich erzitterndes Volk“

Erstaunlich 1St die Langmut, MIt der siıch die Heiden solche Unverschämt-
Cheiten vonseıten der Mıssionare getallen lassen ber bisweilen reißt

der Geduldsfaden doch SO War nach der Überzeugung Langhans’ „das
j feischliche Dreinfahren der Missıonare“ der tietste Grund des furchtbaren .

indischen Aufstandes VO  aa Dıie Taktlosigkeit der Mi1ss10-
LAaTIC 1STt aber nıcht 1Ur unzweckmäßig, S1€e entbehrt auch der Achtung, die
jeder sıttlıch gebildete Mensch der heiligen Gewissensüberzeugung se1ines
Nächsten entgegenbringen ‚ol] (210)... Jedes fremde Volks- un Gewissens- _
recht wırd In Indien durch die Miıssıonare mit Füßen Was
würden WIr 1n Kuropa ZCNH, wenn muselmanısche Imans Karfreitag
oder Weihnachten 1n Kirchen aufträten UN das Christentum
beschimpften? Wır würden solche Ruhestörer hinter Schlofß und Riegel

;
E

setizen
Das vierte Kapitel brınS Ausführungen über IDAS Gefühls&ewn und

die Phrase“. Zum Wesen des Pietismus gehört die gefühlsmälßig erlebte Be-
kehrung oder VWiedergeburt Der Einzelne kann cselber feststellen, ob

bekehrt iSt;, nämlich iındem seıin Gefühlsleben kontrolliert: Wenn ıch
Vergebung der Sünden fühle, bın ich wiedergeboren. Aber auch andere
Menschen sind imstande, meıne Bekehrung bestätigen. Es z1bt Missı10ns-
anstalten, die diesem Zwecke bei den sıch meldenden Zöglingen eın
ZENAUECS Examen der Gefühle un Seelenzustände anstellen. In der Lon-
doner Missionsgesellschaft 1St Z üblıch, dafß der Junge Missıonsanwär-
ter 1m Angesichte des Komitees ein Gebet sprechen mufß, VO:'  } welchem seine
Autftnahme abhängt (256) Di1ieser Frömmigkeıtsstil wird VO  3 den Miss1ona-
en nach Indien und China Die Frage; die dıe Heiden gestellt
wırd, heißt „Fühlst du die Vergebung?“ 2955 Die Massenerweckungen ın
Indien haben oft eınen sehr gefühlsbetonten Charakter, _ der sıch 1n Buß-
krampf; Durchbruch und Niederstürzen mit Geheul ausdrückt x

Diese ‚selbstgefällige Beschäftigung MILt den eigenen Empfindungen“
wırd VO  $ Langhans scharf kritisiert. Es handelt sıch hıer 188881 „den Selbst-

Areflex interessanter Gefühle“ (307), ıne „sündhafte Eitelkeit“
„ Welches Ablenken VO  e den srofßen Aufgaben des Lebens, welch Hinlenken
auf das eigene kleine 300) Die Bekehrung collte sıch doch auswırken
als organische ‚Durchdringung  des SanzeCh Menschen (265); das NCUC Leben &nsollte seinen Sd1w«erpunkt im VWıiıllen, 1ın den sittlichen Früchten hab en
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Es käme auf veränderten Lebenswandel nıcht aut strömende TITränen
Zudem sind dieseGefühlserregungen nıchts eigentümlıch Christliches;

der Schamaniısmus kennt die yleichen Zustände. He1idnische un christliche
Erweckungsszenen Üıhneln einander sehr

Auf Ce1INCN bedenkliıchen Eftekt der pietistischen Bekehrungsauffassung
Langhans noch hm Dıie Missionare vertireien die Überzeugung, da{fß

sıch auch schon Kinder bekehren können Nıcht selten tührt dieser Glaube
die Kınderbekehrung ZU Kinderdiebstahl Wenn CLE heidnisches

ınd ZUuU christlichen Glauben kommt CD da{ß die Missıonare S

SC1IHCH Eltern eintach wegnehmen (223 224)
Mıt der Phrase der Überschrift des vierten Kapitels Langhans

dıe Redeweise, WIC SIC den Missionskreisen gebräuchlich 1ST Diese Phraseo-
logıe hängt IN1IL der Bekehrungslehre INMCN ıe Bekehrung tährt WIC

C1in Blıtz herniıeder S1C 1ST 1n Wunderakt der augenblicklichen
Gefühlsaufregung den anzch Menschen umwandelt (267); S LC 1ST verm11tt-

lungslos und übernatürlich So fällt auch die pietistische Sprache W1C

1Ne Bombe 1115 Leben hineıin bleibt lebenstremd und gleichtörmig und hat
IMII der Wirklichkeit keinen Zusammenhang; solche Sprechweıise wirkt
künstlich un heuchlerisch (307—30 Es o1bt C1H6 Gesundheitsphraseologie
(„der Herr hat Grofßes uns getan“), 116 Reisephraseologıe („Gottes ONAa-
dige Führung“), N: Geschäftsphraseologie („WI1r durften liebliche Erfolge
wahrnehmen“), 11N€e Gehorsamsphraseologie, INan nıcht spricht „ I
wiıll » sondern „der Herr hat ILLE befohlen“. Es x1ibt wWweIl1ter Liebesphraseo-
logie („der liebe Bruder 1ı Hern ): Gebetsphraseologie, Demutsphraseolo-
ZIC un Segnungsphraseologie.

Dastünfte Kapıtel ı1ST überschrieben „Die Weltflucht ü der Weltdienst
Die pietistische Sıittlichkeit beruht auf dem Dualısmus (927); das heißt auf-
dem Gegensatz gläubigen Gemeinde un: bösen Welt Alles,
W Aas nıcht ZU Religiösen ı unmittelbarer handgreıiflicher Beziehung steht,
wırd als weltlich-sündig verurteilt, und die Gläubigen werden angCeWI1ICSCH,
sıch davon ternzuhalten In der Miıssıon außert sıch diese Weltrflucht
1 doppelten Orm: Dıe Missıonare sind kulturfeindlich un S1C sind
politisch yleichgültig Die christlichen Boten beschäftigen sıch ausschließlich
MI1t Gottes Wort und Gebet aber S1C verachten alle geselligen Freuden
(328); S1C betrachten Kunst un Dichtung der Eingeborenen als heidnische
Zaubereıen, Tanz und Spiel der Heiden rechnen S1e ZUr m diaboli

Die Eingeborenen werden ı die fixfertige europäische Frömmigkeıt,
WIEC S1C die Miıssıonare mitbringen, hineingezwungen, und wırd auf C111-

heimiısche indısche oder chinesische Formen und Gewohnheiten keine Rück-
sıcht NOMMCN, Der heidnische Mensch wırd gleich entwurzelten
Pflanze Aus dem Mutterboden herausgerissen und den Leiden un Freuden
SC1INCS Volkes, der einheimischen Lıteratur un Bildung entfremdet
Dieser „beschränkte Welt- un Bildungshafßs“ der Pietistenmissionare
hängt auch MI1 ıhrer soz1alen Herkunft 11. Dıie Mehrzahl der deut-
schen Missı:onare zeht us den reısen trommer Handwerker un Bauern
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hervor. An sıch wäre das eın Holz, ZUS dem Rechtes geschnitzt wer-
den könnte. Jedoch werden diese jungen Maänner 1in Klöster, die INa  z Mıs-
siONssem1ınare NECNNT, gesteckt, und dort wird jeder freie Zugwind VO  - ıhnen
abgehalten (  99—3 Den Einwand, diese angeblich ungebildeten Mıs-
sionsboten hätten doch Bedeutendes auf dem Gebiete der Bıbelübersetzung
geleistet, Ar Langhans nıcht velten. Denn in Wirklichkeit 1St 1m allgemei-
NCN dıe Kenntnis der heidnischen Sprachen be1 den Missıonaren nıcht orofß,
ıhre Bibelübertragungen sind häufig mangelhaft (349—352).

Dıie politische Askese der Miıssıonare ze1gt sıch darın, da{fß S1C fur die kon-
kreten Gestaltungen des diesseitigen Lebens (politische Freiheılt, bürgerliche
Wohlfahrt, unabhängıge Nationalkirchen) nıchts übrıg haben Dıe
Politik wiıird als dem Chrısten Fremdes erklärt, das Streben der Völ-
ker nach nationaler Selbständigkeıit wırd als fleischliche Regung einge-
schätzt Und hier 1STt die Stelle, die Weltflucht ungewollt ın den
Weltdienst umschlägt. Indem die Mıssıonare jede polıtische Änderung VE}

abscheuten und die Inder un Chinesen ZU blofßen Untertanengehorsam
erzogen, 'haben sS1e diese Völker dem rohen Wırken der diesseitigen Mächte
ausgeliefert Dıe weıßen christlichen Glaubensboten die ersten
Bahnbrecher tür die englischen Händler, W as Liıyıngstone MIt seinem Satze
bestätigt: „Wo LLUT ımmer e1n Missıonar wohnt, dahın kommen sicherlich
auch Händler“ (434, 431) Die Mıssıon 1St Vorliäuter un!| 10n1er tür die
eiskalte englische Spekulation Natürlich kannn 111a  s einwerfen, die
Verkünder des Christentums seien nıcht schuld daran, da{fß die VON ihnen
angefangene Arbeit nachträglıch von den Handelsleuten ausgenutzt werde.
Doch, AaNLWOTrTIEGL Langhans (431), S1E sind daran schuld, denn die Missıonare
hätten eben den Kaufleuten, die in jedem schwarzen Gesicht e1in Objekt der
Ausbeutung sehen, ın den VWeg ern sollen Die Inder und Chinesen sind
Heıden, aber die englischen Kaufleute in Indien und China sind Erzheiden
und haben noch mehr als die eingeborenen Völker Bekehrung nÖöt1g

Diıe Missionare auch die ersten Bahnbrecher tür die Jacken
(die britischen Soldaten) Dıi1e gewöhnlıche Stufenfolge lautet: Nr die eli-
710N, dann die finanzıelle Ausbeutung, dann die politische Unterdrückung
434) Dıie Eroberung Indiens durch die Engländer WAar 1Ne Kette VO'  3 Un-
gerechtigkeit, Verrat, Schuftereıi, Treulosigkeıit, wıe die anzZ' Weltgeschichte
nıchts Ahnliches kennt Der Opiumkrieg9 durch den Eng-
and die Chinesen gewaltsam nötigte, Häften öffnen, durch die Opium
eingeführt werden konnte, 1St „eIn Brandmal auf der Stirn Englands, das
alle W asser des Weltmeers nıcht auszulöschen vermögen” Das neuESTE

Beispiel] 1St die schändlıche Plünderung und Hinmordung Neuseelands im
Maorikrieg Im Jahre 18540 nahm diıe britische Regierung die Insel-
STuppe VO  z} Neuseeland 1n iıhren Besitz, nachdem schon vorher englische
Missionare iıhr Werk dort begonnen hatten. Die einheimischen Maorı
erhoben siıch 1857 CSCH die englische Herrschaft, wurden aber blutig n1e-
dergeschlagen.

E
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Wiederum kann mMa  3 SApCNH: Die Miıssıon 1St doch für diese Brutalitäten
nıcht verantwortlich. Doch, ENTIZSCZPNELLanghans auch hier: Dıie Missıonen
tragen diesen Geschehnissen 1 doppelte Schuld, e1INE direkte und C116
iındırekte. Indirekte Schuld: S1ıe haben Unterordnung vepredigt, S1C haben
den Blick der Missı:onsvölker auf das Jenseits gerichtet und damıt haben S1C

C dem räuberischen Zugriftf des weılien Mannes Vorschub geleistet, WI1C

erschütternd ı N! Ausspruch der Maorı ZU. Ausdruck kommt: „ Wäh-
rend WITL (unter dem Einflu{fß der Mıssıon) Zu Hımmel schauten, kamen
Ure (der Mıss1onare) Brüder un nahmen uns das Land weg“. Direkte
Schuld Die 1ssıonare die nächsten usch der Kolonialverbrechen,
aber SLC haben dazu geschwiegen Weder sind S1C >  N das Unrecht CINSC-
schritten, noch haben S1C die öffentliche Meınung dagegen aufgerufen. HäAt-
ten die Missionsleute Kampfte den kolonıialen FE201SMUS 1LLULI halb
sovıel Energıe bewährt, S1IC fortwährend ZUur Förderung ihrer TOomMMeEN
Parteizwecke entfalten solche Greue] nıcht möglıch veworden

Dıie angloamerikanischen Rassen sınd der Art WIC S$1e IMN1LT den
tarbıgen Völkern UMIMNSPLIINSCIL, nıcht besser als die Spanıer Ent-
deckungszeitalter. nd doch esteht hier C1nNn Unterschied Be1 der Unter- K

jochung Amerikas spanische Mönche und Bischöfe (Las Casas und
andere) kühn CENUg, den Eroberern 1115 (z3ew1ssen reden Warum tehlen
solche Ruter auf der protestantischen Seite? (454—45

Das tünfte Kapıtel hat W1C ZEZEIZT, die pletistische Ethik ZU Gegen-
stand Ihr Hauptmerkmal 1STt die Weltflucht Aber Langhans erwähnt noch
We1 CItere Züge. Eınmal die Gesetzlichkeit und Werkheiligkeit Es wird
nıcht die Heiligung des SanNnzeCnh Lebens gefordert, sondern das Gewicht hegt
auf SCW1SS außeren Handlungen, e auf der Sonntagsheiligung, dem
öftentlichen Beten, em Almosengeben Wenn a Ur der Miıssıon
recht Almosen spendet, 1ST mMa  S bei den fTommen hoch angesehen, uch
wenn Man übrigen die Armen ausplündert Miıt Dıckens
eriınnernden Sarkasmus beleuchtet Langhans diese Behauptung, indem
das Ende 112 Spinnereifabrikanten AUuUs Manchester schildert Er hat SE
seinen Fabriken Hunderte und Tausende nach (sottes Ebenbildgeschaffener
Kinder Jahre lang ausgebeutet, geschunden, nach Le1b un Seele verkrüp-
pSIE: Nun liegt autf dem Sterbebett und gedenkt ı S$C1IHNCIM Testament
auch der fernen Heiden. Damiıt 1STt SC1H Gewissen beruhigt, der Himmel
zeöffnet, die Famılie veehrt, und ı der Zeitung erscheinenprächtige Nekro-
loge über den selıg verstorbenen Mister Esq., „der noch seıiner
etzten Lebensstunde sıch großmüthigst der 1 Nacht und Finsternis chmach-
tenden Heıden erbarmt un endlich, den und den Psalmvers auf den Lip-
PCN, SdIi rührend Seele ı die Hände (Sottes befohlen habe“ (377—378).

Zur Ethik des Pıetismus gehört auch dıe Vergötterung der Missionare. In
den heimatlichen Missionskreisen werden dıe Heidenmissionare 1 einer uIll-

glaublichen Weise den Hımmelgehoben. och unerträglicher 1ST der
Selbstruhm der Missionare, ıhre „geckenhafte, falstafimäßige Selbstan-
betung“, wotür Langhans- Aaus den Quellen ausführliche, wahrhaft befrem-



97

dende Beispiele x1bt Dazu erklärt nüchtern, dafß Tat und
Wahrheit die Opfer der Missionare nıcht übertrieben sroß SCICH - die fixe
Stationstätigkeit ı1ST schr bequem, die Besoldung beträchtlich: die Re1-
SCIl geschehen IN1IT ogroßer Dienerschaft. Es kann also VO  — C1NCE:

Martyrıum V\d(’.1’ Sendboten keine ede sec1n (400—405)
11

Langhans hatte SC1171 Buch ı Jahre 1864 ausgehen lassen. Eın Jahr Spatcr
brachte das Basler „Evangelische Miıssıonsmagazın“ 1Ne ausführliche, rund
hundert Druckseiten umfassende Entgegnung. Vertasser WAar der Heraus-
geber des Missıonsmagazıns, Dr Hermann Gundert. Damıt hatte die Basler Z  58Missionsgesellschaft iıhren besten Mann 1ı111585 Treften geschickt. Gundert

Ur bis ’ der Grofivater des Dichters Hermann Hesse, hatte ı Tübingen
Theologie studıiert und dort den Doktorgrad erworben. Im Jahre 1836 S1115

als Freimissionar nach Indien, schloß siıch aber bald der Basler Missıon
Von 571 WAar indischer Schulinspektor IDienste der en  T —

lischen Regierung Er hat sıch besonders die Erforschung der Malajalam-
sprache verdient gemacht un: iıldete autf dem Missionsfelde, WI1Ee sich SC1IH

Schwiegersohn Johannes Hesse ausdrückt, „SOZUSASCH Cc1n wissenschaftliches
Gegengewicht den exzentrIi1s:  en Hebich“ Von 1862 bis S$CeINEM K Y  m5 aTode WAar Gundert Calw (Württemberg) der Leıter des „Calwer Verlags-
vereins“ Hesse rühmt a ıhm die Selbständigkeit des Geistes. Hervor-
stechend WAar Gunderts „Unabhängigkeit Vo  a} Traditionen un Autoritäten.
Alle relig1öse Mache un Schablone War ıhm zuwider.

Langhans hatte ı SC1NCIMHN ersten Kapitel die hohen Zahlen der Getauften
bezweifelt und außerdem ZEZEIZL, MmMit der sittlichen Beschaftenheit
der Neuchristen schlecht bestellt SCL, Gundert x1bt ıhm IMN1T folgenden Worten
Recht („Evangelisches Missionsmagazın, 1865, 30 LU Triumphiren
1ISTt I988N dabei keıin Raum gelassen. Wır erkennen d daß die eEWONNENCNHN
Missionserfolge dieErwartungen unserer Vaäter nıcht erreichen:und WECLNN WIL
von den Zahlen WCS auf die 1innNnere Beschaftenheit der gesammelten Chri-
stengemeınden sehen, können WIL uns nicht verhehlen, dafß überall mehr SA
Schwachheit als Kraft, mehr Fleisch als Geist finden ı1ST. “ Langhans hatte
Nur rund 000 bekehrte Hindus errechnet. Gundert hält diese Zahl nıcht
CLWwa für klein, sondern für eher hoch, geht also über 1€e VO Lang-
hans yeübte Kritik noch hinaus Langhans hatte das moralische Ab-
sinken der Neubekehrten MI dem Umstand erklärt, dafß die me1ısten vVonmn
ihnenaus außerlichen Gründen Christen geworden n. Auf diesen wich-
n Hınvweıs geht Gundert nıcht ä

Im Zweıten Kapitel hatte Langhans die kontessionelle Zanksucht und ıhre
VWurzel den „Dogmatismus” DSEerugt: den Heiden werden Dogmen SCDT'
digt, Sonderheit dıe Erbsünde, wobe!l <die Botschaft VO Leben
den isch tällt Man 1WAartert da{flß Gundert die dogmatische Predigt VeCL“*®*

Aufl 23 602—607

Ztschr (3 SR
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teıdige Aber das yeschieht nıcht Vielmehr SLLIMMELT Langhans MI1t folgen-
dem Satze be1 (17) Wahr 1STt dafß Christus noch 115 gepredigt
wiırd da{fs viele Mıssionare SCWISSC Dogmen EINSECITLE kultiviren sıch
INIT der Erklärung der geoffenbarten Wahrheit leicht machen Zu diem
schweren Angriff VO  a Langhans Z der Bevorzugung der Erbsünden- und
der Vernachlässigung der Heıiligungslehre nı Gundert keine Stellung
Gunderts AÄAntwort auf die Vorwürte betreftend die kırchliche Zerrissenheit

Missionsgebiet 1STE zwıiespältig Einerseits beklagt die wachsende Kon-
fessionalısıerung (189); anderseıts erklärt C da{f die Spannungen neuerdings
nachgelassen hätten

Im drıtten Kapıtel hatte Langhans un besonders reicher Anführung VO  3

Beispielen das taktlose Vorgehen der Mıissionare, iıhr Eindringen die
Häuser, ıhre Beschimpfung des He1identums getadelt Gundert ßr sıch ıcht
auf einzelne Fälle CIN, schreıibt aber allzemeıin „ Wahr 1ST da{ß manche akt-
losıgkeiten vorkommen (17) Damıt bestätigt dafß Langhans 1NC
schwache Stelle verührt hat Langhans hatte die Aufidringlichkeit der Mi1sS-

(sottes begründet DasS$1O0ONAare IN ihrer Auffassung der „ I’ranszendenz
He1dentum 1LSTt ec1in wıdergöttlich un bietet dem Mıssıonar keine Anknüp-
tungspunkte. / diesem yrundlegenden theologischen IThema Aäußert sich
Gundert nıcht.

Im vierten Kapıtel hatte Langhans „Das Gefühlswesen un die Phrase
aufs Korn IM! Die Ausführungen über die Phraseologiıe sind Gundert
Aaus dem Herzen gesprochen Er schreibt (16) Meisterhaft 1LST besonders
C1NC (Langhans’) Persiflirung der pietistischen Phraseologie dıe Reisephra-
SCH1, Wetterphrasen, Gesundheıtsphrasen, Geschäftsphrasen, S16 werden alle
IMI vielem Wıtz un unleugbarer Wahrheit verhöhnt. Wie treftend wırd dıe
Gehorsamsphrase IN ihren sauersuüufßen Wenn un Aber, ihren halbverdeck-
Cn Vorbehalten geschildert; und @s  ber dıe Gebets- Segnungs- un Demuths- DD UD AD D nphraseologie 1ST vıel Wahres SCSARQT daß keıin ehrlicher Christenmensch die
Predigt lesen kann, ohne SC1I1LC Brust schlagen Auch MI1t Langhansens
Krıtik des Psychologismus (Glaube Gefühl) 1STt Gundert Wesentlichen
N: Gundert emerkt (5Z) Berechtigt 1ST die Polemik SESC C1in Gefühls-
christentum. das die einfache Prüfung des Herzens vermittelst der Früchte
durch irgendwelche Überschwenglichkeiten 111 Cc Freilich möchte
Gundert dıe Erweckungen nıcht 111 Bausch und Bogen ablehnen, WIC Lang-
hans LUt Denn der Mensch hat auch 116 impulsıve Seite, un (SOFt. VL
schmäht nıcht SlCh ıhr ebenso herabzulassen un den Menschen WI1C
durch E1 Fieber schütteln. Es mufß aber solch gefühlsbetonter Bekeh-
runs das „vertiefende VWOort“ dazukommen, damıt SIC ZSCSCHNET SC1 (24) In
bezug auf C1I1C bestimmte Massenerweckung widerspricht Gundert Langhans.
Es 1SE die Erweckung VO  3 Tinnewely ı Indien. Langhans hatte SIC als C5E=

tolglos bezeichnet WAas Gundert, der M Gebiet yearbeitet hat be-
(923) Die VO  e} Langhans So  ICNn „Kinderdiebstähle die Ver-

bindung MI1t den Kıinderbekehrungen tatsächlich zuweılen vorkommen, will
Gundert nıcht rechtfertigen Er o1bt 1ber bedenken, da{ Umstände e1ln-
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treten kii'5nnen‚ der Missı:onar dazu mithılft, einen Drn vachschden Jun-
gen Menschen, der zum Glauben gekommen ISt: seinen heidnischen Eltern
wegzunehmen. Gundert selbst 1St einem solchen Fall beteiligt ZEWESCH.

ich damals das Rechte getroffen, Mag zweiıtelhaft se1n; iıch ylaubte
ZUuUr Zeit“

Langhans’ Fa Kapiıtel „ Weltflucht un Weltdienst“ bespricht Gundert
austührlichsten. Den Vorwurf, die Miıssıonare seı1en bildungsfeindlich,

aflst ın dieser Allgemeinheıit nıcht gelten. war 1St C555 wahr, „dafß VOIN

einıgen Miıssıonaren der Werth gründlicher und tortwährender Bildung le1-
der noch verkannt wırd“ (4D) aAber anderseıts mu{ß doch anerkannt werden,
daß der Anstofß Bibelübersetzungen, einheimischen Schulbüchern und
Zeitschrıiften VO  a den Missıonaren ausging, wobei am Anfang naturgemäßßs
manches unvollkommen WAar Miıssıonare FCYs Möglıng Hs a haben auch
ZUuUerst die Drucklegung iındischen poetischen der philosophischen Schrift-
tums gedacht; Gundert selbst hat malajalische Dichter herausgegeben
Langhans hatte die Missionare der „Europäisierung“ des Missionsgebietes
bezichtigt. Dı1ie Erwıderung, die Gundert auf diesen Einwand 1bt, 1St nıcht
einheitlich. Er 1St autf der eınen Seıite damıt einverstanden, da{fß das, W das 1in
eiınem heidnischen Volke „naturwüchsig“ {St. geheiligt und nıcht ausgelöscht
werden soll, un erwähnt darum lobend den einzelnen Fall der Gemeinde
Mudelur in Indien, die Palmweinernte MmMI1t einem evangelıschen (sottes-
dienst eröftnet wird, und also eine bodenständige Verrichtung verchrist-
ıcht LSTt (99) Auft der anderen Seıte begrüßt Gundert, daiß 1n Indien
christliche Kırchen 1n abendländisch-gotischem Stil gebaut werden. Einerseıts
berichtet MIt Zustimmung das Einzelbeispiel des Schismas einer Christen-
gemeinde 1n Tinnewely (Indıien), welche dıe europäischen ıußeren Formen
abstreifte, sıch 1ne iındische Färbung geben (98) Aber auf derselben
Seıite lesen WI1r dann wieder: „Gewiıß nämlıich yehört die Unterwerfung

‚e1ne hıstorisch gewordene (gemeint ist.: europäische) Kirchenordnung
der nothwendigen Zucht eiınes Missionsgebietes. So hatte die Romanı-

sırung der Deutschen durch anglosächsische Missıonare nıcht DUr ine ZeEW1SSE
Berechtigung; S1e WAar die gottgeordnete Zuchtanstalt, durch welche WIr aut
die volle Freiheit des Evangeliums vorbereıtet werden sollten.“

In der Verurteilung der kolonialen Eroberungen und Gemeinheiten stımmt
Gundert MmM1t Langhans selbstverständlich überein. Der Opiumkrıieg bleibt
eine Schande (18) 1€ Eroberung Indıens bestand Aus iıner Kette VO  a Ver-
brechen 38) Den Folgen seliner Sünden wırd England nıcht entrinnen kön-
nen 18) Aber auch die Kolonisation Australiens und Amerikas muf{fßs VO

christlichen Standort Aaus verworfen werden (18) Langhans hatte sıch SC-
wundert, dıe protestantischen Miıssıonare angesichts dieser Ungerech-
tigkeiten stillschwiegen. ber dieses Thema yeht Gundert ohne ıne Bemer-
kung hinweg, 1I1NSO mehr betonen, da{fß (1n Indien) das Ergebnis der
englischen Kolonialherrschaft yünst1g SCWESCH S@1. D1e Kolonisierung hat
Indien den Frıeden, das Steigen der Güterpreise, die Kanalisierung der Flu{fß-

mündungen und andgne Vorteıle eingebracht (44) Es WAar darum eın lück



für die Inder, daß der Aufstand on 1857 zusammenbrach (46) Langhan-
SCI15 KJase, die Miıssıonare gegenüber der bürgerlichen Wohlfahrt der
eingeborenen Völker yJleichgültig, bestreitet Gundert ML dem Hınwelis, die
Witwenverbrennung und die Kıinderopfer 1ı Indien M1SS10NAarı-
schem Einflufß verboten worden, die Mıssi1on habe also ı diesem Falle
7zweifellosen „Z1vılisatorischen Fortschritt“ herbeigeführt (36) Den Einwurt
Langhans die Mıssıonare gegenüber dem politischen Freiheitswillen
der Eingeborenen interesselos, äßt Gundert unbeantwortet Langhans hatte
den Missı:onaren geraten, ZUerst die weıßen Kaufleute und Kolonisten, diese
Erzheıiden, bekehren Dazu erklärt Gundert das SC1 bereits hohem
aße geschehen S52 Es War der edle W ılliıam Wilberforce, der Anfang
des Jahrhunderts das englische Parlament veranlaßte, Pfarrer ZUr Be-
reuung der Kolonisten nach Ostindien senden (40) Seither ı1ST (nach der
Beobachtung Gunderts) ı der relig1ösen Haltung der Engländer 1ı Indien
eine merkbare Besserung eingetreten (39) ber die von Langhans JS

A Verhimmelung der Missıonare 1ST Gundert ebenso entrüstet WI1C Lang-
hans selber (17) Langhans’ Berechnung, da{fß die englıschen und amerıkanı-
schen Missionare jahrlich rund 300 Dollar, w 4s 1865 SEr 7500 Aaus-

machte, als Gehaltr bekommen, wird VO  5 Gundert 1 wesentlichen bestätigt.
Die deutschen Sendboten leben bescheidener 177 Aut die VICL Beispiele
gesetzlıcher pietistischer Ethik (Fasten, Sabbatheiligung, Almosen, Beten)
geht Gundert nıcht CIH:

Die Entgegnung Gunderts auf den Langhansschen Angriff hat yleichsam
Nen doppelten Boden Man mu{l S1C zweımal lesen, S1C Zanz VT“
stehen. Beım erstenmal wırkt die Antwort Gunderts als Protest, als gehar-
nischte Abwehr. Die Ausdrucksweise 1ST mißbilligend, teilweise geradezu
herabsetzend. Seitenlang werden einzelne der VO  3 Langhans gemachten An-
gaben kritisch zergliedert. Zugeständnisse äßt Gundert NUur Rande-1117

fließen. Be1 der z weıten Lesung ändert sıch der Eindruck. Man beobachtet
Je daß Gunderts breite Auslassungen sıch NUur auf Nebensachen
beziehen. Wo jedoch flüchtige Zugeständnisse macht, da betreffen S1EC das
Wesentliche. Das haben WITLIL Vorhergehenden yesehen. Der Ton 1ST also
kritischer als der Inhalt. Die grollende Begleitmusik WAar für Gundert offen-
bar 1UrS Miıttel, SsSC1nNn grundsätzliches Einverständnis MmMI1t Langhans
nach außen dämpfen und 1abzublenden.

StellenWIr Gunderts Urteile über Langhans noch einmal kurz us  b
S1e lassen S1 drei Klassen einteilen. Erste Klasse: Ja und Nein-Urteile.
Es handelt sich die tolgenden: Der Konfessionalismus auf den Miss1i0ns-

e teldern 11St CI Schaden, aber BT hat sıch neuerdings gemildert; Erweckungen
können fruchtlos SCHNH, aber vab auch solche, die geistliches Gewicht hatten;

x1bt bildungsfeindliche Miıssionare, aber Man dart nıcht gegenüber allen
diesen Vorwurf erheben: sıcher ol] der Mıssıonar einheimische Formen
und Sıtten anknüpfen, aber 1nNe ZCWISSC EKuropaisıerung (z Kirchen-
bau) 1SEt verantworten;die EroberungIndiens War C1N€C Ser1ie VO  3 er
brechen, 1aber das Ergebnis der englischen Kolonialherrschaft i Indien.war



eın günstiges; 4  Missionare. haben “tat'sä.cill‘id;1 Kinderdiebstähle Eegangen‚ aber
S$1e€ ylaubten, damıit 1m Recht zu sSe1IN; die,weıßen Kaufleute un Kolonisten
im Missionsgebiet yeben eın schlechtes Beispiel, aber s1e haben sich gebessert.

Zweıte Klasse: Ja-Urteile. In folgenden Punkten stimmt Gundert mıt
Langhans Der außere Missionserfolg 1St nıcht oroß; die sıttlıchen
Früchte der Mıssıon sind, auts Ganze vesehen, maßıg; 1n der Verkündigung
stehen die Dogmen 1 Vordergrund, Christus selbst aber mu{ zurücktreten;
CS werden VO'  3 seıten der Miıssıionare viel fromme Phrasen yedroschen;
das Gefühlschristentum regıert; den Sendboten 1St eın oft taktloses Vorgehen
vorzuwerfen; die angelsächsischen Missionare sınd reichlich besoldet un
bringen keine Opfter; die Verherrlichung, deren sich ‚dié Missionarg be1 der
Heimatgemeinde erfreuen, 1St übersteigert.

Dritte Klasse: Indirekte Bejahung. Sıeben schwerwiegende Einwürte von

Langhans läßt Gundert unbeantwortet. Das kann nıcht 'uS Raumnot DC-
schehen se1nN. Denn Gundert braucht undert Seiten für seine Erwıderung,
und diese undert Seıiten hätten für eiıne Behandlung der eben SCNANNLECN
sıeben Einwände gyenügend Platz geboten. ber Gundert schweigt. Offenbar
e11ß nıchts dagegen N, 111 aber auch nıcht eXpress1s verbis —-

stimmen. Er bleibt u  9 obwohl sıch, Ww1e ZESAZT, um besonders scharfe
Angriffe andelt. Langhans hatte behauptet: Dıe meısten Heıden nehmen
das Christentum nur Aaus ıußeren Gründen d die Mıssıionare vernachlässı-
SCh die Botschaft VO  a der Heiligung un betonen einseıt1g die Lehre von der
Erbsünde; die VOo  $ den Missionaren gelehrte Ethik 1STt asketisch-gesetzlich; Z
den Kolonialverbrechen haben die Missiıonare geschwıegen; s1e haben für den
politischen Freiheitswillen der eingeborenen Völker überhaupt kein Mer-

v : « ständnıs; durch die Tore, dıe die Missıon aufgetan hatte, sınd die amer1-
kanische und englische Habgier eingedrungen. Zu allen diesen schneidenden
Behauptungen außert sich Gundert 1n seiınem weitläufigen Artikel nıcht und
damıt bejaht s$1e indirekt. Hıer gilt Quı 9 consentire videtur.

Gunderts Zurückweisung der Langhansschen Kampfschrift WAar betitelt:
„Die Miıssıion VOT dem Richterstuhl der Immanenz.“ Damıt War Langhans
der Glaube an einen transzendenten Gott abgesprochen. Nämlich 1in der
Überschrift. Im Aufsatz cselber hat Gundert diesen Vorwurf, der in der "Tat
ungerechtfertigt WAalL, nıcht mehr aufgenommen. Der 'Titel gehörte also Z.UI

polternden Begleitmusik. Der Inhalt der Wiıderlegung 1St Za nıcht wiıder-
legend, sondern 1n den entscheidenden Punkten zustimmend. Langhans hat

das noch selbst MIit Genugtuung festgestellt. Im Jahre 1866 ieß eın
zweites Buch erscheinen: „Pietismus und zußere Mıssıon vor dem Rıchter-
stuh] ihrer Vertheidiger“ (426 Seiten!), sich mit den Kritikern seınes

D ersten Buches, vorzugswelse mit Gundert, auseinandersetzt. Er erklärt, da{fßE  eiv’nv ‘g-ür1.5£ige;é‚; ‘Miésio‘r‘lare’‚‘;h‘äflaex‘1 ;SlSäi('illidi ‘Kin'déx‘;d‘i"eßstäh\le Bégafigén; äbe%  sie glaubten, damit im Recht zu sein; die,weißen Kaufleute und Kolonisten  im Missionsgebiet geben ein schlechtes Beispiel, aber sie haben sich gebessert.  Zweite Klasse: Ja-Urteile. In folgenden Punkten stimmt Gundert mit  Langhans zusammen: Der äußere Missionserfolg ist nicht groß; .die sittlichen  Früchte der Mission sind, aufs Ganze gesehen, mäßig; in der Verkündigung  stehen die Dogmen im Vordergrund, Christus selbst aber muß zurücktreten;  es werden von seiten der Missionare zu viel fromme Phrasen gedroschen;  das Gefühlschristentum regiert; den Sendboten ist ein oft taktloses Vorgehen  vorzuwerfen; die angelsächsischen Missionare sind reichlich besoldet und  1  bringen keine Opfer; die Verherrlichung, deren sich.di'e Missiongrg bei der  Heimatgemeinde erfreuen, ist übersteigert.  Dritte Klasse: Indirekte Bejahung. Sieben schwerwiegende Einwürfe von  Langhans läßt Gundert unbeantwortet. Das kann nicht aus Raumnot ge-  schehen sein. Denn Gundert braucht hundert Seiten für seine Erwiderung,  und diese hundert Seiten hätten für eine Behandlung der eben genannten  sieben Einwände genügend Platz geboten. Aber Gundert schweigt. Offenbar  weiß er nichts dagegen zu sagen, er will aber auch nicht expressis verbis zu-  stimmen. Er bleibt stumm, obwohl es sich, wie gesagt, um besonders scharfe  Angriffe handelt. Langhans hatte behauptet: Die meisten Heiden nehmen  das Christentum nur aus äußeren Gründen an; die Missionare vernachlässi-  gen die Botschaft von der Heiligung und betonen einseitig die Lehre von der  Erbsünde; die von den Missionaren gelehrte Ethik ist asketisch-gesetzlich; zu  den Kolonialverbrechen haben die Missionare geschwiegen; sie haben für den  politischen Freiheitswillen ‚der eingeborenen Völker überhaupt kein Ver-  }  (  ständnis; durch .die Tore, die die Mission aufgetan hatte, sind die ameri-  kanische und englische Habgier eingedrungen. Zu allen diesen schneidenden  Behauptungen äußert sich Gundert in seinem weitläufigen Artikel nicht und  damit bejaht er sie inditekt. Hier gilt: Qui tacet, consentire videtur.  _ Gunderts Zurückweisung der Langhansschen Kampfschrift war betitelt:  —_ „Die Mission vor dem Richterstuhl der Immanenz.“ Damit war Langhans  _ der Glaube an einen transzendenten Gott abgesprochen. Nämlich in der  Überschrift. Im Aufsatz selber hat Gundert diesen Vorwurf, der in der "Tat  ungerechtfertigt war, nicht mehr aufgenommen. Der Titel gehörte also zur  ‚polternden Begleitmusik.. Der Inhalt der Widerlegung ist gar nicht wider-  legend, sondern in den entscheidenden Punkten zustimmend. Langhans hat  — das noch sselbst mit Genugtuung festgestellt. Im Jahre 1866 ließ er ein  zweites Buch erscheinen: '„Pietismus und äußere Mission vor dem Richter-  "stuhl ihrer Vertheidiger“ (426 Seiten!), wo er sich mit den Kritikern seines  _ ersten Buches, vorzugsweise mit Gundert, auseinandersetzt. Er erklärt, daß  _ Gundert, bei allem entgegengesetzten Schein, doch in den Hauptsachen mit  ihm (Langhans) übereinkomme. Langhans findet diesen Umstand „von weit-  s  ‚ tragender Bedeutung‘f S92  }  v  de;1 i(enne:  1  _ So ist es in der Tat. Dr. Hermann Gundert, einer der führen  $  gen Missionswesens, der Herausgeber des „Evangelischen Missions-  1  fltfs vdarr.nali  M  S  äGundert, bei allem entgegengesetzten Schein, doch in den Hauptsachen mıiıt
ıhm (Langhans) übereinkomme. Langhans findet ; diesen Umstand „von weıt-

tragender Bedeutung“ (S 192) den Kenne:Do 1St C 1n der Täat Dr Hermann Gundert, iner der führen
gen Missıonswesens, der Herausgeber des „Evangelischen Miss10ns-des damalı
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Magazıns selbst ehemaliger aktıver Mıssıionar, zıeht Aaus, u den Anklagen
des Berner Theologen ENILZEZSCNZULFELCN. Wır VO  — seıten Gunderts
1Ne ewußte entschiedene Verteidigung der Mıssıon. Das WAar sicher auch

Absicht Aber die Kritik verwandelt sich 1116 Bestätigung Gundert
kann nıcht anders als die VO.  a Langhans aufgezeigten Fehler zugeben. Er
Cut vorsichtig SC1MN Ja 1SE teıls Zanz, teıls halb, teils direkt und teıls
indirekt aber Grunde billıgt die VO  w SC1H11EIN gner bezogene
Haltung. Gundert WagL den Autstellungen VO.  a Langhans keın
rundes eın! Das 1ST einNnerSseIts überraschend 1ber be] näherem Zusehen
doch nıcht verwunderlıch Denn einmal]l hatte Langhans SC1INCN Vorstoß
yewıissenhaft un einläflich 1Gr soadann Wr Gundert CI klar-
blıckende, wissenschaftlich gerichtete, allem neupiletistischen Draufgängertum
abholde Persönlichkeit er Graben zwıschen den beiden Männern Wr nıcht

tief WI1IC zunächst scheinen mochte

111

Zıiehen WITr 1U  —$ dıe Summe A4us den VO  3 Langhans vorgebrachten und
VO Gundert wesentlichen beglaubigten Anschuldigungen. Dıie protestan-
tische Heıdenmission hätte die Pflicht gehabt ausschließlich Christus AL

kündiıgen, und WAar SX da{(ß Christus, der Wirkung der evangelıschen
Predigt hätte 11 das iındische und chinesische Wesen eingehen können. Das
Evangelıum hätte Asıen C11C asıatısche Färbung annehmen INUSSCHL, WI1€

Europa 111C europäische Färbung bekommen hatte Den Chinesen C111
Chinese den Indern C1iN Inder Statt dessen Lrug der Mıssionar der
westlichen Christenheit gyeformten Leitbilder nach China und Indien hıneın:
Kirchen wurden Asıen der Stilform yebaut W1€e S1C der Zzweıitfen
Hälfte des etzten Jahrhunderts be1i uns UÜbung WAar also neugotisch oder
neuromanısch als ob 1IC chinesischen der indischen Baustil vegeben
hätte (ES 1ST bezeichnend dafß Gundert diese Verpflanzung der europäischen
Kirchenbauformen ach Asıen verteidigt) der Gottesdienst den asıatiıschen
Christengemeinden wurde dem heimatlichen nachgebildet, die Gebete, 1L.1e-
der, Melodien wurden Aaus Europa und Nordamerika bezogen, die Liturgıe
wurde die englısch-anglikanische, säachsisch- lutherische oder schweizerisch-
reformiıerte angelehnt;: die kontessionelle Zersplitterung des Protestantismus
wurde nach Asıen CXDOFTIET, W as sıch als e1in besonders yroßes Hemmnı1s
des Bekehrungswerkes sollte.

Die remden Religionen wurden VO vornhereın, bevor Ina  e) S16 rıchtig
kannte als Teutelswerk verdammt Eıne irgendwie Auseinander-
SCEITZUNS des Miıssıonars MI1t der ZEISLISCN Überlieferung Asıens kam nıcht
Gang, un darum wurde das Evangelıum nıcht wirklich die Sprache (d

den Gelst) Chinas un Indiens übertragen Der Gedanke daß die OSTt-
lichen Christen Frömmigkeıit Kult, Theologie ECISCNCN Weg
finden müfßÖten War den Mıiıssıonaren oftenbar gänzlıch tremd Die eUro-
paısche Formulierung der biblischen Wahrheit hielten 51C tür die EINZ1IS

A  G
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richtige und endgültige. Die Vöiker A Battan einfach diese westliche
Gestalt des Christentums entgegenzunehmen. Man nın das die Verabend-
länderung (Europäisierung) oder Verwestlichung der Missıon; noch besser
spricht amn VO  S Kolonialısmus auf kırchlichem Gebiet. Denn W1€e ım etzten
Jahrhundert die Staaten Europas die anderen Kontinente der europäischen
Vorherrschaft unterwarfen, unterstellten die Miıssionare die überseeischen
Völker dem westlichen Christentum. Beidemale der yleiche nalıve Opti-
M1SMUuUS, das gleiche problemlose Überlegenheitsgefühl, die gleiche Selbst-
sicherheıt und Zudringlichkeit. Sıcher WAar be1 der VOo  } Langhans 11
gerten Taktlosigkeit der Glaubensboten echter Eiter 1mM Spiel, 1aber dieser
Eiter WAar doch MItTt dem Dünkel des weıßen Mannes, der überzeugt
Wal, da{ß dem Christentum Europas dıe einmalıge Vorrangstellung —

komme. Die Folgen dieses Europä1smus sind ekannt Der Mensch des
(Ostens empfand die cAhristliche Botschaft als einen Bestandteıl der westlichen
Bıldung und als ine Begleiterscheinung der Kolonialepoche.

Dieses Getfühl mufite durch das Bündnıis, das 1mM Jahrhundert Miıssıon
un Kolonialpolitik miteinander eingıngen, noch verstärkt werden. Es 1St S
W1€ Langhans SagQt, daflß die Missıon vielerorts der Kolonialpolitik den Weg
bahnte. Das geschah ungewollt, un: INa  ; darf daraus den Missıonaren keinen
Strick drehen. Anders 1St das Verhalten der Mıiıssıonare beurteilen von

dem Augenblick d die kolonialen Eroberungen einsetzten. Diıe O
stantıschen Missı:onare haben gegen den Raubgeist der Kolonialmächte keınen
Protest eingelegt; S1C haben den Ruchlosigkeiten, die VO  . den EroberernE &A  ® ..  DE begangen wurden, gyeschwıegen. Damıt aber haben die christlichen Boten das
Evangelıum unglaubwürdig gemacht. och die Verbindung 7zwischen olo-
nıalısmus un Mıssıon WAar noch n  * Dıiıe Mıssıonare ließen sıch VO  [a} den
Kolonialobrigkeiten schützen, s1e stutzten siıch also auf die europäischen
Machthaber und auf deren Gewalt. Dı1e Heiden waulsten, da{fß die Antastung
eınes Missıonars ZAE Kriıege tühren konnte: der europäiische oder amer1-
anısche Missıonar gyalt als e1in „Pulverfafß‘ Es scheint, da{ß den Sendboten
das Problematische dieser Verquickung VO  $ Missıon un Politik nıcht ZU

Bewußtsein kam; auch ihnen, w1e allen anderen VWeıißen, WAar das koloniale
Denken iıne Selbstverständlichkeıit; VO  ‘ manchen Missıonaren wurde dıe L1
sammenarbeit der Missıon miıt der Kolonialmacht o  d rel1g1Ös verklärt
und yedeutet. Daher u  hrt auch das Unverständnis der Miıssıonare CN-
u  n  ber dem Versuch der Kolonialvölker, die Herrschaft des estefis abzu-
schütteln. Gundert spricht hier für viele, WCIINLN er die brutale Niederwerfung
des indischen Aufstandes vonTbegrülßßst. Für das leg1time 7ie] der
Unterdrückten, die .dıe politische Freiheit erringen wollten, hatte keın
Gehör Diıie Mıssıon Hat; W1€e ZESABT, den Schutz, den ihr die Herrschaft der
Weıißen bot, gEeErNC angeNOMMECN. Auf der anderen Seite 1St der MiSss10ns-
arbeit durch diese Herrschaft orößter Schaden erwachsen, nämlıiıch durch dıe
Sittenlosigkeit un relig1öse Gleichgültigkeit der Kolonisten und Kolonial-
beamten. Das Zeugn1s des Mıssı:onars wurde durch die Lebensführung der
übrigen VWeißen, die doch alle vetaufte Christen WarcNh, fortlaufend wıder-



Aber mIt dıesen weißen „Heiden sınd die Missionare sehr schonen
um  n  en

Das usammenwirken VO.  i Miıssıon und Kolonialpolitik wurde tür die
Sache der Missıon schweren Belastung. Einmal weil die Nıchtchristen
den Eindruck mulßisten, da{ß dıe Missionare 1 Dienste der Kolonial-
macht stünden. Die Vorstellung, das Christentum SC1 1nNe Angelegenheit des
VWestens, wurde dadurch bekräftigt Sodann sagten sıch dıe Asıaten, WI1C u15
vieltfach bezeugt 1ST Die Christen reden VOIMM heiligen Ge1st aber Wirk-
ıchkeit glauben S1IC nıcht Inn; ‚On hätten S1IC iıhre Lehre nıcht
dem Schirm iırdischer Mächte Asıen ausgebreitet Tatsächlich hat die Mıs-
S10MN Jahrhundert asıatischen Raum nıcht nur MItTt SEISTISCNH, reli-
E }OSCIT]. Mitteln geworben, sondern auch weltlichen, politischen Stützen
ihre Zuflucht M'

ber den wundesten Punkt haben WITL damit noch nıcht angerührt. ıcht
bloß das Missıonsverfahren, sondern die Botschaft selber, die die Missionare
nach Asıen brachten, WAar antechtbar. Sündentrost wurde den Heıiden V1

kündet, aber nicht die neuschaftende raft des Evangelıums. Di1e icht-
christen wurden nıcht die Freıiheit der Kinder (Ottes, sondern 1ine
nNneue Gesetzlichkeit hineingeführt (Moralismus). Der Glaube wurde (nach
pietistischer, richtiger: neupietistischer VWeıise) M1 dem Fühlen gleichgesetzt
(Psychologismus). SO bekamen die Chinesen und Inder <  a} der christlichen

1 WahrheitC1inNn schiefes Bild Es kam keinem echten Gegenüber von christ-
lıcher Frohbotschaft un heidnischer Relıgion.

Das IST also „das große Jahrhundert“ der Mission, das „Missionsjahr-hundert“ (wie INan die E1t VO  z} 1800 bıs 1900 der Kirchengeschichte
nennt) VO  a NnNen besehen. Gewaltige Krifte wurden von seıten der Miıssıon
1in den Kampf ' gyeworfen, aber die Umstände und Bedingungen, un denen
sıch der missıonariısche Großangriff vollzog, fragwürdig. Darum 1St

aller aufgewendeten ühe eın dürftiges Ergebnis herausgekommen.
„Von der Bevölkerung Asıens 1STE C1in Bruchteil ' christlich SE
worden. c z

Heute hat sıch die Stellung der Mıssıon Kolonialismus und Europä1smus
veäindert. Der Bund zwiıschen Mıssıon und Kolonialmacht wiırd abgelehnt;
die Cc1in europäiısche Auffassung des Christentums wırd verworfen. Woher
rührt dieser Wandel? Er ı1ST dem ruck aAußerer Verhältnisse zustande-
gekommen.Das Kolonialsystem 1ST zusammengebrochen; MI der Herren-
stellung des weıißen Mannes 1STt Ende Daraus haben die Missionare
die Folgerungen SCZORZECN: S1C rückten von der Gutheißung der Kolonial-
politık un VO  3 der Verabendländerung aAb Sıe ınkten also hinter den
weltgeschichtlichen _Geschehnissen her Aber gab einmal 1'  mM'  9
mMutıgen Kritiker, derden politischen Umwälzungen WwWeIit vorauseılte: Ernst
Friedrich Langhans hat schon VOr bald hundertJahren die Verwestlichung,

n
So der katholische Miıssıonswissenschaftler Thomas Ohm auf 174 seines

Buches „Asıens Kritik abendländischen Christentum“ (München) 1948

p



S

F  S z  va bal AI „  C
r  Y  C

ba
F

v r
' P $ un di dileG ‚8 S

A des S10Nsbetr ErC P sche enk mb Aschonun5lo bl ellt ut«c W das Mm1S r1 ruch
v Af

z  1r besser frühbe 1Stund Warnungen eın Lang ans

Ges lechter verstehen, erschien MI1r angebracht, dı Stimme des Berner
v

Afarrers, „Schweizer in noch einmal ı1Erinnerung
L Na

y%  s
Sa

>

-&

1 M ” N £  %

p
i® S

VEn  VEn
o a

-
H  v A

.r

1
A

‚3A
Ka

r

U 18

SW 4
p

v , FE XS
s A %; e

4M
A 3  ö

Y \
VE

N
p..s

UES
r  Sn

E \ pf N L

p
N

Sn
%:

g arln

L
U

g «Aa
Ar

z

7

Ü
AFn

e
n

Cr
ABT a

DÖ
S E

K i
x e

Ar 4O
A

S E  E  W A

. Ae An nra
O  O a eS e Nr

bır - S y

A
—.An 4ö .. HUE AaAe

n i
De  P SA $ Z S  en—— a y

Na
vr,



7  FE

\

Zu den Anklagebeschränkungen, insbesondere
wegen Infamie, iın den Capitula AngilramniE

Von Georg May

Inh alt, Quellen, Entstehung und Verfasser
E der Capıtula Angılramni

Inhalt:
Kaum eine Sache hat die pseudo-isıdorischen Aälscher lebhaft beschäftigt w1e

die Abwehr der Anklagen insbesondere o}  5 die Bischöfte. Sie suchen Strafsachen
5 Geistliche dem kırchlichen Gericht vorzubehalten und S1e den Schutz
eınes geordneten Vertahrens stellen, WEn CS schon ıcht möglich ist, Anklagen

S1e überhaupt vermeıden.1 Dieser Tendenz dienen uch die 71 sogenanntene  C Capıtula Angilramnı,* die 1n manchen Handschriften in WEe1 Reihen 51 bzw. 20
Kapitel geteilt sind.® Sie befassen sich fast ausschlie{fslich mit den Anklagen C} die
Geistlichen, insbesondere die Bischöfe.* Man kann S1e eshalb geradezu als
eine Straiprozeißordnung für das Anklagevertahren Bischöfe 1n bekannter
pseudo-isıdorischer Tendenz bezeichnen.®

Quellen
Als Steinbruch tür seine Mosai*kar-béit diente dem Vérfasser ıne beträchtliche

Zahl VO  3 Quellen. Es sind der Codex Theodosijanus in der Fassung der Epıtome
Parıisiensis und der Epıtome Aegıidil, die Sentenzen des Paulus, W1e SE ım B re-

D Fournier-G. Bras, Hıstoire des collections cCanon1ques occident depulsJes fausses decretales Jusqu’au decret de Gratien, voll. (Parıs F931/1932) 142
2 Zu dem echten Angilram, der mıt  d den ihm zugeschriebenen Kapiteln nichts

tun hat, vgl LThK I2 545
benutze die Ausgabe VO!]  - Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae

Capıtula Angilramni (Leipzıg 755—769 Vgl 'ber die Bemerkung ZU ext
der Capitula Angılramni 1n Seckel Fuhrmann, 1e Zeıle Pseudoisidors,
die Hadriana Rezension: der Dt Akademie der Wıss nschaften Berlin, Klasse
für Phil., Gesch., Staats-, Rechts- Wirtschaftswiss., Jggg 1959 Nr. 4,

Seckel ın XVIS 2938 Fournier-Le Bras 142; DD  eS 525
5 Seckel 1n Neues Archiv 5) 63 Vgl Heftele, Über den eN-

wärtigen Stand der pseudoisidorischen Frage: Theologische Quartalschrift585 Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 116 (Berlin 539 sieht den
weck der Capitula Angılramni darin, Anklagen Bischöfe möglichst l a

schweren und das Urteil ber s1e ausschließlich dem geistlichen Gericht ZUZzuweilsen. DF

Z  Z  E S  $
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107p1 ngi
enso benutzt 1St w1e€eViarium Älaricianum enthälten sind, wobel die Interpretation eb

der Tezxt, die Lex Visigothorum, kanonische eXte Aaus der Dionysio-Hadriana und
der Hıspana Gallica Augustodunensıs, das Constitutum Sılvestr1, die Hıstor1i1a tr1-
partıta des Cassiodor, die Synonyma und die Etymologiae des Isıdor Von Sevilla,
eın Brief des Proklus von Konstantinopel Domnus VvVon Antiochien und die Sen-
tentiae des SEeXtUSs Pythagoricus.®

Entstehung
Die Capıtula Angılramn] sind hne Benutzung Pseudo-Isidors un hne nach-

trägliche FEinschübe Aaus ıhm angefertigt und VO:  e} Pseudo-Isidor neben Benedikt
Levıta und neben den Originalen als Stoft verwertet Eınen yroßen eıl der
Kapitel hat Pseudo-Isidor in den Dekretalen des Ps.- Julıus (ed Hinschius 467ss.)
un: Ps.-Felıx 11 (ed Hins  1US 485ss.) der Synode VO  - Nıcaa untergeschoben.‘

Zwischen Benedikt Levıta und Angılram scheinen mehrschichtige Hın- und Her-

benutzungen stattgefunden haben.® Jedoch steht Angılram regelmäfßi1g den Quel-
len näher.?

Mıt echt werden die Capıtula Angilramni als Vorläufer der pseudo-isidorischenSammlung- bezeichnet.1®
Verfasser die VerfasserDer Verfasser der Capitula Angılramn] 1St ebenso unbekannt W1e

der pseudo-isiıdorischen Sammlung un! der Kapitularien des Benedikt Leviıta. Seine
FZugehörigkeit dem Kreise der pseudo—isidorischen Fälscher ist siche

11

Dıe Anklagen Geistliche

Änschlaß das weeltliche Recht
Be1 der Zulassung VO)  w Anklagen und Anklägern erhebt Angiılram den Anschlufß
die weltliche Rechtsordnung AA Grundsatz.!* An der Harmonie beider Rechts-

ordnungen 1St ıhm 1e] gelegen.*“
6  6 Fournier-Le Bras 143 Dis Stickler, Hıstoria 1uUrıs canoni1Cı latını,

Hıstoria tontium (Turın 1950 128; VOINL Wretschko, De uUusu Brevıarı1 Alarıcıanı
Orens1ı et scholastico per Hispanıam, Gallıam, Ltalıam regı1onesque vicınas, 1n:;

Theodosiani libri XVI CU!] constitutionibus . Sirmondianis (ed. Mommsen,
Nachdruck Berlın D CCECGVIH-CCGCLXAXANVIL bes OGCGEXXXVIE

XVI 295 CTE 296
Besonders instruktiv sind die Ausführungen VO Seckel den Quellen des

Benedikt Levita 1n der Mischreihe 3—3/4 VO  D dessen Sammlung (Neues
Archiv 40, 1915359 ff.) In dieser Aaus fünt Quellenmassen bestehenden Mischreihe
hat Benedikt Levıta die zweıte Masse Aaus den Capitula Angilramni bezogen,

beruht unmittelbar auf Angilram, mittelbar cehr verschiedenen Ur- un: Zwi-
nde Überarbeitung der mosaikartıge Ver-schenquellen, deren Sammlung, verfälsch

bindung zunächst auf Angilrams Rechnung geht. Benedikt hat, W1€ CS me1st seine
Art ist, bei der Exzerpilerung sich SITFCENS die Reihenfolge der Vorlage gehalten

als oft seine Art ISt.un den Texten Angilrams wenıger geändert,
Heftele, Über den vgegenwärtiıgen Stand der pseudoisidorischen

CM 296 rage 586 f)

X VI 296 Zu der Verfasserfrage vgl DDC 5272 S5.

Accusationes GE AC|  es q negotla U: saeculares nO  (}

funditus clericıs repellere auctoritateadsciscunt leges divina synodıc
(Hinschius 760) Nach E.-Seckel Neues Archiv 40, FTı beruht dieses Stück

bar auf Benedikt Levita 1L, 381 DiesesAdus der Capitula Angılramnı unmittel
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GrundsätzlicheEinstellung ZUYTAnklage “on Geistlichen
Angılram wünscht, dafß Bischöfe überhaupt nıcht angeklagt werden. Eın Vor-

gehen DeZEC 516 1ST Gottes Anordnung.14 Miıt diesem programmatischen Satz
eröftnet der Fälscher Sammlung. Er kehrt ahnlicher Gestalt ıhr
wıeder.

Prüfung der Ankläger
Da OIfen!  ar Anklagen >  I1 Geistliche und uch Bischöfe doch nicht

vermeıden sind, muf{fß WEN1SSTENS alles 381 werden, 065 nıicht Verurtei-
lung kommen lassen und womöglıch das Verfahren möglichst frühen
Stadium ur Einstellung bringen. Schon bei der Eıinbringung der Anklage bietet
siıch hierzu Gelegenheit. Der Ankläger, dessen Beginnen nach dem Fälscher ı jedem

Ma
Falle unangebracht 1ST, wird SCHAaUCH Prüfung SCIHCT Person unterworfen,
die sich auf Status, religiöse Haltung un sittliche Führung bezieht.16

Teilkapitel des ZzZweıiten Buches geht auf Add I  9 22 und Add I  9 27
auf HIn 108 uruick. II 108 1ST wesentlichen gefertigt AUuUSs der Synodus habita
Romae palmaris 501 Dionysio-Hadriana (ed 1609 582; UCt ant. X11

428 19—21
13 Vgl bereits die Überschrift der Sammlung, wonach die Kapıtel gyesammeltsiınd Aaus kirchlichen und weltlichen Quellen (ex STECIS latinis canonibus sinodis

_ Romanis atque decretis praesulum AC princıpum : Romanorum: Hins  1USs DF
Dei ordinationem AaCCUSAaT qua CONSLITEUUNTIUFr Qquı CPI1SCODOS ACCUSAT vel

condemnat, dum spirıtalıa quam sectatur (Hinschius 757) Dıie
Quelle 1STIsidorus Hispalensis, Sententiae 111 $ 2 (PL 8 9 709) Die Worte

‚ACCUSAT vel‘ S1N: tendenziöse Interpolation des Fälschers Seckel i Neues Archiv DV c  > P35% 1910, 477; derselbe i Neues Archiv 39 1914, 388)
1S Accusationes adversus doctorem CINO SUSCIPI1AT, quı1a non

humano condempnari CXAMUNE, qUuCIm EeUSs SUO iudicio YTeservVaVvVıt (Hınschius 768)
Dem Atz lıegt ersten Teil C111 Spruch des Sextus Pythagoricus, Sententiae 259

Elter, Leipzig 1892 NV.  9 ed. Gildemeister,1873 43) zugrunde, der
aber ı der Umgestaltung Angilrams kaum wiederzuerkennen i1St. In originaler Fas-
SUuNngJautet Criminationes adversus philosophum noli; C  E In der ersten
Umgestaltung MU: gelautet haben Crimmationes adversus doctorem nemOoO SUS-
CIPIAT, Aus dieser ersten Verfälschung sind unabhängig voneinander entstanden

” Benedikt Levıta HS 357a und Angılram IZza 1S In der ZzZweıiten Ableitung 1STt
Aus ‚Criminationes‘ hne iqnesänderqqg geworden: ‚Accusatıiones‘, Die Worte

VO:  } ‚qula’ bis ZUuUum Schluß stammen bis auf die Konjunktion ‚qu1a AUuUSs Isidorus
Hıspalensis, Synonymorum I (PE 853, 864) So Seckel 1n Neues Archiv
(1915) 127 * E CPlacuit, SCHIPEI aCı clericorum fides 1ta blasphe-
mantıum (sıc!) PEFSCIULELUF.  B Nam fides hominis debet praecedere, qu1a

dubius fiıde iınfıdelis eSTt. Nec C15 OMNINO esse credendum qu1ı Verıtatıs fidem
ıgnorant Aaut NOn rectae_ 10N1Ss ducunt, qQqUON1AIN tales facıiledifferenter lacerant CI1 P1leNties ideo susp1t1i0 discu-
tienda est corrigenda (Hınschius 758) Primo SCHMPCI 1C2 persona

10
r

accusantıum diligenter iInquıiratur OStECA qua«c obiciuntur, Aideliter pertractentur,
quia nıhil alıter Geri debet, 11S1 ImMpettorum 1  S VITLAa discutiatur (Hinschius 761)
Zu dem Rechtsbefeh]l hat erster Linie die Dionysio-Hadriana Modell gestanden,Conc. Afric. med (ed 1 217 Vgl Seckel i Neues Archiv 51 (1905)
1291
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erJen lagebeschrä
Aéssckluß er Uhta‚ugli_cber'; ıd solche, deren Gläube‚ LebenswandelPersonen MI1t chlechtem Lebenswandel

un: EFra hart unbekannt sind, können Priester ıcht anklagen.!” Erst red1t gilt dies
von Sklaven, Freigelassenen und Intamen.1® um Strafsachen und kirch-Diese Regel für den Ausschlufß oılt S  $ WCNN CS sich
lıche Sachen handelt. Der Ausschlufß wird hinfällig, W CIl ZUrTr Anklage untaugliche
Pe}'50nen 1n eıgenen Sachen Aqklage erheben wollen.!®

111
Der Ausschluß wegen In\famie

Recbtsbeschrän/eunlgen der Intamen
Von der Anklageunfähigkeit der Intamen Wr bereits die Rede.?9

D) In 388 Zusammenhang mıiıt ihr steht die Zeugnisunfähigkeit der Inftamen.“!
{ C) VWeıl die Infamen 1in keiner VWeise Vertfahren gegen Geistliche beteiligt

werden sollen, dürfen s1e uch nıcht procurator oder cCognıtor sein.**
Von der Weihe ZU] Priester sind - sie fernzuhalten.*?
Gruppen der Infamen

a) Grundsatz

17 ( Hı quı NOn SUNT bonae conversationis vel quorum fides, vıta liber-
Cas nescitur, NO  } POSSUNT sacerdotes NeC viles personae 1n accusatıonem
eOorum admiıttantur (Hinschius 761) Einzelne Elemente dieser Fälschung Angilrams
macht 1n Neues Archiv 475 namhaft. 11 (bis) Quı1 crimen
intendit, agnoscendum EST, S1 1pse antea non fuit Cr1M1NOSUS, quıa periculosum

admiıitti NN debet re1ı adversus quemcumq‘ue professio (Hinschius 767) Hinschius
aaQ0 verweist auf epit. cod. Par suppl. lat. 215 ad Brev. En I< Vgl
(Hinschius WOZUu Hinschius 2a20 auf Brev. 9, E als Quelle verweıst.

18 acuılt, nullus SE  5 us liıbertus, nullus iınfamıs persona \Ci:-
dotem (Hinschius 762) Die Quelle 1St entweder Conc. Afric 1n. der
Dionysio-Hadrıana (ed 1609 273 oder Benedikt Levıta IIL, Vgl
Seckel 1n Neues Archiv (1914) 347 un! ZSavRG, Kan. Abt 23 (19754) 355 B  c i  %A19 Quodsi ACCUSAaATLOTUMM personae ın iudic10 episcoporum cul biles ap-
paruerint ad arguendum NO  5 admıiıttantur, N1S1 proprias CAauSsas, nO:  [a } Lamen crimına-

w es vel ecclesiasticas (Hinschius 759) Die Quelle 1St Conc. Carth i.f Diony-
sıo-Hadriana ed. 1609 194 — (Conc. Carth. I1 CF Hıspana (PL 84, 190)f  ©  S  zu den  ;  Jagebe  schrä  3  K  A bl d c  X  <d 4soid_1e‚ dierén Giäu’o‘e‚ LélBemw;filiei  ‚ Personen mit schlechtem Lebenswandel un  und Freiheit unbekannt sind, können Priester nicht anklagién.” Erst reé1t gilt dies  von Sklaven, Freigelassenen und Infamen.'®  —um Strafsa&ien und kirch-  Diese Regel für den Ausschluß gilt stets, wenn es sich  liche Sachen handelt. Der Ausschluß wird hinfällig, wenn zur Anklage uhtauglichg  +  Pe}fsonen in eigenen Sa@en Ar}klage erheben wollen.!?  HE  Der Ausschluß wegen In\famie  Y  Z Recbtsbeschrän/eunlgen der Infamen  a) Von der Anklageunfähigkeit der Infamen war bereits die Rede.2  b) In engem Zusammenhang mit ihr steht die Zeugnisunfähigkéii: der Infamen.?!  {  I  c) Weil die Infamen in keiner Weise am Verfahren gegen Geistliche beteiligt  werden sollen, dürfen sie auch nicht procurator oder cognitor sein.??  d) Von der Weihe zum Priester sind sie fernzuhalten.”®  A  7  2. Gruppen der Infamen  X  X  a) Grundsatz  HCSM ‚qui non sunt bonae SOHYSANOHE vel quorum£ fides, vita et liber-  tas nescitur, non possunt sacerdotes accusare: nec viles personae in accusationem  eorum admittantur (Hinschius 761). Einzelne Elemente dieser Fälschung Angilrams  macht E. Seckel in Neues Archiv 35 (1910) 475 namhaft. c. 11 (bis): Qui crimen  intendit, agnoscendum est, si ipse antea non fuit criminosus, quia periculosum est  et admitti non debet rei adversus quemcumque professio (Hinschius 767). Hinschius  aaO. verweist auf epit. cod. Par. suppl. lat. 215 ad Brev. CT 9, 1,7. Vgl. c. 30  (Hinschius 76  4), wozu Hinschius aaÖ. auf Brev. IT 9112 als  Quelle verweist.  l  18 c, 18: Placuit, ut nullus servus, nullus libertus, nullus infamis persona sacer-  dotem accusent (Hinschius 762).  Die Quelle ist entweder Conc. Afric. c. 96 in. der  {%.  Dionysio-Hadriana (ed. 1609 p. 273) oder Benedikt Levita III, 99.437. Vgl. E.  OCR  Seckel in Neues Archiv 39 (1914) 347 und ZSavRG, Kan. Abt. 23 (1934) 355.  e  ” c, 4: Quodsi accusatorum personae in iudicio episcoporum culpabiles ap-  paruerint ad arguendum non admittantur, nisi proprias causas, non tamen crimina-  Ö  es vel ecclesiasticas (Hinschius 759). Die Quelle ist Conc. Carth. c. 19 i.f. Diony-  sio-Hadriana (ed. 1609 p. 194) = Conc. Carth. III c.7 i.f. Hispana (PL 84,190).  }  :  Vgl. E. Seckel in Neues Archiv 31 (1905) 130.  20 Vgl. noch c. 4: Quodsi ex utraque parte ad  causam dicendam venerint, quia;y  unus absque altero audiri non debet, quaerendum est in iudicio, cujus sint CONVer-  sationis et fidei atque suspitionis accusatores aut qua intentione hoc faciant, quia ad.  admitti non debent, nisi bonae conversationis et rectae fidei viri et hi qui  X  Omni suspitione careant et bonae vitae cla  reant neque infames existant (Hinschius  759). Zu der Fälschung hat Angilram die Adm  onitio generalis von 789 c. 35 =  Ansegisus I, 35 (MG Cap. I, 56. 400) verwendet,  aber ein Teil und besonders die  nfamie stammen von ihm. V  gl. E. Seckel in Neues  Ar;hiy 39 ({914) 351 und raudf D  Neues Archiv 31 (1905) 75.  }  2 c, 13 (bis): Testes autem s:  ine aliqua sint infamia, uxores et filios habentes et'  .  omnino Christum prae  dicanne; ‚ (Hi  nschius ‚768).\ Die Fälsc\!cmpg sé1ejht *Angi»lra1\1 S  zuzuschreiben sein.  A  2  2 c, 4: Infamis enim persona nec p  ro|  curator potest esse nec £ognito;_ \("Hiinäd-rius‘  {  759). Die Quelle ist IP 1,2,3 (ed. G. Haenel p. 340).  ö  c. 18: Omnes vero  infames esse. dicimus .  . qui  culpis éziig‘entibus ad sacer- ;  otium nbn Ossunt  p;ove  ’hi (Hinschius ?62). A\{d} diese F'älsg:hqhg ldür&e Angilram  A  S  s  5  Ü  WrVgl Seckel i Neues Archiv 11 (1905) 130

2 Vgl noch c. 4 Quodsi utraque parte ad dicendam venerint, quia
MNUS absque altero audiri non debet, quaerendum CST in 1udici0, CU1LUS sint CONVEI-
sationis EL fidei suspitionis ACCUSAatLOreSs Aut qua intentione hoc faciant, quia ad

admitti non debent, Nıs1 bonae conversationis rectae fiıdeij VIrı et hi quı
Omn]ı suspitione careant bonae vıitae claN} q infames eXistant (Hinschius
39 Zu der Fälschung hat Angilram die AdmONit10 generalis von 789 35
Ansegisus I, 35 (MG Cap I, 56. 400) verwendet, ber ein Teıl und besonders die

m1€e stammMenN von i:hm. o] Seckel in Neues Archiv 39 C 351 und ‘ auchNeu Archiv 31 (1905) L5
21 bis) "Testes autem S1ne alıqua SINT infamia, UXOTITICS filios habentes et

Omnıno Christum ‚praedicantes (Hınschius 768) Die Fälsc?rxu;1g scheint Angilramzuzuschreiben sSe1N.
Infamis enim persona necC éurat0r Otest ESsSC necC cognitor £  (Hinschius

759) Die Quelle 1St 1, Z (ed Haenel p: 340).
8 Omnes vero infames S55C dicıimus culpis exigentibus ad sacer-

ot1um non OSSUNT prove‚hi (Hinschius 762) A diese Pälsd1un% dürfte Angilram Rzur Last fal en.
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Miscellen
F-zCnwird festgesfellt, da{ß infam sind jene, welche das weltliche echt

infam nennt, und alle, die eıner Schuld nicht ZU) Priestertum befördert WelI-
den können.*4 Es werden damıiıt ‚WEe€1 Autoritäten namhaft gemacht, welche die In-
famie testsetzen: der Staat un die Kırche. Die VO weltlichen Recht mIit Intamie
Belegten werden in der Kırche als solche behandelt. Was die VO der Kirche miıt
Infamie Belegten angeht, gilt natürlich, da{fs S1E icht deshalb aAr sind, weiıl
Sie nıcht E Priestertum betördert werden können, sondern dafß umgekehrt die

} Infamie der Grund 1St, weshlb S1e ıcht Priester werden können. Die Infamie ihrer-
se1ts beruhrt auf jenen Gründen, die dann 1n der Einzelaufzählung namhaft gemacht
werden. Angilram erklärt mithın alle jene Personen, dıe spater als ırregulares
delicto (propri0) bezeichnet werden, als intam. Er benutzt S1e ZUr Bestimmung des
reises jener Infamen, die 1l1€es aufgrund ırchlicher Vorschrift sind Wen die Kirche
WESEC: seiner Schul.d VO  - der Weıhe um Priester ternhält, der 1St intam.?5 C AT

D) Eınzelaufzählungen - Can
In einer zrofßen Einzelaufzählung führt Angilram Personengruppen an, die icht
Anklage und Zeugnis zugelassen werden können. Di1e mit diesen Rechtsminde-

FUulNsSscnh bedrohten Personen sind nach Uuswels der Quellen, nämlich des westgot1-
schen Rechtes, keine anderen als die Inftamen. Dazu gehören Mörder, Zauberer,
Diebe, Kırchenräuber (sacrılegi), Räuber (Entführer?), Giftmischer, Ehebrecher, DPer-
5 die einen aub begangen der 'alsches Zeugnis abgelegt haben der Losdeu-
ter und Wahrsager ANSCHANSCH sind.26 An eıner anderen Stelle bedroht Angılram
die alschen Ankläger miıt der gleichen Strate.?27 Endlich unterliegep ıhr Personen,
die die Priester teindselig vorgehen.“8

Omnes vero intames OCS55C ‘ dicimus, quos leges saeculi infames appellant
Wa quı culpiıs exigentibus ad sacerdotium NO  e POSSUNT provehi. Indignumnım CST, 1i COS $ qu1ı CSse NOn possunt, quod 1pPs1 SU: quon1am sıcut

mal10res minoribus NO  w} ijudicantur, ıta NeC crımınarı POSSUNT (Hınschius 762)Diese Zusammenstellung dürfte VO  - dem Fälscher tLTammen. Vgl Secke] 1n
ZSavRG, Kan Abt. 23 (1934) 356

Die Irregularıität 1St y]leichsam Erkenntnisprinzip der Infamie. Gegenüber derreichlich unbeholfenen Bestimmung jener Gruppe VO  - Infamen, die dıes kraft kirch-
lıcher Rechtsetzung 1St, W1e s1e durch Angılram geschieht, 1St Benedikt Levıta
FEL e1in Fortschritt: Infames SUNT cunct1, qQuUuOs decreta cCanonıca et ecclesiastıica
aLque leges seculares ascribunt intames CSSE.

bis) Homuicıidae, malefici, fures, sacrilegi, U  , venefici, adulteri et
quı raptum ecerint vel falsum testımonıum dixerint SCUH quı ad sortilegosCONCUrrerınt,; nullatenus aAd accusatıonem vel ad testimon1um admittendi (Hın-schlus 767 Die Quelle 1St. Lex Visigothorum 27 4, Leg Visıg. 95)Angılram 1er bedeutsame Interpolationen VOTSCHOMIMCN, welche die Tendenz
seıner Fälschung ıhm eingab: ‚sacrilegı, raptores‘ ‚Cr'1mM1n0s1 S1Vve“; ‚adulterı1‘eingeschoben; ‚mMagosque‘ ‚d1yinosque‘; ‚ad accusatıonem vel‘ eingeschoben.Vgl Seckel 1n Neues Archiv 35 (1910) 508; derselbe in Neues Archiv (1915)
126 Zu der Gleichsetzung VO:  3 Zeugnisuntfähigkeit un Infamie im westgotischenecht vgl Zeumer, Geschichte der westgotischen Gesetzgebung 1: Neues Archiv

(1899) 9®% Di1e Doppelung der beiden Ausdrücke ‚raptores’ und ‚qu1ı rFaptumıfecerint‘ legt nahe, daran denken, da{fß miıt einem VO  } ıhnen eine besondere
Art des Raubes bezei'  net werden oll Es wird 1es der Frauenraub se1n, der nebendem Kirchenraub steht.

27 2A: Si qu1s ep1SCOPUSs, presbiter aut diaconus ve]l quilibet clericı apud ep1s-
$

D quıa alıbi NOn ODPOTFTteL qualibet PeIrsonNna fuerint accusatl, quicumque fuer1t,
S1Ve 1le sublımis VIr honoris S1VEe ullius alterius dignitatis, quı hoc inlaudabilis
intentionis arrıpuerit, noverit docenda  probationibus monstranda documentis
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Benutzung

In Verbiméung miLt Pseädo-lsidor
Der Charakter der Capitula Angilramni als einer Vorarbeit der pseudo-isidori-

schen Sammlung brachte MmMIit sich, dafß S1E deren Schicksa]l regelmäfßig teilten. In
en Handschriften bilden die Kapitel Angılrams fast iımmer einen Anhang Z

vollständigen Pseudo-Isidor der Klasse A'1, während s1€ ın den kürzenden Hand-
schriften der Klasse me1st weggelassen sind.??

Bei Schriftistellern UN ın Rechtssammlungen
Sowohl Hinkmar VO!] Reims 30 WwI1e Hinkmar on LaAa0On 1 kannten die Capıtula

Angılramni; verbirgt seine Bedenken s1€e ıcht. Benutzungen der
Capıtula lassen sıch nachweisen in der Sammlung 1n 1er Büchern des Kapiıtels
Köln,33 1n der Sammlung In 78 Kapiıteln,** 1n der Sammlung des 1115 lat 2449 der

debere interri. 51 quis Cr Z CIrca hujusmodji NO  — prdbända detulerit, AauC-
torıtate huius sanctıonis intellıgat, jacturam ıntamıae propriıae sustinere, ut
damno pudoris, eX1istimatıon1ıs dispendio discat <1bj alıenae : verecundiae impune
insidiari saltem de CeTero 11O1M licere, sed qualem fratri paraverit dampnatıonem,
talem in suscıplat (Hinschius 762) Der ext Angilrams 1St. nıcht Aaus der Urvor-
lage 16, 23 41 entnommMenN, da alle Änderungen mitmacht, wWlıe s1e Bene-
dikt Levıta 111, 4352 stehen; vielmehr mu{ 1er entweder Aaus Benedikts amm-
Jung, die sıch 28 k0M die Urvorlage anschlie{St, schöpfen der beide Aaus geme1n-

Materijalien (E Secke] in ZSavRG,;, Kan Abt. 23 1934, 3573 38 Omnıiıs
quı talsa alııs ıntulerit, puniatur eı PTro talsıtate fterat intamiam (Hinschius 764)
Die Quelle 1St Lex Visigothorum I I (MG Leg Visıg. 306) Sie 1STt gründlich
verfälscht. Angılram überträgt die Strafe der Infamie VO Tatbestande der Testa-
mentsunterdrückung un! -verfälschung (so die Vorlage) auf den Tatbestand der
talschen Anschuldigung Secke] ın Neues Archiv 4 } 19415; 105 f9 derselbe in
Neues Archiv 35, 1910, 475. 539). 48 Urt quı NO  } probaverit quod obiecıit
POocham quam intulerit 1pse patıatur (Hinschius 766) Die Quelle 1St Brev.
9, n Epit. Paris. (ed. Haenel 170) (E: Seckel in Neues Archiv 40, 1915, 124)

1S 51 qu1s ep1scopum Aut presbiterum vel diaconum talsıs criminibus
appetierit CT probare NO  3 potuerit, NeC ın finem dandam 6SSC communıonem (Hın-
schius 767) Die Quelle 1St ONC. Eliber. 75 (Hinschius aaQ.) Gegen die $al-
schen Zeugen scheint gehen S Placuit accusandi sacerdotes et testifi-
cCand; 1n COS obstruere, (qUOS NON humanıs sed divınis vocibus OrFrLtUuUoS SS5C

SCIMUS, qu1a funestam potius antercidi qU am audiri OpOrtet (Hinschius 763)
Angılram verarbeitet hier ohl nicht Aaus erster Hand; als Zwischenquelle dü
Benedikt Levıta 1IL, 440 betrachten se1in. Die Urquelle Benedikts Fälscher-
arbeit 1St Lex Visigothorum Z 4, Leg. Visıg. 1.34 — p. 100 CI

Brev. 9 D (ed Haenel 176; ed Mommsen 445) Vgl Aazu
Secke] ın Neues Archiv 40 (1915)

2R (bis) S1C odit deus COS, quı adversus atres armantur, atrum 1NVAa-
quı 1n IMNnı mundo iınfamia (Hinschius 769) Die Quelle Ist eine

Stelle ın dem Schreiben des Proklus VO' Konstantinopel Domnus VO:  - Antiochien
(Mansi VII 323° 65, 882) Vgl Seckel ın Neues Archiv (1915) 128

%9 RE XWVI 295
126

amıe.
ADLLS: Hıer auch 13 (bis) etzter Aatz mıiıt der Erwähnung der In-

31 124, 1006 1014 1020 Fournij:er-Le Bras 223
Fournier-Le Bras 284 789 3 Fourni:er-Le Bras 291
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In Gratians Dekret sind die Kapitel Angilrams reichlich eingeflossen.“7
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Neue Müntzerilana
Von Hubert Kirchner

Im Jahre 1911 publizıerte Georg Buchwald 15 Bande der Quellen un!
Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts bisher „unveröffent-

/ lichte Predigten des Johannes Sylvius Egranus“ Aaus der Handschrift N der
Zwickauer Ratsschulbibliothek Diese Predigten hatte der langjährige Stadtschreiber
von Zwickau Stephan oth den Jahren 1519 1522 wahrscheinlich nach e1gCENCNHN

öStenogrammen hier Reinschrift zusammengestellt. Auf der Suche nach bis-
her unbekannten Egran-Dokumenten Ratsarchıv un: der Ratsschulbibliothek
Zwickau blätterte iıch auch diesen Band durch un: konnte teststellen, da{fß die [0)8!

Buchwald vorgelegte Übersicht 'ber den Inhalt der Handschrift unvollständig 1IST.
Von Egran fehlt reilich 1Ur das knappe esümee ohl] Passionspredigt.
Aber zwischen die Predigten Egrans CINZESTIFCUL tanden sich A. ‚WE1 Abschnitte,
die iıcht WIC mit „Egranus” sondern IN „Thomas  < überschrieben sınd. Das

Stück,C PredigtIn die Marıae Virginis” steht unmittelbar VOTr
VE DE FW OO L D R AA dl 8

Predigt Egrans VO 21 Nov 15720 SIMd1e praeseNtatliON1s Beatae vırgınıs“>

der ersten, die VO  - Egran nach seiner mehrmonatigen Abwesenheit ı Sommer und
Frühherbst 1520 überliefert IST, und müfßte demnach, da oth die Predigten ‚e1It-
lı ordnete, auf den September 15720 datiert werden. Zu dieser Zeıt befand siıch
jedo kein anderer Prediger der Stadt, dem dieses Stück ZUBEWIESCH werden
könnte als alleın Thomas Müntzer. Die Einordnung 74 zeitlichen Zusammen-
hang macht aber auch kaum wahrscheinlich eın anderes Datum als das ange-
yebene Es dürfte deshalb nıcht zweıifelhaft SCHI, dafß WILr 1er tat- RT NNsächlich INITt bisher unbekannten Müntzerpredigt Lun haben, WAas
wertvoller ı1ST; als Aaus dieser Zeıt 1Ur csehr spärliche Quellen VO:  3 Müntzer vorlıegen.
Es MOogZeE jer zunächst der Text folgen

fol 29
In die Marıae virginiıs “ Thomas K  R  A
Recitauit iNıt1um euangel|i Matthei Quae fuit Vriae dy do Was geweßen frau arlSVriae,
In1 euangelio videndum EeSsSt CUTr Matthaeus natıyıtatem Christi carnalem

describit,? CUur hodie assumatur, Matthaeo siquidem praedicantı Christum Messiam
fuisse contradictum ST quod sibi P' non PFraccesSCTINT, Opus Mess1iae

Sıehe N€e Dissertation: ohannes Sylvıus Egranus Eın Beitrag zZum Ver-
ältnis von Reformation und Humanısmus. Berlin 1960, 204, Beilage VI

A  — September -(1520)A 3 Ree außeren and Matthaeus CUTL Christi carnalem descrip-

Rechts außeren and Mess1ae OD

tschr KG



114 Miscelle
prodictum fuerat peI /Dauivd Esaia, <1'b] subigefet orbem 1Lta ut

dispersos Judeos congregaret, Esa1j12e 79 Item DaX deberet ESS5C D terram

Ita 1ia in VOMMeEeTIES talces conflantur Esaij2e 26 Item deberet tollere mortem

Esaj2e 25 praecipitabit mMOortfem 1 sempıternum auferet domiınus deus lachrımam
Aıb mnı tatıe opprobrium populj SU1 auteret de vnıuersa eic 1tem quod
Christus quı deberet 6CS55C Messıas, NO  e} 1n Galilea sed radice Dauid 1n
Bethlehem Juda Johannıs 1.8 Propter has igitur ratıones Matthaeus COALCTUS est Christi
natalem describere,? Continentur 1n natıvyıtatem Christi, pariarchae, 14

1'  9 sacerdotes. In quıbus auditur miırum gaudıum. Virginis laus
praeconıum, tribuitur enım virgını Marıae quae fuerit patriarcha,*© regına 11 CT

sacerdos, Non probasset Matthaeus Christum Dauide processisse 1S1 adiunxiısse
1n euangelı0 Marıam, Gentiles peCI legem Judeorum jungebantur matrımon10

Dende auditur Christum Marıam de Dauid process1sse RtCc.

natıuıtate 12 autem Marıae Virgınıs dicitur Cantı: 613 Quae est ısta quae«c progreditur
quasi AUTOTA CONSUTSCHS, pulchra fol 29 luna, electa sol; terribilis
CAasStrorumı.ı atıes ordinata, Comparatur beata Virgo rıte et 18(0)  - abs Aaurorae. Quem-
admodum 14 nım AaUuIoOTra mediam eESTt inter OCtem diem, Ita ınter deum et
homınem mediatrix T virgo Marıa,}? 1tem Auror«a praecedit solem. Ita Marıa
praecessit Christum solem just1c1ae, 1tem aurora iınfırmiıs PCI NOCLeEemM aboran-
tibus deficienti:bus inducit dulcissımum, Lta Marıa nobis quı infırmi

peccatıs ZTAaUlSSIM1S oppressı induxıt SuaulssımUum somnıum hoc eSsTt Christum
quı peCccata nNOSTIra infırmam 5: conscıentiam nNOSTITramı Abstulit Esa1ij2e 53 17
Item AaurOTr«qa, NOCILUNAS u«cs abigit Ita Marıa diabolum abegıt de qua dicitur
Ge 3 .18 Ipsa ‚DU EUUMM EI6. pCI humıilitatem enım castıtatem quamı
18(0)  - Aaturz2 habuıit, sed superfluente yratiae; viırgo Marıa potestatem
diaboli contriult, Item aurora excıitat diurnas ‚ues ad cantandum, aliaque anımalıa
ad laborandum operandum 1ta Marıa pCI natıiuitatem SUAaIn excıtauilt homiınes
er angelos quod horum NUmMMETIUIL complere deberet, 1lı complerent Numeruml

angelorum, nde canıt ecclesıa. Natiuıtas LUa dei genitrix virgo gaudium NNUuNl-

ciauıt VN1uerso mundo etc.19 ıde Bern: in quodam sermoOonNnNe de natıuıtate Vır-
21N1S ‚e

Hierauf tolgt, ciurcb breiteren Schriftblock un Fehlen der rothschen Margına-
lıen eutlıch abgesetzt, eın Abschnitt „Marıae Vıirginıis laus”, der aber offensichtlich
nicht mehr als das Thema MIit der vorhergehenden Predigt gemeınsam hat. Es 1St
eine bis auf eine geringfügige Abweichung wörtliche Kopıe eines Absatzes Aaus epist.

des Hıeronymus ad Paulam Eustochium 21 und dürfte VO: oth interesse-

Joh 1’Jes. D Jes. 2, Jes 25
9 Links inneren and Christi natıuitas.

10 Über der Zeile qula filia Abrahae.
Miıt Einschaltungszeichen links ınneren and quıa semıne Dauid
Rechts iußeren and Marıae V1rg1nıs natıuıtas.
ant. 6!

A Links außeren Rand: Marıa virgo AUTOTAaC cComparatur.
15 Rechts am ınneren and Vide Bern. quomodo Vırgo intercedit ad $*ilium et

tiılius ad atrem vgl ML 183, 441 Exaudiet ut1que Matrem ılıus, exaudiet
Fılıum Pater.):

Ein Wort („sOonos mıiıt Wel unklaren Abbrevijaturen) unleserlich.
17 Jes. 53, Gen. 3,
19 Eıne Notız (drei VWorte) rechts inneren and unleserliıch.

MPL 185; 4137448 21 30; 126
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halber 1er eingefügt worden sein. LEr gi'Bt die Quelle Daran schliefßt sich die
schon erwähnte Predigt Egrans VO JE November 1520, und ann folgt auf paß.
302 en ‚7weltes Stück, das miıt „T'homas“ berschrieben und 1Iso Müntzer ZUZU-
weıisen ist:

Castitas, Thomas
Non OST praestantıor VIrtus in coelo 1n qUuamı castıtas, Consilium Christi

eSTt Matthaej SErTrUAaLTE castiıtatem, eSst laus sed 1Aard victorıa in
castıtate, Non SUNTt homines arctandiı ad castıtatem, Numquam hit S$iNe DPECCALO
mortal; ucTrOs intrudere 1ın monaster1a RIEC.

Ledigliıch durch die umstehenden Egranpredigten 1STt eine unsıchere Datıerung
auf das Ende des Jahres 1520 möglich. Di1e Bemerkung ISt fragmentarisch,
uch 1Ur Vermutungen ber ihren Ort anzustellen. Vielleicht handelt sıch auch
1er den eıl eıner Predigt, denn ın den Zusammenhang des Streıites mi1t den
Zwickauer Mönchen scheint S1€e ihrem IL  I1 Charakter nach nicht gehören. Es

1St auffallend, auch der Voraussetzung, da{ß 1Ur wenıge Gedanken eines
ursprünglıch breiteren Zusammenhanges mitgeteılt werden, da{fs die agress1ıve ole-
miık, die WIr Aaus den Berichten über Müntzers Predigt ın Zwickau und Aus

seınen Brieten kennen,*?* hier einer urchaus sachlichen Diskussıion, Ja wohlwollen-
den Billigung Platz vemacht hat Konnte INall nämlich Aaus jenen Außerungen die
Ablehnung des Mönchtums überhaupt entnehmen, wird 1er kaum die außere
Form, geschweige enn die Sache als solche angetaSstel. Müntzer zollt dem Ideal der
Enthaltsamkeit höchstes Lob und bedient sich dabeı der xleichen Exegese der Kar-
dinalstelle Matth 19; wWwı1e Ssıe schon die alten Väter AL Begründung des mönchischen
Lebens vorgebracht hatten. Nur 1St wenıger optimistisch als jene. Es weiflß die
Gefahren und kann nıcht verschweigen, da{f NUur wenı1ge einen wahren Sıeg über
sich selbst enn der Mensch Ist seiner Natur nach nıicht dazu bestimmt, siıch 1n
Klöster einzuschließen davontragen. Die Methode allerdings, bereits unmündige
Kinder einem Kloster übergeben, trifit se1ine volle Ablehnung. och auch diese
erfolgt ohne OSse Polemik un eigentlich theologisch, 1LUF leider hne die Gründe
anzugeben, die uns eınen noch tieferen Einblick in seine Überzeugung gewährt hät-
ten. TIrotzdem können WIr hier, hne das Fragment bedeutungsmäßig ber Gebühr

belasten, eiınen berraschenden Blick 1n die Position Müntzers Lun Wır sehen
se1ın urzeln 1n den hergebrachten Kategorien theologischer Argumentation un:
hören eın Urteil, dessen Zurückhaltung gerade bei Müntzer überraschen mufß Man
wird Sut LUnN, 1n der künftigen Beurteilung des Streites mit Tiburtius und seinen
Genossen in Zwickau diese Stelle mMiıt 1im Auge behalten.

Ganz AÄhnliches oilt auch VO:  [} der Marienpredigt. Ware s1e nıcht namentli als
e1ine Müntzerpredigt überliefert, nichts wıes sS1e als 1ne solche AUuS. Sie 1St W ar

auch keine Heiligenpredigt 1m Stile eınes ann Herold,; ber reformatorischen
oder S  S „müntzerischen“ Geist LINECL S1e nıcht. Dasselbe hätte auch VO:  ( einem— anderen ZESART werden können. Es handelt siıch eine Nachschrift. Deshalb mOögen
die einzelnen Teile der Predigt in ıhrem Gewichtsverhältnis zueinander verschoben
worden sSe1n. Trotzdem bleibt festzuhalten, dafß Müntzer ıcht ber Marıa un!
ıhren Feiertag ihrer selbst willen spricht, sondern EeTSLT auf dem Wege über das
Werk Christi un seine Geburt ZUrTr Bedeutung des Geburtsfestes der Marıa vorstößt.
Marıa besitzt kein eıgenes Licht, sondern empfängt alles VO'  - Christus her. Das

ul reft und DPeter Schumann fol 117),29 Vgl die Annalen von Tretweın,
Clemen 1ın Mitteilungen des Altertumsvereıns für Zwickau V1, 1893, Anm. 45

riefwechsel 11 Xun: den Brief Müntzers Luther Juli 1520 (Böhmer-Kırn,



IMMt vor allem i dem breiten Vergleich Marıas INIT Morgenröte ZU) us
druck. Das Vokabular und das Anschauungsgut ber noch Zanz das der Über
lieferung. Und bleibt, dafß Müntzer überhaupt noch 111e solche Marıen-
predigt halten konnte. Wır besitzen VO yleichen Tag auch C1N€E Predigt VO  $

Luther.?®3 Auch nımmt den Termin des Heiligenkalenders auf Aber schon 1m
zweıten Atz stellt fest: „De beatae Marıae VEVEWALOLS nıhil est SCT1PLUFIS X

SACI1S expressum“”und yeht C1iNner Predigt über das Erlösungswerk Christi über,
direkt und nıcht zweischichtig WI1IC Müntzer. Leider besitzen WI1ITFr muntze-
risches Vergleichsmaterial. Das Wenige Uun: darunter befindet sıch keine CINZISC
Predigt - wurde überdies ; sehr kritischen Beobachtern Z.U) Zwecke der
Anklage nOTIErTt und ST deshalb eINsSENILIS. Hıer erfahren WIT C5Sy, und ‚War durch
die Feder Mannes, der als ausSeW1€ESCHEF Freund Egrans sıcher nicht E PE T E D P aV
Müntzers Anhängerschaft rechnen IST, daß Müntzer anders predigen konnte und
uch tatsächlich anders predigte, als WITLr bisher wulßsten. 1er erIahren WITI, dafß
Müntzer zumindest noch ı Zwickau stark VO: Überkommenen abhängig WAar und
sich erst nach un nach und das würde die These Annemarıe Lohmanns von

ausgesprochenen Entwicklung Müntzers stützen 24 löste. Müntzer ar Zwickau
ben noch nıcht voll un: gZanz der Müntzer, der uns Iiwa in der Hochverursachten
Schutzrede und überhaupt i den Zeugnissen der folgenden Jahre begegnet. Insofern
kann auch diese Predigt, gyerade durch ıhr, INanl mO:  chte beredtes Schweigen,‘
dazu beitragen, das S  2 stark Pr  C Müntzerbild VO: dem bereıts
1520 fertigen Revolutionär, Antıpapiıstenun Antilutheraner korrigieren

A A N lr Z
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9283 9, 474 £
24 Lohmann, Zurgeıstı enEntwicklung Thomas Müntzers (Beitr. Kultur- A“

E ZES MittelaltersD Renaissance 47) Leipzig 1931
95 Smirin, DieVolksreformation des mas Münzer und der oroß o Au ©

nBauernkrieg, ufl Berlın 1956, 110 u. O,
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August ermann Francke kämpit
beschlagnahmten Bücher
Von Richard Graewe

Enthalten WIr uns zunächst jeglichen Kommentars dem Dankesbrief August ÜEermann Franckes Aus dem re 1703 und ihn wörtlich nach dem Original KL

11 Niedersächsischen Staatsarchiv Zu Hannover.! Gerichtet 1STE den preufßi-
schen Staatsminister VOonNn Fuchs.? Er lautet:

Hochgeborener Freyherr,
Gnädiger Herr,

Ew Freih Excellenz iıch unterthänıgen ank tür die zroße Bemühung,
welche dieselbe ZUr Befreyung INe1NeTr Stade angehaltenen LCU--griechischen Neuen
Testamente übernommen. habe die hıermit „urückkommende Briete nı hne
Freude gelesen, und draufß ersehen, welcher Gestalt der General-Gouverneur,? blo{ß
auf dieselbe sehend, 1980808 die Sachen frey geben will, W  5 ıch auch INIT heutiger
Post ihre behörige Versehung deren demüthiger Abforderung gethan. Unsere
Studiosi Warfifen IN Verlangen darauff, weıl WIr 1U; die Griechen 1er aben,
nd ı Ermangelung der Bücher das NeEUeE Griechische nıcht bequemlich von i;hnen
fassen können. Sie selbst (die Griechen) studieren inzwischen feißig. und sollen
hoffentlich manche nützliche Wissenschaft dermaleins en Orient Surücke neh-
MECN, davon die Grichische Kıiırche bishero nıchts gehabt, welches ann bald mehrere
Aus em Orient nach unNnserer Friedrichs Universität locken dürfte Womit der
Beschirmung des Allerhöchsten erlaßend verharre Ew. Freyherrl. Excellenz

unterthäniger Aug ermann Francke.

Halle,den Nov 1703
Dieser. Brieft des damalıgen Professors der griechischen und orientalischen Spra- %ichen, noch bekannter des Gründers der sogenannten Franckeschen Stiftungen

Halle, August ermann Francke, diente ber 1Ur als Beilage VO!
18 November datierten Schreiben des Miınisters VO:  } Fuchs den damaligen
schwedischen Generalgouverneur und Marschall der Lande Bremen und Verden
Stade, von Güldenstern. Aus diesem Schreiben geht hervor, da{s das Bücherpaket,SE » „So dem Protessor Francken i Halle vehöret“ VO:  $ Kaufmann David ÖOtte ı
Hamburg, der Aazu bevollmächtigt WAar, Empfang >  men werden sollte.

S ME W  O  fraStade Br. Arch. Des B Fach 76°, Nr.
Paul von Fuchs, Stifter und  D urator der Friedrichs-Universıität, BEST 1705 niıcht

1702 Wıe die Allg Deutsche Biographie angıbt.
Baron >von Güldenstern.
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(UOtte wiederum teilt dem Generalgouverneur auf C1INECIIL leinen Handzette] MT,
daß dieses Paket, „ V OIN Orıient kommend VO  - Polnischen Minıiıster * dem
Schiffter des Kaufmanns Boose, ammens Lütecke Dreyer, Amsterdam wohnhaftig,
übergeben worden WAar Auf dem Wege ber Texel und London, Dreyer
„Frachten erhielt Wr das Schift V1a Hamburg VO Kapıtan der E1b-Zoll--Fregatte
Michael Müller dem Verdacht der Konterbande beschlagnahmt worden und
M1 1hm Franckes Bücherpaket.

Fuchs bittet 1U  w Güldenstern diesen Davıd Utte „MI1t Schreiben SCCU-

diren (beglücken), damıt die Extrahirung (Herausgabe) sovıel WENISCI difficiliret
(schwierig) werde“ Schon November 1703 kann der Generalgouverneur dem
Geheimen Rat VO:  w} Fuchs richten, dafß von dem auf- Un Handelsmann David
tte die bewußten Bücher des Protessors Francken, „sobald dieselben Aaus den Y1-
SCH beschlagnahmten (GGütern hervorgesuchet und davon distingiret (abgesondert)
werden können, abgefolget werden sollen

Soweıt der Schriftwechsel Generalgouverneur, Mınıster und Protessor Staats-
archıv Hannover. W as das 1U  - für Bücher, deren Verlust Francke ufs
Schwerste betroffen hätte?

Die Geschichte der Franckeschen Stiftungen verzeichnet für das Jahr 1702 eine
für die Förderung der Universitätsstudierenden und der theologischen Wissenschaft
höchst wichtiges Unternehmen Franckes, die Gründung des Collegium orientale
theologicum, „ UI11 die orientalische Kırche beleben un das Evangelium Oriıent

verbreiten“.
Unter den Mitgliedern dieses Collegium Orientale, Adjunctus

und Inspektor, WAar der begabtesten der Studiosus Johann CGustav Reinbeck,
'X

aus Celle gebürtig, der spatere hochberühmte Propst VO:!  z Berlin und theologische
Schriftsteller 1683

Die Mitglieder, als auch der Inspektor, erhielten ZUerst ihre Wohnung
Waisenhaus Da siıch aber bald herausstellte, dafß die ihnen ZugeWwlesenen wel

Zimmer, obwohl S1C als „räumlıch“ bezeichnet wurden, tür die Erfüllung des
Zweckes CNS $ wurden dem, VO  w dem kz Postmeister Mateweıs NEU-

erbauten, stattlichen Hause „Auf dem großen Berlin“ die oberen Stockwerke DE
MIELTEL, denen JE W e1 Zimmer vorher sechs) bequem wohnen konnten.

Für dieses Collegium orjentale hatte Francke Bücher un: Grammatiıken der Neu-
yriechischen Sprache Griechenland damals venetianiıscher Herrschaft be-
stellt. Die schon eingetroftenen tünf Griechen sollten dann die Mitglieder des Colle-

.é MM dem Neugriechischen bekannt machen Sie wiederum yaben den fünf Grie-
chen, als 516 nahe Beziehung den Mitgliedern des Collegıums und der Univer-

N, ihrerseits Unterricht Altgriechischen, „das 1Ur ‚We1l vonmn
ıhnen kannten, anderen Sprachen, besonders Lateinischen, das iıhnen
ganz fremd War, Stand DSESECLIZT werden, den Vorlesungen folgen.”

Das Resultat War die Herausgabe und der ruck (ın der Cansteinschen Bibel-
anstalt) der ersten Neuen Testamente 1} neugriechischer Sprache, die den
Griechen verbreıtet wurden.

Franckes besonderer Gönner Berlın, VO  5 Fuchs, starb schon e 1705
Zu SC1NCI1 Verdiensten gehörte CS auch den Briefwechsel des gyroßen Philosophen,

Da Polen IMNıt Rußland alliiert WAar, erschien Schweden alles VOoN dort verdäch-
Uge Konterbande.

Kramer, Francke, Halle 1880, IS 758 fr
Ö  Ö Kramer, 253
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Forschers und Politikers Leibniz i Hannover MırFranckevermittelt haben. Ihr
. Hauptinhalt WAar Leibnizens kühne Idee der Christianisierung Chinas durch Ent-

%esendung VO lutherischen Missıonaren VO:!  o Halle, und WAar auf dem Wege durch
Rußland. Wenn auch Aaus diesem Plan nıichts wurde, da Franckes Missionszıel Ost-
indien und die Trankebarküste WAar, 1ef Leıbniz Francke die Nichtverwirklichung
se1iNeT Pläne nicht entgelten. Im Gegenteil. Leibniz War CS, der Francke als Mitglied BT
der VO'  a ıhm gegründeten Sozietät der Wissenschaft Berlın vorschlug. Und Fuchs
WarLr wıederum, der Francke die auf ıhn gefallene Wahl mitteıilte.

Güldenstern ber blieb Generalgouverneur bis 1/T2 dem ahre, da die Dänen,
nach der für die Schweden unglücklichen Schlacht bei Poltawa (1709), die Lande
Bremen und Verden besetzten.

Die bei Poltawa gefangenen Schweden kamen ach Sıbirien, S1E bıs 1L2
dem Abschlufß des Friedens Nystädt 7zwischen Rufßland un Schweden, SR A E
den schwersten Bedingungen leben mulßfsten. Francke erfuhr davon, sammelte Geld,
Bücher (vor allem Bıbeln und Gesangbücher) un Medikamente, die Laute der
Jahre, der großen Entfernung un.d der Schwierigkeit der Verbindung, regel-

Gmäßıg VO Halle nach Tobolsk i Sıbirien wanderten.®
S0 orofßzügıg dankte Francke für den kleinen Dienst, den ihm 1703 durch S

Herausgabe SEN111€ES Neugriechischen Bücherpaketes der schwedische Generalgouverneur
VonNn Güldenstern geleistet hatte.

an{

P

W

Kramer, 11 188

$ f

f



D
R  Ka

ea  WTa

r1S g

Sammelbericht

Probleme und Ergebnisse der Forschungsarbeit ber den
Kirchenkampif in Deutschland

Von Kurt Dietrich Schmidt*

AD r Wenn hier über die Erforschung des Kırchenkampfes ın Deutschland berichtetn werden soll, sehe ıch die Aufgabe dabe; als eine dreifache: tast technısch ber
die vorhandene Liıteratur berichten, wobej natürlich auch auf die Forschungs-Iücken autmerksam gemacht werden mu{ Erleichtert habe ıch mir diesen eıl der
Arbeit durch die geordnete Aufführung VO  3 etwa2 Werken, die den
heutigen Stand der Forschung wiedergeben, sOWelt S1e 1n Deutschland betrieben 1st
und natürlich sSOWeIlt ich S1e kenne. Im Blick auf diese Liste, die im Anhang ab-gedruckt 1St (Literaturverzeichnis), kann iıch MLr VOT allem alle bibliographischenEınzelangaben Ebenso wichtig erscheint mir I, die historiogra-phische Hauptaufgabe 1m Auge behalten und über sıe beri  ten: das 1St dıe

eine
Sinnerfassung einer Epoche. Es handelt sıch darum, die Bedeutung erkennen, die

poche 1m Gesamtablauf der Geschichte hat Wohlgemerkt, iıch soll das für den
Kirchenkam jetzt nıcht selbst untersuchen; ıch soll 1Ur darüber berichten, welche
Deutungen sher in der Historiographie sichtbar vgeworden sınd. Und schließlichmeıne iıch auf die besonderen Schwierigkeiten hinweisen mussen, die Ine (se-
schichte des Kırchenkampfes stellt. Von iıhnen her ISt Ja eigentlich allein Z verl-stehen, da eın
erwıiesen hat. ündlicher Austausch den Mitarbeitenden S1ICH als notwendig

Der Versuchung, das Problem der Zeitgeschichte als solches jer erortern,werde ich mich entziehen. Auch die Motive, die ZUrtr Erforschung des Kirchenkamp-fes hier und OfIt drängten, schildere ich nicht. Ernst W o 11 Der Kirchenkampf als
Krise des Protestantismus und als politische Aufgabe [Kırche in der Zeıt XI,; 1956,97 d un  Bn Heınz (Zur Geschichtsschreibung des Kirchenkampfes[ Informationsblatt NS 1936 ff.]) haben sıch dazu schon geäußert.

Da der Kirchenkampf noch 1n die Ausläufer des Zeıtalters des Historismus fiel,
SEIZILIEN die Versuche, ıhn zeschichtlich erfassen, natürlich gleich bej seinem Beginne1n, U: mıiıt einem dicken Buch VO  w über 350 Seıiten, VO) einem Deutschen Christen
(DC) yeschrieben. ber dieses Werk VO  - Andreas Der Kam die deut-
sche Kiırche, hat heute 1Ur noch den Wert eiıner Quelle Aa  ur die deutschristliche Sicht der Vorgänge von 1933/34, und auch 1Ur für das Geschichtsbewußt-serın V“O:  > damals 1St symptomatisch. Es Wäre allerdings interessant, einmal die zeiti

x Vortragi gehal:efi auf der Internationalen Konferen? ZUr Geschichte des
Kırchenkampfes, die die „Kommission der Evangelischen Kirche 1n Deutschland für
die Geschichte des Kirchen fes 1n der nationalsozialistischen Zeit“ VO hbıs

1959 ın der Akademie ür Politische Bıldung 1n Tutzing veranstaltete. Der
Vortrag wurde ım November 1960 überapbeitet un seinen Literaturangaben auf
den neuesten Stand gebracht.

44

G  Wa  n



gehöésyi;(\:lfe‘ Befichtei‘st&tttirig so€vohi' der DC wie der Bekenhenden Kirche (BK))
daraufhin durchzusehen, W1e 1n ıhr der Ablauf des Kirchenkampfes verstanden 1St,

INan die entscheidenden Wenden gvesehen hat, welche Bedeutung man einzelnen
Ereignissen zugemessen hat USW. Dafür zibt noch nıcht einmal nsatze. Eine (Ge-
samtdarstellung VO:  - der Sicht der her hat ‚W ar Otto Dıbe Knl 1n der Zeıt
seiner Absetzung begonnen und ziemlich WeIlt gefördert; ber s1e 1St icht veröftent-
licht; s1e würde wahrscheinlich 1ine ıinteressante Quelle se1n. Bis heute bedeutsam sind
eigentlich NUur die Quellensammlungen, die damals gyemacht sind Vor allem das über-
Aaus nützliıche Werk von Joachim L, „Chronik der Kirchenwirren“ (Literatur-
verzeichnis At. Nr. 34), leider 1Ur bıs Z.U) Julı 1935 eichend un‘ leider auch
hoffnungslos vergriften. Dazu Gotthilt , „Religionsfreiheit“ (Eit: 17
eine Sammlung, die reilich dringend der Erganzung bedart. Eıne umfassende Quel-
lensammlung der SLALAaftfs- un! arteiamtlıchen Außerungen ZUF: Religions- und Kır-
chenfrage hat die Kommissıon denn 1n Arbeit. Und schließlich dart ich meıne

dıe aber auch der Zensur se1iteigene Bekenntnissammlung nNneNNeEN (Lıt. d
1936 nicht mehr weitergeführt werden konnte. Immerhıin sind WILr ber die Jahre
31 schon früh sehr Zut unterrichtet gewesen. Für die spatere Zeit WIr

Die ücke tüllen jetzt in Sros schlecht, ber die Kriegszeıit csehr schlecht.
Zügen die Werke VO  3 Joachim eck an n, „Kirchlıches Jahrbuch 31944“
und „1945—1948* E 37 und Heınrı (D 99 Daneben sind

Um Verkündigung un Ord-als Quellenwerke unentbehrlich W ilhelm iesel,;
Texte ZUT Geschichte desNUuNng der Kirche“ (Lät. 35und Wilhelm Niemöller, 3

Pfarrernotbundes“;, 1958 UÜber d1e Lage 1m Warthegau bietet viele C Dokumente
Itenen Wortlaut der Reichs-Paul Gürt (Lat: 58) Den stenographisch festgeha

Bekenntnissynoden werden WITr in den „Arbeiten ZUr Geschichte des Kirchenkampfes“
ringen; Barmen, Dahlem und Oeynhausen sind schon erschienen Lit 41—43 Fast

wichtiger als diese Veröffentlichungen sind historiographisch die Materialsammlungen,
die damals begonnen wurden un die bis heute fortgeführt sind: VOT allem das
Bielefelder Archiv, außerordentıch reich, das Wilhelm Niemöller verdanken 1St
6267 und das Archiv des Kırchenkampftes 1n der Kirchlichen. Hochschule Berlin, Sdas Günther Harder’s Inıtiatıve geschaften hat It. Daneben sind die landes-
kirchlichen Archive VO: Nürn IS un Stuttgart Zu ECEMNNECINN. S auch 1n Hamburg

Material zusammengefunden, 1NS-hat sich ungewollt schon ine erhebliche Menge von
besondere ungedruckte Einzelarbeıten, die für 1ne€ Gesamtdarstellung. wichtig S11

Als Hılfsmittel ZUT Ertorschun Kirchenkampfes sind wirklich nützlich W ıl-
helm 1 € A n r Handbuch des Kirchenkampfes VO 1956 (Eit.2) un: Otto

Bibliographie, die, systematiısch geordnet, ber 6000 Titel darbietet; dabe;
Ist S1e uch nur relatıv volIständig (Lıit. Eıne 1‘1_rcbifukunde‚ Al der noch weıter
vearbeitet wird, befindet sıch handschriftlich in Hamburg.

An Gesamtdarstellungen lıegen bisher VOL

Heıinrich yd: „Apokalyptisches Wetterleuchten“ (Lit 44), eın But auf das
zurückkommen MU: (Erfahrungsbereich derıch ıIn anderem Zusammenhang noch

bayrischen lutherischen Landeskirche, wen1g Material,; ber Quellenabdruck und
lebendige Darstellung) o
Wilhelm I' , „Kampf und Zeu N1s der Bekennenden Kirche“ (Lit: 45)
Niemöller wıll nichts weıter, als den Kamp der nacherzählen; w1e Sagt, ne

„erzählen“ 1St ine der Grund-historiographische Ambitionen. Aber Geschichte
dabe;j ıne Fülle VO: nochder Historiographie, und Niemöller bietet

nicht dargestelltem Material; sein Bu: ist gleich nach dem Kampf VO  o einem t1V;
und War einem Brennpunkt, in Preußen, Beteiligten geschrieben ; hat das Buch
zugleich Quellenwert
Ine zute Kurzdarstellung bietet arl Kıu iısch in seinem Bu: „Zwisd1en

auf die Skizzen 1m „EvangelischenIdealismus und Massendemokratie“, 1955 Au
Kırchenlexikon“ ” m NHeinz: Brunotte) und ın „Religiıon in Geschichte und Gegenwart

1ın seinem „Grundrı(Ernst mu{fß hingewliesen werden. Der Berichterstatter
Für dıe ersten reKi;d1enges&x-i&xt‘e“ 1960°®) ebentalls eine solche  x versud1t.

M
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Aı Literarische Be11cht An el

1St als Ergéinzung wichtig: Walter Con d) „Der Kampf um die Kanzeln“ Lit
48); der ehemalı\ Sachbearbeiter 8881 Reichsinnenministerium bietet wertvolle NCUE
Einblicke

Eıne umtassende und zugleich kritische, wıssenschaftlich begründete Gesamtdar-
stellung fehlt; sS1e kann auch eigentlich erSt geschrieben werden, WeNnN a) ein1ıge Mono-
graphien über thematisch wichtige Sonderfragen erschienen sind; WeEeNnNn die Vor-
gange 1n den wichtigsten Landeskirchen 1mM Zusammenhang dargestellt Sind. In
beiderlei Richtungen sind Arbeiten ım Gange. Im ruck vorhanden siınd Landes-
geschichten Nur Wilhelm Nıemöller, „Bekennende Kırche 1in Westfalen“ CLIt
36); Paul Gürtler, „Nationalsozıalismus und evangelische Kırchen 1mM Warthe-

2u  * (Vt. 58) Im Druck sind Jetzt: Ludwig C „Geschichte des Kirchenkamp-f, in der Grenzmark Posen- Westpreufsen“ un Friedrich M id.d ndOLFt, „Der
Kirchenkampf 1n eıner retormierten Kirche“ (Nordwestdeutschland) Im Manuskriptlıegen VOLr Wılhelm kıe 1, „Kampf, Behauptung und Gestalt der EvangelischenLandeskirche Nassau-Hessen“ und Karl O CL, „Geschichte des Kirchen-
ampfes 1n Bremen“. Relativ ausführliche Erinnerungen Von Kurt a ]
eine geschichtliche Darstellung für Danzig. Dasselbe gilt mittels der Erinnerungen
VO  3 Bischof Ludolf M ü ler fur die Provınz Sachsen. Die Geschichten von Schles-
wıig-Holstein, Hamburg un: Braunschweig stehen VOT dem Abschlufß Mehrere andere
Landesgeschichten S1N: ın Arbeit un ZU) eıl schon WweIit efördert.

Dagegen x1Dt für die systematisch wichtigen Probleme, die durch den Kirchen-
kampf NEU gestellt sınd, Nur eiıne einz1ıge Darstellung, obwohl viele dringend O1
wünscht waren:
Günther ch e 1 „Kritische Hıstorie der theologischen Lehre VO:! Volk 1n der
LEUECTEN protestantischen Theologie“ (Diss. theol Erlangen 9 erfüllt noch ıcht
alle Wünsche)

NECNNEC, 1Ur beispielsweise, weiteren Themen:
das Problem des Volksnomos,
die Frage des kirchlichen Aufbaues,
das Problem des kirchlichen Rechtes, auch das des kirchlichen Geldes,die Entwicklung der Predigt 1n der nationalsozialistischen Zeıit,die Stellungnahme ZU) Alten Testament,
die Auseinandersetzung mIit dem Totalitarısmus,
das Widerstandsrecht,
die Öftentlichkeitsaufgabe der Kirche,
das Verhäl£Nıs der Oekumene ZUr deutschen Kırche 1933—1945,die deutsche Mıssion 3—1  9
das Eidesproblem,
das Verhältnis Pietismus Nationalsozialismus,
die Fragen der Eugenik bzw. der Euthanasie un die Kirche,der Bekenntnisstand der altpreufßsischen Kırche

und schließlich
W esen und Aufgabe der Kirche selbst.

Einige wenı1ge Von diesen Themen sollen uns 1er auf dieser Tagung noch be-
schäftigen, ein1ige wen1ge sınd auch schon ZUuUr Darstellung übernommen (nur fünf
m. S1€e fertig werden, kann Nur eın Prophet Hıer 1st eigentlich dıe
größte Lücke in der bisherigen Literatur.

Etwas besser daran sind WIr in Bezug auf einzelne Bewegungen un Ereignisse.Relatıv vollständig orjıentiert sind WIFr über die Deutschen Christen. HansBuchheim bietet nıcht DUr eine Darstellung, sondern eine ın vieler Beziehunglehrreiche Analyse (Bit: 47) Eıne wertvolle Ergänzung seinem Buch 1st die Disser-
tation VON Karl-Heinz G ö L< (Lit 99) Wenn 1Ne Leipziger Dissertation, die die
organısatorische Geschichte der untersucht hat, veröffentlicht seıin WIFr: für 1961
bei Niemeyer/Halle angekündigt), werden WIr ler csehr ZUL daran se1n, wäh-
rend eine Darstellung, die alle Gruppen des kirchlichen Widerstandes in iıhrem Zu-
einander und in ihren Spannungen, 1n ihrem Miteinander (Barmen-Dahlem) und teil-

b
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weisen Gegeneinandef (Stellung den Aysschiteen und der Gebetsliturgie) schil-
derte, noch el  1 Aber selbstverständlich findet sich in den schon genannten der

nennenden Büchern VOIl Gerhard Niemöller, Wilhelm Niemöller, Ernst olf
vieles dazu. Auch eine Geschichte des Lutherrates fehlt noch; Pau!l e 1 CHh;, „Er-
lebte Kirchengeschichte“, 1792 bietet doch 1LLUXr einıge Züge. Ebenso fehlt eiıne (Ge-
schichte des reformierten Kirchentums.!

Gut unterrichtet sind WIr über die Geschichte der evangelischen Jugend. Eıne
wertvolle Marburger Dissertation (rer. pol.) VO  - Manftfred ke 1St 1m Dru
erschienen (Kit fO); dazu 1St. für 1933 das Heft VOIl V, da (Lıt. 69) Eıne
ungedruckte Arbeit VO:  w Ulrich Wend and, „Evangelische Jugend in der Feuer-
probe“, 1St auch noch 1n Hamburg vorhanden, un überdies zibt noch Autsätze. Karl
Kup 15 hat die Geschichte des CV JM geschildert, „Der Deutsche CV JM”, 1958,
und Klara hat 1M Kirchlichen ahrbuch eine Zusammenfassung gegeben
(Lıt. 68) Dagegen tehlt eine yrößere Darstellung der Deutschen Glaubensbewegung;
vielleicht ISt S1ie ıne solche ber auch kaum Wert. Buchheim hat S1€ 1n
Darstellung miteinbezogen (Lıit 47); ihre Vorgeschichte schildert die Bonner Diısser-
tatıon VO  3 Altred E  E Ly »  1€ neugermanischen Religionsbildungen der egen-
wart“, schon 1934 erschienen.
Strittig sind VOor allem
a) die Gliederung des Verlautfs 1m Einzelnen zwischen 1933 un 1945;

die Urteile über viele einzelne Ereignisse, VO:  3 der Verfassung der DEK angefan-
SCH 15 hın ZUr Wurm’schen Einigungsaktion. Barmen steht hier 1m Brennpunkt.

C) ber selbst das eigentliche kiyrchliche Zıel Hitlers: ob die Staatskirche Wr als
eın Instrument seiner Politik, ‚ der die radıkale Trennung VOon Staat und Kirche,
WIe s1e mıt seinem Willen dann 1mM Warthegau durchgeführt wurde, oder schliefß-
lı die Ausrottung des Christentums und seıne NUur politisch-taktisch gemeınte
Duldung in bedrückter Form, bis 1ese Ausrottung politisch möglıch geworden sel,
und Wegnahme der Jugend (Proklamatıon VOon das alles 1Sst fraglich
Von daher schon muß strıttıg se1n, welchen Sınn die einzelnen Maßnahmen der

Regierung hatten, 56 die Einsetzung der Ausschüsse. Waren S1E en Einzelakt 1m
Dienst der allzgemeınen Lintie des erringenden Staatskirchentums der eın aufßen-
politisch bedingter Versuch ZUrTr Befriedung der Kirche?

Das sind ein1ıge drängende, offtene bzw. strittige Fragen.
Eın besonderes Interesse hat natürli die Barmer Synode beansprucht. Ihren

Verlauf un ihre spätere Beurteilung schilderte Gerhard Niemöller in seıner
Dissertation, die 1n den „Arbeıten ZW0T Geschichte des Kirchenkampfes“
druckt 1St Lit. 63) Ihre Einordnu in die Theologie-Geschichte vollzog Ernst
olf 1n seinem Buch „Barmen“” O710262 Die kritische Auseinandersetzung mıiıt
Barmen VO lutherischen Bekenntnis her faßte Heınz in seınem Heft
Von 1955 ZUsSsammen (Lit. 61) Arbeiten: Ed-ber den Ertrag des Kirchenkampfes xibt CS bisher NUur kleinere

Festschrift (Litmund l ın (Lit. 86); Joachim in der Niemöller-
ö7) ber auch hier 1St Ernst Wolf’s armen-Buch eNNnenN (Lit 62)

Walter suchte die nationalsozialistische Zeıt geschichtstheolqgisch Z

deuten (CLat: 85) vorhandene Literatur enugen. Eın paar Probleme,Das mOöge als 1nweIls
selen noch angefüdie dringend einer Bearbeitung bedürften,

Wesen des Natıonal-Vor allem tehlt eın wissenschaftlich fundierter Versuch,
SOZLalısmus estimmen. Natürlich x1bt eın PaAar Ansätze, 7z. B von Gerhard
Rıtter, Walter Conrad, Walter Görlitz; VOT allem 1St das schmale He VO  3 Hans
Buchheim ENNCIL (Eit. 29): dazu der frühe Versuch VO Walter

ber eine wirklich umtassende Untersuchung, etwa1n seinem eben eENANNLECN Buch
W1e Jean N e roh ın seinem Buch I>Der Myrthos VO' dritten eich“ die Ge1-

stesgeschichte der Weimarer e1It als Vorgeschichte des Nationalsozialısmus Nier-

sucht hat (Lıt 153 £ehlt. Das 1ISt ıne echte historiographische Lücke; enn be-

In Arbeit.
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W stimmt jedér Forscher den Nationalsozial*iér‘nus anders. Walther ot ef s neues,noch unabgeschlossenes Werk ın Just’s Handbuch der deutschen Geschichte bietet füreinNe solche VWesensschau erfreulich viel Materı1al ındem nıcht 1Ur die politischeEntwicklung schildert, sondern auch der Entwicklun des Judenproblems, des Rech-

LCS, der Wirtschaft UuSW. im Einzelnen nachgeht; leider 1St. ber se1ine Schilderung derKirche recht fehlerhaf* g jedoch eine Wesensschau 1St auch das noch ıcht Lıt. 31).51€e fehlt einfach. Immerhin kommt Hoter hr nächsten.
An kleineren Versuchen sind CMNNEN Helga bın g, »DCI' Natıonalsozıa-lismus“ Tat) 9Z2) (gut für die Vorgeschichte). Wenn S1€ das Wesen des National-

soz.alısmus als Macht der Macht wiıllen bestimmt, kann ich dem treılich nıchtfolgen. Martin Cs „Der Nationalsozialismus. Weltanschauung, Programmund Wirklichkeit“, 1960, betont mıiıt echt stark die offenen Möglichkeiten, den Wan-de] ın vielen Dıngen; das bleibend Tragende kommt aber auch nıcht überzeugend
e heraus. Enttäuschend 1St. 1n dieser Beziehung leider Karl Dietrich Erdmann’s

Darstellung 1n der Auflage VO  5 Gebhardt’s Handbuch der Deutschen Geschichte(Bd Die Zeit der Weltkrieze), 1959; bietet 1m Wesentlichen nur eıne ausführ-liche äußere Geschichte.
Auch ber die Kirchenpolitik der einzelnen nationalsozıalıstischen Gruppen un

Führer fehlt Ine Arbeit; ber auch ber die Einstellung der verschiedenen Gruppender ZAUF natiıonalsozialıistischen Regierung eın Sanz drıingendes Desiderat, dasber wohl DUr sehr schwer befriedigen seın wird. Dagegen haben die Bücher berHıtlers /ugendentwicklung doch wohl klar ZYeze1Zt, dafß Hıtler schon miıt einer ENT-
schıiedenen Feindschaft > das Christentum VO  3 1en ach München ekommen1St. un: daß alle se1ne Osıtiıven Äufßerungen ber die Kirche und das rıstentum
nıchts als polıtisch ingte und autf die H!:  Orer berechnete Propaganda-Aussagen

E
WAren;, auch die prononcıerte Christlichkeit, auf die . die Partei 1930 umgestellt wurde.
Höchstens kann Hıtler mit Dietrich Eckart un-: Rosenberg ne Zeıtlang geglaubthaben, daß das recht verstandene — entjudete!— Christentum un der arısche Rasse-glau e1ins selen. ber SA Zeit der Rauschning-Gespräche mu{fß dieser Glaube, WwWennÜr ihn Je gehabt hat, uch schon wieder ın ıhm zerstOrt se1n. FEıne religions-psychologische Untersuchung, die den Gründen nachginge, W arum vıiele Christen
auf seine Lügenpropaganda hereingefallen sind, WwWare von  daher höchst erwünscht.

Auch ınnerhalb der Kirche oibt noch einige dunkle Punkte ISt die Ent-
stehung der DEK, insbesondere die Entstehung der Verfassung der DEK, noch einsolcher, der gzuten Hınweise, die sıch bei Gerhard Niemöller (Lit 63) finden

den Sanz dunklen Monat zwiıschen der Dahlemer Synode und der Einsetzung der
Vorläufigen Kirchenleitung VKLUL) en in außerst ZespaNNTLer Lage tatenlos ver-

Monat, für mein Ge ühl die Marneschlacht der hat Jüngst Wilhelm
mO an das Licht gebracht, „Von der Dahlemer Synode 'bis ZUur Grün-dung der ersten Vorläufigen Leitung der DEK (Evangelische Theologie, IDE1:Und ann wiıssen WIr ber die Zeit der Auss  üsse Jängst noch nıcht unduch über das Einigungswerk Wurms nıcht. Von kleineren Desiderien nicht reden!

Die Erhellung der Vorgeschichte 1St schon mehr als eın kleiner vielmehr eın Zanzgroßer Wunsch Und der letzte Wunsch 1St vielleicht der oröfßte: Die ' Nazizeıt
1St doch auch durchzogen gewesen VO:  am} einem Angrıff des Evangeliums auf ennationalsozialistischen Geist. Niıcht Nur auf den Totalitarismus: der Kampfihn ISI relatıv. spät e1in. Es handelt sıch den Kampf teılsEinzelheiten der nationalsozialistischen Weltanschauung, WI1€e die Rassenlehre (schon1932 1n Oldenburg, Jungreformatorischer un die Konzentrationslager Kund-gebung der Preußensynode,. der I1), die Euthanasie (Braune, Bodelschwingh,Wurm). ber jede anständige Predigt War eigentlich ıne eklatante Aktion
den Geist, MIit dem Robert Ley eLWwW2 die Kraft-durch-Freude- Veranstaltungen DEfüllen suchte, un: damit die nationalsozialistische Weltanschauung überhaupt.Natürlich 1St dieser Angriff des Evangeliums nur bruchstückhaft vorgsetragen Ernst.

. 7 olf hat ganz recht: hne Programm, fast wıder Wıllen, weni1gstens zunächst, undeben deshalb bruchstückhaft: nde konnte für unser, der Mitlebenden Verständ-
N1s ıIn der Tat NUur das Stuttgarter Schuldbekenntni1s stehen aber wäre

—
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Q1ichtsblindheit‚ ) S  übersehen, dafß C diesen Angrifi ‚des Evangeliums gegebén hat
und da{ß Aauch nıcht ohne Frucht gyeblieben 1St. Wenn eın Experte, 1n der Demut,
die dem Stuttgarter Schuldbekenntnis entspräche, diesen Angriff des Evangelıiums auf
die nationalsozialistische Ideologie un Praxıs eiınmal 1m Zusammenhang schildern
würde, würde den kommenden (senerationen den besten Dienst CUN, der über-
haupt getan werden kann. So gew1 dieser Angrıft, wı1ıe der vzanze Widerstand, eın

großés Wunder Gottes ist, zewi1ßß mufß doch uch geschichtlich ertafßrt werden.

11

Die entscheidende, reilıch auch diftizilste historische Aufgabe 1STt immer, den letz-
ten Sinngehalt einNner Periode erfassen.

In bezug auftf den Kirchenkampf sche1nNt der Ausgangspunkt reilich noch csehr
leicht se1n. Es 1St bekannt, 1 Zuge der Einordnung un Unterordnung aller ge1-
stigen Gröfßen die Weltanschauung der 1 Zuge der sogenannten
Gleichschaltung, 1St auch versucht worden, die evangelısche Kirche gleichzuschalten.
Der Kirchenkampf 1St Von daher eindeutig charakterisiert als die erfolgreiche Abwehr
dieses politischen Gleichschaltungsversuches. Indem der Versuch erfolgreich abge-
wehrt wurde, sicherte CI der Kirche ugleich ihr Eigenleben, WENN auch NUr 1n C-

stimmten ENSC}  +a Grenzen, die ıhr als Gegenwehr 5 die gewahrte geist1ge Selb-
ständigkeit SCZOSCH wurden und die immer mehr eingeengt WUur

aul Tı 1 lıch hat diesen Ansatz schon 1935 kräftig erweiıtert. Er cchilderte 1n
eiınem 1n den USA erschienenen Aufsatz,; dafß ın un miıt der Bewahrung der ze1ist1-
o}  D  € Selbständigkeit die Kiırchen ıcht NUur für sich - selbst 5 hatten,
sondern da{fß diesem ıhrem Kampf die eıgene Selbständigkeit prinzipielle Bedeu-
Lung zukomme. Wenn nämlich einem Punkt sıch 1ne gelst1ge Größe ZEDE: eıneDEı Cg A

aı S a a

totalıtiäre Bewegung behaupte, sel, meint Tillich, deren Totalıtarısmus überhaupt
hınfallig geworden: Totalıtät ©  X:  € keine Halbheit. Das 1St logisch hne Frage
richtig, raktisch doch NUr halb ew ı( WIT: auch VO:  $ daher die Verbissenheit des
Kampfes verständlich, der ständig >> die Kirche geführt ISt; der Versuch, S1e
diffamieren, ıhren Wirkungskreis einzuengen, ıhr die Glieder abspenst1g machen,
kurzum, S1e 1n aller Form bedrücken. Und ISt auch klar worauftf ich schon
hinwies), da{fß 1Ur Rücksicht auf politische Interessen verhindert at, dafß der Ver-
nıchtungsfeldzug das „geist1ge Judentum“ begonnen wurde. Immerhin, ıst
nicht begonnen. In den Grenzen, die ihnen ZESETZLE M, haben die Kirchen tat-
sächlich den Totalıtätsans ruch iıllusorisch gemacht. Wenn 1114  — bedenkt, W as für eine
ungeheure Macht die Fü Ter des Reiches propagandiıstisch und terroristisch e1n-

Indem die Kirchen für diesetzen konnten, dann: ermißt INan, Was das bedeutet.
Freiheit des Evan eliums kämpften, kämpften S1€ für die Freiheit überhaupt. Aus-

eralısmus csehr als rückständig verschrıen PE EK UTEgerechnet s1e, die Zeitalter des Li
waren, wurden Jjetzt der Hort der Freiheit. Da{iß eshalb der deutsche Kirchenkampf

ıtäres Regıme auch außerhalbals Modell für den Kampf eiıner Kırche > ein LtOL2
der Theologie beachtet wird, VO  5 Soziologen, Forschern der „politischen Wıssen-

derlich. Besonders ın den USA findetSozialethikern, 1St nicht VeErWUNn
diesen Gesichtspunkten 1ine erstaunlı:che un immer noch wachsende Autmerksamkeit.

die hier S1NN-Sehr viel schwieriger 1St die eigentlich politische Frage anzufassen,
Führer dervoll gleich angeschlossen W17“ Von der sroßen Menge auch der spateren

W1e€e VO!  3 dem spateren Au1St Hıtler zunächst ebenso reudig ®  Ig  rüßt worden,
standsführer Goerdeler. Von 1er Aus 1St wohl die xrofße Divergenz leichtesten

erklären, die tür die atere Zeıit innerkirchlich charakteristisch 1St. Eın eıl der
BK-Führer blieb 1n iner AST schon traumhaft anmutenden Loyalität bis ZU etzten

Sige Obrigkeit Dafß dieseAugenblick 1m Gehorsam F} Hitler als die rechtmä
verbrecherisch geworden War, War WAar schmerzlich, konnte ber diese W 1e auchKa  E A Eın Zzweıter Teil ‚09 siıch in dieimmer begründete Joyale Haltung nicht alterieren.
Unentschiedenheit zurück, wollte dem verbrecherischen nationalsozialistischen

innerlic] den Weg freiRegime nicht helfen, sah aber weder praktisch noch auch
entschlossener Opposition. Sigg Hitlers oder Sieg seiner Feinde, „ beides war -
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vorstellbar, da{fß I1}  - weder für den Sieg noch für die Niederlage Hıtlers beten und
arbeıiten konnte. Eıne dritte Gruppe sah 1in der entschlossenen Bekämpfung der

schlie{ßslich den eigentlichen 1nnn der Nıcht 11UT W1€e Bonhoefter, der
csehr Cr wWOSCH hat, Aaus der Kirche A  nN, W E1 CS auf iıhn fıel, den Führer
toten, einfach die Kirche bei einem etwaıgen Scheitern nicht durch dieses seın
Tun belasten. Nıcht S! sondern bewußft als Kırche Nationalsozialismus 1St Antı-
christentum, das die Kırche qua Kırche ın jeder Form bekämpfen hat; so hat
Superintendent Albertz-Spandau LWa 1942 proklamıiert. arl Barth hat bekannt-
lıch ebenso geurteilt.

Zwischen den ben entwickelten dre1 Haltungen zab natürlich auch noch jeden
1Ur denkbaren Übergang, jeden 1Ur denkbaren Kompromıils. Es zab VO:  - daher und
Z1Dt noch heute Leute, die den Kirchenkampf als eıiınen emınent politischen Kampf
definieren, seinen 1nnn letztlich 1n dem politischen Widerstand sehen, den die AÄnge-
hörigen der ZU mindesten gelist1g geleistet haben. Hans Rochfels und
Walther Hote sehen ıh: VO  - Rıchtig 1St daran auch, da{fß 1n einem
totalen Weltanschauungsstaat jeder kirchliche Akt ındırekt auch eın Politikum ISE.
Insotern kann der' Kirchenkampf 1n der Tat politisch verstanden werden. ber

darf hier eigentlich nıcht LLUI das Faktum des Widerstandes als solches gehen,
bedeutsam CS 1St. Es käme vielmehr darauf A den besonderen Charakter des

kirchlichen Wıderstandes erkennen un ugleich seine Begründung, die
T’heologie des Widerstandes bzw. auch die Theologie, die den Wi;iderstand hemmte.
Dafür sind aber noch nıcht eiınmal Nsatze

Sehr vıiel wichtiger als diese politisch-weltanschaulichen Aspekte sind für uns 'ber
doch die theologisch-kirchlichen. Die DA wollte dıe evangelische Kirche yleich-
cchalten. S51e tand ın den Kıirchen willige Helter dafür 1n Gestalt der Die
Theologie bzw die Haltung, die 1er vorhanden War, enthüllte sıch 1L1UI1 als uıne
wahrhaft gyrobe Bekenntniswidrigkeit, als eine handteste Häresıe. Von da Aaus ergab
sıch oder ergibt sich als der Sınn des Kirchenkampfes unbezweifelbar zunächst dıe
Abwehr dieser Aresie un: die Bewahrung, die Reinerhaltung des Bekenntnisstandes
der Kirchen bzw. der DE  n Da ber auf Grund der Theologie des Jahrhunderts
vieltfach Bekenntnis und Kirche als unlösbar verknüpft, als e1InNs das andere bedingend
aufgefaßt wurde LUr eın Bekenntnıis, da Kirche, und WOoO Kirche, OFIt
Bekenntnis mufite die Wahrung des Bekenntnis-Standes hier Sanz besonders

werden. Die Kirche blieb 1Ur Kirche, wenn S1€E ihr Bekenntnis
wahrte. Sie blieb ber auch Kirche, wenn s1€e€ wahrte. S50 wird das Mühen dıe
Wahrung des Bekenntnisses für viele der Hauptsinn des Kirchenkampfes. Das wird
VO  w} dem Gesagten her hne weıteres verständlich. Zugleich ber ergıbt sich als fast
notwendiger Folgesatz: un W CI1L das Bekenntnis gewahrt ISt, 1St das Ziel des
Kampfes erreicht, der Sıeg errungen. Das uch VO  3 Heinrich d, „Apokalyp-
tisches Wetterleuchten“ (E1t 44), spiegelt LWa typisch diese Haltung. S51e wirkt auch
historiographisch bis heute hin noch

'ber sehr viele gyehen 11LU)  = doch weıt darüber hinaus. Schon 1934 hat arl - h
den 1nnn des Kirchenkampfes darın gesehen, dafß die Kirche durch den ıhr aufge-
ZWUNSCHCH Kampt einer tiefen, wirklich 1in die Tiete gehenden Selbstbesinnung
gerufen sel1l. Edmund chlink schildert S03 den „Ertrag des Kirchenkampfes“
VO  3 1er Aaus (Lit. 836) Es 1St klar, da{ß diese Besinnung, wenn s1€ hatte, der
Kampfsituation entsprechend, eigentlich VOTr nıchts Halt machen konnte, eigentlich
alles Kirchliche einbeziehen mußfßte. Die Verkündigung: WaSs sollten WIr predigen
EeLWA Sonntag ach dem mißglückten Attentat auf Hitler, oder bei Kriegsbeginn
der nach der Rückgewinnung des Saarlandes, bei der feierlichen Inthronisation
Hıtlers 1n der Potsdamer Garnisonkirche 19235 wobej Dibelius predigen hatte.

ıcht LUr bei solchen patriotisch hervorgehobenen Tagen! Was ollten WI1r pIE-
digen angesichts eıner totalitären Weltanschauung, die sich als pOS1it1Ves Christentum
proklamierte und das Gegenteıl war” Noch CNSCI . womıiıt konnten WIr die Kirche
Christi autbauen? Daß diese Fragen der Verkündigung' Mi1t der Frage der
Theologie verknüpft A  5 bedarf keiner Erörterung. Oder das Problem des Auf-
baues, der Ordnung der Kirche. und Staat wollten ihr das Führerprinzig auf
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zwıingen; ( gelang soéar 1n Ansätzen. Wer dazu Nein sagen mußfßte, mußte bald

S  N, W 1€e CS denn un recht sel; eine einfache Rückkehr den parlamentari-
schen Ordnungen VOIl 1920 War praktisch unmöglıch. Was 1so nun” Wıe 1St er mIit
dem Recht 1n der Kirche? Di1e meınten, Dynamık gehe ')ber Statık un: küum-
mMerten sıch nıcht das ZESCIZLE, das geltende echt. Niemand 1n der konnte
dieses geltende echt als den eW1g gültıgen Ausdruck für das geordnete Leben der
eccles1a ansura Gottes verteidigen. W as 1St CS Iso rechtes kirchliches
Recht? Das Geld! Wenn der Staat beansprucht, die kirchlichen Fınanzen VEI -

walten, WEn a beansprucht, das gottesdienstliche Opfer reglementieren,
darf die Kirche sıch das gefallen lassen? Und W en ıcht W1e 1St CS enn 1U  w mit
ıhrem eld VO gottesdienstlichen Opfer angefangen bıs hin ZUuUr Kirchensteuer,
die, abgesehen VO: Warthegau, überall rechtens blieb? brauche keıine weıteren
Beispiele anzuführen. Es 1sSt deutlich, da{fß CS in der 'Tat Sut W1€e nichts aD in
der Kirche, das nıcht in Frage vestellt wurde, 'ber das ıcht e1INe Neubesinnung
angestellt werden mulßßte, einschlie{fßlich des geistlichen Amltes W CI nämlich reihen-
weise die Pastoren in den Dörtfern fehlten; mußte nıcht die Frage der Laienverkün-
digung, ne1n, nıcht NUur die Frage der Laienverkündigung, sondern auch die rage
der Sakramentsspendung durch La:en brennen: werden, und Iso diese I rage
Neu durchdacht werden?! Diese Neubesinnung War U:  e aber zugleich nıcht mOg iıch
hne stetige Auseinandersetzung miıt dem überkommenen Erbe, der Hinterlassen-
schaft des Jahrhunderts Als die akute Auseinandersetzung miıt diesem Erbe VeI-

steht VOT allem Ernst Wol1f den Kirchenkam
Und das alles 11U'  - miıtten in einem Drei1,  P  r  ontenkrieg, nämlich die Irr-

die sroße Ver-lehrer in der Kirche selbst, (  C die Deutsche Glaubensbewegung als
suchung der Gemeindeglieder VOoONn außen, > Parte1 un Staat als Helter der bei-

rgehende Macht. Die ungeheureden ZENANNTEN Gruppen un als eigenständig
Intensität, die tür das kirchliche und theologische, ber uch da geist1ge Leben der

wird VO jer Aaus VeI-BK-Männer und -Frauen dieser Jahre charakteristisch 1St,
ständlich. Fuür die, die diese eiIt bewulßft miterlebten, War buchstäblich alles über-

Ilt NUur das Evangelium selbstkommene . Brauchtum der Kirche 1n Frage >
nicht und mufite es existentiell NCUu durchdacht werden. Eine ungeheure Kräfte-
ANSPANNUNgG, inmiıtten Bedrohung. ber wahrscheinlich hat diese Bedro-
hung her Kräfte auslösen! als ähmend gewirkt jedenfalls bei den meıisten.

Und VON 1er AaUS kann der mu{fß NUu:  (a 1ın der Tat der Kirchenkampf als ıne
einzigartıge Notwendigkeit un: Möglichkeit der Neubesinnung, eiıner fast totalen

heuer schwer 1St doch, in ruhigenNeubesinnung, verstanden werden. Wıe ung«c
Zeitläuften NeuUuUeC Ideen, ich meıne eu«C Einsichten, 1n die Praxıs UumzuseTIzZeN. Das

Wer KirchenverfassungenGewicht des UÜberkommenen ISt ungeheuer ZTO
der Agenden mitgearbeitet hat, WEe1' davon ein schmerzliches ied singen. Der

Freilich n in allen Landes-Kirchenkampf N ber geradezu Wegen
kirchen da liegt eın Stück seiner inneren Not ber doch weithin! Eıne Zeıt der

ität und VO:  3 einer einzigartıgen FreiheitNeubesinnun also VO  - einzigartıger Intens
ZUr Verwirk ichung. So paradox iSst, un aller Hemmnisse, die VO: Staat

keiten voll. Da{iß hierin der eigentliche 1nnnkamen, doch außerordentlicher Möglıch
des Kirchenkampfes gesehen wird, 1St also fas zwangsläufig. Und daß traurıg der

VOIN hier Aus 1e weılıtere Entwicklung beurteilt wird,ZOrN1g, Je nach Temperament
PeT7N si1e die Erkenntnisse, die der Kirchenkampf geschenkt hat, nıcht berück-

sichtigt, 1St auch unvermeidlich.
Nur 1ST zweierlei noch hinzuzufügen:

über die ıch reterieren hatte, haben auchAll die anderen Sinnbestimmungen,
s1e mussen also miteinbezogenıhr Recht, Z.U) mindesten ihr Stück Teilrecht;
ınn des Kirchenkampfes zestelltmitbedacht werden, w ennn die Frag nach dem

wird der Fülle des Lebens nicht gerecht.WIF| Eıne ENSC Sinnbestimmung
In den Kirchenkampft ZOS eın Theologengeschlecht, das W.arlr tast durchgängig

ralismus hın einer Theologie, die ZU)!die vroße Wandluns WCS VO Libe
reformatorischen Ansatz un ZUr Schrift eın Sanz ucs Verhältnis hatte,
mitgemacht hatte. Der reformatorische (Lonsensus, der siıch ach 1920 dıe
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1Le risch F1 zeıgen
E moäerne Theologie gewandf hatte‚' wandelte sich nun ın einen Consensus gegen dieDieses CUu€<€E Theologengeschlecht gehörte aber doch nicht NUur einer SchuleEs konnte Iso die angerührten orofßsen Probleme auch nich einhellig beantworten,nıcht eıner einhelligen Lösung kOommen.

Solange diese Einhelligkeit des theologischen AÄAnsatzes nıcht erreicht ISt;, Jangewird auch die Frage nach dem ınn des Kirchenkampfes nicht einhellig beantwortetwerden, nıcht einhellig beantwortet werden hönnen. Hıer mussen W|ir U1l1Ss bescheiden.

111
Zuletzt 1St noch autf die besonderen Schwierigkeiten hinzuweisen, die verade für

eınen Deutschen der Kırchenkampf umschlief{ßt. S1e liegen teıls 1M Stoff, teils 1n
unseren Personen, teıls in der Lage.

In den Personen. Wır Teilnehmer des Kirchenkampfes haben alle, WIT auch
standen — un das heißt, Gott unlls denn 11U); hıngestellt hatte, 1n eiNe intakteKiırche, in ine zerstOrte Kirche, 1ın ıne Kırchenleitung, in eine Fakultät der ineine Gemeinde WIr Deutschen haben doch alle damals schweren Gewi1issens-kämpfen unsere Position gewınnen mussen und S1Ce in schweren Entscheidungen test-halten oder uch andern mussen. In Konflikten zwischen unserer Gehorsamspflichtund dem Wiıderstand > die Obrigkeit, zwischen Treueid und moralisch NOL-
wendi werdender Bekämpfung einerselts; Konflikten zwischen den Erfordernissenlandes ırchlicher Ordnung un der Absage diese Ordnung andererseits: niemandhat' doch leichtfertig den Bruch vollzogen, der dann vollzogen werden mußte: und
dieser Bruch rief selbst 1CUEC schwere innere Belastungen wieder hervor. Daß diese
schweren Gewissensentscheidungen zugleich fast immer Getahr für ‚e1b und Leben,

{ tür Haus und Famıilie 1n siıch schlossen, machte S1E LUr noch ETHSEGT. Die SEWON-Positionen können WIr heute nıcht einfach fallen lassen W1e einen taulenApfel. Es kann Sar nıcht anders se1n, als daß S1e uNnsere Schau bestimmen bis heute
hın. Deshalb mMmussen unseTe Darstellungen noch VO  — einer zewıssen ZwiespältigkeitSe1N, geht gar nıcht anders. Vielleicht müfßten WIr  &N 1Ur lernen, vorsichtigermıteinander umzugehen un mehr aufeinander hören. Aber gerade weıl
das bei uns 1St;, W1e .ben geschildert, deshalb erwarte iıch vıel von der Teilnahme
Nichtdeutscher der Erforschung des Kirchenkampfes, die Wıiırklichkeit geworden181 S1e standen außerhalb, S1e mussen siıch ın die S1iıtuation sowohl] der eınen Seite
der BK) hineindenken un hineinfühlen, W1€ 1n die der anderen (der Ihnen
mülfsten die Fehler, die jeweils gemacht sind, eigentlıch B schnellsten aufge CN, die
Fehler: WIrTr wollen Ja nıcht gelobt, sondern ZUr Erkenntnis geführt werden. Viel-leicht kann eine jJunge deutsche Forschergeneration uns denselben Dienst LUn

un Dafß jeder Mitkämpfer 1Ur seinen Kampfabschnitt sah Je schwieriger die Be-
richterstattung wurde, desto mehr gılt das un VO'  3 daher se1ne Schau ZeWANN,das 1St 1ne Fehlerquelle, die noch leichtesten überwunden werden Ikann: Je mehr
regionale Darstellungen ersche
Korr £Iur.

ınen, desto leichter wiırd der Vergleich und damit die
Eıine andere yroße Schwierigkeit liegt 1m Stoft, in der Materie des Kirchenkamé-fes selbst. Daiß die Quellen noch NI  t alle erschlossen sind un daß noch viel Vor-

arbeiten ehlen, 1St eın technischer Art. ber der Kirchenkampf selbst erweist S1'  9Je näher man. ıh betrachtet, als eın ungeheuer komplizierter Vorgang. Als KampWI1e ZESAZT, eın Dreifrontenkrie SCh die in der Kirche, die neuhe1id-
nische Glaubensbewegung uße albder Kiırche, Staat un: Parteı. ber alle
diese drei ZSCHNANNTLEN Größen waren in siıch keineswegs einheitlich. Bei den 1St
das für jedermann sofort sichtbar; ber die einzelnen Verschiebungen recht Z/ erfas-
sen 'und sehen, welche Gruppe in einer bestimmten Landeskirche einer _ be-
stımmten Zeıt gerade tonangebend War, das ist schon nıcht mehr leicht.

Aber auch für Staat un: Parteı oilt diese Uneinheitlichkeit. Daß die Dartei 1933
eın festes Programm ZuUur Behandlung der Kirchen hatte, steht heute fest. Ja mehr,
daß jeder Reichsleiter auf seine Tour versuchte, das steht auch est. ber w1ıe€
sollen WIr blofß das Schema ‘gewinnen? das uns erlaubt, SOfOX‘ T sehen, mıt Welchem

E A
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Ge nüber die Kirche es iev;reils gerade zZzu hatte und ın welche Konzeption une
Einzelaktion Iso hineinge Öörte?!

Und schließlich ist_die Ja n el i&omplexe Größe W1e die eiıden
NaNNtCNH, oroßser innerer Spannungen, selbst zeitweılıger Gegensätze voll. Sie sind
sıch nicht eiınmal verwunderlich. Das Zurückfinden ZUX reformatorischen Theologıe
1n der Zeıt VO:  3 EeLWA 171 hat den Kirchenkampf innerlich begründet; aber
schon diese VWiıedergewinnung der reformatorischen Theologie vollzog sich, Ww1e
DSESAYT, nıcht 1n einem Ansatz, sondern in mehreren, da{ß sich erhebliche Unter-
schiede entwickelten. Diese mufßten sıch auswirken. Aufßerdem Wr die Lage 1in den
SOgeENANNLEN intakten und 1n den zerstorten Kırchen wirklich. verschieden. Un
schließlich 1St eine kirchengeschichtliche rfahrung da{fß Verfolgungszeiten ımmer
auch Zeiten kirchlicher Schismen SCWESCH sind; das können WIr Vom novatianischen
Schisma der decischen Verfolgung bis hin ZUX Lebenden Kirche Rußlands beobachten.
Und auch 1in der DDR zeichnen siıch schon deutliche Haltungsverschiedenheiten ab

Dazu kommt 11U)  3 noch erschwerend, da{ß die Darstellungen des Kirchenkampfes
bei Uu1lls teils direkt 1 Dienst bestimmter kirchenpolitischer Pläne stehen, schon des-

erwachsen ISt; derhalb, weıl unNnSseI«l kirchliche Gegenwart ja Aaus dem Kirche
daß s1e doch VO):  3 kirchenpolitischen Gruppen für kirche nkamp  olitisch Zwecke ausgeNutzZtfOIt deutlich, Ww1eso das fastwerden. Man mu{ß das sehr ‚SCI1, dann wird

seın muß Ernst Wolt formuliert CII Der Kirchenkampf W ar eın Durchbruch
nämlich als das der Kirche ın der Welt,einem 1 Selbstverständnis der Kirche,

ıber zugleich der Kırche für die Welt. Dieses NEUC Selbstverständnis der Kiırche 1St
nıcht allgemein geworden während der Nazızeıt, selbstverständlich nicht,; denn I
ware der innere Kampf Ja beendet SCWCECSCH. Allzu stürmische Versuche, 5 1945 tür
den kirchlichen Neubau Z.U alleın geltenden Prinzıp machen, haben inneren und \
zußeren Widerstand hervorgerufen. Diese iınneren Auseinandersetzungen stehen Iso
noch 1n direktem Zusammenhang mIit dem Kirchenkampf. Deshalb 1St dessen (Ge-
schichte emınent ktuell Au hier könnten die ausländischen Freunde, die davon
ıcht betroffen sind, unls weiterhelten.

Und endlich eın Letztes. Die geistige Lage des Deutschland VOIl heute 1St total
verschieden VO  - der des res 1918 Die durch die Revolution VO  - 1918 ZEeSETZICN
Verhältnisse schrien geradezu nach > denkender und praktischer Bewältigung.
Die Zeit nach 1918 1ISt Von daher eine ‚e1it außerordentlich » geistiger Tätigkeit
geworden. Auch die Kirchenkampfzeit W arlr eiıne Zeıt außergewöhnlicher Intensität
geistigen Arbeitens. Die Sıtuation VvVomn 1945 nötıgte uns in der Kirche geist1g eigent-
lich Zzu nichts. Praktische Aufbauarbeiten haufenweise da, seelsorgerliche auch;

geistig: eın befreites Autatmen des Noch-einmal-Davongekommenseins einer- a n S A
selts, en freundliches Ja ZUr Kirche andererseits, da{ß alles in bester Ord-

die die Zeıit ufwarf, die der DeutungNung sein s  jen. Die einz1g chte Frage,
der ungeheuer schicksalhaften, für den Einzelnen schicksalhaften Geschichte VO

heute VO:  & Ott her, diese Frage beantworten, ISt heiner Kırche geschenkt. Eın
paar Nachhut-, nıcht Zzu Nachklappgefechte des Kirchenkampfes sONSt, das

ı

S50 wird restauratıv weitergemacht. Zu eıner1st alles, wenıgstens hier 1mM Westen.
Besinnung VO:  S Grund auf fehlt die außere Nötigung, gerade weıl die Kirche ın der

geistiger Lethargıe 1St dieNazızeit icht tatenlos beiseite gestanden hat Eın Stuü
Fol Schon die Besinnung auf den Kirchenkampf könnte AUuUsSs dieser geistigen

Wenn die Brüder Aaus dem Ausland uns weniıigen, die WIr hierLet argıe befreien.selbst aktiv sind, hülfen, da{f WIr nicht stecken bleiben 1n diesem bloßen, sıch
henden Weitermachen, so ware 65 schon sehr schön WırSanz vewissenhaft gesche

bitten. herzlich darum.
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Allgemeines
Dıe Relıg:on ın Geschichte un d Gegeflwarr) 3. Aufl. in

Gemeinnschaft mIit Hans Frhr. VOI Camı enh u  9 rich Dinkler, Ger-
hard Gloege, nud ggstrup ISS VO:  j urt Galııas. Lieferung
69—85 l Band I Bogen 13—55 Titelbogen: Lippe-Ozeanien). Tübingen
(Mohr) 1960 Subskr. 4..20 Je Lis.
Von der Neubearbeitung der bewährten RGG lıegt nun and abgeschlossen

VOr. Über die ersten Lieferungen dieses Bandes 1St bereits trüher 1n unserer Zeıt-
schrift berichtet worden (ZKG Z 1960, 172 P die jetzt anzuzeigenden Lieferun-
5  O  € umfassen die Stichwörter Lıppe-Ozeanıen.

Auch 1n diesem Band erweı sich die RGG als eın zanz vorzügliches Arbeits-
instrument, dem guLte Fachkräfte mitwirken und dessen Heraus eberstab eıne
beachtliche Arbeit vollbringt. Die Schnelligkeit des Erscheinens und 1€e vorzügliche
Ausstattung sind eine prachtvolle Leistung des Verlages. Der Rezensent dieses Unter-
nehmens ann Nnur erneut Lob und ank aussprechen und MU: sıch darauf beschrän-
C ein1ge besonders nützliche und wichtige Artikel zu NECNNECI, 1m übrigen aber

Leser auffordern, sich selbst von der Qualität der RGG überzeugen.
Der Kirchenhistoriker kommt in den vorliegenden Lieferungen besonders autf

seiıne Kosten. Da waren zunächst ein1ige kirchengeschichtliche UÜbersichtsartikel
Nennen: Mittelalter (B Moeller) 1St eın ausgezeichneter Versuch, das schwer abzu-
grenzende und charakterisierende anomen begrifflich und inhaltlich erfas-
SCH. Neuzeit (M chmidt) 1St ebenfalls ZuL gelungen, ordert allerdings auch ZUuUrfr

Kritik heraus (Verhältnis Pietismus-Rationalismus; Problem des ‚Ende der Neu-
ZeIC I: Ergänzend dazu S1N die Art Neuprotestantismus (Hohlwein) und Ößkumeni-

Bewe UNG Harms, 1isser’t Hooft, Noske, Grundmann und Bolewski)g}hqranzuzié Da{i eine Bewegung W1e das christliche Mönchtum am eine



Literarische Berich D Anzeigen
sächgemäße historische Darstellung erfahren hat, sel wenigstens erwähnt. Auch
Liturgie und Messe sınd 1ın den historischen Teilen (beide VO  b Kretschmar) brauch-
are Ubersichten (Zu Liturgie 5Sp 405 die N., clementinische Liturgıie der ApO-stolischen Constitutionen WAar natürlich ZU praktischen Gebrauch bestimmt WOZUu
ohl sonst?) Die Theologiegeschichte findet hinreichende Beachtung: Luthertum
(Fagerberg); altprotestantische Orthodoxie Lau) Neuscholastik Hamman)Neuthomismus il1ıpp) se]l'en SCNANNLT. Daneben verdienen auch die entsprechen-den Abschnitte 1n den Artikeln Nachfolge Christı Kähler), Naturrecht (II christ-
liches VO  o Ernst un Mystik Bultmann, Adam, Dörries
Schmidt, chmidt) Erwähnung.

Besonderes Gewaicht ISt. wieder aut die Personalartikel gelegt Luther E Leben
und Schriften VO:  e} Bornkamm, I Theologie VO'  3 Ebeling) hat INan ausrel-
chenden Raum eingeräumt. Der Art. bietet 1ne duUsSSCcCWOZCNEC un weiterführende
Darstellung (auch wWenn ın der kurzen Ablehnung Bizers nıcht alles überzeugt).Dasselbe gilt VO  - Melanchthon Maurer), der aber leider sehr viel weniıger Platz
bekommen hat Ockham (3 Klein) ISt mehr als eın reiner Personalart., gyehörtden theologiegeschichtlich wichtigen Beıträgen. Overbeck (Vielhauer) un Orige-
nNes (Kettler) verdienen, besonders genannt werden. Unter Nıkolaus finden sıch

Päpste und 11 andere Personen. Ignatıus VO:  - Loyola Maron) findet eine ANSC-
esSseN€e Berücksichtigung. Der Art. Novalıis (Müller-Seidel) leidet darunter, dafß

schr auf das lıterarısche Werk ausgerichtet ISt un weniıger auf die Wirkungendieses Romantikers bis hın jenen auf das politische un: historische Weltbild des
sıch erneuernden und polıtisch aktivierenden Katholizismus des Jh.) eingeht.Auch bei dem d siıch n Art. Mörike Beck) kann 11  - fragen, ob der Um-:-
fang 2% Spalten, dagegen Karl Marx PO . Marxısmus Sp.!) wirklich angebracht
1ST. das 1St. Ja 1ne VO  3 mir schon vorgebrachte Klage die Zuteilung des
Raumes die Mitarbeiter 1St schematisch anhand der rüheren Aufla VOI-

Warum allerdings auch diesmal eın Mann WwW1e Justus Möser ehlt, 1St
eigentlich nıcht einzusehen.

Länder und Stäiädte haben ZU) eil recht Zzute Art erhalten. Erstaunlich
tangreich, manchmal lang 1M Verhältnis anderen Sparten, sind einıge and-
gebiete berücksichtigt: Literatur der Gegenwart Mannn un Hop er) Uun“
Malerei und Plastik (von der Spätantike hbıs ZU) Jh VO:  3 ınk CT, VOIN
Erfta, QWertel, Tıintelnot und Kunstreich, Lankheit, Grohmann und Lehmann;
Iinsgesamt Spalten und 18 Tateln

Aber der Aufzählung. Auch Band zeigt, da{ß die RGG siıch in ıhrer
Gestalt als unentbehrliches Werkzeug bewähren W1rd.

Bonn Schneemelcher

\&\l«« Ha ns Aurenhammer: Lexikon der christlichen Ikonogra-phie. Wıen (Brüder Hollinek) 1959 Liefg (Alpha und Omega bis Albert
VONn Trapani) 88 S, TOS! .80
Das Lexikon Hans Aurenhammers kommt einem echten Bedürfnis Das

Interesse Bildgegenstand wächst SeIt den zwanzıger Jahren ständi Die ersten
Versuche einer Gesamtdarstellung der christlichen Ikonographie S1N. urch die Er-
zyebnisse der Nachbarwissenschaften und auch durch CuCTE Forschungen auf dem
Fachgebiet selbst überholt. Es besteht NU:  - das Verlangen nach einer Zusammenfassungaller dieser Forschungsergebnisse ın einem deutschsprachigen Buche Das Werk Auren-
hammers 1St 1n einem Umfang VO:  e} 900 Seiten geplant. Der Verfasser hat die lexi-
graphische Form der Darstellung gzewählt. Der Hauptteil der Artikel behandelt dıeEntwicklung der Darstellung des betreffenden Gegenstandes, sp_in frühestes Auftreten
in der christlichen Kunst un: se1ine Wandlungen 1NWeIls auftf die zeitgeschicht-lichen Zusammenhänge. Jedem Artikel 1St eın umfangreiches Verzeichnis der Quellenvorangestellt, auf die sich die Darstellung StUtzt. Der ausführlichen Darlegung der
Entwicklung der Darstellung, die dem derzeıitigen Stand der Forschung entspricht, 1St

Ende eın Liıteraturverzeichnis angefügt, welches auf das Schrifttum verweıst, das



tür die Ikonographie des Bacreffenden Bild3egenstandes Von Bedeutung FSf. Auf a
Weıse wiırd das Buch Aurenhammers ein vorzügliches Mıttel der Intormation über
dıe theologische Bedeutung des Bildgegenstandes, ugleich ber auch eın wertvollesHiılfsmitte]l für die wissenschaftliche Arbeit, das zudem leicht die Lücken erkennen
15 C dle weiterführende Forschung einzusetzen hat. Es WwaAare begrüßen, WENN
die einzelnen Lieferungen 1in kurzen Zeitabständen folgen könnten un: das wertvolle
Werk recht bald gyeschlossen vorläge.

Cuxhaven We;kwertb

Ite Kirche
Reallexikon für Antike un d Christentum. Sachwörterbuch Zur

Auseinandersetzung MIit der antiken Welt. Hrsg. VO  3 Theodor u LIS
33—36 Band N: Sp 1—640 Endelechius-Epiktet). Stuttgart (Hıersemann)
260—1961; Je Lfig 12.50
Von dem RAC sind wieder NEUE Lieferungen änzuzeigen ein Zeichen dafür,

daß das Werk un der tatkräftigen Leitung VO! Th Klauser Sut vorankommt.
Auch 1n der Qualıität sind diese Lieferungen wieder vorzüglıch. Der Rezensent mu
sıch darauf beschränken, den Leser auf den reichen Schatz, der ı:hm hier dargeboten
wird, hinzuweisen, ohne 19058  3 in Einzelheiten einste1gen können, obwohl manches

einer Diskussion ockt.
Vor allem mu{fß auf den Artikel Engel hingewiesen werden, der ber 1% L 1e=-

ferungen füllt In Abschnitten wiırd eine Fülle VO  3 Materı1al geboten (I—1X VO  -

Joh. Miıchl, VOonNn Klauser). Zunächst o1bt Michl] eine UÜbersicht über die Vor-
stellungen VON Götterboten, Angeloi, Geleitengel] USW. in Griechentum, Synkretismus
und Neuplatonismus. Der I Abschnitt 1St den jüdischen, und WAar VOT allem sach-
gemäfß) den spätjüdischen Vorstellungen gyewidmet. Dabej wird auch VOI) den Qum
ran- Texten ausreichend Gebrauch vemacht. Da{ii das wichtige Henochbuch OM-
dert behandelt wird, 1St verständlich, die Anordnung ber nach der Erörterung der
rabbinischen Engelvorstellungen) euchtet nıcht ein. Eın eigener Abschnitt en 15
dem gznostischen Engelbild eingeräumt, wobei die Funde VO  3 Nag-Hammadıi verwer-
tet werden. Neues Testament und Frühchristentum (Abschnitt 1V) haben eine aus-
tührliche Darstellung erfahren bes wichtig LL Engel und Christus; allerdings
hätte die These einer „Engelchristologie“ klarer herausgearbeitet un: zurückgewi1e-
5Scn werden können). Abschnitt bringt eiınen Katalog der Engelnamen miıt 769
Nummern, VO erft. als „Vorarbeit für einen abschließenden Katalog un als
vorläufiges Arbeitsinstrument“ deklariert, tatsächlich ber doch ohl die vollstän-

1gste Zusammenstellung, die WIr bisher haben, in der auch die Belege für die
Namen ıcht tehlen. In vier weıteren Abschnitten werden Gabriel, Michael, Raphael
und Uriel behandelt. Mich] hat Miıt diesem Art. eıne wirklich umtassende Material-
sammlung ‚vorgelegt, die Grundlage für die weıtere Arbeit se1n WIr Eın Ver-
yleich LWAa mıiıt dem Art AyyVEAOS 1Im ThWtbNT zeigt den Fortschritt und stellt die
Arbeitsleistung des erf. 1n das rechte Licht, auch WEeNnNn INnan NU:  w die Frage, ob
ıcht eine stärkere DurchdrinZUN: des Stoftes möglich un angebracht SCWCSCH ware,
nıcht unterdrücken kann.

Abschnitt des Artikels 1St NU): den Engeln in der Kunst gewidmet. „Es vehtler die Frage, W1€ weıt die altchristliche Kunst bei der Darstellung der VO:!  3
VOFr- und außerchristlichen Vorbildern beeinflufßt war (Sp. 258) Dazu stellt
Klauser zunächst eiınmal welche Formen der Engel-Darstellung in der
altchristlichen Kunst begegnen, und War ZUeEeIrSt 1n einem Katalog der Denkmäler
bis 600 149 Nummern), un gruppiert dieses Materı1al nach Themen, ann
die geschichtliche Entwicklung skizzieren und seiıne Sıcht abweichende
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T heOfien Zu sichern. Im eıl 1rd dann Vvon den ni£téristli&efi Entsprechungenvehandelt. Das (Ganze 1St ausgezeichnet durch Reichtum an Material, Durchdringungdes Stoftes und meisterhafte Darstellung, W1ie man VO: Vert zewöhnt 1SE.
Es ar  Ware aber unrecht, WENN neben dem sroßen Art. Engel nıcht auch die

anderen Beıträge weniıgstens ZU eil erwähnen würde. Personalartike]l sind CS
diesma]l 1Ur weniıg2e: Endelechius Schmid:;: interessant für das Thema des RAC);Ennodius (Fontaine; besondere Berücksichtigung des christlichen und des heidnischen
Elements bei P Ephraem Syrus C Beck Begriffsuntersuchungen finden sıch
Energe1a (Fascher), Enkrateia (H. Chadwick), Entrückung (Strecker) un: Entwick-
lun ‚g Dörrie, interessant und kenntnisreich, ber 1n manchen Punkten
echtbar, VOT allem Ansatz: der Antike „Dlieb der E.-Begriff fremd“) Ausge-zeichnet S1N. die beiden Beiträge VO  } Fuchs EnkyRlios Paideia un Enzyklo-pädıe Dafß der Leser dem Stichwort nte wieder reiche Belehrung erfährt, 1St
bei dem Vert Hermann selbstverständlich. Aber ich breche die Aufzählung aAb
Der Herausgeber, Th Klauser, hat in eiınem kleinen Heft „Das Reallexikon für
Antike und Christentum 1—1960* (Stuttgart, Hiersemann, $ „Berichte un*
Erwäagungen“ der Arbeit des Lexikons und des Dölger-Instituts vorgelegt.Er hat darin noch einma|]l die Aufgabe, die sıch das vestellt hat und die in
dieser Zeitschrift schon mehrmals charakterisiert worden Ist; umrissen. Man zeW1inNNt
AUuUsSs diesen Ausführungen einen guten Eindruck VO  ; dem Ziel, aAber auch VO)  w den
Schwierigkeiten, mıiıt denen das Unternehmen ringen hat. Wichtig ISt Ba da{fß
S1C| Klauser energisch 5 die Angriffe des (inzwischen leider verstorbenen) rik
Peterson ZUr Wehr S  ‚9 der dem RAC vorgeworfen hat, bliebe 1m ‚Phänomeno-logischen‘ stecken, lasse Iso die geistige Verarbeitung des Materials vermiıssen. Es
äfßlt sich nıcht leugnen, da{fß 1n dieser Hiınsicht eine YeEW1SSE Gefahr besteht Gerade
der oben ausführlicher charakterisierte Art. Engel macht 1n manchen Partıen den
Eindruck eiInNes Z.U' Druck besorgten, allerdings erstaunlich umfassenden und VCI-
Jlässigen Zettelkastens. Aber andererseits kann INan den Herausgeber 1LUFr ın seiner
Meinung bestärken, daß 1n einem Lexikon das kühne „ Vorwärts- und Tiefertasten“,

On
die geist1ige Verarbeitung mıiıt weıtreichenden Folgerungen die oft 24  5Hypothesen der Spekulation sind) fehl Platze WwWare.  En Gerade Aaus den kenntnis-

reichen und geistvollen Arbeiten VO  3 rik Peterson ließe siıch manches Beispiel dafür
anführen, daß der Schritt VOoOnNn dem ‚Phänomenologischen‘ ZUr ‚geistigen Verarbei-
tung‘ leicht VO' Boden der Tatsachen in das Gebiet der reiınen Spekulation führen
kann Das kann schr anregend se1in, L1UTT: ın einem Reallexikon 1st dafür kaum der
richtige Platz Man darf also wünschen, daß der Herausgeber und se1ın Mitarbeiter-
stab siıch N durch so. Kritik iırre machen lassen, vielmehr das RAC weiter
gestalten W1e bisher. Es WI1T dann auch genügend Änregungen für Liebhaber des
‚Vorwärts- und Tiefertastens‘ bieten.

Bonn Schneemelcher

V ı1 m. Studi sull’eucarestia ne1 padri della chiesa antıca
miscellanea patrıstica. atanıa (Centro di studi sull’antico Cristianesimo) 1959

464 Taf.
P Es handelt sıch eine Festschri;ft Z.U) XVI Congresso Eucarıst1ico Nazionale

1959 1n atanıa mıt recht ungleich wertvollen Beıiträgen. Agnello jetfert die e1n-
z1ge archäologische Studie, 1n der den Spuren Wilperts olgend 1n den wen1ı CI
trühchristlichen Bildwerken Siziliens symbolisch-verborgene Hınweise auf die Eu
rıstie da sieht und findet, Dölger .der nicht zitlert wird) zumeist NUur Toten-
mähler der Brot, Weın und Fische als Totenspenden entdeckt hätte Die beigefügtenAbbildungen sınd ZU) eıl sehr schlecht VWıe ungünstig noch die Altere christliche
rchäologenschule nachwirkt, möge eın iNnteressantes Beispiel zeigen. Eın ZUerst VO  3

Führer CNau beschriebenes Fresko der Catacomba (CCassıa bei yrakus zeigt eineS}Orante, iıhr S1tzt auf dem Boden ıne männlıche  Gestalt, die 1n der rechten
Hand einen Becher hält, 1n der Linken eiınen Palmzweıig; oberhalb.des Bechers
ISt eın kregzgekerbtes Brot gemalt. Führer, Schultze un A®elis bemühten B u
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4 sıch eine Deutung; Agnello A R schließlich miıt 1Fiihrers Interpretation Zu-
rieden geben: die männliche Fıgur se1 Christus, der eınem verstorbenen Kind Brot
un Weın als pharmakon athanasias anbiete. Natürlich hat Gx alle Interpreten. ın
Verlegenheit gebracht, da{ß die wen1g dezent auf dem Erdboden sitzende Gestalt Wa r e Y RChristus sein sol1l. In Wirklichkeit handelt sıch den Vater des verstorbenen
Mädchens das 1M Zu Bild gehörigen Arcosolium bestattet 1St), der auf dem Boden
sitzend eın Totenmahl halt Auf halbem Weg dieser Deutung War bereıits
Schultze, der entsprechende römische Bilder 7A3r Vergleich herangezogen hatte, ber
die Deutung auf eın Totenmahl nicht Von der eucharistischen Symbolık bleibrt
nıchts übrig, un diesmal 1St die nüchterne Deutung offensichtlich die frömme-
IC, da s1e die Ehre Christi wahrt vgl Stuiber, Refrigerium interım |Bonn

E125)
Dreı Autsätze untersuchen die VO:  5 Neuplatonikern aufgeworfenen Probleme hin-

sichtlich der cQhristlichen Eucharistie: Caramella behandelt besonders die Einwände &RE A Tdes Porphyrios un: Kelsos, OYSATO die Eucharistielehre des Makarios VO  3 agne-
S19, die sich miıt neuplatonischen Einwänden auseinandersetzt und T'urolla versucht
die Altertümlichkeit des Wortes SynNaxis bei Ps. Dionysıius erweısen, den
den Vorwurf der Fälschung 1n Schutz nehmen möchte. Die Brotbitte des Herren-
yebetes 1st das Thema VO  - drei Beiträgen: Vona zibt ıne Übersicht ber die alt-
cQhristliche Exegese dieser Vaterunser-Bitte bei den Jateinischen und yriechischen
Schriftstellern und S40r Coassolo bei Augustinus. Costanza ze1igt in eıner
vergleichenden Studie, W1€e bei Venatius Fortunatus die Vaterunser-Exegese August1-

Lazzatı behandelt fünf die FucharistieNUS, Tertullians un Cyprians nachwirkt.
betreffende Themen Aaus dem Werk des Bischofs Ambrosius, die besonders das Ver-
ständnis der ambrosianischen Schriften De sacrament1s un: De mYySster11s Öördern. Dıe
Verknüpfung VO:  e Eucharistie und Martyrıum bei Cyprıian zeıgt Pellegrino.
E. Rapisarda o1Dt ıne lebendige Darstellung VO:  ] Dichtung und Frömmigkeit be1
Prudentius 1im Hınblick auf Christus und die Eucharistie. 1t den Problemen der alt-
christlichen eucharistischen Wunder beschäftigt sich Stramondo, der zf=thlreiche Texte
ausführlich wiedergibt.

Im 2 Len des SammeIbandes sind patristische Arbeiten veremigt: Agnoletto
bespricht ethisch-eschatologische Motive in der Didache; Aatdaudella die Stelle Greg

W 1e rchi-Naz de virtute 598 Courcelle verfolgt 1n einer rel| belegten Studie,
medes VOIN den abendländischen christlichen Schriftstellern eingeschätzt wurde. Curti

Studie ZUr Passıo der Märtyrer Vo  3 Acaunum Text und ( E  Ebietet 1m Anhang seiner
Übersetzung dieser Passıo. Garzya -  ıbersetzt Gebete de Bischofs Theoleptos (aus
Nıcaea stammend,1 eNNATO untersucht den Klassızısmus des Lac-
LAaNtıus auf Grund se1nes Phönix-Gedichtes. S$. Grasso weist für die Deutung der

von Vers der Aberkios-Inschrift auf Oracula Siıbyllina 53 434 hın,„Königin“
Babylon ÜAhnlich gekennzeichnet ist, sodafß die „Königin“ der nschrift das heidnische

das chronologische Problem der „drei Tage“Rom Se1nNn könnte. Herescu erweiıst
1ın der Passionschronologie als Scheinproblem, indem er die 1n der Antike übliche

Über den Lektor 1in Antike und Christentum en vielfältige Auf-Tageszählung klärt
chlüsse Quacquarellı. C. A. Rapisarda xibt WEe1 textkritische Noten ZU) Com-
monitorium des Orientius; hbeım g eichen Schriftsteller vermerkt SCiuto zweı
Stellen die Benutzung Tertullians L. T’aormına behandelt 1ın seınen „Note
s1ane“ den Einfluß de lotinischen Enneaden auf Ambrosius und das Verhältnis von

Glauben, Dialektik u Wissenschaft.
9Bonn

%.
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Christ'i‘ne M o hrmann: DAr 1cal I A Its origın and character.
London (Burns nd Oates) 1959 VIT; 86 S geb ch 15/- .
Diese drei Vorlesungen WUurden 1957 VOT der Catholic University of merica

SC alten und von ıhr Zzuerst veroffentlicht. Ihr Grundthema ist;, die Bedeutung der KSprache als Ausdrucksmittel SO':  5ers auf dem liturgischen Gebiete hervorzuheben,
ach ausgedehntgrem Gebrauch der Volksspra-geäenüwber gewissen Forder
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chen In der römischen Liturz1e Die litufgischeri Téxte bestehe nach Aus eigent-lichen Gebeten, Lesungen und Bekenntnissen (wozu aufßer dem Credo, (D dochauch das Confiteor rechnen 1st). Die Gebete verwenden die Sprache als Ausdrucks-mıttel, die Lesungen und Bekenntnisse Vverwenden s1e als Verständigungsmittel. Leiderwırd ıcht ZU Ausdruck gebracht, daß das eigentümliıch stille, me1ist dNONYMEC, AUuUSeinz1gartigem Zusammenwirken VO  w Volk un Führung, Gefühl und Verstand, Ge-meıinsprache und Kunst sich entfaltende Leben der lıturgischen Sprache In den für dieLiturgie spezifisch geschaftenen Texten 1n Erscheinung tritt.
betrachtet den Hervorgang des liturgischen Lateıns Aaus den sacred anı hieraticlanguages. Es stellt sich heraus, da{ß, gen eıner weıt verbreiteten Meınung, derEinfluß der Kunstsprachen Weıit wichtiger W ar als der der Gemeinsprachen der spir1-tuellen Umdeutung des HaushalLWOFTteEes ebiusıon hätte hier miıt Nutzen gedacht Wer-den können), 1m Lateinischen shalb, weıl siıch ler der lıturgische Gebrauch relatıvspat entwickelte. Gerade die Absetzung der lıturgischen Sprache vegenüber der (3meınsprache schlofß siıch 1m Lateinischen die klassische Tradition

Die Eıgenart der lıturgischen Sprache gegenüber der der Bibel (und deren Über-setzungen) un der dogmatischen der spekulativen Theologie 1St Aaus der Tatsachebegreifen, dafß die lıturgische Sprache bestimmt 1St durch die Liıteraturformen, ındenen S1Ee vorlıegt, dem Canon Miıssae 34), den Prätationen 62); den Orationen(S. 65 Trel Seıten für dieses Hauptgebiet) und Hymnen (S 68) M.s Anwen-dung des Partızıps des Pertekts „stilisıert“ auf die liturgische Sprache könnte 1rre-tühren: Es handelt sıch nicht darum, dafß einem Sprachgebiet eine Praägung VO  3 aufßenzegeben Wird, sondern dafß diese Prägung die dıiesem Sprachgebiet eigentümlichetorma 1St.
Der Ursprun des 1it.u.r.gische„n Lateıns 1St VO  - umfassender un SCHNAUeEr dar-gelegt worden, als JE auf CNSC Raum Nte  men wurde. An vielenStellen wırd abei auf M.s eigene Forschungen Bezug MeAeCN, deren überraschendeErgebnisse bislang 1Ur Fachgelehrten ZUuUr Kenntnis sekommen se1ın mOgen,Cruor/sanguis S: E13; SAaC:  um (S1); yloria 93i 1er ware auch auf M.s . VortragEpiphania Nymwegen 1955 hinzuweisen gewesen), rationabilis (97) etc. Wenn da-

F>)}  n der Untertitel weıter SagtL, da{fß der Charakter des lıturgischen Lateıns behan-elt sel, mussen Einschränkungen gemacht werden. 61 heißt CSı da{fß die Kombi-natıon VO  } Romanitas und Christianitas 1m Canon „durch die Jahrhunderte hindurchdas Hauptmerkmal der römischen Lıturgie geblieben ist- und 74, dafß „das Iıtur-yische Lateın, W1€e CS Ende des christlichen Altertums erstellt wurde wen18g-ın den Hau tzu unverändert erhalten wurde bis unserer DE Nurhinsichtlich des Exultet (72 wird auf die Geschichte nach dem sechsten Jahrhunderteingegangen. Die VO  3 vorgetrragene Charakterisierung des lıturgischen Lateıns alsklassizistisch beruht auf der VernachlässiSUunz der lıturgischen Bücher außerhalbdes Missale; N Kategorien lıturgischer Literatur WI1e die Lıtaneıi:en un Segnun-
SCH,; Ja die nıchtbiblischen Texte für Introitus, Graduale, Oftertorium un Commun10bleiben außer Betracht.

Die Betrachtung der spateren Entwicklung, Ja, des heutigen Lebens des liturgischenLateıins 1St ber auch für das Studium der Frühze1It wichtig, da CS keine lıterarischeTradition ıDt, die iıhre Grundgesetze lebendig bewahrt hat W1€ die Liturgie.Was ber die Entwicklung der Kunstsprache der griechischen Epık gesagtwird, kann 1m christlichen Bereich un in hellerem Lichte 1n einer für LıtanieMartyrologium yleich bedeutsamen Entwicklung 1mM trühmittelalterlichen Irland (ZFelıre UVengusso) aufgezeigt werden. Der kelto-germanische Natursinn des NnNeuntenNnJahrhunderts, die künstlerischen und olıtıschen Ideen des Hochmittelalters, der Sub-jektivismus des Jahrhunderts der Neo-Objektivismus des Jahrhundertshaben in der lıturgischen Sprache Nıederschläge gefunden, die mıt der Einwirkungdes spätantiken Geisteslebens auf die frühchristliche Sprache durchaus vergleichbarS1IN.
Der Charakter des lıturgischen Lateıins ELE W1€ Bishop rundlegend gezeigthat, erst dann voll in Erscheinung, WenNnn se1n Leben aus dem klassischen Ursprung ınder iımmerwährenden raft Z ssımılation Sanz anderer „Stile“ ZUur Darstellung

b  b
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ebracht wird. Eine solche Darstellung Jag 7 Weifellos außerhalb des Planes und der
iußeren Möglichkeit dieser drei Vorlesungen. Der 7weıte eıl des Untertitels ber
könnte als "ne Billıgung des Vorurteıils verstanden werden, welches bislang Velr-

hindert hat, da{fß die umfassende Erforschung des liturgischen Lateıns, seiner Ent-
wicklung un damıt) seines vollen Charakters wissenschaftlich angefalßt oder auch
1LLULr genommen. wird. Was bietet, 1St eiıne zuverlässige Grundlegung, auf der
c5 aufzubauen oult. y  ?äBasel Hennıg

Antonıo Rımoldi L’apostolo San Pıetro, fondamento della Chiesa;,
princıpe degli apostoli Ostiarıo celeste nella Chiesa primiıtıva dalle origıni ]
Concılio di Calcedonıia Analecta Gregoriana 96) Rom es Universitatıs
Gregorianae) 1958 AUX 356 Lit. 3000.—

titolo, pCI UantOo particolareggiato, non esaurisce tutt] gli aspett1
qualı S1 S  9 1n u trattazıone, l’apostolo Pietro; del rı  'g la prefaziıone
chiarısce che s’intende “studiare 1a gura di Piıetro nella chiesa primit1ıva, le
manıtestazıoni de]l SUl culto della SUa venerazıone“. Ca S1 Arrestia al concılıo dı E DL ELECalcedonia per moOt1V1 S12 rel1g10s1 (questione Monohsıtica PreLCSE primazıali di
Costantınopoli), s12 politici (caduta dell’ımpCIO Romano d’Occidente)”, PEr quali,
dopo Calcedonia, S1 accelererä 11 di separazıone era ’Oriente POccidente

|’Oriente diCristiano“. Quanto al |ımıte geografico, NO  - S1 tenutLO del n DE Nlingua NO}  3 STECCAH, perch‘  e pCI quest’ambito l’argomento <:é 12 da
berlieferungen, Mün-Haase, Apostel UN Evangelisten ın den Orientalischen

chen 1922“
Nella ‚introduzione“ S1 stud1ano $ centr1ı romanı del culto di Pıetro“ “le

feste de 729 Z1UZNO del febbraio“.
elle Lre prime S1 11 criter1i0 geograficolavoro diviso in qUuUattro partı.

cronologico. La prıma S1 OCCuPpa di Pietro ne1 padri de1 primi Cre secoli, CO  3

dizıone romana dej secoli IL un  © SU] padri CC1-capıtolo SUl padri sulla ira
dentali del secolo I11l, uno SU1 padri orientalı de]l medesimo periodo. La seconda

prende in esamille padri latını dall’inizıo de] secolo [tengndo dı
alcunı poeti, 155 Sg ] alla meta del secolo V! PCI nchiudersi CO  - Leone

ed segultaMagno. La dedicata al padri orecCl della medesıma CP'  D
da tLre appendicı, rispettivamente “1a letteratura pagana dei prim] secolı“, SU]l

ecclesiastic1] ed imperi1alı dall’inizıo“documenti yiuridicı — cristianı 1 O, megl10,
de] SCC. alla metä de SEC. V “].3. letteratura apocrıfa dalle orig1iniı alla meta

“S. Pıetro nelle fonti archeologiche.de] secolo V(c La quarta S1 OCCUDA di
culto di Pıetro Roma dal secolo 111 alla MmMet del secolo Titolı Petrini

da r1assunto cheriguardanti 11 primato“ singoli capitoliı sONo seguıit1
rıchıama dati princıpalı Lrae le conclusion.1. Ne]l’ampıa “conclusione“* generale
S1 r1assume ordinatamente la materıa S1 1n1C2 brevemente la difterenza

1a pOS1Zz1ONe dell’Oriente, OVC, s12 pCIL il temperamenNtO 1U speculatıvo degli
S1 sottolineerä mMagg1ı0rmMECNTE la tunziıoneOrientalıi, che pCI l’”influsso di Origene,

petrina di Cristo conseguentemente la unzıOIle di fondamento della chiesa della
) quella dell’Occidente, nel quale, “  s1ia PCIftede di Pietro nella divinitä di Cristo”“

11 temperamentOo pIU pratico egli Occidentalı che pCI la vicınanza della sede
Pıetro la sede patriarcale dell ’Occidente, PUI«C ricordandoRomana, che la sede di Cristo hariconoscendo che Cristo la pietra dell Chiesa, S1 ricorda nche che

poich  C VesSCOVICOstitulto pletra-fondamento della chıesa 1a persona di Pıetro.
di Roma sonNo successor1 gli eredi di Pietr la sede rOManNa la sede dı Pıetro,

da QqUESTO tatto le dovute cCcoNseZuENZECO:  w una chiarezza SCEIMPIEC maggıiore tFrarranno
sul p1ano giuridico“ (p 345)

La ricerca uol] essere tenuta p1ano uramenNte stOr1CO, rimettendo 2a1 teO-

l9gi l’interpretazione dei dati della tradizione (cf. 16/, 16)
evıdente l’interesse l’utilita un’ındagıne che profitto i} materiale

SOpFrattutto letterar10o, distribuito secondo pl1ano persp1cuo, con un’attenta }analisi

j SE  S  S  z  E  Ö  G  *  S  2
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dei singoli testi 6Ö816 sforzo c6gliére la in
ordine all’argomento di questa trattazıone. ea di sviluppo che da SS1 emerge 1n

Sarebbe StALO Opportuno, OSTITTO avVIısO, precisare con ma.ggidr rigore l’ämbitode] tema 11 tıtolo le indicazioni della prefazione 1105 sembrano zy]ustificare lacıtazıone della ettera 1inv1lata dal concilio di Agquıleıa (XI dell’epistolario ambro-
s1ano) Graziano, Valentiniano Teodosio, OVe S1 menz1ı0na la chiesa romana
totıus orbis Romanı D:  » tar MD  9 ne nel qu1 rıportato (p 241 5nche AL LIs 12i ne 1n altre partı della lettera, Pıetro. Uno studio sullafigura di Pıetro NO  } DUO confondersi COn un  o studio SU. chiesa di Roma, nche

NO  w} S1 DUO, evidentemente, ul  © de] due tem1 tenere COSTANteEMeENTLTLE_ presente Valtro. Volendo comprendere due argomentı, 1a ricerca avrebbe dovuto
CSseTrT E molto ampliata, illustrando, PpCI esemp10,(p 204 Sg.) di Cirıillo di portı COM Koma di AÄtanasıo

Alessandria (p. 207 sg.)AÄAncora CIrca 1a StEruttura de] lavoro, S1 SONO segulti qua A dei criteri estraneıalla materıa COME quando 61 dedica una sez10ne (p. 155—159) 2a1 _ poet!SE cristiani di Iimıtazion classıca“, CO  w un designazione NO  } pertinente U  D EG
QUECSTO SsCHere.

riepiloghi, al quali S1 accennava, dei arı capitoli, SOT1O tattı CO  3 criter1 al-
QUaNTLO MeCCAaNIC, talvolta appa1ı0no ecCcCessivamente diffusi (per esemp10, due pagıne,124—126, pCI compendiare le dieci dedicate Ambrogi0), di SCAarsOo interesse 1n

; quanto vorrebbero presentare ın S1Ntes]i 11 pensiero d; “autori mıinor1“ OVe S1 (9)#1
Aappena qualche ACCeEeNNO all?
pensiero (p 153—155, 159 sg.)

ITSOMECNTLO, I che 1i uniscg comune indirizzo di
ualche rıpetizione S1 sarebbe DOTUTLA

7 S di Prudenzio cıtati POCO prıima (p 500)
ıtare: alla 310 1 r1portano se1 vers1

37 L’interpretazione di alcuni test1 10 pare abbastanza fondata, non tenendo ıldebito CONtO de]l dell’intento persegulto dallo scrıttore.
Cos] non C1 sembra ziustificato ı] “riferimento implicito“, Ireneo, alPetrus (affermato 45), nella cıtaziıone di Act 103 mitte ad Sımonem quı O0C4-

LUY Petrus, PUr tenendo presente 1a menzı10ne, fatta altrove, contessione diPıetro.
1la 301 (cf. nche 525)i partendo daj termini dux_ e princeps riıtferitiPıetro metä 12 de] secolo IIL, argulsce un potere analogzo quellodell’imperatore nell’Impero Romano“, CO  w} “  una vera premınenza (primatus), un

verı2 sovranıtäa evidentemente di Caratitere spirıtuale ' — di Pietro suglı apostoli“(p 306) Ora, se valesse l’analogia, bisognerebbe spingerla fino alle ultıme 1NSE-
ZUCNZE, considerando l’autoritä di Pietro “praticamente assoluta“, COINE quelladell’;mperatore, vedere anche In Pıetro, COMME in quello, dominus deus

r  © L’assurditä di talı conclusioni ovrebbe suggerire maggıor cautela nell’avvicinamentodi COSE LrOppO diverse, evitando di impegnatıvo attegg1amento di pen-S]1ero dove ag1scCe piü che altro la consuetudıne letteraria.
1la 309, notato “che l tiıtolo di corıteo di rincipe degli apostoli viene

f
dato ad altri oltre che Pıetro soltanto quan CSS1 SONO nomiınati assıemePıetro“, deduce CN la di Pıetro che I rende, PCI COsS1I dire,partecıpı dei SUO1 stessi attributi“. Ma un tale aftermazione dovrebbe EsSsSeEeTCdocumentata 1n anıera esplicita, S1 tıen della frequenza cCon CU1 SsSONoaccostatiı due apostoli giacche S1 tratta quası SCINDTIE di Pıetro di Paolo); altrı-menti1, ı] tiıtolo attrıbuito entrambıj sembra splegarsı abbastanza col preminenteSS1 Occupano nella Chiesa, C1ASCUNO per Ia proprıa missione.

1la 318 detto che Agostino nel Contra Faustum XXIL, 70 sullo
SFCSSO pl1ano Mos Pietro“, ne]l che Pietro ha, C  nel Nuovo Testamento,rispetto alla chiesa, quella posizione di gulda che VEWV: VUu Mose ne] Vecchiorıspetto a] popolo eletto“. Nel C1itato Agostino, difendendo .dalle
aACCUse dell’a
’uccisione

Vversarıo manchieo Varı personagg] dell’Antico Testamento, splegaell’eg1zi0 da di Mos COMe fatto profetico permesso da Dio e
V1 aCCOsta V’atto di Pıetro che colpisce Malco, r1iconOoscendo ın entrambijidalla zustitiae regula, Su>ggrito buqna intenzione. L’osservazione, rıferita dal

*a
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Quid ergo incongruum, $1 Petrus Dost hoc peccatum factus est pastor eE‘cle.viae‚
SiCHt Moyses DOSt DerCcuUSSUmM Aegyptium factus est rector ıllius synagogaer non
indıca dunque NeCESSarıameNTtfEe una parita di missıone fra due personagg1, ımıtan-
dosi a MOSLTrare che 1l loro LILO inconsulto non impedi che fossero scelti da Dio
all’alto incarıco. Del resto, POCO prıma nche Saulo PErSECULOTFE AVViCcINAtOo

Mose ricordando la SUua vocazıone all’apostolato. Nel Sermone agostin1ano 352 4’
Cıtato PUIC dal R., S1 dice solo che Mos  € ı1 quale dubitö nel PEerCUOTETE CO  3 la 5
la rOCC1a, figura di Pietro nella triplice NCZAZ1ONE.,

Non C1 sembra metodicamente accettabile 11 C4ter10 SOSTENULO alla 258, 1nla secondaNOTA, secondo il quale, essendo VP’attuale redazione delle Clementine del
meta  A de]l secolo I “questo ha valore soltanto .OINe testimon1Anza della
seconda meta de]l SeC. infatti che CSa conOsc1amo NnO1 de] degl:i 1N1Z1 del
SCu. 111?“ Sarä appunto COmMp1tO e critica indagare sulla cronologıa deglı ele-
mentiı che COM pONSONO l’opera.

C S1 cConsentano dei rilievi particoları passi OVe s1 desidererebbe piu vigile
crit1co O, C, maggıor prec1s1One di linguagg10.

]la legg1amo: “ Roma che conobbe 11 crist1anesimo Tertulliıano“; alla
corrispondente della testa pagana di Quirino-Romolo fondatore di Roma“”, 6'1 OSSCYIVA,
tra V’altro: C  ne] LESTO di. Leone Magno, dal Cullmann DOFTAatO peCI la SU:  X 1potes!],

P
ı Aappare che 11 confronto isti1tulto 619 Piıetro Paolo da una ed 5  SEHMC lı
T Ar Romolo Remo dall’altra: Quirino NO Centra“. Ma 1n qualche modo C1 puO DUr

CNTLrare, 61 parla di „Romolo“, nche NON ne] indicato dal Cullmann.
11a legg1amo0: “& Roma che conobbe l eristi1anesıimo Tertulliano“®; allaE  0 CN Roma che Tertulliano S1 convertı alla relıg10ne di Cristo“, CU)  ,

A di talı aftermazion1, delle quali NO  - CONOsSC1AMO ı1 fondamento.
Non sappı1amo chi abbia attrıbulita Novazıano, S12 PDUIC in .torma dubitatiıve,

V’epistola 111 della raccolta cıprianea (p 78 5 324); in OgN1 Caso, la difterenza
di stile daglı scritti che pPartengONO sicuramente Novazıano non sembra consen-

VE

tiıre tale attriıbuzione.
1la 249, la fortuna. de] Kery d: Piıetro, che avrebbe “dato 11 LONO aglı

apologisti posterior1“, asserıita sul ragile fondamento della SU:  © antichitä della
di tOoDOL troppo cCOmMun ı PCr autorizzare tale illazıone.

Alcuni darti; eESsSsere meglio precisatl. ]la 13L 61 dice che la “produ-
zione letterarıa“ di Agostino“ OCCUDAa per10do di POCO piu di 4() annı, PTre-
cısamente lo Spazlo di P che dal 390 a] 430“ Perche NO  3 dire, tenendo

degli scrıitti di Cassiciacum, “«da]l 3 Appare po1 superfluo designare
tale “produzione“ COMe qualitä eccellente“.

La ata d NAasCIta PrudeNZ10, locata “wverso ıl 2350° (p. 156), e indicata
CO  3 precı1S10Ne dal poeta ne.  a Praefatio‚ che la pONeE nell’anno de]l consolato dı Salıa

Di solito test1 vengOonNO rıpOrtatı (menzion ando OppOrtunamente nche ı] Migne)
secondo le edizioni ceritiche recent]. Conven1iva SCHUNTE qUESTLO eriterio nche DCI ı1
De DLTLS ınl di S. Girolamo Z 7 9 130, Il. 72)s peCeI ?Adv aer., di Ireneo

42, I I3 per
104, 16) ıl Discorso al Greci di Tazıano (D 907138 pPCr s. Zenone (p

Non infrequenti glı errorı di SsStampa, specialmente nelle cCıtazıoni del] di
lıngue stranıere.

Torino Pellegrino:

A Willi f  Marxsen:; DerEvangelisı Mala Studien zur Redaktionsge-
schichte des Evangelıums me Forschungen DU Religion un: Literatur des Alten O SWAr T A

67

E
Uun: Neuen T estaments F. 49) Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1956

151 S, brosch 10.80 (2 durchgesehene Aufl
Die 1Un in zweiıter Auflage vorliegende Habilitationsschrift (Kiel) sSEtzZt sıch die

Un;ersuc/hung der „Redaktionsgeschichte des Evangeliums“ ZU: jel stellt sıe

W}
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ıterarisch Bericht CISCH

der Aufgabe der Formgeschichte gegenü-bef: „Die Formgeschichtler haben immer
wieder implizit der explızit die ‚antiindividualistische‘ und ‚sozi0logısche‘ Orientie-
rung ihrer Forschung betont. Dabei wurde dann auf denn Charakter der
Aaus der mündlichen Tradition stammenden Einzelstücke vıel Nachdruck gelegt“ (S
/ 1 Die Formgeschichte zeigte die Verschiedenheiten der Formen des Überliefe-
rungsstoffes auf, die Entwicklung reicheren, „zersagten“ Formen; sS1e ergab: „das
Tradıtionsgut drängt . auseinander“ f 8 Die Redaktion stellt sich dieser natur-
lıchen Entwicklung SECN. S1e faßt die auseinanderstrebenden Traditionen
einer Eıinheit. S1e 1St. Ausdruck eıner bestimmten Schriftstellerpersönlich-
keit, Iso indıvyıduell bedingt 9) Aufgabe der „Redaktionsgeschichte“ 1sSt
daher, 1M Gegensatz Zur Formgeschichte nach der individuell gepragten Aussage des
Gesamtwerkes des Evangeliums) fragen. Ihr Gegenstand 1St der „dritte 1tZ 1MmM
Leben“ des Traditionsgutes (während — nach Jeremias — der „ErSTIEC ItZ 1mM Le-
ben  « die Sıtuation Jesu und der „ZWelte '1ItZ 1mM Leben“ die Gemeinde und

der Gegenstand der formgeschichtlichen Untersuchung ıSst: 12)
In jer thematisch abgegrenzten Studien untersucht den „dritten S1itz 1m Le-

ben  9 iındem zunächst die Redaktion des Markus darstellt, VO 1er AUS$S

den Veränderungen des Traditionsgutes 1n den beiden „Großevangelien“ nachgeht
un durch Differenzierung das für Markus Charakteristische noch einmal hervor-
hebt. Der Schwerpunkt lıegt also auf der Frage nach der Konzeption des Evange-
listen Markus.

Die Studie befaßt siıch mıiıt der Darstellung des Täufers S Markus
verarbeitete Wel Traditionen: die Wüstentradıition 6; 1n redaktionell ein-

x getragen) und die Jordantradition 4_5)3 während die voraufgehenden 1—3
(Überschrift un Reflexionsziıtat) auf den Redaktor selbst zurückgehen. schliefßt
daraus: „Markus komponiert rückwärts“ 18) 1ese Kompositionsrichtung hat
gyrundsätzliıche Bedeutung. In der Rückbeziehung aut das Ite Testament WIr
E0NMOS als ÖOrt des Aufttretens des Täufers „nicht, W1€e 1ia  3 zunächst vermutfen
WUu  S C, 1n geographischer, sondern 1n theologiıscher Absıicht benutzt“ 22) Ent-
sprechend wiall die Zeitangabe 1n (uETA nA.OAÖOTNVAL) nıcht eın „zeitliches
Nacheinander, sondern eın achliches“ ausdrücken, da die absolute Verwendung des
Verbs das Geschick Jesu erinnert (S Z vgl S 14, 11 Ö.) Ebenso 1St

Da verstehen: AOXN meınt nicht den (zeitlıchen „Ausgangspunkt ur eine
ablautfende Entwicklung, sondern vielmehr den Anfangspunkt, auf den Be-

;
stehendes zurückverfolgt werden kann  CC S 24) Das alles besagt: Markus beabsich-
tigt nicht, ıne zeıitliche Linıe darzustellen. „Wır haben er mıt ‚Blöcken‘ Lun

(Jesus — Täufer — AT), die nebeneinander gestellt werden miteinander C

standen werden. Die Verknüpfung geschieht iıchen, theolo-
gischen, Streng christologischen Gesichtspunkten“ (S 29} bezeichnet
diesen Vorgang als „Verdichtung“: der Evangelist entkleidet geographische und
historische Begrifte iıhres ursprünglichen Inhalts un stellt S1e ın den Dienst eıner
„theologischen“ Aussage (> 25 E vgl 128 u..Ö.) Erst Matthäus und
Lukas haben die markiniısche „Verdichtung“ auseinandergelegt, W1e yleichen
Stoft zeigen versucht 26

Damıt 1St die Zielsetzung auch iınhalrtlich deutlich geworden. Die zweıte Studie
führt auf diesem Weg weıter ( Der veographische Aufriß“; Lohmeyer
hatte die „theologische“ Bedeutung Galil2as betont, hebt 1UN auf die Situation
des Evangelısten 1ab enn nach 35 sıch die Menschen aus den umliegenden Ge-
bieten den galıläischen Meer wirkenden Christus sammeln, sind damıt
die Christen ZUr Zeit des Markus angesprochen. „Diese Christen haben einen Sam-
melpunkt: das valılaische Meer“ (S 40) Markus chreıbt Iso wohl in Galılia
„nicht Aaus biographischem Interesse sondern deswegen, weıl diese Geschichten
der Gegenwart haben Es lıegt Iso kerygmatisches Interesse vor  z
(S 41; vgl f.)

Für das Verständnis des Evangelisten sind besonders Wel Belege in der Passıons-
yeschichte wicht}g: 1 28 16, W ıe Lohmeyer bezieht M. beide Aussagen auf die
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Parusie, wenn CS auch „nicht Sanz sicher“ erscheint, ob Lohmey(ers Unterscheidung
VO  z 00ÄV bezogen auf die Parusıe) un 0ÜNVaL (bezogen auf die Auferstehung)
Z.U) Beweıs ausreicht S DI: vgl aber schon 54 „die sprachlichen Gründe machen
se1ıNne |Lohmeyers] Exegese 1Ur wahrscheinlich“ [!]) ® geht auf Grund des
bisher Gesagten eınen Weg Da „Galılia“ ıcht eine historische Bedeutung
hat, sondern die Gegenwart des Evangelısten me1nt, da sich (nach D 95'  1e (Se-
meinden ZANT: e1It des Markus irgendwie ach Galıläa hın ausrichten, bzw sich dort
versammeln“, ‚ „kann diese redaktionelle Bemerkung (16, auch ıcht von einer

„1mMerwarteten Erscheinung des Auferstandenen 1n Galiläa handeln“, sondern s1
Markuszusammenhang LLUL auf die Parusie beziehen“ (S 54) Absicht des
Evangelisten 1St also, die unmittelbar bevorstehende Parusıie anzukündigen un: die
Gemeinde aufzuruten, sich nach Galılia auf den Weg machen (5. . 54. 74 77

Ö.) Es ergibt sich als Konsequenz, da{fß das Evangelium mit 16, ursprünglichSa R E N a e ı e dım endete 54), un auch, da{fß W1e€e MO0CY ELV andeutet Jesus schon ZUrFr eit
des Evangelısten ın Galläa nämlıich durch die Verkündigung) gegenwärtig 1St (S
55 vgl. 60) Die 1n dieser kerygmatischen FEinheit vorliegende > Verdichtung“ wurde
ann durch Matthäus un: Lukas wieder historisierend aufgelöst P 672 fi 9 und auch
die Pellatradition (Euseb hist. ecel. 111 hat das ursprüngliche markinis  €V - WPWAE Kerygma modif1ziert (S 75

Der e0ayyshıov-Begrift wiırd 1n der dritten Studie behandelt TE Er igt
Eıgentum des Redaktors und verbindet paulinisches Gedankengut M1

synoptischer Tradition, die Markus 1m Sınne der Naherwarung interpretierte (S
99} Die Seitenreferenten historisieren: Matthäus, iındem EUAyyYEALOV alsSE N E E E E — „Redenkomplex“ versteht (S 82972 ff.; 99 handelt siıch die Evangelien, die

Matthäus 1n seinem Bu: darbietet“: 94), Lukas, ındem den Begriff elımınıert
und die historische 1stanz 7zwischen Predigt Jesu und Predigt der Apostel ZU

Ausdruck bringt (S 95}
Die vierte Studie sich abschließend mi1t der sOS. Markusapokalypse (5

101 unterscheidet die Traditionsschichten 1m wesentlichen nach Bultmann,
Klostermann un Kümmel. In der Redaktion S1N: s1e AT einheitlichen Aussage V1 -

knüpft de el 5—13) bezieht sich auf die Gegenwart des .Evangelisten,
nämli;ich die Ereignisse der Jahre 66—70 S 116) Diıiese „Wehen“ sind noch 88|
das Ende, W1e Markus 1n Korrektur eıiner bestehenden Meinung tormuliert

I1 Er versteht die Zeit bis ZU) Eıntreten der Parusıie als SE der Verkün-
digung die Heiden“ 15995 die das Kommen der Parusie beschleunigen
soll (S 120) Erst mit die Schilderung der noch ausstehenden Zukunft
ein. Das Erscheinen des Antichrist steht P D entsprechend den Einleitungsversen 2—4

Is 1n Zusammenhang S 122 $ 14bmiı1t der Zerstörung des Tempe
1St Aufruf diıe Leser, die Zeichen der Zeıt erkennen und sich alsbald auf den
Weg machen P un 124) Die Flucht 1n die Berge 1St ach Galiläia gerichtet 125| un: dazu stimmt die Naherwartung der Parusie 127 Die Eın eit der

bestätigt, nachträglich auch durch die 1Abwei-markinischen Konzeption 1St dadur
eIt der Seitenreterenten (S. 129chende, historisierende Redaktionsar

egt mM1t dieser Untersuchung eın neuartıgen, in siıch yeschlossenen und kon-
P

B E —
SCEQqUECNLT durchgehaltenen Entwurf VOTrT, der Gehör beanspruchen kannn Schon die

chen „Redaktionsgeschichte“ un „Formgeschichte“ erhebt einenDifferenzierung WI1S
ruch. ber 1St diese Unterscheidun begrün-grundsätzlichen, methodologischen Ansp mendemdet? Wenn richtig ist, da{fß das vorliterarische Traditionsgut 1n ZU

Maße auseinanderdrängt, stimmt dies doch 1im wesentlich NUur für die Struktur-
wandlung der Einzelstücke. Im übrigen ber ISt die Tendenz ZU) usammensQhluß
auch für das mündliche Uberlieferungsstadium nachzuweisen vgl die Überliete-

der Spruchtradition). Sie hat schon VOT Mar-rungsgeschichte des Passionsberichtes,
B Loögiensammlung, Gleich-kus schriftlich fixierten Stoffkomplexen geführt der mündlichen Traditions-nısquelle). Die Evangelienredaktionen setzen Iso eine in

geschichte gegebene n1ıe OrLt Und dem 1St nicht entgegenzuhalten, daß die Evan-
gelisten als „Schriftstellerpersönlichkeiten CC eıner a  n Überlieferung >  CN-

ßr siıch doch auch A4Uus der mündlıchenüberstehen; enn das individuelle Element
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T aduon. niıcht >rundsätzlich eliminiefeh, und andererseits: die EvangelienSI
toren sınd selbständige Gestalter des Überlieferungsgutes nıicht 1n absoluter Frei-heit, sondern ın der Bındung die Tradition der Gemeıinde und die Ertorder-
N1SSe des : Gemeindelebens, WI1e aus zahlreichen redaktionellen Aussagen ZUFr geschicht-lıchen un: ethischen Problematik hervorgeht. Be1 der Frage nach der formge-schichtlichen tellung der Evangelienredaktionen sollte uch ıcht übersehen WelI-
den, daß die formgeschichtliche Methode VO'  ; den Veränderungen ausging, die der
Markusstoff bei den Seitenreferenten erfTfahren hat, nd VO  - hier auf die vorlıterari-
schen Entwicklungsstufen zurückschloß, sodann die erarbeiteten esetze der
Tradition konsequent autf die Evangelienredaktionen und die späatere, durch Hand-
schriften un apokryphe Evangelien bezeugte Überlieferung anzuwenden (vgl.Bultmann, Synopt. Tradition F5 7 Das heißt die Einheit der vorsynoptischenÜberlieferung miıt der Evangelienredaktion vehört Zur Voraussetzung der Form-
geschichte und letztere kann der nıcht entgegengesetzt werden, solange INnan
1M übrigen den Ergebnissen der ftormgeschichtlichen Methode testhält Fragwürdig1St daher auch die Bezeichnung „dritter 1tZ 1m Leben“ für den Ort der Evangelıen-redaktionen, ben weıl s1e die istanz Z.U Gegenstand der Formgeschichte VOTAauS-

on die Unterscheidung zwiıschen einem „ersten“ un eınem „Zweıten 1tZ
1m Leben“ 1St nıcht Jücklich, da s1e dem „echten“ Traditionsgut einen Vorrangerkennt, der keinem ANZSCMESSCHCHN Verhältnis se1ınem Umfang und seiner
Bedeutung 1n der synoptischen Überlieferung steht: VOor em S1e verbindet Wel
inkommensurable Größen; denn die „Gemeinde“ 1sSt kein geschlossenes Ganzes und
Entstehungsgrund nıcht 1Ur einer einzelnen, sondern eıner Vielzahl VON Traditions-schichten).

hat:M. den Anspruch einer éigenständigen „Redaktionsgeschichte“ nıcht auf-A recht erhalten; bei der Frage nach dem theolog. Standort der Evangelienredaktorensiınd inhaltliche Konsequenzen nıcht SCZOYECN. steht urchaus auf dem Bodender Formgeschichte, WECLN den Wachstumsprozeß der Überlieferung auch für dıeEvangelien anerkennt. Problematisch 1st freilich die weitere Interpretatıion, spezielldie hese der markinischen „ Verdichtung“ des Tradıtionsgutes. Man braucht dıie
Möglichkeit eıner „theologischen“ Deutung SCORTra hischer Begriffe nıcht bestrei-
tCcCN, WeNnNn INan gegenübe den weıtreichenden FOo]gerungen, die hieran knüpft,Zurückhaltung übt. (Jedenfalls 1m Grundsätzlichen haben Lohmeyer und Schmauch
[UOrte der Offenbarung und der ÖOÖffenbarungsort im Neuen Testament dieseMöglichkeit erwıesen. Die Ausführung 1mM einzelnen 1St weniıger überzeugend. F  ur
die Markusredaktion 1St LWa die Begrifte IAÄOTOV | Mk 4, 1 P 18 6, 37 S, 10
u.,. ö. ] und 0LX0G bzw. OLXLO. denken | Mk A 1t 3420 ( > Ö. ],die teılweise einen topologischen, ıcht primär geographischen, sondern dogma-tischen Sınn erhalten haben: vgl VWrede, Das Mess1asgeheimnis ın den Evange-

A lien 193 134 Der Versuch, eine VO:  a} Markus konse ent durchgeführte„theologische“, unhistorische Qualifizierung des geographischen berlieferungsstoffesnachzuweisen, wirkt konstruiert sobald INnan die Argumentation an Hand der Eın-
zelbelege überprüft.

Eın Beispiel: Nach 17—22 1St für den zweıten Evangelısten eın ZeORTA-
x phisches Verständnis des E0NMOS-Begriffs (Mk. 1, 4) ausgeschlossen, weıl (erstens)das alttestamentliche Zitat und (zweıtens) der geographische Widerspruch zwischenWüstenaufenthalt und Taufe 1mM Jordan eın eschatologisches Verständnis nahelegen.Demgegenüber 1sSt Mt 3 für die „Auseinanderlegung“ des Traditionsgutes charak-

teristisch: Matthäus hat durch den Zusatz TNS. Tovöalac den 50NMUOS-Begriff histo-
risıerend interpretiert Nun 1ISt die historisierende Aussage des Matthäus
nıcht bestreiten. och übersieht M., da{ß Matthäus 1m übrigen der Markus-
vorlage festhält nd d.h sowohl das alttestamentliche Zitat als uch die Dis-

rCDPanNz zwischen Wüstenaufenthalt und Jordantaufe des Johannes übernehmen
kann. Ist aber durch .diese Aussagen das geographisch-historische Verständnis für
Matthäus nıcht nmöglıch gemacht, so WIir«| man grundsätzlich das gleiche für Mar-
kus tol ern müssen und M.s Konstruktion fällt in sıch Damırt Jlegt sich

{r

auch I Cs daß E0NMOS in Mk. 1, 1 13 xi(icht zufällig zwischen Ortsangaben einge-
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ordnet ist, d ern D Z&sammenhang mıt dem ontext eine. fortlatifende, ve0-
graphische Linie andeutet, die VO: Jordan (V. 9—11) nach Galılia 14) tührt.

Was fur d1e geographischen Angaben zutrifft, gılt uch für die chronologischen.
Die Diftferenzierung W1S „Ausgangspunkt“ und „Anfangspunkt“ 1mM AÜOXN-
Begrift 1St taktisch bedeutungslos un: äft das zeitliche Element in keinem Fall elı-
miniıeren (MKE: Entsprechend das Reflexionszitat (nur 79 3’ denn
1St MmMit orölßter Sıcherheit 1ne VO  - f T beeinflufßte nachmarkinische Glosse

1 Anm. Anm 4); es motiviert die QOXN Aaus der alttestamentlichen
Prophetie und leitet das Auftreten des Täufers e1n, damit uch e1iNe zeitliche Linie,
die durch UETO NA0CÖOÜNVAL 14) fortgesetzt WITF- (Warum sollte die achliche
Parallelısıerung mit dem Geschick Jesu die zeitliche Reflex1ion ausschliefsen?) Im
Ontext finden sıch weıtere chronologische und geographische Aussagen
21 Ö.), die nicht ämtlich mechanisch tradiert seın werden, ZU) eıl viel-
mehr auf den Redaktor zurückgehen un daher als Ganzes 1n ihrer Bedeutung brd  ur
die Redaktion tet werden mussen. Die These, da{fß Markus se1ın Werk SEUI  ck-
warts komponiert“ habe, 1St unhaltbar. Gewiß hat w1e die urchristliche (Ge-
meinde überhaupt die Vergangenheit VO  - Ostern her interpretiert. Aber gerade
das setzt die Reflexion über die vorlaufende Geschichte und den Zeittaktor
VOTAauUS. Die Komposition des Eva liums, beginnend miıt dem Auftreten des Täu-
ters, endend mit dem To Jesu, 15ßr  ge daran schwerlich einen Zweifel.

Überzeugender 1st der Nachweis der zweıten Studie, daß der Ausdruck „Galılia“
auf den Redaktor zurückgeht, dem verschiedene (galiläische) Ortsnamen in ‚— k
dition vorgegeben N,die MIt diesem Stichwort verknüpfte. g besagt dıes
anderes, als da{fß darin e1INeE historisch-geographische Tendenz des Markus deutlich
wird (so unvollkommen und so wen1g authentisch ıhre Ergebnisse auch sind)? V.CGI>=-

schließt sich dieser Erkenntnis, iındem Lohmeyers Markusexegese hne Prüfung
übernimmt und nıcht berücksichtigt, da{fsß Lohmeyer VO  3 eiıner Alternatiıve zwischen AaA
„theologischer“ un „geographischer“ Interpretation noch nichts vewulßt hat So annn
die These, daß 1n B 4 die Ortsangabe „geographisch vesehen Sanz ungenau” seC1

S 36) der topologischen Folgerung führen: die „entscheidende Verkündigung De-
schieht immer in Galiläa“ (S 39) ine petit10 princıpil. Und nicht anders 1St
die Exegese von 3 7 beurteilen: daß das Summarıum VO  3 christlichen Gemein-
den spricht, 1St nach eın sich nahelegender Gedanke WI1F!| 1m folgenden als
Tatsache vorausgeSsSetzZt werden, und so Ya  ZU| die Beziehu
deren Begründung nicht einmal versucht wurde (zu F auf die Zeit des Markus,

Mıt echt übt gegenüber Lohmeyers Ausle5ugg von 14,28 und 16;% -
Zurückhaltung die sachliche Difterenzierung VvVon 000V un (’?@1977'V11l 1St 1in der Jlat R
nıcht durchzuführen (beides WITF. 1M Neuen "Testament PTOIMMISCUC verwendet: S  u  S
1n der Beziehung auf den Auferstandenen n in Mit. 28, JO Joh 26; 1  9 ÖQÜNVaL
bezeichnet Erscheimungen jeder Art, auch des Wiederkommenden: Hebr n 28). Aber
seın Versuch einer Begründun 1St icht weniger unzureichend, da WI1e sıch
zeigte die Voraussetzungen nicht undiert sind. Niıcht berücksichtigt wurde ferner,

3A

daß ide Belege mıiıt der Person des DPetrus verknüpit sind. Das stöfßt siıch mit der
„kerygmatischen“ Interpretation und macht wahrscheinlicher, da{fß Markus auf eine
Erscheinung des Auferstandenen vor Petrus und aut einen verlorengegangenen
Schluß des Evangelıums vorausweist (von hier Aaus gewınnen selbst die spateren oder
unvollständigen Aussagen ın Joh Z Luk 24, 44 und Kor. 1 9 Bedeutung:

32} Außerdem führen die Konsequenzen Schwierigkeiten. Die Beschränkung
der zwischenzeitlichen Verkündigung auf Galılia widerspricht der anderen These, 19 E
d die Intention des Evangelisten auf die umliegenden Gemeinden, besonders
Judäas, gerichtet se1 vgl auch 1 9 NAVTOA!) Und schwerlich äßt sich _ die histo-

ch die Pellatradition erhellen. Ganz abgesehen davon,rische Sıtuation des Markus dur
sıch 1ne Legende ohne jeden historischen Wert handelt die Diskrepanz

1St eutlich: die Auswanderung führt nach Pella 1m Ostjordanland, ıcht nach Alı-
l  Aa; und die überlieterten Texte lassen VO  — eıner ursprünglich 1warteien ften- J

barung (so 16,.7) nichts erkennen. Die Ausgleichsversuch [ 76 Anm können
die Unvgreinbarkeir L1UTI unterstreichen.

Ztschr. tür K M  A
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Dafiß siıch 1mM markinischen 5_Öayyélzov-}äegrl-ifl bei Paulus vorliegendes GedankengutmMit synoptischer Iradition verbindet, 1St 1ın der drıitten Studie überzeugend dargelegt.Freılıch stellt den Begriff dann wıieder in Zusammenhang mıt der ın Galıläa C1-Parusie un: damit 1n den Rahmen se1ines Verständnisses der Markusredak-t10n. Lohnender erscheint die CNTZEZENZESELIZIE Fragestellung, ob das markinischeEUAYYEALOV nıcht doch die Differenzierung zwıschen Vergangenheit un Gegenwart
VOTausSsSeLzZt und eiınem Kontinuum zusammenschliefßt (vgl 11 mMIitProblematisch IST der Versuch, die matthäische Fassung auf „Redenkomplexe“ be-zıiehen. Die Eliminationen sind aum durch Modifzierung des Begrifts, sondern sach-11 begründet (Z. Parallelisierung der Verkündigung Jesu und des Täuters: Mt.vgl S |ZzU E 141; Hervorhebung der Person Jesu: Mt TO; 25 I2 Dar9, 24 18, 29 | ZU„ 102913 De Plural EUOYYEALO ist nıcht belegt. Vorallem widerspricht der Ontext 2 9 13 dieser Definition: die Passıonsgeschichte 1Stnıcht als „Redenkomplex“ bezeichnen Matthäus meınt vielmehr die „Freuden-botschaft“, die Jesus verkündigt und iıhn selbst ZU Gegenstand hat Das stimmt
Z markınischen Verständnis. Der Unterschied besteht darın, dafßß der absolute (Ge<brauch 1M Markusevangelium eıne technische Verwendung andeutet das „Evange-lıum  « 1St immer schon die Botschaft esu); während Matthäus durch attrıbutive Er-ganzungen das für ıhn unspezifizierte EUOAyYYEALOV 1MmM yleiıchen 1nnn auslegt (vgl denen1ıt1v TNC Baoıhelas: 4, 23 S 35 2 9 E das Demonstrativ TOUTO: 2 9 2 9 13jeweıils 5 Markus) Das Beıspiel ze1gt, da{ die grundsätzliche DifferenzierungWI1S den Synoptikern die MIt M.s Ansatz implızıt gegeben iSt, gewaltsamenUperationen tühren MU:

In der vierten Studie WITF: der Versuch uNnternommen, das Vorgetragene VONeiınem Aspekt Aaus sıchern. Man wiıird der Literaranalyse 13 1mwesentlichen tolgen. Die Exıistenz einer durchgehenden jüdisch-apokalyptischen Quelle1St weıthin anerkannt. Unwahrscheinlicher ISt, daß daneben eiNe ebenfalls durch-laufende christliche Tradition verarbeitet wurde; W1€e auch erkennt, äflßt S1€e sichN] als Ganzes rekonstruieren. Die vormarkiınischen christlichen Bestandteile5b—6 13 13” 21—29) 285—397) Alr (V36) dürften ZU) yroßen eil schon der jüdischenQuelle E EnSI0 14—20. 24—27 VOTr Markus eingefügt worden sein Als INar 1
nisch sınd danach VOT allem 13” 23 33 und 37 anzusehen. TIrotz der sach-lıch disparaten Elemente 1St 1mM Rahmen der Redaktion die Geschlossenheit desKapıtels VOTAU:!  S (so 112) Jedoch 1sSt die 1ın der Konzeption des Evangelıstenunbestreitbar vorhandene Einheit nıcht vorgegeben, sondern Ta  ware auf Grund dergenum-redaktionellen Aussagen ermitteln SCWESCNH. Für die Rekonstruktion hat

nach Inhalt und Stellung entscheidende Bedeutung. selbst spricht 1er VOINleiner „Atem ause“, die die Zwischenzeit bis ZUr Parusie füllt un die Verkündigungdie He ZUE Inhalt hat (S 1193 Daraus ergeben sıch Folgerungen für die
Interpretation des Kontextes 1mM INn des Redaktors. Eıine zeıtliche Differenzierungjegt schon 1n der vormarkinischen, christlichen Traditionsschicht VOT, 1n der 1mUnterschied ZUr Jüdisch-apokalyptischen Quellenschrift sıch nıcht mehr auf
eın Ereı1gn1s der Gegenwart, sondern auf die noch zukünftige, dem Erscheinen desMenschensohnes unmıiıttelbar voraufgehende Epoche der ÜAÄLWLS ezieht 14—23).Markus hat dem Eindruck der Parusieverzögerung über den Zeıitablauf konse-reflektiert. So ze1gt es.der redaktionelle Einschub AX? OQOUITOEO) TO TEÄOG /';der Redaktor schließt sich 1M übrigen vorgegebenen Aussagen A} 1ıne aktuelle Deu-
Lung der Gegenwart wırd Iso nicht polemisch OTAausSZESCETZLT se1n). Das Thema der
Parusieverzögerung begegnet dann in daß die Verkündigung „das Kom-
INen der Parusıe beschleunigen“ habe, 1St nıcht DESAZT, könnte auch die Tatsacheder Verzögerung nıcht aufheben: 124 un: Anm Entsprechend konnte die
Unterscheidung VO.  } gegenwärtiger (V. 5—13) und zukünftiger Epoche als
Ausdruck der Dehnung der Zeit übernommen werden. (Eıne aktuelle Beziehung 1St
ur den Redaktor auch schwerlich Aaus erheben, da CS sich eıne Zukun

dussage handelt und Markus wiıieder dem tradıtionellen apokalyptischen Gemäldefolgt.) Die Einheit 1n der Redaktion 1St Iso deutlich 1Ur lıegt S1€E nach allem auf
einer anderen Ebene als ın Konsequenz se1ınes Ausgangspunktes entwickeln mMOocCchH-
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Demgegenüber ist die historisierende Tendenz Matthäus- un Lukasredaktion
Recht betont, WENN auch die Alternatıve zwischen „sachlicher“ Auseinanderlegung

des Traditionsgutes ur Matthäus) und ‚zeitlicher“ (durch Lukas) den Tatbestand
sehr vereintacht (Zz 1St nıcht LLUL Mit. 24, sondern auch Mit. 10, [vgl 10,

Z zeıitlich ausgerichtet.)
Angesichts der zahlreichen Schwierigkeiten, die siıch der Durchführung des An-A D e V a i a U

SAatzZzCcs entgegenstellen, beruhigt CS nicht, WEN1 einschränkend erklärt, da{fß die bis-
her vorgetragenen Ergebnisse Hypothesen seien, sich Iso kaum Je exakt beweısen
ljeßen ©& 1019 enn die Notwendigkeit des Hypothetischen erscheint ELST. dann e1in-
sicht1g, WEeNnNn die Untersuchung alle Möglichkeiten der exakten Feststellung S
schöpft hat, ıcht aber, WeNn 1Ur Ausschnitte des Evangelıums behandelt sind, wobel
selbst eın tür das Verständnis der Markusredaktion zentrales Problem W1€e das
der Messiasgeheimnistheorie unberücksichtigt bleibt,; W1€e denn auch das epoche-
machende Werk Wredes ıcht verarbeitet wurde.

Es 1St zudem die rage, ob die Entgegensetzung von „kerygmatischem“ und „DIO:
graphischem“ Interesse (S 41. 61 HC eine für die Synoptikerexegese brau
are Alternatıve darstellt: Ist der „Hıistor1 er Lukas wirklich hne jede „kerygma-

.. 7 mx
E

tische“ Intention? Umgekehrt hat sıch gezelgt, dafß sıch für das Markusevangelıum
ine „historische“ Interpretation der chronologischen und geographischen Angaben
nıcht ausschließen alßt Daiß alle Synoptiker die Parusieverzögerung AT Vorausset-
ZUNg haben vgl die lehrreiche Untersuchung von Gräßer, Das Problem der

den synoptischen Evangelien und In der ApostelgeschichteParusieverzögerung 1n
hat allgemeine yrundlegende Bedeutung. Es 1nNe yrundsätzliche

bereinstimmung 1mMm Geschichtsverständnis VOTraus, Ww1e s1€e auch 1n dem gemeinsamen
Aufrif(ß des Evangeliums als eines „Lebens Jesu ZU) Ausdruck kommt: die synopt1-
schen Redaktionen sind hne Ausnahme dem Ffrühchristlichen Historisierungsproze
einzuordnen. So wen1g Verdienst bestritten werden soll seine Arbeit macht
auf das oft vernachlässigte Problem der Evangelienredaktion, das 1mM Grund die
Voraussetzung für jede weıitere, 1n Richtung aut den historischen Jesus angelegte
Fragestellung se1in. sollte, mit aller wünschenswerten Deutlichkeit aufmerksam, und der

1St oft lehrreichNachweis der historisierenden Redaktıon in den „Großevangelıen
und überzeugend geführt die rage nach der Markusredaktion, 1m besonderen
nach Umftang un Charakter der 1m zweiten Evangelium vorliegenden Hıstorisierung
des Traditionsgutes, sowohl 1m Blick auf die siıch in iıhr ausprägende theologische
Eıgenart des Evangelisten als uch auf die damıt vegebene grundsätzliche Einheıit der
Synoptiker, 1St 1nNe och unbewältigte Aufgabe.

StreckerBonn
F  A

Aemilius Michiels, O.F Index verborum omn1ıum quaec SUNT ı1n
Q. Septimı Florentis Tertullianı UT De Praescripti:one

addita lucubratione de Praepositionibus 1n De
Praescriptione Haereticorum occurrentibus Instrumenta Patristica 1) Hagae
Comaiuitis (Martınus Nijhoff), Steenbrugis (ın Abbatia Sanctı Petri) 1959 150—— ——  W A ET
bfr. 125,—
Der Index verzeichnet alle Worter und Wortformen aus Tertullıans „Prozessein“-

rede“, die 1m Text der kritischen Apparat der großen Ausgaben 1m Wiıener Corpus
ezialausgabe VO:  - Labriolle vorkommen.und ım Corpus Christianorum SOWl1e der Sp

urch die Berücksichtigung der Varıanten 1St der Wortschatz der wichtı alteren
Ausgaben mitertafßt. hat die Formen sorgfältig geordnet un: »  N: elegt; die
Anordnung der Belege oibt zuweıle eınen 1nweis auf die Bedeutung des Wortes.
Besondere Zeichen machen die Formen kenntlich, die einem biblischen Zitat der dem
textkritischen Apparat NENOININCIL sind Die Berücksichtigung der Varıanten 1St ıcht
Nur für die textkritische Arbeit nutzlı sondern dient auch dem Sprachwissen-
schaftler. Er findet 1m Index beispielsweıse die Form stirumentium für ınstrumentum
und celibrum für cerebrum. Aber WOZU werden auch jene griechischen Worter A2us5

Bibelversen angeführt, die gelegentlich ın einem Apparat als Parallele und Stütze

10*
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einer Lesart erwähnt CN Sie geh SArl ch niéh; zum Wortschatz Tertullians;
es venügt, wenn InNan S1e ın einem Verzeichnis der von ihm zitierten oder benutzten
Bibelstellen findet. hne diese usätze schrumpft der Elenchus nomınum Graecorum i
ZT Schrift De ;aescriptione auf, zwei Wörter ZUSAMMCN, un VON diesen iSt. e1ns
noch unsıcher.

Auch gegenüber der Grup jerung der Wöfter kannn 114  -} velegentlich Bedenken
haben Es 1st fraglich, ob dem pronominalen Qı uch das adverbiale quı
(„wıe“) erkennen ISt. nennt als einzıgen Beleg die Worte: AÄAeon Ile NESCLO
gu 0U1 NnNOMUNLS (De TAaeSCT. 33, Kroymann). och auch ler dürfte guı
Pronomen se1InN. Denn das determinierende Tle schließt den unbestimmten pronom.i-
nalen Zusatz NeESsSCLO guı keineswegs AUS, W1€ das NeSsSCLO quı bei dem Eıgennamen 5Nigidius 38) beweist. 50 hat wohl auch an einer anderen Stelle se1nes Index,

dem Stichwort NESCLO die Worte Tie NESCLO guı als Einheit 4>
taßıt, selbst an das Pronomen guı gedacht. Im übrigen sind ber die Anlage und
Ausarbeitung des Index ausgezeichnet. In der Bibliographie ware den Lexika
auch das VO  3 Blaise (Dictionnaire latin-Irancais des uteurs chretiens,
nennen; Bauers Wörterbuch zum Neuen Testament sollte INa  i nicht mıt der Auf-
lage Von 1937 angeben. Auf 1St ein Buch von Hoppe irrtümlich 7zweımal
n

Im ‚Welten eil des Buches führt den Gebrauch der einzelnen Pfäp0sitionen
1n einer eingehend gegliederten Übersicht vollständig VOVT. Vergleichsmaterial Aaus
anderen Schrıiften und Erläuterungen geben Hılten fur das Verständnis des Textes.

Daß die Belege oft recht ausführlich sind, äßt siıch nıcht vermeiden, 'Wenfl man dem
Benutzer eın ständiges Nachschlagen des Textes will Aber mMan MU: doch

E,überlegen, ob soviel handschriftliche Abweichungen abzudrucken sind, W1e LUL.
Für die Bedeutung der Präposition ad 1St Salız unnötıig Wissen, ob das Verbum
des Satzes exorbitaverint heiflßt oder ob hier die Klausel (!) empfiehlt; den Indikatıv

lesen S 106), und der Beleg für apud- braucht ebensowen1%2 Varianten mit An-
vabe der Bezeu enthalten, W EeNnN 1Ur die Form des Verbums, aber nicht das
Wort selbst betroften 1St.

Im übrigen 1St auch diese systematische Übersicht ber Tertullians Gebrauch der
Präpositionen ausgezeichnet. Wenn Ss1e als en specımen Lexıici Tertullianei auftritt,

erweckt S1e für en entsprechend ausgearbeitetes Wörterbuch oroße Hoftnungen.
ber man sollte rechtzeitig auf jeden nutzlosen Ballast verzichten. Um eher wird
das Wörterbuch erscheinen können, und 1 so besser wird zZzu benutzen se1InN.

Bad Godesberg
M H. Karpp

FLeHET Cha-d’wic.k: An 8 Sentences of Sextu4s.‘ Contribution toFA  S the Hıstory of Early Christian Ethics AA Texts and Studies. Contributions
Biblical and Patristic Literature ed od: Cambridge(University Press) 1959 CLE 194 geb. ch 30/-
In einer Zeit, die thesenreiche Autsätze der Mühsal hAndschtifklicher Forschung

vorzieht, begrüfst man eıne Arbeit, die 1n gutbewährter Synthese „Texte und Unter-
suchungen“ verbindet, besonders 9 zumal wenn SıEe Aaus der zuverlässigen und
gyedie Feder des bekannten Oxforder Patristikers vorgelegt wird. Seine CX

ausga e dürfte nıcht Nur die alteren VO:  x Elter, Gnomika (Leipz 1892 und de
Paolo Mailand überholt gemacht aben, sondern besitzt au den Vorzug, d 1€
Sentenzen des Clitarchus und die Pythagoräischen Sprüche 1n einem Bande er
einen, W as die selbständige Orientierun erleichtert. Selbstverständlichkeiten wl1e
kritischer Textapparat, Indices, Bibliograr 1e un im Anhang kurze, das Wesentliche X  1  7festhaltende Anmerkungen brauchten n1 t betont werden, WCNnNn nıcht auch diese

FaSeite VO:]  ] dem Editor durch eführt ware, da{fß s1e der Kritik keinen Raum bieten.
Nach einer zusammenfassen1&  dı Einführun in das ethische Programm des Sextus

bringen die Untersuchungen selbst einen W 1 tigen Forschun sbeitrag. Die Beobach-
tung, dafß Qrigenes‚ Hom. in Ezech. I, 11 (Baehr. VIII, 354) Sextusspruch nr 932

E
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zitiert Dnvn B übersehen) und ihn als sa jente de dictam senten-
tiam“ charakterisiert, die von Holl übersehene Feststellung, dafß Orı nes 1m Prolog
des Psalmenkommentars (Epiphanius, Pan. . 64, 7 Holl I 416, 26 f£.) die Kombi-
natıon VO  - I D mt 352 zıtiert, lassen Chadwick die These vertreten, Sextus se1
Christ SCWESCH, der ZW. 180246 1m Geiste der christlichen Apologetik Alexandriens
bemüht war, ogriech. Moralweisheit stoischer und pythagoräischer Provenjenz nach SC-
ringer Korrektur dem Christentum einzuverleıiben. Erst aus der Polemik zwiıschen
ufın un-: Hıeronymus 1St durch letzteren die These VO  3 Sextus dem Pythagoräer
geboren worden, dann ISI spater s Dekretalien) wieder verworten werden.
Entscheidend für diese These 1St die innere Sachkritik und der Vergleich zwischen
Sextus einerseits, Clitarchus un den VO Porphyrius benutzten Pythagoräischen
Sprüchen andererseits. Dabei verwirft die Auffassung Elters, die Epıtome des
Clitarchus se1 eın Auszug Aaus Sextus. Er ne1gt dazu, dafß neben der christianisıerten
Gestalt (DEXtus) ıne heidnische 1in Form der Pythagorassprüche (Porphyrius) bestan-
den habe, die unabhängig voneiınander Unabhängig VO  3 Sextus habe
Clitarchus ıtome) Aaus eiıner gemeinsamen Grundquelle geschöpft, der umgekehrt
bilde Clitar us 1n noch undezimierter Form die Quelle für Sextus. In etztem
Punkte bleibt sich des hypothetischen Charakters seiner LOösung bewußt. Viel-
leicht 1St von ihm ZUWeN1g die Möglichkeit 1Ns Auge gefafßt worden, ob Sextus nıcht
auch hellenistischer Jude gewesen seıin könnte, dessen Heımat INall allerdings leichtalls
ın Alexandrien suchen müßte. W as 154 als Anzeichen des Christianisierungs-
PrFOZESSCS NnNt, aäfßt sich urchaus 1m Munde eınes hellenistischen Juden denken.
Hatte man nıcht in der alexandrinischen Judenschaft xroße Erfahrung in der Assimi1-
lierung heidnischer Popularphilosophie, nd begegnete nıcht gerade der Neupythago-
1smus (Numeni0s) dem Judentum miıt oroßer Sympathie? Immerhin dürfte deut-
lich geworden se1N, da{fß Sextus tür die altchristliche Moraltheologie durch grofße
Bedeutung >>  HNCN hat, W as NUr. 1n sparsamen Strichen VO  $ ihm angedeutet 1SE.
Hoftfen WIrF, da{ß der Editor mit dieser Studie uns 1U die Vorar  iten für eine mMOonO-

graphische Geschichtsstudie über die altchristliche Et-hik\ gegeben hat!
AndresenM arbmf g

Eduard Schwartz Ge5ämnäelt\e\8chriften. 4. Ban»d:k Zur Geschichte
der alten Kirche und iıhres Rechts
M 44 — Berlin (de Gruyter) 19'60. A 344 d geb

Ein Jahr nach dem dritten lıegt nun auch der vierte and der gesammelten
Schriften VON Schwartz VOT, ebentalls VO  5 Eltester un H.- Altendorf be-
eu Die Herausgeber haben es darauf abgestellt, AuUs dem großen Schatz des
Schwartz’schen Lebenswerkes solche N!  cht selbständig erschienenen Arbeiten Worte
kommen Zu lassen, „d1e yrößere Perioden der Probleme überblick un: damit die
AÄAnsıchten des Vertassers VO! Ablauf und den treibenden Kräften der Kirchen-
geschichte erkennen lassen“ (S V)S und ıhre diesem Gesichtspunkt getroffene
Auswahl VOo  5 vier Arbeiten 1st cchr ylücklich. Den Anfang macht der von Schwartz
als proviısorischer Abschlufß seiner „Abhandlun Zur Geschichte des Athanasıus“
gedachte Aufsatz „Zur Kirchengeschichte des ahrhunderts“ f AUS ZN 3 ’

dessen Abdruck 1n Band IIL aus Platzmangel nıcht mehr möglich WAafl;
rt von Konstantıns zur endgültigen Liquidierung des ariıanıschen Streites

durch die Beilegung des antiochenischen Schismas Als Weiterführung dieser Darstel-
lung kann man ansehen die letztlich Aaus der Arbeit den Konzilsakten geflossenen,

zweiıter und vierter Stelle abgedruckten Aufsätze „Über die Reichskonzilien VO
Theodosius bis Justinian“ S 137 E 9 aus Zeitschr.. d. Sav.-Stiftung Rechtsgesch. 42,

an. Abt. 11 1L9ZE und Zr Kirchen olitik Justinjans“ fi) aus Abh
Bayer. Akad . Wissensch., phil.-hist Cis 1940, allerdings ohne die dort edierten
Vigilus-Briefe). Es entfaltet sich VO  $ den Augen des Lesers eın durchgehendes ıld

V3von zweieinhalb Jahrhunderten Kirchengeschichte, dessen sachliche Geschlossenheit In
Konsequenz begründet liegt, MmMit der der Geschichtsablauf Aaus der kirchenpoliti-

en Dıimension heraus verstanden wird Keımme ernsthafte Da.rstgllu'ng, se1 der
P
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te und A150 Literarische
Kirchen-, se1 €es der Dogmengeschichte jener Epoche annn sıch leisten, eıner Aus-
einandersetzung miıt diesem Entwurf, der zudem W1€ jede Schwartz’sche Arbeiıt eın
Musterbeispiel sOuveraner Quellenbeherrschung, methodischer Sauberkeit und dar-
stellerischer Pragnanz 1St, Aaus dem Wege gehen. Die dritte Stelle 159 des
vorliegenden Bandes nımmt die grundlegende Untersuchun ber „Die anones-
sammlungen der alten Reichskirche“ (aus Zeitschr. Sav.-Stı un Rechtsgesch. 56,
kan Abt 2 9 eiın.”* Der Abdruck dieser Klärung des Wachstums, der Eıgen-

und der kırchengeschichtlichen und kirchenpolitischen Hıntergründe der ersten
Kanonessammlungen (ım Osten bis Chalkedon, 1im Westen bıs Dionysıus Ex1guus),
der 1n einer Sammlung W1e der vorliegenden schlechterdings nicht unterbleiben konn-
LG ISt Uumso mehr begrüßen, als die 1n dieser Arbeit erzielten Ergebnisse kırchen- d  4 7E  w u
veschichtlich bisher kaum nutzbar gemacht worden sind.

Wenn die auf den etzten Seiten des Bandes 379 stehende Bibliographie
Schwartz (eine berichtigte un erganzte Fassung des Rehm’schen Verzeichnisses)
deuten soll, da{ß die Reihe der gesammelten chrıften miıt dem vierten Band Z.U) Ab-

lufß sgekommen 1st, wird iINan das ach einer uch 1Ur flüchtigen Durchsjcht eben
dieser Bibliographie allerdings L11LUTr bedauern können.

Siegburg aSchäferdiek

Ea —n D Introduzione, ' apparatı, traduzione COMMENTLO
CUra di O, O.5.B Biblioteca die Studi Superior1

X! Sez10ne: Scrittori cristlan] gzrecC1 latını). Florenz (La Nuova talıa)
1958 GCIX 281 Lıit. 3500.—
Unter den zahlreichen Regelausgaben der etzten Jahre kommt diesem stattlichen

Band der Studi Superi0r1 besondere Aktualıität Zum erstenmal steht eıne reich
kommentierte Ausgabe der Regula Benedicti (RB) Sanz 1M Zeichen der Magıster-
debatte. Eın solches Unternehmen könnte für die Regelforschung sehr fruchtbringend
Se1N, WEeNn möglıch ware, von der erwıesenen Priorität der Regula Magıstrı (R.M)
als sicherer Grundlage ausgehend die historischen Voraussetzungen und die lıterarı-
sche Entstehung; die Form, den Inhalt und den (Greist der Benediktinerregel LNCUu
durchforschen. ber diese Grundlage tfehlt noch, und 1St enn die Einleitung nıcht

sehr eın Beitrag ZU tieferen Verständnis der als eine yzrofßangelegte Argumen-
tatıon für ihre Abhängigkeit, un der Kommentar 1St. ıcht eine VO  - der her
geförderte Interpretation einzelnen Stellen der R' 9 sondern eın detaillierter
Nachweis des Wertes der Magisterregel. Dem Regeltext selbst kommt 1n diesem
Rahmen edi lıch die Bedeutung einer unentbehrlichen Diskussionsgrundlage In
der Magıster rage 411 der Vf£. keine Cu«"_ Theorie bieten, sondern begnügt S1 MIt
der Sammlung und Sichtung des bereits Bekannten (p In diesen Grenzen 1St
die Arbeit eine Sanz vorzügliche.

Nach einer Biblıographie Z.U) Ma isterproblem (p. XI—X VILI), in der
kaum der Ergäanzung der Korrektur edarf (p. AV mu{ heißen: DPerez
de Urbel Hıspanıa I und I7 Z un 1mMm Conspectus Siglorum: Traube
Abh Bayer. Akad Wıss. XN 23 begınnt die Eın LU mMit einer ausführ- — A WE —
lıchen Darstellung der Geschichte des Magisterstreites (p:. A1XA—XXAÄN). Das
zweıte Kapitel, exXt und Sprache (p XXII—XLI), verteidigt mıt u Recht
aber karger Argumentation die Entstehung der 1m Jh gegen die 'These Fro-
SCIs und die Verläßlichkeit des Sangallensıis 914 (A) die Abwertungsversuche
Parıngers. Sodann emonstriert der Vft der Verwendung der Ausdrücke magıster,
discıpulus, operarıus, monachus,; Deyus un OM1INUS die sprachliche und stili-
stische Geschlossenheit der Magisterregel un die Diskontinuität der Unter

Anmerkungsweise se1 auf eın stehen ebliebenes, ber leicht berichtigefides
Versehen hingewiesen: 185, MUuU: es eißen: der dritte SC banon. Bası-
Liusbrief SYT. Fassung ] enthält NUuUr Can. 51—55 des dritten /nicht ersten / yriech!-
schen“.
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dem Titel ottrina ascetica 5 XEILIL) wırd der Einfluß semipelagianischen E:
dankengutes autf die beiden Regeln geprüft und Aaus der radikaleren Betonung des
eigenen Bemühens gegenüber der yöttlichen Gnadenhilfe auf das höhere Alter der

geschlossen. Zu demselben Ergebnis tührt auch der Vergleich der Klosterord-
Nuns L—LA); die Vermeidung jegliıcher Hierarchie autf der einen (RM), die strik-

Rangordnung auf der anderen Selite (KRB), das Fehlen des Priors 1n der und
se1ine widerwillige Anerkennung bei St. Benedikt, die Unterschiede 1mM Verhältnis
zwischen Cönobiten un Eremiten un in den Bestimmungen hinsichtlich des Novı-
ziates und der Profeßfß, 1€s alles erweIlst die als Jünger. Mıt der Liturgıe hat
sıch der Vft 1n zahlreichen früheren Arbeiten beschäftigt; das Kapıtel (p:.LAX1—
LAXAIL) ISt daher das reichhaltigste‘ und selbständigste der SaNzZChH Eınleitung.
Untersucht werden das Kirchenjahr, das Stundengebet, die Elemente des
Oftiziums. LIm Eınzelnen wird dabei iın der der Begınn des Fastens
Sexagesiıma als archaischer Zug, der Begınn der Winterordnung mMIit dem Herbst-
iquinoktium Ldus Septembres) als nıchtrömisch bezeichnet. Als altertümlich
bzw. vorbenediktinisch wırd in der auch die mangelnde Harmonisierung der
Festkreise un: Heiligenfeste, das Fehlen des Kyrıe, des Deus ın adıuntorium und des
Te Deum SOW1e das Psalterium CAUTTYTENS .die hat die Aufteilung per hebdomadam)
angeführt. Somit 1st das Ergebnis auch hier wiıeder die Priorität der R. Ja mehr
noch die Abhängigkeit der VO  3 eiıner Form der Magıiısterregel, W1e S1€ der Cod
Parıs. repräsentiert. Die antechtbare Prämuisse für diesen Schlufß 1St die Nıcht-
erwähnung der Prım 1m Kap 43 der auf der eiınen und in den Magısterexzerpten
des Parıs. (RM Kap 73) auf der anderen Seite. Im Kapıtel VI (p
LAXAXAIII—XCII), das die Quellen (HIL Schrift, Apokryphen, Kassıan, Vıtae
Patrum, Juridische un lıturgische Texte) behandelt, übernimmt der Vft VO'  - Vanden-
broucke die Fakten, ber nıcht den auf eine gemeinsame Quelle beider Re-
geln; daß ın den SOS. iıdentischen Kapiteln der und SOW1e in der

keine Quelle nachzuweisen iSt, die ber das Jahr 520 hinausginge, ISt ihm eın
Beweis tür die Priorität der Magisterregel. Die Parallelen zwischen der Uun:
Cassıodor werden MIit der Verwendung der Regel in Vıyarıum erklärt. Den stärk-
Sten Wiıderspruch dürfte das Ka iıtel VIIL,;, (Genes]ı redazıonale (p XCIV-—CIIN),
tahren. Im Gefolge VOIl Vander ‚VCI un Masaı stellt der Vf£. die Entstehung der

dar als das Ergebnis zahlreicher Überarbeitungen un Einarbeitungen von Inter-
polationen; die stilıstische und sprachliche Geschlossenheit se1l dem Schlußredaktor
verdanken, der den Namen des Autors verdiene und zeitlich VOr Benedikt stehe.
Daher se1 auch 1n der die Textanordnung jenen Stellen gestÖrt, denen ın
der Interpolationen stehen, un: die redaktionale Verschiedenheit der Parıiser
Magistercodices wirke 1n den yroisen Handschriftengruppen der nach. Ersteres

an  e} kein vernünftiger Mensch abstreiten, Letzteres 1ISt unbewiesen vgl
XX) Was die unsachliche un ungerechte Ablehnung der Schlüsse Vandenbrouckes
(p. A GINV: CIIsg. un öfter betrifit, dessen Arbeiten mit Abstand die besten ın der
Sanzen Magisterliteratur sind, stehe ich MIt der Ansıcht nıcht allein vgl
Llopart 1n Studia Monastica 4959 p. 239sqq.); dafß die Theorie einer Vielzahl
Von Redaktionen der Annahme einer gemeınsamen Quelle Kompliziertheit nıcht
nachsteht. Das und letzte Kapıtel (D CIV—C VIIT) oilt der Verbreitung der
beiden Regeln und ze1gt, Ww1e die ımmer mehr Boden SCWANN, während ıh
die verlor. Die Magisterregel, 1n den Hss. als Regula Patrum bezeichnet, wird

eIndabei 1m Anschluß die Beweistührung Masaıs 1n den Dokumenten
Namen Regula Macarı1 gesucht; da es ber ıne selbständige Regula Machariji schlie{ß-
ıch auch 1bt, mu{fß sıch ıcht bei jeder Nennun dieses Namens die han-
deln Was z. B das Kloster Moutiers-Saint- Jean etrıiftt, ann INan, verlockend
der Zusammenhang zwiıschen Lerins un der auch se1ın INAaS, durchaus anderer

4—11einung sein: vgl H Styblo, Die Regula Machanrıi. Diss Wıen 1960
Während die Einleitung 1ine allgemeine Übersicht ber die ormalen un

inhaltlichen Probleme beider Regeln und ihre Wechselbeziehungen oibt, wird 1m
tortlaufenden L, der den Band beschließt, alles vorgebracht, Was e1im
Jjetzigen Stand der Forschung den einzelnen Stellen bzw. Kapıteln 1St
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oder schon ‘“gesagt w£1rde. 1e Erklärungen, die im ersten Teil (Testi communi,
RX RBprol. Kap bZwWw. RMprol. Kap: 10; 191—256) her philologisch, 1M

Rzweıten eıl (Testi paralleli, Kap. 8SQ4. bzw Kap 11sqg.; 257—281)
stärker historisch un wesentlıch besser sind, dienen auch 1er wieder dem Nachweis
der Abhängigkeit des Benedikt. Damırt ISt bereits angedeutet, in welcher Veiıse
der Vt. zwıschen den vorliegenden Meinungen entscheidet, un: hat wen12 Sınn,
autf vielgequälte Stellen W 1€ B bzw. 1 9 68 5! nochmals einzugehen.
Im CGanzen läfßt sich 1Ur S  N, da{fß vieles, W as ın diesem Abschnitt steht, richtig 1ist.

Wer MmMIiIt dem Vt die Ansicht teilt, da{fß die Magisterfrage en philologisches Pro-
blem 1St und auf dem Boden der Philologie ebt und stirbt (p.9 wiıird 1n einer

inhalts- un umfangreichen Einleitung das Fehlen eiınes Kapiıtels über exXt-
yeschichte bzw. Textkritik befremdlich- finden Eıne gesonderte Behandlung dieses
Fragenkomplexes entspräche ıcht 1LLUr den Erfordernissen einer modernen Edition,S1e ware auch der speziellen Zielsetzung dieses Buches. wohl ANSCIMNECSSCH. Denn
‚y wenn nıcht in einer kritischen Ausgabe, die und einander gegenüber-
stellt, dürfte InNan Aufschluß über die Wechselbeziehungen der Benediktiner- und
Magısterhandschriften und daraus einen Beıtrag ZUT Klärung des Abhängigkeitsver-hältnisses der beiden Regeln erwarten”? ber celbst WEeNN dies ber das je] hinaus- -  ageht, das sıch der Vf 5 hätte die Zusammenfassung der 1n Einleitung und
Kommentar Versireutifen AÄußerungen dieser Frage doch ıhr Gutes gehabt Sie
hätte em Vt. gezeigt, dafß die VO ıhm mit Zustimmung zitierten Ergebnisse in
diesem Bereich der Regelforschung zueinander in eklatantem Widerspruch stehen, s1e€
hätte vielleicht auch eıner sorgfältigeren Prüfung einzelner Behauptungen nla
gegeben, die der Vft VO: Vanderhoven übernımmt und meines Wıssens 11U  3 schon
ZU. dritten Mal vorbringt vgl Stud Anselm. 38 |1956] Sq. un! Benedictina

1956] p- 196), obwohl S1e evident falsch sind. Es handelt siıch D  um «  1€ Entstehung
SOß. ‚interpolierten Rezensıion‘ der und das Vorkommen interpolierter

Lesarten 1n den Magisterhss.
Im Orwort (Pp. Vsgq.) Sagl der N dafß die Regelforschung ın der Klassifikation

un: Bewertung der Hss ber die Ergebnisse Traubes, Plenkers’ und Linderbauers
kaum hinauskommen werde. Man nımmt daher B S1E hätten auch für Gültigkeıit,
un: wird 1in dieser Vermutung bestärkt, WECNN Nan wiederholt P 2  r XXII)
liest, der Cod Sangall. 914 (A) se1 VO! Autograph des Benedikt NUur dürch eın
eINZ1ZES Zwischenglied NNL, Das stımmt nıcht Sanz vgl Hanslık, Stud
Anselm. 166sqg.: mindestens W el Abschriften lıiegen zwischen dem
Original unı A); die bisher ıcht widerlegte und uch VO Vft mıiıt keinem Wort
abgelehnte Ansicht TIraubes ber 1St, da{fß der Sangallensis 914 und die übrigen Hss
der SO ‚reinen“ Klasse den authentischen Text des hl Benedikt tradieren, währendder vielfach geglättete, erweıterte oder vekürzte SsOß. ‚interpolierte‘ Text später, dnach St Benedikt entstanden 1St. Auf GCISG: und 208sqg. erklärt jedoch der Vt.
1M Anschluß Vanderhoven die Verschiedenheit des Prologschlusses 1n den beiden
Parıser Magiısterhss. und den Handschriftenklassen der S da{fß der Benedikt
Zuerst nach einer Textfassung der R  ‚$ wıe S1e der Paris. bietet, den gekürz-
ten Prolog (d den VO: den inter olıerten Hss überlieferten), und später ach
eiınem Mazgistertext, der die estalt Parıs. hatte, den vollständigen Pro-de

S log (d. h den der reınen Klasse) verfaßt hätte. Das Ergebnis sorgfältiger Hanschriftenstudien Traubes wird als selbstverständlich VorausgeSseLZL, der Inte reta-
tionsversuch eines Passus der bzw WITF:! als mögliche Lösung der erlie-
ferungsprobleme der Benediktinerregel hingestellt; Ww1e MNa  w} beides miteinander in
Eiinälgzng_ bringen habe, 1St nırgendwo ZEeSaASLT.Die ‚interpolierten‘ Lesarten der Benediktinerregel, die sich auch iın der Ma:  ‚91-
sterregel finden, sind das letzte Hındernis auf dem S1egeszug der modernen These;
S1e bedürften einer Erklärung und nıcht der milden und irretührenden Umschrei-
bung „lezioni diversamente attestate tradizione manoscritta“ (p DFranceschini hatte aus dem Vorkommen von Marginallesarten des Sangall.
914 a), die die Mönche Grimalt und "Tatto de aliis regulis modernis correctis

nmagistfis eNtINOMMEN ha"ben\‚ 1n Magistevhsrs. auf vderep Abhängigkeit von solche
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GE der dagegen. erklärt, wiederum Vanderhoven fol end,veschlo SCe  S  <  E  b  S  x  x  E  Bodeea da  *  Pı daée’geh.; erklärt,  wiederum Vamlérhovefi folgend,  x  RB geschlossen  ;  . diese Tatsache mit dem Ein  fluß von Magisterhss. auf die Randlesarten des Codex A  und bezeichnet daher France  schinis Übersetzung regula = copia della RB als troppo_  sottile (p. C, n. 6). Diese Übersetzung ist korrekt, nicht korrekt ist hingegen die Be-‘  B  hauptung P.s und Vanderhovens, nicht korrekt ist auch der aus RB 4,59 bzw. RM  A  3,49 gewonnene Bew  eis dafür. „Gegen die Lesart aller Hss., der reinen wie der  interpolierten“  .  ‚ sagt der Vf, p. 226 und verschweigt dabei das Zeugnis der Ca-  _ sinenses,  biete die RM allein die Lesung perficere (statt des reinen efficere),  die am  Rande von A verzeichnet ist und mithin nur aus der RM stammen könne. Nun,  eben dieses perficere steht auch in einigen Cassinenses, steht in den sog. spanischen  Hss., steht in vielen schlechteren Hss. der RB (L E FI. J P QR), und leider geht  aus dem Conspectus siglorum P.s nicht hervor, welche Hss. der interpolierten Klasse  er mit der Sigle X zusammenfaßt;  da er aber O gesondert anführt und die Grup- '  penbezeichnung X kaum für S allein stehen‘kann (O _S haben efficere), die übrigen  promine:  nten Vertreter der interpolierten Rezension, V M W, jedoch ebenfalls per-  F}  ficere bieten, könnten einem mancher.  lei Zweifel bezüglich der Kollationierung der  im Siglenverzeichnis angeführten Codices kommen.  Ahnlich verhält es sich mit dem Paradebeispiel einer interpolierten Lesart in der  RM, nämlich mit dem Zusatz et persecutionem sustin  ent (sufferent) RB 7,43 bzw.  A  RM 10, 138sqq. Die Stelle sei bedeutungslos (p. 250), der ‚Zusatz‘ habe wahrschein-  i  lich im Original gestanden und sei nur im Sangall. 914  ausgefallen. Doch .dieser  Passus fehlt nicht nur in A und den verwandten Codices, er fehlt auch — die An-.  ‚ gabe im Apparat ist falsch —  im Cass. 175 (K) und einigen anderen Cassinenses, er  fehlt auch in einigen interpolierten Hss. Der Vf. wagt denn auch nicht,  den Zusatz  1  in den Text zu nehmen: hier vermißt man die Konsequenz.  .  .  ..  _ Der textkritischen Grundlage entspricht d  1e  Qual  itat  der Edition. Sie sei an  E  a  einem Beispiel demonstriert, an der Verwechslung von b un  _ Diese Verwechslung begegnet oft und oft im Cod. Sanga  1L 914 allein, seltener  Br  auch in den übrigen vom Aachener  Normalexemplar abhängigen Hss. (z. B. 1,2  coenouitarum A B;. 2,15 trauem A B  : 7,11 euolbat. A B; 20, 4 brebis A B  DA  Y  usw.), sie wird manchmal von den Hss. der sog. spanischen Gruppe bestätigt (  acceptauilis Hz2;  7,36 salbus H usw.), hin und wieder auch von Vertretern der  Cassinensischen und interpolier  ten Klasse (24, 3 i)"rib<%tur\ K M; 41,4 ferbor B H K;  E  '58,20 nobicius K usw.). Selbs  tverständlich kann man zweifeln, ob alle diese Ab-  }  weichungen von der Schulorthog  raphie auf den hl. Benedikt zurückgehen, und abso-  X  lute Sicherheit wird im Einzelnen  kaum zu erreichen sein, daß aber in so gut wie,  allen Fällen — es sind weit über hundert — ein La  sus, oder gar, wie Paringer be-‘  ingischen  chreibers vorliegt, ist do  woh  4  hauptete, der Provinzialismus eines karol  He  3  {  ausgeschlossen. Ebendies aber  scheint der  erausgeber anzunehmen, denn er norma-  lisiert durchwegs. Das mag vie  Nleicht in einer Ausgabe ad usum delphini angebracht.  sein, nicht aber in einer kritische:  n Edition, vor allem nicht, wenn der Herausgeber  ein einziges Zwischenglied zwischen dem Original des hl. Benedikt und de  m San-  A  $  gallensis 914 annimmt, wen  n er — mit Recht — den Text von B C T als bereits  / Aeicht geglättet ansieht und — ebenfalls mit Rech  t — eingangs (p. V, vgl.  NE  S  _XXXIlsq.) behauptet, die These Paringers hätte einer objektiven und fundierten   Kritik nicht standgehalten;  damit kann nur der Aufsatz von Ch. Mohrmann, Rev.  Bened. 62 (1952) p. 108—139 gemeint sein,  dort ist aber gerade der Wechsel von b  und u als eine für das Latein des 6. Jh. charakteristische Erscheinung nachgewiesen  {  {  \  $  (B 116sq.):  Der text  kritiscße Äpjp arat zur RB beruht auf sehr schmaler hahdsd1rifllidtef ı  Basis und bietet nur lectiones selectae; auch die Varianten der im Conspectus  X  sind oft lückenhaft verzeichnet.  {  siglorum angegebenen Hss.  n  — So fehlt z. B. prol. 23 habitauit B  'T; 6,8 scurilitates A C:  7,4 ablactatus O;  R  ectione B C T;  40, 2 scripulositate  17, 5 quirie eleison A C; 18, 11 octabo A; 18, 18 ]  BT 5313 kaber B: 5820 Kircerä  .  .  s A B und öfter.  Auf diese Art und Weise steht die  orrekte Lesart, d  je eigent  lich  $  in den T?xc gehörte, bisweilg:;\ nicht einmalj im  x  Z  AA  X  1Apgérafc @B 5  z  {  Z  D  On  r ndiese Tatsache mıt dem EınAuf® von Magisterhss. auf die Randlesarten des Co eX
und bezeichnet daher Franceschinis Übersetzung regula co pıa della RB als troppo
sottile Sal 6 Diese Übersetzung ist korrekt;, nicht/korrekt 1St hingegen die Be- Z  ®hauptung P.s un Vanderhovens, nıcht korrekt ISt auch der aus 4,59 DZW.
3,49 CcWONNCHEC Bewe1s dafür. „Gegen die Lesart aller HSS der reinen wıe der
interpolierten” Sagt der Vi:p 226 und verschweigt dabe;i das Zeugni1s der Ca-

biete die alleın die Lesung perficere (statt des reinen efficere), die
Rande VO  7 verzeichnet 1St und mithın 1Ur aus der tLammen könne. Nun,
ben dieses perficere steht auch 1n einıgen Cassınenses, steht 1n den 50  S spanischen
JSS steht ın vielen schlechteren Hss der R F QR), un! leider geht
AUS dem Conspectus sıglorum P.s ıcht hervor, welche Hss der interpolierten Klasse
er mıt der Sıgle zusammenfaßt; da ber gesondert anführt und die Grup-
penbezeichnung kaum für alleın estehen 'kann ( en eACcEere die übrigen
promineten Vertreter der interpolierten Rezension, W, edoch ebenfalls per-
ficere bieten, könnten e1ınem mancherlei Zweiftel bezüglich der Kollationierung der
1m Siglenverzeichnis angeführten Codices kommen.

Ahnlich verhält sıch mıiıt dem Paradebeispiel einer interpolierten Lesart in der
nämlich mıt dem Zusatz et persecutionem sustinent (su erent) 7, 43 bzw
10, 138Sqg. Die Stelle sei bedeutungslos 250), der ‚Zusatz‘ habe wahrschein-

1i 1m Original gestanden un! se1 1U 1m Sangall. 914 ausgefallen. Doch dieser
Passus fehlt nıcht Ur 1n un den verwandten Codices, tehlt Aauch die Än-
xabe ım Apparat 1St talsch — ım Cass. 175 (K) und einigen anderen Cassınenses,
tehlt auch 1n einıgen interpolierten Hss. Der Vf£. wagt denn auch nicht, den Zusatz
in den exXt nehmen: hier vermißt Ma  3 die Konsequenz.

Der textkritischen Grundlage entspricht Qual1Cat der Fdition. Sie se1 E
dueinem Beispiel demonstriert, der Verwechslung VO  (

Diese Verwechslung begegnet oft und oft im Cod Sanga1L 914 allein, seltener
4

auch in den übrigen VO Aachener Normalexemplar abhängigen Hss. (Z. 1!
cCOoenouıtarum B’ 2’ LTAauUCIN 4 euolbat. A D: 20, 4 brebis

51UuSW.), Sıe wird manchma] Von den Hss. der soßg. spanıschen Gruppe bestätigt (
acceptauilis H; 7, 36 salbus UusW.), hın und wieder auch von Vertretern der
Cassiınensischen un interpolierten Klasse (24, pribetur M‚ 41, 4 terbor ,

58020 nobicıus usW.) Selbstverständlich kann man zweifeln, ob alle diese b-
weichungen VO'  e} der Schulorthographie auf den Benedikt zurückgehen, und abso-
ute Sicherheit iırd ım Einzelnen kaum erreichen se1n, dafß aAber 1n so Zzu wıe
allen Fällen ON sind weit über hundert Z 6in La 5>UusS, ‚der '  24  ar, W1e Parın be-

1n ischen chreibers vorliegt, 1St do woh
ihauptete, der Provinzialismus eines karol]He  ISausgeschlossen. Ebendies aber scheint der erausgeber anzunehmen, denn nn

lisiert durchwegs. Das mag V1€Elleicht 1n eiıner Ausgabe ad SUI1l delphini angebracht
Se1IN, nıcht ber 1n einer kritische Edıition, VOor allem nicht, WEeNn der Herausgeber
eın eiNZ1Zes Zwischenglied zwischen dem Original des hl Benedikt und de San-
gallensis 914 annımmt, wen mit Recht den Text VO:  3 als bereıits

/leı t geglättet ansieht und — ebenfalls mıiıt Re: eingangs (p . VI;,d;IIsq.) behauptet, die "These Paringers hätte einer objektiven un jerten
Kritik nıcht standgehalten; damıt kann nur der Aufsatz VO:  a Ch Mohrmann, Rev
ene 62 108—139 vemelt se1n, Ort 1sSt ber verade der Wechsel von

und als eine für das Latein des Jh charakteristische Erscheinung nachgewiesen
(p 116sg.).

Der LGXTkritische App e n UE RB beruht auf csehr schmaler handschriftlicher
Basis und bietet nur lectiones selectae; auch die Varıanten der 1m Conspectus

sind oft lückenhaft verzeichnet.siglorum angegebenen Hss
So fehlt prol. 20 habitauıt G 6! scurilitates f ablactatus Ol

ectione 5 40, 2 scripulositateE quirie eleison A 1 9 11 octabo A; 1 5 18
4 53 1 labet B’ 5 9 litera und fter Aut diese Art un Weise steht die

Orrekte Lesart, 1e e1igentlı 1n den TéXt gehörte, bisweilen nıcht einma.l\
Ae  S  <  E  b  S  x  x  E  Bodeea da  *  Pı daée’geh.; erklärt,  wiederum Vamlérhovefi folgend,  x  RB geschlossen  ;  . diese Tatsache mit dem Ein  fluß von Magisterhss. auf die Randlesarten des Codex A  und bezeichnet daher France  schinis Übersetzung regula = copia della RB als troppo_  sottile (p. C, n. 6). Diese Übersetzung ist korrekt, nicht korrekt ist hingegen die Be-‘  B  hauptung P.s und Vanderhovens, nicht korrekt ist auch der aus RB 4,59 bzw. RM  A  3,49 gewonnene Bew  eis dafür. „Gegen die Lesart aller Hss., der reinen wie der  interpolierten“  .  ‚ sagt der Vf, p. 226 und verschweigt dabei das Zeugnis der Ca-  _ sinenses,  biete die RM allein die Lesung perficere (statt des reinen efficere),  die am  Rande von A verzeichnet ist und mithin nur aus der RM stammen könne. Nun,  eben dieses perficere steht auch in einigen Cassinenses, steht in den sog. spanischen  Hss., steht in vielen schlechteren Hss. der RB (L E FI. J P QR), und leider geht  aus dem Conspectus siglorum P.s nicht hervor, welche Hss. der interpolierten Klasse  er mit der Sigle X zusammenfaßt;  da er aber O gesondert anführt und die Grup- '  penbezeichnung X kaum für S allein stehen‘kann (O _S haben efficere), die übrigen  promine:  nten Vertreter der interpolierten Rezension, V M W, jedoch ebenfalls per-  F}  ficere bieten, könnten einem mancher.  lei Zweifel bezüglich der Kollationierung der  im Siglenverzeichnis angeführten Codices kommen.  Ahnlich verhält es sich mit dem Paradebeispiel einer interpolierten Lesart in der  RM, nämlich mit dem Zusatz et persecutionem sustin  ent (sufferent) RB 7,43 bzw.  A  RM 10, 138sqq. Die Stelle sei bedeutungslos (p. 250), der ‚Zusatz‘ habe wahrschein-  i  lich im Original gestanden und sei nur im Sangall. 914  ausgefallen. Doch .dieser  Passus fehlt nicht nur in A und den verwandten Codices, er fehlt auch — die An-.  ‚ gabe im Apparat ist falsch —  im Cass. 175 (K) und einigen anderen Cassinenses, er  fehlt auch in einigen interpolierten Hss. Der Vf. wagt denn auch nicht,  den Zusatz  1  in den Text zu nehmen: hier vermißt man die Konsequenz.  .  .  ..  _ Der textkritischen Grundlage entspricht d  1e  Qual  itat  der Edition. Sie sei an  E  a  einem Beispiel demonstriert, an der Verwechslung von b un  _ Diese Verwechslung begegnet oft und oft im Cod. Sanga  1L 914 allein, seltener  Br  auch in den übrigen vom Aachener  Normalexemplar abhängigen Hss. (z. B. 1,2  coenouitarum A B;. 2,15 trauem A B  : 7,11 euolbat. A B; 20, 4 brebis A B  DA  Y  usw.), sie wird manchmal von den Hss. der sog. spanischen Gruppe bestätigt (  acceptauilis Hz2;  7,36 salbus H usw.), hin und wieder auch von Vertretern der  Cassinensischen und interpolier  ten Klasse (24, 3 i)"rib<%tur\ K M; 41,4 ferbor B H K;  E  '58,20 nobicius K usw.). Selbs  tverständlich kann man zweifeln, ob alle diese Ab-  }  weichungen von der Schulorthog  raphie auf den hl. Benedikt zurückgehen, und abso-  X  lute Sicherheit wird im Einzelnen  kaum zu erreichen sein, daß aber in so gut wie,  allen Fällen — es sind weit über hundert — ein La  sus, oder gar, wie Paringer be-‘  ingischen  chreibers vorliegt, ist do  woh  4  hauptete, der Provinzialismus eines karol  He  3  {  ausgeschlossen. Ebendies aber  scheint der  erausgeber anzunehmen, denn er norma-  lisiert durchwegs. Das mag vie  Nleicht in einer Ausgabe ad usum delphini angebracht.  sein, nicht aber in einer kritische:  n Edition, vor allem nicht, wenn der Herausgeber  ein einziges Zwischenglied zwischen dem Original des hl. Benedikt und de  m San-  A  $  gallensis 914 annimmt, wen  n er — mit Recht — den Text von B C T als bereits  / Aeicht geglättet ansieht und — ebenfalls mit Rech  t — eingangs (p. V, vgl.  NE  S  _XXXIlsq.) behauptet, die These Paringers hätte einer objektiven und fundierten   Kritik nicht standgehalten;  damit kann nur der Aufsatz von Ch. Mohrmann, Rev.  Bened. 62 (1952) p. 108—139 gemeint sein,  dort ist aber gerade der Wechsel von b  und u als eine für das Latein des 6. Jh. charakteristische Erscheinung nachgewiesen  {  {  \  $  (B 116sq.):  Der text  kritiscße Äpjp arat zur RB beruht auf sehr schmaler hahdsd1rifllidtef ı  Basis und bietet nur lectiones selectae; auch die Varianten der im Conspectus  X  sind oft lückenhaft verzeichnet.  {  siglorum angegebenen Hss.  n  — So fehlt z. B. prol. 23 habitauit B  'T; 6,8 scurilitates A C:  7,4 ablactatus O;  R  ectione B C T;  40, 2 scripulositate  17, 5 quirie eleison A C; 18, 11 octabo A; 18, 18 ]  BT 5313 kaber B: 5820 Kircerä  .  .  s A B und öfter.  Auf diese Art und Weise steht die  orrekte Lesart, d  je eigent  lich  $  in den T?xc gehörte, bisweilg:;\ nicht einmalj im  x  Z  AA  X  1Apgérafc @B 5  z  {  Z  D  On  r nApparat (z. B 9 5! 1 9 11)
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F1S te zeıgen

Die Varıanten der Mägisteriuss. stehen In einem eigenen Apparat, der dort,die wörtliche Übereinstimmung der beiden Regeln endet, durch die Angabe der
Capıta parallela fortgesetzt 1STt. Sehr zweckmäßig 1St. die Trennung der Apparatenicht, enn kleinere Varıanten stünden übersichtlicher neben denen der Benedikti-nerhss., bei größeren Abweichungen wırd INa  - hne Heranzıehung eines Magıster-
tEXTEes doch nıcht durchkommen. Überflüssiger Ballast 1ISt die Verzeichnung jederDıtto- un: Haplographie der Pariser Magiısterhss., nützlich ware dagegen die An-gzabe der Varıanten des Cod. Monac. SCWESCH, W as den Vt. nıcht vıiel —
sätzlıche Arbeit gekostet hätte, da den Regelcodex für die (& aut Sıglen-verzeıichnis ohnedies kollationiert hat

Sehr vollständig un: ZuLt 1St der Apparat der Testimonia, der die italienischeÜbersetzung angeschlossen ISt.
Die U b 1sSt ım allgemeinen korrekt, WeEeNnN auch z1iemlich frei und

bisweilen eın weniıg flüchtig. Sıie lest sich glatt, glatter jedenfalls als der ext
des hl Benedikt, un gleitet über manch harten, ber auch ber manch kraftvollen
Ausdruck hinweg.

SO hätte die inhaltlich W 1e torma]l prächtige Anapher VO  3 memınere Znıcht preisgegeben werden dürfen, un: eın wen12 bedauert iInNnan Cc5 auch, da{fß 6 9 F xdie S  Ööne Entsprechung VO  . oderit ... dilıgat 1mM iıtalienischen abbia ın dio
amı Sar nicht herauskommt. Die varıatio amplecti: 4, 12sq 1st zew 15 nıcht
gerade elegant, ihre Wiedergabe mIit zweimalıgem ber 1St phantasielos. Doch
1St 1es mehr der minder 1Ne Frage des Stils. — Der Verzicht auf WOrtgeLreu« AETANEEÜbersetzung hat 1Ur lange 1nn un Berechtigung, als der Gehalt stärker betont
der weni1gstens nıcht beeinträchtigt wird. Im lateinıschen 30, 3 der
ingreditur 58, schwingt ber och manche Vorstellung mıit, VO der 1im
ıtalıenischen $1 correggano bzw. $2 preDara keine 5Spur mehr vorhanden 1St. ACCesso
298 1St eıne kümmerliche Übersetzung für reversiON1Ss aditum, un per nOL. ..

C100 ra  La MmOtLUO di (73; für nobis rubor CONfuUSLONLS
est ISt vollkommen mißglückt. ID wırd die Übersetzung weder dem Inhalt (vglSteidle, Usque ad M1SSAS sustineant, Bened Monatsschrift 29 [1953] 032
und nte NAamM horam refectionis, Stud. Anselm. 42 1957 77—79 noch dem
Wortlaut des lateinischen Textes gerecht. Or ad Carıtatem GUAE perfecta forısmuittit ımorem müßte im Italienischen quelPamore che divenuto perfetto UuSW.
heißen un nıcht che, perfetto: Das Partizıp 1St nicht konditional, sondern kausal
bZzw. temporal aufzufassen. 586: 1 1St CONVersatıo richtig mit Vita MONAStLCA wiıeder-
vegeben; daß der Mönch bei der Prote{(ß MIt der CONversatıo S$MOTLUM (58, 17)ıne Umkehr der 1Ne€e Bekehrung gelobt, wird wohl selbst nıcht geglaubtdhaben vgl Stel le, Stud. Anselm 44 [1959] 136—144); soll cambiamento di
ULa Sar die Übersetzung des mifßßverstandenen deutschen Ausdrucks ‚Lebenswandel‘se1ın”?

Abschließend S€l gesagt, dafß die Arbeit da VE mancher Mängel durchaus
Anerkennung un: ank verdient. Die Sammlung der weit en Magister-literatur 1St vollständig, die Verteilung des Stoftes übersichtlich, die Einfüh-
IU  ; 1n die Problematik klar, dafß 11139  - sich fürderhin die Lektüre der einzelnen
Au satze könnte, WenNnn die kritische Wertung mit der Ausführlichkeit der
Darstellung Schritt hielte. Gleichwohl kann ich _ das Buch jedem empfehlen; Ist
eine ziemlich lückenlose und csehr instruktive Zusammenfassung alles dessen, W as 1e
Magisterdebatte interessant und aussichtslos macht: die Fülle un die jel-talt der Probleme, die 1m einzelnen oft ZIu  S, 1m SAanNzZCN ber unzulänglicheArgurnentation‚ die Ressentiments und nıcht zuletzt philologischer Dilettantismus.

München Th Payr E E E k
S  }  —
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Alt Kirche 5

Jean DamasceneKeetje Roiemond: La christblOste de saint
Studia Patrıstica Byzantına, Heft 8 Ettal (Buch-Kunstverl

11L kart.
1959 I

Die erstien 1l1er Hefte der „Studia sind früher 1n dieser Zeitschrift besprochen
worden (Bd 69, 195585 145—149); noch VOT den Nrn 5—7 1St jetzt erschie-
NeEN, das damaszenische Übergewicht den bisherigen Tiıteln vermehrend.

Das Thema sichert der Darstellung der Vertfasserin die Aufmerksamkeıt jedes
der Dogmengeschichte interessierten Theologen. Das Problem der Dogmengeschichts-
schreibung ISt für den Protestanten heute das Problem der theologischen Vorausset-
ZUNSCH für en solches Unternehmen, denn die Frage der Geltung un Bewertung
der altkirchliıchen Dogmen läfßt sıch bekanntlich nıcht mehr auf die iberale Weise
beantworten Kantzenbach, Evangelıum und Dogma, Stuttgart 1959, iSt die
Jüngste Bemühung 1n dieser Angelegenheit). Unter solchen Umständen 1ISt gerecht-
fertigt, WE die Voraussetzungen, miıt denen Schw. Rozemond iıhre Arbeıt er-

nimmt, schon An an SCNANNL werden, zumal s1e sich auch dem oberflächlichen
Blick ogleich zeigen. Als Mitglied einer retormierten Schwesternschaft (ZU Grand-
champ Lydia Präager, Frei für (s0tt un die Menschen, Stuttgart 1959 139—145)
braucht s1e eınerseıits 11cht W1e ıhre katholischen Fachkollegen (cf fortwährend
der Versuchung widerstehen, den Stoft nach den Gesichtspunkten der röm.-
katholischen Dogmatık oyliedern und befragen, andererseıits ebt s1ie selbst ın
liturgischer und kontemplatıver Frömmigkeit und vermas s1e daher bei Joh. Dam.

sehen und verstehen; schließlich 1St. s1e VOT typisch protestantischem Unver-
ständnıis ct ihre Auseinandersetzung mit den Klassikern der Dogmengeschichte
13 dadurch bewahrt, dafß s1E durch Florovskys Buch ber „Die byzantinischen
Kırchenväter des xn CC (russisch, Parıs Zugang UL oyriechisch-christ-
lichen Denken und seiner christologischen Tradıtion gefunden hat. (S

Je dois dernier lıvre unNle influence reelle SULr 11CSs conceptlons”). Vorzüge
und Schwächen des Buches erkliären sich aus den ZENANNTLEN Voraussetzungen.

Schw Rozemond behandelt iıhren Ge enstand in vier Kapıteln sehr verschiedener
Länge; sıe stellit die Christologie des Jo Dam. dar als soteriologische Christo-
logie 4—16), als asymmetrische Christologie (& 17—49), als Christologie Wa ıN Dder Tradıtion S 50—63 un als Kontemplatıon Christi (S 64—103). Ka
1St den charakteristischen Themen und Problemen der damaszenischen Christo og1e

der Enhy ostasıle, der Perichorese, den welvewidmet: dem Begrift der Hypostase,
VWıiıllen, den ‚W e1l Energien, UuSW. Das Kap. ringt Texte des Kirchenvaters in

denen die Art seiner Christusfröm-Übersetzung, und Wwar VOLr allem Texte, Aus
darunter ein Stü'migkeit deutlich wird, Iso liturgisches un homiletisches Gut,

AauUs eıner noch nıcht edierten Palmsonntagspredigt (S 7/2—7/4; Athen, Nat Bibl cod “475, 581—600). Der Stil 1St knapp und hne Umschweife: die Vorganger der
Verftf. erfahren ıcht viel Nachsicht, ıch zıitiere als Beispiel 1Ur die „theories entortil-
lees de Harnack ST Seeberg“ und die „chimeres“ derselben Gelehrten 13); ıhnen
und anderen gegenüber vertritt Schw. Rozemond ihre eigene Auffassun mit Ent-
schlossenheit. W ıe schon die Überschrift des „‚ersten Kapitels ze1gt, sie den
soteri0logischen Intentionen der damaszenı1schen Christologie nach; wenn INall Er-
lösung un Inkarnation bei Joh Dam >  Nt behandle, finde Nan nıchts als „des
donnees eparses Sans beaucoup de coherence nı d’originalıte“ CS 1 ‚ > Jugie,
Tixeront, Harnack) Über die Originalität des Joh.Dam 111 ich MT der ert

streiten, aber die „coherence“ seiner theologischen Gedanken 1St VO  n ihr gew1ßß
deutlicher als VO  3 anderen gesehen worden. So betrachte iıch als den Hauptgewıinn

zihres Buches, da{fß s1e verstanden hat, den Zusammenhang VO  - Christologie
Soteriologie einerseits und die Verbindun beider ZUrFr Christusfrömmigkeit anderer-
se1Its nachzuweisen. Die Christusfrömmigkeit findet ihren höchsten Ausdruck in der

latıon der „SchönKontemplation Christi, oder W 1€ das Motto Sagt, der Kontem
heit Christi“. (Das Motto STAammt Aaus dem Barlaam-Roman, die ert

hält, 46 f.)ıhrer Kritik Dölgers Beweisführung für eın Werk des Joh. Dam
Die Kontemplation der Schönheit Christi schließt Jubel und Freude ıcht Aaus,)
findet man in den Texten, die die Verft. 1m etzten Kapıtel zıtlert, mehrfach, da{fß

Ü
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die Aposte] Vor Freude (umi Furcht! „tanzten“, als s1e die Verkläi*uiig Christi‚“seine Auferstehung un: seine Hımmel ahrt sahen; der Dichter kann VO  - sich selbersagen, dafß „tanze“. und die Gemeinde auffordern, dasselbe ZuUu LUn (S. 87 Ode DOde 6, Ode U 03 Ode 5 Sermon; 96 Sermon: „KOommt, aßt uns1Im Gelste tanzen“
Mehrftfach sind treftende Beoßachtungen der Verfasserin notieren, .die meist

gemeınsam haben, dafß s1ie nıcht DUr für Joh. Dam velten, sondern für die yriechi-schen Kırchenväter 1m allgemeinen, auf die S1Ee VO  3 Schw Rozemond auch bezo 8!
werden, — ein Hınweis auf die ıcht unbekannte Stellung des Joh. Dam. innerhalb
der Tradition, von der siıch abzuheben Za keinen Ehrgeiz hatte. So schreibt die
ert. ber das Problem der Erbsünde (S 9 AA question de Savoılr S1 pech  Cetait hereditaire COINIMNECNT 1} pourraıt 1)  etre POSE pas POUr saınt JeanDamascene. (Nest V’espece humaine qu! EST ue (Yest D CtOrt que Julius Gross“

5/1953 118—135) „separe ans probleme le pe  che de consequence,la moOTrt, disant que LOUS les hommes ONT herite la corruptibilite, maıs QuU«E le pe|
est une Crie qu1, pour saınt Jean Damascene, na rıen d’hereditaire. En realite, dansla pensee des Peres, le peche 1a INOTT OLLT une SUUTrTC€ COIMMUNE COUS les hommes

dam SONLT eloignes de 1eu „Quant AUX paroles celebres de Romaınes V’S rm  rm ED MAVTEG N UAOTOV, l semble pas quwelles alent pose de probleme Au  54 Peres
/Souvent meme ıls mentionnent pas specialement ELLILE phrase, cCer-

taınement parce quw'elle leur parait claire et Sans ditficulte.“ Die von Karl Holl in
den Ddacra Parallela des Joh. Dam. vermifßte Beziehung zwischen Christologie un
Ethik sieht Rozemond in der n Verbindung zwischen Person und Werk
Christi un dem Gehorsam, den der Mensch der Lehre und dem Beispie] Christi
entgegenbringt (S 15

Auf 24 beschäftigt sich die Verfasse;rifi mit dem Vorwurf, daß .der Begriffder Enhypostasie NUuU:  —$ nach christologischen Bedürfnissen geschaffen se1 un-: daher
ga nıchts erkläre. Dieser Begriff erkläre ın der Tat das Mysterium Christi nıcht
und solle uch gar nicht, Ja Joh Dam weiıse jene zurück, die sich dem einzigartı-
C Charakter der Vereinigung der aturen ın Christus allzusehr nähern such-
te  5 Den Tod Christi ann Ma  3 siıch nach dem, W as Joh. Dam. über die hyposta-ıs tische Verbindung Von Gottheit und menschlicher Seele dabe; SaQtı, „Nıcht vorstel-
len  e ber AJa fCcE de etite declaration CST qu’elle s Occupe pas de questionsde ce genre“ 45)

Für die modernen Theologen erheben sich VOr der Christologie des Joh. Dam.durch die Auswirkung der Enhypostasie auf die Wel Willen Christi schwier1gepsycholo ische Probleme. Doch stellt siıch. die Sache bei Joh. Dam dar „Nı la
volonte umaiıne, nı  la volonte divine du Christ SONt actuelles DEINuUCYVOULXOV) elles-mömes. Elles deviennent des desirs reels qQuUeE dans ]l’hypostase.(Y”est le Christ, Dieu homme, quı des desirs selon divinite SOI
humanıite. ‚Puisque Christ CST une seule meme personne quı VCUL selon chacune
des deux natures, OUus dirons qu’en Iu: l n y pas qu ' une seule meme chose quıPUulsse etre  N voulue‘ (De fide orth. 111; 14); declare saınt Jean Damascene. Selondivinite ı] eut le salut. Selon SO  - humanite ı] choisit L’obeissance Pere (quı estAauss1ı l’obeissance la volonte divine lui) Maıs C’est dans l’hypostase quUe

TrOUVe le mO1 voulant quı int&resse LCOUT la christologie moderne.“ 316
Bei dieser Gelegenheit ISst darauf aufmerksam machen, daß inzwischen das Problem
des menschlichen Christi, seines Bewußtseins und seines Wiıssens eın Gegenstandmühsamer Auseinandersetzungen unter den röm.-katholischen Dogmatikern Drden ISE: die. neueste mır bekanntgewordene Arbeit ist‘: Gutwenger, Bewußtseinund Wıssen Christi, Innsbruck 1960 Dort findet man die vorangegan ene Literaturdiesem Thema Die Diskussion greift ZUs dem dogmatischen Bere1 ımmer W1e-

der ın den dogmengeschichtlichen über C Artikel von Galtier und Diepen),wobei €S gelegentlich N  cht ohne unerfreuliche Verketzerungen abgeht Doch sind
die Teilnehmer dieser Diskussion offensichtlich nıcht gemeınt, wenn B- Roze-
mond on den modernen Christologen und ihrer psychologischen Problematik spricht,

Nalaenn von jenen katholischen Doggxatikern kann nicht sagen, dafß s1e „das
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klassische Dogma ablehnten“ (S 37) Aber äch zweifle sehr daran,
WEeI1Ss auf die Christologie des Joh. Dam zur. Lösun ihrer Schwierigkeiten als grofßße
Hılte empfinden würden ISt die VO  3 der Ver Asser1ın ständig wiederholte Mei-
11U:  — daß die „gereıfte“ und „ausgewogene“ Christologie des Damaszeners eiıne
Hıl tür die heutige christologische Problematik darstellt! Für die Sıtuation ist
vielmehr kennzeichnend, dafß nach der Verfeinerung und Versteifung, die sıch in
der. Scholastik autf Joh. Dam autfbauend! in der ontologischen Christologie
vollzog, das „Christopsycholooische“ Problem auftreten konnte, in dem sıch alle

derSchwierigkeiten, die 1114}  - ontologischen Basıs überwunden glaubte, aufs
SUue einstellen. Der Hauptgrund dafür liegt 1n der vollständigen Wandlung der

anthropologischen Voraussetzungen ıIn uUuNnserm Denken W 1e die moderne Anthro-
pologie 1so den Hintergrund für die modernen katholischen Probleme 1n der
Christologie abgıbt, 1St für den Protestanten das geschichtliche Denken, von
dem auch 1n der Christologie iıcht absehen ann. lervon hört Inan bei Schw.
Rozemond keın Wort, hne Zweitel eine Folge iıhrer n  n Anlehnung Florovsky
ın der Bewertung der damaszenischen Christologie. (Gestattet INa  } sich gegenüber
dieser Bewertung ein1ge kritische Distanz, S! 1St das Buch eine empfehlenswerte Lei-

und ın mehrfacher Hinsicht eın Fortschritt.
Abramowsk:ıBonn

Christa Ihm Die Programme der christlichen Apsismatere
Vom vierten Jahrhundert bis ZUX: Mıtte des achten Jahrhunderts Forsch
T Kunstgeschichte und christlichen Archäologie 1V) Wiesbaden (Steiner) 1960
VIIL, 243 Dr DA Tafeln, Abb 1im Text, geb.
Die Verfasserin hat 1n b acar Werk erstmalig eiınen Beıitrag ZUF Erforschung

der Apsismalereien gebracht, und ‚Warlr 1n systematischer Untersuchung und lie-
derung, die Beachtung verdient. In acht Gruppen ordnet s1e die verschiedenen Typen
der Apsisausmalung und lieftert gute, sachliche Interpretationen der vorhandenen
der der ONn 'hr hergestellten Rekonstruktionen verlorener Werke Vielleicht
wäre LAatsam geWESCH, die Gruppen 5 zusammen fassen, die beiden
ersten un die fünfte bis siebente, um dadurch ine bessere andhabe für die
Ikonographie haben, icht minder für die Typenforschung. Auf diesem Gebiet
hätte der Leser SCrn klarere Linıen gesehen, vor allem ZUrr Antike. S1e verweist
fortlaufend autf die frühchristlichen Sarkophage, gyeht ber leider selten auf die hel-
lenistische oder Sar yriechische Kunst der Hochblüte zurück. Gerade beim Guten
Hirten hätte S1e mit Leichtigkeit auf den guten Hırten des Akropolis-Museums (um
600 v..Chr. verweiısen können und auch müssen. Immer wieder werden Sarkophage
als Vorbilder oder Parallelen herangezogen, dafß 1er die Verbindungen
christlichen ZUr antiıken Archäologie tiefere Beachtung hätte finden können, enn
Se1It langem wissen WIr VO:  3 dem reichen rbe antiker Vorstellungen 1n der früh-
christlichen Kunst, < Umdeuten antiker Inhalte durch die christliche Lehre, denn
gerade das Kontinuierliıche der Entwicklung VO:  _ der Antike her dürfte VO  3 erhöh-
tem historischen Interesse Se1N. Nicht minder wesentlich 1St die Frage der Beziehung
der Elfenbeine ZuUuUr Apsismalerei. Diese Fragen hätte in  } SCIN am Schluß behande]t_gesehen.

Von hervorragender Güte 1St der Index des Buches, Ja; die dort gehandhabte
Systematik verdient Beachtung ın jeder Hinsicht und sollte wieder vie] mehr 1n der
kunstgeschichtlichen Literatur gepflegt werden gegenüber den heute üblichen Bilder-
büchern oh die notwendigen wissenschaftlichen Hinvweise. Das Werk 1St in der
von dem nnaınzer Ordinarius flll' Kunstgeschichte, Fr. Gerke, herausgegebenen Reihe
erschienen un kann sich dort zweifellos behaupten, zumal dieses Fors ungsgebiet
bislang aum eine tiefere Würdigung fand Wir dauern 1Ur den Mangel, 1m Text
keinerlei Hınweıise auf die vielen, echt > Abbildungen en Die Lektüre
würde dadurch wesentli erleichtert. W arum ber werden die Beziehungen den
Handschriften und ihren Illustrationen ıcht herangezogen, twa ZUT Wiıener Gene-
s1s5? Der Vergleich des b:yzantinischen Bleimer|iaillons miıt dem Goldmedaillon
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ıte Berichtrische
Lenifigra-d (S 31) dürfte verfehit sein, denn_auf dem Leningrader Stück handelt €es
sıch doch Wel unbeflügelte Genien, die als Sonne und Mond wertfen sind,
Fackeln 1m Arme LTAaCN, deren Rauchfahnen nach schlagen und ;ohl fälsch-
1i als Flügel worden sind Das Motıv 1St antık un: trıtt eLtwa auf dem
erühmten Flachrelieft auf, das 1n Eleusıs xefunden worden 1St un emeter und
Persephone mM1t Triptolemos zeigt (Archeolog. Mus Athen).

Wır legen das Buch kleiner Mängel, die Nn1ıe unterbleiben, der Hand
voller Dank, 1n dieses schwieriSC Gebiet der Forschung endlich eiınen tieferen 4Ein-blick haben.

BöttcherCuxhaven

Chrigt]ichér Orient

1\3?»1 Ernst Hammerschmidt: Äthiopische turgische Texte der
Bodleian Library 1n Oxtord Deutsche Akademie der Wıssenschaften P Ber-
lın, Instıtut tür Orientforschung, Veröftentlichun Nr 38) Berlın (Akademie-Verlag) 1960 brosch SE am
Wenn 1m Titel die ede 1St VO  - }itursischen Texten, mu{fß diese Be-

zeichnung 1n möglichst weıtem InnnS werden. Die Yel Lıtaneijen gehörenvielmehr in die Kategorie der privaten Andachtsübungen, W1€e viele ahnliche Stücke,die ın Europa ın katholischen Devotionsbüchern abgedruckt werden.1 Das vierte
0  .

Stück, die handschriftlich häufig vorkommende, öfters gedruckte un in mehrere
Sprachen übersetzte „Lehre der Geheimnisse“ (T’emherta hebu’at), bıldet eine Kate-
gorıe tür siıch Ursprünglich eın Abschnitt Aaus dem „ T’estament des Herrn“, gehörts1e insofern den lıturgischen Texten, als S1Ee tatsächlich be] zewıssen Gelegenhei-ten * lıturgische Verwendung gyefunden hat. Deborah Lifchitz 3 rechnet S1€E den
„LEXTEs magıco-religieux“. Aber auch diese Bezeichnung pafst ıcht recht. Zutref-
fend 1St, da{fß die T’embhert oft als Amulett S  cn WIrd. Man ann darum VO  -
einem CIM p ! O1 magıque“ sprechen. Dadurch ber wiırd der Text selbst och eın
Zaubertext, ebensowenig als S das emd bei den uden, das Vaterunser bei
den Christen der ZEeWI1SSse Koran-Abschnitte bei den Mohammedanern.

Die Lıtanei richtet siıch Christus.4 S1ie besteht Aaus 33 Anrufungen, deren
Refrain lautet „o Herr, erbarme diıch unser“. In den Anrufungen 3—12, 14, DD

IS wırd auch die Mutter (Gsottes miteinbezogen. So entstehen Anrufungen W 1€
diese: Durch 5 Marıa, deine Mutter, Herr, erbarme dich UDSer s uf 1 ihren

chofß, der di: hatE  N  g  LE  Or  N  Ö  5  ıte  Bericht,  fgsc?tre"‘  ; ieni3érad (S 3i) ;‘c‘iürfle‘ verfehth sein, denn. a£f Jde>1"n Leningra.dér Stück he.‘n‘c‘ielg> le‘s  'sich doch um zwei unbeflügelte Genien, die als Sonne und Mond zu werten sind,  Fackeln im Arme tragen, deren Rauchfahnen nach unten schlagen und wohl fälsch-  lich als Flügel gewertet worden sind. Das Motiv ist antik und tritt etwa auf dem  berühmten Flachrelief auf, das in Eleusis gefunden worden ist und Demeter und  Persephone mit Triptolemos zeigt (Archeolog. Mus. Athen).  Wir legen das Buch trotz kleiner Mängel, die nie unterbleiben, au  $ der Hand  voller Dank, in dieses schwieri  ge Gebiet der Forschung endlich einen tieferen\{Ein-  blick gewonnen zu haben.  O. Böttcher  Cuxhaven  Chrigtlidlér Orient  A  S  f ’\3Q»Ernst Hammerschmidt: Äthiopische liturgische Texte der  Bodleian Library in Oxford (= Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Ber-  lin, Institut für Orientforschung, Veröffentlichun  g Nr. 38). Berlin (Akademie-  Verlag) 1960. 72 S. brosch. DM 38.—.  Wenn im Titel die Rede ist von liturgischen Texten, so muß diese Be-  zeichnung in möglichst weitem Sinn genommen werden. Die drei Litaneien gehören  vielmehr in die Kategorie der privaten Andachtsübungen, wie viele ähnliche Stücke,  die in Europa in katholischen Devotionsbüchern abgedruckt werden.! Das vierte  B  Stück, die handschriftlich häufig vorkommende, öfters gedruckte und in mehrere  S  Sprachen übersetzte „Lehre der Geheimnisse“ (T’emherta hebu’ät), bildet eine Kate-  gorie für sich. Ursprünglich ein Abschnitt aus dem „Testament des Herrn“, gehört  sie insofern zu den liturgischen Texten, als sie tatsächlich bei gewissen Gelegenhei-  ten? liturgische Verwendung gefunden hat. Deborah Lifchitz? rechnet sie zu den  „textes magico-religieux“. Aber auch diese Bezeichnung paßt nicht recht. Zutref-  fend ist, daß die T’emhert oft als Amulett getragen wird. Man kann darum von  einem „emploi magique“ sprechen. Dadurch aber wird der Text selbst noch kein  Zaubertext, ebensowenig als z.B. das Semd bei den Juden, das Vaterunser bei  den Christen oder gewisse Koran-Abschnitte bei den Mohammedanern.  Die erste Litanei richtet sich an _Christus.* Sie besteht aus 33 Anrufungen, deren  }  Refrain lautet „O Herr, erbarme dich unser“. In den Anrufungen 3—12, 14, 23—25  A  wird auch die Mutter Gottes miteinbezogen. So entstehen Anrufungen wie z. B  diese: Durch® Maria, deine Mutter, o Herr, erbarme dich unser...durch ihren  ®  choß, der dich getragen hat...durch ihre Brüste, die dich genährt haben ... Durch  O  S  die Trauer deiner Mutter ... usw. Die zweite Litanei richtet sich ebenfalls an Chri-  stus und besteht aus 43 Anrufungen mit dem Refrain: Höre uns, unser Gott und  unser Erlöser, o Christus.® Dieses Stück wurde in etwas abweichender Gestalt nach  1 Vgl. Hammerschmidt, S. 11, S. 12 und Fußnote 7 daselbst.  ? Vgl. Hammerschmidt, S. 44.  3 Deborah Lifchitz, Textes 6thiopiens magico-religieux. Universit& de Paris.  Travaux et Memoires de ]’institut d’Ethnolo  gie, XXXVIII, Parıs 1940; S: 1985:  L’enseignement des Arcanes et la Mystagogie.  * Kommt auch vor in der allerdings noch jüngeren Hs Or. 80 des Brit. Museums,  fol. 111a, wo das im Katalo  aufweist.  g Wriaht, ‚S: 92b, rpitgeteilte ‘Incipit einige Varianten  5 Eigentlich wäre die Übersetzung des Wortes ba’enta mit „um ... willen“ doch  wohl vorzuziehen. Das würde aber bei  gewissen Anrufungen die Übersetzung x1iét  unerheblich erschwert haben.  K  /  P  E  W  &l  62durch ihre Brüste, die dich genährt haben urch
N

die TIrauer deıiner Mutter . USW. Die zweıte Lıtanei richtet siıch ebenfalls hri-
SLUS und besteht Aaus 42 Anrufungen mit dem Refrain: Höre uns, CGott und

Erlöser, Christus.® Dieses Stück wurde in abweichender Gestalt ach

Vgl Hammerschmidt, L 172 un Fufnote daselbst
Vgl Hammerschmidt,
Deborah Lifchitz, Textes ethiopiens magıco-religieux. Universite de Parıs.

Tavaux Memoires de l’institut d’Ethnolo71€, AA ML Parıs 1940, 19—85
L’enseignement des rcanes la Mystagogıe.

Kommt auch VOTr in der allerdings och Jüngeren Hs Or des Brit. Museums,
fol E1a das 1m Katalo
aufweist. VWright, 92b, mitgeteilte Incıpıt einıge Varıanten

Eigentlich ware die Übersetzung des Wortes balenta mit „Uum willen“ doch
ohl vorzuziehen. Das würde aber bei ZeEW1ssen Anrufungen die Übersetzung nichtunerheblich erschwert haben.
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ıttela 159

einer Hs der S'aminiung GCriaule bereits veröffentlicht lvon Sylvain Grebaut der
Zschr Aethiopica 1935 13—19 Die dritte Litanei richtet sich Marıa. Sie SC- Ya

OFrt den nıcht csehr zahlreichen Texten,' die siıch miıt der Mater Dolorosa befas-
SCI1L. Eıne eLWwWa2 eın Jahrhundert altere Abschrift dieses Textes (Hs datıert VO:
Jahre 1648), die ber hier nıcht berücksichtı! wurde, findet sıch 1m Britischen
Museum, Or 5/78, fol 112a Die Lıtaneil 4% Zeilen 8 un: gehört inhalrtlich
Zur Kategorie der „T’amahdanku-Gebete“; der Refrain lautet dementsprechend
„nehme ich meıne Zuflucht, meıine Herrın Marıa“.

Wır schliefßen mit einıgen Bemerkungen SA Neuübersetzung der Temhberta
hebu  S B  at Vs „lebte sterbend“ WIr würden vorziehen: „Jlebte, gestorben seiend“,  «}

lebte, nachdem vorher gestorben WAAr, Vs ‚seın veehrtes Jlut  “ Der Aus-.
druck, der 1M Ge‘ez geläufig 1St, Wware vielleicht besser übersetzen: „se1n ehrwür-
diges Blut“, oder, W 1€e 1n unNnNseTeN europäischen Sprachen allgemeın gebräuchlich iSst,
„Se1n kostbares Blut“ Vs 25 Z diesem Schauspiel“. Es scheıint uns raglich,
ob man das Wort araya miıt „Schauspiel“ wiedergeben kann. Im Martyrıum Piılati,
Kap V, VS 41° en WIr gelegentlich mit „Erscheinung“ übersetzt, ber eın
Fragezeichen dazu angebracht. Vs „erlöse mich VO  } den Schmerzen des Magıers“”
Dieser Übersetzung wird INall wohl nıcht beipflichten können. Barya 1St der Eıgen-
ame eines bösen Ge1istwesens, das 1n den Athiopischen Zaubertexten oft erwähnt

fchitz, 151 und 159Wird; vgl das ben angeführte Werk VO  —$ L1
Freiburg (Schweiz) Marc- Ant. Oundenrijn

Mittelalter
Mittellateinischés Wörterbuch bis ZU ausgehenden ]aHrhundert‚ ara1n Gemeinschaft miIit den Akademien der Wissenschaften Göttingen, Heidel-

berg, Leipzig, Maınz, Wiıen un: der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen
Gesellschaft, herausgegeben VO  - der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
und der Deutschen Akadmie der Wissenschaften Z7u Berlin. München
Beck’sche Verlagsbuchhandlung). Sonderlieferung: Abkürzungs- und Quellen-
verzeichnisse. 1959 94 S 9 I Lief a-adcumen. 1959 VE 160 SpP.;
Lief. addebeo — AeT. 1960 Sp 161—326
Der oroße Plan der Union academı1que internationale, 1ıne umtassende Neu-

bearbeitung des DuCange in internationaler Zusammenarbeit verwirklichen, stöfßt
oftenbar auf grofße Schwierigkeiten. Die nach jahrelanger Vorbereitung erschienenen
GCISFeN Lieferungen des „Novum Glossarium mediae Latinitatis ab 11110s
ad A um G Consilium Academiarum CONsSOClatarum, Kopenhagen
1957 sınd ‚War als Ergäanzung Z.U)] weiterhin unentbehrlichen Glossarıum des
DuCange nützlich, aber doch weIlt entfernt VO  e dem Ldeal;, das Ite Werk, das auch

Ö Be1 seiner Beschreibung der Oxforder Hs E 16“ verweıst Edward Ullendorft
auf Brit. Mus Or LE (17:/183. Jh)); fol 245D. diese Lıtanei ebenfalls fin-
den ISt.

Vgl Attı de D internazıionale di Studi Etiopici (Roma —{ aprıle
9 Rom, Accademia Nazıonale dei Lıincei, 1960, 297—7299

So auch In der erwähnten Londoner S: einerselits die Zeilen 31 und 41
ehlen, und 34 mıiıt 35 verschmolzen ISt, anderseits ber rel 1n der Oxforder Hs Dn  A
tehlende Zeilen vorkommen (zwischen un: 5) zwıschen 28 und 2 9 zwischen 35
und 39}

Gamaliel. Äthiopische Texte ZUT Pılatuslıteratur, Spicilegium Friburgense
B 4, Freiburg 1: Schweiz 1959, 15i vgl 181

%.
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1n den uflagen des Jahrhunderts' 3ie Spuren seiner Fatchune 17 Jahrhun—dert noch deutlich ze1gt, nach den Grundsätzen der modernen philologischen Wiıssen-
schaft CINCUCIN vgl die Besprechung der beiden erstien Lieferungen VO:  e}
H(aefele) in 261 un die dort angeführten Rezensionen). VW esent-
lich besser, obgleich viel WEN1ISECI anspruchsvoll, ISt das einem begrenzten 1e] die-
nende Mediae Latinitatis Lexicon M1INUs VO: JAF Nıermeyer Leiden 1954f des-

scn Vollendung dringend Zzu wünschen 1St (es reicht einstweilen bis R Eine ZEW1SSEVollständigkeit des lexikalischen Stoffes erreichen und doch nnerhalb der Gren-
ZCN, die der Leistungsfähigkeit auch der besten Bearbeiter heute: noch gesteckt sind,

3 Zzu bleiben, 1St 1Ur möglıch bei räumlicher un zeitlicher Beschränkung. Deshalb soll
das seıt 1959 erscheinende Mittellateinische Wörterbuch der deutschsprach1ıgenAkademien nur den deutschen Sprachraum erfassen (etwa bis ZU Jahre 1280); doch
ISt in vielen Fällen Ergänzendes Aaus anderen Gebieten aufgenommen worden, hne

das der lateinische Wortschatz des deutschen Mittelalters nıcht erklären wäre. Von
den drei ersten Lieferungen, ber die 1er berichtet werden soll, enthalten We1 dieBuchstaben derT, die dritte (zuerst erschienene) die Verzeichnisse der Abkürzun
und der durchgearbeiteten Quellen Das 1STt ISI ein geringer Bruchtei]l des auf SCH  ber
7000 Spalten (d.h vier dicke Quartbände) berechneten Ganzen, doch kann wohl
Jetzt schon SESAZT werden, da{ß dieses NCUeE Wörterbuch allem Bisherigen vegenüber
nen großen Fortschritt darstellt. Es soll eın Wörterbuch sein, nicht eine Realen-
Zzyklopädie, WI1e der Ite DuCange weiıthıin ISt. Und doch wırd der, der Realien
sucht, nicht enttäuscht. Di1ie Redaktoren, Pn 1n München und Schnei in

en  B Berlin, und die Bearbeiter der einzelnen Artikel (alle Artikel SIN dankenswerter-
weıse mıt Namen gezeichnet) haben uneingeschränktes Lob verdient. Die einzelnen
zogenbosch 1934; AÄuer, Salve Marıia, regına mundi, 1n Geist und Leben Zla 1954,
Beiträge sınd 1in S1C] klar gegliedert; die Häufung VO  - gleichartıgen Bele wurde
vermieden; möglich WAar, 1St 2\1f Monographien verwiesen. Die angreiche-
remn Artikel sind selbst kleinen Monographien geworden (für die Kirchengeschichtenützlich abbas, abbatia, abdico, absıs, absolvo, absolutio, acolythus, act1i0, ACLMUS,
administratio, administro, adoro, adulter, adulterinus, adulterium, advocatia, advo-
Catıo, advocatus, aedificatio, aequıtas, aequus).

Das Quellenverzeichnis 1äfßt erkennen, W ads Prinz in jef S. IV betont, da{ß
nämlıch die Werke des Albertus Magnus, die den SAdNzZCH weılten Bereich mittelalter-
licher Gelehrsamkeit umfassen, besonders gründlich berücksichtigt wurden. Daneben
sind fachwissenschaftliche exte (Prinz zählt auf Medizın, Botanik, Zoologie, 'Tech-
nologie des Kunsthandwerks, Alchimie, Mathematik (ältere, yriechisch beeinflußte
Periode), Kom utistik, Musıik un Jagdwesen) auch annn verzettelt worden, wenn
S1e nicht Aaus deutschen Sprachgebiet STAMMECN; denn für ihre terminiı technici
z1Dt Ccs bisher ein Lexikon. Zu bedauern 1St das Fehlen on Vertretern der 1m
Jahrhundert NEeEuUu erstandenen juristischen Wissenschaften, von denen besonders Johan-
neSs Theutonicus, der deutsche Verfasser der für die (Glossa Ordinarıa ZU: Decretum
Gratiani grundlegenden Glosse vermifßt WIF«  9 allerdings fehlt wohl NUur deshalb,weıl von seiınen Werken keine Ausgabe Z1bt, die 1ın Lexikogra verwenden
könnte. So mu{fß iNnan S1' damit abfinden, $ die aus den Urkunden un:
Jahrhunderts gezogenen Juristischen Fachausdrücke 1m Wörterbuch unmittelbar a  ‚—schließen die Belege aus den alten Leges un tWwa dem Dekret Burchards von
Worms, obwohl S1€E 1n Wirklichkeit aus der Lehre und Praxis des kanonischen der
_ römis  en Rechts des ahrhunderts SLAMMEN. Bei den 1m Quellenverzeichnısangeführten Inkunabeln hätte die An abe der Nummern des Gesamtkatalogs der
Wiegendrucke oder von Haın’s Repertorium 0dg. das Auffinden .erleichtert. ZweiAl  Z  M  B  d  En  Z  A  n  J8  c  ch  i  A  \n  iter  arls  HN  ju'  ‘ini Äg'en  A  uf]ag"en dés 19 ]35rhurfderfis’dié Spfii*efi ä'éi15ér ffifétehfirig 1m 117.} Jah1huß—  dert noch deutlich zeigt, nach den Grundsätzen der modernen philologischen Wissen-  ‚schaft zu erneuern (vgl. die Besprechung der beiden ersten Lieferungen von  C  H(aefele) in DA. 16 (1960) 261 ff. und die dort angeführten Rezensionen). Wesent-  }  lich besser, obgleich viel weniger anspruchsvoll, ist das einem begrenzten Ziel die-  nende Mediae Latinitatis Lexicon minus von J.-F. Niermeyer (Leiden 1954 ff.), des-  ‚sen Vollendung dringend zu wünschen ist (es reicht einstweilen bis P). Eine gewisse  Vollständigkeit des lexikalischen Stoffes zu erreichen und doch innerhalb der Gren-  zen, die der Leistungsfähigkeit auch der besten Bearbeiter heutenoch gesteckt sind,  3  zu bleiben, ist nur möglich bei räumlicher und zeitlicher Beschränkung. Deshalb soll  Z  das seit 1959 erscheinende neue Mittellateinische Wörterbuch der deutschsprachigen  Akademien nur den deutschen Sprachraum erfassen (etwa bis zum Jahre 1280); doch  ist in vielen Fällen Ergänzendes aus anderen Gebieten aufgenommen worden, ohne  ‚das der lateinische Wortschatz des deutschen Mittelalters nicht zu erklären wäre. Von  den drei ersten Lieferungen, über die hier berichtet werden soll, enthalten zwei die  4  }  Buchstaben a - aer, die dritte (zuerst erschienene) die Verzeichnisse der Abkürzun  S  und der durchgearbeiteten Quellen. Das ist erst ein geringer Bruchteil des auf  er  7000 Spalten (d.h. vier dicke Quartbände) berechneten Ganzen, doch kann wohl  } jetzt schon gesagt werden, daß dieses neue Wörterbuch allem Bisherigen gegenüber  einen großen Fortschritt darstellt. Es soll ein Wörterbuch sein, nicht eine Realen-  Z  zyklopädie, wie es der alte DuCange weithin ist. Und doch wird. der, der Realien  e  5  Hf  _ sucht, nicht enttäuscht. Die Redaktoren, O. Prinz in München und J. Schneider in  Yn  _ Berlin, und die Bearbeiter der einzelnen Artikel (alle Artikel sind dankenswerter-  weise mit Namen gezeichnet) haben uneingeschränktes Lob verdient. Die einzelnen  zogenbosch 1934; J. Auer, Salve Maria, regina mundi, in: Geist und Leben 27, 1954,  Beiträge sind in sich klar gegliedert; die Häufung von gleichartigen Belegen wurde  .  vermieden; wo es möglich war, ist auf Monographien verwiesen. Die umfangreiche-  ren Artikel sind selbst zu kleinen Monographien geworden (für die Kirchengeschichte  _ nützlich z. B. abbas, abbatia, abdico, absis, absolvo, absolutio, acolythus, actio, actus,  administratio, administro, adoro, adulter, adulterinus, adulterium, advocatia, advo-  E  catio, advocatus, aedificatio, aequitas, aequus).  ;  ‚'Das Quellenverzeichnis läßt erkennen, was O. Prinz in Lief. 1 S. IV betont, daß  nämlich die Werke des Albertus Magnus, die den ganzen weiten Bereich mittelalter-  licher Gelehrsamkeit umfassen, besonders gründlich berücksichtigt wurden. Daneben  sind fachwissenschaftliche Texte (Prinz zählt auf: Medizin, Botanik, Zoologie, Tech-  ; _ nologie des Kunsthandwerks, Alchimie, Mathematik (ältere, griechisch beeinflußte  {  Periode), Komputistik, Musik und Jagdwesen) auch dann verzettelt worden, wenn  sie nicht aus  em deutschen Sprachgebiet stammen; denn für ihre termini technici  S  gibt es bisher kein Lexikon. Zu bedauern ist das Fehlen von Vertretern der im 12.  Z  Jahrhundert neu erstandenen juristischen Wissenschaften, von denen besonders Johan-  nes Theutonicus, der deutsche Verfasser der für die Glossa Ordinaria zum Decretum  Gratiani grundlegenden Glosse vermißt wird; allerdings fehlt er wohl nur deshalb,  weil es von seinen Werken keine Ausgabe gibt, die ein Lexikograph verwenden  _ könnte. So muß man sich damit abfinden, daß die aus den Urkunden des 12. und 13.  Jahrhunderts gezogenen juristischen Fachausdrücke im Wörterbuch unmittelbar an-  schließen. an die Belege aus den alten Leges und etwa dem Dekret Burchards von  Worms, obwohl sie in Wirklichkeit aus der Lehre und Praxis des kanonischen oder  “römischen Rechts des 12./13. Jahrhunderts stammen. Bei den im Quellenverzeichnis  SO  angeführten Inkunabeln hätte die Angabe der Nummern des Gesamtkatalogs der  K  _ Wiegendrucke (oder von Hain’s Repertorium odgl.) das Auffinden ‚erleichtert. Zwei  _ Ausgaben der Mon. Germ. Hist., die erst 1960 erschienen sind, stehen in dem 1959  5  ausgegebenen Verzeichnis mit dem Erscheinungsjahr 1959, die eine (Dipl. Ludow. Inf.  und  Dipl. Zwent. — hier und weiter unten werden die im Wörterbuch gebrauchten Ab-  S  _ kürzungen verwendet) ist schon in der zweiten Lieferung benutzt worden (s. v. ad-  _ miniculator), für die erste hätte sie z. B. für abscido, accomodo Belege geliefert, die  __ andere (Ord. coron. imp.) hätte die Stichworte accingo, adiutor II B, addextro, ad-  .  ; gün;ip‚‘ advocatu; B1 b,'aéf{uitl#$ eTgääz€n %ör?nen. Dig r;xixfiélé.l  serliche Liturgie ist :  f  X  %  k;  AA  nAusgaben der Mon. Germ. Hist.; die EerSTt 1960 erschienen sind, stehen 1in dem 1959
ausgegebenen Verzeichnis mit dem Erscheinungsjahr 1959, die ıne 1p. Ludow. Inf.
und  Dipl Zwent. hier und weiter unten werden die 1m Wörterbuch gyebrauchten Ab-
kürzungen verwendet) ist schon iın der zweıten Lieferung benutzt worden (S. V. ad-min ulator), für die erste hätte sie z. B für abscido, accomodo Belege geliefert, dıe
andere Ord cCoron, 1mp.) hätte die Stichworte accCingo, adiutor T D: addextro,nuntio, advocatus b, aequitas erganzen können. Die mittelal terliche Li'tuxjgie 1st
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WAar miıt zahlréichen Ordines und den wichtigsten Pontifikalien vertreten, aber keın
Sakramentar oder Brevier scheint berücksichtigt se1in. Brauchbare Drucke vonmn
Brevieren (bzw. deren Vorläufern) oibt Ccs kaum, ber die wichtigsten römischen
akramentare liegen 1n ausreichenden Ausgaben VOTI; das Gelası1ıanum, das Gre-
gori1anum miıt dem Alkuin-Anhang und vielleicht noch das Sacramentarıum Fuldense
(als 1ın Deutschland entstandenen Repräasentanten der jüngeren Mischformen) könnte
man denken. Eın gewichtiger eıl] des den geistlichen utoren des Mittelalters
vertirauten lıturgischen Sprachgutes würde damit erfaßt. Schon die Verzettelung der
meIlst kurzen Rubriken r  ware nützlich; dann würde INan nıcht vergebens bei ACtı0 IT

die häufig vorkommende, Aaus dem Gelasıanum stammende Überschrift Infra
actıonem tür die Communıicantes- und Hanc-igitur-Formeln suchen. Auch bei den
Ordines scheinen 1m wesentlichen 11LUr die Rubriken beachtet worden se1n, un: auch
S1e ıcht vollständig. Die Überschriften Ordinatıio abbatissae CanonıcCam (monastıcam)
regulam profitentis (Pontif. Rom.-Germ 145 [146]) hätten e A abbatissa erwähnt
werden können. Die VO  3 Ad Franz herausgegebenen Kırchlichen Benediktionen (2
Bde., 1909 hätten WLA adıuro eXOFCLZATE, beschwören) viele sachlich welter-
führende Belege erbracht. Der A4aus rdo RKRom 28 A, 71 ZCNOMMENE Beleg für
ablactare 1b STammt Aus rdo Rom. FL 103 Zwar 1St 1Ur rdo Rom 28  b> das
Werk eines „deutschen“ Vertassers (eines Weissenburger Mönches VO Anfang des

Jahrhunderts), ber der altere rdo Rom 1 ISt 1n mehreren „deutschen“ Hand-
schriften überliefert: eines VO:  - vielen Beispielen für die Schwierigkeiten regionaler
Beschränkung Rom FE hätte z. B für adaperio nützlich seın Öönnen).
Der ACtiONAarıyus SaCrı palatır, der 1n Greg. VIL registr. pa angeführt ISt,
steht nıcht 1n eiıner Quelle deutscher Herkunft, würde ber die . V actionarıyu4s
gegebenen tellen erganzen. Reinher von Paderborn verwendet ın seinem Computus
emendatus VO:  ] 1171 (hg V, Va  =; Wijk, Amsterdam mehrtach das Be-
griffspaar aequınoctum vernale aequınoctium autummnale (Z 4 'g 56),
aequınoctium fehlt en Beleg für ACGM. vernale. Be]i adnuntiatio (adn Marıiae)
tällt auf, da den exzerpilerten "TLexten keıin einzıger Kalender 1St. Statt Plöchl,
Kirchenrecht I: 228 WUr-  .  de INan N adminiıculator lieber Schramm ZRG Germ
49 (1929) 209 E 271 zıtilert sehen.

Die Geringfügigkeit der vorstehenden kritischen Bemerkungen un: Erganzungs-
vorschläge wird, 1St wünschen, das bereits geäußerte Urteil LLULr bestätigen:
daß die Redaktoren und Bearbeiter uneingeschränktes Lob verdienen. Dem von Joh.
Stroux. begonnenen und veleiteten Unternehmen der Akademien, das se1it dem ode
VO  3 Stroux ( Paul Lehmann betreut, ann Aaus vollem Herzen eın schnelles
Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Weg gewünscht werden.

Bonn Ize

D s Patriarch ot Cofistantinople. English tra.nslaf,ion,
introduction and commentary by CLE Man Cambridge (Mass. (Har-ard Uniıversity Press) 1958 XIL, 3977 S geb. 6,—.
Das Buch enthält alles, W as mMan sich von einer gewissenhaften Edition wünscht:

eine Einführung 1in Persönlichkeit und Werk des Verfassers, eine Chronologie der
Homailien, eine Liste der Handschriften und ihre Gruppierung, eıne Übersetzung mnit
Angabe der Varıanten gegenüber dem bısher bekannten eXt un mıiıt Kommentar.
Das WAas fehlt; ISt yerade die Ausgabe, und dies kann INan Za iıcht önb bedauern,
enn die bisherigen Editionen sind ebenso selten WI1e unzuverlässig. So 1St der

un: dringendste Wunsch des Rezensenten, ıine Textedition möge diesem Über-
setzungsband auf dem Fuße folgen Trotzdem oll über dem Bedauern, daß die Edi-
tiıon noch nıicht erfolgt ISt, der Wert des Vorliegenden ıcht herabgesetzt werden

AIm Gegenteil: qua talıs 1St das Bu: VO':  3 oroßer Bedeutung und hervorragendem
wıssenschaftlichen Wert. Nicht UUr da{$ alle bedeutsamen Vorarbeiten für 1ne Edition
enthalten sind, der umfangreiche Kommentar den Homilien, sSOWI1e die Einleitun-
S  ,  € einzelnen Homiliengruppen enthalten viele wichtige Beobachtungen und
Rektifikationen, dafß der Historiker der photianischen Zeit ıcht ihnen vorüber-

thf. fürk.-‘G.
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gehen darf. Ich erwähne vor allem die Naote on homiuilies EF and E  » die Be-
merkungen den berühmten Homilien, welche anlä{fßlıch des russischen Angrifts aut
Konstantiınopel 1MmM Jahre 860 vorgetragen wurden. Trotz der Aufmerksamkeit, die
gerade diese beiden Homilıen schon biısher gefunden aben, LSt ıhr Inhalt bis AtOo
och nıcht ausgeschöpft worden. Mango macht s doch sehr wahrscheinlich, da{ß WIr
ın den Homiuilien den authentischen Text des Photios VOTL Uu11ls haben un: iıcht eıne
undatierbare „Verschönerung“, die den Quellenwert merkliıch mındern würde. Dann
ber tällt sowohl der wunderbare Sturm 1Ns Wasser, den 5>ymeon Logothetes anruft,
als auch die Anwesenheit Kaiser Michaels B Die Russen mussen sich VOT der Rück-
kehr des alsers zurückgezogen haben Damıt tällt auch ein1ges Licht aut die 1LUTE

relatıve Glaubwürdigkeit des Continuator des Theophanes un der Brüsseler hro-
N1 Wiıchtig auch der Hınweıs, den ango MIit Jenkins schon in den
Dumbarton aks Papers (1956), 125—140, ebracht hat, da{fß die Homilie
nıchts Miıt der Kirchweihe der berühmten Nea des aısers Basilei0s CU:  -} hat,
Iso auch Aus den kunsthistorischen Erörterungen ber diese Kirche in Zukunft
streichen ISEt.

Mangos Kommentar un Übersetzung sind ber uch noch in manch anderer Hın-
sıcht interessant. Photios bleibt sıch immer selbst LLICU: Als kritischer (ze1ist VeI-
schmährt CS B Sanz dem Gebrauch seiner Zeıtgenossen, eLtwa2 bei' Be-
handlung der Verkündigung die beliebten Apokryphen heranzuziehen. Wır
inden bei iıhm Ür uch das in Byzanz aum praktizierte Genos der kirchen-
historischen Predigt (13 und 16), un WIr sind ber die Nüchternheit des
Predigers, der >}  zu W1€ nıichts VO  e seiınem kirchenpolıtischen Kampf auf die Kanzel
bringt, sondern diese ıhrem ureigensten weck vorbehält. Selbstverständlich opfert
auch Photios dem rhetorischen Genos der Zeıt: kennt die Dialogpredigt, kennt
die reine Prunkpredigt, aber weck bleibt immer Unterweısung und Erbauung.
Man wird 1n Zukunft ZUuUr Charakterisierung des Patriarchen auf die Homilien nıcht
mehr, W 1€ es bisher me1st geschehen ISt, verzichten können. Mangos Werk wırd dabe!ı
eıne sehr wertvolle Hilfe eısten.

München Hans-Georg Beck

Theo Meler: Dıe Gestalt Marias 1m geistlıchen Schausprei
, mnl 5 (Philologische Studien un Quellen, hrsg.

von Wolfgang Stammler). Berlın Erich-Schmidt- Verlag) 1959 248 S’ Afrt:
16.30

Die vorliegende Arbeit unternımmt CDy das Bild Marıens 1m geistlichen Schauspiel
des Mittelalters erhellen un Se1INE charakteristischen Züge herauszufinden. Bei der
Bedeutung, die die Mariengestalt 1m geistlichen Schrifttum, in der bildenden Kunst
un ın der Literatur des Mittelalters SCWANN, mußte CS als eine verheißungsvolle
Aufgabe erscheinen, auch hrer künstlerischen Aus ragung ım Drama des Miıttelalters
nachzugehen und der Geschichte der Mariıen römmigkeit eın Feld O T=
schließen. Die Inangrıffnahme dieser Aufgabe WAar ANSCINCSSCHECI, 418 die bis-
herigen Untersuchungen Einzelgestalten des mittelalterlichen Schauspiels die Ge-
stalt Mariıens nicht ausführlich behandelten.

In der richtigen Erkenntnis, dafß das dramatische Schaften des Mittelalters ıcht
ollauf verstehen 1St, WenNnn Nan ausschlie{fßlich (wıe vielfach veschehen) nach
stilistischen un reiın tormalen Gesichtspunkten beurteilt, machte der Vertasser die
religiös-heilsgeschichtliche Betrachtungsweise für seine Darstellung ZUTLP bestimmenden.
Aus dieser Blickrichtung ergab sich ıhm auch der Gang der Untersuchung, dıe
nächst 1mMm Kapıtel auf die relıg1ösen urzeln der dramatischen Gestaltung des
Marienbildes ın der Liturgie eingeht. Wıe sich A4USs diesem Zentrum in immer weıteren
Kreisen die Vorformen dramatischer Gestaltung 1n den liturgischen Weihnachts- und
Epiphaniefeiern, dann die einfachen deutschen Spiele des Hochmittelalters und
schließlich das Grofßschauspiel des Spätmittelalters entwickelt, wird unter Auswertung
eines weitverzweigten Materials  B kenntnisreich und mit eigenständıgem Urteil VO:
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Verfasser in den fünf folgenden Kapiteln der Arbeit abéehandelt. Diese Entwicklung
p  ware allerdings Aaus der Sanz anders gearteten Grundhaltung der Liturgıie alleın
ıcht verstehen. Deshalb Aaut der Vertasser in seıne Darstellung mit ul Grund
eine Untersuchung ber den geistesgeschichtlichen Umbruch e1in, der sıch 1m frühen
Mittelalter 1n der Marienfrömmigkeit vollzog un der VO objektiv-liturgischen
ZU subjektiv-persönlichen Marienverständnis führte (Kapıtel 3 Damıit 1St die Rich-
Cung für das Verständnis des Folgenden geWlesen. Wohl 5 der Bedeutung, die
die Gestalt der Schmerzensmutter 1M Mittelalter SCWAanNN, wird diesem Thema eın
eıgenes Kapıtel Schlu{fß gew1idmet. Neben dem Motıv der Campassıo 1St VOor
allem das Bild der Jungfrau-Mutter 1n der hl. Nachrt und das der barmherzigen
Himmelskönigin, die die dramatiıschen Bildungen dieser Zeıt nachhaltigsten be-
stıimmten.

In der gezeichneten Entwicklungslinie kommt auch Z.U) Ausdruck, da{ß der Zug
immer stärkeren Eınzelmotiven, ZUr ımmer realistischeren Darstellung der Mensch-

lichkeit Marıens, W1€e VOTr allem für das spate Mittelalter bezeichnend 1st, das
Marienbild innerlich ıcht eigentlich bereicherte. Die MmMIi1t dem Schaubedürtnis des
Volkes yegebene Tendenz ZUr Vergegenwärtigung rührender Einzelereignisse, die oft
1Ur durch den Rückgrift auf apokryphe Quellen und durch freie Kombinationen be-
friedigt werden konnte, führte besonders 1M Punkte der Compassıo Auffassun-
SCH, die mit dem Zeugnis der Schrift und Tradition nicht mehr harmonierten. TIrotz-
dem kann der Vertasser zeıgen, daß das mittelalterliche Schauspiel die Mariengestalt
nıemals VOoON ihrem relig1ösen rund löst, uch wenn die realistische Einzeldarstellung
un die relıgz1Ööse Sinndeutung nıcht immer miteinander verbunden sind und 6S be-
sonders bei bestimmten Darstellungen der Schmerzensmutter schwer wird, hinter der
überstark gewordenen menschlichen Geste den relig1ösen Bezug erkennen. Die
Vermenschlichung der Mariengestalt Sing jedenfalls nıe weıt, da{fß sich Marıa
das Komische und Lächerliche herangewagt hätte, Ww1e das bei anderen Dramenge-
stalten der Fall W al.

Man wird eshalb der Auffassung zustıiımmen können, da{fß sich das ınnere relig1öse
Element 1n der aufßeren Realistik ıcht verflüchtigte. Die Ansicht aber, da{fß mit der
dramatischen Gestaltung des Marienbildes immer auch die heilsgeschichtliche Sicht
verbunden blieb, ware dahingehend überprüfen, ob hier iıcht 1ne weıte Au
fassung der Begriffe „Heıls eschichte“ und „heilsgeschichtlich“ vorliegt. Der Begrift
der Heilsgeschichte 1m theo ogischen Verständnis impliziert VOT allem eın göttliches
Handeln Menschen, und heilsgeschichtliches Denken sieht dann in Marıa mehr die
Repräsentantin einer yöttlichen Idee und die Trägerın eiınes bestimmten Auftrags 1n
der yöttlichen Okonomie, als da{fß Interesse einer mıiıt SCHNAUCH Einzelzügen Aus-

gestalteten menschlichen Person bezeigt. Wo, W1€e 1n der dramatischen Darstellung,
das Hau taugenmerk auf dem individuellen menschlichen €e1in un Iun lıegt, kann
sich das eilsgeschichtliche Verständnis nıcht mehr rein entfalten. Es erscheint deshalb
begründeter, den SaNzZeN Vorgang der Dramatisıierung der Mariengestalt als ıne
Abwendung von der heilsgeschichtlichen Perspektive deuten, W1€ s1e für den
Übergang VO der patristischen ZUr mittelalterlichen Marienauffassung überhaupt
charakteristisch ISt. Für eiNe solche Auffassung bietet die Arbeit selbst im Kapıtel
ZEW1SSE Anhaltspunkte.

Eine posit1ve Würdigung verdient auch das Bemühen des Verfassers, die theolo-
yischen Quellbereiche der dramatischen Gestaltung In der Umwelt und ın der T radi-
tıon aufzudecken. Es ann nıcht verwundern, wenn dabej 1n der verafften Darstel-
lun manche Partie zZzu allgemeın gehalten ISt, S eLIw2 die Zeichnung des lıtur-
15 Marienbildes (S 16—24 Di1e Aussage, da{ß Theologie, Liturgıie und Kunst
des ersten Jahrtausends Marıa übereinstimmend als Königın sehen, müßte zeitlich
geNAuUer eingegrenzt werden, da der Königintitel sich 1m Westen TST se1it der Karo-
lingerzeit voll entfältet vgl hierzu de Gruyter, De beata Marıa regına, Her-
zogenbosch 1934; Auer, Salve Marıa, regına mundi, 1in Geist und Leben 2 $ 1954,
328—345). Der einwandfreie Aat”z zeıgt eıiner Stelle ıne Vertauschung
der Seitenfolge (S HA und 2}

Scheftczyk?"übingen
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Navigatio san‘ct'i Bfendani 1abbati s.’ From early Latin nianuscripts

edited ıth introduction and by arl Selmer Publications 1n
Mediaeval Studies X V1) Notre Dame, Ind (University of Notre Dame Press)
1959 Kn 152
arl Selmers lang erwartete Ausgabe des lateinischen Textes VO  } Sankt Bren-

ans Seefahrt; die Frucht zwanzıgjähriger Arbeit, lıegt 1U  - VOr, ein höchst WEeTrt-
volles Arbeitsinstrument, das der Navigatio-Forschung 1in jeder Rıchtung hıisto-
risch, geographisch, lıterarisch, mMOt1LV- un überlieferungsgeschichtlich als sicherer
Agsgangspunkg dienen ann. ank der gedrängten Darstellung enthält dieses Werk

el s  m Umfang neben der EeErsten kritischen Ausgabe des Textes eıne Fülle
VO'  - Tatsachenmaterial, nützlichen Hınweisen un fruchtbaren Gesichtspunkten tür
dessen Interpretation und oibt eın vollständiges Bild des Frarbeiteten W1€e des
noch Leistenden, als INnan billigerweise erwarten darf ade, Selmer ıcht
auch das Lateın der Navıgatıo analysiert; immerhın fnden siıch aufschlußreiche Be-
merkungen darüber zahlreichen Stellen der Einleitung und des Kommentars.

Die Eınleitung hat sechs Kapitel. Das handelt MIt besonnener Kritik VO

geschichtlichen Brendan \  und ZEe1St, die Legendenbildung einsetzte. Das zweiıte
und dritte gelten der Navıgatıo als Literaturprodukt; da 1St <  3 ıhren mutmafß-
lıchen Quellen, Von Ort und Zeıit ihrer Entstehung, von den ersten Etappen ıhrer
Verbreitung die ede. Selmer vollzieht hier eine Synthese seiner zahlreichen Vor-
arbeiten vgl 129 E C vermutet, da{fß die Navigatıo TE Textgestalt 1169 Jh
1n Lothringen ANSCHOIMME: hat. Jedenfalls War der Text früh 1M Rheinland und 1n
Flandern verbreitet mıt einer sekundären Ausbreitung 1n Bayern, W 1€ das auch bei
der Vıta Tertia Patricı1 der Fall 1St) un mehrere der ältesten. Handschriften
sSsTLamMMmMeEN Aaus Klöstern der Gorze-Trierer Reform, 1n der eın iıriısches Element WE

schon nıcht ührend, doch merklich reifbar ist.1 Im vierten Kapitel werden die
@U für die Textgestaltung verglichenen Handschriften beschrieben und 1m. fünften wird

ıhr gegenseit1ges Verhältnis erortert; das sechste unterrichtet in wenıgen Worten
über Selmers Editionsprinzipien.

Dem exXt mıt Varıantenapparat folgen reı A‘bschnifte‚ die ius ammen eine Art
Kommentar bilden: „Notes“ (Nachweise der Bibelzitate, Hinweise auf Quellen und
Parallelen); „Commentary individual passages” (Rechtfertigung .der Textgestal-
tung und Diskussion einzelner textkritischer Probleme); „Commenta Nomina5hische Appen-

‚w
propria“ (teils historisch, teıls philologisch). Es folgen 1er bibliogra
dices; wichtigsten 1st der vierte, eine Liste der Selmer bekannt gewordenen
Handschriften des lateinischen Prosatextes. Den Abschlufß bildet ein weıt ich
sehen kann, erschöpfendes Literaturverzeichnis.

Selmers Hauptanliegen ist der Text, und uch der yRezensent mu{ sich VOL allem
damit auseinandersetzen.

Die Zahl der Hss 1St erheblich. Selmers knap beschreibendes Verzeichnis zählt120 Nummern die vollständigste Liste, die bj veröffentlicht wurde.
Zu Einzelnem möchte ıch folgendes bemerken: Brüssel 8R638 (Nr. 5.d) ISst eın

Teil Von 8629—39 Nr. 5e); die „beiden“ avigatio- L’exte sind der leicht
1Abweichenden Blattanga (zweierlei Folierung?) eın und derselbe Zu Nr. 13d
die Hss der iriıschen Franziskaner, e1InNst 1n St. Isıdor, Rom, annn 1n Dublin, befin-
den sich SeIt mehteren ahren 1n Killiney, GD Dublin Die Sıgnatur der Floren-
tiner Hs Nr. 15a hei richtig „Laurentiana lut D die der Hs Parıs
Arsenal (Nr 354q) 1St 5  A die der rierer (Nr. 42b) „Dombibliothek 133c°
Von den Melker Hss des Legendarium Magnum Austriacum enthält I2 ıcht
aber QQ  X (Nr 27) die Navıgatio. Leıipzı „Paul Bibl.“ (Bibliotheca Paulına) und
„Univ. Bibl.“ Nr. 192—C) bezeichnen diesel Sammlung. „Maihingen, QOettingen-
Wallersteinsche Bibliothek (dispersed 1n 1953) die Handschriftensammlung, 1mM
wesentlichen intakt, befindet sich jetzt auf Schlofß Harburg bei\ Donauwörth; die

Die VOIl Selmer vermutete Autorschaft des Bischofs Israe] Scottigena der
Brittigena, des Lehrers des spateren Erzbischofs Bruno VO Köln, 1St wahrscheinlich
9 u 1 Text stehen; warum verbirgt S1Ee sich ın einer Fufßnote?

$
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Navigatio-Hs. (Nr. 25)‚ Signatur 2.89 10;1 habe ich 1952 einäesehen, un mIır
folgendes notiert: „Mehrere Hss zusammengebunden. Fol 2341r-56v Navıgatıo
Brendani, B.H Bibl Hagiographica Latına) 1437 Kolophon: 1463 fraterandreas“.

Aus meınen eigenen Sammlungen ann ich (Kurztexte beiseite assend) Selmers
Liste noch u einıge Stücke bereichern.
Augsburg, Staats-, Kreıs- un Stadtbibliothek 2055 p 1r—18v (B
Brüsse]l XVI; 2r— 18r (BELL 1437
Cambridge, Magdalene College 14, S 16v—128r (John of Tinmouth, b  Ww1ıe  X in

der Hs London Cotton Tıb n Nr 23g
Hamburg, Staats- und Univ.-Bibl. Theol WZL X—XLIL, 545—598 (DA

Iso der „kürzere Schlufs“ :?2 SANCLUS rendanus C SA1$5 est aAd locum
$UuUM. deo gratias, W1e 1n Selmers Hss-Famılie Doch hat der Hamburger lext
ıcht die für die meiısten VO  $ Selmers u-Hss bezeichnende Lücke 1n 26—27,
sondern Nur ein1ıge geringe Kürzungen innerhalb dieses Abschnittes; nach einıgen
charakteristischen Stellen schliefßen, denen ıch die Hs verglichen habe,
scheint C5 sıch eiınen frei redigierten e- Text handeln.?

Kiel, Univ.-Bibl., Bordesholm 5b, 4t0 (a 9 29r—3  Tı und Bordesholm
28 4t0O, X  „ Stück

Michaelbeuren anı Salzburg), art 970, V, 81v—98r (BIIE. 1436).
München Clim 9 s. XIV, 244v—256v B
Stuttgart,' Württ. Landesbibl., Theol et phil. Q0 5 9 AI 90r=— 135r (F

die Stuttgarter Hs Hıst. Q F3D 6 C (Navıgatio: fol 27—42), ber die iıch 1Ur

unvollständige Notızen habe, 1St viell. mit. Selmers Nr. 41 identisch.
Von Hss, die ich ıcht eingesehen habe, könnten noch 1ın Betracht kommen: Klo-

sterneuburg 709, XI ST („Vita Brendanı"“); Mailand, Bibl. Trivulziana
430 (K I% C135 („ Viıta s. Brendani“); Subiaco, Bibl. comunale 2972 (CGCELAXANYVT);
S, XIV, fo 66—823 („Peregrinatio s, Brendanı abbatis de Hibernia 1US SOC10rum
in Oceano”). Die meisten der
kürzeren Schlu{fß (B.H.L.

ZSCNANNTIECN Hss sind jungen Datums un: haben den

Der Prosatext der Navıgatıo liegt in mehreren Fassungen VOlIL, die VO: den
Bollandisten geschieden werden: B.H 1456 der „kürzere Schlufßs“, Ende VO

28); B.H 1437 (der „längere Schlufß“ En VO 29)8 B.H. 1438 (Kenney
203 1) mit einer, Varıante des „längeren Schlusses“ (z 1n den Hss Chartres
54 Paris B A, Rouen 661), von Selmer mit echt nıcht als besondere
Fassung angesehen.*

Aus der oroßen Zahl der Textzeugen hat Selmer 18 Handschritten des bis
Jahrhunderts ausgewählt, deren Varıanten 1mM Apparat mitteilt. Diese Hand-

chriften werden eingehend beschrieben, einschlie{lich orthographischer Detaıils, die
1m Apparat nıcht autfscheinen. Da der Ausschlufß der Jüngeren Handschriften eın

Über die verschiedenen Textfassungen SA u  .9 166
Vgl olgende Stellen (Sigla und Stemma sind weiıter „ 166, erklärt):

1, 26 ın spe el fıde et Carıtate — MPFBxO),; unı refectio ad ODUS dei UNd
ecclesia perficiendum —  E); 1, 65 o(a LiemDOore (multo LemDOore ys) multı Fam
temporıs e Z 1D binis fratribus sebtem ERX); 11, 36 sed NO peCcCcala (Eigen-
esung) cConfessi R)

B.H 1439 „(Recensio prolixior). Inc Brendanus filıus Kxc Colganus,
Acta 723—24, c NT, Prıma verba tradıdit Sanderus, Bibliotheca belgica
manuscrıipta (Insulis, , 264; ISt die Texttassun des Codex Insulensısbher das falsche Incı-(Rawlinson 485 — B. 505; Selmers Nr. 331 irrtümlıch
p1t) einem bei Sander wa ten Kodex VO  3 Lille („Insulis“) yleichgesetzt. Der

1St bereits 1 Supplement VO  »3 B.H 19 berichtigt. Dem Exzerpt aus
der Hs VO  ] Lough Ree (Codex Insulensis) gehen bei Colgan Wel andere Auszüge
an, entsprechend L 5—6 und I 5_) Selmer; der letztere Auszug stammt
aus eıner Hs der Kartause von Maınz (also ohl eiınem der Laudıanı, Nr. A33a-—e)‚ur ersteren 1ST. die Quelle gengnnt.



166 Literarisch Ber An eigen
% Gefahrenmoment énthält, weiß Selmer cehr wohl; bezeichnet seine Ausgabe auch

1Ur allzu bescheiden als einen „stepping stone“. Jedenfalls xibt der Apparat
eın klares Bild der Textüberlieferung in ihren Hauptzügen bis Aa1ls nde des
Jahrhunderts. Die Absicht, dabe; auch das Hın un! Her sekundärer Beeinflussung

zeıgen, hat notwendig gemacht, einıge Textzeugen anzuführen, deren Vorlage
erhalten 1SE.

Selmer unterscheidet Vier Handschriftengrup P eıne niederländische P), ıne
sücddeutsche s eix}e französische (Ö) un eine einländische E) Die Gruppe
1St durch ıne CINZISC Hs vertreten, G(ent 401), die dem (lothringischen) Original-
L[EXT. nächsten steht; die übrigen Gruppen sind mehrtfach aufgespalten un N
tehlt auch nıicht gegenseılitiger Beeinflussung. Eın übersichtliches siemmd codıcum
und eiıne Tabelle der streckenweise wechselnden Zahl unvollständiger eXt-

und ihrer Gruppierung erleichtern das Studium des Apparates. Übergreifende
Beziehungen, deren CS vielleicht noch mehr Z1Dt als Selmer annımmt, sind 1m
Stemma durch Punktlinien angedeutet; iıch hätte N: uch die Rıchtung des Eın-
flusses bezeichnet vesehen, aber das hätte ohl das Diagramm unübersichtlich
gemacht, und der kleine Mangel 1St durch die „Bezeugungstabelle“ mehr als auf-
gzewogen.?

Der konservatıven Textgestaltung kann ıch mich fast ausnahmslos anschließen:
NUur hie un da AL  ware iıch VO abgewichen, diese Hs, W 1€e Selmer selbst 1m kri-
tischen Anhang gelegentlich dartut, eine weniger zute der nachweisbar iıcht
die originale Lesart bietet. Der eben erwähnte Anhang > 93—98 gehört mıt
dem Besten des Buches; sSeın Studium hat mich, oft 1n Zustimmung, manchma]l ın
Widerspruch, fruchtbarem Weiterdenken der Textprobleme A}  F}  9 ich
1mM folgenden ein1ge Proben geben möchte.

Zum besseren Verständnis stelle iıch Selmers Stemma miıt einıgen kleinen SAl
satzen

(ohne 29)

I lacuna _
iın 26-2Aa  G  166  iL’i;érar'isch Ber  ‘‚  d Anzeigen  %  Gefahrenmoment’énthält‚ weiß Selmer s.eh\r wohl; er bezeichnet seine Ausgabe auch  nur — allzu ’bescheiden — als einen „stepping stone“. Jedenfalls gibt der Apparat  ein klares Bild der Textüberlieferung in ihren Hauptzügen bis ans Ende des 12,  Jahrhunderts. Die Absicht, dabei auch das Hin und Her sekundärer Beeinflussung  zu zeigen, hat es notwendig gemacht, einige Textzeugen anzuführen, deren Vorlage  erhalten ist.  5  Selmer unterscheidet vier Handschriftengruppen: eine niederländische (ß), eine  R  süddeutsche (y), eine französische (Ö) und eine rheinländische (£). Die erste Gruppe  ist durch eine einzige Hs vertreten, G(ent 401), die dem (lothringischen) Original-  text am nächsten steht; die übrigen Gruppen sind mehrfach aufgespalten und es  fehlt auch nicht an gegenseitiger Beeinflussung. Ein übersichtliches stemma codicum  und eine Tabelle der streckenweise wechselnden Zahl z. T. unvollständiger Text-  zeugen und ihrer Gruppierung erleichtern das Studium des Apparates. Übergreifende  Beziehungen, deren es vielleicht noch mehr gibt als Selmer annimmt, sind im  Stemma durch Punktlinien angedeutet; ich hätte gerne auch die Richtung des Ein-  flusses bezeichnet gesehen, aber das hätte wohl das Diagramm zu unübersichtlich  gemacht, und der kleine Mangel ist durch die „Bezeugungstabelle“ mehr als auf-  gewogen.?  Der konservativen Textgestaltung kann ich mich fast ausnahmslos anschließen;  nur hie und da wäre ich von G abgewichen, wo diese Hs, wie Selmer selbst im kri-  tischen Anhang gelegentlich dartut, eine weniger gute oder sogar nachweisbar nicht  die originale Lesart bietet. Der eben erwähnte Anhang (S. 93—98) gehört mit zu  dem Besten des Buches; sein Studium hat mich, oft in Zustimmung, manchmal in  Widerspruch, zu fruchtbarem Weiterdenken der Textprobleme angeregt, wovon ich  im folgenden einige Proben geben möchte.  Zum besseren Verständnis stelle ich Selmers Stemma mit einigen kleinen Zu-  sätzen voran.  a  P  S  Z  w (ohne c. 29)  Ü -(frz:) M (acuna V  in c, 26-27)  E  ©  MN  „  (  K  ‘ (Anfang u. :  V Ende fehlt)  [> .............................  ......  T Da  S  n —En éaséént bemerke >ich noch, daß nach S., pi xlix, nur der Reginensis 481 (R) ı  w  durch die y-Gruppe beeinflußt ist, während im Stemma die Punktlinie nicht nach  R, sondern nach dessen erschlossener Vorlagel @ führt.  Z  B  Ru  )KL

Anfang
nde fehlt)Aa  G  166  iL’i;érar'isch Ber  ‘‚  d Anzeigen  %  Gefahrenmoment’énthält‚ weiß Selmer s.eh\r wohl; er bezeichnet seine Ausgabe auch  nur — allzu ’bescheiden — als einen „stepping stone“. Jedenfalls gibt der Apparat  ein klares Bild der Textüberlieferung in ihren Hauptzügen bis ans Ende des 12,  Jahrhunderts. Die Absicht, dabei auch das Hin und Her sekundärer Beeinflussung  zu zeigen, hat es notwendig gemacht, einige Textzeugen anzuführen, deren Vorlage  erhalten ist.  5  Selmer unterscheidet vier Handschriftengruppen: eine niederländische (ß), eine  R  süddeutsche (y), eine französische (Ö) und eine rheinländische (£). Die erste Gruppe  ist durch eine einzige Hs vertreten, G(ent 401), die dem (lothringischen) Original-  text am nächsten steht; die übrigen Gruppen sind mehrfach aufgespalten und es  fehlt auch nicht an gegenseitiger Beeinflussung. Ein übersichtliches stemma codicum  und eine Tabelle der streckenweise wechselnden Zahl z. T. unvollständiger Text-  zeugen und ihrer Gruppierung erleichtern das Studium des Apparates. Übergreifende  Beziehungen, deren es vielleicht noch mehr gibt als Selmer annimmt, sind im  Stemma durch Punktlinien angedeutet; ich hätte gerne auch die Richtung des Ein-  flusses bezeichnet gesehen, aber das hätte wohl das Diagramm zu unübersichtlich  gemacht, und der kleine Mangel ist durch die „Bezeugungstabelle“ mehr als auf-  gewogen.?  Der konservativen Textgestaltung kann ich mich fast ausnahmslos anschließen;  nur hie und da wäre ich von G abgewichen, wo diese Hs, wie Selmer selbst im kri-  tischen Anhang gelegentlich dartut, eine weniger gute oder sogar nachweisbar nicht  die originale Lesart bietet. Der eben erwähnte Anhang (S. 93—98) gehört mit zu  dem Besten des Buches; sein Studium hat mich, oft in Zustimmung, manchmal in  Widerspruch, zu fruchtbarem Weiterdenken der Textprobleme angeregt, wovon ich  im folgenden einige Proben geben möchte.  Zum besseren Verständnis stelle ich Selmers Stemma mit einigen kleinen Zu-  sätzen voran.  a  P  S  Z  w (ohne c. 29)  Ü -(frz:) M (acuna V  in c, 26-27)  E  ©  MN  „  (  K  ‘ (Anfang u. :  V Ende fehlt)  [> .............................  ......  T Da  S  n —En éaséént bemerke >ich noch, daß nach S., pi xlix, nur der Reginensis 481 (R) ı  w  durch die y-Gruppe beeinflußt ist, während im Stemma die Punktlinie nicht nach  R, sondern nach dessen erschlossener Vorlagel @ führt.  Z  B  Ru  )5 En G  éaséant bemerke ich noch, daß nach Sa Xx Nur der Reginensıis 481 (R)

durch die y-Gruppe beeinflußt ist, während 1m Stemma die Punktlinie ıcht na
R, sondern nach degsen erschlossener Vorlagev führt
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Mitte 167laitef
Selmer Jäfst, W1€ InNnan sieht, die 1er Berlieferungszweige ByöE unabhängig- VO:

einander Aaus dem Archetypus hervorgehen. Doch schon die Stelle, der
siıch bezeichnende Varıantengruppen finden (& ‚ 26—27), scheıint mIr tür ıne

chich1 der Gruppen sprechen. Da heißt VO  w} Mernocs Mönchen, S1€e
lebten ‚Warlr als Einsiedler, hatten ber ıne gemeınsame Mahlzeit un. yemeinsames
Gebet
50 (1n B Ul  D refectio (-ne 5xB) ad ODUS dei S  r fuit coadunata

un ecclesiauNnAaQqu€ refectione OPUS dei perficientibus
un refectio un ecclesiaPMC ad ODUS De1 perficientes
un  D refectio un  D ecclesia perficientesODUS de]
un refectione ad ODUS dei un eccles1a perficientes(T tehlt)

Dr refectio ad ODUS Del un  D eccles1a perficiendum est

una refectio a.d OD US De1 un  D ecclesia perficiendum A
un  Av refectione ad ODUS dei R un  D ecclesia

retectio unun 2d ODUS Dei ecclesia perfecta est

una retectio ad OD US Del perficıendum uln ecclesia
Die Gruppen 50 haben den wesentlich yleichen Text, der in (G) reinsten

erhalten ISt. Eın wesentlich anderer eXt etwa UNGA yefectio ad ODUS de: UNGQA ın
ecclesia perficiendum) lıegt EV zugrunde; ist verhältnısmäfsig reinsten (nur
MIt Auslassung des ın) 1n erhalten. Eıne weıtere Änderung (perficientes für DEr-
ficıendum) 1St bezeichnend für S 1Ur hat, W1€E oft, den Text VO: (Der Ab-
latıv refectione besagt nıchts für Gruppenbildung). Selmer rekonstrulert den
Urtext S: 93) Sü AUN  x refectio el ODUS de: ın UTNLOA ecclesia perficiendum. Ich möchte
eher annehmen, da{ß die Lesungen 3 Ö und E einander erganzen: UNG refectio0,
er ad ODUS dei UN  \ ın ecclesia perficiendum sempDer fuit coadunata als Subjekt VOIN

fuit coadunata 1St familia denken, MIit stillschweigendem Subjektswechse] W1€ oft
1m hibernischen Lateıin). Eıne der beiden Wortgruppen WAar 1mM Archetypus C
lassen un ber der Zeile nachgetragen worden; die Abschreiber wählten dann

den scheinbaren Varıanten.
Noch eindeutiger ISt. das Verhältnis 1in 1, 65 multı Fam temporıs (sicher rich-

t1g) multum temporıs multo temDpore Umgekehrt steht 1n 1’ das 7weiftfel-
los richtige dernoctantibus (autem) nobis (S 03 25 in E

W ıll CS diesen und manchen anderen Stellen (Z I; 79 f-): die Ent-
scheidung zwischen 5Ö un ET liegt, scheinen, dafß sıch YSLE in 50 un un: diese
Gruppen wieder 1n und un: in un aufgespalten aben, weısen andere
Stellen noch auf e1ine weıtere Zwischenquelle. In Z 1) bis sebiem fratribus binıs
Fratribus biniıs Fratrıbus septem KER bonis Fratribus sehbtem K* (xz111 fra-
tribus lıegt offenbar eine gemeınsame Verderbnis in ÖEYV VOT, die 1in den einzelnen

ruppen un Untergruppen verschieden abgewandelt wurde. (Bınıs ın StamMmtTL
vielleicht Aus vgl 6) 74 nHECXALOTUM uexandorum XE) Denselben Befund ergibt 6,

predicto fratre nte predictum Fratrem (fratrem predictum) die übrigen
Hss Al das erklärt S1| mühelos, W CI VO  e direkt abhängt, von durch eine,

und durch We1 Zwischenstufen sind
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168 ichte u igen

A  R  S  B  n  &.  R  .  168  i?lieü  igen  E Tl=.iftér;;r’i  sche Be  €  w  }  a&  (g)  (w)  4  IM  Ich sehe Bödiers warnenden Zeigefinger vor mir, aber die Hypothese bewährt sich  an mehreren Stellen, wo die Überlieferung verworren scheint. So sagen 11,36 die in  Vögel verwandelten Engel, die ohne Zustimmung zu Lucifers Sünde auf dessen Seite  standen und in seinen Fall hineingerissen wurden: sed non peccando in eorum  consensu fuimus. So liest G, dem Selmer folgt. Der Apparat gibt folgende Varian-  \  ten: (1) peccando G y A (peccandı EOR): peccatis KL (-ti 0); (2) eorum G. EOR.  OK: illius A. ipsius L. om. y; (3) consensu fuimus oder ähnlich G.T.EO (confessi  sumus R): consensimus od. ähnlich wö L. (consentiendo F). Der ursprüngliche Text  nat wohl gelautet: %on peccando eorum consensimus, mit peccatis als Glosse über  peccando und einer Variante consensi sumus® zu consensimus, die zu Consensusumus  verderbt wurde. Eorum, das man irrtümlich auf Satan allein und nicht auf die  7uina antiqui hostis, den Fall der Engel überhaupt, bezog, wurde in einzelnen Hss.  durch ein Pronomen im Singular ersetzt, im Stammvater der 7-Gruppe ausgelassen.  Die peccando-peccatis-Variante stand in ö und &, also in @; die Variante zu  consensimus stand in fre, daher schon in a. Es heben sich klar ab eine w-Lesart  peccando consensimus; eine Ö-Lesart peccatis eorum consensimus; und eine Grund-  lesart von & peccando/  haben stärker geändert.  ‘peccatis eorum Consensu sumMuS. Einzelne Hss, besonders AFR,  Bald darauf (11, 39 ff.) sagen dieselben Vögel: Penas non sustinemus. Hic presen-  ciam dei possumus uidere, sed tantum alienauit nos a consorcio aliorum qui steterunt.  So G, ö (außer A), &. An Varianten sind wichtig: (1) hic: quia hic R. nisi quod A.  per &. om %; (2) «non> possumus FA (offenbar unabhängig von einander); (3) sed:  sicque A, lumen %. om %; (4) tantum: misericorditer A. Man muß Selmer (S. 95)  zugeben, daß A den glattesten Text bietet: Penas non sustinemus, nisi quod_ presen-  cLam  ei non possumus uidere, sed misericorditer alienanit nos usw. Doch ist es  nach dem Handschriftenstemma so gut wie ausgeschlossen,  daß A allein das Ursprüng-  liche bewahrt haben sollte. Auch spricht bei näherem Zusehen der Zusammenhang für  die Echtheit des ßös-Textes. Die Vögel-Engel sind nicht verdammt; sie schweifen als  dienende Geister in der Luft umher (11, 41 f.), aber an Sonn- und Festtagen und in  der Osterzeit (die dem irischen Mönch ein  Vorgeschmack des Paradieses ist) weilen  sie auf der „Vogelinsel“  ‚ WO sich Brendan mit den Seinen von Ostern bis Pfingsten  Aufhält „Flier“ (  hic, wiederholt in Z. 44), sagen die Vögel, „können wir Gott gegen-  wärtig sehen und preisen; Er hat uns nur (sed tantum) von der Gemeinschaft der  L  standhaft gebliebenen Engel getrennt.“ Das wurde von manchen Abschreibern miß-  verstanden. Hs A hat radikal geändert, ebenso u  per presenciam dei possumus  {  widere lumen, tantum usw.); z hat hic und sed ausgelassen, R ein überflüssiges quia  eingefügt; F und A haben possumus durch ein vorgesetztes non ins Gegenteil verkehrt.  A  Zuletzt seien mir noch einige Bemerkungen zu Einleitung, Text und Kommentar  erlaubt.  S. xvil,  Anm. 5 hätten die annalistischen Ansätze von Brendans Todesjahr (577  oder 583) gegeben werden können. S. xxii: Kleine, schwer zugängliche Inseln als  CLIEEN SESASAE SA  monastisches desertum sind nicht erst eine Entdeckung der Iren; zu den Inseln des  .  %. .Das Deiaonens ist zwar nur einmal als Variante in Gregor von Tours belegt  (Bonnet, Le  latin de Gregoire de Tours, S. 411, Ann/i.l 6), wgr aber, ;y1ad1 vielen Ana-  T  logien z’uy‘;chlie‘ßen‚ gewiß kein Un‚ikum.y  i  S  4  S  n  N  S  A  En  S  E  RN
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sehe Bediers warnenden Zeigehinger VOr mıiır, aber die Hypothese bewährt sich
mehreren Stellen, die Überlieferung eLI WOTTEN scheint. So 11,36 die in

Vögel verwandelten Engel, die hne Zustimmung Lucifers Sünde auf dessen Seıite
standen un 1n seınen Fall hıneingerissen wurden: sed NO  S peccando ın
SM {uimus. S0 lıest G dem Selmer olgt. Der Apparat x1ibt folgende Varıan-
Lten: (1) peccando (peccandı EOR) Deccatıs (-t2 O); (2) EO  z
O: ıllius 1DS1US VE(9 fuimus der ÜAhnlich L.EO (confessiR) CONSECNSIMUS od ahnlich (consentiendo Der ursprüngliche Tlext
nat wohl gelautet: NO} Dpeccando eOTuM CONSENSIMUS, mut peccatıs als Glosse ber
peccando und einer Varıante CoONseNnNSı sumus ® CONSENSIMUS, die ONSENSUSUMLM.:
verderbt wurde. Eorum, das 119  - ırrtümlich auf Satan alleiın und nıcht auf dıe
YuıInda antıquı hostis, den Fall der Engel überhaupt, bezog, wurde in einzelnen Hss
durch eın Pronomen ım Sıngular ETISCIZLT; Stammvater der Y-Gruppe ausgelassen.Die peccando-peccatis- Variante stand 1n Ö un. Iso 1n ; die Varıante
CONSENSIMUS stand in PIE, daher schon 1n Es heben sıch klar A b eine u-Lesartheccando CONSENSIMUS; eEınNe -Lesart peccatıs CONSENSIMUS;} und 1nNe Grund-
lesart VO  w peccando/
haben stärker geändert.

Deccatıs CONS! ?'ZS“ SUMLMUS., Einzelne HS, besonders AFR,
Bald darauf (’ 39 dieselben Vögel: Penas S SuUsStinemus. Hıc Dresen-C1Lam dei US uidere, sed LAnium alienayuit NOS CONSOYCLO alıorum guı sieierunt.

S0 G (aufßer A An Varıanten sind wichtig: IJ hic quıia hic N1Ss1ı quod
PCF JU® (2) POssumus (oftenbar unabhängig von einander); (3 sed
SICQUC lumen (4) tantum : misericorditer Man mu{fß Selmerzugeben, dafß den glattesten eXt bietet: Penas NO  s& sustınemus, 151 quod resen-C1Lam e1 NO DOSSUMMUS nıdere, sed misericorditer alıenauit nNOS USW. Doch 1St
nach dem Handschriftenstemma Zut W 1€ ausgeschlossen, da{ß allein das Ursprüng-ıche ewahrt haben sollte. Auch spricht bei niherem Zusehen der Zusammenhang für
die Echtheit des BÖE-Textes. Die Vögel-Engel sınd nı  cht verdammt:;: s1e schweiten als
dienende Geister 1n der Luft umher GT, 41 { 9 ber Sonn- un: Festtagen un: 1nder ÖOsterzeit die dem irıschen Mönch en Vorgeschmack des Paradieses ist) weilen
S1e auf der „ Vogelinsel“ sich Brendan mıt den Seinen von Ostern bis Pfingstenaufhält. .Hier® ahic, wiederholt in 44), die Öögel, „können WIr Gott CN-wärtig sehen und preisen; Er hat uns 1Ur (sed antum) VO:  } der Gemeinschaft der

1'A tan gebliebenen Engel getrennt.” Das wurde VO:  3 manchen Abschreibern m1ß-
verstanden. Hs hat adikal geändert, ebenso: U Der presencıam de: SSU)uidere Iumen, Lantum usW.); hat hic und sed $ eın überflüssiges U1
eingefügt; und haben SSUMUS dur eın vorgesetztes NO  _ 1ns Gegenteil verke EZuletzt sejen mir noch einige Bemerkungen Eınleitung, Text un Kommentar
erlaubt.

y br  XV111, Anm. hätten die annalistischen nsätze VO  j Brendans Todesjahr (Doder 583 gegeben werden können. SE SE  i Kleine, schwer zugängliche Inseln als
monastıs N desertum SIN nıcht CTYST ıne Entdeckung der Iren; den Inseln des

6 Das Deponens 1St zwar nur einmal als Varıante in Gre Or von Tours belegt(Bonnet, Le latın de Gregoire de Tours, 411, Anm 6 War CT, nach vielen Ana-
logien zu schließen, gewiß eın Unikum. ‘
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Tyrrhenischen Meeres vgl }  Rutilius Namatianus: Patrick, Diıctum 1 Honoratus von
Lerins. XX1IX! Selmer. betont miıt -} echt die Tendenz des 1 1BS, christ-
ıche Gegenstücke Werken der antiken Literatur schaffen; ber das yeschieht
doch 1Ur ın geneTE SUO. Die Navıgatıo 1ISt kaum, WI1e der erft. anzudeuten scheint,
als eın Gegenstück Zur Aeneıs gedacht; sehr viel eher als e1nes z7u Alexanderroman,
aut den auch Selmer hinweist. ext: k: stagnılı regıone Mumenensium uUS?
1n stagnılı steckt wohl eın Ortsname vgl Selmer XVI1,; Anm un 4), vielleicht
stagnı L: reg10ne Mum „1N der Gegend des Meeresarms VO'  3 L: Tralee) 1im (se-
Jet VO  - Munster“. L consideremus wird ein Fehler des Archetypus se1in tür
consideraremus, vgl uolueremus 1, 47 2, Anm. Der Kat VO Brendans
Mönchen VOor der Ausfahrt wird einleuchtend als benediktinisches Element erklärt. E D Nber ıch möchte das doch lieber auf die Rechnung des lothringischen Bearbeiters
SeLzen. Der prepositus (C. 1St nıicht notwendig benediktinisch, auch die Regel des
heiligen Columbanus kennt ıh mit Anm. 3 $ vgl XXIV, Anm. Der
Riesenfisch, auf dem die Mönche (JIstern teiern, kommt, W 1€e Selmer richtig bemerkt,
siıcher nıcht Aaus dem Sindbadmärchen; 1e] wahrscheinlichere Quellen sind Physiolo-
SUus der unmittelbar der Alexanderroman (vgl Pseudo-Kallisthenes FL I
3—7) 112172 Es ware interessant, testzustellen, ob dem Psalmensingen auf der
Vogelinsel nd auf der Insel Ailbes eın bestimmtes Oftizium zugrundeliegt; die Insel
der Drei Chöre k& 17) hat eine typische Iaus perennıs per LUTMAS (darüber vgl Dom

Gindele, Revue Bened 6 9 1959 25, 438 hätte iıch thetim, thetis
als COMMLUNE aufgefafßt; Selmer weıst selb;t 101) auf das „hisperische“
tithis MNMNMATYTEe 1n.

Kritik solcher Art rührt nicht den Wert Von Selmers Arbeit. Wer sich Je auf
das Gebiet der irisch-lateinischen Literatur SCWASTL hat, wel Aaus Erfahrung, W ds für
schwierige Probleme S$1€e aufgibt, un: wird als Dankespflicht betrachten, Anregun-
>  d  C die VO  } einem kenntnisreichen Forscher W1e Selmer kommen, aufzunehmen
und die Diskussion ach Kräften weiterzuführen. Finem properamus Ad NUuM, ;  r

Dublin Ludwig Bieler

J Joachim Wollasch:; Hans-Erich ager, Hermann Dıener: :
Neue Forschungen ber CAUHny und die Cluniacenser, hfsg:
von erd Te Art

35 — l1enbach. Freibusg (Herder 1959. VIIE: 464
Da Cluny nıcht den T OEa hat, 1St Jängst communis opinio.

Doch an ausführlichen Spezialuntersuchungen, die die Stellung des Reformzentrums
innerhalb des 11 Jhs geklärt hätten, hat CS zemangelt. Umso mehr 1sSt der vorliegen-
de Band begrüßen, 1n dem aufßer eıiner zusammentassenden Einleitung Tellen-
bachs jer AaUusSs seiner Schule hervorgegangene Arbeiten vereinigt sind. Wollasch 1ISt
den Beziehungen zwischen Cluny und den Herren VO  e Deols nachgegangen;

Cmöchte in ihnen Abkömmlinge eines yallo-römischen Senatorengeschlechts sehen
ın Odo VO:  3 Cluny einen Sohn Ebbos VO: Deols Immerhin 1äfßt sich ıcht GE
weilsen, daß 1mM Jh eine Vıta Ebbonis W1e S1e bei eıne gzewichtige Rolle
spielt exIistiert hat; Jean de la Gogue, der spätmittelalterliche Kompilator, dem

folgt, hat ‚War Aaus heute verlorenen Quellen veschöpft, ber 1ine Ja zıitiert
ıcht. Einmal 1St bei ihm die ede von „Catalogues des se1gneufrs tondeurs du mona-
stere de Deols“, hne daß sich deren Entstehungszeit präzisiıeren ließe; ihr Zeugn1Ss-
WEIT 1St daher unsicher.

Grundsätzliche Fragen BArühren die beiden folgenden Studien. H-E Mager stellt
fest, daß Cluny sich von Bischöten und Laienadel in ogrofßsem Umfang hat E1ıgen-

eilschen-kirchen schenken lassen. Da die Mönche auch bedingte Zuwendungen und
kungen ENTISEZCHNHECNOMMEN haben, ferner in den rTrkunden tast nıe das Eigenkirchen-
recht der Laien angegriften wird, scheint Cluny 1n jenem umstrittenen Reform unkt
eıne konservative Haltung den Tag gelegt haben. Ob man dies aber wirklich
Aaus ‚em spröden Materıal der Klosterchartulare olgern darf, er dahingestellt.

ZzWill Inan wissen, ob Cluny „fegdal“ der „antifeudal“ gesinnt SCWESCH iSt, ware
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erster Sral1e dem Einflufß, insbesondere den Vogteirechten, der Laien in den einzel-

cluniazensischen Dependancen nachzuspüren. Von einer anderen Seite greift
Diener das Problem Nachdem ermittelt Häat; welche Bischöfe dem Kloster,

vornehmlich 1n der Zeıt Abrt Hugos D iıhre Gunst erw1iesen haben wobei MIt-
alleın das Auftauchen eınes Bischofsnamens 1n den Zeugenlisten der Schenkun-

5  \ ausgewWertet wird kommt dem Schlufß, da{fß der Episkopat abgesehen VO

einıgen Exemtionsstreitigkeiten Cluny treundlıch gegenübergestanden habe; Ja, selbst
Mit simonistischen Priälaten habe Hugo nıicht verdorben, Ww1e überhau 1m
Investiturstreit nıemandes Parte1 ergriffen habe Nun hat der Abt 1M Kamp 7 W1-
schen VESTUHN un sacerdotium ZeW1fS Zurückhaltung veübt, ber da{ß sich neutral
verhalten habe, ann InNnan aum behaupten. DBe1 eıner Gegenrechnung waren all dıe-
jenigen königstreuen un der Reform abholden tranzösischen Bischöte aufzuzählen,
die für das burgundische Kloster haben Und sind 1ın Deutschland
ıcht gerade die Antiheinricianer, die Hugo nahestehen? Ebenso ISt ıhm 1n England
Anselm VO Canterbury cschr 1e] stärker verbunden als die Anhänger des Königs
(überflüssiger Weise wiıird hier, 316, der SS Anonymus Ol Oörk erwähnt, hne
a auf die Rätsel, die der Aqto_r aufgibt, un: auf die Literatur, die sich MIit ıhm

befafßt, auch 1Ur 1ın eıner Fufißnote einginge). In einer Arbeit, die Clunys Beziehungen
Z U Episkopat während des 141 Jhs behandelt, vermi(ßt INa  e} 1ine Erörterung der
Satıre des Bischofs ITtO VO  $ Laon. Von Nutzen ISt Hugos Itınerar, das
sammengestellt hat Hinzuzufügen waren eın Aufenthalt 1n Limoges 1087/8 (Mem
de la Soc. des naturelles archeol. de 1a Cireuse TE 1862, 78 un Kon-
zıiliıen (?) Aaus Hugos Vıta Hugonıis, das e1INe Autun 1062/9, das andere
bekanntem Ort 1071 (Migne I3 col 9720 Der ler und ın der
Literatur umstrıittene rtzb. Gotttried VO Lyon kommt bei uch nıcht VOTL.
Zu erwagen ware  A terner eine Romreise des bts in den Jahren 1074/5 (Gregor VE
Reg 62) Die Wiedergabe der lateinischen Eıgennamen 1St bisweilen merkwürdig;

scheint ntgangen se1N, dafß das Aegidius-Kloster bei Nimes heute all-
gemeın St.-Gilles heißt (5:5 2303 Uun:; das Register W A} St Egidius nd St.-Gilles).
Wıird 11a  . demnach hier und da einen Zweite] anmelden dürfen, 1St. offen,
daflß die vorliegenden Untersuchungen die Cluny-Forschung weiıter ANICSCH werden.

Bonn Hoffmann

Peter Classen: Gerhoch NS Reichersberg.l Eıne Biographie MIt
eiınem Anhang ber die Quellen, iıhre handschriftliche Überlieferung und ıhre
Chronologie. Wiesbaden (Steiner) 1960 AlL; 485 S brosch.
In den Kreıs der letzthin ebhaften Bemühungen Gerhoh reiht sıch dieses

gewichtige Buch als grundlegende Untersuchung eın  „  * IMa  a} dart 05 als vollgültige
Lebensbeschreibung des Propstes 1M CHSCICH Sınne bezeichnen. Die tabelhafte Belesen-
eit des Vertassers sowohl ın der historischen als auch der theologischen Literatur
gestattet ıNnm, Gerhoh 1mM Rahmen eınes bunten Zeitbildes, 1M stetien Bezug CIl

Ereignissen und Aufßerungen se1ner Umwelt verstehen und ıne cchr lebendige
Biographie formen. In breiter Schilderung 1äßt das nach mittelalterlichen Mafß-
stäben recht lange Leben des Reichersbergers abrollen. Die endlose Reihe seiner
Werke wird ın chronologischer Folge in d1(3 Lebensereignisse eingebaut. Die Entste-
hung jeder Schrift wird sorgfältig geprüft, zugleich wird edesmal versucht, ıne
Analyse Aaus der jeweilıgen Sıtuation des Werkes heraus geben. So wird Faktum
auf Faktum 1n mınutlöser, ungeheuer fleißiger Kleinarbeit wissenschaftlich gesichert
un: csehr schön auch der Mensch greifbar, bisher doch wohl recht abstrakt Gerhoh
als Verfasser seiner Werke betrachtet wurde. Viele reichhaltige Erkenntnisse werden
geboten, wertvoll der Nachweis, W1€e Gerhoh als erster die seıit 11292 einsetzende
Feudalisierung der Reichskirche erkannte, W1e als erster die Pfründenhäufung
AaNprangerte, W 1€e C wenn auch dialektisch nicht geschult W I1e se1ine Gegner, ihnen
doch 1in der philologischen und historisch-kritischen Methode überlegen WAar. Dıie
Regensburger Vorgänge Gerhohs Häresie werden ZU erstenmal in allen Zu-
sammenhängen gesehen, die Arbeit des Propstes beim Autbau se1ines Stiftsgutes wird
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mIi1tf vielen Einzelheiten ausgebreitet. Welche Kleinarbeit dem vofanzugehen hatte,
ermi{(ßt Ial CIST eım Studium des über 100 Seiten Jangen Anhangs, ın dem erft.
alle Gerhoh betreffenden Urkunden, Briete un Widmungen, seiıne Werke, einschlief-
lLich der Dubija un Spuri1a, und die Werke des Reichersberger re1ses mıiıt umfang-
reicher Diskussion den oft schwier1gen Entstehungsfragen zusammenstellt. Vor Yrel
Jahren hat Va  a den Eynde die yleiche Arbeit bekanntlich schon eiınmal geleistet.
Es 1St symptomatisch für die Aktualität dieser Fragen, dafß ert die Mühe einer
Revısıon nicht scheute, nachdem C hne Kenntnis VO Entstehen jener verdienst-
vollen Untersuchung bereits die Fassung seiner UÜbersicht fertiggestellt hatte.
UÜber Van den Eynde hinaus werden 1er eue Quellen, e W e1 unbekannte Briefe
mitgeteıilt. ert. gelangt 1m Gegensatz Van den Eynde dabe;i auch
Datierungen und sonstigen Korrekturen. Er 1St natürlich für seine Kritik vyünstiger
gestellt als se1ın Vorgänger; nichtsdestoweniger wird 11A4  — Zu Cun, iın Zukunft ide
Werkübersichten nebeneinander benutzen. Freılıch, W as die eigentliche Biographie
anlangt, SPANnNt Vert schon VO: Thema Aaus seinen Rahmen weıter als Van den
Eynde, dem die Geschichte des literariıschen Werkes, ıcht cehr die
Gestalt Gerhohs Z1Ng. Damıt 1St Vert anderseits CZWUNSCH, sich stärker interpreta-
t1V engagieren. Hıer erhebt sıch allerdings die Frage, wıeweit die Summe aller
biographischen Fakten Gerhohs gelstige Grundstruktur ergibt. S50 1St Ma  - be-
trübt, wWwenn in der schr knappen Zusammenfassung VO Seiten W dl 1e] Richtiges,
aber doch 1e] weniıger SESANLT wird, als sıch AUSs den abertausend Tatsachen des
minutiösen Details ergeben könnte, WENNL S1e MIt den schon VO der Gerhoh-For-
schung erarbeiteten Erkenntnissen ber die allgemeine Grundstruktur der Anschau-
un  5  C Gerhohs un deren Standort 1n den yeistigen Strömungen seiner Zeıt verknüpft
würden. So wiırd natürlıch umgekehrt Aaus der Sicht des Detaıils heraus vieles frag-
würdig, WEeNnNn Gerhoh in seiner Stellungnahme Z.U; Schisma VO 1159 der Pri-
INAat des Rechtlichen VOr dem Sıttlichen zugeschrieben wird W as dem bisher Ci=
arbeiteten Gerhoh-Bild doch Sa nıcht entspricht. So auch, wWenn die grundsätzlich
kritische Einstellung Gerhohs ZU Regnum 1gnoriert wiırd und ert ber Gebühr
den „staufischen Reichsgedanken“ bei ıhm wirken aflßst un! schlie{fßlich Interpreta-
tıonen kommt, die doch wohl im Widerspruch ZU Quellenbefund stehen er
Friedrich wird nıcht unmittelbar mMiıt dem Antichrist in Verbindung gebracht (298);

CONIraGerhoh ber ausdrücklich: Ipse (Deus OTENS eSTt Masn facere
populum Antichristi,; S1ICUT Nupecr 1167 Rome, ubi, GEr 1n 1NUm conveniıssent
adversus omınum aAdversus Christum 1US rInNC1Ipes multi CU domno imperatore
SC1ismaticorum fautore Es 1st schade, 48 inan 3.Uf antechtbare Ergebnisse N aa d
stöfßßt, die nıcht 1LLUT die Methode verschuldet hat, sondern der aller Abstinenz
on Synthese untfernommene Versuch eigenwillıger Zusammenftassungen. Für Fest-
stellungen WI1e: „Durch den Glauben gerechtfertigt, wird jeder in der Kırche ZzZum
wahren Priester“ (Fußnote: S allgerheihes Priestertum ” ) bieten die zıtierten
ellen keine Grundlage. Gerhoh außert sich der für das allgemeine Priestertum

plurımumzıtierten Belegstelle 1m Anschlufß Prov. S D W1e olgt Byssus
nıtet 1n Aaron pontificis ET significat estem sacerdotalem, de qua 1De0
diceitur: Sacerdotes tu1l induantur iustitia (Ps I3 Nam utL SIt quıisque in Ecclesia

sacerdos, OpOrtet uL NOn solum sacramentO sed justitia quOQqUe induatur. Das
heißt doı  S- Damıt jeder (Priester) in der Kıırche wahrer Priester sel, nicht Damıt

Ujeder (Gläubige) uUuSW. Gleich darauf heifst CS enn uch Christus legitur indutus
alba byssus) presignaret nullı y alıorum committendum,

151 quem prius CONsSTLAaret in Sua2 1ıta iustificatum. Zur Rechtfertigung Aaus dem ]au-
ben Fıdes Operans pCI dilectionem S$Uuam tegıt nuditatem k© 246), oder: Et qu1S-
Que filius Abrahae iustihicatur fiıde per dilectionem 248) Die 1n

ften Eıgen-der Christologie angewandte Unterscheidung der natürlichen und onade
ften wırd überstrapazılert, WEeNnNn Natur und Gnade als solche Z.U) aktuellen

Gerhoh-Problem vemacht werden (vgl dagegen Gerhoh 1 240 Quidquid lar-
Zz]ente Deo aCC1pimus gyratiarum 19 bene operando Pro a4eterna
mercede laboramus) und VO  - der „scharfen Betonung des ynadenhaften Se1ins aller
Dinge“ Sar eın STicht auf die ausgepragt spirituale Komponente ın Gerhohs Kır-
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chenbegfisz S fallen sol] 2633 Das 1St INSO gefährli‘ci1er, ‚als gfit, ihn scharf von
allen Laikalisierungs- und Spiritualisierungstendenzen seiner Zeıt abzuheben. So

n}
wurden iın die Biographie Wertungen aufgenommen, die vyefahrlos NUr VO der
rechten Erkenntnis des geistigen Gesamtgefüges aus möglıch sind, un kommt
mancherorts, W1€e in der widerspruchsvoll yebotenen Lehre Gerhohs VO  - Kirche un!:
eıiıch (S 41 wırd bestritten, da{fß das Wormser Konkordat als „negatıven Neu-
ansatz“ beurteilt hat; oll C555 nach Gerhoh „die Kirche nıcht VO:  a} den welrtlichen
Verstrickungen befreit, sondern 1Ur Formen der Verweltlichung den Weg gC-
bahnt“, 101 Sar „die Freiheit der Kirche untergraben“ aben), eiınem Rück-
schritt gegenüber dem derzeıtigen Stand der Gerhoh-Forschung. Des Tadels zenug!
Denn das, W as Vert 1m >> Sınne biographisch erarbeitet hat, dürfte nunmehr
SCHNAUSO die Arbeit VO der systematıschen Seite AuUS befruchten, WI1e sich umgekehrt
deren Berücksichtigung
das reichhaltige Werk

empfiehlt. Die Gerhoh-Forschung dankt dem Verfasser tür

Düsseldor} Erich M gutben
Robert ot Bridlingt01i: The ‘Bridlington Dıalogue. An ExX-

position ule of St. Augustine tor the ıte of the Clergy. Given through
dialogue between INaster and disciple. Translated and Edited by Religi0us

of GS:M V London Mowbray C0 Ltd.) 1960 MN XXIV,
393 S geb 4/4/—
Dafß dieser 1m lateinischen Orıiginal un: in englischer Übersetzung gebotene

Kommentar ZUr Augustinusregel tür das Leben des Klerus die S0 Regel), dessen
Verfasser sich selbst nıcht nennt, dem vierten Prior des Augustinerchorherrenstiftes
St Mary Bridlington Yorkshire zugeschrieben werden kann, 1St das Verdienst
des Herausgebers. Hat iINan dafür auch keıne Beweise außerhalb des Werkes,
scheint auf Grund der im Text vorhandenen Angaben höchst wahrscheinlich, wenn
nıcht sicher, daß kein anderer in Frage kommt. Der Vertasser berichtet ber die
Gründung des Klosters 1mMm Auftrag König einrichs, hne Angabe, den wieviel-
ten Heınrich sıch andelt, weshalb wohl Heinrich seın mufß Das Werk wurde

® Iso VOTr dem Regierungsantritt Heınrichs IL (1154) yeschrieben. Erwähnt werden
der Erbauer des Klosters Walter Von Gant (um 9 SOW1€ der stie Prior
Wichmann „seligen Andenkens“, der 1141 Aaus dem AÄAmte schied. Die beiden folgen-den Prioren amtıerten Nur kurze Zeit, ıhnen olgte wahrscheinlich 1147, sicher
ber ıcht nach 1150 (also nıcht 1160, Ww1e bisher ANSCHOMMECN wurde) eın
wisser Robert, der den Beinamen „the CYr1 erhielt, W1e€e noch 1530 der
Forscher John Leland auf dem Grabstein VOT dem Eıngang des Kapitelshauses VO:  ]
Bridlington velesen hatte. Leland wufte drei Schriftkommentare dieses vierten
Priors Robert In. der Eıinleitung den Kleinen Propheten, einem dieser Kommen-
Care, heißt CS, dafß eın ZeW1sser Bruder Robert diese Erklärungen „ausgewählt und
zusammengestellt“ habe aus Vätertexten. Dieser Robert Wr und 1IS$ als Kompilatorekannt (über seine Werke vgl die Liste bei Tanner, Bibliotheca Britannico-
Hıbernica, Oxtford 1748, 657 WAds er übrigens uch selbst bezeugt; denselben
Charakter zeigt der vorlıegende Kommentar ZUr Augustinusregel. Das isheri Ur-

tONLteıl ber die schriftstellerische Art dieses Priors wird also bestätigt. I1m Prologder Verfasser, dafß deswegen VON vielen heftig angegriffen werde. Der Autor des
Dialogs 1St, W1e der Herausgeber feststellt, nicht irgendwer, sondern eın Mann vOonNn
Ruf un Rang. Es scheint Iso ziemlıch sicher, daß der Prior Robert VO: Bridlıngtondiesen Kommentar gyeschrieben hat, nach 1141, als schon ein alteres Mitglied C6C5
Konventes WAar, und sehr
1150 begann. ahrscheinlich während seines Priorates, das spätestens

Der Herausgeber hat sich zum grofßsen el mit Erfol der Mühe unterzogen,
erauszufinden. Vor allemHa  S  v  @ die Quellen des Verfassers, der selbst keine einzige angibt,S1N. © Hıeronymus, Cyprian, Beda, Gregor d.Gr. Vermutlich lagen dem Autor

Sammlungen von Vääervéxten VOTr. Viele Berührungspunkte hat mi1t seinen eit-

S  S
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S! ‘Bernharci Clairvaux, Hugo V. St. Viktor und Aaleed V, Rievauld. Natür-
lıch ist, Augustinus sein Meıster. Nach Ansicht des Herausgebers hat der Verfasser
mehrere Schriften Augustı1ins auswendi1g gekannt, die ihm gleichsam 1n Fleisch und
Blut übergegangen Das Kapıtel über die Vaterunser-Erklärung 1St tast
wörtlich finden 1n Augustins De SECETIMONEC Dominiji ad mMONtLeEM, vieles Aaus dem

Ka ıtel über die Liebe STamMmm+;t AUus Augustıins De doctrina christiana, die Schrift
des abanus Maurus De ınstitutione clerıcorum 1st die Hauptquelle tür das Kapı-
tel Be1 all diesen 'bernommenen Stellen und Werken) erweckt der Vertasser den
Eindruck, als ob se1ıne eigenen Gedanken waren. Der Autor hat Aaus seiner Arbeits-
methode keinen Hehl gzemacht, WEeNN behauptet, dafß iINan ıhm dieses unbedenk-
ıche UÜbernehmen VO  - Schriften un Texten nachsage.

Von der Existenz dieses OmmMentars wei(ß 1114  -} erfst W 1eder seıit 1932, als VO  —
der Bodleian-Bibliothek Oxford iıne Hs unbekannter Herkunft erworben wurde,
die um die Wende des Jahrhunderts geschrieben seın MU: UN VvVonmn mehr
als einer Hand STAamMmMmMt (MS Lat. th 1 129 Bl.) Randnotizen VOoONn nde des
Jahrhunderts auf fol 48 v zeigen, da S1E dieser eıit In Nordengland oder
Schottland gelegen haben MU: Man hielt diese Hs für die einz1 C, bis 1955 ıne
zweıte Hs VO:  w} Hümpfner 1n der Universitäts-Bibliothek Dur (MS 111
8’ a) entdeckt wurde, die der Herausgeber allerdings nıcht mehr benutzen konnte,
da seıin Werk bereits 1M Dru W  ar

Der Inhalt des Kommentars 1St ıcht überwältigend. Es handelt sıch INe 3.U'S'ührliche, aber einfache Erklärung der Regel, wobei unNns heute manches eigenartıg
anmutfet. So 1ISt sicher zeitbedingte Anschauung, W as ber das Verhältnis von
Gebot und Rat sSOWI1e über die FEhe ZESAST wırd 273 Ahnliches oilt von der Be-
handlung des ieners 57)

Die englische Wiıe ergabe 1St sehr ZUuLt, sinngemäfß und flüssig geschrieben. Der
Übersetzer hat zweifellos e1n Einfühlungsvermögen ın Ausdrucksweise und Stil der
damaligen Zeıt un! aflßt damit VO der Atmosphäre spuren, in der Robert VO  '

Bridlington (gest. velebt und geschriebgn hat
GierathsWalberberg Bonn

Heıko Augustinus Oberman: Archbishop Thomas Brad- f?3wardine. Fourteenth Century Augustinian. Study of his Theology 1n
1ts Hıstorical ‚VONteXt PEn Diss. Utrecht Utrecht Kemink Zoon) 1957
2CH 246 S
Kurze ‚e1it nach dem Buche von Le erschienen vgl ZKG 1958, 355—60), er-

Nnımmt die vorliegende Dissertation ebenfa eine Gesamtdarstellung der Theologie
Bradwardine’s. Nach einer vorläufigen Erhellung des historischen Uun: biographischen
Hıntergrundes (Kap. und einem Überblick über die zeitgenössische Lehrentwick-
lJung 1m Fragenkreis VO  3 Präszıenz, Prädestination, Gnade un Willensfreiheit (Kap

Aureoli, Durandus, Ockham, Holcot, Woodham), die Darstellung mit er
Gotteslehre eın (Kap. 3), und geht ber die VO  - daher sich ergebende Erörterung des
Verhältnisses des menschlich freien Willens ZUur göttlichen Notwendigkeıit, besonders
in der Lehre VO göttlichen Konkürs miıt den menschlichen Handlungen (Kap 4),
den Problemen VOIl Prädestination und Präszienz ber (Kap. 5 Im Anschlufß daran
werden die Vorstellungen von Sünde und Gnade (Kap. 6), sow1e Bradwardine’s

ber die justificatio cola gratia, deren Unterschiede ST reformatorischen echt-
tertigungslehre Luthers eingehend herausgearbeitet werden (Kap 73 behandelt. Das
Schlußkapite] untersucht die Von Bradwardine AaussCSaNSCHNCHN Wiırkungen. Diese Un-

u deren besonderes Interesse durch die Frage nach eınem eventuellen Fın-
fluß Bradwardine’s auf Luther bestimmt iSt; kommt vorwiegend negatıven Ergeb-
nıssen. Sowohl bei den ockhamistischen Gegnern B.s (Buckingham, Baconthorp), als
auch bei seinem Schüler Wiclit (198 E bei dem B.s Einfluß 1m Laufe der Zeıt 11M-
er mehr zurücktritt, 1St seine Position 1LUFr teilweise verstanden worden. Der Parıser

etermınismus Autrecourts (205 scheint nach keinen, der Mirecourts kaum

einen Bezug haben Jedenfalls haben die Verurteilungen der re 1346/7
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nichts mi1t seiner Lehre LUn Grego_r von Rımini 1St nıcht durch beei.nfl‘ußt
(214 ; aller AÄhnlıichkeiten, die siıch Aaus der gemeinsamen antipelagianıschen
Haltung ergeben. Im Gegensatz bewegt S1CH Gregors Denken gdNz auf dem
Boden der Ockhamschule; daher hat uch stärker gewirkt (222 F Luther steht
niher bei Gregor als bei Eiınen Einflu{fß VO ann durch Gregor nıcht
durch Wıiclitf höchstens 1n entstellter Form (203 und ohne tiefgreifende Wirkung
(231 . empfangen haben.

Gegenüber Lefts Buch, dessen ETrSTeEN eıl Aaus eiınem Vorabdruck kannte Zbedeutet se1ne Darstellung in vieler Hınsıicht eınen erheblichen Fortschritt. Die histo-
rischen Zusammenhänge werden SCHNAUCK und differenzierter sichtbar vemacht. S50
ertfährt die Theologie der Ockhamschule, die auf ihre Weise ebentalls die Souverän1-
CAaf Gottes gegenüber dem AÄAverrojsmus ZUr Geltung bringen wollte, iıne verechteWürdigung, Der Einflufß des Duns Scotus aut B.s Gottes- un Gnadenlehre wird

bestimmt: Er wiırd 1n der psychologischen Analyse des yöttlichen Wollens und
Erkennens und 1n der Anschauung VO: der absoluten Überlegenheit des gzöttlichenWıllens sichtbar (63 f Von Duns STAMMT insbesondere der Gedanke, da{ß$ Gott
GIST die Glorie, dann die Miıttel dazu wählt (143 f)) der Grundgedanke der Gnaden-
lehre uch das Verständnis der yöttlichen Präszienz 1n dem Sınne, da{fß alle Dıingedem Wıssen Gottes INtULtLV, durch sSein e1IN gegenwärtig sind, WeIlst auf Duns -
rück (56; 93 5 Dazu mu{fß INa  - allerdings hinzufügen, dafß die nähere Ausgestaltungdieses Gedankens, die Ineinssetzung VO Wıssen und Wollen 1ın Gott, die ZULE
Ablehnun des Begriffs eiıner voluntas permittens (in bezug auf die Sünde) neben
der schöp erisch wirkenden voluntas efticax tührt (62) nıcht mehr auf der Linıe des
doctor subtilis lıegt. Sehr schön ze1gt C W1€ durch se1ine Behauptung einer NECECS-
sıtas antecedens des yöttlichen Aktes 1M Konkurs miıt dem yeschöpflichen in Gegen-
Satz AL SanNzen Tradition, nıcht NUr Duns, sondern auch Petrus Lombardus
und Thomas tritt (70 Indem das „ Vorausgehen“ gelegentliıch uch ım Zze1it-
lichen Sinne versteht (87 f£.), veht uch ber die Lehre des Thomismus on eiıner
praemotıo0 physica hinaus. TIreftend bemerkt (gegen Laun, mıiıt Seeberg), dafß
uch nıcht eintach „der SAaNZE Augustin“ ISt, weıl dessen philosophische Position V OIl

ebensowenig W1e VO  } den me1ilisten andern theologischen Augustinisten des Jhgeteilt wurde (84 f3
eıch an weiterführenden Einsichten siınd nıcht zuletzt die Kapite]l ber Sünde

und Gnade und ber die Rechtfertigungslehre. Zwar WITA Ma  3 B.s Bemühen, die
Aaus seınem Ansatz folgende Konsequenz, da{fß Ott auch die Sünde determinative 111
(SO 1m Gegensatz ‚.condıtionaliter‘ der allgemeıne Charakter des yöttliıchen Wol-
lens ach De De] 1L, 3 9 596 E), abzubiegen, kaum mıt als gelungenbezeichnen. ber eine wichtige Beobachtung 1St. CS, daß 1m Zusammenhang dieser
Bemühungen einer Abschwächung der Sünde, nämlich ihrer finalen echt-
fertigung durch die Einordnung in die Harmonie des Al gelangt Dije Zurück-
drängung der oratia Creata und folglich auch der Sakramente) ZUZUNsteEN der A ECIN:
pOT e placito venjente“ wirkenden ungeschaffenen Gnade beobachtet ÜAhnlich
W1e Left. Sorgfältig ze1igt uch 1er 1m Einzelnen die Abgrenzungen SCHEC Duns,
Aureolj; und Ockham auf (179 Vor allem 'ber arbeitet ausgezeichnet dieUnterschiede der Rechtfertigungslehre Bradwardine’s von der Luthers heraus: Dıie
Erbsünde spielt bej aum ıne Rolle, eine Heilsgewißheit aßt nicht elten,;der Unertorschlichkeit Gottes, VO  3 dessen Wıllen die Verleihung des ONUII
perseverantıae abhängt (154 Die Gnade WIT 1Ur der Bedingung nachfolgen-der Beichte und s Werke verliehen, und überhau versteht die Rechtfertigung
anz traditionel]l als einen 1m Menschen selbst ndenden Prozefß der über
votbereitende Stufen und nachfolgende Verdienste verläuft, allerdings von Anfang

5dnz VO'  3 Gott selbst gewirkt wırd (147 E: ber ‚.ben ıcht als Zuspruch der Ge-
rechti; keit Christi NOS. Obwohl ıcht beachtet, da{ß gelegentliıch uch VvVon
echt ertigung ‚sola fide‘ spricht vgl Leff 83), hat doch Recht, da{fß die echt-
fertigung siıch für durch die fides caritate Ormata und als analytısches, ıcht als

synthetisches Urteıl vollziehrt (182
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Die Hauptabsicht des Buches richtet sich auf den Nachweis, dafß .Bradwafdine

keinen theologischen Determinismus vertreten habe Dieser These wırd Man a ] C
dings schwerlich tolgen können. Zwar 1St deutlich, da{fß sich bemüht hat, den
deterministischen Konsequenzen seiner Gotteslehre auszuweıiıchen, 1M Festhalten
einer psychologischen lıbertas contradicetionis des Menschen G7 die ber A
NOMIMECN 11UT ın seiner Unwissenheıt ber das, W das -Ott ber ;h: beschlossen hat;
besteht andelt, als ob frei ware Hıer ze1gt sich ahnlich W 1€ bei B.s
Auskünften AATE: Frage nach dem Ursprung des Bösen, dafß das Schwergewicht se1nes
systematischen Ansatzes a> seinen eigenen Willen deterministischen KOonse-
qUCNZCN drängt. geht MIt seinem Versuch, F3 den Vorwurt des Deter-
minısmus schützen, VO:  a dessen Präszienzbegrift Aaus, den eın wenig anachro-
nistisch als scjent1a media coefticiens charakterisiert, sotern das Gewußflte in diesem
Wiıssen bereits mitgesetzt 1St (60 Oberman benutzt den VO:  en celbst gebrauchten
Ausdruck Coeftizienz eft’s Bezeichnung particıpatıio, weıl dieser Begriff eınen
alschen pantheisierenden Klang hat Z Fuür gehören nach Coeftizienz un:
necessitas 61 „the coefticıency 15 the WAaY, in hich the necessitas realıses
itself“ (82) Coeftizienz hne necessitas würde: Z.U) Pantheismus führen, necessitas
hne Coeftizienz ZU Fatalısmus ıb) Von diesem Begriff der Coeftizienz her
teılt © Left mifsdeute Bradwardine, W eilll VO  - „divıne determinısme“ spricht (0
83 1) DBe1 handle 65 sich doch eine necessitas voluntarıa (ib., vgl 76) Der
Mensch SC 1 iıcht auf Nul]l reduziert (SO Leff, FE bei S3 I1. D sondern könne SsOSa
Verdienste erwerben (77 Und do kann uch ıcht leugnen, da{fß der Ge-
danke einer necessitas antecedens (94) deterministische Konsequenzen in sich chliefßßt,
zuma| WE den Charakter einer zeitlichen Priorität annımmt (87 Hier stellt
auch fest: „ deterministic tendency CAaNnNNOT denie (90) Ahnlich konzediert

für die Quaest1o0 De Futuris Contingentibus, angesichts der Unfehlbarkeit des
Vorauswissens Christi un der Beschränkung se1NeSs Gebetes auf ie, deren
Rettung Ott beschlossen hat (112) die logischen Konsequenzen drängen jer ZU

Determinismus Die Ausführungen ın De Dei möchte jedoch iıcht
deterministisch NCNNCN, da S1e viel stärker theologisch als philosophisch motiviert
siınd ebenso W1e die Augustıins. Er schlägt dafür die Bezeichnung „theonom“
Vor Aber die theologischen Motive B.s ändern doch nıchts daran, da{fß die
systematisch-logische Struktur se1nNes Ansatzes deterministischen Charakter hat, ob-
wohl dieser TIrend 1n eıner Spannung B.s Intention steht, W1€e seıne mancherle1ı
Versuche, die logischen Konsequenzen se1nNes Ansatzes abzubiegen, erkennen lassen.
uch VO:  - B.s Begriff der scıentla complexa Gottes her äandert sich das ıld nicht,
da dabe;j doch LLUTr das Verhältnis VO  3 Wılle un Intellekt in Gott, nicht
eine kreatürliche Selbständigkeit geht. Das Dilemma zwıschen Determinismus
Pelagianismus wırd freilich für 1ne die Erwählung VO  - der Ewigkeit (Sottes her
logisch konstruierende Theologie ımmer unvermeidlich sein. Der theolo ische Fehler

szuwendungliegt bereits darın, daß eingesetzt wird, umgekehrt VO der He
Gottes 1n d(’t‘\ Gnadenmitteln (bzw. in seinem geschichtlichen Erwählungshandeln)
auf ihren Grund 1n (sottes Ewigkeit zurückzuge

Im übrigen 1sSt die Arbeit VO  3 durch die Reichhaltigkeit ıhrer Einzelbeobach-
tungen, durch die Sorgfalt ihrer theologiegeschichtlichen Vergleiche und durch die
Differenziertheit hrer Fragestellungen hne Zweitel allen bisherigen Arbeıten ber
Bradwardine überlegen.

Wuppertal-£lbgrfeld Pannenberg

Itınerarium Symoniıs Semeonis a b Hyberniıa ad Terram
A FE.dited by s Scriptores Latıni! Hiberniae

1V) Dublin The Dublıin Institute for Advanced Studies) 1960 Z B s 9 Plan,
geb ch D
Dieser ım zweıten Viertel des vierzehnten Jahrhunderts geschriebene Bericht

(Cambridge Corpus Christi 40/, wahrscheinlich eine direkte Abschrift des Originals)
War se1it langem bekannt, Jag ber bisher HUT in We1 schlechten Ausgaben 1778
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und 1919) VO  s Esposito hat sich miıt ihm bereits ; vor Vierz1g ]ahreflbefaßt. Beazfe&
bezeichnete ıh als „Außerst wichtig für die Geschichte des europäischen Handels
mM1t AÄgypten“”. Unter den Berichten mittelalterlicher Wallfahrten nach Jerusalem
zeichnet sich durch seine SCHAUCH geographischen, wirtschafts- und kulturgeschicht-
lichen Angaben Esposıito hat den exXt 1ın 100 Kapıtel unterteilt: 1—23 han-
deln die Reise VOI Clonmel ber Dublin durch Wales, England und Frankreich,
entlang der dalmatinischen Küste, ber Kreta nach Alexandria, 274 —8() handeln von

Ägypten, 1—10' beschreiben die Reıse durch die W üste nach Jerusalem. Leider
1St das Werk unvollendet Der Bericht ber das Heilige Land, der sicher AaUS-
führlich un: detailliert ausfallen sollte W1€e der über J  YypCten, SOWI1e ber die
Rückreise, die jedenfalls über Rom ührte, tehlt.

Von dem Autor 1St nıchts bekannt,; als W as Aaus seiınem Werk entnehmen 1St.
Sımon und se1ın anderwärts bezeugter, in Ca1iro verstorbener Begleiter Hugh le
Luminour anglo-irische Franziskaner Aaus Clonmel.

Von kirchengeschichtlichem Interesse 1St besonders der Bericht ber das damals
kürzlich stattgehabte Martyrıum zweler Franziskaner bei Valence durch die Katha-
POI: Nızza sieht Sımon als die Stadt des Concilium 1cenum 28 verwechselt den
837 1n Genua verstorbenen eda Junior mMi1t Beda Venerabilis; solche un: andere

C
Irrtümer werfen Schlaglichter auf die kirchengeschichtlichen Kenntnisse der
Geistlichkeit der ‚eıt. Sımons Beschreibung Von Candia bietet, WI1e Hopf bereits
1870 vermutete, eın trühes Zeugnis für die Einwanderung der Zigeuner ach
Europa; schon damals nahmen die Zigeuner die Religion des Landes,; 1n dem S$1e
sich jeweıils aufhielten, In AÄgypten wurden Simon und se1ın Begleiter in Diskus-
s1ıonen 'ber religiöse Fragen verwickelt. HBr zitiert den Koran un die Doctrina
Machometi. Mıt ungewöhnlicher Objektivität erkennt die Sauberkeit der Mo-
hammedaner, ihre Toleranz und Freigebigkeit Er bekräftigt Mitteilungen ber
die bevorzugte Behandlung, die franziskanischen Pilgern ihrer Ärmut WESC zute1l
WUur Er begegnete Christen un en verschiedener Sekten und Nationalıtäten
un: beobachtete das Verhältnis der Mohammedaner iıhnen.

Während die Namen- und Sachregister den materiellen Wert dieses Werkes
RSSn  ® verdeutlichen, welst das Regıister ber Wörter un Ausdrücke darauf hin, dafß

Simons Werk auch sprach- un: lıteraturgeschichtlich VO:  - Interesse 1St.
Basel annig

Ludwig Bulisson: ‘Potestäs un.d Carıtas. Die päpstliche Gewalt 1m
Spätmittelalter Forschungen ZUr kirchlichen Rechtsgeschichte und ZU: Kır-
chenrecht, hrsg. Von Feıine, Heckel un Nottarp, Band), Köln,

Graz (Böhlau) 1958. XI, 448 S.; brosch.
Die vorliegende Untersuchung, 1956 Von der Philosophischen Fakultät der Uni-

versität Freiburg 1: als Habilitationsschrift ANZSCHOMMECN, hat sich Z.U) el
SETZL, „das Rıngen der Kanonisten um die plenitudo potestatıis des Vıcarıus Christi
un die s  S weltlicher Herrscher in der inneren Bewegung der Op1In10 COM-
mun1s 1n einem Läggssdanitt Von Gratijan bis Z Miıtte des Jahrhunderts auf-
zuzeligen, VO:  3 hier AaUuUSs das Eindringen und die Wirksamkeit der gefundenen
Normen ın der geschichtlichen Wirklichkeit teststellen können“ S 16) Das 1St
1ne wahrhaft umfassende Aufgabe, Schwierigkeiten überreich, zumal sich der
Verfasser für seine Untersuchung einen Zeitabschnitt ewählt hatte, der kano-
nistischer Literatur keinen Mangel aufweist und 1n dem die schweren relıgiösenpolıtischen Auseinandersetzun die literarische Produktion der Kanonisten mehr
als begünstigte. Vorweg se1 CONT, daß Busson ın geradezu €e1s elhafter Weise
die Fülle des Stoftes yemeistert hat, se1in Ziel, einen Längsschnitt die Entwick-
lung der kanonistischen Doktrin in der Frage der plenitudo potestatıs geben, hat
C voll errei  G Die Überschriften der Kapitel, 1n die das Buch gegliedert ist,
zeigen die Spannweite der Untersuchung bereits 4 „Das exemplum caritatis“
(1 Kapitel, 17—73), „  1e plenitudo potestatis und die iustitia“ (2 Kapitel,

daPZ A „Die plenitudo potestat1s und x scandalum“ © Kapitel, S 125—165),

„
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„Der häretische P‘apst.“ (4 Kapitel, 166—215), „Die lenitudo testatis und der
Eid“ (>
„Die chose publique“ (7. Kapitel, D  348—399)

pitel, 216-—2659), „Der Krönungseid“ (6. ‘Kapitel‚ 270—347) und
Nicht 1m großen aAbendländischen Schisma un den 0Oonziılıaren ‘ Streitigkeiten

ISt nach Buissons Auffassung die letzte Deutung tür den Zerfall machtvolle apst-ach  Ststel-licher Potestas Zzu suchen; Buisson versteht den Vertall der päpstlichen
lung A4aus dem Ergebnis ‚einer tiefen Spannung und normatıven Auseinandersetzung
um :die rechte Handhabung der plenitudo potestatIıs. Ausgangspunkt seiner Unter-
suchung 1St die Sıcht auf die Struktur der eccles1ia €1 und die Bedeutung, die
innerhalb iıhrer Ordnung der pa stlichen Gewalt zukam. Daraus ergab sich dann
die eigentliche Fragestellung, che geistigen Kräfte die Beschränkung der papst-
lichen Machrt möglıch vemacht en Das Zurückdrängen der päpstlıchen Gewalt
durch die weltliche Potestas 1STt. nach Buissons Auffassung eın Proze(ß, der nıcht
durch die Tagespolitik ausgelÖöst und bestimmt wurde; „ein solcher Vorgang, das
allmähliche Schwächerwerden der plenitudo potestatıs in einem anerkannten Be-
reich päpstlicher Rechtsbefugnis einerse1lits un das allmähliche Hineingreifen welt-
liıcher 1n eben diesen Bereich andererseits, mu{ von Vorstellungen bedingt
se1IN, die 1n der Lage N, der päpstlichen Auffassung der plenitudo potestatıs
siıttlich überlegen gegenüber treten“ Z und führt diesen Vorgang aut e1In 45  45

angestrengtes Nachdenken der geist1gen Elıite des Abendlandes zurück, das TST
ermöglicht habe, die sittlichen Maßstäbe für die Handhabung päpstlicher und könig-
licher Gewalt erkennen. Als die entscheidenden Träger dieses Rıngens siehtN die Kanonisten an, die sich professo MIit der Ordnung der eccles1ia dei tafiten.
Das machte zunächst eıne historische Einordnung und Ine Darlegung der ehr-
mäfßigen Abhängigkeiten der Kanonisten ertorderlich 3—15), wobei sıch WweIlit-
gehend auf die gyrofßen Arbeiten von Schulte, St Kuttner, stüuützen konnte,
desgleichen geht auch kurz auf die Arbeitsmethode der Kanonisten eın (S

Bu1isson geht davon AauSsS, da{fß die „Concordia discordantium canonum “ des Ma IS
Ster Gratianus 1n der Betrachtungsweise der Kirche Gottes eınen Abschnitt

einleitete. Dieses Dekretbuch WI1r möchten stärker seinen eigentlichen Charakter
als „Lehrbuch“ betonen brachte eınmal Material 1n inhaltlicher Fülle, 1im
Zurückgreifen auf Schrift un: Tradition, auf die Autorität der Väterliteratur und
der Entscheidu der Konzilien und Papste, ot aber zugleich auch ın der
systematischen nge  Au und normatiıyen. Anerkennung dieser Autoritäten eine
ECUeEC unıyversale Schau des „ordo ecclesiae de‘  n Gratians Werk blieb richtungswei-
send für die Folgezeit. In den praktischen Sollensvorschriften für den Christen und
1n den Auffassungen iber das Wesen der Kirche und iıhrer Einrichtungen orjentierte y  \
sıch ratian vornehmlich Augustinus, mit echt weist Buisson darauf hin, dafß
das Wesen Vvon Gratians Dekret nirgend besser als ın eıner Betrachtung Augustinserkannt werden kann. Es sınd 1n der Tat die Von Augustinus herrührenden Grund-
anschauungen, die den Geist des Dekretbuches estimmen. So stellt enn Buisson

_ zuna ST die Frage, W1e sıch na Augustinus der Christ ın der Welr verhalten
MuUsse un welcher Art die Kirche Gottes se1

Die C1Vvitas dei als Liebesgemeinschaft der perfecti (d der verstorbenen, agegenwärtigen und zukünftigen Erwählten) reicht 1n die ırdische Kirche hinein,
ebenso aber reicht 1n die irdische Kirche hinein die C1VItas terren2 mit ihren SCan-
dala, (mit den Bösen, die unter dem „Gesetz des Fleisches“ und des Teutfels stehen).

der imitatio Christi 1St die Kirche bestrebt, als „LCSNUM militiae“ fungijeren,bis schließlich nde der Zeiten der endgültige Dualismus zwischen C1V1-
{Cas dei und terrena zutage treten WIrd.

Christus als „Exemplum carıtatıs“ 1St Zentfum der Kirche, die seinem
Gesetz der Liebe steht. Rechtes Verhalten gemäfßs den Geboten Gottes WITF: auf-
gezeigt, veranschaulicht und als vorbildlich hingestellt für alle Glieder der Kirche

aecn Hınweis exempla, Z1p elnd 1m exemplum Christi selbst. Dieses
xemplum-Denken des Augustinus hat weitgehend Wurzeln 1n römischen An-

auungen. („Römischer Geist hat ZUT Verdichtung und Veranschaulichung
abstrakt formulierter Sit;engebote und Lebenswerte gedrängt“ 26) Alle Gebote

C  CZj:sdxr. tür K.-G.
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wurzeln nach Augustıin 1n der Liebe und werden VO  3 da her interpretiert. Das Ver-
hältnis zwıschen (jesetz und Liebe bestimmt sich S da{fß jeweils das Ar XN1S Krite-
F1um für die Verbindlichkeit des Liebesgebotes 1St, das Gesetz Handeln
der das Nicht-Handeln erlauben würde. Ebenso 1St der außere Zwang ZUT
Bußfe, den die Kırchenvorsteher auf Sünder ausüben, Aaus der hintergründigen Liebe

gemäfß dem exemplum Christi — 'zum Heıl des Sünders, 1Iso als heilsame Arznelı,
verstehen. Von solcher Liebesordnung der Kirche her beleuchtet Augustinus uch

das Recht des Staates: das VO' princeps erlassene pDOS1t1Ve Gesetz hat sıttlıche Funk-
t10N und dient der Kirche dazu, die Entfaltung der Liebesordnung ermöglichen.
(Zur Frage der Begrenzung bzw. Beschränkung des Rechts 41

Sınd solche den exempla der Schrift Orientierten Gebote un: (Gesetze Recht?
Wiıchtig ISt 1U  W hierzu der Aufweis Augustıins, da{fß® das echt der katholischen
Kirche sıch aus einem Denken entwickelte, das VO „Wirklichkeitssinn des
exemplums bestimmt und deshalb das Liebesgebot auch konkret fassen bestrebt
ISt 41/42) Recht 1St sOmıit N: mıiıt der lex carıtatis ın Widerspruch, weıl CS
1Ur 1n Anwendung gyebrachte Liebe ZU Zwecke des Haeıls 1st. In .dieser Hinsicht
wurden die Lehren der Kirchenväter, die Heranziehung VON Wort und exemplumder Schrift allgemeiner Verbindlichkeit erhoben Uun: durch die kırchlichen ucht-
mittel ZEeW1SSE Verhaltensweisen CTZWUNSCN. ratıan U  3 sah sich bereits eınem
rechtlichen Niederschlag in reicher gesetzgeberischer Tätigkeit gegenüber un wollte
VOT allem durch die Methode der Konkordanz Übereinstimmung 1M Recht schaften,

suchte uch den Lai:en rechtlich ın den rdo ecclesiae einzubeziehen. Da Augu-
St1INS Denken 1n se1n Werk Lr ug, leuchtet die carıtas überall auf un: durch; eiıne
eigentliche Trennung VO  $ echt und Moral kommt diesem Denken n :En ratıan

S geht VO' Gedanken der stufenweisen Vervollkommnung des Rechts sowohl 1m
Alten als auch 1im Neuen Testament AuUS; das ISt wichtig, weıl siıch dadurch teil-
Welse den nachchristlichen auctorıitates der Tradition entziehen konnte. Die Stellungö des Papstes, der nach Gratian durch seine Präfiguration uch „Spitze des Rechts-
zuges“” 1St (seine Entscheidungen genießen Vorrang VOT den Satzungen der Konz1-
lıen, gleichzeitig besitzt die oberste Disziplinargewalt), findet ihre Begründung ın
der Exempla-Idee. Nach dem exemplum Christi un kraft desselben besitzt der
Papst Verbindlichkeit des „1US ecclesi1astıcum“ für ıh die Potestas der Privi-legien.

Als wesentlich hebt Buisson hervor, daß .ratıan durch die Methode der Kon-
kordanz VO!] Exempla-Idee, augustinischer Gedanken un: „römischer (Gesetzeswe1ls-
eıit die Fülle VO  3 Rechtsnormen für das Papsttum fand Dabeij ze1Igt S1'  $ daß
Widersprüche durch Darlegung VO  = „Ccausde” 1n Einklang gebracht wurden. Von der
Liebesordnung her versteht und bemißt S1C] uch das weltliche Recht, das dem
kıirchlichen nachzuordnen 1St. und iıhm nıcht entgegenstehen darf. Zur formalen
Durchbildung des Rechts dienen mit Vorliebe römische Rechtsformen.

Der Begriff „plenitudo potestatıs“, ZUEeTST verwendet VO]  3 Rufinus ın der „Glos-
sierung des zentralen Paragraphus Gratians“ geht auf Leo zurück, der ıhn dem
römischen Kaiserrecht entlieh, eın Terminus, der die Unteilbarkeit der Gewalt deut-
lıch ausdrücken sollte. Bernhard VO:  3 Clairvaux betont iıhn stark, un Innozenz 111
machte diesen Begrift Z.U) zentralen Ausgangspunkt seiner Ordnung. Jetzt enthält

uch königliche (nach dem Exemplum Melchisedech ) iıcht LLUL geistliche Juris-
dietion P Rechtsgewalt). Allerdings sind für die päpstliche Gewalt rechtlich-sitt-
iche Maßstäbe aufgestellt, die die iırchlichen Rechtsdenker se1t Innozenz yTall-

SC  ; aequıtas lıcet), honestas decet), utilitas utilıs In dem Rıngen die Ant-
WOTIL 1ISt zunächst die Tendenz unverkennbar, den Bereich des für die päpstlichen

Erlaubten weıten, die päpstliche Gewalt „INM iımmer erhabenere und
kühnere Formulierungen Zzu enitudo PO-leiden.“ Trotz der Gleichsetzung der
testatıs mMit der Macht Gottes und der Handhabung dieser Gewalt den Grund-
sätzen des römischen Kaiserrechts, erorterten die Kanonisten doch bald die rage
nach dem Bereıich erlaubten Handelns. art der Vıcarıus Christi echt schalten
un: walten nach Belieben, darf VO echt dispensieren, Wann und unter
chen Voraussetzungen? Innozenz vertrat die Auffassung, da{fß Rechte g1 L,

(T
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von welchen der Papst 1Ur bei vdrliegen-der „magna causa“ >dispensieren darf. Hın-
sichtlich des posiıtıven Rechts bedarf der Wılle des Dispensators keiner (Be-
reits Gratjans Bestreben W ar CS Ja, das 1m Wıders FUl Stehende durch Herausschä-

rıngen, da{ß andere auctorita-lung einer dadurch 1n Übereinstimmung
LeSs und exempla heranzog, ausdeutete und nach den orschte) Während nun
bıs dahın die Kanonisten keinen Unterschied zwischen yöttliıchem und Naturrecht
kannten alles echt beruhte auf den exempla der Schrift, die kunstvoll durch
Heranziehen der Autoritäten und der ratıo ausgelegt wurde kam Innozenz
durch die Auffassung, da{fß der Gesetzgeber uch „sola voluntate“ pOSIt1VES Recht
setzen un aufheben kann, einer Trennung des posıtıven Rechts VO Naturrecht
und yöttlichen echt fr Das „1US c1vile“ 1St 1mM Sınn Innozenz nıchts
anderes als eine VO: Gesetzgeber vorgeNOMMECNE Anwendungsweise yöttlichen Un
natürlichen Rechts. Hostiensis 1U  - bringt die subtile Distinktion der „POtTtESTAS T
ABa  . und » absoluta“. Wenngleiıch der Papst auf Grund seiner
ordinata nıcht VO: echt dispensieren dürfe, könne CS doch auf Grund seiner
potestas absoluta, (die der Machtvollkommenheit Gottes gleichgesetzt 1St) Diıspen-
siert der Papst aber S1INe causa von einem posıtıven Recht, begeht 1Ne Sünde,
wenngleich die Entscheidung sültıg bleibt (Widerspruch ZU „decet“) Damıt War
ber durch Hostiensis dem orenzenlosen „licet“ der plenitudo potestatıs durch die
Gegenüberstellung der „honestas“ eine Grenze ZESELIZL. In der Folgezeit kamen die
Kanonisten ın der Auseinandersetzung den rechten Gebrauch des päpstlichen
Dispensrechts AB allmählichen Begrenzung der päpstlichen Potestas. Und War

legten die Rechtsdenker I1U:  D Aaus der Zusammenschau der thomistischen Gesetzes-
und Gerechtigkeitslehre, W 1e S1E 1n der ratıo und dem Willen des Gesetzgebers be-
schlossen seın soll, Ma{(stab un Kritik der päpstlichen S d weıl das
Gesetz die „utilıtas communiıs“ betrifft führt Guido de Baysıo und auf s1e
hingeordnet ISt, und die VO Gesetzgeber aufgestellte Regel tür das gerechte Han-
deln sich auf das bonum COINIMMUNE bezieht, dart auch NUrLr dann -unsten eınes
Eınzelnen durchbrochen werden, WeNn die Dıspens VO gerechten (Gesetz sıch nıcht
ZU Schaden, sondern E Vorteıl des bonum COMIMMUMNC auswiırkt. DBh: ber auch
ZUur Dispensation VO  - einem posıtıven Gesetz braucht der Papst 1Ne lusta, da

SCHAUSO die Tugend der Gerechtigkeit gebunden 1ISt (These, tormuliert VO  -

Andreae). Ferner kam der Kardinal Johannes Monachus durch die Zweiteilung
lex humana 1n „VI1S legıs cCoactıva“ und 1n ıne VI1S leg1s directiva“ ZU1 Aut-

Tassung, NUur hinsichtlich der se1l der Papst VOIN Gesetz gelÖöst, hinsichtlich
der zweıten aAber dem Gesetz unterworten. Aegidius OMAanNus schlie{ßlıch sprach klar
dus, der Papst mufß eın „1N1tL1ator dei sicut Eıus fılıus Carıssımus“ seıin und dart
ıcht „wahllos un geordnet“ lseine Gewalt gebrauchen, sondern DUr 1n Ansehung
bestimmter Gründe.

Damit 1St diese Entwicklung abgeschlossen. Bulsson weist in diesem Zusammen-
anz zutreffend daraut hin, da{ß VO:  ] den Denkern des Kirchenrechts her nıcht

Bonitaz XE sondern Innozenz der Höhepunkt rechtlicher Vollkommenheit
1n der ecclesia de1 IST. &.  Z  %®Bezüglich der Frage der ül ke der ungerechten Dispens hatte Henricus
Bouhic mıit ausführlichen theologischen Begründungen die Theorie entwickelt, da{fß

1e ungerechte Dispens zültig hinsichtlich der ecclesia miılıtans sel, weıl der Papst
keinen Höheren dieser Welr habe, der ıhn berichtigen der verbessern könne, S
nı ch't gültig ber VOL der ecclesia triumphans sel: stehe der Papst doch ler vor
dem himmlischen Richter (dieser Auffassung uldigt auch der zyröfßte Kanonıist des
15 Jahrhunderts, Nikolaus de Tudeschis)

Damit hatten die Kanonisten in langwieriger Arbeit „den die Gerech-detigkeit gebunden“ E un: der Anschauung Innozenz } Papst se1 selbst
„unaufhörlich freischöpfende Rechtsquelle“, eın Ende SCSELIZL,

ber auch AIl Richtwert der utilıtas, die ebentalls VO Gebot der caritas A4US

durchdacht wurde und be] Verletzung Z.U) scandalum führt, ma{fsen die Kanonisten Y  AIdas papstliche Handeln. Die scandalum-Lehre Augustins, weitgehend ım Dekret
ratians verwendet, besagte Ja, das guLe Gew1ssen- un: der Rechtsstandpunkt gCc-
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nügen nicht Zzur Beüfteilung, ob jemand der caritas gemäfä handelt. Das’ Verhalten
Nur  A gegenüber dem scandalum und der „bona fama  < 1sSt der Prüfstein, die carıtas

des Einzelnen erkennen. Von da her wırd bei Gratıiıan auch die Ausübung der
Inno-päpstlichen bestimmt. Be1 einer Gegenüberstellung VOIl Gratian

CN2Zz A0 1St eine siıchtbare Einengung der Lehren Augustıins bei diesem erkennen.
d Bei Innozenz wirkt candalum Nur dann auf Handeln 1mM echt zurück, WEn das

scandalum die Folge einer Rechts let 1St; nıcht ber wird bei ihm auf
die Ausübung eıgener Rechtsgewalt verzichte
scandalums.

L, eLIw2 ZUr Vermeidung eines

In der. Folgezeit 11LUN geht die Tendenz ahın, das scandalum 1in jedem Fall als
eine weıtere bei der Rechtssprechung des Gesetzgebers einzubeziehen. Faktisch
1eß sich bereits Innozenz VO scandalum als eiıner „utilitas publica“ leiten; der
Gesetzgeber könne ‚Warlr pOs1t1vVes echt des scandalums willen aufgeben,
musse ber nıcht. Die Gültigkeit der Rechtss rechung, auch WENN der Papst

Heraufbeschwörung e1nes scandalums ündhaft handelt, bleibt unangetasterl.
Damıt Iso die sittlichen Grundsätze 1in der ecclesia autf das Handeln des

„VICAar1us Christi“ selbst angelegt, eine Auffassung, je bald ZUT Op1n10 cCommun1s
tast .aller Kanonisten wurde. Dabei verschob sıch durch Johannes von Freiburg und
Guido de Baysıo das Gewicht immer etärker Gunsten der carıtas, fama und
scandalum gyebieten dem Papst als besonderem „1mitator Christi“ un als sichtbarem
„exemplum Christi” seine plenitudo potestatis handhaben, da{fß der
carıtas genuügt.

Während das Bild des Papstes 1n der imiıtatıo Christi immer profilierter her-
ausgestellt wurde, wurde die Frage akut: W ds 1St miıt eınem Pa ST tun, der sich

die drei sittliıchen Maßstäbe nıcht ındet? Augustinisches Den 1St auch hierbei
wıieder wirksam. Er hatte gelehrt, jeder Gläubige se1l verpflichtet, zurechtzuweisen,
falls eın anderer „ungerecht, hart der unbarmherzig“ andelt Manche Auffassun-
SCH der Rechtsdenker S  ränken die Berechtigung der correctio0 fraterna auf die

< Prälaten 5 ihrer übergeordneten Stellung e1in. Hostiensis LrENNT schärfer in
ine „COrrectio carıtatıva“, die jedem zusteht, und 1n 1ıne „COEerC10“, die nur dem
Rechtsprechenden zusteht. Dabei LreNNT 1n Delikte, die dem geistlichen und elt-
lichen Gericht unterlagen. Nur 1M Falle von AI defectu just1c1ae, vel ratıone paCcıs,
vel lurament:1“ übe die Kirche subsidiär die weltlıche Gerichtsbarkeit aus, da
ns die weltliche Rechtsprechung sinnwıdrig aufgehoben würde.

Auch der Papst wurde VO:  - den Kanonisten 1Mm Bereıich der „evangelischen Mah-
nung“ und der nachfolgenden Denunz1ation VOr dem kirchlichen Gericht gesehen.
Nach ratıan kann der Papst Von niemandem gerichtet werden, WEeNnNn nıcht VOMN
Glauben abfällt Die Häresie 1St. daher das einz1ge crimen, welches der Grund eıner
öffentlichen Anklage ge enüber dem Papst sein kann. Außerhalb der Aresie bleibt
für den Papst NUur die rüderliche Ermahnung. Es ergab sıch die Kernfrage für die
Kanonisten: Woriın lıegt das Wesen der evangelischen. Ermahnung und We
ches 1St das  Wesen der Häresie? Die „adhortatio“ 1St zunächst eın Akt der Liebe
und als solche für jeden eın Gebot Ferner ber auch ein Akt der Gerechtigkeit und

als solcher fällt in die Jurisdiktion der Prälaten (Auffassung von Thomas,
Johannes VO:  5 Freiburg un Baysıo). Im teren Fall 1St die correctio unabhängig
vom rdo der Ämter, deren Träger uch nicht anders behandelt werden dürten. Im
folgenden hatte nun Nikolaus de Tudeschis eindeutig erklärt, die brüderliche Zu-
rechtweisung se1l immer eın Ge b (nıcht NUur eın Rat wie bei Thomas) der carıtas;
folglich auch die „Anze1ge., WEeNN der Sünder hören will, mithin 1Iso auch
gegenüber einem häretischen Papst. Erst on Guido de Baysio ab en sich knappegrundsätzliche Hinweise: für eınen häretischen Papst se1l das allgemeıne Konzı
zuständig, und nach der Auffassung Zabarellas musse der Papst ZU)] Rück-
tritt des scandalum gezwungen werden. Ferner WIF: einem öftentlich SC

K dalum erregenden Papst notwendig die Gehorsamspflicht entzogen. Zwar wurde ın
n  n der Bulle „Exsecrabilis“ (1460) die Absetzbarkeit eiınes Papstes durch das Konzil

verdammt, ber die Lehren VOon der dreigegliederten Sittlichkeit eines Papstes blie-
en und übten A0n ständigen Druck auf caritas-gemäßes Verhalten des Papstes aus.
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ie die VO  - den Kanonisten efitwiA  Ckelten wophat en G ote und Verbotedie Handhabung uch der weltlichen Gewalt wirksam geword sind, ;eigt Buisson
BnNUun der Entwicklung der Eideslehren.

Die „super10rıitas“ der Könige bedrohten einmal die. Kaiser- un: Reichsidee,
welche 1Im Imperium auch die staatsrechtliche Einheit des orbis erkannte diese Ge-
tahr LrAat nach dem Verfall der Stauter zurück); ZU 7zweıten ber ZINg 1e Bedro-
hung VO' machtvoll aufstrebenden Papsttum selbst Aaus Von Innozenz,; Art-
sten ber VO  } Bonifaz 111 wurde formuliert, dafß auch der weltliche Rechtszug 1im
Vicarlus Christi seine Spitze findet.

eIt entfernt VO Inhalt moderner SOu-Nun War die superio0ritas der Könige
veränıtät, der ausschliefßlichen Zuständigkeit in der Ausübung der Staatsgewalt.
So konnte der Könıg, nach freiem Ermessen in Form allgemeinverbindlicher
Gesetzgebung g‘ed1!3{g_es}étltengl werden und ‚ebenso WAar ı;hm die Verfügungsgewalt
über das C Kirchenrecht, das war schützen hatte, gänzlich C  «
Daneben wirkte VOT allem die plenitudo potestatıs durch den Eıd, der unbestritten
In die kirchliche Kompetenz gehörte, entscheidend 1n die innere Struktur des Rei- F  i  d  A
ches Der Eıd Wwar Ja wesentliches Bindeglied weltlicher un kirchlicher Lebensord- en

NUNS, Schon bald Zing ratlian Iso auch . um die Herausarbeitung eideslösender
causae, die entscheidend ın die Zukunft auf das Verhältnis zwischen Kirche und
Staat wirkten. Miıt den Auslegungsnormen bei Eiden haben die Rechtsdenker die
Grundlagen für die Auslegung erlaubter Eide erarbeitet. Immer führen S1Ie die viel-
fältigen Normen auf den Ausgangspunkt jeden Fil zurück: die Absıcht des
Schwörenden VOTr Gott.

Die Auslegung erlaubter Eıde mu{fte OrIt staats- un völkerrechtliche Bedeutung
gewıinnen, S1e ıde VO Köniıigen angelegt wurde. Bıs 1Ns Jhdt. blieb
gültige kanonistische Auffassung, der Papst könne VO  } jedem erlaubten Fı dıs-
pensieren. Erpreßte 1ıde ınd nach Thomas und Hostiensis bis ZÜTE. Absolution
halten. Später vertraten die Kanonıisten seıt Nikolaus de Tudeschis die Meınung, eın
Schwörender bedarf dann keiner Absolution mehr, wenn feststeht, daß seiın W ille
e1ım erpreßten Eid nıcht auf die Erfüllung des Eidesinhaltes gerichtet WAar. Damıt
zerbröckelte die geforderte Absolution durch den Papst. Die Einhaltung VOo  } Ver- A e  ä  L“  KTtragen, (ZB Waftenstillstände, Friedensverträge Zwang des Waftensieges)
entglitten der päpstlichen und konnten hne Absolution und ohne Gefahr
eiıner kirchlichen Strafe tür unverbindlich erklärt werden. u  sEıde sündhaften Inhalts WAarch 1pso unverbindlich. Der Gedanke yebotener
Carıitas als einer necessitas hat auch die Eideslehre voll durchdrungen (besonders in
der Auffassung "Thomas’ VO  - u1ln, der formulierte, eın FEid dürfe iıcht A einem
malum führen, dürfe ber auch eın bonum unterbinden, Ja, dürfe, selbst. wenn

auf eın bonum gerichtet sel, nıicht mal en „ma10r1s boni impedıt1ivum“ se1n). ber
dadurch wurde die Festigkeit des Eides als Bindung mittelalterlı Ordnung auf-
gelöst; zugleich auch konnte siıch durch einen verteinerten SUN nbegriff D  us derYal
Hand iırchlicher lösen, weil die
leichter Sünde als unverbindlich angesehen wurde.

desabsicht un damit der FEid schon bei

r Damit 1St auch sinngemäls das Problem eines Ei versprochenen Gehorsams
gelöst. Dem Pa ST darft der Gehorsam versagt werden, solange seın öffentlich SCan-
dlum erregen Gebot eıner Sünde, 7 B der Ungerechtigkeit entspringt. Damıt

wurde auch die schärfste Wafte gegen Gehorsamsverweigerung stumpf, denn von der
Mitte des 14. Jhdts ab 1St es opinio der Kanonisten, eine Exkommunikatıon se1

“}rechtsunwirksam, wenn sıe die Durchführung eıner Ungerechtigkeit damıt erzwıngen n  S
solle (praktische Bedeutung der Lehre eım GehorsamsENTZUS der GallikanischenKirche und auch beim Konzil FT Pisa)

Lichen Gewalten, hre „superioritas“Im und 1 Jhdt gelang CS 11UIN den elt
en die römisch-rechtlichen Kaiserideen W1€e auch gegenüber päpstlicher ZzZu5  be aupten. Damit ergaben sıch ber für .die Kanonisten Normen, die für den (je-

brauch der königlichen potestas maßgebend werden sollten. Diese ethischen Grund-satze der Herrscher wurden Krönungseıid entwickelt. Der Krönungseid WAar der
erstq Eid jedes Herrschers, un der allen Krönungseiden gemeinsame Kern 1St der

e
S



&ig

182 Literarische Ber'1 eigenund Anz
Schutz der Kirche, Wah‘runé des Rechts und Erhaltung des Friedens. Dıie Kırche csah
Au  3 VO  . altersher ach der Auffassung Buissons 1Im Krönungse1id den Inhalt des
Herrscheramtes, S1e sah das persönliche Handeln des Königs und se1in amtliches das
Reich betreftende Handeln als 1n sich untrennbares Ganzes. D h aber die VO  3 den
Kanonisten erarbeiteten Ma{ßstäbe tür die Handhabung der Rechtsgewalt bilden
ohl die Ethik für den Ta ke des Staates, als uch ugleich die Staatsethik,
weıl die Allgemeinheit in der Person des Königs tatıg wird. Die kanonistische Aus-
legung der Gebote des Krönungseides CNST| die königliıche Rechtsgewalt allmählich
immer mehr ein. Da der Kön12 dem Ganzen der Allgemeinheit 1n seiner Eigenschaft
als TIra VO: Hoheitsrechten un Spitze des Rechtszuges verantwortlich iSt; wird
die Er altung der weltlichen Rechte seines Königreiches ZUF stillschweigenden
Bedingung für die Verbindlichkeit jedes Eides nach ınnen un außen (es se1 denn, die
unıversitas se1nes Reiches 1St miıt der Rechtsminderung einverstanden, der Ab-
tretuNg eines Reichsteils, der eıner Lehensübertragung). Ebenso besitzt der König
ber auch kraft des Krönungseides das echt un die Pflicht, Verträge aller AÄrt,; die
siıch die Rechte des Reiches riıchten, tür unverbindlich erklären, WenNn ıhnen
die Allgemeinheit nicht zustimmt. Hand in Hand damit mufste denn auch die plen1-
tudo potestatıs des Papstes zurückgedrängt werden W CI der Papst se1ne
nl nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Liebe ausuübte. FEın „lustitia
und carıtas” verstoßender Papst ber erreSt scandalum, sStOrt den Frieden und macht
tür den weltlichen Herrscher, entsprechend dem Inhalt des Krönungseides den Frie-
den wahren, diese Forderung nicht mehr bindend. So formt sıch . allmählich im
Rıngen mMi1t der plenıtudo potestatıis des Papstes der ethische Grundsatz für den
König: die Erhaltung des Friedens 1m Königreich 1St die „COnditio subintelligenda“jedes Eides, den der König dem Papst schwört. An ihrer Einhaltung wırd seine Ver-
bindlichkeit CN. Be] der eichten und fließenden Feststellbarkeit solcher
„Friedensstörung“ besaßen denn uch solche Eide 1Ur geringe Festigkeit.

Wie die Aufnahme der vielfältigen Eidesnormen als Richtwert für den Herrscher
1m staatlichen und zwischenstaatlichen Bereich wırksam geworden 1St, zeigt dann
Buisson noch 1M etzten Abschnitt staatsmännischen Handeln Ludwigs DE
bis VO  z} Frankreich. Und WAr macht der Verfasser hier Beispiel Frank-
reichs besonders deutlich, W1e€e über die Normen des Krönungseides die Krongewaltdes „souveraın“ alle Rechte des Königreiches weltlicher un: geistiger Art und VOor
allem den Friıeden, kurz die „chose publique“, schützen VELIINAS,. Zu bemerken
ISt noch, daß der Könıig nıcht nur den Normen des Krönungseides, sondern auch den

individuellen Eidescasus gefundenen Normen, WI1e S1E für jeden gelten, VEeT-
haftet ist. Das heißt 1ber auch, die Normen indıvidueller Sittlichkeit wurden durch
dıe Gestalt des Könıigs 1m Handeln als LE wirksam. (Erklärte der Könıg eın
iıhm gegenüber durch „V1S° CIZWUNSCNCS und beschworenes Bündnis für ungült1g,welches sein reSNUmM einschloß, erstreckte sıch auch die Wirkung der Eideslösung
auf das gesamte ICSNUM, auf jeden einzelnen Bürger arın Natürlich War adurch
das echt biegsam geworden un Jag viel der staatspolıtischen Klugheit des e1n-
zelnen Herrschers, die richtige finden, 1m gee1gneten Augenblickeschworene Verträge für unverbindlich erklären können. Die Getfahr lag NUun
auf der Hand 1Ur leicht konnte jetzt das „ethisch hochentwickelte Recht“ ZU
fiktiven Argument werden. Wiıe Buisson zeıigt, fühlte sich Ludwig K noch, gELFrCUseinem unverfälschten illen, den Inhalt des Krönungseides verwirklichen, hne
Trug und Schein die Eidesnormen gebunden.

Diese Darlegung der wichtigsten E_r_gebnisse_ Mag genugen, die Bedeutung der
Untersuchune Buissons charakterisieren, SE WIFr| Kanonıisten, Hiıstoriker und
Rechtshistori 1n leichem Maßße beschäftigen Freilich bleibt nach der Lektüre des
gylänzenden un: materialgesättigten Buches dennoch die Frage, ob nıcht doch die real-
politischen Konstellationen un Auseinandersetzungen 1n ihrer Bedeutung unter-
schätzt wurden, ob CS wıirklich csehr die kanonistischen Theorien waren, die
stark die geschichtliche Wırklichkeit beeinflussen un Z formen vermochten, Oder
ob nıcht uch en grofßer Teil der kanonistischen Theorien EIST der veschichtlichen
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i}. Wirklichkeit ang%:paßt wurden und DESE als Folge politischer Machtkämpfe bzw. als
geistliche Sanktionierung realpolitischer Gegebenheıiten entstanden.

Würzburg aul Mikat

QÜErangois‘ Masaı: Plethon Te platonisme de Miıstra Les
D Classıques de l’humanisme). Parıs (Les Belles Lettres) 1956 422 D brosch

Efr 1800
Das Werk, das 1er anzuzeıgen Isb 1St für die Geschichte des Charakters un der

enesıs der europäischen, speziell der italienischen Renaissance schlechthin epoche-
machend, weıl eine Schlüsselfigur hier erstenmal den Händen der Amateure CII
wunden und VO unstreit1g besten Kenner zusammenhängend behandelt wird. Masaı
geht medias in IC5S, hne ELW den bei Byzantınern meı1st sehr weni1g ergiebigen Ver-
such einer „kompletten“ Biographie machen; selbst eıne Bibliographie des
VEUVIC Plethons wırd iInNnan vermıissen. Der Impetus des Werkes oilt dem Wol-
len und Wırken des Helden, seiner Umwelt und seiner Ausstrahlung. abei gilt
zunächst, das erraıin bereinigen, die Frage nach dem SOgCENANNLEN Platonis-
I11US der Byzantıner, SPCZ dem der byzantinischen Kirche auf seine mehr als besche1-
denen Ma{ißse zurückzuführen. Es kann kein Zweitel bestehen, da{fß mıiıt Plethon ım
byzantinischen eich seit Jangen Jahrhunderten der selbständige, kritische Philo- i  SCsoph auf den Plan tritt, eın Platoniker gerade auch deswegen, weıl seine Philo-

hie in den entscheidenden Punkten als politische Reform-Philosophie konzipiert.Üb seıin philosophisches System, das natürlich kein reiner Platonısmus mehr iSt,
War Zut W1e alles NEeEUuU I1. Vor allem hat sıch verdient gemacht die
Interpretation der berühmten Heimarmene-Lehre des Byzantıners, SOW1e die be-
rühmte Differenzen-Lehre zwischen Plato und Aristoteles.

Gerade letztere W AAar CS, die Plethon 1m Westen eingeführt hat un mıit der den
Ansatzpunkt des Philosophierens 1n der italıenıschen Renaıjssance geliefert hat eın
Schüler Bessarıon wird 1m Sınne se1nes Meisters weiterarbeiten un das klassische
Werk die Verleumder Platons schreiben, jenes Manıitest des Renaissance-
Platonismus, das keine Angelegenheit der byzantinischen Emigranten blieb, sondern
tief 1in den Westen hineinwirkte. Es 1St eines der Hauptergebnisse der Arbeit Masaıs,
daß WIr die Einwirkung des yriechischen Ostens csehr 1e1 klarer beurteilen können
als vordem. Die Emigration der Griechen 1STt sicherlıch nıcht die Ursache der Renaıiıs-

ber yriechische Gelehrsamkeit VOr dem FExodus der Emigranten hatte eıne
Zusammenarbeit zwischen griechischen und italienischen Humanısten inauguriert, die
Großartiges versprach. Und vielleicht War gerade die bald darauf einsetzende
Emigration, 1n der siıch die geistigen Habenichtse allzu rasch un! tüchtig nach orn

arbeiteten, welche diesem Zusammenspiel ein vorzeıtiges nde bereitete. Die Kennt-
Nıs der griechischen Sprache, die verheifsungsvoll aufgeblüht WAarL, verlor sich über-
raschend schnell, und mit ihr yingen „finesse d’esprit“” un: jener erlesene Geschmack,
den das Lateinertum 1Ur unter ständiger griechischer Befruchtung hervorzubringen VerLr-

Mag, verloren. Speziell den Einflu{fß Plethons auf Italıen darf MNan nicht deswegen Nfer-
%schätzen, weıl in den philosophischen Systemen der Renaıjssance keine greifbaren

Ten hinterlassen hat Es geht im 15. Jahrhundert Da ıcht csehr philoso-
ische Systeme, CS geht die dıiftuse Verbreitung VO' Ideen und Anschauungen,

einen „Eros Und W1e sehr sich Plethon diesen platonıschen Eros in Italıen Averdient yemacht hat, dafür ZCUSCH allzu viele italienische Humanısten, als da{fß man
ıh unterschätzen dürfte Andererseits 1St festzustellen, dafß der Platonısmus VO:

Mistra, basieren: auf der Überzeugung VO  ; den selbständigen Ideen, War 1n
Lage War, poetische eister bezaubern, ber kaum vermochte, in den festen

amn arıstotelischer Durchschnittsbildung des Westens einzudringen. Außerdem
mufte Plethons Philosophie, deren posit1iver Paganısmus kaum zu leugnen ist, miıt
allzu vielen Kautelen arbeiten, als dAafß ihr eine Zanz oftene Wirksamkeit geschenkt
SCWesen se1ın könnte. Und Masa1ı hat ohl das elventliche Problem der rtrenzen der
plethonischen Wirkung erkannt, WwWennNn feststelIt. da{ß die Aristoteles-Renaissance
des hohen Mittelalters den Graben zwischen Ost und West besonders tief ZEZOSCH
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atte, daß die Peripatetiker, wie es Pletho selhbst bedauert, je_gliäaes philos EProblem mit Vorzug dem As kt der Existenz behandelten und durch achten,
Iso auch unter dem Aspekt er Wirkursache un nicht unter dem der Essenz

6  E
und damit der Formalursache. 50 gesehen ber hat Plethon eınen Zanz besonderen
un immer noch aktuellen Beitrag ZUr Inter retatıon des antiken Platonismus ze-liefert, und damit 1St seine Stellung in der losophiegeschichte auf jeden Fall VO  >3
Bedeutung, gleichgültig, wıe Nan seinen „Einflufßs“ einschätzen wıll Und gesehen1St Masaıs Buch nıcht nur eın Beitrag zur Geschichte des Quattrocento, sondern ın
5Ad1NZ besonders vorzüglıcher Weise ZUr Geschichte der Philosophie schlechthin.

München Hans-Georg Beck73  L

Cu‚'s‘anus=Texte Brixener Dokumente. Erste ÄSé.mmlung . Akten
ZUr Reform des Bıstums Brıxen, hrsg. un: erl VO:!  w 1tZ.

e ber der Heidelberger Akademıie der W issenschaften il.-hist Klasse Jg 1960,
Abh.) Heidelberg (Carl] Wınter) 1960 S‚ TOS! 14.80

Ist VO: Episkopat des ‚USanus die Rede, steht 1m allgemeınen historischen
XBewufßtsein meıst se1ın Kampf mıiıt Herzog Sigmund im Vordergrund. Auch hier hat

erst Vansteenberghes Biographie die richtigen Proportionen zewlesen. Wie ehr diegeistlıche Tätigkeit des Usanus betonen 1St, wird durch die vorliegende amm-
Jung VO Reformdekreten wıieder ufs NCUE bestätigt. Die dafür VO  w ausgewerteteHandschrift 68 der Universitätsbibliothek Innsbruck 1St freilich schon verschiedentlich
benutzt worden; insbesondere entnahm ihr Bickell eınen großen eil seiner Vorlagenfür die „Synodi Brixinenses“. teilt nun weıtere tünt Schriftstücke daraus mıit, die
MIt Ausnahme einer Anordnung des Nikolaus VO Kues über die Form der Ehe-
schließung bısher ungedruckt sind: eıne Belehrung U  er die Zehntpflicht, ine Aut-
forderung zur Zahlung des Kathedratikums, eine Visıtationsordnung für die Pfarr-
kirchen der Diözese und die ach einer Vısitation erlassenen Anordnungen für die
Pfarrei Albeins Die Stücke werden 1Mm. Anschluß B ihre Edition sorgfältig autf Quel-len un kirchenrechtliche Besonderheiten untersucht. Wiıe nachweist, eruht dieVisıtationsordnung weitgehend auf dem Tractatus de Vvisıtatione praelatorum vel de
Cura CUratorum des Johannes (Gerson. Die Sıcherung cusanıscher Vertasserschaft für
ı die anoNym und ohne Datum überlieferte Visitationsordnung ist auch methodisch Zutgeglückt. Nıcht zuletzt lıturgiegeschichtlich dürften die Texte Mit 1n1 CM interessanten
Detaıils VO  e} Wert se1n. Vor allem 'ber wertfen s1e wieder eın schar Licht auf die
seelsorgerischen Bemühungen des Cusanus. Es ist letzthın verschiedentlich die Frageaufgeworfen worden, ob siıch eine intensive Behandlung seiner kirchlichen Tatıg-eIit überhaupt ohnt. Die vorwärtsweisende Originalität 1n seiner philosophischenLeistung wırd ımmer stärker seiner Zeıitgebundenheit ın kirchlichen Fragen CN-übergestellt. Nun ann sıch das philosophische Genie in seiner Spekulation allerdingsimmer schrankenloser entfalten als der Reformer in seıner kirchlichen Praxis, die M1t
den harten Tatsachen der Zeitverhältnisse ringen hat Dafß Nikolaus auch 1n
diesen Fragen durchaus 1EeEUEC und fruchtbare Ldeen hatte, wird man ıcht leugnen,und WI1e intensiV seıne entsprechenden praktischen Bemühungen N, soll man
besser ETST beurteilen, WENN das riesige, bisher ungedruckte Material ZuUur Lebens-
geschichte des ‚USanNus ekannt gemacht 1St. Immerhin 1st doch denkwürdig, daß,bis zu seinem Regierungsantritt, in Brixen 1m 5E 1Ur drei Diözesansynodenstattfanden, die mehr oder wenıger Wiederholungen der vVOTANSCZANSCHNCN Salzburger
Provinzialsynoden ren, während Nıkolaus 1453 ihre jährliche Abhaltung anord-
nete und, außer ım ahr 1456, 8.\1CH bis ZUuUr gewaltsamen Behinderung seiner Verwa
tungstätigkeit zustande brachte WIie WIr WI1sSsen, ıcht zum Vergnügen des Klerus.Eıne SAanNz ausgeprägte Eigenart des ‚USAanus War CS, bis in die letzte Ausführung
hinein ungeheuer viele Dinge persönlich Zzu machen. Die Jer gebotenen Quellen geben
einen nützlichen Einblick in die Intensität seiner Tätigkeit, die sıch GISE recht often-
baren wird, wenn einmal. das ungedruckte Quellenmaterial vollständig erschlossen

Wist.\ Seä Lır VO: seiner Arb9itsléistung und der Überlegtheit seiner Eptsdleidun=
za
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wa hier di bschaffung ;einer‘ Re von Hei C 1€ 5 propriogen
sensu et superstitione pOcius quam ex aliquo cultu 1afltgie“‘vggf_eiei'c‚ werden einmal
Zanz ab, sO Zze1lgt sıch da eın Verwaltungs- und letzthin ohl auch Lebensstil . ganz
eigener Art Die vorliegende Aktenpublikation S1ibt eine ausgezeichnete Einführungdarın. MeuthenDüsseldorf
Eduard Zellınge | Cusanus-Konkordanz, Zugrundelegung

der philosophischen und der bedeutendsten theologischen Werke München (Max
Hueber) 1960 VT 331 S.s TaAr veb. 23.80
Im Zeitalter der kritischen Editionen eıne systematische Sentenzensammlung

veranstalten, 1St eın literarisches un: wissenschaftliches Wagnıs. Die Antike un: das
Mittelalter haben diese Literaturform entwickelt und geschätzt. Diese Sammlungen
ErsetzZten die originalia, die Werke der utoren. Sie brachten Ordnung in die Vr
wirrende Fülle der Sentenzen. Sıe versuchten eın > umgreifendes systematisches O1-
ständnıs.

ben diesem wissenschaftl;chen Anliegen ll uch die vorliegende Cusanus-Kon-
kordanz dienen, die INan als Sententiae (Cusanı bezeichnen könnte. Sıe 11l den ein-
zelnen oft widersprüchlichen Themen, Problemen und Begriffen der Philosophie
un der Theologie des Nıcolaus von Kues den ihnen zukommenden wissenschaftlichen
Örft 1m umfassenden 5System anweısen. Die Konkordanz wiıll ihrem Wesen entspre-
chend hinweisen, wegweiısen. In dieser Weise eröffnet Ss1e bei vielen Themen der
Analogie- und Erkenntnislehre, der Lehre VO  - Gott. und dem Menschen das Ver-
ständnis für die dem Denken und den Gedanken des Nicolaus ureigene Dialektik.
Der usanus 1St eın Meıster der „Gegensatzlehre“. Gegensätze W1€e „Selbigkeit-

“ dma Andersheit“, „Einheit-Vielheit“, „Allgemeinheit-Einzelheit“, „Erkenntnis-Erkanntes“,
„Glauben- Wissen“, „Wahrheit- Wissenschaft“, „ Weisheit-Liebe“, „Immanenz- Irans-
zendenz“, „Endliches-Unendliches“, „Schöpfer-Geschöpf“, „Gott-Mensch“ werden ın x

ihrer umgreifenden Einheit sichtbar. Und Je tiefer der Gegensatz aNZEeSELZL wird,
Fdesto tiefer mufß die Einheit vedacht werden. Einseitiges un oberflächliches De;rkeri

INMtTt mMit den Gedanken da Nicolaus nicht Zu Rande
Die Konkordanz 111 und ann nur eın Wegweıs se1n. Sie 1St eine Summa

Cusana; die das System entfaltet. Sıie 1sSt auch kein Cusanus-Lexikon, das alle
termini technici sammelt, sichtet und erklärt. Beides bleibt nach W 1e€e Vor eın Desi-

derat der Forschung. Die Konkordanz sagt icht das Letzte, aber eın Erstes un:
Entscheidendes. Sie kan11 darum im Gespräch um die Philosophie des UusSsanus sehr
ohl] mitreden.

Da das Werk die „unveränderte Wiedergabe einer 1951 der Philosophischen
Fakultät der Universität München vorgelegten Dıissertation“ darstellt, wurde die

- kritische Ausgabe der Schrift De pace fi e1i ın den. Mediaeval and Renaissance
956 ıcht berücksichtigt. Die theologischen WerkeStudies (Supplem. I11), London

Wer NUXx in einer beschränktenE  V  Z  Ü  E  P  A  Z  etwa hier di  58d1äffurig ‚einer Reihe von‚f-léx  en,  1€  »eX proprio,  gen  }  ;  sens:  u.et superstitione pocius quam ex aliquo cultu l"atéie"“ “ gefeiert werden — einmal  e  ganz ab, so zeigt sich da ein Verwaltungs- und letzthin wohl auch: Lebensstil ganz  eigener Art  .  *  . Die vorliegende Akter3px‘1'blikation gibt gine Qa‚us’ge'ze'id'ullete Einführung_  darin.  7  E Mézitben  {  $ jDü.rs\eld\orfy  &  v  V  V  A E{Jd-uard Zellinge  r: Cusanus-Konkordanz, unter Zfigrundelégung  z  der philosophischen und der bedeutendsten theologischen Werke. München (Max  {  }  — Hueber) 1960. XVI, 331 S., 1 Taf., geb. DM 23.80.  Im Zeitalter der kritischen Editionen eine systematische Sentenzensammlung zu  veranstalten, ist ein literarisches und wissenschaftliches Wagnis. Die Antike und das  AY  Mittelalter haben diese Literaturform entwickelt und geschätzt. Diese Sammlungen  ersetzten die originalia, die Werke der Autoren. Sie brachten Ordnung in die ver-  wirrende Fülle der Sentenzen. Sie versuchten. ein  }  pmgreifer}1-des systemgtis®es er-  ständnis.  1  \  Eben diesem wissenschaftli  chen Anliegen will auch ‘ die vorliegende Cusanus-Kon-  _ kordanz dienen, die man als Sententiae Cusani bezeichnen könnte. Sie will den. ein-  zelnen oft so widersprüchlichen Themen, Problemen 'und Begriffen der Philosophie  und der Theologie des Nicolaus von Kues den ihnen zukommenden wissenschaftlichen  Ort im umfassenden System anweisen. Die Konkordanz will ihrem Wesen entspre-  X  o  }  5  chend hinweisen, wegweisen. In dieser Weise eröffnet sie bei vielen Themen der  Analogie- und Erkenntnislehre, der Lehre von Gott, und dem Menschen das Ver-  ständnis für die dem Denken und den Gedanken des Nicolaus ureigene Dialektik.  Der Cusanus ist ein Meister der „Gegensatzlehre“. Gegensätze wie „Selbigkeit-  M  — Andersheit“, „Einheit-Vielheit“, „Allgemeinheit-Einzelheit“, „Erkenntnis-Erkanntes“,  „Glauben-Wissen“, „Wahrheit-Wissenschaft“, „Weisheit-Liebe“, „Immanenz-Trans-  zendenz“, „Endl'idles-Unendliches“,‘1‚Sduöpfer—Geschöpf“‚ „Gott-Mensch“ werden in  x  A  ihrer umgreifenden Einheit sichtbar. Und je tiefer der Gegensatz angesetzt wird,  A®  desto tiefer muß die Einheit gedacht werden. Einseitiges und oberflächliches De;fkép  U  ommt mit den Gedanken des Nicolaus nicht zu Rande.  f  Die Konkordanz will und kann nur ein Wegweis sein. Sie ist k  eine Summa _  _ Cusana, die das ganze System entfaltet. Sie ist auch kein Cusanus-Lexikon, das alle  termini technici sammelt, sichtet und erklärt. Beides bleibt nach wie vor ein Desi-  _ derat der Forschung. — Die Konkordanz sagt nicht das Letzte, aber ein Erstes und  Entscheidendes. Sie kan  &  n darum im{Ge\spräch um die Philosophie des Cusanus sehr  S  _ wohl mitreden.  }  u  _ _Da das Werk die „unveränd  erte Wiedergabe einer 1é'51 an der Philosdphjschen  N   Fakultät der Universität München vorgelegten Dissertation“ darstellt, wurde die  ‚ kritische Ausgabe der Schrift De pace fidei in den Mediaeval and Renaissance ‘  956 nicht berücksichtigt. Die theologischen Werke  _ Studies (Supplem. III), London 1  _ werden nug  in einer beschränkten  n Auswahl verwertet. Bedauerlich ;in\d auch @fllie\  <  Druckfehler, die stehenblieben.!.  X  s  S  Wie jede wissenschaftliche Wegweisung und  Handreichfing ferd_ie%1l:„ auch ‘d-ie‘  1  - _ Cusanus-Konkorda  £  4  nz Dank und ßeacy\htung.  %  e  Bonn _  }  .  7  L {födl  4  {  e  ‘  {  {  E  :  \  E  1  1 So muß es  é. XIN Z 185 o.‘ m. constituens‘,ßl Z  5 vu unbés’tändig, 3  — 39Z.5v.u. sic esse, 1'_“’ Z. 61  ? v. 0. amplectitur, 1?4 Z $\v‘. u N}Vélt heißen.  7  {  {  A  E  z  X  >  E  VEl  a  AAuswahl ‚VETWi erteL. Bedauerlich sind uch dieruckfehler, die stehenblieben.!.
Vıe jede wissenschaftliche Wegweisung un: Handreichung Tlerdient ‚ auch dieCusanus-Konkordan ank und Beachtung.Bonn E: Hödl
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So muß C XA1LV 18 Ar constituens, } 31 V.  j unbeständig,
SIN u. SIC esse, 146 amplectitur, 1974 8 V ‘iVélt heißen.
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Oskar Uln Martın Lutcher eın Leben 1n Bildern und Zeitdokumen-
ten (aus der eihe Lebenswege 1n Bildern München-Berlin (Deutscher K unst-
ver].) 1958 188 S geb.

Thulin, der Leıter der Wittenberger Lutherhalle, rückt dem Problem, dasLeben Luthers 1n all seiner Vielgestaltigkeit darzustellen, eiınmal auf SAaNZ andere
A VWeise Leibe Aut reichlich 100 Seiten bietet aus der Feder Luthers selbst un:

seiner Zeitgenossen Dokumente, die dem kalendarischen Ablauf der Ere1ignisse fol-
SCH; In den eXt sind ein1ge Vıgnetten, Holzschnitte, Schriftproben, Titel VO zelit-
genössıschen Drucken USW, als willkommene und erläuternde Beigabe eingestreut.Eın zweıter eıl miıt Abbildungen macht uns miıt den Lutherstätten, denerühmten Zeıtgenossen Luthers un den Bildnissen des Reformators selbst bekannt.
In 200 Anmerkungen WwI1ırd die Quellenangabe flll' die mannigfachen Dokumenteerbracht, die j1er benutzt sind; eın Bildernachweis schließt den Band ab

Mıt Freude wird INan dieses Buch ZUr Hand nehmen, 1St doch der ert W 1€eın anderer dazu berufen, das 1n reichem Maiße in Wittenberg ruhende Quellen-materı1a] duUuSsZUWErtLeEN und weiıterzugeben. Die VO  3 Ernst ermann herausgegebeneReihe „Lebenswege in Bildern“ 1ST 1n der Tart cehr gee1gnet, einer Begegnung1ler In unserem Fall miıt Martın Luther hinzuführeIL, Und jeder Versuch, aa  MO:  olıchst oyrofße Schichten UNsSCICS Volkes dieser BegeSIr anzuleiten, wird VOallen dankbar be rüßt werden. (Gsanz sicher werden e1m Lesen und Beschauen die-
5CS Buches beson C1IS großen Gewinn die Kreıise haben, die wen12 nach denoroßen Männern der Kırche fragen. Vielleicht haben S1Ee sıch zunächst auch NUurdurch die sehr geschmack volle Aufmachung des Bandes Z.U) auf bewegen lassen.Gerade die heranwachsende Jugend kann INa  z Nur dringend einladen (sehr gee1gnetals Geschenk), eifrig in diesem Bu Z, studieren. Möglicherweise wird dadurch indem einen der anderen doch die Neugierde veweckt, mehr und Genaueres WIissen
Z wollen. Wenn Thulin den Benutzer dazu SCEICST hat, ann 1St se1ineAbsicht voll erreıicht. Denn gerade die Darbietung der Texte hne jedes verbrämendeder erläuternde Wort erscheint mir als das siıcherste Mıttel ZUFr Erreichung ebenen  D dieses Zweckes. uch die Tatsache, dafß der Vert Aus csehr umfangreichenSchriften die Stücke ausgewählt hat, die ihm besonders gee1gnet erschienen, dasWirken des Reformators sıchtbar machen, ISt durchaus als DOSIt1LV bewertensolange INan diesen Leserkreis denkt

Aber 1er liegt auch die Grenze dieser Veröffentlichung. Selbstverständlich wırduch der Mann VO Fach diesen Beıtrag ZU) Leben Luthers CIM zur Hand neh-
INCH, finden sıch in ıhm do uch vereinzelte Dokumente, die in der WeıimarerAusgabe nicht aufgenommen sınd Z eiN1SeES aus der Nur noch 1n wenıgen Exem-plaren vorhandenen Wiıttenberger Ausgabe, Aaus Woalch? UusSW.) Allerdings meılne ich,daß ıcht 1n der Intention des Verf£.s Jag, ine wiıssenschaftliche Arbeit vorzule :die den Anspruch erheb:t, die Lutherforschung eın Zut Stück vorangebracht haTrotzdem: uch der Lutherforscher wırd ein1ıge Leckerbissen finden Manche refor-mationshistorische Urkunde, deren Auffindung bei der üblichen Bibliothekssituationmıiıt erheblichen Schwierigkeiten verbunden seın dürfte, 1st ler bequem zugänglichgemacht. ber eın „Leben“ 1M Sinne einer Biographie 1St dieser Band nicht, und
WIr werden ohl noch lange Warten müssen, bis der Köstlin-Kawerau der iımmer-hin schon beinahe 60 Jahre zurückliegt) einer modernen Bearbeitung des LebensLuthers und se1ines Werkes wırd weichen mussen.

Der Verf bemerkt ausdrücklich, dafß die Arbeiten VO Heinrich Fausel, Theo-dor Hecke] benutzte. Daraus wird ihm nıemand einen. Vorwurf machen,dem die Übersetzungen beispielsweise Fausels wirklich sehr ylatt lesen sind und
sıch recht n den originalen CX halten Vergleicht INa ber einıgenStellen, W1e diese „Benutzung“ aussieht, dann MU: INa feststellen, daß Fausel ben
1n den Stücken, die ich nachgeprüf’c hzvbe ich habe keineswegs etwa sämtlıche Stel-
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len auf diese We1sSe festzulegen versucht — genau nach dem Wortlaut wiedergegeben
‘1St vgl z B Thulin, 64 f’ 95 S 96 USW. Fausel, 195 ff.; 3721 f’ 341 UusSW.).
Mag ıne Übersetzung Aaus dem Lateinischen, mag eine Übertragung des Luther-
deutsch 1n uNnsere moderne Sprache auch och ges  1'  t seın als Bearbeiter wird
Man doch immer die Quellen selbst heranziehen Un dann dieser oder jener
Stelle eıner anderen Wiedergabe der SOSa: Auffassung kommen.

Be1i der Wiedergabe der Texte, die Aaus dem Inhalt herausgerissen seltsam
entwurzelt eben 1Ur e1ine Aussage des Reformators herausstellen, hne den Ontext

berücksichtigen oder durch eın paar überleitende Erklärungen aut den 1nn-
zusammenhang hinzuweisen, wird 114  } seine Zweitel anmelden mussen. In bunter
Folge reihen siıch Tischreden, Briefe, Stücke Aaus Schriften Luthers und anderer
der Freunde WI1e der Gegner Ww1e auch Zitate AUus der Sekundärliteratur NIer-
schiedslos aneıinander. Beiım Lesen wird InNan CS nicht sofort vewahr, WenNn InNnan VO'  n
den Tischreden 1n die Briete hineingeraten ISE.: Ebenso stehen Stücke Aaus Mathesius

einer Überschrift röhlich mMit einem Zitat Aaus dem Galaterkommen-
Lar VO 1525 (Z Anm und dn allerdings 1Ur Antang. Dieses Ver-
fahren 1St bald aufgegeben, un Orientierende Überschriften weisen den Leser 1M
allgemeinen darauft hın, mMIit W ds für einer Urkunde INnan ZU Eun hat) Dem Rez
würde der UÜbersichtlichkeit willen gyee1gneter erscheinen, WEeNnNn der Quellen-
nachweis direkt 1im Anschluß das jeweilige Zeitdokument ZEeSETZT worden ware.  S
Ebenso wäare nÖöt1g, daß 119  —$ sofort erkennt, welche Stücke vollständig W1€-
dergegeben sind un sich L11r Auszüge handelt. der Brieft Luthers
Kardınal Albrecht VOMM 1521 beginnt mitten 1 Text, und weder Auslas-
sungszeichen noch SONST iırgend welche 7zusammenfassende Bemerkungen welsen dar-
auf hin, daß auch spateren Stellen e}  Z Partıen ausgelassen sind Gegen das
Prinzıp der Auswahl 1St. nichts einzuwenden, 1mM Gegenteıl: allzu Ze1lt- und sS1tua-
tionsgebundene Stücke werden dem modernen Leser nıchts SAaSC haben ber
mMan möchte darauf aufmerksam gemacht werden, W CI längere Stücke übersprun-
>  S  C} sind. Sonst ISt ec5 Nnıe und ın keinem Fall möglich, die VO:  n Th gebotenen Quel-
len benutzen, hne zugleich eine -‚andere Textpublikation ZU) Vergleich mit
heranzuziehen.

Die Anmerkungen, die INan sehr vermißt, sollten dem vorbehalten bleiben, W 4as
INan 1n einem Apparat erwarte Und sind für eın Leben W 1e das Martın Luthers
eben 1Ur 100 Seiten vorgesehen, dann sollte inNna  a} weniıgstens 1im Anmerkungstei]
Hınweise auf weıtere Quellenangaben der betreftenden Stelle, Bemerkungen yADRm

modernen Literatur und ZU Stand der Diskussıon, Deutungen nıcht Aus sich celbst
erklärbarer Begriffe und ÜAhnliches mehr bekommen. Ja, MNan möchte der eiınen
der anderen Frage auch Sern den eigenen Standpunkt des Verf.s kennenlernen. In
Kursıvsatz sind gelegentlich Hınvweise autf gleichzeıitı Cy ber nıcht unmittelbar auf
Luthers Leben bezügliche Ereignisse gegeben. Das SCS ah, den historischen Rah-
INnen anzudeuten, ın den das Leben und Wirken des Retormators eingespannt ISt.
Was WIF einNne Bemerkung W1€ „1493 Die Bundschuh-Bauernbewegung beginnt“ D
doch dem nN, der siıch erstmaliıg MmMiıt diesem Zeitabschnitt befaßt? Auf der ande-
LOn Seıte sind diese k111’ zen Hınweise 'ber für den Fachmann allzu bekannt und
daher hne eigentlichen Belan

Die Weimarer Ausgabe Br natürlich L1ULT: den wenıgsten ZUuUr Verfügung. Dafür
ist es ber selbst für den Laıijen durchaus möglıch, sich eine Zute Auswahlaus 1Abe
beschaffen Insofern hiıelte ich 6 für angebrachter, bei der Auswahl der OTteNeCI
Texte größeres Gewicht auf Che Ve  en und schwer zugänglichen Berichte
legen. Für die Abschnitte, 1ın denen der Chronologie entsprechend die 95 Thesen
P jer SOa eıne Photokopie des Zeıitzer Exemplars, die allerdings ZCN; ın der K  Szweıten Zeile der bzw. These abgeschnitten ist: ebenso 1St der Holzschnitt
auf AT'S verstümmelt), die Invocavitpredigten, die reformatorischen Haupt-
schriften un Ühnliche Stücke mehr behandeln sind, hätte ohl eın 1NnwWweıis auf
den Fundort 1in einer der bekannten Auswahlausgaben genügt. Mıt den 1er abge-
druckten Teilstücken kommt Man nıcht AUus nıcht einmal; sıch eınen erstien
Überblick verschaften un INan wıird woh1 VO:  n jedem dürfen, daß
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Ausgabe) Zzanz lıest und sich aneignet.
(GGanz selbstverständlich kann eın solch Band nıcht das ZESAMLE Schaffen Luthers

UumMSpaNneh. 1€e Weimarer Ausgabe benötigt Aazu immerhiın 100 Bände,
alleın das Werk Luthers darzubieten. ® Sanz yleich, welche Auswahl getroffen
wurde: die ungewöhnliche Persönlichkeit eınes Mannes W1e Luther euchtet ZUS fast
jedem Dokument hervor, ob u11ls 1U  w der Mönch, der Reformator, der Professor,
der Prediger oder der Seelsorger gyegenübertritt. Umspannen kannn seine I1 Ar-
beitsleistung auch das Buch nıcht, das sich eiınen weıteren Rahmen wählt Wır wol-
len Thulin sehr dankbar se1n, WEn iıhm gelungen ISt; weıtere Kreise Uum
Studium des Reformators und seines Werkes einzuladen.

Münster Reichert
R

ES  RE  n  Zr  C]  D  x  n  5  i  An  R  Gf  E  ch i  er solche bééléutuégsvolié Schriften — wenn mög  Lutfi s S;9;aéfie ;  z  (Clemen  ;che\;y_ S  Ausgabe) — ganz liest und sich aneignet.  \  Ganz selbstverständlich kann ein solch  er Ban-‘d‘ nicht das gesamte Schaffen Luthers -  umspannen. Die Weimarer Ausgabe benötigt dazu immerhin ca 100 Bände, um ı  allein das Werk Luthers darzubieten. Aber ganz gleich, welche Auswahl getroffen  wurde: die ungewöhnliche Persönlichkeit eines Mannes wie Luther leuchtet aus fast  jedem Dokument hervor, ob uns nun der Mönch, der Reformator, der ‚Professor,  der Prediger oder der Seelsorger gegenübertritt. Umspannen kann seine ganze Ar-  beitsleistung auch das Buch nicht, das sich einen weiteren Rahmen wählt. Wir wol-  len O. Thulin sehr dankbar sein, wenn es ihm gelungen ist, weitere Kreise zum  Studium des Reformators und seines Werkes einzuladen.  E  Sa  Münster i. W.  F© -Reicher{  A  X  }  Ü  %  O  skar Farner 73 dluldryeh Z'Wingli. Band IV: Reformatorische Er-  n  A  1  _ neuerung von Kirche und Volk in Zürich und in der Eidgenossenschaft 1525—  1531. Ha vop Rud. P fister. Zürich (Zwingli-V.) 1960. 1X; 574'8S., 1 Bild,  3  {  K  geb. DM 15.—.  76  Über die  ‚drei ersten Bände d  ér ZWingli-Biographie O. Farners wurde in ZKG .  66, 1954/55,  187 ff. berichtet. In ZKG 68 konnte über ein wichtiges Element der  {  Farners berichtet werden: über die in ZB Zürich vorhandenen Nach-  ‚ Weiterarbeit  schriften von Zwinglis Predigten zu Jesaja und Jeremia, die Farner 1957 in Aus-  wahl herausgegeben hat. Diese Predigten gehören schon in de  z  vorliegende Band IV von Farners Biographie umfaßt.  S  i  n Zei_tréum,. den der  Unser Band erscheint posthum. Aber Rud. Pfister, ı  dem wir die Herausgabe ver-  danken, kann berichten, daß die Masse des Manuskripts bereits beim Tode des Vf.  ‚ fertig, ein kleinerer Teil im Stenogramm vorlag. So hatte der Hg. nur wenig zu  E  _ ergänzen; er hat sich dabei vollkommen in Farners ruhigen und eindringlichen Stil  eingefügt. Bis auf wenige Seiten haben wir hier ein Originalwerk des großen  X  Zwingliforschers vor uns, und Rud. Pfister, längst auf dem gleichen Felde bewährt,  hat Anspruch auf gleiches Gehör wie er. Was vı  R  i  s  %}  }  or Jahren zum Ruhme der ersten  Bände zu sagen war, gilt auch hier.  Es bedeutet keine Einschränkung, wenn wir hinzusetzen: für den hie  r zu Bes‘pre-  chenden Zeitraum fließen die Quellen reichlich, und dem Historiker ist zudem durch  ‚wertvolle Literatur der Weg gebahnt. Das Gesamtbild bieter daher Überraschungen  Au  gegenüber dem, was man  ereits wissen, konnte, nur in geri  n  m Maß. Immerhin:  8  und die zahlreichen  ‚ nicht jeder hat die kritische Zwingli-Ausgabe ständig zur Han  wörtlichen Zitate, die Farner bietet, bedeuten daher zugleich eine Erschließung von  Fakten und Aussagen, die zwar in genere zugänglich, in specie aber nicht allgemein  8  geläufig sind. Die große Kunst, Quellen ohne Bruch, jedoch nicht selten gedeutet,  in die Darstellung einzuarbeiten, erweckt immer wieder Bewunderung.  X  Das Jahr 1525 ist für Zwinglis Wirken einschneidend: die Scheidung von den  Täufern, der Bruch mit Erasmus, die Bauernunruhen markieren eine Verfestigung  der Zürcher Reformation, und Zwinglis Commentarius zeigt, daß der Reformator  _ selbst in aller Klarheit seine Position bezieht. Farner setzt mit diesem Jahre richtig  ein. Zwingli wird zum theologischen und: kirchlichen Reformator großen Stils. Die  weiteren Wegmarken sind bekannt, vor allem die Berner Disputation, das Marbur-  _ ger Gespräch, die fidei ratio und die expositio fidei und schließlich das bittere Ende.  ‚ Farner geht dem allen mit der gewohnten Sorgfalt nach, entwirft, wie erwähnt, mit  _ Hilfe zahlreicher Zitate, ein farbenreiches Bild und bietet nicht nur quantitativ  _ mehr als seine Vorgänger. Er hat als Mitbearbeiter der Kritischen Zwingli-Ausgabe  das gesamte Material vor Augen und nicht weniges davon in der Feder. Zum un-  1€  7  kritischen Bewunderer Zwinglis wird er darüber keineswegs: er sieht genau  eigentümliche Widerspens  *  8  keit des Zürchers an Marburg und in den Einigu  S  _ verhandl  x  ungen Bucers wä  ch  eS;  .  u  r  hrend des Augsburger Rei  N  /  er hat ein Auge  ‚den Bruch in Zwinglis Anschauuns  en über die Kirchen:  zuch  7t3-‘  i  un  d auch für die Fehl-  f  afnsätzem séir3én ßündnis{*lérha’.nld  {  ungen.  Theologie de  3  }  ®  Br  \  ‘  s Refonhätors b‘l‘éib‘t‘ ‘be'i’  3  k  S&  AA  S  G  eO skar Farner Huldrych Z‘wingli. Band I Reformatorische Er-
von Kirche un Volk 1n Zürich un 1ın der Eidgenossenschaft 1925—

41531 Hg von Rud Ptister. Zürich (Zwingli-V.) 1960 574 S Bild,
veb
Über die drei ersten Bände er Zwingli-Biographie Farners wurde in ZK S

66, 1954/55, 187 berichtet. In ZK'G 68 konnte -  ber ein wicht] CS Element der
Farners berichtet werden: über die in Zürich VOTr andenen Nach-Weiterarbeit

schriften von Zwinglıs Predigten Jesaja und Jeremia, die Farner 1957 in Aus-
ahl herausgegeben hat Diese Predigten gehören schon 1in de
vorliegende Band von Farners Biographie umta{ßt. Zeitraum, den der

Unser Band erscheint posthum. ® Rud. Pfister, dem W I1r die Herausgabe VBEI-=-
danken, kann berichten, da{fß die Masse des Manuskripts bereits e1ım ode des Vf
fertig, eın kleinerer 'ei]l 1m Stenogramm vorlag. S0 hatte der Hg Nur wen1gS  RE  n  Zr  C]  D  x  n  5  i  An  R  Gf  E  ch i  er solche bééléutuégsvolié Schriften — wenn mög  Lutfi s S;9;aéfie ;  z  (Clemen  ;che\;y_ S  Ausgabe) — ganz liest und sich aneignet.  \  Ganz selbstverständlich kann ein solch  er Ban-‘d‘ nicht das gesamte Schaffen Luthers -  umspannen. Die Weimarer Ausgabe benötigt dazu immerhin ca 100 Bände, um ı  allein das Werk Luthers darzubieten. Aber ganz gleich, welche Auswahl getroffen  wurde: die ungewöhnliche Persönlichkeit eines Mannes wie Luther leuchtet aus fast  jedem Dokument hervor, ob uns nun der Mönch, der Reformator, der ‚Professor,  der Prediger oder der Seelsorger gegenübertritt. Umspannen kann seine ganze Ar-  beitsleistung auch das Buch nicht, das sich einen weiteren Rahmen wählt. Wir wol-  len O. Thulin sehr dankbar sein, wenn es ihm gelungen ist, weitere Kreise zum  Studium des Reformators und seines Werkes einzuladen.  E  Sa  Münster i. W.  F© -Reicher{  A  X  }  Ü  %  O  skar Farner 73 dluldryeh Z'Wingli. Band IV: Reformatorische Er-  n  A  1  _ neuerung von Kirche und Volk in Zürich und in der Eidgenossenschaft 1525—  1531. Ha vop Rud. P fister. Zürich (Zwingli-V.) 1960. 1X; 574'8S., 1 Bild,  3  {  K  geb. DM 15.—.  76  Über die  ‚drei ersten Bände d  ér ZWingli-Biographie O. Farners wurde in ZKG .  66, 1954/55,  187 ff. berichtet. In ZKG 68 konnte über ein wichtiges Element der  {  Farners berichtet werden: über die in ZB Zürich vorhandenen Nach-  ‚ Weiterarbeit  schriften von Zwinglis Predigten zu Jesaja und Jeremia, die Farner 1957 in Aus-  wahl herausgegeben hat. Diese Predigten gehören schon in de  z  vorliegende Band IV von Farners Biographie umfaßt.  S  i  n Zei_tréum,. den der  Unser Band erscheint posthum. Aber Rud. Pfister, ı  dem wir die Herausgabe ver-  danken, kann berichten, daß die Masse des Manuskripts bereits beim Tode des Vf.  ‚ fertig, ein kleinerer Teil im Stenogramm vorlag. So hatte der Hg. nur wenig zu  E  _ ergänzen; er hat sich dabei vollkommen in Farners ruhigen und eindringlichen Stil  eingefügt. Bis auf wenige Seiten haben wir hier ein Originalwerk des großen  X  Zwingliforschers vor uns, und Rud. Pfister, längst auf dem gleichen Felde bewährt,  hat Anspruch auf gleiches Gehör wie er. Was vı  R  i  s  %}  }  or Jahren zum Ruhme der ersten  Bände zu sagen war, gilt auch hier.  Es bedeutet keine Einschränkung, wenn wir hinzusetzen: für den hie  r zu Bes‘pre-  chenden Zeitraum fließen die Quellen reichlich, und dem Historiker ist zudem durch  ‚wertvolle Literatur der Weg gebahnt. Das Gesamtbild bieter daher Überraschungen  Au  gegenüber dem, was man  ereits wissen, konnte, nur in geri  n  m Maß. Immerhin:  8  und die zahlreichen  ‚ nicht jeder hat die kritische Zwingli-Ausgabe ständig zur Han  wörtlichen Zitate, die Farner bietet, bedeuten daher zugleich eine Erschließung von  Fakten und Aussagen, die zwar in genere zugänglich, in specie aber nicht allgemein  8  geläufig sind. Die große Kunst, Quellen ohne Bruch, jedoch nicht selten gedeutet,  in die Darstellung einzuarbeiten, erweckt immer wieder Bewunderung.  X  Das Jahr 1525 ist für Zwinglis Wirken einschneidend: die Scheidung von den  Täufern, der Bruch mit Erasmus, die Bauernunruhen markieren eine Verfestigung  der Zürcher Reformation, und Zwinglis Commentarius zeigt, daß der Reformator  _ selbst in aller Klarheit seine Position bezieht. Farner setzt mit diesem Jahre richtig  ein. Zwingli wird zum theologischen und: kirchlichen Reformator großen Stils. Die  weiteren Wegmarken sind bekannt, vor allem die Berner Disputation, das Marbur-  _ ger Gespräch, die fidei ratio und die expositio fidei und schließlich das bittere Ende.  ‚ Farner geht dem allen mit der gewohnten Sorgfalt nach, entwirft, wie erwähnt, mit  _ Hilfe zahlreicher Zitate, ein farbenreiches Bild und bietet nicht nur quantitativ  _ mehr als seine Vorgänger. Er hat als Mitbearbeiter der Kritischen Zwingli-Ausgabe  das gesamte Material vor Augen und nicht weniges davon in der Feder. Zum un-  1€  7  kritischen Bewunderer Zwinglis wird er darüber keineswegs: er sieht genau  eigentümliche Widerspens  *  8  keit des Zürchers an Marburg und in den Einigu  S  _ verhandl  x  ungen Bucers wä  ch  eS;  .  u  r  hrend des Augsburger Rei  N  /  er hat ein Auge  ‚den Bruch in Zwinglis Anschauuns  en über die Kirchen:  zuch  7t3-‘  i  un  d auch für die Fehl-  f  afnsätzem séir3én ßündnis{*lérha’.nld  {  ungen.  Theologie de  3  }  ®  Br  \  ‘  s Refonhätors b‘l‘éib‘t‘ ‘be'i’  3  k  S&  AA  S  G  eerganzen; hat siıch dabei vollkommen 1n Farners ruhigen un eindringlichen Stil
eingefügt. Bis auf wen1ge Seiten haben WI1Tr 1er eın Originalwerk des yroßen
Zwingliforschers VOT uns, un: Rud Pfister, Jängst auf dem yleichen Felde bewährt,
hat Anspruch auf yJeiches Gehör W1€e Was
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Jahren ZU Ruhme der ErStcNBände ZU SaSch WAar, x  ılt uch hier.

Es bedeutet keine Einschränkung, WIr hinzusetzen: für den hie Zzu bespre-chenden ıtraum fließen die Quellen eichlich, un dem Historiker 1st zudem durch
wertvolle Literatur der ebahnt Das Gesamtbild bietet daher Überraschungengegenüber dem, Wwas INan erelıts wiıssen. konnte, Nnur 1n ger1 Mafi. Immerhin:SC  d, un die zahlreichennıcht jeder hat die kritische Zwingli-Ausgabe ständig Zur Han
wörtlichen Zitate, die Farner bietet, bedeuten daher zugleich 1ne€e Erschließung von
Fakten und Aussagen, die zwar ın SCHNCTE zugänglich, in ecle 1Aber nıcht allgemeınE geläufig sınd. Die große Kunst, Quellen hne Bruch, Je och nıcht selten gedeutet,1n die Darstellung einzuarbeiten, erweckt immer wıeder Bewunderung.Das Jahr 1525 ist. für Zwinglis Wirken einschneidend: die Scheidung von denTäufern, der Bruch MIt Erasmus, die Bauernunruhen markıeren einNne Verfestigungder Zürcher Reformation, und Zwinglis Commentarıus ze1igt, dafß der Reformator

selbst in aller Klarheit seine Position bezieht Farner mit diesem Jahre richtig1n. Zwingli wird zum theologischen und kirchlichen Reformator yroßen Stils. Die
weıteren Wegmarken siınd bekannt, VOFr allem die Berner Disputation, das Marbur-S  RE  n  Zr  C]  D  x  n  5  i  An  R  Gf  E  ch i  er solche bééléutuégsvolié Schriften — wenn mög  Lutfi s S;9;aéfie ;  z  (Clemen  ;che\;y_ S  Ausgabe) — ganz liest und sich aneignet.  \  Ganz selbstverständlich kann ein solch  er Ban-‘d‘ nicht das gesamte Schaffen Luthers -  umspannen. Die Weimarer Ausgabe benötigt dazu immerhin ca 100 Bände, um ı  allein das Werk Luthers darzubieten. Aber ganz gleich, welche Auswahl getroffen  wurde: die ungewöhnliche Persönlichkeit eines Mannes wie Luther leuchtet aus fast  jedem Dokument hervor, ob uns nun der Mönch, der Reformator, der ‚Professor,  der Prediger oder der Seelsorger gegenübertritt. Umspannen kann seine ganze Ar-  beitsleistung auch das Buch nicht, das sich einen weiteren Rahmen wählt. Wir wol-  len O. Thulin sehr dankbar sein, wenn es ihm gelungen ist, weitere Kreise zum  Studium des Reformators und seines Werkes einzuladen.  E  Sa  Münster i. W.  F© -Reicher{  A  X  }  Ü  %  O  skar Farner 73 dluldryeh Z'Wingli. Band IV: Reformatorische Er-  n  A  1  _ neuerung von Kirche und Volk in Zürich und in der Eidgenossenschaft 1525—  1531. Ha vop Rud. P fister. Zürich (Zwingli-V.) 1960. 1X; 574'8S., 1 Bild,  3  {  K  geb. DM 15.—.  76  Über die  ‚drei ersten Bände d  ér ZWingli-Biographie O. Farners wurde in ZKG .  66, 1954/55,  187 ff. berichtet. In ZKG 68 konnte über ein wichtiges Element der  {  Farners berichtet werden: über die in ZB Zürich vorhandenen Nach-  ‚ Weiterarbeit  schriften von Zwinglis Predigten zu Jesaja und Jeremia, die Farner 1957 in Aus-  wahl herausgegeben hat. Diese Predigten gehören schon in de  z  vorliegende Band IV von Farners Biographie umfaßt.  S  i  n Zei_tréum,. den der  Unser Band erscheint posthum. Aber Rud. Pfister, ı  dem wir die Herausgabe ver-  danken, kann berichten, daß die Masse des Manuskripts bereits beim Tode des Vf.  ‚ fertig, ein kleinerer Teil im Stenogramm vorlag. So hatte der Hg. nur wenig zu  E  _ ergänzen; er hat sich dabei vollkommen in Farners ruhigen und eindringlichen Stil  eingefügt. Bis auf wenige Seiten haben wir hier ein Originalwerk des großen  X  Zwingliforschers vor uns, und Rud. Pfister, längst auf dem gleichen Felde bewährt,  hat Anspruch auf gleiches Gehör wie er. Was vı  R  i  s  %}  }  or Jahren zum Ruhme der ersten  Bände zu sagen war, gilt auch hier.  Es bedeutet keine Einschränkung, wenn wir hinzusetzen: für den hie  r zu Bes‘pre-  chenden Zeitraum fließen die Quellen reichlich, und dem Historiker ist zudem durch  ‚wertvolle Literatur der Weg gebahnt. Das Gesamtbild bieter daher Überraschungen  Au  gegenüber dem, was man  ereits wissen, konnte, nur in geri  n  m Maß. Immerhin:  8  und die zahlreichen  ‚ nicht jeder hat die kritische Zwingli-Ausgabe ständig zur Han  wörtlichen Zitate, die Farner bietet, bedeuten daher zugleich eine Erschließung von  Fakten und Aussagen, die zwar in genere zugänglich, in specie aber nicht allgemein  8  geläufig sind. Die große Kunst, Quellen ohne Bruch, jedoch nicht selten gedeutet,  in die Darstellung einzuarbeiten, erweckt immer wieder Bewunderung.  X  Das Jahr 1525 ist für Zwinglis Wirken einschneidend: die Scheidung von den  Täufern, der Bruch mit Erasmus, die Bauernunruhen markieren eine Verfestigung  der Zürcher Reformation, und Zwinglis Commentarius zeigt, daß der Reformator  _ selbst in aller Klarheit seine Position bezieht. Farner setzt mit diesem Jahre richtig  ein. Zwingli wird zum theologischen und: kirchlichen Reformator großen Stils. Die  weiteren Wegmarken sind bekannt, vor allem die Berner Disputation, das Marbur-  _ ger Gespräch, die fidei ratio und die expositio fidei und schließlich das bittere Ende.  ‚ Farner geht dem allen mit der gewohnten Sorgfalt nach, entwirft, wie erwähnt, mit  _ Hilfe zahlreicher Zitate, ein farbenreiches Bild und bietet nicht nur quantitativ  _ mehr als seine Vorgänger. Er hat als Mitbearbeiter der Kritischen Zwingli-Ausgabe  das gesamte Material vor Augen und nicht weniges davon in der Feder. Zum un-  1€  7  kritischen Bewunderer Zwinglis wird er darüber keineswegs: er sieht genau  eigentümliche Widerspens  *  8  keit des Zürchers an Marburg und in den Einigu  S  _ verhandl  x  ungen Bucers wä  ch  eS;  .  u  r  hrend des Augsburger Rei  N  /  er hat ein Auge  ‚den Bruch in Zwinglis Anschauuns  en über die Kirchen:  zuch  7t3-‘  i  un  d auch für die Fehl-  f  afnsätzem séir3én ßündnis{*lérha’.nld  {  ungen.  Theologie de  3  }  ®  Br  \  ‘  s Refonhätors b‘l‘éib‘t‘ ‘be'i’  3  k  S&  AA  S  G  eger Gespräch, .die fidej ratio und die eXposit10 fidei und schließlich das bittere nde
Farner geht dem allen Mmıiıt  f der gewohnten Sorgfalt nach, entwirft, wie erwähnt, mit

Hilfe zahlreicher Zitate, ein farbenreiches Bild un bietet nıicht nur quantitatiıvmehr als seıne Vorgänger. Er hat als Mitbearbeiter der Kritischen Zwingli-Ausga f
das gesamte Materıal vor Augen und ıcht wen1g2es davon 1n der Feder. Zum u£1—kritischen Bewunderer Zw 2118 wır darüber 'keineswegs: sieht
eigentümliche Widerspens keit des Zürchers Marburg und in den Einigu‚ verhandlungen Bucers wa C$; nhrend des Augsburger Rei k e er hat eın Augeden Bruch 1n Zwinglis Anschauun: C über. d1e KirchenS  ZUta  uC auch für die Fehl-Tansätze in  %. seinen Bündnisverhand ungen. TheologieDie Reformators bleibt bei
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dem allen leicht beiseite eine Thedlogié “Zwinelis el Vf nicht SchreiBen: Es
rthur Ri Gottfried Locher und andere haben auf diesem Feldedürtfte gut sSe1in.

das Ihrige geta der angekündiıgt. Die kirchengeschichtliche Forschung wird die
renzen des jetzt bgeschlossenen Werkes respektieren un: dem Vertasser ihre tiefe

xDankbarkeit bewahren.
Weber: Gö;tingen

D

® Der Briefwechsel des Friedrich My E (1524—1546). Ein Be1-
LTag ZUT allzgemeıinen Reformationsgeschichte un: ZUTL Biographie eines mittel-
deutschen Reformators. Bearb von ch Mıt eiınem Ge-
leitwort von Schriften AA Kirchen- und Rechtsgeschichte

eft) Tübingen Fabian; Kommissionsverlag Osiandersche Buchhand-
Jung) 1960 210 S ATT. 16.80
Miıt diesem Band, dem ZW"Teil einer Münsterschen theologischen Dissef-

tatıon, finden die jahrzehntelangen Bemühungen z AF  3 Enders, Clemen, Scherffig
a.) die Sammlung und Veröffentlichung der Korrespondenz des thüringischen

Retormators ihren Abschlufß Der Briefwechsel enthält insgesamt 450 Nummern;:
etwas mehr als 100 Briefe werden hier erstmals veröftfentlicht, oyröfßtenteıls 1m vol- 4len VWortlaut, einıgemale 1im Regest; die übrigen knapp 350 Briefe, dıe bereıts
anderswo gedruckt wurden, sind weni1gstens 1mM Regest aufgenommen. Leider sind
uch solche Schreiben, die bisher 1Ur ganz entlegener Stelle finden sind, w1ıe€e F  B  A

(Nr. 138), der 1m Or1-der wichtige Bericht Der die Wittenberger Konkordi:
gzinal Nnur be;i Tentzel,; Supplementum Historiae othanae (1716), steht,
ıcht wıeder abgedruckt.

Der Briefwechsel 1St VO  am} Interesse VOTWilegen-d für die thüringische Reformations-
© geschichte; Myconi1us, der selbst se1ıt 1524 1in Gotha tätig WAafr, wurde vielerleli

oroßen und kleinen Angelegenheiten hinzugezogen, un hat VO'  $ vielen Seıiten £
Nachrichten Uun: Berichte erhalten. Die osroßen Ereignisse der Zeit erscheinen da-
e} meist NUur Rand, un die heologischen Fragen treten auffallend ‘zurück.

hren; achDie neuveröffentlichten Briete stammen zume1st Aaus den etzten Lebensja
1540, und sind ZU osroßen Teıl ın Justus Men1ius in Eisenach gerichtet; doch Gr

auch ZWei wertvolle Schreiben Aus dem Jahr 1538 VO  $ der Legatıon des
Gothaers England (Nr. 1853 fl auffallend dann das scharte Urteil über Hein- 7rich VIII 1n Nr. 206); ferner Wel wichtige Briete von. 1539 AUS Leipzig (Nr 199 E

Myc. der Einführung der Reformation maßgebend mitarbeitete;: und noch
manches andere Stück verdient allgemeıineres Interesse, EeLW2 die lebendigen Berichte
AaUuUs dem braunschweigischen Krieg VOI 15472 der die Mitteilungen ber die Wıt-
tenberger Reformatoren, deren eNSsStEN Vertrauten Myc. bekanntlich vehörte,

1ın dem Brief Rörers von 1541 (Nr. 258) Im ZSanNnzCch 1St demnach mMIit der
Veröffentlichung dieser Korrespondenz eine dankenswerte Arbeit veleistet worden. ;Freilich äflßt die Ausgabe ım einzelnen manchen Wunsch fen Besonders be-
dauerlich ISt, der Herausgeber der Kommentierung der Briefe so weni1g SOrg-

v  S:falt veschenkt hat. Es mag unbillig sein, hier die Br. der die Zwingli-Ausgabe
der auch die ylänzend edierte Amerbach-Korrespondenz Zu Mafstab Z nehmen;
aber uch ın Clemens Myconius-Edition 1 der Zs Thür Gesch »
192931 finden sich doch wesentlich reichere Erklärungen als 1n unserem Band,
zudem die Verteilung der Anmerkungen gelegentlich als Zanz willkürlich erscheint: F

Manchmal werden gleichgültige oder allgemein bekannte Einzelheiten erklärt, ber
wichtige und schwer verständliche Briefe, W 1€e die Nr 3072 ber die Mühlhäuser
Reformation, werden völlig kommentarlos dargeboten. Auch mit der Textgestaltung
1St der Rez. nıcht. ganz einverstanden. So hat der Herausgeber . die Interpunktion
seiner Vorlagen anscheinen! prinzipiell nıcht verändert, W A4ds gelegentlich den 1nnn

X verwirrt, z. B 1in den Nummern 10% 283 Zum andern sS1nN: dort,
rere handschriftliche Vorlagen herangezogen wurden, manchma] offensicht-

lich schlechte Lesarten ın den ext aufgenommen worden, besonders ın Nr und
12; Teider erfähgt man 1er (wıe auch sONSt) nichts Näheres über die zugfgndegéleg-
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richte und

ten Handschriften, daß unklar Jeibt; cchälß der Herausgeber die wen12 V1T =-
trauenerweckende Göttinger Handschrift (vgl. noch die Nr. 105 ohl uch
der Text einıgen Stellen verderbt iSt) bevorzugt hat S0 wirkt die Ausgabe le1-
der 1n mancher Hınsicht unfertig.

8 Eınige kleinere Beanstandungen: Entweder der Melé.nchthoh-ßrief Nr 41 oder der
® Myc.-Brief Nr. 218 tragt ine $alsche Jahreszahl; denn die beiden Briefe vehören

oftensichtlich; Mıt dem Regest Nr 278 kann 1114}  - nıchts anfangen,
der Anfang des Regests Nr. 188 1ST. verunglückt. Die Anm.-Ziftern sind 2anz
uneinheitlich behandelt, vgl z. B 182 mit LF etc Störende Druckfehler:

26 Anm. 1529 zuuerordnen (T} 5 / miıch
59 N vethan. SS Anm.-Ziftern verkehrt ZESECTZLT., v

1ZNOtUS. 101 e ( pertrahere. 158 V, Menius. 164
MIIrs. 184 magnıtudinem. distribuerentur.

MoellerHeidelberg

Ca ryain s StTu drn 1959 Hrsg. VO  - urgen Moltmann. Neukirchen (Ver-
lag des Erziehungsvereins) 1960 ILL, 175 Sr geb Da
Wer diese Calvıinstudien ZU vierhundertfünfzigsten Geburtstag des

Genter Reformators liest, endlich die Ntwort auf die Frage nach dem ZENTrLAa-
len Lehrstück in Calvıns Dogmatık präsentiert bekommen, wiırd enttäuscht se1IN;
die Calvinforschung 1St über diese Fragestellung 1mM allzemeinen hinaus. Benoit,
der Verfasser des ersten Aufsatzes über „Deelsorge und Theologie in 'der' Institutio“,
scheint reılich doch ın dieser Rıchtung fragen, WELN chreibt Calvıns heoO-
logie „entfaltet sıch ıcht eine einz1ıge Mıiıtte: S1e hat Wel Pole den uhm (GSOt-
LEes un die uhe und den Frieden der Gewiıissen“ S 11) Hınter dieser e1n-

&s tachen Formulierung steckt allerdings das Bemühen des Verfassers, den Reformator
nıcht als den trockenen Dogmatiker, sondern als den Seelsorger der Kirche VMOI=
stehen. Darın berührt sıch der Aufsatz miıt den meısten andern Studien dieses Ban-
des Calvın als den Mann der Kirche ın seiner theologischen un oekumenischen
Bedeutung für die eiıne Kirche esSu Christi würdıgen. SO heißt nde des
etzten Aufsatzes VOIl W eer ber „Ordnung ZUr Lehre“ „Heute, 1mM Abstand
VO:  o} vierhundert Jahren, dürfen WIr mıiıt einıgem Grund S  L dafß Calvıns Bedeu-
Cung nıcht sehr 1n der Fassung der Lehre Jag, die in SC1IHETr Dogmatik gegeben
hat Man wird vielmehr achten mussen auf diesen Versuch, den sein Leben
SCWART un.: ın dem sich verzehrt hat eine Ordnung Dg schaffen, die der
Gemeinde unausweiıchlıch machte, den 1nn ihrer Existenz in dem wiederentdecktenEvangelium erkennen (S IZD

Es ist- zwar nıcht möglıch, die HE UIN vorliegenden Studien nhaltlich auf eınen
Nenner Zu bringen, aber 1St doch bemerkenswert, da{fß in fast allen Autsätzen das
Jeiche Motiv verschiedenen Beispielen aufgezeigt wird: Calvins Theologie als
Mıttelweg zwıschen Wıttenberg un Zürich, zwiıischen Rom und den Schwärmerninsotfern 1n ihrer oekumenischen Bedeutung verstehen. Weber beschreibt in
seınem Aufsatz ber „Die Einheit der Kirche bei Calvın“, 1mM Anschluß Bohatec,
den Genfter Reformator als den „Theologen der Diagonale“: AD hat, WenNnn eın ild
erlaubt iSt, die Spannungen (sC innerhalb des Protestantismus) nicht durch Kurz-
schluß aufgehoben, sondern sS1€e ın raft umzusetizen versucht“ S 131) Weber ze1gt,
WI1e Calvın einerseits unbedingt auf die Lehreinheit 1n der je örtlichen Gemeinde
dringt, W1€e aAber andererseits eine erstaunliche Freiheit der interpretatio 1im CN-
seitigen Verhältnis der Kirchen gewährte, indem eine Übereinstimmung in den
Lehren forderte, „auf die die Kirche sıch sründet“. Hıer lıe nach Weber „eine der
urzeln dessen, WAAas INa  a spater N  den Begriff der Fundamentalartikel
faßte“ (S 130 Calvin habe, SaAagt Weber weiter, diese Fundamentalartikel nıe
vollständig aufzuzählen versucht, habe sıch allerdings in diesem Zusammenhang

Cı oft auf das reformatorisch verstandene Apostolikum berufen und 1m unbeding-
ten Festhalten ihm die Einheit 1m Glauben mi1t der Alten Kırche als entscheidend
heraüsgestellt. Von 1er AaUus zieht Weber 1ne Linie ZUT An-glikanisd1en Kirche,

Ü
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er. „der Gedanke der Einheit mit der Alten Kirche eradezu s£rukturbildend 1St
S 140); dies se1 auch ein calvinısches Element. Weber alSt INCN: „Man könnte
vielleicht SaScCNh; der Calvyınısmus hat sich 1n ausgesprochenerem' Mafße als ‚katho-
ısch“‘ empfunden als eLIWwW2 das Luthertum“ 141)

SAatz ber „Calvins Lehre von deruch T.F.LTorrance spricht 1in seinem Auf
Taufe“ VO:  - dem „Mittelweg“, den der Genfter Retormator vehen versucht: ZW1-

' MT a Dı

S

schen den mittelalterlichen Theologen, die „sıch die Wirksamkeit der Sakramente AUS
der Kirche abgeleitet dachten“, und Luther, der „die Kirche als völlıg abhängıg VO

der Predigt des Wortes und der Verwaltung der Sakramente verstand“ (S: 95
Torrance sieht Calvın 1in der Miıtte zwiıschen diesen Positionen, insofern bei ıhm „die
Taufe ıcht die Ursache der die Quelle der Wiedergeburt un des Hejles SEnDa EL
sondern deren Bezeugung. „Gott x1bt se1ine Macht und Autorität nıcht
Sakramente weg  &b 1724

Xhnlich sieht Kreck 99  1€ Eigenan der Theélogie Calvıns“ als notwendigesOD y E J
Gegenüber ZUWU lutherischen Denken. An den Problemkreisen „Wort und Geist“”,
„das fleischgewordene, ewige Wort“, un „das schenkende un: gebietende Wort“
wırd Calvıns Zeugnis Von der Freiheit und königlichen Souveräniıtät Gottes darge-
stellt. „Christus zibt sich hin für die Welt, ber wirft sich nicht WCS Be1 allerE q A Lebensnähe, bei allem Eingehen auf den Menschen un die Zeitsıtuation kennzeichnet
seıne (SC. Calvıns) Theologie un Predigt eın männlicher, eın adliger Zug, bei aller
Demut ein stolzes Wıssen die Souveränıtät der Botschaft, der das Leben der
Welt hängt“ (> 34) Theologie der Mıtte das wird 1n diesem Autsatz: besonders
deutlich! heißt nicht ‚Theologie der Schwäche oder des Kompromisses.

Der Autsatz des Herausgebers, Moltmann, ber „Erwählung und Beharrung der
Gläubigen“ nımmt noch einmal das Motiv VO  3 der Mittelstellung Calvins, jer

“

zwischen Luther und Bucer, auf. Zwischen Aktualısmus und Habıtualismus hindurch
wird 1e Kontinuität des Glaubens VO:  e} Calvın betontermafsen ekklesiologisch
dacht“. „Es 1St nicht Zuerst eın Beharren des einzelnen Glaubenden Je für sich In
seinem Glaubensentschlufß, sondern seiıne Berufung in die Gemeinde un: sein BleibgnGE D E dem Wort“ (S 50) noch Studien VO  - GeeringAußer den ZENANNTICN Aufsätzen enthält der Ban
ber „Calvin un die Musik“, VO:  } Nijenhuis ber „Die Aufgabe der Retormier-

Das Lebenten Kirchen in der ökumenischen Bewegung“, Von Wanı Ruler ber
un: das Werk Calvins“ und Z.U) Schlufß e1ine dreiseitige Bibliographie der se1t 1950
erschienenen Untersuchungen ber Calvın.

Die Calvinstudien 1959 bringen SCWI keine Aufsehen erregenden For-
die 1m Calvinjahr gehalten wurden Yschungsergebnisse sind Vorträge,

Thema den Genfer Retormator überein-S1e zeigen ihrer Vieltfalt in Form und
stiımmend N als fanatischen Kämpfer für 1ne unmenschliche oylorıa Deı, sondern
als den Lehrer und Retormator der Kirche, von dessen Zeugni1s auch heute die welt-
weıte Christenheit vieles lernen kann Sie wollen keine Apologie Calvıns und eın
Jubelgedächtnis darstellen“ (Moltmann), s1€e S11 kritisch vegenüber dem Lehrer, und
darin Lun S1e ihm seinem vierhundertfünfzigsten Geburtstag eınen 5 Dienst.

KratzFrankfurt/M.

Paolo Prodı C.ar-ainale Gabriele Paleottiı 2—15|  —E  | Ominı e dottrine Roma (Edizioni di Storıa Letteratura) 1959 232 s,
äit 3000
Eın nicht geringer eıl Wıssens ber die zrofße kirchengeschichtliche

Wende 1m Drittel des ahrhunderts STAamMmMt Aus den handschriftlichen Nach-
lässen führender Persönlichkeiten, die ein glücklicher Zutall fast ungeschmälert und
unzerrissen erhalten hat den Carte Cerviniane 1M Staatsarchiv Florenz, dem ‚er1-
pando-Nachlaß ın der Nationalbibliothek Neapel, dem Beccadelli-Nachlafß 1n der
Palatina von Parma; dem Cartegg10 des arl Borromaus in der Ambrosiana.
Sıie wurden VOo  } den Herausgebern des Concıiılıum Tridentinum W 1€ VO denen der
Nuntiaturberichte eifrig benutzt. ber ımmer lagen die Dinge ZÜnNst1g w1e
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bei diesen, öffentlich'en Besitz übqrgggg.riéénén Beständen: 4D'e‘_r umfangréiche Nach-lafß des Kardinals Gabriele Paleotti blieb 1n Privatbesitz, un: erst 1896 gelangSebastian Merkle, 1h: WAar nicht in seiner Gänze, wohl aber den für die Konzils-verhandlungen VvVon 562/63 wichtigsten eıl einzusehen, die Diarıen des damaligenUditore Paleotti und ein1ıge damit zusammenhängende Korrespondenzen, die schlie{ß-ıch 1m Jahre 1931 ım Conc. Trid erschienen. Im 5ommer 1942, als die Bom-bengefahr auch für Italien näherrückte, verschaffte mır Kardınal Giovann]; Mercatiden Zutritt VE Archiv der Graten Isolani 1n Bologna, 1n dem . sich die Paleotti-
$  e

Papıere befanden; 1aber meın damaliger Vorschlag, ihn ZUr Herstellung von Mikro-filmen eine Zeit Jang 1n die Vatikanische Bibliothek auszuleihen, drang nicht durch,E und so _ sınd in der etzten Phase des Krieges Verluste und Beschädigungen eingetre-
OT Umso erfreulicher iSt, daß jetzt eın Junger ıtalienıischer Hıstoriker die Erlaubniserhalten hat, die noch immer ımponierende Masse der Paleotti-Papiere im ArchivIsolani durchzuarbeiten, die längst fallige. Biographie dieses ın jeder Hiınsichtbedeutenden Mannes schreiben.

Im$ jetzt vorliegenden eil wird der Aufstieg Paleottis bis ZUm Kar-dıinalat ver f0lgt. Die SCeIt 1176 1n Bologna nachweisbare Famailie brachte zahlreiche
Jüristen und Kaufleute hervor. Den Grofßvater Vincenzo hatten acht seiner 11 Söhne
Zu rabe Einer VO  a} ihnen, Camıiıllo, WAar Humanıst, Freund Bembos und
Sekretär des Kardinals Bibbiena:; der Jurist Alessandro, Gabriels Vater, wurde W 1€
se1in Bruder in den Sturz der Bentivoglio verwickelt, ber VO  $ LeO wieder in
Gnaden aufgenommen (Kap Im Studiengang Gabrieles (Kap un: se1nes_
alteren Bruders Camıillo wird wiederum die Verbindung humanıistischer un: Jurist1-scher Interessen sichtbar, die INan VO: den Schulheften bis ZU Doktorat 1m Zivil-
recht (1546) verfolgen kann Er gehörte der Accademia degli Affumati- d} ber die
der Vertasser erstmals authentische Nachrichten vorlegt (S 58 Die Lehrtätigkeit1m Zivilrecht an der Unıiversität Bologna (Kap 3 9 während/’.deren seın Eerstesjuristisches VWerk er die Rechtsstellung illegitimer Kinder herausgab (1550),; fand
ıhren Abschluß .durch die Ernennung u Auditor der Rota durch Paul 1.
1556. Auch für die höchst intensive Tätigkeit diesem Tribunal stehen handschrift-lıche Quellen ZUur Verfügung- (Kap. - Die zroße Stunde se1nes Lebens kam aber
CTIST, als C 1561 als Auditor auf das Konzil von 'T rient geschickt wurde undnächst als Juristischer Berater, dann als ständig herangezogener Miıtarbeiter eine
ausschlaggebende Rolle bei der Vorbereitung der Reformdekrete erhielt (Kapu. 6 Prodi ann nachweisen, dafß die Reformvorlage Morones VO: Juli 1563,;Iso die Grundlage der Reformdekrete der beiden letzten Sessionen, 1m wesentlichen
von Paleotti zusammengestellt wurde: „In realtä En decreti di rıtorma delle due

y ultime Sess10N furono _ quasi completamente D de] Paleotti“ (S 183) Die unmittelbare Folge dieser intensiven Mitarbeit Paleottis der konziliaren . ReformWar se1ine Ernennung ZU Consultor der 31 Dezember 1563 eingesetzten Kar-dinalskongregation f\JI' die Bestätigung un: Exekution der Trienter Konzilsdekrete,der eın Jahr später Z 1565 die Ernennung Zzum Kardinal un wiederum eın
Jahr spater 3 die Z Erzbischof VO  3 Bologna folzte (Kap fEine us ührliche Würdigung dieser hochbedeutsamen Arbeit WIT: am Platze M

se1n, WCNN der Zzweılte Teil vorliegt, der die Bolo Wirksamkeit des Kardinals
(unter Heranziehung der Akten des Erzbischöfl; en Archivs) behandeln wird; s1e
1St für die Durchführung des "Trienter Konz: ıIs nı wenıger interessant, WeNnNn aun spektakulär, WI1e das Wirken des arl Borromäus in Mailand: zugleich {
werden ECUEC Streiflichter auf ein csehr aktuelles Problem tallen Katholische Reform
un Humanısmus. Schon jetzt darf ZESAYL werden, daß Prodis Biographie des Kar-
dınals Paleotti an kirchen- und geistesgeschichtlich hinter den Biogra-phien Contarınis und Seri andos nicht. zurückbleibt und durBedeutun  und dur: den Reichtum desbenutzten Materials, ihre kritische Methode und ihr von all Kliscbees freies BGteil allen berechtigten Anforderunggn genügt.

Bonn Jedin

Ü



yz

Adrianus Sfaring: DefKarmeli-tefigeneré.f kolaus Au
und die katholische Reform des Jahrhunderts Textus stuüdia histo-
ca Carmelitana, Vol. II1). Rom (Institutum Carmelıtanum) 1959 KK  9 402

ı4

Erstmals haben WIr jer eine Gesamtdarstellung über LeBensgang‘ und Wirksam-
keit des Karmelitengenerals Nikolaus Audet, der bisher 1Ur wen12 Beachtung
funden hat (vgl Jedin 1n ROöm. Quartalschrift DACE-A-NV: 1936 240, Anm. Z2)
Das hängt damit INMECN, da{ß Audets Arbeitsteld VOor allem se1n eigener Orden
WAar, eiıne Ordensgeschichte ber diese Zeıt aber noch fehlt. Wır S11 aus Jjener
Epoche eigentlich NUur ber Theresia VO  3 Avıla und Johannes VO Kreuz unterrich-
CEeL, die alle andern 1n den Schatten stellten. Der Karmelit Daniel Virgine Maria,
der die bis 1513 reichenden „Annales Carmelitanum“ (4 Bde., Rom 1645—56) des
Joh Baptıiısta de Lezana fortsetzen sollte, hat en größten eıl se1Nes „Speculum
Carmelıtanum“ (2 de., Antwerpen mit der Verteidigung der Ordenslegen-
den ausgefüllt. Eıine AaUus der Hand des Spaniers Ludovicus Perez de Castro (gest.
1689 stammende Biographie ISt heute nicht mehr auffindbar. Starıng hat Jetzt eınen
Mann der Vergessenheit entrissen, der seiner Zeit zweitellos in mancherle1 Hın-

Fsiıcht VO  - großer Bedeutung War als Ordensgeneral für die Reform der Karmeliten,
als Konzilstheologe Trient un als Förderer der katholischen Reform ım r
Jahrhundert

Seine besten Krafte at Audet der Reform des Ordens gewi1dmet, en
Spitze VO  a 1523 bis 1562 stand. Zwar enthält die Reform wen1g NCUE Ideen un
Bestimmungen, s1ie gehört noch Zanz ZUT Bewegung des ausgehenden Miıttelalters für
die Reform Haupt Uun! Gliedern. Aber das gesteckte 1e] Hebung der VeIr-

dorbenen Sıtten und Wiederherstellung des klösterlichen eistes hat &. erreicht. XDas veschah VOT allem durch würdiıge Gestaltung des Gottesdienstes, Einführung
des Gemeinschaftslebens, Einhaltung der Klausur, durch bessere Verwaltung un
gediegene Auswahl un Erziehung des Nachwuchses, schlie{fßlich durch Einsetzung
VON > Oberen un durch ıne straftere Zentralisation. abei 1e18 sich nıe Von
übertriebenem, blindem Eiter leiten. Die Inschrift auf einer Gedenktafte]l &1Dt den
Kern seıines Charakters wieder „Non egit imtempest1ive quod mature facere potuilt. ”
Bei seinem ode WAar der Ge1ist des Ordens 1mM allgemeınen ZuUL.

Dieselbe Ausgeglichenheit und Abgewogenheit, allerdings auch 7he Beharrlich-
keit, oftenbart sıch 1n seinem Auftftreten 1n Trient. Hıer verteidigte die Kano- Er E y E OE
nızıtät der deuterokanonischen Bücher des Alten un: Neuen Testamentes, suchte
den Eıinflu{fß der Bischöte auf die Prediger der Orden aut eın Mınimum reduzie-
FE WAar entscheidend beteiligt der Diskussion des Problems der Gnaden- und
Heıilssiıcherheit (wobei sehr kKlar Luthers Standpunkt dem katholischen N-
überstellte) und den Verhandlungen über den sakramentalen Charakter. Noch
1m hohen Alter VO:  3 Jahren oriff auf der dritten Tagungsperiode ın die Er-
Orterungen über die Residenzpflicht der Bischöte e1In. Audert WAar kein theologischer
Schartmacher. In allem zeigte er sıch als u Gesprächspartner, miıt einem aus-

gesprochen praktischen 1nnn Er wollte ımmer ILUFr die lte Lehre den Neueren
gegenüber definiert haben und alle theologischen Streitigkeiten beiseite lassen.

Diese Bıographie 1St eın ebenso gzute W1€e wichtiger Beıitrag DA OrdensgeschichteA a E E GE B s E W E des 1 . Jahrhunderts mIiıt interessanten Streiflichtern auf die kurijale Reform un
die Arbeitsweise des Konzıils von Trent: Leben und Wirken Audets tallen in dıe
Zeit der katholischen Erneuerung, SCHAauCI ZESART die Wende VO:  '} den verein-
zelten Reformversuchen ZUr allgemeinen Kirchenreform. Da sich die Zustände
der Gesamtkirche auch 1mM Karmeliterorden widerspiegelten, bietet der Vertasser
zugleich beachtenswerte Einblicke in die kirchlich-religiöse Siıtuation der damalıgen
Zeit. Audet stand nicht mehr (wıe die Exponenten der Reformversuche am Ausgang
des und Beginn des Jahrhunderts) isoliert da. Noch seinen Lebzeıiten

n geschah es, da{fß die Bemühungen VO:  3 den verschiedensten Seiten allmählich eiıner
ö Richtung zusammenflossen und immer größere Wellen schlugen. Daß ös schließlich

Ztschr. f. K.-G.
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doch SOWEeIlt kam, 1St nicht zuletztl den Diomieren jener Epoche verdanken. Einer
VO: ihnen War Nikolaus Audet.

Walberberg Bonn Gieraths

GiuseppeAlberizo0:1 Vescoyviltalianial Concıliodi Irento
f ( Biblioteca Storica 5anson1, Nuova Serie vol XXXV

Fiırenze (Sanson1) 1959 AVAL 500
Die Darstellung eines Konzıls 1St ıcht damit erschöpft, da{ß der Gang der Ver-

handlungen geschildert wiırd. Um einem einigermalsen wahrheitsgetreuen Bild
5 mussen ebenso sehr die relıg1ösen, kulturellen, soz1ıalen und politischen

Einflüsse der Zeıt W 1e uch die Zusammensetzung der Konzilsteilnehmer berück-
sichtigt werden; denn daraus ergeben sich wichtige Hınweise tür deren Haltung und
UOrientierung be!‘ den einzelnen Tagungen. Aut diesem allgemeinen Hintergrund
hat Alberigo 1ne Monographie ber die italienischen Bischöfe auf der ersten Periode
des Konzıls VO  3 Trient veröffentlicht, die als eın Muster kırchen- un: konziıls-
veschichtlicher Studien esehen werden darf

Für das Tridentinum das Studium der einzelnen Gruppen VO' Konzilsvätern
eine besondere Bedeutung; denn dieses Konzıl muÄste, der mehrtachen Eın-
berufungsversuche, 1n zew1ssem Sinne unvorbereitet alle vorhandenen Strömungen
katholischer Erneuerung mühsam sammeln, und diese Strömungen sehr VOT-

schiedenartig. Bekanntlich zab aut dem Konzıil MIt Ausnahme der Z7weıten
Periode eine starke ıtalıenısche Mehrkheit. Heute 1St die Ansiıicht Jängst abgetan,
dafß diese ıtalienischen Bischöfe W1€ eın Bremsklotz gewirkt hätten, durch den die
Freiheit des Konzıils vernichtet SCWESCH waäre. Das Konzıl WAar keine Versammlung
VO Kopfnickern, und keiner der onzılsväter brauchte efürchten, WESC SE 1-
nNer oftfenen Sprache mıiıt der Inquisıtion zusammenzusto{fßen, WeENNn ( auch De-
nuntiationen nıcht efehlt hat. Diese Ltaliener ‚nıiıcht“ 1nNe ‚unıforme Masse“

Jedin, Geschichte des Konzıls VO Trient I Freiburg 1957 409) Unter
LCN csah INan verweltlichte Prälaten, zentralıstisch denkende Kuriale SOW1e Freunde

eiıner katholischen Reform. Die Mehrheit allerdings TWAarteftfe die Retorm iıcht VO

Konzıil,; sondern vom. Papst. Daher auf der zweıten Periode 11UTLE wenı1ge
ıtalıenısche Bischöte Vvertreten. Erst auf der etzten Tagungsperiode hatten die ita-
lienischen Bischöfe Wleder das Übergewicht, meıst NCUE Gesichter, die wieder miıt
größeren Erwartungen ZU: Konzıl erschienen.

An Hand vieler noch nicht edierter Quellen untersucht Alberigo Herkunft,
Bıldungsgang, kirchliche Laufbahn un Amtstätigkeit SOW1Ee die religiöse _ Einstel-
lung der Bischöte AaUS Venetıien, Norditalien, Toskana, Aaus dem Kirchenstaat
dem spanischen Herrschaftsbereich in Italıen, erklärt daraus ihr Verhalten aut elin-
zeinen bedeutsamen Beratungen und hebt die Hauptlinien ihres Konzilsbeitrages
heraus. Die oroße Mehrzahl der Italiener wollte nıchts von einem Verbot der Bibel-
übersetzungen ın die Landessprache WI1ssen; verständlich, denn solche Übersetzun

ın Italien Ja auch noch nıiıcht ZU Gegenstand heftiger Polemik
Bei der Diskussion die Exemtion der Orden und der Predigt wurde der Spr1n-
gvende Punkt Aar nıcht berührt. Den Bischöfen ' wurde NUur das ausschließliche echt
der M1sSS10 canonıca reservIiert, ber für die Abschaffung der Exemtion der Ordens-
prediger keiner plädieren. Viele iıtalienische Bischöfe en Aaus iıhrer relı-
z1ösen Erfahrung heraus in die Verhandlungen ber die Rechtfertigung eingegr1
un: cschr stark die Unterordnung des Menschen die Wirksamkeit der Gnade
betont. Nıiıcht frei VO  3 rsönlichen Interessen un als Männer ihrer Zeıt erwıesen
S1e sich 1n der Frage übhe  PC die Residenzpflicht, weshalb 1l1er 11UTE eın Kom rOM1

1e. Be-zustande kam, iındem festgesetzt wurde, da{fß 1M Ämter- un Weiherecht
lange der Seelsorge erster Stelle stehen hätten. chichte 1m Detail“Nach Jedin (Da 407) lıegt „das He:ıl der Ges
Alberigo hat durch se1ine Studie das Verständnis der Konzilsverhandlungen von
Trient vertieft, iındem die Beziehungen zwischen der Situatiıon der iıtalienischen
Christenheit und dem Konzıil näher untersucht hat. Es ist ıhm gelungen nachzuwe1-



tormat

sen, daß die italienischen Bischöfe in der erstien Kon'zjl_sper_ipdge, als noch die‘ Hoff-
n
S Nuns auf eine Verständigung mıt den Protestanten leben War, eıiınen wichtigen

Anteıl den dogmatischen Beschlüssen un: den Retormdekreten hatten.
GizerathsWalberberg Bonn

ı S

U\"Gesammelte Aufsätze Z E Kulturgeschichte Spanıens. In
Verbindung mMıt Edmund Schramm, Georgz Schreiber un Jose Vıves hrsg. VO:

Johannes Vincke, 15 — Spanische Forschungen der Görresgesellschaft I)
15) Münster (Aschendorff) 1960 250 e Abb., 27 Car geb
Der vorliegende Band der „Spanischen Forschungen“ enthält yrößtenteils

kirchengeschichtlich iınteressante Arbeiten. Die orößere Hilfte nımmt eın T’arraco,
Angelus Sılesius und die spanısche Mystik (1—150) untersucht den Finflu{ß
wohl der „ Jesuitenmystik“, die „die Asketik als Vorhof der Mystik betrachtet“ 5
WI1Ie der karmelitanischen Mystık, 1n der die „Berührung des Wesens Gottes MT
dem Wesen der Seele als Ausdruck der Uniıo0 mystica” 1im Miıttelpunkt steht. Aus
den „Exercitia spirıtualia” des hl. Ignatıus VO  3 Loyola lassen sich reilich 1LUT weniıge
Parallelen bei Scheftler nachweisen, mehr dagegen Aus der 1ı1ta des Baltasar Alvarez
des Luis de la Puente (1554—1624), VOTr allem der Gedanke, da{ß „durch Schweigen
Gott gefunden wiırd“ (22); ebenso Aus den Werken des in Peru tatıgen Jesuiten
Jaıme Alvarez de DPaz der hne Kontakrt miıt der spanischen Mystik seıner
Zeıt Aaus mittelalterlichen Mystikern (z Bernhard und Bonaventura) ebt Eıne
Vermittlerrolle spielen die Theologia mystıca un: der Clavis des Jesuiten Mazxı-
mılıan Sandaeus. Eıne direkte Benutzung der Werke eresas VO  w Avıla, die 1626
ın öln lateinisch, 1649 deutsch erschienen, 1St nach dem Vert möglich, ber ıcht
sıcher nachzuweisen, obwohl manche Bilder und Ausdrücke (Z: „MajJestät“” für
Gott) gemeınsam siınd Dagegen hat Scheftler ıne Gesamtausgabe der Werke des

Johannes vom Kreuz besessen und Aaus ihnen die Themen „Nacht“ und „das
Ganze“ direkt übernommen, wobel Sandaeus wiederum der Vermiuttler ISt, aller-
dings neben der Elucidatio des hispanisierten Italieners Nicolas des Jesus Marıa
GF die der lateinischen Ausgabe des Johannes VO Kreuz vVvon 1639 be1-
zegeben WAar. Es überrasch infolgedessen nıcht, da{f Scheftler die Vereinigung der
Seele miıt Gott ım. Sınne des Tomas VO  — EeSsus karmelitanısch, nıcht
Jesuitisch versteht (97) Endlich hat Scheftler einen9 ursprünglıch spanisch
vertaßten, ber erstmals katalanisch 1515 gedruckten Traktat „Devieter” vekannt,
der ihm ın der 1n Wıen 1618 gedruckten deutschen Übersetzung vorlag (109 f:)
Seiner Tendenz, der Suche ach Gotteserkenntnis und Gottesliebe, entsprach zutiefst
die Einstellung des „Cherubinischen Wandersmannes“. UÜberrascht WAar ich,
seinen Quellen auch das Compendium spirıtualıs doctrinae des Bartolome de l0s
Martyres, 91 Erzbischof VO  $ Braga, finden, mit dessen Buch „Stimulus
pastorum” iıch miıch n des darın entwortenen Bischofsideals früher beschäftigt
hatte (125—130). Dem Autsatz 1St beigegeben ıne Zusammenstellung aller dem
Angelus Silesius bekannten spanischen Quellen (136 f.); SOW1€e die Eintrag'un}_gen 1n
das Exemplar des Claviıs des Sandaeus (138—147).

Der Beıitrag VO Flasche, Syntaktische Untersuchungen Teresa de esus
151—174), führt dem Ergebnis, dafß VO: einer durchgehenden „sencillez“ ihres
Stiles ıcht die ede seıin kann; der nicht mıiıt einer Etikette bezeichnende mehr-
schichtige Stil der orofßen Mystikerin hat komplizierte syntaktische Bauformen ın
sıch eingeschmolzen

lorene Sohn und die Sünder 1mMm Jahrhundert des KonzilsVetter, Der VeCeT
von Trient 175—218), 1St eın wichtiger Beıtrag ZUr Ikonographie der Lehrgegen-
satze zwischen Katholiken und Protestanten. Am autschlufßreichsten scheint mir die
Gegenüberstellung des Aachener Epitaphs (Abb 10) mıiıt Lukas Cranach (Abb

18) Die Allegorie der Erlösung VO  3 Vasarı (Abb. gehört 1n die Strö-
Mung des iıtalienıschen Evangelısmus, für die das Vorwalten der misericordia VOT
der lustitia charakteristisch ISt: ich halte daher die VO ert zurückgew1esene Da-
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( tierun 99 1540“ nicht für 49  ausgeschioséen; nach dem: Tfienter Rechtfertigungs-
dekret, h.-nach 1547, ware ein Hınweis auf das Bußsakrament sehr wahrschein-
ıch In der Darstellung Bugenhagens als Beichtvater Abb. 16) schlägt sich die pro-
testantische Beichtpraxis des Jhs nieder, ber auch die VON Luther aufrecht-
erhaltene Schlüsselgewalt nicht 1€ sakramentale Auffassung der Beichte“ 213)

Bayuer, Die wirtschaftlichen Machtgrundlagen Karls 9—2  9 xibt in
gyroßen Zügen ınen Überblick über das Produktionspotential der Herrschaftsgebiete
Karls, das Fınanzsystem, das die sehr beschränkten Verfügungsmöglichkeiten ber
die Wirtschaftskraft bedingt, endlich über die Kreditmöglichkeiten des alsers. Al
das mulfß INan 1M Auge behalten, WEeENN iINan die Kirchenpolitik Karls verstehen will

Cirac, Una embajada de Bayaceto 11 al Cran Capıtan tratado de
MS amistad del Sultan CO  5 l0s Reyes Cat6licos 1504 230—240), und Vincke,

Deutsche Schicksale in Spanıen. Deutsche 1mM folge DPeters VO'!  - Portugal bei seinem
Kampf die aragonische Krone 464/65 241—245 berühren die Kirchengeschichte
kaum, dagegen Orjentiert Zzut ber das oroße Unternehmen der Lullus-Ausgabe der
Bericht von Stegmüller 'ber das von ıhm gegründete Raymundus-Lullus-Institut
1n Freiburg l. 246—250):

Bonn Jedin

Lr R

*& Neuzeit
e TE Werthemann: Die Bedeutung der alttestament-

lichen Historıen 1 Johann Sebastıiıan Bachs Kantaten
— Beıträge LUr Geschichte der biblischen Hermeneutik 3 Tübingen ohr)

1960 VHI; 154 5.; brosch. 18.80.
Das fleißige, gelehrte und inhaltsreiche Buch nennt siıch einen „Beitrag ZU text-

lichen Verständnis der Kantaten Bachs Im, Hınblick auf ıhre praktische Wiederauf-
führung“ (S 14) Es verbindet 1so die historische Untersuchung mMit einem pra
tischen Zweck Man wird fraSCH aben, Wıe der einen und der anderen Seite
der Aufgabe verecht WIrd. xDie Verfasserın ZTC1f aus ;dem Ganzen der Kantaten, also den Rezitativen undA  R  S  n  .  S  S  a  S  Sn  f  A  ter.  'arısche _  7  dr  {  +  %  T  1  S  ;  ‘£iehin  5  „um 1é4o“r nicht für ausgeschiosäefl; ';m'c}=1 dé'1%(fi Ti'iéntér Recht;ferfigungs-  A  dekret, d. h.-nach 1547, wäre ein Hinweis auf das Bußsakrament sehr wahrschein-  %.  lich. In der Darstellung Bugenhagens als Beichtvater (Abb. 16) schlägt sich die pro-  testantische Beichtpraxis des 16. Jhs. nieder, aber auch die von Luther aufrecht-  erhaltene Schlüsselgewalt (nicht „die sakramentale Auffassung der Beichte“ 213).  7E  C. Bauer, Die wirtschaftlichen Machtgrundlagen Karls V. (219—229), gibt in  j  großen Zügen einen Überblick über das Produktionspotential der Herrschaftsgebiete  Karls, das Finanzsystem, das die sehr beschränkten Verfügungsmöglichkeiten über  die Wirtschaftskraft bedingt, endlich über die Kreditmöglichkeiten des Kaisers. Al  das muß man im Auge behalten, wenn man die Kirchenpolitik Karls verstehen will.  ‚ S. Cirac, Una embajada de Bayaceto II al Cran Capitän  un tratado de  \  IR  amistad del Sultän con los Reyes Cat6licos en 1504 (230—240), und J. Vincke,  Deutsche Schicksale in Spanien. Deutsche im Gefolge Peters von Portugal bei seinem  Kampf um die aragonische Krone 1464/65 (241—245) berühren die Kirchengeschichte  kaum, dagegen orientiert gut über das große Unternehmen der Lullus-Ausgabe der  Bericht von F. Stegmüller über das von ihm gegründete Raymundus-Lullus-Institut  f  \  in Freiburg i. B. (246—250).  &©  Bonn  H. Jedin  n  r\  ü  }  }  {  Neuzeit  ©  Helene Werthemann: Dié Bedeutung der alttestament-  E  Jichen Historien ın Johann Sebastian Bachs Kantatrten  AX  — Beiträge zur Geschichte der biblischen Hermeneutik 3). Tübingen (Mohr).  {  1  1960. VHI, 184 S., brosch. DM 18.80.  A  Das fleißigel gelehrte und inhaltsreiche Buch nennt sich einen „Beitrag\ zum text-  lichen Verständnis der Kantaten Bachs im, Hinblick auf ihre praktische Wiederauf-  &  i  führung“ (S. 14). Es verbindet also die historische Untersuchung mit einem prak-  tischen Zweck. Man wird zu fra  gen haben, wig es der einen und der anderen Seite  der Aufgabe gerecht wird. ;  Y  .  .  Die Verf.  asserın grei  ft aus «  dem Ganzen der Kantaten, also den Rezitativen und »  Arien samt den Choralstrophen, alles das heraus, was an ‚alttestamentliche Ge-  e  An  schichten erinnert, und stellt es in den exegetischen und liturgischen Traditionszu-  o  sammenhang. Dabei macht sie eine Fülle interessanter Beobachtungen, in denen der  eigentliche Wert ihrer Arbeit bestehen dürfte. Je mehr man aber davon, dankbar  für vielerlei Belehrung, liest, desto fraglicher wird einem die Hauptthese: daß näm-  lich die alttestamentlichen Historien als solche in den Kantaten eine hervorragende  Rolle spielen. Es handelt sich vielmehr ganz überwiegend um einzelne Motive, die  zwar letzten Endes aus dem Alten Testament stammen mögen, die die Verfasser  der Kantatentexte aber öffensichtlich nicht ihm, sondern der orthodoxen Dogmatik  oder der Erbauungssprache ihrer Zeit entnehmen. Man lese etwa den Abschnitt  „Mose und das Gesetz“, S. 145—155. Als Beispiel sei hier aufgezählt, was der Ab-  schnitt S. 87—108 ergibt, der unter der Überschrift „Jakob-Israel“ die Verwendung  der zweiten Hälfte der Genesis beschreibt. In der Trauungskantate 34a erscheint  Jakobs Liebe zu den auserwählten Schafen und Rahels Anmut als irdischer Lohn  R  dafür; in der Trauungskantate 120 a ist Gen. 32,11 verwendet,  ;aber ohne Hinweis  x  A  auf Jakob; in der Osterkantate 31 könnte mit „des Kreuzes Leiter“ auf Jakobs  S  Himmelsleiter angespielt sein; die Jabbok-Perikope (Gen. 32) liefert eine Reihe von  M  .  Stellen, die auf die eine oder andere Weise e  IN  Ich lasse dich nicht“ enthalten,  ferner den Namen Israel und andere von der Christenheit übernommene Bezeich-  G  nungen Israels (Abrahams Samen, Zion, Joseph, Jerusalem), wobei eine Beziehung  zu f'J$°b‘ und seif1er Umben;n  1  nung md_1t ; erkeqßbär w  4  E  }  1rd‚ und äduließ]iéä ginen) äehx’*'  DA  Ü  f  AAA  EArien Samt den Choralstrophen, alles das heraus, Was alttestamentliche Ge-
schichten erinnert, und stellt in den exegetischen und liturgischen Traditionszu-
sammenhang. abei macht sı1e eine Fülle interessanter Beobachtungen, 1n denen
eigentliche Wert ihrer Arbeit bestehen dürfte Je mehr man ber davon, dankbar
für vielerle; Belehrung, liest, desto fraglicher wird einem die Hauptthese: da{fß nam-
lich _ die alttestamentlichen. Histori:en als solche 1in den Kantaten eine hervorragende
Rolle spielen. Es handelt sıch vielmehr  ganz überwiegend um einzelne Motive, die
WAar etzten Endes aus dem Alten Testament stammen mOögen, die die Verfasser
der Kantatentexte ber offensichtlich N: ihm, sondern der orthodoxen Dogmatik
der der Erbauungssprache ihrer ‚eIt entnehmen. Man lese eLIWAa den Abschnitt
„Mose und das Gesetz“, 145—155. Als Beispiel sei hier aufgezählt, WA4s der Ab-
schnitt 5..87—108 ergibt, der der Überschrift „Jakob-Israel“ die Verwendung
der zweıten Hälfte der Genesis beschreibt. In der Trauungskantate 21412 erscheint
Jakobs Liebe den auserwählten Schafen un: Rahels Anmut als irdischer Lohn
dafür: 1n der Trauungskantate 120 1St Gen 32 11 verwendet, aber hne Hinweıis
auf a  O] 1ın der Osterkantate 31 könnte MIt „des Kreuzes Leiter“ auf Jakobs
Himmelsleiter angespielt sein; die Jabbok-Perikope (Gen 32) jefert ine Reihe von

Ca Stellen, die auf die eine oder andere VWeise lasse dich nicht“ enthalten,ferner den Namen Israel und andere von der Christenheit übernommene Beze1
nungen Israels (Abrahams Samen, Zion, Joseph, Jerusalem), wobei ıne Beziehung
zu Jakob und seiper Umbengnnung N  t erkennbar ır un schließlich einen sehr
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f schwachen nklang an „von ngesicht“ aus Gen 32, 3105 erE
Latfe 1539 dann kommt eın Sprung Zzu Gen. 48, 20 einem jJungen Paar wir. gesagt:
ABT pflanz’ euch raım und Manasse yleich‘ (Trauungskantate 120 a); schließlichche  £phtolgen christologis Stellen, in denen der eld bzw. Löwe Aaus Juda (Gen. 4 £)
vorkommt. Vıel 1St das nicht, un 1n den anderen Abschnitten 1St CS nıcht anders.
Die Kantaten verarbeiten allenfalls symbolisch-typologisch-dogmatisch oder besser:
S1Ee übernehmen in dieser Weiıse Verarbeitetes; VO alttestamentlicher „Hıstorije“ sind
sıe ziemlich frei, wofür die VO  - der Vertasserin gefundenen Stellen eın ebenso SLAar-
kes Zeugni1s blegen WI1e die großen Lücken (zwischen Mose und lıa nıchts!) un
das Gegenbild eLtwa2 Händels. Die Anführung einzelner Wendungen Mag der E
rechtfertigen: „a die Menschen der Barockzeit in der Welt der Bibel ebten,

enugte das Zıitat, die SAalNZe Geschichte 1n ıhnen lebendig werden lassen“
[S 90) Das Gesamtbild andert sich dadurch nıcht.

Eıne schärfere und kritischere Würdigung dieses atbestandes, den die Ve£fas- Gser1n, W1e sich hie un: da Ze1gt, durchaus gesehen hat, würde der Arbeit ZUZULTEDA 'E OINIMEN seıin un S1e von ein1gem Ballast befreit haben S1e reilich veeignet
ware, „CIe vıel veschmähten, oft unverstandenen und deshalb leichthin abgeändertenTexte der VO  3 Bach Vertonten Kantaten dem Menschen des Jahrhunderts

X]wieder näher bringen“ (S Gerade die orthodox-lutherische Dog-matık, der siıch nach 155 „schliefßßlich das endgültige Verstehen der Nichtver- Astehen“ entscheiden mufßß, zaählt doch wohl auch dem, was dort „zeitbedingte
orm  CC heißt. Wır lesen das Ite Testament heute anders als damals, und mancher
wird die Kantaten lıeben, obwohl ihm ihre alttestamentliche Hermeneutik
remder wird, Je näher S1Ee unter der vortreftlichen Anleitung der Verfasserinkennenlernt.

Bonn Smend
%

An

E Schleiermacher:: Hefrmenéutik. Nach den Handschriften
Neu herausgegeben und eingeleitet Vvon 1m le Abhandlun-
sch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften philos.-hist. Kl;sse 19507 23:
Heidelberg (  inter 1959 1755 TOS! 25,—.

Max Huber Jesus Christus als Erlöser 1n der lıiıberalen
e  S  7Th eol] e, Vermittlung Spekulatiıon Existenzverständnis. Winterthur(Keller) 1956. 303 kart. 5 18.— n eChristoph Senft: Vahrhaftigkeit Ä‘1nd'Wahrheit. Die Theologiedes Jahrhunderts zwiıschen Orthodoxie und Aufklärung — Beiträge Zur

historischen Theologie 22) Tübingen (Mohr) 1956 CcE 1745 brosch. 1750 u A T .
Mag hermeneutischer (h.) Besinnung dann und dort NUr kommeni das

Verstehen die Naivıtät des Von-Selbst verloren hat, repräsentieren F.Schleiermachers Gedanken zur Hermeneutik (H) doch noch den Typus des AaUus dem
wirklichen Verstehensvorgan erwachsenden und ihn begleitenden Nachdenkens, das
dienend und törderlich auf enselben 7zurückwirkt. Deshalb ebührt ihnen N 1Ur
(und nicht einmal primär) der „Erfindung“ der „DPSY ologischen Auslegung“willen ein hervorragender Platz unter den Versuchen alter un Zeıt, SON-
ern auch un nıcht ule
hensprozeß selbst.

LZL wegen ihrer ausgezeichneteq Nähe ZU realgn Verste-
Besonderer ank oilt daru Kimmerle (K.) für die Sorgfalt und Treue, mMit

der die S Entwürfe Schleiermachers vollständiger Heranziehung seiner
bisher unveröffentlichten eigenhändigen Manuskripte NEU herausgegeben“ hat (S 6den Texten, die K.ıs Edition umfaßt, bisher NUur drei Stücke ekannt
1) Schleiermachers Darstellung der VO  . I819 die Lücke seiner Ausgabe der

chleiermachers zugrunde gelegt hatte; bei Kır Text B 79—10 Die
beiden Akademiereden Schleiermachers VO: Oktober 1829, die Lücke in se1ne
Ausgabe N: aufgenommen hatte, dafür ber Jonas in den Band Reden un
Abhandlungen der dritten Abteilung VO!]  5 Schleiermachers sämtlichen Werken;: beıi
Kı: Text V; 4 56; E-rstrgals publiziggt Wgtd'en in Ausgabe € frühe
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98 Literarische Be Anzeigen
aphoristische Bemerkungen Schleiermachers Aaus den Jahren 1865—1809; LText L,

7T —5( 2 als das vielleicht interessanteste Stück der Ausgabe das Konzept
PE Aaus den Jahren 10—1 Text DE 5176 als 1Nne ZEW1SSE Ergan-
ZUNS der unvollständigen Behandlung der „technischen Auslegung“ 1in Schleier-
machers Darstellung VO 1819 e1iNe gesonderte Darlegung des Themas Aaus den
Jahren 0—18 Lext I F1 d 1m VI und etzten ext seiner Aus-
vabe faßt die umfangreichen Randbemerkungen9 MIt denen Schleier-
macher während seiner etzten H.-Vorlesung VO: Wınter RETD die Mss der
Texte 111 und versah.

hne Zweiftel beruht auf diesen vıer Neuveröffentlichungen der spezifische Wert
der Ausgabe; aber S1e machen iıhn nıcht alleın Aaus, sondern daneben mussen als
rühmliche Vorzüge SCHANNT werden die Übersichtlichkeit, Exaktheit und Akribie
SOW1e das wertvolle Sach- un: Namensregister und ın Kıs Einleitung (S 9—24)
seine beachtenswerte Skizze der „Entwicklungsgeschichte der Gedanken Schleier-
machers ber H- Wenn hier, autmerksam gemacht durch die Orientierung des
Verstehens der Wirklichkeit lebendiger Sprache bei seinem philosophischen Leh-
rer H.- Gadamer (vgl VOr allem dessen Jüngstes Werk „Wahrheit un: Methode“,
Tübingen Z} der Erkenntnis kommt, dafß bei Schleijermacher miıt der prosSres-
s1ven Lösung des Verstehensvorganges VO der Sprache dessen tortschreitende Bın-
dung ans subjektive Bewulitsein stattfindet, notiert damıiıt im Grunde dıe
schicksalhafte Bewegung, der siıch das Denken 1 Jahrhundert endgültig auslie-
ferte, iındem cS, AuUsSs dem Medium des konkreten Allgemeinen weichend, uneinge-
schränkt dem alles ergreifenden Doppelprozefß der Psychologisierung und 1stor1-
sıerung sıch überhefß. Vielleicht resultiert die Aporie, mi1t der die Diskussion der
Gegenwart belastet 1St, Aaus jenem 1M Entwicklungsgang der Gedanken chleier-
machers siıch spiegelnden Umschlag des elistes un seinen psychologischen und
historistischen, Iso radıkal subjektivistischen Konsequenzen.Mırt elch geradezu unwiıderstehlicher Macht der Subjektivismus 1M Jahrhun-
dert das Denken 1n seınen Bann geschlagen haben muß, bezeugen, allerdings auf
csehr vVvers  „edenem Nıveau, die beiden theologiegeschichtlichen Arbeiten VO  -
Huber un: Senft.

Huber (H.) 11l „die geschichtliche Entwicklung der liberalen Christologıe
bis 1n die Gegenwart“ nıcht nur hıstorisch-kritisch darstellen, sondern auch Z
Zwecke der „Neubesinnung ber die Erlösungslehre der liberalen Theologie“ SySTE-
matisch-kritisch prüfen. Die Schwierigkeit, die Bestimmung der lıberalen heo-
logie, bewältigt dadurch, da{ß C: seinem C111 gema „Kriteriıum
materijalıter in der Christologie und 1er in der Ablehnung der Orthodoxie“ (S 9)
AaNSETZLT; der mangelnden Präzisıon der Aufstellung sucht abzuhelfen, indem
iıhr anschließt, Was für das Formalprinzıp des Liberalismus hält, nämlich die
„Bereitschaft, 1ın Freiheit jede Erkenntnismöglichkeit Gottes prü und die
erfahrbare Wirklichkeit Gottes als Gnade und Verpflichtung 1Ns Leben aufzuneh-
men  *s (S Zur Gliederung des Iso VAasC bis Ar ıcht umschriebenen Komplexes
Iberaler eologie edient siıch der „Unterteilung der Entwicklung in ermitt-
lung, Spekulatıon und Existenzverständnis“ (D 10) und wählt für jede dieser
Phasen drei repräasentatiıve Theologen. „Die Dreiervertretungen ergaben sich dabeı
Adus dem Bestreben, Anfang, Mıtte und nde (sc. jeder der drei Phasen) in eiınem
Bogen überspannen.“ Nach diesem Schema figurieren EF Schleiermacher,

Schweizer und Straufß für die „hbera1e Vermittlungstheologie“ 11—122),
Biedermann, Lipsius un Lüdemann für die „liberale, spekulatıve

Theologie“ (> 123—196) und schließlich Neuenschwander, 'T illich un Burı
für das „Existenzverständnis der liıberalen Theologie der Gegenwart” (S 197—254)
An diese Repräasentanten richtet dıe Frage, W1€E die iberale Theologie ın ıhren
jeweiligen Artikulationen sıch 99. Jesus Christus als dem Erlöser (bekennt)“, d.h
ob geschieht, „Adus innerer Notwendigkeit oder 1Ur ın der Art eines Außerlich
angefügten Zugeständnisses“ (S 10) Selbst WenNnn INnNnan der Frage sich nıcht ihren
ınn abspricht, mu{ man doch ihre Durchführung ın Hıs Buch als mißglückt be-
zeichnen. Von eıiıner „Streng durchgeführten Analyse“, in der „dxe versd1iedqnefl
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Möglichkeiten der Begründung einef [ herale Erlésungsle‘hre in Jesus Christus B“
sichtet“ werden, konnte der Rez trotz ıntensiver Bemühung nıchts feststellen; ıcht
einmal eın klares Bewufitsein der spezifischen Unterschiede der drej Iypen liberaler
Theologie vermittelt das Werk Nahezu unentwirrbar laufen überdies istorische
Darstellung VO ainıgmatischer KUrze;, weitmaschige Kritik und die systematisch
gemeinten Reflexionen des Vf£.s ineinander. Die Verwirrung, des Lesers LOSs nach
250 Seiten historisch-systematischer Darstellung, wird auch nıcht durch den Schlufß-
Abschnitt „Ergebnis“ behoben; eINZ1g den Grundmangel des Buches vermag dra-
stisch 1Ns Bewulfitsein ruten: die unklare systematische Konzeption, in der aut
unvorstellbare Weise zusammengehen die allgemeıne Vorstellung VO einem rat1ı0-
naler Erkenntnis abholden relig1ösen Leben und Erleben, das Postulat biblisch be-
gründeter Theologie (ın seinen Zusammenhang gehören sowohl der Absonderliche
Atz „Der ın der heiligen Schrift bezeugte Originalglaube 1STt u11s Autorität“
(> 260) als auch die Meınung über eın pOSIt1V aufzunehmende Evolution der relı-
z]ösen Gehalte der Biıbel in der tast 2000jährigen Kirchengeschichte), un: das Desi-
derat einer bislang vernachlässıgten Theologie des £3eistes‚ die, scheint C5S, die
seither1ge Präponderanz der Christologie brechen soll.

Nur wen1g deutlicher als die systematische Position wird die systematische Kriıtik
des Buches, die anscheinend miıt We1l fundamentalen Irrtumern rechnet, VO denen
sıch keine der liberalen Erlösungslehren treihalten konnte; besteht der eine ın Rück-
tall FreSD. 1n der Verhaftung in der kirchlichen Orthodoxıie, VO deren christolog1-
scher Konstruktion der Erlösungslehre die liberalen Theologen insgesamt sich ıcht
recht befreien vermochten, besteht der andere 1n einer philosophischen Speku-
latıon, die ontologisch als Monısmus (Wesensidentität VO Gott und Mensch) un:O l A l — DE a AAa — soteriologisch als Immanentismus (Inhärenz des Erlösungsprinzı1ıps 1m W esen des
Menschen) snch etabliert.

Miıt dem monistisch- immanentistischen Element in der Theologie des Jahr-
hunderts, das 7zweitellos richtig als: Ferment der Verkehrung anviısıert (weshalb
mMan die Pragnanz der Analysen desto schmerzlicher vermi(ßt), wırd die zeistige
Grofßmacht des Subjektivismus namhaft gzemacht, Aaus deren tödlicher Umklamme-
rung Ch Senft (S:) in se1ner gehaltvollen Studie die legitımen Intentionen der 1ıbe-
ralen Theologie VO Schleiermacher bis Ritschl herauszusprengen bemüht
ISt. Zu echt lehnt das billige Verftfahren ab, „die Iıberale Theologie theologisch

diskreditieren, indem I11A|}  - möglichst vieles VO  3 iıhren Fragestellungen und LOsun-
SCn Nur aus den modernen Weltanschauungen, Aaus dem Denken der Aufklärung
der der Romantık der des ILdealismus, erklärt, durch welche S1E Ja hne Zweifel
kräftig bestimmt 1St  CC (V%) (Was dieses kräftige Bestimmtsein besagt und bedeutet,
bleibt das eigentliche, auch VO icht aufgelöste Problem) Ihm kommt c5 weder
auf eine solche disqualifizierende Interpretation Aaus dem Zeıtgeıist A} noch auf ine
Apologie der Lösungsversuche un Ergebnisse der iberalen Theologie, sondern
C primär 1e Frage, „VOTF welchen Aufgaben diese Theologie yestanden
hat“ V VO  3 daher sowohl] ihre eigenen Denkanstrengungen verstehen als
uch die VO  3 ihr der Gegenwart vermittelten Denkaufträge ın ihrer Relevanz

egrel
So expliziert Schleiermacher das Problem der „Personalıtäat des

Glaubens“ (S> 1—46), Baur das der „Geschichtlichke1it der Theologie“
(S 47—86),; Ch V. Hofmann das der „Schriftauslegung“ 87—123) un
schließlich Rıitschl das des „Glaubens als Abe und Tar“ 124—166). Auftf

N A n E m m
wenigen Seiten resumlert Ende S 167—171) seine Beurteijlung der MIt jenen
1er Namen repräsentatiVv CN Theologie des Jahrhunderts (sıe pauschal
mMit dem Namen „liberale Theologie“ belegen, dürfte nıcht Sanz ylücklich se1n);
als die ın dieser Theologıe lebendige Intention, welche die Möglichkeit enthält, die

aı a N CC
DE ÜE EG

rationalistische Kritik der orthodoxen Vergegenständlichung der Glaubenswahr-
heit wirklich überwinden, hebt die VO Schleiermacher gzewonnene und seitdem
‚wegweısend“ gebliebene Erkenntnis hervor, da{ß die „theologische Wahrheit“ ihrer
Eıgenart entsprechend Orthodoxıie und Rationalismus 1 Begriften des pC-
schichtlichen Lebens und seiner personhaften Relationen“ gedacht werden muß

H  Era
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(S 169): Als Aflfgabe ha.ben das die führenden Geister 1n der Theolosıe des 19
Jahrhunderts gesehen und ZU) Teil (wie Vor allem Ch Baut) muster-
gzültig exakt formuliert 1n Frontstellung den „Subjektivismus der Aufklärung“un die „Orthodoxe Gesetzlichkeit“. Aber, und das 1St die andere Seıte, bei der
Lösung der Aufgabe, für die „Subjektivität des und die Objektivität der yOtt-lIıchen Wahrheit“ eine solche Zuordnung finden, die beide »” iıhrem ZANZCHNK echt kommen lafßßt“ 23 beginnt das Scheitern dieser Theologien, beginnen S1€E
die Verbindlichkeit einzubüßen, dıe S1e tür ıhre Fiıxierunx  S  Ü

der Probleme in gewissqWeise beanspruchen dürten.
Da Be1 dieser Zone des Mißslingens lıegt uch die Grenze der ım übrigen durch ihre““ X- ' - kna pC Prägnanz und klare Darstellung bestechende Untersuchung 5.s Einerseits

Ver hrt ıhn seine anerkennenswerte Bemühung, das „Gültige“ jJener Theologie her-fi  P
auszuarbeiten, stellenweise. chwacher apologetischer Argumentatıion (besondersbei Ritschl). Anderseits un VOT allem stellt nıcht mehr die Frage nach den
Gründen, die jener eologie die Lösung vereıtelt haben, W.1e selber rückhaltlos
ausspricht. Dadurch ber bleibt das Bedenken unerledigt, das IMa  w} nach der Lektüre
des Buches nıcht los wird, es möchten die nämlichen Gründe schon heimlich auch ındie Problemstellungen hineingewirkt und so das Scheitern der Lösungen vorbereitet
haben Denn WenNn F Ch Baur mıt Hegel das „Prinzip der Subjektivität“ als
den von der Reformation inaugurierten Grundzug 1ın der NeuUeren Geschichte deschristlichen Glaubens betont, demgemäfß „ ‚nichts als Wahrheit gelten‘ soll, y  AAsıch der Mensch nıcht 1ın seinem Inneren vergewiıssern‘ kann S 48), möchte
am nde se1ner eigenen Intention zuwider das Gesetz statulert aben, dem

Nnur das Schicksal 51bt, das Schleiermacher scharfsichtig festgestellt hat
„die subjektivistische Auflösung der Offenbarung“ (S D die keiner der yroßenTheologen des 19. Jahrhunderts wollte, und der doch keiner entg1ing.

Bonn Geyer

‚\r?Walter Bodenstein: Neigé des Hıstorismus. Ernst T roeltschs Ent-
wicklungsgang. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn) 1‘959. 216 SEveb. 9.80
Wıe aktuell die Fragestellungen der Theologie die Jahrhundertwende heute

noch sınd und W1€e fern uns doch ihre Lösungen vyerückt sind, das ze1 uns immer
wieder das Ringen E  BA  roeltschs das rechte Verständnis VvVon Ges ichte. Es 1sSt
verdienstlich, daß Bodenstein 1n der vorliegenden Studie den EntwicklungsgangTIr.s von den Anfängen in seinen Hauptstadien an Hand seiner wichtigsten Schrif-

—ten verfolgt und analysiert. Ausgehend VoNn seiner Frühschrift „ Vernunft un ften-
Aarung bei Gerhard und Melanchthon“ (1891), die schon den Keım des spaterenWerkes enthält und 1n der sıch Von der Rıitschl’schen Theologie befreien VeI“

sucht (Teil D; werden in drei weiteren Kapiteln „das Problem der Relıgion und die
Stellung des Christentums 1n der Religionsgeschichte“ en I1I), „die Geschichte des
Christentums 1m Zusammenhang mit. der europäischen ult es!  ichte“ ( und1LS  Th„das Problem des FHistorismus“ (IV) behandelt. 1Ne sroßen eiInNnen seines WeE1LZC-
SPaNNteEN Denkens, 'besonders natürlich seine geschichtsphilosophischen Bemühungen,kommen auf Grund sorgfältiger Quellenanalyse ZUT Sprache. Erfreulich ISt, dafß
einerselts die Grundgedanken der Schriften Ir.s nachgezeichnet werden un! sein

enswerk genetisch entfaltet wird, statt schnell auf einen systematischen Nenner
Z bringen, daß aber zugleich scharfe kritische Fragen die Darstellung laufend be-gleiten. Das Tragische .an ler Gestalt TIr.s trıitt uns ler deutlich VOT Augen.echt rühmt der Vt. die Unbestechlichkeit, MIt der TIr sich den drängenden theolo-
gischen und phılosophischen Problemen stellte, die VO  $ einer apologetischen Theolo-gıe gern verharmlost werden, und die Universalıtät se1nes Geistes, die ihn Z
hervorragendsten Diagnostiker seiner Epoche machten. Was dagegen die positıveWegweisung anlangt, so bleibt alles „Grundrifß und Torso“, Ja, es beschränkt sich im
Grunde auf Postulate. Die entscheidende theologische Kritik an _ Tr. 1St nach Bi dafß
SE zwischen idealistischer und positivistischer Grundl\1gltung 5chvyankend eın am>  Sr  „g'L  E  C  N  f  85  X  B  eige  '  {  Y  (S. 169)2;Af{ Aüfga$e ix‘a.ben das die %ühx‘»efi-d‚éti Geiétqr in ‘d'er i"héélb‘gié des {19.?  S  Jahrhunderts genau gesehen und zum Teil (wie vor allem F. Ch. Baur) muster-  gültig exakt formuliert in Frontstellung gegen den „Subjektivismus der Aufklärung“  und die „orthodoxe Gesetzlichkeit“. Aber, und das ist die andere Seite, bei der  Lösung der Aufgabe, für die „Subjektivität des Ich und die Objektivität der gött-  —  lichen Wahrheit“ eine solche Zuordnung zu finden, die beide „zu ihrem ganzen  i  Recht kommen läßt“ (S. 72), beginnt das Scheitern dieser Theologien, beginnen sie  die Verbindlichkeit einzubüßen, die sie für ihre Fixierun  ß  g der Probleme in gewissq  Weise beanspruchen dürfen.  4  X  Bei dieser Zone des Mißlingens liegt auch die Grenze der im übrigen durch ihre  %  n  knappe Prägnanz und klare Darstellung bestechende Untersuchung S.s. Einerseits  .  verführt ihn seine anerkennenswerte Bemühung, das „Gültige“ jener Theologie her-  Z  auszuarbeiten, stellenweise, zu schwacher apologetischer Argumentation (besonders  bei A. Ritschl). Anderseits und vor allem stellt er nicht mehr die Frage nach den  .  Gründen, die jener Theologie die Lösung vereitelt haben, wie S. selber rückhaltlos  ausspricht. Dadurch aber bleibt das Bedenken unerledigt, das man nach der Lektüre  des Buches nicht los wird, es möchten die nämlichen Gründe schon heimlich auch in  die Problemstellungen hineingewirkt und so das Scheitern der Lösungen vorbereitet  haben. Denn wenn z. B. F. Ch. Baur mit Hegel das „Prinzip der Subjektivität“ als-  den von der Reformation inaugurierten Grundzug in der neueren Geschichte des  christlichen Glaubens 'betont, demgemäß „ ‚nichts als Wahrheit gelten‘ soll, ‚wovon  sich der Mensch nicht in seinem Inneren vergewissern‘ kann“ (S. 48), so möchte er  am Ende seiner eigenen Intention zuwider das Gesetz statuiert haben, unter dem  }  es nur das Schicksal gibt, das er an Schleiermacher so scharfsichtig festgestellt hat:  ®  „die subjektivistische Auflösung der Offenbarung“ (S. 52), die keiner der großen  Theologen des 19. Jahrhunderts wollte, und der doch keiner entging.  $  Bonn  H. G. Geyer  S  4  !  ©  4  \u#(’alter Bodenstein: Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Ent-  4  wicklungsgang. Gütersloh.  (Gütersloher Yerlagshaus Gferd Mohn) 1‘9‘59. 2168°  geb. DM 9.80.  f  Wie aktuell die Frageétellunéen der  "Theologie um dié ]ahrhunderrwende Hen  Sn  noch sind und wie fern uns doch ihre Lösungen gerückt sind, das zeigt uns immer  wieder das Ringen E. Troeltschs um das rechte Verständnis von Geschichte. Es ist  verdienstlich, daß W. Bodenstein in der vorliegenden Studie den Entwicklungsgang -  Tr.s von den Anfängen an in seinen Hauptstadien an Hand seiner wichtigsten Schrif-  z  ten verfolgt und analysiert. Ausgehend von seiner Frühschrift „Vernunft und Offen-  arung bei J. Gerhard und Melanchthon“ (1891), die schon den Keim des späteren  Werkes enthält und in der er sich von der Ritschl’schen Theologie zu befreien ver-  sucht (Teil I), werden in drei weiteren Kapiteln „das Problem der Religion und die  Stellung des Christentums in der Religionsgeschichte“ (Teil II), „die Geschichte des  Christentums im Zusammenhang mit der europäischen Kult  urgeschichte“  (III)_und  Th  „das Problem des Historismus“ (IV) behandelt. Alle großen  hemen seines weitge-  spannten Denkens, besonders natürlich seine geschichtsphilosophischen Bemühungen, '  kommen auf Grund sorgfältiger Quellenanalyse zur Sprache. Erfreulich ist, daß  einerseits die Grundgedanken der Schriften T'r.s nachgezeichnet werden und sein Le-  enswerk genetisch entfaltet wird, statt es zu schnell auf einen systematischen Nenner  zu bringen, daß aber zugleich scharfe kritische Fragen die Darstellung laufend be-  gleiten. Das Tragische an der Gestalt Tr.s tritt uns hier deutlich vor Augen. Mit  {  Recht rühmt der Vf. die Unbestechlichkeit, mit der Tr. sich den drängenden theolo-  gischen und philosophischen Problemen stellte, die von einer apologetischen Theolo-  gie so gern verharmlost werden, und die Universalität seines Geistes, die ihn zum  z  hervorragendsten Diagnostiker seiner Epoche machten. Was dagegen die positive  8  Wegweisung anlangt, so bleibt alles „Grundriß und Torso“, ja, es beschränkt sich im  E  Grunde auf Postulate. Die entscheidende theologische Kritik an Tr. ist nach B., daß  D z_w?sghén idealistischer und/1:éqäigiiyist_is  }  z  cher ;Grund„£l_\}iglcü*x}g ‚schwankend — ein äm  AAA  N  UE  DX
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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

\A

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
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Verhältnis bei den Benefizien. Diese sind von Adeligen, Magistraten, Bruderschaften,
einzelnen Bürgerfamilien in WweIlit yrößerer ahl abhängıig als von yeistliıchen Stellen.
Das kanonistische Schlüsselproblem der steirischen Reformationsgeschichte iSt, SaSt
der VT 1255 die Vogteı, die hier A ersten Male 1n Bezug auf die Pfarren Br
sucht wird Fur die ausführliche Behandlung dieser Frage sind WIr besonders dank-
bar, weıl 1er nachgewiesen wird, da{fß der oft ausgesprochene Vorwurt nıcht stich-
haltıgz ISt; dafß die evangelischen Grundherren siıch Kirchengute bereichert hätten.
Schon VOTr dem Einbruche der Reformation wurden den Vögten „einzelne Besitz-
objekte ZUur völligen Nutzniefßung berlassen  < und die „Entziehung verade der besten
Holden“ findet sich nıcht EeTST 1n reformatorischer Zeıt; diese Vorkommnisse sind nıcht
1Ur protestantische Gewaltakte CC ırchlichen Besıtz, sondern mussen als WITt-
schaftliche Erscheinungen betrachtet werden (> 27 Deshalb hat 1n spaterer Zeit
mancher evangelısche Grundherr sıch auf eın eLIW2 seiınem Vater verliehenes Privileg
berufen können, das Vogteirecht ausübte und Schlofskapellen W1e Dortkir-
chen mM1t evangelischen Prädikanten besetzte, W1€ dies der Köniıg des Ennstales, Hans
Friedrich Hoftmann, Freiherr VOIl Grünbüchel un Strechau, hat Freilich
konnte sich auch der Landestürst autf seın Vogteirecht berufen und DEeSEC: den Willen
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der evangelischen Grundherrschaft, der Herrenon Auersperg, 1598 in St anzıan
die Rekatholisierung durchtühren.

Der zweıte eıl des Buches behandelt das geistliche Leben, das den aufßeren kirch-
lıchen Rahmen füllte. hne beschönıgen, legt der Vt die nachlässıge Verwaltunge  Da der Erzbischöte und Bischöte dar. Kardinal Matthäus Lang, Erzbischof VO Salzburg
(1519—1540), 1St eın tEes Beıs el eınes solch verweltlichten Kirchenfürsten, der als
Dıplomat un: Kanzler in habs urgischen 1 )ensten rein welrtliche Aufgaben rfüllte.
Gurk, dessen Bischotf Wal, hat nıe betreten. In Seckau standen die Dınge
dem streitbaren, mMit seiınem Domstift prozessierenden Mathias Scheit und seiınem
Nachfolger Christoph Rauber, der schon achtzehnjährig Z.U) Bischof ernannt worden
WAafr, iıcht besser. Die seelsorgerliche Tätigkeit dieser Bısohöfe lag darnieder, da{fß
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jahrelang keine Priesterweihen noch Fırmungen stattfiınden konnten, da{ß 1537 der
Vizedom Michael Meıixner, möglicherweise übertreibend, iın die Klage ausbrechen
konnte, da{ß Jahre ein Weihbischof 1m Lande SCWESECN sel1l S 182) Visitationen
wurden uch VO  w den Erzpriestern lässıg durchgeführt, Synoden sanken outine-
Veranstaltungen erae  p In en Pftarren selbst aflt sich aber besonders aufgrund des Visitationsprotokolls
544/45 gottesdienstliches Leben feststellen. Über ahl und Art der (Sottes-
dienste, Feiertage, Kirchenmusik, die sieben akramente werden WIr ausführlich
unterrichtet. Nur das Sakrament der „Priesterweihe“ wird ohl auf die nächste
Lieferung verwıesen. Zusammenstellung einıger Zufallsfunde“ der Vt das
Kapıtel ber die vorreformatorische Predigt, das sehr tesselnde Aufschlüsse, beson-

die Art der Volksfrömmigkeit vielfachers ber Admont, bringt. Freilich erscheıint
außerlich, WOZU schon die Unkenntnis der Kultsprache führen mußte. Die Unter-Da

r
1e Illustratıon von Glaubens-malung der Predigt durch die bildende Kunst Ww1ıe

und dem Glaubensbekenntnis spielte keine eringe Rolle Mıt der Refor-
Besondere Abschnitte siınd en Benediktionen undmatıon dringt die Laienpredigt ein.

Prozessionen un: Walltahrten werden be-dem Ablafßwesen gewidmet, Fastenpraxıs,
schrieben. Es erg1bt sich das leiche Bild, Ww1e c sıch auch 1m deutschen KRaume

jetet.
Eın dritter, kurzer eıl behandelt die christliche Liebestätigkeit in vorreftormato-

rischer Zeit,; das Spitalswesen, die Pıl erhospize und Bruderschaftsspitäler, VO  ; denen
das 1n Trofajach hier erstmalıg erwa  y NL wird S 350) Mıiıt einem inweise auf die

die 1n der Re-veränderte Einstellung der Gläubigen AT christlichen Liebestätigkeit,
Ormatıonszeit nicht mehr als verdienstliches Werk angesehen wurde, schließt der Vt

rautheit mıt Schrift-se1ine aufschlufßreichen, aut yründlichster Sachkenntnis un: Vert
LUmM und Quellen beruhenden Ausführungen, denen hoftentlich bald der nächste Band
folgen wird.

Wiıen Grete Mecenseff y
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er E gE€%XL  A  K  e  E  3E  A  DEn  2  r  A  B  D  S85  04  E  er  \l  ge  8  D  {  }  A  R - Hild   e;b’ra‘n‘d Dl O."S.B..: _I‘o—h.‘ai'n'n Mi;fh‚ae1‘Féxlébl.e‘r und  ‚ dieAllgäuerErweckungsbewegung. Ein kirchengeschichtlicher Bei-  trag aus den Quellen zur Heimatkunde des Allgäus (= ‘Einzelarbeiten aus der  Kirchengeschichte Bayerns XXXIII. Bd.). Nürnberg (Selbstverlag des Vereines  für bayerische Kirchengeschichte) 1959. 15,  DM 12.—.  267 S., 14 Taf. und 26 Abb. kart.  Eine Feststellung sei gleich vorweggenommen: Das Lesen deé vorliegenden Buches  ist mühsam. Der Grund hiefür liegt in der Fülle von Anmerkungen, die den Text  auf vielen Seiten, besonders am Anfang um ein Vielfaches übertreffen, da sie eine  schier unübersehbare Menge gedruckten wie ungedruckten Schrifttums verarbeiten. Es  ist nicht einzusehen, warum Anm. 10 auf S. 19 £f. nicht in den Text eingebaut werden  Iz:  konnte, Hier scheint die zweite Schwierigkeit für den Verfasser gelegen zu haben:  ‚ die Gestaltung des Textes. Die Darstellung erstickt in Einzelheiten. So sieht man sich  P  einem Mittelding zwischen einem dank des guten Personen- und Ortsregisters vor-  z%  trefflichen Nachschlagewerk und einer historischen Erzählung gegenüber, die in ihrem  Flusse und Aufbau manches zu wünschen übrig läßt, die infolge des behandelten  Gegenstandes den Leser aber mit jeder Seite stärker in ihren Bann zieht. Auf einige  Verstöße gegen den deutschen Stil, Ungenauigkeit in Zeichensetzung und Recht-  schreibung, die durch den schwierigen Satz bedingt sein mögen, sei hier nicht weiter  S  eingegangen.  Die Darstellung beginnt mit der Lebensgeschichte des Helden. Johann Michael  Feneberg wurde als Sohn eines Wirtes im Februar 1751 in Marktoberdorf im Allgäu  geboren. Er wurde Zögling der Jesuitenanstalt St. Salvator in Augsburg, dann des  ; Landsberger Jesuitenkollegs, wo er Konnovize Johann Michael Sailers war, der groß-  artigsten Gestalt des süddeutschen Katholizismus jener Tage, mit dem Feneberg  ‚ innige Freundschaft schloß. Sailer wurde sein erster Biograph. In die Zeit von Fene-  bergs Theologiestudium. in Ingolstadt fiel 1773 die Aufhebung des Jesuitenordens  durch Papst Clemens XIV., der die Universität Ingolstadt zum Opfer fiel. Feneberg  wurde Lehrer an dem Gymnasium St. Paul in Regensburg, das ebenfalls eine Jesuiten-  anstalt gewesen war. Von 1779 bis 1785 war er Frühmeßbenefiziat. iın Marktober-  A  ‚ dorf. Seine nebenamtlich geübte pädagogische Tätigkeit — er hatte 15 Knaben in  S  seinem Hause aufgenommen — verschaffte ihm den Ruf ans Gymnasium in Dillingen,  Wwo er zusammen mit den Universitätsprofessoren Sailer, Josef v. Weber und Patri-  cius Benedikt Zimmer zur aufklärungsfreundlichen Partei gehörte. Diese fortschritt-  Jlichen Männer unterlagen gegenüber den konservativen. Feneberg und Sailer wurden  entlassen. Feneberg bekam die Pfarrerstelle in Seeg, wo er am 31. Oktober 1793,  4  wenige Monate nach seinem Amtsantritt, einen schweren Unfall erlitt, der zur Am-  putation des rechten Beines führte. So wurde Feneberg zum „Stelzenmann“. In Seeg  }  ‚kam er in Berührung mit der Allgäuer Erweckun  gsbewegung; er fand in dem Orte  S  eine einmütig erweckte Gemeinde vor.  Feneberg tritt nun in der Darstellung zurück; in acht Kapiteln (XII-XIX)  schildert der Verfasser ausführlich die Allgäuer katholische Erweckungsbewegung,  S  ihre Führer, die ihr nahestehenden Persönlichkeiten, ihre örtliche Verbreitung,  ihre Auswüchse. Diese Kapitel sind der wichtigste Teil des Buches. Urheber der  Bewegung soll ein aus dem Zillertale nach Pfronten eingewanderter evangelischer  _ Waffenschmied Hans Siller gewesen sein. (Vgl. M. Simon, Die Allgäuer Erweckungs-  — bewegung und die Vertreibung der Salzburger Protestanten. In Zeitschrift für  bayerische Kirchengeschichte 26, 1957.) In ihrer Rechtfertigungslehre — Christus  —_ für uns und Christus in uns — war sie gut evangelisch, deshalb gerieten viele  Priester wie Martin Boos und Anton Bach in große Schwierigkeiten, als sie sich  “  vor dem Inquisitionsgericht in Augsburg verantworten mußten. Die katholische Kir-  S  ©  chengeschichtsschreibung hatte sie verächtlich als Aftermystik bezeichnet, aber Dussler  bemüht sich, sie als katholisch hinzustellen, wobei er betont, daß es Sailer gelungen  A  M  E  _ sei, seine Rechtfertigungserfahrung in das katholische System einzubauen (S. 79; vgl.  F, W. Kantzenbach, J. M. Sailer und der ökumenische Gedanke. In: Einzelarbeiten  aus der Kirchengesch. Bayerns XXIX, 1955, S. 48, und ders., Die Erweckungsbewe-  wohl e  V  n  3R  gung, 1959»‚ S 32). Tatsächlich sind Sailer, ;1gr  4  inl ‘F„rv‘(ed;'tex"‚ nie@als @ber\ eié  aPrebrand Dusslef OS B ]o—ha\‘n>n Mi;:'h‚ael Fexieb‘»e‘r und
die Allg uer Erweckungsbewegung. Eın kirchengeschichtlicher Be1i-
Lrag Aus den Quellen ZUur Heimatkunde des Allgäus (— 'Einzelarbeiten AUuUSs der

Kirchengeschichte Bayerns NL: Bd.) Nürnberg (Selbstverlag des Vereıines
für bayerische Kırchengeschichte) 1959 E5; 26/ 5 Tat un 26 Abb kart

Eıne Feststellung se1 yleich VOLrWESSCHOMMCN: Das Lesen des vorliegenden Buches
1St mühsam. Der Grund hietür liegt 1n der Fülle VO:  } Anmerkungen, die den Text
auf vielen Seiten, besonders Anftang ein Vieltaches übertreffen, da s1€e eine
schier unübersehbare Menge gedruckten W1€e ungedruckten Schrifttums verarbeiten. Es
ISt nicht einzusehen, Warum Anm. auf nıcht ın den Text eingebaut werden

+  4 konnte. Hıer scheint die zweıte Schwierigkeit für den Vertasser gelegen haben
die Gestaltung des Textes. Die Darstellung erstickt ın Einzelheiten. 50 sieht- sıch
einem Miıttelding zwischen eiınem dank des DPersonen- un Urtsregisters V.OI:>=
trefflichen Nachschlagewerk un einer historischen Erzählung gegenüber, die in ıhrem
Flusse und Autbau manches . zu wünschen übrig Läfst, die infolge des behandelten
Gegenstandes den Leser aber mit jeder Seite stärker in ihren Bann zieht. Auf einıge
Verstöße gegen den deutschen Stil, Ungenauigkeit in Zeichensetzung und Recht-
schreibung, dıe durch den schwierigen at7z bedingt se1ın mOgen, se1 hier nıcht weıter
eingegangen.

Die Darstellung beginnt MIt der Lebensgeschichte des Helden. Johann Miıchael
Feneberg wurde als Sohn eınes Wırtes 1mM Februar 1751 in Marktoberdorf 1m Allgäu
geboren. Er wurde Zöglıng der Jesultenanstalt St. Salvator 1n Augsburg, dann des
Landsberger Jesuitenkollegs, KOonnOvıze Johann Michael Saijlers War, der zrofß-
artıgsten Gestalt des üddeutschen Katholizismus jener Tage, MIt dem Feneberg
innıge Freundschaft schloß Saıler wurde se1ın erstier Biograph. In die Zeit VO  —$ Fene-
bergs Theologiestudium 1n Ingolstadt fiel 1773 die Aufhebung des Jesuitenordens
durch Papst Clemens N der die Unıyersität Ingolstadt Z.U] ter fiel Feneberg
wurde Lehrer dem Gymnasıum St Paul in Regensburg, das ben alls 1Ne€e Jesuiten-anstalt SECWESCHN WAar. Von 1779 bis 1785 Wr Frühmeßbenefiziat 1n Marktober-
dor£. Seine nebenamtlich zeübte pädagogische Tätıigkeit hatte 15 Knaben ın
seinem Hause aufgenommen verschaftte i:hm den Ruf ans Gymnasıum in Dillingen,
WO ZUsammen mıt den Universitätsprofessoren Sailer, Josef N Weber un Patrı-
1USs Benedikt Zimmer ZUT aufklärungsfreundlichen Parteı gehörte. Diese tortschritt-
lichen Manner unterlagen gegenüber den konservatıven. Feneberg und Saıler wurden
entlassen. Feneberg bekam die Pfarrerstelle 1n Deeg, WO 41 Oktober 1793,
weniıge Monate nach seiınem Amtsantritt, eiınen schweren Untall erlitt, der ZUrF Am-
putatıon des rechten Beines ftührte. 5o wurde Feneberg ZU „Stelzenmann“. In Ddeeg

kam 1n Berührung mıt der Allgäuer Erweckungsbewegupg; fand dem Orte
eine einmütıg erweckte Gemeinde VOT.

Feneberg trıtt Nun in der Darstellung zurück; in acht Kapiteln XHAXIX)schildert der Verfasser ausführlich die Allgäuer katholische Erweckungsbewegung,
ihre Führer, die ıhr nahestehenden Persönlichkeiten, iıhre örtliche Verbreitung,
ihre Auswüchse. Diese Kapıtel SIN der wichtigste eıl des Buches Urheber der
Bewegung soll en Aus dem Zillertale nach Pfronten eingewanderter evangelischerWaffenschmied Hans Sıller SCWESCH se1in. (Vgl 51mon, Die Allgäuer Erweckun
bewegung und die Vertreibung der Salzburger Protestanten. In Zeitschrift
bayerische Kirchengeschichte 2 M In ihrer Rechtfertigungslehre Christus
für unlls und Christus iın NS WAar S1C ZUL evangelisch, eshalb gerieten viele
Priester W 1€e Martın Boos und Anton Bach in zroße Schwierigkeiten, als S1€ sıch
vor dem Inquisitionsgericht 1n Augsburg verantworten mulßften. Die katholische Kır
chengeschichtsschreibung hatte S1Ee verächtlich als Aftermystik bezeichnet, ber Dussler
bemüht S1|  9 sS1e als katholisch hinzustellen, wobej betont, daß Sailer gelungen

B sel, seıne Rechtfertigungserfahrung. 1in das katholische System einzubauen T vgl
Kantzenbach, Sailer un der ökumenische Gedanke. In Einzelarbeiten

aus der Kirchengesch. Bayerns XXIX, 1935; 48, und ders., Die Erweckungsbewe-
ohl
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Zung, 1959 D2) Tatsächlich SIN Sailer, der ıIn _Erweckteg nıemals aber ein
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Führe der Bewegung War,; Boos und viele a.ridére in derbl Kıcegeblie;
ben, während Johannes Goßner den UÜbertritt zur evangeliısch Kirche vollzog, und
die Wurzel der evangelischen Gemeinde 1 Gallneukirchen, Oberösterreich, ın den
Predigten des Ptarrers Martın Boos suchen 1St.

Seeg, deren Schicksale in kurzen Lebens-Unter den Kaplänen FenebCrss
abrissen behandelt werden, ragt neben Xaver Bayr, Johannes Gofner, Christoph VO aD y iSchmid, dem Jugendschriftsteller, und Andreas Sıller, dem Enkel jenes. zugewanderten
Zillertalers, Martın Boos als Geistesmächtigster hervor. Er W ar 794/95 Kaplan bei
Feneberg, 1mMm Jänner-Februar 1757 Aushilfsprediger. Im Mittelpunkte der geschil-
derten Ereıignisse steht der Besuch, den Boos, damals Kaplan 1n Wiggensbach be1
Pfarrer Abrah. Brackenhofer, mMit Wel erweckten Bauernmädchen, Magdalene Fischer
aus dem Burgenlande und Therese Erdt Aaus Wertach, 18 Dezember 1796 bei
Feneberg 1n Seeg machte, S1| auch Saıler eingefunden hatte. Die Folge ihrer
Gespräche W Aar die Erweckung Sailers, Fenebergs un des. Kaplans Xaver Bayr; wI1e-
derholt Wir| auf dies zentrale Ereignıs Bezug (S ID 87, 145;, 155 165 5} ST A a
Dreı Tage vorher Wr 1n Wiggensbach der Pfarrer VO'  - Hellengerst, Anton Bach, durch

Therese Erdt erweckt worden. Anschliefßend dieseBoos un dessen Jüngerıin
Geschehnisse fanden die Inquıisit1onsprozesse in Au sburg die meısten Betrofte-

wurde; nach Abbüfßung seinerHCN S’  ‚$ Von denen Boos schärfsten angefa
Strafzeit 1im Gögginger Priesterhaus und neuerlichen Schwierigkeiten vermittelte ıhm
Sajler die Anstellung 1n der Diözese des Bischofs VO:  - Linz, Ose: Anton Gall, ä1810 die Erweckung 1n Gallneukirchen hervorrief, die ıihm NEUC Verfolgung ein-
brachte, Quellenmäfsig wichtig IST, daß ın Ergäanzung der bisher bekannten Literatur,
VOr allem des Buches VvVon Gofner „Martın Boos, der Prediger der Gerechtigkeit,

die 15 deutschen und lateinischen Sätze, die Boos in Augs urs A N E Edie VOor Gott S
abschwören mußte, ZU ersten Male abgedruckt sind (Anm. auf Zum
Prozesse VO:  ; Anton ach Aland, Der Inquisitionsprozefß Anton Bach
und seine Anhänger. In Zs f‘ bayr. Kırchengeschichte 1 ’ 1949; 22; 1953 Ausdrück-
lich distanziert sich Dussler von der Meınung Alands, dafß CS siıch 1m Allgäu einen
„radi len schwärmerischen Pıetismus mıiıt mYystisch-sektiererischer Grundhaltung“ C”
handelt habe (S IH) IFeneberg kam olimpflich davon. Na Abschwörung seiner Irrtümer wurde 1n
seine Pfarrei Seeg entlassen, doch versuchten ih: seine Gegner von dort enNt-

ternen. Erst die Säkularisation des Augsburger Bıstums 1803 machte den Verdäch-
tigungen eın nde Wegen Streitigkeiten mMi1t einem Benefiziaten jefß sich Feneberg
1805 nach Vöhringen verSetzeNh,; ”2. Oktober 1812 starb. Damıiıt endet das
letzte (XXIV.) Kapitel des Buches. In den vorangehenden W ar der Vertasser auf die
Persönlichkeit Fenebergs eingegangen, auf seine mustergültige Seelsorge, seinen laute-
ren, fast als kindlich anzusprechenden Charakter, seine Orthodoxıie, seıne Kirchlichkeit,

—. se1ine Bibliothek mıiıt vorwiegend evangelischen Büchern, se1ıne Werke, denen VOT

allem die „Goldkörner“ rechnen sind, ıne Sammlung VOIl Aussprüchen teils e1ge-
NeCT, teıls remder Verfasserschaft, eingesd'1rieben 1ın dreifßig Bändchen, von denen 1lJer-
ehn erhalten sind.

rotz der eingangs erwähnten nübersichtlichen Darstellung, die fortlaufenci ZU
den Leser Z dauerndem Blättern und Nachschlagen Ve1I-Überschneidungen führt und

anlafßt, stellt das Buch inen wertvollen Beitrag nicht allein ZUr bayerischen Kirchen-
geschichte der Wende des ZU Jahrhundert dar, sondern CS 1St dank der
Schilderung der Ausstrahlung der Bewegung ber Preußen bis nach Rußland hin
eine Außerst willkommene Bereicherung der Religionsgeschichte Europas veworden.

Wien Grete Mecenseff y
Geor‘g Schwaiger: Die altbayerischen Bistiimer Freising,
Passau un.d Regens burg zwischen Säiäkularısatıon und SAb-nk da 1803—1817) Münchener theologische Studien, Hıstor.

teilung, 13. Ban München (Kommıiséonsverlag Max I-\Iueber)y ‚1959' 4724 S ir SE  A  a  1  xr  ö  E  e  Sr  r  en  s-?‘r;.  O  S  X  @  s  F  Führe  W}  r -dexi Bew.égüng%  #fä'i‘:‚ Bo®  und \;.iéle änäcze : in der "kaihbh'sdaét£ '—I;{i'r‘dle il<;e_«’biie—"  ben, während Johannes Goßner den Übertritt zur evangelisch  en Kirche vollzog, und  die Wurzel der evangelischen Gemeinde in Gallneukirchen, Oberösterreich, in den  Predigten des Pfarrers Martin Boos zu suchen ist.  .  n Seeg, deren Schicksale in kurzen Lebens-  - Unter den neun Kaplänen Feneb  ergs 1  i  abrissen behandelt werden, ragt neben Xaver Bayr, Johannes Goßner, Christoph von  +  S  j  Schmid, dem Jugendschriftsteller, und Andreas Siller, dem Enkel jenes zugewanderten  Zillertalers, Martin Boos als Geistesmächtigster hervor, Er war 1794/95 Kaplan bei  Feneberg, im Jänner-Februar 1757 Aushilfsprediger. Im Mittelpunkte der geschil- —  derten Ereignisse steht der Besuch, den Boos, damals Kaplan in Wiggensbach bei  Pfarrer Abrah. Brackenhofer, mit zwei erweckten Bauernmädchen, Magdalene Fischer  aus dem Burgenlande und Therese Erdt aus Wertach, am 18. Dezember 1796 bei  Feneberg in Seeg machte, wo sich auch Sailer eingefunden hatte. Die Folge ihrer  Gespräche war die Erweckung Sailers, Fenebergs und des, Kaplans Xaver Bayr; wie-  derholt wird auf dies zentrale Ereignis Bezug genommen (S. 79, 87, 145, 153, 165 :  ä;  Drei Tage vorher war in Wiggensbach der Pfarrer von Hellengerst, Anton Bach, durch  Y  'Therese Erdt erweckt worden. Anschließend an diese  Boos und dessen Jüngerin  Geschehnisse fanden die Inquisitionsprozesse in Au  sburg gegen die meisten Betroffe-  ß  t wurde; nach Abbüßung seiner  nen statt, von denen Boos am schärfsten angefa  Strafzeit im Gögginger Priesterhaus und neuerlichen‘ Schwierigkeiten vermittelte ihm  Sailer die Anstellung in der Diözese des Bischofs von Linz, Josef Anton Gall, wo  é  er 1810 die Erweckung in Gallneukirchen hervorrief, die ihm neue Verfolgung ein-  }  brachte. Quellenmäßig wichtig ist, daß in Ergänzung der bisher bekannten Literatur,  vor allem des Buches von J. Goßner „Martin Boos, der Prediger der Gerechtigkeit,  die 15 deutschen und 14 lateinischen Sätze, die Boos in Augsburg  E  die vor Gott gilt“,  abschwören mußte, zum ersten Male abgedruckt sind (Anm.  49 auf S. 87 ff.). Zum  Prozesse von Anton Bach vg  1. K. Aland, Der Inquisitionsprozeß gegen Anton Bach  und seine Anhänger. In: Zs. f. bayr. Kir  chengeschichte 18, 1949; 22, 1953. Ausdrück-  lich distanziert sich Dussler von der Meinung Alands, daß es sich im Allgäu um einen  „radikalen schwärmerischen Pietismus mit mystisch-sektiererischer Grundhaltung“ ge-  handelt habe (S. 111).  ä  Feneberg kam glimp  flich davon. Nach ABschWörung seiner jertümer wurde er  seine Pfarrei Seeg entlassen, doch versuchten ihn seine Gegner von dort zu ent-  fernen. Erst die Säkularisation des Augsburger Bistums 1803 machte den Verdäch-  tigungen ein Ende. Wegen Streitigkeiten mit einem Benefiziaten ließ sich Feneberg  1805 nach Vöhringen versetzen, wo er am 12. Oktober 1812 starb. Damit endet das  letzte (XXIV.) Kapitel des Buches. In den vorangehenden war der Verfasser auf die  !  Persönlichkeit Fenebergs eingegangen, auf seine mustergültige Seelsorge, seinen laute-  ren, fast als kindlich anzusprechenden Charakter, seine Orthodoxie, seine Kirchlichkeit,  !  seine Bibliothek mit vorwiegend evangelischen Büchern, seine Werke, zu denen vor  allem die „Goldkörner“ zu rechnen sind, eine Sammlung von Aussprüchen teils eige-  ner, teils fremder Verfasserschaft, eingeschrieben in dreißig Bändchen, von denen vier-  ‘  zehn erhalten sind.  S  rotz der eingangs erwähnten u  nübersichtlichen Darstellung, die fortlaufenä iu  .den Leser zu dauerndem Blättern und Nachschlagen ver-  Überschneidungen führt und  anlaßt, stellt das Buch e  inen wertvollen Beitrag nicht allein zur bayerischen Kirchen-  geschichte an der Wende  des 18. zum 19. Jahrhundert dar, sondern es ist dank der.  Schilderung der Ausstrah  lung der Bewegung über Preußen bis nach Rußland hin  31  eine äußerst willkommene  Bereicherung der Religionsgeschichte Europas geworden.  _ Wien  1  Grete M e2en.fejfg)  '  Georg Schwaiger: Die altbayerischen Bistümer Freising,  APassay und- Regens  burg zwischen Säkularisatiom und,  3  z  Ab-  onkordat (1803—1817) (= Münchener theologische Studien, 1. Histor.  teilung, 13. Band). München (Kommi  <  ssi9nsverlag Max I-\Iueber)y ‚1959' 424 S,  S  ; lär0$d':.‘ DM 26.—.)  %  ME  Snbrosch. D



risch An igen

Die Ha£ilitationsschriéc des Münchener Dozenten für Kifchengeschichte befaßt sich
MmMIit einem zeıtlich und terrıtorıial berschaubaren, vielbeackerten Raum, W as bei den
yroßen Umwälzungen 1n anderthalb Jahrzehnten verständlich 1St. Zahlreiche Publı-
katiıonen VO  —3 Bastgen hatten römisches Material. auf breiter Basıs bereitgestellt;
blieb dem erf noch die Aufgabe, die heimischen Archive W1e München, Eichstätt,
Landshut, Regensburg und Passau, durchtörschen. Wır haben damıt eiıne Unter-suchung, die tast vollständig auf archivalischen Grundlagen beruht.

Nach eınem einleitenden UÜberblick ber die Ite Kirchenverfassung ım damaligen
Bayern und die kırchlichen Verhältnisse beschäftigt sıch das Kapıtel (Staat un
Kirche) mıit den politischen Umwälzungen der Französischen Revolution und der DaNapoleonischen Zeıt, mıiıt ihren Auswirkungen auf die bisherigen kirchlichen Zirkum-
skriptionen un der Eingliederung der durch den Reichsdeputationshauptschlufs 1in
ihrer Selbständigkeit aufgehöbenen geistliıchen Fürstentumer die Staats-
gzründungen. Das zweıte Kapıtel stellt U11Ss die ırchlichen Führer VOT: den Fürst-
bischof VO  a Freising un: Fürstpropst N} Berchtesgaden Freiherrn von Schroften-
berg; den Fürstbischof VO Passau raf VO  - Thun, der selt seiner politischen Ent-
machtung se1ın Bıstum nıcht mehr betrat, sondern bis 18726 VO  $ Böhmen Aaus regierte;
den Fürstbischot VON Chiemsee raf VO  3 el und Trauchburg und die bedeutendste
politische Persönlichkeit den Bischöfen, Dalberg, den Erzbischof von Regens-
burg, wohin der Mainzer Erzstuhl für „eW1ge Zeiten“ übertragen Wa  E Das drıtte,
Vierte un: fünfte Kapıtel behandeln die Bıstümer Freising, Passau nd Regensburg
hinsıchtlich des Gebietes iıhrer Jurisdiktion und nach allgemeinem Stand un: Ver-
waltung. Kapıtel 1St dem Klerus gewıdmet, VOT allem der Ausbildung des Priester-
nachwuchses. Kapıtel beschreibt das relıg1öse Leben des Volkes.

In den einleitenden Partıen wird bei der Betrachtung des ausgehenden 18 Jahr-
h£undgrts überzeugend dargelegt, da{ß schon der damalige Kurfürst das Verhältnis
VO  3 Staat und Kirche weithin nach febronianischen Ldeen gestaltete, miıt päpstlicher
Unterstützung der wenı1gstens Duldung, da{fß nicht Montgelas alleın die SC-
pragte Form der bayerischen Staatskirchenhoheit verantworten hat. Es wiırd 1er
wıederum eutlich, W1€e gering das Interesse der Kurie der Erhaltung der TEISt-
lıchen Reichsfürstentümer WAar. Nur Aus dem Bestreben, Aaus der augenblicklichen
Sıtuation sich Vorteile verschaften, 1ISt das Zusammenspiel mıiıt dem Kurfürsten
bei der Errichtung der Münchener Nuntiatur miıt ıhren außerordentlichen geistlichen
Vollmachten, die Besoldung des unt1ıus durch den Staat und dıe Auslieferung der
geistlichen Gebiete und Stiftungen ungeheuren staatlıchen Abgaben verstehen.
Diese alsche Politik mufte spater bezahlt werden. Denn nırgends W1e gerade
1n Kurbayern 1St die Säkularisation mıt solcher Brutalität durchgeführt, snd die Ent-
eigneten und Betroffenen mi1ıt solcher Schäbigkeit behandelrt worden; dramatisch sind A Edie Vorgänge ın Freising geschildert. Die Anfänge der bayerischen Gesandtschaft
eım hl Stuhl bringen 1Nne eingehende Zeichnung der lange umstrittenen Fıgur dies
CISTEN Gesandten asımır Haeffelin, der nach der VO'  3 staatlıcher Seıite Aaus als VeTr-

frührt angesehenen Unterzeichnung des Konkordats Z.U)] Kardinal rhoben wurde.
Die handelnden Persönlichkeiten sind überhaupt sehr eindrucksvoll herausgestellt,
die Bischöfe, VOTr allem ber sind erwähnen die wohlabgewogenen Beurteilungen
der Mitglieder der geistlıchen Kollegıen mit ;hren höchst undankbaren Aufgaben.
Dabeij werden viele zeitgenössische Lieblingsvorstellungen, die in der üpp1g wuchern-
den kirchlichen Legendenbildung sich als langlebig erwıesen, revidiert. Das ımmer D

beobachtende Streben ach gerechter Beurteijlung VO:  - Personen und Ereignissen x 1bt
der gründlıchen und gedie nehme Note. n  E No Arbeit eıne VOT

T’übingen Fink

IX
N  S



K U E gu

Notizen P

le hat eine Auswahl seıner Autsätze ze1IStES- bzw. kirchengeschicht-
licher Thematık zusammengestellt un dem 'Titel

moderne Nuovı 5agg] 15) Roma (Edizioni dell’ Ateneo), 1956 207 S,
brosch f 1800:= Zu erwähnen sind: )1La polıtıca ecclesjastica di Massenz10“ S
38 H 9 erstmals erschienen „Cristianesimo Impero Romano“ (S 51 E E

ba relıgıone nel Rıinascımento"“ S ff 9 1954 A prıima Messa dı Br Y  p NCLutero“ 119 FE „Idee sulla Controritorma“ 131 H , K
ez10ne di Meinecke“ (S JC H 1954 Eıne ausführliche Einleitung tragt dıe
neuere Liıteratur nach, teilweıse 1n kritischer Auseinandersetzung. Bisher TE GE

öffenrtlicht 1St der erstier Stelle abgedruckte Vortrag „Storıa della Civiltäa
Citıistianas, ine l. 1949 gehaltene Antrittsvorlesung, in der der Verftfasser die
mMit der Auflösung der theologischen Fakultäten verbundene Entstehung und dıe
VO  3 staatlich-kirchlichen Kämpfen gepragte Geschichte des Lehrstuhls für „Storıa
del Cristianesimo“ der Universıität Rom darstellt. Die veränderten politischen
un: geistigen Verhältnisse der Gegenwart zZwıngen' ZUrr. NeubesinNUunNns autf das je]
des Lehrauftrags. Nach 1St „Storia de Cristianesimo“ ıcht — Kirchengeschichte,
d. h.-nicht die Geschichte einer „Organisatıon“, sondern die Geschichte des christ-
lıchen Denkens 1m umfassenden Sınn, die Geschichte der vielgestaltıgen „christlichen
Kultur“. Die Besonderheit der „Geschichte des Christentums“ se1l darın sehen,
da{fß S1e Gegenstand eiıner historischen Forschung Ist, die VO:  - der nichthistorischen,

ıcht berührt wird Dastheologischen Frage nach dem „Wesen des Christentums“
eriınnert die historistische Zielsetzung der „Ricerche di Storıja Religjosa“ und
unterliegt der gleichen Kritik. 7 weitellos 1St dieser Gedanke tür das Verständnis
der übrıgen Aufsätze, des Vertassers W 1e€e der geistigen Situation der Reste des ıta-
lienischen Liberalısmus überhaupt VO' grundsätzlicher Bedeutung.

StreckerBorm}
graphie critique font pasL’hagiographie destinege orand public l’hagıo

tOouJOUrs bon menage. Un STIOUDC d’auteurs, de faire connaitre le Datron
uı Saäqt-?lag—de) ; redigedu monastére de Condat (Saint-Oyend, aujourd bines: Saınt GT depetit volume OUu les deux SCHNICS SONT heureusement COI

En collaboratiıon VEC ustave Duhem, (eorges Gros, Andr:  eVıe presence.
Rodot, Bernard de Vregille Dar Sımon L  —s  g1er. Parıs (Lethielleux) 1960

Ontıent Lraduction francaıse les plusVILL 198 planches, N 1G
ANCIENS documents narratits consacres sa1l Claude, Dest-A-dire 1a Vıe longue

1a Viıe breve -Ibıd., les MiraclesBibliotheca hagiographica latına
(Ibid., Avec beaucoup de prec1sıon clarte, le de Vregille, S15

’hıistoire SUT saınt qul, d’apresS’est attache degager quı PEeUL etre  X retenu pPar ennn .
les documents Ont OUuS disposons, demeura A1lls ombre pendant plus de 500 ans.

erjieure la ıta brevior er quw’elleLe de TOUVE quU«C la ıta longıor est Aant

.  U composee debut du X Ille siecle. Elle OUuUS apprend PresSsqu«c rıen. C ect
de saınt Claude dans le catalogue 1Abba-orace la notice quı AaCcCOMPASNEC le NO

t1a] du Alle s1ecle (Paris, Bibl. Nat., OUV. qı 1at 1558 qu'ıl est possible
de SO  - enquete, le de WLA  M Nprojeter PEeU de umiere SUL personnage, Au LGE

conclut que le saınt na pas et. eveque de BeSANCON, qu'ıl appartıent 1a seconde
laustral. Le diligent historıen a .dressmoit1e du IIle siecle auraıt >“  U eveque

une bibliographie du dossier hagiographique de 51nt Claude . qul, elle seule, COIL-
före l’ouvrage une valeur d’&rudition

Duhem, archiviste du Jura, Gros decrivent uelques aspeCIs du
culte rendu saınt Claude. Le volume termıne par une pıece Darenetique de

le Chanoıine Ligıer, archipretre de 1a cathedrale de Saint-Claude.
DPerrat avaıt CTU FretiIroOuVver un fragment d’un ser- M DAALRO F CRIl'y quelques annees,

Inon du saınt aAbbe dans papyrus du IIle s1iecle (Des Peres du ura Phumanaıste



37

v

P a
P al

Gr) nNaeus. Le iiapy?u de Bäle B} dans bli th ne d’Humanisme et Renaissafice‚
Z 1950, 149—162; $ Comptes rendus de ’ Academie des Inscriptions el Bel-les-Lettres, 1950; 114—116). Dans bref memoire, Paru E9D3: J'-Tjäder (Revisıone dei papırı latinı dı Basilea _1 BeC, dans la collection Note

discussionı erudite, irigee par Campana) montre qu’il allait FENONCEFinterpretation. Aınsi QqUeE le le de 44), OUS disposonsl’heure actuelle d’aucun temoijgnage qu! Ous permette de contröler ”auteur de Ia
1ta longior quand ı] atfırme qUue Claude laisse des homelies.

Bruxelles de Gaiffier
wraLiudgers, .des Eersten Bischofs VO  3 Münster, Lebensbeschreibung des Gregor VO  »

Utrecht ed Holder-Egger, 3: 63 enthält nıcht Nnur Nachrichten -
ber Lıiu SCISs Lehrer Gregor, sondern auch über dessen Lehrer, den Hl Bonifatius.

Der Herausgeber, Chr. Brouwer, druckte s1e eshalb der Überschrift e -„Commemoratio de Bonitacio Gregorio“ (1616) In der deutschen Übersetzung,die 1er anzuzeigen 1St (L Einführung und UÜber-
S  r n  TE ira ung VÖO:  ; Basılıus Senger OSB Essen, Ludgerus- Verlag, 0290 67 5.,

Ta Karten), sind daraus „Liudgers Erinnerungen“ veworden. Der Übersetzer
hat 1n seiner ebenso gelehrten W1€ erbaulichen und zugleich allgemeinverständlichenEinleitung das Nötige über Liudger, Gregor und Bonitatius gesagt (eın störender
Druckfehler: 23 steht 755 F5 als Todesjahr Gregors). Bei der Übertragungsollte ndem heutigen Stilgefühl Rechnung >  en und ugleich die Eıgenart der
mittelalterlichen Quelle nıcht verleugnet werden“. Das 1St weitgehend gelungen.„Religion“ (S. 44 und 56) 1St aber doch ohl eın AnachronisIMUS. Das Büchlein 1St
mıt Abbildungen und Wwe1 Karten ansprechend ausgestattet.

Bonn Elze
A ArNotkers Gesta Karoli erscheinen ZU CSra Mal 1n der  \ Oktavserie der Monu-

‘9 Uun! damit 1St nun ndlıch .dieser berühmte Text, der übrigens nicht ımmer
anz leicht zu verstehen 1St, allen zugänglich geworden: t'k 111

Taten alser Karls des Großen. Hrsg. Haefele
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores germanıcarum, Nova Serlies

XIT) Berlin (Weidmannsche Verlagsbuchhandlung) 1959 LVI, WT Die Aus-gabe 1St nıcht einfach eın kaum veränderter Abdruck eıner der alteren Ausgaben,7  C  S  \  d  e  Ya  A  &S  n  }  A  3  y  S  NS  X  }  %.  7  X  ©  {&  GL Dapdı  f  Bäle 1 BS -<fan5' :  Bibli  o  8  ne d’H uffnafiisn‘1€ et ‘Rehd’ilisayn\ce; i  -  A  E  ‚ t. 12, 1950, p. 149—162; cf. Comptes rendus de l’Academie des Inscriptions et Bel-  ‘ les-Lettres, 1950, p.114—116). Dans un bref me&moire, paru en 1953, M. J.-O.  Tjäder (Revisione dei papiri latini di Basilea 1BeC, dans la collection Note e  discussioni erudite, dirigee par A. Campana) a montr& qu’il fallait renoncer A cette  ‚interpretation. Ainsi que le remarque le P. de V. (p. 44), nous ne disposons A  V”heure actuelle d’aucun t&moignage qui nous permette de contröler l’auteur de la  Vita longior quand il affırme que Claude a laiss& des homelies.  Bruxelles  S  B. de Gaiffier  }  {  f  ä  ; 'Liudgers‚hes ersten Bischofs von Münster, Lebensbeschreibung des Grégor von  Utrecht (ed. O. Holder-Egger, MG SS. 15,63 ff.) enthält nicht nur Nachrichten -  über Liudgers Lehrer Gregor, sondern auch über dessen Lehrer, den Hl. Bonifatius.   Der erste Herausgeber, Chr. Brouwer, druckte sie deshalb unter der Überschrift  3  »Commemoratio de S. Bonifacio et Gregorio“ (1616). In der deutschen Übersetzung,  die hier anzuzeigen ist (Liudgers Erinnerungen. Einführung und Über-  8  /\’  tragung von Basilius Senger OSB. Essen, Ludgerus-Verlag, 195967 5A4  'Taf., 2 Karten), sind daraus „Liudgers Erinnerungen“ geworden. Der Übersetzer  )  hat in seiner ebenso gelehrten wie'erbaulichen und zugleich allgemeinverständlichen -  Einleitung das Nötige über Liudger, Gregor und Bonifatius gesagt (ein störender  S  x  Druckfehler: S. 23 steht 755 statt 775 als Todesjahr Gregors). Bei der Übertragung  sollte „dem heutigen Stilgefühl Rechnung getragen und zugleich die Eigenart der  mittelalterlichen Quelle nicht verleugnet werden“. Das ist weitgehend gelungen.  »Religion“ (S. 44 und 56) ist aber doch wohl ein Anachronis  4  mus. Das Bi.'1\chleiny ist  mit Abbildungen  und zwei Karten ansp„1redaend ausgestattet.  . Bonn  \  e  W  /  R Elze  ;  Notkers Gesta Karoli erscheinen zum ersten Mal in der. Oktavserie der Mbnu„-  7  menta, und damit ist nun endlich dieser berühmte Text, der übrigens nicht immer  {  anz leicht zu verstehen ist, allen zugänglich geworden: Notker der Stamm-  E  {  Sr: Taten Kaiser Karls des Großen. Hrag v H, F, Haefele  ;  X  — Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum germanicarum, Nova Series  XII). Berlin (Weidmannsche Verlagsbuchhandlung) 1959. LVI, 127 S. — Die Aus-  Y  gabe ist nicht einfach ein kaum veränderter Abdruck einer der älteren Ausgaben,.  D  _ denn es wurden mehrere bisher nicht verwendete Handschriften berücksichtigt, die  an nicht wenigen Stellen einen besseren Text bieten. Eine gründliche, gelehrte Ein-  ister sind _  leitung und ein reicher Erläuterungsapparat sowie ein umfangreiches Re  &  in diesem Band enthalten, der allen Anforderungen entspricht, die bi  {  ligerweise  X  v  ‘ gestellt werden können. Zu bedauern ist höchstens, daß der Herausgeber den Namen  „Notker der Stammler“ beibehalten hat, obwohl er den Vorschlag von Wolfram  von den Steinen, den Verfasser „Notker den Dichter“ zu nennen, nicht rundweg.  Y  — ablehnt (S. VII Anm. 2  {  ): Auch in Prosa stammelt der Dichter der herrlichen  1  );  _ Sequenzen nich‘;!  . Bonp  $  R: yE}2e  7  X  Y  Soviel schon über Oito: vön Freising als ‘Äen wohl  z)sßt}.;n'v éééd1ichtssd1reiber ;  s  des deutschen Mittelalters geschrieben wurde, immer no  fehlt eine abschließende  Mono  K  aphie. Gute Vorarbeiten dazu bieten jetzt die in einem:aus Anlaß seines ,  %  800.  odesjahres erschienenen Bande vereinigten Abhandlungen, wenn sie auch  nicht in jeder Hinsicht organisch  ewachsen sind un  die bei solchen Anlässen ,  ‚ üblichen und unvermeidlichen Wiederholungen und Überschneidungen aufweisen:  . Ottovon Freising. Gedenkgabe zu seinem 80  0. Todesjahr. Im Auftrag des  .  E ‘fl“1'*i$=‚;p\‘-"isdlenf : ngeijns Ergisihg |hllfsg. H v : JJQ ‘\s e ph A  4  „<%‘c}ne r (= 23 ‘Samlmflßblal?tx  Z  S  S  *5  C  £  Benn wurden mehrere bisher nicht verwendete Handschriften berücksichtigt, die
an nıcht wenıgen Stellen einen besseren Text bieten. Eıne ründliche, gelehrte Ein-

ister sindJeitung und eın reicher Erläuterungsapparat soOWwie eın angreiches Re
1n diesem and enthalten, der allen Anforderungen entspricht, die bi]ligerweise

e gestellt werden können. Zu bedauern 1St höchstens, dafß der Herausgeber den Namen
„Notker der Stammler“ beibehalten hat, obwohl den Vorschlag von Wolfram
von den teinen, den Verfasser „Notker den Dichter“ Zzu CNNCN, nicht rundweg.7  C  S  \  d  e  Ya  A  &S  n  }  A  3  y  S  NS  X  }  %.  7  X  ©  {&  GL Dapdı  f  Bäle 1 BS -<fan5' :  Bibli  o  8  ne d’H uffnafiisn‘1€ et ‘Rehd’ilisayn\ce; i  -  A  E  ‚ t. 12, 1950, p. 149—162; cf. Comptes rendus de l’Academie des Inscriptions et Bel-  ‘ les-Lettres, 1950, p.114—116). Dans un bref me&moire, paru en 1953, M. J.-O.  Tjäder (Revisione dei papiri latini di Basilea 1BeC, dans la collection Note e  discussioni erudite, dirigee par A. Campana) a montr& qu’il fallait renoncer A cette  ‚interpretation. Ainsi que le remarque le P. de V. (p. 44), nous ne disposons A  V”heure actuelle d’aucun t&moignage qui nous permette de contröler l’auteur de la  Vita longior quand il affırme que Claude a laiss& des homelies.  Bruxelles  S  B. de Gaiffier  }  {  f  ä  ; 'Liudgers‚hes ersten Bischofs von Münster, Lebensbeschreibung des Grégor von  Utrecht (ed. O. Holder-Egger, MG SS. 15,63 ff.) enthält nicht nur Nachrichten -  über Liudgers Lehrer Gregor, sondern auch über dessen Lehrer, den Hl. Bonifatius.   Der erste Herausgeber, Chr. Brouwer, druckte sie deshalb unter der Überschrift  3  »Commemoratio de S. Bonifacio et Gregorio“ (1616). In der deutschen Übersetzung,  die hier anzuzeigen ist (Liudgers Erinnerungen. Einführung und Über-  8  /\’  tragung von Basilius Senger OSB. Essen, Ludgerus-Verlag, 195967 5A4  'Taf., 2 Karten), sind daraus „Liudgers Erinnerungen“ geworden. Der Übersetzer  )  hat in seiner ebenso gelehrten wie'erbaulichen und zugleich allgemeinverständlichen -  Einleitung das Nötige über Liudger, Gregor und Bonifatius gesagt (ein störender  S  x  Druckfehler: S. 23 steht 755 statt 775 als Todesjahr Gregors). Bei der Übertragung  sollte „dem heutigen Stilgefühl Rechnung getragen und zugleich die Eigenart der  mittelalterlichen Quelle nicht verleugnet werden“. Das ist weitgehend gelungen.  »Religion“ (S. 44 und 56) ist aber doch wohl ein Anachronis  4  mus. Das Bi.'1\chleiny ist  mit Abbildungen  und zwei Karten ansp„1redaend ausgestattet.  . Bonn  \  e  W  /  R Elze  ;  Notkers Gesta Karoli erscheinen zum ersten Mal in der. Oktavserie der Mbnu„-  7  menta, und damit ist nun endlich dieser berühmte Text, der übrigens nicht immer  {  anz leicht zu verstehen ist, allen zugänglich geworden: Notker der Stamm-  E  {  Sr: Taten Kaiser Karls des Großen. Hrag v H, F, Haefele  ;  X  — Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum germanicarum, Nova Series  XII). Berlin (Weidmannsche Verlagsbuchhandlung) 1959. LVI, 127 S. — Die Aus-  Y  gabe ist nicht einfach ein kaum veränderter Abdruck einer der älteren Ausgaben,.  D  _ denn es wurden mehrere bisher nicht verwendete Handschriften berücksichtigt, die  an nicht wenigen Stellen einen besseren Text bieten. Eine gründliche, gelehrte Ein-  ister sind _  leitung und ein reicher Erläuterungsapparat sowie ein umfangreiches Re  &  in diesem Band enthalten, der allen Anforderungen entspricht, die bi  {  ligerweise  X  v  ‘ gestellt werden können. Zu bedauern ist höchstens, daß der Herausgeber den Namen  „Notker der Stammler“ beibehalten hat, obwohl er den Vorschlag von Wolfram  von den Steinen, den Verfasser „Notker den Dichter“ zu nennen, nicht rundweg.  Y  — ablehnt (S. VII Anm. 2  {  ): Auch in Prosa stammelt der Dichter der herrlichen  1  );  _ Sequenzen nich‘;!  . Bonp  $  R: yE}2e  7  X  Y  Soviel schon über Oito: vön Freising als ‘Äen wohl  z)sßt}.;n'v éééd1ichtssd1reiber ;  s  des deutschen Mittelalters geschrieben wurde, immer no  fehlt eine abschließende  Mono  K  aphie. Gute Vorarbeiten dazu bieten jetzt die in einem:aus Anlaß seines ,  %  800.  odesjahres erschienenen Bande vereinigten Abhandlungen, wenn sie auch  nicht in jeder Hinsicht organisch  ewachsen sind un  die bei solchen Anlässen ,  ‚ üblichen und unvermeidlichen Wiederholungen und Überschneidungen aufweisen:  . Ottovon Freising. Gedenkgabe zu seinem 80  0. Todesjahr. Im Auftrag des  .  E ‘fl“1'*i$=‚;p\‘-"isdlenf : ngeijns Ergisihg |hllfsg. H v : JJQ ‘\s e ph A  4  „<%‘c}ne r (= 23 ‘Samlmflßblal?tx  Z  S  S  *5  C  £  Bablehnt S VII Anm. Auch 1n 'Proéa stammelt der Dichter der herrlichen

e Sequenzen nıcht!
Bonn Elze
Soviel schon über Otto von Freising als den wohl ößten- Geschichtsschreiber

des deutschen Miıttelalters geschrieben wurde, immer fehlt eine abschließende
Mono aphie. ute Vorarbeiten dazu bieten jetzt die 1n einem « aus nla:; seinesSI800 odesjahres erschienenen Bande vereinigten Abhandlungen, WEeENN S1e A
nicht 1n jeder Hinsicht organisch ewachsen sind die bei solchen Anlässen

üblichen un unvermeidlichen Wie erholungen und berschneidungen aufweisen:
X Ort Gedenkgabe Zu seinem 800. Todesjahr. Im Auftrag deshistorischen Vereins Freising jhrsg. Jo S€ ph scher Z Sammelblatt
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des 1St. ]  Vereins Fr2:ising). Freising (Verlag des hist. Véreins) 1958. I1 450 n
6.80. In der Einführung ZiDt der Herausgeber einen UÜberblick über die Feier

Zum 700 Todestag, damals eın Denkmal auf dem Freisinger Domberg monsdoctus) errichtet wurde, und ordnet die Beiträge der jetzigen Gedenkschrift ein. In
der Gedenkrede bemüht sich Spör]l] mIit Erfolg, Aus der rabschrift Rahewins das
Indivaduelle VO: Topologischen der Nekrologverse LTEeNNECN. Glaser andelt
1n seinem Beıtrag „Versuch ber die Lebensgeschichte“ über Herkunft und Familie,
Studium in PArıs, Klosterleben in Morimond un: seine Wahl ZU bt, dann ber
die Zeit als Freisinger Bischof. Krausen, „Bischof Otto VO]  3 Freising, der
Zisterzienser auf dem Stuhl des hl. Korbinıian“ macht darauf aufmerksam, ttO
seınem eigenen Orden keine besondere Förderung 1n seinem Bistum angedeihen ließ,
wohl 1n Anpassung die besonderen örtlichen Verhältnisse. Das wiıird auch sicht-
bar bei H.- J. Busley, AZ1T Frühgeschichte des Von Bischotf (Jtto gyegründetenPrämonstratenserklosters Neustift bei Freising“, den Priämonstratensern
der relig10 OVAa der Vorzug gegeben wurde. Ebenfalls H.-J Busley, „Bischof Otto
und se1n Domkapitel“ machrt AUuUs einer ungedruckten Dissertation Miıtteilungen über
die wissenschaftliche Hebung un: materielle Sicherung des Freisinger Kapitels. Der
wohl bedeutendste Beıtrag, Staber, „Eschatologie und Geschichte be; Otto VO:

Freising“ tführt aus der territorialen Betrachtung hinaus, untersucht die ge1steSs-geschichtliche Seite des syroßen Chronisten und ann die Diskussion das Ge-
schichtsbild des Mittelalteys befruchten.

T’übingen ink

Die zwölf Kapıtel des Buches VO:  - J o Pı n e an A k, Gestalten
und Probleme der mıittelalterlichen Phiıloso hie (München, Kösel-Verlag 1960, 254
D Zeıttatel, kart. 9.80) dürfen w 1e 1e zwoölf Vorlesungen der 1958 erschie-

„Hinführung Thomas V Aquıin“ als 1ne „Hinführung ZUr christlichen
Philosophie“ und damit 1n einem Sınne TIThomas verstanden werden,
zu _ T'homas, ın dem die großen Versuche zwischen Boethius und Wilhelm V, am,
den christlichen Glauben un das menschliche Begreifen un Verstehen und Deuten
der Weltr einem Zusammenklang bringen, erfolgreichsten SCWESCH sind In
der ıhm eigenen klaren un schlichten Sprache zeıgt der Vertasser 1m Schlußkapitel,
WI1e 1n der christlichen Philoso hie jeder Zeit das immer oftene eitb1 des
menschlichen Denkens, die 1n Offenbarung durch und 1in Christus endgültigerschlossene Weltwirklichkeit und der 1n der geschichtlichen TIradition paradigma-tisch vorgegebene und jeder Zeit Je NECUuU aufgegebene Weg des Menschen ZU)]
tassenden (philo-sophischen) Welt-verständnis ZU) Zusammenklang gebracht WCI-
den wollen. In diesem Werk WIr« VOT allem „der menschliche We AL christlichen
Philosophie Hand der Historie in seiner Möglichkeit und Ge äahrdung für uns
‘ute ZU Aufscheinen ebracht un: „Scholastik“ als das immer offene 5Systemchristlichen Philosophierens erwıesen: ıne wertvolle kleine Schule roßen, christ-

lıchen Philosophierens W1€e die vielen anderen kleinen Werke dessel en Verfassers
In demselben Verlag, die primär nicht der Wissenschaft als der Erschliefßsung 47schichtlichen oder sachlichen Neulandes, als vielmehr der „Bildung“ und Erziehungdes „christlichen Menschen“ inmıiıtten der immer unchristlicheren ANVElt? dienen

Bqnn Ayuer

Da die bisher gebräuchlichen Übersichten über die Klöster in Thüringenermann 1n der „Zeitschrift des ereıins für thüringische Geschichte und Altertums-
kunde“ Band 8! 1871 und Rudolt Herrmann 1mM Band seiner „ThüringischenKirchengeschichte“, 1937: treiın zeıitlich un!' räumliıch heute sehr überholt sind, 1sSt
eine Ccue€e Übersicht, w1e S1e Bernhard Opfermann: Die urın-

— (Leipzig [St Benno- Verl., in Verbindung mit
Cordier, Heiligenstadt] 1959 96 S Abb.) sehr starker Benutzung

W
eıner Dissertation VO  3 Helfried Matthes ber „Die thüringischen ‘ Klöster“ ( Jena,

thd1‚ BK



Literarische Berichte unci Anzeigen
Maschinenschrih: 1953; 7280 Seıiten vgl TBeologische Literaturzeitung 1957 Spalte
387ff.) vorlegt, sıch cchr begrüßenswert. Leider annn INa  m allerdings bei einer
kritischen Benutzung der Arbeit 1Ne ZEW1SSE Enttäuschung nıcht verschweigen. 7 war
bietet das Büchlein mit jeweıls kurzen historischen, nach den einzelnen Orden s
yliederten Abrissen ber die einzelnen Kloster- und Ordensniederlassungen (insge-
Samnt 222) 1n den Gebietsverhältnissen Thüringens in der Gegenwart räumlich aC-
sehen ein1ıge Fortschritte yvegenüber Herrmann. ber reıin sachlich vermißt INa bei
Opfermann Jjene unbedingte Zuverlässigkeit un: kritische Exaktheit, W1e S1E Herr-
INann in hohem Mafße auszeichnete. Da werden Klosterniederlassungen
Hınweis auf Literatur, die darüber Sar nıchts SAaQL, ANSCHOIMIMCR, der wird
anderen Stellen inzwischen völlig überholte Literatur zıtiert, andere dagegen W1€- 4  _-r  a  /der, 1Ur weıl S1E bıbliotheksmäßig schwer erreic]  ar 1St da nıicht gedruckt, W 1€
eLW2A Dölle, Kloster Beuren 19575 der oftenbar nıcht eläufig, W1€e Hallinger,
Gorze — Cluny der das Urkundenbuch der Deuts ordensballe; Thüringen
(1936) ıcht erwähnt. Leider kann INa  - nıcht behaupten, dafß durch Optermann
die erwähnten alteren vhüringbduen Klosterübersichten EISEIZT würden.

Bonn Friedrich Hennıing

Es 1St begrüßen, da{ß die Vorlesungen Schlatters, die den grofßen Neutesta-
mentler als Interpreten der LCUECICIH Philosophiegeschichte zeigen, ZU)] Mal
erscheinen (1 Aufl Adolf Schlatter: DFre phılosophische

b Ihr ethischer und relıg1öser Ertrag. utfl Mıt
einem Geleitwort VO' Helmut Thielicke. Kleinere Schriften VO' Schlatter,
Neu herausgegeb. N Theodor Schlatter, Bd 1) Stuttgart (Calwer Verlag) 1959
245 S, zeb. 14.50. Dies Bu kann und will ıcht eıne der üblichen Philosophie-
geschichten se1in, kein Kompendium, das ber den wichtigsten Stoff knapp intormiert.
Schl yeht CS die „ethischen und relıg1ösen Wiırkungen“, die VO: dem modernen
philosophischen Denken ausgıngen, bzZzw. die Wechselwirkungen, die zwischen
den großen philosophischen Entwürfen und der >  ten menschlichen Existenz,
VO:'  < altem 1n relig1öser und sıttlicher Hinsıicht, bestehen. Insofern ann se1ın Buch
gerade den Theologen, auch den WenNnn ıch recht sehe zahlreichen jJüngeren
Theologen, denen eın nıcht L1LLUT wissensmäßßiger, sondern verstehender Zugan Z.Uu
dieser Geschichte philosophischen Denkens schwertällt, erstaunliche Aspekte ero 111
Man findet keineswegs, WI1e mMan vielleicht eine apologetisch .der
auf billige theologische Nutzanwendung bedachte Betrachtung. Es wird vielmehr ın
einer geistvollen un eigenständıgen, oft uch eigenwillıgen Weise versucht, den
Intentionen der einzelnen Denker nachzugehen und ıhr Wollen un ihre Auswir-
kung MT kna PCN Strichen zeichnen. „Jeder echte Theologe 1St eın Beobachter,
nıcht ONStru teur  66 (> 243 Dies typische Schlatterwort schließt natürlich nıcht dUus,
da{fß auch NUur mMiıt seinen Augen un 1n seiınem Ausschnitt sehen und beobachten
annn (worüber das sehr ehrfürchtige Geleitwort Thielickes „eine ZanZz, Zzanz
leichte natürlıch 1m Rahmen des Christlichen bleibende Schadenfreude“ icht
unterdrücken kann!). ber sind scharte Augen, die sehr hingeschaut haben,
ehe ZAT allerdings oft kühnen Urteıil kommt. Un (3 sind zugleich zütige, WL
stehende Augen, die unbefangen uch die wohltätigen relig1ösen Wirkungendes Darwınısmus verzeichnen können. Die erstaunliche Freiheit, Ja, Souveränıität,
Miıt der Schl das "eerraın überblickt, das Fehlen aller Ressentiments un klerikaler
Enge wırd daran deutlich, W1e€e 1m Schlußka ıtel den Ertrag der SanNnzen

dem VO  a} ıhm vewählten Gesichtspunkt da in zusammentassen kann, da sich
die Christenheit autf ihre Selbständigkeit besinnt“. „Ist die Philosophie Jängst nıcht
mehr die Dienerin der Theologie, 1st 1U auch das umgekehrte Verhältnis been-
det“ (S 2373 Die Kırche so1l ehren, W as ıhr AaAn vertraut 1St. Freilich: A leh-
ren, Mu: s1ie denken;: denn hne Denken o1bt kein Erkennen; diese Notwendig-
keit, dafß WIr denken müussen, steht durch den Verlauf und Ausgang uUuNseTer philo-
sophischen Geschichte fest (S 241)

Bonn Kreck
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Analecta Bollandiana 78, 1960
S 23329772 Paul Grosjean, La date du Colloque de Whitby das für den An-

schluß der northumbrischen Kirche die römische Praxıs entscheidende Gespräch
VO  - It Streaneshalch fand wahrscheinlich 1n der ersten Hälfte 664 S}  5
wichtige Anhänge Einzelfragen). 275—2308 DPaul Devos, Le Juif le chre-
tien. Un miracle de saınt Menas BHG} 1260; oriech., kopt., Athiop. Text).
309—3727 Baudouin die Gaiftier, La Passıon de saınt Gavın, MAartyr de Sardaıigne(Quellen, Datıierung, Eıinflufß; lat. Text) 356—361 Miche]l Aubineau, La Viıe
SIECQUE de saınt) Oss1ıus de Cordoue (BHG® 2182; Abhängigkeit VON Theodoret).
5. 364—395 Paul Grosjean, Notes d’hagiographie celtique: 45 Le tresor merovın-
zıen de Sutton Hoo, Feuillen Eloi: 46 Les inscr1pt10ns metriques de l’eglisede Peronne; Atrıum GCemanı dans la Vıe de Ibar; 48 Les OINSs d’Adomnan
GT de Brendan; Dates de la tondation d’Iona de la MOrt de Colum Cille;

O01mMınNe abbas Romae. 396—430 Francois Halkın, La Vie de Sa1nt Nice-
phore, tondateur de Medikion Bithynie &) 813) S
nach cod Monac. 366 und Vat Pal S 27

BHG3S 7—2 griech.  Sc Text
Analecta Praemonstratensia 36, 1960

5. 5—15 Astrik Gabriel, Premontres dans les Universites medievales dans
’Allemagne du Nord-Est (Zusammenftassung der Doktorarbeit VO  3 James ohn,
The Canons of Premontre an the Mediaeval Uniiversitijes of Northeast Germany,
Notre Dame, Indiana, 1959 ber Prämonstratenser UnıLıyersitäten Prag, Er-
furt, Leipzig, Rostock, Greifswald, Wittenberg und Frankfurt/Oder: Herkunft der
Studenten, lıterarısche Werke, spatere Laufbahn). Autenrieth

Archiv für Liturgiewissenschaft VI, 1960
339—371 Leo0 Eizenhöfer, Die Feier der Ostervigıl in der Benediktinerabtei

San Silvestro Foligno das Jahr 1100 nach Ms 379 der Pıerpont Morgan
Library, New ork City („Das Missale 379 gehört T Gruppe der gregor1anı-
slierten miıttelitalienisch-beneventanischen Gelasıana. In seiner Ostervigilfeier begeg-
nen sıchZ „é1t*s’Chfif;ten schau  Analecta Bollandiana 78; 1960.  S. 233—274: Paul Grosjean, La date du Colloque de Whitby (das für den An-  schluß der northumbrischen Kirche an die römische Praxis entscheidende Gespräch  von Whitby.— Streaneshalch fand wahrscheinlich in der ersten Hälfte 664 statt;  wichtige Anhänge zu Einzelfragen).  S. 275—308: Paul Devos, Le juif et le chre-  tien. Un miracle de saint Menas (BHG* 1260; griech., kopt., äthiop. Text).  3  309—327: Baudouin de Gaiffier, La Passion de saint Gavin, martyr de Sardaigne  (Quellen, Datierung, Einfluß; lat. Text).  S. 356—361: Michel Aubineau, La Vie  grecque de ‘saint’ Ossius de Cordoue (BHG® 2182; Abhängigkeit von Theodoret).  S. 364—395: Paul Grosjean, Notes d’hagiographie celtique: 45. Le tr&sor me&rovin-  gien de Sutton Hoo, S. Feuillen et S. Eloi; 46. Les inscriptions metriques de l’&glise  de Peronne; 47. Atrium Cemani dans la Vie de S. Ibar; 48. Les noms d’Adomnän  et de Brendän; 49. Dates de la fondation d’Iona et de la mort de S. Colum Cille;  50. Doimine abbas Romae.  S. 396—430: Francois Halkin, La Vie de saint Nice-  phore, fondateur de Medikion en Bithynie (+ 813) (  nach cod. Monac. gr. 366 und Vat. Pal. gr. 27).  BHG3 2297—2298; griec?. "Fext  Analecta Praemonstratensia 36, 1960.  S.5—15: Astrik L. Gabriel, Les Pr&montres dans les Universit&s medievales dans  V’Allemagne du Nord-Est (Zusammenfassung der Doktorarbeit von James J. John,  The Canons of Premontre& and the Mediaeval Universities of Northeast Germany,  Notre Dame, Indiana, 1959 über Prämonstratenser an  en Universitäten Prag, Er-  furt, Leipzig, Rostock, Greifswald, Wittenberg und Frankfurt/Oder; Herkunft der  Studenten, literarische Werke, spätere Laufbahn).  J. Autenrieth  Archiv für Liturgiewissenschaft VI, 1960.  S. 339—371: Leo Eizenhöfer, Die Feier der Ostervigil in der Benediktinerabtei  San Silvestro zu Foligno um das Jahr 1100 nach Ms. 379 der Pierpont Morgan  Library, New York City („Das Missale M. 379 gehört zur Gruppe der gregoriani-  sierten mittelitalienisch-beneventanischen Gelasiana. In seiner Ostervigilfeier begeg-  3  nen sich ;.. Norden:. und Süden“ ;:S. 374).  S. 372—416: Viktor Burr, Calen-  darium Elvacense (Fest- und Heiligenkalender der Abtei Ellwangen aus dem 12. Jh.,  S. 455—460:  um 1300 und von 1535; Vergleich mit Prüm, Anfang des 13. Jh.).  Klaus Gamber, Das Stuttgarter Sakramentar-Palimpsestblatt aus Cod. H. B. VII 10.  S. 461—481: Anton L. Mayer, Eine eucharistische Legende aus Kärnten und  ihre Hintergründe (kultgeschichtliche und lokale Komponenten einer Legende aus  Ossiach).  ’  Archivum Franciscanum Historicum 53, 1960.  S. 3—29: A. Maier, Der anonyme Sententiarius des Borgh. 346 (wendet sich  gegen P. Bali€ und die von ihm vertretene Autorschaft des Heinrich von Harclay,  hält Petrus Rogerii (Klemens VI.) als Verf. möglich).  S. 30—38: C. K. Bramp-  ton, Ockham and his alleged authorship of the tract „Quia saepe iuris“ (weist nach,  daß der oft Occam zugeschriebene Traktat nicht von ihm stammen kann).  S  39—77: U. Nicolini, San Giovanni da Capestrano studente e giudice a Perugia  1411—1414 (Beiträge aus verstreuten archivalischen Quellen zu den bisher wenig  kannten Jugendjahren des Joh. von Capistrano).  S. 78—110: R. _ Pratesi,  Nuovi documenti sul B. Alberto da Sarteano (+ 1450).  S.111—127: A. Matanie,  De duplici activitate s. Jacobi de Marchia in regno et vicaria franciscali Bosnae.  S. 128—204: L. G. Canedo, Los origenes franciscanos en Colombia (1549—  1565).  S. 233—275: G. Fussenegger, Statuta provinciae Alemaniae superioris  annis 1303, 1309 et 1341 condita (aus Cod. Einsiedeln 203 und Cod. OFM conv.  14*  E  ÖNorden un Süden“ 571 372—416 Viktor Burr, Calen-
darium Elvacense (Fest- un Heiligenkalender der Abtej Ellwangen aus dem I,

455—4 601300 un: VOo 1535; Vergleich mMit Prüm, Anfang des 155
Klaus Gamber, Das Stuttgarter Sakramentar-Palimpsestblatt Aaus Cod VII

461—481 Anton Mayer, Eıne eucharistische Legende aus äarnten und
ihre Hıntergründe (kultgeschichtliche un: lokale Komponenten einer Legende Au

Ussı1ach).

Archivum Francıscanum Hıstorıcum 9 1960
3—29 Maıier, Der aNnONYINEC Sententiarıus des Borgh 346 (wendet sich

5 Balı  C un: die VO  3 ı'hm vertretene Autorschaft des Heıinrich VO  3 Harclay,
hält Petrus Rogeri (Klemens M1;) als ert. möglıch). 30—38 Bramp-
CON, Ockham and his alleged authorship of the „Quia iurıs“ (weıst nach,
da der oft Occam zugeschriebene Traktat nıcht VO ıhm SLAamMMmMeEeN ann
39—77 Nicolini, San Giovannı da Capestrano studente yiudice Perugıa
114 (Beiträge Aaus ve archivalischen Quellen den bisher wenig

kannten Jugendjahren des Joh VO':  3 Capıstrano). 78 —11 Pratesı,
Nuov; documenti su] Alberto da Sarteano SE 1450 111—127 Matanıic,
De duplic; actıvıtate Jacobi de Marchia in ICS Sr Vicarı2 franciscal; Bosnae.

1A8 ZID08 Canedo, Los origenes tranciscanos Colombia 49—
1565 2337275 Fussenegger, Statuta provincıae Alemaniae super10r1S
annıs 1303, 1309 1341 condita (aus Cod Einsiedeln 203 und Cod OFM CONV.

14”*
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Y  Literani‘sche Béfi€ll\ Anzeigen
Febure/Schweiz 106) 276—306': A Mé.iel', Die S Qfiaestio .de velocitate desJohannes VOon Casale OE datiert die für die Kenntnis der „NECUC: Physık” ın
Italıen wichtige Disputation 1in Bologna kurz VOTr 307—370

—1673PandZic, Vısıtatıo apostolica ın Gallıae PFrOViNC11S O.F peracta 1670

Byzantinische Zeitschrift IZ. 1959
247—97)57) Costanza, Sull’utilizzaziıone di alcune cCitaz1ıon] teologiche nella

Cronografia di Giovannı Malala in due test1 agiografici (Passıo Luc12ae und
Passıo Caterinae). 265—775 Dumortier, La tradıtion manuscrite des
traıtes Theodore (untersucht 28 Hss.). 276—296 Riedinger, Pseudo-
Dionysios Areopagites, Pseudo-Kaisarios und die Akoimeten. 297—303
Classen, Der verkannte Johannes Damascenus (zum lateinischen Joh Dam bei (Ser-
hoch VO  3 Reichersberg). 304—370 Gross, Photios, eın Gegner des Erb-
sündendogmas (weist nach, daß Ph das Erbsündendogma abgelehnt hat)

93 1960
236—46 Gouillard, Une Y inédite du patriarche Methode: La Vıe

d’Euthyme de Sardes 47—56 Gross, Hat 5>ymeon der Jüngere, der 'heO-
loge, die Erbsünde gelehrt? (5S>ymeon steht. 1n griechischer Tradition, hat Iso keine
Erbsündenlehre) 83—85 VWiırth, Die Flucht des Erzbischofs Eustathios Aus
Thessalonike (1 191 8ı6—94 H- Be Reichsidee und natıonale Politik 1m
spätbyzantinischen Staat. 95—11 VWessel, Die Entstehun des Crucifi-
XUus („Der Crucifixus 1St ein Produkt der frühbyzantinischen Kunst, reilich unsecIcs
Wıssens auf Werke der Kleinkunst, auf Pectoralkreuze beschränkt“, 110)

300—321 Ohnsorge, Der Patrıcıus- Tiıtel Karls des Großen (Patricius- Titel
VO  3 Karl 775 usurpilert als Kampfansage > Byzanz, 781 Jegitimiert, aber
nach 787 beibehalten: Byzanz
und vielfach beherrschende Rolle)

pıelt se1it 754 für die fränkische Politik eine dauernde
Cahıiıers de cıvyvilisation medievale (X°— XII° siecles) 3, Poitiers 196Ö.

Das He: des dritten Bandes dieser Zeitschrift, die sıch rasch eınen Platz 1n
der Mediävistik erwarb, 1St ZU größten eil dem Congres de la sOCiete Rencesvals
gewidmet; 1n dieser Berichterstattung werden ‚WAar nicht direkt kirchengeschichtliche
Themen berührt, ohl] ber wichtige Probleme der (eistes- und Kulturgeschichte
des. 11./142 Jh erortert, die auch ihre Beziehungen ZUuUr!r kirchengeschichtlichen Frage-
stellung besitzen. In der Berichterstattung ber eine Studienwoche Mailand über
die vita communis des Klerus 1mM 11 und 1St die kırchengeschichtliche For-
schung unmittelbar angesprochen. Der kurze Au Satz VO:  } Pierre Petot, Serfs d’Eglise
habilites temoigner Justice 191 E behandelt eın stände eschichtliches Pro-
blem des Jh Die Untersuchungen VO  - Riıce ber 1e angelsächsischenSkulpturen des und 11 Jh (S 195—208) vermitteln gute Einblicke 1n die
relig1öse Gedankenwelt der englischen Insel In die Zeit der Retorm un 1n die
Bedeutung des Eigenkirchenrechtes führt der Aufsatz Von Chedevıille, Les rest1-
tut1ons d’eglises faveur de l’abbaye de Saınt- Vincent du Mans 9-—72 7); der
die Bedeutung der Zeit des ersten Kreuzzuges für die Übergabe VO Kirchen
die Abtej besonders erkennen äßt Der oft behandelten Fra nach der Entstehungdes Krönungsordo Cencius 11 wendet siıch Folz miıt beachtenswerten Ge-
danken; Sur CO:  'se rituel du iımperı1al] dit Cencıus 11 (S 285
bis 294) Dem S des Iren Dicuil, der 1n der ‚eIt Karl Gr. und Ludwigs

Fr. 1m Frankenreiche lehrte, 1st eine Studie VO:  5 Cordoliani (S 25—338) e-
wıdmet. Auf die Zzute Bibliographie ZUuUr Geschichte des 10.—12 Jh., die jedemHefte beigegeéen ist, se1l wieder besonders hingewiesen,
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tschrıifte 23

Hi'st‘ovriéches j;h;buch 79, 1960
1—61 Ewiıg, Die Kathedralpatrozinien ım römiıschen un 1m fränkischen

62—88Gallıen (Erweıterung und Ergänzung ZU)] Beitrag in ZKG 7/1)
Büttner, Die Alpenpolitik der Franken 1m un: Jahrhundert 9—1
H.-D Kahl, W ıe kam das Prinzıip der Zehntdrittelung 1n die 1özesen Branden-
burg und Havelberg? Eın rechtsgeschichtlicher Beıitrag ZUur Frage nach dem Verhält-
Nıs von Kirchenretorm und (Ostmission 1m Hochmittelalter die in den Ostgebieten

nıcht übliche Zehntdrittelung geht nicht auft die Eıinflüsse der niederländischen
Kolonisation zurück un 1St Auch ıcht durch die Pramonstratenser eingeführt WOI-

den. Ihr Ursprung lıegt 1n der Gründungszeit der Biıstümer und Aaus dem
Raum des rierer Erzbistums). 104—1723 Kempf, Das Problem der hrı-
stianıtas 1m un Jahrhundert (Vortrag aut der Generalversammlung der
Görres-Gesellschaft in Passau 124—145 Ditsche, Zur Herkunft und
Be eULUNG des Begriftes devotio moderna (Übernahme traditioneller Vorstellungen
zur Selbstbezeichnung der VO  - Gert Groote ausgehenden Bewegung). 146—174

Bastgen T Pıus VIL und Consalvı. Zur Geschichte des Konklaves 1n Venedig.
Aus dem Nachla{ß herausgegeben und mıiıt einem Nachwort versehen von Tüchle
(mit der wichtigen Erganzung Aaus NCUETEIN italıenıischen Quellen, daß als Papst-
macher neben Consalvı der 1n den Denkwürdigkeiten VO:  - Consalvi nıcht miıt Namen
'  TE Kardınal als der Kardinal Dugnanı identifiziert werden kann) 175
bis 198; Schreiber, Das päpstliche Staatssekretariat. 199—219 Wasner,
Piccolominibriefe. Eın Beıitrag ZU italıenischen Humanısmus (aus Hs 1077 der
Biblioteca Angelıca Rom).
Journal]l ot Biblical Literature 7 ® 1960

TI LLTIE Jack Hannah, The Setting of the Ignatıan long Recensifm der
ertf der gefälschten Ignatıanen Wr Mit dem Interpolator der echten Briefe -
SCn Lightfoot nicht identisch, W1e die verschiedenen neutestamentlichen Textfassun-
SCcN zeigen; dieser Interpolator soll schon 140 eLtwa2 1n Ephesos gearbeitet haben
und wırd mit dem Redaktor der Paulusbriefe zusammengebracht).

336—350 obert Kraft, Barnabas‘ Isaiah Text and the ‚ Testimony Book‘
jah quUO-Hypothesis (Zit unlikely ;:hat the author of Barnabas took his I1sa

Catıons from an y OoONe Source certaınly NOL from testiımonYy book of the Lype
Harrıs proposed”).
The‘ Journal of Eccleéiastical Hıstory II 1960

143—151 Kathleen Hughes, The Changing Theory and Practice otf Irish
Pılgrima (Rückwirkungen der allgemeınen Veränderungen 1n der Kirche 1m
und D auf .die irısche ‚peregrinati0‘). 152-—163 Wiıllıam Greenway, Arch-
bishop Pecham, Thomas Bek an St. Davıd‘s (ZU den Beziehungen 7zwischen St
David’s/Wales und Canterbury Ende des I5 in der eit der endgül-
tigen Unterwerfung von Woales die englısche Krone) 164—178
Lawrence, Ste otf Lexington and Cistercıan University Studies in the Thirteen
Century (Step von Lexington, 1258, 1St 1n erster Linıe für die veränderte Eın-ph  ha
stellung der Zisterzienser Z.U) Universitätsstudium verantwortlich). S. 179—185

Gareth wen, The Episcopal Visitation: Its Limits and Limitations in Eliza-
186—201 Wal-bethan London (interessante Einzelheiten 1561—1598).

CI, Lincoln Cathedral in the Reign of Queen Elizabeth 202—212
Kearney, Ecclesiastical Politics an the Ounter- Reformation in reland, 1618—
1648
1658

21:3.218 Geoffrey Nuttall, The Baptist Western Association 165  ch.  D
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Lıterarische Berichte un Anzeigen

The Journal of Theological Studies NS I 1960.
15—24: Grant, The Appeal the Early Fathers (Übersicht über dieBenutzung der ‚ Väter‘ VO: bis ZAK Jh.; Motive,schungen). dogmatische Benutzung, Fäl-

25571 Walter Ullmann, Leo0 and Theme of Papal Primacy(ausgezeichnete Interpretation der Aussagen Leos über Prımat; „Leo I’s Juristictheology contaıned what tor WAant ot better NAamne 1NAaYy be called Petrinology, the
C55C11C<€ of hıch 15 the Christ-determined ıdea of right nd law, applicable the
OVEITNMECNL of the whole Christian COTDUS: wıthin the precincts Anı the D oftthe Christian frame-work this ıdea iıtself the PEIIMANECNL Rechtsidee“

51} 70—76 John Barns, Coptic Apocry ha] Fragment 1n the BodleianLıbrary wohl aus den Acta Andreae: Bod! C0 x 103 1293 Jh) Text, UÜber-
SCLIZUNg un Kommentar). 76—87 Cha wiıck, Latın Epıitome of Melito’sHomily the Pascha (Lat Text, der Augustins bzw. Leos Namen überliefert
In the Fitfch and Sixth Centuries.
1St; Vergleich MIt yriechischem Text) 84—94 Jones, Church Fınance

04—11 Hope, An Englısh ersion ofParts of Bucer’s Reply the Cologne Antididagma of 1544 (Einfluß VO Bucers‚Bestendige Verantwortung‘ 1545, der ntwort auf das katholische ‚Antididagma‘
> Hermann VO VWiıed, auf die englische Reformation). 265—283
Butler, The Literary Relatıiıons otft Dıdache, X I (Abhängigkeit von Lukas
1 9 35—40 der Proto-Lukas? un: VO Matthäus-Materia] oder Matthäus).284—7294 Joyce Reynolds, The Christian Inscriptions of Cyrenaica (25 Inschrit-
teD; davon eine vielleicht Jh’ WECLNN diese überhaupt christlich; das meliste Jh.)295— 317 Walter Ullmann, The Sıgnificance of the Epistola Clementis inthe Pseudo-Clementines (Vorlage und 1e] der Ep. Clem.; Grundform vielleicht
Ende des Jh., abhängig VO  - Irenaäus, Rom) 349 Chadwick, The Sen-
teNCES of Sextus and of the Pythagoreans (Korrekturen Chadwicks Ausgabe).

Révue d’Histoire Ecciésiastiqu‘e 55% 1960
401—457 Ampe, Les redactions SUCCESSIVES de l’Apologie Schoonhovienne

POur Ruusbroec CONTre Gerson ( Textprobleme un Überlieferung der Apologie des
Johann VO  3 Schoonhoven, 453—491 Verrier, Francois-David
Aynes, La diffusion des documents pontificaux pendant la captivite de Pıe VII
S5avone (Forts. VO  w} RHE aD 1960, 7/1—121).
Rıvısta di stori'a della chiesa 1n Fra 14, 1960

1—26 Sordi, La persecuzıone di Domiziano (bejaht die Frage nach eınerVerfolgung VO:  zn Christen Domuitian und erklärt Ss1e Aaus dynastischen Motiven).
2/7—47 da Capodimonte, Poggio Bracciolini autoOre delle anonıme „ Vitaequorundam pontificum“ (versucht Poggio als Verfasser dieser Vıtae erweisen).

de] R3
48 —93 Cellı, 8| card Benvenuti] legato „d latere“ nella rivoluzione

94—10 Montobbio, 11 piu antıco elenco di codici del monasterodi Zeno di Verona (1318) 17/3—2072 Aubert, Un demi-siecle de FEVUCSdA’histoire ecclesiastique (Vortrag 1n Bologna 203—7234 (ZraGcO;Rıtftorma decadenza ne] MONAasStero di Agost1ino di 1cenza.
Granata, Note sulle fonti di Leone Magno. 263—?82:

Stu‘dia' Theologica 14, 1960
/0—11 Niels Hyldahl, Heges1ipps Hypomnemata (DOUVNMATO. bezeichnetnıcht den Titel, sondern 1ur die lıterarische Gattung des Werkes, das nach den

Oerhaltenen Fragmenten einen apologetischen Charakter hatte)



tS riftenschau

Ti1eological tudies21,; 1960.
62—91 Walter Burghardt, The Liıterature of hristian Ahtiquity S 1955—

1959 (Zusammenstellung der auf der International Conference Patristic Stu-
1€$ 1n Oxtord vorgetragchech Arbeitsberichte: Instrumenta Studiorum).
2—1 Robert McNally, The Hıstory. of the Medieval Papacy: Survey
Research, 4—1 (wichtiger Forschungsbericht).
Newman Nıcaea.,

444—453 Michael Novak,  Sch.
Theologische Zeitschrift 16, 1960

379—506 Kohls, Martın Bucer und die Neuordnung des Strafßsburger
Schulwesens ur Eingaben den Rat, Anregungen, Lehrerberufung uUuSW. eben
un: VT Jk Sturm iın harmonischer Verbindung retormatorischer un: humanistischer
Motive; Auseinandersetzung die Bedeutung der lateinischen Sprache mit Beatus
Rhenanus).
Vıgılıae Christianae 1 9 1960

129153 Wytzes, The twotold Way I Platonıc influences 1n the work
of Clement of Alexandria (Begrift der Gnosıs). 154—164 Klıyn,
The so-called Hymn otf the Pearl| betrifft die Schicksale der Seele VO ihrer Prä-
ex1istenz b1s ZUr Heimkehr Gott) 165—169 Shackleton Bailey,
Lactantıana (Beiträge ZUr Textkritik). 170—176 Luigı1 Alfonsi,; Ovıdio nelle
„Divinae instıtutiones“ di Lattanzıo (viele Bezugnahmen zeıgen eın liebevolles Ver-

204—7215 Quispel, L’evan ıle selon Thomas le 99 CC1-ständnıis). 216—224dental“ du OUVEeAU Testament der bereinstimmungen).
Terence Mullıns, Papıas Mark’s Gospel hat bei Markus nıcht den Vor-
wurf schlechter Disposıition, sondern eigenmächtiger Hinzufügungen 1m Auge)

225—7234 William Schoedel, Naassene themes in the COptic Gospel ot Thomas
(the ingdom of heaven, the eatıng otf dead and lıyıng things, the bubbling spr1ng,

735—7244the rejection of sexua|l dıfterentiation, the incarnatıon, the rest)
Thierry, Note SUr Ta EAdYLOTO TWOV COOWOVP chapıtre de la 1 Clementis

( Verständnis des Textes, antıke Hintergründe). 245—)249 Aalders,
L’epitre Menoch, attrıbuee Manı (war nicht 1mM Osten, sondern 1 römischen
Westen entstanden als 1ine dem Christentum angepafste Propagandaschrift). 750
bis 257 ders., Le triangle symbole du soleil chez les Manicheens (geht nichtauf eın trinıtarisches, sondern autf ein sexpelles Symbol zurück).

Die Weltals Geschichte 20, 1960
143—156 thm Anderle, Arnold Toynbee und die Problematik der

eordnetegeschichtlichen Sinndeutung SINn als Einbettung in „hierarchisch“
„Strukturen“; Ausnutzung der Ganzheitstheorien ür die geschichtliche Er enntn1s).

157—167 Helm Gätje, Gedanken HT: Problematik der islamischen Kultur-
geschichte (methodische Besinnung ber Kultur- und Wertbegrifte; CSCIH 1Nne Über-

168 —15856 Mo Reichspolitikschätzung des hellenistischen Elements).
und Kaiserkrönung 1n den Jahren 813 und 816 (Quellenlage; 1ne
betonung der kirchenpolitischen Bedeutung der päpstlichen Krönung un: der kaiser-
lıchen Titulatur). 734—7248 Wolfgang Schlegel, „ Epoche: und „Bewufstseins-
stellung“ als Kategorıen der sittlichen und gyeschichtlichen Welt nach Werken Aaus

dem Nachlaß VO Dilthey und orck VO  3 Wartenburg (I'ypık und Charakteristik
U,der Kulturepochen; Entdeckung der Geschichtlichkeit der Vernunft).
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Der Leiter der Sektion für Kirchengeschichte Verband deutscher Hıstoriker, Herr
Prot. Dr Rıtter, Freiburg DBCS teilt den Mitgliedern der Sektion olgendes MIit:

„Die ‚Commiss1ıon Internationale d’Histoire Ecclesiastique Comparee‘ veröfftent-
lıcht ı unregelmäßigen Abständen C1I ‚Bulletin Information‘ und andere Zirkulare

ihre Mitglieder. Dieses Bulletin soll uch über KUGCLE kirchengeschichtliche Arbeiten . . A e
den verschiedenen Ländern berichten. Es sind davon bereits: drei ummern eCI-

schienen. Auf den Bezug dieses Bulletin un: der Zirkulare kann ı der Form abon-
werden, dafß bei dem Präsidenten und Schatzmeister derH Prof. Bakhui-

ZeNn Va  3 den Brink, Rapenburg, Leiden/Niederlande, eın JahresabonnementZ.U)]

Gegenwert VOon bestellt wird. AL

b LA

X}  Z
Die Zeitschrift für Kirchengeschichte erscheint Jährlich zweımal ı Doppelheften
von JE 13% Bogen. Der Bezug des Jahrgangs kostet das einzelne Doppel-
heft DE
Zuschriften, Anfragen und Manuskripte fürden Aufsatzteil sind richten

[3 Prof Dr. Heinrich Büttner,Bad Nauheim, Lessingstraße
pA

e Anfragen, Besprechungsexemplare und Manuskripte für den Rezensionsteil
sind senden an Prof. Schneemelcher, Bonn, Lutfridstraße rBei VL

langt eingehenden Rezensionsexemplaren ann keine Gewähr für Besprechung und
Rücksendung übernommenwerden.
Anschriften der Mitarbeiter diesem He: Prof Dr. Walter Mobr, Saar-

cken, Blieskastele traße 1; Privatdozent Dr. Alois Gerlich, Bodenheim/Rhein,
<

aınzer Straße 6 5 Prof£.Dr Fritz Blanke, Zürich 3 9 Freiestraße 139; Prof. Dr
Georg May, Maınz, Feldbergstraße 22 Dozent Dr Hubert Kirchner, Berlin-Fried- A
richshagen, Löcknitzstr. 23 Pastor Dr Richard Graewe,Hannover Marienstr. 109

Herstellung: Rottweıler Verlags- und u&ereigenossens&aft eGmbH, Rottweil/N.
M
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Altchristliche Kritik Tanz e1INn Ausschnitt
Aus dem amp der alten Kirche

heidnische Sitte
Von Cari An dresen

Es liegt auf der Hand, da{fß ErSsSt 1ın einem verhältnısmäisig Späten Stadium
ıhrer Entwicklung der alten Kırche 1Ns Bewufßtsein >  n 1St; w1e „äh dıe
vorchristlich-heidnische Religiosität mit der altüberlieferten Sıtte un ıhren
Lebensgewohnheiten verbunden W ar Als iıne ekklesiologische Problematıik
zumindest mußte 1ne solche Einsicht der vorkonstantinischen Kirche, dıe
sıch 1n der permanenten Kampfsituation der polemischen Auseinanderset-
ZUNS mit dem Heidentum befand un: in gelegentlichen usammenstöfßen
Mi1t dem römischen Staat denselben als Hort der heidnischen Lebensordnung
Cnr verdeckt leiben. Sehr aufschlufßfsreich hierfür 1St die apologetische
Literatur. Obwohl ın ihr um erstenmal bewufst das Verhältnis des Chrı-
SteNtfTUmMSs seiner Umweltskultur 1iNs Auge gefalst wird, hält INa  $ dennoch

dem alteren, etztlich AUS der Heidenmissionspredigt kommenden Topos*
fest, da{ß das Christentum dank se1nes moralischen Ethos dem Heidentum
Cit. überlegen se1; andersartıge Beobachtungen (Sokrates, Muson1us) WUL-

den MmMIit der These VO: LOg0Os spermatikos diesem absolustischen Geschichts-
bıld gewaltsam eingeordnet. Vielleicht kommt od*1 e Thetik jenes ethischen
Absolutheitsanspruches bei den Apologeten noch estärker als bisher dadurch
ZzZum Ausdruck, dafß S1Ce gelegentlich denselben in das lıterarısche Formular
des ethnographischen „Sittengemäldes“ einkleiden, das seiner Herkunft
ach auf die neutral-beobachtende Schilderung des Brauchtums angelegt 1ISE:
Selbst der schöne Passus 1mM Diognetbrief Ende des der mıt seınem
einleitenden Satz, die Christen unterschieden sıch weder hinsichtlich ihrer
Heimat, noch ihrer Sprache un Kleidung VO  } den übrigen Menschen,

Als Nachhall ürchristlicher bzw. apostolischer Tradition vgl Polycarpbrief K Z
„Conversationem Vestram irreprehensibilem habentes ın gentibus, bonis operiıbus
Vvestris VOoOs laudem accC1ıplatıs dominus 1n vobis NO blasphemeretur“, Nachweıs
bei Fischer, Die Apostolischen Väter 261, AÄAnm 125 Der Nachweis lehrt,
daß Wır 1er bereits außerhalb der eschatologischen „Interimsethik“ befinden.

Aristides, Apol 15 f‚ Justin, Apol ( 13 f ST S Athenagoras Su pl I 3 9
heo hilus, Aut. IM . Tertullian, ol f vgl oh efte C Zweı
Gr  1€e Apologeten Der Neutralıismus angt mıiıt der 95. istorischen“ Methode
der Reisebeschreibungen antiker Geographen 11 Der Versuch VO  3 Strabo I,
1, _ Geographie als philosophische un: damit dogmatische Disziplin nachzuweiısen,
1ST ephemer.
Ztschr. KG



7A8 Untersuchungen
S05 Alcoren solcher ethn2>graphiséhen Neutrali£ät Rechnung trägt, o1bt die
Grundposıtion nıcht auf das moralısche Ethos beweise die Überlegenheıt
des Christentums.? Da aber das ethnısche Brauchtum selber ein Ferment
heidniıscher Religijosität se1n könnte, liegt außerhalb des Gesichtsteldes der
Apologeten. Irotz des yriechischen Philosophenmantels, den S1e betont ZUL

Schau LFragen, pragt auch sS1e das yeschichtliche Erlebnis der schroften Dıastase
zwıschen Heidentum und Christentum. Ja, INa  z kann eher die Frage stellen,
ob nıcht gerade durch diesen Philosophenmantel d.h durch die philosophiısche
Interpretation des Chrıistentums die Diastase den konkreten Ausdrucks-
ftormen heidnischer Frömmigkeit noch erweıtert worden or

Sıe stellt siıch eınem VOT allem gegenüber Orı Nn  . Er sah sıch ın
seiner lıterarıschen Kontroverse mIt dem Christengegner Kelsos Z ersten-
mal jener „Renaıussance“ heidnischer Frömmigkeit m1t ihrer bewulfsten Be-
jahung PAagancn Brauchtums gegenüber, die INa als Reaktionserscheinung

bewerten hat: AuSs nachkonstantinischer e1It 1St dieses Phänomen bestens
ekannt. Kelsos hatte in den einschlägigen Partıen se1nes Werkes, die heute
1ın den Fragmenten V vorliegen, dem berühmten Begriff
des Dıchters Pindar VO: „Nomos Basıileus“ se1n relig1öses Programm be-
gründet und miıt seinem prinzıpiellen und unıversalen Aspekt bewiesen, wı1e
bewufßt die heidnische Frömmigkeıit mi1t ult und Sıtte verbunden wı1ıssen
wollte. Die Traditionsanalyse der geENANNTEN Partiıen lehrt, dafß 1n ıhnen
WwWwel unterschiedliche Betrachtungsweisen, die auch quellenmäßig verschieden
abzuleiten sind, miteinander yekoppelt werden. Die i1ne Orlentiert siıch
vorwıegend Herodot un: 1St dementsprechend deskriptiv-phänomeno-
logısch; s1e tolgt darın dem Leitspruch aller Ethnographie: ‚Andere Länder

andere Sıtten“ (FE NS 34.41).“ Die zweıte Sıcht hingegen 1St apodiktisch-
theologıscher Natur S1ie oreift aut dıe Vorstellung VO Volksdämon 1ın den
platonıschen Dialogen zurück ( 25)° und unterliegt keinem Zweıifel,
dafß Kelsos persönlıch gegenüber dem erstarkenden Christentum einer solchen
relıg1ösen Verankerung des Brauchtums das Wort. redet.® och das Ohr
se1nes christlichen Gegners 1St für SeINE Argumentation sichtliıch taub. In
seıner polemischen Erwiderung zıieht OUOrigenes die abgespielten Register der
skeptizistisch-akademischen Kritik den CGÖttermythen Cels X Z7)
EWw1SsSse pragmatische Wendungen bei Kelsos bieten ihm die Möglichkeıit,
den Vorwurtf eines relig1ösen Utilitarısmus erheben, auf dessen bedenk-
lıche Folgen tür die Moral hinzuwelsen  en nıcht versaumt C& Cels V 28)

Diognetbrief V, 1—17, Aazu Marrou 1ın seiner Ausgabe 35 Paris 1951 127
Die antithetischen Formulierungen der Partıe, deren Nähe Paulus Marrou nach-
WweIlst, ergeben siıch Aaus dem Gegensatz zwischen dem Neutralismus ethnischer DEschreibung und der Thetik der ethischen Sicht.

Er spielt dann ın der exegetischen Apologetik des Alten Testamentes untier dem
Motto „Andere Zeiten andere Sıtten“ eıne Rolle, vgl OUOrigenes, De princ. E 2! 9’

Koe VE GLE und terner Augustin, Contra Faustum Z 4 9 onf. ILL, /a 1:3
Hierzu meline Ausführungen in „Logos un Nomos. Die Polemik des Kelsos

wiıder das Christentum“, Berlin 1955, 189 ff., mıiıt entsprechenden Nachweisen.
Bes. fr. NI 68 Bader, Kelsos Bezugnahme auf die Lehre VON den

Volksdämonen die Pflege der nationalen Kulte ausdrücklich ordert.
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Dabei lieét dıe Vorstellung „Volksdämonen“ als Hü‘ter der ehnicchen
Religiosität und ıhres Brauchtums Origenes garnıcht fern, wıe seıine
Kxegese der Geschichte VO Turmbau Gen 11 beweıist els Na 8—3
auch kennt die Konzeption VO  3 „Völkerengeln“, NUr da{ß dıe Bindung
der heidnischen Völker sS1e als yöttlıches Strafgericht und die Pflege des
Brauchtums als Sklavendienst deutet.‘ Es äflt sıch aber nıcht übersehen, dafß
das Schwergewicht der origenistischen Polemik 1n dem Gedanken von -der
moralıischen Überlegenheıt des christlichen Nomos lıegt, der 11U  . im spat-
antik-popularphilosophischen Sınne als frei bejahtes (;esetz philosophischer
Haltung gegenüber dem Ethos verstanden wırd S Cels N 333 Alt
Origenes damıt der apologetischen Tradıtion rest,® auch MIt seinem

\}Argument, da{fß Pflicht des Philosophen sel, das Brauchtum der Väter
mifßachten, WECLnN dem ethischen Gebot dies „Ziemlichen“ (£ xabNxOV)

wiıderspreche Cels V, 35) Schon der akademische Belehrungsstil, 1ın dem
das alles vo  cn wird, bekundet hinlänglıch, da{fß Orıigenes ın dem
ıterarıschen Appell des „Alethes Logos” ZUE relıg1ösen Verwirklichung des
Altüberlieterten keıine ernsthafte Gefährdung des Christentums sieht. Ebenso
deutlich 1St. aber auch, da{ß die spekulatıve Ausdeutung des Christentums
durch den Alexandrıner un die sıch MIt ihr verbindende Geıistigkeit, die in
OLESTIET Lıinıe den religionsphilosophischen Ideengehalt einer positiven Relıgion
1m Auge hat, die Welt der Volkssitte un des Brauchtums noch weıter AaUus

dem Gesichtsteld gerückt hat.!9
och damit ware L1UTL ıne Seıite der Sıcht, die Orıigenes Zu Verhältnis

zwiıischen Christentum und Heidentum entwickelt, festgehalten worden.
Daneben xibt breite Partıen, welche die Auseinandersetzung mit dem
Heidentum NU  } nıcht mMIit der Siegesgewißheit geistiger UÜberlegenheıit be-
trachten, sondern einer echten Kampfsituation darın Rechnung LragcnN, da{fß
S$1e auch die Furcht des Kämpfers kennen. Vielleicht empfindet Orıigenes
hier den Wirkungsbereich der heidnischen Lebensmächte oder, W 1.e S Sagl,
der Dämonen . no konkreter als der Heide Kelsos. S1e betätigen sich natur-
liıch auch tür ihn innerhalb der Magıe un Zaubereı, VOT allem aber auch
durch den heidnischen Opferkult Doch dem gegenüber Orıigenes

Zum Zusammenhang mit der spätjüdischen Angelologie vgl baniélou‚ Les
OUurces Juives de la doectrine des des natıons chez Origene, in ScR 38, 1950,
132137

Vor allem vgl den Topos VO Djegeszug des christlichen „LOg0os und Nomos“
ach Jes 23 mıiıt Justın, Apol. I! Er STAaAMML Aaus dem Bereich der Testimon1a-
tradıtion, dazu Danielou, La charrue symbole de la CrO1X, Irenee I 3 9 1n Sck
4 9 1954, 192—303, ferner ietzt Benoıt, Saınt Irenee. Introduction l’etude de
theologie, Parıis 1960, 100

Zur Thematık: Christentum als Bruch mit der herkömmlichen Sıtte vgl Justın,
Apol. I, Z 17 12, 6 Ü D terner Orıigenes I’ 67 Koe. 1, 12 n  20R VOTL allem
VI11,.47 Koe IE 261, R wonach die Ethik der Christen die 1mM Christenglauben
wirksame göttliche Dynamıs beweise, vgl aber uch De princ. I BA Koe N 293

Letztlich oilt das auch für den Episkopat der nachkonstantinischen Kırche. Man
darf die bekannten Beispiele, W1€ den Zusammensto{fß des Ambrosius mit 5Sym-
machus die Ara Victoriae der das tragische nde der Hypatıa ın Alexandrien
ıcht verallgemeınern,

15*
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i en‘tsh}'\)re’dlen;:l der kıirchlichen und apologetischen Tradition aut die über-
legene acht des Christusnamens, die sich besonders 1m altchristliıchen Rıtus
des Exorz1ismus immer wieder bekundet.!! Neın, ürchtet die acht der
Dämaonen auf einem Z anderen Kampffeld. Das kommt dort ZU Aus-
druck, seıne persönliche Feder e1in Argument die acht der Däamo-
1CNH vortragt, nämliıch da{ß die Däimonen durch den Mut und das Blut der
christlichen Martyrer Jüngster Vergangenheit ine entscheidende Niederlage O O OOhaben hinnehmen mussen Cels NI 45) Es LST. die geschichtliche s
tahrung, dafß der Staat und seine Urgane sıch ZU Beschützer des Heiden-
LUMS machen, weshalb dıe acht der äamonen ürchtet. olcher Er-
tahrungsschatz un .damıt kommen WIr JT zweıten Beobachtung, die
Orıigenes u11l5 tür NSCIC Thematık vemuittelt pragt das Urteıil und eNZT
zugleich das Blickfteld 1nN. Örıgenes 1St 1n unserm Zusammenhang auch
deshalb wichtig, weıl mMit der Jängeren Friedenszeit der Regierung
von Philippus Arabs bereits einen Blick für die Getahre hatte,
die der christlichen Kirche durch das Einströmen der breiten Masse CY-

wachsen könnte. Trotzdem sucht vergeblich nach Ausftführungen beı
ihm, welche mIiIt den Massenübertritten ıne Paganısıerung des Christentums
durch Einflüsse heidnischen Brauchtums befürchten. Ja, gerade Orıgenes

} wırd deutlıch, dafß eine (zeneration, die den Wechsel on Frieden und
Verfolgung 1ın jäher Abfolge un unberechenbarer Wıillkür erlebte, ın dieser
Beziehung überfragt 1ISt W as Origenes angesichts der „Kirche der Vielen“,
w1e sıch tormuliert, fürchtet, 1St hre Anfälligkeit in Zeıiten der ALet*
folgungen. Das Ideal eıner „ecclesia in vinculis“, dıe sıch 1n solchen Zeıten
1n den Coemeterien versammeln mufß, bestimmt seine Gedanken. Er oreift
auf die Petruslegende VO'  } dem „Christus rediens“, der nach Rom wandert,
um sich anstelle des flüchtigen Petrus abermals kreuzıgen assen, 7zurück.
Nur als „Märtyrerkirche“ wiıird die Christenheit sich bewähren, WENN die
besiegten Dämonen sıch ernNEeEutL ZU massıerten Generalangriff formierthaben werden.!?

Was dann bald 1 der Verfolgung des Dec1us blutige Wıirklichkeit werden
csollte! Doch VOr dem orum der empirischen Geschichtlichkeit haben weniger
die Mä1jtyrer un Confessoren als die katholischen ‘ Bischöfe durch ihre

11 cra Justin, Apol I, 14, 1 ahnlich neben der ethischen Dravalenz
des Christentums der 1NWEeIS aut die magische Macht der amonen steht; für den
Bezug auf den Exorzismus vgl Apol I, 6, 5) I‚ 40, 1m Rahmen des Weıssagungs-

WC;SCS. Fuür UOrigenes vgl Cels V Koe M T96; f.; VAIE, 325 Koe B
156, VIIL,; Koe. IL, Z WIr| der auch 1m Spätjudentum eXOFZ1-
stisch benuzte Ds zitiert, vgl. Aazu rık Peterson, Heıs Theos, Göttingen 1926;ABr  A  Rhtg  E  ‚Aa  Y  S  R  K  S  220  Untersuchung:  {  }  w'en‘tsli)i*echenld der kirchlichen un<i apologetischen Tradition auf die  “übver-  C  legene Macht des Christusnamens, die sich besonders im altchristlichen Ritus  des Exorzismus immer wieder bekundet.!! Nein, er fürchtet die Macht der  Dämonen auf einem ganz anderen Kampffeld. Das kommt ‚dort zum Aus-  druck, wo seine persönliche Feder ein Argument gegen die Macht der Dämo-  nen vorträgt, nämlich daß die Dämonen durch den Mut und das Blut der  christlichen Märtyrer jüngster Vergangenheit eine entscheidende Niederlage  i  haben hinnehmen müssen (C. Cels. VIII, 45). Es ist die geschichtliche Er-  fahrung, daß der Staat und seine Organe sich zum Beschützer des Heiden-  tums machen, weshalb er die Macht der Dämonen fürchtet. Solcher Er-  fahrungsschatz — und damit kommen wir zur zweiten Beobachtung, die  Origenes uns für unsere Thematik vemittelt — prägt das Urteil und engt  zugleich das Blickfeld ein. Origenes ist in unserm Zusammenhang auch  _ deshalb wichtig, weil er mit der längeren Friedenszeit unter der Regierung  Ya  von Philippus Arabs bereits einen Blick für die Gefahr' gewonnen hatte,  die der christlichen Kirche durch das Einströmen der breiten Masse er-  wachsen könnte. Trotzdem sucht man vergeblich nach Ausführungen bei  k  ihm, welche mit den Massenübertritten eine Paganisierung des Christentums  durch Einflüsse heidnischen Brauchtums befürchten. Ja, gerade an Origenes  ST  wird deutlich, daß eine Generation, die den Wechsel von Frieden und  Verfolgung in jäher Abfolge und unberechenbarer Willkür erlebte, in dieser  Beziehung überfragt ist. Was Origenes angesichts der „Kirche der Vielen“,  wie er sich formuliert, fürchtet, ist ihre Anfälligkeit in Zeiten der Ver-  folgungen. Das Ideal einer „ecclesia in vinculis“, die sich in solchen Zeiten  in den Coemeterien versammeln muß, bestimmt seine Gedanken. Er greift  _ auf die Petruslegende von dem „Christus rediens“, der nach Rom wandert,  um sich anstelle des flüchtigen Petrus abermals kreuzigen zu lassen, zurück.  79  Nur als „Märtyrerkirche“ wird die Christenheit sich bewähren, wenn die  besiegten Dämonen sich erneut zum massierten Generalangriff formier‘t  'haben werden.!?  {  Was dann bald in der Verfolgung des Decius blutige Wirklichkeit werden  sollte! Doch vor dem Forum der empirischen Geschichtlichkeit haben weniger  die Märfyrer und Confessoren als die katholischen‘ßischöfe durch ihre  E OE  il Instruktivä Justin, Apol. I, 14, 1 ff., wo ähnlich neben der ethischen Prävalenz  des Christentums der Hinweis auf die magische Macht der Dämonen steht; für den  H  Bezug auf den Exorzismus vgl. Apol. IT, 6, 5; I, 40, 7 im Rahmen des Weissagungs-  * beweises. Für Origenes vgl. C. Cels. VII, 4 Koe. I1; 156, 12 ££:; VIL, 35 Koe. II,  186, 6 ff. u. ö.; VII, 70 Koe. II, 219, 16 ff. wird der auch im Spätjudentum exorzi-  stisch benuzte Ps. 90 zitiert, vgl. dazu Erik Peterson, Heis Theos, Göttingen 1926,  SE  B OÖrigenes;  VI-I0m. in Jerem. IV, 3 Kl. IIT, 257 ff.; das Thema des „Christus re-  diens“ war O. aus den Paulusakten bekannt, vgl. Johannes-ktr. XX, 12 Pr. IV, 342,  — 5ff. Auch die „Exhortatio ad martyrium“ 42 Koe. I, 39, 19 ff. nimmt den Gedanken  auf, daß das Martyrium der Gläubigen die Dämonen entmachtet, wobei cap. 45 f.  oron  Koe. I, 41, 17 ff. christliche Stimmen nennt, die das Dämonenopfer als Adi  ' bezeichnen und mit der Möglichkeit einer „reservatio mentalis“ beim Aussprei  D  en des  Götternamens s  $  pielen: dem späteren Konfesso  E  r war die kgzgkrete Ve.rfolgmg$sitga—  “ tion der Kirche durchaus bekannt. -  .91f

Origenes, Hom. ın Jerem. Y  9 I, 257 fl 9 das Thema des „Christus D
diens“ War AaUus den Paulusakten bekannt, vgl Johannes-ktr. XX, Pr. I 342:;ABr  A  Rhtg  E  ‚Aa  Y  S  R  K  S  220  Untersuchung:  {  }  w'en‘tsli)i*echenld der kirchlichen un<i apologetischen Tradition auf die  “übver-  C  legene Macht des Christusnamens, die sich besonders im altchristlichen Ritus  des Exorzismus immer wieder bekundet.!! Nein, er fürchtet die Macht der  Dämonen auf einem ganz anderen Kampffeld. Das kommt ‚dort zum Aus-  druck, wo seine persönliche Feder ein Argument gegen die Macht der Dämo-  nen vorträgt, nämlich daß die Dämonen durch den Mut und das Blut der  christlichen Märtyrer jüngster Vergangenheit eine entscheidende Niederlage  i  haben hinnehmen müssen (C. Cels. VIII, 45). Es ist die geschichtliche Er-  fahrung, daß der Staat und seine Organe sich zum Beschützer des Heiden-  tums machen, weshalb er die Macht der Dämonen fürchtet. Solcher Er-  fahrungsschatz — und damit kommen wir zur zweiten Beobachtung, die  Origenes uns für unsere Thematik vemittelt — prägt das Urteil und engt  zugleich das Blickfeld ein. Origenes ist in unserm Zusammenhang auch  _ deshalb wichtig, weil er mit der längeren Friedenszeit unter der Regierung  Ya  von Philippus Arabs bereits einen Blick für die Gefahr' gewonnen hatte,  die der christlichen Kirche durch das Einströmen der breiten Masse er-  wachsen könnte. Trotzdem sucht man vergeblich nach Ausführungen bei  k  ihm, welche mit den Massenübertritten eine Paganisierung des Christentums  durch Einflüsse heidnischen Brauchtums befürchten. Ja, gerade an Origenes  ST  wird deutlich, daß eine Generation, die den Wechsel von Frieden und  Verfolgung in jäher Abfolge und unberechenbarer Willkür erlebte, in dieser  Beziehung überfragt ist. Was Origenes angesichts der „Kirche der Vielen“,  wie er sich formuliert, fürchtet, ist ihre Anfälligkeit in Zeiten der Ver-  folgungen. Das Ideal einer „ecclesia in vinculis“, die sich in solchen Zeiten  in den Coemeterien versammeln muß, bestimmt seine Gedanken. Er greift  _ auf die Petruslegende von dem „Christus rediens“, der nach Rom wandert,  um sich anstelle des flüchtigen Petrus abermals kreuzigen zu lassen, zurück.  79  Nur als „Märtyrerkirche“ wird die Christenheit sich bewähren, wenn die  besiegten Dämonen sich erneut zum massierten Generalangriff formier‘t  'haben werden.!?  {  Was dann bald in der Verfolgung des Decius blutige Wirklichkeit werden  sollte! Doch vor dem Forum der empirischen Geschichtlichkeit haben weniger  die Märfyrer und Confessoren als die katholischen‘ßischöfe durch ihre  E OE  il Instruktivä Justin, Apol. I, 14, 1 ff., wo ähnlich neben der ethischen Prävalenz  des Christentums der Hinweis auf die magische Macht der Dämonen steht; für den  H  Bezug auf den Exorzismus vgl. Apol. IT, 6, 5; I, 40, 7 im Rahmen des Weissagungs-  * beweises. Für Origenes vgl. C. Cels. VII, 4 Koe. I1; 156, 12 ££:; VIL, 35 Koe. II,  186, 6 ff. u. ö.; VII, 70 Koe. II, 219, 16 ff. wird der auch im Spätjudentum exorzi-  stisch benuzte Ps. 90 zitiert, vgl. dazu Erik Peterson, Heis Theos, Göttingen 1926,  SE  B OÖrigenes;  VI-I0m. in Jerem. IV, 3 Kl. IIT, 257 ff.; das Thema des „Christus re-  diens“ war O. aus den Paulusakten bekannt, vgl. Johannes-ktr. XX, 12 Pr. IV, 342,  — 5ff. Auch die „Exhortatio ad martyrium“ 42 Koe. I, 39, 19 ff. nimmt den Gedanken  auf, daß das Martyrium der Gläubigen die Dämonen entmachtet, wobei cap. 45 f.  oron  Koe. I, 41, 17 ff. christliche Stimmen nennt, die das Dämonenopfer als Adi  ' bezeichnen und mit der Möglichkeit einer „reservatio mentalis“ beim Aussprei  D  en des  Götternamens s  $  pielen: dem späteren Konfesso  E  r war die kgzgkrete Ve.rfolgmg$sitga—  “ tion der Kirche durchaus bekannt. -  .Auch die „Exhortatio ad martyrıum“ 4 Koe ® 39; nımmt den Gedanken
auf, daß das Martyrıum der Gläubigen die ämonen entmachtet, wobei cap 45 ıs

1ronKoe 1 41, christliche Stimmen ‚9 die das Dämonenopfer als Adi
ezeichnen un mMiit der Möglichkeit einer „reservatıo mentalıs“ beim Ausspreeı  aph des
Götternamens pielen: dem spateren Konfesso war die kopkrete Verfo[gungssiwa—tion der Kirche durchaus bekannt.
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Maßnahmen die Vbraussétzungen für den endli2:hen Sieg der Kirche
geschafften. Indem s1€e das kirchliche Bußinstitut der Unzahl von „lapsı
solchen Sıchtungszeıiten offen jelten und ıhnen damıt die Möglichkeit einer
Rückkehr in den Schofß der Kirche boten, konnte ungeachtet staatlicher
Verfolgungsaktionen der Zustrom anhalten. Am Ende des 55 Wr

die „Kırche der Vielen“ (Origenes) eın politischer Offentlichkeitsfaktor
geworden, auf den Konstantın seine Rechnung SELZEH konnte, un: MI1t dem
dıie antichristlichen Tetrarchen rechnen mufßten. Sollte 1in der zweıten
Hiältfte des Jh’s dıie innerkirchliche Situation durch die Entwicklung ZUuUr

Massenkirche sich nıcht unwesentlich wandeln, hat das ennoch nıchts
An dem Selbstverständnis der vorkonstantinischen Kırche gyeändert. W ıe
Urigenes T5 INan weıterhin den Feind jenseits VO  z den Mauern der
Kirche Das Bild, das bereits Theophilus VO  e Antiocheia (ad Aut HE 14)
gebraucht, un wonach die Kırchen Inseln gxleichen, welche die Fluten
des He1identums branden, bleibt unverändert für die Kirche 1im heidnischen
Staat charakteristisch. Nıcht VO innen, sondern VO' außen bedrohen die
dämonischen: Mächte das Christentum, die mıt den sakralen Institutionen
des heidnischen Kultes überall dıie Ofentlichkeit beherrschen. Das gilt selbst
30ch für Laktanz,; dessen „divinarum instıtutiıonum lıbrı“ unmittelbar in
die GIit des Überganges ZUr konstantinischen Reichskıirche tallen. Dıie be-
kannten Argumente werden festgehalten, L daß Dämonen die heidnischen
Religionen eingeführt haben,* un ihr dunkles Treiben 1im Tempelkult
oftenbar wırd (Inst. H; E 3: V, 2 7=KO). Ahnlıch w1e Orıigenes bringt

iıhre verderbliche Tätıgkeit mit einem yöttlichen Stratgericht 1n /usam-
menhang, wobel allerdings nıcht auf Gen. DE sondern Gen 6, Zzurück-
greift.! Natürlich 1St auch für ih die SO „Schwarze KATASt. der schlagende <

Beweıs einmal tür das zerstörerısche Teutelswerk der Dämonen,* VL

andern für iıhre Ohnmacht,; die der exorzistische Rıtus offenkundig macht
Inst. I 1 3: f 21 Epıt 46, 7-8) Vielleicht kommt die Konstanz
dieser Schwarz- Weifß-Sicht, die überhaupt die Möglıchkeit des Feindes
iınnerhalb der eigenen Mauern nıcht edenkt, dort stärksten ZU Aus-
druck, 114a den Formulierungen von Laktanz den sıch anbahnenden
Wechsel abspüren kann: gerade hıer verwendet der nordafrikanische Rhetor

13 Epit. 38, „Nam primum scelerati 1111 11 deorum cultus per insidias
A4emM on um inrepserunt“, vgl Inst. IL, 16;:35 wobei Euhemerismus eine Ro le

spielt, vgl Inst. 1 Z8; 1 vgl ferner tür den Zusammenhang TempelkuIt un:
Äämonen Inst. I DE

14 Inst. IL, 1: 1n eıner abschließenden Partıe ber die Dämonen, vgl ferner
Inst. E 14, ; wo Laktanz ausführt, da{fß Gott ZU Schutz des Menschengeschlech-
LCs den Teufel „En el“ gesandt habe „1taque iıllos C hominibus omIMmMmMOoTran-
LESsS dominator le terrae allacissımus consuetudine 1psa paulatım d vıtıa pellexit
mulıeribus congressibus (Gen 6, iN1QqUINAVIt Der Rückgriff auf Gen 6, 5C-
schieht ım Hinblick auf den Euhemer1ismus, der bei Laktanz eıne größere Rplle in der
Argumentation spielt als bei Orıigenes.

Inst I4 16, „Eorum (SC. daemonum) inventa SUNT astrologia C haruspicina
auguratıo er 1Dsa qUa«C dicuntur oracula CT necromantıa BE AIs MAaAglicCa quidquıid

vgl Epit ZPraeterea malorum EeXEeICCENL homines vel palam vel occu1;e
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einen alten Topos Vorkonstantinisäher „’Märtyrertheologie“‚ umn seiné Höff-
NUung auf den baldıgen Sieg der Kirche begründen.

Da{iß die vorkonstantinische Kırche hinsichtlich unserer Frage$tellung
überfordert 1St, geht eSdlich Aaus einem profilierten Schriftsteller Ww1€

—l hervor, dessen Rigorismus eın ausgesprochenes Gespur für
das Heidentum selbst in den peripheren Erscheinungen des Lebens hat Der
Appell die Römer als „rel1g10S1sSSım1 legum Er paternorum instiıtutorum
PFrOTECLOFCS et ultores“ (Apol 6, 1—10) verfolgt die apologetische Methode
des Nachweises eines Selbstwiderspruchs beim Gegner: die ROomer haben
gerade das, „ Was ZUr Wahrung und Sıtte geeignet SE preisgegeben und
damıt hre eigene Tradition Argumentiert hier der Rhetoriker,

der Theologe, WCNN Tertullian alles He1dentum als dämonischen Macht-
bereich anspricht (aaQ Z l vgl de dol Ühnlıch wiıe Laktanz Aus

(sen 6, begründet); auch für ıhn erweıst der christliche FExorzismus die
Ohnmacht der ämonen (aaQ Z 16 ff; / An Oriıgenes erinnert
das Argument, da{ß die Kraftlosigkeit der Dämonen durch das Wıder-
standszeugn1s der Martyrer enthüllt werde:

„Wenn sie daher W 1€ autsässische Insassen VO  e Arbeitshäusern der Gefängnissen
der Bergwerken der Zwangsarbeit Verurteilte wider uns losstürmen, in
deren Gewalt S1Ce doch sind, 1n der Gewißheit, dafß sS1e u1ls nicht gewachsen und
1Ur mehr dem Verderben veweiht sind, stellen WIr Uu11l5 iıhnen notgedrungen
W1e€e ıhresgleichen Fl  S und bekämpfen s1e durch starres Festhalten dem,
WOSCHCH S1€ €  C  9 und .niemals triıumphieren WIr mehr ber S1e, als wWenn WIr

eigensinnıgen Beharrens 1m Glauben verurteılt werden“ (Apol 2 9 5— in
der Übertragung VO  — Becker, vgl uch de fuga Z

Angesichts der theologischen Welten, die Orıgenes und Tertullian voneln-
ander trennen, wiıird besonders deutlich, da{ß die geschichtliche Verfolgungs-
S1tuation der Kırche s1e in diesem Punkte einem gemeinsamen Urteı]
kommen afßt Dementsprechend är sıch für NSCLIC Thematık keın Unter-
schıed der Einstellung zwiıschen dem vormontanıiıstischen und dem MONnNLAa-
nıstıschen Schrifttum des Nordafrikaners konstatıeren. Hierbei wird mMmMall

mMIt 1ın Rechnung sefzen mussen, da{ß die altere Tradıtion der nordafrika-
nıschen Kirche einem Kirchenbegrift nahegestanden haben dürfte, der spater
im SO Donatısmus ZU Tragen kam Die beiden Bücher „De cultu tem1-
narum“ und die ihnen vergleichbaren TIraktate „De virginıbus velandıs“
un „wDe monogamıa“ verbindet die Prävalenz des moralischen Pathos, das

‘
„ 16 Epit 48,4 f „habemus nNnım fiduciam in deo, quO expectamus SseEeCULUram)

protinus ultionem. neC Eest 1inanıs ista fiducia, s1iquidem omnıum quı hoc facınus
UusS1ı SUNLT miserabiles eX1Itus partım COgNOVımus, partım vidimus Die xeschichts-
empirische Struktur des Topos „De persecutorum ” , vgl uch schon Tertullıan,

Scapulam 3, 4—06, geWwinI durch die geschichtliche Situation eınes Laktanz
Konkretheit.

17 Vgl uch den wiederholten 1n Wwels auf die „abrenuntiatio diaboli; e1ius
pompae” bei der Taufliturgie de ıdol Kr 35 25 ff 1 5 Kr 4 D 95 13 Kr 4 9 15 f

Kr I2, ,, azu de « Kr 6, ff.; 24, Kr 24,
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eifersüchtig über die Absolutheit des christiiohen flthos wacht;!® ben darum
konnte ein katholischer Bischot W1€e Cyprıan mi1t seinem TIraktat „De habitu
virgınum“ den VO  e ıhm geschätzten ömagister- (Hıeronymus) Tertullıan
Zr lıterarıschen Vorbild nehmen. Die TIraktate „De spectaculiıs“ und „De
idololatrıa“ aber 1InNt das MIiNUt1IOSeE Fahnden nach den oftenbaren und g..
heimen, VOTL allem jedoch den potentiellen Beziehungen des Alltagslebens
ZU (3Oötzen- b7zw Dämonendienst19

W as uUu1ls 1ın diesem Zusammenhang 4A11 Tertullian besonders interessiert,
ISt, da{f seine Schriften sechr ZzuL einsichtig machen, W 1€ ein Kirchenbegrift der
radıkalen Diıastase ZTANT: A NWelt- 1n vielen Dıngen leichter hat, 1n der ATEX
dıiyına“ die Sıcherung und Unangefochtenheıit seiıner gläubigen Exı1ıstenz
finden.* Allerdings kann nıcht übersehen werden, da{fß Tertullian sehr o
gegenüber den konkreten Fragen, die ungenNanNnNtEe, aber siıcher weltzugewand-
te Stimmen seinem radikalen Neın SA Welt stellen, sichtlich in dıe Enge
yetrieben wird. Er selber ann nıcht daran vorübergehen, dafß der Chriıst
durch seinen bürgerlichen Lebenslauf nn die Mündigkeitsernennung,
die Namensgebung, den Ehevertrag und die Hochzeit miıt heidnisch-sakra-
len Akten in Berührung kommt. Die kasuistischen Ausführungen über mOg-
lıche Verhaltensweisen wirken schreibtischartıg, der s$1e begründende Satz
„Sed quon1am ca malus circumdedit saeculum idololatrıa, icebit adesse 1n
quibusdam, QUaC N OS homin1, NOn idolo, oft*1Cc10S0s habent“ aber wiırft dıe
Fragestellung aut ihren Ausgangspunkt zurück.?! Desungeachtet sucht Tler-
tullian die Bereiche der bürgerlichen ExıstenzZ, w 1€ S1e mi1t den ZCNANNICH

Vgl 1ın de vırg. vel. 2) den Hinwels auf die Gemeinsamkeit mıiıt der kath
Kırche, terner de S 4‚ „Secedat menti0 Paraclıt ı nostr1 alicuıus
auctorIıs; evolvyamus commun1a2 instrumenta scrıptuarum pristinarum“, nachdem V.OI-

her I; VO  n der torttührenden Erkenntnis des „Geistes“ die ede W al. Natur-
l macht sich auch die Verfolgungssituation ın der Argumentatıon des Montanıiısten
Tertullian geltend, vgl de 1eUN1O adv psych. 12 Kır 290,

8 Statt vieler un bekannter Belege se1 1LLULE die Kritik Circusbesuch de CL
Kr 10; 21 ZENANNT: ursprünglich diente das Pferd der nutzbringenden erbe-
stellung un: damit dem Menschen, wurde aber ann ZU) Attrıbut heidnischer (5Ot-
CI womit die Geschichte seiner „Dämonisierung‘ begann, vgl fterner Aus de dol
das Berufsverdikt, das ber die Herstellung VO Götterbildern hinaus auf alles aus-
gedehnt wird, W as die auyctoritas” derselben erhöht:;: nach dem Prinzıp „nulla AT'S5

18(0)  e} alterius artıs Aut Au propinqua EST; Niıhil alterius Car  k sind ungezählte
Handwerkerberufe als „gefährdet“ dem Christen verschlossen.

20 Bes das Schlußkapiıtel de dol 2 9 das nicht 1Ur die „Jex NOSTIra, propria hri-
stianorum“ als sicheren Grund christlicher Verhaltensweise NNT, sondern auch dafür
aufschlußreich ISt W1€e die ekklesiologische Exegese der rche Noah’s (zur sroßkirch-
lichen Interpretation durch Kallist vgl Hippolyt, Elenchos E 12; 23) 1mM Sınne eines
sektenhaften Kirchenbegriffs mMit der Lösung des Problems ufs CNSZSTEC
hängt. Für uns trıtt die Streitfrage, ob de idölolatrıa 1U AUuUSs der vormontanistischen
der montanistischen Schaffensperiode STAMMT, Aaus ben ZCENANNTLECN Gründen urück

21 De idol Kr 50, W ıe de dol Kr 419 SiTta fit; Oomn12 in idolo-
latrıa eTt in omnibus iıdololatrıa deprehendatur“ ze1gt, handelt CS sıch iM wahrsten
Sinne des Ausdrucks eıne „petit10 princıpuL”. Tertullian unterscheidet 1Icfs
ver Beteiligung Zeremonuiell (particeps idololatrıae) und reıin passıver nwesen-

eIt (tantum spectator) 2a0 Kr. 49, 26 Noch schwieriger 1St das Problem für
christ] Staatsbeamte aaQ Kr 5 9 ff die off1c10. heidnischen Opferakten
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n natürlichen Ur-Festdäten zusämmenh‘ähgf‚ auf die ihfi'en zugrundeliegende
sachen Causae) zurückzutühren und nachzuweisen, da{ß S1E U: ihrer
selbst wıllen“ dem Teutelskreis des  ) „Götzendienstes“ enthoben sejen.”? Lr
muührt sıch ine Neutralität cQhristlicher Innerweltlichkeit, deren Devıse
W1e ımmer be] ıhm 1n der Formulıerung glänzend, 1n der Sache aber wen12
befriedigend iIst: „Licet cConvıvere C ethnicıis, commor1ı NOn licet .  a ——  . da 8  = ananıma SUM1US, NON discıplına, COMPOSSCSSOTFCS mundi, NO  e errorum“
(aaQ0 14) Und 1St 1U  S verade be] Tertullıan symptomatisch, wie das
Regulativ: „Exeundum de saeculo“ eines sektenhaften Kirchenverständnisses
jenes Bewußtsein der Gesichertheit Vor ld€i‘ „Welt“ schafft, da{fß 05
behaupten kann, W1e€e leicht letztlich seı, als Christ sıch VO der Idololatrıe
frei und unbefleckt erhalten.? WOo INan ausschließlich seIn Augenmerk
auf die „Reinheıit“ der Gemeinschaft der Äspirıtales"” gerichtet hat, kann mMan

sıch uch eichter VO'  3 der Verantwortlichkeit für die „ Welt“ dıspensieren
un Sagen „KMZ0 saeculo, 10  } deo liıberum memi1n1“ (de 1LeEUN10 adv. psych
13) Hıer genugt CS, die Christen darauf verweısen, da{ß iıhnen 1m Glau-
ben hinlänglıcher Ersatz tür jene weltliche Freuden geboten wird, die ihnen
ZUuUr eıt die Unbedingtheit der göttlıchen Forderung versagt hat.** Und

.r findet 114  e gerade be] einem vorkonstantinischen Schriftsteller Ww1€e Tertul-
lıan, bei dem ehesten Material tür NC Fragestellung erw
könnte, keine Anhaltspunkte ihrer Lösung. Im Gegenteıl, wer dem
Blick auf die spatere Problematik der Großkirche seine Ausführungen ZUrX.

montanıstischen Fastenpraxı1s liest, wird über die Unreflektiertheıt, un nıcht
Z N theologische Nayvıtät sein, mit der 4Er heidnisches Brauch-
LUMmM als Zeugni1s für die eigene Posıtion verwendet wırd.?5

ıcht zufällig bietet hierfür 1in vorkonstantinıscher Zeıt zumindest das
rühste Material der Bereich VO Armenıen MIt der anschließenden Pro-

beteiligt sind. Die Auskunft, s1e hätten AIn solo honoris nomiıine“ anwesend, ber nıcht
aktıv dabei sein, erscheint ihm selber unrealistisch, daß mıt der konditiona-
len Wendung, „S1 haec credibile est f1eri posse”, abschließt.

29 De dol Kr 49, 5° CAas mundas SSC opınor pCI semet1psas, quia
q vestitus vırılis anulus aut con1iunct1io0 maritalis de alicuius idol; honore
descendit“, bwohl Tertullian, Adv Nat E n sehr wohl weil, elch’? Unzahl VON
römischen Hilfsgöttern sıch miıt dem menschlichen Lebensgang verbindet. Ihr Dickicht
ırd VO dem Naturrechtsgedanken beiseitegeschoben, eın An-und-für-sich-Sein
ZzU postulıeren, vgl auch de ‚P  ° Kr. 10, 20 „loca 10Os nNnon contamınant per se,
sed quae ın locis fiunt“.

A
25 De dol 24 Kr 5 9 „nemoO dicat: qu1s LAnl LEUTLO praecavebit? exeundum

de saeculo erıt. quası nO}]  a} tantı SIt exıre QUamn idololatren 1ın saeculo nıhil eCsse
facilius OtestT, qu am cautio idololatriae, S1 tiımor e1us in capıte S1t. “ Es 1St auf-
schlußreich, daß das biblizistische vgl Kor. 5, 10) Argument des hypothetischen,
weltoftenen Gegners indirekt aufnimmt un sıch eıgen macht.

24 De ‚P  E 29 mıt dem 1nweis auf die „spectacula christianorum Sancta per-
petua gyratulta”, dazu vgl DPs. Cyprian-Novatıan, De Cl I wobei siıch zeig%
W1e der eschatologische Aspekt Vvon bei dem Vertreter der Kirche der „Reinen”
in die Naturbetrachtung umschlägt. Nıcht zufällig erscheint ZuUueTrsti bei Novatıan der
literarische Topos des „ Welttheaters“ als der Naturbühne (jottes.

5 De 1eUN10 adv. psych. 1 Kr. A die „nudipedalia  CC (Bittprozeésio-
nen bei Trockenheit) etC. für die montanistische Fg;teppraxi; ZEUSCH sollen.
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VInz PONtUS; TEr die Verfolgurigésitüatibn noch. ein sektenhaftes
Verständnis der Kırche die Entwicklung bestimmte. Bekanntlich wurde die
Christianisierung Armeniı1ens durch Gregorius Lllumınator mit dem UÜbertritt
des Königshauses Christentum SOZUSAgCH VO oben her gelenkt. Dıie
starke Rücksichtnahme auf das altüberliefterte Brauchtum bei der Mission1ie-
runs, die das Reliquienwesen bewußt törderte, resultierte nıcht zuletzt
aUus dem Bestreben, den politischen Bruch zwischen der cQhristlichen Dynastıe
un der heidnischen Bevölkerung, die sıch 1Ur widerwillig der Mıssıon Öft-
NetE: verhindern. Desungeachtet zeigt gerade Armenıien, W1e ıne christ-
lıche Staatskirche ohl nach außen gesichert, in iıhrer theologischen Struktur
aber umso gefährdeter 1St, weıl mMi1t der qcQhristlichen Sanktionierung VO Sıtte
un Brauchtum zugleich auch deren heidnischen Fermenten eın Lebens-
Laum gesichert wıird.?® Noch anschaulicher trıtt u1l5s5 dieser Tatbestand in der
missionarıschen Praxıs des Origenesschüler Gregorius Thaumaturgos 1m .Be-
reich VO  —$ Pontus Gregor VO Nyssa, der Verftasser seiner Vıta,
obt seine Methode der Anknüpfung das Brauchtum als einen „Beweıls
seiner oyroßen Weisheit“ und gebraucht dabei den Vergleich MmMI1t einem AT
genlenker, der eben eshalb, weıl die Pferde fest in seiner Gewalt hat,
s1e ZECLFOSL auch „tänzeln“ lassen kann. Die Metaphorie bezieht sıch
darauf, da{iß Gregor10s der pontischen Bevölkerung konzedierte, nach Art der
heidnischen Leichenbankette tröhliche Märtyrerteste den Märtyrergräbern

veranstalten.*? Gregor VO  > Nyssa, der bereits dem Einflu{f des aske-
tischen Ideals seiıner elit steht, sucht sichtlich die konkreten Tatbestände zu
verwischen. IDer iım Mönchtum jedoch wieder NCU autbrechende amonen-
xzlaube 51t ihn ungehemmter 1n se1iner Vıta IHe weıtere Nachricht aus

dem Leben des „Wundertäters“ mitteilen, die für u11l wichtig iSt. Darnach
oll Gregorius VOTL seiner bischöflichen Tätigkeit sıch durch Krankenheıilun-
C eınen Namen yemacht haben, indem „Dämonen durch Briefe 1ın dıe
Flucht geschlagen habe‘“.28 Wir haben hıer eindeutig MmMI1t der Christianısie-
rung heidnisch-magischer Heilpraktiken Fun, wobei der „Brief“ ursprung-

26 Das Materıal VOT allem bei Faustus V, yZanz, dazu vgl Gelzer, Die An:
fänge der armenischen Kirche, Leipz1g 18925, 109 SPCZ. 133

Gregor Vvon Nyssa, 1it2 Gregor11 4 y 953 C‚ die Wendung: „ENADNKEV
QÜTOLG TALG TWOV AyLOV UAOQTVOOV EUDALÖDUVECÜAL UVPNMUOALS XL EUNAÜELV Xal AAya  A-
Asodaı bezeichnenderweise sehr formal gehalten ist. Auch Gregor x azıanz (r
LE 3 9 840 yebraucht 1 Zusammenhang des Märtyrerkultes das neutrale erb
PaıOUYECÜAL „fröhlich, ausgelassen sein“, sichtlich weıl dem christianiısierten
Parentalia kritisch gegenüber steht, -E10] P 837 und 840 zg möchte nıcht
dem Vergnügen wehren, ber ich SEra die Unmäßigkeit.“ Schon Baronius, Annales
eccles. d HU:  - vermutete, da nicht 1Ur fröhliche Mahlzeiten, sondern auch Tänze
bei den pontischen Märtyrerfesten stattfanden. Gregor v. Nyssa durch seinen
Vergleich mıiıt den „tänzelnden“ Pferden 1€Ss5 andeuten wollte?, vgl ZU) Verbum
VNOCKLOTÄV Platon, Nom csO1 In 653 D / 634 Wie WILr noch sehen yerden, ware
ıcht eın singuläres Beispiel ftür TLanz a Märtyrergräbern.

28 L Socrates, I  9 SE Pg 6 9 536 BA der sonst der 1ıta Gregors N yssa
folgt. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, da{fß Socrates eigene Quellen benutzt.
Denn der Nyssener berichtet n1e VO:  w Krankenheilungen durch „Grammata“, vgl
aaQ0 9024 A7 944 .5 der allein vergleichbare Fall 2a0 916 betrifit eine Tem-
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ich 1im Sinne der Zaui)erpapyri als PHylakterien gegefi HAn On cche Eiüwie
kungen gyedacht Wal. Gerade Aaus dem Bereich "der parsıstischen Magıe, SPCZ.
des „Magus stanes“ sınd uns solche „Briefe“ bekannt.“* Es verdient fest-
gehalten P werden, da{fß eın früherer, WCNN auch theologisch sehr ungleicher
Schüler des Origenes derartige Missionspraktiken bejaht hat An seiner (ze-
stalt wırd sıchtbar, W1€e stark die jeweıilige Situation der Kırche ob NUu

Kırche des Wiıderstandes oder Kirche „der Vielen“ für HSCEE Fragestel-
lung ausschlaggebend SCWCECSCH OI

och yeht uns nıcht jenen bekannten Vorgang der Substituierung
heiıdnıschen Brauchtums iın der nachkonstantinischen Reichskıirche, der autfs
CNYSTEC damıt zusammenhängt, da{fß das Christentum nıcht 1Ur für die Ge-
staltung des öftentlichen Lebens un selines Festkalenders, sondern auch für
die vielschichtigen Bedürfnisse der Volksfrömmigkeit verantwortlich wird.
Schon aus dieser Aufgabenstellung heraus lıegt das Materıial often ZUTagZC
und der Tatbestand 1St. damıt hinlänglıch ekannt. Die relig10nsgeschicht-
lıche Erbfolge äflst sıch P Qu den „heiligen Statten“ TOMMEer Wall-
fahrt oder der Umwandlung heidniıscher Tempel in christliche Kırchen VOCI-

tolgen,* während die Rolle der altchristlichen Lıturgıe, dıe solcher Chrı-
stlanısıerung nıcht 1U  z die theologisch legitıme Gestalt, sondern auch dıie
exorzıstisch wirksame Form verlieh, besonders gur Aaus dem altchristlichen
Bestattungsritual erhellt.31! W as jedoch sich der Oftentlichkeit entzieht, wıird
gewöhnlıch Z7u wen1g auch eachtet. Es manıiftestiert sich als die Kehrseite der
Zurückdrängung des heidnischen Lebensgefühls aus dem Bereıch der kultıi-
schen Offentlichkeit, sıch mMi1t den prıvaten Lebensbezirken und damıt
jenen Daten Bn verbinden, die Tertullian „Adiaphora“ erklären such-

Gerade S1e werden 1n der nachkonstantinischen eit Yn Kristallısations-
punkt heidnischer Lebensformen. Dies oll einem Einzelpunkt, der Stel-
lung der alten Kirche SA AN7 der Spätantike, ausgeführt werden.??

ach A1ISCIH Vorbemerkungen nımmt nıcht wunder, WEeNNn das Urteıl
der Kirchenväter über den 'Tanz ın seiner Negatıon durchaus einheitlich 1St;
in seiner Motivierung jedoch den Unterschied zwıschen vorkonstantinıscher

pelreinıgung. Übi'igens verschweigt nicht, da{fß der „Wundertäter“ ın der Verfol-
zungszeit den Rat D: „fuga in persecutione“ erteilte, 2a40 945 C—9 W as das
ben A ekklesiologischen Situation Gesagte unterstreicht.

29 Dazu Bidez—Fr. (‚umont, Les 5 hellenises n Parıs 1938, 188, als Beleg
für solchen Brieft „Ustanes“ 2a0 H 308 28 Auch ‚Tatıan, Or ad Graec.
4a0 \ 293 fr (mit Kommentar) kennt die „Bücher des stanes“ als Mittel

5OSCH die Krankheit, erwähnt 1n dem Zusammenhang ber keine Zauberbriete. Die
ermetische Praxıs hingegen 1St astrologisch Orlentiert, vgl Festugiere, La reve-

latıon d’Hermes Trismegiste Parıs 1950, 153
30 RG!'  E HI 160 habe iıch die entsprechend Literatur zusammengestellt.
31 Vgl meınen utfs „Bestattung als liturgisches Gestaltungsproblem in der alten

Kirche“, 1n : Monatsschr. Pastoraltheol. 4 $ 1960, 86—91
392 Für eın breiteres Publikum geschah 1€s bereits in meınem Beitrag: „Die Kri-

tik der alten Kirche Tanz der Spätantike“, ın dem Sammelwerk: „Der Tanz
in der modernen Gesellschaft“, hg VO: Er Heyer; Hamburg 1958, 139—168 Zur
Thematik selber vgl Quasten, Musik und Gesang in den Kulten der heidnischen
Antıke un der christlichen Frühzeit, Münster 1930 (zitlert: Quasten; als Material-
sammlung auch für Thema bisher das Beste; Ort auch altere 1t) Back-
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r  r  227  S And;esen‚Altd1rlsthd'le Kf‚tlk am B  ©  und‘nachkonstantinischer Situätion der Kirche deutlich Snnn .läßt. Eei  Tertullian z. B. stehen die polemischen Ausfälle im größeren Zusammenhang  seiner allgemeinen Kritik am Heidentum, und zwar so stark, daß man ver-  geblich bei ihm nach einer konkreten Stellungnahme zum Tanz als solchem  sucht. Der Seitenhieb auf die „tanzenden Götter“ (Apol. 15, 4 ff.) trifft in  tertullianischer Manier mit einem Schlage das blutige Treiben im Amphi-  theater, zugleich aber auch die dortigen Pantomimen und den Sakraltanz,  bekundet jedoch ebenso deutlich das persönliche Disengagement. Wie fern  der Generation des 3. Jh.s die Problematik des Tanzes liegt, erkennt man an  jenen großkirchlichen Stimmen, die Novatian zitiert, und die den Besuch von  Circus und Theater damit zu rechtfertigen suchen, daß hierfür in den heili-  gen Schriften kein Verbot ausgesprochen sei. Würden bei der Himmelfahrt  des Elias und anl. des Tanzes Davids vor .der Gotteslade nicht „nabla,  cynaras, aera, tympana, tibias, cithara, choros“ genannt? (Ps. Cyprian, De  spect. 2). Eben daß man den tanzenden David zur christlichen Sanktionie-  rung des Theaterbesuchs heranzieht, charakterisiert die Situation, und leicht  kann Novatian dies Argument durch den Hinweis entkräften, David habe  nicht seine Glieder in obszönen Bewegungen verrenkt, um Fabeln griechi-  scher Erotik tänzerisch zu gestalten (aaO. 3). Erst mit der Reichskirche des  4, Jh.s wandelt sich das Bild. Jetzt muß die christliche Predigt öfters be-  anstanden, daß die Christen selber sich dem Tanz hingeben. Der Tanz der  Salome um das Haupt des Täufers Johannes (Mk. 6; Mt. 14) wird zu einem  vielgebrauchten Argument, daß der T’anz Ausdruck sittlicher Verworfenheit  sei. So benutzt z. B. Ambrosius den neutestamentlichen Bericht (de off. II, 12,  77).3 Andern Ortes zieht er aus seiner Auslegung die konkrete Schlußfolge-  rung: „Jede wahrhaft schamempfindende und keusche Frau sollte ihre Töch-  ter die Religion, nicht das Tanzen lehren“ (de virg. III, 6, 26 ff.). Der Wan-  del der Situation spiegelt sidx ferner in einer erstaunlichen Homogenität der  {  E  S  mann, Religious dances in the Christian Church and in Popular Medicine, London  1952, enthält gerade für die alte Kirche viele Fehlinterpretationen und -urteile, die  eine schärfere Kritik des bereits 1945 schwedisch (Stockholm) erschienenen Werkes  ätte eliminieren sollen. Das Thema verleitet manchen Autor, partout den Kulttanz  für die alte Kirche nachweisen zu wollen. Das gilt auch für R. Torniai, La danza  sacra, Roma 1951, wo im übrigen reiches Bildmaterial geboten wird. Für das  LY  archäologische Material seien genannt: Fr. Weege, Der Tanz in der Antike, Halle  1926 (zitiert: Weege); L. S&chan, La dance grecque antique, Paris 1930; Th Bos-  sert-W. Zschietzschmann, Hellas und Rom. Die Kultur der Antike in Bildern, Ber-  lin 1936 (zitiert: Bossert); H. Wild, La Danse dans l’Egypte ancienne. Les docu-  ments figures, Paris 1956.  3 In Agypten kann Clemens A  lex. für das gleiche A  rgument auf das neutesta-  mentl.. „exemplum“; vgl. Paed. II 40, 2 ST. I, 181,21  f  verzichten und braucht  nur zu schildern: „Die sich viel mit Flöten, Saiteninstrumenten, Tänzen, Tanzschrit-  ten, ägyptischen Klappern und derlei ungehörigen Leichtfertigkeiten abgeben, wer-  den sehr bald ungesittet, schamlos und zuchtlos. Man lärmt mit Cymbeln und  ympanen, man rast mit den Instrumenten des Wahnkultes“; das fällt für Clemens  unter das Verdikt von Röm. 13,12f., weil er sich auf nächtliche Kultfeiern  (Pannychis) bezieht, ohne den Kult als solchen (Kybele?) anzugeben. Wir werden  i  noch sehen, daß die Tradition des Kulttanzes im spätantiken Agypten am längsten  sich gehalten hat.  {r  r  227  S And;esen‚Altd1rlsthd'le Kf‚tlk am B  ©  und‘nachkonstantinischer Situätion der Kirche deutlich Snnn .läßt. Eei  Tertullian z. B. stehen die polemischen Ausfälle im größeren Zusammenhang  seiner allgemeinen Kritik am Heidentum, und zwar so stark, daß man ver-  geblich bei ihm nach einer konkreten Stellungnahme zum Tanz als solchem  sucht. Der Seitenhieb auf die „tanzenden Götter“ (Apol. 15, 4 ff.) trifft in  tertullianischer Manier mit einem Schlage das blutige Treiben im Amphi-  theater, zugleich aber auch die dortigen Pantomimen und den Sakraltanz,  bekundet jedoch ebenso deutlich das persönliche Disengagement. Wie fern  der Generation des 3. Jh.s die Problematik des Tanzes liegt, erkennt man an  jenen großkirchlichen Stimmen, die Novatian zitiert, und die den Besuch von  Circus und Theater damit zu rechtfertigen suchen, daß hierfür in den heili-  gen Schriften kein Verbot ausgesprochen sei. Würden bei der Himmelfahrt  des Elias und anl. des Tanzes Davids vor .der Gotteslade nicht „nabla,  cynaras, aera, tympana, tibias, cithara, choros“ genannt? (Ps. Cyprian, De  spect. 2). Eben daß man den tanzenden David zur christlichen Sanktionie-  rung des Theaterbesuchs heranzieht, charakterisiert die Situation, und leicht  kann Novatian dies Argument durch den Hinweis entkräften, David habe  nicht seine Glieder in obszönen Bewegungen verrenkt, um Fabeln griechi-  scher Erotik tänzerisch zu gestalten (aaO. 3). Erst mit der Reichskirche des  4, Jh.s wandelt sich das Bild. Jetzt muß die christliche Predigt öfters be-  anstanden, daß die Christen selber sich dem Tanz hingeben. Der Tanz der  Salome um das Haupt des Täufers Johannes (Mk. 6; Mt. 14) wird zu einem  vielgebrauchten Argument, daß der T’anz Ausdruck sittlicher Verworfenheit  sei. So benutzt z. B. Ambrosius den neutestamentlichen Bericht (de off. II, 12,  77).3 Andern Ortes zieht er aus seiner Auslegung die konkrete Schlußfolge-  rung: „Jede wahrhaft schamempfindende und keusche Frau sollte ihre Töch-  ter die Religion, nicht das Tanzen lehren“ (de virg. III, 6, 26 ff.). Der Wan-  del der Situation spiegelt sidx ferner in einer erstaunlichen Homogenität der  {  E  S  mann, Religious dances in the Christian Church and in Popular Medicine, London  1952, enthält gerade für die alte Kirche viele Fehlinterpretationen und -urteile, die  eine schärfere Kritik des bereits 1945 schwedisch (Stockholm) erschienenen Werkes  ätte eliminieren sollen. Das Thema verleitet manchen Autor, partout den Kulttanz  für die alte Kirche nachweisen zu wollen. Das gilt auch für R. Torniai, La danza  sacra, Roma 1951, wo im übrigen reiches Bildmaterial geboten wird. Für das  LY  archäologische Material seien genannt: Fr. Weege, Der Tanz in der Antike, Halle  1926 (zitiert: Weege); L. S&chan, La dance grecque antique, Paris 1930; Th Bos-  sert-W. Zschietzschmann, Hellas und Rom. Die Kultur der Antike in Bildern, Ber-  lin 1936 (zitiert: Bossert); H. Wild, La Danse dans l’Egypte ancienne. Les docu-  ments figures, Paris 1956.  3 In Agypten kann Clemens A  lex. für das gleiche A  rgument auf das neutesta-  mentl.. „exemplum“; vgl. Paed. II 40, 2 ST. I, 181,21  f  verzichten und braucht  nur zu schildern: „Die sich viel mit Flöten, Saiteninstrumenten, Tänzen, Tanzschrit-  ten, ägyptischen Klappern und derlei ungehörigen Leichtfertigkeiten abgeben, wer-  den sehr bald ungesittet, schamlos und zuchtlos. Man lärmt mit Cymbeln und  ympanen, man rast mit den Instrumenten des Wahnkultes“; das fällt für Clemens  unter das Verdikt von Röm. 13,12f., weil er sich auf nächtliche Kultfeiern  (Pannychis) bezieht, ohne den Kult als solchen (Kybele?) anzugeben. Wir werden  i  noch sehen, daß die Tradition des Kulttanzes im spätantiken Agypten am längsten  sich gehalten hat.  {Andresen. Altchristliche Kritik am Tanz
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Andern Ortes zieht Aaus seiner Auslegung die konkrete Schlufsfolge-
Lung „Jede wahrhaft schamempfindende und keusche Frau sollte ihre Töch-
ter die Religion, nıcht das Tanzen lehren“ (de v1Irg. E 6, Der Wan-
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228 Untersuchungen

Formulierung wıder CNn VOL dem Tanz SCWAaArNTL wırd In Syrıen erklärt
Ephraem „Wo Psalmengesang (je1lst der Bufße erschallt dort 1ST (sott

Wo Zithern erschallen und Tänze Hände-M1 den Engeln ZUgCSCH
klatschen stattinden dort TSE Verblendung der Maänner, Verderbnis der
Weiber Dort (PAUHETN die Engel und feiert der Teutel C1iMN Fest (de abstinen-
L1a vo] Zıngerle BK  S 1870 414 —— Ahnlıch erklärt Johannes Chryso-
STOMUS kategorisch Z Tanz der Salome „Wo ZCLANZL wird dort 1STE der
Teufel“ (1n Mt hom Pa 5 491) Antıthese hierzu den Psal-
INENSAaANSCI David als christliches Leitbild herauszustellen „Wıe diejenigen,
die Schauspieler, Tänzer und unzüchtige Weiıber Gastmählern einladen,
die Aamonen un Teufel sıch rufen, laden diejenigen, die David M1
der Zither herbeirufen (SC Psalmen singen), durch ıhn Christus ı ıhr Heim“
(Exp DPs 41 157/%) Aus SC1IHCN Predigten denen dl(i Invektiven

den Tanz auffällig breiten Raum einnehmen, gyeht hervor, da{ß
11 Antıochien un Konstantinopel die christliche Hausordnung durch den
Einbruch der alten Tanzsıtten besonders gefährdet :1STt. Fur den Westen aber
bezeugt SCIN Zeitgenosse Gaudentius VO  a Bresc1i1a IMNI1L SCLNCN Predigten CIn
Gleiches (3anz ähnlich mu{fß auch M1 mahnender Stimme N

„WOo Leier und Flöte erklingen, schliefßlich alle möglichen Musikinstrumente,
untermischt on den Zimbeln der Tänzer, zusammenklingen, dort finden WIr Jen«e
unglückseligen Häuser, die nıchts sich VO: den Theatern unterscheiden kann
1ur bitten SA allesamt Aaus uNnseTeTr Miıtte verschwinden! Möge das Haus

vetauften Christenmenschen VO  an dem „Chor des Teufels unbefleckt bleiben!
Es SC1I wahrhaft menschlich un: gastfreundlich, geheiligt durch andauerndes Beten,
ertüllt VO'  3 zahlreichen Psalmen, Hymnen un geistlichen Liedern“ (Serm P '9 20,
890 b)

Es 15 kaum SIr Zufall; da{fß die genannten Prediger der nachkonstantinı-
schen Kırche bevorzugt VO  z} dem „cChorus 1abol;“ sprechen, während der
lıturgische Begriff der „POMPpa 1aboli“ der alten Abrenuntiationsformel
rücktritt. In den Gemeinden, die den altchristlichen Exorzismus LLULI als tra-
ditionell--liturgische orm aus dem Taufformular kennen und ı bedenk-
lichen Hıatus hierzu durch Amulette ELG 1 kryptoheidnische Magıe 11
christlichen Gewande praktisch üben, 1ST der Blick tür die „Dämonie des
Lebens“ verloren Wohl sınd die Tempel ZGFSTOTT; die 'T heater
haben weıthin iıhre Pforten yeschlossen, aber ı den Häusern der Christen
ebt der Tanz als Fortsetzung heidnischen Brauchtums weIliter Der NCUC Be-
oriff der (010/ SEL OGT.: apodiktischen Sprache zunächst CL folkloristisch ab-
zuleiten LSE; wıll die Gewı1issen wachruten. Seine Massıvıtät 1ST aber letztlich
ein Ausdruck dafür, da{fß die nachkonstantinischen Prediger auf ihr CISENCS
theologisches Urteıil AaNgCWI1IECSCHN sind und sıch nıcht auf oftizielle Verlaut-
barungen STUtzen können. Wıe oft ;1ST auch hier die laute Sprache das Zeichen
einer Unsicherheit. S1e hat drei Gründe, die zunächst aufgezeigt
werden iINUSSCI1:]

Die kırchenrechtlichen Bestimmungen reichten nıcht AauUs, der Wieder-
belebung des Tanzes i der nachkonstantinischen e1it begegnen. An sich

S1C ebenso einhellig WI1Ie das Urteıil der Kiırchenväter Eın christlicher
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Andresen, Alt F1STt Krıatı

Berufstänzer War in der alten Christenheıt ZeNAUsO undenkbar w 1e ein ; chrisf-
liıcher Schauspieler. Die Kirchenordnung Hıppolyts (ca 220) zählt beide Z7uU
den für den Christen verbotenen Beruten. Die spanısche Synode VO Elvıra

305 schliefßt den SO Pantomımus, den Ballettänzer, AusSs der kırch-
ıchen Gemeinschaft AaUus Eıne kleinasıatische Synode diıe Mıtte des Jh.s
verbietet generell allen Christen, bei Hochzeiten LanNzChH, während die
oleichzeıitigen Bestimmungen der „Apostolischen Konstitutionen“ den Berut
des Tanzlehrers neben einer Fülle anderer, der öftentlichen Lustbarkeit dıe-
nenden Berufen aufführen und verwerten. Aus allen diesen kirchenamtlichen
Verlautbarungen geht hervor, da{iß I1  - vorwiegend soziologıschen e
sichtspunkten das Verwerfungsurteil aussprach: INa wollte keinen verpon-
ten Beruf 1n den Reihen der Chrısten dulden.?* Es sing hıer ın erSsSier Linıe

die Bürgerlichkeit des Christentums, die theologische Problematik als
solche stand nıcht 1mM Vordergrund.

Auch der Unterstützung des christlich gewordenen Staates konnte Ma  —$

sıch nıcht erfreuen. So bereitwillig der Staat der nachkonstantinischen Kırche
se1ne Hıiılfe ZÜFr Verfügung stellte, durch gesetzlıche Erlasse das Heiden-
iu:  3 AUS der Oftentlichkeit 7 verbannen, wen1g beteilıgte sıch einer
kirchlichen Verfemung des Tanzes. Er mu{fßßte vielmehr den üunschen der
christianisierten Volksmassen entgegenkommen. Diese aber wollten autf die
öftentlichen Lustbarkeiten, bei denen der Ballettanz ine Raolle spielte, un
die von S5tadts I veranstaltet wurden, nıcht verzichten. Diesen är
estand beleuchtet eın Erlafß des Jahres 379 wonach die öftentlichen „Spiele:
tortbestehen sollen: NUur die heidnischen Opferhandlungen, die tradıti1ons-
gemäalßs damıt verbunden M, werden verboten.“ Wenn Theodosius 1m
Jahre 387 die Ballettschule (Orchestra) VOoO  a} Antiochia schließen ließ, dann
hatte das andere Gründe. In der Stadt Wr über Steuern Krawallen

gekommen, bei denen kéiserlid1e Standbilder umgesturzt wurden. Der Kaı-

34 Bıs auf CAall. 53 Laodikeia-Msı 1L, 571 ISt immer der Berutsstand gemeint,
vgl nach obiger Reihenfolge: Hıppolyts C4N. 11, 4 Funk 1L, 107; Elvira CAarl.

62 Msı IK € Ap Konst. VE BA Funk 1, 534 Weiıtere Ahnliche Konzils-
beschlüsse: Carthago 397 CAM; 35 Msı1ı 111, 85893 Carthago 419 CAll.

Canones Africae Msi I 90 — Msı E 735/767 Die Verbote S
den Tanz als solchen kommen erst spater, vgl Toledo 589 Ca  = Msı] 1 999
(bei Heiligenfesten); Konstantinopel 692 (a 51 — Msı y 76/; Rom 826 Canll.
35 MCHiıst. Con. aevV1 Carolin S 581 Can anones Basili: Rıe-
del, Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900, 206 ISt wieder
berufsständisch un: darin typisch, daß die Alternatıve stellt: entweder o1bt der

anzer seıiınen Beruf auf oder wird nıcht ö  MMCNH, wobei natürlich das
sakramentale Prinzıp „Not kennt kein Gebot“ ihm auf dem Sterbebett das Tauf-
sakrament zubilligt. Umgekehrt schützte cod Theod VE VO 11 Z
(übernommen Carthago 419 Can Can Africae CA)  - 63; Msı I 490/111, 767)

1E „SCAeNICI scaenıcae” davor, ach Übertritt Z.U Christentum ihrer Beru
Organisation zugezählt werden.
} -  R ZEVAL, 1017 Na Euseb, Vıta Constantini LL 19 wurde der

Dieg ber Licinius 324 mMit öffentlichen Spielen un: Tanzveranstaltungen gefelert.
VWenn Euseb azu vermerkt, dafß das olk 99 Ehren des aV fAaGLÄEUSs ÜEOC ge-
NZt habe, dann handelt CS sıch eıne interpretatio christiana der: Volksteste
(gegen Backmann 23)ET

Z
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SCr wußte CNauU, WI1e dafür die ballettfreudige Bevölkerung, die Suden
hre Orchestra als weltbekannte Institution mit dem entsprechenden Lokal-
patrıot1smus betrachtete, härtesten bestrafen konnte. Es W ar daher nıcht
S  55  anz zutreffend, Johannes Chrysostomus die kaiserliche Strataktion 1ın
einer Predigt als Unterstützung seiner Steien Warnung VO  — dem Tanz be-
zeichnete.3% W ıe wenı1g (: und se1ine CGesinnungsgenossen auf staatlıche Unter-
stutzung rechnen konnten, sollte bald erfahren, als in Byzanz se1InNe
Polemik wıder den Tanz fortsetzte. ahe der Hauptkirche War VOTr dem
Rathaus ein Standbild der Kaıiıserın aufgestellt worden. W ıe üblıch tanden
dabej Ballettänze In Konstantinopel kann I1LE  a} noch heute auf dem
Theodosius-Obelisk sehen, W1€CE VOT dem Kaiser un seiner Famıuıulıie 1n iıhren
Logen die Tänzer un Tänzerinnen auftreten.? Der seiner Orthodo-
X1ie vielgerühmte un nıcht zuletzt durch seine Gesetzgebung die Kirche
tördernde Regent hat daran siıchtlich keinen Ansto({S$ S  IIN Anders hın-
>  n der Bischof der byzantinıschen Metropole seines Nachfolgers. Er be-
zeichnete jene staatlıchen Volksbelustigungen auf dem Marktplatz als ıne
oftene Brüskierung der christlichen Religion. Zugleich z1elte miıt seinem
Protest auf dıe Kaiserın, die MN ihrer Putzsucht und des weltlichen
Hoftreibens für tadelnswert tand Die Predigt, deren Satze uns OZO-
NO überliefert, tfängt daher mi1t den Worten Aall „Wieder einmal rAasi
Herodias, wıederum Salome, wıederum bemüht S1Ie sich, das Haupt des
Johannes auf der Schüsse] davonzutragen“ (h VITIL, 20) Miıt Herodias
W ar eindeutig die Kaiserın gemeınt, der Tanz der Salome bezog sıch auf dıe

S Ballettaufführungen, mM1t dem Täuter aber dachte sıch selber, der den
gyleichen Namen Lrug. Dıie geschichtliche Metaphorie sollte Wırklichkeit WCI-
den, tatsächlich f1e] der kühne Prediger dem Wiıderstand am kaıiserlichen Hot

seine asketische Auffassung: des Christentums ZU Opter
ISt als S1€e auch ın Byzanz Allzemeingut geworden WAalL,- sollte Kaıiıser

Justimian 1mM ]ah.re 526 sich dazu bereit finden, das Hippodrom V O]  F Kon-

Hom ad popul. Antiochenum 1 9 de Statuls, 4 9 153 UÜber en SUS 5  au-
lenaufstand“ berichten ferner Libanius, S0Ozomenus (Nachweis bei Mras St)
r Hom 12 ın C ad Corinthios, 61, 102 Unterhalb der Kaiserloge, ın

der Theodosius @ Valentinian 11 und Arkadıus sehen sind, en Ballett um
Klang eıner W asserorgel, e1nes Syrinxbläsers, eınes Flötisten und eınes Tubabläsers,
Abb Bossert 5172 vgl Joh Kollwitz, Oström. Plastik, Berlin 1941, 116 Auf der
andern Seıite, in der Loge die weıiblichen Mitglieder des Kaıserhauses erschei-
NCN, sieht INa  ; eın W agenrennen, Abb Rodenwaldt, Kunst der Antıke
(Propyläen utfl 714: Kähler, Rom un: se1ne Weltr Taf 274 Wagenrennen,Theateraufführungen, Tierhetzen gehörten gleichfalls solchen staatlichen Lust-
barkeiten, die höhere Beamte W.1€ Prokonsuln 1n den Provınzen durchzuführenhatten, vgl Abb bei Delbrück, Konsulardiptychen, bes I0 Z terner
Bossert SZUS Rıce-M. Hırmer, Kunst Aaus Byzanz, München 1959 27 26

Zur SOß. „Mappa“, eiınem Tuch, Inan VO der Loge ZU Zeichen der Er-
öffnung der Veranstaltung herabfallen lıefß, und das daher die Konsuln meıstens
auf den Diptychen 1n der Rechten halten, vgl die Statue eınes rom. Konsul AUuUS
dem Konservatorenpalast, Rom bei Volbach-Hirmer, Frühchristl]. Kunst München
1958; Tat. 6 9 und terner Tertullians massıve Deutung: „LeNCO testimonıum caec1-
tatıs: 19(0) vident IN1SSUIMM quid Sit, Mappam DPDUTaNnNT; sed est diabolji aAb Ito praecipl-
tatı figura“ (de Kr 18, 2
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stantinopel, . das gleichzeitig für Auffüh;runxgen VO:  — Tanzpantomımen diente,
Zzu schließen und den subventionierten Balletts die staatlıchen Mittel enNtLtL-
zıehen.®® Unser Gewährsmann Ikann dabei nıcht die ämische Bemerkung
unterdrücken, da{ß des alsers Gattın cselber e1INst aut den Brettern der ne
gestanden habe Auch WCNnNn IN mancher Skandalgeschichte aus dem Vor-
leben der T’heodora mıßtrauen muf,  39 steht doch außer Zweıfel; dafß sS1€e
Ballettänzerin SCWCCSCH W ar Als „Leda mit dem Schwan“ hatte S1e auf einer
Tournee nach Agypten und Byzanz das Publikum begeistert. Es gehört
den Treppenwitzen der Geschichte, dafß dann ihr kaiserlicher Gemahl über
dl€ antıke Tanzkunst das Todesurteil sprechen sollte. Betrachtet iIna  »} heute
1 2Venna die Mosaiken VO San Vıtale, die Justinıan un Theodora 1 -
Mmıtten ihres Gefolges zeıgen, dann empfindet INa  w sehr stark den Wandel
VO' bıs ZU ]b;; der sıch in Byzanz vollzogen hat Der anschaulich
wıedergegebene, hieratische Stil des Hofzeremoniells bietet der eichten Muse
keinen Raum [)as asketische Heıiligkeitsideal hat A4aus der einstıgen Ballett-

ine der Welt entsagende un dem TOMMEeEN erk hingegebene Kır-
chenstifterin gemacht. Der Prunk iıhrer Kleidung unterstreıicht LLUTL noch solche
Hıngabe 1ne transzendente Welrt Anschaulicher kann kaum verdeutlicht
werden, W1€E durch das Christentum Krifte der Weltrflucht ausgelöst wurden,
die das heidnische Lebensgefühl auslöschen mulfsten. S1e haben den antıken
AI endgültig für das Abendland Grabe Alle Versuche, w1e

die Jahrhundertwende dıe Tänzerıin Isıdora Duncan S1e 11-
men hat, denselben Leben erwecken, leiben hoffnungslose
Romantık. Rückblickend muß INa aber testhalten, dafß die Hıiılte des byzan-
tinıschen Staates SOZUSaASCH posthum kam Dıie Reichskirche des Jahrhun-
derts hatte iın ORSTETF Linıie den Kampf miıt dem spätantiken Tanz un seinen
Auswüchsen führen

Dabe;i mußÖte sıch der religionsgeschichtliche Zusammenhang mit dem
Judentum ın eiınem viel stärkeren Maße, als heutiges, weıthın VO
Pıetismus beeinflußtes Verständnis der Problematik nachempfinden kann,
erschwerend tür die kirchliche Polemik auswirken. Denn das Judentum 1St

allen Zeiten ausgesprochen tanzfreudig SCWESCH un.: hat den Tanz —-
wohl ın seiıner sakralen Gestalrt W1e€e als Kunst- un Volkstanz gyeübt.“

Procop, Hıst AL 26, f.; nach Malalas, Chronogr. 18 ed Niebuhr 448,
schloß Justinı1an auch das antiochenische Theater un damit seın erühmtes Ballett.
Da nach Choricius, Apologia pro m1im1s 3, ed..Ch Graux, Rev de Philol. NS
I! 18L 2725 miıt Anm. Justinian mMiıt dem Hotstatt den Theater- und Tanz-
aufführungen der Brumalıen teilzunehmen pflegte, ISt sSeın Entscheid ach reichlicher
Überlegung gefallen

30 Procop 240 9, 1 Malalas, Chronogr. 18 o ibt daneben die andere Version,
Theodora se1 intfache Näiäherin SCWESCH, W as der offiziellen Darstellung ihres Vor-
lebens entsprechen dürfte

Das oılt auch für das mittelalterlıche un neuzeiıtlıche Judentum, vgl. den VO
der jJüdischen Tänzerin Lapson verfaßten Art. „Dance“ ın  e The Universal|  / Jewish Encycl. 11L, New ftork 1941, 456 Zu den Beziehungen frühchristlicher
Musik und atjüdischem Musikleben vgl Werner, The sacred Bridge, 1956,; der

CIM auch Abb bringt: Ehrlich, Die Kultsymbolik 1m und 1m
nachbibl. Judentum, Stuttgar; 1959, 3438 („Der kultische Ta
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Untersuchungen

Der Sakraltanz wurde bei den Juden ausschliefßlich VO:  - Männern ausSSC-
führt Davıd, derals Priesterkönig die Bundeslade (2 Sam 6, 14);
IST das klassısche, aber auch siınguläre Beispiel. Kultgeschichtlich geben dıe
Psalmen die wertvolleren Anhaltspunkte, ındem SIC den Brauch der Priester
bezeugen, durch rhythmisches Schreiten den Altar herum kultischen
Festreigen veranstalten (Ps 149 Religionsgeschichtlich
hingegen ll verwerte werden, daß INa  w dem yleichen Brauch der 4als-
relıgıon perhorreszierende Kritik übte KOön 18 26) die auch der ( 3€
schichte VO Tanz das Goldene alb GE 19) durchklingt Noch

ersten nachchristlichen Jh anzten die Männer der Nacht des ErsSten
{ Feıjertages VO Laubhüttenfest innerhalb des Tempelvorhofes Fackel-

Lanz 41 Als Spater den Juden Tempel und Heımat geraubt wurden, verband
sich der kultische 'Tanz IMI den relig1ösen Festen der S5Synagoge, den Be-
schneidungsfeiern, selbst die Rabbiner sıch Tanz eifrig beteiligten
Von C1NCM Tanz 111S$ Feuer IT anschließendem Feuersprung anläßlich des
Purimfestes hören WIL Aaus dem Talmud vielleicht wurde C1L1L1LC Pantomıme,
welche die Tat der Esther eierte und der Verbrennung Her olz- oder
Strohpuppe die Haman personifizıeren hatte ihren Höhepunkt fand 49

tänzerısch aufgeführt Obwohl die Synthese VO:  e} Sakraltanz un Pantomıme
csehr alt LST und SlCh schon 11 der Relıgion der Kreter nachweısen AfßSt dürtte

sıch hıer 11NC Mischform andeln die Aaus dem hellenistischen Kunst-
X A das Mitwirken K1G Frau übernommen ha Solche hellenistischen Um-

welteinflüsse sınd zweitelsohne für die Sekte der „ Therapeuten“. anzuneh-
INCH, der Philon berichtet, ı iıhr hätten Männer und Frauen EIMCINSAMIN

kultischen Tlanz vollzogen. Daß S1C allerdings ihre sakralen Tänze be1
_monatlichen Nachtfeier Absingen VO  w Hymnen ZECLFrENNICH

Reıgen der Männer un: Frauen aufführte, 1ST yleichfalls VO  } Philon festge-
halten worden.?

Der Jüdische Volkstanz knüpfte vornehmlich die Feste des ländlıchen
un häuslichen Lebens und nach den altesten Berichten das Vorwie-
SCH des weiblichen Elementes So WIC nach Rıchter Z „dıe 'T öchter
Sılo’s Ck anläfßlich kanaanıtischen Weinbergfestes iıhren Reıigen auffüh-
ren, kennt auch Jerem1a den Brauch (31 . R a und Lanzen noch ZUr eıit Jesu
die JuUuNnscCh Mädchen Palästinas Ebenso die Jephtalegende für die Rich-
PEerZEIiT Jungfernreigen VOFauUs, der INIL Hochzeıitsteierlichkeiten 1mM F
sammenhang stehen cscheint (Rıchter20 44 Wie die Braut Vor-

41 Mischna, Sukka 42 ed Bornhäuser 141 fD der Berichtsraum liegt VOrTr der Tem-
pelzerstörung Chr

42 Strack-Billerbek ” 682 Mit. 14, Anm d; Materıal bei Bornhäu-
Ser 2aQ Zum Feuertanz vgl Talmud, Sanh und Lapson 4a0 458 Er
wurde Jahre 408 durch Theodosius L1 verboten. cod. Theod X VI,; 8) 18)

De 1La contemplativa D: 8 > ohn-Wendland Y} 68 Leider zibt die ıdeali-
sierende Darstellung weni1g Anhaltspunkte für religionsgeschichtliche und kult-
geschichtliche Analyse.

44 uch das Griechentum scheint den Jungfrauenreigen 1111 Zusammenhang I}}
Vegetationskultes gekannt haben, WeNnNn INan das kunstgeschichtlich reizvolle
Thema des „Tanzes der Horen“ azu Fr Matz 1ı SEINCI Arbeit Z.U) Jahres-
zeitensarkophag Von Badminton, JdI Erg. 1958, 1184 auch relig10nsge-

V
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1abend ihre‘f Hochzeit, begleitet 'vom Chor der Frauefl und> unter dem Klang
der Instrumente, ihren Solotanz aufführt, durch den s1ie den Bräutigam ZU.

Entzücken hinreißt, wiırd lebendig 1n Hohelied geschildert. Es gibt kein
schöneres Zeugni1s jüdischer Lebensfreude, die sıch trotz der Schwere des
Geschickes durch die Jahrhunderte ungebrochen erhalten hat. Daher enthal-
ten auch die Evangelıen keine grundsätzliıche Krtik der Tanz der Salome
1ISt der, bis heute den Kırchenvätern immer wieder nachgesprochenen
Interpretation hierfür nıcht heranzuzıehen.”*

Allerdings W ar das Spätjudentum 1n seiner Tanzfreudigkeit tür die 'L anz-
tormen der heidnischen Umwelt sehr aufgeschlossen. Aus Alexandrien hören
WIT, da{iß das dortige Judentum Sabbat das 'T heater M1t seinen Ballett-
aufführungen derart frequentierte, da{ß die Besucher maJorisieren konn-
te.16 Für Nordatrika ertahren WI1r durch ld‚i€ Predigten Augustıins, für Kon-
stantiınopel aber durch ine antijüdische Schrift des Johannes Chrysostomus,
da{fß INan AIl Sabbat besonders A in jüdischen Häusern tanzte.“*‘ Ange-
siıchts der aszetischen Strömungen innerhalb des Christentums des 4./5 Jh.s
mufßte solcher Unterschied der Einstellung natürlıch stark auftallen.

Den Kirchenvätern 1Sst jedenfalls die jüdische Tanzfreudigkeit 1MmM Hinblick
auf ihre eigene ablehnende Haltung sichtlich unangenehm SCWESCH. Alleın
hre oft sehr gewundene, spirıtualıstische Interpretation des bekannten Her-
renwOortes Mt 11, 1 f 31 (das Maschal VO'  n der Kinderklage über dıe
Spielgenossen, diıe nıcht SA Klang der Flöte SCLANZL haben) äßt das deut-

schichtlich a4auswerten dart Für das Spätjudentum wird uns 1M übrigen berichtet,
dafß Männer und Frauen gemeinsam den rieNLanz aufführten, WEeNNn die Frau

4, bei Strack-Billerbek 1 381 nr1ns Hochzeitshaus geleitet wurde, vgl Taanıt
31 Joh. Z IS Strack-Billerbek K 514 Anm. Mit. 9 15, W as auf hellenistischen
Umweltseinflufß deutet. Das oilt ferner, wenn Jes D, A LO  DE den hebr. Text aN-
ert und „Siren“ S Spu geister und dämonische Wesen Ort des zerstörten
Babels LAaAnNnzen läßt; Nachweise Kautzsch Henochapocal. 1 9

45 Mk 6,2 — ıMt. 14,6 ff Der Name Salomes 1St nıcht angegeben, weshalb
die Kirchenväter oft irrtümlich VO!] aD der Herodias“ sprechen. Die Geschichte
1St wohl außerhalb Palästinas 1n jüdischen reisen entstanden, nach Lohmeyer,
Markuskommentar, Göttingen 1951,; 119 H der mit Recht Sagt, dafß dem Erzäh-
ler ıcht auf den TAnz- sondern die Verschlagenheit der Mutter ankam. Das Nega-
t1ve der Tanzszene lıegt höchstens darın, da{fß 1ine Fürstentochter S1! W1e eine Be-
rufstänzerin benimmt.

Socrates NL 13 67, 760 ff< wobei der Zusammenstofiß zwıschen Juden un!
Christen miıt dadurch verursacht wurde, dafß die Spätantike die Sıitte kannte, 1m
Theater Verwaltungsmaßnahmen proklamieren und öftentl]. „Fragestunde“
Verantworten, A Anm 103 Die Tanz,wut“ der Alexandrıner
schon Dio Chrysostomus Or 3 ‘9 68 d während Philon, De ebrietate 177
gefochten davon spricht, dafß O: 1mM alexandrıinischen Theater o  Nn habe

Augustin, SCIIN. de decem chordis 3; in Joannıs Ev d 1 Enn 1n DPs.
A Das greift 1m Kampf die Leichentänze auf die augustinische Kritik
zurück, vgl Synode Würzbur 1298 Can. „Die Priester sollen Strate der
Exkommunikation verbieten, afß die Tanzreigen auf den Coemeterıjen oder 1n der
Kirche aufgeführt werden. Sıe sollen uch mahnend darauf dringen, da{ß S1e nıcht
anderswo stattfinden, W 1€ Augustin sag  x ‚EsS 1STt auch besser, Festtagen P gra
und pflügen denn Reigen aufzuführen (Msı 24, Bayeux 1300 can.' 31 Msı
23 2 wiederhaolt das wörtlich Joh Chysostomus, adv ]üfiaeos K ä

Zischr. f. Kı<
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lich erkennen. 48 Auch der Tanz Davıds VOL derl Gotteslade und as Ezechiel-
Ort 6, K „Plaude MAanu CT DErCULE pede  D (Vulg.) siınd Ühnlich spirıtuali-
stisch ausgedeutet worden.“ Apologetische Tendenzen verbinden sıch mMi1t der
These, die Juden hätten während ihres langen Autenthaltes 1n Ägypten VO:  (}
der heidnischen Umwelt das Tanzen gelernt: sSe1 sıch dem Gottesvolk
wesenstremd.® Solche Erklärungen andern jedoch nıchts der Tatsache,
da dıe nachkonstantinische Reichskirche, die in vielen Dingen gerade dank
Jjener Tradıitionselemente, die S$1e der jüdischen Synagoge verdankte, sıch er-

folgreich die heidnischen Umwelteinflüsse abschirmen konnte, die-
W{ Punkte nıcht auf ine indirekte Unterstützung durch jüdische Überliete-
rung bauen konnte. Im Gegenteıil 1St nıcht abwegig, die estarke Polemik

den Tanz in den Predigten eines Johannes Chrysostomus damıt ın Zu-
sammenhang bringen, da 1mM Bereıch der byzantinıschen Kirchenprovın-
Z Vor allem 1n Konstantinopel selbst, das erstarkte Judentum auf manche
Christen anzıehend wirkte. Darauf hat 1m Gefolge alterer Beobachtungen
VO  $ Schlatter neuerdings wıeder Bietenhard hingewlesen.“

YSt die Berücksichtigung der dre1ı oben ZSCNANNTLEN Faktoren aßt die theo-
logische Leistung, welche die nachkonstantinische Kırche und hıer 1n erster
Linıe hre Bischöfe vollbracht haben, indem s1e den spätantiken Tanz VCI“-

temten, einsichtig werden. Die Motıve solcher kritischen Eıinstellung W1€ auch
die Methoden der Abwehr sınd sechr unterschiedlich SCWCSCH, Je nachdem ob

Solche Verlegenheit oftenbart bes Am‘brosiué. Er stellt de oft. I’ 19522 test
„Saltavıt NTtIEC Dominı Davıd z Sam 6, 14) 1O  w saltavıt Samuel; CC ıdeo
1e reprehensus, sed magıs iste laudatus“. Anders hingegen interpretiert c
)8, 85 1 9 1180 Diejenigen, die nicht SCLANZET haben, W1€ einst David VOL der
Lade tanzte, sind die Juden S1e folgten nıcht dem Ruf Christi und verstanden da-
her nıcht, W as mit der Aufforderung Ps 46, 2 „Omnes SCNTeES plaudite manibus“
gemeint WAafr; LLUr die Heiden verstanden Seine Exegese, die Origenes —

rückgeht (Mtktr X! l @ versteht das Händeklatschen (plauditemanıbus) CENTISPF. dem spätantiken. Volkstanz als Taktschlagen Z.U) Tanz; jedoch
eiınem Tanz Cn spirıtu"”. Wieder anders erklärt de poenitentia 1L, 6’ 41 f SPCZ
43; die en haben ıcht 1mM rechten Verständnis des „Mysteri1ums”
getanZt, da ihre Seele sıch ıcht Zur „geistigen Gnade“ erhob. Expos DPs 118
SCITI). F 26.$:;; 15,; 1290 endlich heifßt 68 „Cantaviıt nobis in Evangelio venı1am
delıctorum, debuerunt Judaei inentem attolere 10O  a histrion1co corporıs MOTU,
SancIiO spirıtu. Non fecerunt, ıdeo reprehenduntur“, worauf e1iNe uUuner W:  etfe echt-
fertigung des Sakraltanzes folgt „Sed etiam er corporiı1s saltatıo 1ın honorem Del
laudabilis habetur. Den1ique saltavıt Davıd NTie Domin1“. Sıie steht jedoch
isoliert da.

49 Exp Lucae VI, —1 SEL SS 1m Schlußsatz betont wird:
„Sed hoc cantıcum NO  3 1in 1OrO, 110  3 ın plateis canebatur“. Es steht miıt dem Wort-
laut 1n schroftem Wi;ders ruch, WCNNn Backmann 27 darın x detence of urch
dance“ sieht. Zur spirıtuelle Deutung des Davidtanzes vgl auch Gregor Nazıanz,
adı. Julianum Or 55 550 3D 708 H der VO  3 dem „Mysteri1um des rhythmischen
und fizurenreichen Weges Gott“ spricht, aber nıcht meıint: „by dancıng ONC

approachs God“ (Backmann 513
Theodoret, Graec. aft. CHF:- fn ed Raeder 185 Das Argument greift sicht-

lıch auf spätantıkes Wıssen VvVon AÄgypten als eınem Zentrum des Sakraltanzes zurück.
51 „Kirche un S5Synagoge 1n den ersten Jahrhunderten“, in ThZ 4, 1948, 174 k

SPCZ, 190 Gregor N azıanz
Tänzereien Neumondstage.

(S. Anm 49) spricht aum zufällig VO  3 häuslichen



235

X  n  $  235  Andresem A»jté}ké11&@ Kritik am Tanz  1  A  es sich um den hheidnisohen Kuittanz, def1 Volkstan  z oder  dén Iäufisttanz  handelt. Wir werden daher unsere weitere Darstellung an diesen drei Tanz-  gattungen orientieren müssen.  1. Der Kulttanz  Der antike Tanz war seinem Ursprung nach sakraler Natur: man tanzte  zu Ehren der Gottheit. So auch im griechischen Theater, in dem jede Dar-  bietung durch einen Tanz beendet wurde, der je nach dem Charakter der  Aufführung verschieden war. Die Tragödie wurde durch die „Emmeleia“,  die Komödie durch den „Kordax“ und das Satyrspiel durch den „Sinnix“  abgeschlossen. Später haben die drei Stilformen unabhängig von ihrem Ur-  sprungskreis sich erhalten und sind „Kunst“tanz geworden. Immer steht aber  hinter ihnen die Gestalt des Dionysos, der im Verlauf einer langen, hier  nicht näher zu schildernden Entwicklung recht eigentlich der Tanzgott der  Griechen gewesen ist. — Auf religiöse Wurzeln stößt man auch bei der Ge-  schichte des Tanzes der Römer. Seinen vornehmsten, kultischen Ort hatte er  bezeichnenderweise am Tempel des Kriegsgottes Mars gefunden. Dort führte  die hochangesehene Priesterschaft der Salier einen Waffentanz, eine Art  Springtanz, auf, wie auch im lateinischen Wortgebrauch „saltare“ und  ‚salire“ alterierend angewendet werden können. Es charakterisiert ferner  die römische „pietas“, daß das alte Rom allem Anschein nach auch einen  Kulttanz zu Ehren der sog. Laren, der späteren Hausgötter, kannte.”  Ohne Zweifel hatte der Sakraltanz in der Spätantike seine Bedeutung für  das religiöse Leben der politischen Gemeinschaften verloren. Seine Krise  setzte schon lange vor unserm Berichtsraum ein, nämlich mit dem Zerfall  der Geschlechterreligion und der Nationalkulte.”® Dafür war er aber in  einem bedeutsamen Bereich spätantiker Privatfrömmigkeit lebendig geblie-  ben, in den Mysterienkulten. Ein anonymer Apologet des Tanzes, der uns  noch öfter beschäftigen wird, schreibt Ende des 2. Jh.s:  ED  52 Zu antiken Tanzformen vgl. Warnacke, Art. „Tanzkunst“ bei Pauly-Wissowa  IV A, 1932, 2242 ff.; Wüst, Art. „Pantomimus“ aaO. 36 II, 1949, 836 ff., ferner  die kleine Studie von W. F. Otto, Menschengestalt und Tanz, München 1956. Na-  türlich kannte auch das alte Hellas den Waffentanz, z.B. den noch zu nennenden  „Pyrrichios“. Unsere stark geraffte Charakteristik will nur den Unterschied zwi-  en griech. und röm. Tanz herausstellen. — Zum Tanz der Laren vgl. K. Latte,  Röm. Religionsgeschichte, München 1960, 96 ff.; Weege 148 ff. mit Abb. 216, 218 f  Die zahlreichen Beispiele aus Pompeji, vgl. G. K. Boyce, Corpus of the Lararia of  Pompeji, in: Memoirs of the American Academy in Rome XIV 1937, zeigen, daß  SE VE EE EE E  in den häuslich beengten Verhältnissen der Larentanz nicht geübt werden konnte.  Die Ikonographie der Larenbilder und auch Statuen (vgl. die beiden Laren einer  zusammengehörenden Gruppe im Röm. German. Zentralmuseum, Mainz, aus dem  1. Jh. n. Chr.) hält jenes ältere Stadium des Larenkultes fest, da derselbe poch dem  ländlichen Leben angehörte.  53 Der hellenistische Herrscherkult trug das Seine dazu: Athenaios VI, 250a Kai-  bel berichtet auf Grund älterer Quellen von dem Syrakusaner Demokles, er habe  den Tanz zum Nymphenfest nicht den Göttinnen, sondern unmittelbar Dionysios II.  geweiht. Ich verdanke die Stelle Fr. Taeger, Studien zur Geschichte des antiken Herr-  scherkultes I, Stuttgart 1957, 157. Nur dem Tanzgott Dionysos erging es besser, vgl.  B D  azu unten.  16*
Andresen, Alté1rist_liémé Kritik am Tanz

sıch um den . heidnischen Kulttanz, den Volkstan oder den Kunsttanz
handelt. Wır werden daher uhnsere weıtere Darstellung diesen drei 'Tanz-
gattungen Orjıentlieren mussen.

Der Kulttanz
Der antıke Tanz War seiınem Ursprung nach sakraler Natur: MNan FANzZte
Ehren der Gottheit. 50 auch 1m griechischen Theater, 1n dem jede Dar-

bietung durch einen Tanz beendet wurde, der Je nach dem Charakter der
Aufführung verschieden W aAr Die Tragödie wurde durch die „Emmeleıa“;,
die Komödie durch den „Kordax“ und das Satyrspiel durch den ASINNIX
abgeschlossen. 5Spater haben die drei Stilformen unabhängıg VvVo  3 ıhrem Ur
sprungskreıs sıch erhalten un sind „Kunst”tanz geworden. Immer steht aber
hinter ıhnen die Gestalt des Dionysos, der 1m Verlaut einer langen, hıer
nıcht näher schildernden Entwicklung recht eigentlıch der Tanzgott der
Griechen SCWECSCH 1St. Auf relig1öse Wurzeln stöfßt In  a} auch bei der (3
schichte des Tanzes der Römer. Seinen vornehmsten, kultischen Ort hatte
bezeichnenderweıise Tempel des Kriegsgottes Mars gefunden. Dort führte
die hochangesehene Priesterschaft der Salıer einen Waftentanz, ine Art
Springtanz, auf, W 1e€e auch 1m lateinıschen Wortgebrauch „saltare“ und
‚salıre“ alterierend angewendet werden können. Es charakterisiert terner
die römische s pietas:, daß das alte om allem Anscheıin nach auch einen
Kulttanz Ehren der SOS. Laren; der spateren Hausgötter, kannte.**

hne Zweıiıtel hatte der akraltanz 1n der Spätantike seıne Bedeutung für
das religiöse Leben der politischen Gemeinschaften verloren. Seine Krıse
SGEZTE schon lange VOT NSCTIII Berichtsraum eın, nämlıch mMIt dem Zertall
der Geschlechterreligion und der Nationalkulte.® Dafür WAar aber in
einem bedeutsamen Bereich spätantiker Privatfrömmigkeit lebendig geblıe-
ben, in den Mysterienkulten. Eın A  IN  I Apologet des Tanzes, der uns

nıoch öfter beschäftigen wırd, schreibt Ende des Jh.s
52 Zu antiken Tanzformen vgl arnacke, Art. „Tanzkunst“ bei Pauly- Wıssowa
A 1932, 2242 ft.; Wuüst, Art. „Pantomimus“ 2a0 36 Hs 1949, 836 Q terner

die kleine Studie VO) OUtto, Menschengestalt und TAnz, München 1956 Na-
türlıch kannte auch das Ite Hellas den Waftentanz, den noch nennenden
„Pyrrichios“. Unsere stark eraffte Charakteristik 111 11UT den Unterschied 7W1-

zriech. und FOMmM. Tanz herausstellen. Zum Tanz der Laren vgl Latte,
Röm Religionsgeschichte, München 1960, ft.; Weege 148 miıt Abb 276 Z18
Die zahlreichen Beispiele aus Pompey1, vgl Boyce, Corpus of the Lararıa of
Pompeji, 111° Memoırs of the American Academy in Rome A 1937 zeıgen, da{fßE  — Aur ——_-” x  w— ur —.w”" x  SE

O
in den häuslich beengten Verhältnissen der Larentanz nıcht geübt werden konnte.
Die Ikonographie der Larenbilder und uch Statuen vgl die beiden Laren einer
zusammengehörenden Gruppe 1 KROom (serman. Zentralmuseum, Maınz, AUS dem

Jh Chr:) —  häalt jenes altere Stadium des Larenkultes fest, da derselbe noch dem
ländlichen Leben angehörte.

53 Der hellenistische Herrscherkult Lırug das Seine dazu: Athenaios VI, 250a Ka1-
be] berichtet auf Grund alterer Quellen VO dem Syrakusaner Demokles, habe
den Tanz Z Nymphenftfest nicht den Göttinnen, sondern unmittelbar Dionysios I1
zeweiht. Lel verdanke die Stelle Fr Taeger, Studien ZUF Geschichte des antıken Herr-
scherkultes B Stuttgart 195% 157 Nur dem Tanzgott Dionysos erg1ng besser, vgl
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Untersuchungen Vn  W
/„Ich lasse beiseite, da{fß man keine el zZige Weihe finden kann, .die des Tanzes ent-

behrt Als Orpheus und Musa10s, die besten Tänzer der damalıgen Zeit; die den
Tanz für das Schönste hielten, die VWeihen einführten, verordneten s1€, da{fß jeder-
I1a  } mit Tanz 1n die Mysterıen aufgenommen würde. Dafß sich mit diesen Feier-
lıchkeiten verhält, darf Inan WESC der Uneingeweihten ıcht näher erklären.
Jederman aber e  h  Ört, da{ß I1a  - VO  3 denen, die die Mysterien ausplaudern,
pflegt: ‚s1€ Lanzen SI1E aus (Ps. Lukian, De salt. 15) (54)

Der sakrale Tanz erhielt sıch vor allem 1n den Dıionysosmysterıien, die 1n
der Spätantike längst das orglastische Flement des thrakischen Kultes abge-
cstre1ft hatten und (3aranten eschatologischer Jenseitshoffnung geworden
waren. Di1e berühmten Fresken der Viılla de1 mister1 Pompey1 stellen eınen
solchen Mysterientanz dar, indem 1ne nackte Frauengestalt miıt erhobenen
Händen Ehren des Dionysos MI1t unnachahmlicher CGrazıe tanzt.? wäh-
rend dıe spätantıke Sepulkralplastiık die Lebendigkeit der dionysischen My-
sterienfrömmigkeit beweist. Zahlreiche Sarkophage stellen den Thiasos mIıt
seiınen Mänaden, Satyrn und Sılenen dar und beweisen, Ww1€ populär War,
das Leben 1m Jenseıts sıch als „Reigen der Seligen“ vorzustellen.® Die TEe1-
tenwirkung wırd durch eın Grabsteinrelief unterstrichen, .das eın 1n Deutsch-
and statıonlerter Soldat Macrinus sıch errichten 1eß Die rohe und D
zerstorte Arbeıt ßr noch 1ne tanzende Mänade erkennen und wird
einem Bekenntnis dionysischer Jenseıtserwartungen durch einen römıiıschen
LeSiONArı. Man versteht, die alte Kırche das dionysısche FElement 1m
Tanz besonders stark empfinden mußte. och 1in Justin1anıscher eıt hat der
Rhetor Choricius se1ne „Apologıia Dro mimis“ mMi1t einer Ekloge auf den
„Gott der Mımen“ Dignysos beschlossen.®8

Zum „_1;:lstanzed“ der Mysterien vegl. Clemens lex Paed IL, E I, den S&nodal—
brief bei Euseb, e, VE 30 und terner Plutarch, Alcibiades der Grieche gvalt
der Spätantike als klassisches Beispiel. Nach Platon, Euthydemus f DA zählte
Samothrake en altesten Belegen für den Mysterientanz.

50 Farbige Wiedergabe des 1e1 abgebildeten Freskos bei Maiurij, La peinture
Romaıine, ent 105399 Eıne eschatologische Deutung hat Nılson, The
Bacchic Mysteries of the Roman ADC, 1n : ThR 46, 1953 175 SPCZ. 195 VOL-

9 während Herbig, Neue Beobachtungen Fries der Mysterienvilla,
Baden-Baden 1958, 47 die Tanzszene dem Thiasos als einem SELTENNICH Prozramm
der Bilderfolge zuweist. Übrigens hat M Nılsson, The Dionysiac mysteries of
the Hellenistic and Roman Age, Lund 1957 55 die Deutung nicht wiederholt,
vgl ber 130

Weege Abb 232} Fr. Cumont, Recherches SUr le symbolisme funeraıre
romaın, Parıs 1942, Taf Fr. Matz, dem die Bearbeitung der dionysischen
Sarkophage 1n dem Sarkophagkorpus obliegt, hat in der Maınzer Akademie-Abh.
195 Nr. („Eıine bacchische Gruppe”) nachgewiesen, dafß dieselben Umzüge der
hellenistischen Zeıt 1n oriech. Städten wıderspiegeln, die VO' jonysischen Tech-
nıten. bestritten W UL

57 Abb bei Quasten 38 Auf eine verwandte Darstellung 1M Museum VvVon Arleon
macht Nılson ın dem erwähnten HThR-Aufts aufmerksam.

Apol 20, ed Graux 2a0 246 Die dominierende tellung VO:  ( Diony-
SOS als „Gott des Tanzes“ 1n der Spätantike hängt vielleicht damit$

von dem ptolemäischen Herrscherkult —_  S der hellenistischen Krise der Sakral-
tanze beansprucht wurde, Aazu vgl W 1 er Fr. Matz ın seiner Maınzer Abh., fer-
NEr in seiner Rez. VO  ‘ Nılsson, Gnomon 3 9 1960, 540 ff.

F
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Daneben SS der Mysterientanz auch a Fofrn der Aimischen Darstel-

lung von Kultlegenden zeübt worden se1n. Be1 der Arkandisziplin der
Mysterien gyeben die literarıschen Quellen . hierzu weni1g Aaus. Wır besitzen
aber eın aufschlußreiches Dokument für den Isiskult 1n Herkulaneum. FEın
Fresko ze1gt 1mM Vordergrund eine‘Opferhandlung, die unls nıcht beschät-
tigen hat Unser Interesse richtet sıch vielmehr auf die Mıtte des Hınter-
grundes, VOT einem Tempeleingang eın bekränzter Tänzer sıchtbar wird,
der durch seıne Größe als Gottheıit b7zw. Heros gekennzeichnet 1St. Vielleicht
handelt CS sıch den Flußgott Nıl, der miıt der Osirislegende der Agyptl-
schen Mysterıen zusammenhängt. Alles spricht jedenftalls dafür, da{fß durch
ıh das Kultdrama nach Art der Pantomime tänzerisch dargestellt wırd.

Nur mMIt ihren Prozessionen Lraten die Mysterienkulte 1n das helle Lıicht
der Oftentlichkeit. Da dieselben teilweise dem oftiziellen Festkalender an-
gehörten, hielten s1e sich mit diesem verhältnismäßig Jlange und wurden bei
den veränderten Verhältnissen der nachkonstantinischen eıt VO  =, alleinea e E d e la
einem Propagandainstrument für das Heidentum.®“ Mıt ıhnen verbanden
sich auch Prozessionstänze. SO hören WIr Aaus nachkonstantinischer eıit VO

einem Fest Ehren der Göttinnen „Artemis“ un „‚Athena“ (sıcher oräzl-
sıerte, lokale Gottheiten), das Ancyra gefeiert wurde. Dıie Prozession galt
der Waschung der Kultbilder (lavatıo dearum), Ww1e S1e in fast allen Myste-
riekulten nachzuweisen 1St. Unsere christliche Quelle schildert, w1e die ult-
gemeinde im teierlichen Zuge die Kultbilder ZU See hinabträgt, während
ZU Schall der Flöten un der Zimbeln Frauen Tänze aufführen, „die Zöpfe
aufgelöst W1e Mänaden“.® Angesichts eınes solchen Berichtes versteht INa  an

besser, dafß den Christen der Tanz schlechthin zum Ausdruck heidnischer
Frömmigkeit werden konnte. Eın Nıchtchrist konnte schon schreiben: „Dafß
In den Relıgionen geLANZT wırd, hat darın seiınen Grund, da{ß HSC6 Vor-
tahren VO  3 keinem eıl des KöÖörpers wollten, da{ß ohne relig1öse Empfin-
dung bleiben sollte. Denn der Gesang gehört Zur Seele, der Tanz AT Be-
WCBUNg des KÖörpers.“ Eın Christ konnte in der damaligen Sıtuation unmOg-

uasten 'Taf. 24, nach Photo Anderson Zur Deutung Leipoldt, An
gelos L925. LA“ Selbstverständlich vollzogen sich auch die Mysterienopfer
Flötenspiel un Tanz, W as für den delphischen Apollonkult un Delos Plutarch,
De musıca DPs Lukian, De salt. bezeugen.

60 Der berühmte Chronograph von 354 vgl Stern, Le calendrier de 354,
Paris 1953 bietet die nötıgen Unterlagen, vgl terner Alföldi, Festival of
Isıs 1ın Rome under the Christian Emperors ot the IV CenturYy, Diss. Pann.ser.
2 9 Budapest 1937 uch der Christengegner Kelsos fr 11L, 16b empfindet die I’r9-zessionen des K ybelekultes als aufdringlich

61 Martyriıum Theodori, ed Cavalierı1, 1inN: Studi test1 6) Rom 1901, Noch
bekannter 1St der Protest Augustins >  5 die öftentlichen Darbietungen „d nNequ1ss1-
M1s scenıCis“ Tage der Lavatıo der Vırgo Caelestis VO:  3 Carthago un-: die
„MeretriCc1s pompa (De CLV. dei M 26;.2); deren Zeuge als Student pe-

WAar, vgl Enn in DPs. 98, nach der Schliefßsung des Tempels und seiner Um-
W3a  — lung ın eine Basilika im Jahre 399 durch Bt Aurelius den historischen Rück-
blick Wie Kelsos fr E Bader MmMiıt Anm nımmt daran Anstoß, daß die
Bettelpriester der GÖöttermutter 1m Lande herumziehen, um durch die Spenden den
ult finanzieren.
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lıch dies unterschreiben.“* Wenn für ihn die Liturgıe das Verlangen nach
Sinnenfälligkeit ertüllen sollte un wollte, dann bot S1C ıhm NUuUr im Psalmo-
dieren die Möglıchkeıit, sıch den Gefühlsregungen der Seele hinzugeben. Das
gottesdienstliche Erlebnis seiner Körperlichkeit aber W Ar ihm verwehrt. Dıe
nachkonstantinısche Kırche 1St in der cAQhristlichen Umpragung heidnischen
Brauchtums sehr weitherz1ig SCWCECSCH.: MIt der Aufnahme des kultischen TBan
Z.CS hätte S1e aber eın Herzstück iıhrer Frömmigkeıt preisgegeben!

Diese Getahr stand iıhr zudem 1in den christlichen Sekten dauernd Vor

Augen, besonders 1mM Bereich der morgenländıschen Kırchen. Dort gab die
Sekte der „Messalıaner“ (Euchiten), die der Ansıcht WAafrt, da{ 1n der Brust
jedes Menschen, auch des Christen, der Teutel wohne und weder durch Sa-
kramente noch christliche Askese, sondern NUuUr durch andauerndes Beten Au

getrieben werden könne. Se1 das gelungen, dann musse 1M Tanz
Boden mMit den Füßen zertireten werden, damıt nıcht ErnNeEeEuUt 1St ohl
die Vorstellung in den Menschen zurückkehren könne.® Die yleiche Quelle
berichtet VO  3 jener agyptischen Sekte, die sıch nach Bt Meletios VO  a Lyko-
polis „dıe Meletianer“ nNanntfie bzw ZCENANNT wurde: auch s1€e übte den relı-
z1ösen Tanz 1mM Gottesdienst. Den kurzen Angaben 1St entnehmen, da{fß
INa  a} durch Händeklatschen den Takt ST Tanzen angab, während oleich-
zeit1g Hymnen wurden. Die Notiz, da{ß die Meletianer dabei auch
Holzglocken ın Bewegung ZESCLIZL hätten, deutet zugleıich auf magisch-apo-
tropäische Vorstellungen: durch den Larm der Glöckchen sollen die Damo-
H6  e VO' Offenbarungsort vertrieben werden.®*

Diese dürftigen Nachrichten mussen außerdem der kultgeschichtlichen In
terpretation der vielzitierten Stelle AaUus den Johannesakten als Quellenbasıs
dienen, in der berichtet wird, w1e Jesus VOTr seiner Verhaftung die Jünger

Serv1us, In Viırgil ecl V, F3 der 1er Varro wiedergibt; ich verdanke die
Stelle arl Schneider, Geistesgeschichte des antıken Christentums H München 1954,
182, wende mich aber dessen Interpretation, zumal Servıus ZU] Symmachus-
kreis gehörte. Dazu n.

Theodoret, Haer. fab COMD 4, 14 , der hiıer den Hypomnemata
des Amphilochius tolgt; I IA erwähnt den Tanz nicht, ebenso
nıcht Epiphanius, Pan 8 9 un Augustin, De haer. Die schmale Quellen-
basıs macht die religionsgeschichtliche Analyse schwier1%g. Obige Deutung nımmt
exorzistische Elemente Zur Vorstellung VO  3 der Rückkehr des Dämons vgl Mit
IX 423 I 24 ©); Z.U Vorstellungskomplex des „calcare ın diabolum“
vgl Kroll,; GOtt und Hölle, Bibl Warburg 20, Leipzig 19325 17 f£ Hält mMan
siıch hingegen die Wendung; da{fß die Messalianer behaupteten, den „Dämon
übersprungen“ C und miıt den Fıngern die Geste des Bogenschießens mach-
ten (vgl das bekannte Mosaık 5  5 den „bösen Blick“ AUuUSs der Basılika Hiılarıana
auf dem Coel1us 1in Rom bei Er. Dölger, Ichthys 4, Taf 790 und den noch heute
1n südlichen Ländern üblichen kt, mit gespreizten Fıngern den „bösen Blick“ ab-
zuwähren), dann hätten WIr Ccs miıt einem magischen Mımus Ahnlich dem Feuer-
Sprungs des Purimfestes LUn

Theodoret 220 I 7’ 8 9 425; auch ın diesem Falle WIrFr- der Tanz ıcht
VO  - Epiphanius, Pan 68, 4 ff.; Philastrius, haer. und Augustin, de haer. 48
jA3  TWAa Zu den magıschen Vorstellungen Quasten Adf. mMI1t Anm 9! vgl terner

48 Anm 11 den Aus einem Zauberpapyrus mitgeteilten Rıtus. Zur ZanNzZeh Stelle
Fr Dölger, Klıngeln, Tanz und Händeklatschen 1m Gottesdienst der christlichen
Meletianer 1n Ägypten, 1n: 4, 1934, 245—265.
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siıch versammelt, um- „den Vater 1m Hymnus besinäen“ ($ 24) Im
Stil eines Mysterienlogos wırd Sınn der Sendung un: vor allem des Leidens
Christı den Aposteln enthüllt Die ynostische Sıcht aflßt dabei das Leiden
jesu als Scheinleiden deuten und z1bt der christlichen Heıilslehre zugleich
eiıne kosmische Ausweıtung, die auf der Lehre VO' der Allbeseelung basıiert.®
Der Tanz aber wırd Zzu Miıttler geheimer Oftenbarung: „ Wer anzt, —

kennt, W as ıch begehe will, da{fß die heiligen Seelen 1M Rhythmus sich
auf miıch zubewegen Erkenne mit mMLr den LOgOS der Weiısheit“ ($ 96)
Der historisierende Bericht VOTraus, da{iß kultisch verankert 1St. Es
heißt VO'  3 Jesus: „Dann befahl u1nls (SC. den Aposteln), eıinen Kreıs
bilden, indem WIr u11l5s5 gegenselt1g MIit den Händen antafßlßten. Er selbst Frat
aber in die Mıtte un Sagte: ‚Achtet auf meın Amen  7 Daraut hob d
den Hymnus sprechen un: SCH ‚Ruhm se1l Dır Vater!® Wır ber
rehten uns 1im Reigen und gyaben ıhm Refrain durch das ‚Amen‘ ($ 94)
Das Bıld eines sakralen Rundtanzes, W1e€e u1ls bereits Aaus vorklassıscher
A  eıt ekannt IS aflßt sıch mIit Händen greitfen. Hınter der lıterarıschen
Form steht e1in lıturgısches Formular. Die gleiche Folgerung wird INa  e} zıehen
mussen, WEeENN 1m Bereıich der Barbelognostiker eın Hymnus in seinem Aut-
bau stark dem der Johannesakten Üahnelt. Auch hier versammelt Jesus die
zwolt Jünger sıch, die seinen Lobpreis Strophe für Strophe mit einem
dreimaligen „Amen“ refraınartıg beantworten müuüssen.®“ Am Nıl WAar man
selt alters gewohnt, dem sakralen TIanz aum gyeben, 1n der Spätantike
namentliıch innerhalb der Isıs- un Sarapısmysterien.®® Hıer 1St durch die

65 cCta Joannıs 87—105, Lipsıus-Bonnet n } E: dazu Pulver, Jesu Re1-
CNn, In: Eranos- Jahrbuch 1942, 1414 He Festugiere, La revelatıon d’Hermes
Trismegiste 1 Parıs 1954, 233 Zu dem hiıer vorliegenden Aspekt einer kos-
mologischen „Sympathie des 11 C vgl Hans Lietzmann, Eın christliches Amulett
auf Papyrus, 1n : K Schriften I! Berlin 1958, 416—419 miıt dem Text VO Meer-
wande] Petri (Mt. 14, 28—31), der als Phylakterion wohl für einen christlichen See-
INhann (?) gedacht WAar, wırd eıne Akklamatıion (Hymnodie) Gott den Allmäch-
tigen verbunden, den der „himmlische hor“ der Aonen (%) bzw. der Engel geme1n-
5l} miıt dem Amuletträger preist.

66 Vgl die Bronzegruppe Aaus UOlympıa, eege Abb 36 der Hesychius
MEOLYOOLC ELV und VOOVWOLS., Schon 1im karıbischen Kult (Platon, Euthydemos TE D)
haben WIr MIt einem Rundtanz CunN, vgl Nock, Cabiıric Rıte, 1n
AJA 45, 1941, 579 mit Anm FEbenso kannte das archaische Kreta den und-
Lanz. un: verband ;h: MIi1t den „passionplays“ eıner sakralen Pantomime, die Tod
Un Auferstehung der (GGöttermutter VO:  3 ILda darstellte, vgl Lawler, The
Dance in ncıent Crete, 1ın Studies presented Robinson L, St Louıs 1951;
22—51 SPCZ, 4Ö

67 Das Buch des Jesu, ed Schmid - W. Tıill,; Berlın 1954, 297 Der
Hymnus steht Schluf{ß des Buches, W as schon auf den lıturgischen Charakter deu-
tet Eıngeleitet wird mıiıt den Worten: „Er ber sprach ihnen, den Zwölten:
‚Ur{1gebe:t mich alle' Sie aber umgaben \h: alle Er sprach ihnen: ‚Antwortet mir
un PTEISET mıiıt mıir, auf da{fßß iıch eınen Vater WECSCIL der Emanatıon aller Schätze
preise‘ “. Au Fr. Dölger, 4, 1934, 259 ahm den Hymnus als At}sdr»uckeines Sakraltanzes.

Vgl das Relieft eines Grabdenkmales VO  3 der Vıa Apıa bei Weege Abb 1
Leipoldt, Relıgionen in der Umwelt des Urchristentums Vor einem agyp-

tischen Tempel tanzen auf oftener Strafße drei leichtbekleidete Tänzerinnen, die
ausgesprochen obszön sıch bewegen, ZU Klang der Flöten. Auf einem bekränzten
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hecliche Mön.é‘hssekte der Meietianer die R Adaption des ääypt1&
schen Sakraltanzes bezeugt:? Die gynostischen Christushymnen spiegeln eın
gyottesdienstliches Brauchtum wıder, das se1ne Herkunft VO' spätantiıken
Mysterientanz nıcht verleugnen kann. Denn heidnische Mysterienft römmig-
keit umgıbt uns, WCAN Schlufß des Hymnus der Johannesakten heißt
Al habe ein eINZ1gESs Mal die N Lehre als Miımus aufgeführt und WUÜUL-
de doch nıcht völliıg bloßgestellt. Ich habe ZELANZT, Du aber erkenne das
alles, und WECNN Du erkannt hast, sprich: Ruhm se1 Dir; Vater! Amen  CC ($ 926)
Das Kerygma 1St durch den Mımus, die Homologia durch jenes ynostische
Geheimwissen G worden, das die Enthüllung LLUT 1n der Verhüllung
kennt un: damıt das Christentum einer zweıtelhaften Esoterik auslieftert.
Es War notwendige Abwehr sowohl der dogmatischen Verfälschung w 1e auch
der religiösen Entwesung des Christentums, WCLnN die alte Kirche angesichts
solcher sektiererischen Erscheinungen den Sakraltanz AaUS ıhren Reihen VeLr-
bannte.

Der Gebrauch der gnostischen Johannesakten be]1 andern Sekten w1e€e
bei den anıchäern un: den Priscillianern (Philastrius, Haer: V Augu-
stin, ep Z hat gelegentlich in der Forschung dem übereilten Schluß
geführt, auch diese Gemeinschaften hätten den Sakraltan-z ausgeübt.” Da ZULI

Klärung dieser Frage nur Texte hymnologischer Art ZUr Verfügung stehen,
kann die Beweisführung äur indirekt durch 1ne geistesgeschichtliche Analyse
gyeführt werden. Dieselbe wırd bei ihrer Erhebung der kultischen Vorstel-
lung, die zentralen Begriften zugrunde lıegt, gleichzeitig berücksichtigen MUS-
5SCH, dafß der antıke Sakraltanz Ausdruck einer kosmischen Weltfrömmigkeit

v 1St, W as nUu  —$ auch 1n der kultischen Sprache seinen Niederschlag findet. Cha-
rakteristisch. jerfür 1sSt Aaus dem Christushymnus der Johannesakten jener
[P3S806, nach dessen Worten au: das Unıyersum mit der Kultgemeinde
NZEe „Eıne Ogdoas SINgt gleichzeitig MI1t unls die 7woölfte ’Zahl hoch oben

mMIi1t unls Ehren des (Herren des Alls, dem INa  zD) Lanzen mu{ Wer
nıcht n  9 erkennt nıcht das Werden“ ( 95) Die kultische Form eines
„passıon pla  < (Anm 66) verbindet sıch miıt einem Weltve;‘ständnis, das auf

Altar steht eiıne Gruppe, die durch Händeklatschen den Ry£hmus angıibt und darın
eführt wird. Für dendurch eiınen Taktangeber, der Vor dem Altar steht,

Mımus der ohannesakten nımmt Nan 1m übrigen Eın u(ß sakraler Tanzpanto-
mımen, welche das Sterben eines Mysterien-Gottes (Attıs, Adonis der Osırıi1s) dar-
stellten, Vgl Wüst 2aQ 833 Eıne SCNAUEC metrische, aber auch philologische
und doxologische Analyse hat D Palla 1n den Melanges offerts Octave Melpo
Merlıier, Athen 1953 1544 vegeben.

ö Damıt bringe iıch 1n Zusammenhang, daß heute der sakrale Rundtanz nur noch
1ın der monophysitischen Kiırche AÄthiopiens nachzuweisen 1st, vgl Fr. Heyer 2a0

2 9 Anm Die griech. orthod. Liturgie kennt bei der Priesterweihe un: Taute eın
Umschreiten des Altars bzw Taufbeckens Ich hatte Gelegenheit, in Salonıki April
1961 anl einer Taufe dch en Mitglied der dort. cheol Fakultät einem Kinde des
Kollegen Kalogiru vollzogen) dieses Phänomen beobachten. Der T anz“ 1St erstar:
indem Priester Pate (mıt Kın auf dem Arm das Taufbedcen schreiten un durch
jeweilliges Stillestehen eın Kreuz markieren.

70 So Deinhardt, Art T anz“ in ThK I 1937, 991 der ım übrıgen
auch den Mandäern den Sakraltanz zuschreıbt.
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der einen Seite den Sakra_hahz einer S Analégia entis“ werden 1äßt, auf
der andern jedoch dank der ynostisch-dualistischen Kosmologie den A4SS1ONS-
hymnus ZUr Mımesıs der „Sym-patheia des Alls“ macht. Die für den Sakral-
n tordernde Einheit von Rıtus un hymnischer Sprache, bzw. dem $ihl‘
zugrunde liegenden Weltverständnıis LSTt 1ın Nserm Falle dadurch gegeben,
da{fß sıch einen Passıonstanz handelt. Sıe ware zerstOÖrt, WEeENNn der
anz Ausdruck der Freude se1n sollte. Unter diesen Gesichtspunkten sollen
ZEW1SSE Begrifte, w1e die Vorstellung VOIN 'Lanz der selıgen Geister bzw
der Engel näher ins Augez werden, 7zumal S1e gelegentlich Z

Quellenbasis für einen angeblich christlichen Sakraltanz gemacht worden
siınd B ackma;nn ;

Am eindeutigsten sind die koémblogischen Vorstellungen‚ die dem Begriff VO:

„Chor bzay Reıgen der Sterne“ entsprechen. Selbst 1n der christianısıierten Form voxn
Jem. 2 E aflßst der Begriff den Zusammenhang mıiıt der griechischen, 1ın diesem

Falle speZ. stoischen Naturfrömmigkeit erkennen, wobei nıcht zufällig lem ZU:
auf den friedvollen Wechsel der Horen hinwelst. Der sakrale Rundtanz der Horen
(oben Anm 44) auf Erden entspricht dem „Reigen der Sterne“ Himmel.
Ebenso eindeutig 1STt die Vorstellung VO „Reigen der Selıgen“ mysterienhaft. Wäh-
rend der Begriftf VO „Reigen der Sterne“ in die altchristl. Liturgie Eıngang finden
konnte (Apost. KoOonst. NM 129 hat siıch dieser 1n der altchristlichen Literatur
ıcht einbürgern können. Warum, lassen sowohl der Aalteste Beleg W 1€e auch ein wel-
ter aus spaterer Zeıt erkennen. Letzterer 1St Synes10s VO: Cyrene, der Bischot mit
dem heidnischen Denken, der Hymnus 25 durchaus dionysisch-orphisch on

den „heiligen Reigen der Seelen“ 1n der Unterwelt sprechen kann, Ww1e auch
Hymnus ed Terzaghi 29 VO  - dem „Reigen der Engel“ spricht. Noch deutlicher
tritt der achristliche Charakter des Begriffes bei Clemens lex Protr. 2L 119, 1—
120, St 1, 834, 1n Erscheinung. Die Ausmalung der christlichen Eschatologie

dem Stichwort der „sobria ebrietas“ nımmt allzu deutlich ihre Bildlichkeit
von dem dionysischen Thiasos, wobei auch der „ Fanz der Engel“ den „Unge-
wordenen und Unvergänglichen“ (Tım 52 das Bild des mysterienhaften und-
CAaNZES 1Ns Jenseits projJiziert. Ungeachtet der Metaphorie dieser Bildsprache mu{(ß
festgehalten werden, da{fß der Aälteste Beleg für die Vorstellung VO „Tanz der
Engel“ auf Elemente dionysisch-kosmischer Frömmigkeit zurückgreift. Das eschato-
logische Bild von dem Tanzhymnus, welchen die Erlösten mit den Engeln und dem
LOgOs Gott darbringen, steht 1n seinen kosmologischen Voraussetzungen unmittelbar
neben dem Sakraltanz der Johannesakten, 1Ur dafß jetzt der dualistische Aspekt
tehlt Hätte Clemens lex. den Bildrahmen un die erkenntnısmeta-
physischen Gründe für solche „COgNit10 aeterna“ 1m 'Tanz eNNENIN wollen, hätte
sıch 1m Sınne des 1ma10s (vgl. bes Ar formulieren mussen. Solche hypothe-
tische Überlegung 1St angesichts der scharfen Unterscheidung, die Örigenes, Sel in
Ps 118, 12, 1628 „wischen dem ymnus der Engel nd dem Psalmen-
5Csan  5 der Christen macht, durchaus gerechtfertigt.

Wenn die altchristlichen Texte bevorzugt VO':  a em „Chor der Engel“ sprechen
1St daher präzise fragen, welchen denkerischen Voraussetzungen das C”
schie*hg. Auch 1er ist eıner der altesten Belege, näamlich Hermasapc. Sım I F}
symptomatisch, yleichtfalls eın eschatologisches Jenseitsbild gemalt wird Es
spricht VO dem Reıigen der Jungfrauen, wobei CS differenzierend heißt „dıe
einen aber bildeten éinen Kreıs (£8X00£VOV), die andern edoch tanzten (®0X/00vTO),



247 Untersuchungen
die dritten hingegen SaNhsen (H00v)“ .l Ungeachtet des kaleidoskopartigen Charak:
LeTrs der VvisiıonÄären „sımilitudines“ Afßt ahi€l“ die geistesgeschichtliche Analyse Wel
verschiedene urzeln der Vorstellung Die ine lıegt 1M Spätjudentum und Se1-
ner Angelologie: S1e kommt 1mM dritten Kreis, der als Sängerchor den Turm
steht, Z,U Vorschein Denn das „Stehen  CC den Thron der VOTLT dem Thron 1St
für die spätjüdische Angelologie bzw Eschatologie charakteristisch, vgl Apc Joh
5’ J1 E H; 14, H. ber auch Hermas Sım I Z Dieser Vorstellungskomplex
interessiert u1nls besonders 1M Hınblick auf die Bezeichnung des Mönchtums als ICa
angelıca“, vgl Basilius Caes C Z (Askese als „Mımesıs“ des „Chor der Engel“);
C 46, 2 (Nonnenkloster als „heiliger 'hor der Jungfrauen“, die den „englischen
hor  CC repräsentieren), vgl auch Martyrıum Andrae 1 9 Lipsıus-Bonnet I: 54, E1
Da{fß 1er die spätjüdische Vorstellung vorliegt, würde MmMIt ahnlichen Beobachtungen,
die dam ZUr Selbstbezeichnung des altsyrischen Mönchtums vemacht hat vgl
BLZ 7 $ 1954, 400), korrespondieren. Dije zweiıte Wurzel des Bildmaterials der
Hermasstelle hängt mıiıt der spätantiken Astrologie, die immer zugleich 1m heid-
nischen Sınne uch Dämonologie d.h Götterlehre ISt, Soweıt ich sehe,
hängt damit uch die Bildung zweıter Tanzkreise (Planeten, Fıxsterne)
Jedenfalls tällt auf, da{ß bei der Ausdeutung Sım I 1371 die „Jungfrauen“
als die „heiligen ‚eister“ angesprochen werden un ıhnen eine soteriologische Funk-
t10N zugesprochen wird: „kein Mensch annn 1M Reich Gottes se1n, WENN diese iıhn
ıcht MIt ıhrem Gewand bekleiden“ uch da{ß S1Ee Nıt dem kosmischen Be-
oriff der „Dynameıs“ bezeichnet werden, fällt auf. Diese Bildelemente eriınnern NUu:  e

die spätantike Kosmologie, welche zugleich die Önostische Soteri0ologie mMit ıhrem
Durchschreiten der verschiedenen Himmelsphären bestimmt, vgl ZU „Chor der
amonen“ Gestirngötter herm. 1V,8 Festugiere-Nock 132 ,
1a0 IL, 236; aber uch den Rundtanz der Planeten bei 5Synes10s, Hymn. \ 153—
180 oder seinen Begriff Chor der reinen Sterne“ aa I  9 31—61 Es 1St Zanz 1N-
teressant Z beobachten, W1€ der ursprüngl. kosmis  € Aspekt dieser Tanzvorstel-
Jung sich nicht verbergen kann, WEeNn Mi1t dem Begriff VO  3 der mönchischen wla
angelica“ verbunden wıird Das LUL FA Theodoret, Graec, aft Sr E 52
53, 892, ber er bezeichnet jetzt auch das asketische Leben als eine „Mımesıs" des
Tanzes des Unıyversums un: seiner Hymnodie auf den Schöpfer!

Als eın reiner Ersatzbegrift erweIılst sich die Vorstellung VO: „T’anz der Engel“,
miıt ı'hm das Offenbarungsgeschehen bezeichnet werden soll. Das geht eindeutig

Aaus der Weihinschrift der Georgskirche VO Esra Or Gr. IL, 610, vgl Fr. eich-
‚9 JdI 54, 1939; 104, dem iıch die Stelle verdanke, NT ihrer Zeıle 99 früher
Opfer der Götzen, sınd jetzt Tänze der Engel“ hervor. Ahnlıch kann Gregor
Thaum hom 10, 1146 Z.U) Tag der Verkündigung Mariıae eine Predigt mit
den Worten beginnen: „mMeute wırd dam und ‚9 1n den Himmel
emporgehoben, mi1t den Engeln“. Epiphanius, hom. in festo Palmarum; 43,
505 ber ordert se1nNe Hörer auf A1alst uns eilend Mıt den Engeln 1m Tanz Vel*

einen, indem WIr miıt der Menge in die Hände klatschen“ und meılnt damit den
ank der Gemeinde tür die vöttliche Offenbarung. Erst 1n der Malerei des
1St dies Bildmotiv der tanzenden Engel als Zeichen yöttlicher Epiphanie ZU TIra-
S gekommen. Niıcht zufällig werden in der altchristlichen Kunst Engel als Zeugen
göttlicher Epiphanie stehend dargestellt (Z bei der Jordantaufe, vgl Volbach-
Hırmer, Frühchristl]. Kunst, München 1958, Tat 248) Das Ikonogramm WAar da-
durch belastet, da{ß geflügelte Wesen als Zeichen yöttlicher Epiphanıie ursprüngl]l.
die Göttin Aphrodite gebunden $ vgl Himmelmann- Wildschütz, Zur Eigen-
Afrt des klass Götterbildes, München 1960, 23 un: sıch S! auch noch 1n der Späat-



243ndresen, Altehrissliche Kritik am Tanzi
antıke gehalten hatten, vgl Fresko der Venus Pompeiana, Latte 220 Abb 26,
auch /enn mna  3 siıch 1m Repräsentationsstil, vgl Chronograph VO  3 354 Stadtbild VO

Konstantinopel; Mıssor1um, Theodosius Madrıd, Akademie, Volbach-Hirmer Taf
99 davon frei machte. Interessant 1St; da{fß das früheste Beispiel anzender Engel
als Epiphanie-Enblem siıch ber der thronenden Theotokos einer Monzaer Ampulle

600 1I1,. Chr. Hirmer- Wolbach Tatf 754 befindet. ber uch 1er ze1ıgt sich der
Unterschied zwischen spätjüdischer Angelologie und hellenistischer Dämonologie.

Diese Erkenntnisse lassen sich auf die zleichfalls umstriıttene Frage, ob die Man-
aer den Sakraltanz gekannt aben, anwenden. Denn ın den Mandäertexten kommt
der traditionsgeschichtliche Gegensatz zwischen dem spätjüdischen Vorstellungskreis
VOTIN „Stehen“ VOr dem himmlischen TIhron und dem andern VO tanzenden und-
kreis der Gestirngötter deutlich ZU Ausdruck. Im Hymnus auf den Lichtkönig”  P durch die Engel (Gıinza }} Lidsb 11,4 heifßt „Sıie alle stehen
da miıt Gebert und Lobpreis (nr 69) Ihre Erde ruht auf keinem Ambods, ıhr
Fırmament drehrt sıch ıcht durch Räder, die Sterne wandeln iıcht über iÄnen, die
Fünf un: die Zwöltf ‚eisten ıcht ihr Geschick“ der Ginza I 30 Lidsz 31726
[0)8! den Engeln der Lobpreisung: „SIie siınd alle voll Lobpreises nd steh
und preisen den hohen Lichtkönig“. Umgekehrt un in schrofter Gegenzeichnung
erscheinen die Planeten un: die 12 Fixsterne als die Geschöpfe des B  osen  D (Gıinza
FE 94 Lidzb 9 $ 15 Ihr Tanz wırd mythologisch VO  - Kain-Adam abgele1-
LEL „als in die Trunkenheit der Planeten geriet, stand aut un: LAanNzZzte in der
Trunkenheit“ (Ginza LE 116 Lidzb. 29,9 £°) Dieser kosmologische Dualismus
verbindet siıch ber 1U  en eindeutig miıt einer Kritik Christentum, die dasselbe als
Religion des TQ.IIZCS charakterisiert, vgl Ginza 11 159 Lidzb. DZ 3 $ W 1e auch
der Tanz cselber tür die Glieder der Taufsekte perhorresziert wird, vgl Gınza I‚

146 Liıdzb 2 $ 21 In der SET m nach den obigen, VO  3 umnlls yemachten Prämissen
ISt uch eın Sakraltanz be; den Mandäern unvorstellbar.

Der ausgedehnte Exkurs äßt u11l ZUr Fragestellung nach einem manı-
chäischen Sakraltanz i1ne begründete Verneimnung aussprechen. Wohl haben
die Manıiıchäer die Musık, die ıhrer Meıinung nach Aaus den yöttlichen Licht-
bereichen STLamMMe (Aug., de HP Manıch. 1 46), außerordentlich geschätzt
und damıit hre Gottesdienste mit den Psalmen anzıehend gestal-
ter. Das Manichäische Psalmbuch (ed Allberry 1938, AT 11) jedoch be-
stätigt das Schweigen der antimanıchäischen Quellen über eınen Sakraltanz.
Wählen WIr WE den Hymnus auf den „ Viater der Größe“ A2uUus der amm-
lung WahuOL Z A0AXWTOV (Allberry 133 Als eschatologisches Biıld 15T
VOFauUSgESECLZLT, da{fß die Aonen den „Vater des Lichtes“ mıiıt ihren Harten
und Kitharen „umgeben“, » they make MUSIC untio hım, the glori0us one  6
Z 22) F:< als Vorstellungskomplex herrscht das Stehen den Hım-
melsthron VOT, das WIr als spätjüdisch erkannten. der WEECNN WIr Aaus der
gleichen Sammlung jenen Hymnus wählen, der noch stärksten die

5EJohannesakten durch se1n „Amen : als Refrain erinnert (Allberry 1/
danın wıird hier ohl liturgisch ein Doppelchor mit musikalischer Begleitung
VOFrausgesetZt, aber eindeut1g keine Tanzsıtuation. ” Im übrigen ßr dıe

71 Der Hymnus schlie{ßt mit den Worten ( 4825 £) „Amen, AINCH, make
MUsiC (psallein) thee  s Dem entsprechend stellt erry als lıturgische

ltuatıon einen Vorsänger, dem die Gemeinde 1m Retfrain antwortet, fest. Nımmt
Man noch die Beobachtungen VO Säve-Söderbergh, Studies ın the Coptic Manı-
chaean Psalmbook, Uppsala 1949 hinzu, da{fß auch nach ihrem metrischen Stil die
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‚244a  A A  ä  \  E  JE  F  3E  e  £  (  n  n  el  A  48  Z  n Üfifgfsi}cif:ungen'/  7  K  y  manichäischäKosmologie fiicht den sakralen Tanz zu. Es ist kéin Zufall,  5  daß der Hymnus von dem „Stehen“ der Äonen spricht — sie liegen jenseits  W  jener materiellen Welt der bewegten Gestirne, so wie auch bei Plotin, Enn.  II1I, 7, 2 von dem „Stehen“ der Ewigkeit im Unterschied zur Bewegtheit  /  der Zeitlichkeit, vgl. auch Enn. II, 2, 1, gesprochen wird.  Was aber die Priscillianer betrifft, so läßt der Bericht Augustins (ep.  237, 4) noch erkennen, daß man bei dieser Sekte den Hymnus der Johan-  nesakten nicht als Sakraltanz verstanden und als liturgisches Formular be-  nutzt hat. Hierfür sprechen die einleitenden Worte Augustins: „Habes  verba eorum in illo codice ista posita: ‚Hymnus Domini, quem dixit secrete  sanctis apostolis discipulis suis quia scriptum est in Evangelio Hymno dicto  adscenti in montem (Mt. 26, 30) . . .‘“ Schon die historische Festlegung des  Hymnus kennzeichnet den Wandel im Verständnis. Dem gebrauchten Ver-  bum „dicere“ entspricht aber, daß der von Augustin mitgeteilte Wortlaut  des Hymnus die Tanzsituation eliminiert hat. In diesem Falle werden wir  uns nicht darauf beschränken, den Hiatus zwischen der dualistischen Kos-  mologie der Priscillianer und dem jetzt als Lobgesang (nicht als Trauer-  tanz!) verstandenen Christushymnus zu betonen, sondern können zudem  darauf hinweisen, daß in der Spätantike der Sakraltanz vorwiegend an den  Osten, den Bereich kosmischer Frömmigkeit, gebunden war. Im übrigen  spricht vieles dafür, daß die westliche Sekte den Christushymnus der Johan-  nesakten als magische Epodia d.h. alsı magisches Beschwörungsformular  gegen die Macht der Gestirne verwandte.””  2, Der Volkstanz  War so für den kirchiichen Osten der Sakral—tani eine besondere Gefahr,  <  bedeutete dagegen der Volkstanz in beiden Reichshälften für die nachkon-  CAt  stantinische Kirche eine umso größere Gefahr. Er war formende Sitte, weil  E  er mit Grunddaten menschlichen Lebens, in erster Linie Hochzeit und Be-  stattung zusammenhing. Die heidnischen Vorstellungen hatten hier eine  letzte Zuflucht gefunden, als die christliche Kirche schon das Leben der  Offentlichkeit beherrschte.  Das schlagendeste Beispiel hierfür ist der Brauch des Leichenschmauses und Lei-  chentanzes. Seine religiösen Wurzeln liegen im Totenkult, sei es, daß man mit den  Feiern vdie Seelen der Verstorbenen beschwichtigen wollte, oder daß man dem  3  Psalmen nichtägyptischen Ursprungs sind, sondern eher in den mandäischen Ur-  {  M  sprungskreis gehören, vgl. dazu K. Rudolph, Die Mandäer I, Göttingen 1960, dann  verfestigt sich für uns nur das verneinende Urteil.  7 Aug. de haer, 70: „Adstruunt etiam fatalibus stellis homines colligatos ipsumque  4  corpus nostrum secundum duodecim signa caeli esse compositum, sicut hi qui Mathe-  matici vulgo appellantur . ..“, was nicht wie die übrigen Nachrichten über die Pri-  scillianer aus Pilastrius, sondern aus Orosius, Comm. 2 Schepps 154, 1 ff. stammt.  Ein sakraler Tanz im Sinne der magischen Sympathie würde gerade die Unterwer-  fung unter den kosmischen Zwang der Heimarmene bedeuten. Eben deshalb war in  dem priscillianistischen Text der Johannesakten nach Aug. der Passus von dem Tanz  S  Y  der Ogdoas und der Fixsterne fortgelassen, während die Zeile „Cantare volo, saltate  cuncti“ stehen bleiben konnte, vgl. auch B. Altaner, Augustinus und die neutestament-  1iche Apocryphen, in: Alä 67 = M&langes B. Peeters I‚ Brüssel 1949, 239 ff.  }  f  N  M  SUntgrsflc}nürigéfi'
manichäische Kosmologie nıcht den sakralen Tanz ZU. Es 1st kein Zutfall,
daß der Hymnus VO:  .} dem „Stehen“ der AÄonen spricht S1e lıegen jense1ts
jener materiellen elt der bewegten Gestirne, W1e auch be] Plotin, Enn
144 f VON dem „Stehen“ der Ewiıgkeıt 1mM Unterschied ZUT Bewegtheit
der Zeıtlichkeit, vgl auch Enn I Z I gyesprochen WITL  d.

W as aber die Priscillianer betrifft, Aäßt der Bericht Augustins (ep
SL, noch erkennen, da I1a  a bei dieser Sekte den Hymnus der Johan-
nesakten nıcht als Sakraltanz verstanden und als lıturgisches Formular be-

hat Hierfür sprechen die einleitenden Worte Augustins: „Habes
verba OÖOTU 1n ]lo codice iısta posıta: ‚Hymnus Domauinı, YJUCIN dixıt ecrete
sanctıs apostolis discıpulis SU1S quı1a scr1ptum ESLT in Evangelıo Hymno dicto
adscenti 1n montem (Mt 26, 50) Schon die historische Festlegung des
Hymnus kennzeichnet den Wandel im Verständnıis. Dem gebrauchten Ver-
bum „dicere“ entspricht aber, daß der von Augustin mitgeteilte Wortlaut
des Hymnus die Tanzsıtuation eliminiert hat In diesem Falle werden WIr
uns nıcht darauf beschränken, den Hıatus zwiıischen der dualistischen KOos-
mologie der Priscillianer und dem jetzt als Lobgesang (nıcht als I rauer-
tanz!) verstandenen Christushymnus betonen, sondern können 7zudem
darauf hinweisen, da{ß 1n der Spätantike der Sakraltanz vorwıegend den
UOsten, den Bereich osmischer Frömmuigkeıt, gebunden Wa  $ Im übrigen
spricht vıeles dafür, da{flß die < eSelıche Sekte den Christushymnus der Johan-
nesakten als magıische Epodia A als magıisches Beschwörungsformular

die Macht der Gestirne verwandtef*
Der Volkstanz

War für den kirchiichen (Isten der Sakral—tani iıne besondere Gefahr,
bedeutete dagegen der Volkstanz in beiden Reichshälften für die nachkon-
stantıinısche Kirche eıne umso gyrößere Getahr. Er War formende Sıtte, weil]

MI1t Grunddaten menschlichen Lebens, in erster Linie Hochzeıt und Be-
zusammenhing. Dıie heidniıschen Vorstellungen hatten hıer iıne

letzte Zuflucht gefunden, als die christliche Kırche schon das Leben der
Oftentlichkeit beherrschte.

Das schlagendeste Beispiel hierfür 1St der Brauch des Leichenschmauses Uun: Let-
chentanzes. Seine religiösen urzeln liegen 1m Totenkult, sSe1 CSy da{fß INnan mıiıt en
Feiern die Seelen der Verstorbenen beschwichtigen wollte, . oder da{fß INan dem

D Psalmen nichtägyptischen Ursprungs l‚sind, sondern eher in den mandäischen Ur-
sprungskreis gehören, vgl azu Rudolph, Die Mandäer L Göttingen 1960, dann
verfestigt sich für NS 1Ur das verneinende Urteıil.

Aug de haer, „Adstruunt et1am fatalibus stellis homines colligatos ıpsum
COrpus NOSTLFrUMmM secundum duodecim sıgna caelı S5C cOompositum, S1Cut hi quı Ma w
matıci vulgo appellantur W as ıcht WI1e die übrigen Nachrichten ber die Pri-
scıllianer Uus Pılastrius, sondern Aaus Oros1us, Comm. Schepps 154, STAaAMMET
Eın sakraler Tanz 1m Sınne der magischen Sympathie würde gerade die Unterwer-
fung den kosmischen Zwang der Heiımarmene bedeuten. ben deshalb WAar in
dem priscillianıstischen exXt der Johannesakten nach Aug der Passus VO:  - dem 'Tanz
der Ogdoas und der Fixsterne fortgelassen, während die Zeue „Cantare volo, saltate
cunct1” stehen bleiben konnte, vgl auch Altaner, Augustinus und die neutestament-

liche Apocryphen, 1in A Melanges Peeters I’ Brüssel 1949, 239
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ÜAndrese Altchristl] 11
r

N Toten das fer darbfaété, an TChe Opfermah un: Spiele
schlossen. Für den antiken Kulturkreis sind in erster Linie die Beerdigungsriten der
Etrusker bedeutsam geworden. Zahlreiche Wände etruskischer Katakomben sind mit
Malereıen bedeckt, die das Leichenbankett und den nachfolgenden Tlanz darstellen.”®
I)azu kommen plastische Figurationen auf Graburnen der Grabsteinen. Wegen
ihres Bildautbaus interessjert ın unNnserm Zusammenhang VOTr allem 1ne€e Grabstele
AaUus Fiesole.‘* Sie gliedert den dargestellten Stoff ın ZzWel Felder, die auf den ersten
Blick voneiınander unabhängig se1ın scheinen. In der oberen Zone sieht INan auf
einer Kline eın Ehepaar lıegen, die Verstorbenen. Links hinter einem kleinen &T
auf dem Trinkgefäße erkennen sind, steht eın Diener. Rechts SItZE auf eınem
Stuhl ıne kleine männliıche Person: 1STt eın Lebender, der den als heroisiert SC-
dachten Toten eın Opfter darbringt, W 1'e eın kleiner Hahn der Kline andeu-
tet. Der 1nnn der Szene 1St völlıg eindeutig: N handelt sıch eine Totenehrung,
die eın Sohn seınen Eltern darbringt, indem i'hrem Grabe eın Opfer miıt nach-
folgender Mahlzeit vollzieht. Dabe;j sind dıe Verstorbenen als Teilnehmer
Totenmahl vorgestellt. Von dort fällt Licht autf ungezählte etruskısche Sarkophage,
die den gleichen Typus des auf der Klıne lagernden Ehepaares der des Z Sym-
posıon geschmückten Bürgers aut ıhren Sarkophagdeckeln zeigen.“ 1ese Sepulkral-
plastik hat ıhren „Sitz 1mM Leben“ der truskischen Totenehrung. Vor solchen Sar-
kophagen wurde der Leichenschmaus veranstaltet: die in Lebensgröfße ausgeführte

j XPlastik Vrgr die Illusıon eıner Anwesenheit der Verstorbenen, die übrigens
auch 1M Zeremoniell zZu Ausdruck kam Wenden WIr uns NUun der Zzweıten, un
Zone autf der Grabstele OÖn Fiesole Zum Spiel eines Flötenbläsers, der ıhnen 1im
Zuge vorangeht, tanzen ‚Wwe1l Frauen. Der Vergleich mit den Malereıesn etruskıscher v

Katakomben lehrt, dafß siıch eınen Leichentanz handelt. Beide Szenen vehören
also als Pinhair un: sind daher einheitlich ın diesem Falle religions-
geschichtlich deuten. uch der Leichentanz gehört ZUT Totenehrung, 1st ıcht Sy IM-
bolisch gemeınt. S50 Wı1ıe INa  - die in ;hren monumentalen Gräbern wohnenden Toten
einmal 1M Jahr aufsucht,; Mit ıhnen C  9 aßt INa  a} S1e uch den Freu-
den des Lebens 1m 'Tanz teilnehmen. In das dunkle Reich, das ämonen W1€ der
schauererregende etruskische Unterweltsgott Charu beherrschen, dringt bei solcher
Gelegenheit das helle Tageslicht diesseitiger Lebensftfreude. Fast alle Religionen mit
Totenkult kennen diesen sepulkralen/ „Epikureismus“, der sıch mit seınem Leitmotiv

73 Katakombe Ruovo bei Neapel, vgl Pallottino, La peinture Etrusque,
enf O, auch bei Maıuri Qa01D Detailaufnahme Bossert 278 Für die Verbin-
dung Leichentanz un Leichenbankett Pallottino 43 fi.; 67 ff.; 81 E 9 die eNtSspr.
Abb. bei Leisinger, Malerei der Etrusker, Stuttgart 1954, terner Weege 137

e  KnPlastische Darstellung eines Leichenbanketts HFr. Cumont, Recherches A,
Zur Sache vgl auch Johnstone, The dance in Etruria. comparatıve study, 8

Florenz 1956 Pocket library of Studies in Art Nılsson macht dara
aufmerksam, da{fß das Leichenbankett griechischen, sondern römischen Usprungs
sel; Lukian, de luctu se1 auf römischen Einflufß zurückzuführen. an ıcht
il tıger von etruskischem Einflu£ß sprechen collte?

entanz auf eiınem etruskischen Urnenrelief Aus ChiusiQuasten Tat Le1
(heute Florenz) bei Bossert 1T L die Handbewegungen der Tänzerinnen illustrieren
die Grabstele von Fiesole. Vgl terner eınen weıteren Grabaltar von Chiusi (heute
ın Palermo) bei Prentice Duell; The tomba del triclinı0 Tarquinia, 7  ın Memoıirs of

AÄmerican Academy in Rome 6) 19275 plate
Deckel eines etruskischen Tonsar C AUS Caere (jetzt Villa Giulıa, Rom)

Jh Chr. bei Bossert 145; Leisinger Ta Das plastische Sarkophagdeckelpro-
ramm hält sich bis in die ätantıke, WO uch ın das Motiv des „schlafemden Toten“ abgewandelt „ent-heroisiert“ wird

. c
Y
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246 Untersuchungen
des „Carpe diem  « DA findet und allen Wandlungen der Zeıten Z.U TIrotz
erhäilt. Gerne wiırd in alten Zeıten dem Verstorbenen, der durch ıne Grabinschrift
z den Lebenden spricht, 1n den Mund gelegt, W1€ auf eiıner ptolemäischen Stele
Agyptens Aaus der eıt VO'  ; Ptolemai0s X11

»  9 meın Bruder, meın Gatte, meın Freund, Hoherpriester, dein Herz werde
nıcht müde, beim Trinken, Essen, beim Rauschtrank, beim Pflegen der Liebe! Mache
dir eınen Tag, folge (deinem) Herzen Tag un Nacht, 1D ıcht die Sorge
in Deın Herz! Ach, W as sınd die Jahre, die ıcht auf Erden verbracht sind, ‚ennn
der Westen (d.h das Totenland) 1St eiIn Land des Schlafens, eine Finsternis, dıe
lastet .«'7(;

Erst in dem zweıten Entwicklungsstadium, das ine persönliche Bevorzugung nach
dem ode auft Grund eiıner Erlösungshofinung ErWAartet, kann das Brauchtum des
Totenkultes auch ZU Träger eschatologischer Symbolik werden, ann sıch dem
Leichenschmaus die Vorstellung VO „Mahl der Seligen“ 1m Jenseits, den ör
entanz die eschatologische Metapher vom „Reigen der Selıgen“ anknüpften. Daiß
1es schon bei den Etruskern der Fal]l sCWESCH sein ürfte, geht Aaus der Tatsache
hervor, dafß bei ihnen die dionysischen Mysterıen Eıngang gefunden haben.?7 Aus
iıkonographischen Gründen wenden WITr U11s jedoch eiınem andern Monument un
damırt einer andern Mysterienreligion Z, diesen Wandel der Auffassung
veranschaulichen. Es handelt sıch eiıne Grabstele aus Cyzikus, die VO  } Angehöri-
SCIL des jüdisch-synkretistischen Kultes des Zeus Sabazios bzw. Zeus Hypsistos
errichtet wurde.?8 Im Aufbau ze1gt sS1e die oleiche Gliederung. Im oberen Feld WEeI-

den aber Jetzt die Kultgottheiten dargestellt, während die primıtıvere Arbeıt
des untiferen Feldes das Leichenbankett mıiıt dem nachfolgenden Leichentanz erkennen
Afßt Be1 diesem zweıten Beispiel kommt 1U das dionysische Element des Sabazıos-
kultes unverhüllt U Durchbruch, ındem ZUm Klang der Flöten We1l Nackttän-
zerınnen auftreten. Der Rıtus des bacchıischen Kultes hat sich miıt dem Brauchtum
der Totenehrung uts engste verbunden. Irotz der rohen Zeichnung, die
primit1v wirkt, 1st der Proze{fß einer „ T’heologisierung“ unverkennbar. An die Stelle
der Verstorbenen sind die Kultgottheiten Der Leichenschmaus wırd ZU)

mystischen Mahl der Kultgemeinde, der Leichentanz ber S Mysterijentanz, Die
Familienangehörigen, die sıch bei den jährlichen Gedächtnisteiern VOTL dieser rab-
stele versammelten, verbanden mit der alten Sitte relig1öse Vorstellungen, die AUS

dem Sabazıiıoskult kamen. S1€ ehrten nıcht LLUI die Toten, sondern in ıhnen uch die
Götter ihres Kultes.

Eınen fortgeschritteneren rad der „T’heologisierung“ der Totenbräuche beobach-
ten WIr auf jenen Wandmalereien innerhalb der Praetextatkatakombe Rom, die
der Sabaziospriester Vıncentius für sıch und seine Frau Vıbıa machen nefßs Über
dem Arkosolgrab der ruft sehen WIr Vıncentius selber ın priesterlıcher Tracht, W 1€

beim heiligen Mahl der Sabazıosmysterien den Orsıtz für sieben andere ult-

76 Zitiert nach Cramer, Die Totenklage bei den Kopten, Ber VWıen, phil.-
hist. Kl 21 Z Abh 1941, 55 Nıcht NUur 1M Hınblick autf mangelnde Quellen beı
den Etruskern, sondern auch der Verbreitung des „epikureischen“ Motto 1St das
Beispiel] weıt hergeholt. Schon Herodot }, 78 kennt aus Agypten die gleiche De-
Vi1se, vgl Morenz, AÄgypt Relıgion, Stuttgart 1960, 205° dem iıch den Hinweıs Vel-
danke W ıe weılt ım agyptischen Totenkult „parentalıa“ gefeiert wurden, 1St nıcht
x  anz sıcher, vgl dazu Schott, Das schöne Fest VO: Wüstentale. Festbräuche einer
Totenstadt, Abh Maınz, phil.-sozi1alw. Kl P ; SpeZ. 64 78 ff., vgl
aber uch das zurückhaltende Urteil VOIl Morenz 7aQ 203

Abb bei Joh Leipoldt DG 55
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>  (3 führt.79 Damit 1St zunächst auf das empirische Kultmahl abgezielt, SrObei
durch den Ort der Brauch des Leichenmahls sıch mit dem kultischen Rıtus eınes
Mysterienvereins verbindet un ach den beobachteten (Gesetzen ine religıöse Um:-
pragung erfährt. Für den Maler WAar ber das Bıld VO  - eiınem och weitergehenden
Gehalt ertüllt. Er hat ber den Kultgenossen die Inschrift „Septem sacerdotes“
vebracht, die zunächst ıcht Sanz verständlich ISt, weıl gewöhnlich 1Ur eın Priester
e1m Kultmahl präsidiert. Die Lösung bietet jedoch die Inschrift, in welcher Vın-
centius die Besucher se1Ner ruft anspricht:

„ Vıncentius sehört dieser Ort der Ruhe, den du sıiehst.
Mehrere sind mır vorangegangsenN, alle erWwWarte iıch
I, trink, spiel un omm mıiır. Solange du lebst,
lafß dir ZuLt gehen. Doch behalte dies 1m Gedächtnis:
Hıer lıegt der Priester der Gottheit Sabazios,
der in den heilıgen Mysterıen den Ott mit frommen 1ınn verehrte“.

Diejenigen, die ihm „vorangegangen” sind, sind die sieben Priester, se1ıne Amts-
vorganger. Mıt ıhnen genielt Jetzt 1m Jenseits das Mahl der Selıgen den
Formen der Mysterıien, die autf Erden „Mi1t trommem 1nn  « feierte. In ÜAhnlicher
Weise wird auf eiınem andern Fresko der Vincentiusgruft geschildert, W ıe die Gattın
Vibia in die Gefilde der Selıgen durch Hermes Psychopompos eingeführt wird,
Ort mMi1t den Frommen AIl Mahl der Seligen diesmal 1mM bukolischen Elysäum
teilzunehmen, nachdem SIE VOT dem Hadesgericht dessen tür würdig befunden WOT-

den ISt. Das Bildprogramm beweist, da{fß MmMIt der theologischen Umdeutung des
Brauchtums sich auch bestimmte Bildvorstellungen VO' Jenseıts NCUu einstellen. Das
Rıtual wird mıiıt eiınem spirituellen Gehalrt erfüllt, die Spiriıtualisierung aber tührt
dazu, dafß die Kultgemeinschaft be] ihren Feiern Grabe 1n einer T, eschato-
logischen Weıse den Kontakrt mıt dem Verstorbenen autfnımmt: proleptisch teılt s1e
MIt ıhm das Mahl der Seligen. Nıcht der Verstorbene wird 1Ns Diesselts gerufen,
sondern 1er erweisen sich die Kräfte des Jenseıits als estärker. Die Ite Devıse ep1-
kureis  er Diesseitigkeit G5 trink un spiel solange du lebst, lafß dir gu
gehen“) 1St wohl geblieben, ber die einst S1E begleitende Vorstellung VO: Schrek-
ken der Totenwelt un ihre dunklen Schatten sind gewichen. Selbst das Hades-
gericht hat der Gläubige nıcht ürchten. etrost kann den Ruf des Verstorbe-
4On sein Ohr klingen lassen: „Komm Mır Wohl uUunNtersagecn die räumlichen
Gegebenheiten der Katakombe die Ausführung eınes Leichentanzes un schon dieser
lokale Grund mufste uch eıne Modifizierung des Brauchtums ın dieser Beziehung
ZUur Folge en Dafß aber die eschatologischen Wandbilder der Vincentiusgruft
nırgendwo den „Reigen der Seligen“ bringen, mu{ bei den Sabazıosmysterjen aut-
tallen. Alles spricht dafür, da{fß die Spiritualisierung des eschatologischen Aspektes
tür solche Elıminierung verantwortlich machen ISt, zuma|l sich auch 1ım Ausdruck
(„ludere“ ssaltare: ) > eıne modifizierende Tendenz oftenbart.

79 Abb bei Leipoldt 167/7; Wilpert, Katakombenmalerei HE: Taf 33 1‚ dazu
ferner Fr. Dölger, Ichthys V! 485

80 Zu dem spirıtuellen Gehalr VO  $ „ludere“ vgl die Vısıon des Saiurus 1m „Mar-
tyrıum Perpetuae Felicıtatıs“ 1 £) bei der Entlassung nach dem eschatologı1-
schen Gericht vor dem TIThron der Herrlichkeit heifst eit dixerunt nobis senıj0res: ‚Ite
CL Fudates worauf Saturus ZUr Perpetua Sagt: „Deo yratlias, quomodo ın carnıs
hilaris fui,; hilarıor SU: hic modo“ 42 + Der bukolische Charakter der Jenseits-
vorstellung entspricht dem spirıtuellen Begrift der „hilaritas“ christlichen Glaubens-

CNs

W



748 tersuchungen248  ;gr$i{6hiifi'gc;;i_  {  7  }  ö  f  Ailérdirigs — eine solche »spirituéile Erfülluhg .des Brau‘chtumsx war éphernef und  stets an die Intensität des Mysterienglaubens gebunden. Das bedeutete aber, daß  die für die antike Totenehrung konstitutiven Sitten des Essens, Trinkens und auch  Tanzens jederzeit in ihrer konkreten Diesseitigkeit aufleben konnten.®* Und da nach  der Spiritualisierung durch die Mysterienfrömmigkeit eine Rückkehr zum Totenkult  nicht möglich war, mußte ein solcher Vorgang des „Rückfalls“ zugleich den Charak-  H  ter einer Profanisierung des Brauchtums annehmen.  Der religionsgeschidmtlic‘he Exkurs war notwendig, um gewisse Vorgänge  bei den Gräbersitten .der alten Christen verstehen zu können. Wie nicht  anders zu erwarten, haben auch sie die Gedächtnisfeiern für die Verstor-  benen mit dem Leichenschmaus (sog. Parentalia oder Lektisteria) geübt. Der  archäologische Befund (Triklinien mit Speiseresten, Libationsgefäße, Gold-  gläser, Katakombenmalereien) in christlichen Gräberfeldern beweist das ein-  deutig.” Der Brauch mußte für die Christen religiöse Bedeutung gewinnen,  wenn man sich als Gemeinde bei den Jahresfeiern für die Märtyrer an deren  Gräbern versammelte (sog. Refrigeria).® Wieder läßt sich der Prozeß der  } S  „Theologisierung“ beobachten, indem der Leichenschmaus zu einer Euchari-  stiefeier wird. Er ist also ein Akt der liturgischen Gestaltung und dürfte  bereits unter bischöflichem Einfluß gestanden haben. Wie so oft in der litur-  giegeschichtlichen Entwicklung nimmt Rom eine Ausnahmestellung ein. Wie  stark die örtlichen Gegebenheiten dabei eine Rolle spielten, erkennt man  schon an dem Unterschied der Formen, in denen sich der Märtyrerkult für  die Apostelfürsten in S. Sebastiano und für Petrus am Vatikan vollzog: an  erstgenannter Stelle ließen sich „Refrigerien“ durchführen, was durch ein  Triclinium und Inschriften bezeugt ist, während die Memoria Petri dies  unmöglich machte; hier führte man die Feiern als karitative Wohltätig-  keitsveranstaltung mit einer Speisung für die Armen durch.* Vor allem  — 81 Sicherlich haben angesichts der engen Katakomben Totenfeiern auch außerhalb  derselben stattgefunden, vgl. A. Stuiber, Refrigerium interim. Die Vorstellungen vom  Zwischenzustand und die frühchristliche Grabeskunst, Bonn 1957, 131 Anm. 35 (der  Beleg: Fresken der Clodius-Hermes-Kammer liegt nicht zufällig im Außenbezirk Ad  Catacumbas!). Gerade die dann unvermeidliche Trennung von Toteneucharistie und  Parentalia mußte einer Profansierung nur noch förderlicher sein.  82 Grundlegend bleibt 'Th. Clauser, Die Cathedra im Toten  kult der heidnischen  und christlichen Antike, Münster 1937; dort auch die Einzelnachweise. Zu den christ-  lichen Beerdigungssitten vgl. ferner Joh. Kollwitz, RAC II, 1954, 208 ff.  83 Neuere Lit. zum  hema „Refrigeria“ notiert, P. Courcelle, Recherches sur les  Confessions de St. Augustin, Paris 1950, 87 Anm. 1. Dazu kommt die oben Anm. 81  notierte Monographie von A. Stuiber,  ferner die kritische Auseinandersetzung mit ihr  von L. de Bruyne, Refrigerium interim, in: Riv. arch. crist. 34, 1958, 87—  118 und  Chr. Mohrmann, Locus refrigerii, lucis et pacis, in: Questions liturgiques et parois-  sales 39, Löwen 1958, 196—214.  84 Der Fall des Konsul Pammachius,  der an der Memoria Petri Refrigeria als Spei-  sung für die Armen Roms durchführte und von Paulinus v. Nola wie auch Hierony-  mus gelobt wird (Nachweis: P. Courcelle aaO. 230 f.), ist also atypisch. Eine, Fort-  setzung altchristl. Agapenfeiern ist das sicherlich nicht. Zu dem möglichen Konkurrenz-  verhältnis zwischen der Memoria Petri und der Apostelfürsten-Gedächtnisstätte A  Catacumbas vgl. H. Chadwicks interessante Ausführungen: St. Peter and St. Paul in  Rome: The Problem of the Memoria Apostolorum a  Catacumbas, JThSt. NS 8,  1957, 31—52, ferner dazu: E. Dinkler, Die Petrus-Rom-Frage, in: ThR 25, 1959,  289 ff., spez. 326 ff., wo auch Fopogr. Zeichnungen gegeben Werdf:n.?€‘

Ailérdings eine solche spiritueile Erfüllung des Brauchtums War ephemer und
an die Intensität des Mysterienglaubens gyebunden. Das bedeutete aber, da{ß

die für die antıke Totenehrung konstitutıven Sitten des LEssens, Trinkens un uch
anzens jederzeit 1n ıhrer konkreten Diesseitigkeit aufleben konnten.8! Und da ach
der Spiritualisierung durch die Mysterienfrömmigkeit ine Rückkehr Z.U: Totenkult
nıcht möglich WAafl, mußte eın solcher Vorgang des „Rückfalls“ zugleich den Charak-
Fn einer Profanisierung des Brauchtums annehmen.

Der religionsgeschfdmtlic’he Exkurs W ar notwendig, ZEW1SSE Vorgange
be] den Gräbersitten der alten Christen verstehen können. Wıe nıcht
anders E9 haben auch sS1e die Gedächtnisteiern für die Verstor-
benen mIit dem Leichenschmaus (SOg Parentalia oder Lektister14) geübt Der
archäologische Befund (Triklinien MIt Speiseresten, Libationsgetäße, old-
gyläser, Katakombenmalereien) iın christlichen Gräberteldern beweist das e1n-
deut1g.” Der Brauch mufte tür die Christen rel191Öse Bedeutung vewinnen,
WENnN InNna  zD} sıch als Gemeinde bei den Jahresfeiern für die Martyrer Al deren
Gräbern versammelte (SO& Retrigeri1a). Wieder ßr sıch der Prozefß der

S „ T’heologisierung“ eobachten, indem der Leichenschmaus einer Eucharı1-
stieteijer wiırd. Er 1St also ein Akt der lıturgischen Gestaltung und dürfte
bereits bischöflichem Einflufßß gestanden haben Wıe oft 1in der lıtur-
xjegeschichtlichen Entwicklung nımmt Rom iıne Ausnahmestellung ein. Wıe
stark die örtlichen Gegebenheıiten dabei 1ne Rolle spielten, erkennt MmMall

schon an dem Unterschied der Formen, ın denen sıch der Märtyrerkult für
die Apostelfürsten 1n Sebastı1ano und für Petrus Vatikan vollzog:
ErSTIgeNANNLTLEr Stelle ließen siıch „ ReifScHEN durchführen, W as durch eın
Triclinium und Inschriften bezeugt 1St, während die Memorı1a DPetr1 1eSs
unmöglich machte: hıer führte inNnan die Feiıern als karıtative Wohltätig-
keitsveranstaltung M1t einer Speisung für die Armen durch.®?* Vor allem
81 E  Siherlıch haben angesichts der Katakomben Totenteiern auch außerhalb
derselben stattgefunden, vgl Stuiber, Refrigerium iınterım. Die Vorstellungen VO:

Zwischenzustand un: die frühchristliche Grabeskunst, Bonn 1937 131 Anm (der
Beleg Fresken der Clodius-Hermes-Kammer liegt nicht zufällig 1mM Außenbezirk Ad
Catacumbas!). Gerade die ann unvermeidliche Trennung von Toteneucharistie und
Parentalıa mulfste eıner Profansierung 1Ur noch förderlicher se1in.

Grundlegend bleibt Clauser, Die Cathedra 1mM Totenkult der e chen
un: christlichen Antike, Münster 1937:; dort uch die Einzelnachweise. Zu den christ-
lıchen Beerdigungssitten vgl ferner Joh Kollwitz, RAC LE 1954, 208

843 Neuere Lit. ZU! CIM „Refrigeria“ notiert, Courcelle, Recherches SUr les
Conftessions de St Augustin, Parıs 1950, 87 AÄAnm Dazu kommt die oben Anm. 81
notierte Monographie VO:  3 Stuiber, ferner die kritische Auseinandersetzung InNıt \hr
VO  3 de Bruyne, Refrigerium interım, 1n Rıv. arch. crIist. 34, 1958, 87 —118 und
Chr. Mohrmann, Locus refrigeri1i, lucis pacıs, ın Questions liıturg1ques eL paro1S-
sales 39 Löwen 1958, 196—214

Der all des Konsul Pammachius, der der Memorı1a Petrı Refrigeria als Spei-
sung für die Armen Roms durchführte und VO  3 Paulinus V, Nola W1e auch Hierony-
INUS gelobt ird (Nachweis: Courcelle 2a40 23() K3 ist also atypisch. Eıne: Fort-
SCETZUNS altchristl. Agapenfeiern 1St das sicherlich nicht. Zu dem möglichen Konkurrenz-
verhältnis zwischen der Memoria Petri  A un der Apostelfürsten-Gedächtnisstätte
Catacumbas vgl Chadwicks interessante Ausführun CL St Peter and St Pau in
Rome: The Problem of the Memoria Apostolorum Catacumbas, 87
19375 31—52, ferner dazu Dinkler, Die Petrus-Rom-Frage, 1N: ThR 25, 1959,
2789 ff,, SPCZ,. 326 ft., uch tOpOßT. Zeichnungen gegeben werden.
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mußten ciie beengten Verhältnisse 1ın den Ka£akombén dier Um-
deutung des Rıtual stark beeinflußen. Dieselbe mu{fite sich ausschließlich auf
die ubstitution des Opfters für die Toten ZU sakramentalen Opfter Christı
1n n Eucharistie eschränken: 1Ur 117 größeren Cubicula WAar d1ıe anschlie-
Rende FEucharistieteier möglıch. Daraut basıert dann die Deutung des Mah-
les der Seligen MN Jenseits als einer himmlischen Eucharistiefteier, w 1€ SILE autf
zahlreichen Fresken christlicher Katakomben gezelgt WIr:  d. Der relig10ns-
geschichtliche Vorgang der Spirıtualisierung des Brauchtums wıederholt siıch
jetzt 1m Sınne einer Christianisierung desselben. W O aber die Martyrer-
oräber vornehmlich „sub divo  CC lagen, wWar ein breiterer Rahmen für die
Feijern der Gemeinde gegeben; neben dem theologischen Tenor der sakra-
mentalen Toteneucharistie konnte das kommunikative Element der dıe
Eucharistie sich anschließenden Mahlzeıit stärker Z Geltung kommen. Das
scheint in Mailand der Fall SCWESCH Z se1n, un en Bischof WE Am-
brosius wiıird vewußst haben, ATrU: ß die christianısierten Mahlzeiten
den Gräbern der Heiligen untersagte.® Unsere relig1onsgeschichtlichen Be-
obachtungen lassen über die spärlichen Nachrichten hierüber hinaus die
Gründe se1nes Verbotes noch mehr präzisıeren. Dıie theologische Umdeu-
Lung hat nıcht verhindern können, W as wır oben als Profanisierung, jetzt
aber als Paganısıerung bezeichnen mussen. Die christlichen Gedächtnisteiern
für die Märtyrer wurden ZU Schauplatz einer diesseitigen Lebensfreude.
Es konnte dabei nicht ausbleiben, da{fß zugleıch das bısher unterdrückte Ele-
ment des Leichentanzes wieder Jebendig wurde.

Durch Augustin erfahren Wr dafß solche Vermutung Recht esteht
X

Er erzählt, w1e€e INan 1n Hıppo Rhegıius alljährlich das Martyrıum des (Orts-
heiligen Leontius mMIit einem est feierte, das bezeichnenderweiıse „Laetitiae
Leontii“ hıefls Die nächtliche Feier nahm Essen,; Trinken un TIanzen

einen ärmenden Verlauf. Irotz aller Gegensatze Donatisten un

85 Augustir;‚ onf. 6! Z AaZzu Courcelle 4aQ 88 Eıine ZUTC Veranschaulichung
des Von Mutltter Monniıka geübten Brauchtums bietet der Sarkophag des Lateran-
INUSECUMS, Photo Anderson mit dem Verstorbenen auf der Kline in der zentra-
len Partie. Er enthält übrigens mit der Frau, welche die Kithara spielt, bereıts eın
musisches un damıiıt spirituell-philosophisches Element. Die Fıguren links Lraschl
Brot und die Spendekanne ZU rab des Toten W1€e Monnika auch, die Figuren
rechts aber Kaninchenbraten bzw. Geflügel, von denen Knochen in den Triclinien FC-
funden wurden. Zur Kritik des Ambrosius vgl De Helia 1eUN10 1 9 SEL 3 $

448, 18 Ebenso -adelnd spricht Paulinus V, Nola über die nächtlit‘hep Mahle und
Tänze d} den Märtyrergräbern; Material: Quasten 245

S6 erm. Y 5r der Bericht ber die Abschaffung der „Laetitiae Leonti“ in C ad
Alypıum 2 9 vgl terner Contra Parmenıuanı ILL, 6, 29 Enn 11 ın p> 3 5

36, 279 fragt rhetorisch: „Nonne d egit iNnstitutio in nomine Christi vigılıa-
wird miıt den Wor-TU} istarum, 1StO 10C0O citharae pellerentur?“ erm 3261

ten eröftnet: „Sollemnitas beatıssımorum laetiıorem obis reddidit diem
Laetamur, qu1 de terra laboris ad5 quietis transierunt, sed hoc [0)89!

saltando, sed orando, 1O: potando, sed jeuniando, 1O':  - rixando, sed tolerando 1116

ruerunt“, wobei 1n der Formulierung polemisch auf die trüheren „Laetitiae” Bezug
>>  O,  eNOoMMen WIFrF: Ebenso werden die Parentalıa den Privatgräbern kritisiert (Enn.

in DPs 18, der die öffentlichen Tanzveranstaltungen Neujahrsfest (serm
198, 5
Zxrschr. K.-



Untersuchungen

Katholik der stald»t sich 1n A Punkte einig. (Eine dem Episkopat
sicher unerwünschte Unitormität machte siıch bemerkbar, die nıcht zutällig
auf: den vorchristlichen Bocmen des UBn basıerte. Im a  re 395
(noch als Priester) unternahm Augustın dagegen einen erfolgreichen Vor-
stofß. Er unterband die lauten Lustbarkeiten, indem S einen liturgisch g-
ordneten Nachtgottesdienst (Vigilae) Ehren des Martyrers einführte. Fın
Gleiches Lat aut seine Empfehlung hın Aurelius VO  3 Carthago tür die (7E=
dächtnisfeiern des Cyprıan. Augustıin erinnert spater anläfslich einer Fest-
predigt ın der Märtyrerkapelle des Cyprıan die Karthager daran, w 1e
einst bei ıhnen ZUgINg: „Dıe n Nacht iındurch wurden hier nıchtswür-
dige Gesänge5 und wurde Absingen VO  e) Liedern GetdnzZt.  *- B0
Als Vorbild tür Augustins Maisnahmen, die gleichzeitig die Errichtung VO

Märtyrerkapellen oder -basıliken auf den Coemeterien 1n sıch schlo{ß, dürfte
zweıfelsohne Ambrosius und seine maıländische Reform der Martyrerver-
ehrung gedient haben.??

Im ÖOsten, die Berichte tür Syrıen, Kappadokien und- AÄgypten eın
noch düsteres Bıld der Ausschweıtungen A den Gräbern der Verstorbenen
un Heiligen bieten,®® mußte INa  - allerdings behutsamer Werke
gyehen. Man erkennt das Ööstlıchen. Märtyrerpredigten, die siıchtlich aut
das Volksempfinden Rücksicht nehmen, wie eın unbekannter Prediger 1m
Jahre 363 Sanz unbefangen die rhetorische Frage stellt: „Aber W as sollen
WI1r dem Märtyrer ZU Geschenk machen, das seiner würdig ware?
Wenn gefällt, werden WIr ihm Ehren 1A9GI yewohnten Tänze VeI-

87 ont 6) Z aßt in Verbindung miıt der yleichfalls wichtigen Stelle De CIV. dei
ViLIL, DL folgendes erkennen: a) kennt die Sıtte, den arentalia 13 DD
Febr. die Gräber der Verstorbenen zu' gehen. Er weifßß, da{fß die Heiden damit die
„dii parentes” ehren, vgl Fr. Cumont, Lux perpetuag, Parıs 1949, SII LAatte;
Röm Religionsgesch. 98 Die Verwendung des termınus technıcus „Calıcem ponere”
vgl GIL II (aus Mauretanıa Sitifensis) und erm 56, 6 aflßt ‚$ da{ß

uch die biblizistische Begründung des Spendetrunkes mMIt Tobias 4’ 18 „Panem
EUUMmM vinum LUuUum sepulturam 1ust] constitue“ kennt. b Die nordafrıkanı-
schen Refrigeria ührten diese Sıtte den Gräbern der Heılıgen und Martyrer ftort
Die Gemeinde wanderte mıiıt em Opferbrei (pultes), der Spendekanne (Weın) und
Brot den Gräbern, un da jJeweıls der Spendetrunk bei jedem Grabe vollzogen
wurde, stellte sich die Weinftröhlichkeit VO  —3 ce!ber e1n, vgl hierzu: Monceaux,
L’inscription des MAartyrs de Dougga les banquets des MAartyrs du Afrique, iın
Bull archeol. du Comite des EravyvauxX historiques, Parıs 1908, 87—104; Joh Quasten,
Vetus superst1it10 OVAa religi0. The Problem of refrigerium in the nNcıent Church
ot North Africa, in: HThR TI 1940, 25397266 C) Die Retorm des Ambrosius und
damit uch Augustins hängt CHNS miıt dem Bau VO Märtyrerkapellen auf den Coe-
meterien ZUSaMMECN, da Nnur die lıturgische Gestaltung möglıch WAar. Die alten
Opfergaben wurden dabei als Spenden die Armen verteilt. Auch hier haben WIr
keinen Anhaltspunkt dafür, daß damit die altchristlichen Agapenfeiern fortgesetzt
wurden.

Die Quellen (Ephraem Syrus, Basilius Caesarea, Schenute Von Atrıpe) bei
Quasten 243 Zu den Ausschreitungen bei den Märtyreragapen, die eben durch den
Ort selber inauguriert wurden, vgl auch Bo Reicke, Diakonie, Festtreude und Zelos
ıIn Verbindung mıt der altchr. Agapefeier, Uppsala 1951 131
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anstalten“.  « 89 Séli)st der R Har des Tanzes, Johannes Chrysosto-
IMNUS, siıeht sıch CZWUNSZCNH, seine übliche Polemik zurückzustellen, wenn be1
den großen Märtyrerftesten die Landbevölkerung nach Antıochijen kommt
und die Martyrer MI1t „schönen Tänzen“ se1ine Formulierung feiert.
Johannes meılnt dies bei Bauern rechtfertigen können, weıl S1Ce JN
ihres „philosophischen Lebens“ unbefangener Naturnähe Vor Auswüchsen
gefelt seı1en w ie S1C hingegen in der städtischen Verderbtheit vorkämen.“
Um 600 Chr berichtet der Kirchenhistoriker Euagrius, da{fß beim Be-
such VO: Kalat-Sıiıman dessen Zeuge wurde, Ww1e das olk innerhalb der
Wallfahrtskirche und ihrem Zentrum, der Gedächtnissäule für Symeon
Stylites, dieselbe eiınen Rundtanz aufführte.?! Desungeachtet hat ma  >i ll d E N auch 1mM (Osten den VO  am} Ambrosius eingeschlagenen VWeg beschritten, dıe
Märtyrervigılıen als eucharistische Gottesdienste ftejern un durch Psalm-
odieren b7zw Chorgesang lıturgisch auszugestalten.” Das Bestreben, dıe
heidnischen Fermente des Leichenschmauses un Totentanzes USZUMETIZCIL,
1St oftenbar. Es sınd daher auch in ETStEiCT Linıe die Bischöte SCWCSCH, die
konsequent den Kampf die Verfilzung des Heidentur_ns mit dem
Brauchtum geführt haben

Das yleiche Motıv beherrscht die altkirchliche Kritik ın den Hochzeits-
gebräuchen, auch WECNN hier die moralischen Argumente überwiegen. Immer-
hın konnte INa  z nıcht daran vorübergehen, da{ß die Hochzeitssıtten LA
mMiıt dem altheidnischen Fruchtbarkeitszauber ın Zusammenhang standen.
Das gilt VO den SOg „licentia fescennına“, Spottverse obszönen Inhaltes,
die namentliıch beiım Hochzeitszug ıhren Platz hatten. Wıe lebendig dies
Brauchtum noch in der Aristlichen Ara War, geht AUuUsSs den vielen Andeu-

89 Quellennachweis und Zitat: Quasten 243 mi1t Anm 23 Im Jeichen Jahre 363
starb Kaıser Julian, W das be]i den Christen derartigen Jubel auslöste, da{f InNnan „1N den
Kırchen und den Gräbern der Martyrer tanzte“ (Theod he. 11L, 28, 1) Es han-
delt sıch ÜAhnlich W 1e€e bei obiger Eusebnotiz ber die Freudentänze e1m konstantini-
schen Dieg um eiınen plerophorischen Ausdruck. Ebenso Sagt Theodoret, 111  - habe in
dem Theater VO  } Antıiochia „den D5ieg des reuzes“ verkündet, weıl iNnan dort satl-
rische Wıtze ber den bej den Antiochenern wen1% beliebten Kaıiser gemacht hatte.
ıcht eın kirchlicher Kulttanz (Backmann), sondern 1UL die Tanzsitte d} Märtyrer-
Csten veht Uus solchen Stellen hervor.

YO populum Antiochenum hom. 19 ad agrıicolas, 4 9 1857 eın eigenes
Fernbleiben VO den Feierlichkeiten begründet Johannes mMiıt Krankheit!

ul Euagrıus n 1 8 9 2460 Der archäologische Grabungsbefund afßt
noch heute die lokale Möglichkeit e1nes sakralen Rundtanzes erkennen.

U2 Ephraem Syrus, vgl bei Quasten BL Anm mitgeteilten Auszug
eınes Anonymus nach Assemanı. Aus dem syrischen Bereich vgl terner Afraem, Mär-
tyrerhymnen ed Lamy 111 (Mecheln 1882—1902) 695—749; Const. Apostl. NT 3 9
1 dazu die Nachweise bei Funk 21a0 Desungeachtet scheıint siıch im syrischen
Raum der Ite Rıtus erhalten haben, vgl Ephraem, Testament: „Dafß niemand
das Böse behält und Sünde begeht, WEn ihr meınem Gedächtnis kommt, sondern
achtet meıne Brüder auf Reinheit, Keuschheit und Heiligkeit“ (zıtıert nach Durval,;,
Le testament de Ephreem, 1n : Journal ascetique 18, 1901, 260) Hıer hielten sıch

S

auch die anımistischen Vorstellungen, vgl 4a0 den Aat’z „Die Toten haben eın
Em finden tür ihre Gedächtnisse“, as ımıt dem Mosessegen Ruben, der Toten-
tau aus Kor. ES; 29 und MIt Makk. A 34 begründet wird. Vgl dagegen
den starken Protest Augustıns in dem Traktat „De CUra INOTFrTLUOTUIN

1/
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tungen bei johannes Chrysostofhuä hérvor.93 In érster Linie kritisiert er
jedoch den Hochzeitstanz 1m Hause selber. Dabei wurden Lieder9
die natürlich die (GOött1in der Liebe, Aphrodite, 1n allen Varıationen priıesen.
Man versteht seine Kritik, WCNN be] eınem Nichtchristen Ww1€ Ps Lukıan
lesen ist: „Selbstverständlich 1St auch das Lied, das 1n der Z wischenzeit die
Tänzer singen, ine Anrufung (ETLXÄNOLS) der Aphrodite“ (de salt. 11)
Da Ohr des Christen vernahm iın ihm eine Epiklese des Teutels. In reichen
Häusern mietete 189882081 sıch daneben noch Berufstänzer, die iıne Pantomime
An ZteN: Die Thematik eines solchen Hochzeitsballets W ar durch die heid-
nısche Mythologie, 1n ETPSTOr Linıe wıeder durch das unerschöpfliche Thema
der Aphrodite, bestimmt. Auch das erfahren WIr durch iıne Predigt des
Johannes. S1e zeichnet das I1dealbild einer cQhristlichen Hochzeıt den bib-
18 ch»en Beispielen der Heırat VOIl Isaak und Jakob, kontrastartıg da-

das Bıld eiıner zeıtgenössıschen Hochzeıt stellen:
„Man vab (SC im Falle VO Isaak und akob) eın Gastmahl] bzw eın Kssen, das

reichlicher WAar als am Alltag. Dazu Iud mMan den Verwandtenkreis ZUr Hoch-
eIt 1n. Flöten aber, Schalmeien, Zimbeln, betrunkene Tänzer un: die sonstigen,
heute üblichen Schamlosigkeiten zab CS ıcht. HMeutzutage hingegen besingen die
Tanzenden ın Hymnen die Aphrodite. Täglıch hört INall Lieder ihren Ehren, die
VO  3 schmutzigen Erlebnissen 1Ur Trunken un zuchtlos gibt ia  w}

schimpflichen Worten (lıc fescenn1ina) das öffentliche Geleıt. Wenn Arme ın Dein
Haus kommen, ann 1St Christus da Umgekehrt, wenn dort die weıichen Jünglınge

Ballettänzer) und Mımen LANZCNI, ann 1in ihrer Mitte der Teutel“
Johannes gesteht gelegentlich selbst, da{ß be] vielen Christen seiner eIit

miıt seinem Prptest gegenüber diesem Brauchtum nıcht verstanden wurde.®“
Um mehr verdient Beachtung, dafß e1ne Synode der yleichen Eeit generell
verbietet, W as der Prediger ZAUS dem Alten Testament Z begründen sucht:
„Den Christen 1st nıcht DESTALLET,; Hochzeiten gehen und tanzen,
sondern S1€E haben 1n aller Würde 1UTL bzw. frühstücken, wiı1ie C

sıch für Christen SEZICMEt EL  < 95 Auch 1n der Frage des Hochzeıitstanzes urteilte
das Bischofsamt geschlossen.

Abschließend sel diesem 7zweıten Punkt noch tolgendes emerkt. Dıe
Konformität des bischöflichen Urteıils den Volkstanz wurde nıcht —

letzt dadurch gefördert, dafß 1n der christlichen Spätantike seine verschie-
denen Formen autftallend gleichartıge Auswüchse zeigten. Dies außerst be-
merkenswerte Phänomen ält sich sechr schön literarkritisch an einer Ambro-
siuspredigt zeigen, die 1n der Fastenzeıt des Jahres 587 gehalten wurde:

. ‘é3AA‘VS_te»llefirrlachweis bei Quasten 180 fi’ vgl och Ps Lukıan, De salt. 11
Y Hom, 1n ad Cor. 12} H 103 Das obige Zitat steht 4a0 Z 2’ 5

210
95 Es hat hältnısmäßig lan gedauert, bis auf den christlichen Hochzeitssarko-

phagen das traditionelle Motiv Juno Pronuba verschwindet, vgl den wel-
zonıgen Riefelsarkophag Lateran Wilpert 156, Bovin1i, Sarcofaghi paleo-
cristiani, 1949, 130 (Bibliographi und als Gegenstück eiınes christlichen Hoch-
zeitsbildes, das Davids Verheiratung arstellt, 1ne Silberplatte aus 1C0s12 Abb 73
bei Rice - M. Hiırmer, Kunst Aaus Byzanz, München 1959; trotzdem haben sich
auch hier die beiden flötenden. Knaben der heidnischen Opferhandlung ım Ikono-

gehalxen. Zu obigem Zitat Can. 53 Laodikeia; Msı I /
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253FEn  E  e  D  7  253  Andre$en‚ Ältchnsthéne I%1"1t1k am  Tanz  „Aber was reden wir von den Männern, wenn selbst die Frafiefi, die doch ganz /  besonders über die Keuschheit wachen und Mäßigung beweisen sollten, sich stark  betrinken? Sie, denen selbst in der Zurückgezogenheit des Hauses von Fremden ge-  sehen oder gehört zu werden nicht ziemt, brechen von dort auf und gehen dreisten  Antlitzes mit unverhülltem Haupte in die Offentlichkeit hinaus. Der Apostel ge-  bietet den Weibern, sogar in der Kirche zu schweigen, und befiehlt ihnen, zu Hause  ihre Männer zu befragen (1. Kor. 14, 34 £.). Jene aber führen auf öffentlichen Plät-  zen mit Männern gemeinsam schamlose Reigen im Anblick zügelloser Jünglinge auf.  Wild schleudern sie ihr Haupthaar zurück, gürten die Tuniken, zerreißen das Ober-  gewand, zeigen nackte Arme, klatschen mit den Händen, stampfen mit ihren Füßen,  schreien mit ihren Stimmen durcheinander und reizen durch ihre Schauspielerschritte  die Begierden der Jünglinge. Lüsternen Blickes und mit unziemlichen Witzen schanut  der Kreis der. Jünglinge zu. Ein erbärmliches Schauspiel! Indem die T’anzenden stür-  zen und die Zuschauer mit sich reißen, wird der Himmel durch einen unreinen An-  blick beschmutzt. Die Erde, durch obszöne T’anzschritte mißhandelt, wird durch einen  widerlichen Tanz besudelt. Wie kann ich hier noch duldsam sprechen? Wie kann ich  daran schweigend vorübergehen? Wie kann ich geziemend Tränen vergießen? Der  Wein verursacht uns den Verlust unendlich vieler Seelen!“ (de Helia et ieunio 18, 66;  CSEL 33; 2; 450, 12 #).  Die kursiv gesetzten Worte sind wörtliche Anleihe aus einer Predigt des  Basilius von Caesarea, die derselbe in kappadokischen Landen, also im fer-  nen Osten gehalten hat ‚(hom. 14 in ebriosos; PG 31, 445 f.). Der Tatbestand  ist jedoch nicht nur traditionsgeschichtlich interessant. Er beleuchtet auch die  religionsgeschichtliche Problematik des Tanzes in der christlichen Spätanti-  ke.“Denn viel auffälliger als die geistige Anleihe ist, daß Ambrosius den  Situationsunterschied 'nicht zu beachten braucht. Basilius geißelt in seiner  Predigt Volkstänze, die in der Ostervigilie an den Märtyrergräbern außer-  halb der Stadtmauern stattfinden; es handelt sich um die bekannten Exzesse,  &\  die mit dem sepulkralen Brauchtum zusammenhängen. Ambrosius hingegen  zielt auf Tänze, die mitten in der Stadt, anscheinend bei privaten Anlässen  oder aber auch Volksfesten (Neujahrsfeierlichkeiten) vorkommen. Das Fak-  tum beweist, daß im 4. Jh. der Volkstanz, mit welchem Brauchtum er nun  verbunden sein mochte, überall die gleichen bedenklichen Auswüchse zeigte.  Er war zu einer Art Ventil geworden, in dem sich das vom christlichen Staat  und der verstaatlichten Kirche zurückgedrängte Heidentum Luft machte.””  Es liegt keine Veranlassung vor, der christlichen Kritik Übertreibung vorzu-  }  % Die lit. Abhängigkeit von Basilius ist z. B. beim Hexaemeron des Ambrosius ein  bekanntes Faktum. Obige Parallele aus den Homilien (sie dürften Ambrosius durch die  Übersetzun:  ED OE ET a e d E  s  worden.  g von_Rufin 'bekannt geworden sein) ist m. W. noch nicht festgestellt  x  —  Z  97 So finden wir  auf den Kontorniaten (Spielmünzen) Tänzerinnen abgebildet, vgl.  Alföldi, Die Kontorniaten, ein verkanntes Propagandamittel der röm.-heidnischen  Kreise in nachkonstantinischer Zeit in ihrem Kampf gegen das christl. Kaisertum,  Budapest 1943: Taf. VII, 11 (Togatus und Tänzerin); XXXI, 4 (Orgelspieler und  Tänzerin, Thematik der öffentlichen Tanzspiele), vgl. ferner die Beispiele XLI, 5;  LXVIIIL, 6.7; LXIX, 2.3.5.7; LXII, 9. Es ließen sich noch weitere Dokumente  nennen, z. B. Elfenbeindiptychon aus Paris, Louvre Ende 4. Jh. innerhalb eines musi-  schen Ikonogramms, vgl. H. Peirce - R. Tyler, L’Art byzantin I, 1932, Taf. 148 oder ;  das Elfenbein mit Tänzerinnen aus Paris, Ecole des Beapx-Arts gegen 400 aaO. Taf,  mEFA_Andresen, Ältchriselche Kritik AIl Tanz
„Aber WwWas reden wır von den Männern, WEn selbst die Frauen, die doch ganz

besonders ber die Keuschheit wachen un: Mäfßigung beweisen sollten, sich stark
betrinken? S16e, denen selbst in der Zurückgezogenheit des Hauses VO Fremden FC-
sehen der xehört werden nıcht zıiemt, brechen VO dort auf un gehen dreisten
Antlitzes mI1t unverhäülltem Haupte 1ın die Oftentlichkeit hinaus. Der Apostel SC
bietet den Weıibern, SOa 1n der Kirche schweigen, un: befiehlt ihnen, Hause
hre anner befragen Kor 14, Jene ber führen auf öffentlichen Plät-
zen MIt annern gemeinsam schamlose Reigen 1mM Anblick zügelloser Jünglinge auf.
Wild schleudern sze ıhr Haupthaar Zurück, gurten dıe T’uniken, zerreißen das Ober-
vewand, zeıgen nackte Arme, klatschen mMi1t en Händen, stampfen mMiLt ıhren Füßen,
schreien MIt ihren Stimmen durcheinander und reıiızen durch ıhre Schauspielerschritte
die Begierden der Jünglinge. Lüsternen Blickes und mIit unziemlichen Wıtzen schaut
der Kreıs der: Jünglinge Eın erbärmliches Schauspiel! Indem die Tanzenden StUr-
Ze7 und die Zuschauer mıiıt sich reißen, wird der Himmel durch einen unreinen An-
blick beschmautzt. Die Erde, durch obszöne Tanzschritte mißhandelt, wırd durch einen
widerlichen Tanz besudelt. Wıe ann iıch hier noch duldsam sprechen? Wıe ann ıch
daran schweigend vorübergehen? Wıe ann ıch geziemend T’ränen vergießen? Der
Weıin verursacht ATLS den Verlust unendlich uueler Seelen!“ (de Helıa 1eun10 18, 66;
SELd 450, 12

Dıie kursıv gESELIZLEN Worte sind wörtliche Anleihe AaUus einer Predigt des
Basılius VO  e} Caesarea,; die derselbe in kappadokischen Landen, also 1m ter-
nen (Jsten gehalten hat (hom. 1ın ebr10s0os; 51 445 Der Tatbestand
ISt jedoch nıcht LLUTE traditionsgeschichtlich interessant. Er beleuchtet auch die
relig10nsgeschichtliche Problematik des Tanzes ın der cAQhristlichen Spätanti-
ke.®Denn viel auffälliger als die geistige Anleihe 1St, da{ß Ambrosius den
Sıtuationsunterschied : nicht eachten braucht. Basılius veißelt 1ın seiner
Predigt Volkstänze, die in der Ostervigulıe den Märtyrergräbern außer-
halb der Stadtmauern stattfinden; handelt sıch die bekannten Exzesse,

rAdie miıt dem sepulkralen Brauchtum zusammenhängen. Ambrosius hingegen
zielt aut Tanze; die mıtten in der Stadt, anscheinend bei prıvaten Anlässen
oder aber auch Volksfesten (Neujahrsfeierlichkeiten) vorkommen. Das Fak-
tum beweist, da{fß 1mM Jh der Volkstanz, MIt welchem Brauchtum ( 1U  un

verbunden se1n mochte, überall die gleichen bedenklichen Auswüchse zeigte.
Er War eiıner Art Ventil geworden, in dem siıch das VO cAhristlichen Staat
und der verstaatlichten Kirche zurückgedrängte Heidentum Luft machte.?”
Es liegt keine Veranlassung VOTrT, der christlichen Kritik Übertreibung ZU-

Y6 Die lit Abhängigkeit VO Basılıus 1St beim Hexaemeron des Ambrosıius eın
bekanntes Faktum. Obige Parallele Aaus den Homilien (sie dürtten Ambrosius durch 1e
UÜbersetzun

P V N

worden. von Rufın bekannt geworden se1n) ist O1 noch nıcht festgestellt
97 So finden WIr auf den Kontornıiuaten (Spielmünzen) Tänzerinnen abgebildet, vgl

Alföldi, Die Kontorniaten, eın verkanntes Propagandamıttel der röm.-heidnis
Kreise 1n nachkonstantinischer Zeıt 1n ihrem Kampf SCHE das christl Kaısertum,
Budapest 1943 'Lat VIL k4 (Togatus un Tänzerin); Z (Orgelspieler und
Tänzerin, Thematik der öftentlichen Tanzspiele), vgl terner die Beispiele Z 5,
LXVIIL, ©  _® E: Es ließen siıch noch weitere Dokumente
NCNNEN, Elfenbeindiptychon Aaus Pärıs; Louvre Ende Jh innerhalb eines mMus1-
S Ikonogramms, vgl H. Peirce Tyler, >Art byzantin K 49325 Tat 148 der
das Elfenbein MIit Tänzerinnen Aaus Parıs, Ecole des Bea_ux-Arts B  gen 400 aaQ0 Tat
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werten. Es entspricht einem Gesetz _ der Religionssoziologıie, WCNN das zurück-

heidnische Lebensgefühl be] solchen gelegentlichen Durchbrüchen e1-
nem wilden Strudel glıch Ihr fehlte 1mM Bilde leiben das Flufß-
bett eiıner als öftentliche Sıtte anerkannten Festordnung, seitdem das Chri-
TeEeNLUM den oftiziellen Kalender estimmte. Ja, INa  - wırd auf dieses Phä-

vielleicht den modernen Begrift der „Tanzkrankheıt“ anwenden dür-
fen Die Schilderung des bacchanalisch anmutenden Treibens be1 nächtlichen
Märtyrerfeiern, die WIr der Feder VO  w} Basılıus Caesareensis verdanken, -
innert stark den Bericht, den eın Heıde für die dionysıschen TÄänze der
gleichen Landschaft AausSs dem Jh o1bt. ”® Hıer bestehen zweitfelsohne Zusam-
menhänge, NUur da{fß die Bischöte f-  der alten Kirche s1e nıcht 1in Begriften einer
soz1alen Pathologie 9 sondern die dionysisch-orgiastische Wurzel
stärker empfanden. Es 1St. jedentalls 1Ur verständlich, WCLN S1e bemüht
M; solche Einbruchsstellen 1n dem VO'  — iıhnen das Heijdentum C1I-

richteten Damm abzuriegeln.
Der spätantike Kunsttanz

Es ware eın Irrtum meınen, der spätantiıke Kunsttanz SC 1 Fein ab
strakter, asthetischer Bewegungstanz SCWESCH. uch mIi1t ıhm verband sich
die Getahr eiıner Paganısierung des Christentums. Wohl War das Theater, aut
dessen Bühnenbrettern sıch vollzog, längst seiner relig1ösen Funktionen
entkleidet. Das pantomimısche Ballett beherrschte die Szene,; se1n Repertoire
nährte sıch aber VO  a} der reichhaltigen Mythologie des Heidentums. urch
die Balletts „wurden alle Themen VO der Erschaffung der Weltr bıs FAr

Tode der Kleopatra“ dargestellt.” Zweitelsohne hat dazu beigetragen,
den antiıken Mythos noch Jange iın breiten Bevölkerungsschichten Jebendig
erhalten. Schon das mu{fßte das altchristliche Bischofsamt f einer kritischen
Einstellung veranlassen. In se1ine Kritik münden jedoch auch andere Argu-
mMente Y Sıe werden nachträglich sıchtbar, wenn INa  z kulturgeschicht-
lıch reın neutral die Sıtuation der spätantıken Pantomıme sıch CN-
58 Vor allem ware 1er die bekannte Silberschale AUuUs Parabiago, jetzt 1n Mailand,
AUs dem Ende Jh., Volbach-Hirmer, Frühchr Kunst Taf O7 NeCNNCNH, die Dar-
stellung der Apotheose VO Kybele und Attis MIt einem klassizistisch wiedergegebe-

7 nen, altattischen Waffentanz, dem Pyrrichios, verbunden wird.
E Basilius, hom. in ebr10s0s; Po DA 455 vgl s Lukian, de salt. Schon

die „Bakchen“ des Euripides mıiıt ihrer Schilderung der turbulenten Vorkommnisse bei
der Einführung der Dionysıen 1n Athen kann man dem Gesichtspunkt der
„Tanzkrankheit“ interpretieren, vgl Aazu Dodds 1n der Einleitung seiner
Ausgabe (Oxford 1944 AL der weıtere Lıt. ZuUur esch der Tanzkrankheit auf-
tührt Zu dieser durchaus aktuellen Thematık vgl Katner, Das Rätsel des SA
rentismus. Eıne Aitiologie ıtalienischen Tanzkrankheit, Nova Acta Leopoldina
18, 124, Leipzi1g 1956

PS Lukian, De salt. In erster Linıie die mythischen, nıcht die histori-
schen Themen beliebt, vgl Tertullian, Apol. 19 Zur Verbindung Pantomıiuıme
un: mythiıschem Sagenkreis vgl uch Libanius, Or pro salt. 7 9 Förster I 464,
Derselbe betont 2a0 119; FOörster I 497, 15 die Fo] Beziehung dem
Kunsttanz und dem dionysischen Thiasos. Mag das auch mehr rhetorisch vemeınt
se1n, darf InNnan doch ıcht die Christen der Zeit tadeln, WEeNnNn sif: die yleiche Be-
auptung aufstellten.
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wärtigt. Dabei muß man von einér Aleuter Kriıse des antıken anzes 1n seiner
Spätphase sprechen, denn der Verlust der ursprünglıich sakralen Zweckset-
ZUNS bekundet sıch 1n einem sıchtlichen Stilverfall.

Wır besitzen mehrere-: Berichte ber spätantike "Tanzballetts. Der anschau-
Iıchste SLAMMETE Aaus der Feder des nordafrikanischen Rhetors Apuleius von

Madaura, der auf seinen' ausgedehnten Reisen die ballettartige Auffüh-
Fung des Urteıils des Parıs erlebt hatte. Ihm iSt. abzulesen, Ww1e der pantomı-
mische Tanz sıch in ihale kaleidoskopartige Folge VO'  5 Bildern aufgelöst hat
Die Szenenfolge des Schauspiels 1St das Vorbild, illusionistische Impression
aber, welche die ZELANZIEN Szenen ZJeich tarbenreichen Gemälden oft AI
wendung primitiver Eftekte auszumalen suchte, der Hauptgesichtspunkt der
Regıjeleitung. „Eın jeglıches Herz wallte VOor Vergnügen“, Sagl Apule1us VO

den Zuschauern un charakterisiert damıt treftend die beabsichtigte Geftfall-
sucht dieser. zweifelhaften Kunst Die tänzerische Rhythmik als solche trıtt in
den Hıntergrund; die reinen Tanzpartıien wirken W1Ce eingestreute Eınlagen,
die dem Szenenwechsel dienen. Der Eindruck der Mißachtung des künstle-
rischen Tanzes wırd noch adurch verstärkt, dafß die W ahl des Tanzstiles
jeweils der Thematik der Szenerie unterworftfen wird. S0 FAnNzZtie 1n dem
geschilderten Ballett den altattıschen Waftentanz, den SS SPyfrichios, NUur,
e1l 1ın dem Kampf um den Sıegespreis des Parıs auch die kriegerische Mı-

als Konkurrentin der Venus auttrat! Das wirkt manıert, 5  T  anz davon
abgesehen, dafß die Wahl der Tanzformen vorwıegend 1m Hinblick auf ihre
Beliebtheit erfolgte. In andern Pantomımen wurde der 50 „ CgeraunO$S-, der
Kranichtanz aus Delos, oder der Kyriatidentanz, der ın klassıscher eIit der
GOöttiın Ärtemis zeweılht WAar, Aaus gleich ephemeren Otıven aufgeführft...
Es 1St MI1t Händen oreifen, W.1€ die alıtten Sakraltänze, diıe nıcht mehr

Ehren der (+Otter aufgeführt werden, Z Unterhaltungsgegenstand
worden SN Man S1e u des Applauses wiıllen dem Publikum
Liebe Sıe sind austauschbar, unterliegen der Willkür des Regıisseurs, s1e sind
profan zeworden.

Von solcher Profanisierung AUus 1St LLUL eın Schritt, den relıg1ösen (3r
sprungskreis elines Tanzstiles ZU) Vorwand der Laszıvıtät nehmen. So
schildert uns Tacıtus eın Ballett 1m Hause der berüchtigten Messalina, das
einen dionysischen Thiasos sich S Thema gewählt hatte. Das Bild einer

100 Apuleius, Metamorph. An 29—34 nach Weege 165 ff. Eine „Pyrrische“ Weege
Abb Die Vermengung derselben mıt den Dionysien fand nach Wee 53 bereits
1m Jh. V. Chr. in Athen Im Lateinischen wird spater „pyrrı schlechthin
ZUuUr Bezeichnung für den Ballettanz, vgl Sueton, Nero 1 e Augustın, De musıca S:
Zu den verschiedenen Formen des antiken Sakraltanzes hat VOTLT allem Lawler
zahlreiche Einzeluntersuchungen geliefert, vgl. The Geranos-Dance. New In
terpretatıon, in: I ransactıons and Proceedings of the American Philology Ass E
1946; The Dance of the Holy Birds, ın CJ 3 9 1941/42, 351—357 Schon ın klassı-
scher Zeit erhielt die relıigiöse Pantomime eıine sakrale Zwecksetzung. Wır verdanken
endlich der Amerikanerın die Einsicht, daß 1m minoıischen Kreta bereits der A1NVOCAa-
tiıon-Dance“ bei der Epiphanie der Götter VOT der Tempelfassade 1ine wichtige Rolle
spielte, vgl The Dance ın NcCcIient Crete, 1ın Studies presented Robinson n
St. Lous 1954 23—951, ferner Er Matz, Göttererscheinung und Kultbild ım m1-
noischen Kreta, Abh Maınz 1959 IS 385—448
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miıt Fellen gegurtete Frauen W1€ opfernde od—er rasende Mänaden
umher. Sie selbst (SC Messalına) schwang mMi1t gelöstem Haar td€l'l Thyrsos-
stab, neben ihr der efeubekränzte Silius (Lieberhaber der So wart

\sıe iıhr Haupt zurück, umtobt VO  w dem rasenden Chore.“19% Wır kennen
auch aus christlichen Quellen das dionysısche Motıv des 1mM ekstatıschen Ta  Nz
wıld zurückgeworfenen Fäaäafes. das vorchristlich 1St. und auf zahllosen Dar-
stellungen des dıonysıischen Thiasos MI1t seinen Mänaden schon seit der or1e-
chischen Vasenmalerei bıs in die spätantıke Plastik hinein sich großer Be-
Jiebtheit erfreut hat.102 In der Tat bedurfte die altchristliche Polemik nui'
dieses lıterarıschen Motivs, die heidnisch-dionysische Wurzel des Tanzes
den Lesern und Hörern 1n Erinnerung bringen. Fben auch eshalb kann
INa  $ aber im Falle des Hausballetts der Messalına ZCN, dafß WI1r hıer
der realıstischen Darstellung des Thiasos VO  3 echter dionysıischer Frömmıi1%g-
keıt weıt entfernt sind. Das Ballett diente der laszıven Lustbarkeit.

Zusammenfassend mu{ also testgestellt werden, da{ß der spätantike Kunst-
f Lanz stilgeschichtlich eın komplexes Gebilde darstellte, das sehr heterogene

Elemente in sıch aufgenommen hatte. Religionsgeschichtlich gesehen aber kam
in ıhm die innere Aushöhlung des antiken Sakraltanzes, der schon Jlängst
der Vergangenheit angehörte und 1Ur in den prıvaten Bezirken der Myste-
rienfrömmigkeit fortlebte, often kage Hıer lag die eigentliche Wurzel
für die Entartung seiner Stiltormen.

Selbst in heidnischen reisen NAat INa  } daher das Ballett als ‚eine allge-
meıne Dekadenzerscheinung der eıt empfunden. Der antiochenische Rhetor
Libanıius AA sıch Z Sprecher dieses kritischen Urteils gemacht: „Solange
das Geschlecht der tragıschen Dichter blühte, die Dramen die Lehr-
meister des Volkes. ach ihrem Aussterben aber tführt AaUus Mitleid ein C3Ott
den Pantomiımus C111 (Or pPro saltatoriıbus, FOörster I 464) Der Satz
steht in einer Apologie, die den Tanz gyegenüber der Kritik 11U' nıcht aber
der Christen verteidigt. Leıider 1ıst jene angesprochene Tanzkritik des A1ı-
lios Aristeides Smyrna 180 Chr-) für uns verloren. Dıe starke litera-
rische Wırkung des verlorenen Werkes geht aber aus den Gegenschriften her-
VOIL, die sıch dagegen wandten. Die hıer schon mehrmals zıtierte Schrift
„Über den FanzS die dem Pseudonym Lukians Samosata überlıe-
fert ISt, eröftnete als erstie die Diskussion. Noch Libanius stand dem
Eindruck der VO  w} Aristeides vorgetragenen Kritik. Fuür ıhn hatte S1e jedoch
ıne aktuelle Bedeutung9 weıl jetzt Ohristen\ wıe A Basıliıus

101 Tacıtus, Ann XL, 31 Natürlich ISt die Darstellung tendenziäis ber ın iıhrer
Tendenz greift S1e durchaus reffend das Blasphemische in
tanzes au Mißbrauch des Sakral-

102 Bossert 282—7283 SAl 8in Vasembilci Jh N Chr. und eın neuattisches Relief
Jh Chr., das übrigens mıt seinem Ikonogramm ZuL der Ballettszene entspricht,

gegenüber und Jäfßt die ]a Tradıition des Motivs erkennen, vgl ferner Weege
Abb AT 27 5 die Arbeit VvVon B. Lawler, The Maenads, Memoırs
American Academy of Rome 6) Z 69—112,; SpCZ ZU: Motıv 101 Zur iterar.
Tradition des Motivs,; das annn dort auf andere Kulte übergeht, ın diesem den
Kybelekult, vgl Catull Carmina O; 1 Kroll 133.
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x Caesarea oder Johannes Chrysostomus von den Kanzeln herab den
anz predigten. Trotz dieser polemischen Sıtuation, die sıch gerade 1ın An-
tioch1a, der Stadt seiner Wirksamkeit, konzentriert hatte,!®® sah der Heide
Libanius sich CZW UNSCH, die anfanglıche Verteidigung des Balletts in seıner
Arbeit „Für die Tänzer“ durch spatere Schriften bzw Ausserungen FeV1-
dieren, Ja aufzugeben. In harten Worten hat er sich C die Panto-
mıme ausgesprochen, weıl S1iEe demoralisıierend und bildungszerstörend wırke.
Mıt Bedauern stellt test, dafß s1e den' guten Ruf der Stadt Antiochia in
der ZaNnzCch Welt gefährde.!°? Das wırd den Tatsachen entsprechen, stimmt
7zumındesten damıt überein, da{fß die Zunft der Tänzer schon immer 1n einem
üblen Ruft gestanden hatte. Ihr schlechter Leumund dürfte auch die Bischöfe
des ()stens veranlaßrt haben, die anoniısche Bestimmung erlassen, da{fß ein
Kleriker ine Hochzeit verlassen habe, bevor das Hochzeitsballett seinen
Anfang nehme.!® Selbst der Gegner des Christentums, Kaiıser Julian, der dıe
Verhältnisse iın Antiochia AUS eigener Anschauung kannte, achtete bei seiner‘
Reform des heidnischen Priesterstandes darauf, dafß die Priester keinen Pri-

106vatverkehr miıt Berutstänzern, Schauspielern un Mımen pflegten.
EIWQ.S anders lagen die ınge 1im W esten. Dort hatte schon ımmer die

oriechische Pantomıme 1n gewlssen reisen als ine Überfremdung altrömı1-„ E  r E
*

ccher Sıtte zegolten. Cornelius Nepos hat dem einen typisch römischen Aus-
druck verliehen: AAr WI1ssen, dafß die Gestalt des Musikers VO  - Anfang an

unsern Sıtten remd SCWESCH 1St, Ja daß IinNnan das Tanzen den Lastern
zählte. Alle derartıgen Dıinge werden (SC. nur) be1 den Griechen tür eliebt
und lobenswert angesehen.“ Aus der gleichen Einstellung einer tradıtionell-
römischen Aversion heraus urteilt Cicero, da{fß der Tänzerberuft nicht denDr e E —— E n d DE „ehrenhaften unsten“ gehöre, weil dem Vergnügen diene.  107 Bewußt
sucht GT1 bei den Richtern die altrömischen Antipathien wecken, wenn

103 Beste Schilderung bleibt chultze, AItd1r. SA und Landschaften I, An-
tiochia, Gütersloh 1930, Petit, Libanius la V1iE municıpale Antioche du

744° : apres Chr., Parıs 1955:; 275 ft Festugiere, Antioche paıenne eit chretienne.
Libanius, Chrysostome les molnNes de Syrie, Parıs 1959, haben unserTe Thematik
nı 1m Auge.

104 Or Z Icarium; Förster H: 1 9 DE Or. 31 Florentium; 1E 394, fi!\
Or 41, ad 1 ımocratem E, 298 ff Schon Ps. Lukian, de salt rührnt Antio-chia als Ööstliches entrum der Pantomıume.

105 Can 54 Laodikeia 340—380, vgl Gregor V, Nazıanz, C Z Z 9/6°
Can. 24 des Trullanum 692 Msı XE 9053 hält das fest, dehnt den Besuchspassus in
seinem Verbot auf das Hippodrom Aaus, was damals bereits überholt WAar, W as

tür den Traditionalismus der CanOonCS typisch ISt. Noch heute stellt ( 6 140 dasBallett Besuchsverbot.
106 Julıan, C s9.h ed. Bıdez-Cumont 144": „Keın Priester oll 1Ns Theater gehen,

weder mıt einem Musikanten noch einem Wagenlenker befreundet se1n, och soll ein
Tänzer der Mıme 1in seıin Haus kommen.“ Resigniert stellt der Kaiser Wıe Johannes

test, man könne das olk doch nıcht VO  3 Theater und Ballett abhalten. Dafßs
It Gregor ME Naz Adv Julianum Or I; : 3 $ 6588 bei der Leichenpompe Tän-
Zer die Taten des verstorbenen Kaıiısers in einer Pantomıme verherrlichten, verleiht
em Ende des „Romantikers aut dem Thron“ einen tragikomischen Aspekt

107 Cornelius Nepos, Vıta Epaminondas 1, A Halm 4’ Cicero, De oft. E
42, 105 E 50; \ . pro Deiot. 7R Da{fß Cicero in seiner persönlichen Hal-
tung von diesem Urteil sich nicht bestimmen liefß, hat Uunls hier nıcht beschäftigen.

*
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ausruft: „Kein nuüchterner Mensch tanzt, weder für sıch selbst noch auf einem
ehrhaften Gastmahl, ordentlich zugeht, se1 Adenn wahnsiınniıg“ (Pro
Murena 13)

Im kaiserlichen Kom dürfte C1icero allerdings diesen Satz kaum po1n-
tiert formuliert haben Augustus zeıgte lebhaftes Interesse für die HEU”C IJn
terhaltungskunst, Caligula Erat persönlich als TÄänzer auf und Nero War e1n
begeisterter Anhänger des, Balletts.108 Dıie Höflinge jedoch tolgten dem kal-
serlichen Vorbild un seiınem Philhellenismus. Der bekannte Maecenas Dhörte den Förderern des Balletts, und eiltertig brach se1n Hausdichter
vid 1n begeisterte Worte über die Tanzleistungen der Balletteusen Aaus, Plinius
bestätigt 1n eiınem seiner Briefe, da{fß seiner eIt tast jeder reiche Römer
ine private Ballettgruppe besaß, die (Jäste seines Hauses unterhal-
ten 109 Selbst als den Claudiern die Behörden WCSC vorgefallener
Skandale die Berutfstänzer vorgingen, haben die staatlıchen Ma{fßnah-
IN  w den römischen S1egeszug der Pantomıme nıcht autfhalten können.  110 Das
Ballett eroberte auch den westlichen Kulturkreis und im Lautfe der eIt
yleich das Herz der breiten Massen. Als INa  e} 1mM Jahre 353 Getreide-
mangels sıch CZWUNSCH sah, die Bevölkerungszahl der römischen Haupt-
stadt kontingentieren, durften die Berutstänzer 1n den Mauern Ooms VvVer_r-

bleiben: nıcht weniger als 3000 .11 Auch das 1st eın spätantiker
Beitrag 7, dem ekannten Thema „Panem ciırcenses“.

Zu diesem Zeitpunkt aber hatte sich die Siıtuation bereits grundlegend g-
andert. Das Christentum beherrschte das öftentliche Leben un: bald auch die
öftentliche Meınung. Die heidnischen Kreıise um den römiıschen Stadtpräfek-
ten Symmachus bzw den Konsul Praetextatus aber, die 1n die innere UOppo-
c<1t10NzD hatten sıch MIt iıhrem restauratıven Programm EernNeut
den alten republikanıschen Idealen zugewandt. So kam CS daß eın jenen
reisen nahe stehender Schriftsteller W1€ Macrobius ErNEUL die altrömische
Sritik amn Kunsttanz wachrief, indem die „ZUuTte, alte PEn erinnerte:
A Mit jener Zieit beginnen, die sıttenstrengsten WAar, die Zeıt zwischen

den beiden Punischen Kriegen. Damals fingen Freigeborene, W as SaRCc iıch Freigebo-
PECRS; SO  5  r die Söhne VOIN Senatoren A} die Tanzschule besuchen, und ernten
dort, MmMiıt Kastagnetten Lanzen Schweigen 11 ich davon, dafß auch Matronen das
Tanzen ıcht für unehrenhaft ansahen. Da{iß ber die Söhne VO  3 Vornehmen, sogar

schrecklich, aber wahr ihre Töchter und Jungfrauen den Tanzschülern zähl-
ten, bezeugt SC1p10 Aemilianus Africanus, der tadelt, da{fß Mädchen und Knaben
Aus vornehmem Hause mMit Weıichlingen 1n die Tanzschule' vehen. Is M1ır jemand‘,

Sagt CI, ‚dies erzählte, da konnte ch mır ıcht vorstellen, da{ß vornehme Leute
108 jerzu Wüst aaQ 543 ff< ort 863 uch ZUr Rechtsstellung der Berufstänzer,die keine Bürgerrechte 'besaßen, aAhnlich den Schauspielern, vgl Marec, Der

Schauspieler 1mM Lichte der Sozi0logie Seine vesellschaftl. und recht]. Stellung 1m
alten KRom, 1956 Zu Calıgula vgl S5ueton, Calıgula D 54; ASS1US Dio 5 9 2‚ 5)
D: 5} Senca; Dial. IL 2 9

109 Plinius, C VIE Zu vıd vgl die Belege Weege Pa
110 Dazu W üst aaQ 864 Teilweise INg T  3 durch Verbannung BESCH die Bal-

lettänzer VO  } Unter den philhellenischen Flaviern wurden die Ma{fßnahmen rückgän-Zıg gemacht.
111 Ammianus  < Marcellinus N: 6,
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hre Kinder Lanzen lernen 4assen. Ich lefß mich 1so ın ine Tanzschule fjühre.n. Und
G! wahr mIır Gott heife, mehr als Knaben un Mäiädchen cah iıch, darunter eınen
Knaben VO  —$ noch nıcht 12 Jahren miıt der Bulla Der Sohn eines Mannes, der sıch

eın öffentliches Amt bewarb, LAaNZiIEe mit Klappern eınen Tanz,; W1€ ıh anstands-
halber kein elender Sklave tanzen würde.‘“ 112

_ Macrobius wollte mMi1t solcher Geschichte AaUS republıkanischer eit se1ine
Leser nıcht einfach unterhalten. Gleich manchen zeitgenössischen Omern
suchte 1n der Welt altrömischer Gesittung un Frömmigkeit die yeistigen
Kräfte einer heidnisch-religiösen Restauratıion. Indem dabei auch die alt-
römische Kritik Tanz aufgrift, verbündete sıch ungewollt mit der
christlichen Kritik der Theologen und Bischöfe. SO erleben WIr die paradoxe
Tatsache, daß Gegner, die sıch in der relig1ösen Auseinandersetzung ıhrer
Tage teindlich gzegenüber stehen, den Tanz mIt den yleichen Verdikten ver-

urteilen. Aus dem Macrobiustext selen davon 1LLUL WEe1 hervorgehoben.
Da waäare einmal die Bezeichnung des Kunsttanzers als „Weichling“ eın
Schimpf wort, das unterschiedslos bel Nıchtchristen un Christen auftaucht.!!?
Da ware FE andern der Hınweis auf den „honor matronalıs“ das alt-
römische Ideal, das auch Ambrosius 1n seinen Ausführungen den Tanz
beschwört.11* Der aufgezeigte Tatbestand ware nıcht das einz1ge Beispiel da-
für, WI1e römische AVITtUS: und cQhristliche Ethik siıch miteinander verbünden.

W as also den Kunsttanz betrifit, haben WIr im (Isten w1e 1m W esten
die gleiche Situation vorliegen: die alte Kırche tand 1n iıhrer Krıitik SOga
heidnische Unterstützung, mochten die Motiıve der Kritik noch verschlie-
den se1n. Dıiıe christlichen Bischöte haben diıe hier siıch anbietende Allianz für
hre Z wecke ZSCHUTZT. Wer wollte einem Ambrosius vorhalten, da{fß sich des
Ciceron1anıschen Schlagwortes VOMm - Tanz der Wahnsinnigen“ bedient, WECeNN

11% Saturnalia ILL, 14, Diesem romantischen Republikanismus kommt deshalb be-
sondere Bedeutung Z weıl Macrobius W1€ andere Vertreter des Symmachuskreises

als „Hellenist“ gelten hat, vgl Courcelle, Les ettres Oeccı-
ent De Macrobe Cassiodor, Pariıs 1948, SPCZ,. Neben den NEUEICHN Arbeiten
VO: Altföldi; sollte Cumont, La polemique de l’Ambrosiaster CONLrIE les palens, in  <
Rev A’hist. litter. rel 8, 1903, 417—440 mit seiner olänzenden Darstellung der
heidnischen Upposıtion in Rom dem Konsul ettius Agorius Praetextatus iıcht
Vergessen werden.

113 Es rührt daher, da{f urspr. Nnur Männer 1M Ballett auftraten nd Frauenrollen
übernehmen mulßfSsten. Strenge Diat, Geschmeidigkeitsübungen, Enthaarungsmittel etCc.
dienten dazu, den Körper entmännlichen. Wenn Christen w 1e Tertullian (Apol
153 de e Minucı1us Felix (©ct: 7 Z Novatıan (Ps Cyprian, de

in fine), Laktanz (Div Inst. N 2 9 29) der Ambrosius (ep 98, sich ber
die Frauenrollen der Mımen mokieren, rechnen S1€E zugleich miıt den altröm. Aver-
S$10Nen die Kunsttanzer bei iıhren Lesern. Doch uch der Osten kannte das Ver-
dikt des „ Weichlings“, vgl Ps Lukıan, De salt. 27 Joh Chrysostomus hom 1 9 ad
populum Ant.; 4 9 178

114 Zu Ambrosius vgl obiges Zautat Aus De Helı2a 18, 66, römisches Matronen-
sich höchst charakteristisch verbinden. Deridea] und paulinische Anweisung Kor.)

ONOr matronalis“ auch Aanones Afrıcae Can,. 6 9 Msı] 3‚ 766 verweıse ter-
Ner auf das Verdikt des „schauspielerhaften Benehmens“. Es wird beq Sueton, Cal
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gula SC den tanzenden Kaiser (gestus histrionis) angewandt und erscheint als
Polemik SC die „histrionicı corporis motus“ der „ZESTUS histrionicı“ bei Am
S1US, Exp 1ın Ev Lucae N SEL z 25 233 : Exp 1n Ps 118 SEITIN. VIIL,
f E3 1290; C 5S, 16; 1179
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sıch aucher vor dem Hochzeıitstanz warnt?115 Ü'ais(spätantike Baliett befand

ohne dıe christliche Polemik in einer akuten Krise, An diesem Punkte kann
111  z ZEeLFOSL den Gesichtspunkt beiseite lassen, dafß MIt seinen Themen
die heidnische Mythologie gebunden W ar Hätte die alte Kırche den späat-
antıken Kunsttanz geduldet, Ja SAr gefördert, dann hätte S1E siıch >  JN das Rad
der Geschichte hier verfie]l auch ohne S16, W 4s dem inneren Ver-
tall schon längst, dem außeren jedoch unaufhaltsam preisgegeben WAar

Es dürite deutlich geworden se1n, da{fß die alte Kiırche yegenüber dem Tanz
als Volkssitte oder als Kunsttanz, VO Sakraltanz Zanz abgesehen, unmOg-
lich 1ıne neutralistische Stellung einnehmen konnte. Sowelt ich sehe, hat NnUur

Augustin ın einer gelegentlichen Randbemerkung den Versuch MC  me
VO: Asthetischen her die Forderung e1nNes zweckftreien Tanzes als V’art DPOUrFr
>  Art erheben, wobei solche margınale Zufälligkeit sıch in die rhetorische
Frage kleidet Wenn sıch RS Glieder NUr des Schönen und der An-
MUL wıllen und Nn keines anderen Zweckes bewegen, 1CNNEN WIr das
nıcht Tanz un nıchts anderes?“ (De musica I Z 3 Es 1St. bekannt, da{fß
Jenes Werk, ın welchem der Satz erscheint, sıch ZUr Aufgabe gestellt hatte.
die. Bedeutung der musıschen Ausbildung für den Theologen un damıit über-
haupt das Programm einer christlichen Erziehungswissenschaft erarbeiıten.
Nıcht minder 1St anerkannt, da{ß sıch dies gleichzeitig mıiıt SZanz estimmten
Prinzipien der augustinischen Erkenntnismetaphysik verbindet. Es geht
die ontologische Bedeutung der Zahl un das veranlaft 1U Augustin, schon
1im Bereıich des Sınnenfälligen die konstitutive Bedeutung der Zahl bzw des
eiıtmaßes sowohl für die Musik W1e tür den Tanz als Anschauungsmater1a!
aufzuzeigen. Die Beobachtung lehrt, daß der Takt bei dem Tanz AKalich
W1€e der Rhythmus bei der Musık auf der Zahl basıjert:

„ Wenn eıner rhythmisch 1n die Hände klatscht, da{fs eın ag eine Zeiteinheit,
eın zweıter eıne doppelte Zeiteinheit ausmacht, W as bekanntlich als jambischer Vers-
tu{(ß bezeichnet wird, Wenn derselbe ferner die Schläge aneinanderreiht und fortsetzt,
eın zweıter ber A Nn  y ındem nach dem Rhythmus die Glieder bewegt,
sprichst du nicht auch dort VO eiınem Zeıitverhältnis zwischen dem Einfachen und
Zweifachen der Bewegung, se1 ım Klatschen, das du hörst, se1l C555 1im Tanzen, das
du siehst? der ergOtzt dich wenıgstens nıcht die Zählbarkeit, die du wahrnimmst,;
uch du die Zahlen nıcht >  N: nachrechnen kannst?“ 116

Nach den konkreten Zeitbildern, die u1ls be] diesem Überblick über den
spätantıken Tanz 1ins Gedächtnis gerufen worden sind und MIt den archäolo-

115 De vırg, LE 5! 252 16, Z NTte: Zitierung CO  5 Cicero, Pro Murena
116 De musica L I3 TE vgl auch die Ausführungen ber „Grundzahlen“, die den

Tänzen zugrunde liegen ;ollen, na VI,; S, „Sane ut ın sONI1S per instrumentum
aurıum, ıta ın saltationıbus caeterisque visiıbilibus motibus, quod ad temporales nu-

attınet, eadem adjuvante memora iısdem numer1s judicalibus dijudicamus.”
Während die „1udicalıa“ der Memorıa angehören und apriorischer Natur sind,
hören die Zahlwerte des Tanzes der ‚sichtbaren Bewegung” A sınd daher auch als
„corporalıa“ bezeichnen, vgl VI,; 97 Schon diese Unterscheidung führt den
christ] Neuplatoniker dazu, das Gedicht, aber noch lieber einen rezitierten 1 salm des
Ambrosius („Deus Creator omnıum“ vgl de I11US. VI; D Zn 1 9 D7/% onf XI, Dn
35); der ihn seit Cassıcıacum begleitet ıta beata 4, 55); als Vergleich Zu bevor-
«
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giséhen Dokumenten teilweise noch heüte vor Augen. stehen, 15t es AA
berechtigt, nach dem tänzerischen Vorstellungsbild des obigen /Zitates

Üfragen. Der Kunsttanz MIt dem bunten Gemisch seiner Orchestermusik sche1-
det VO  3 vornherein aus och auch nıiıcht der sakrale Rundtanz oder Sal der
Volkstanz, die immer ıne Mehrheit von taktangebenden Statısten Oraus-

SCETZCN, werden uns MmMIit dem obigen /itat VOT ugen gestellt. Aus der theo-
retischen Fragestellung heraus wırd eın Bıld entwickelt, das sıch zeichenhaft
auf ein Mıiıindestma{fß beschränkt, nämlich auf den Tänzer und den akt-
geber. Ist eın Zutfall, dafß Augustin ungewollt damit jene älteren Tanz-
bılder VOTL Augen malt, die u15 auf frühen attıschen Vasenmalereien begeg-
NnCN, bevor das dionysische Element sıch ın ihnen emerkbar machte?117 An-
yesichts der Tatsache, daß Augustın ÜAhnlich W1€C seine bischöflichen Amts-
kollegen sıch CZWUNSCH sah, cathedra den spätantiıken Tanz e1n-
zuschreiten, mu{ INan die raft der denkerischen Abstraktion bewundern,
die diesem apollinıschen Tanzbild zugrunde lıegt Hıer 1St dank einer theo-
retischen Besinnung AIl Ausgang der alten Kırche Jenes „propter CF pPCI
se  CC worden, 198801 das siıch Tertullian 1n seiner Weltdiastase VCI-

yeblich emühte. Das Denken VO der Sache her „entmythologisiert“ den
Al

Als Augustin spater seın literärisches Werk kritisch. überprüfte, hat da-
her auch gegenüber solchen Satzen keine Bedenken gehabt. ber sindeben jene selbstkritischen „Retractationes“ (L, DE 4), welche uns noch ıne
zweıte Seıite seinen Aphorismen über den Tanz hervorheben lassen.

. d Augustin hat often zugestanden, dafß 1ın bestimmten Partıen VO  e De Mus1ıca
lıb. VI die Vorstellung VO:!  e} der „infima pulchritudo“ des sıchtbaren Un
VCrSUMS auf die platonische neuplatonische Konzeption von der Welt-
seele zurückgreıfe (Nd; f Liest INnan 1U  e be] Plotin jene Stellen,
welche die ew1ge Bewegtheit des Un1ıyersums mıiıt eınem S A Z VOCOIL-
anschaulichen sucht, dann ze1gt sıch, da{fß diese Kosmologie, welche die nel-
heit 1n der Einheit fassen sucht,; vorstellungsmäßig sıch die Tanzpanto-
mıme mMi1t ıhren Orchestern und verschiedenen Tanzstilen yewı1esen sıeht
(Enn: I 4, D3 während das altgriechısche Bild VO: „Reigen der Sterne“
Enn E 4, mehr traditionell übernommen wırd.1!9 TIrotz seiner . Ab-
hängigkeit VO Plotin wird INan Augustin das einräumen mussen, daß

117 Vgl E das entzückende Bild eines attıschen raters des Jh. Chr. ın
Berlın, Bossert 281 oben, allerdings die Flötenspielerin als zweıte Figur den akt
mMit dem Fufß angeben mufß.

118 Dazu jetzt Squire, The Cosmic Dance. Reflections the „De musıica“ of
St Augustine, 1a Blackfriars 95 1954; 477—484, vgl REA 3, FB, 297 Den Wan-
de] Augustins 1n seıner Einstellung ZuUur platonischen Weltseele VO: De iımmortalıtate
anımae bis De Civitate de] bringt übersichtlichsten Bourke, St. Augu-
stine an the Cosmic Soul, 1n Rıuv di Metafısica 9 1954, 431-—440)

119 Vgl terner Plotıin, Enn. Nag n d Volkmann. Die Wurzel der Tanzvorstellungliegt 1n dem imaios VO  } Platon miıt seinen Spekulationen über die Weltseele. Die
pythagoreische Vorstellung VO)]  e der „Musik der Sphären“ 1St hingegen instrumenta|l

O

und Orjentiert sich N| der „Leier”, vel Plotin, Enn 1  9 4, 55 Noch bei
Pro los findet sich die Vorstellung von dem „tanzenden Weltgeist“, vgl Rosan,
The philosophy of Proclus, New ork 1949, 185
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Zur Theologie Theodors VO Mopsuestia
Von Luıse Abramowski

Das Jüngst publizierte Zıtat A4aus Theodors Werk > Eunomius! enthält
eıne christologische Definition, die näherer Betrachtung WEert ISt: zıtiere den
1Ur syrısch überlieferten Text 1n meıner Übersetzung.

„Dies Sagı mı1t vielem anderen auch der selige Theodor 1im Buch SC
Eunomius

‚Prosopon‘ wiırd auf doppelte Weıse vebraucht: entweder bezeichnet die
mypostase un das, W dd jeder VON uns ISt, oder wırdder Ehre un: der Größe
und der Anbetung zuerkannt, tolgendermaßen: ‚Paulus‘ und ‚Petrus‘ bezeich-
1CN Hypostase un Prosopon jedes Vo  am} i;hnen (beıiden); das Prosopon aber

Herren Christus bedeutet Ehre und Gröfße un Anbetung. Weıl sich
der Ott LOgOs 1n der Menschheit offenbarte, verband die Ehre seıner
Iypostase mi1t dem Sichtbaren. Und deswegen bezeichnet das ‚Prosopon‘ Chri1-
St1, da{ß (ein Prosopon) der Ehre iSt, nıcht (ein Prosopon) der Usıa der Wel
Naturen. enn Ehre 1ST weder Natur noch iypostase, sondern eine sehr
oroße Erhöhung,* die zugesprochen wurd Au Ursache der Oftenbarung. |*
Was tür den Önıg Purpurgewänder oder königliche Kleider sınd, das ISt
tür den Gott LOgOs der Anfang, den AUS uns SCNOMMCN hat,; unzertrennlich,
unveräuiserlich, ohne (räumliche) Entfernung I88! der Anbetung. Wıe der König
also nıcht durch Natur Purpurgewänder hat, hat auch nıiıcht der Gott LOogos

Abramowski, Eın unbekanntes Zitat AaUus Contra Eunomium des Theodor vonMopsuestia. Le Museon 71 (1958) s
metul. Es 1St überraschend, da{ß Theodordiesen Gedanken als Begründung anfüf1rt;
98l weıl“ WUur. de INan 416  e kad) Wart: Durch 1ne (absichtliche?) Verlesung VO  $

OTE 1n OTI W ar der ben übersetzte syrische Text leicht erhalten. Der Gedanke der
OÖffenbarung spielt für den nestorianischen Kontext, der das Zitat überliefert,/ eine .

große Rolle, 104; ct auch Anm.
ct Phil Z

halte diesen Atz für ıne Glosse, se1it der Veröffentlichung des Zıtats hat sich
mır diese Vermutung ZUur Gewißheit verstärkt. gelyana EMLOAVELC. Christi als Ur-
sache für das Prosopon der Ehre ISt eine Begründung, die bei Theodor in deutlicher
Orm ıcht finden 1St, ohl] ber reichlıch in den nestorianischen halaia, dieCD  Theologume-das Zitat überliefern. Das Offenbarungsprosopon 1St eın nestorianisches
NON, ct. de Halleux, La christologie de Martyrıos-Sahdona dans l’evolution du
Nnestor1anısme, ÖOrient. Christ. Periodica 23 s verweılse noch 3.Llf den

0 Anfang des Liber Heraclidis des Nestorius; dieser Dialog 1St eın nestor1anı-
CS Produkt DPs Nestor1us), W1€ ich anderer Stelle nachweisen werde. DPs Nesto-

rus arbeitet mıt dem Offenbarungsprosopon.
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durch Natur Fleisch Wenn jemand behauptet da{ß der Gott LOgOs natürlicher-
Fleisch hat geschieht der göttlichen Usıa 111 Entiremdung durch hn,

we1ıl (SC der LOg0OS) sich C111T Veränderung unterzieht durch Hinzufrügung
Natur. Wenn aber nıcht durch Natur Fleisch hat WI1C Sagl Apollinarıus

daß ebenderselbe teilweise dem Vater wesensgleich 1ST SC1INECTr Gottheit und
derselbe uns wesensgleich B Fleisch da{fß ıh ZUSAMMENZESETIZL machen
kann. LDenn WCTI Naturen zerlegt wırd iIST Zusammengesetzes und
wiır.d ı der Natur vefunden.“

Mıt der Wendung SCSCH Apollinarıus A Schlufß des Ziıtates beschäftigen W I1r
{# UuNs nıcht WEI1TLEeErT, S16 bringt nıchts Neues WDer Text beginnt mM1 allgemeinen

Definitionen tür dıe beiden Weısen, die VokabelKZ yebrauchen.
Die angegebenen Beispiele ZCISCNH, da{fß nıcht das Allgemeine das Gesuchte IS
sondern das Besondere: dasV Fuür dieses Prosopon wird
e1in Vergleich ZUuU Hiılfe ZzenOoMMCN, der dem christologiSd1_€l’l e1] gänzlich das
Übergewicht oibt Es sıch ErNCUL, dafß Theodor dıe Einheit der beiden
Naturen Christus mM1 Hılte des WortesV beschreiben VE

sucht‘* und nıcht MIt dem Wort UVITLOOTUAOLCG) das hier SallZz unbefangen DC-
braucht wird einmal als iıdentisch M1T dem Prosopon beliebigen Menschen
und einmal als iıdentisch IN1T der Personen der Trıinıtät dem (zoOtt LOgos
Man beachte, da{ß VO  z der menschlichen Natur Chrıst1 (1im Gegensatz
Paulus un Petrus) diesem Text der Begriff Hypostasıs nıcht vebraucht
WiI'|d 5 Man wei(ß W 1C die Entwicklung W ELTETSINS nachdem die Dehinition der
christologischen Einheit IN Hıltfe onV durch Nestor1ius kompro-

worden WAar, oriff w Chalkedon auft die Vokabel VILOOTAOLK

zurück, die für den einmalıgen Fall speziellen Sinnes bedurfte.
Formal denselben Vorgang haben WI1r hier VOTL Augen, denn auch Theodor
mu{ den Begrift Prosopon LICUH bestimmen, iıhn christologisch anwenden
xönnen.

Die der beıden möglichen Anwendungen VO  z} NOOGWTLOV;, die auf C1INEC

beliebige menschliche Person, 1ST C1n echter allgemeıner Gebrauch, denn er palßst
auf Petrus WIEG auf Paulus. Das oalt ıcht für den zweıiıten Fall: als EINZISCS
Beispiel wırd denn auch Aun Herr Christus“ ZCNANNLT, Nur AUS logischen
Gründen ı1ST die allein aufSC1I1 Prosopon Regel als allgemeıne for-
muliert worden: Das ertium quıid des Vergleichs M1 dem Köl'li1g SEC1INECINL

Die EinheıtPurpur 1ST das B nıcht durch Natur „nıcht natürlicherweise“.
zwiıschen dem GottLogos und dem Fleisch, „dem Anfang, den AUuUSs uns gCc-
10171 MCN hat“ LST 11 14116 „natürliche“ W 1 dem Dn  Ön1g SC1N Purpur-
gewand angewachsen 1ST. ber der LOgOS 1ST VO: Fleisch „unzertrennliıch,
veräußerlich, ohne (räumliche) Entfernung 1 der Anbetung“ das ISt mehr

\
als INan VO Köniıg 5  n kann, dessen Gewand ı VO Iräger nıcht absolut

( „unzertrennlıch‘ 1SE. Eın nıcht ausgesprochener Vergleichspunkt ı1ST die Lat-

Posthumus Meyjes, De Ql_1ristolog}e Va  z Theodorus Van Mopsugqtii}‚
Vox Theologiıca 25( „Auf dieses MOOGWHTOV kommt an Chri-
stologie.“ AI diesem Terminus lıegt das Wichtigste VO  $ Theodors Christologie
verborgen.“

ct. Museon 1958 103
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sache, daß das Prosopon ChE und die Gestalt des Königs von Ran SE-
Untertanen ers!  einen.®
cehen werden, W1e s1e dem anbetenden Gläubigen oder dem königlichen

Wır haben er also Wwel Definitionen von Pfoso.pon VOL uns, deren
Glieder W ar zußerlich paralle] geformt sind, deren Inhalt aber S wen1g
parallel W 1e möglıch iSt. 1m ersten Fall wırd die Ldentität mi1t Hypostasıs test-
gestellt, 1 zweıten Fall bezieht sich Prosopon auf 1ne Größe, dıe durch „Ehre,
Größe und Anbetung“ bestimmt 1St (SO wırd INa  o Theodors der ftormalen
Analogie willen elliptischen Ausdruck paraphrasıeren dürften). Dıie der
beiden Definitionen kann INa  - als ontologisch bezeichnen, diıe 7welıte 1St
offensichrtlich nıcht, um Kummer oder ZzZur Genugtuung aller jener, die für
oder SC die Orthodoxie Theodors Parteı ergriffen haben Doch VeErSagt die
übliche Alternative, da{fß Theodor Aur ine „moralısche“ Einheit der Person
Christi zugäbe, VOrTr ‚diesem Text; S1e 1St VO  3 den Verteidigern Theodors MIt
Recht immer zurückgewiesen worden. Der Terminus „Anbetung“ macht
deutlich, dafß WI1r uns hier 11 liturgischer Sphäre bewegen; die christologische
Definition VO  w} Prosopon erfolgt damıiıt auft einer anderen Ebene als die erste,
anthropologische Definition. Die Schwierigkeit 1n der Interpretation der Chrı1-
stologue Theodors, die sıch den unaufhörlichen Versuchen diesem

‚Thema zeist, liegt darın, daß die Christologie cselber aut WEl Ebenen abge-
handelt wird: VOoO  w den Z7wel Naturen Christi und ihren Unterschieden WITF|
ontologisch gesprochen, die Einheit der Person Christi wırd dagegen ;ohl
ontisch VvOorausgeSeLZL, während eiıne ontologische Beschreibung oder gar Defi-
nıtion miıt den Theodor Z13T Verfügung stehenden Begriften nıcht möglich ‘ist.So versucht das VO  3 einem anderen Ausgangspunkt her

Zunächst uß einmal die Originalıtät dieses Versuchs eınes lıturgischen SAl
SAn ZU christologischen Problem konstatıiert werden. Wır sehen se1ine
bewältigte Nachwirkung be1 Nestor1us („ıch LIrenne dıe Naturen, aber eıne dıe
Anbetung“) und können be1 Andreas von Samosata feststellen, wıe hier ein

A. Grillmeier hat auf eınen Aspekt des Begrifles Prosopon aufmerksam gémacht,
der sich bei Theodoret mehrfach nachweisen aflßt Theodoret „meınt Prosopon
die sichtbar-plastische Darstellung der gottmenschlichen Einheit 1n Christus. Darum

der Formel von Chalkedon,spricht auch VO  — einem ‚Zeigen‘.“ (Die Vorbereitun
187, 1ın Das Konzi]l von Chalkedon 1) ıbt VO ıer Aaus eine Linie ZU. LO-rianıschen Oftenbarungsprosopon?
(3} Sullivan, The Christology of Theodore of Mopsuestia (Analecta Gregoriana

ö2), 1956 Dort die altere Literatur; Sullivan führt nıcht auf (GrOss, The VO  }

Mopsuestia, eın Gegner der Erbsündenlehre. Zeitschr. Kirchengeschichte 65
IT Posthumus Meyyes, De Christologie Vox Theologica (
153164 75 923 Onatibia, Anm. Von den Reaktionen auf

Sullivans Buch NNı iıch Galtier, Theodore de Mopsueste: vraıe pensee SULr

’Incarnation. Rech de scıence relıg. 45 161—-186 2382360 McKenzıe,
nnotations the Christology of Theodore Mopsuestia. Theological Studies
7958) 345—373 Sullivan antwortetie darauf 1m nächsten Jahrgang der Theological

tudies. Romanides, Highlights in the debate Ver Theodore of Mopsuestia’s chrı-
stology and sOMIMe suUggest1ONS tor resh approach. Greek Orthod. Theol Review
( 140—185 Durch die Freundlichkeit des Verfassers wurde a  mır ZUgang-
lı Laboirie, La christolo
Diss. (Maschinenschr.) Löwen 1956

1E de l’„homo assumptus” chez Théodore de Mopsueste.

Ztschr. K.-



266 Untersuchungen

Ansatz dazu gemacht wird, M1t Hilfe der „Bet‘rächtufig“ der Naturen Chrit
St1,  X die Verschiedenheit der Aussageweisen überwinden. Andreas scheint
MI1r hlerın WwW1e 1n selner Art, den Begriff Hypostasıs ın der Christologie TL
VO Gott LOgOS gebrauchen (also praktisch beim trinitarischen Gebrauch
bleiben), der Schüler Theodors seın

Wiıe 1St das christologische „Prosopon der Anbetung“ 1n den Zusammenhang
der Theologie Theodors einzuordnen? Der zitierte TLext 1St meıines Wıssens dıe
einz1ge telle, das christologische Prosopon weitgehend definiert fSt: CS

exıstiert keine ausdrückliche Parallele dazu ın den bekannten Werken und
Fragmenten Theodors. Das X1Dt dem Zitat se1ne besondere Bedeutung (und 1St
ohne Zweiftfe] der Hauptgrund ® für se1ne Benutzung durch den Verfasser der
Kephalaia, der uns überliefert hat) Wenn diese Definition für NSCITIC Kennt-
N1sSse auch einmalig LSt, präzisiert sSie doch LLUL bereits bekannte Aussagen
Theodors. Da{fß die gemeInsame Anbetung für die Verbindung der aturen ın
Christus wesentlich IStp 1St eın durchaüts geläuhger Gedanke be]l iıhm, 1St daher
11Ur konsequent, WCNN das Ergebnis der Vereinigung, das Prosopon, mıit Hıiılte
der Anbetung beschrieben wird. Ich bringe W 1 Belege tür die allgemeınere
Orm des Gedanken. CFr Apoll LLL cCon1ıunctionem ad factam
talıum partıcıpem CUu. tecıt, PE adorationis commMmuNLONEM haberet, omnıbus
quidem diuinae NALIUrYAae debitam adorationem reddentıbus, comprehendentibus
utem adoratıone et ıllum, Q HCI inseparabiıliter sc1ıt s_b1 conıunctum.?* Dıi1e SC
me1lınsame Anbetung erscheint hier ails wichtigste Folge der Teilhabe der gOtt-
lıchen Natur, der die menschliche Natur Christi gelangt 1St. Ahnlich 1mM KOom-

a
mentar Joh I, Nam quia haud naturaliter accipit omo) omn1ıum
honorem, sed CONSCQUENLEF utpOLEC UNLEUS ın adoratione Deı1i Verbi,; necessarıo
eodem honore honoratur, QUO Pater un CU Verbo honoratur.}®

11
Unter der Fülle der Arbeiten über Theodor VO  w Mopsuestia g1bt E: el-

ten solche, die se1ne leitenden Grundgedanken herauszuarbeiten versuchen:
VO  a den LNEUCTIEN tun das die Aufsätze VO  3 de Vnmnes 11 und Onatıbia.!* De
Vries sucht sowohl für die Lehre Theodors Von den Sakramenten W1€e für die

L

cf. Oriens Christianus 41 (1957) 63
8  8 Der zweite Grund 1St die Bekäm fung der GÜVÜECOLS der aturen ın der Person

Christi Schluß des Zıtats; der Ver der Kephalaia lehnt die GÜVPÜEOLS aAb
ü Theodori ep1iscopi Mopsuesten] 1n epistolas b. Pauliji commentari1, 11 ‚27—

zıtlere die dogmatischen Fragmente Theodors 1er nach Swetes Sammlung, da
Nur die 1M Constitutum Vigils enthaltenen Fragmente inzwischen in kritischer Ausgabe
vorliegen (ın der Collectio Auellana ed Guenther SEL 22

10 Theodori Mopsuesteni commentarıus in evangelium lohannis apostoli ed Voste,
Versio SCO 116, Scrmpt. 5yrı 63, 8313235

11 de Vries, Der „Nestorianısmus“ Theodors VON Mopsuestia in seiner Sakra-
mentenlehre. OCP (1941) 91—14 Ders., Das eschatologische Heil bei Theodor Von

Mopsuestia. OCP 309—338
12 Oßnatibia, La ıda christiana, t1po de las realidades celestes. Un CONCECDLO basıco

de la teologia de Teodoro de uest1a. Scriptorium Victorjense (1954) 100—133,
ME1er zıtiert ach dem Sonderdru
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VO  a den etzten Dingen .die Wurzeln 11 Theodors Christologie !? und stellt
einen logischen Zusammenhang 7zwiıischen diesen Lehrstücken test. In ıhnen
allen wıird die yleiche theologische Einstellung sichtbar. Opmatıbia dagegen geht
nıcht VO  a einem der traditionellen dogmatischen locı AUS, sondern beschreibt
eıne „Grundkonzeption“ 1n der Theologıe Theodors und verfolgt S1e 1n ihren
Auswirkungen. sıch 1n seınem Artıkel mit dem BESTCH der de Vriesschen
Aufsätze auseinander; daraut gyeht de Vries seinerselits in seinem 7zweıten Auf-
A nıcht ausdrücklich eın, doch ann dieser als indirekte Antwort 12b verstan-
den werden, uch WCANN de Vries Oßatıbias Arbeıit 8508@ 1in einer Anmerkung
erwähnt.!? In jedem Fall 1St deutlich, da{fß de Vries VO  e nıcht überzeugt WO1L-

den LSt. Man wiırd sehen, da{fß SJIC1'X hier Wwel mögliche Auslegungen der relig1ö-
SCH Beweggründe Theodors vegenüberstehen,zwischen denen na  3 sıch ent-

scheiden mu{
Wır beginnen mi1t de Vries. Um außerste Sachlichkeit W1e€e immer bemüht,

Iafßt Theodor 1n unzähligen Exzerpten Worte kommen.!‘ Trotzdem
ırd AUSs seiınen Kommentaren dazu nıcht recht klar, OTU. CS Theodor geht,
wohl aber, de Vries yeht un dafß G WiLe MNa  n} CErWartet, die korrekte
katholische Dogmatik 1n ıhrer heutigen westlich-scholastischen Pragung VOL-

un ihr seine Fragestellungen entnımmt. Be1 Theodor Aindet nıchts
Entsprechendes VOTI; also beschreibt dessen theologische Intentionen als das
Gegenteil] der seinen.> Da „Übernatürliches“ sıch ereignen mülßSste, macht
Theodor NUur „moralische“ Aussagen. Dıie Grundhaltung Theodors 1St „Ratıo-

17nalismus“ un „Mınımısmus ) ıhm fehlt jeder sakramentale ßealismus.“*
Der Ausgangspunkt tür al diese beklagenswerten Mängel 1St, da{fß Theodor eıne
Inkarnation im StreNSSTEN Sınn des Wortes Cdas Wort wurde Fleisch“ heifßt
für ıhn „verwandelte“ sıch 1n Fleisch) nıcht anerkennen kann.!®

123 OCP 1941, 91.92.96.97.98.102.103.106.112.145 ff.: 958,'p 310.325.327.
328.329.338

12b de Vries verteılt seıne Arbeiten gewissermäßen symmetrisch auf Mono- und
Dyophysiten: Sakramententheologie bei den syrischen Mono hysıten, 1940; Sakramen-
tentheologie bej den Nestorıjanern, 1947 ; Der Kirchenbegri der VOIN Rom getIFreENNICN

rer, 1955, behandelt Jakobiten und Nestorjaner vesondert; als Pendant Z.U) Aufsatz
Theodors Eschatologıe 1St NeNNCN Diıe Eschatologie des Severus von Antiochien,

OCP 23 (1957) 2354—380
310 H-

Nur einmal FOCP 1958 328) 1St mM1r 1ine Ungenauigkeit aufgefallen S$auta-
putha wırd mit OUVVAQELC undE mit „Zuordnung“ übersetzt. Das syrische Wort S1Dt

immer XOLV@OVLOA. der UETOVOLG, der UEVESLS (partiıcıpatıo) wieder; WOSCSCH lel'
s

OUPÜ.ELG,  e S 1mM Syrischen nagiputha stehen würde. OUVAQELA heifßt bekanntlich „Verbin-
15 Die von de Vries mitgeteilten Exzerpte zeigen häufig, de Vries’ Exegese nichtn D  E auf S1Ee palst, WenNnNn INan sich unbefangener Betrachtung entschließßt, Tf OCP 1941,
16 OCP 1941, 92.93.114.124.1  138.147.148

OCP 1941, 93.107.110.11  4.120.1  .„145 Mıiırt dem Vorwurt des „Minımis-
Mus  « sıch Onatıbia auseinander 39); glücklicherweise \hat de Vries diese
Vokabel in OCP 1958 fallengelassen.

1} 1941, 102.106.107 f1.138.147.
cf die ın Anm 12a aufgeführten Stellen.

18*
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Das wirkt sıch der Sakramentslehre auftf folgende VWeise AUusSs Der Christ
empfängt Sakrament „1UX praeternaturale nicht supranaturale Heilsgüter
(OCP 1941, 106), die Gotteskindschaft der Taufe wird ihres „übernatür-
lichen Gehaltes beraubt“ (D 108) €Ss bleibt NUr symbolısch und äflßt sıch
zurückführen auf Unsterblichkeit, Unverweslichkeit, Unveränderlichkeit. 1€e
Erneuerung 1 der Taute und rdiC Gliedschaft Leıibe Christi sind 1L1UL der
Richtung auf die Zukunft verstehen S1C bedeuten „keine reale Erneuerung
hıer und JEUZL (p 11 Lm Gegensatz anderen Kirchenvätern 1ST VO  - realer
Vergöttlichung keıne Rede Die Sakramente sind Symbole, die die Wıirklich-
keıit nıcht enthalten (p 118 m S Die Sakramente haben keıine objektive Wırk-

Ral samkeıt 1A09 Y dl(‘) traditionelle Redeweise, die INa  a bei Theodor manch-
mal findet spricht nıcht dagegen Rationalısmus un: Tradition stehen be]l ihm
schlecht verbunden nebeneinander Dıe Sakramente gyeben 11UT C1in Anrecht aut
die zukünftigen Güter, dienen also hauptsächlich Stärkung des Glaubens
(p 123 Das tührt starker Betonung des Subjektiven Die reale Gegen-
WAart vd‘€f Elemente der Eucharistie 1SE „sehr zweiıitelhaft“ (p 138)

Nıcht anders steht INITt dem eschatologischen Heıl, das bei Theodor 11}06

‚olch beherrschende Raolle spielt. De Vries muß teststellen, dafß sıch
eschatologisches e1] handelt und der ensch daher .gu WIC nıchts
hat AUnd auch das eschatologische eıl wırd uns keine wahre übernatürliche
Teilnahme (Gsottes Natur bringen“ (OEP 1958 309 f —— De Vries Jegt
Theodors Katastasenlehre dar „Durch die mystische Vorwegnahme der Auf-
erstehung der Taufe un den Glauben Christus wırd der Mensch schon
irgendwie wirklich Aaus der Gemeinschaft MIt dem ZESCHWAFTLLZCH Leben heraus-
zelöst un mittleren Zustand 7zwischen Sterblichkeit und Unsterblich-
keit Die rage 1ST ob der Mensch bereits diesem mittleren SA1=
stand eftektivder Heilsgüter teilhaftig ırd oder ob S1C ıhm doch Wirklich-
keıit IYSLT nach der Auferstehung geschenkt werden“ (p 315) „Wenn « (Theo-
dor) aber die uns hier und ı schon gewährten Heilsgüter näher erklärt, dann
scheint außer moralischen Hilfe DE Leben nach dem Glauben nıchts
übrıg leiben als 1Ne LreC1N symbolische Vorwegnahme des wesentlich escha-
tologıischen Heıls (p 316) Wo Theodor VO der Vergebung der Sünden
spricht, da deutet S.1C für yewöhnlich T1 eschatologisch“ (p Sr SANEE 11US-
SCH folglich die symbolische Wiedergeburt ı der Taufe, die symbolische Auf-
erstehung, die 1 Geheimnis der Tauftfe geschieht, als I: unwirkliche Geburt
als C111 bloßes als ob auffassen. Es ıST, WI1IC Theodor ausdrücklich Sagt ‚als ob
(@WOTEO) WI1L schon NEUu geschaften arecn Die Wiedergeburt ıL der Taute
könnte uns schon diesem Leben ein wahres u  9 übernatürliches Sein schen-
ken Theodor versteht S1EC aber nicht (p Auch „die Neuschöp-
fung ı1ST. vielmehr nıchts anderes als diie Auferweckung S Leben der Unstetb-
lıchkeit und Unverweslichkeit Ende der Zeiten  « 319) Einmal scheıint
Theodor ine Ausnahme machen; » z1Dt also doch Geheimnisse für den
menschlichen Verstand, auch nach Theodor VO Mopsuestıa. Eın reiner Ratıo-
nalıst ı1STE nıcht. Diese telle steht aber für siıch allein da Für gewöhnlich Ost
Theodor diıe Geburt aus der Taufe eschatologisch autf“ (D 320) „Von der Nach-
lassung der Schuld, |d‘fil' Beleidigung Gottes, 1 dieser Welt durch den Sühnetod
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Christi1, des Gottmenschen Kreuze 1ST überhaupt nıcht die ede Vergebung
der Sünden wiırd SAanz und >>  da eschatologiısch gefaßt ISt zukünftigen AÄAon
werden WIL die vollkommene Rechtfertigung durch die Gnade Gottes erlan-
vren  * (p 322) Das CE1NZI&C C Heilsgut das INan als Z  5 bezeichnen kann,
1ST die Gabe des (Geistes aber LUr Gnade nıcht persönliche Eun-
wohnung (p 325 Theodors Lehre VON el bestätigt SC1LHNCIL christologischen
Grundıirrtum, SIC ST1MMT nıcht echten Theologie des menschgeworde-
NCN Wortes „ Theodor selbst wird siıch über diese Zusammenhänge W1C 85  ber-
haupt über die Mangelhaftigkeit SC1LNECT christologischen Grundanschauungen
kaum Rechenschaft gegeben haben, WAas verständlich 1ST, da SCLHCT EeIt das
kirchliche Lehramt das letzte klärende Wort Zu christologischen Problem
noch iıcht gesprochen hatte“ (p 338)

Vergleichen WI1LT damıt Opnatıbilas Auffassung, erhalten WITL AU5 den oyle1-
chen Elementen C1MN anderes Bıld Der Autsatz verdient csehr ausführlich
referiert werden, we1l eiNnerSsSeIiIts verborgener Stelle erschienen 1ST
andererseits eINCN wirklichen Fortschritt Verständmnis Theodors darstellt

beginnt M1 der Feststellung, da{ß theologıschen 5System Theodors Ea
sterblichkeit „und die anderen himmlischen Wirklichkeiten 1Ne außerst wich-
L1gE Rolle“ spielen (p 1 W as de Vrıies, WIC INa  } sah L11UTr LV beurteilt
Das Christentum, WI1IC SC1NCIL Katechumenen p  NTIEKT, 15 C111 Chri1-
STCENTLUM, das wesentlich auf den Himmel ausgerichtet 1SE „Die Hoffnung auf
diese zukünftigen (Cjüter 11ST auf jeder Se1te finden, einahe nach der Art
fixen Ldee.“ Die Ausrichtung‘ auf den Endpunkt des unsterblichen Lebens
11 Hımmel 1Dt Theologie C111C „solche Einheit und Kraft“ da{(ß das 111C

Studie über diesen Aspekt rechtfertigt Das erlaubt annn auch P besseres Ver-
ständnis SC1INHer „wesentlich auf dıie Typologiıe gegründeten Argumentation“.
Der Vertasser hofft, der Lage SC1IHL, y CIIC authentische Interpretation
SCINES CFE S) theologischen Denkens, u  ber dessen Orthodoxie vıiel diskutiert
wurde, Z} bieten“ (p

Es eng1bt sıch folgende Gliederung: „Die beiıden Katastasen (p Z Israel
und die Katastase“ (p 4); „Christus, Erstling und Typus der zweıten
Katastase“ (D 6 „Christus 1INAauUgurıLEert die ZW e1te Katastase“ (p 8); „Taufe
und Unsterblichkeit“ (p 10); „ Taufe und Eintragung ı Himmel“ (p 14);
»  1€ Eucharistie, Speise der Unsterblichkeit“ (p 18); 99  1€ eucharistische l ıtur-
5:  Sl  C, Bıld der himmlischen Liturgie“ (p 2008 S BEN sittliche Leben des Christen,
C1NE€E Vorwegnahme des immels“ (p 24); „Die Erstlinge des (Ge1istes un
die himmlischen Wirklichkeiten 26); S DEn Symbole un Fıguren DA
29) Die Christologie als solche wird nıcht behandelt W as der Herausarbei-

der Grundgedanken Nnur förderlich 1ST
Die Unsterblichkeit, „Chiffre und Kompendium der unaussprechlichen Güter

die den Menschen ım Hiımmel S:  $ WT' de V mes Geringschätzung
(S O, 268) verteidigt: „Sie i1ST keine bloß präternaturale Gabe“ ‚ Theodor Sagt
einmal ausdrücklich, SC SC1 „CIMNC bestimmte Art göttlichen Lebens“ \ge—
braucht S1IC 18088 Zur Beschreibung der 1innersten yöttlichen Natur. „ Teilneh-

20 Herr Prot. Grillmeier hatte die orofße Freundlichkeit, INr Sonderdruck
beschaffen, wofür ich ıhm auch dieser Stelle herzlich danken möchte.
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inen der Unsterblichkeit 1St für Theodor eilnehmen an einer yöttlichen
Eigenschaft“ (p 8

Im Blick auf dieses Zre] zerlegt Theodor die Geschichte der Menschheit in
W e1 Katastasen oder Zustände, 1n die gegenwärtige und die zukünftige (p 3
Die Katastasen stehen natürlich nıcht unverbunden nebeneinander, (Ott be-
dient sich der Symbole un: Bilder, die Einheit'seines Planes offenbaren. Wrrn Z  W a  P na
Das enthält die Symbole für das Leben der Kirche, das Leben der Kirche
und der Christen 1St das Abbild des Lebens 1mM Hımmel. „Die verschiedenen
T ypen haben, wEeENN auch 1in mangelhafter und fortschreitender Weıise, teil
der vollen Wirklichkeit des Prototyps” (p 4)

Die Geschichte Israels spielt sıch NzZ 1n der ersten Katastase aAb Das (zesetz
enthält irdische Realıtäten; die Beziehung ZUur himmlischen Wirklichkeit 1st
1Ur die eiınes Schattens, und War des Schattens, |d€l'l das neutestamen;läche,
christliche Abbild des himmlischen Prototyps wirft (p 4—6)

Die zweıte Katastase wird durch das Erlösungswerk Christi eingeleitet. Des-
SCH „offenbart das Werk Christi mehr als alles andere die Orıientierung der
ZaNZCH OLXOVOULA Gottes auf die Unsterblichkeit hın chn Christus zeigt uns

(sott die Erstlinge der Unsterblichkeit, dııe er uns bereit hält „Die Geschichte
Christi stellt sıch dar als ein T’ypus der Realıtäten, die die Kirche 1n dieser letz-
ten Etappe VOL der Auferstehung leben wiıird.“ „Doch Theodor versteht das
nıcht allein 1n dem Sınne, da{f das Leben Chrusti eın Modell ware, das die Chri-
Sten 1n ihrem Leben nachzuahmen hätten“ (_ darauf will de Vries die Meinung
ThHs in der ‚ar reduzieren _), „sondern vielmehr 1n dem Sin;ne‚ da{ß die VCIh

sch:1edenen Mysterien des Lebens Christ1 sich uns darbieten als 1ne o  S>
ZCNOMMENC Vision der Mysterien der Kirche“ (p 6

Dıie Taufe Christi 1St. 1n dieser Sıcht der entscheidende Akt der 0LXOVO ULO,
da s1e Ja NSCIC Taute vorwegnımmt, mMI1t der WIr qQhristliches Leben be-
gyinnen (p / Der Christ ebt das unsterbliche Leben Uerst „embryonal und
sakramental“, 10 Typen und Figuren“ in diesem Leben, dann endgültig und
1n Wirklichkeit nach seinerAuferstehung. Christus hat beıide Phasen 1n seiner
Person durchlaufen, die erst. 1n seiner Taufe und 1n seinem Leben, W1€ die
Evangeliıen berichten, die Z7weıte 1n Auferstehung und Himmeltahrt. S50 1St
Typus des christlichen Lebens. Adam wiederum 1St eın Typus Christt. wotür

sich auf Paulus beruft (p 8
In dıe NECUC, durch Christus begonnene Katastase gehören alle Jäubigen

aber das göttliche Leben dieser Katastase hat für S1€e erst begonnen, in ihrer
Auferstehung yewinnt Endgültigkeit 21 (p 2

Dem Tod un: der Auferstehung Christi entspricht 1mMm Lieben der Chris£en
das Myster1um der Tautfe Sie 1St Symbol dieses Todes und dieser Auferste-
hung „Fast die Zanze Tauftheologie Theodors VO  m Mopsuestlia bewegt sich
diesen paulinischen Gedanken.“ W as der Geist Leib Christı be] der Aut-
erstehung bewirkt, bewirkt auch in der Seele des Täuflings ın der Tautfe

21 Das ISt das „mittlere“ Stadium (Katastase), mit dem de Vries sich plagt (S. 268);
41 führt Onatıbia das Zitat Aaus dem Komm. Gal 2,15-16 2 er t)

WIr sejen „medii“; Aussagen solcher Art sind ihm Iso durchaus ekannt stimme
Opmnatıbija Z WEeNn S1e ıcht als Beweise für ıne mittlere Katastase nımmt.
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Der Täufling stirbt ab für dıe Bedingungen der ersten Katastase un: empfängt
die abe der Unsterblichkeit (p 10) Di1e Taufe 1St Typus der Auferstehung,
W1€e dıe Taute Christi eın TIypus seiner eigenen Auferstehung W A  — Weil die
Taufe „Zeichen der Auferstehung“ 1St, 1St s1e auch „Zeıchen der Erneuerung
und der Wiıedergeburt“ (p FD Theodor insistiert 1n der Tat darauf, da{ß WT
INn der Taute Auferstehung und Unsterblichkeit 11UT „IN Typen und Symbolen“
empfangen. „Deswegen siınd SC (SC Auferstehung und Unsterblichkeit) doch
nıcht weniger wirklich.“ Natürlich 1st 1LLUT eın „Anfang der Auferstehung“,
aber 1St dieselbe Unsterblichkeit, dıe der Chrıist hier empfängt (p 13)

Die Taufe gleicht dem Eıngang iın den Hımmel; mMIit ıhr schreıibt ch
in der Kırche eın un damıiıt 1m Hımmel, denn die Kırche ISt der Iypus der
himmlischen Dınge 1n dieser Welt (p 14) Die Inskription 1m Hımmel 1mM-
pliziert die Teijlhabe den himmlischen Gütern un Wr schon hıer und
jetzt.“ Auf die Sklavereı, die das Kennzeichen der ersten Katastase ist, tolgt
die Freiheit der Kınder Gottes (p 16) Die Wurzel dieser Freiheit lıegt 1n der
Adoption Söhnen Gottes, die die Christen 1n der Taute empfangen und die
S1e den Einwohnern des Hımmels yleichstellt. Die Adoption 1St ein 1ypus
jener, die WL bei der Auferstehung empfangen werden, W as aber nıcht hın-
dert, da{ß sich U eine wahrhaftige Adoption andelt. In ihr nımmt INa  —$ teıl

der wahren Sohnschaft des Sohnes (sottes (D 17)
Zur Erhaltung des 1n der Taufe mitgeteilten unsterblichen Lebens hat Gott

eine entsprechende Speıse bereitgestellt: Leib un Blut Christia. Zum unsterb-
lıchen und geistlichen Leben sehört unsterbliche und geistliche Nahrung. Zu
ıhr haben IL Zugang, die durch diie Taufe 1n die Unsterblichkeit hineingebo-
iCeN sind (p 18) Wıe kann der sterbliche Leib UNSCICS Herren eın geistliches
und unsterbliches Leben ernähren? [)as Handeln des heiligen (Geistes VEOLW adil-
delt den Leib Christi durch die Auferstehung 1n unsterblıche Natur. TOTt und
Weın werden wiederum durch den hl. Geist 1n jenen unsterblichen, WÜCS-
lIıchen Le1ib Christi verwandelt. E wahre Speise der Unsterblichkeit wırd dıe
Gnade des (/elistes 1m Hımmel Se1IN die Eucharistie 1St iıhr Iypus 85 19)
Das bedeutet.aber nıcht, da{fß S1E leeres Symbol ware. „ Wenn, W 1e WIr gesehen
haben, das unsterbliche Leben, das der Christ 1n der Tautfe erhält, eine Wirk-
lıchkeit 1St, MU: die Spe1se, die Leben hier erhält, ine weıtere
Realıtät se1IN. Was Theodor über die Eucharistie Sagtl, 1St voll VO  ; Realısmus,
über eın bloßes Symbol waäatren seine Aussagen undenkbar. Gerade weı] 1E (dae
Eucharistie) ypus der wahren Speise der Unsterblichkeit 1ST, vermag s1e hier
anfangsweise jene Effekte bewirken, die der Geist 1m Himmel 1n Fülle
sibt

Dıie Vater des ts benutzten dıe Ausdrücke TÜTNOGC; ÄVTLITUTLOG, OÜ M”
5040V, figura, similitudo un andere gleichwertige, ihren Glauben die
Realpräsenz VO  an Leib und Blut Chriüsti 1n der Eucharistie auszudrücken
Battifol, Etudes d’histoire et de theologie pOSit1Ve, serie, Parıs 1930, 285
89) Am Ende des Jahrhunderts beginnen einzelne Väter alexandrıini-
schem Einfluß Woolcombe, Le SCI1LS5 de ‚type‘ chez les Peres, Suppl de Ia

218 Opnatibia führt „himmlische Realitäten“ und „Hoffnung auf dieselben“ nébenein-
ander auf, hne zwischen beiden Finen Widerspruch finden, womıiıt recät hat.
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Vıe Spirituelle 4/1951 diesen Ausdrücken mißtrauen, weil S1C SIC
tür icht eindeutig halten (Battifol 397 Bej Theodor findet INa  5 die
Reaktion auf die uUuCMN Tendenzen Eınerseits betont Theodor ausdrücklich
Christus habe nıcht ZESARZEL: „Dies 1ST das Symbol IMNEC1INCS Leıibes un Blutes
sondern Dies 1ST INe1N Leib un Blut aber der nächsten Zeile wieder
VO  5 der Eucharistie als V OI T'ypus des Leibes un Blutes Chraiusti sprechen
(p 20) „Das 1ST C1MN evıdenter Beweis daß für Theodor ebenso W1C für die
anderen Väter der antiıochenischen Schule
keit enthält die $ y DO1JSTEK daher steht I1 außer
Zweıte]l daflß Autor emphatisch das Dogma der Realpräsenz bestätigt
SeineI Lehre VO  ] der Eucharistie beruht auf der kategorischen Behaup-
Lung der Gegenwart Christi der Eucharistie“ (p ZT) Di1e Zweıite] VO  w

ugıe und die V nes 23 beruhen auf eiher ILILSCIL Interpretation dessen, Was

S TYP‘US CC be] Theodor bedeutet (p 21 114)
Dıie Eucharistie ı1ST nıcht 1Ur Gegenwart und Nahrung, sondern auch Opter

und als solches C111 UVPNUWOOUVOV und C1N Abbild VON Tod und Auferstehung des
Herren. Die 5  n 0LXOVOULA. wird den Zeichen der eucharistischen Litur-
DIC ZCeZCNWATLZ (D 210 Die eucharistische Liturgie 1ST C1M UVNMUMOOUVOYV der
Unsterblichkeit. Zugleich 11ST 5'1C TIypus un: Abbild der himmlischen Liturgie.
ach ebr gehören Priesteramt und Opfer Christi ı den Hımmel dort
übt Christus dieses Amt unfifer himmlischen Dıngen Aus, auf der Erde hätte
beides 1Ur nach dem (Gesetz haben können Als Priester des Bundes geht

als eC1rStier das Allerheiligste un macht CS möglıch daß auch WITL hinein-
kommen (p 22) Der Priester 1ST der eucharıistischen Luturgie bbıld des
Hohenpriesters JesaJa hat SC1INCT Vısıon die himmlische Laturgie gyesehen
„Das Opfter Christi un das eucharistische Opfer sınd deswegen dieselbe Wırk-
lichkeit die ZUTE ZzZweıiten Katastase gehört,eine hımmlische Wirklichkeit Das
eucharistische Opfer spielt sıch aAb Welt der Symbole und Bilder die
aber Wahrheit die hımmlische Wirklichkeit enthalten die S1IC symbolisieren
(p 23)

Wer 1 die hımmlischen Mysterıen eingeweiht worden 11STt un: VvVo  3 der Un-
sterblichkeit kosten durfte, MUuU sC1INECN Lebenswandel den Regeln an passecn,
die Hımmel herrschen. Di1e Ethik Theodors bewegt siıch ebenso 198801

Grundkonzeption W IC Sakramentstheologie. Zwischen: den Sıtten der
Eersten un ZwWeitfen Katastase herrscht C1iN radikaler Unterschied. Die Dinge
dieses Lebens haben MIL denen des zukünftigen nichts tun, deswegen mu{l
na  3 S1C als tremd betrachten (p 24) Der Christ, rd‘€f SCIHNHCN Aufenthalt
Hımmel befestigt hat MU: den Wandel M nachzuahmen suchen die In

E
Hımmel sind Im Katechumenat bereitet mMan sıch darauf VONL. Die Taufe bringt
dem Menschen den höchsten Rang des Adels die Gotteskindschaft iıhr CNTISPFE-
end MUu (1 leben (D 25) Auch dieser Hinsicht 1SE die Kırche Typus und
Abbild der CLV1EAS caelestis „Aufs 1CUC INUusSsen WITr aozcCnh, >daß Theodor diese

(Sperrun VO  ; r’ni‘r), „e] IT CO la realidad quC simboliza“ (S errung
VO: Autor)..ber TÜIOG Theodors Verständnis der Eucharistie. $ auch Joh Betz,
Die Eucharistie i der Zeit der gruechischen Väter I7 i 1955; 227239

30 Dr268:



Zur logie Theodors von SUECST

x  Zur  eo  logie Theodors von  psuest  S  }  D  N  S  : ‘Ajusldrück'e ni(:ht-bl;)ßi.in @é;äéhörischém Smn Qers'éeht.“  Kirche und H.ir;lme1  sind auf gewisse Weise identisch, daraus erklärt sich die Schlüsselgewalt der  Kirche in der Person des Petrus.  ‚ „Wo auf irgendeine Weise Au  ferstehung und Unsterblichkeit impliziert  sind, sieht Theodor unausbleiblich die Auswirkung des Handelns.des hl. Gei-  stes.“ Ihm schreibt er die Auferstehung Christi zu, ebenso die Umwandlung,  die Brot und Wein zur Speise der Unsterblichkeit macht. Das Wirken des hl.  Geistes ist Zeichen der Endzeit, diese beginnt mit Pfingsten. In die begonnene  Endzeit fällt die Zeit der Kirche, die in eschatologischer Spannung lebt (p. 26).  Die Aufgabe des hl. Geistes in der Kirche ist es, den Genuß der Unsterblichkeit  hier unten schon anheben zu lassen. Daher spielt er bei der Taufe die bedeut-  samste Rolle. Taufe und „Gabe .des hl. Geistes“ sind für Theodor vertausch-  bare Begriffe. Theodors Hauptargumente für die Göttlichkeit des hl. Geistes  sind dessen Wirkungen in der Seele der Getauften, die auf seine und der ande-  ren göttlichen Personen Anrufung hin sich ergeben. Wer solche göttlichen und  unsterblichen Gaben gibt, muß selber göttlich sein. Die von Theodor beschrie-  benen Erstlinge des Geistes sind nach heutiger Terminologie supranaturale  Gaben, nicht bloß (wie de Vries will) präternatural. Die Befreiung von der  Sünde und die Erneuerung des inneren Menschen erfordern schöpferische Kraft  und Heiligkeit, die nur in der Teilhabe an der substanziellen Heiligkeit des  hl. Geistes möglich ist (p. 27). Die Gaben, die wir.durch die Mysterien der Kirche  empfangen, übersteigen die geschaffene Natur und die intellektuelle Kapazität  des Menschen. Die Erstlinge des Geistes geben uns aber die feste Grundlage für  unsere Hoffnung, sie sind von derselben Gattung wie die vollen Realitäten  des zukünftigen Lebens (p. 28), der Gradunterschied gibt keinen Anlaß, alles  zu leeren Symbolen zu erniedrigen (wie de Vries es tut), denen in diesem Leben  keine geistliche Realität entspricht (p. 29). _  Weil die Theologie des Theodor von Mopsuestia eine Theologie der Sym-  bole und Typen ist, hängt es von der Interpretation dieser Begriffe ab, ob sich  das Christentum Theodors auf einen rationalistischen Nominalismus reduziert  (so bei de Vries) „oder im Gegenteil eine Religion ist, die göttliche Realitäten  übermittelt“. Wenn Theodor eine bloße Erscheinung ohne realen Inhalt be-  zeichnen will, benutzt er nicht die Vokabeln 7ö706, 0VuPolov, ULUNOLS,  unhvvois, AÄnddeıEıs (und seine syrischen Übersetzer die Aquivalente dieser  \  Wörter), sondern (syr.) b°sche&mä, b°chezätä, masbränütä (p. 30).  Zur Erklärung seiner Definition des Sakraments und zur Betonung der Rea-  lität, die die christlichen Mysterien enthalten, benutzt Theodor ausführlich  die Antithese, die zwischen den Mysterien und den gesetzlichen Institutionen  des AT bestehen: letztere symbolisieren und en t h a 1 t e n irdische Realitäten;  die christlichen Mysterien dagegen symbolisieren und enthalten himm-  lische Realitäten (p. 31).  N  _ Theodor schreibt dem Abbild einer Sa  che Teilhabe an Würde und Wir-  kungskraft der Sache selber zu. Weil der Mensch imago Dei ist, ist er Got; und  Sohn Gottes (p. 32).  Oßatibia schließt: „Diese Konzeption unseres Autors, weit entfernt davon  S  mit der Tradition zu brechen, setzt die Linie fort, die der hl. Paulus begonnenAjus4drück'e nich£bloß in ééxaphöris&em Sınn versteht.“ Kısche un Hirinniel
sind auf ZEW1SSE Weıse identisch, daraus erklärt sıch die Schlüsselgewalt der
Kirche 1n der Person des Petrus.
NO auf ingendeine Weıse Auferstehun.é un Unsterblichkeit implizıert

sind, sieht Theodor unausbleiblich die Auswirkung des Handelns. des Ge1-
stes.“” schreibt dıe Auferstehung Christi Z ebenso die Umwandlung,
die Brot un: Weein ZUX Speise der Unsterblichkeit macht. Das Wıirken des
Geistes 1St Zeichen der Endzeıit, diese beginnt MILt Pfingsten. In di1e begonnene
Endzeit fällt die ‚SIt der Kirche, die iın eschatologischer Spannung ebt (p 26)
Die Aufgabe des Gei1istes 1n der Kiırche 1St CD den Genufß der Unsterblichkeit
hier UnNtieCnN schon anheben lassen. Daher spielt bei der Taufe dıe bedeut-
samstie Raolle Taufe un! „Gabe des Geistes“ sind für Theodor vertausch-
bare Begrifte. Theodors Hauptargumente für die Göttlichkeit des hl (ze1istes
sind dessen Wirkungen 1n der Seele der Getauften, dıe auf sel1ne un der ande-
ienNn yöttlichen Personen Anrufung hın sich ergeben. Wer solche yöttliıchen un
unsterblichen Gaben 1Dt, mu{l selber göttlich se1in. Dıi1e VO  . Theodor beschrie-
benen Erstlinge des (Ge1istes sind nach heutiger Terminologie supranaturale
Gaben, nıcht blofß (wıe de Vries wll) präternatural. Die Befreiung VO der
Sünde un die Erneuerung des inneren Menschen erfordern schöpferische raft
und Heiligkeit, diie 1Ur 1n der Teilhabe Aalil der substanzıellen Heıiligkeit des

(Geistes möglich 1STt (p 275 Dıe Gaben, die wirdurch die Mysterien der Kirche
empfangen, übersteigen die geschaffene Natur und die intellektuelle Kapazıtät
des Menschen. Die Erstlinge des Geistes geben uns aber die feste Grundlage für
UNISCTEC Hoffinung, sS1e sin.d VOoO  3 derselben Gattung W1e€e die vollen Realitäten
des zukünftigen Lebens (p 28), der Gradunterschied Z1Dt keinen Anlaß, alles
27 leeren Symbolen Z7u erniedrigen (wiıe de Vries tut), denen 1n diesem Leben
keine geistliche Realıtät entspricht (p 29)

Weıl die Theologıe des Theodor Vo  a} Mopsuestlia 1nNe Theologie der Sym-
bole und Typen ISt, hängt von der Interpretation dieser Begriffe ab, ob sıch
das Christentum Theodors auf einen rationalistischen Nomiinalısmus reduziert
(SO be] die ries „oder 1mM Gegenteil ine Religion iSt, die yöttliche Realıtäten
übermittelt“. W enn Theodor eine bloße Erscheinung ohne realen Inhalt be-
zeichnen will, benutzt die Vokabeln TÜNOC; 0U UPOAOV;, ULUNOLS)
UNVVOILS, f  ÖELELG  A  AITO (und seine syrischen Übersetzer die Aquivalente dieser
W örter), sondern Syr b°schemä, b°chezäta, masbränütä (p 30)

Zur Erklärung seiıner Definition des Sakraments und ZUr Betonung der Rea-
lıtät, dıe die christlichen Mysterien enthalten, benutzt Theodor ausführlıch
die Antithese, die zwischen den Mysterien und den gesetzlichen Institutionen
des bestehen: letztere symbolisieren un irdische Realıtäten;
dıie christlichen Mystertien dagegen symbolisteren und himm-
lısche Realıtäten (p 31)

Theodor schreibt dem Abbild einer Sache Teilhabe Wüuürde un Wir-
kungskraft der Sache selber Weıl der Mensch ımago De1i 1St, 1St Gotp und
Sohn Gottes (p 32)

Opnatibia schliefßt: „Diese Konzeption unNnserIcs Autors, weit entfernt davon
MIt der Tradıition zu brechen, diie Linie tOrt, die der Paulus begonnen
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hat Es wAare leiıcht, die paulınıschen Stellen anzugeben, die Theodor um Aus-
zangpunkt für jeden der Gedanken (cOnceptos) dıenen, die WIr 1n dieser Ar-
beit untersucht haben Wır haben nichts angetroften, W ds nıcht 1n einem tra-
ditionellen und orthodoxen 1nn interpretiert werden könnte. IJ)as einzigartige
Verdienst Theodors besteht darin, da{fß verstanden hat, 1n kraftvollem
Mut ZUE Synthese alle Wahrheiten des Dogzmas und alle Pflichten der Moral]

ine Hauptidee gruppleren und eine einheıtliıche und großartige Vısıon
VO Christentum bieten, dessen Elemente alle harmonisch auf ein 1ın Licht
getauchtes ÄEndziel hingeordnet sind“ (D 34)

F1
Der Vergleich der beiden referierten Auffassungen ergibt als entscheidende

Differenz, da{fß de Vrıies g]laubtn können, nach Theodors Lehre erfahre
der Christ 1n seinem ırdischen Leben das e1l nıcht realıter, WOSCSCH Opnatibia
behauptet, eben dies se1 der Fall Ich xlaube, da{ß Onatıbias Darstellung die
treftende 1st.“39 ‚och bedarf se1ın Kernsatz, der Typus enthalte die Wıiırklıich-
keit, die abbildet, noch eıiner Erganzung: der Typus enthält dııe Wirklich-
keit, die abbildet, indem eranıhr te1i1lhat.

Dıie Anteıiulhabe ( UETOVOLG, WETOYN); XOLVWOVLA, particıpatio, COommun10,
Sautaputha) kann In  e} 1n den VOon de Vries un Opnatıbia benutzten Zıitaten
finden un ebenso, als einen ıcht weliter diskutierten Begrifft, 1n Opnatıbias
Darstellung (S Onatıbia, SZEE Particıpatıio 1St in der Tat kein OT: und
origineller Terminus, sondern 1n der patristischen Literatur urchaus geläu-
fig 24 ıcht das Wort als solches 1STt auffällig, sondern die Häufigkeıit, MI1t der

VO  - Theodor benutzt wird. Was Opnatıbija VO  3 den „himmlischen Gütern“
sagt,gılt auch für dıe Anteilhabe: S1e 1St in den Schriften Theodors nahezu eine
„fixe Ldee“ (obsession). Ich belege das zunächst statistisch.

Die folgende Zusammenstellung erhebt nıcht den Anspruch absoluter oll-
ständıgkeit: den Psalmenkommentar und die exegetischen Fragmente be1 Staab
und Reuß habe 1 Ch nıicht 1n die Liste aufgenommen; tate Nan C5, würde sich
das Gesamtbild dadurch nıcht äandern.

Johannes-Kommentar (Versio, SCO 116 Voste) 26,5.1.:365
31,37; 3316 DLl 56:23:3952 JE: O2 27i 76,26; 83,30; 84,/; 86,

r R 98,/; 9  9 ‚  9 ,  9 118:18,29; 119,4;y ,  , 148,12.1/;
S  5 N$ (bis); 174,28.29; 755 B  ’„ 190,14.26; 194,6.12
24; (bis) 30:355 204,2.24; 20516 Z208:5; 200151 2125
E3 2410:29:92%8 215,20.22.24; Z2111.9:19:165 248:26:276 224.:3.171092:393,36% y  >
226,4; 9'  9 ,  9 9  ny 231,6.12 An allen Stellen steht 1n der alten
syrıschen Übersetzung (Textus, SCO 115 Voste) Sauteph und seine Derivate, der
Herausgeber übersetzt MIt communiıcare, participare, CONSOTS SSE etift. Einige dieser
Stellen meınen nıchts anderes als „dabe:  1seın der „teilnehmen (z einer

238 Das Folgende zeigt, dafß iıch VO  3 eiınem anderen Ausgangspunkt Taufe und An-
teilhabe in der Theologie Theodors Ergebnissen gekommen bin, die die Omnatıbias
erganzen oder sich miıt ihnen überschneiden: in jedem Fall bestätigen S1€e siıch CN-
seit1g auf das erfreulichste. Noch ohne Kenntnıis VO:  s O.s Arbeit hielt ich 1im Maı 1956
ZU Abschluß meılner Promotion in Bonn eınen Vortrag, der ZU) K eiım dieses Auf-
SAatZzZes WUur

Für Kyrıill vergleiche InNnan den Exkurs Z
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Veranstaltung)“ im gewöhnlichen ınn (3137: 9  9 171,1.4). An drei Stellen, die
nıcht aufgezählt wurden, steht 1m Syrischen nıcht Sauteph sondern ethhallat 26, 1
menatha nesibinan Z6:20; maqne hewa , Außerdem hat Vost& eın syrisches
methyahba, das im erhaltenen griechischen Parallelfragment YaOLCETAL heifßt, mMI1t COIN-

munıcaretur (212,6) übersetzt.
Die (ed 5wete, T heodori ep1scop1 Mopsuesten!

1n epistolas Pauli commentarıı IX 2791 ff.; die Fragmente A4Uus den Katechetischen
Reden und das Theodor zugeschriebene Symbol sind nıcht berücksichtigt): 4
294,/ ; 96,4.5.6; 298 18:28:29; 302282250° 03515 305  ST 306,2:8:143
5  58‚ 318,9 33533

Kommentar den kleinen Paulınen (ed. Swete, H Galater
.13 8,8; 18591317 215 9  D ,  9 S02 40,1.8.15; 41,1; 43,16 bis);

D4 218 46,9; 531 3L 5800 59,16;9 64,1; F1 9 86,21; 87,18; 88,
15; O 92:28.30; 93,26; 924,20; 100,5; 104,1; 105,4; 108,5
Epheser Z 9:  n 12511:208 y  ‚ 5  9 133,2.14; 5, 139,8
12 (bis).14; 9  9 145:.10;:25: 5: IS6 2 1E ZZ FSOE: 194,8
Philipper 202122158 >DA ,  , 2501516213 251
Kolosser 2591014 2602 273,15 (bis); 283.12:185;
11 Thessalonicher I1 59;5
Lim IS 179 144,1; y  9 174,14;
Tım. 11 , ‚  n
Philemon 9ö  9 282:15,26; 2855
Unter diesen Stellen sind Bibelzitate (meist Aaus dem vgerade Ommentierten Text)
105,4; 156;2:; 17695 LA 180,1; y  5 203,4; 238,1; 250.15:21; 2541 11 723
y  9 9  ,9,  5 Der eintache ınn V OIl „teilnehmen“ 1ST gemeınt

18,9.13.14.1/7; 2118; „zugesellen“ 11 268,6; „Mitteilungen (von Lebensunterhalt)“

(ed Tonneau, Studi Testi 145) Der syrische Über-
seftzer benutzt immer Sauteph nd seine Derivate (Ausnahme SCU); ONNeEeAU übersetzt
MIt partıcıper, avoır Dart, assocıier, societe, communiı0n, communaute. Die Stellen-
angaben beziehen sich auf Tonneaus Übersetzung die leider keine Zeilenzählung hat.

9  9 Z90-6: 392 41,16; SO Z So, 117.16.204 129
LO 12 9'  99 147,15.2/; 149,3.4.22; 151,13 (bis).16.17; 153,15.24;‚

w  5 1/4,.1726° %1  > 17713 7A1 Z Z 9  9 ’  9 207728 215;
1 9 >  9 Z 231.22: 243,4; 271,16.20; 2993; 22 3205 ZE 531151643535
LZ20:22% 3371421255 341,4; 351,4; 365,6; ZIGZ2Ze T3A 37a 377140
15.24; 938931518 3896 3935293 9  9 401,1.16;y9  9 E  9 413,
OLA>f}599  9 447,9.22; A  9 ‚  9 (bis).20;
473,5; 475,4;9 481,17.20; 9  9 9  99 4  ’  9 S  n 515;
1 9  9 ’  9 ‚  5 >  9 5I9:6 549,8; BL 2ZU 555,4.8.14.
1 ‚  9 ,  > 'gl SS 1ZTET6.20.2T5 LD Z 575,15.24;
/ TE3 9'  9 583949 587,19.21.24; H8253 >x  9 Dazu kommt noch
’  , WO nethhallat gyebraucht ISt. Von den aufgezählten Stellen beziehen sıch auf
die eheliche Gemeinschaft 39,2; 41,16; 515 (alle über dam und Eva); 149,3.22 CZ8=-
meinsamkeit der Ansichten 1St. vement 7510 gemeinsamer Anblick 389,6. Um Paulus-
zitate handelt sich bei BLı SEL

Wenn Theodor Realıität ausdrücken will, benutzt den Begriff der An-
teilhabe. Das 1St ıhm selbstverständlich, da{fß Verben, dıe 1ne Beziehung
herstellen ollen, durch „participieren“ er oder erklärgn kann, W1€ die

M
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Yfl)lge‘/‘ndene belegen. SO pairäphry sicrt Sal 32 ‚dicite CTZO mihi
quemadmodum accepist1s Spirıtum ? unde Lantae dOondtionis partıcıpationem
SUMpPSISt1S ?‘ 25 Nach Theodors Verständnis erläutert die zweıte Frage LLUT die

der Gal DZ 1n Christo baptizatı, induti est1s Christum‘: hoc CSt;
‚partıcıpes estis effect: inmortalis 1US Natfurae zl der Gal dr 1105 1ust1-
Aficarı PCI fiıdem, Spirıtus CX  es oratiam PpCI qUam perfectambonorum partıcıpationem adquirimus.” Man hofft auf dıe Rechtfertigung aUus
dem Glauben, ındem INa  w die Gnade des Geistes erwartet, welche wiederum
die vollkommene Anteilhabe den (himmlischen) (sütern o1bt Kürzer SC-

MR Sagt Rechtfertigung Aaus dem Glauben 1St Anteilhabe diesen Gütern. der
Eph 1:20 nam quod dicı1t, °sedere fecıit 1n dexteram suam’, hoc CST,; ‚partıcıpemillum honoris accepit‘, In all diesen Fällen 1SEt particıpatio für Theodor
der Vvertrautere Begriff, MIt dessen Hılfe andere verständlich macht.

Die Anteilhabe macht diem Christen jene „himmlischen Güter“ zugänglichauf dıe Theodors >  1 T’heologie ausgerichtet 1St. Zu Joh 14,3 Attamen 1a
(SC bona) CO vobis Paro 51 ad eadem VOS INVItO, quıa prımus moOrtuls Uur-
am 1: DPOST ascensionem IHNECAMM dabo imitatoribus MeIS habere partem 1N illıs.*®
der Joh 1515 Vos uÖO NN SerVIl, sed AM1C1 1ure vocandı est1s, quiaOomn12 cCırca audituri est1s, ST qUaNntLum fieri DOTESLT, pOstea et1am partıcıpes
erıt1ıs regn!1 mıhj servatı. DPer haec C500 verba: “Omn1a QqUAC audivi Patre
INCO, nNnOotL2 fecı vobis’, dicere intendit: omn1um bonorum, QUaC CO FeCEDL; Dar-LLCLDES UOoS fect, pCI verbum sıgnifiıcando tactum.?® Dieser Text zeigt zugleich,daß gegenwärtıge und zukünftige Teılhabe nebeneinander yebraucht werden.
Das bezieht sich WAar 1hi-el‘ auf die Jünger, lt aber für alle Christen, denn
die gegenwärtıge Teilhabe 1St die Voraussetzung für die zukünftige,Die himmlischen Güter, an denen der Christ schon auf der Erde teıl hat und
vollkommenen Anteil 1mM Hımmel bekommen wird, werden allgemein amn

häufigsten 1n den Katechetischen Reden erwähnt. Was 1m einzelnen unter den
himmlischen Gütern verstehen ISt, kann Ma  =) bei de Vries und Onatibla be-
legt finden un nachlesen: 1St das ew1ge Leben, oder WI1e oft heißt, Un-
sterblichkeit un Unvergänglichkeit. Dıie Anteilhabe hieran verschafit der he1-
lıge Gelst, dessen Gnade INa  e wıederum teilhat. Der Grund tür die Teilhabe
an Unsterblichkeit, Unvengänglichkeit USW.,. 1St di Auferstehung Jesu, der
auch WIr teilhaben un derentwegen auch W1r auferstehen un: damit E partı-C1patio perfecta der himmlischen Güter gelangen werden. Di1e Teilhabe der
Christen Christi Natur un Herrschaft wırd weıter nten im Zusammen-han«g mMI1t Theodcfl;rs Christologie besprochen werden.

25 Swete I, 37‚2—4.4 cf. Rm. .15 OU VYaO EACLPETE NVEUMO ÖovÄslas: gahır ELS
Doßor, VTL TOU TV EUMATOS UETEOXNKATE, Staab, Pauluskommentare aus \der griechischenKirche N Tliche Abh X V) 1933, 136,13—-15.

26 Swete I 98,
27 89,13—15.
’

Voste, Versio 190,11—14.
30 203,16-—21.

(
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BA L
€  rDer Begriff der Anteilhabe beiKyrıill VO:  3 Alexandrien.

Um die Eigentümlichkeiten Theodors besser hervortreten lassen, versuche ich,
den Gebrauch den Kyrıill VO  3 Alexandrien VO Begrift Anteilhabe‘ macht, SK1Z-
ZIieTECI Aus dem umfangreichen OeuVTE Kyrills habe ıch für diesen weck e1INEC Aus-
ahl vetroften: Partıen Aaus dem Johanneskommentar, nämlich die Erläuterungen
7, den Kapiteln 13 für die Zeıt VOL den nestorianıschen Streitigkeiten; den
Brieft Nestorius (ep 179 Samıt Anathematismen und die Oratıo ad Theodosium
Aaus der Zeit der Streitigkeiten; den Friedensbriet VO  - 433 Johannes VO  } Antıo-
chien (ep 99 schließlich die Symbolerklärung (ep ; die nach 438 verfaßt den
Streit über Diodor VO  - Tarsus und Theodor VON Mopsuestıa vehört.

In den vrenann:' Teilen des Johanneskommentars 3 wird der Begrift erwähnt
Benutzung für trinitarısche Aussagen verbieten die Stellunes der ‚We@1-

ten und der dritten) Person der T rinität gegenüber dem Wesen der ersten darf
durch UHEDESIS beschrieben werden, da LOgos und Geist Teile der Schöp-

fung Diese These wird mehrfach ausführlich behandelt, worauft Kapitelüber- 4schriften den Leser vorbereiten, 1ib Cap 833 Y0O07ı ULOG TOU ÜeEO  U  A DOs
AANDLVOV ÖE XTLOLS OUKETL, O0OVUVOMX UMETOXOG, VEVÄTNT Zu 1ıb I1

Cap 184 OTL OE METOXNV 0U0. EITOÜXTOV TW VL JLVEUMO. El  9
R7 0VOLWÖOS, MÜ MATL EVUNGOXEL UTW Zu 1ı Cap 485 OTL UETO-
ÄNNKTÖÄS ULW LO E0:  U XL JTOATOOS LÖLG, AaAl 0VOLWÖGS AT Zu lıb

Cap 386 OE Ca)fig ıNG ITAO ETEQOU UMETOXOS SOTLV ULOG, UAAALOV ÖE
C@N, C‘wfi; ıNS VEVEVWYNMUEVOG, TOU W E0  U  er EL ALOOG6.

Eın Beispiel erläutert den gensatz zwischen dem eın „Adus Natur“ un: dem K

Beteiligtsein als UWETOYOSG! ()iov E0OUOV WEV / QUOEL JLUQ, ÜEOUO. ÖE L E  9
NS EVEOYELAS METEXYOVTO ıNS AIT X  9 oLÖNOQOS T'  9 S40r AA ENELNEO
EUE0UAVÜN, ÖLG AEyoıvt £iVaL JLUO. 37 Angewendet auf die Prädikate,
die VO):Logos 11112 Johannesevangelium ausgesagt werden: C  N ÖE CwWNs 06y
ELV  ® DALVNTAL Z VQ XTLOLS XATtA QUOLV w  , Cwfi; ÖE UAAALOV

denselben Worten wiırd dieser Schlufß hinsichtlich desÖEOMEVN Xal 0
Lichts gezogen.“? Das Prinzıp 1ISt ANOÖLLOTNOLV EVOOYOS VOEL TUV ATa XAOLV,
10 usEdEEsı UETEXOUMEVOV, TWl TOLGC ÖEOUEVOLS Dn
onNyoVy.*) Der LOogos erhält ben ıcht „AdUuS Gnade” Anteil Licht er Le-
ben), sondern 1STt ‚‚wesentlich” selber: Xal MEV TO ÜeEO  U  dn A0YOS 0VOLWÖGE EOTL

DWC, usd&eSeı IN XATO 0X 0WA  E  <  UINTA, Der ‚0Z0S 1ST ein „anderer” als
die, die ihm Anteıl haben El VOO TOLSC VEYOVOOLY A0OyOS NV, C® ATa

9 LG METOXNS TOLGC 0UOLV SAUTOV AVOAMLYPUS. ETEQOS HOX EOTLL 1A0 OLG
MLOTEUETAL. 42 Die Beziehung 7zwischen ‚OgOS und Schöpfung durch die Anteilhabe ı1SEt

31 UÜber die Finordnun von C 55 ı die Auseinandersetzungen der Jahre 42
ct. Zeitschr. f. Kirchengschichte 1955/6) 281 A

L col DA433-—632
30 col 112.A

col 193
35 col 280 -
36 col 585

col 589 1) ct 160 €
col
col 100 DwOs ÖE AUETOXOV

40 col 112
41 col 412

col 88

N



Untersuchungen

geheimnısvoll: AL TILVA WETOVOLAS CQOONTOV TOOJLOV,. 43 Diese Gedanken werden (mit
Ausnahme des zuletzt genannten) ı Form Jogischer Schlüsse vorgetragen un: kehren

wieder.‘4.4

Dem dezidiert negatıven Gebrauch der Partıcıpatlıo trinıtariıschen Bereich steht
C1n POS1IULVEr eucharistischen vegenüber Ist VO' NEevZAaLıVe trinitarischen Gebrauch

den 1er befragten Schriften Aaus der ‚e1it ach 4728 finden, * weiıl Thema
und Gegner gewechselt haben, oılt 1€5 keineswegs V Ol der Verwendung
eucharistischen Bereich S1e findet sich 117 beiden Perioden der kyrillischen Schrift-
stellerei Henry Chadwick hat aut den Zusammenhang zwıschen Eucharistie und
Christologie be] Kyrıll hingewiesen und überzeugend dargelegt, W 1€6 sich Kyrills
christologische Einstellunge un: iıhre reliz1öse Verankerung vor und nach 4978 Zleich
veblieben sind uch WEeNnN die technischen christologischen Formeln IST der Aus-
einandersetzung SCDTAaSL wurden 46 Der Betund tür den eucharistischen Gebrauch
VOIl UEÖESLG bestätigt das ufs beste Wenn „Anteilhabe“ für Kyrıill überhaupt
Irgendwo C111E Bedeutung und C1IN1S€ Wichtigkeit hat dann 11 diesem Z
sammenhang In en Passagen Aaus dem Johanneskommentar, die 1ler benutzt WCI-

den, stehen die eucharistischen Stellen alle, W1C nıcht anders ‚ der
Auslegung des Kapitels VOO TOLC Maucaixoic ETL TOEDPOUMEVA VOCUMUOOLV,
Ö£ AÄ0L7L0V E OUOOVOU, EOTL X 0L0706, ANOTOEDOV HUG C665 UAXOALOVO C@ONY,
ÖLATE ıNS ETNLYOONYLAS TO  S AYLOU IJLVEUMOLTOG, HL uEÖESEL ıNS ÖLAG 0A00 XKOGy
TLÜELONG HUCV UNV TOU 0O  Ü  z HWETOXNV, ML VEXOOTNTA UNV E ıNS AOYALAS NDOVL-
CoVOoNs AA Statt „»C1ISCNECS Fleisch“ ann CS uch heißen „heiliges Fleisch und
Blurt“ für Entfernung der Sterblichkeit“ kann einfach „Unsterblichkeit“ estehen der
„Schaffung des Lebens oder „Auferstehung das alles widerfährt dem Christen

49 Teılhabe der Speise 1ST Teilhabe AIl Leben,® da die Speise das ‚C1ISCNC
Fleisch und Blut Christi IST, IST Empfang der Speise Teilhabe Christus öl un da-
durch der göttlichen Natur 59 Durch die Teilhabe wird InNnan Christus „beigemischt
(AVOAMLYVUMEVOS UTW ÖL NS METAANWEWwS),°3 ıh: verwandelt (WETAOTOLYELOU MEVOS ) 54

Das Nebeneinander VO: Darreichung des ‚e1istes und Anteilhabe „e1igenen ” Fleisch
Christi Zitat ben 55 1ST eın Zutall InNnan dart R nıicht als Tautologie betrachten,
WI1IEe folgender Text lehrt EÖEL, ÖLC D:  S JLVEUMOTLOG ecis Ca)1";; HOLVOTT-

UNV AvaxtiCsodal, AaAhQ VO.O H0L JT U ML VEDÖES ODW U ÖL O U-
ML OUYYEVYOUS ayıdlsoda UWETAANWEOSG, HUL xalsicha JTLOOS AHÜaOCLar

col 101
col 73  O 88 D 89 D 92 AB 96  o 97  Q 101C 109 A

192 (vor der oben ZIUEITEN Stelle). 113 IS 120 125 700 708
281: A 565 € 588 C 589 B. 592 Ä 593 A

45 Einmal auf das Pneuma bezogen: Brief Nestorius, AC©O 1
46 Eucharist and Christology ı the Nestorian Controversy. Journ. ol Studies,

11 (1951) 145—164
47 col 517

ÖL NS UHETOÄNWEWS ıNS EUMIS O040X0S, SaASt Christus, col 585 D
49 col. 520 521 568 580 A 596 644 Wer nıcht Z.U Abendmahl geht,

bleibt ÜUETOXOS, col 5721 525 577
5 col. 521 561
F  MD  In col 521 561

2 col 521 525
col 548 561
col 585
col 517
col 580 A „Feste“* und „irdische“ Speise, der INnan Anteıl hat, bzw. der

die Engel nicht Anteıl haben können: col 561
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Geist un: „CISCHCI ‘ heiliger Leib Christi wıirken selbständig nebeneinander Abend-
ahl Theodor VO  S Mopsuestia argumentLert 28 umgekehrt: der heilige Geist 1ST

der yöttlichen Wirkung vVO  3 Brot und Weın 1ı der Eucharistie wesentlich beteiligt,
dadurch werden die Elemente ZUr ımmlischen Nahrung, die Ma  3 braucht, weıl mMan

die CHe Katastase bereits eiNZELFETEN 1ST (S 2743 Die Gegenüberstellung HC  —$

heilıgem Geist un: heiligem Leib Christi findet Inan auch Kyrills Oratıo ad 'heo-
dosium, IN der WILr uns der ZzZWeIitfen Periode der kyrillischen Theologie befinden
HUOS E WOINOLEN WEV WG EOG, TÄNV UOVO WETAAOY ELV JLVEUMOLOG, AaAl
EÖEOTNYV NAOAÜELG EL INYV AValnoVeioaV 97 In dieser Zeıt begegnen uns WEeE1-

terhin dıe ertrauten Aussagen L ayıalöousda METO/OL LVOMEVOL NS O00 -
XOC HEL TOU TLUMLOU ALUATOC, ”8 der al VEVOVE 0405 AOYyOS UL KEKOLVOVNKE
NMAQATNANOLOS HULCV ALUOTOS AL 00402%065.°° Hıer ISE Hebr benutzt, WIC auch ‚W ©1-
mal der Oratıo ad Theodosium 60 Die Ca)onoh;cn; der Fucharistie durch uEESIG
Ccm7; o1bt der Leib Christi nicht, weil UMETOXOS Leben WAarce, sondern
weil der „ CISCHC Leib 1ST C WONO0LOV OU' AQOC OWUO ML AL X 0t0700

YOaO, EDNYV, OU aAVÜOWOTNOV HMETOYOU CwNs, 10L0V ÖE uWALlOor ıNG
C®  NSC, ÖHAOV ÖE (LE TO'  S MOVOVYEVOUS 61 Diese Stelle bietet UuIls zugleich den

UÜbergang VO' der eucharistischen Verwendung des Begrifts Partıcıpatıo S$EeE1INECIN

christologischen Gebrauch dieser 1ST W 1€ der trinitarische NEZAat1V Sagt Kyrill
Sanz richtig, denn hat derselben Schrift schon vorher hinsichtlich der UEVESLIC
dreima]l AÄAhnliches ZESAST un: LUt nach der ben ZiLUiertien Stelle noch einmal 62 Von
diesen Stellen SC1 die 1er noch eXienso mitgeteılt weıl S1IC aufßer UEVESLC W Ee@1-

Ctere typische Ausdrücke tür die VO  e Kyrill ekämpfte Ansıcht enthält, die den
Parallelen NUur einzeln vorkommen: OL VE UNV CS UEOLCOVTEG VO HUL tO/l-
WUVTES ÄEyELV ÖOTL TOV EX ONEOMUATOC TO'  S Aav  { AVÜOwWITNOV E OUVNWEV ÜEOG Ä  OyOos
_  Xal UETEÖWKEV AUT  @W  L n7gdft'ag xal ENSTAÄMNGS CL TOUıns viOtNTOSASLIOUA TOS®
Da{ilß ausdrücklich Theodors Meınung charakterisiert werden soll, geht Aaus der Nen-
HUn SC1HNECS Namens neben dem des Nestorıius hervor Bereıts Briet Nesto-
r1US spricht Kyrıill siıch dagegen dus, da{fß INnan die ATa UE ESELV
erkennen könne (außerdem sCc1 der Ausdruck Zanz ungenügend die
christologische Einheit beschreiben) 65 ber die Anteilhabe der menschlichen Natur
Christi der 06 der yöttlichen, die Kyrıll nach 435 BeHC) eodor heftig
lehnt spricht der Orat ad Theodos noch Sanz unbefangen Aaus UHEV VOaO EOTL

ÜEOG, UILOO X COV ıNS Ö0Ens XUQLOS ÖE VEVYOVEV uEDESLıV IN
NAOC ÜeOo  U  C 6054 C6uEVOSG AVÜOWINOGS, £ÖELTO ML Ö0SNs, AEywr JLOTEO 66Ea00v OOVU TOV

(Joh D1) A cEG XVQLOG, ULO MLOTLG, EV BANTLOUO Eph ;5). 66 Die Anteilhabe
des Fleisches der Unsterblichkeit des Logos durch die Inkarnation wird. ı der Aus-
legung VO:  } Joh festgestellt: VaO C  ‚ÖEL VEVOMEVNYV (sCc TO  S A6yov),
NS (AUTOU ETLUO AUaVvaclas 67 Man sieht, dafß solche Aussagen, die für Theodor

1p 9‘
Brief Nestorius — C ACGO I; S7525
Anathematismus, ıbıd. 41 ‚6 f

bid 48 Z 54 IR
C de symbolo C} 55 ACO ‚ E

C

6  ß3
bid 54 3755 55 10f 59.40—60,3 33

54 23755
61;1

- ACOTKLD:36:188:
bid 63,IR

67 FE col 160
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typisch sind, sich auch bei Kyrıull findenkonnten, wenngleich NUr selten. S1e gehörten

x ZU) theologischen Allgemeingut, Aaus dem der e111e S1C entnahm, SC1INECN Haupt-
akzent darauf legen, während der andere s  t> }  Cn Gebrauch VO  . ihnen macht und
5S1€ verläßt sobald K suspekt erscheinen Solch allgemeiner Sprachgebrauch 1ST die
Weitergabe VO Unsterblichkeit us  Z das menschliche Geschlecht durch hri-
STUS UEÖES EL 68 der die UEDESIS Üeo  U durch die Heıligung
Geist (paralle]l ZUT: Gnade durch die Taufe),® der € Anteilhabe Frieden, en Gott
vewährt.?® In den aufgezählten Passagen des Johanneskommentars oibt 6S genügend
Beispiele für en allgemein christlichen Gebrauch VOIN particıpatio, * doch 1ST ihre Zahl
SCH der Länge der Texte unauffällig; für den Gedankengang des Kommen-
LatOrs sind 5S1C nıcht konstitutiv.

So erklärt siıch die mangelnde Konsequenz Kyrills der Anwendung VO  3 Begrift
uınd Vorstellung der pPartıcıpatıo Für ‚WC1 Bereiche wiırd der Gebrauch definiert
W 1€e WIr vesehen haben, und W ar durch Ausschlufß, die Anwendung des Begriffs
wırd 1so verboten. ber Kyrıill selber hält sich der Christologie ST seinen
etzten Jahren etrikt das Verbot (S. 0.) Selbst ı der Trinitätslehre verhält
siıch icht eindeuti? WIC nach den VU.:  - ıhm autfgestellten Regeln WeEI-

den könnte. Der Vater macht den Logos ZUu. Teilhaber S$C1NES Ratschlusses über die
Schöpfung der Menschen.”? Auch hinsichtlich der Schöpfung wird der Grundsatz,

eın und Anteilhabe einander ausschließen, durchbrochen Zudafß „wesentliches“
Joh T: liest INan: der Gott LOg0OS, der jeden Menschen, der die Welt kommt,

#. erleuchtet, ÖLÖGQOXAAÄLXKÖG, sondern vielmehr als CSOtt ÖNULOVOYLXÖG, pflanzt ı JE-
dem ZU Seın gerufenen Wesen den Samen der Weisheit und die Wurzel des Ver-
standes, AÄOYLXOV TE QOUTWOOG ANOTEAEL C 60V NS OLEL WUOEWUS METLOY/OV AIMNOÖELX-
UYWV yeschieht auf 616 NUu: Gott bekannte Weise, da{fß solchen Partikeln der
göttlichen Natur sıch Menschen finden 73 Di1ie MHMETOXH Licht macht schlie{ß-
ıch die Schöpfung selbst Zu Licht; durch die (CSnade des Erleuchtenden wird S1C

a  ber ıhre Natur hinweggehoben.“* Der Grundsatz ANOÖLLOTNOLV EVOOYWOS LWUYV

T“ XOOLV, TV usdESeL METEXOMEVOV, TW HKOONYVLG TOLS ÖEOMEVOLS SAUTO
OOQNYOUV, 75 der tür die trinitariısche Diskussion (s 0.) aufgestellt, YAOLV un!

usÖESEL gleichsetzt, wird ı folgenden Text och deutlicher aufßer Kraft gESETZL:
ÜEOG HL EX ÜeO  U  - ATtTO” ILVEUMUMO., ÖN HAL METLLONELV ÖLG MLOTEWC NS
ELG AÄ0L07T0V ASLOUMUEVOL, Üelas QUOEWS ANOTELOVUEDVA XOLVOVOL, EL ÜeO  U
vEyEWWÜODOL AeyousDa, HUL YE0L ÖL yoNnKAaTLCOUEV XAUOLTT u6voV(!)
ELG ıNTV UNEO HUG OUVLEITLOMEVOL Ö0Say, AA A  ÖN KUÜL ÜEOV EXOVTES TOLSC '

ML QÜALCOUEVOV Man ertährt der METOYN nicht blof($ (3na-

TAatı ad Theodos., ACO L1D93—8; uUEDVEEEL 1ST durch AT deutlich
Gegensatz QUOEL gestellt, ct den negatıven trinıtarischen Gebrauch. _

66,16—18
70 Friedensbriet C 39 ad Joh Antioch., I 1 920 t
41 OS col 93  w 108 C 113 B 133 C 137 D 156 D 161 ©

165 196 (Ps ‚8 241 244 248 284 457 597
col 84 D YAO, MOLNOOV ArOownOV, EIMNLTATTEL TW  A0ya@ YEÖC (L NATNO,

AaAl O0Vorta ATa QUGLV, (L AÖLALOTATOOG EVUNAOXOPTO OUVEOYATNV, WOMNEO EINOL-
ELTO AL ING EN AVÜOOTEO BovAnosws MOLVOOVELV . Als Meınung des Euno-
IM11US wird col 5/ vorgetragen, da: der LOogos JLOODOOLKOS amn Logos 6 EV V -
OEL VONMOTLLR Anteil hat.

73 co] 128 B
co]l 128

(D co] 112 A
70 col 157

E  g
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denerweis, sondern bekommt ganz HSA eınen eil der göttlichen Natür OU ydoLtı
UOVOV zeıgt deutlich, da an sich dıe Realität des yöttlichen Anteils nıcht kompakt

vorstellen kann: INan bekommt nıcht nur die Wiırkung des Anteıls, sondern
diesen elbst, V uEESEL 1St hiıer mehr als ATa YAOLV. Entsprechend reden dıie eucha-
ristischen Texte (s. 0.) immer wıieder VO:! der partıcıpatıo der EL QUOLG, AIl der
QUOLS T EO:  U

Auf das (Sanze yesehen 1St der Gebrauch des Begriftes participatıo bei Kyrill
schwankend: WETOXN annn soviıel VO] UWETEXYOMEVOV vermitteln, da{fß C5 den HETEX COV

anderem macht; andererseits kann EV UEDIESEL VO  3 vorneherein besagen,
da{fß INnan HUF ATa XAO0LV einem EV QUOEL Banz anderen W esen Anteil hat. Den
Ton aut diese letzte negatıve Fassung Jjegen und s1e dann VO: Gebrauch 1n be-
stimmten Bereichen auszuschliefßen, WAar Kyrill 1Ur ın der Polemik ZWUNSCH, Diese
Polemik richtete sıch VOTL 478 SC rıaner und Eunomianer, nach diesem 'LTermin
ZUCISL X Nestor1us un dann die großen Antiochener. In den VO  3 der
Polemik ıcht betroffenen Bereichen der Theologie iSt ıhm dagegen jeder Zeıt
die pOsit1Ve Fassung des Begriffs geläufig und selbstverständlich.

Der Punkt, dem tür Theodo die Tweilhabe chraistlichen Leben NO

ankert wird, ISt die Tautfe, wıe diese auch den Beziehungspunkt ftür sein CYy PO-
logısches Denken abgibt. An dıe Taufte werden alle typologischen, durch partı-
C1patıo realisıerten Beziehungen rückwärts 1n die Heilsgeschichte, vorwarts
Z Eschaton un „aufwärts“ um heiligen Ge1ist un Christus geknüpft.
Taute Chrastı und NSCIC Taufe stehen eiınem rezıprok typologischen Ver-
hältnis, das On atıbia Zzu beobachtet und beschrieben hat.

Dıie große Bedeutung, dıie die Taute für die Theologie Theodors hat, Aßt
sich statistisch nachweisen. Dıie tellen 1 Jo L,
denen die Vokabel Taute erscheıint, sind 1n Zweı Gruppen einzuteiulen. Dıie
Gruppe betrifit das Ereignis der Taute des Johannes und der "Tautfe Jesu durch
Johannes als Bestandteil des evangelischen Berichtes. W enn iıch richtig gezählt
habe, geschieht dıe Erwähnung dieser Fakten mal, 2530393 9I:60:
K3 mehrfach siınd darunter Zıtate AUS dem Tautbericht des Evangelısten,
WECNN dieser nämlich 1mM Kommentar den spateren Kapiteln wieder erwähnt
ırd. Die zweıte Gruppe enthält die Stellen, denen die Taute nıcht Aaius

Anlaß des Textes, sondern AaUS der theologischen Auffassung des Kommenta-
LOrS heraus ZCNANNL un: Zur Erläuterung benutzt wird: 24,24.28; 46,36; 47,
2032 49,33; 5536° 56,2.4.5.10.19; 5716° „ 1531012} 183,18.26.
Z 212.28029:308 ,  > 229.7.114283 230.20:25; 47— 49 SC-
hören ZUr. Nikodemus-Geschichte. Rım 6 wird benutzt Kor

152.229
In den dogmatischen FragmenL 1St (mit Zzwei Ausnahmef1)

immer die Taufe 11 e gemeint: Swete 11 296,40; 2948 298,24.26
(wir).27 (wir);9 Z0Z 728208 314:16:17-(515);23; 316092

Im Kommentar den kleinenPau 1ı sind drei Gruppen
unterscheiden. Erstens zıitliert der Kommentator gelegentlich den kommen-

Jerten Text noch einmal 1n der Auslegung, diese Stellen tühre iıch ıcht autf
Zweitens geißelt Theodor 1n seiner Erklärung des Lım Brietes die zeıtge-
nössische Taufpraxıs 1n scharfen Worten (Swete 11 100—108). Drittens 21Dt

den uns interessierenden, tür Theodor charakteristischen Gebrauch: Swete

Ztschr. für K.-G,.
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(Sal 1,4; 225° 30,12f.(bis).14; 33,22; 34,.1.2£.20 Kor. 12,34); 5565 56,
5:6,7° 56015 59.6; 60,1; OL FO22 Ephes 13916178 140,2 (1 Kor >  9
73,9.14 Kaoloss.: A}  9 265,1044: 289.1: 9  9Z Swete UL. Lim
6413 IS 1134516701213 5  9 115,4.21; II6 1374

Da{ß 1n den Katechetischen Reden, die der Vorbereitung auf die Taufe dıe
NCI, ununterbrochen VO  a der Taufe die Rede 1St, wird nıemand verwundern.
In bıblische Zaitate gehören die Stellen: (Mt 28) 31:14.25; 39:16; 2116: 249
4; ZZUT e  5 9  9 283,9;‚ (Mt 3:3) 135:6: (Mt 5s11)
L (Mt 3,14) ‚  9 (Rm 155 195=15; >5  R  9 411,16.17; ‚  9 471,
5 Kor 12,5) ,  9 (1 Kor’ 7168 (Eph ’  E >  » 445,

In Zataten Aaus dem Taufritual tFitt die Vokabel auf 7926 9  5 323
1 339,8; 3  MI8  9 345,8; 5X  9 3913 3DT 9'  5 403,3; ,  9

433;191.24.25.
Nach Abzug der CNANNTIECN verbleiben noch folgende Stellen: DL

1351445° X  9 13172 359  255 F93,  Z 15A18 1599
Z .7 219,21 (bıs).23; 2215301285 5 Z35:25 73765 243,5
1920252728 ,  9 2652122 2671 7.18:22° 269.1,505. %: „  9
273,23.24; 275,4 (bıs).5.6; ZETZOZEZI 281,3.7.(bıs); 321912° 323:16.19,20
220 30385 ‚  9 347,11.18.20; 3531538 ,  > 35AL 3607,
’  ‚ 9 403,16.23; ’‚  9 409,5; AL LOCLE: 3,
4  ,5  9 41716:.19:25; ‚  9 421719 AD Z 2Z 423,9.16; 425,6;
9  5 4206151925’ 435,9; 4A Z 439,1.3.4 (bis).10.18.22 (bıs);
441,2.9.17; 443,7.16.22.25; 445,5.11; 447,2.3.4.13.16; 449.3:9.10:15.17.25;
451,3.4.7.11.13.15 (bis).18.22 (bıs).23.24; 453,15.18.24:; 455,9; 45/ ,/ ; 459,7
Z 461,9.14; 465,11; 46/7,1; 469,15.18; 483,21.25; 485,1; 493,

’  3 543,4; ,  > 565,12.13.24; ’  n ,‚  9 97 9,.9% ’  9 591,;
1 GE Hıer kommen der Anlafß Un Theodors theologische Vorliebe tür
die Taute ıE

Da sich u theologische Vorliebe handelt, zeıgt sıch, WeEeNnN InNnan dıe
Gegenprobe macht und 1n Theodors Werken nach Erwähnungen der Fucharı1-
st1e sucht. In den O \S t 1 Fragmenten erscheint —m, COI -

PDUS oblatum (Swete L1 301:13).
Im Jo wiırd außerhalb der Erklärung von

e 1m q ] VOoO  3 der Eucharistie gesprochen: 576, 5X (Lanzenstich).
Za Joh 8:30:36; 902 3:  9 106,4; 109,6 Dabej 1St me1lst VOIN „MYySLE-
rıuum“ (raza) oder „CYy DUS myster11“, die Rede

Im ganzen Kommentar den kleinen Paulinen wiırd das
Abendmahl nıcht eın eINZ1ISES ahl erwähnt.

In den = gubt wen1ge Stellen 1ußerhalb
der beiden Meßßhomiuilien, denen diie Eucharistıie vorkommt: 9
(Leib Christı 21bt unsterbliches Leben); 9 un 38727 werden Abend-
ahl un Taufe nebeneinander ZENANNTL; bıbl /itate ( Kor 11,26 un Mt
26,26.28) sind > }f,ff} 9 (göttl. Spei1se) 1St bereıits Überle1-
Lung den Haomilien ber die Messe. Wenn INa  a 1ın diesen alle eucharistischen
Vokabeln rot, VWeın; Leib, Blut; Speise, Trank: M, trinken; Darbringung,
Opfer) notiert, kommt INan natürlich auf eine endlose Liste (dıese Vokabeln
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erscheinen zZusammen mehr als 700 mal) 1aber eben NUur hier dieser thema-
tisch bedingten Stelle. Dafß der termınus „ SPEeISE: bei weıtem überwiegt, 1St
schon trüher beobachtet worden (S O: Onatıbia): die Eucharıstıie 1ST 1in erster

Linıe Speise für den Christen, der durch dıe Taufe in die Zzweıte Katastase e1n-
5  n, I dieser 8808 durch die Eucharistie die notwendige himmlische Nah-
LU1LS erhält. Das bedeutet nıicht, da{fß die anderen Aspekte wegrtallen (in dem
Formular, das den Homuilıen stückweise vorangestellt 1St, 1ST die Betrachtung
der Eucharistie als Opfter die vorherrschende).

Aut der Taute ruht der theologische Akzent, die Fucharistie 1St 1  T und
nachgeordnet, wıewohl unerläßlich. Verfolgt [L1LAI irgendeinen wichtigen theo-
logischen Gedankengang be] Theodor, stöfßt INan immer auf die Taufe, nıcht
auf die FEucharistie.

Versuchen WIr IyUL, die Beziehung ABr Christologie herzustellen. Da{fß S1€e
vorhanden ISt, UST VO!  - Abramowski gesehen worden, der aber w1€e de Vries
den üblichen Weg VO  3 der Christologie den Sakramenten geht „  1€ 'auf-
lehre Theodors steht 1mM allerengsten Zusammenhang MmMIt seiner Christologie,
durch S1E ekommt dııe Christologie YSLT Bedeutung für den Menschen. er
Gedankengang erscheint originell W1e eintach und einleuchtend. Christus
1St der Ailius de1 proprius, die Christen sinıd die lı de1 adoptiv1. Die VOomn Chri-
STUS eroberten Guüter der Unveränderlichkeit der Seele und der nvergang-
ıchkeit des Leibes werden dem Menschen 1im Adoptionsakt zuteil. [ )ese adopti0
(OLXELWOLG baıtayutha) vollzieht Gott 1n der Tautfe Dadurch entsteht die CHSC

e“ 77Verbindung ZUur göttlichen Natur, die Christus besafß, un die wir brauchen.
Das 1St richtig, 1aber noch nıcht präzıs SCHUS. Dıie Adoptionsvorstellung 1St Ja
schon 1m 4d.l€ Taute gebunden, bein Theodor 1ST S1e ein Stück seiıner Tauf-
theologie, aber nıcht das (GJanze. Die Art der NSCH Verbindung kann noch
näher beschrieben werden: 1St die partıicıpatio..

Jesus 1St AUS I1SCIIIL Geschlecht, WI1r und sind»eiusdem
naturae“ (und sollen deswegen auch partıcıpes seiner Auferstehung werden).”®
ÖLd TV QUOLXNV Ö WOLÖTNTA, die WIr MI1Lt dem Ang eNOMMENCNHN Menschen
haben, werden WI1Tr seiner Ehre teilhaben.”® Dıie similitudo Nnaturae sibt un»s

Teilhabe A der Gnade des Geistes, der in ıhm ist.® S (sc le Christ) particıpe
1a ature humaıne du faıt qu’1l est de la natfure de Marıe“.&1 Als Mensch

konnte für AL Schuld aufkommen ” ä de 1a communaute de 1a
nature“ .8 Sl convıent CAausc de l’assocı1atıon (Sautaputha) que OU: Von:

VeC lu:1 monde, quU«C NOUS Fecevıons AuUsSs1ı CC lu1 particıpation (Sauta-
putha) CGS biens futurs“.®

Dıie menschliche Natur 1n Christus partızıpiert auf Grund ıhrer Verbindung
MIt dem LOgOS Herrschaft, Macht und Ehre seiıner göttlichen Natur  s  * pCI

a Abramowskiı, Neue Schriften Theodors VO Mopsuesti1a, Zeitschr. d.N Tliche
q 33 (1934)

78 Joh Komm. ed Voste, Vers1io0 174, 2729
Koloss Komm., Swete 1 260,
Eph K omm., Swete 1 ‚6—9SE  __  O  — E  —— 81 Homelies Catechetiques onneau (Studi Testi 145), 149,4

82 bıd 147,13—16.
ıbid. p 151,16—18, c$ 122184

19*
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unitaterh ad deum verbum, PCI Ua OMn1s honoris 1 particeps est pbst 1n
caelos ascensum.““ Der Sohn“ Vo  e} Hebr. Kl bezeichnet den „wahren Sohn“
un TOV XAT AANDELAV UNS SLAC UWETEXOVTA N TOÖS MÜTOV m. Der
Apostel versucht zeıgen, quomodo partıceps ESL divını honoriıs; et quod
rultur NO  } propter SU am nNnaturam, sed propter‘inhabıtantem naturam.®® Der
LOg0OS macht die menschliche Natur Christi Zu Teilhaber der ıhm zukom-
menden Anbetung, auf Grund der OUVAOELA: DCI CON1uNctiONEmM ad factam
talıum partiıcıpem tecıt ut ET adorationis commuUnNı0NEM habeat, omnıbus qu1-
dem divyinae NAatLiAae debitam adoratiıonem reddentibus, comprehendentibus

adoratione GT ıllum ' inseparabilıter SCIt S11 conıunctum.®* Solche
Aussagen lassen siıch beliebig vermehren.®®

Durch diie Homaoaousie des LOgOS MIt den anderen Personen der Trıinınıtät
stellt sich eine partic1patio der menschlichen Natur 1n Christus auch Z dıesen

} her, die schliefßlich auch den Menschen ZUgute kommt. Denn von Natur A4AUS

nehmen die Menschen der Macht un: den Werken Gottes nıcht teil, das
kann 1Ur Se1InN Sohn, der AuSs seiner Natur geboren ıst.89 Man kann noch nıcht

De incarn. } Swete D D: 226
85 De ıncarn. AIL, 303, 95

6 ıbıd 305,25—27
Ctr. .PO. ILLE 316,27-31

88 Joh Komm., Voste, Versio, 50,35—51,2 Se. qula ultro habıtavıt in eO, 1Pseque
CU) sıbi UN1VIt, q voluıt CU CONSOTLEM erı honorıs $Ml1, idcirco ın caelum
assumpsıt CEU: D omn1ı2 exaltandum. 836,5—8 meriıto dixıit: ‚Non OSSUNM) CO
me1pso facere quidquam“‘, ut ostendet se pCI unıonem CU) Deo Verbo CONSOTLEM PSSE

potestatıs huius VLYEuLILS. , unıonem (besser con1ı1unctionem, nagqiputha)
CH: Deo Verbo particıpationem prac aravıt el (sC. Spiritus SAanCTIUs corporı Do-
min1). 118,15—19: figurate solet 10qui se1pso ad Iudaeos, praecıpue quando ult
revelare dignitatem humanıitatıs SUAC, dum ludit ad naturam divınıtatıs SUaC,

divina eSsSt abscon-propter qUAM CONSOTS Jactus est FOL144S5 dignitatiıs ıllius. 2R22I6) atura
ıta C' propter quam Dartıceps est omnıum mirabilium Torum 120,15—17 na
C] hu1lus dignitatis Sıt partıceps, 1ure profert iudic1ıum 1n hominem, quıia nOMN
EST solus, U semet1pso tacıt Ila. 148,10—-18: 1a quemadmodum adoratur ab
omniıbus creaturis homo Ne assumptus, 1psa verıtAas requirit, C hoc quidem valde
distat ab 1US NAatLura, partıceps est ın Facto (adoration1s) propCter un1ıonem rich-
1g conıunctionem) sSuam CU)} Deo Verbo, iıta potestatem habebat S1Ve NO  3 morijendiM  Ü  E  &e  IM  Un  suchungen  P  2  }  7  nitatein 20 deum ver‘burfi‚ per qua:  m omnis honoris ei particeps est post in  caelos ascensum.* Der „Sohn“ von Hebr. 1,1 bezeichnet den „wahren Sohn“  und tövy xart’ älnHVeıav ıNS AEiac METEXOVTA TH MOQOS AUTOV Ev®@oeıL.”” Der  Apostel versucht zu zeigen, quomodo particeps est divini honoris; et quod  fruitur non propter suam naturam, sed propter‘inhabitantem naturam.“® Der  Logos macht die menschliche Natur Christi zum Teilhaber an der ihm zukom-  menden Anbetung, auf Grund der ovydqe&a: per coniunctionem ad se factam  M  talium participem fecit ut et adorationis communionem habeat, omnibus qui-  dem divinae naturae debitam adorationem reddentibus, comprehendentibus  autem adoratione et illum quem inseparabiliter scit sibi coniunctum.°” Solche  Aussagen lassen sich beliebig vermehren.®®  Durch die Homousie des Logos mit den anderen Personen der Trininität  stellt sich eine participatio der menschlichen Natur in Christus auch zu diesen  e  her, die schließlich auch den Menschen zugute kommt. Denn von Natur aus  nehmen die Menschen an der Macht und an den Werken Gottes nicht teil, das  kann nur sein Sohn, der aus seiner Natur geboren ist.° Man kann noch nicht  \  84  De incarn. I, Swete II, p. 291,11 f.  85  f  Deincarn: X11 p:303, 350  7  8|  6  ibid. p. 305,25-27.  8  <  X  Ctr. Apoll. III, 316,27-31.  ;  88  ‚Joh. Komm., Voste, Versio, p. 50,35—51,2  : Sed quia ultro habitavit in eo, ipseque  eum sibi univit, atque voluit eum consortem fieri honoris sui, idcirco in caelum  assumpsit eum super omnia exaltandum. p. 86,5-8: merito dixit: ‚Non possum ego a  meipso facere quidquam“, ut ostendet se per unionem cum Deo Verbo consortem esse  potestatis huins ac virtutis. p. 109,11 £.: unionem (besser: coniunctionem, naqiputha)  cum Deo Verbo et participationem praeparavit ei (sc. Spiritus sanctus corpori Do-  mini). p. 118,15-19: figurate solet loqui de seipso ad Iudaeos, praecipue quando vult  revelare dignitatem humanitatis suae, et dum alludit ad naturam divinitatis suae,  divina est abscon-  propter quam consors factus est totius dignitatis illius. 28-30: natura  dita in eo, propter quam particeps est omnium mirabilium illorum. p. 120,15—17: nam  cum huius dignitatis sit particeps, iure profert iudicium in omnem hominem, quia non  est solus, neque a semetipso facit illa. p. 148,10-18: nam quemadmodum adoratur ab  omnibus creaturis homo ille assumptus, prout ipsa veritas requirit, et hoc quidem valde  distat ab eius natura, particeps autem est in facto (adorationis) propter unionem (rich-  tig: coniunctionem) suam cum Deo Verbo, ita potestatem habebat sive non moriendi...  Ipsum autem talis p  otestatis participem esse propter unionem (== coniunctionem) suam  cum Deo Verbo . . . cf. p. 194,4-7; 212,21-23; 213,25 f. Hom. Cat. III, p. 59,10-12:  Nos peres penserent donc A bon droit qu’il ne leur fallait pas n6gliger 1a doctrine de  l’humanit& de Notre-Seigneur, qui possede une association ineffable avec la nature  divine. VI, p. 135,18-22: Mais ils suivirent les Livres Saints qui parlent diff&rement  des natures, enseignant une seule personne A cause de la conjonction exacte qui eut lieu  (et) de peur qu’on ne s’imagine qu’ils divisent [’association parfaite qu’eut ce qui fut  assume€ avec ce qui assuma. VII, P- 1/525-177:1. VIIE p. 207, 174: associe ... en  honneur et en gloire .. .  89 Joh. Komm., Versio p. 76,21-27:  Deum nempe patrem suum dicendo non con-  sueto modo, sed alteriore et sublimi, quatenus ex eo natus eiusdem est naturae. Iure ac  merito tamquam filius erga patrem, seorsum a quolibet, communicabat in eius operibus  et potestate, atque irreprehensibilis est in omnibus quae secundum voluntatem suam  facit; dum vero homines in hoc communicare nequeunt, quia non secundum naturam  est pater corum sed secundum adoptionem. — Participatio der drei Personen der Trini-  tät untereinander auf Grund ihrer Homousie, ibid. p. 210,22-30: Tunc cognoscetis  _ Patris naturam, et dignitatem (rabbutha) Filii qui est genitus ineffabilis, communicatio  X  S  O  {  j  f  (;fl1psum talıs Otestatıs partıcıpem CsSsSE propter unı1ıonem coniunctionem) SU al

G Deo Verbo cf D 195457 212:21=29;, Hom Cat. IIL, p 59,10—-12
Nos peres penserent donc bon droit qu'’ıl leur fallait pas negliger la doctrine de
I’humanıite de Notre-Seigneur, quı possede unc assoc1ıatıon neftable VeEC 1a NAatLurc
divine. NS 155,18—22: Maıs ıls sulvırent les Livres Saıints qu1 parlent diffe&rement
des NAatUures, ENSCIZSNANT unlne seule de 1a conjonction eXaCcCie quı CULt lieu
(et) de DCur qu’on s’imagıne qu  >  ıls divisent Passocıation parfaite qu eut quı fut
assume M S quı 4SSUIM2. MARD 1752517756 IM 2075 ASSOCLE .
honneur gloire

Joh Komm.., Versio 76,21—-27 Deum D atrem Sü um icendo non COIl-

modo, sed alteriore sublımi, eiusdem ST NAaturae lure
mer1ıto LamM q u amı 1US erga Patrem, seoOrsum quolibet, communicabat ın P1US operibus
et Dotestalte, u iırreprehensibilis est 1n omnibus qUac«c secundum voluntatem SUaInl

facit; dum Vero homines ın hoc COoMMUNILCATE nequeunt, quia non secundum naturam
CST pater sed secundum adoptionem. Particı t10 der rel Personen der Trini-
tat untereinander auf Grund ihrer Homousie, ıbid 210,22—30: Tunc cOoZNOSCELS

S Patrıs naturam, et dignitatem (rabbutha) Filii quı eSst genitus ineffabilis, communicatiıo

% G
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éinma.l sagen, wır würden participes regni Dei Verbi qu1 nım feri DOLTCSL, uL

universitatis Opifıcı ıLungamus? 90 Wohl aber kann. sagen,Wir sejlen partı-
C1pes regn! CHHSt denn der (göttlichen) Ehre des ANZSCHOMMICNCI Men-
schen können WIr WESC der sımılıtudo NatLurae teilnehmen.®* Spater Sagı
Theodor C! direkter: durch den homo assumptus haben WI1r OLXELÖTNS (ba1-
tayutha) mi1t der yöttlichen Natur, der WI1T 1n der zukünftigen Welrt auch
Anteıl haben werden.®? Gemeinschaft MIt (sott gibt der heilige Geist.®® Der
Sohn EV  v QÜOEL hat te1] der Ehre seines Vaters und aßt den, 1n dem
wohnt, ebentalls daran teilhaben: NAQEOXEVAOEV ÖE AQUTOV OUUMUETAOYELV
AUTO NdONS TNS TLUNG NS QÜTOGC EVOLX@V; vLOC DV  A QÜOEL, UETEYEL NÄONS

AUTO XOLVOOVELV TNG QOXNS Als Glıed der TIrıinıtät 1St der LOgOs CON-

SOTS (meStauteph) der Schöpfung.® Die Ehre, die dem LOgOs als Mitschöpfter
zukommt, 1St noch größer als die, die dem wiederkommenden Rıchter ‚>

kommt, dürfen die Aussagen des Johannesevangeliums über das Rıchten
E

Christi auf den Menschen Jesus bezogen werden, der dadurch in der Ehre MILTt
dem Vater gleich 1St, aber UTL, we1l MmMIt dem LOgOS verbunden 1St OUNSCcC-

quenter igitur apte hoc et1am triıbuitur homin1; pCI QUaAC accepit,
CONSOLS factus ST honorıs C: Patre: i1ta u 110 S1It incongruum CU. S1CUT
Patrem honorarı. Nam quia haud naturalıter accıpıt omnıum honorem, sed
CONSEQUENTtEF ULDOLE Uun1tus in adoratione Dei Verbıi, necessario0 eodem honore
honoratur, qQUO Pater un  D C Deo Verbo honoratur.?” Dae Werke des LOg0Os
können denen des Vaters nicht ENTZSSESCHNSESELZLT SeIN, propter communicatıonem
elus in Aaturza2 voluntate CU Patre.® Da{ß (Gott Chrıistus nach seiner Auf-
erstehung seiner Rechten s1tzen äßt (Eph 1520 heißt, daß iıh Z

Teıilhaber seliner Ehre annımmt. Das ezieht sıch ausdrück lich auf den anZe-
NOIT: Menschen WESC seiner Verbindung mM1It dem Lo:  OS, Dıie An-
nahme der menschlichen Natur durch |d81'1 (soOtt LOgOS, Auferstehung, Himmel-
fahrt, Sıtzen Zur Rechten (sottes un die partiıcıpatio a 1l diesen Dıingen, die
uns zute] wird, LST ein AuischucE der großen Liebe (Gsottes uns.  100 Wıe die
Verehrung Vater und Sohn gemeinsam 1St, treftfen auch Schmähungen
e1USs essenti4e, similitudo perfecta atfurae e1us 1n 0econom12 inter homines; (cognosceti1s)
et1am quanta SIt dignıtas 1ps1 collata, quısnam 1n SIt, qUaCcNam SIt conıunct10 hu1us
CU: 19, qUaC«, nonobstante Naturarum different1a, exsistere potult, DCI virtutem ıllius
quı fecit Cd Tunc cCOgnOscCet1S etiam dignitatem Spiritus, CU1Us act10 erga homines
Cam OTteNSs EST; ut Deum Verbum communıcet. C$h Hom Cat. L 231,20-22 der
Geist 1St dem Vater un dem Sohn ‚aSsocie CM nature.”

Kolos Komm.., Swete L, 259,13.14; 260,1
1 bid 5

bid 260,1
93 Hom Cat. 1 9‘  e Das Abendmahl (Mysterium) verbindet S  115 mit hri-

STUS, dessen eib WIrLr sind; durch ihn en WIr Gemeinschaft mıiıt der göttlichen Natur,
Hom Cat. NI 555,13—-17

94 Hom (59t V 9539 4—6
90 De incarn. NLG Swete 11

Joh Komm., Versio, 17,10—-13
97 ibid. 3,29—35, ebenso 19,1—12

bid 86,26—29
A Eph Komm. Swete K 138,1 OR  D

100 Hom Cat. XVI, 537,20—24.



286 Untersuchungen
Chastus den Vatér: scıtote C Patrem partiıcıpem CS5C iNıurıae miıh)j
illatae (vorher 1St auf den Unterschied 7zwischen Christus und denen, die
anredet, hingewiesen worden).!*! Verachtung, dıe di1e Glaubenden Jesu
wiullen trıfft, macht sS1e (GGenossen VO:  w Vater und Sohn cogitat QUAaCNAM SIT
'“OTUu Causa, eit quısnam vobiscum CONSOTI'S SIt 1n NtICEMPLIU, CZO scıilicet et
Pater meus.1%® Das Wort Joh 16,28 1STt den Menschen ZESAYT,; die ylauben,
Christus SC1 NUr e1n Mensch, der keine Anteilhabe Vater habe. 1093 Dıie Gl]läu-
bigen aber, die dem Vater gehören, gehören auch dem Sohn, und ‚War auch
seiner menschlichen Natur, die 1n „Verbindung“ mi1ıt der göttlichen Natur des
LOgOSs ist, der der ttheit Darttızıpiert...-

Die Beziehung des Menschen durch Christus Gott äßt sıch speziel] als ldi6
Beziehung des Kındes oder Sohnes ZU Vater begreifen; W1e€e die particıpatio
zwiıschen Mensch und (sott NUr durch Christus möglıch 1St, EFSE recht die
Kındschaft LUr durch ıhn, den wahren Sohn Die Eınsetzung 1n die Kindschaft,
die viOVEOLA, die einem die VLOTNS >1bt, 1St dıe Taute yebunden, denn auch
die menschliche Natur Christi empfing sS1e 1n der Taute.1® SO heißt 1n de
incarn. VILI: 106 XAyY@O TNV 06Ear n  NV EOWXOAC WOL ÖEOÖWXAa QÜTOLG Joh 17,202 ‘ (Zi av
TAUTNY ; TOU TNS ViOVECLAG UWETAAOCPELV" TAUTNV YaO EACPEV AÜUTOG ATa TO AVÜOOINL-
VOoOV, Bantıodeic MOOTEOOV EV TW Lo0o00vMN, EV'  Üa ÖN ML NOOETUNOUVTO EV QUTO TO

E# NMETEOOV BPantıoud r YLYyVOMEYPN AVOAYEVYNOLS EUAOTVOELTO ıN MATOLXN DOVN Ä  EYOoV-
TOGC OÜTOG SOTLV ViOC UOU AYOATNTOS, EUÖOXNOC (Mt. SA XL TO ITVEUUGO.
xatseidorV EMELVEV EN QUTW,  /g ATa XL NMELS EV (A0Y BarntliouUatı TOUTOV WETEY ELV EUEALO-
MEV, R  OTNEO ÄOLITLOV EE0L0ETWSG QUTO MO NUCS NOO00YEYOVEV, ÖL TNS MO0S TOV iE0V
AÄ0vor EVOOEWCE TOUTAMV METEYOVTL V ATa QUOLV vEiOG. Der johanneische Halbvers,
MIt dem das Fragment beginnt, wird natürlich auch 1mM Johanneskommentar
ausgelegt, dort 1m Zusammenhang MIt N 23.24; heißt dort, ın diesen
Versen würde nıchts Neues ZESAQT, un „WI1e oben  CC wird auf die Sohneseinset-
ZUNg und die Tauftfe verwıesen, die den Zugang Z Vater öftnen (ın der Tat
o1bt der Kommentar den vorhergehenden Versen ausführliche Darlegungen

beiden Themen).!“ Das eben zitlerte Fragment verbindet auf interessante
Weiıse einen großen eıl der für seinen Vertasser charakteristischen theolog1-
schen Aussagen. Christologie und Soteriologie werden durch die Tautfe Vl
knüpft, das wiıird MmMIiIt Hılte der Typologie anschaulich gemacht un durch diıe
Anteilhabe verwirklıcht. Es 1SE bemerkenswert, daß gerade diese Auslegung
VO  [a Joh I für T'heodor diie nächstliegende ISt Miıt 005a klingt für ihn

101 Joh Komm., Versio, 205,1
102 ıbid 2038,4
103 bid. 217,7-13
104 bıd 9‘  S
105 Die yöttliche Natur Christi 1St alleın 1m Besıtz der natürlichen Sohnschaft® TINS

ÜEOTNTOS UWOVNS A  TNV DUOLXNV VLOTNTA XEXTNMUEVPNS, De incarn. AIL, Swete 1L, ,106 bid 298,22—-30.
107 Versio, 7505 Das Syrische vermag der Unterscheidung zwischen Sohnschaft

VIOTNS und So neseiNsetzung Kindeseinsetzung) vioVeola durchaus zu folgen berutha
un simath benaya werden eb  (raucht, ct den Komm Joh ‚16 Textus, 28 ben.
Die lateinische Übersetzung Vostes (Versio, 26,18—22) benutzt filiatio und Afiliatıo

Optiva; y  Wware besser, Wenn für Letzteres immer adoptio filiorum stünde und wenn

ÄVosté 1m Gebrauch dieser termını konsequent Sa  ware.
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sofort eine bestimmte Gedankenreihe Die öä£a, die Ch f als Sohn
Gottes hat, o1bt weıter, iındem CL die Sohneseinsetzung, die viOVEOLA, den
Menschen muitteilt. Sotern VO:  } göttlıcher Natur ISt, hat die VLOTNS VvVo  (}

selber, SeElNe menschliche Natur empfing S1E 1n der Taufe Seine Taute „Dil-
dete“ HSCre SVOTAUS-, dıe Hımmelsstimme, \d.l€ die Sohneserklärung ausspricht,
sagt UTLS damıt die Wiedergeburt Z denn ZU Sohne Gottes erklärt WOI-

den, 1St 1NE€ TNECUC Geburt. Daiß der Geist auf ıhm blieb, entspricht dem, da{ß
WI1r Geist 1n der Taufe Anteıl bekommen. Das alles bedeutet aber nicht,
da(ß A4dus diesem Verhältnis der Schlufß SCZORCH werden dürfe, Christus se1 eın
(bloßer) Mensch W1€ eıner VO  e uns; die Parallele LSE 1U gestattet, weıl seine
menschliche Natur dieselbe 1St W1e die ET Da aber die se1ine durch die‘
EVWOLC mıt dem LOgOs verbunden ISt, geschieht iıhr das alles auf besondere,
auserlesene, bevorzugte Weiıse.

Dire Funktion des Geinstes 1n der Taufe Jesu 1St also nıcht, die menschliche
Natur und den Logos miıteinander verbinden, sondern dıe menschliche
Natur 1n die Sohnschaft einzusetzen. Dennoch stehen LOg0Os und (Geilist 1n Kon-
kurrenz zueinander eın uraltes Problem für jedermann, der sich MIt der
antiıochenischen Christologie beschäftigt, und 111e freudig ergriffene Gelegen-
heit tür alle den Antiochenern fteindlich Gesonnenen. In den erhaltenen Frag-
mentfien VO  3 de incarnatıone 1sSt noch mehrtfach davon 'dle Rede, daß Jesus be1
seiner Taute kein bloßer Mensch W ar un überhaupt während seiner SZanNnzCch
Ex1istenz nıe al, denn plasmatıone menschliche Natur un Logos
mıteinander verbunden.!® Zu Mt 3,14 bemerkt Theodor (de incarn.
das Wort des Johannes hebe nıcht auf; da{ der Mensch Jesus) yetauft worden
se1, dem Johannes aber sS£E1 AOETN überlegen SCWESCH Xal ÖL TV £VOLXOÜ-
OLV QUTO UNS ÜEOTNTOS QUOLV 0ÜY 7  vD T wWdrVnV UWOVOV TÄLR AL w  v

109NMAVTAC ÜVÜ OWTNOVS-
Der Logos wohnte 1n der menschlichen Natur Jesu schon 1m Multterleibe:

bonum est 1n hoc loco max1ıme concludere quod virtutis abeant u dicta
SUNT, S1VEe cONversarı S1VIE baptızarı S1Ve crucıfig1 S1Ve morı S1Ve sepelır! eltI

5  T,  CI NOn Puro alıcu1 haec COApTLAaNtes homiını dieimus sed inhabitato Deo
Verbo ab 1psa in matrıs plasmatione; diese Einwohnung se1 nıcht die
vewÖhnliche der Gnade, sondern excellens, eben jene, welche die Verbindung
der beiden aturen ZUT: einen Person Z.Ur Folge habe.110 Es g1ibt ıne spezifisch
christologische Einwohnung und 1ne andere, das Spezifikum der christolog1-
schen besteht 1ın der EVWOLG 7zwischen ttheit und Menschheit. Wie diese aller-
dings verstehen sel, 1St bekanntlich das große Problem 1in der Beurteilur_1.gder Christologie Theodors.

Die eben beschriebenen Daten des Lebens Jesu zählt 1n umgekehrter Reihen-
folge (die noch weiter nach rückwärts fortgesetzt wird) auf eın Fragment A'UusSs
CONIra Apollinarıum JE wieder zeigen, da{ß die Menschheit Christi
jedem denkbaren Zeitpunkt ihrer Ex1istenz nıcht ohne den Logos Wafr, also auch

108 Die plasmatio der menschlichen Natur Jesu 1mM Multterleibe 1St aber die Tat des
heiligen Geistes, $ das Fragment AaUus IL: Apoll IIL, Swete I 9'  S  ‚

109 Swete LE 07,6—-11
110 bid 307,29—3068,53.



A a

Untersuchungen

ıcht be1 der Taufte 1110  54 1DSO0 plasmato Deus Verbum factus EST ITE

CL 11 caelum ascendenti solum inerat sed OTrFTUulSs FeESUrgeNTN, utpote
er CU secundum SU am PTOIM1SSIOIVCIN NC resurgentı MOTFTLULS
solum inerat sed crucıfi1xo BF baptızato ET evangelicam DOSLT baptısma
CO  10Nem peragentl, CCLHNOIN GE NnEFe baptısma legalem adımplent;
CONSLIUHONECM, eit PFraeseNtLatO secundum legem, GE CITCUINC1SO et Partus Aann1S
obvoluto. erat Autfem forte 1D50 ET NAaSCENTE, Cı CT A REr

STAatım plasmatıione; dispensatıon1 111 QqUuUa«Ll \ TT ordınem
111ınponebat uLtpOLE BT partıculatım DSU d perfectionem perducens

Es entspricht ITheodors:typologischem Denken, daß die beiıden Perioden der
/ Heilsgeschichte dem (zesetz und Uunt dem Evangelium — Leben Jesu

dargestellt werden INUSSCH (S 270) Dıie Taute 11SE wichtig, daß S 1 den
Wendepunkt abgeben MU: Dieselbe Rolle ı1ST der Taute ı Leben der Christen
bestimmt In diesem entscheidenden Augenblick der Taute 1ST der Logos nıcht
NUur MI1 Jesus verbunden un wohnt ı'hm, führt ihn iıhr un: danach
Tod un: Auferstehung,Gr Apoll LL ST per LeMPUS quidefn ad baptısma
ducens, DOSL iıllum d mMO  5 reSsUusSC1ItaNSs, ducens i caelum, COIMN-
locans C: d dexteram Dei DeCr SUam CON1LUNCLIONEM 112 Das Fragment endet
W1€e das VOL1ISC M1 der Aussage, da{fß der (sott LOgOS Jesus ZULr perfectio führt,
nach Ordnung, die dem LOgOs „gefällt Diese Texte werden yewöhnliıch
als Zeugnisse tür die tortschreitende Perfektion des Menschen Jesus angeführt
dabei wird übersehen, welche aktıve Raolle dem ıhm wohnenden LOgOs
kommt Der ‚O20S 1STE offensichtlich als NYEMOV verstanden W ıe verhält sıch
dazu dieLeitung des Menschen Jesus, die der heılıge Geist der Taufe über-
nımmt? Warum 1ı1ST diese Führung durch den Ge1st nöt1g? GE1I*: {\poll. S1Dt EINISC
Auskunf darüber: CUIN dixı1sset evangelısta quod ‚Spiritu SAanCctioO plenus
rERrESSUS GST lordane‘ (6 a1)’ It demonstravit quod huilus Spir1-
CLUs SAanctı habiıtatiıonem ı baptısmata ut inde proposıtam Caperet
V1rtftutem unde GE ad certamen illud quıd PTO nobis erat ad diabolum eftecturus

PIrıcu ducebatur.123 Dafß der Geist beim Kampf den Teutel hilft 1ST eın
Beweıs dafür, daß dieser Kampf VO:  =) der menschlichen Natur ausgefochten
wird Wenn Jesus als GÖFTt den Teutel besiegt hätte, WAaritic das nıchts beson-
deres Hi S ÜEOC [nNo0oVs XATNYOVLOATO TOV Ö10.0040V OUOEV EITOLEL VL
O0S TOV Ma ÜEVTA B& AUTOU AyyELoV UITOOTATNY QU0. VLXN ILEVOODETO T' AVÜOom-
JLOTNTL A AVÜOWINOS U AvESixaxla ITNEOLEYLVETO TEOALÖEUWOV NU: WL TOU

ÖLAPOAOU ÖLO ONUMELWV, AAÄlhQ ÖL AveSixaxXlas EL WAXOOVUMLAS nmEOLYLVECÜAL XoN
Xal UNÖEV ELG En lÖsLE w OLELV XL QUOTLULOV AT  @. So kommentiert Theodor
Mt 114 Es gibt auch direkt gegen Apollinarıus gerichteten Beweis für
die notwendige Rolle des heiligen (Geistes als Führer Jesu: wenn der GSOTEFt
‚020S die Stelle des VOUS Menschen Jesus eiınnähme WAalc der Geist über-
haupt überflüssig Da aber (ın der Schrift) bezeugt 1SE da{fß der Geist Jesus D7

111
112

bid 314 1322
bıd 314,235225

113
114

ıbıd. 3516;TEL
Reufdß, Matthäus-Kommentare ausder griechischen Kirche (Texte un Unter-

suchungen 61) 195 103 Nr.

wl
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<a lbt habe, ihm wohne und ıhn Jeıte; 1ISTE der Ersatz des VOU (Jat SENSUS)
durch >Ch€ EOTNS weder noUug noch möglich (der Kampf 5  Nn den Teutel äßt
sıch 1 dieses Argument einordnen): dicant ;1@1CUr nobis. INN11UMM SapıenNU1SSıM1:
S51 pro Nsu domıno Christo U1 est secundum Carnem  115 deitas facta E}

dieunt: quid SANGEl Spiırıtus COOPECratkioONCe ad haec Christus indigebat?
TACe C111 Unigenit1 deitas Spiıritu indigebat ad iustificationem (cf Tım
16), Spiırıtu indieebat a.d vincendum diabolum, Spiırıtu indigebat ad operanda
miracula Spirıtu indıgebat ut doceretur JUAC decebat Spirıtu
indigebat ut immaculatus adpareret S51 11 PIO quıdem deitas, sufticıe-
bat a.d AL 1US VIFrTUS, SC AL inde ferl, ut superflua

SE( Spiritus habitatio. sed 1NMUILC uncLum SSC dicıt. ıDSU Spirıtu
habiıtasse ı Spiırıtum GT a.d adiuvasse proposita, GE doctrinam nde
DSU! ACCCDISSC T VIrTuUtemM, SE inde 1ıımMpeLFasSsSe iustificationem C iınde 1ı111Ma-

culatum factum sSSC. 116 Der Empfang des (Je1istes der Taufe und der Kampft
CpCH ıden Teutel werden ihrerseits wieder ZUT Erklärung VO T1ım 3/ (1ustificatus 1 Spiritu) benutzt. Dabe1 wird die soteriologische Seite des (3€-
dankenkomplexes betont Jene Zeile sC1 nıcht VO:  5 der Gottheıit DEeSAQT, ließe
sich jedoch auf dıe menschliche Natur anwenden, Qqu1 et Spirıtus inhabitationem
111 baptısmate aACCEDIL quando Gr SPCCIC columbae INSUDCI iıllum sad

Spirıtu solitudinem ductus eST UL CONLEY Aa diabolum decertaret
GT 5Spiırıtu Dein eicıebat daemones 1DSC evangel11s dicıit et. ad plenum

1la qUaC secundum iınhabitantem 111 Spirıtum ogratiac pro NOSILrA

expediebat salute Prımiıti1ae quidem NOSTILr4€ salutiıs ılla qua«c secundum
Christum celebrantur; unde et. Spiırıtus ad perfectionem INMN1ıUM

bonorum ınhabitationem De1 Verbum, quod nobis partıcıpatione Spiri-
LUus bonorum adquirıtur S1V'C praesente saeculo SLVC
futuro 117 Swete nOTLIErTt dazu ı Apparat die Bedeutun die Theodor auf die
Herabkunft des (Geistes der Taufe lege un ZIt1L als Parallele C111 Fragment
[ Man kann vielleicht den Akzent verschieben und dafß

Theodor die Herabkunft des (Geistes wichtig War wei] für ihn die Tautfe
die zentrale Raolle spielte und deswegen jeder einzelne Zug des Taufberichtes
bedeutsam W ar Fın Satz ı diesem Text macht LL1LTE Schwierigkeıiten, WI1C ich
bekennen mufß, nämlich unde eTt Spiritus Ad perfectionem TITLIL1LUIN Suscep]
bonorum inhabitationem De1 Verbum, „daher nahm der LOg0Os (sottes Z

Vollendung aller Guter die Einwohnung des Geistes anDas Problem dieses
Satzes ı1IST das Subjekt „Gottes Wort“. Soll der heilige Geist 1 (Sott LOgOS
wohnen? Das ı1ST Zanz undenkbar, denn WOZU braucht der 1LOgOS den :heiligen
Geist? Oder ol] z heißen, da{ß der Gott Logos dem heiligen Geist C{ -

laubt, neben ihm der menschlichen Natur Christi wohnen? Das WAare e1inNn

115 Christus quı est secundum Carnem übersetzt natürlich den paulinischen Ausdruck
A.0L0705 ATa Od0XC 9 Das erlaubt auch das Verständnis des Aus-

drucks, er ı Joh Komm. einahe technisch i151 (c£ Voste i der Einleitung ZUuUrVersi0,
VID) m°Siha debabesar (Z Textus, 2 9 S1,2 9 296,26 I W.as Voste ı

als Christus-in-carne wiedergibt (Versi10, 5 9Sk 5 34; Da4L}
116 Auseinandersetzung IN1ITt derselben apollinarıstischen These, ber hne Beziehung
auf die Funktion des heiligen Geistes, 1 Fragment S5wete I 315ME

117 Komm. SE 5Swete HS 136, (B
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oftenes Eingeständnis der Konkurrenz zwischen (sott ‚OZ0S un dem heiligen
Geıist, wofür bej Theodor on keine Parallele gibt Ich schlage VOlL, „Dei
Verbum“ dieser Stelle als talsch erklärende Glosse streichen. Subjekt des
Satzes 1STt dann Christus (man sehe das 1m Text Vorangehende), W as einen
ausgezeichneten Sınn ergubt.

UÜber die Funktionen des heiligen Geıistes aßt sıch noch mehr n die
menschliche Natur bedarf der abe des Geistes, dem LOgos verbunden
werden. Die Auslegung VO Joh 16,14.15 !® 1St. eın Kompendium aller B
danken, dıe bisher hier behandelt worden sind: Christologie Taute “ Feil-
hab den himmlischen Gäasten Sohnschaft und Sohnesannahme Christı
glorıa und Herrschaft. Theodor beginnt mIi1t der Bemerkung, da{f(ß nıcht lange
die Häretiker wiıderlegen wolle, die den Text benutzen, die Person des
heiligen (Geistes (gegenüber den beiden anderen Personen der Trinıtät) ZIU

erniedrigen. Llle clarıfıcabit, quı1a de INCO accıpıiet, GT annuntiabıit vobıs
Joh > hier musse INnan fragen, W as „de meO  < heißt Dıie unmittelbare
AÄntwort 1St für einen unbefangenen Leser überraschend, denn di»e für Theodor
typischen Gedanken, die JEEZT tolgen, erscheinen unls nicht als P  die nächstlie-
gende Erklärung des Textes. Die eigentliche Antwort erfolgt 1m Zusammen-
hang des Abschnittes auch YSLT e1ine dreiviertel Seite spater: dominus NnOster

ig1tur, volens siıgnıfıcare virtutem Spirıtus, AT ‚ıpse 881 clarıfıcabit, quı1a de
INCO accıpıiet G annuntiabıit vobis‘; d AT glorıam MECAaAM ostendiıt omnıbus
hominıbus.149 Vorher 1Aber wird „'dC mMeO  “ erklärt: Hoc NC dicit: Chri-
STUS In carne 19 Cu: in eLUs NAaturaz LOMN ut unıretur  121 Deo Verbo, MASS=
S4110 ındieuit medıLatione Spiratus.  122 Diese Aussage wird Schluß unseres
Abschnittes wiederhaoalt: Haec CON1UNCt1O facta CSE: mediante ONO Spir1-
tus  123 Damıiıt wınd die OUVVODELC aber nıcht 1n dıe Taute verlegt, W1e den
Anschein haben könnte. Der heilige Geist funglert Ja nıcht erst bei der Taufe
Jesu, sondern bildet bereits die menschliche Natur im Leibe Marıas; VO gle1-
chen Augenblick iSt. die menschliche Natur mMit dem LOogos verbunden (s 0.)
Die VO heiligen Gei1st gebildete menschlıche Natur wırd durch denselben he1-
lıgen Geiust miI1t dem Logos verbunden, weıl die menschliche Natur VO  — sich
AaUS nıcht 1n der Lage dazu 1St

Andererseits 1St die Verbindung MI1t dem (ott 0205 und der Empfang der
„wahren Sohnschaft“ (berutha Sarıreta VLOTNS AANUN) 124. die Voraussetzung
für den Empfang der „ganzch Gnade des Geistes“: ıhj en1im‚1nquıit, tOLA

oratia S pırıtus facta CST; quia Deo Verbo cCOonN1ıunctus SUM, et filiatiıonem

*

119
Versio, 217,15—213,28.
bid 9  —

120 ct Anm. 115
121 ethnegeph, daher geNauer „conigngeretur“.
122 bid 212,16—-18.
123 iıbıd
124 VLOTNS QUOLXN hat Nnur der Logos, Anm 105, ber die OUVAQELN oibt dem Men-

schen Jesus eine solche Teilhabe, dafß auch „wahrer Sohn“ ISt; dieses Prädikat kommt
den Menschen, die durch ihre Teilhabe „Söhne Gottes“ geworden sind, nıicht ZU  9 wahrer
Sohn 1St Nur Christus.



291Abramowski‚ Zur i"héologie Theodors von Mopsuéstia
accepi.1?6 | D 1St anzunehmen, daß der Empfang der „ZaAanhzCch Gnade des (Se1=
Stes  06 1n der Taufe erfolgt; das wird nahegelegt durch die Fortsetzung der
oben 126 gZCNANNTCN Stelle, heißt C aCCEDTA omn1 gratia perfecta fuit
e1 pro unctione, duxıt 1n integritate multa viıtam 127 humana Aatura nO  [an

potest.*““

Fur die auffällige Rolle des heilıgen (Gelistes 1n der Christologie 129 Theodors
lassen siıch nach den bisher angestellten Beobachtungen mehrere Motive All-

geben. Beginnen WIr mit dem, W Aas unls 1n den 7uletzt besprochenen Zitaten A4Uu>

dem Johanneskommentar entgegenNTtrat: 1n der menschlichen Natur 1St keın
Ansatzpunkt Z Vereinigung MI der yöttlichen Natur vorhanden. Elert
bezeichnet das als Axıom des finitum 110  3 DaX iınfınıt1i, betrachtet als
wesentliches Merkmal der antiochenischen Christologie.  130 Warum aber über-
aäßrt nıcht dem LOgOs clie Aufgabe, das 110  e ADAX aufzuheben, ;on»dern
behandelt das als Aüufgabe des heilıgen Geistes”?

Eın welteres Motiıv ergibt sich ohne 7Zweitel Aaus den biblischen Aussagen
über den heiligen Geist und Jesus LO 35 (7VEVUC ÖÜ yLOV EMAÄEUOCETAL TEl
0E) bringt die Empfängnis Jesu unmittelbar MIt dem heilıgen Geilist 1 Bezıie-
hung; dıe Taufberichte (Mt.- DALE:) stellen die Herabkunft des Geistes
und die Sohneserklärung nebeneinander, einıge Einzelzüge daraus treten be-
sonders hervor, W1€E das „Bleiben“ des Geistes auf Christus (EMELVEV Joh
E32): Im „PIo unctione“ des Johanneskommentars (S O.) klingt Jes 61,1
(„Der Geinst des Herrn 1St. über mır, darum dafß G mich gesalbt h t“) T1m
3,16 (EÖLXALOÜN EV  o TLVEUMATL zab Anlafß, VO  a} der Rechtfertigung des Men-
schen Jesus zu sprechen. ach der Taute führt der Gelst Jesus 1n die VW üste

4, 41 parr.), den Kampf miıt dem Teufel estand.
Von diesen Aussagen haben selbständiges Gewicht bekommen un siınd B

eigenen otiven geworden die Taufe 11‘1'1\d der Kampft mit dem Teufel.
Schließlich kamen diese Motive der Polemik SCPHi Apollinarısten un Pneu-

matomachen ZUgute: WEn in  a den Geist aktıv das Handeln der menschlichen
Natur Christi estimmen liefß, rauchte der Logos nıcht die Funktion des VOoUc

übernehmen: —  d\1€ Konkurrenz zwischen ‚O@Z0S und Geist wirkte diesem
125 bid D:231,11
126 bei Anm 122 212,16—18.
127 behatitutha sagiatha dedubbare, daher SCHAUCK „duxit 6 ın multa inte-

oritate CONversation1s.
bid ‚212,18-—20.N  Wa 129 ramowski, ( „Ebenso W 1€e bei der Christologie S1N. eım Abend-

mahlssakrament die Natur (Brot) und das Prosopon (Leib) vöneinander trennen
Dıie Einheit entsteht dadurch, da{fß VO der himmlischen Seite der
Geist, der uch 1n der Christologie entscheidend ist, übergreift,
und daß S1Ee VO Menschen ‚War ıcht geschaut, ber 1m Glauben gedacht WIr
(Sperrungen Von mıir).

130 Der Ausgang der altkirchlichen Christologie, 1957 52 c$. den Index
Es 1St argerlich, daß Elert die VO Schwartz lan als unecht erwliesenen SOS. Gegen-

anathematismen S: Quelle für dle Darstellung Christologie des Nestori1us acht.
Ferner hätten die Herausgeber des Bandes Zitate nach Möglichkeit auf

ACO umstellen sollen.
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Punkt DOSIL1LV, S1C ZEIZTE die Gleichrangigkeit dieser trinıtarıschen Personen
und nahm jeden Anlafß, den Geist nıedriger als Vater und Sohn einzustufen.

Die zentrale Stellung des Gelistes hängt CI15 MIT der zentralen Stellung der
Taute ı der Theologie Theodors Die Konkurrenz VvVo 1.0@20S und
Geist 1 der Christologie LST C116 (gewifßß unbeabsichtigte) FOLg e der Verbin-
dung Zweinaturenlehre, die durch das Apathie Ax1ıom für die göttliche
Natur und das finıtum 1O  e} DaX inhinıtı tür die menschliche Natur hre
Strenge erhält, MI1L Tauftheologie, deren christologische Konsequenzen

LT Zanz andere Richtung deuten, deren zentrales Datum ursprünglıch
jedenfalls nıcht die Inkarnation, sondern die Taufe Jesu 1ST Man weıfß daß
die SEreNgE Zweinaturenlehre bei Theodor bereits Schulerbteil 1ST aber hat
auch die Tauftheologie geerbt? ie WENISCH Fragmente des Fustathius und
Diodors erlauben keine Antwort auf diese Frage Wenn INa  =) aber sieht WIC

11155 b7zw daß tast d nıchts davon die (zeneratıon der Antıo-
chener (Theodoret Andreas Vo  3 5amosata, Nestor1us) übergegangen 15T hegt
I1a  } di: Vermutung, dafß die Tauftheologie C1iN Spezifikum Theodors 1ST Man
mu{ geradezu fragen, ob nıcht versuchen wollte, IN1T Hıiılfe der Tauftheo-
logıe dem christologischen Hıatus der antıochenischen Zweinaturenlehre be1-
zukommen

Der yroiße Vorzug der Tauftheologie 1ST hre unmittelbare soteriologıische
Fruchtbarkeit S1e 1ST C3; die die Aussagen Theodors relig1öse Tiefe und
Warme bhißgt In iıhr leben 1N€ Reihe VO  z neutestamentlichen Vorstellungen
we1Iliter WIC Opnatıbia ZSEZCEIZL hat Zur Überwindung des christologischen Hıatus
konnte die Tauftheologie durch den \ih1‘ verwendete Begriff der Anteilhabe
beitragen obwohl dessen Funktion, WI1Ee überhaupt die Intention der auf-
theologie soteri0logisch un nıcht christologisch 1SE Nach Verwendung des Be-
orıffs der Christologie snd WAar Christologie un Soteri0logie auf befrie-
dugende Weilse miteinander verbunden aber leiben Möglichkeiten Z Mif6-
deutung und Aporien S1e sind d 3.mit gegeben, dafß das 5System der partıcapa-
LLONES L11UTr qUaNLiTLaLLvVe Unterschiede den Beziehun: der menschlichen
Natur RT göttlichen testzustellen erlaubt, da{fß EINETSEITLS die Fülle des (5O0tt-
lıchen U Christus betont und VO  e NSCTCT 1Ur teilweisen Anteilhabe Strcng
unterschieden werden mu{fß diesem Gesichtspunkt kann das uns M1t-

geteilte eı1] als überaus SCeT1INS un ungenügend iırreal erscheinen der
wırd andererseits Blick auf das den Menschen dargebotene e1] di: E Größe
un Herrlichkeit dieser abe und Anteılhabe betont dann erscheint die Be-
ziehung der menschlichen Natur Christus ZUr göttlichen DUr NS mI als
die iırgendeines beliebigen Menschen (Gott Von denen die ZENECIST sınd das

malam partem auszulegen, wird übersehen, da{fß für Theodor dıe
Anteilhabe des Menschen den himmlischen CG‚uütern un die Sohnschaft nıcht
direkt gegeben IST, sondern NUr dadurch dafß K auf rund der ZEMEINSAMECN
menschlichen Natur Antei] dem hat W 4as die menschliche Natur Christ1
durch ihre Verbindung IN1TE der göttlichen Natur erhalten hat Auch wennl
Theodor das nıicht jedesmal wiıeder explicıit Sagt, 1ST dieses Schema 11r VOI-

AUSSZECSETZT.
Da die menschliche Natur von sıch Aus nıcht ı der Lage IST, mM1 der gOtt-
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lichen Natur durch Anteılhabe Verbindung treteN, dies aber bei Chri-
STUS der Fall LST lıegt Vergleich Z den wiloL Ar OwWTOL, die die Christen
sind (Jesus 1ST be] Theodor nıemals WLAOS ÜVÜ OwWTNOS) dennoch C1inNn qualı-
AÜabDıver Unterschied VOL Freilıch <1bt auch dieser Stelle Faktor der

ISES den qualitativen Unterschied zwischen Christus und den Christen
verwischen, nämlıch die Mıtwirkung des heiligen Geistes Christus hat ihn

TANZ die Christen FEL teılweıse, WAds wiederum C1INEC NUuUr qUantLtatlLlve Unter-
scheidung bedeutet. och Wwur. d diese Unterscheidung qualitativ begründet:
Christus hat die SAaNZC Gnade auf rund rd‘€l‘ CHSCH (oder „SCHNAUCH
MItL \d€l'l'l GoOtt LOgos, C Aussage, die VO  a keinem anderen Menschen gemacht
werden kann der W1C berühmten Stelle heißt der LOOS LST 1nVE - Christus „als Sohn UL, als „wahren Sohn Gottes, durch
den WIr ENST: Söhne werden können. Damıt wird allerdings als Erklärung das
angegeben, W 45 selber der Erklärung oder Beschreibung bedarf, nämlıich die
durch d‘i€ OUYV!  E, der beiden Naturen herbeigeführte CVOTHS der DPerson
Christi Nachdem schon früher bekannt WAar (und getadelt wurde), daß die
Einheit der Person Christi NUur durch ıhren Reflex, die C1iNC Anbetung beschrie-
ben werden konnte, hat das NEUC Fragment (S den Beweıls dafür erbracht,
daß selbst dl€ Bezeichnung, MITt der Theodor die Eanheit benennt, das “
/LOOOWITLOV, durch diesen Reflex definiert wird. Da Theodor auf solche POS1-
LUVve Weıse aufnehmen konnte, W as bel Diodor noch HS Konzession Apol-
lınarius War;  132 entspricht SC11NEIN soter10log1schen Interesse Vielleicht 1ST das
CIMn iındirekter Bewe1s dafür, da{fß die Tauftheologie nıcht VO  ; Diodor über-
L1LOIMMEN UST. Von iıhr Aaus bekam das „liturgische ITmehr Wert als

FA

CS en Diodor besitzen konnte.
Das „Christliche Leben“, |d35 Omnatıbia treftend als „TLUITO der himmlischen

Realitäten“ beschrieben hat besteht tür Theodor ı der Teilnahme Gottes-
dienst der Lıturgie, der Fucharistie Das christliche Leben wiırd durch
die Taute ermöglicht die Tautfe die Liturgie MUÜT EE0YNV SO 1ST konse-
qUCNT, WECNN Theodor versucht, dem christologischen Problem vVvon hier aus

beizukommen. Seine Schüler übernahmen den Lösungsversuch, aber ohne den
ihm gehörigen Hintergrund der Tauf- un: Partizıpationstheologie, dafß

Vereıin IN1t der Zweinaturenlehre und ihren x10men uNngc-
nügend wirkte, zumal nachdem der Streit die Akzente Sanz aut die ohto«loéi—
sche Ebene verschoben hatte.

Dıie Christologie Theodors (und nıcht ldi€ des Nestor1us) 1ST damit auch ı
ihrem relig1ösen Interesse das SCHAUC Gegenbild der Christologie Kyrills VO

Alexandrien Denn WECNN dieser autf CIMn Sakrament 1l Zusammenhang MI1 de
Christologie rekurriert 1ST die Eucharistie und nıcht dıe Taute 133

131 De iNCarn. NI Swete 1L, 235040  —R Ich auf die ausgezeichnete
Behandlung dieses zentralen 'Textes durch Galtıer, ech de C166 relig. 45 *1957

174
132 c$ Oriens Christianus (1957) 63grl —— 133 248 F



Das Problem der Offiziumsordnung
den sogenannten Mischregeln

der gallischen Klöster
Von Corbinıi:an G 0e1€

Mırt dem Ausdruck regula den Mabillon Le Conmte un Pardessus
verwenden oder dem 1L1CUECICH regula IN1XLAa 1ST das angebliche Zusammen-
gehen insbesondere der Mönchsregel St Columbans (RCol ad Mon RCol)
IN1IT Nn des Benedikt KB) ZECEMECINT Als Zeitraum dieses WIU1IC Ph
Schmitz SagL interessanten Ereignisses monastıischer Geschichte ENNT INAanl

das und Jh Vom monastischen und römischen ordo officı her-
kommend werden WITL den zeitliıchen aum VOIN der Mıtte des bıs ZUXF
Muiutte des J3 ausdehnen also auf die eit zwaischen Benedikt VO Nursıa
un Benedikt VO  e Anıane

Die Offiziumsordnung der D 1ST bekannt Es SC1 daran erınner da{ß
JENE der RCol den Psalter nıcht blofß eiınmal sondern mehrerie ale der
Woche beten heißt.? Man kann den alten Klosterregeln dre1 Gruppen
erkennen d*i€ 1NeNn erwähnen den ordo offich DUr vorübergehend dli€
dern bringen NC VOrausgesEetzZIch festen ordo SCW1S5S5C Erganzungen,
1116 dritte :Gruppe 51bt klaren, WICHN auch für un1ls wieder allzu
knapp dargelegten Aufbau des Offiziums. Zur etfzten Gruppe gehören dıe
ordines officı] der RCoaol 0Col), und (oBen

Man mu{fß teststellen, da{iß die Verfechter der regula M1LXTIAa oder unıta sich
keine Gedanken machten, W1e die Klöster solcher Regel ihr Chorgebet

SANSCH Cousın Sagı WEN1ISSTENS, da{fß > WAarc, en Aspekt Z

9 der den Chorgesang solcher Klöster erkennen lıefßs, „Yul prosperent
un s1ecle durent SOUS le atronage de Saıncts Benoit et Jumban Puisse

tenter chercheur!“ Hat siıch für dıese Untersuchung NUur keiner
gefunden, weiıl die alten ordines offici1 sıch vieltfach dunkel und voll
Rätsel sind? Oder dıe Freiheiten ı der Gebetsordnung der alten
Klöster wirklıch xroß, da{fß CS siıch Sar nıcht lohnt, Gesetzmäfßigkeiten
inden?

Ph Schmitz, Geschichte Benediktinerordens (1947),
D Cap S a D

Col ad Monachos
Cousıin, :La psalmodie chorale dans ]a re  gle de Colomban. Melanges Colom-

baniens (Parıs 191
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Ist uns nichrt das Gespür tür den NSCH Zusammenhang von . klösterlicher

Lebens- un Gebetsordnung verloren CSaNSCH, se1iIt die mittelalterlichen
Orden un Genosserxschaften sıch mehr der weniger dem ordo otficıı
der römischen Kırche anschlossen? Von der Augustinerregel abgesehen, \d.i.8
ın ıhrer Braefform e1nNne Sonderstellung einnımmt, MuUussen WIr testhalten, da{ß
NT dem Ende der alten ordines officii auch das Ende der alten Kloster-
regeln vgekommen WAar, welche diese ordines otAcı enthielten: der Wılle
NEUCIN, kürzeren Offizıium verdrängte die kraftvolle, starkıe Nonnen-
rege] des oyrofßen Caesarıus von Arles Wenn MNan den gerıngen Anteıl
Columbans der ıihm zugeschriebenen regula coenmobialıs betrachtet, ware

; ohl ld er Zeıt, als mächtigen, die RCol verdrängenden Faktor deut-
lichst das vıel kürzere, zeitnahe Offizium der CC und nıcht Z
schnell dıie „Milde der 1n der Bufßsordnung“ anzuführen, VO  3 der Wr nıcht
das Ma(fß, sondern 1Ur Verfügungen allgemeıner Art kennen.®

Wegen der intensıven Kraft, dıre WIr dem ‚:Ben beimessen, melden WIr
also Zweitel A ob VO  e einem echten Zusammengehen der (1 mıt der

geredet werden kann Dıie ordınes officii der beiıden Regeln schließen
sıch veradezu AauUS, WECNN Man VOoOol ıhren Unterschieden ausgeht. Die VeEeI-
schıedenen Ausma{fßse A Psalmen NAaNnnNteN WI1r schon. Doch diese Verschie-
denheit verursachte und bedingte Sanz NECUC Formen, die sıch nıemals mehr
MI1t den alten mischen konnten. Soll INa  m dennoch Ausdruck regula

>“ X_

m1ixta testhalten? Das 1St der Gesichtspunkt, dem unsere Untersuchung
angestellt wird.

Wır werden 1mM ersten eıl uUuNsecrer Untersuchung prüfen, as WIr heute
1n den Quellen,® besonders 1ın den Chartae,

bis ZUE Miıtte des Jh
bis ZU. drıtten Viertel desselben Jh., un

C) bıs ZU Ende des un Beginn des Jh Bezeugung eıner regula
MixXta 1n valliıschen Klöstern finden Daraus erg1ıbt sich die Beantwortung
der Fırage, W1€e INa  - siıch von den ordınes OffiC|i‚'i her das Verhältnis jener
Regeln und ordines officı 7zueinander enken oll

Dıie Quellen
a) bıs ZUNYT Miıtte des Ih

Von den Dokumenten der ersten Häilfte des Jh sınd folgende drei
untersuchen: die Chartae des Blıdegisıl für Fosses (640), des Faro für Rebaıis
636) und des Eligius tür Solıgnac

Vgl Sancti Columbani P  9 ed Walker Dublin
Gindele, Die gallikanischen laus perennis-Klöster un ihr rdo officii Rev

Ben. 69 (1959) 32—48; Die Satisfaktionsordnung VO  - Caesarıus und Benedikt bis
Donatus, Rev. Ben. (1959) 716—236

Aıgran verwendet den Ausdruck COompromıis (Fliche-Martin, istoıre de
l’Eglise, 509)

Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands (1904) 289 ff 297 AÄAnm. 1, 309
Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts I1 (1878) 442, Anm.
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Dıe Charta für Fosses ? beurteilt selbst Mabillon ! als L1LOINL HLLILLI1LO S1I1-

9 ECYST recht Le Comte : Malnory NENNT S1C C1INC spur1a 12 O1gt Eür
vollkommen gefälscht.*® In der viel herangezogenen Charta des aro
nach Ansıcht VO  3 Toussamt Duplessis CIN1SCS verdorben und hineingescho-
ben, LEeMmMETE intrusa.!* Mallnory aber sıeht Ihr C111 untrügliches Zeugn1s für
C111n Eerstes Zusammengehen der RCol mi1t der 15 Hauck Zitiert SC

Gunsten VO  3 Luxeuil. 16 Erz Beyerle 11STE CS, der 1 neEuester Zeit die Charta
Faros auf den ersten Blick für verdächtiıg hält, und WAar gerade C  n der
darın erwähnten Doppelobservanz Ferner nn Jonas, der die Vıta dies

Columban verfaßte, die Gründer VO Rebais anders und kennt NUTLr c1e
RCol „Was sollte aber Jonas schon bewogen haben, A.do alleın NENNCHN

un die anderen (Gründer) totzuschweigen? Wollte doch den Degen
Columbans den Söhnen Autharıs VOL Augen üvh ren. 17 Das Forschungs-
ergebn1s VO  z Frz Beyerle scheint 1888 besonderes Gewicht haben, weil
darın auch dıe königlich:e Urkunde tür Rebaus TUr verunechtet und

F VO  a} der Markulfschen, sıcher nach 650 entstandenen Formelsammlung ab-
hangıg erklärt wiırd Schon auck WE!ST CS zurück Jonas Z verdächtigen

W ır haben also durch dıe Untersuchung EFrz Beyerles vewiıichtige Gründe,
der Charta Faros kein Zeugn1s $ür C1NC Mischregel Z erblicken
Als dritte Charta valben WIrLr I Aa die Bischot Elig1us für Solignac

ausstellte Malnory aßt SIC nıcht als Dokument für C111 regula gel-
19 Krusch dagegen nın S.1C Jahre nach Malnory Untersuchung

C111 charta er yleichen Meinung 1ST Balx Jahr
1951 20) Wır haben schon angedeutet daß auck srofße Bedenken hat ıe
Charta des Elig1ius nıcht verunechtet halten Das Zeugns VO  3 Jonas
für Columban allein 1ST ihm wertvoller als dıe Charta; welche Benedikt
und Iumban CNNEL 21 UDie Posıtiıon VO  »53 Krusch hat aber nıcht als unNeCe1I-

Pardessus, Diplomata 11 (Parıs 1849 61—63 Nr 293 88 1157
Mabillon, Annales 372

11 Le Coimte, Annales ecclesiasticı Francorum 111 (1668) VE
Malnory, De Luxoviensibus monachis (Parıs Anm

13 Voigt, Die Vıta Babolen:i un die Urkunden für St Maur-des Fosses, Neues
Archiv der Gesellschaft altere deutsche Gesch-Kunde 31 314 fr Par-
dessus 11 39—41, Nr. 275

Duplessis, Hıstoire de l’&glise de Meaux (1713) 45—51 602—60/, 11
(Dokumente).

Malnory, De Luxoviensibus, 27
16 Hauck, Kirchengeschichte 297
1i Frz. Beyei'le‚ Das Formelbuch des westfränkischen Mönchs Markulf und Dago-

berts Urkunde für Rebais A 635 Deutsches Archiv Erforschung des

Krusch, MG  An FL V, 524__749; Pardessus I1 11—13,
Nr. 254

Malnory, De Luxoviensibus 28 Anm 3 86—88
20 Ba1x, Remacle les bbayes de Solignac et de Stavelot-Malmedy, Rev

Ben 61 167—207.
21 Hauck, Kirchengeschichte 291 Anm

f
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schüttert zu gelten. Brz Beyerle 99 und R. uch£1er 23 machten 1952 bzw
1953 darauf auimerksam, INan habe den Untersuchungen Leviıllain’s mehr
Gerechtigkeit wiıderfahren Z lassen, als iıhm Krusch 1n dieser Frage ZU-

gesteht. Wenn WIr weıter uUunNnten die Markultsche Formelsammlung 1n NSCIC

Untersuchung miteinbeziehen, werden WIAIr darauf zurückkommen. Tıe
Charta Elig11 hat sıcher 1n vielem als echt gelten; s1e WeI1St aber auch
genügend Stellen auf, die LLUTE als spatere utat bewertet werden können.
Wır machen auf folgende aufmerksam.** Im Eınleitungssatz wiıird ZESABT,
der Abt Remaclhlus stehe dem Kloster vor CU rel1qu1s fratrıbus. s ST ıcht
einleuchtend, weshalb noch reliqu1 $ratres ZCNANNL werden, dti'€ MI1t dem Abt
dem Klloster vorstehen. Die folgende Stelle wiurkt schwülstig, weıl 1in die
chte Formel ® cedo vobis CESSUMY'UC OSS5C volo eingefügt 1St N pPro
magnıs, terrena Pro coelestibus, temporalıa DIO 2Aetern2. Das itibus <  Or

reditibus (redditibus) verrat |d'€llfli€h, dafß ersten Text geändert wurde.
VWiederum schwülstig hört sıch diıe Wendung AN vel repletus Sp1rıtu
immun.do qu1 qQhristianorum SCHILDCI CONATUr convellere facta, consiliıum de-
derat Aaut adminuculum praebuerit. Auffallend und übermäfßig lang ersche1-
81501 die N  ur Strafandrohung un Schlußbeteuerung verwendeten Bibelzıtate
MI1t den Anklängen sehäuften liturgischen, unrömischen 26 Sprachstil
(omnı1um' SANCLIOTUM angelorum, archangelorum, patrıarcharum, prophe-
LAarum, martırum et contessorum catervam). Wortreich Si1fll d die Wendungen
christianıssımı p1ssim1 domn1ı Dagoberti presenti1 sacratıssıma INAanu

Sua Nıcht mehr die ursprüngliche Form klingt Aaus der Wendung: eLt

YJUOFUM regula nobis complacens 1n hoc monaster10 A l1Ls 6S prelatus. Ver-
unechtet klingt auch die letzte Zeile der charta Elıgu, 17 der Vincencıus
miınımus omnN1ıum levitarum Chriastı als Schreiber unterzeich:net\, rogabus
filio (!) Elıg10. muß ZU mindesten anneh-Wır halten U1Ss das Urteil Haucks Man

INCN, daß be1 der Bestätigung der Urkunde durch die Synode VO  an So1sson
L- 866 der 'Text 11 diesem Punkt also ‚des Namens Benedikt 111e
Interpolation ertahren hat.?7 Nun 1St einzufügen, da{fß die heutige Forschung
mehr dazu ne1gt, die Markulfsche Formelsammlung 1n die Miıtte des Jh

legen. Buchner oibt den Vertretern dieser Ansicht, also Levillaın und
Erz Beyerle, recht; alle dre1 kraitisieren die Aufstellungen VO  3 Krusch, der
die Markulfsche Formelsammlung erst ım Jh entstanden Ww1ssen will.28

29 Frz Beyerle, Das Formelbuch, :5.
23 Buchner, Deutschlands Geschichtsquellen (Wattenbach-Levison), Orzeit und

Karolinger, Beiheft Die Rechtsquellen (19535; 51
7 Vgl Malnory, De Luxoviensibus 86—88 Für die eın ehenden Auskünfte

rzehnts möchteund Hınweise bezüglich der Charta Eligi un jener des Ja
auch dieser Stelle Herrn Prof. Dr Franz Beyerle-Konstanz das herzlichste
danken. Er die meısten erwähnenden Stellen hypertroph und ungewöhnlich.

Frz Beyerle, Der Tellotext. für Dissentis VO 765 Jahresbericht hist.-antı-
Quar., Gesellschaft V. Graubünden (1948) 34, Zeiıle

26 Diese Feststellung verdanke ich Leo Eizenhöfer, Abtei Neuburg.
27 Hauck, Kirchengeschichte I‚ 291 Anm.

Buchner, Die Rechtsquellen,
Zitschr. G.-K

M



Untersuchungen ,

ıcht unwichtig erscheint uns die Tatsache, daß Markulf kaine Vertfasser-
ZUr Regel NNT, \di€ 1m gründenden Kloster beobachtet werden

oll Wenn Markult dem Wort ecclesı1a, epISCOPUS, abbas immer ein 1le
beifügt, den Namen anzudeuten, welcher dafür einzusetzen SE ware
doch CI W:  9 da{ß O be] regula eın ıllius oder ıllorum anfügt, U -

zudeuten,“® da{fß hıer der Name der Regelschreiber einzufügen 1St. Aber dıes
JIle als typisches iußeres Kennzeıichen der Formeln tehlt, WCDI1 Markulf e1ne
regula nn  9 oftenbar kennt weder eine RCol,; obwaohl eın OoONA4STE-
F1um Lossovıense NENNT, noch eine er RCol Weenn 4lso 1ın den Urkunden
Vor Markult der Ausdruck instituta Patrum verwendet wird, 1st diese Wen-
dung auch lfllCht mMIit ıllorum denken, sondern als feste Bezeichnung dafür,
dafß jedes Kloster auf diie instituta DAatrum yegründet ISt; diese Bezeichnung
bedurfte VOT der Mıiıtte des Jh noch keiner Erganzung durch bestimmte
Namen VO:  > Vatern, wen1gstens nıcht Z WwWieLer Namen, deren Regeln srund-
verschieden siınd, besonders W ds den ordo officıi angeht.

Diıie Bedeutung der Markulfschen Formelsammlung als etwauıger Nieder-
schlag VO  w} Chartae, die VOTL der Mıtte des Jh entstanden sind, un: alles
übrige bisher Gesagte lassen den Schlufß 1n Erwagung zıehen, daß NSECETC
dreı erwähnten Chartae, welche als Kronzeugen tür S0 Mischregeln VOLr

der Mıtte des Jh gelten, 1n diesem Punkt verunechtet sind. Aber auch
die schon tÜür diese eıit vuel zıitilerte Vıta Sadalbergas mu(ß aAls Beweisstück
für Mischregeln ausscheiden. Denn diese Vıta xehört nach Levison 1n die
Karolingische eiIt. „Was über Jonas hinausgeht und Z 1m Widerspruch

ıhm erzählt wird, kannn ıcht als beglaubigte Geschichte gyelten“.  00
Da 115 also die Dokumente entgleıten, halten WIr für richtiger, dafß d1e

bıs ZUr Miutte des Jh in Gallien nıcht bezeugt 1St. Es 1St verständlich,
dafß Z der kritische Le Comnte den Namen Benedikts nıcht Aaus allen LO0-
kumenten verbannt wilssen wollte. Er rechnete Ja damıt, dafß dıe
Regula Donatı, 1n 1d€1‘ die reichlich erwähnt W!i!"d‚ schon 6725 entstanden
sel, während WIr S1e heute CeTST. 1ın die Hilfte des Jh. ‚ verlegen.“ ber
Lie Cointe wollte nıchts W1ssen von einer rühen Mischung der RCol mıit der

Unsere Annahme, die tür Gallien bi1s ZUr Miıtte des Jh USZU-

schalten, wırd auch eshalb besonders gestutZzt, weıl die selbständige, mäch-
L1g aufquellende irısch-columbanische Klosterart ıs ZUF Mitte dieses Jh
sicher noch wenıgsten der benediktischen bedurfte.

MGH, egum sect10 Y Formulaes e karol
J0 Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen 1m M Oorzeıt und

Karolinger, He 138
31 Man wird einwenden: Und der Briet des Venerandus Bischof Constantıus,;

in dem Benedikt und se1ne Regel für das dritte ahrzehnt des Jh bezeugt WIr
Nach Mund  Ö ann die Authenzität dieses Brietes nıcht bezweıtelt werden
(L’authencite de la Regula Benedicti, Studia Anselmjana 41957 Anm 127)
Weil aAber Mundo dieser Frage nıchts Neues hinzufügt, halten WIr uns lieber

Steidle, nach dem dieses Dokument Aaus verschiedenen Gründen schweren Beden-
ken unterliegt (Die Regel St. Benedikts, 199 38 Da WILr  . eben mehrere me

afß der Brief des Veneranduswıingıische Chartae erwähnten, paßt der Hınweıis,
hgb VO  3 Traube, Textgeschichte der Regula Benedicti, Abhandlungen
gl.-bayr Akademie 1SS., phil.-hist. Klasse 25, 1910, 87) sıch mehr W1e  Bn eıne
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b) ım dritten Viertel des Ih
Von den Chartae A4US der zweıten Häilfte des Jh gehören 10 1n den

Bereich UNSCICL Fragen und Probleme, terner die Aanones des Synodalkonzils
Leodegars, 1n denen die erwähnt wird, un die Vıta Praeiecti.

Wır veben zunächst eiIne Tabelle der Chartae. Dı1e Chartae der inken
Seite haben Markultsche Formeln, jene der rechten gelten sent dem Jh
VO  _ vorneherein als talsch ode;‘ verunechtet, die der Miıtte hat beide Eıgen-
schaften.

Chartae
Mıt Markult Se1It dem Jh als falsch

der verunechtet bewertet
INmMO tür St DPeter

Nivard für HautvullersBertefried für Corbie
(662)

Amand für Barısıs

Clorthar 111 ftür Beze

Drauscıius tür St Marıa
666) (So1sson)

Numer1an tür St Die

Leodebod für Aıgnan
Von der Charta Nıvards für Hautvillers 32 Sagı Pardessus, da{ S1e nullıbı

integra und Ihr noch erhaltenes {ragmentum VO.:  a den Autoren der Gallia
christiana pluries interpolatum Cr diversimode diversıs auctoribus rela-
tum  e einzuschätzen SCl  1 939

In der Charta Amanids für Barısıs (Faveroles) 11l Le Cointe denW Y ı ——  Aı E  an — Namen Benedikts als quası inserta getilgt Wwiıssen. Aus oleichen Gründen ol
hört nach Le Colinte der gleiche Name iıcht 1n die Charta Clothars LL}
für Beze,® weıl dieses Kloster damals U  —g der Regel des Columban
gelebt ‘hgbe.*“ D’Achery WeILST daraut hın, daflß Benedikts Namen VO Rand

Charta als ıne Epistola lıest. Die harte, fast bedrohliche Ausdrucksweise
darin wiegt vor, nıcht die verbindliche, freundliche, persönlich wirkende des Mer0u-

Wwingischen Briefstils. Diesen Eindruck bekommt Man, WEeNn 1i11A:  S den Brief des
Venerandus Bischotf Onstantıus vergleicht mit dem Brief, den dieser Bischot
Desiderius schrieb (MGH, Epist II1 204—205). Selbst WENN Venerandus auch
Bıschof WAafrl, hätte se1ın Brief den freundliche Briete schreibenden Constantıus

liebenswürdiger, vornehmer un zurückhaltender ausfallen dürfen. Als Charta
unterlag die Urkunde des Venerandus noch mehr der Verunechtung W1e eın Briet.

32 Pardessus 11 128.—129 Nr. 3 128 Anm Z 88, 1181: aa O e a c M E N E En a Gallia christiana 251
34 Pardessus 11 133—134 Nr. 350; S 127
35 Pardessus H 134—135 Nr. 351; MG  F Dipl Nr 47
36 Le Cointe, Annales 11 1094 Le Cointe, Annales I ZU Jahr 734

20*
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den Text geraten \ ar37 Auch Malnory W e1ISTE C1M frühes Zusammengehen
der RCGCol MT der für Beze Al  38 Heurtebize Sagı observa
d’abord la regle \d€ 5 Colomban la quelle substituera DCU PCU
de U“ Beno1t Die Charta Leodebods für Aıgnan (Orleans) 4(0) hält Le Colnte
nıchrt für zuverläss1g, e1l] Ma  a} dıiesem Kloster weder die Regel ene-
dıkıits, noch \di€ Columbans befolgte sondern C111C AaUS den vielen anderen
Auch nach NEUSCTEN Untersuchungen wurde diese Urkunde ı1 J3 VE

unechtet 42 Von den Chartae, denen die Markulfschen Formeln C1-W.CI]=

det sınd 1ST die VO  w} Drauscıus bis heute ihrer Echtheit un Reinheit
WEN1SSICH angezweifelt Le Cointe 111 den Chartae Emmos “* un Berte-
Y1Ee:  dS 44 das 7Zusammengehen der RCol unı der nıcht gelten lassen da
die beiden Regeln damals noch nıcht zusammengewachsen W arcn In der
Charta für Corbie bringt Pardessus selbst den Namen Benedikts eckiger

undKlammer Gegen Le Comte un die Bollandisten halten Malnory
Levillaın * der Echtheit dieser Charta test Hıer 1LST ;ohl entscheidend
W as INa  - dem ordo regularıs der Vıta der KöÖönıgın Balthıildis, der
Gründerin w Corbie verstehen hat Wır werden noch darauf S
chen kommen

Auf die Charta des Bischofs Drauscıus *8 1STE niäher einzugehen Pardessus
wiederholt d1e Einwände Le Oointe’s keiner Anmerkung dieser Charta

'g Le Coiınte Sagt die Stelle, der VO Zusammengehen VO  [a} RCol un:
die Rede 1ST COFrruptus CSE procul dubio HE tacıle COII1IS1 POTCSL er 1nnn
aber A wl folgender der Bischof Drauscius verlange da{fß die Nonnen, die
sub regula beatissımorum Patrum gelebt hatten, inpOSterum regulam SAanctı
Columbanı custodirent. 49 Le Coıinte dann hin, dafß Nonnenklöster mIL
der Regel des h Columban vab, dafß zunächst die meıiısten Nonnenklöster
Galliens damals nach der RCol lebten; die Di1iö7zese So1ssons SC1 zudem 1ıN
VO  a Meaux benachbart, der das bekannte Frauenkloster St Columbans und
St Faras Jag Wohl hätte St Leodegar Beziehungen Marıa 1ı S0O1sSsons
vehabt, aber dies äandere die obıgen Feststellungen nıcht.

Zum Text der Charta selbst möchten WITL zunächst emerken daß dl€
Eınleitung die gleiche 1ST W1C be1 Emmo un da{ß der Satz MIiIt den Namen

37 d’Achery, Spicilegium 11 (1723) 402 Anm
37 Malnory, De Luxoviensibus
39 Dictionaire Hıst de Geographie ecel. 8, 1340

Pardessus 11  s LA145 Nr. 358 838, 1186
41 Le Coinnte, Annales 111 438 Jahr 656
42 Vgl Zimmermann, Kalendarium Benedietinum I1 549, der sıch auf die

Untersuchungen VOonNn Prou und Vıdıer, Recueıl des Chartes de St. Benoit--=86 I
Loire (Parıs 1900 5/10, 1/19 StUutzt.

Pardessus 11 112114 Nr 3355 88, LAa
44 Pardessus 115 126—-128 Nr. 345; 126 Anm. 15 88 1178
45 Le Cointe; Annales Jahr 734
46 Malnory, De Luxoviensibus,

Levillain, Examen critique des chartes merovingiennes et carolingiennes de
’abbaye de Corbie, Parıs 1902

Pardessus 11 138—141 Nr 555 PL 58, 1183
49 Le Cointe, Annales 119 606, Jahr 668

&.
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Benedikt und Columban sehr verdorben erscheint Am ungewöhnlichsten
wirkt Q ul CONSIFrUXErUNLT regulam eTt CUTSUM Sanctı Benedicti Eın Kloster
errichten, CONSILUErE MONAasterıium yehört den echten Ausdrücken 1IHNeTO-

wingischen Chartae Stils aber nırgends erscheint CONSEFrUÜETE Verbindung
MT regula un CUT'SUS Zudem macht u11 Frz Beyerle darauf aufmerksam da{fß
schon erstien Drittel der Charta viele Ungereimtheiten stehen, Dn das
licet--ia  N dem Markult keinen Anlafß <1Dt, zZweıitfen Satze. Der egen-
SAatz 1SE inhaltlıch sinnwadrıg. Immer wieder wirken Worte W'1C Einschub und

erscheinen nıcht stilechte Ausdrücke, «daß auch die Charta Drauscıu1 als
verunechtet gelten MU W 1C d1e übrigen Chartae welche und Jahr-
zehnt des Jh dııe Formelsammlung des Markulf benützten Wır JeENC
Emmos Bertefrieds und Nummer1u1ans Le (ointe lehnt iınsbesondere den
Chartae Emmos un: Bertefrieds das Zusammengehen der 98088 der RCol
ab Pardessus tellt die Charta Nummer1anıs INA1DNO SUPPDOSI1U1S 1NSEr  WL

xleıch Calmeto Zum Vergleich un ZUr Begründung UuUNsSeTCL Mahnung,
bei diesen Chartae Vorsicht walten Z} lassen, WITL die Urkunde
Audomars für Sithiu 5l SE 1STt 1ın Beispiel dafür WI1C Markulfsche FOor-
meln verwendet wurden, ohne da{fß Namen VO  3 Klostergründern erscheinen
Natürlich WI1S55CH WI1IL: VO!  S Audomar, dafß der Schüler des Abtes Eustasıus
Luxeu1nl Wr Damıt 1ST 171 dieser Charta dıe Col indiırekt bezeugt, aber noch
lange nıcht die

Wır halten das Zeugn1s der Chartae für das dritte Viıertel des Jh nıcht
für durchschlagend SCHUS, unbedingt der Exı1istenz VO Mischregeln
testhalten 111U5S55€1N. Als Zeugzen für vemischte Regeln nn Lönıng außer
der Vıta Sadelbergas die WITL schon d1e Karolingische Zeıt VCOCI W16SCII]
haben dıe Vıta des hl Praejectus, der Columban Benedikt und Caesarıus
erwähnt siın.d Diese Vıta 1iSTt „bald nach den Ereignissen aufgezeichnet WOILI-
den  < 4  5  2 Da aber Praerectus nıcht VOTLT 676 xestorben IST, vermag der Bericht
der Ereijgni1sse, der eLwa 111 vorletzten Jahrzehnt des Jh niedergeschrie-
ben SC1LMN NAaß, keınen Beweis . erbringen, da{fß CS schon Viertel des

Jh Mischregeln vegeben habe

C 7u Ende des UN Anfangs des Ih
Chartae

Mıt Markulf
Bertroend tür ontier Der Vindician für St Vedast
(692
Wıderad für Flavigni Aredius tür Grausel
Z19)
Wıdegern für Murbach
728)
Heddo tür Arnulfsau

50 Pardessus 1Bl 147—148 Nr 360; dazu Anm. 1, 88, 1191
Pardessus 11 1231725 Nr. 344; S, 1174

Gr  5 W.-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen 1, 129
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Die Charta des Vindician schätzen Lie Conmte un Pardessus als adul-

teratıs adnumeranda tabricata forte uL legıtıma em1ssa.
In der Charta des Aredius für Grausel ** werden a dre1 Regeln

erwähnt, FA Columban und Benedikt noch der Name des Macarıus. Brz
Beyerle hält C für eiIne Unsicherheit des spateren Fälschers, WENN 2
drei Regeln NNEF. Woer gründet e1n Kloster auf dre1 Regeln, legt evu;f drei
Regeln Profeß ab;, WCLLN INa  3 unter regula jene versteht, auf dıe der Öönch
Profeß macht? Wır werden darum zwischen Profeßrege] und Erbauungs-rege] unterscheiden.°5

In der Charta des Bertoend tür Montier Der erscheint dıe Mar-
kulfsche Formelsammlung, un 1St auffallend, W 1€e S1e dieselbe Einleitung
hat W1e€e die Charta E.mMmoOs, Drauscıius un Numerujans MIt demselben schon
erwähnten, be: Markulf nıcht zufindenden Gegensatz: QUAMAU: licet)
priscae regulae decreta 110S docent AttLamen er 105

In der Einleitung bringt s1e den Hınweis auf die un RCol nıcht,
sondern Schluß, WCSCH der tep1iditas der Mönche gegenüber der
Regel]l eine Vorsichtsmaßregel getroffen wiırd, W 1e 1n den Chartae Emmos
und Numer1ans. Drausc1ius bringt diese Erwähnung der beiden Regeln
S Ch:lltl { nıicht, Numer1an Aallein hat bei de S Man ne1gt dazu, solche Verunech-
tungen 1n den Chartae des Emmo, Bertefried, Drausc1ius und Numeri1an
auch noch auf Jjene des Bertoendus für Montier Der auszudehnen und das
nıcht mehr sehr, wei] Bene:
ban: dfikt SCNANNT 1st, sondern Benedikt und Colum-

Von der Mischung der Namen Columban und Benedikt her betrachtet,
vehören die drei letzten Chartae 57 obiger Tabelle nıcht mehr Z uUNSeEeICI

Untersuchung, denn 1St 1n ıhnen MNUuUr der Name Benedikts ZSCNANNT, nıcht
eiınmal Luxeuiul. Aber 1ın allen dreien sinıd Markultfsche Formeln benützt.
Die zweıte Urkunde für Flavigni (die erste NeNNT keine Namen VON Kiloster-
regeln) bringt auffallend oft den Namen Benedikts hintereinander:;: mMIt der
entsprechenden Markulfschen Formel verglichen, wiırkt die Charta dieser
Stelle außerst hypertroph. Man sıeht nıcht ein, weshalb der Name Benedikts
in jedem der drei sich folgenden Sätze SCNANNT se1n mu{ Ferner ISt der
Überlegung WIert: nach der Charta tür Flavıgn! müßte INnan schon MILt Nıe-
dergang der benediktinischen Zucht rechnen, denn wird 1n der Charta
mıiıt Abhilfe der Miıfsstände durch andere Klöster gerechnet, welche die
besser beobachteten. Wenn INan annımmt, die hätte Ende des Jh in
Gallien Fufß yefaßt, WI1e sollte \d3. schon Beginn des Jh die Zaucht dıe-
SC1 Klöster darniederliegen? Ausgerechnet die Zucht der Benediktinerklöster,
VO  3 deren Regel immer wıeder ZESAZL wird, 1E hätte die Columbanklöster
jener eIt befruchtet!

Pardessus 1 1830185 Nr. 391: 180 Anm.
Pardessus 11 191—195 Nr. 401

55 Auf die Regeln, die Gregor Tours für das Kloster des Abtes Aredius
erwähnt, werden WIr weiter sprechen kommen.

Pardessus 11 221—72977 Nr. 423
57 Pardessus 11 399—4072 Nr. 587 Bruckner, 1Rggesta Alsatiae

Nr. I9 Nr. 166

‚n
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Zur Erganzung unserer Chartae sSe1 Jjene (3ammos für Lemausı

erwähnt, wei] 1n ihr die zum ersten Ma[l allein erscheint und keine
Markulfschen Formeln finden sSind. Schon Pardessus kennt Einwände
SCSCH die Echtheit dreser Charta. Als Gegenstück se1 das Kloster Remire-
MONT erınnert, die ersten 15 Abtissinnen och nıcht nach der RB regJ1er-
ten also eLWA bis Ende des J\h 08 Es wırd tür die eZEUZUNG VvVon ısch-
regeln N auf dıe enge der Chartae hingewiesen, welche S$1€ bezeugten.
Aber 1n diesem Zusammenhang Se1 doch auf die Tatsache hingewiesen, da{ß
die Zahl der echten Privaturkunden alterer eIlit cschr semng 1St.  60

Als Vita; in der die Benedicti decreta «und Columbanı instituta SZENANNL
sınd, 1St hier dı1e des Fiılibert erwähnen. Doch SE gehört schon 1n dıe
zweıte \HQ.IPEC des und legt darum außerhalb der Periode, dıe WIr
eben erforschen. Das gleiche Silt VO  3 der Vıta Nıvards VO  3 Reıms (gest

die ST 1m Jh entstanden iSt-  62
In der Andecavensischen Collection inden sıch Canones, die einem (2ÖöH=-

ciılıum Leudegari] zugeschrieben werden (663—680). In diesen AaAnNnOones 1st
die Regula Benediceti erwähnt.

„AÄbhte und Mönche sollen ertüllen, quidquıid CAaNONUmMm ordo vel regula
sanctı Benedicti edocet.“ Dıie Sangallische Handschrift St Benedikt
nıcht und verwendet Ur den Ausdruck regula sancta.®

Normalerweise mussen 1Ur die Benediktinermönche die Benediktiner-
rege] erfüllen, aber |hi’€l’ werden die abbates CT monach; schlechthin ermahnt,
die Regel St Benedikts befolgen. ‚Es 1St. Sanz siıcher anzunehmen, daß Zr
e1It dieses Kaonzıls 1m Sprengel St. Leodegars noch KlosterleuteI die
nıcht nach der Regel K Benedikts lebten. Warum aber sollte T{ e1in Kon-
zl VO  3 solchen Mönchen verlangen, und das ohne Gründe NECNNCNH,
nach einer Regel leben, auf die s1e keine Profeß gemacht hatten? Und
WEeNNn tatsächlich die Mahnung die Benediktiner gerichtet War, 1St doch
auffallend, da{fß Klöster, dıe kaum nach dieser Regel leben begonnen hat-n —  N —— ten un irgendwie 1 ersten Eıter standen, '  Zanz allein e1ine Mahnung be-
kamen UunNn: die andern, die nach andern Ordensregeln lebten, nıicht ament-
iıch SCHANNT werden.

Nun 1St auch klären, Ww4as Uuntier dem regularıs r do Z verstehen 1St; den
die Königıin Balthildis durchgeführt haben wollte. Es WAar die Zeıt, als die
klösterliche Art des Klosters Luxeuiul sahr intens1v ausstrahlte. Man denke

die Gründung Corbies. Malnory ® hält aber den ordo regularıs, der 1n
der vita Balthildis, CapD erwähnt 1St, für eine Mischrege]l Aaus RCol un R:
Hauck xlaubte nıcht daran, Malnory für se1ne Ansıcht viele Gläubige

Pardessus 11 243—7245 Nr 447
Hauck, Kirchengeschichte 308 Anm d Ebner, Der Liber vıtae und die

Nekrologien Von Remiremont, (1894) 75
60 Buchner, Die Rechtsquellen
61 W.-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen X 138
62 W.-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen I 128 Anm 308
63 MG  EB Concilia AD 1 1 Holzherr, Regula Fereoli: (1961) 130

Malnory, De Luxoviensibus 32
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nte such NSCH

‘fimie und verweıst auf Re1111remont, WO dıe R frühe\s}tens ım Ende des Jh
eingeführt wurde. loxezeit reichlich Anklang fand, haltenObwohl Malnorys Meınung 1n der Fo
WI1r unlls Haucks Überlegungen, zuma] die besprochenen Chartae siıch als
verunechtet erwıesen.

Welche Bedeutung kommt u den Regeln selbst Z welche literarısch als
so%. Mischregeln gelten? s sin.d das die Regula cujJusdam Patrıs an Mona-
chos, dıe Regula cuyusdam Patrıs aıd Vırgines und dıe Regula Donatı.

In den untersuchten Chartae 1St keine dieser drei erwähnt. Weil s1e aber
Texte oder Anklänge dı1e Rı un RCol enthalten, mussen WIr M1t Z7wel
Möglichkeiten rechnen: diese dre Regeln haben entweder als echte, SOZUSASCH

( canonische Regeln yelten, nach denen tatsächlich dies oder jenes Kloster,
durch Prote{ß auf S1e verpflichtet WIrLr nanntien sS1e schon Profeßregeln
lebte, oder CS siınd 1NUT literarische Versuche, Entwürte Regel-Konkor-
danzen, zusammengestellte Rıichtlinien für klösterlichen Lebenswandel, also
Erbauungsregeln VOT allem für Nonnen des und J&.l 65

Die R.Col (ad Monachos) selbst 1St schr kurz; die Regula coenobialıs enNt-

stand gyrößtenteils ECTST nach Columban im Lauf des Jh Die Regellıteratur
für dıe Nonnen Wr also noch gering. Es 1St leicht denkbar, daß sıch immer
wieder Manner, welche die Nonnen betreuten, bereıt fanden, für diese Klo-
sterfrauen monastische Lebensregeln zusammenzustellen. WDas ar dann EI-

bauliche Literatur ur Erganzung für dıe Normen, diıe im eigenen Kloster
aıls allgemeın bindend galten. Tie RıB empfehlt 1m CaD 73 Ja auıch als Lek-
ture die Regel des Basılius, ihhne autf die Unterschiede „wischen ihr und
jener des Hl Basılıus einzugehen, Es darf nıcht wundernehmen, wenn dann
mit der EIIt. Lesefrüchte in Form VO „Regeln“ entstanden oder, wI1e WILr
schon andeuteten, Vorläuter VO Regel-Konkordanzen. In der Ordensge-
schichte 1St allerdings bisher vieltach Sitte ZSCWESCH, die Regulae Donatı
CT cuyJusdam Patrıs als bindende Normen, als Profeßregeln für bestimmte
Klöster anzusehen, nicht cchr als Erbauungsregeln. Die Trennungslinıe
1St freilich schon sachlich schwer zıehen, denn ine Regel, die echte Pro-
Feßregel ınem Kloster WaAl, konnte Ja ın Kılöstern M1t anderer Profeß-
rege] 2Uur den Namen und Charakter einer Erbauungsregel haben Es LSE
1 Einzelfall Zu prüfen und klären, welche den erwähnten Regeln
die Profefß- un welche die Erbauungsregeln Arcn. Der früheste Anlafß
solcher Prüfung findet sich schon be] Gregor N Tours, lıb A Cap 29 660
vom Kloster des Aredius berichtet wird und VO.  } den Regeln, die dort GEr
lebrabantur“. Eın spaterer, aber sehr 1n die Augen springender Anlaf$ findet
sich 1ın der Vıta Filıberts, CaD Aredius und Filıbert interessieren sıch für

N Klosterregeln; Filibert unternahm dafür Studienreisen, woh von Cassıan
Man möchte vermuten, daß die erwähnte Stelle VO:  e} den isch-

m$
undregeln be1 Gregor Tours Schule >maght‘e in allen besprochenen Chart

Vgl Frz. Beyerle, Das Formel-Schulbuch Mari&ulfs. Aus Verfaséungs- und
Landesgeschichte, Festschrift Theodor Mayer 366—389.66 MGH OR Merov. I) 441 7-19,
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Vitae, 1in denen ‘Wil’ eigéntfich Nur die Erv}ä.lhnfxng einer einzigen, der Profeß-
regel, erwarteten.

Dıi1e Regula cujusdam Patrıs ad Virgines® : wurd 1m Clavıs Patrum 1 A-
tinorum e1n Werk Waldberts, Abtes VONn Luxeunl un die ad monachaoas ®
praebens pulcherrimum specımen MUTLUAE penetration1s regularum Benedeeti
CT Columbanıi genannt.“” Malnory ” und Gougaud haben solche Formu-
lierungen eingeleitet. Zunächst möchten WIr auf diie kaum haltbare Ansıcht
Jjener autmerksam machen, die SaAgen, die RCol hätte notwendig einer Er-
ganzung durch die bedurft. Um dıie Kraft, das starkıe Eigenleben und dıe
monastisch lebensvolle Gestalt kolumbanischer Klöster beurteilen, darf
MNa  5 ıcht VO  a} der regula coenobialıs ausgehen, dıe irgendwie fälschlicher
Weise Columbans Namen tragt Wır möchten die Bemerkungen Ryan’s

“ 72erinnern: „Die Regel Columbans iSt immer als eın Ganzes betrachten.
Ferner taucht 1n diesem Zusammenhang die Frage auf, 11UTL VO  3

Columban als dem „Helden“ des Schriftstellers Jonas geredet wird.”? KOnnte
St. Benedikt nıcht mMIt demselben Recht der eld des Papstes regor
ZCHNANNT werden? Dıie Dialoge Gregors Gr. dürften wen1g tür die histo-
rische Gestalt Benedikts ausreichen, W.1e die RCol ausreıicht, dıe Tatsache
des columbanischen Klosterfrühlings 1n Gallien erklären.

Für jenen, der dxl€ CGunsten VON Mischregeln vielfach 1in Anspruch SCHOMIN-
Charta Faros besonders T} des Namens Benedikt als verunechtet be-

trachtet, verlıeren die Regeln cujJusdam Patrıs d monachos, 3.Ad Virgines von
vorneherein Bedeutung und SOM auch SCHAUCICI Datierung. SO sıcher
übrigens das Cap dieser Nonnenregel: „De assıdue danda contessione“ ein
Niederschlag ırıscher Klostersitten 1St, wen1g paßt diıe s Cap dargelegte
Auffassung VO!] Reden ben Tiısch ur Beide Kapıtel deuten auf Zeiten
hın, .die ıcht mehr 1Ns Jh xehören. Und dl€ Überlegungen, welche 1mM Cap

der Nonnenregel ZUr Bettenanordnung der jJungen Schwestern gemacht
werden, Passch eher eınem Beichtvater des Jh als für einen kraftvollen
Regelschreiber des un J'[h 74 Die Donatusregel,”® also die Mischregel

07 55, 3—1
Clavis Patrum Latınorum (Dacrıs erudi;*i‚ ILL, 318; Nr 1863

69 86, 987—994
70 Malnory, De Luxoviensibus, B
{1 Gougaud, Inventaire des regles moONnast1ques irlandaies, Rev Ben. 25 (1908)
3726

72 Melanges Colombaniens, P
Vgl Jecker, St Pirmins Erden- und Ordensheimat. Archiv mittelrhein.

Kirchengeschichte (1953), 11 Anm
Caesarı) Regula SAaNncCcLAarum vırgınum (ed Morın, Florilegium Patrist1i-

CUM, 34); 719 Omnes divisis lectulis 1n un  D INaneNtTt ellula, 23—25 « Lectarıa
ero 1DSa simplicıa sınt: satıs indecorum CSLT, 61 1n lecto relig10sae stragula
saecularıa Aaut tapetıa pıcta resplendeant.

Benediceti Regula (Corp. Script. eccl. lat., LO recensuit ansı!ı. Cap 2L
Singulj; per singula lecta dormiant; RL: Adulescentiores fratres 1Uuxta nNnon

habeant ‚eCtOs, sed mMixt1 CU)] sen10r1 us.

Regula cujusdam Patrıs ad Virgines, Cap Binae er binae in lectulis dormiant,
S1IC‚ Ad iNVicem NOn loquantur ad invıcem ıd est facie ad faciem
respiclant; sed una POSL alıam quıiens dormiat, ant1quus hostis quı Ore ıbenti
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306 Untersuchungen
schlechthin, 1STt für keın Kıloster b ezeügt. Wohl hiefß der Gründer des Non-
nenklosters 1n Besancon Donatus, aber INa  u mu{ ernstlich zweifeln, daß

der Schreiber der Donatusregel 1St.
1e] sicherer bezeugt uns Jonas 1n seiner Vıta Columbanı:i (cap 14),

daß \Bi5Ch0f Donatus AUuUsSs Luebe Z.U Columban auch eın Nonnenkloster
1n Besancon gründete. Warum genugen solche Angaben ımmer noch nicht,

diesen Bischof als Verftfasser einer Mischregel abzuschreiben, e1ner
Regel, die ihm nıcht schr vıel] literarıschen ıuhm einzubringen vermag? Es
tehlt ihr e1n origiınaler Zug; dıe Elemente Aus den dre1 berühmtesten Regeln
911 nıcht 17 eine einz1ge€ zusammengeschmolzen. RCol un hätten sich
auch kaum von der starken and eiInNes großen Regelschreibers 3 D k

schmelzen lassen. Man MUu ernsthaft zweıteln, ob die Donatusregel 1ın dıe
Reihe echter kanonischer Klosterregeln yehört Eher 1St s1e der Vorläuter
eıner Regel-Konkordanz eigener Art. Schr vıiele Regeln AT Auswahl moch-
ten Benedikt VO  3 Anıane nıcht Ur Verfügung gestanden haben, alls seinen
Regelkodex zusammenstellte. Darum darf INnan diie Bedeutung und Lebens-
fähigkeit der Regeln, die C' 1n selinen Codex aufnahm, nıcht us der 'Tat-
sache der Aufnahme ableiten.

1n Blick 1n dı1e Regelverhältnisse der CESTEN Klosterjahre Benedikts VOoNn

Anıane kann als UÜberblick für das an und den Beginn des Jh gel-
ten. Aus der Vıta Benedikts VO  w Anıane, welche Ardo schrieb,”® äßt S1C]
folgendes feststellen: den ersten Teil se1nes klösterlichen Lebens verbrachte

wohl nıcht iın e1nem Benediktinerkloster. Seine Erstlingstugenden aSSCH
nıcht Zu einem aufstrebenden, ıdealen Benediktinernovizen umd jJungen Mönch:;:
Benedikt V, Anıane liebt mehr das Außergewöhnliche und Einsiedlerische:;:
Zu solcher Lebensart rgehöl't die vest1s deforma, das continuare OCTiIES in
meditatione und pervigul CSSC 1n noctibus. Die Bemerkung Ardos 1n cap 8,
Benedikt Se1 ein Zeuge dafür, da{fß die ur für Kleine un Anfänger sel,
nicht für kraftvolle Heilıge WwW1e Benedikt, raucht nıcht heißen, Benedikt
habe sich 1n diesem Sınne noch als Benediktinernovize vezußert. Benedikt
lernte aber spater die kennen, studierte S1LE un begann S1e schätzen,
allerdings weniıger tür sich, sondern 1 Hiınblick auf ıe Schwäche jener, die
sıch se1iner Leitung unterstellten. Charakterisch für Benedikt Vor 782
die einfache klösterliche Art seiner Mönche, Bautätigkeit, vie]l Handar-
beit für dıe reichlich Zuströmenden, Fernhalten jener Lebensart, dıe den
ZuL sıtulerten laus perennis-Klöstern eigen WAarT, der Chordienst fast
jegliche Handarbeit verdrängte. Ab 782 beginnt für den Abt VON Anıane der
eigentliche benediktinische Lebensstil: per1 De1 nıhıl FracpONaLur, aber ohne
Laus perenn1is-Dienste, IUr der ordo offici;i secundum regulam, auch in DBe-

anımas vulnerare Cupit, a1iquid fraudis jaculando immıitat, colloquendo mortalıa
excıtet desideria. Juvenculas eIO nullatenus siımul quiescere9 1in aliquo
Carnıs adversitate delicto raplantur. Omnes nNnım S1 fıeri Ootest un  D domus
dormiendum capılat.

Regula Donatı, 5/, 273—298
70 103, 555—583
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ZUg auf den ordo omein*us. Die Karolinger iBevgünsti1ge:n diese monastische
Rıchtung.”

Wiıiederum stellen WIr Au sa en Fa ssend 1n einem zweıten UÜberblick test,
da{fß ein Zusammengehen Vom RCol und Rı b1s weıt 115 Jh hineıin nıcht
viel besser bezeugt ISt als 1m un da{ß die allein ın Rem1iremont LO
tür das Ende des Jh bezeugt 1SEt. Es 1St die Zeugn1sse für die Tatsache
und Möglıichkeit elıner Miıschung beider Regeln csehr schlecht bestellt,
Nan prüft, WAas SEeIt Bastıde deren (sunsten angeführt wird.

11
Nachdem W17r diie Quellen geprüft haben, zönnen WIr Problem näher-

hin VOÜU!] den ordines oftic1 der besprochenen Regeln her beleuchten.
Die Oftiziumsverhältnisse in den Gallischen Kirchen und Kilöstern ZUu

Anfang und Ende LH4SCT ET Perijode siınd eıichter bestimmbar als 1n der
Mıtte dieser .E1It Wır WwI1ssen SCHAU, dafß Begiınn des Jh das benedik-
tinische Ofti'zıum noch nıcht 1n allen Klöstern >>  n wurde, obwohl die
Karolinger dies wünschten. Freilich sollte dies schon eın Oftizium ohne laus
perennıs-Dienste sSeInN. Diıe Mönche brauchten aqußer dem regulären Chorgebet
keine Gebetsauflagen, eLW2 für dıe könıgliıche Famiılie, mehr erfüllen, dıe
auch dıe übrige Tageszeıt in Anspruch 5  INCH hätten. Dıie Mönche konn-
ten und sollten arbeiten, nıcht blo{ß Psalmen siıngen und von den FEinkünften
des Klosters leben Benedikt VO1l Anıane liebte die Lebensart der Mönche,

des Klosters Centula, siıcher nıcht. S1e lebten nach dem Bericht An'gi‘ Z
berts ”® IUr der laus perenni1s und reichen Prozessions-Liturgien. ber WI1Tr
W1ssen auch VO'  3 Angilbert, daf(ß dıe Mönche VO  - Centula nıcht mehr die alte
lange Offiziumsordnung, w1e S1C LWa Columban schildert, beobachteten.
Hıer 1St nıcht VO  a Bedeutung, ob Centula LU  - anuıch nach dem kurzen be-
nediktinischen der nach dem kurzen römisch-gallischen r.do ö  uns! und
gebetet hat. Man hatte aut jeden Fall Zu Angilberts Zeıiten NUr noch das
Psalterium pPCI hebdomadam: N WLr eLWwa ab Mıtte des Jh

Columban, dessen Werk un! Bedeutung für das monastische Leben durch
den allzuschnellen Hınwels anuıf die größtenteils nıcht VO  3 ıhm stammende
regula coenobialıs WI1r mussen das iımmer wieder betonen $älschlicher
Weıse belastet wiırd, SOW1€e seine Klöster der ersten Jahrzehnte des Jh
hielten siıch 1n der Offiziumsordnung sicher die instituta Patrum, also
das alte lange Oftizium. Columbans literarische Verdienste und Bemühungen,
die Jonas andeutet (cap. 4),” bez1ehen sıch ;ohl 11UT auf die Me{ißliturgae
und die Gottesdienste für dıie Gläubigen. Denn Jonas VO'  - Columban:

det. Vgl Gindele, Das Wohltäter-Gedächtnis 1m frühbenediktinischen Stunden-
gebet. Benediktinische Monatschrift rDe Un Auftrag), 316 (1960) 214; Semm-
ler, Reichsidee un kirchliche Gesetzgebung bei Ludwig Frqmmeh. tsch Kır-> —n  VE  n d E  DE  GE SE  E chengesch. l (1960) 27—65

Bastide, Acta Sanctorum OS  w ILLE (1734) Anhang.
79 Angiılberti abbatıs de ecclesia Centulens. libellus, 1/3—179

Jonae vıtae SANCLIOrUmM Columbani;, Vedasti, Johannis (S5. Germanicarum\In SUum cholarum) recognoVvıit Krusch, 158 d=14

'  /
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habe schon früh solche Kenntn1isse 1 den Psalmen gyehabt, dafß SIC
ausgepragter Wee1se erklären un AaUSs ihnen 7zusammenzustellen vermochte,
Was tür den Gesang Frage Ik am oder FÜlr die Unterweıiısung verwendbar
WAar. Es andelt sıch oftenbar 1 dıe Predigt und die Katechese also (FJE=
Sanıg die Mefßliturgie Dieselbe Aussage macht Gennadıius VO  — Musaeus 81

Wır IHNUSSCH aber auch annehmen, daflß IMN dem beginnenden J
Gallıen bald zuch solche ordines oftice1 xab welche den Bemühungen und
Wünschen C111 Cu«csS kurzeres Oftizium beten können, entsprachen, WENT)

W'Ir u11 auch hierin zunächst mehr auf außerklösterlichem Boden efinden.
Das Konzıl VO  u} Tours 567 1n C1LILGIL r.do ofticı 82 der cchon PALT: Hilfte
den Charakter CII CuUuCTN kurzen Oftizı1ums hat Wır dürfen DU  $ damıt
rechnen, da{ß ( nach starken halben b1s SaNzZCH Jahrhundert C111

zelnen (Orten Galliens Offiziumsordnungen yab die WEN1SSTENS dem Umfang
nach die Kurze des damaligen römischen der benediktischen Oftiziums E1 -

reicht hatten Da die Bestimmungen des Konzıls VO  w} Tours ber das
Oftizıum sich mehr sen1] alıs NECUu wirken, MU INa  e} bestärkt 881 der
Annahme, dafß his Beginn oder WENLZSTCNS bis Mıiıtte des Jh bodenstän-
dige NECUE kurze Oftiziumsordnungen ı außermonastischen Kirchen Galliens
gab

E War NUu durchaus möglıch da{fß INa Klöstern, VOT allem den eit-
SCn Columbanklöstern, noch das alte Jlange Oftizı1um beibehielt, also e111CS
INIL Jangen Nachtwachen U mehrmalıgem Beten des Psalters während O1
LEr Woche, bıs die Zeıt kam, IMa  - dann auch den Mönchen dies Jlange
Oftizıum nıcht mehr Zzumutfen konnte.

Aus dem an  Bericht Angilberts IMN USSCIL WT entnehmen daß INan Gallien
MT dem Verzicht auf das lange Nachtoftizium alter Pragung auch die nächt-
iıche Lanıs perennıs-Dienste abzuschaffen begann. In er Etappe sah dann
das karolingische Herrscherhaus auch VO)  3 JENC Iaus PCTCILIL] Diensten der
Klöster ab, welche 111A)  e} untertags leistete. Das WAar Ende unscrer Periode,
als Ludwig Fromme überall die eingeführt W155SCH wollte, die keinen
Ansatz laus DOrCNN1S--Formen Verrat.

Nun IMNUSsSenN WIL UL1I1S diie Frage stellen welches Oftizium JeEN«C klösterliche
Gemeininschaft betete, deren Leben nach Angabe der Chartae durch mehr als
111e Regel der durch 1116 Regel IN1T Hınwels aut dıe Usanzen anderer 182
ster,; erWwW2 Agaunum, Lerin un Luxeuil bestimmt wurde. Zu irgend e1INCIM

Zeitpunkt alle K]löster 1NCMMM UCI ordo oftic1 über, SC.1 dem
römischen oder dem benediktinıschen als I löstenlichen

Berufen sich die Chartae auf die Caesariusrege]l oder auf JENC des CD
Iumban NeNNECN 51C IDSO facto Regeln ML alten langen Oftfiziumsordnun-

81 Bruno Czapla, Gennadius als Litteraturhistoriker (Kirchengesch. Studien, Mun-
ster 1898, 153) Cap ‚ .'s CXCE 1 Sanctis Scripturis . respONsOr1a
psalmorum capitula LeMPOTF1 P lectionibus CONZFÜueCNT1LA ... Pro lectionum
psalmorumque Cantatıiıone discretum (volumen COomposuit) Aus der Wen-

ung 1Que€ iNgerat SCIENLLAM ergibt sich, da{fß CS sıch Messe- Texte, ıcht
Officiumstexte hande
MGH, Concilia LZ7 Mansi (Concılıum Turonense I1) 789—807).

MG

A



der msord NSGindele, Das Problem
yen. Wird Acarıus oder Basılıus .g-'énanh so bedeutet dies für dıe Ordnung
des Offtiziums schr wen1g, denn deren Regeln veben wen1g Anhaltspunkte
für 11Ne bestimmte Gebetsordnung 1m Sinne uNsSsSerer Untersuchung.

Wır mussen auch gleich überlegen, W AS die Heranzıehung der 1n sol-
chem Zusammenhang bedeutet.

Der oBen 1ST der Jüngste aller frühchristlichen ordines und der vollendetste
nach Form und Inhalt Er enthält für die damalige ‚E1it alle wünschenswer-
ten Vorzüge Straftheit un Kurze des Psalmenma(ses, beläißt den Psal-
1I1CN Gesang VOT der Lesung ıhre herrschende Stellun drängt S1€e aber
ZU: Begınn der Horen zurück Uun:| obt dem häufigen psalmus dırec-
LANEeUSs den Hymnen Raum und Leben: tür die Psalmresponsorien nach den
Lesungen brachte die NCUEN responsor1a proprıa der Festtage. Und das
DHAINZ klösterliche Chorgebet bekam durch den OoBen stark öftentlichen Cha-
rakter, da{fß n  > augenblickliche Anordnungen auf weite trecken
überflüssig und unerwünscht wurden. Man denike ILUTL die Anordnung, daß
der Abt ZUuUr Erklärung der Schrift Bücher der Väter vorlesen ]assen soll,
also auf eigene Erklärungen 1m Gottesdienst cselhbst verzichte.

Be1i der Erwägung, dafß aufer dem benediktinischen praktisch keıin u  9
dringend benötigter monastıischer ordo kurzer Pragung entstanden WAar und
daß dieser oBen 1n Gallıen GEST in der zweıten Häilfte des Jh bezeugt
ISt,e kommt na  n} Z Ergebnis, da{ß der kurze 1LECUC gallische oder römische
ordo ofticıı 1n Klöstern ohl eingeführt wurde, bevor siıch der kurze oBen
ausgebreitet hatte. Das römische Oftizıum tür die drei ‚etrfzten Tage der Kar-
;oche erwarb sıch SOW1eSO auch IM oBen schon früh einen festen Platz Wır
Wwissen Ja, da{ß INa 1n den Klöstern der Regula MaxgıstrI1 (cap. 53 VO Kar-
freitag trüh lbiS Z.U Begınn der Osterliturgie keıne Psalmen betete. Es kann

werden, da{fß die Usanzen des römischen ordo offacıı siıch schon be]
Entstehung des oBen 1n dessen Klöstern Geltung verschaftten, während der
Karfreitag 1ın den alten monastischen ordines oftenbar hne ordo psalter11
begangen wurde.

Aber einiges Dunkel bleibt, WIr drie wichtige Frage beantworten
suchen, welchem Zeitpunkt der oBen 1n den vielen Columbanklöstern
übernommen wurde. Fuür das begonnene Jh mussen WI1Tr e1in Doppeltes
beachten, die regula cujusdam Patrıs ad monachos hat 1mM Cap 30, 31 @-
nen ordo officı1, der mehr auf alte, als auf NCUE Oftiziumsstrukturen hin-
WeIlst. Der Konvent versammelt sıch 1n der acht reiımal 1n der Kirche,
betet Psalmen Z} Je einer Nokturn Am Samstag un Sonntag 1St Gele-
genheit ZU excubare. Von solchen Strukturen her braucht INnan überhaupt
keine Näihe( .dieser regula ZoBen und Z ordern. Die regula

Das Zitat Aaus der 1n der ıta Furse1 (cap 9) 1St eın eindeutiger Wegwel-
ser für Gallien; c5 kann auch durch die Regula Magıistri nach Peronne gekommen
se1IN. Die Re ula Magıistri hatte ber für die Sonntagsvyvıigıl einen ordo f£fic1H, der dem
oCol 1e] na steht als dem oBen. Jedenfalls xibt Iraube ZU, daß die irısche Überlie-

1n Peronne Jänger dauerte als bıs in die Mıtte des Jh ( Traube, Peronna
Scotorum. Sitzungsberichte philolog.-hist. Klasse Münch Akademıie, 1900,
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310 Untersuchungen
cujusdam Patrıs ad Vi—rgirrés hat überhaupt keinen ordo officıi, sS1E erwähnt
auch den Jangen oCol nıcht. Warum 1St der oBen MI1t keinem Wort erwähnt,
WECLLN ıhm W1e Malnory me1int 1n dieser Regel als kürzerem der Vor-

gewährt wurde. Hätte nıcht als noch unbekannter CUuUCT ordo UT7Z
erwähnt werden mussen, eLWA } W1e€e in der Cäesariusregel der SORar be-
kannte ordo Lerinensis erwähnt wird? Soll iINnan daraus nıcht schließen, da{
diese Nonnenregel tür die kanonısche Praxıs eines Klosters wen1g Bedeu-
LunNg hatte? Wır wıesen schon daraut hın, da{f Ende des Un Anfang des

Jh sicher VO  } manchem Pater, Spiritual oder Beichtvater der vielen Non-
nenklöster „Regeln“ zusammengestellt wurden, die Abtıssın und uıhre
Nonnen Z Oorjentieren und A unterrichten, nıcht die I anonische Regel
ihrer Klöster andern. Dafür hätten S$1€e gerade für den ordo officıi SCc-
NaucrIe Angaben machen mussen.

Man könnte einwerfen, dafß 1n der Hiälfte der columbanischen Regel
Hs auch die Angaben des ordo officıı tehlen, nämlich das Cap der Col
Das 1St richtig Aber das andert nıchts UNSCICI UÜberlegung: WENN keın

ordo ZCHANNT iSE *g<llt eben der alte überkommene, nıcht der st1ill-
schweigend VOorausgesSCUZiC ordo officıl, auch für jene Hss der RCol,;
in denen das Cap mM1t dem ordo officı fehllt. Der irısch-columbanische
ordo officı alter Pragung WAar eine eigene, bekannte Größe.

UDa Wr d<i\€ frühen Chartae als Zeugen echter Mischregeln ablehnen, hal-
ten WIr auch wen1g davon, die regula Cujusdam Patrıs ad Vıirgunes mıiıt
Waldebert, dem Abt VO  3 Luxeuıil, bzw. mit dem ‚Ben verknüpften, wofür
sıch besonders Malnory un Gougaud einsetzen.

Das Merkwürdigste 1n UNSCICI Frage ISt, da{fß Ma  3 1mM lıterarischen Ver-
such, dıe und Col zusammenzuschweißen, also 1n der Donatusregel,
den ‚Ben nıcht findet, ; ohl aAber den oCol und ıhm indirekt den langen
ordo officiı der Nonnenregel des Caesarıus, die Ja auch ZUT „Mischung“
yehört. Ma schon richtig se1in, da{ß die 1in lumbanklöstern ekannt
wurde, ohne dafß der Ben VOTEeISLI VOIN Bedeutung wurde. Wır bezweiteln
aber, dafß diese Vermutung eınen echten Grund abgeben kann, VO  a isch-
regeln sprechen. Für UunNns 1St entscheidend, daß Aaus der Donatusregel nıcht
die yerıngste Mischung der ordınes officıi herauszuspüren ISt. Obwohl doch
der Anteiıil der un der Regula Caesarın 1in ihr viel größer 1St als jener
der RCol bez der regula coenobialıs, wird darın 980808 der angeführt.
Man spurt auch keinen Wıllen 1 der Donatusrege]l Z einem ordo,

eiıner zeitnahen Gebetsordnung, WilLe WIr etwa von der Caesariusregel
her gewohnt sınd, die DA ordo officı Lerins die Hymnenordnung fügt.
War überhaupt die Donatusregel Je eine lebendige, kanonische Norm eınes
bestimmten Kılosters? Wır haben keın echtes Dokument dafür, da{ß e1in alter
langer rdo durch eınen kurzen beeinflufßt wurde. Hıer gab ohl
LLUT eine Möglıchkeit der kurze verdrängte den längeren. Eın anderer Weg

Malnory, De Luxoviensibus,

{%
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1ST der Chrodegangregel®° angedeutet iıhr nıcht moöonastischer ordo othcı
hat VOT allem 5Sonntag C11IC I1LUL längere Viagıl als Werktag,
srundsätzlıch also das Psalteriıum DCI hebdomadam Hıer 1ST C1LMN kurzer

ordo M1 TLexten Regula, der vereınt die ebenfalls nach
kurzen ordo betet Freıilich auch VO  - der Chrodegangregel uß

Nan 1, dafß mechanıische, verständnislose Abschreibearbeit darın fin-
den 1ST Wır stehen INIT dieser R:  D  e  E allerdings schon Jh Fur das
Jh IMNUssS$ch WITL also den Columbanklöstern noch den Aalten langen ordo
offhicnı gelten lassen und das Eindringen NECUCICL nıchtmonastischer, kürzerer
ordınes konstatieren, da{fß die Klosterstifterin Baethilde auf Einhaltung
C1Nes ordo regularıs drang. Dafiß dieser ordo schlechthin die un der
oBen WAar., th3.ib€l'l zurückgewiesen.

Der rdo officı des FNuctuosus VO  - raga (Mıtte des MU: als
alter ordo gelten Wenn dann dıe Reichenau IN Fructuosus Zusammen-
hang vebracht wiırd veschieht IN1T Mannn des alten ordo othAicıı
Dieser Zusammenhang spricht für Hrz Beyerle, der dem Pırmın das
iroschottische Geprage belassen möchte

Wırd tür T 505 Mischregel auch Macarıus ZSCHANNT 1SE dıe Sıtuation
insofern klar, als diese Regel keinen ordo otfici. hat Auch den Recelnla EEEEZETTOEEEEEEEEEEEEE TE ea an B a E der Basılius und Pachommus spielen die ordınes officın keine große Rolle
Wır werden darın WCN1LS ..  ber Struktur belehrt Es lIassen sich VOI

hıer (US kaum Parallelen 7z1ehen den lateinischen ordines Diese Beobach-
CUNg oalt auch W: WI1LIL DCHEN sind Benedikt VO  3 nıane der ersten
Zeıt SC111C'5 Klosterlebens nıcht ohne kurzen eucnN ordo be1-E SE WE a WE a MCO N D —ET zugeben 3  n der haäufigen Nächte, die durchwachte, glauben WIL eher
daß eiINCN alten langen befolgte Vgl auch die Vıta des Wandregisill der
ZUEGTSTE als Einsiedler lebte und EerST dann nach Bobbio 5  &1119 Bobbio War -

nächst CLE Stätte des alten ordo otficıı Wiie WAaTec On. 1116 Niıederlassung
Columbans möglıch vzewesen! Di1e raft der Columban schen Gründung
wirkte aber Bobbio sicher wWweITt E} Jh hineın 210 auch der oCo Wır
ürfen die Außerungen Ardos, Benedikt VO  — Anıane habe mehr diie 1N-

VCrE Lebensweise veliebt, ıcht ohne 1Ceres für den ordo offici
spater hat auft jeden Fall nach dem kürzeren ‚Ben gebetet hber be-
stehen den Vıten des M Jh SCWI1ISSC Zusammenhänge 7zwıschen STreN-

SC Leben 111I1d dem Beten vieler Psalmen Wenn die RCol schon die STrenN-

SCIC ZCHNANNT wiırd dann rmuß INnan ıhr auch reiches Psalmengebet lassen,
also den oCo Führte umgekehrt C111 Columbankloster den oBen GLI1, dann
ab damiıt die RCol auf Die benediktinische Lebens- un Gebetsart
miıschte sıch nıcht MItTt der Columbanischen, sondern löste 1C alb Or.dınes
officı lassen sıch nıcht mischen, WEeCNN der altere lang, der UNSCre kurz 1ST

85 Fr Grimme, Die Kanonikerregel des h1 Chrodegang und re Quellen Jahr-
buch Gesellschaft Geschichte un: Altertumskunde Lothringens, JgB g a n e l e e — E

Regula Complutensıs, Cap. und 3’ 87
87 Vgl dazu Mayer, Die Anfänge der Reichenau. tsch schichte

Oberrheins 101 1953) S305—352
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Man könnte höcHstens ınen alteren kürzeren vergi“ößei*n, aber nicht einen
Jangen alten verkürzen, ohne die Struktur dieses ordo aufzugeben. Der ordo
officıi eines Klosters 1St oh] der integralste, der anoniısche Teil schlecht-
hın Vielleicht A4SSEN sıch die Regeln der Pachomius, Basılıus und Maca-
1US 1n sıch leichter als Vorbilder, Erbauungsregeln tür Klöster anderer Pro-
teßregeln vebrauchen, weil] alle dre] keinen ausgepragten ordo officıi eNTt-
halten. Aber nehmen WI1r A S1€e erwähnten doch eiınen, un: War einen lan-
SCH alten, dann hätte ennoch St Benedikt nıcht diesen r.do ofhAcı ZUr

Nachahmung empfohlen, WCNN die Regel des h Basılius den Mönchen
als tromme Lektüre und ZUuUr Beobachtung ANS Herz legt, noch wenıger die
verschiedenen ordines 1n den Colletiones, Instituta et Vıtae (Cassıans und
der Vaäter; Kloster St /Benedikts macht 3 aut die CaD ö— 20 Protefß.
Gerade der oBen charakterisiert die sehr, da{fß S1Ee nıcht ZELFENNT WiCI -
den können und nıcht VO.  m} echter Miıschung mıit andern Regeln gesprochen
werden soll, 11 der oBen nıcht mıteın
kurzer ordo 1St. grelgev_ng:en iSt, insotern eın NCUCI

Nun 1St noch überlegen, W1e der «gal—l.iscfre laus perennis-Dienst miıt den
ordınes officıi verknüpft Wa  . Wır erwähnten schon, daß beım Übergang
VO langen ZUuU kurzen ordo der nächtliche laus perennıs-Dienst enthiel. Ob
dieser kurze ordo der benediktinische oder on eın CUCT WAar, spielt hier
keine Rolle Als Angılbert seinen Restaurationsbericht schrieb, mochte der
laus perennıs-Dienst bei Tag und bei Nacht 1n Centula schon 100 Jahre auf-

H gzegeben SCWESCH se1n. Wır Sagten schon, Benedikt VOnNn Anıane die
Zeıit, da dieser LEU®e ordo 1n Centula schon Jahre lang iın UÜbung WAar, noch
1n 08 „altes“ Kloster eintreten wollte, weıl weder eınen kurzen CU«C:
ordo officii, noch die klösterliche Le  nsweise 1n Centula un: die Ühnlicher
dynastischer Abteien lLıebte und darum Klöster wollte, dıe unabhängig
aren VO  e} der sußen Aast königlicher Schenkungen. Diese „königlichen“
Mönche lebten sicher 1n starkem Kontakt JE: Außenwelt, weshalb Benedikt
einsame Gegenden VOorzog und Niederlassungen baute, die VO  — den Mön-
chen selbst errichtet wurden. Und als sıch dann 1n diie Sonne der Karo-
linger begab, war die E1It SOWEeIt vorangeschritten, da{fß die Herrscherfamilie
selbst auf die laus perennıs-Dienste der Klöster verzıichtete. Wenn nun ein
Columbankloster, Sagch WIr 1n der ersten Hilfte des T Zur über-
21ng, zalb C damit nıcht bloß den AUSs perenn1is-Dienst zu nächtlicher ‚e1t
AUE, sondern konnte auch den laus perenn1ıs-Dienst untertags aufgeben,
weil die Karolinger damıit einverstandenI Es 1St e1n Geringes, W 2s dıe
Aachener Synode 816) Gebeten für dıe könıgliche Familie wünscht.

Man darf sicher behaupten, da die Uun! ıhr oBen, WENN S1E auch chick-
salhaft 1n bestimmte Linmien die „ritualıstische“ VO  a Cluny gerieten,dem gallischen laus perenn1s-Dienst tremd gegenüberstanden, fremder als der
oCo und die irische Gebetsweisen sich diesem Dıiıenst verhielten. Die angel-Achsische Mönche brachten den oBen nıcht mıt Ühnlichen Diensten elastet
übers Meer herüber Son |di€ Karolinger gut vorbereitet, den laus perenn1S-Dıienst von den NCeUCN karolingischen Klöstern ternzuhalten und iıhn VO  e den
alten nıcht mehr verlangen. Von hier AaUus ist CS nıcht Zu verwundern, dafß der

7}
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Name der Benediktinerregel schon eshalb dıe älteren Chartae eingefügt
wurde, den Verzicht auf CLWALSC bisherige laus perennıs-Dienste recht-
fertigen.

Wır assen Sarı dıe 1ST für Gallien der ersten Hilfe des
Jh nıcht bezeuegt Aauch nıcht C111 kurzer ordo otficıı klerikaler oder

monastischer Pragung. Umgekehrt steht test; da{ß dıe Co]l damals I8 mehr
als Klöstern beobachtet wurde.N Darum INU dem oCo \b\iS ZzU Jahr 650
C1C Hauptstellung zuerkannt werden. Aber auch der RCol 1SLE Selb-
ständigkeıt 1NZUTFaum: Die RCol verlor Bedeutung, weil ihre C1t VOTI-
be;ı WAar, nıcht sehr weıl SIC sıch ungenügend un d mangelhaft War S1e
selbst W'ar 1LUFr e1in Symbol der irısch yallıschen Welt, welche durch Colum-
ban 111 Gallıen mächtig erstand. Diese Welt strahlte Aus bıs die Mıtte des
J Auch bıs dahın aLUST behaupten WIÄT, W CI auch ehutsamer, — die

1ı] Zusammenhang MI1 der RCol kaum bezeugt.
In der Hilfte des Jh erwirbt sich der NCUC kurze ordo offici (der

Wochenpsalter) 1iTIMMEr mehr Anhänger, ohl auch den Klöstern. Dıi1e
raft des äft nach DMe K löster greiıfen nach kurzen yallıschen
ordines officıu, die sıch 100 Jahren Aaus Formen W1C denen des Konzıils
VO  ] Tours 567) herausgebildet haben konnten Mıt dieser Entwicklung
War auch dem kurzen oBen der Weg bereitet Der oCol als Vertreter des
langen alten ordo verschwindet noch nıcht C111C Spuren reichen noch ISA n dn  B Bn n m W die Mıtte des J3 Da sıch oCol un oBen geradezu ausschließen, die Milde
der anderseits eher 111C Behauptung der Hıiıstoriker als C1N historıisches
Faktum 1ST SO WEI1LT Un die Bußordnung ocht und weıl die ırıschen
on C11CN echten Klosterfrühling ber Gallıen heraufführten, MuUusSsecmMN

Notwendigkeit, Möglichkeit und Tatsache des Zusammenhanges ıder Cal
MI der schr ıL Frage gestellt werden. Dıie Regula Donatı un die be1- E

den Regeln cuJusdam Patrıs sind woh mehr als lıterarısch aszetische Kom-
w E paulationen 1 Form VO  3 Regeln, Vorläuter VO  3 codices regularum der Con-

cordantıia regularum bewerten, WENLSCI als kanonisch vorgeschriebene
egeln, aut dıe 3 Protefß vemacht hätte. Das Licht der strahlte nıcht
orell über Gallıen auf un verdunkelte nıcht schon ı Jh dıe RCol; SO11-

dern begann Jangsam und ruhig EerSsSt Jh leuchten, wobei das Licht
der Col Jangsam und ruhıg erlosch.

Weıl diıe Gallien sahr Spat Fufß taßte, also die e1ıit ıhrer Ausbrei-
Lung Gallien bıs Benedikt Vo  3 Anıane 11LUL: wa starke 100 Jahre sSC1INn

braucht 1ST nıcht notwendig, VOIL eigentlichen Verfall der Benedik-
tinerklöster Z reden,?® bevor dıe Tätigkeit Benedikts VO.:  $ Anıane EINSETZIE
Aber Benedikt VO  $ Anıane und das karolingischeHerrscherhaus verschatfte
der C1NeN LC1LNCIN starken Weg, ohne den oBen MIt gallıschen laus
perennıis-Diensten belasten Den Einflufß des euen römischen ordo otfficıı

Levison, Aus rheinıischer und tränkischer Frühzeit (1948) 251
89 Am Niedergang vieler merowingischer Klöster kann nıcht gezweifelt werden.

Es wiırd aber UNseT CS Erachtens ach schwer beweisen SC1IMH, dafß sıch dabej
eigentliche Klöster der handelte.

21Ztsch
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haben WI1r nıcht eigens %  genannt, er ist irgendwie 1ın die Einflußsphäre des
‚Ben miteingeschlossen.

Das Problem, das WIr behandelten, erreicht xallıschen Raum se1nNe
eigentliche Dıchte u nd- Ausdehnung. Für Norditalien haben Wr LLUL e1in e1In-
ZI—ES Dokument, das WIr aber LL Schlufßß kurz erwähnen un behandeln
wollen SCH der Beziehungen zwıschen Luxeuil und Bobbio. Aus diesem
Kloster Tammt die Urkunde des Papstes Theodors . 1n der ebenfalls VOoNn
einer angeblichen Mischregel dıe Rede ISt. TIraube Plenkers Sagch 1in
ihrer Textgeschichte der Regula Benedicti (1240): 1n Bobbio leben
die Mönche wen1gstens schon Abrt Bobulenus, W 1e€e WIr us einer NVCI-
dächtigen Urkunde Papst Theodors VO Jahr 643 sehen, surb regula SanCcC-
tae memor12e Benedict1n vel reverend1ssım1 Columbanı. Zur Ansıcht Traubes
stehen Brechter und NeUESTENS Hanslık,* VO  e} denen der eCrSteFe jede
andere Ansicht für Zanz unbegründet halt Aber der Herausgeber der lbo\b —-
biensischen Urkunden Cıipolla Lal tür durchaus probabel gelten,
daß diese Bulle interpoliert 1ST, und ezieht damıt \dCI'1 Standpunkt, den
schon Jafte 93 eingenommen hat, VO  3 Ughello und Muratori SamIlz schwei-
SCH Penco,” der kurz VOr Hanslık eine Neuausgabe der Benediktiner-
rege] besorgte, unterbaut se1Ine Darlegung, 1ın Bobbio s$£e1 zwıschen die Regel
Columbans und Benedikts die Regula Magıstrı1 einzuschalten, MIt dem Hın-
WIe1S auf die gefälschte, dı WI1r interpolhierte Urkunde des Papstes IT heo-
dor Man INa sıch Verhältnis der Columban- un: Magisterregel stel-
len WE INa  o wiıll, das eiıne steht fest, d\äß tür eıne Fusıion der beiden Regeln
deren ordo officıı durchaus vee1gnet WAar. Denn beide ordıines haben noch
Psalmenausmaße ZU mindesten tür die sonntäglıche Vigıl die den Vatern
gefielen. Das äfßt sıch eben VO: oBen N1C]  ht ASCH Dıie Unmöglıichkeit der
Mischung e1INEes alten ordo officii IM1t eINem ‘u«c] (oBen) scheint u1n1s genügend
Grund geben, auch 1n echter Weı1se der Urkunde Theodors ZzWwel-
teln Damit 1St das Problem der Mischregeln columbanischer und benediktinı-
scher Observanz für Obernitalien und Gallien zugleıch zültıg. Die Ansıchten
VO  } Krusch, Loening, Vongt un jener, die sıch auf S1€e stutzen, sind rev1-
dieren.

90 Brechter, StudMitt. 55 (1937) 190
91 Hanslık, Benedicti Regula. SEL 75

Cıpolla, Codice di
108 Anm

plomatıco del INnON. di Colombano di Bobbio

Jaffe 2053
Penco,

CVI=-GCGVH Benedicti Regula. Biblioteca di Studi superI10ri,



Melanchthon un die Mark Brandenbure
Von Walter Delıus

ME  IET E  FE E Die Beziehungen Melanchthons ZUrr Mark Brandenburg sınd wesentlich VO  (}

drei Faktoren bestimmt worden: VO  > der polıtischen Haltung der beiden
Kurfürsten Joachim und Joachım I VOon ihrem Verhältnis Luther und
VO  3 der kirchenpolitischen Haltung des Hotpredigers Joachıms IL, Johann
Agricola.

Kurfürst Joachım (1499—1535), der Al alten Glauben festhaielt und
jede retormatorische Regung 1n seiınem Lande unterdrückte, hatte NUur geringe
Beziehungen den Wuttenberger Reftormatoren. Der Kampftf Luthers DZC
Joachıms Bruder, den Kardınal Albrecht VO  3 Maınz und Magdeburg, hatte
den Kurftürsten verbittert und chn der AÄußerung veranlaßt: „Daesen
Öönch lass ich miıch icht schimpfieren, das 1St verloren.“! Die dem Ehebruch
des Kurfürsten MI1t der Berliner Bürgersfrau Hornung tolgenden Ereignisse

diie Hornung wandte sıch hilfesuchend Luther, der Briete Joachim

A A

schrieb, zweiımal 1Ne Ööftentliche Mahnung ausgehen he{ßß und schließlich auıch
für dıe geflüchtete lutherisch Zesinnte Kurfürstin Elisabeth eintrat steiger-
ten die Abneigung des Kurfürsten SC den Reformator.* SO überraschte
nıcht, da{ß der Kurfürst 1n seinem LTestament seine e1ıden Söhne, Joachim VE
und Hans von Küstrın, aufforderte, be1 der alten Kirche leiben.

T rotzdem konnte auch Joachım 'fl\i Ch € Zanz an den Wittenberger Refor-
matoren vorübergehen. Kurz VOL seınem ode (1535) führte 1N Berlin
Verhandlungen MIt Melanchthon Dieser War der einz1ıge der Wittenberger,E  — A der für die kurfürstliche Politik gvegenüber der kaiserlichen Parteı politisch
und kirchlich tragbar WAar Aus einem Briet Georg Helts den anhaltischen
Fürsten eorg 111 erfahren WITr, da{fß be] diesem Gespräch über Fragen des
Fegfeuers, des Ehebruches un über Mitteldinge (Adıaphora) verhandelt
worden IStT: elt bemerkt dazu, da{fß „nichts ber die wichtigen Artikel uUunsc-

er Religion dıisputlert“ worden sel1. Er dachte daben offensichtlich Fragen
WwIıe dıe der Rechtfertigung, der Sakramente un der Liturgie. Helt fügt dann
die Bemerkung A4a1ll: „Das Fegfeuer brachte (der Kurfürst) deshalb VOlI,
weıl lıeber 1n ılım alls 1n der Hölle VO  e seınen Irrtümern vereinigt werden
wollte Wır wollen für se1ne Seele beten, bevor VO  w hiıer abscheidet.“

erscheint Helts weıterer Hınweis: „Der Jüngere Markgraf Joachim
awerau: Joachims IL Verhältnis Luther. Jb. Brandenb. 7/8, 1911;

243—260 Hoppe: Luther die Mark Brandenburg. Jb. Brandenb. Landesge-
schichte 1950, 49—55

P. Ziımmermann 1in Zeitschr. Preufß .esch 20, 31 Heidemann: Die
Reformation in der ark Brandenburg, 18859, 149
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I soll M1 Herrn Philıp verhandelt haben, WIC diie Frankfurter Un1-
versitat e1nNnem besseren Zustand zurückführe und wiederherstelle c 3

Der Regierungsantritt Joachım 11 (1535—1571) U der SC111C5 Bruders
Hans Von Küuüstrın (1535—1571) erweckte die Hofftnung, da{fß beide Fürsten
für die Reformatıion Luthers ; INNCN SETCH Dies artirllte sıch zunächst
LLUTr tür Hans VO  a Kustran. Eune Werbung des Landgrafen Phılıpp von Hes-
sen den 1JUNSsCH Kurtürsten blıeb ohne Ertoleg. Philıpp. hatte unte ande-
LeIN geschrieben: „wolle wol bedencken und erwesch und als C111 WEVSCI
fromer Furst der arbeit des Evangeli bestehen und sıch 1L 1abwenden

/Jassen. Auch 138 dem das u ehrlich geschrey, das Y1LC bey Jdermann des-
halben hat EerWEZCNH bedencken und NI verschi:den.“* Eıne Verwirklichung
dieser Mahnung erschren deshalb nıcht aussichtslos, weiıl schon der vierzehn-
jJahrıge Kurprinz Luther } Wiıttenberg besucht und ı'hn als sechzehn jähriger
predigen ychört hatte.5 Eın Braiefwechse]l kam zustande, und SC ale erAa-

Wr
ten sıch beide anhaltıschen of Aber diese Beziehungen wurden \ge-
sıchts des Vorgehens VO! Luther > Kardıinal Ailbrecht, dem Oheım des
Kurfürsten, zunächst abgebrochen. Hınzu kamen dli‘€ Angriffe, dıe Luther SE1It
dem Jahr 1535n der Hinrichtung des Finanzıers Hans von Schönitz

den Kardınal riıchtete Beıide brandenburgischen Fürsten e  ber
Luthers Vorgehen aufgebracht Im Jahre 15358 beschwerte sıch schließlich
Joachim LI bei dem Kurfürsten VO  ; Sachsen über den Reformator. Aber
diese Vorgänge alleın sınd tür Joachım be1 SC1L1IHLETIN Festhalten A der alten
Kırche nıcht letztlich entscherdend SCWESCH Das Testament SC111C5 Vaters und
die ılım enthaltene Verpflichtung, 0 dem halleschen Bündnis VO 1333
CHCI Bındung die alte Kıırche un das Haus Habsburg, testzuhalten
ließen iıhn zunächst nıcht e11N€ Veränderung des Religionsstan'des der ark
denken Vielmehr wufßte siıch die Rolle des Vermiuttlers 7wıschen dem

X alser und den Schmalkakldenern INAaNnOverlieren un sıch dabei gleichzeitig
Machtzuwachs für Haus und SC1MN Land Z sıchern

‚Die Mögliıchkeit diıe Vernrmuittlerrolle übernehmen, wurde Y  hm kurz nach
SC1NCINMN Regierungsantrutt vegeben, als der päpstliche 'unt1ıus Verger10 auf

r Deutschlandreise auch nıach Berlın kam Er hatte die Aufgabe, für den
Plan Papst Pauls I 11 ZUr Abhaltung Konzils antua werben.
Nachdem Verger10 Luther 1 Wittenberg aufgesucht hatte, konnte S Joachım

bestimmten Voraussetzungen für das Konziul ZeWwINNEN. Zunächst War
lf'ülf den Nuntius : Genugtuung, da{fß Kardınal Albrecht den Kurfürsten

VO  3 der lutherischen Dewegung ferngehalten hatte.® Er konnte ferner nach
Rom berichten, dafß Joachım nıcht Ur tür das Kaonzıl vemacht,
sondern iıhn auch ZU der schrıiftlichen Zusage veranlaßt habe, kathalischen
Glauben testzuhalten. Allerdings verhehlte sıch der Nuntıus nicht, da{ß die
Multter des Kurfürsten un SC1M Bruder Hans 1ı lutherischen Sinne Einfluß
auf den Kurfürsten ausübten. Um mehr bemühte ch Vergeri0 Joachim

Jb Brandenb. 2/3, 1905,
Jb. Brandenb. 2/3; 1905,
Chr. V Rommel!: Philipp der Großmütige. Gießen 1830Nr VO: 1535

Ö Nuntiaturberichte V3. Nov Nov 1535 533 f, 536
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SCIHNCI augenblicklichen Haltung bestärken. Er bot ıihm Dienste x  33
beim Papst und bei König Ferdinand A un vérsprach\ ihm, Z  1 Bullen
Z.UT: Errichtung :der Kollegjatkırche ı Berlin vermitteln Hıer brachte der
Kurfürst nach dem Vorbild des Neuen Stiftes Halle I umfangreiche
Reliquiensammlung

W ıe Nn Joachım damals GCIHCH Übergang Z lutherischen Sache
dachte, ZEeIST Feststellung des Unt1ius 1 S$C1HNECEIN Bericht VO! Novem-
ber 1535 ausdrücklich die Festigkeit des Kurfürsten katholischen
Glauben P leiben betont Andererseits gebot dem Kurfürsten die politısche
Klugheit Vereinigung ternzubleiben, die ausgesprochenen ‚er :#ıchen Charakter hatte In Schreiben A den kaiserlichen Orator Mat-
thias rHeld teilte diese Eıinstellung MI1 und machte nunmehr eıl-
nahme CIM EeIN Konzil davon abhängig, afß der SC1MN Vertreter auf dem
Konzil alles Z.Ur Sprache bringen könne, WIas DA hre der Christenheit
tür notwendig halte Alls teststellte, da{ß VO  a C1NECIN Konzıl dive Wiıieder-
VEFrCIN1SUNG der Kırchen nıcht Warfr, machte Maı 1538 den
Vorschlag, nNnier d en eutschen Fürsten C1INC „Konkordie herbeizuführen
Um die Lutherischen 9 hıelt CT die Gewährung des Kelches un
der Priesterehe diese für notwendig.!! Mırt weilchem FEifer der Kurfürst

Vermuittlerrolle ausfüllte, ZEIST die Tatsache, daß Aleander als
päpstlichen Verhandlungsführer dieser Angelegenheit ablehnte1?® und ML
den Häuptern des Schmalkaldischen Bundes, dem Kurfürsten VO  > Sachsen
und dem Landgraten VO  3 Hessen, selbst verhandelte.17

Das Ergebnis 411 dieser Bemühungen WIar der Frankfurter Anstand VO'
e  @  OApril 539 Beide Religionsparteien IM dem Resultat unzufrieden.

Das Konzıl Mantua kam abentalls nıcht zustande. Kurfürst Joachım
Lhatte Zfreie Hand, Land CE1TC kirchliche Reform einzuleiten.

Sie hrte ihn ‚reilich nıcht 1 das Lager 'der Schmalkaldener, vielmehr hielt
noch weıterhıin SCLITGF Vermittlertätigkeit test. Im Jahre 1541 schlo{fß
MIL diem Hause Habsburg eın Schutz- Un Trutzbündnis, das ausdrücklich

die Verpflichtung enthreilt, den Schmalkaldenern fernzubleiben und sıch der mEntscher'dung kommenden Konzıils unterwerfen. Dafür wurde dem
Kurfürsten Unterstützung ı1' SC1IHCI Territorjalpolitik In K hVX‘ strebte
JToachım nach dem Erwerb der beiden Lehen Beeskow und Storkow, nach der
Eventualsuccession ommern und nach der Erbfolge Schlesien. Eunes
der Ziele Joachims War die ‚all SCLNECS Sohnes ZU: Koad-

des Erzstiftes Magdeburg. Schliefßlıch konnte auch die kaiserliche
Zustimmung se1iNer Kırchenretorm erlangen. Kennzeichnend tür die Hal-
tung des Kurtürsten 1LST CD da{fß auf SC1INCTI: Reiise Z.U Reichstag 11 Regens-

Ni Müller, Jb Brandenb 2/3 1906, 0—5
Nuntiaturber. F 549 f
Nuntiaturberichte I} 45 Landwehr: Joachims 11 tellung ZUr Konzilsfrage

Forsch Brandenb.-Preuß. sch XA1: 1893, 187—217
Nuntiaturber. FE 157

11 Nuntiaturber. H; 280 293 f_
Nuntıiaturber. I 320 I 447

13 Nuntiaturber 469



318 Untersuclf1ungen
burg (1541) Luther 1n Wittefiber‘g besuchte, da{iß 1n Reéensb?urg während
der Fastenzeıit mit dem Landgraften Philıpp VO!  a Hessen Ostentatıv Fleisch
alßs, dann aAber wieder mI1t dem Ka1ser der Messe teilnahm.!*

Dıie Kirchenretorm WAarTr für Joachim 1n erstier in1ıe eine innenpolitische
Angelegenheıit. WDas Auftreten Iutherischer Prediger 1n verschiedenen Teilen
der Mark, das Drangen der Landstände nach einer Retftorm und  - der Wunsch
weıter Bevölkerungskreise nach der Predigt des reinen Evangelıums l eisen

diem Kurfürsten angeraten erscheinen, die Kirchenretorm selbst 1n d1e
and nehmen Außerdem WIdT_I dıe Retorm tür ı'hn in seiner Vermiuittler-
tatıgkeıt eın wichtiges Argument, A dem deutlich werden ‚ollte, dafß e1in
Ausgleıich zwischen dien beiıden Konfessionen möglıch se1. Gleichzeitig wollte

dem Protestantısmus .den revolutionären Charakter nehmen, auft den der
Kaiser und auch Kön1g Ferdinand hinzuweısen pflegten. Joachım dachte
zunächst nıcht daran, einen der Wiıttenberger Theologen bei der Reform
heranzuzıehen. Vielmehr beauftragte den katholischen Theologen Rupert
Elgersma AUS Leeuwarden mit der Aufstellung eiInes Reformentwurts. YSt als
der Kurfürst teststellte, da{fß der Entwurt nıcht se1Inen Absıichten entsprach,
sah sıch nach einem Jutherischen Theologen u Luther k»am tür ihn AU>S

politischen un kirchlichen Gründen nıcht infrage. Joachims Zael, nämlıch
die Wiuedervereinigung der beiıden Konftessionen, deren theologische un
institutionelle Grundlage 1n den Zuständen und Beschlüssen der alten
Kırche sah, verband ıhn mMIt der römisch-katholischen unid mehr noch MIt
der kAaiserlichen Se1te. Auft Vorschlag se1iner Verwandten Georg und Albrecht
VO  5 Ansbach-Bayreuth berief der Kurtürst daher 1mM Frühjahr 1538 Me-
lanchthon ach Berlin. Er yalt thm ails der 1im Gegensatz Z Luther

I &N nıcht bissıge und nendische, sondern triedsame“ Theologe.” Vor allem
y]aubte der Kurfürst, daflß Melanchthon als einz1iger unfier den VWıttenberger
Reformatoren politisch tragbar Se1.

In inem Bericht A den säachsischen Kurfürsten Johann Friedrich nahm
Melanchthon ZUuU dem Reformentwurtf Elgersmas Stellung. Er WwI1es darautf
hın, da{ß bereits Joachıim 11 den Entwurf mMi1t der Randbemerkung „ vul
unrechter lahr“ versehen hatte. Melanchthon krıitisierte an diem Entwurt
besonders, daß sich eın Wort über die Rechtfertigung A.uUus dem Glauben
fände und empfahl, der Kurfürst solle dıesen Entwurt „nicht lassen 41l5

licht kommen“. Ferner riet Joachım, ke ine Kırchenordnung aAbfassen Zu

Jassen, aber dıe evangelische Predigt, den rechten Gebrauch des Altarsakra-
mentfes und die Priesterehe DESTALLEN., Dıie Predigt VO' Mißbrauch der
Messe solle erlaubt werden, WICI1LIL deren Änderung Augenblick :nicht mOg-
ıch sel, da, Wile Melanchthon schreibt, der Kurfürst sıch VOr einer „abthuung
der Messe“ scheue, obwohl gerade darüber miIt iıhm vael geredet habe.!®

N: Müller: Zur .esch des Reichstages vonyl Regensburg 1541 Jb Brandenb.
1907 191

15 Corpus Reformatorum IL, 765
16 Nık Müller: Die Besuche Melanchthons brandenburgischen Hof Jb. Br.

2/3 1905; 10—19 Delius Die Reformation des Kurfürsten Joachim 11l von

Brandenburg 1 1539 heo. ogfig Vıatorum 1953/54, 174—193
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Das Gutachten, welches Melanchthon dem Kurtürsten über den Entwurt
Elgersmas erteilt hatte, 1ST bısher nıcht bekannt veworden Aus dem Bericht

den säachsischen Kurfürsten wird indessen deutlich da{f(ß Melanchthon
Mme1iInNTte be1n Kırchenreform der ark SOrZSSam or  SCch
werden Diese Ansıcht hatte bereits Vor SEeE1INECT Re1ise nach Berlin ertre-
CCH; WECLLN ausführte, da{ß „d1e Kirche sich nıcht Jahlings auf einma|l un
ohne yroßen Nachteil AUS yrofßen Finsternis W1C die der Mönche

ErSC 1ST und über die > Kirche ZINS, herausfinden könne
knüpfte daran \dd€ Mahnung Lasset u11ls IMUL zußerlichen Kirchengebräu-
chen indessen fürlieh nehmen bis die Zeıten ZESTALLECN, daflß T bessere
Zucht aufgerichtet werde 17 Dennoch übersah Melanchthon, da{ß SC1IM Rat-
schlag, ohne Kırchenordnung Wort un Sakrament der ark freizugeben,
für den Kurfürsten ZQeWAaZT WAar Joachim 1eß dann auch durch 11NC

Theologenkommission NEUCH Entwurf ausarbeiten Ihr gehörten der
Hofprediger Jacob Stratner, der Melanchthon Anhänger Georg Buchholtzer
Propst VO  w Berlın un*d der ehemalige Luther Anhänger Georg Wıtzel
Die VO' ihnen entwortfene Ordnung ISTE dann A November 1539 durch
den Abendmahlsgang des Kurfürsten 1' raft ZSESCTZT und nach ihrer end-
gültıgen Formulierune? Jahre 1540 veröftentlicht worden

ber Erfahrungen der ark berichtet Melanchthon
Schreiben Justus Jonas Es heißt dort das olk dürste nach der trom-
iInen Lehre CL UT en] des Adels fördere S1C und der Kurfürst der nıcht
ungebildet SCIL, heiße S1C Zut Er mache dem ol Hofftnung, daß die KYtr-
chen verbessern werde In den MelSpriestern (sacrificuli), die yroßer Z ahl
vorhanden un solchen Plänen Wiıderstand leisteten Yblickte Mellan-
chthon Barbaren, ungelehrte dumme, anmafßende, unflätige und aufgeblasene
Menschen, di: sıch durch Starrsınn un i seltsame Einbildung über ihre
Klugheit un Gelehrsamkeit auszeichneten S1e versuchten das Aufkommen
der Wahrheit IN1IT Gewalt und Knıfen verhindern Wiıe Melanchthon
We1ter berichtet S'C1 der Kurfürst KOön12 Ferdinand gerufen worden,
ıhm VO!  e der Kirchenreform abgeraten werden solle Melanchthon 111 dıre
Rückkehr Joachims abwarten, u dann erneut Überlegungen ber die Form
der Lehre und den verbesserten Sakramentsgebrauch anzustellen

Die er Anteılnahme Melanchthons der märkischen Kirchenreform
ZEIZT sıch 11Nem Schreiben den brandenburgischen Kanzler Weıin-
leben der auf Empfehlung Melanchthons dieses Amt beruten worden
War und MLTE ld€l‘l'l Melanchthon während dessen Amtszeıt S Brief-
wechse] stand In offensichtlicher Sorge über MLG Verzögerung der Kırchen-
reform schreibt Melanchthon Weinleben Welche Wüuüstheit wiıird SCIN,
WCNnN der Kurfürst siıch nıcht mührt da{f diesem Teıl SC1L1T165 Staates He1-
lung angedeihen Jäßte:“ AÄAm lebsten hätte selbst dem Kurftfürsten geschrie-
ben, aber ST hofte, da Weinleben den Landesherrn VO  - der kırchlichen Not
überzeuge.!®

i< 11 978
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Al Zur Kirchenordnung außert sıch Melanchthon dann neben Luther und
Justus Jonas IN C1iNCTr Zurückhaltung. In der Beibehaltung bis-
heriger gottescdienstlicher Gebräuche s1ıcht ohl VOTL allem den Finfluf(ß
Georg Wıtzals UÜber ı'hn schreibt Stratner,; da{ß INIT Wıiıtzel keinen
Streit yehabt habe, xleichwohl habe dieser über ihn verleumderısche Bemer-
kungen verbreitet, W1e6 überhaupt vieles schreibe, WAasSs SC  Q SC11I1 (GewW1S-
SC}  e SCL Es 1ST ı'hm auch nıcht zweıtfelhaft, da{ß Wıitzel die Anbetung des
Sakramentes be1 der Fronleichnamsprozession beibehalten ]] Zur Weihe
des Taufwassers wolle sıch nıcht WeEe1TLer außern, da S!1'C C166 unbedeutende
Sache SC1 die VO]  a selbst tallen werde UÜber die Messe und Kommunion hın-

A werde noch besonders schreiben Wenn S e1it habe; denn hier
handle siıch u 111C sroße Sache Er fürchtet da{ß Wıtzel be1
Ausarbeitung der Kıiırchenordnung den Mißbrauch der Messe und KOom-
111LU111OI1L noch werde 1€e Mefspriester bewahren dıese Un-
i römmiıgkeit (impietas), da S1Cdiıe Messen W1C vordem fejern Du s1ehst W1C
S1e sind und WI1C S1C sıch Christi Lehre mühen.“ Melanchthon fügt dann
den Wunsch a Jesus Christus MOSC das Herz des Kurfürsten lenken, dafß

Recht schafte und nıcht durch SC1LT) Beispiel dıe Untrommen estärke. : Im
übrigen billigte Melanchthon die Artıkel der Kirchenordnung un hoffte,
daß bezüglıch der Zeremonıen der Kurfürst nicht dı1e Pfarrer AT Rechen-
schaft zıehe, dıie »”  C Rıten“ abschaften In dieser Hofftnung T 2l Melan-
cQhthon dem Tangermünder Pftarrer Georg Solinus, der Nn katholischer
Restbestände 11 der Kırchenordnung Bedenken geäußert hat nıcht aAus (36e-
wissensgründen SC1N Amt verlassen 2() Ferner bittet Melanchthon den Fur-
sten Georg 11L VO Anhalt,; auf den brandenburgischen Kurfürsten Uu-

wirken, daß 1 diesen Fragen tolerant e1.“
Der Einführung der -Kirchenordnung schlofß sch ı der ark Nal Kır-

chenvisıtatiıon A Als (zast be1 der Visıitation und schr balıd als Superinten-
dent VO  3 Stendal entsandten die Reformatoren VO  3 Wittenberg den Kon-
rad Cordatus.9

In besonderer Weise tühlte sıch Melanchthon als Wittenberger Professor
für die Reform der Unıversität Frankfurt (Oder) verpflichtet. Hıer WAar
schon SC1IT Jahren vieles ı Argen, W1C bereits das Gespräch M1 dem Kiur-
PFiNZenN 1 Jahre 1535 hatte Be1 SCEINCM Berlıner Aufenthalt (1558)
hatte Melanchthon C1N'e Unterredung IMNIt dem Kanzler Weinleben yehabt
L der Or den Schotten Alexander Alesius für theologische Vorlesungen 11
Frankfurt empfohlen hatte. Er wıederhaoalte die Empfehlung brieflich, indem

darauf hinweist, Alesıus SC1 WI1C keın anderer theologischen Vorlesun-
ZCH ECLZNEL, da C: c1e Lehren der Kirchenväter und e Scholastiker be-
herrsche. Erkönne S.1C auch durchaus ı111} Lichte des Evangeliums beurteılen.
Auch für Dıisputationen SC1 Persönlich SC1 bescheiden un VO  3
'tTommen Sıtten, eben recht allıs Lehrer Ar der Frankturter Akademıe ZE-
CISNET. Melanchthon fügte noch hınzu, da{fß Alesius die deutsche Sprache

1EEP 1091
21 ILL, 1093
29 FLE, 7—11 Jb. Brandenb. 5 — 104; 271 59—128; 25—13
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versteht, aber nıcht ı: ihr predigen könne. Allendings, MeEe1INT Melanchthon,
werde der LebuserBischof als Kanzler der Un1uversıität IN1IT Alesius nıcht
einverstanden SCLIL23 Melanchthon wiederholte noch einmal brieflich SC1H

Angebot, nachdem Alesius wullıg yemacht hatte, nach Frankfurt Z yehen,
und dieser auch Antang des Jahres 1540 berufen wurde. Se1ine Antrıiıttsvor-
Jesung 1 Franktfurt vertaßte Melanchthon24 In dem xleichen Schreirben
Weıinleben bittet auch dıe Berufung des Juristen spar Witterstedt,
der die Institutionen lesen wull.5 Ferner stand Melanchthon durch SeiINCNHN

Schwıiegersohn Georg Sabınus, der INLLE Melanchthons Tochter Anna nıcht
y]lücklich verheiratet WAar, IN der Universität Frankfurt Verbindung.
Salbbınus War Dozent für Poesıte, Spater für Rhetorik. Schlieflich unterhielt

f  }Melanchthon ausgiebigen Briefwechsel IN SC1NCIN Schüler Christopho-
LUS Preiß Aus Preßburg, der 1 Frankturt 1di€ Lektur Poetik 1nne hatte. Dıe
Emptehlungen Melanchthons für die Frankfurter Unıiversität stehen 1ı1' Zu-
sammenhang IM den Reformen des Kurtürsten. Diıeser kam selbst nach
Franktfurt und erlıeß verschiedene Verfügungen ZUTF Universitätsreform.
Dem Vorlesungsplan wurden C1INEC Reihe Schriften Melanchthons zugrunde KL OT
velegt: W1C lateinische und yriechische Grammatık, die Schriften de
$ de duplicı OPp. verborum et. rerum.“

Die Mitarbeit Melanchthons an dem Aufbau er Kirche der Reforma-
L10N 1 der ark macht n Briefwechsel M1 Weinleben und Buchholtzer
deutlıich. Hıer kann auf Einzelheiten icht CEINSCSANSCH werden. S1e sınd für
dıe Lokalhistorie wichtıe. Es ‚]] NUuUr noch einmal auf den bereıts angeführ-
ten Brief an Weinleben EeriINnNNert werden. In Ihm empfiehlt Melanchthon
nıcht LLUL Alesıus, sondern sich INIT \d‘CI' Frage der Krankenkommu-
1107 auseinander, W'1e S: 1 durch die märkische Kırchenordnung gestellt Wal,
und der auch Luther und Jonas d ıhren Brieten Joachım Stellung
5  INCH hatten.27 Es SIn dabei die Frage, ob P  die 1 der Kiırche konse-
krierten Elemente dem Kranken gebracht werden sollten, oder aber, da
das Sakrament ZIu dem eEINSESE  ten Brauch (imstituto USu) geordnet SCHI, die
Konsekration Krankenbett xeschehen sollte. Melanchthon bezweiftelt, ob
CS schicklich SOIH, das Sakrament ı1! beiderleı Gestalt über die Straße LLa-

SC Demgemäifßs mißbillıgt die VO!)  3 Wıitzel gewünschte Beibehaltung der
Fronleichnamsprozession. Ebenso E1 auch die Taufe INSTEITUTLO USu gekenn-
zeichnet. Es WAarc ındessen Unrecht und entspreche ı keıner Weeise dem
Wesen des Taufsakramentes,; WEeNN das W asser be] Prozessionen herum-

werde. Im übrıgen SCc1 die Prozession VO  z den Mönchen erfunden
worden.

Das Verhältnis Melanchthons Ur Mark, das bereits durch dıre Anwesen-
heit Wıiıtzels und durch dessen Einfluß hbei der endgültigen Abfassung der

29 111, 842—844 Clemen: Mel Alesıus. Arch Refesch Erg Bd
1925
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Bauch Die Anfänge der Univ. Frankfurt (Oder) Breslau 1900, 134
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A Untersuchufigen
Kiréhénordnung Zzew1ssen Spannungen ausgesetzt WAar, wurde sehr bald einer
ersten Zerreißprobe ausSZeSsELZT, der dann spater noch ein1ge folgen ollten

Johann Agricola, der MIt Luther und Melanchthon über das (sesetz 1n
elne Auseinandersetzung geraten WAar, diıe auf beiden Se1iten mIt heftiger
Polemik geführt wurde, hatte Wıttenberg eimlich verlassen, dem Rut
des Kurfürsten Joachım nach Berlın folgen.” Der Kurfürst me1linte wohl,
1n Agricola einen umgänglichen Theologen gefunden Z haben, der ıhm bei
der Durchführung der Kiırchenretorm auch 1M Geist seiner politischen In-
tentionen tolgen konnte. In Wıttenberg WAaArcnhn dıe Reformatoren empoOrt,
weiıl Agrıcola sıch weıteren Auseinandersetzungen über das Probillem (;esetz
und Evangelıum nach heftigen Angriften, besonders anuıt Luther, durch die
Flucht hatte. Joachım EL War die S1tuation pemlich, zumal auch
Unte seınen Theologen W 1ıe€e Stratner, Alesıus und Buchholtzer sıch erheb-
lıcher Wıderstand SCSCH Agrıicola ° Der Kanzler Weıinleben, der kıur-
türstliche Rat Eustachtus V O!  } Schlieben, der Luc Joh Heller nd andere
rieten dem Kurfürsten, Agricola entlassen. So drängte der Kurfürst
Agricola, alles versuchen, u die Jleidige Angelegenheit bereinıgen.
Joachım schaltete sıch selbst eı, iındem Melanchthon U1n Vermittlung be1
Luther ersuchte. Wie schwer, Ja unmöglich dieses Unternehmen VO!  z Anfang

War, zeigte die AÄußerung Luthers ber Agrıcola, dafß dıeser ein „Talscher
mensch und verlogen maul,; elender Meißenkopf (Mauskopf) sel.  < Melan-
chthon War Also 1ın seiner Vermiuttlerrolle 1n einer schwierigen Lage Dazu
kam, daß Ja verade die märkiıschen Theologen aufgefordert hatte, Agrı1-
cola 1n Berlin nıcht dulden. Er suchte siıch SO AauUs der Affaire Zu zıehen,
da{ß dem Kurfürsten maitteilte, habıe Agrıcoala gyeraten, von eiıner Klage
CDC Luther beim sächsischen Kurfürsten abzusehen, aber dieser —  habe durch
se1InNne Flucht die Lage verschärft, dafß 1n dieser Angelegenheit nıchts
mehr unternehmen könne.? W ıe Melanchthon 1n Wırkliıchkeit aber .  ber
Agrıcala dachte, hatte Veıt Dietrich geschrieben. Agrıcola se1l 1n dıe ark
SCHAMNSZUN, Professor 1in Frankfurt werden. Dort glaube eIne Burg

haben, VO der AUuSs den Krieg SCDCH Luther führen könne.? In dıeser
scheinbar aussichtslosen Lage wenden siıch der Kurfürst un d auch Agrıicola

4an Melanchthon Vermittlung. Dieser teilte Agricola 1n seiıner
Antwort mit, daß die Wittenberger Ihn nıcht hassen. Er könne dies auch
VO! Luther CN Aber 1n den Streit se1en unnÖötige Schärfen WOI-
den Agrıcola habe wenıg diie Leidenschaftlichkeit un Heftigkeit Luthers
1n Rechnung gestellt, ONn hätte Ww1ssen mussen, daß a  3, einen Zornigen
durch Nachgiebigkeit überwinden suchen MUSSE. „Du weılßt, da{ß iıch nıcht
unerfahren bın ın solchen Stößen, aber der öftentliche Friıede tordert, daß
INn  } S1€ sıch nıcht merken 1ä(r.“32 Melanchthon hatte MIt diesen Worten

28 G.Hammann: Nomismus und Antinomismus innerhalb der Wittenberger Theo-
logıe 4—15 Dıss. theol Bonn 1952

Delius Joh Agrıcolas Berufung als Hofprediger des Kurfürsten Joachim 11
nach Berlın Theologia Vıatorum VII 1960, 10727119 OgSC Joh Agricolas
Lutherverständnis. 1960, 98

30 Förstemann: Neues Urkundenbuch B 2342
31 1IL1, 1080 I1 1097
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Luthers Meinungl über Agrıcola erheblich retouchiert. Denn urz vorher
hatte Luther über Agrıcola veschrieben: „Dieser treulose und verdorbene
Mensch WUutfet miıt Lugen SC uns.  33 Dem Kurfürsten schrieb Melanchthon,
Agricola solle se1InNe Kılage Luther zurücknehmen. Anderentalls solle

be] dem säachsischen Kurfürsten freies Geleit beantragen Ll'I‘lld seine Klage
1n Wiıttenberg VeEertTr Entgegen den brieflichen Aufßerungen gegenüber
Agrıicola schreibt dem Kurfürsten, da{fß Luther über Agricola aufgebracht
se1, we1l dieser 1n Berlın predige, hne sıch Mt ihm versöhnt haben.?4
Melanchthons und anschließend Bugenhagens Vermittlungsversuche haben
die Angelegenheit schließlich SOWEIT 1n Ordnung gebracht, da{fß Joachim
Agrıcola als Hofprediger und Generalsuperintendent behielt. Agricola VE

sprach, nıcht VOl  } der reformatorischen Lunıe der Wittenberger abzugehen,
un der Kurfürst ermahnte ıhn, durch fromme Lehre, Luther besänf-
tigen.“

Eıne weltere Belastung für das Verhältnis Melanchthons Z ark WAar

die Aufnahme des Jacob Schenk 1n Berlın als Hofprediger des Kurfürsten
(1544—1546). Die Wittenberger sahen 1n ihm einen Anhänger Agricolas,
der \glelch diesem den Antinom1ismus verkündige. Im übrıgen legte Schenk
bereits 1n Leipzig und ILU:  - xuch 1 Berlın 1n wunderliches Wesen demn
TFası das Melanchthon als Melancholie erklärte un d in deren Gefolge
Hoftart und Prahlereı salh .36 Der Kurfürst befreite sıch schließlich von dni€-
SCIN wunderlichen Mann iındem ı'h: MT seInem Weib über die (Grenze
abbschob.

Besonders beschwerlich für die Wittenberger und für Melanchthon, der
die Verbindung ZE: ark aufrechterhielt, WTr die Haltung des Kurfürsten
1in den Kirchenfragen, 1n dienen siıch wesentlıch VO!]  5 der Politik leiten 1ef5
Dies wurdce auf dem Regensburger Reichstag 1541 deutlich. Das Ergebnis
der voraufgegangenen Religionsgespräche 1n Hagenau ( Junı und
Worms (November 1540, a Wr 1n einer an ONn yINCN enk-
schrift, einer Vorstufe des Regensburger Buches, zusammengefafßt worden.
Der Kurfürst Joachım und Bucer 1elten s1e als Verhandlungsgrundlage für
geeignet und sandten S1Ee ar Luther,* der cehr khl aANLWOrteieEe: E 1St VeT-

yebens, daß 1INan solche Mittel der Vergleichung vornımmt.“ Melanchthons
Urteil Wr verächtlich, Was 1ıhım Joachım schr verübelte.?? Melanchthon hatte
siıch VO  - Anfang über die Verhandlungen skeptisch zediußert.“ Nun aber
schrieb auft dıe Denkschrift: Polıitıa Platonis.“ 41 TIrotz dieser Krıritik
SETZTE Melanchthon auf den brandenburgischen Kurfürsten das Vertrauen,
da{f(ß 1ın Regensburg durch seine vermittelnde Haltung den Frieden

Weıim. Br. I 2730
LE 1106
ILL, 1106

36 I 85/2; V, 756 Nık. Müller: Jacob Schenk, kurfürstl. Hofprediger in Ber-
lın. Jb Brandenb. 23 905 19—29

I 92—96 38 Weım. Br. I  y 3372
' K 3 I 08
41 Neudecker: Merkwürdige Aktenstücke L, 254
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den Konfessionen herbeiführen werde. 49 Von den märkıschen Theologen
aren 111 Regensburg anwesend: Agricola, Alesius, Buchholtzer und, als Nıcht-
theologe, der Schwiegersohn Melanchthons Georg Sabinıs

Als d1e Verhandlungen ‚1' Regensburg 30888 schwieriger wurden,
auf Anregung Joachims und Georgs ILLE VO  D} Anhalt C111 Gesandschaft
Luther Ab, u diesen tür N Eimnigung SCWINNCN, Melanchthon, der
ebenfalls auf dem Reichstag WidT, xab der Gesandtschaft CIMLS'C Anregungen.
Diese hatte keinen vollen Erfolg be Luther Sie erreichte lediglich da{fß
Luther Zukunft yegenüber den Verhandlungen Regensburg Zurück-
haltung ben wollte WASs wıederum Zu der Hoftinung berechtigte, da{fß auch
Melanchthons Haltung bewegliıcher un nachgiebiger werde 44 ber nach
WIC VOTr lehnten fast alle evangelischen Theologen Verhandlungen ab WI1e
51C Joachim wünschte Dıie Vorschläge des Kurtürsten bezeichnete Melan-
chthoön als „gefarbt“ 46 ] Iiese zZe1gZLEN te1ls al Übereinstimmung MItT der
brandenburgischen Kırchenordnung, teıls SINSCH 5.1C über diese hinaus Der
tür dıe Kıirchenfrage ergebni1slos verlautene Reichstag, die Bedrohung des
Reiches durch die Türken und der unglücklıch verlaufene Türkenfeldzug
des brandenburgischen Kurtürsten StE1IYECEFTE die 5orge Melanchthons auf 1NC

glückliche Durchführung der Kırchenreform 1' der ark In der Erkennt-
NIS, daß Agricola auf den Kurtfürsten erheblichen Einflufß ausübe, suchte
Melanchthon bereits 11 Regensburg die Zusammenarbeit INIT Agrıcola L)iese
Tatsache 1SE 1' Hiınblick auf diie VOTAUSSCSHANSCHCH Auseiandersetzungen
der Wıttenberger und auch des Melanchthon MMI Agricola tür das Verhält-
111S Melanchthons Z Marık bemerkenswert In ‚eiıden Männern Lretfen sıch
W E1 Kirchenpolitiker yegenüber, die beide d1e Förderung des Protestantis-
111058 Deutschland Auge haben, aber dieses Zıe] auf verschiedenen
VWegen erreichen suchen Kraus haben sıch schwere Auseinandersetzun-
SCH ergeben So MNUSsSen auch die theologischen Streitfragen zwischen den
eıden Kiırchenmännern auf dem kırchenpolitischen Hıntergrund vesehen
werden Theologisch beide emuührt das lutherische Erbe wahren

abei diIien S1TE theologisch yarnıcht SOWEIT VO  3 einander entternt Wäh-
rend Agricoala die politischen Ziele SC111C5 Kurfürsten auch IMUIT der Kirchen-
polıtık Z} suchte, gebrach Melanchthon, WILC bereits auf dem
Augsburger Reichstag bewiesen hatte, polıtischen Blick und
dıplomatischen Talent. Er ÜFEte; WCNN MEINTE, ©S SC1 diplomatisch klug,
die Kunst des zeıtweilıigen Dissiımulierens anzuwenden.

Melanchthon hiıelt JETZT für kirchenpolitisch klug, C111 treundlichen
Brief Agrıcola schreiben, dem sıch die erstaunlichen Wendungen
fınden „Du CLINNE Dıch, WILE alt zwischen Uuns dieFreundschaft 1ST, die,
WECNN S1C auch zeıitlich großer Unbeständigkeit unterworfen War, deninoch
VO INr MI C1NeMmM SCWISSCH beständıgen Wahlwaollen bewahrt worden 1ST.

1 168
I 26/, 347, 394 f Nik Müller: Zur ‚esch des Reichstages VO  3 Regens-burg 1541 Jb Brandb 4, 1907, 175—248
I 298

45 402 fr I 585
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Und iıch wünschte, dafß NSCIE Verbindung sowohl den Wıssenschaften als
auch anderen Dıingen 1WNUEZTE Denn WIL, I WI1TIT die Freundschaft AaAus
sıttlıchen Gründen halten INUSSCHN diese Hinblick anıf den öftfentlichen
Nutzen bemessen 47 I Meser Braeft der Melanchthon sicherlich nıcht leicht
gefallen 1ST 1ST VO  3 der Sorge die evanzgelısche Sache diktiert EFür
Melanchthon erschiıen der SEDENWAFTLIZCN Lave wiıcht1ig, dien branden-
burgischen Kurfürsten für den Schmalkaldischen Bund SCWINNECN Dazu
aber brauchte dien Einflu{ß Agrıicolas, den dieser auf den Kurfürsten hatte
Melanchthon hatte IN1T SC1NCT Spekulation keinen Erfolg

Das Krisenjahr 546/47 Luthers Tod der Zusammenbruch des Schmalkaldı-
schen Bunkdes und dessen Folge 11 Augsburger nNnterım beanspruchten
Melanchthons Vermittlertätigkeit der Mark besonderer Wee1se Auft
SC1NIEN Schultern lag dıe schwere SE Luthers Erbe wahren ıcht
hat Melanchthon, W 1 schon Z Lebzeiten Luthers, die Probe bestanden
Die Epigonen Reformation, die blinden Gegner CISNCH Lager haben
ıhm das Leben schwer gemacht Melanchthons Konstitution War den
INasSsS1ven Angriffen SC1HNET Gegner SCAONUNZS1IOS AUSZESECTZT Luther wußlte
VO den konstitutionellen Unterschieden zwiıschen ıhnen beiden und hat S.1C

Smehrfach ZU: Ausdruck gebracht „Meın IMPELUS stöfßt dem Faß den Boden
Aus WECNN ich komme schlage iıch MI1t Keulen drein, Phalıppus Cl, der War

PTFINC1ID1O schr moderatus Er hat Jahren viel ZUSCHOMMEC c 48 der
„Philippus äflt sıch {ressen, ich fresse alles un: schone nıemanıd

S5o beginnt tülr Melanchthon die Zeit, der die rabıes der märkıschen
Theologen ZUuU Spuren bekommt Eınen SCeW1SSCH Vorgeschmack hatte be-

ZESDUL alls hören mulßste, da{(ß der VON ı'hm nach Franktfurt CMPD-
ohlene Schotte Alesius MI1 SC1INCIM Ko Theobalıd Thamer be1 C1INCI

Disputation ber e1n riechisches Wort heftigen Streit geraten WAaTr,
dessen Verlauf Alesıus SC1INCN Gegner C111 Verleumder SCHANNL hatte

Melanchthon bittet Ales1ius schriftlıch und mündlich dem Streit aus dem
Wege gehen.! ach Konflikt M1 dem Juristen Christof
VO  3 der Straßen mu{fßte Ales1ıus die Universität verlassen (1542)51

In der gleichen Ee1It hatte Melanchthon erlebt, daß durch ‘dli8 Machen-
schaften Agricolas der Hotfprediger Stratner entlassen wurde.®? Gleichwohl
hatte die Freudigkeıt Melanchthons dem kırchlichen Leben der ark
dıenen, ıcht nachgelassen Immer wieder saıh sıch der Frankfturter Un1-
VEerS1I gegenüber verpflichtet MI Rat und Tat ZIuU helfen Es xehörte
den Reformplänen des Kurftürsten, dafß Frankfurt Andreas Musculus
und den Pfarrer A der Frankfurter Marienkirche Johann Ludecus DIro-
OVIert sehen wollte. Er wandte siıch daher den bejahrten Stendaler
Superintendenten Konrad Cordatus IMI der Bıtte Ad 1€ Promotıion OTrZU-

47 749 Weim 231 13
Weıim. I  9 386,

5! LIT. 1104, 1105
51 awerau: Alexander Alesius Fortgang VO: C‘Cl' Franktfurter Universität. Jb.
Brandenb. 14, 1916, 9—1
59 021
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nehmen.e rdatus aber bittet. 1ı SC1NGT Verlegenheit Melanchthon S71

Formular für diesen Akt Melanchthon schickt 'hm dasselhie und betont ben
der Übersendung, da{fß dem Formular auf die Brandenburgischen Kır-
chenordnung Rücksicht SCHOMMICI habe Aus SC1INCIL Ausführungen xeht her-
VOT) daß Melanchthon be]l der Aufstellung des Formulars die Verkündigung
der rechten Lehre als entscheidend angesehen hat gegenüber den 1 der Kır-
chenordnung stehengeblıebenen katholischen Zeremonıien die STIrCNgC Luthe-
D geindert wünschten

Auch nach Erhalt des Formulars bedeutete der Auftrag des Kurtürsten
für Cordatus WE Beschwernis, denn SCIT CINISCI Zeıt bestand 111C theolo-
xische Difterenz zwischen ıhm und Musculus der Frage der Bufse Mus-
culus hatte Thesen Melanchrthon zugesandt S1€e enthielten Vor-
würfte S  n die kursächsischen Pfarrer, W C] diese nıchts über das Fasten
auft ıhrem Konvent ZESAQL hatten Weıter brachte Musculus TIG VO)  3 Melan-
chthon aAbweichende Auffassung VO'  3 der Johannestaufe ZUIN Ausdruck
Melanchthon hatte daher angesichts der polıtischen Situation und un

Betonung Se1INECT Liebe Musculus abgelehnt MLE ihm über die Bufse ZU

ber solchen Streit treue sıch NUr der Gegner der märkischen 11-

chenreform, der Bischot VO Lebus Im übrigen erachtete Melanchthon die
Fragen der Lehre wichtiger als die Fragze des Bußfastens Melanchthon bıttet
daher Musculus SC1INCTN Thesen C1NC mildere Form veben Er solle

die Feinde der Kiırche denken und darum alles LuUN, diie FEintracht ıhr
schützen 30 Schlieflich sah siıch Melanchthon veranlaflt C111 Abhandlung

über das Wort OCN1ITENT1A die Frankfurter Universıitat senden
Welche Sorge i'hm aber diese Auseinandersetzung machte, bringt
Brief Agrıcola ZU Ausdruck. Er schreibt dort, 11 ihn nıcht andere
Aufgaben 1ı Wıittenberg zurückhielten, WUur  de liebsten ı die ark
kommen, L1 Frieden stiften.®®

Unter solchen Umständen wollte Cordatus nıcht nach Frankfurt FeIsCcCH Me-
lanchthon veranla{fßte ıhn un Hınvweis autf den Auftrag des Kurfürsten die
Promotion übernehmen In väterlicher We1se ermahnte Musculus, der

Wittenberg nıcht SC1IMN Hörer WAar un die Parteı des Agricola ergrif-
fen hatte,” ZUT Mäßigung, nıcht dJC Einheit der Kirche Z gefährden 60

Cordatus wurde durch den Tod auf der Reı1ise nach Frankfurt VO  3 SCe1NEeINN

Auftrag entbunden Die Promotion nahm der Zerbster Superintendent Fa-
bricıus VOL Der Frankfurter Ptarrer un Dozent Ludecus wurde alls Hot-
prediger nach Berlin beruten un LIrat spater alls Generalsuperintendent
Stendal dıe Stelle des Cordatus 61

Der Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges 1efß die Streitigkeiten unter
den märkıschen Theologen zunächst ersTumme Angesichts der schwierigen
Lage der evangeliıschen Kırche bekannte Melanchthon dem Frank-

Zeitschr der Prov Sachsen 1936 62 65
VI 25 f 55 VI 104—=107
VI 108 110 57 VI 102 f
VI 102 1 V1 111
VI 106 f 107 ö1l VI 118
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turter Dozenten Christoph Preifß da{fß vieles, WAas den letzten anı-

ZUS Jahren geschehen SCH, nıcht gewollt habe da{ß 1aber auch vıeles durch
uh un andere verschuldet wurde Gleichwohl SC1 sıch bewußt, dafß
be1i den verschiedenen Streitigkeiten ML1t O11 Fıter die Wahrheit gesucht
un die notwendigen Dınge richtig ausgeführt halbeie 62 Auch Buchholtzer
vregenüber bringt CIL  11 Tagen Sorgen 3  ber die Lage der Kırche
ZU Ausdruck 63 Dı1e Wertschätzung, welche Melanchthon bei dem randen-
burgischen Kurfürsten rüherer Meinungsverschiedenheiten zenofs kam
darın P Ausdruck da{fß Melanchthon einlud, der ark VOT den
Kriegsereign1issen Zuflucht suchen Melanchthon nahm das Angebot nıcht
an Er wollte Jange WIie möglıch Wittenberg bleiben, weil die Ver-
ANTWOTLUNG für dl€ Wıtwe U\Il‘d Kinder Luthers hatte Dazu kam da{fß
Melanchthon über die für ılhın UNgZUNSTLISZC Stimmung Berliner Hot unter-
riıchtet Wr 65 Als indessen die kaiserlichen Truppen sıch Wiıttenberg näher-
ten wurde Melanchthon SC1HCTr Entscheidung wankend Jetzt wollte
anut das Angebot zurückkommen, WCI1LN Luthers Wıtwe und hre Kinder

C1LM änıschen Kön1g Sıcherheit gebracht hatte 66 Dazu kam aber
nıcht Melanchthon lehnte ZW O1 weltere Einladungen alls Protessor Frank-
turt alb 07 Er kehrte nach Wıttenberg zurück obwohl zunächst keine
Hofftnung hatte da{fß die Uniıiversität wieder 1" den alten Zustand
werden könnte Melanchthon 1eß angesichts dieser Feststellung durchblicken
daß eventuell auf dıe Berutung ach Frankturt zurückkommen werde,
11r Hoftnungen inbezug auf .dan Wiederaufbau der Wiıttenberger
Universität nıcht eintreften würden So schreıibt C} Buchholtzer VO  - SCINCT

Dankbarkeit gegenüber dem Kurfürsten Z Un ich wünschte, daß den
Regenten mehrere W1C der randenbureische Kurfürst N, VO  3 xleicher
(Güte Integrität Frömmigkeit un Mäfßigung.“ Eıne Reı1ise die ark

WESCH Krankheit SC1IHNer Frau un WE der Restauration der
Wittenberger Unıiversıtät autfschieben In Kürze wolle dem Kurfürsten
endgültigen Bescheid geben Schließlich verwahrt sich den Vorwurt
daß dıe Wittenberger den unglücklichen Kurfürsten Johann Friedrich
schnel] VETSCSSCH hätten Im Gegegenteil beten S1C täglıch tür ihn und hoften
daß (GoOtt SC1LN Unglück mildere IT dem D &H\k für die Gnadenerweise,
welche ı'hm Joachim über ZWAaNZ1IS Jahren ErZCIZT hat teilt Melanchthon
dann dem Kurfürsten SC1I1 endgültiges Verbleiben Wıttenberg MMI 70

Eune schwere Krise rachte das Augsburger nterım (1548) über die ark
Brandenburg LE Annahme und Durchtührung des Interıms durch den NUr-
ürsten WAar R C111 yuten eıl VO  a dynastischen Interessen bestimmt Der
Kurfürst wünschte damals d1e Übertragung des Bıstums Havelberg SC1NCI

V 188 £., 197 218, 27291
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zweıten Sohn Friedrich. DIiese Haltung des Kurfürsten rıchtete ıne Scheide-
wand zwiıischen ı'hm und der lutherisch ZESINNTEN Bevölkerung der ark auıt
un lockerte das brüderliche Band „wüischen Joachım un SC1NECIN Bruder Hans
VO!] üstrın. Im Gegensatz Joachım hatte dieser schon 1ı Augsburg alle
Bemühungen ıdes Kaiısers un SCLNCS Bruders Ferdinand, hn ZUT Durchtüh-
DUIVS des Interiıms Z bewegen, standhaft zurückgewı1esen. Schliefßslich VCI W1C5S

ihn der Kaiıser VO Reichstag. In Brieft VO Maı 1548% lehnte dann
Hans VO'  3 Küstrın endgültıg das Interım aıb Auch Re1ILere Drohungen des
a1lsers hatten be1n ihm keinen Ertolg Zur Rechtfertigung SC1INer Haltung bat

Melanchthon u C111 Gutachten, das dieser 31 Juli 1548 erstattete.”
In den Kıngangsworten des Gutachtens kommt Melanchthon auf die übile Be-
handlung des Markeorafen durch den Kaiser Augsburg sprechen. Es
he1ifßt dort: 995 habe die geschwinde Handlung, 1d‘i‘6 M1 Zu Augs-
burg fürgenommen, ML€ oroßer Verwunderung und Betrübhnis velesen, denn
ıch keinem Wege ZEMEINT hätte, dafß I1a  $ 4 1sO hart un ungZut1g SCcCHCH

als 1öblichen und wolvenrdienten Fürsten hätte SC1IN können,;
habıe deswegen CIM UNntertanıgs un christliches Miıtleıiden MT E, G., \dl€

C 7wahrlich eiInenharten Stand ausgestanden.
Noch ehe der Kurfürst Un Agricola, der theolog1ische Interpret des Imte-

L11115, dıe ark zurückgekehrt N, bat Melanchthon Buchholtzer, den
Kurfürsten veranlassen der Frage des nterıms den Jurasten Hıerony-
I11US5 Schurf Rate zıehen.”? Ferner orderte ihn auftf die das nterım
ablehnende Wittenberger Denkschrift”* den Frankfurter Professoren CZ

legen und S.IC besonders aut den Artikel über ldi6 Rechtfertigung aufmerksam
ZuU machen.”®

Diie Auseinandersetzung über das nterım begann, Aıls Agricola Au-
ZUuSt 1548 ı Berliner Dom 1ı Gegenwart ld\€‘S Kurfürsten N Predigt hielt,

der SCcSCHdas Wittenberger Gutachten, besonders aber SECgHCHN Melan-
chthon polemisierte. Er 1n 'h: „Erzbösewicht, Lügenteufel, Lugen-
maul“ Demgegenüber SAgı e W CNN Luther das nterım erlebt hätte, würde

[0)8 Freude SPTINSCHund zehn Jahre Jänger leben Dem Kaıser sollte ma  Ta

dankbar SC1IMN INIC C1nNn christ ı1ST worden“.76 Melanchthon, der VO! den An-
oriffen Agrıicolas erfuhr, schreibt A Nicolaus Mediler,”” da{fß Agrıcola, as
schon 1 Augsburg versucht habe, noch schlauer M1 dem kaiserlichen
Beichtvater betreiben werde, nämlıch iIhn beseitigen. Buchholtzer, den

Agricola ebentfalls WECSCH SC1INCT: das nterım ablehnenden Haltung- angZE-
T1' ] hatte, trOstet Melanchthon INIT dem Wort des Demosthenes: „Wenn ıhr
celbst denen INC1N Leben bekannt 1ıst M1CH für einen solchen haltet W1C mich

, der Verleumder beschreibt, dann rauche ich keıine Verteidigung « 7B

71 VI 84—87
Spneker: Beiträge -ZUTr Geschichte des Augsb. Interim. Zeitschr. 1St.
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N: 899 f

74 VI,; 925 ff N: 957 ft
76 Nik. Müller, Jb Brandenb. 109 fr
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De 5y 0)8! und d
DE zS Der Fanfare ricolas foigtte bald die Schamade. Der Kurfürst A  muß LO dem

Kaiıser berichten, da{fß unruhige Geister und aufrührerische Leute die Bevöl-
kerung erregZtecn, L1 das nterım durchführen wallte. SO konnte Melan-
chthon September Strigel schreiben, da{flß noch keıiıne Iirchliche Verände-
Fu1n1s 1n der M3Dk vorgenommMe: worden se1 In dem oyleichen Brief teilt
mM1t; dafß der Frankfurter Mediziner Jodocus W llich ı'hm mitgeteilt habe,
da{iß der Kurfürst schon 1 August den Ptarrern befohlen habe, auch weıter-
hın die bisherige Lehre verkündigen, jedoch sollten S1E keıine Angriffe
SCHC das Interım führen.”? Außer dieser Bemerkung haben WI1r keine Nach-
richt über eine derartıge Anordnung des Kurfürsten. Mehrfach erwähnt dann
Melanchthon das Gerücht, da{fß Agrıicola ine Schrift SCHSCH diie Feinde des
nterıms vorbereıte.® Schließlich bıttet Melanchthon den Herzog Albrecht
VO  3 Preulfsen, aut den Brandenburgischen Kurfürsten einzuwirken, da{ß dieser
keine Veränderung der kırchlichen Formen vornehme.?!

Melanchthon wurde. ZUIM Dezember Ihne nähere Angaben über vdlC
Teilnehmer und den Verhandlungsgegenstand eiınem Konvent nach Jüter-
bock eingeladen. Seine Vermutung, der brandenburgische Kurfürst mi1t
Agrıicola erscheinen würde, bewahrheitete sich.®?* Den Verhandlungen 1n JUü-
terbock wischen Joachim und Moritz VO  a Sachsen lagen Sitze zugrunde,
welche VO'  - <ichsischer Seite 17 Altzelle formuliert und wesentlich mit dem
SOZCNANNTICH Leipziger Interım identisch Dıiesen hatte offensichtlich
die brandenburgische Kirchenordnung als Grundlage vedient; denn dıe 1in
den Altzeller Satzen beibehaltenen Ik atholischen Gebräuchen entsprachen den
Artıkeln der brandenburgischen Kirchenordnung. Die einNZ1g wichtige rgan-
ZUNG dr die Wiedereinführung der letzten Olung „nach der Apostel (e-
bot  “ Der Versuch Joachims, auch den Mef(kanon wıeder gebrauchen, fand
den heftigen Widerspruch der sächsischen Theologen.® Eıne yemeınsame Er-
klärung‘ (declaratıo) schlofß dli€ Jüterbocker Zusammenkunft a'b.814

cola VO'  3 der Dom«kanielC251 Dezember jeß der Kurfürst durch Agrı
die Gemeinde tür den kommenden Advent, den D Dezember, ın den
Dom einladen, den Jüterbocker Vertrag ZUur Kenntniıs nehmen. An
diesem Sonntag WAar der Dom dicht gefüllt. Der Kurfürst erschien miıt Zzwel
mecklenburgischen erzögen. Agricola predigte ber das Evangelium des
Sonntages un vernrlas dann dıe Jüterbocker Erklärung. An die Verlesung
schlofß KT polemische Ausführungen e}  1} die Wittenberger Theologen
Eın Konvent Berliner Pfarrer teilte Melanchthon diese Vorgäange MITt un
bat UL VWeıisung für den Fall, \d3ß ihnen mit den Jüterbocker Artikeln anıch
das inzwischen 1n Frankturt er gedruckte Augsburger nterım über-
yeben werden sollte. Bereıts vorher hatte der Berliner Hofprediger Hıerony-

7 VIIL; 33
VIIL, 133, 137 f 147

81 VIIL, 163
82 VIE 234

R: VII, 249, 2925 awerau: Joh Agricolas Anteıl den Wırren
burger Interims, Zeitschr. Preufß Gesch Landeskunde. 18580, 441 AUgS-

8 Va 234—249
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330 Untersuchungen
IL1US Schwolle H'ihbiiCk auf diese Artike]l v6n Me«lanchfihon Verhaltungs-
mafßregeln erbeten. In der AÄAntwort Melanchthons Schwolle 1St ınteressant,
da{fß keine Bedenken b  5 sıch MIt den Mitteldingen belasten.®5 Melan-
chthon meınte, da{ß INAan, hne VO  3 der reformatorischen Lehre abzuweichen,
der katholischen un karserlichen Se1ite 1n zußerlichen Dıngen W1€ den ere-
mon1en, kultischen Gewändern, Festen, Lesungen und dem Kırchenregiment
Zugeständnisse machen könne. Dıe Haltung Lrug Melanchthon die erbıtterte
Gegnerschaft Uus dem lutherischen Lager eın Auch se1ine ENZSTICN Freunde
wurden ıh miftrausch.

Den Ptarrkonvent machte Melanchthon 17 einem Gutachten darauf 3.11.1‘f'
merksam, \d3.ß Che Jüterbocker Erklärung mit der märkischen Kırchenord-
U1l übereinstimme, der auch die Wiıttenberger nıchts äandern wollen.
Über die internen Verhandlungen 1n Jüterbock könne 1n Ermangelung
eines Exemplares der dort aufgestellten Artıkel nıchts n Er tellılt aber
ausdrücklich fest, da{(ß die Weihe VO  - un Salz nıcht ZU den Mitteldingen
gehört. Falls den Pfarrern zugleıich MmM1t den Jüterbockern Artikeln das Augs-
burger nterım übergeben werde, sollen S1€E auf die märkısche Kırchenord-
n  N hıinweisen, die sS1e getreulıch eachten un nıcht andern wollen. Wenn
der Kurfürst das Augsburger nterım oder andere Artıkel interpretriert,
daß S1e MIt der Kirchenordnung übereinstiımmen, und 1n diesem 1nnn dem
Kaiser Mıtteilung machen wolle, sollen S1C antwortien, S1Ce könnten ihm hıerın
keine Vorschriften machen. Si1e sollten bezeugen, dafß dıe Kirchenordnung VO
ihnen auch weıterhin beachtet werde. Wahrscheinlic] werde sıch der Kur-
fürst 1mit dieser Antwort zufrieden geben. Das CGutachten S1bt dann der Ver-
wunderung Ausdruck, daß Agrıcola mIit der Annahme des nNterıms eın gol-
denes Zeıtalter verspricht, WEn demgegenüber sehen mufß, WE viele Kır-
chen durch das Interım verwustet worden sind un ftromme un. gelehrte
Männer mi1t ihren Famıilien 1NS Ex1] vehen müssen.®®

An dem gleichen Tage, dem das Gutachten abgefafßt worden War, teilte
Joachim dem Kaıser mit, dafß das Augsburger Buch habe drucken un
publizieren lassen. Er haube yeboten, #d3‚ß 1n seiInen Landen gehalten WOI -
d€ 87 Diese Ausführungen lassen erkennen,; dafß der Kurfürst des Wıder-
standes versuchte, sovıe] W 1€e möglıch VO]  5 den Artıkeln durchzusetzen.

Für die weltere Entwicklung sınd wichtig: eınma|l dıe „Vermahnung
die vmstehenden bey dem heiligen Ampt der Messe“, dki‘€ nach dem Zeugni1s
des Flacıus VO  $ Agrıcola bereits 1n Augsburg vertafßt worden WAar, und aut
dıe 1n se1ner Predigt VO. August 1548 1m Berliner Dom hingewiesen
hatte.®8 Zum anderen yeht um die SOZCNANNTE Jüterbocker Dek]laration.®
Beide Dokumente sınd C Frankfurter Ausgabe des Interıms ange‘hängtworden.

Melanchthons Haltung gegenüber den Vorgängen 1n der Marık 1st vermit-
telnd Er dankt dem Kurfürsten, da{fß e nıcht Auseinandersetzungen

VLE 297 S6 AL 299—301
N:ı Müller, Jb Br 5 120} ıb 120
ıb 126 VIIL,; 327 358 361
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über das Interim hat kommen lassen.” Demgemäfs Ta dem Spa£1-da.uer
Ptarrer Chrıistoph Lasıus un dem Bürgermeister Christian Matthıias, aus der
Altstadt Brandenburg, das nterım 1in der Interpretation der Deklaratıon
anzunehmen.*! Buchholtzer und den märkischen Ptarrern ‘gtiibt den RAr \d.i€
harte ast der Adıaphora tragen. Gleichwaohl sicht Melanchthon sich
nıcht 1n der Lage, „oftenbare Verführungen und gottlose Kulte Z billıgen.“
Kr erinnert daran, da{fß trüher (wohl be1l Einführung der Kirchenordnung)
Mahner ZUI Mäligung und ur Pflege der Ordnung SCWESCH S$@1; Daher
möchte ernsthaft, da{iß ldi6 kirchliche Ordnung wiederhergestellt werde und
sıch nıcht some] chatten durch die Stärkung gottloser Kulte ZEIDE

Gegenüber dieser Haltung Melanchthons schrieb Flacıus: „Philıppus hat
die Papistische gaukeley Wieder auftrichten helten 1n der ark Dazu er hat

Johan Seyirıd Ptarherrn Brandenburg un etliche andere dazu beredt,
Vn O, auch SCHh Berlın dıe Prediger vnd anderswo « 93  geschrieben. Me-
lanchthon suchte sıch ge  Q diese und andere Anwürte 1in eiınem Schreiben
Buchholtzer rechtfertigen.”“ Er zußerte sıch anuıch darüber, da{ß Se1NeE Hal-
CunNng nıcht ımmer MIt der des Kurtürsten übereinstimme. ber darum habe
S7: nıcht autrührerisch und unbescheiden gehandelt, sondern, W 1E der Kurfürst
weılß, yehe CS ıhm NUur |di€ Sorge tür die Kırche. Er habe vıele gefahr-
bringende Ansıchten besänftigt und MIt vıelen Gelehrten SCIN dısputiert und
möchte noch mehr disputieren. Aber se1n fortgeschrittenes Alter nötıge ihn,
seine Meınung festzulegen. Er Se1 bereıt, dem Kurfürsten ber alle se1ne Aut-
fassungen Rechenschaft abzulegen. Im übrigen xlaubte Melanchthon nıcht,
Ww.1e dem Berliner Hofprediger Schwolle schreibt, dafß der Kurfürst diie
Gewı1ssen |d61' Pfarrer damıt belasten wolle, da{fß S1C Verteidiger des Interıms
Se1In sollten.®>

Die Einzelheiten der Übergabe des Augsburger Interıms un!' der Deklara-
HON dıe berliner und märkuschen Ptarrer sollen hier nıcht ur Darstellung
kommen.?® Noch während diese VOor sıch ANg, brach 1in der Berliner Pfarrer-
schaft e1in Streit er die Erbsünde der Marıa AUS Melanchthon und Bugen-
hagen EeErstattfetien 1n dieser Frage eın Gutachten.® In ihm weısen S1€ darauf hın,
daß 1n Übereinstimmung M1t allen alten Schriftstellern alle Menschen mi1t der
Erbsünde belastet siınd mit Ausnahme des Gottessohnes, da dieser nıcht w1ıe
andere Menschen empfangen worden Se1. ILe übriıgen Menschen aber sind
Sünder. hne d1es ausdrücklich Ziu 5  N, schließt die Sündhaftigkeit der
Menschen auch dıe der Marıa e1in. Sıe 1St 4: 1sO nıcht VO]  s} der Erbsünde frel.
Melanchthon und die Wittenberger Theologen WAarnen die Berliner Pfarrer

90 VIIL; 361
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diesen Streit fortzusetzen, da dıe yröfßten Folgen haben könne Wır hören
nıchts we1lıter e“  ber diese Auseinandersetzungen

In der Frage des Interims beabsıchtigte Melanchthon, W1C Buchholtzer
mıiıtteilte 111C Schrift ber dıie Messe vertassen Er berichtet WEILTET, da{fß
der Kurtürst Joachim ıhn C111C) langen Vortrag VO  $ dem Gebrauch
der etzten Olung überzeugen versuchte 100 Wır W1SSCH nıcht dieses
Gespräch stattgefunden hat Mıt r])h m scheint nach dem Quellenbefund dıie
Vermittlung Melanchthons der Frage des nterıms abgeschlossen SC1IMN

Sehr bald aber wurde SC1LMN theologischer Rat CC anderen Frage erbe-
ten Auf Konvent der Berliner Pfarrer (20 Februar hatten
diese die Rechtfertigungslehre des Andreas Os1ander abgelehnt 101 Diese Ab-
lehnung hatte C1116 Weilterung, dııe und für sıch M1 hr nıchts vun hatte
Franız Stancarus der Königsber GT Osiander aufgetreten Wr kam
als Dozent nach Frankfurt er), MT Andreas Musculus Streit
ELE Er behauptete, dafß Chriästus LIUTL C111 1: menschlichen Natur nach Mıtt-
ler sSC1 A T'hese, d1e der des Os1ander entgegengestellt hatte, da{fß Chrı-
STUS Nur SCLILCT göttlichen Natur nach UNSCIC Gerechtigkeit SC1 Der Kurfürst
lud Melanchthon un Bugenhagen nach Berlin 6141 den Streit schlich-
ten Beide lehnten alb da S51C nıcht SCIMC1LINS: MT Agricola Schiedsrichter
SCIMN wollten Melanchthon wıderriet dem Kurfürst, CIn Gespräch der beiden
Streitenden 7inl veranstalten, wnl daraus noch oyröfßere Unruhe tolgen könne
Er empfiehlt den Jurıisten Schurf Rate Zu z1ehen und bıttet denselben,
WEeNnNn dazu VO! Kurtürsten aufgefordert wırd diesen Dienst 102 Im
übrigen lehnte V die These des Stancarus b 103 Als dıeser davon Kenntnis
bekommt Melanchthon den Kampf 104 Melanchthon erklärte sıch
Buchholtzer vegenüber bereıit, Stellung ZIu nehmen, W CN die Schriften des
Stancarus und des Musculus über dıese Frage erhalten habe Er bevollmäch-
L Buchholtzer den Kurftürsten VO  3 CI Absıcht 1 Kenntn1s ZUu setzen 105

Aber auch Musculas wandte sıch Melanchthon M1 \d€l' Bıtte den Streit
einzugreiten Melanchthon lehnte aAb und mahnte SE Frieden Vor allem
solle Musculus (die Von den Kirchen Braunschweig und Magdeburg erbe-
nen Gutachten abwarten. 106 Eıne vorläufge Antwort bersandte Melan-
chthon dem Kurfürsten (12 Januar 107 In ihr gab beiden Streıten-
den hinsichtlich ldt€l’ Formen, ı denen S16 redeten, Unrecht und VerwW1es auf
das Konzıl VO:  - Ephesus 431 Sachlich lehnte die These des Stancarus u
NCUT aAb 108 Im März 1553 antwortete Stancarus Melanchthon, der dann aut
Bitten des Kurfürsten siıch Zu 11N1CeInN Gutachten genotıigt sah.109 Auch Muscu-
lus schrieb bisher nıcht ekannt vewordenen Brief Melanchthon Wır
W1S5sCcCNH VO ıIhm AaAus der Antwort Melanchthons In ihr belehrte Musculus

99 VII, 599 100 VII 630
101 aweran: Joh Agricola . 1881 303

102 VIILI;9
K

103 IS 1093 1097 1099,9
104 VIIL,
105 VE 106 IL:9
107 NI 16 * 108 VIIL, 1 9 1 9 310 102; 106
109 Vln 610 36 108, 110, LILS 114, 133 f} 136, 141 f£., 144, 151
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über dıe Form der ede und wandte siıch auch 5Q  5 das „Berliner Buch“ des
Agricola, das dieser als Miıtstreıiter des Musculus verfaßt hatte. Auch dieses
Buch ı31ST bisher nıcht ekannt geworden. Melanchthon bittet dann Musculus,
dıe Lehrübereinstimmung i der Kırche un der Frankfurter Universıität

wahren Er 1ST bereit IN Musculus über den STr1ELLSCN Fragenkomplex
disputieren 110 Melanchton konnte 111 Oktober 1553 SC111 Gutachten dem K'ur-
ürsten und CIMISCH befreundeten Theologen übersenden 111

Der CYrSTE e1] des Gutachtens CITOSTE den Zorn des Kurfürsten, we1] sıch
Melanchthon hier nıcht ı ÜPerei‘r_1‘stinl  S  mung  Y  Hf M1 Agrıcola befand.!!? Diese
Verstimmung S1INS SOWEINT, daß diie briefliche Verbindung M1T dem Kurfürsten
bis JE Jahre 1557 abrıß 113 Es 1ST möglıch daß C1iNe persönliche Begegnung
der eiıden Junı 1554 VWıttenberg stattfand Als der Kurftürst nach
Halle E1 114 Der Brietwechse]l Melanchthons INLIT den märkischen T'heolo-
C bleibt autfrecht erhalten S50 wurde Melanchthon VO dem durch den Kur-
ürsten einberufenen Theologenkonvent der Angelegenheıit Ostanders ZKenntn1ıs ZT. Mıt SCINCM Ergebnis War Melanchthon zufrieden.115 Der
kurtürstliche Rat Eustachius VO  3 Schlieben holte sıch be1 Melanchthon Kat;
W.1C sıch gegenüber C1iNemM DPfärnrter verhalten sollte, der die adoratıo und
elevatıo des Altarssakramentes ablehnte, weıl die Realpräsenz Chraist1! leCUZNETC., Melanchthon rICt; den Pfarrer abzusetzen. 116

Indessen wuchs die Miıfsstimmung ber Melanchthon auıch be] SCLNECEN CNS-
SsSten Freunden ı der Mark we1ıl] dieser Eıinladung nıicht nach Berlin r

kam Melanchthon sah sıch daher veranlafit bestimmte argwöhnische Ver-
Mutfungen bei sS$CINCH Berliner Freunden zurückzuweısen 117

Stancarus hatte ınzwischen Frankturt verlassen. Der Streit WAar aber damıt
nıcht eendet. Er wurde VO!  5 Musculus 118 und Agricola SCRoCH die Anhänger
Melanchthons ı1 der ark fortgesetzt. Das Opfer WAar ıder Spandauer
Pfarrer Lasıus, der Agricola nıcht ı1LINMEr ma{fivoll bekämpft atte 119 Me-\ anchthon bemühte sıch durch Vermittlung Buchholtzers beim Kurfürsten
vergeblich un die VWiedereinsetzung des Lasıus SC1IN Amt 120 Auch 7zwischen
Buchholtzer un Agricola kam Z CLLLETII nıcht näher ekannten Streit 121

Melanchthon schreıibt angesichts dieser und anderer theologischer Auwuseıln-
andersetzungen Buchholtzer: » wünsche ich den Tod W 1e der W ande-
fer der Nachrt den Tag herbeisehnt, weı]l ich MIit CISNCH Augen n Lacht
schauen möchte, 1 dem WITL gemäaßßs dem gÖttlıch überlieferten Wort uns und
andere bala

110 VIIIL, 67£
111 SE NT: 158 ft., 163
112 VIIL; I1 Melanchthons Werke ed Stupperich Bd VL 260777
113 I  9 218 I 511
114 113 305
115 VIII 409 f 416 f
116 VIIL, 399
117 VIIIL; 792
118 rümmer: Musculus, seıin Leben Uun: Werke Diss. phil Jena 1912
19 VIII, 450, 665 120 VE 450, 665
121 VIIL,; 850 122 1  r
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Eıne weıtere Schärfe erhıelt das Verhältnıs Melanchthons Agrıcola

durch das Gutachten, welches Melanchthon über das Wormser Relıgionsge-
spräch 1 Jahre 155/ abfaßte.!?3 1e Spannungen wurden vesteigert durch
den Streit dıe Werke Agrıcola 1n Berlın, Musculus 1n Frankfurt
Lraten den Satz auf, dafß Werke für den Gläubigen nötıg N!
Ihre Gegner 1n Berlıin der bejahrte Buchholtzer, 1n Frankturt Abdias
Prätorius.  124 Agrıcola benutzte schließlich 1mM Gottesdienst Exaudisonntag

1251559 das Gebet, ZOSCH die Befürworter SUter Werke polemisieren.
Buchholtzer AıANtWwOrtete ı'lhım ım folgenden 5>onntag 1n der gleichen Weınse
Agricola erklärte, die Behauptung, ZuUutE Werke se1en notwendig, se1 VOIN

Teufel.126 In Wıirklichkeit richtete sıch der Kampft Melanchthon, den
INa  z 1n seinen Freunden treften versuchte. Ur die Schärte des Kampftes

die Mitteilung Buchholtzers her 'dli6 Erkrankung Agricolas 1m EC
1560 Buchholtzer und se1ne Freunde calhen 1n ld€1‘ Krankheıt Agricolas ein
Gericht Gottes, besonders da sıch U eın ekelerregendes Leiden handelte
S1ıe rechneten M1 seaınem baldızen T0d 127 Agnicola aber sagte:! „Unkraut
verdirbt nıcht“ un 1 wiıeder. Dıie Auseinandersetzungen 1n Frank-
furt nötıgten schließlich den Kurfürsten 1m Interesse der Universität einer
Unterredung mit Prätoruus 1n Berlın (35 März be] der dieser eıne
Reihe Einschraänkungen gegenüber der Lehre Melanchthons VO den Sutcn
erken un VO Abendmahl machte. Das Ergebnis 1eses Gespräches Wr

eın Eriedensmandat des Kurfürsten, das jedoch 1U eın Jahr Erfolg hatte.
Melanchthons Tod (19 Aprıl veranlaßte Agricola nıcht einem

Nachruf, der aller Gegensatze doch der Bedeutung dieses Reformators
yerecht wurde. Der theologische und kirchenpolitische Gegensatz hatte das
Herz Agricolas verhärtet, da{fß C obwohl selbst vom Tode gezeichnet, 1n
seiner Osterpredigt „ Wenn siıch Phialippus VOTLT se1nem Ende
nıcht ekehrt un: se1n Ende nıcht anders beschlossen oder andern Sınnes
worden, als geschrieben und gelehrt, 1St verdammt und ewiglich mi1t
Leib un Seele des Teufels.  « 128

Dıeses Urteinl des damals rominentesten brandenburgischen Geistlichen,
das VO  = der rabıles theologorum diktiert iSt, LST 1n keinem Fall eine xerechte
Würdigung der lenste und Verdienste Melanchthons die brandenburg1-
sche Kırche. Man wırd aber nıcht übersehen dürfen, da{(ß dıe theologischen
und kırchenpolitischen Auseinandersetzungen dieser Jahre das Bild Melan-
chthons nıcht ILUL 1mM Hınblick auf die märkische Kirchengeschichte, sondern
auch semn Gesamtbiald beschattet halbben Demgegenüber 1St das Bemühen
dieser Studie, Melanchthon auch 1ın dieser kritischen Periode se1nes Wirkens
1n se1ner Bedeutung als Reformator neben Luther eutlich werden lassen.

Es 1St ür den Verftfasser überraschend SCWCCSCH, Wwile viele Briete Melanchthon
123 I 405
124 I 973
125 I 815
126 1 902
127 IX 1069
128 Freiwilliges Hebopfer Berlin 1745 I 303
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Persönlichkeiten der Mark geschrieben un VOoN !dort empfangen hat Eıne
wıissenschaftliche Neuausgabe SC1NC5 Briefwechsels wiırd siıcherlich Fe
Briete auch nach un Aus der ark Brandenburg A15 Licht tördern

Es 1ST hier Melanchthon NUr nach SC111LCINL theoloeu1schen und kirchlichen Be-
zıiehungzen ZiUuUr ark eschildert worden Daneben hat MmMI1t C111T Reihe
Humanısten Briefwechsel vestanden und IMI ıhnen Fragen, die Humanı-
sStien interessierten, verhandelt In der ark Brandenburg handelte
den Humanısten aqußer den Schwiegersohn Melanchthons, Georg Sabınus,

oah Buchholtzer 129 S frühverstorbenen Sohn ld‘€3 Berliner Propstes,
T'homas Hübner und andere Schliefßlich SC1 auch aut die großßse Zahl

märkischer Studenten hingewıesen die Wittenberg dem Katheder
Melanchthons safßen.131

So ‘billden die Beziehungen Melanchthons b ark Brandenburg ı den
Jahren C1MN Stück S$C1INCS Lebenswerkes, das nıcht übersehen. WOI-

den darf.

O
{
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129 awerau: Nachträge un: Verbesserungen den Briefen Melanchthons Jb
Br. 9/10, 1913 49  IR
130 I  ‚9 424 Clemen: Brandenburgische Briefe Melanchrthon: Jb. Br.
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1907, 249—7 60



S

f

Marginalien
Z Lessings olfenhüttler Berengarforschung

Von Horst Althaus

Im Maı 1770 hatte Lessing se1n Amt der herzoglichen Bibliothek in
Wolfenbüttel 1! angetreten un: schon im Oktober des gyleichen Jahres über-
raschte die wissenschaftliche Welt durch einen bemerkenswerten Fund AaUus

den Schätzen der ıhm gleichzeitig anvertirauten Handschriftensammlung, einer
bisher ür verloren gehaltenen Schrift des Berengar VO  e Tours.“ Es War eine
Entdeckung, die der NeCUeE Archivar beim EeFSTIEN Studium aller Stücke ZU
Zwecke gründlicher Information über den Bestand machte, wobel
nach eigener Aussage siıch die Durchsicht Jange angelegen seın lıefs, D1S
über Inhalt, Autor Un: Herkunft jeder einzelnen Handschrift das für die
Verwaltung ertorderliche Bıld SCWONNCH hatte. Die Ankündigung des theo-
logischen Traktats; für das 1n seiner SCIIL geübten un späater of} bıs ZUL

Leichtfertigkeit reichenden Generosität einen Herausgeber sucht, weıl siıch
selbst UuNSCIN un 1Ur notgedrungen der ühe unterziehen Will, erfolgt 1n
einer umfangreichen Abhandlung ® und oxibt ihm zugleich die‘ yvi»llkommene

Die Ankunft Lessings wird VO:!  S den meısten Biographen auf den Maı datiert,
Th Danzel un: Guhrauer, Gotthold Ephraim Lessing, Berlin 1880
273 und Erich Schmidt, LessinZ, Berlin 15972 240 Der Tag steht jedoch ıcht

mit etzter Sicherheit test.
Die zußere Beschriftung des als Cod Guelf Weissenb. 101 sıgnıerten Bandeé

lautet Tractatus de Coena Domuini er Transsubstantıiatione, während au unl-
and des erstien Blattes „eine andere, altere Hand“ (S 3 nach der hier

Grunde gvelegten Ausgabe VO:  > Lessings Ankündigungsschrift ın den Theologischen
Schriften 11 herausg. VO  e Leopold Zscharnack bei Petersen/Ohlshausen) die

Sa schrift De Coena Dominı praesertim de Transsubstantiatione ZESCLZE hat Es 1st nıcht
ausgeschlossen, dafß S1 ier W1€ eın Vergleich miıt handschriftlichen Eintragun-
sCcHh ın anderen Wolfenbüttler Manuskripten nahelegt die Hand des Flacıus
Illyricus handelt. Die Zugehörigkeit den Weißenburger Codices, die durch Leibni-
ZCNS Amtsvorgänger der Bibliotheca Augusta 1689 angekauft wurden, 1St auf
jeden Fall unwahrscheinlich un das Manuskri dessen eher dem durch Her-
ZOR Heinrich Julius 1597 erworbenen flacianıs Nachlafß zuzurechnen.

Berengarıus Turonensis oder Ankündigung eıines wichtigen VWerkes desselben,
in der Herzoglichen Bibliothek Wolfenbüttel eın Manuskript befindl:;

welches bisher völlig unerkannt geblieben. Braunschweig 1im Verlage der Buchhand-
lung des Waisenhauses 1770 „Ungern 1Ur möchte iıch mich selbst der Aufgabe
terziehen. kenne meine Kräfte und begreife schr wohl, W as für eın Unterschied

1st, eine dergleichen Handschrift für sich soundso brauchen und s1e der Welt
1n allen Stücken brauchbar machen. Schon das Bestreben, dieses Z CuUnNn, würde
mich zudem mehr Zeit kosten, als _ ich VO  - meınen anderen Geschäften entübrigen

meıiıne (je-‚ann. Diese mögen Wid’ltigé1' SeinNn der nı  1 sind doch immer mehr S
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337A  E P a  ®  33r  {}  J ‘—„‘Al‘\tl'}a4us'‚ ii\/lafg\ihäl-ieri zu Les  tler Berengarf  chung  f  }  Y  \  ä1n;gs— Wb e?mb  Öélegenhei%‚ beweisen zu können, in welch gutén Handen \‘die‘Léitüng der  Guelferbytana liege. Besondere Aufmerksamkeit für die Schrift:war für den  patristisch geschulten Finder bereits durch den Namen des Verfassers geboten,  dem vorscholastischen Theologen aus dem 11. Jahrhundert, seit c. 1030  grammaticus an der Domschule zu Tours und seit c. 1040 zugleich Archidia-  kon zu Angers, der mit seiner freien geistigen Auslegung des Abendmahls  unter geschickter und auch später in der orthodoxen Theologie Schule ma-  chender Anwendung ‚der dialektischen Methode den zweiten Abendmahls-  streit heraufbeschworen hatte.“* Die zweimalige Verurteilung dieses Mannes,  der Folgezeit immer wieder als warnendes Beispiel vor Augen geführt, be-  deutet für Lessing zweifellos eine Empfehlung, ja läßt Berengar seiner Be-  deutung für die mittelalterliche Theologie entsprechend in den Kreis jener  treten, die er der Ehrenrettung für würdig erachtet.  Es liegt auf der Hand, daß Lessing, der selbst in der protestantischen Tra-  dition der Kirchengeschichtsschreibung steht und dabei doch wie nicht allzu-  viele seiner Zeitgenossen ohne konfessionelle Schranken den dogmatischen  Quellenschriften des Mittelalters zugewandt ist, sich zunächst über die Beur-  teilung Berengars auf protestantischer Seite zu informieren sucht. Luther war  noch ıdem in der mittelalterlichen Kirche herkömmlichen Bild über Berengar  i  AAA  verhaftet und hat, da er der Transsubstantiationslehre immerhin näher stand  als der Auslegung im Sinne des Tropus, seinen Unwillen über Berengar nicht  verschwiegen, vielmehr in ihm einen Geistesverwandten, ja den Vorläufer  der verhaßten Schwärmer gesehen: Eines der härtesten Urteile, das er über-  haupt aussprechen konnte.” Für die lutherischen Orthodoxen ist damit die  Meinung über Berengar von vornherein ausgemacht. Unter den Vertretern  der ersten nachlutherischen Generation hat lediglich Flacius Illyricus in sei-  schäfte. Auch wünschte ich sehr, daß dem Berengarius die gute Aufnahme unter uns  E  so zuverlässig gemacht würde als möglich; welches nicht wohl anders geschehen  kann, als wenn ein Gottesgelehrter von Würde und anerkannten Verdiensten ihn  einzuführen sich gefallen läßt. Einem solchen, er sei, wer er wolle, will ich alles  Recht, welches mir die erste Entdeckung geben könnte, mit Vergnügen abtreten;  und er soll zu einer Arbeit willkommen sein, zu der ich mich einzig und allein in  \  Ermangelung eines jeden anderen Besorgers zu verstehen gedenke“ S. 28.  4 Über die Vorgänge findet sich die neuere Literatur bei Adolf von Harnack,  Lehrbuch der Dogmengeschichte III 5. Aufl. Tübingen 1932 S. 380 ff.; Friedrich  Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte 2. Teil 5. Aufl. Halle/S. 1953  S, 403 f. Dazu Willem Hermanus Beekenkamp, De Avondmaalsleer van Berengarius  van Tours, ’s-Gravenhage 1941; Charles Edmund Sheedy, Eucharistic controversy  of the eleventh century against the background of prescholastic theology, (thesis)  1947, Catholic University of Amerika; Paul Gerhard Meuss, Die Abendmahlslehre  Berengars von Tours vor dem Transsubstantiationsdogma von 1215, Diss. Tübin-  ä  gen 1955 (Masch. Schr.).  5 Darumb thun die schwermer unrecht, so wol als die glosa ym geistlichen Recht,  da sie den Bapst Nicolaus straffen, das er den Berengar hat gedrungen zu solcher  bekendnis, das er spricht: Er zu drücke und zureibe mit seinen zenen den wahr-  hafftigen Leib Christi: Wolt Gott, alle Bepste hetten so Christlich ynn allen stücken  gehandelt, als dieser Bapst mit dem Berengar ynn solcher bekenntnis gehandelt hat.  n  L  Vom {\1::endnéä‘hl Chr}isti 1528 W. A. 26 S. 442 {f.Althaus, Marginalien Z Les tler Berengarif chungSINZS Wo enb
Geleg‘enhcif, DE ecEn können, in elch gutén Händen die Leitung der
Guelferbytana lıege. Besondere Aufmerksamkeit tür die Schrifti war tür den
patristisch yeschulten Einder bereits durch den Namen des Vertassers geboten,
dem vorscholastischen Theologen A4US dem 431: Jahrhundert, se1lt 53 1030
yrammatıcus der Domschule Tours und seiIt 1040 zugleich Archidia-
kon Angers, der MIt se1iner freien geistigen Auslegung des Abendmahls
n geschickter un auch spater 1in der orthodoxen Theologie Schule —

chender Anwendung der dialektischen Methode den zweıten Abendmahls-
streit heraufbeschworen hatte.* Dıie zweimalıge Verurteilung dieses Mannes,
der Folgezeit immer wieder als warnendes Beispie] VOT Augen geführt, be-
deutet für Lessing zweıtellos 1n e Empfehlung, Ja äßt Berengar seiner Be-
deutung für die mittelalterliche Theologie entsprechend in den Kreıis jener
Creten, die der Ehrenrettung für würdig erachtet.

Es lıegt auf der Handı da{ß Lessing, der selbst 1n der protestantischen Ira-
dition der Kirchengeschichtsschreibung steht und dabe; doch W 1€ nıcht allzu-
viele seiner Zeıitgenossen ohne konfessionelle Schranken den dogmatischen
Quellenschriften des Miıttelalters zugewandt 1St, sich zunächst über die Beur-
teılung Berengars aut protestantischer Seite informieren sucht. Luther War

noch in der mittelalterlichen Kirche herkömmlichen Bild über Berengar
verhaftet und hat,; da der Transsubstantiationslehre immerhin näher stand
als der Auslegung im Sınne des Tropus, seinen Unwaillen über Berengar nıcht
verschwiegen, vielmehr in ihm einen Geistesverwandten, Ja den Vorläuter
der verhaßten Schwärmer gesehen: Eines der härtesten Urteıle, das C über-
haupt aussprechen konnte.® Kur die lutherischen Orthodoxen 1St damıt dıe
Meınung über Berengar VON vornherein ausgemacht. Unter den Vertretern
der erstien nachlutherischen Generation hat lediglich Flacıus Illyricus 1ın se1l-

schäfte. Auch wünschte ich sehr, da{ß dem Berengarıus die ZuLe Aufnahme 15DAr D R  Bnr S - zuverlässıg gzemacht würde als möglich; welches nıcht ohl] anders geschehen
kann, als WenNn eın Gottesgelehrter VO  a Würde un anerkannten Verdiensten ıh
einzuführen sich efallen Aflßt Eınem solchen, sel,; WeI wolle, wiıll ich alles
Recht, welches M1r die Entdeckung geben könnte, mMIit Vergnügen abtreten:
Un soll einer Arbeit willkommen se1n, Zzu der ich mich eINZ1Ig und allein 1n

; Ermangelung eines jeden anderen Besorgers zu verstehen gedenke“
Über die Vorgänge findet sich die neuere Liıteratur bei Adolf on Harnack,

Lehrbuch der Dogmengeschichte 111 5. Aufl Tübingen 1932 380 ft:; Friedrich
Loofs, Leitfaden ZU) Studium der Dogmengeschichte eil Aufl Halle/S 1953

403 Dazu Willem Hermanus Beekenkamp, De Avondmaalsleer V d}  ; Berengarıus
Van Tours, ’s-Gravenhage 1941; Charles Edmund Sheedy, Eucharistic CONLFOVECISY
of the eleventh CENLUCY agaınst the background of prescholastic theology, thesis)
1947, Catholic University of Amerıka; Paul Gerhard Meuss, Die Abendmahlslehre
Berengars VO:  $ Tours VOT dem Transsubstantiationsdogma VO: 1215, Diss Tübin
O,  c 1955 (Ması Schr.)

Darumb nhun die schwermer unrecht, wol als die glosa geistlichen Recht,
da s1e den Bapst Nicolaus straften, das den Berengar hat gedrungen solcher
bekendnis, das spricht: Er drücke nd zureıibe mMıt seinen den wahr-
hafftigen Leib Christi. Wolt Gott, alle Bepste hetten Christlich yn allen stücken
gehandelt, als dieser Bapst mıt dem Berengar yn solcher bekenntnis gehandelt hat
Vom Abendmahl Chr}isti 1528 447



335>  338 -  S Üntéi»'s'u{éfiui1g{en  x  V  \  nem Cata]oguskestium veritatis® ‚dem Berengar eine mildere Beurteilung  j}  angedeihen lassen, der sich am Ende des 17. Jahrhunderts der offizielle Ket-  zeranwalt Gottfried Arnold” anschloß, was aber für Lessing gerade wegen  Arnolds festliegender theologischer Position geringeres Gewicht besitzt. Der  von Lessing geschätzte Mosheim bewundert zwar in seinem Institutionum  Historiae Christianae Compendium, Helmstedt 1752, die „mobilitas“ Beren-  6 Berengarius vir pieiate & eruditione clarus, Andegauensis ecclesiae diaconus,  quü videret Pontificios doctores quamplurimos ingeti fastu trässubstantiationibus  fundameta sternere, quod mentem Augustini & hyperbolicas nönullos locutiones ad  nouum sensum inducedum detorquerent, veram sententiam ex orthodoxo consensu  re  etitam his corruptelis opposuit, & verbo Dei testimoniisque veterum Theologorum  re  £  ellere conatus est, scriptis etiam & euulgatis libris, ut pii in vera doctrina con-  firmaretur. Edit. Genev. 1608 lib. XII S. 1271. Hier ist zum ersten Mal von lutheri-  scher Seite die augustinische Tradition in der Abendmahlslehre Berengars hervor-  gehoben, die von den päpstlichen doctores mißverstanden und in ihrem wahren  Sinn umgebogen worden sei, während die lutherischen Theologen auch in der Folge  in _ihrer Parteinahme gegen Berengar eine merkwürdig klerikale Geschlossenheit  zeigen, von der nach der Meinung des Rostocker Theologieprofessors Johann Fecht  lediglich der Helmstedter Calixt und der ihm zeitweilig nahestehende Christian  Dreier sowie Heinrich Müller auszunehmen sind. Man kann aus dieser Abweichung  Calixts und Dreiers unschwer erkennen, wie sehr durch ein Entfernen von der ortho-  doxen Generallinie Leute in den Verdacht des Kryptokatholizismus geraten konn-  ten, die im Entscheidenden, nämlich in der Abendmahlslehre, eine ausgesprochen  freizügige Haltung einnahmen. Beklagt sich Fecht einerseits in „de origine et super-  stitione Missarum“, Rostock und Leipzig 1725 App. II de Concomitantia Sacra-  A  mentali S. 1024 über die Verteidigung Berengars durch die genannten lutherischen  Theologen und betrachtet er die Rechtfertigung dieses Häretikers als ein den Re-  ormierten vorbehaltenes Sakrileg (Inter eos, qui historiam Berengarii consignarunt,  circumspecte & caute legendi sunt Reformati, quandoquidem id agunt, ut purgent  Berengarium, specioseque defendant), so trägt er selbst nur die herkömmliche For-  mel vor, Berengar habe die „figuratamque solum corporis & sanguinis Christi in  Coena S. praesentiam, acrius quidem, quam antea unquam“ verfochten [propugna-  bat] (S. 1023), liefert aber gerade damit für Lessing ein Schulbeispiel für den Man-  gel an kritischer Strenge der lutherischen Kirchenhistorie, auf den hinzuweisen er  sich nicht versagen kann (Zscharnack S. 33).  7 Für Arnold ist der Sakramentalismus der orthodoxen Gegner „die greulichste  abgötterey und der gröbste Capernaismus“, gegen den Berengar sich auflehnt: „Da  stunde Berengarius ein Archidiaconus zu Anjou (!) auf, des Fulberti schüler, ein  mann von grosser frömmigkeit und gelehrsamkeit, wie ihn die partheyische Scriben-  ten selber rühmen  .. Seine lehre aber soll nun diese gewesen seyn: dass er die  Transsubstantiation oder wesentliche verwandelung des brods und weins' in den  leib und blut CHristi geläugnet: dabei aber zugegeben, dass denen Glaubigen mit  dem brod und wein  er Leib und blut CHristi gegeben werde.“ Kirchen- und  Ketzer-Historie, Frankfurt 1699 XI, V, 6. Daß in der Lehre des Paschasius, gegen  den Berengar sich wendet, mehr als bei Berengar der Abfall von den Kirchenvätern  — namentlich von Augustinus — vollzogen ist, wenn er meint, daß nach der Conse-  cration Brot und Wein verschwunden seien und an ihre Stelle Fleisch und Blut  Christi in greifbarer Form als Stücke seines blutigen Leibes vorliegen, beweist ganz  deutlich die bei Lafranc ausgesprochene Formel, die die. Auffassung des Paschasius  gegen Berengar enthält: „panem et vinum quae in altari ponuntur, post consecra-  'tionem _ non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini  nostri Jesu Christi esse, et sensualiter non solum sacramento, sed in veritate manibus  sacerdotum tractari, frangi et fidelium dentibus atteri.“ de corp. et sang. dom.  (Migne S. CL  ). Auf fiiese von Humbert verfaßte Formel wird Berengar 1059 ver-  pflichtet.Untersuchungen
1E Catalogus testium Veritanied dem Berengar eine mildere Beurteilung

I7 angedeihen lassen, der sich 11} Ende des Jahrhunderts der oftizielle Ket-
zeranwalt Gottfried Arnald? anschlofß, W as aber tür Lessing gerade
Arnolds festliegender theologischer Position geringeres Gewicht besitzt. Der
VO  w Lessing veschätzte Mosheim bewundert ar in seinem Institutionum
Hıstoriae Christianae Compendium, Helmstedt 1752, die „mobilıtas“ Beren-

Berengarıus VIr piefate erudıtione clarus, Andegauensis ecclesiae diaconus,
quu viıderet Pontificios doctores quamplurımos ingeti tastu trassubstantiationibus
fundameta9 quod Imnentem Augustini hyperbolicas nonullos locutiones d
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Althaus, Margipalien Lessings W olfenbüttlef Berengarfors ungM  ch  Aljt7}\‘iet_fls_,‘M:‘;it»rgix}a;l'ie/rl zu LessmgsW olfej;1bii;fléf Bei'9rigäfföré  h ung T—f 339  \  gars, ‚schließt sich aber in der Beurteilung seiner Lehre ganz der konsefvati—  ven Meinung an, worüber Lessing nicht wenig erbost ist, insbesondere über  den Verdacht, Berengar habe vorsätzlich und mit Bedacht seine Meinung so  zweideutig formuliert, um sie nicht allzu anstößig erscheinen zu lassen (In-  stitut. Hist. Eccles. lib. III S. 553). In der Tat wandelt der Göttinger cancel-  larius hier auf den ausgetretenen Pfaden der Überlieferung und läßt es, sehr  zu Lessings Mißfallen, an dem kritischen Vorbehalt fehlen, der seine Schrif-  ten sonst auszeichnet.  Den Vorzug angesichts ihrer Kritik gegen das von der mittelalterlichen  Kirche verbreitete Bild Berengars gibt der Lutheraner Lessing zweifellos .den  neueren reformierten Autoren, in deren Schriften belesen zu sein er zwar  mit Bescheidenheit bestreitet, von denen er allerdings einige um die Beren-  garforschung verdiente Namen anzuführen weiß. Warum war den Refor-  mierten so sehr an einer „Rettung“ Berengars gelegen und warum suchten  ihre Historiker sie mit allen Mitteln kritischer Forschung durchzusetzen?  Lessing weiß die Antwort, die sicherlich ihr gutes Recht hat, die uns aber  im Hinblick auf die These seiner Ankündigungsschrift in nicht geringes Er-  staunen setzt und den Dialektiker in ihm verrät: „Es war ihnen daran gele-  gen, daß ihre Lehre für keine Neuerung angesehen ward; es mußte ihnen  lieb sein, in früheren Jahrhunderten die Spuren davon aufweisen und dadurch  wahrscheinlich machen zu können, daß ihr Glaube kein anderer als der Glau-  be der ersten Christen sei. Dabei war Berengarius ein so angesehener, so ge-  ?  lehrter, so scharfsinniger und von seiten seines Lebens, selbst nach Zeugnissen  seiner Feinde, so untadelhafter Mann gewesen, daß sie im geringsten nichts  wagten, sich freiwillig für seine Nachfolger zu bekennen. Von jeher haben  daher auch die angesehensten reformierten Theologen, wo sie in ihren dog-  matischen oder polemischen oder historischen Schriften auf den Berengarius  kommen konnten, sich sehr gern bei ihm verweilet und ihn mit so vieler  Geflissenheit, mit so vieler Wärme verteidiget, daß lutherische Gelehrte da-  vor warnen zu müssen glaubten.“® Ist nun aber die Leugnung ı der Trans-  substantiation bei allem Festhalten an der realen Gegenwart Christi ım  Abendmahl, wie man die Lehre Berengars umreißen kann, bereits ein Beweis  für die Vorwegnahme der zwinglischen Auffassung? Hat nicht schon Le Clerc  diesem Urteil widersprochen? Lessing interpretiert jedenfalls die von Le Clerc  angeführte Stelle als Widerspruch zu der reformierten Auffassung vom Abend-  mahl?® und er hat — wie wir sehen werden — gute sachliche Gründe dafür.  Immerhin ist Clericus frei von dem Verdacht Mosheims, Berengars Zwei-  deutigkeit habe seinen Grund in der Absicht, den scharfen Bruch mit der  offiziellen Lehre durch die Möglichkeit einer anderen Deutung zu verhüllen;  55 33  9 S. 35 Le Clerc entwickelt seinen Standpunkt in der Beurteilung Berengars in  polemischer Auseinandersetzung mit den Maurinern Martene und Durand, die Les-  sing hier wieder aufnimmt und sich dabei, freilich nicht ohne Mißverständnis des  Holländers, auf dessen Seite schlägt. Bei Le Clerc heißt es unter Bezugnahme auf  Martene und Durand: „Ce  w’ils ont &crit de la propriete (il  a improprietate  dans le texte, mais c’est une  1  aute) de la nature & de la verite  d  ]la substance, ils  ne P’ont pas &crit contre moi. J’avoit dit que le pain & le vin consacrez sur l’Autel  1  W= 339

ars, ‚schließt sıch aber. 1n der Beurteilung Salr Lehre Zanz der konservati-
Meinung N& worüber Lessing nıcht wen1g erbost ISt, insbesondere über

den Verdacht, Berengar habe vorsätzlich und MIt Bedacht se1ne Meıinung
zweıdeutig tormuliert, S1€ nıcht allzu anstößiug erscheinen lassen (In-
stitut. Hıst. Eccoles. lıb 111 555) In der Tat wandelt der Göttinger cancel-
larıus hier auf den ausgetretenen Pfaden der Überlieferung und 15ßt CD, cehr

Lessings Mifsfallen, dem kıritischen Vorbehalt tehlen, der sel1ne Schrif-
ten on auszeichnet.

en Vorzug angesichts ihrer Kritik 5  N das V O!l  w} der mittelalterlichen
Kirche verbreitete Bild Berengars g1bt der Lutheraner Lessing zweitellos den
HEUSFEN retformierten Autoren, 1n deren Schriften belesen SeIn GE W arl

INIt Bescheidenheit bestreitet, VO  3 denen ($1: allerdings einıgE dıe Beren-
garforschung verdiente Namen anzuführen we1iß. Warum War den Refor-
mierten csehr einer „Rettung” Berengars gelegen und suchten
hre Historiker S1e mit allen Mitteln kritischer Forschung durchzusetzen?
Lessing weiflß die Antwort, diıe sicherlich ihr Recht hat, die uns aber
im Hinblick auf die These se1iner Ankündigungsschrift 1n nıcht geringes Er-
Launen und den Dialektiker 1n ıhm verrat: S W aAr ihnen daran gele-
SCNH, da{ß hre Lehre tüur keine Neuerung angesehen ward: mufte ihnen
lıeb se1n, 1N früheren Jahrhunderten die Spuren davon aufweısen und dadurch
wahrscheinlich machen können, da{fß ihr Glaube kein anderer als der Jau-
be der ersten Christen se1 Dabei WAar Berengarıus eın angesehener, DE
lehrter, scharfsinniger und VO!]  > seıten se1ines Lebens, selbst nach Zeugnissen
seiner Feinde, untadelhafter Mannn SCWESCH, da{ß s$1e 1im geringsten niıchts
Wagten, sıch treiwillie tür seine Nachfolger bekennen. Von jeher haben
daher auch die angesehensten reformiıerten Theologen, s1e in ihren dog-
matischen oder polemischen oder historischen Schriften auf den Berengarıus
kommen konnten, siıch schr CII bei iıhm verweılet un ihn mMIL1t vieler
Geflissenheit, mIt vieler Wiäarme verteidieet, dafß lutherische Gelehrte da-
VOTLT Warhen mussen ylaubten.“  8 Ist e aber die Leugnung der I rans-
substantiation be] allem Festhalten der realen Gegenwart Christı 1im
Abendmahl, W 1€e Ma  $ die Lehre Berengars umreißen kann, bereits eın Beweıis
für die Vorwegnahme der zwıinglischen Auftassung? Hat nıcht schon Le Clerc
diesem Urteil widersprochen? Lessing interpretiert jedentalls die VO Le Clerc
angeführte Stelle als Widerspruch der reformierten Auftassung VO Abend-
mahl? und hat W'1e WI1r sehen werden ZuLEC sachliche Gründe dafür
Immerhin 1St Clericus frei VO  a dem Verdacht Mosheims, Berengars 7 wei-
deutigkeit habe seinen Grund in der Absicht, den scharten Bruch mMit der
oftiziellen Lehre durch die Möglichkeit einer anderen Deutung verhüllep ;

e 33
35 Le Clerc entwickelt seinen Standpunkt in der Beurteilung Berengars in

polemischer Auseinandersetzung mıiıt den Maurınern Martene und Durand, die Les-
SINg ler wieder aufnimmt un sich dabei, freilich nıicht hne Mißverständnis des
Holländers, auf dessen Seite schlägt. Be1 Le Clerc heißt CS Bezugnahme aut
Martene un: Durand: GB ils ONt Acrit de 1a propriete (1] improprietate
ans le X  9 ma1s C’est ulne aute) de la nature de la verite d la substance, ils

’ont pas ecrit CONLTLre mO1 J’avoıt dit qQqueE le paın le vın CONSACICZ SUL ’ Autel
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Un&érsuchuhgen
EL betrachtet 1E eher als Folge des schlechten Läte*in‚ über das siıch mehrere
ale beklagt.” Das Urtei] des Clericus ist vielleicht für Lessing das -
wichtigste, dasjen1ige, das für seine eigene Stellung Streit Berengar
insofern bedeutsam ISt, weı]l hier ein unbestechlicher, innerhalb der besten
reformierten Gelehrtentradition stehender Kritiker, überzeugender als Ar-
nold, der Berengar WESCH SeEINES Ketzertums verteidigt, und auch überzeu-
gender als die Anwälte der Kirche, die Schleier lüftet, die über seine eigent-
ıche Lehre ausgebreitet wurden. Die abschließende Formulierung Le CGlercs,
MIt der diie Abendmahlslehre Berengars definilert: „JUC Berenger 1: Das
seulement rejette 1a transsubstantiation (mot qu1 I1  a seulement s’eta-  S
blir alors) ma1s ]a presence de Jesus-Christ \d3.11 S ”-Eucharistie“ (Bıbl. an  O el
nod 316), dıent Lessing freilich dazu, einen angesehenen Zeugen tür
die eigene Schlußfolgerung vewıinnen, obwohl der Satz Le Clercs ür Les-
SINZS Nachweıis, daß Berengar nıcht die Auftassung der Reformierten VOT-

wegnehme, sondern, merkwürdig klıngen Mags, eher mi1t der lutheri-
schen Lehre 1N Einklang bringen Sel, denkbar ungeeıgnet 1St ber die be-
stechen.de phılologische Akrıbie dieses Autors hat hier zweıtellos dazu VOCI=-

D

führt, ihn für sıch celbst 1n Anspruch nehmen. Eher hätte Lessing siıch auf
die Vertasser der „‚ Acta Concılı Romanı sub Gregorio VII 1n Beren-

A garı] CONnscripta CU 1psum POSTCA recantatiıone“, Martene und Durand,
stutzen können, die Berutung auf Mabillon und ebenso W 11€e Lessing

LUut, bei Berengar ohl die Bestreitung der T’ranssubstantiation, nıcht
aber der Realpräsenz Christi finden,!! aber daran ındert ihn die durch-
yängıge menschliche Abwertung Berengars durch die beiden Benediktiner, die
Lehre und Leben des Häretikers derart perhorreszierten, dafß I[LLAal sein Cha-
rakterbild nıcht ohne Z schaudern TT Kenntnis nehmen kann. In der „Hi-
stolre De L’Abbaye De Marmoutier“,!* die Lessing allerdings noch nıcht —-

gänglıch Wafr, hat Martene MLt massıven Entstellungen nıcht gespart un AIn

yleichen Faden weitergesponnen, den CT mit Durand treftlich präparıiert hatte.
He1ißt es doch hrier VO  sn. Berengar: nI condamna les Jegitimes marı1ages, peI-
MeITLAaNT Vuser indıifterent ld6 LOUCLES les temmes. croyait Pas JU«C Jesus-
Chrust apres resurrection füt entre les pPOrtes enmees dans 1a chambre Ou
etoljent les apötres. Enfıin 11 combattit 1a fO1 \d€ L’Eglise touchant la maniére
n’etoient que le Corps PTODTIe de Jesus-Christ, de nul autre: 1n un Corps phan-tast1que, COINME le disojent les Manicheens, mMaıs Corps verıtable humain.
Neanmoins aVvOolt MmM1Ss quelque chose de semblable dans C6r Ecrit,; POULcontredire mien . Biblioctheque ancıenne moderne E Amsterdam 1721306

10 „ Tout Sa latın de plece de Berenger ST 61 MAauUVals, qu’a peine a-t-il
7  U de la CONstructiOoNn, qu'’ıl est plein d’improprietez insupportables, d’expressions

Vagues obscures, ont VOlt peine Je sens.” bid. 295 Noch chärfer „Maıs
S1 GEL. homme etoit
ıbıd 309

pable de penser, 11 n’ét’git pas assurement apable d’&erire.“
( 4 Ex hoc 10c0O et CX super1us dıctis Berengarium realem, ajunt, Christi

praesentiam admisisse 1n Eucharistia, sed transsubstantiationem pr aesert1m  ; T eU:
NCZASSE, d quod probat multi exemplis demonstrat NOSTeET Mabılonıius ın prae-fat. ad Saeculum N Bened., 3S K c.5 107

12 ed Chevalier, Bde., Tours 1874/75.
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t]1Margihaiien Berengarforsch ngAlthaus, Zu Lessings Wolfenb

do achnt V_]es*us-‘Chr:ist existe au tres-saint sacrement de P’autel“ (1 4-60).
der Regel, dafß eın VO ogma abweichender Mensch zwangsläufig auch ein
böser Mensch sein mujfßs, wiırd Berengar Täuschung ‚und Mißbrauch der dar-
gebotenen Gastfreundschaft vorgeworfen, die ıhm nach dem Konzıil VO  3 Ver-
ce1] der Abrt Ansftroi VO Preaux 1n der 1Özese 1S1eUX gewährt hatte. Er
War VO'  3 demselben zunächst treundlich aufgenommen worden, „MAals d’abord
qu’1] s’apercut UUC möechant homme ‚Etoit VCI1LU 1A POUL Iu presenter SO  a

DOISON, 11 Je rejeta V 6C indıgnation COININEC blasphemateur GT un perfide“
S 461) Immerhin gesteht Martene Berengar innere Bußfertigkeit Ende
seiner Tage Z die ZUur Versöhnung MIt der Kirche tührt Al ESTt mMO dans
le seın die l’Eg 1SC  CC (S 469/70). 5Sogar VO Zustand der Heiuligkeit 1St nıcht
fern, aber INa  3 darf sich auch hier VO  5 der Betonung der umgreitenden Wand-
lung Berengars nıicht täuschen lassen, die herauszuarbeiten zweitellos 1mM Sin-

des rtommen Hıstorienwerks lag, VO  3 der Sache her jedenfalls nıcht
rechtfertigt W  a Auft Lessing WAr mi1t solcher oftensichtlichen Methode keıin
Eindruck machen, und 1SE der Wiıderspruch L_e Clercs SCHCH artene un
Duranid, der 1h; für den Arminianer Partei nehmen äßt und veranlafßt,
das benediktinische Unternehmen nachdrücklich Z beanstanden.!3

Eıne wıllkommene Bundesgenossenschaft VO  3 anglikanischer Seıite, MI1t der
d1e lutherischen Theologen 1n der ıhm eigenen dialektischen Spielsucht!  a g —  | Zzu provozieren sucht. findet 1n Johan Cos1ins „Hıstoria Transsubstantia-

t10N1s Papalıs“, deren Bremer Nachdruck VO  - 1678 i:hm 1n Woltenbüttel SAHT:

Verfügung stand un deren r1gorose Kritik dem kirchlichen Verfahren
ERC Berengar Or siıch ZUu eigen macht. Cosın hat VOI Lessing schärtsten
auf die TUuxX der Berengarforschung hingewiesen, iındem dıe Praxıs rugt,
dıe Lehre Berengars aus den stilisıerten Exzerpten der Gegner
rekonstruieren. Diese haben sıch das Recht ZCHNHOMUNCH, das oleiche, das Beren-
Sar sıch seinc_:yrzeit ebentalls zugestand: den Standpunkt der Gegenpartei durch

Martene Uun: Durand Vertiretien die Auffassung, die Streitschrift des Lafrancus
E SC Berengar dem vermeintlichen 'Titel Liber Scintillarum se1 hne Er-

Wwiderung geblieben, ine Annahme, der s1e zweifellos eın echt besafßen, weiıl
CI-S1IEe keine Kenntnis VO  3 der Gegenschrift hatten. Zwar hatte sıch 1ine andere

lieferung vehalten, da{fß die Gegenschrift verschollen sel, aber daß sıch die Benedik-
tiner diese Überlieferun ıcht eigen machen, 1St unschwer verstehen, wWEeNN
Inan iıhre Absicht eru sichtigt, dem Lafrancus die Bekehrung Berengars uz
S  reiben. Mıt Lessings Fund 1ISt diese pla fraus zunichte gemacht. Vgl die Ausfüh-
rungen Lessings

Unsere [d die lutherischen] Theologen verhielten sich bei dieser anscheinen-
den Möglichkeit, iıhren verschieden denkenden Brüdern einen angesehenen Vor-
techter abzuspannen, sehr gleichgültig. 11l nıcht S  9 ob s1e in solchen Dın
überhaupt eın wen1g yleich ültig sind, ob S1€, VO:  3 der Wahrheit ihrer
überzeugt, sich nıcht wen1g kümmern, WeTr ihnen darin vorsgcHanscNnh. 111
iıcht sagen,- ob S1e eın für allemal >>  2 den Berengarıus Zzu sehr eingenommen
9 als da{f S1e »  o  ern eın Wort ıh verlieren wollten. S1e mögen Sa
VO:  e} jenem Kaltsinne das Altertum und von dieser Abneigung einen
Namen, MIt dem s$1e von jeher einen nachteiligen Begriff verbunden hatten, el
Weıt entfernt BEWESCH sSeıin ber s1e überlegten hne Zweıifel, da{fß sich kaum e
Mühe verlohne, ıhr Gegenteil schwächen, hne sich selbst dadurch verstärken.



347 Untersuchungen

Übertreibungen entstellen } un damıt diskreditieren Mag Berengar
nach SC1IHNCTr Abreise VO römischen Conzıl Nıkolaus 11 HC „Revo-

NOn U: absurdum qUamı ımpiam *  I vertfafßt haben,
SIM moOort1s“ Stande gekommene Approbatıion der VO  . der Gegenseite
verfafßten Formel wıderruten sind WIr dieser Schwäche doch SC
halten ıhm Gerechtigkeit widerfahren lassen „Weıl ich Üh: beklagen IMNU:
sollte ıch iıhn auch verachten müssen” Der Mann, der bei drohenden Gefahren
der Wahrheit uUuntireu wırd kann dıte VWahrheit doch sehr lieben un die
Wahrheit verg1ibt ıhm Untreue SCINCT Liebe wiıllen “ 18 Von hier

Lessing Bewufßtsein M1 S$SCINCIN literarischen Fund die rechte
Wafte bekommen haben für Berengar den Anspruch auf Gehör
den Gegner vernıchtenden W e1se Seine „Kettung hat aber über Ab-
sicht als Kırchenhistariker und auch über das OMZSCHC Bestreben hinaus,
Von der oftiziellen Kirche verachteten Lehrer 111C nachträgliche Rechtterti-
>  un zuteilwerden 18588 dıe Gründe sprechen lassen die hınter der „Hare-
S1C stecken NCn auftallenden innerprotestantischen Nebenzweck Als Schieds-
richter über den PrOteSTaNtTı chen Kontessionen legt den Grund EeINCTI

N£UCNHN Wertung Berengars Der Anspruch der Reformierten deren Historiker
mehr tür die Ehrenrettung Berengars ZEeLAN haben als die lutherischen,
Berengar Glaubensbruder sehen 1ST unberechtigt: „Ist IU aber dieses
hat Berengarıus die wıirkliche Gegenwart Christi 1ı dem Abendmahle en
y]aubt un bekannt, hat Waften CINZ1S und alleın Lehre
gerichtet, welche auch V O]  - UNsSsSCICI Kiırche bestrıtten wird, 1'ST kilar, dafs,
WECNN C darum schon nıcht C1 eNOSse UNSCICS Glaubens muf(ß E  I} SCHH;

doch Sahnz szewßß auch der Mann nıcht SC1H kann den die Retormierten
ihrem Vorganger annehmen dürten.“ 1? Aber gerade da{fß Luthers Abendmahls-
lehre W eesentlichen Einklang MT Berengar steht und die Reformierten
als verschieden denkende Brüder, die Lessing 1IMNINCr wiıeder ı 101C Kom:-
munıkatıon IN den Lutheranern hineimstellt Uun!| denen innerhalb des
Protestantismus die Palme für iıhre kritische Rechtschaftenheit zuerkennt, sich
dıie berengarsche Auffassung ohne Fuz und Recht beilegen dies ZENSCH 1St

Lessungs Anlıegen der Ankündigungsschrift In CeINCIN Brief den Vater
W E1IST auf die „unwidersprechlichsten eWELSE der Schrift, „dafß Berenga-
L1LUS vollkommen den nachherigen Lehrbegrift Lutheri VO! dem Abendmahle
vehabt hat und keineswegs Meıinung davon TEW CSCI1 die der Refor-
mırten ihrer beykäme l) c Die Verketzeruneg Berengars be] Luther und den
Lutheranern 15L CIIl Mißverständnis, und Lessing, 11 der Beseitigung dieses
Mißverständnisses zugleich Schiedsrichterrolle innerhalb der evangelı-
schen Kırche ausübend indem den Reformierten WAar Äihrf€ Verdienste

15 Harnack 4aQ 384
16 Sed optandum e  ‚9 ut Berengarı1 hominis doctissım1, Veritatıs

CCn:  1 Libros 5  S haberemus, quıbus E: POSSCNHL, quam
C15 quac 4b infensissimis C]JUS hostibus Narrantur. Cosıin 141

17 bıd 140
36 f

19
2 Juli 1770 Siämt]/] Werke (Lachmann) Leipz1g 1904 330



343Althaus, Mäfg%nalien ZzZu Lessings Wolfenbüttler Berengarforschung

das Prinzip der „Wahrheit“ zurechnet, ihnen aber gleichzeitig die Sukzession
iM Hinblick auf die dogmatische Formel Berengars bestreiten mussen
yJaubt, wılLl kıraft der freien, auft sich salbst gestellten Forschung die rechte
Einsicht auch für die Lutheraner vermitteln. Er 1STt ‘däl‘»irfl der brillanteste
Keprasentant SeE1IN CS Zeitalters un doch schon weIit über dıe landläufigen
Vorstellungen der Aufklärung hinausgehend: 3081 leidenschaftlicher Theologe,
dem darum veht, einen mif$verstandenen Berengar gegenüber einer VO'

massıyem Realısmus belasteten un: fragwürdig gewordenen Abendmahls-
lehre, die sich überdies noch fälschlıch als Jegutımiert ausg1bt, dadurch
verteidigen, da{ß 1ın ıhm einen Vorbereıiter der lutherischen Lehre sieht.

Der literarische Fund wırd somıiıt tür den Finder unnn Anlaß, in einer
brennenden dogmatischen rag Stellung Z nehmen. Lessing hat 1n seiner
chrift VO 1770 1n der die Nachricht VO Wolfenbüttler Berengarmanu-
skript MmMit der Ankündigung einer bald nachtolgenden Herausgabe verbun-
den 1St, die eigene kritische Arbeit als Hıstoriker schon zusammengefafst,
deren Wesenszuge dıe tietfe Sachkenntnis des Archivars und eine immer
wıieder durchbrechende innere 'eilnahme dem hier verhandelten Lehr-
stück der christlichen Dogmatık sind. Der Lutheraner Lessing 1St un das
zeigt u15 deutlichsten seine Handhabung des bibliographischen Mater1als
in rebus Berengarı! herausgewachsen A4aUus jeder konfessionellen arten-
nahm.e für Berengar, dessen Sache fast ZUur eigenen macht, aAber doch Nur

darum, weil durch seine Verteidigung das VErZETTEC Wahrheitsbild korri-
oxJ1eren 111 und seine Advokatur AUS methodischer und ethischer Grundhal-
LuUuNg heraus grundsätzlıch 1mM Dienst des Schwächeren steht. Berengar 1SEt der
Schwächere, weıl se1In Name durch kirchlichen Spruch gebrandmarkt ISEt Es
L, se1n Ansehen wıiederherzustellen, se1in Verdienst tür die kirchliche Lehre
überhaupt würdiıgen.

Der Beifall se1ines theologischen Lehrers FErnest1 ze1gt, Ww1e hoch diese ohl
profundeste theologische Schrift Lessings schon yleich nach ihrem Erscheinen
eingeschätzt wurde, welche Autorität einer soalchen Gelehrsamkeit beizumes-
SsSCN W ar. Ernesti1 wollte dem Verfasser datür den theologischen Doktorgrad
verleihen, und der Wolfenbüttler Bibliothekar hätte sıch dessentwegen ledig-
lıch einer Reise nach Leipz1g unterziehen müssen.“! Aber ıhm W aAr nıcht

jene äiußere Anerkennung tun, hinter der 11UFTX: eın Mif$ver-
ständnis der lJutherischen Theologen hätte erkennen mussen, die 1n ıhım einen
der Ihren vermuteten.“* Als konfessionelle Kampfschrift wollte seine Ab-

E Ernest i ın Leipzig 1St deshalb Deıines Lobes voll; ass 1n seinen
Collegiis ıch ZU. Beyspiele anführt, dass WenNnNn INa  } humaniora yründlı verstehe,
Ma  ] alles 1n der Welr MIt Ehren behandeln könne. In Deiner Ankündigung des
Berengarius findet die größten theologischen Kenntnisse, un hat öftentlich
klärt, Dı ZUuU Doctor Theologiä machen wollen, WENN Du nach Leipz1gkommst..“ Brief arl Lessings VO Juniı FF (Lachmann 47)

An Eva König VO 25 Oktober LA „Sıe glauben nıcht, 1n W ds fur einen
leblichen Geruch VO  - Rechtgläubigkeit ich mich dagegen bey uNseT Il lutherischen
Theologen ZSESCTIZL al Machen Sie sıch NUur gefalßt, mich für nıchts geringeres, als
ur eine Stütze unserer Kirche angeschrieen hören. mich das ber recht

kleiden: möchte, und ob iıch das ZuLe Lob nıcht bald wieder verlieren dürfte, das
vx(ird die Zeit lehren.“ (Lachmann 343)
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© ndlu‘nn eb verst WI1SS ZC1 en el
schon ım methodologis Ansatz die « enisch cht, über

ılsıch nıcht schen Jassen da rtch P olemischen Zwische ONC,
<  a der Sache her,die C1INEe konkrete un nahme erfordert, u'nwu.mgäng.l:i- Aufs Ganze gesehen hegt ihr die systematische Konzeption seines
größten Amtsvorgängers der GuelferbytanaZu Grunde, dessen biblio-
thekarische Tätigkeit <  } Anfang M1Lt allen ohren Spuren verfolgt und
dessen theologische Diskurse 1 den Arbeıten der folgenden Jahre einem

3  exu heraufbeschworenen refug1um der eıgenen Theologie werden.23

Die Unterscheidungvon exoterischer und esoterischer Wahrheit und die For-
derungnach freien; keiner Konfessionverpflichteten Historie,bereits bei Leibniz vorweggenomMmMen worden und als Zugänge um rie-
den der Konfessionen verstanden. 1er hat Lessing, WIC die Schriften der

frühen Wolfenbüttler e1It evclich ZC1ISCNH, Sanz bewußtangeknüpft am
Vorabend der großen. Kämpfemıt Goeze, die dem eingeschlagenen Weg
freilich eine entscheidende, om persönlichen Betroffensein mitbestimmte

Wendung geben sollten.
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Entstehung und Bedeutung er  Ta  P#
D

der Evangelischen ‘ Bewegung ın talien
seıt der e1t des Kisorgimento

VO Valdo Vınay

Die Antänge der evangelischen Bewégun*g daheim und 1n der
Verbannung

In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts vernichtete die Gegenrefor- 4  3
matıon den entstehenden italıenıschen Protestantismus. Nur die Waldenser
Gememden 1n Pıemont konnten siıch durch schwere Verfolgungen hindurch-
reriten ITrotzdem wurden manche Beziehungen der protestantischen Welt,
besonders 1n der venetianischen Republık, aufrecht erhalten, die vVan-

gelischen Prediger .der englischen un holländischen Gesandten 1ım ‚'Kontakt {#

MI1t Era’? Paolo Sarpı standen. Während der zweıten Hilfe des Jahr- Nhunderts hielten reformierte Prediger und Presbyter 2AUS Frankreich private
Gottesdienste tür ihre Lands- und Glaubensgenossen, un diie deutschen
Protestanten ildeten ine evangelische Gemeinde 1n ihrem „Fondaco“, diie
ununterbrochen bıs ZUuU heutigen Tag bestanden HaAb In ITrıiest lebten bereits
In den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts eingewanderte Protestanten
AuUS Deutschland UI'IId England, der Schweiz und Holland. hre Zahl nahm
allmählich Z un nach .dem Toleranz-Edikt Josephs IL. (1781) bildeten s1E
1Ne deutsche lutherische und ıne .helvetische Gemeinde: In dieser wurde
hauptsächlich iıtalienisch gesprochen.“ Die Seehäfen wegen ıhrer inter- S Anationalen Beziehungen die günstigsten Städte AL Entstehung evangelischer An  f
Gemeıinden. In Livorno, v sich 1m Jahre 1607 1ne „Natıon Hollandaıse-
Allemande“ überwiegend katholischer Kontession gebildet hatte, ersamı-

melte sıch 1m Jahre 1773 ıne reformierte Gememnde 8808ı ıhrem eigenen
Pastor; der die Gottesdienste 1im Hause des holländıschen und spater des

Ge-deutschen Kaonsuls halten durfte.? In Turın eptsta«nwd 1ne reformierte
Gastvorlesung, gehaltqri U, 78 1960 den Universitäten Bern Zürich.

Ize und Eugen Lessing, Geschichte der protestantischen Bewegungen und
der deutschen evangelischen Gemeinde ın Venedig, Florenz 1941,

e  e FTVenetianer, Die Evangelisch-Reformierte Kirche Cristo Salvatore (vormals
Silvestro) Triest. Beitrag ZUr Geschichte des Evangelıums 1n Triest, Triest-

LDZ1g 1887; Mentz, Vom Schicksal der Evangeliıschen in Triest und Umgebung,
1n: „Gemeinde-Blatt“ der deutsch-evangelischen Gemeinden 1n Italıen, Dez. 1936 EStatuti della Congregazıione Olandese Alemanna in Livorno, corredati di alcune
OTtfe storiche, Lıyorno 1870; Poisignon, Geschichte der protestantischen Ge-
meıinde Liıvorno, in I>Deutschevang. Blätter“, Januar 1899; Corradın1i, La
Nazione Olandese Alemanna ın Livqrno‚ 1in: „Rivista Cristiana“ 1905, 81—90.
Ztschr! für Ka



346 Untersuchungen
E

meıinde mMi1t einem hugenottischen Pastor Ende. des Jahrhunderts und
vergrößerte sıch im folgenden Jahrhundert dem Schutz der englıschen
und holländischen Legationen. In der Kapelle der en wurde der (50f
tesdienst tür 300 Protestanten gehalten, die 1n der pıemontesischen aupt-
stadt ebten. Diese ausländische protestantische Kolonie knüpfte bald DBe-
ziehungen den Waldensern A für die Viıctor Emanue] L1 1m Jahre 1694
eln Toleranz-Edikt herausgab, nachdem das Bündnıis mit Ludwig SCIANE
gebrochen hatte, siıch Al England anzulehnen. In der ersten Hälfte des

Jahrhunderts Wr der preußsische Gesandte Friedrich Ludwig VO  - Wald-
burg-Truchseß der Beschützer der Protestanten 1n der: Stadt und eın Freund
der waldensischen Bevölkerung. Seit dem Jahre 18729 wurde der evangelische
CGottesdienst für die 388 Gemeinde 1n der Kapelle der preufsischen Legatıon
gehalten.‘ Durch die Inıtı1atıve *UIIId dem Schutz des Graten VO:  e} Wald-
burg-Truchseß wurde 18723 eine retormierte Gemeinde 1ın Genua gegründet.*
Eine weıterie schweizerische Gemeinde wurde 1807 ın Bergamo gegründet,
zahlreiche Schweizer bereits 1m vorhergehenden Jahrhundert besonders A4aUu5s
Graubünden und dem Kanton Zürich eingewandert waren.® Um 1850 EeNT-
stanıd eine evangelısche Gemeinde 1n Mailand, die hauptsächlıch AaUusSs Schwei-
Crn und Deutschen bestand.? Unter dem Schutz des Botschafters Waldburg-
Truchsef(ß konnten siıch dıe zahlreichen Schweıizer, hauptsächlich Graubünde-
NCT, 1n Florenz 1 Jahre 1526 einer rteformierten Gemeinde CI“
cschließen.? In Rom wurde der anglikanısche Gottesdienst bereits 1816 1ın eiınem
Privathaus gefeiert und 18519 wurde 1ine deutsche evangelische Geme1nnde
dem Beıistand des preufßischen Gesandten Berthold Georg Niebuhr gebildet.
Se1in Nachfolger Chrıistian arl Josias VO  3 Bunsen W dr eın Förderer jeder
protestantischen Inıtıatıve.? Im Jahre 1826 versammelte der Junge retormierte
Prediger Adolphe Monaod eine französische Kongregation 1n Neapel, dıe
Sammen mMIit eıner deutschen Gemeinde vier Jahrzehnte unter dem Schutz der
preufßischen Gesandtschaft leben durfte.!®

4 Ern. Giampiccoli, La paroisse vaudoise de Turin 9—18  „ Turın 1899;
Pascal, Bertın, Bos10, L’Evangelo Torino dall’epoca della Riforma alla dedi-
cazıone de temp10. Nel centenarıo dell’inaugurazione del temp10, dicembre
33—19 Torre Pellice

Gabriel VWieland, Amedee Bert, Confterence donnee Cercle Sulsse de
Genes le 15 fevrier 1917 Genova 1917

Zavaritt, UOrigıini vicende della comunitä cristiana E  angelica di Bergamo
ne1 prım] venticinque lustri della SU.  D storia (1807—-1932), in „Bollettino della
Societä di Studi; Valdesi“, 66 (1936), 839—94; Santıni, La comunitäa EVan-
gelica di Bergamo, TIorre Pellice 1960

Mühlemann, Ursprung und Geschichte der protestantischen Gemeinde in
Maıiıland. UOpera della 1esa Christiana Protestante in Milano i Carlo Porta
Bei Anlafß des fünfzigjährigen Bestehens der Gemeinde als Jubiläumsschrift, Mılano
1902

Tony Andre, L’Eglise Evangelique Retformee de Florence depuis SO  - ofigine
Jusqu’a 110S$ Jours. Notice historique d’apres les SOUTCCS orıgınales. Florence 1899

Ernst Schubert, Geschichte der deutschen evangelischen Gemeinde in Rom 1819
bıs 1928, Leipzig 1930

10 Eug. Ferrarı, L’Eglise Evangelique de Jangue francaise de Naples
Notice historique publiee l’occasıon du centenaıre, Naples 1926



Vinay, Die Evangelische Bewegung 8 Italien
Ne diese Auslandıschen G.e@eindvm lebten VOo italienischen olk nıcht

Zanz abgeschnitten. Nıcht ILUT 1 Turın, WO der Prediger der protestantischen\ Gesandtschaften oft ein Waldenser Pastor war,'sondern auch 1n einer Stadt W1€
Florenz ZUS der reformierte Gottesdienst manche Italıener un konnte
der Ausgangspunkt tür die erstien Versuche einer Evangelisation 1n der 1T OS-
kana werden. Diese ausländischen Gemeinden vertraten, WC1LN anıch be-
scheidener VWeıse, die protestantische Welt 1m katholischen Ltalien, als der
tradıtionelle Glaube ULSCI:CS Volkes während des Rısorgımento schwer erschüt-
Lert wurde.

Zahlreiche Kräfte haben diese Krise der katholischen Geistigkeit 1n uns: ér em
Lande vorbereitet.1! Es 1ST ZUerst der Jansenısmus erwähnen, der 1n ord-
und Mıttelitalien 1n der zweıten Hilfte des un 1n den ersten Jahrzehn-
ten des Jahrhunderts zahlreiche Anhänger hatte. W enn auch dazu
beitragen konnte, dıe kunrjalistische Zentralisierung der römischen Kirche
bekämpfen und ine Vertiefung des Glaubens die jesuitische Veräufßer-
lıchung un Materjalisierung des (Gottesdienstes Z fördern, half nıcht
der Verbreitung des evangelischen Glaubens 1m italıenischen Volk.!? Im
Gegenteıil, blıeb eın entschiedener Gegner des Protestantismus, W1e€ ben der
Mutter Cavours, bei Alessandro Manzonu und Giuseppe Mazzını deutlich
sehen ISE. Weıtere Gründe dijeser Krise dı1e Aufklärung un dıe SOZ12-
len Anschauungen der französischen Revolution, dıe besonders ins ıtalienische
Bürgertum bereits VOT der napoleonischen Herrschaft eingedrungen T1
und der natiıonale Einheitsgedanke, der nach dem Wıener Kongrefß und der
Restauration breitere Volksschichten SCW ONTCI hatte.

Solche Bestrebungen mulfsten unvermeıudlich einem Konflikt mıiıt Oster-
reich, das die Vorherrschaft über die Halbınsel hatte, und MI1Tt der Kirche
Un: den italıenıschen Fürsten, diie sich auf Osterreich stutzten, tühren. Der
Gegensatz AT römischen Kirche W ar für zahlreiche Italiener cehr schmerz-
haft Die SOgeNaANNTLEN Neuguelten MT dem Philosophen Vıncenzo Gioberti
traumten vVvon einer un der moralischen päpstlichen Führung unabhängigen
Föderation italienischer Staaten. S1e wurden aber VO  3 1US bıtter ENt-

täuscht, der nach uner halblıberalen un nationalen Haltung Anfang
seiner Regierung die französıische un österreichische Hiltfe suchte, den
Kirchenstaat »  N die Revoalution schützen.

Es wurde VO vielen Seiten und mit verschiedenen Methoden versucht, den
evangelischen Glauben 1n diesem VO  5 seiner relig1ösen und nationalen Krise
erschütterten olk Z verbreiten. Dıie Bibelgesellschaften, besonders die Brı-
tısh and Foreign Bıble Socılety, emühten siıch bald, |d.ii€ Heılige Schrift 1n
der protestantischen Diodatı-, aber auch 1n der katholischen Martini-UÜber-
SCETZUNG nach Italıen schmuggeln. Sie fingen 1514 1n Malta und S171-

11 Zu diesem Thema vgl Em. omba, Storia de’ Valdesi, Fırenze 185993 Della
Torre, cristianesimo in Italia da filosofisti 21 modernist1, Palermo 1913;
Gangale, Revival. Sag2g10 sulla stor1a de Protestantesimo 1n Italıa dal Risorgimento
aı nostrı temp1, Roma 1929:; Crivelli, I Protestantı in Italıa (specıalmente
ne1 secol; D Bde, Isola de]l Lıiri 1936-—38; Spini, Rısorgıimento
Protestanti, Napol: 1956

Spini, aaQ.,
I3
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lıen A :aber S1IC konnten 1ı den nächsten. Jahren hre Aktion auf die Nn
S Halbinse]l ausdehnen.!? Selbst ı republikanischen Kom Mazzınıs wurde das

Neue Testament 1ı der Übersetzung Diodatıs ı Jahre 18549 VO  H dem Genter
—__ Lehrer Theodor Paul und dank der Mittel freigebigen chotten gC-

druckt un verbreitet 14

Die Beziehungen dem schweizerischen Protestantısmus beson-
ders Pıemont und der Toskana lebendig Es 1SE ekannt da{ß Önı1g Kar]
Albert Von Sardınıen C1NC eit ent beim Pastor Vaucher CErZOSCH wurde
un: daß (Cavour durch SC111C Mutter Ad:  e  Jle de Sellon und Freunde de
Ia Rıve VO Genter Geist beeinflufst wurde Selbst AaVOUFrS Formel NC

treie Kirche treien Staat (libera chiesa 1ın lıbero stato) hat ihren
Ursprung der evangelısch-politischen Ethik des Theologen Vınet W enn
WI1T aber 11UI dııe mehr unmittelbar relig16sen FEıinflüsse 1ı Betracht nehmen
wollen, INUSSCIL WIr daran denken, da{ß die W aldenser Gemeijnden während
YEe1 Jahrhunderten nach der Reformation tast alle ihre Pfarrer und Lehrer

den Akademıien Genf, Lausanne und Basel ausbilden ließen, un dafß dıe
Genfter un: waadtländische Erweckungsbewegung 1 den erstien Jahrzehnten
des Jahrhunderts auf SIC stark eingewuirkt hatten. Dıie Pfarrer-
generation 1840-—350 bildete sich hauptsächlich ı der Ecole de Theologiıe
de l’Oratoire 1ı Genf oder 1ıI{} Lausanne dem direkten FEinflufß Vinets.}®

(
Dıe Waldenser die durch diie Gegenreformatıon ı den Cottischen Alpen

WI1Ie eINECEM Ghetto eingeschlossen wurden, haben 1116 SCWISSC Bedeutung
als protestantische nKl r(:he ] der lıberalen Atmosphäre des Rısorgimento
Königreich Sardınıen erhalten, das der SC für die natiıonale Sache kämp-
fende italienische Staat W.ArT. In den Jahren VO  - der Restauration bıs 1848
FeOTZANISICKTLE das Waldenser olk sSC1InNn kirchliches und soz1ales Leben ML

Hılte des französisch-schweizerischen Protestantismus un 1  T einflufß-
14fi’ reicher Freunde, WI1C des bereits erwähnten Gesandten Waldburg-Truchseß,16

des anglıkanıschen Pastors Wıullıam Stephan Gilly und des Generals (er W arl

auch Anglikaner) Charles Beckwith, ehemalıger Generalstabsoffizier des
Generalissımus VWellington ı der Waterloo-Schlacht.!” Den typischen IN1S$10-

Ach4l-
narischen Drang der Erweckungsbewegungen des vorı1igch Jahrhunderts —

hielten die Waldenser VO  3 den Genter reiısen der. Societe Evangelıque
W.1C auch VOoO  } der angelsächsischen durch das Revival bewegten kirchlichen

A VWelt, diıe C111 Jebendiges Interesse der Evangelisation des katholischen
v  s

S Italıen hatte. Der General Beckwith den Waldensern C111 Wort, das
noch heute oft wiederholt.wird: „Von Al werdet ihr entweder Mıiıssi:onare

Spin1, Un episodio 1  o de]l Rısorgımento. Le Societä Bibliche °Italıa,
„Boll Soc Studi Valdesi“, 9/ 195595 24
Valdo Vınay, Nuovo Testamento della Repubblica Romana 1849, „Pro:

testantesımo“ » (1956), 5—24, 80—81; und Spin1, ıbid., 75—79
Valdo Vınay, La Facoltä Valdese di Teologıa, 1:855—1955 Torre Pellice 1955,

15  ER
16 Jahier, urg--Truchseßß, 111 „Boll Soc Studi Valdesi“y (1923% 55—69

Meille, L General Beckwith. Sa V1ıe<e ses travauxX les Vaudois du
Piemont. Lausanne 1872
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oder nıchts sein“. Um die Schwäénigl%eit überwinden, daß 1die WaldeNSCer da-
‘mals 1 UL Ffranzösisch sprachen, 1e1 ein1ge Pfarrer und Lehrer 1n die Toskana
senden, damıt S1E die Sprache des iıtalienischen Volkes erlernten.

In der Toskana haben hervorragende protestantische Persönlichkeiten auf
die Kultur gewirkt,*® W1e Gıan Pietro Vieusseux,"? der AUus eiıner Genter
Famiıilie STAMMLE, ein Freund der größten italienischen Gelehrten seiner EeIit
und Gründer der Zeitschriften Antologia und Archivio StOr1L1CO [talıano, und
der Genter, aber A U'S persönlicher W ıahl tast eın Toskaner gewordene S1S-
monde de Sismondi1, der bekanmnte Verfasser der Hiıstoire des republiques
ıtalıiennes VCN Age, der einen bedeutenden FEanfluf(ß auf die italienıschen
liberalen Patrıoten Ausübte.*9 In Beziehung Vieusseux stand der LOS-
kanısche bbı Raftaello Lambruschini, ein liberaler Pädagoge, der auf dem
Grundbesitz se1nes Vaters 1n San Cerbone (Figline) alle selne Kräfte und
Liebe mehreren V OI ihm gegründeten Erziehungsanstalten wıdmete.*! In die-

SCI: pädagogischen und sozıalen Arbeit War MILt dem Deutschen Heinrich
Mayer » un MmMI1t der Genterin Matiılde Calandrıini 115 verbunden. Diese
War ihrer Gesundheit WCOCO] nach 192 übergesiedelt, S1e ein1ge INUsSTer-
hafte Kınderheime zründete. In Verbindung mi1t. dıesen un manchen ande-
1:  $ Freunden (wıe Stanıslao Bianciardi?3 und nach 1840 Heinrich Schneider)
yab Lambruschini 1n San Cerbone die Zeitschrift Gu1ida del’Educatore her-
aus Diese Zusammenarbeit zwischen Liberalkatholiken und Protestanten, \di€
vewıssermaßen noch Nntier dem Einflu{f der Aufklärung stand, entwickelte
sıch während einıger Jahre im kulturellen WwW1€ soz1alen Gebiet friedlich.

Die Lage anderte sich 7zwischen 1830—40, als He Protestanten AUS den
Erweckungskreisen VO  3 Genf un Grof($-Britannıien kamen, die voll M1S-
s1onarischen Gelistes un: polemischer Gesinnung SCHCH die römische Kirche
Ayk? Fräulein Calandrini hatte bereits den Rechtsanwalt 'T1ıto Chiesi. zum
evangelischen Glauben geführt, der die Heilige Schrift und verschiedene EeVall-

gelische Traktate 1n seiner Stadt un: 1n der SanzcCch Toskana mıiıt oroßem
Eifer verbreitete.** Der Calandrini-Kreis wıdmete sıch 1ın jenen Jahren der
Bibellektüre un an ıh schlossen sıch As der Universitätsprofessor Giuseppe
Montanelli und 1843 der erweckte Genfter Charles Eynard In San Cerbone
weiılte der Junge Waldenser Pastor Bartolomeo Malan 1ım Jahre 1836 als
Gast Lambruschinis fünf Monate lang Er kam nach der Toskana, Italie-
nısch lernen, 1n der Hoffnung auf eine in der nächsten Zukunft mögliche

. ievangel«iscixe Verkündigung 1n Pıemont. Er hielt einige Predigten ın der

Vgl Sp1n1, Risorgimento Protestanti,
19 Ciampini, Vieusseux, SUO1 V11agg1, SUO1 amıC1, SUO1 xiornali, Torino

1953
Zanettı Cavalierı1, Sismondi gli scrittori ıtalıanı del suo tempo, Firenze

LO19: Pellegrini, Sismondi 1a Storija delle letterature de‘  uropa meridionale,
Geneve 1926

21 Gambaro, Ritorma religi0sa ne] cartegg10 di Lambruschini, Torino
Aa 29 Linaker, La vıta temp1 di Enrico Mayer Con documenti inediti della

stor1a2 della educazıone del Risorgimento ıtalıano 8021877); Firenze 1898
Stanislao Bianciardı, SCHCSC, (1811—1868), educatore propugnatore el  a

riıforma cattolica. Cenno biografico per CUra dei SuO1 ngli, Firenze 1912
2 Vgl Rivista cristia.na< N: (1886), 41 (Nekrolog .v0n Chiesi).

Vı}
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séhWei zerischen Kapelle 11 Florenz, die auch VO  (a manchen Italienern, W 1€e dem
Graten Piero Guicciardını, besucht wurde. Guicciardini, der bereits seIit 1n1-
SC eit 1m Kontakt mIit dieser Gemeinde stand, bekehrte sıch in jenem
Jahre ZzUuU evangelıschen Glauben. Er WAar en Nachkomme des Geschichts-
schreibers Francesco Gutceci1ardin.®5

Die Förderung der Evangelisation durch Protestanten, die die römische
Kırche als die Kirche der Apostasıe betrachteten, machte die Zusammenarbeıit
mM1t Liberalkatholiken, W 1e€e Lambruschini, fast unmöglich, die 1U  $ eine ınnere
Erneuerung ihrer eigenen Kirche erstrebten. In einer Versammlung
Aprıl 1844 beim Genfter Pastor Charles Cremieux (aus der Gemeinde la Pelıs-
ser1€) konnte eın jeder seIn Anlıegen und se1ne Meınungen erklären. Die
Wege vıngen auseinander und die Leitung der evangelischen Bewegung wurde
VOl  w Tito Chiesi übernommen. Die protestantische Gruppe 1n 1S2 und Flo-
ECILZ erstrebte IU entschieden die Bildung einer evangeliıschen Gemeinde. Dıe
Gläubigen versammelten siıch 1 den Häusern die Bıbel un fingen A
das heilige Abendmahl un sıch telern. S1e mufsten vorsichtig sein,
VO  — der Polizei nıcht entdeckt und verfolgt werden. Im Jahre 846 wurde
Fräulein Calandrini AUS Toskana WEZC ihrer evangelischen Tätigkeit AaUuUS-

vewlesen.
Neben der schweizerisch-evangelischen Mission wirkte dıe angelsächsische.

In Florenz W ar der englische Admıiral Packenham 1n der Verbreitung der
Heıilıgen Schrift besonders tätıg. Im Jahre 1845 kam der Pastor Robert W ıl-
1am Stewart der Free Church of Scotland nach Livorno, u die dortige
schottische Gemeinde Z betreuen. Er hatte bereits \di€ Waldenser Täler be-
sucht un nahm e1n A Interesse der Möglichkeit einer evangelischen
Verkündigung 1n Ltalıen.?®

In jener eıit spurte INa  z} dıe Vorherrschaft Grofß-Britannijens über PN
Mittelmeerbecken sowoh] 1m politisch-wirtschaftlichen WI1e 1m geistig-relig1ösen
Sınne. Im Jahre 18472 wurde die Di1iö7zese Gıibraltar VO  (a der Anglikanischen
Kirche yvegründet; S1Ee umta{ßte tast das anı Mittelmeerbecken einschliefß-
iıch Italien.*? Die Church of England, \33b€f auıch die Church of Scotland, und
besonders nach der Sezession des Jahres 1843 die Hree Church of Scotland,

missionarısch sehr tätıg auf den Inseln englischer Herrschaft W 1€
auch 1n den Küstengebieten. Italıen W ar damals ein politisch un: reli21ös
interessantes Land für das Iıberale England Lord Palmerston‘s. England be-
zünstigte Wweıt W 1€ möglıch alle ıtaliıenıschen Bewegungen, die dıe ‚—

tionale Unabhängigkeit und Finheit kämpften. In diesem Sınne wirkten auch
die eschatologischen, durch das Revıval entstandenen Strömungen und die

25 tefano Jacıni, Un Ritormatore A  tOSCAnO dell’epoca del Rısorgimento. CONLE
Pıero Guiccjardini (1808—1886). Fırenze 1940

Brown; An Italian campa1gn; the evangelıcal in Italy,
5—18 From the etters of TICV. Stewart, of Leghorn, London
1890.

Ihr Bischof, Lord Tomlinson, konnte Miıt Genugtuung behaupten: „Wir sind
ıcht mehr VOr den Kirchen des Mittelmeerbeckens einzelne Kaplane der Mıss10-
Nare, sondern eıne regelmäfßig organıisıerte 10zese der Church of England“ NnN-
dicatore, Maı 1845,



351351  Vli‘/nayy‚ Di‘q ‘éyahgeiig e Be%(égung Gn Ttalien  d  Y  nehmende Opposition ge'geä die römische Kifc‘hé. Die Reaktion gegen di  Oxford-Bewegung und nach 1850 gegen die „papal aggression“, d. h. gegen  die Wiederherstellung der römischen Hierarchie in England, war sehr ver-  breitet und stark. Solche Strömungen hielten den Fall des „großen Babylon“,  d. h. ıdes päpstlichen Rom, für ein Vorzeichen des kommenden Reiches Got-  tes. Deshalb versuchten sie die Evangelisation unter den Italienern mit allen  Mitteln zu fördern und alle geistig-religiösen Bewegungen zu unterstützen,  die zur Erschütterung der tausendjährigen Macht der römischen Kirche bei-  tragen konnten. Diese religiöse und politische Haltung Groß-Britanniens  war eine sehr bedeutende Hilfe für alle Italiener, die wegen der nationalen  Sache während des ganzen Risorgimento, aber besonders nach den politischen  Unruhen 1820/21 und 1831, und nach dem ersten Unabhängigkeitskriege in  die Verbannung ziehen mußten. Die Flüchtlinge aus Nord-Italien gelangten  meistens in die Schweiz, diejenigen aus Mittel- und Süditalien erreichten  /  England über Korfu und Malta.  In Malta missionierte die englische Kirche, besonders nach dem Jahr 1840,  unter den Einheimischen und den zahlreichen italienischen Flüchtlingen. Wie  für die bereits erwähnte Britische Bibelgesellschaft so war für andere evange-  lische Gesellschaften Malta ‚gleichzeitig Missionsgebiet und Basis, um in ıdie  Küstenländer des Mittelmeeres einzudringen. So wirkten die Church Missio-  nary Society, die bereits 1813 einen Ortsausschuß gebildet hatte, die Society  for Promoting Christian Knowledge, die Society for Propagation of the  |  Gospel in Foreign Parts und andere. Im Jahre 1845 erschien die erste italie-  nische evangelische Zeitschrift: L’Zndicatore, die von einem Malteser, dem ehe-  maligen Priester Camilleri in anglikanischer Gesinnung geleitet wurde, Eine  kleine evangelische Flüchtlingsgemeinde bildete sich allmählich. Es gab alte  italienische Übersetzungen des Prayer-Books, aber im Jahre 1847 zog man  vor, einen Ordine del Servizio Divino® für die entstehende Gemeinde zu  schaffen. Im darauf folgenden Jahr wurde ein Gesangbuch*® und etwas spä-  ter eine italienische Agende veröffentlicht. Das Evangelisationswerk auf der  Insel wurde durch die Ankunft des ehemaligen Dominikaners Giacinto Achilli  aus Viterbo und des ehemaligen Camillianers Luigi Desanctis aus Rom stark  gefördert.  Achilli war ein Abenteurer. Er mußte wegen des skandalösen Benehmens  eines. Gaudenzbruders aus Italien fliehen., Er kam nach Korfu, wo er sich als  politischer Flüchtling ausgab, und versammelte eine kleine italienisch-evan-  gelische Gemeinde (1844—45). Bald darauf mußte er wieder wegen seiner  Sittenlosigkeit alles verlassen und nach Malta flüchten.”  28 Malta, Vassalli, 1847.  29 Salmi ed Inni per uso della Chiesa Italiana, Malta 1848.  ; her Priests  30 Giacinto Achilli, Dealings with the Inquisition, or Papal Rome  and her Jesuits with important Disclosures. London 1851. Achilli hatte heftige Aus-  einandersetzungen mit Kard. Wiseman und Dr. Newman, die ihn wegen seines  unmoralischen Benehmens mit Recht anklagten. Vgl. J. L. H. Tonna, A letter to  Dr. Wiseman, London 1850; Ders., The real Dr. Achilli, a few Words more with  Card. Wiseman, London 1850; (Wiseman), Authentic brief Sketch of the Life of  Dr. Giacinto Achilli, containing a Confutation of the Miss-statements of formerVi’naY‚ Die Evangelis: Bewéguhg in talien _

nehmende Opposıtion gegen die römische Kirché. Die Reaktion d
Oxford-Bewegung un nach 18550 gegen die „papal aggressionN“,
die Wiederherstellung der römischen Hierarchie In England, War sehr ver-
breitet un: stark. Solche Strömungen hielten den Fall des „grofßen Babylon  D3  9

des päpstlichen Rom, für 1n Vorzeichen des kommenden Reiches (30t-
LES Deshalb versuchten S1E die Evangelisation den Italienern mMIt allen
Miıtteln fördern und alle geistig-relig1ösen Bewegungen unterstutzen,
die ZUTLF Erschütterung der tausendjährigen Macht der römischen Kirche bei-
tlragen konnten. Diese relıg1öse un politische Haltung Groß-Britanniens
War eine sehr bedeutende Hılte für alle Italıener, die N der nationalen
Sache während des Zanzen Rıisorgimento, aber besonders nach den politischen
Unruhen 820424 und 1891 un nach dem ersten Unabhängigkeitskriege 08!
die Verbannung z1ehen mufsten. Dıie Flüchtlinge AUS$ Nord-Italıen gelangten
meılstens ın die Schweiz, diejenigen AUS Mittel- un Südıtalien erreichtenEL  en  n England über Korfu und Malta

In alta mi1ission1erte \d|i6 englısche Kırche, besonders nach dem Jahr 1840,
unter den Einheimischen und den zahlreichen italienischen Flüchtlingen. W 1e
tür dle bereits CLWWähnte Britische Bibelgesellschaft Wr für andere EVANSZC-
lısche Gesellschaften Malta gleichzeitig Missionsgebiet und Basıs, 17 die
Küstenländer des Mıttelmeeres einzudringen. So wirkten die Church M1Ss10-
Nary Society, die bereits 1813 einen Ortsausschufß vebildet hatte, die Society
tor Promoting Christian Knowledge, diie Soc1ety for Propagation ot the
Gospel in Foreign Parts und andere. Im Jahre 1845 erschien die erste italıe-
nısche evangelische Zeitschrift: I”Indicatore, die VO!] einem Malteser, dem ehe-
maligen Priester Camilleri 1n anglikanischer Gesinnung geleitet wurde. Eıne
kleine evangelısche Flüchtlingsgemeinde üldete siıch allmählich Es gab alte
italıenıische Übersetzungen des Prayer-Books, aber 1M Jahre 1847 ZOS mMan

VOlI; einen Ordine del Seru1710 Divino I8 für die entstehende Gemeinde
schaffen. Im darauf folgenden Jahr wurde ein Gesangbuch 20 un spa-
er eine ıtalıenische Agende veröftentlicht. Das Evangelisationswerk auf der
Inse]l wurde durch die Ankunft des ehemalıgen Dominikaners Gilacınto Achill:
AuUSs Vıterbo und des ehemalıgen Camillıaners Lung1 Desanctis AaUus Rom ostark
gefördert.

Achilli ar ein Abenteurer. Er mußte 11 des cskandalösen Benehmens
eines Gaudenzbruders AusSs Italıen fliehen. Er kam nach Korfu, sich als
politischer Flüchtling ausgab, und versammelte e1ine kleine italienisch-evan-
yelische Gemeiunde 844—45). Bald darauf mufste wieder WESCH se1iner
Sıttenlosigkeit alles verlassen und nach alta flüchten.

28 Malta, Vassallı, 1847
Salmi ed Innı uUuSo della Chiesa Italiana, Malta 1848

her Priests30 Giacınto Achilli, Dealıngs with the Inquisıtion, Papal Kome
anı her Jesuits with important Discelosures. London 1851 Achıilli hatte heftige Aus-
einandersetzungen mMit Kar W ıseman und Dr. Newman, die se1nes
unmoralischen Benehmens mıiıt echt anklagten. Vgl Tonna, letter
Dr VWıseman, London 1850; Ders., The real Dr. Achilli; few Words more with
ard W ıseman, London 1850; (Wıseman), Authentic brief Sketch of the Life ot
Dr Giacınto Achıilli, contaınıng Confutatıon of the Miss-statements of former
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Luigi Desanct. Wa der bedeufendsfen fersönlichkéiten der älteren
evangelischen Bewegung 1n talıen In seiner Jugend trat dem Camıillıaner-
Orden be1i Im Jahre 1831 wurde ZU Priester ordiniert und ein1ıge Jahre
spater ZU Doktor der Philosophie un Theologie promoviert. Zur EeITt der
Choleraseuche betreute die Kranken IMn Genua un Kom Er wurde VO  a

der Akademıie der W issenschaften und der Akademıie der katholischen ell-
7102 (heute der Thomas-Akademie angeschlossen) ZU Mitglied gewählt.
Gregor ME ernannte ivhn ZU Qualificator, FEn Theologen der ID
quisıtion. Er Wr eın geschätzter Prediger und dann Pfarrer der Gemeinde
Santa Marıa Maddalena 1n der Nähe des Pantheon. Von manchen Vertretern
der römischen-. Hierarchie wurde sehr geschätzt: 1843 EINANNTE die Akade-
m1€ der Theologie ıhn ZU: Censor und März 1847 wollte der Kardınal M -
Cara, Bischof VO  a Ostia und Velletri, ıhn ZAT „prosynodalen FExamıinator“

Desancetis WTr eın Freund des bekanntesten römiıschen Theologen
seiner eIit 40Vannı Perrone, und des holländischen Paters Roothaan, des
Jesurtengenerals, der die Gesellschaft Jesu nach der napoleonischen e1it PCOQL*
yanısıerte. Nach einer tast ehn Jahre Jangen theologischen Krise verlie{(ß Le-
sanctıs seine Kırche Er kam der persönlıchen UÜberzeugung der Rechtfer-
tigung durch den Glauben Jleın, schr wahrscheinlich durch Schriften mancher
evangelıscher Erweckungstheologen. Im September 1847 verliefß KT Rom mMit
Hılfe des schottischen Pastors Lowndes, und nach einem kurzen Aufenthalt
1n Korfu erreichte Anfang November Malta.”

Desanctıis fing sofort A mit Camıilleri un: Achıillı der Redaktıon der
Zeitschrift L’Indicatore mitzuwirken, diıe bald italienischer 1n iıhrem Inhalt und
ageressiver ın ihrem Ton die römische Kirche gestaltet wurde. Der
ehemalige Pfarrer erbaute die Junge Flüchtlingsgemeinde durch seine Predigt,

A die besonders die Rechtfertigung durch den Glauben, die Neugeburt und die
Heılıgun 1m Sınne der Erweckung betonte.?® Achilli gründete mit Hıiıltfe der
Anglikanischen Kirche e1In Institut ZUur Ausbildung ehemaliıger römischer T1E-
Ster, die bei der ersten politischen Gelegenheit als Missi:onare nach talıen
sandt werden sollten. Aber er mufßßte fl  n seines anstölßngen Benehmens,© W 1€ SCSART, 1848 die Inse]l verlassen. Desanctis brach die Beziehungen
Achıillı ab, betreute weıter die italienische Gemeinde und gab 1ne 1LIGUHG Zeit-
schrıft heraus, deren 'Tıtel ihr Programm W Cattolico CY1St1AN0, eın
VO  5 römischer Lehre gyerein1gter Katholizismush der sıch keiner protestan-
Narratıves, 1N: „The Dublin Review“ AXVIILL (1850), 496—511; Eardley
Cullıng, The Imprisonment and Delıverance of Dr. Giacınto Achilli, wiıth SOINC
Accounts of his prevı0us Hıstory and Labours, London 1850; Anonym, Dr. Achıillı
anı the Malta Protestant College, London 18511 Newman, Lectures the
PFEsSCHL Posıition of Catholics 1n England, London 1851; Anonym, Achilli 2AN: New-
Man, tull and authentic Report of the Prosecution for Libel, London 1852

Alete 1t0 Chiesi), Biografia di Luigi Desanctis romanOQ, Firenze 1870: /Al
(Gavazzı, Cenn1 biografici del dottore Luigi Desanctis, Fırenze 1870; Vınay, La
crisi spirıtuale di Luig: Desanctis parroco inquisiıtore TOMAaNO al P de]l Rısor-
zimento, 1n „Protestantesimo“ XIV (1959) 145—162

3} Aus dieser Zeit haben WIL eıne 1Ns En ische übersetzte Predigt Desanctis: Italy
anı the Gospel. Letters and Discourses Celi0o quio D 1so Sermon by Dr

aDesanctis, London 1848
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tischen Denomination bekannte, SOI]dC‘I‘ ndas apostolische Christentum
wollte.

Im Sommer Nn Jahres kam Kardınal Ferretti nach Malta 1 der Hoft-
Un  g’ Desanctis für Rom zurückzugewıinnen. Aber alle Vorschläge

UMSONST Der Ptarrer hatte die katholische Kırche AU'S Glaubensgründen
und nıcht AUuSs irgendeinem persönlichen Interesse verlassen Er begannKaon-
troverstraktate veröffentlichen Der handelte VO!l  z} der Ohrenbeichte
(La Confesszone)” und heftige Reaktionen bei katholischen heo-
logen ILtalıen und ı111 Ausland. IDIE: italienischen Gegner hatten NUr Be- WE
leidigungen und Schimpfworte tür Desanctis. Nur der katholische Pfarrer
VO Bern versuchte 1 SCLNCIN Urteıil sachlich SC1IIL und die römische Lehre
von der Ohrenbeichte biblisch begründen.*“ Desanctis veröftentlichte
den folgenden Jahren mehrere Kontroversschriften über die Tradıtion, das
Papsttum, den Zölibat der Geistlichen und anderes. Sein Hauptwerk ı1ST e1nN

starker Band er das päpstliche Rom OMa hapale). Er W ar der bedeu-
tendste Kontroverstheologe der evangelischen Gruppen während des Rıisor-
eJ  o Seine Schriften hatten bıs Auflagen un wurden noch ı -

—r
Jahrhundert gedruckt und csehr verbreitet. Seine Polemik War 1m Brı

YVerständnis der römischen T’'heologie z1emlich oberflächlich, aber SCLI1IC Geg-
HCT iıhren Antworten nıcht tieter. Desanctis wirkte überzeugender, .
wenn VO  - SCINEr Erfahrung als Seelsorger der römischen Kirche sprach.
1 rotz der Schärte der Polemik — die der konfessionellen Kontroverse 1UL die- GSCL Zeıt EUZNETE hatte E:den ehrlichen Wunsch, den Gegnern die evangeli- Asche Heilswahrheit mitzuteien. Erbarmungslos War 11U  — vegenüber dem
Papsttum, das Aln allem politischen un moralischen Unglück Italıens für
schuldıg hielt

e  e

Wiährend Desanctis die Gemeiunde Malta durch SC1NECMN LreUEN Dienst
aufbaute, entstand CN NCUC Flüchtlingskongregation 11 London. uch 111

England andeten italienische Flüchtlinge AUS allen Revolutionen SEC1IL der
napoleonischen eit Es gelang manchen unter ihnen, sich C1NE€ Posıtion
schaffen, W1C D Antonio Panızzı, der die British Museum Library E  Iy1-
SICKTE, und dem Dichter Gabriele Rossetti AUS den Abruzzen, der 1831 un

ersten Protessor für italienische Literatur m Kıng’ College ernannt wurde.
AAber viele andere ührten C111 sehr elendes Leben voller Hunger und Heim?,

weh egen Mıtte des Jahrhunderts lebten ungefähr 6000 Italiener 1 Lon-
don Unter iıhnen verschiedene politische Rıchtungen VETLIELICH Be-
deutend. die mazzinischen Krıreise MT ihrer Kostenlosen Italienischen
Schule (Scuola Gratuita Italiana), die VO  o Mazzini selbst 1841 yegründet
wurde, das kulturelle, politische und moralische Nıveau S$SCINCT Lands-

33 Malta, Franz, 1849
ntoine Baud, L’orthodoxie de la confession sacramentelle, SU1V1E de quelques Üreflexions SUr la tradition .A ‘gp“‘ä  C  S  28  <  ©  5  ‚y, Die  vangelische Bew  mschen Denomanauon bekanme, sondern ‚das reine  _ apostolische Chrlstentum  4  }  vertreten wollte.  Im Sommer jenes Jahres kam Karchnal Ferretu nach Malta in der Hoff-  Z  nung, Desanctis für Rom zurückzugewinnen. Aber alle seine Vorschläge  waren umsonst. Der Pfarrer hatte die katholische Kirche aus Glaubensgründen  und nicht aus irgendeinem persönlichen Interesse verlassen. Er begann Kon-  troverstraktate zu veröffentlichen. Der erste handelte von der Ohrenbeichte  (La Con;‘esszone)33 und erregte heftige Reaktionen bei katholischen Theo-  8  logen in Italien und im Ausland. Die italienischen Gegner hatten nur Be-  XE  Ö  leidigungen und Sch1mpfworte für Desanctis. Nur der katholische Pfarrer  von Bern versuchte in seinem Urteil sachlich zu sein und die römische Lehre  4  F  von der Ohrenbeichte biblisch zu begründen.* Desanctis veröffentlichte m  N  den folgenden Jahren mehrere Kontroversschm?cen über die Tradition, das  Papsttum, den Zölibat der Geistlichen und anderes. Sein Hauptwerk ist ein  starker Band über das päpstliche Rom (Roma papale).® Er war der bedeu-  tendste Kontroverstheologe der evangelischen Gruppen während des Risor-  gimento. Seine Schriften hatten bis zu 20 Auflagen und wurden noch in un-  F  serem Jahrhundert gedruckt und sehr verbre1tet Seine Polemik war im  3  %.  Verständnis der fömiache Theologie ziemlich oberflächlich, aber seine Geg-  ner waren in ihren Antworten nicht tiefer. Desanctis wirkte überzeugender,  N  }  wenn er von seiner Erfahrung als Seelsorger der römischen Kirche sprach  ®  Trotz der Schärfe der Polemik — die ıder konfessionellen Kontroverse in die-  ‚ä  ser Zeit eignete — hatte er den ehrlichen Wunsch, den Gegnern die evangeli-  A  sche Heilswahrheit mitzuteilen. Erbarmungslos war er nur gegenüber dem  %IK'\1  Papsttum, das er an allem politischen und moralischen Unglück Ital1ens für  schuldig hielt.  f  *  %  >  Während Desanctis die Gemeinde in Malta durch seinen treuen Dienst  aufbaute, entstand eine neue Fluchthngskongregamon in London. Auch in  A  ä  England landeten italienische Flüchtlinge aus allen Revolutionen seit der  &C  348  napoleomschen Zeit. Es gelang manchen unter ihnen, sich eine Position zu  z  schaffen, wie z. B. Antonio Panizzi, der die British Museum Library reorgani-  sierte, und dem Dichter Gabriele Rossetti aus den Abruzzen, der 1831 zum _  ersten Professor für italienische Literatur am King’s College ernannt wurde.  V  Aber viele andere führten ein sehr elendes Leben voller Hunger und Heim:,  weh. Gegen Mitte des Jahrhunderts lebten ungefähr 6000 Italiener in Lon-  S  don. Unter ihnen waren verschiedene polausche Richtungen vertreten, Be-  deutend waren d1e mazzinischen Kreise mit ihrer Kostenlosen Italienischen  Ü  Schule (Scuola Gratuita Italiana), die von Mazzini selbst 1841 gegründet  Wurde‚ um das kulturelle‚ pohusche und moralische Niveau seiner Lands-  i  !  f  33 Malta, F W. Franz‚ 1849.  34 Antoine Baud, L’orthodoxie de la confession sacramentelle, suivie de quelques  NO  reflexions sur la tradition ... En r6futation sur l’Essai historique et du trait€ de‘  Loms Desanctis, Besancon 1856,  3 Firenze 1865.  as Werk wurde. zuerst m anglikanischen Blatt R6cord“ mit-  dem Titel Popery and Jesumsm at Rome veröffentlicht.  .  ;i  rEn refutation SULr V’Essai historique du traite de

Louis Desanctis, Besancon 1856
35 Firenze 1865 as Werk wurde zuerst ım anglikanischen Blatt „Record“ mıiıt

dem Titel Popery and Jesuitism Rome veröffentlicht.
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354 Untersuchungen
leute heben. Ihr Dıirektor War Fiılıppo Pis&ruccri, ein politischer Flücht-
lıng Aus dem Jahre ISZZ. der in England evangelisch geworden war.®® Miıt
ihm konnten der evangelische Glaube un die Bıbe]l 1 die Schule Mazzınıis
eindringen. Er versuchte der unbestimmten Religiosität se1nes politischen Leh-
Ters eiınen evangelıschen Inhalt Z geben. Dıie Verbindung zwıschen Mazzin1a-
Nnısmus un evangelischem Glauben “war häufig den Italienern,
die nach einer AÄAntwort auf iıhre geisti1g-relug1ösen und politischen Fragensuchten, iındem S1E dem genuesischen Denker tolgten und yleichzeitig über das
biblische Wort nachdachten.

Eıine zweıte Rıchtung bıldeten die Neusavonarolianer, die 1n SeEW1sSEr
VWeıse die evangelische Bewegung ın der Toskana anknüpften. Einer der
bedeutendsten Vertreter dieser Rıchtung War Salvatore Ferretti, mütterlicher-
Se1Its eın Vetter des Papstes Pıus Wäiährend se1nes theologischen Studiums
wurde durch den Eıinflufß des Rıutters Lapo de Riccı, e1nNes Neften des Janse-nıstischen SC1p10, des Bıschofs von Pısto1a un PTato,; ZUr Bibelmeditation
geführt, dafß . sich der schweizerischen Gemeinde 1n Florenz näherte. Er
hatte dann die Toskana verlassen un sıch die Genfter Societe Evangelique

Hılte und Führung gewandt. Eın Jahr lang weilte 1n Glay Doubs)der Evangelıisten-Schule, die V U!]  a Pastor Jaquet ım Geilste der Erweckungs-
bewegung geleitet wurde. Daort erlebte BT se1ıne Bekehrungsstunde und ENT-
schied S1C}  h als Missionar nach Indien tahren Er wurde ZUE Akademıie
Lausanne gesandt, WO selne theologische Ausbildung erhalten sollte. Fer-
rett1 hörte die Vorlesungen VO  i Alexandre Vınet: aber 1ın dieser Zeıt weilte
auch der englısche Prediger Darby 1n der waadtländischen Stadt, der einen
starken Eıinflufß auf Ferrett1 ausübte. Dieser machte siıch den charısmatischen
Amtsbegriff der darbytisch-plymouthistischen Bewegung eigen. Er verlıefß
die Akademie und kam 1m Oktober 1847 nach London, die Schwester
des Kapuzıners Francesco Brusch; heiratete, die mMit ıhm VO  e Italıen gekommen
war.?“ Auch Brusch; verlie{ß die römische Kirche un: kam seinem Schwa-
SCr nach England. Er wurde dort VO  za) der Erweckung ergriffen und fing A
ZUECTSLE 1n London mit Ferrett] und spater in Italien, in Egprien,als Evangelist wırken.

Ferretti, WI1e viele andere seiner Landsleute, verdiente siıch das täglıche
TOT durch iıtalienische Stunden. Er kam 1ın Kontakt mıiıt den englıschen Krei-
SCI] und Gesellschaften, die, W1€ WIr gesehen haben, eın rFCSCS Interesse tür das
Schicksal Italiens un: die Evangelisation sSeINESs Volkes atten S50 konnte
die evangelische Arbeit den ıtalıenischen Flüchtlingen sehen, die dıe
London City Mıssıon durch den ehemaligen Kapuzıner Giovan Dı
Menna AuSs den Abruzzen vornehmen rfi€ß.“7° Dı Menna hatte sıch 1n Malta,

PIiStFüCCH Libro titolo, Brighton 1854 (Autobiographie); Twattle-
Basket oOmMMAso de Angelis), Note di CITONACA, Oss12 gjornalı, o]1 istıtut1ı g]ıuOmInji ıllustri italianı Londra durante era Vvıttoriana (1837-1897), Bergamo 1897

37 Ferrett1, La m12 conversione, 1in A CO di Savonarola“ (1847—1848); Ders.,The Death Struggle of the Popery in Italy An the Rıse of Protestantism ın that
Country, London 1848

378 Vgl London Cht
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ItalıenVinay, Die Evangelisch6 BeWeg:u
wohinn yeflüchtet WAdlL, A die Anglikanische Kirche angeschlossen.“® In
London besuchte die Italiener in ihren Wohnungen und verteilte nıter
ıhnen die Heıilıge Schrift Am Sonntag konnte ıne kleine Gruppe 1m Mis-
S10N House ın Saftron 111 un das Evangelıum versammeln. Dort begegnete
ıhm Ferrett1. Es AaT'CcmM MLT iıhm einıge€ ehemalige Priester un: Mönche, W 1e
der Zisterzienser Raftaele Ciocc1 AUS Frosinone,“” der 1n jenen Jahren scharte
Auseinandersetzungen mMI1t dem Bıschor, spater Kardınal, W ıseman hatte, und
der Kanonikus Camıllo Mapeı A4U5 Abruzzen, der zahlreiche christliche Lieder
dichtete, die noch heute 1n den evangelischen Gemeinden Ltalien SCSUN  ä  9
werden.“%

Ferretti, der VOm Ge1st Lambruschinis und der evangelıschen Erzieher
seelt Wal, denen WIr 1in San Cerbone begegnet sind, begann se1n evangelısches
Werk M1t einem Heım tür IINC italienische Kinder. Es handelte siıch melistens
u Kinder, die VO]  } seınen Landsleuten ZUT Bettele! aUSgEeNUTZT wurden. Fer-
rett1 selbst War arm, aber gab seinen ersten leinen (Gästen se1n Schlaf-
zımmer, und un d SeEINE HFrau begnügten sıch MIt einer Matratze auf dem
Boden e1InNes Nebenz1immers. In den nächsten Jahren konnte durch die
Hılfe englischer Freunde und Wohltäter se1ıne Arbeit ausbauen; mulfsite
aber den Widerwiıllen und SO4I die oftene Feindschaft des Kaplans un der
klerikalen Kreise 1n der Gesandtschaft Sardınıiens erfahren, die jedes Evangelı-
satiıonswerk den Ltalıenern verhindern wollten. Es wurde trotzdem
predigt, w1e WIr gesehen haben, In der Schule Mazzınıis, 1mM Missıo0n House
in Safton 111 un 1ın Fetrrettis Kinderheim.

Mehrere Bücher 11 italienischer oder englischer Sprache erschıenen 1N' die-
SCn Jahren, die die Bekehrung dieses der jenes Mönchs erzählten und die
verdorbenen Sıtten der römischen Kırche schr schart angriffen und die Italıe-
NCr ‚UT evangelischen Glauben ermahnen wollten Es W ar aber eine elIt-
schrift nÖötig geworden, die Ltalıener über die wichtigsten Glaubensfragen

belehren und die englischen Freunde über d\i€ NitiernomMMmMENE Evangeli-
satıon ständig unterrichten. Deshalb sründete Ferrett1 1m Jahre 1847 das
Monatsblatt ?EcO dı Savonarola. Seine Rıichtung kann IMNa  $ als die Ver-
bindung .des Mazzınıan1ısmus mi1t dem evangelıschen Erweckungsglauben be-
zeiıchnen. Ferretti den Geist der Erweckung miıt starker darbytischer
Färbung, jedoch ohne sektiererische Verengung. Unter den Mitarbeitern
dı Mazzınıaner Fılıppo Pistruccı und Camillo Mapeı, dann Dıa Menna,
Bruschi, Cioccl, für eine eIit auch Achiullı, und der bereits erwähnte Dichter
Gabriele Rossett1, eın konstitutioneller Monarchist, der sich allmählich der

Er 1St Vertasser einer léinen wertlosen Schrift Pastore Appenninese (Lon-
on die vielleicht eın Echo seiner polemischen Predigt ist.

Er vertafßte ine Autobiographie: Narratıve of Inıquities and Barbarities
practised Kome ın the N Century, London 1844; (ıtal. Wegen dieser
Schrift wurde VO:  3 Wıseman heftig angegriften: Recent ILtalıan Apostates, ın  e

Dublin Review“ XVII (1844); 25229789
40 Mapei vertalste eın Essay the political relıg10us and mora|l State of Italy

im Sammelwerk: Italy, classical, historical and pıcturesque, Glasgow 1847 Ferretti
schrieb die Biographie Mapeıs „Eco di Savonarola“ 56—5  . Hauptsächlich
diese Quelle benutzte GIio0ov. Luzzı für seın Bu: Camillo Mapeı, Fırenze 1895
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evangelıschen Gruppe se1inNner Landsleute genähert hatte. Der alte treimau-
rerische antiıkatholische Geist verband sich ]' 1hrn mMI1T SCW155CH Streben
nach evangelischem Glauben.“* In den tolgenden Jahren schlossen sich WE1-
tere Mitarbeiter Wır erwähnen NnUur Desanctis und Neften Rossettis
Teodorico Pietrocola Rossett1 der VO  a Gulcc1ardını England Z V an-

gelıschen Glauben plymouthistischer Rıchtung bekehrt wurde.‘*? Es W aren also
politische und relız1öse Strömungen verschiedener Art Aber Ferretti wufste

Mitarbeiter leiten, daß gelang, dem Blatt C111C Linie
geben.

Das Programm War durch den Namen Savonarola ANSCZECISZT:! Italıen ZUT
Bibe] zurückzuruten un: die Kırche ı ausgesprochenen antipäpstlichen
Sınn reformieren, indem 4an AUuUS der alten evangelischen Tradıtion Ita-
liens schöpfte, hne sich die ausländischen Reformatoren wenden. Die
Landsleute hätten LE Retormation über das Werk un das Wort Savonarolas
eichter als ber die Predigt Luthers NSCHOMMCNHN, denn „die Nachkommen
der Guelten Spurten den yhibellinischen Grimm 1ı den ZOrnNıIgenN Vorwürten
un den häufigen Schmähungen, die die NFA Ca der Reformation ı ihrer
wütenden Kontroverse VO  — ihrem und den italienischen Charakter
ausgehen lLeßen. Dıie Zeitschrift wollte jede denominationelle oder sektie-
rerische Prägung verme1den LLUTLr die VO  > allen christlichen Denominatıio-
i1ienNn AaNZCHNOMMENCN Wahrheiten lehren die Autorität der inspiırıerten
Bibe] d\i e göttliıche Natur des Erlösers un: die Seligkeit durch Ver-
dienste allein. Die Gruppe der Neusavonarolianer wollte NCN Abstand VO.  \
der Reformation des Jahrhunderts ebenso W IC VO  3 den protestantischen
Denominationen nehmen, deren Gegensätze S1C weder historisch noch dog
matisch verstehen konnte. [Dies WAar die fast allyemeıne Haltung der italie-
nısch evangelıschen ewegung vorigen Jahrhundert S1e lehnte den PDTO-
testantıschen Namen aAb Aaus Furcht VO! den Landsleuten als GÜL auslän-
dische relig1öse Bewegung verstanden werden, und weıl SIC selbst

vermeıntlichen italtenisch-evangelıschen Tradition gehören wollte deren
Linie ungefähr folgende WTr die Christen Aaus den ersten Jahrhunderten die
Waldenser die die direkten Nachfolger der apostolischen Gemeijnden SCHH

_sollten, dıe Strengsten Zensoren der römischen Kırche, WwW1e Arnold VO  > Bresc1ia
und Savonarola, die iıtalienischen Reformatoren des Jahrhunderts und
die iıtalienische jJansenistische Strömung. In Wirklichkeit gehörte 4hr ber-
denominationalismus INIT demjenigen der Erweckungsbewegungen
un-. mancher evanegelischer Kreise, WIC der evangelischen Allıanz und
die beste Substanz ıhrer Verkündigung wurde AUS der Lehre un Frömmig-
keit der schweizerischen Erweckung oder den darbytischen und philodar-
ytischen Strömungen geschöpft

A

41 Die Literatur über Gabriele Rossetti ist sehr umfangreich. Wır erwähnen 1Ur
6i Werke ber seinen Glauben (G10V/ LEuzzi DeLe ıdee religiose di Gabriele Ros-
sett1, Firenze 1903; Guido Perale, L’opera d; Gabriele Rossetti. Con appendice di
ettere inedite, Cittä di Castello 1906

42 Zanın1, Cennı Teodorico Pietrocola Rossetti, Alessandria 1885
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van elis ewegung

Als das Eco dı Savonarola Jahre 1847 erschien, Jubelte das iıtalıenısche
Volk dem liberalen Papst Pıus ber die Neusavonarolianer olaub-
ten nıcht dem Liberalismus Papstes, und die Mazzınıaner ıhnen

auch ein genügender Schutz —_  n irgendeine Ne1gung Kom )ge-
COo da Savonarola erschien tast 15 Tahr ındurch un WAar das C111-

ZISC Blatt der evangelischen Italıener (abgesehen V Ul  - den Waldensern)
Vaterland und ı der Verbannung. Indicatore hatte ı Junı 1848 un
Cattolico CT1ISLLANO 1 darauf tolgenden Jahre erscheinen aufgehört

In N Jahren wurden mehrere Gesellschaften ZUT Förderung der van-
velısatıon und ZUr Unterstützung der Italiener gegründet Außer den oben
ZCNANNTEN Missionsgesellschaften sind tolgende Z} erwähnen Dıie Society tor
rel1g100s aAarec and 1NSErucCTL10ON of foreigners die 1846 gegründet wurde und
Lord Ashley als Priäsiıdenten und den Gesandten Bunsen als Mitglied zäahlen
konnte das London Committee tor relig10Us IMProOvVemMEeNT of Italy, die
Italian Evangelical Unıu0n, deren Präsident Lord Kinnaird War, und dıe

‚M VO  3 D Menna gegründete Societa di NMULUO fra oı Ltalıanı
Vıele Ltaliener hatten den Wuwunsch GTE Gemeinde gründen, dıe allle

evangeliısch ZESINNTEN Landsleute versammeln könnte Am 25 Julı un:
August 1847 tand dıe Versammlung der Italienischen Kırche (Ragunata
della Chiesa Italıana) siıch über das Glaubensbekenntnis die L.AUtur-
BIC un die Kirchenverfassung CIN1ISCH. 4© Dıie plymouthistische Rıchtung
VO Ferretti, Brusch; und Mapeı hatte das Übergewicht. Dıie anglikanısche
Rıchtung V OIl Achillı, damals London, C410CCL un IDJ Menna W dr sehr
schwach VErITETICR Die NECUC Kirche glaubte die Inspiration der Heılıgen
Schrift die TIrınıtät un: die göttliche Natur Jesu Christi, die gänzliche Ver-
derbtheit des Menschen die Rechtfertigung durch die Verdienste Christi1 und
die Heılıgung durch die Wırkuneg des Heilıgen (jeistes Gläubigen In der
Erbauungsversammlung stand jedem Bruder frei nach den Geistesgaben M17-
zuwırken Aber den öftentlichen Gottesdiensten sollte die Predigt VO]1  3

CINCM Presbyter gehalten werden Die Kindertaute wurde zugelassen Die
Kıirchenverwaltung wurde den „Geistbegabten AaAn vertraut

Dıie Gemeinde stand praktisch dem Plymouthismus cehr nahe Darby hatte
nıcht Ferrett1 Lausaunne V ınet entfremdet Im öftentlichen (30Of“
tesdienst predigten abwechselnd diie Brüder, die Stande AaiCmIl eiINEC

Homulıe halten Der charismatische Amtsbegrift sollte aut der ZaNzCh
Linte S1CSCH Dıie NCUC Kirche hatte keinen institutionellen Charakter Sıe
War C111C Brüderversammlung ZESCNSECILLSCK Erbauung un: evangeli-
schen Zeugn1s. In den Entscheidungen der ersten Versammlung der Italienı-
schemn Kırche finden Wr merkwürdigerweise kein Zeichen eschatolog1-
schen und noch WENLSCI NCr millenaristischen Rıchtung; aber diese Hoff-
NUung sollte WEN1SSTENS denPhilodarbyten (wıe spater Guicceiardin: un
Pıetrocola Rossetti) sehr lebendig SC1M Die Richtungen der italienischen Ge-
meıinde London inden WIL CINISC: Jahre Spater (seit der Genter
Flüchtlingskongregation wıieder Es 1LST wichtig, sıch diese typischen Züge
unserer Auslandsgemeinden merken, denn die evangelische Bewegung

Vel S Eco di Savonarola“ (1847), 155 ft



358 Untersuchungen
während des Risorgimento 1St, abgesehen von den ersten, schr bescheidenen
Anfängen iın der Toskana, in der Verbannung entstanden. Eıner anderen
Rıchtung gehörten die Evangelischen 1n A A dıe vıel mehr dem
anglikanischen Eıinflufß standen, und Desanctis, der auch ohne Anglıkanıs-
LUS die Notwendigkeit des Pfarramtes un: einer kirchlichen Verfassung
un Urganısatiıon immer behauptete.

Wiährend des ETSTEN Unabhängigkeitskrieges: 1848249
Das Jahr 1848 weckte grofße Hofinungen 1n allen ILtalienern daheim un

1n der Verbannung. Die Staaten der Halbinsel erließen die VO olk VECI=-

lanıgten Iıberalen Verfassungen; dann kam der rieg Osterreich. Am
Februar erreichten diie Waldenser hre Emanzıpation VON Kl arl

Albert. Obwohl das Dekret einige Einschränkungen enthielt, W as die Reli1-
y]ionsfreiheit betraf, spurten doch alle, dafß eine LU eit der Freiheit
begonnen hatte. Dıie Waldenser gedachten sOfort, dıe 1n der Toskana erlernte
iıtalienische Sprache tür die evangelısche Verkündigung 1n Pıemont VCI-
wenden. In jenem Jahre erschien Üiıhre Zeitschrift noch in französıscher
Sprache: L’Echo des Vallees:; 1849 gründeten S1E ıhre Pfarrgemeinde
außerhalb der Täler 1n Turın. S1e bestand aus allen Waldensern un A4UuU$Ss-

ländischen Protestanten der Stadt
Unsere Flüchtlinge 1n Malta und London SOWile 4di€ verschiedenen Komitees

un Gesellschaften ZUur Förderung der Evangelisation den Italienern
begriffen sotort die außerordentlich sroßen Möglichkeiten, dıe die
Verfassungen un der Krieg Osterreich der evangelischen Missıon ın
Ltalıen boten. In Genf bildete der Oberst Charles Tronchin, ein Mitglied der
Erweckungsgemeinde der Pelisserie, eın Comite Italien Su1sse, das
Evangelıum 1n SC Land bringen. hne e1it verlıeren, sandte (

den Waldenser Studenten Paul Geymonat der Ecaole de Theologie de >Ora-
tolre nach Rom, der das Wort Gottes in der Republik Mazzınıs predigen
sollte. Aber der General Oudinot der tranzösischen Armee landete 1ın Civıta-
vecchlia, als Student A'ST die Toskana erreicht hatte.** In jenen Jahren
kehrten viele Verbannte Vaterland zurück, ul‘hd Achıill:; kam nach Rom
Als aAber die päpstliche Herrschaft 1n der Heılıgen Stadt wıeder hergestellt
wurde, 1e 111a  e lh n 1n der Engelsburg einsperren. Fıne Delegatiıon der
Evangelischen Allıanz kam nach Parıs; seine Befreiung VOo  } der tran-
zösıschen Regierung erbitten. Lord Palmerston, immer bereit,; der CVall-

gelischen Sache und der Unabhängigkeıt Italıens helfen, unterstutzte sie
M1t seiner Autorität. Parıs wollte weder dem Papst noch Lord Palmerston
und der englischen öftentlichen Meıiınung miıifßfallen und löste das diplo-
matische Problem, iındem Achıill; entkommen 1e15

In der Toskana bemühten sıch UNSCIEC evangelischen Leute 1n der kurzen
eIt der konstitutionellen Freiheit die Verkündigung und lıeßen die
Heıilıge Schrift un mehrere evangelische Bücher drucken und verbreiten. Der
schottische Pastor Stewart lud Desanctis nach Livorno ein, un dem olk
iıtalıenısch predigen. Er sprach 1n einıgen toskanıschen Städten, wurde aber

Muston, Paolo („eymonat, 27—19 Torre Pellice 1940
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Y, Ev ngelische Beweg Italie 359

bald VO  3 der Polizei ausgewlesen und mufte auf Insel zurückkehren.
Dıe Evangelischen en err sich die Waldenser Tavola (d Kirchen-
leitung), umm Prediger erhalten Diese sandte ihnen 1850 den Pastor
Bartolomeo Malan, dem W ILr bereits 1836 der Toskana begegnet sınd
Bald daraut kam auch Paul Geymonat, ıhm heltfen Inzwischen hielt
siıch T1ıto Chiesi Gent auf die Evangelisation 1 der Toskana MI1
dem Obersten Tronchin un dem Comıite talıen Su1lsse Z OTrSanısıcrch

Nach der plemontesischen Niederlage bei Novara verschwand die poli-
tische und relig1öse Freıiheit wieder allen italienischen Staaten außer
Könuwreich Sardinien Die sroßherzogliche Regierung verbot Florenz die
ıtalıenısche Predigt der schweizerischen Kapelle un: den Toskanern jede
Teilnahme o den Gottesdiensten 1! tranzösıscher Sprache S1e SA\A1I11-

nelten siıch W EeIiter um die Bibel ihren Häusern aber SIC wurden entdeckt
und vertoleot Der Admıral Packenham der 1NC xroße Zahl Bıbeln verbrei-
FeTr hatte, wurde aus dem Gebiet des Großherzogtums dUSSCWICSCH Er ZUS
sıch nach Genua zurück un SELIzZTtE Kolporteurarbeit Ligurien tort
Pastor Malan un Geymonat wurden verhaftet und nach Pıemont zurück-
geschickt. Dre Evangelischen, die des polizeilichen Verbotes den
Häusern sich versammelten, wurden fast alle VOL Gericht S  5  Nn und
Kerker oder Verbannung verurteılt. Dies W ar auch das Schicksal des Grafen
Guicecajardıinı der 1851 nach England kam Das I evangelısche Europa
wurde durch den SO<  TE Fall Madıai Aufregung Es han-
delte siıch 198901 C1M Ehepaar, eintache Leute A UuS dem olk das CINISC lau-
bensgenossen SC1LNer Wohnung die Bibel zusamme-nkommen e{ Der
Mann wurde un Frau Jahren Gefängnis verurteılt Die
Evangelische Allıanz sandte C1INC Delegatıon die Toskana, auch der Oberst
Tronchin kam AUS ent In London nahmen sich des Ehepaares Madıa1 die
bekanntesten Politiker A die der ıtalienisch evangelıschen Bewegung und
der Unabhängigkeit uNsSerTCcS5 Landes ZUunNsSL1 ZESINNT I1 anderen
Lord Shaftesbury, Lord John Russell Lord Palmerston un der NECUC Aufßen-
MINISTE, Lord Clarendon Schließlich wurde die Gefängnisstrafe der Madıai

Verbannung umgewandelt 45

Es 1STt leicht verstehen, IMN1LT welcher Spannung un: Erwartung die
Flüchtlinge Aaus der Ferne die politischen und milıtärischen Ereignisse VGE-

tolgten aber INa  - MU: siıch arüber wundern da dem Zeitgeschehen
I  5 Raum 117 Eco di Savonarola vegeben wurde Die kleine Flüchtlings-
gemeinde W ar eben auch dieser eIit hauptsächlich IN1T ihren Glaubens-
fragen beschäftigt ehr als die fünf Tage Revolution Maıland 1ntereSs-
SLEK tEe S:1C die Tatsache, dafß INan NU  —$ die Bibeln der lombardischen Haupt-
stadt verkauten un olk verbreıiten konnte, dafß die Waldenser (GF6=-
wissenstreiheit erlangten und daß Florenz 11C italıenisch-evangelische
Kongregation entstanden WAar Mapeı un D Menna ehrten 11185 Vaterlan:

45 Über Madıai vgl Mrs Senhouse, Letters of the Madıai an Visit their
Prisons, London 109597 Maggıoranı, Discorso difesa dei CON1U$S1 Francesco
Rosa Madıiaji 1 d’empietä PCI titolo di proselıt1ismo ProNunNCc1atOo davantı
alla Corte Regıia di Firenze 1} S1US10 1852; Fırenze 1852
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Zzurück, aber nıcht als Freiwillige 5  D,  egen OÖsterreich, sondern um das van-
gelıum ı Ligurien predigen. Die Exulanten jubelten IMIL ZAaNZCI Seele D

über den PaHl des Kirchenstaates, weil mehr als CL politisches Ereignis
N

W Ar IDIG 1gö‘-t‘t1i(;h€ Vorsehung „hatte siıch endlich entschieden, Italien und
IMILT ıhm die NZ  {Welt befrejien“. W egen des Glaubenskampfes schrıeb

WE das „Eco  6 „1ST die römische Republık dieser Stunde die größte Natıon
der Welt ber alle wurden 1. ihren Erwartungen durch die S51ege Oster-
reichs getäuscht.

Viıele evangelische Italiener vertiraten die Richtung des „Eco  < amals i
der Verbannung un: C1iMN Jahrzehnt Sspater 111 Vaterland. Die Neusavonaro-
lıaner R6 W1C DSESART, hauptsächlich der evangelischen Verkündigung
und der Bekehrung der Seelen 1iNTe  E aber S1E sahen ı1111 Rısorgimento
die Möglichkeit nıcht NUr polıtıschen sondern auch moralischen
und relg1ösen VWiedergeburt des Vaterlandes S1.e sammelten NUur 1116 kleine
Gemeininde bekehrter Christen aber S1C erhoftten für die Kirche Italien
1C solche Erneuerung, daß 51C orofßen Teil der Bevölkerung erftassen
könnte. Deshalb wollten SLC 111 Bekenntnis der italienisch-evangelischen
Kırche 1Ur Grundwahrheiten des evangelıschen Glaubens wiederholen, die
VO SanNnzZCch italienischen VOLk ANSCHOMMCN werden konnten, un ehnten
jeden Protestantismus denominationeller Praägung ab

Unter den Flüchtlingen zaD. noch We1 £1tere Richtungen: einmal diıe
VO Grafen Guicciardinı un SC1INCM Schüler Pietrocola Rossett] vertretiene
philoplymouthistische Rıichtung. Sie blieb den polıtischen Interessen Zanz
tremd un hatte keine Hoffnung auf C1NC Reformation der Kirche ı talıen
Sie suchte NAUr die Gemeinschaft nter wirklıich bekehrten un wiedergebore-
nen Christen, un die herrliche Wiederkunft des Herrn VTCINC1IINL. ar-
ten. Dıie andere Richtung Wr wesentlich polıtisch interesSsSiert S1e W ar

den Flüchtlingen und spater unter den Evangelischen Ltalıen durch den ehe-
malıgen Barnabıiten Alessandro (3Ava7z7zı vertreten Er WAar CNn Kaplan Garı-A
aldis i der römischen Republık. und flüchtete ı Sommer 1849 nach Lon-

AB don, sıch ZU evangelıschen Glauben bekehrte, Cc1nN überzeugter evan-
E gelischer Christ, C1N bestechender Redner und scharfer Bekämpfer der roMmM1-

schen Kirche, besonders des Papsttums; aber SC1H Anlıegen und das Anlıegen
SCINCGT Anhänger blieb 1: überwiegend antiklerikal und politisch 46

Dıie Vorbereitung der Verbannung und 11 Vaterland
1829259

Nach dem unglücklichen Ausgang des erstenUnabhängigkeitskrieges such-
ten zahlreiche Exulanten AaUusSs allen Gegenden Italıens Zuflucht ı der Schweiz,
besonders i enf bereits viele Flüchtlinge aus den Jahren 1821 und
831 lebten. 47 Oberst 'T ronchin MI1 seiınem Comite Italıen Su1sse beabsich-
ULSTC unternehmen, iıhnen das Wort predigen. Er stand

Santini, Alessandro (GGavazzı (Aspetti del problema rel1ig10s0 del Risorgi-mento), Modena 1955
47 Vinay, La Chiesa evangelica degli esuli italıani ınevra 1850—1855;

Ginevra l’Italıa, Firenze 1959: 711—769
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seit einiger Zeit in Beziehung Desanetis und wollte ihn ZU Evangelisten
tür die talıener in seıner Stadt sewinnen. Desanctis, der inzwischen ıne
Tochter des (30uverneurs der Inse] G07Z0 geheiratet hatte, nahm die Ein-
ladung und kam 1m Marz 1850 nach ‚ent. In der Stadt Calvıins War
noch dıe Tradition der italienischen Exulanten des Jahrhunderts leben-
dıg, die des Glaubens wiıllen 1n iıhr Zuflucht gesucht hatten. Bıs ZUTI Mitte
des Jahrhunderts wurde noch Gottesdienst in italienischer Sprache SC
halten. Die ZUrFr eit der Retormation gestiitete Bourse Italıenne konnte WI1E-
der während des Rısorgimento unNnseremn Exulanten 1n ihrer Not helten. Selbst
dıe Namen VO  a mehreren angesehenen Genter Famılıen VO  P jener
Vergangenheit, die HSE evangelischen Flüchtlinge wieder beleben wollten
Desanctıs unterliefß nıcht, 1n manchen öffe\ntlichen Reden autf s$1€ Bezug
nehmen.‚m—  E S a  —— Er ıng se1ne Arbeıt MIt der Unterstützung des Comite Tronchins un
der Eglise Evangelique Libre Pastor Cremieux, dem WIr in Florenz bereıts
begegnet sin.d, halt \l.hl'll besonders. Desancetis konnte in kurzer eIit ıne
kleine Gemeinde sammeln. Eın Jahr später kündigte das Journal dee Geneve
hre Entstehung mıt tolgender Bemerkung A e nombre des Ltaliens pro-
ESTANTS paralt 2VOlr rendu CETtie creation necessalre, GT fond, n ’est
YJUC une reproduction de CcE quıi ex1istaıt - Geneveie ZENVES siecle.“ Die Ge-
meinde War nıcht grofß. twa Gläubige besuchten, W1€e scheint, die Got-
tesdienste. Desanctis oder eın Mitarbeıiter Von iıhm leiteten den Gottesdienst.
Er War nicht halbplymouthistisch gestaltet WwW1e 1n London, lange Desanctis
die kleine Gemeinde betreute. ber nach seiner Abreıise nahm die philo-
plymouthistische Richtung auch 1n \hl' überhand.

Außer den sonntäglichen Gottesdiensten hielt Desanctıs während der
Woche Bibelstunden für dıe Gemeinde ‚und theologische Vorlesungen für
manche Priester, denen die Conftess10 Helvetica (wahrscheinlich poster10r)
erklärte. Er begnügte siıch nicht mit der Ausbildung der zukünftigen Predi-
SCI un dem Bekenntnis der Gemeinde: dem ziemlich unbestimmten
„evangelısm“ der Neusavonarolianer.“” Dıie ehemaligen römischen Priester
ollten für die Mission in Italien vorbereitet werden. D16 Flüchtlingskongre-
yationen, und mMit ıhnen auch die Genfer Gemeinde, lebten miıt allen ihren
Gedanken und Werken für die Zukunft, In der Erwartung, 1Ns Vater-

2

land zurückkehren Z dürfen, U1nl dem eigenen: olk das Evangelium A

predigen. Im Bilde auf diese Missıon SOrgte die SOciete Evangelique dafür,
da{ß den Waldensern Studenten der Ecole de Theologie de 1’Oratoure 1ta-
lienischer Unterricht erteilt würde.

Inzwischen bereitete Oberst Tronchin se1ne strateg1schen ane vor, um ]
Ltalıen für das Evangelium erobern. raubünden e MLt seinen , alten

Vom Z Marz 1851 lism hat IinNnan das italienische Wort evangelismo488 Nach dem englischen evange
gebildet Vgl Weltkirchen-Lexikon, 1960, Artikel Evangelisatıon, Sp 378 „Der

der Evangelisatıon hat sich bisweilen noch Konzept des——  e un umtassende Begrı
evangelısm erhalten; für dieses „kuriose Wort“ (Barth) g1ibt in anderen Spraeäenkaum eın eindeutiges  ] Aquivalent“.

Ztschr. für K.-'



62  4  S ;q;it„;'\e“rspéhi_mge_n ©  év‚‘angeiiséhen Gemeinden italienischer Sprä.che sollte nach der Äbsicht dés  Genfer Obersten eine gute Basis sein, um mit der Bibel in .die Lombardei  einzudringen. Die Insel Korsika war bereits seine bewährte Basis, um .das  Wort Gottes in die Toskana zu schmuggeln. Genf selbst sollte eine Schule  für die Ausbildung der zukünftigen Evangelisten unserer Halbinsel werden.  Mit solchen Absichten sandte Oberst Tronchin im August 1850 Desanctis in  die italienische Schweiz. Aber dessen kurze Mission scheint keine großen  Hoffnungen erweckt zu haben.  Wenn auch die Gemeinde des Desanctis in Genf nicht zahlreich war, so  zählte sie doch zu ihren Gliedern zwei bedeutende Persönlichkeiten der ita-  lienisch-evangelischen Bewegung. Im März 1852 kam der Richter Bonaven-  tura Mazzarella aus Gallipoli (Apulien). Er hatte an ıden revolutionären  Unruhen von 1848 in der Terra di Otranto teilgenommen und wurde in con-  tumaciam zum Tode verurteilt. 1849 war er unter den Verteidigern der  römischen Republik und nach ihrem Fall flüchtete er nach Griechenland und  endlich nach Turin, wo er durch die Predigt ıdes Waldenser Pastors Jean  Pierre Meille zum evangelischen Glauben bekehrt wurde. In Genf war er  eine Zeit lang Gast des Obersten Tronchin. Dann arbeitete er mit Desanctis  bei der Betreuung der kleinen Gemeinde mit.‘ Der zweite Flüchtling war  der Genuese, Costantino Reta, ehemaliger Abgeordneter im Subalpinischen  Parlament. Er wurde im Frühjahr 1849 wegen seiner Teilnahme an den  Unruhen von Genua gegen das Haus Savoyen in contumaciam zum. Tode  verurteilt, beteiligte sich an der Verteidigung Roms, war dann wie viele  andere Flüchtlinge in Malta und endlich in Genf, wo er durch die Predigt  Desanctis’ bekehrt wurde.” Seine zahlreichen Lieder werden noch heute von  unseren Gemeinden gesungen. Durch die Mitarbeit von Mazzarella und Reta  ©  konnte Desanctis ein evangelisches Gesangbuch vorbereiten.”. Es war das  dritte, nach dem Gesangbuch von Malta 1848 und einer zweiten, von Ferretti  in London 1850 unter Mitwirkung von Mapei und Gabriele Rossetti heraus-  gegebenen Liedersammlung.”?  Nicht alle Exulanten aus den verschiedenen italienischen Staaten suchten  ihren Zufluchtsort im Ausland. Im Königreich Sardinien wurde die liberale  Verfassung auch nach der Niederlage von Novara ‚aufrecht erhalten und die  Religionsfreiheit war in ihm besonders unter dem Ministerium Cavour ver-  d  49 B. Croce, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Messina 1917,  Bd. I, S. 64—86; F. Di Silvestri Falconieri, Bonaventura Mazzarella, Roma 1930;  G. Vulcano, Bonaventura Mazzarella, patriota e uomo politico, Lecce 1948; R.  Jouvenal, Mazzarella, ;l Valdismo e la Riforma in Italia nel secolo XIX, in: „Ras-  segna storica del Risorgimento“ XLIII (1956), S. 419—26; S. Mastrogiovanni, Un  riformatore religioso del Risorgimento. Bonaventura Mazzarella, Torre Pellice  1957; V. Vinay, Bonaventura Mazzarella e i Valdesi, in: „Protestantesimo“ XIII  (1958), S.- 143—180.  50 Vgl. La Civiltä cattolica. V (1854), S..2, Bd.‘8, S. 237 f.; über die Auseinan-  dersetzung Retas mit seinem dem Katholizismus treu gebliebenen Vater vgl. „La  Buona Novella“ III (1854); G. Rustico, C. Reta, in: „Il Risorgimento Italiano“  XI (1920),:S. 111 £. und. 281 £f:  51 Canti Sacri ad uso dei cristiani d’Italia, Eaux Vives 1853.  52 Inni e Sglmi ad uso dei cristiani d’Italia, con dodici armonie, Londra 1850.62  4  S ;q;it„;'\e“rspéhi_mge_n ©  év‚‘angeiiséhen Gemeinden italienischer Sprä.che sollte nach der Äbsicht dés  Genfer Obersten eine gute Basis sein, um mit der Bibel in .die Lombardei  einzudringen. Die Insel Korsika war bereits seine bewährte Basis, um .das  Wort Gottes in die Toskana zu schmuggeln. Genf selbst sollte eine Schule  für die Ausbildung der zukünftigen Evangelisten unserer Halbinsel werden.  Mit solchen Absichten sandte Oberst Tronchin im August 1850 Desanctis in  die italienische Schweiz. Aber dessen kurze Mission scheint keine großen  Hoffnungen erweckt zu haben.  Wenn auch die Gemeinde des Desanctis in Genf nicht zahlreich war, so  zählte sie doch zu ihren Gliedern zwei bedeutende Persönlichkeiten der ita-  lienisch-evangelischen Bewegung. Im März 1852 kam der Richter Bonaven-  tura Mazzarella aus Gallipoli (Apulien). Er hatte an ıden revolutionären  Unruhen von 1848 in der Terra di Otranto teilgenommen und wurde in con-  tumaciam zum Tode verurteilt. 1849 war er unter den Verteidigern der  römischen Republik und nach ihrem Fall flüchtete er nach Griechenland und  endlich nach Turin, wo er durch die Predigt ıdes Waldenser Pastors Jean  Pierre Meille zum evangelischen Glauben bekehrt wurde. In Genf war er  eine Zeit lang Gast des Obersten Tronchin. Dann arbeitete er mit Desanctis  bei der Betreuung der kleinen Gemeinde mit.‘ Der zweite Flüchtling war  der Genuese, Costantino Reta, ehemaliger Abgeordneter im Subalpinischen  Parlament. Er wurde im Frühjahr 1849 wegen seiner Teilnahme an den  Unruhen von Genua gegen das Haus Savoyen in contumaciam zum. Tode  verurteilt, beteiligte sich an der Verteidigung Roms, war dann wie viele  andere Flüchtlinge in Malta und endlich in Genf, wo er durch die Predigt  Desanctis’ bekehrt wurde.” Seine zahlreichen Lieder werden noch heute von  unseren Gemeinden gesungen. Durch die Mitarbeit von Mazzarella und Reta  ©  konnte Desanctis ein evangelisches Gesangbuch vorbereiten.”. Es war das  dritte, nach dem Gesangbuch von Malta 1848 und einer zweiten, von Ferretti  in London 1850 unter Mitwirkung von Mapei und Gabriele Rossetti heraus-  gegebenen Liedersammlung.”?  Nicht alle Exulanten aus den verschiedenen italienischen Staaten suchten  ihren Zufluchtsort im Ausland. Im Königreich Sardinien wurde die liberale  Verfassung auch nach der Niederlage von Novara ‚aufrecht erhalten und die  Religionsfreiheit war in ihm besonders unter dem Ministerium Cavour ver-  d  49 B. Croce, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Messina 1917,  Bd. I, S. 64—86; F. Di Silvestri Falconieri, Bonaventura Mazzarella, Roma 1930;  G. Vulcano, Bonaventura Mazzarella, patriota e uomo politico, Lecce 1948; R.  Jouvenal, Mazzarella, ;l Valdismo e la Riforma in Italia nel secolo XIX, in: „Ras-  segna storica del Risorgimento“ XLIII (1956), S. 419—26; S. Mastrogiovanni, Un  riformatore religioso del Risorgimento. Bonaventura Mazzarella, Torre Pellice  1957; V. Vinay, Bonaventura Mazzarella e i Valdesi, in: „Protestantesimo“ XIII  (1958), S.- 143—180.  50 Vgl. La Civiltä cattolica. V (1854), S..2, Bd.‘8, S. 237 f.; über die Auseinan-  dersetzung Retas mit seinem dem Katholizismus treu gebliebenen Vater vgl. „La  Buona Novella“ III (1854); G. Rustico, C. Reta, in: „Il Risorgimento Italiano“  XI (1920),:S. 111 £. und. 281 £f:  51 Canti Sacri ad uso dei cristiani d’Italia, Eaux Vives 1853.  52 Inni e Sglmi ad uso dei cristiani d’Italia, con dodici armonie, Londra 1850.Untgfsud1ungch FYO E

Vevangellisc‚“hen Gemeinden italienischer Sprache sollte. nach der Abacht des
Genfer Obersten eine rr Basıs se1n, mıiıt der Bıbel]l 1n dıe Lombarde:i
einzudringen. Die NSsSe Korsika war bereits seine bewährte Basıs, das
Wort (Gottes 1ın die Toskana schmuggeln. entf selbst sollte eıne Schule
tür die Ausbildung der zukünftigen Evangelisten HLSCIGT: Halbıinsel werden.
Mır solchen Absıichten sandte Oberst Tronchin 1im August 1850 Desanctis 1n
die italienische Schweiz. Aber dessen kurze Missıon scheint keine grofßen
Hoffnungen erweckt haben

W enn auch die Gemeinde des Desanctis in enft nıcht zahlreich WAarL,
zählte s1e doch hren Gliedern WEe1 bedeutende Persönlichkeiten der 1ta-
lıenısch-evangelischen Bewegung. Im Mäaärz 1852 kam der Richter Onaven-
LUra Mazzarella Aaus Gallıpol: (Apulien). Er hatte ld€l‘l revolutionären
Unruhen von 1848 1n der Terra di Otranto teilgenommen und wurde 1n &0105

tumacıam ZU Tode verurteilt. 1849 W ar den Verteidigern der
römischen Republik und nach ihrem Fall flüchtete nach Griechenland und
endlich nach Turın, durch die Predigt des Waldenser Pastors Jean
Pıerre Meiılle ZU evangelischen Glauben ekehrt wurde. In ent aAr CT

eine Zeıt lanxg (sast des Obersten I ronchin. Dann arbeitete mMI1t Desanctis
bei der Betreuung der kleinen Gemeinde mıt.%9 zweıte Flüchtling WwWar
der Genuese Costantino Reta, ehemaliger Abgeordneter im Subalpinischen
Parlament. Er wurde 1m Frühjahr 1849 f  N seiner Teilnahme den
Unruhen VO  z (Genua SCSCH das Haus 5Savoyen 1n contumacıam ZU ode
verurteilt, beteiligte sich der Verteidigung ROoms, WAar dann W1e viele
andere Flüchtlinge 1n Malta un: endlich 1n Genf durch die Predigt
Desanectiıs’ bekehrt wurde.? Seine zahlreichen Lieder werden noch heute VO  [a}
ULNSCICHI Gemeinden ZCSUNSCH. urch die Mitarbeit VO  z Mazzarella un Reta
konnte Desanctis ein evangelisches Gesangbuch vorbereiten.! Es Wr das
dritte, ach dem Gesangbuch VO  3 Malta 1848 un.d einer zweıten, VO  e} Ferretti
1n London 1850 Mitwirkung V O]  3 Mapeı und Gabriele Rossett1 heraus-
yegebenen Liedersammlung.*“

ıcht alle Exulanten AUSs den verschiedenen italienischen Staaten suchten
ıhren Zufluchtsort ım Ausland. Im Königreich Sardınıien wurde die ıberale
Verfassung auch nach der Niıederlage VO  5 Novara ‚aufrecht erhalten un e
Religionsfreiheit WAar 1n ıhm besonders dem Miınıster1ium Cavour VEI-

Wr E  40B Croce, Le orıgıni della hilosofia CONTLEMPOFrFaNea 1n Italıa, Messina 1917
K 64—86; Dı Silvestri Falconier1, Bonaventura Mazzarella, Roma 1930;

Vulcano, Bonaventura Mazzarella, patrıota uUOIMO polıtico, Lecce 1948;
Jouvenal, Mazzarella, 11 Valdismo la Rıtorma 1n Italia ne] secolo XAIX, 1n „Ras-
N: storıca de] Rısorgimento“ (1 9—26; Mastrogiovannı, Un
riıformatore rel1210s0 de Risorgimento. Bonaventura Mazzarella, Torre Pellice
19575 Vınay, Bonaventura Mazzarella Valdesi, 1n „Protestantesimo“ SCEH
} 1431

50 La Civilta cattolica (1854), Z S, DA f, ber die Auseinan-
dersetzung Retas mi1t seiınem dem Katholizismus Lreu gebliebenen Vater vgl. La
Buona Novella“ F 1854); Rustico, Keta, 1n < Rısorgimento Italıano“
AI (1920); 111 un 281

51 Canti Sacrı ad uUSo dei cristianiı d’Italia, Eaux Vıves 1853
D Innı Salmı ad uUusSso dei cristianı d’Italia,; CO  >; dodici; armonIe, Londra 1850
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Vinay,
h$.ltnismäßi.g Zut gew'alhrleistet:. Desha.l‘b ' kam e1iNe Gruppe evangelischer
Toskaner nach Turın unı gzab durch ıhren Glauben der Evangelısatıon, die
die Waldenser Kirche im Jahre 1850 durch die Predigt des Pastors

Meıulle begonnen hatte, NECUEC Anregungen. Meille versuchte une NEUEC

iıtalienıische Gemeinde neben der waldensischen französischsprachigen Pfarreı
bılden. Die Toskaner ıhm eine orolße Hılfe, besonders durch ıhr

evangelisches Zeugnis 1n den politischen Flüchtlingskreisen, un: zahlreiche
Neubekehrte schlossen siıch die entstehende Kongregation In (3enua
Wr der A4auUus der TLoskana ausgewlesene Pastor Malan tatıg, Er wurde auch
durch die Mitarbeit der Toskaner unterstutzt un: hrelt dıe Gottesdienste ım
Hause des Admıiırals Packenham. Im Jahre 1852 wurde durch den Pastor
Paul Geymonat SCTZT, der sich bald als einer der besten Evangelısten der
Waldenser Kirche pewähnFe. Das Arbeitsteld Wr voller Verheifßung. VvVan-
gelische Gruppen entstanden 1n Ligurien bis hin nach Nızza, W 1€e auch 1n
Pıemont. General Beckwith hatte W1€ Oberst Tronchın seine eigene Strateglie
und behauptete, I1an sollte sich die Verkündigung hauptsächlich
Turın un Genua bemühen. Mıt Hıiılte einiger ausländischer Freunde konnte
der Waldenser Bankier und Abgeordnete des Parlaments, Joseph Malan,°®
eın Grundstück 1ın Turın kaufen,; e1ne große Waldenser Kirche gebaut
werden sollte Pastor Meiılle ErISELZTE das französische Echo des Vallees durch
die LCUC italienisch-evangelische Zeitschrift La Buond Novella.>* Aber HCUHE

Prediger in oroßer Zahl für dieses Evangelisationswerk dringend
nöt1g. Deshalb Iud die Waldenser Tavola Desanctis e1n, nach Turın kom-
INECN, Meille helten un sich selbst als Waldenser Pastor ordinı:eren

lassen.
Desanctis kam 1 Herbst 1852 nach Turın, L\I'l\d einige Monate spater

tolgte ihm Mazzarella nach Ttalıen, weıl Geymonat ıh 1n Genua als Mit-
arbeıiter haben wollte, die Evangelisation sich u entwickelte. Im De-
zember 1855 wurde die NCUC Kirche 1n Turın mIit großer Begeisterung aller

Evangelischen 1in Italıen un 1ın der Verbannung eingeweiht. Auch
die Kongregation 1n London War gerührt und der alte Gabriele Raossetti
schrieb noch Jetzt, En«de SeEINES Lebens, eın Gedicht tür die ETSte Waldenser
Kırche 1n Ltalien außerhalb der Alpentäler. Die reaktionären Kreıiıse un: der
piemontesische Klerus konnten dieses Werk nıcht verhindern, und diie grofße
evangelısche Kırche 1 Vıale de] KRıe WAar W1e e1n Denkmal der Religionsfrei-
heit 17 der Hauptstadt des Königreichs.

Es Wr 1N€ tür die Evangelisatıon günstıge Zeit, und die besten Männer
HSE OGT Kirche predigten das Wort 11 Turin und Genua mMi1t m Erfolg.
Die entstehende evangelische Bewegung tutzte sich auf die Waldenser
Kırche, die 1n der Meinung unserecr Leute gleichzeitig evangelisch uUun: 1ta-
1enısch WAar, und S1C <chien deshalb prädestiniert se1N, die zukünftige
evangelische Kirche Ltalıens werden, alle evangeliıschen Kräfte ammeln
und das missionarische Werk un dem olk Z} leiten. Desanectis erklärte

53 D B N  Meille, Un Vaudois de la vieille roche. Souvenırs de Joseph Malan, Turın
1889
; eıt 1852

24



b

FAYIR

K  K ıch SCcH
L5

111 Jahre 1852, ST habe fünf Jahre lang keiner protestantischen Denomina-
LION SC1IHCH Namen gegeben, der Erwartung sıch der Waldenser Kirche

SO anschliefßen können,® und Mazzarella arbeitete nach SC1INeEer Bekehrung
M1 größtem Opftermut ı derselben Kırche Die Waldenser deuteten damals
theologisch oder vielleicht mythologisch hre E1VYENC Geschichte un me'  CHS
S1C SC1ICH durch alle Verfolgungen hindurch VO  e Gott worden
das „Israel des Alpes werden un-: der HEUCLTCH eıt den Ltalienern
das Evangel1ium predigen. Deshalb S61C siıch ihrer Berufung bewulst,
dıe Aufsicht über dıe evangelische Bewegung ı der Toskana und ı König-
reich Sardınıen üben

In Wirklichkeit waren dıe Harmaoaonıe un das SEZSCNSCILLSEC Verständnıis
nıcht vollkommen, W IC Ma  =) ylauben könnte. Dıie Gegensäatze zwiıschen
Waldensern und Evangelischen (SO werden WITL die evangelischen Ltaliener
bezeichnen 5.1C VO]  a 4den Waldensern D unterscheiden) zahlreich

e Gründe tür C1IN© Kırchenspaltung vorhanden 11, Wer-
den WIr versuchen Zu klären. Aber die Spaltung wurde vollzogen,und dıe
evangelische Bewegung verlor die Einheit, die SIC für 10C fruchtbare Ver-
kündigung ı olk hatte.

Die Ursache des kleinen Schismas War z1iemlich geringfüg1g un hätte nıcht
ZCHNUgT das Auseinanderzehen der Waldenser un: der Evangelischen
rechtfertigen. \1e Gemeinde Genua Wr stark angewachsen un brauchte
drıngend 1NC Kirche tür ıhre gottesdienstlichen Versammlungen. Im Herbst
1853 kaufte der Bankıer Malan für die Waldenser Tavola die katholische
Kırche Gran Madre dı 10, die SCIT vielen Jahren VO Staate CINSCZOSCH
und ı C1MN Magazın umgewandelt worden War Der Erzbischof Charvaz VOoO  [a
Genua wollte auf jeden Fall vermeiden dafß diese alte katholische Kirche,SA
WENN S1C auch Nnur noch CIn Warenlaeer Wal, tür den evangelischen (Sottes-
dienst verwendet werden könnte. Durch SCINECN großen persönlıchen Einfluß
auf die königliche Famiuılie gelang ihm, solchen ruckauf (avour
auszuüben, da{ß der Minıster SOSa Malan TLEeT, die Kiırche verkaufen, weil
die Waldenser Tavola MNAC das für ıhre Eröfinung nötıge königliche Dekret
erhalten würde. SO kam die (GGran Madre di Dio wıeder 1 den Besitz der
Katholiken. { )as emporte alle Evangelischen über alle Maßen 5  TE  gen die W.al-

\ p denser Kirche. S1e beschuldigten S1C den katholischen Götzendienst durch
ihre Schwäche und durch Kompromisse Ördern; untauglich SCHIU; e1NEC

kräftige evangelische Mission unfer den Italienern' durchzuführen un den
JUuNSsCh Gemeinden keıine Freiheit Jassen, das CISCNC kirchliche Leben und
Werk nach ihren biblischen Überzeugungen gestalten.

Im Herbst 1854 spaltete sich die Kirche In Turin un Genua trennten
sıch Desanctis bzwMazzarella: fast allen Evangelischen VO:  - der W al-

R denser Kirche. Sie Organısıerten NECUEC Gemeinden, die die Italıie-
nisch-Evangelische Kirche (Chiesa Evangelıca Italıana) bildeten. In den pro-
testantıschen Kirchen j Ausland wurde das Schisma aufs tiefste bedauert.

55 Briet Moderator Revel VO Juli 18552 (Archivio della Tavolaa Valdese,
Torre Pellice, K3 Nr. 110)

%ı
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Aber die Kongregationen unserer Exulanten iH London WI1IC 1' Genf zeigten
sıch Sanz ungar MI1T den Evangelischen i Italıen solidarisch. Ferrett1i und

Kongregation jubelten daß die Brüder „endlıch sıch entschieden hätten,
dıie Leıitung der Evangelısatıon Ltalıens ihre and nehmen“

Die Waldenser warten den Evangelischen relıg1ösen Radıkalismus,
Plymouthismus VOTr Der Vorwurf wurde zurückgewlesen. LEr W ar HIS>

teilweıse begründet Aber auch hne Plymouthismus haben die Er-
weckungsbewegungen oft separatistischen Geıist gehabt. SO W ar uch

Gent un England gerade den reisen die Leuten den
Glauben gepredigt hatten Was die Lehre anbelanet bestand kaum C111
Unterschied zwischen W aldensern un Evangelischen. Beide hatten mehr
oder WECNLZSCI unmittelbar dıe Theologie un: Frömmigkeit der Genter- der
der englischen Erweckung aufgesogen. Zahlreiche Evangelische hatten den
Katechismusunterricht VO  3 Meille der aber der Toskana VON den Pasto-
LenNn Malan un Geymonat erhalten. Aber die erweckten Waldenser blieben
ihrer presbyterischen Kırchenverfassung ELCHS die Evangelischen dagegen
trachteten nNntier deurlichen plymouthistischen FEinflu{(ß das kirchliche
Leben vaiel treier gestalten. Die Lage wurde durch die mangelnde 11115-

sionarısche Erfahrung der Waldenser Tavola Il»d des damaligen Moderators
Revel bedeutend erschwert. Die 'Tavola o4b den entstehenden Gemeinden

nıcht einmal die Freiheit, nach dem presbyterisch-synodalen System sıch
CCOrganısıeren,. Ö1e verwaltete AI eintach durch den Pastor als ihren „Agenten“. kr

Unter den Dissıdenten Wr Desanctis der gemäßigtere, wei] doch ‘d61'11
presbyterischen System ZUSLELMMLTE. Er konnte aber nıcht da{fß
die Gemeinden ıhrer Freiheit eingeschränkt un: WECN1S DFCS-
bvterisch durch EINCN Agenten WIC Meiılle geleitet würden der alles nach
SC1INeEM n Wiillen und den Tavola Verordnungen entscheiden wollte.
Die Dissidenten vielleicht durch das Überlegenheitsbewußtsein der

.Waldenser verletzt, das sich 111 Myrthos des „Israel des Allpes ausdrückte
und warftfen ihnen VOI;, 1 italienisch SC1LI1L und CIiNeN N  Nn und
sektiererischen Begrift ihrer Mıiıssıon Italien haben Die Evangelischen
hatten möglicherweise rasche missionarıs!  e Erfolge vielleicht o C111

Volksbewegung die AL Gründung oroßen iıtalienisch-evan-
velischen Volkskirche hätte führen sollen S51e täuschten sich und näch-
Sten Jahrzehnt als S1C selbst praktisch die Führung der Evangelisatiıon hat-
tcNH, mußlten S1C teststellen da{f die Verkündigung uULLSCI CII Lande keine
leichte Aufgabe 1ST

Die Evangelıschen arbeiteten ‚MT dem Glauben un der Opfterwilligkeit
der Neophyten und konnten bald Ühr Feld ı Pıemont, besonders der
Gegend VON Alessandrıa, und Ligurien ausdehnen. IIn Genua entwickelte sich D

die Gemeinnde hoffnungsvoll. Mazzarella War In Prediger. Wenn
Botschaft $SC1INCN Schriften entsprochen hat, mu{fß SI tief evangelısch durch-

96 L’Eco di Savonarola 1854, 129
Vınay, Ecclesiologia aldese ed evangelızzazione, 1iN: „Protestantesimo”
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366 Untersud1ungén
dacht vewesen se1n. Er WAar en Gelehrter, eın Neukantıaner auf der Suche
nach einer seinem evangelischen biblischen Glauben entsprechenden Philo-
sophie. In jenen Jahren veröffentlichte eın philosophisches Werk AACItIca
della sc1enza“ >(Kribi‘k der Wissenschaft) un 1861 wurde ZU Professor
der Philosophie der Universität Bologna "er 'NAannt. Er führte den CVaANZC-
lischen Kampf auch auf dem Gebiet der Kultur, indem die Vertreter des
Freidenkertums W1€e uson10 Franchi widerlegen versuchte.

Im Jahre 1854 War rat Guicecjardını nach Italıen zurückgekehrt und drei
Jahre spater folgte ıhm Se1nN Schüler Pietrocola Raossetti. S1e wirkten damals
1N Pıemont und trugecn dazu be1, die ucn Gemeinden DZUHT: plymouthistischen
Richtung verleiten, W C1111 auch nıeman.d jener Bewegung gehören
meıinte und auch nıchrt wollte. Die Gemeinden 1n Ligurien und Pıemont
brachten 1n kurzer e1it eLwa2 Prediger hervor. Es waren me1ilistens and-
werker ohne Biıldung und ohne Theologiestudium, und S1C legten ıhre Bibel
dem Buchstaben gemäfß aus S1e wıirkten mMLt eiıner gew1ssen Begeisterung und
oft erhielten sS1e siıch selbst durch irgendeine Handarbeit. Sie wurden VeI=-

folgt, VO' fanatısıerten olk bedroht und geschlagen, un manchmal selbst
VOI  u der Polizei der liıberalen Verfassung 1Ns Gefängnis geworfen.“”
Auch Mazzarella wurde 1857 1n Alessandria VOTL Gerichtt ZEZOSCH und ZU
Kerker verurteilt. Mehrere Flüchtlinge AUS London zurückgekehrt und
beteiligten sıch der Evangelısatıon 1n Pıemont. Sie schickten dem Eco dı
Savonarola ihre melistens schartf polemischen Schriften und Berichte AUS dem
Missionsteld. Das AÄtt erschien ZW Ar weiterhin 1n London der Leitung
Ferrettis, aber War nunmehr die Zeitschrift der 1nNs Vaterland zurück-
gekehrten FExulanten. Ferretti War 1n den schlimmsten Zeıiten e1n Pastor
tür S1CE ZSCWESCNH; un: JetzZt konnten die Pionijere der Evangeluısation 1im Vater-
and Sse1INe Erfahrung un seinen Rat nıcht entbehren.

Vom 152970 November 1858 ftand 1n Turıun ıne Konterenz der erstien V all-

gelischen Gemeinden STA Turin, Genua, Alessandrıa, Astı, Novara,_ Novwv1;
Fara, Nızza, Borgomanero un andere kleinere Gruppen vertreten

S1e wollten über die Leitung der Evangelısation, den Glauben und die Sakra-
In  9 den Gottesdienst und die AÄmter beraten. Ferretti kam Aaus London
un begegnete seinen ehemaligen Mitarbeitern: besprach mit ‘ ıhnen alle
diese Fragen und kehrte dann nach London zurück.® Aber seine Aufgabe
1im Ausland Wr bald erftüllt.

1E Ereignisse der Jahre 1859—60, die Befreiung un: Einigung Ltaliens
öftneten 1CUEC Aussıchten, und das Arbeitsteld dehnte S] Ch plötzlich VO!  3 den
Alpen bıs nach Sizılien 2AUS. Es estand eın empfindlicher Mangel Pre-
digern; die Miıssıon War großß, unendlich orößer als INnan 1in der Verban-
NUNg auch NUTr gehofft hätte. ber W CT eignete siıch dazu? Die Italıener me1n-

58 Genova 1860; und Della COCiritica lıbri Cre, Genova 1868.
59 Condanna PCI di lesa relig10ne dello Stato pronuncıata CONLIO gli Van-

gelici AVV. Bonaventura Mazzarella, Francesco Lagomarsıno Carmelo Minettla.
Testo MmMoOt1V1 dell’appello, Torino 1857

f 33Bericht in „L’Eco\ di Savonarola” X 1I11 (1859);
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ten IM Genugtuung, Italien SC1 befreit. Der Savonarolianer jedoch dachte
E  Va V vielmehr an dıe Italıener, die Seelen, An 11 Freiheit, die selbst Garıbaldi

nıcht schenken xonnte. Als Kommentar der Expedition der tausend Garı1-
baldianer schrieb Leitartikel ı1 6O  C „Sızılıaner, leset die
Bibel!“ Ferrett! 1ef sıch ebenso W'1E Pıetrocola Rossett1 nıcht durch die
Großartigkeit der milıtärıischen un: polıtischen Ereignisse berauschen Er
wulflte allzu Zut WaAS dıe innere nechtschaft des unbekehrten Menschen 1ST
Er wıederholte C1iMN CINZISCS Wort Garibaldis das aber ohl tietfer als der
antıklerikale eld der W E1 Welten verstand „I empfehle allen Italienern,
daß 5.1C die Bıbel lesen, wei] S1C das Geschütz 1ST das Italıen befreien wird“ 61

Wıe Ferrett1 dieses Wort verstand wird deutlich durch Ce1NCN Bibelspruch
den den Sizılıanern nach der Befreiung Garibaldis wıiederholte 56 euch
LYU: der Sohin trei macht se1id iıhr recht treıi“ Joh 36)

Dıie evangelische Diaspora Ltaliıens
ach der Spaltung des Jahres 1854 versuchte die Waldenser Kirche hre

Mıssıon Pıemont un Ligurien NEeUu OPMZANISICICH un gyründete 61HE

Theologische Fakultät ihre Prediger daheim auszubilden dafß SIC den
Italıenern nıcht mehr als Halbausländer erschienen ach dem Jahre 1860
sandte die Waldenser Kirche iıhre Evangelisten viele Gegenden Italıens
und bis I'l\8Ch Sizıliıen S1e War unvergleichlich stärker als die Italienısch-
Evangelische Kirche S1e hatte hınter sich 1116 ZESCPNELE Vergangenheit ihre
Prediger theoloeisch Zu vyeschult hre kirchliche Diszıplin und Ver-
fassung konnten dl€ Fortdauer der Mıssıon besser als be; den Evangelischen
gvewähren Deshalb hat SIC aller ihrer Fehler dauerhafter VW e1ise g-
baut.

Durch die Waldenser Verkündigung sind 1 den WEe1 GFfSteN Jahrzehnten
tolgende Gemeinden entstanden: Turın T8ST): Genua (1852), Nızza (1853),
Florenz Maıiıland (1860), Neapel (1860), Palermo (1861), Catanıa

Venedig (1867), Rom (1870) Das Evangelisationswerk brachitte
dieser e1t und Spater Früchte \8.'11(3h kleineren Städten un Dörtern
auft dem Lande der piemontesischen Ebene unteren Potal
Latiıum den Abruzzen Apulıen un: 1111 Inneren Sizıliens eıtere ( 56
meınden wurden VO!]  — der Italienisch Evangelischen Kirche yegründet 02 In
dieser Kirche die philoplymouthistische Rıchtung Guicciardinis und
die mehr polıtisch 1iNte  TE oarıbaldianisch evangelische Rıchtung (Gavazzıs
zusammengeflossen Aber 5S1C verschieden, selben CVANZC-
lıschen erk und (Geiste arbeiten können Im Jahre 1865 ZINSCH
S1E auseinander Dıie Guicciardıinı Richtun.g ildete die Chiesa dei Fratell:
(Brüder Kirche) un (3avazızı MT SC1INCI)L Anhängern diie Chiesa Libera

61 ”’Eco di Savonarola 1860, 65
62 Cinquante: anlıs de iberte, 18485—1898; Torre Pellice 1898; Cent’11111 di STOr1a

valdese, Torre Pellice

\r



Ltalıana (Italienische tre1-Kirche).Desanéfis iiehrte >1n die Waldenser Kirche
zurück.

Seit dem Jahre 861 begannen die ausländischen evangelischen Missionen
Ltalien ıhre Tätigkeıit: 1861 die Wesleyaner Aaus England 866 die CN -

lischen Baptısten T die amerikanıschen Baptisten, 1873 die amerı1ıkanı-
schen Methodisten. SO zerteilte sıch die italienisch-evangelische Bewegung
C ihren ISCHCH Wıllen und ihre ursprünglichen Absichten ı mehrere
protestantische Denomimationen. Aber aller ihrer Schwächen un Män-
ze] schuf S1C CN bedeutende Zahl kleiner Gemeinden, die 1ı ihrem Glauben
und Gottesdienst miteinander ccehr verwandt sind obwaohl S1IC verschie-
denen Denominationen yehören Alle diese Gemeinden bilden heute die
evangelische Diaspora Italiens die die srößte des Mittelmeerbeckens 1ST

Zur Beurteilung der Entwicklung der Evangelischen Bewegung
13 ILtalıen

Das Versaumnıs gegenseltiger Erganzung der Waldenser Kırche Unı der
evangelischen Bewegung CN tür die an CVaNgelische Miıssion bedauerlich,
und Folgen siınd noch heute 1ı1111 iıtalienischen Protestantismus csehr deut-
ich Er 1ST ohne C1NC Theologie geblieben die die Waldenser Kirche
durch hre reformierte Tradition hre schweizerischen Akademien aus-

gebildeten Pfarrer und dann durch ihre C1ISCNC Theolog sche Fakultät iıhm
leicht hätte vermitteln können Di1e Theologie 1ST 1N€ Lebensfunktion der
Kırche; S1C 1ST tür die Verkündigung überall, aber Zanz besonders 1n

evangelischen Dıiaspora katholischen Lande unentbehrlich. Ohne 11C
nüchterne reformierte Theologie entleert sıch allmählich die begeisterte Pre-
digt; S1C C hann die Gemeinden nıcht mehr ernähren, noch. ıhnen die nOötıge We1-
SUNg für rdaS Leben yeben. Dıie Dıaspora LST. dann ständig davon bedroht,
vonder katholischen oder sakularısıerten Umwelt wıeder aufgesogen
werden.

Die Waldenser Kırche alr Mıtte desvornNsch Jahrhunderts I 1C2a-
1enisch da{fß S1C weder die Sprache noch die Mentalıität noch die Religiosität
des Volkes verstand, dem S1C das Evangelium predigen wollte. Deshalb
WaTlile die Mitarbeit VO Männern W'1C Desanctis und Mazzarella und -

A derer Evangelisten für S1C wertvoll SCW!  «
Die Italienisch-Evangelische Kirche hatte nen chariısmatischen Amits-

begriff un 1e8 HNCN jeden Bruder das allgemeine Priestertum nach SC1INECIN
Ca en üben. Sie SOrgte aber sehr n tür dıe richtige Ausbildung tür
die verschiedenen Amter. In der Waldenser Kirche Wprde das Ptarramt: sehr
hoch gehalten, aber CS beanspruchte Monopolstellung, und Cut noch
heute, bei der Ausübung aller anderen Amter Gottesdienst WI1eC all-

kirchlichen Leben Die Waldenser Kıirche konnte die Italienisch-
Evangelische Kiırche über die notwendige Ausbildung tür dıe Ämter  * beleh-

63 Die CUG Spaltun wurde angekündigt durch die anonyme der Verfasser wWar
Pietrocola Rossetti) 5  schTE  9 Principu Chiesa FOMana, della Chiesa protestantedella Chiesa criıst1ana, Torino 1863
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diereh; die Itaiienisch—Evarméelisché Kirche konnte die Waldenser Kır
neutestamentliche Vielheit der AÄmter wieder entdecken lassen un dadurch
das Ämtermonopo| der Pfarrerschaft 1n ıhr brechen, das die. Gemeinden ver-
SEUMMEN und tür das Evangelisationswerk untauglıch macht. Dieses Pro-
blem der AÄmter bleibt noch heute 1n un Diaspora oftfen, und seıne Lösüng
xOönnte eıne entscheidende Bedeutung für das Leben der Gemeinden und ihr
evangelısches Zeugn1s haben

Eın gemeinsamer Fehler der Waldenser Ww1e der Italienisch-Evangelischen
Kirche War die typısch zeitfremde Predigt der Erweckung, die sich auf das

SOgENANNLTE religiöse Gebiet beschränkte. S1ie suchte NUrLr die Bekehrung der
Seelen, die innere Wiedergeburt und die persönliche Heiligung; S1e hatte
aber keinen Widerhall 1m politischen, wirtschaftlichen un kulturellen Leben,S  Z  i  Z  ®  HE  An  .  &r  D  7  Car  Die Evangelische  gung ın  I  ®  A  C  /  IX  -e Qd\iér  V  v1l'er‘1;"_die‘\ ‚Itäiiefiis;é;.fiäar;ggiisdle). Kirche ; ‘kohn*ée‘ Adie „Wäldénsef Kir  N  neutestamentliche Vielheit der Amter wieder entdecken laséen und dadurch  %  das Amtermonopol der Pfarrerschaft in ihr brechen, das die. Gemeinden ver-  _ stummen und für ıdas Evangelisationswerk untauglich macht. Dieses Pro-  A  blem der Amter bleibt noch heute in unserer Diaspora offen, und seine Lösung  könnte eine entscheidende Bedeutung für das Leben der Gemeinden und ihr  S  evangelisches Zeugnis haben.  _ Ein gemeinsamer Fehler der Waldenser wie der Italienisch-Evangelischen  Kirche war die typisch zeitfremde Predigt der Erweckung, die sich auf das  sogenannte religiöse Gebiet beschränkte. Sie suchte nur die Bekehrung der  Seelen, die innere Wiedergeburt und die persönliche Heiligung; sie hatte  aber keinen Widerhall im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben,  —_ d.h. im wirklichen, täglichen Leben des Volkes. Deshalb konnte diese Pre-  digt unseren Gemeinden kein wirklich neues Ethos vermitteln. Und doch  _ brauchte das durch das piemontesische Heer und durch Garibaldi befreite  und vereinigte Italien hauptsächlich ein neues Ethos. Es mußte von einer  Verkündigung erschüttert und erneuert werden, die alle Lebensbereiche  ergreift und ihm den Weg weist, den es gehen soll. Die politische Predigt  Gavazzis und der Italienischen Frei-Kirche war keine Lösung des Problems,  gerade weil sie eine politische, zeitgebundene Predigt und nicht eine evange-  lische Predigt zu dieser bestimmten, im weitesten Sinne politischen Situation  sein; wollte. Die politische und antiklerikale Predigt Gayvazzis wußte ge-  legentlich große begeisterte Mengen zu sammeln, aber sie baute nicht die  Gemeinden in dauerhafter Weise auf.  . Seit der Zeit des Risorgimento bis heute ist die Theologie auch in der  H  E  {  Waldenser Kirche ihren Weg gegangen. Nach einem gemäßigten Liberalis-  ö  mus, der in unsere Kirche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eingedrun-  _ gen ist, hat die Theologie bei uns seit etwa 30 Jahren unter dem Einfluß von  Karl Barth ihre biblisch-reformatorische. Erneuerung erlebt, Aber das Pro-  }  4  blem einer evangelischen Verkündigung, die sich allen Lebensbereichen ver-  ;  antwortlich weiß und als ein notwendiges, heilsames Wort für die gegen-  .  wärtige Zeit gehört wird, bleibt das große, wahre Problem unserer Diaspora.  }  }  An diesem Punkte kann man die Frage nach dem Sinn und den Aussich-  {  __ ten einer solchen evangelischen Diaspora-Arbeit in Italien stellen.  1. Ihr Ziel war nie und ist auch heute nicht, die Waldenser Kirche oder  irgendeine protestantische Denomination zu vergrößern. Die Evangelischen  zur Zeit des Risorgimento hatten die Lage und ihre Aufgabe richtig gesehen,  als sie sich weigerten, dem italienischen Volk diese oder jene protestantische  Denomination oder auch die waldensische Tradition und kirchliche Disziplin  zusammen mit dem Evangelium vorzuschlagen. Die Verkündigung selbst  _ sollte ein neues evangelisches Leben mi  7  f sginer eigenen Ondé1uflg und seinem  Glaubensbekenntnis schaffen.  mento, ähnlich wie daL‚i6;]ahrh-ündert‚  2. Die Hoffnung, daß das Risorgi  eine geschichtliche Stunde für die Reformation der Kirche in Italien heran-  bringen sollte, war eine Täuschung. Vergeblich haben Gavazzi und viele mit  9hqf&‚ daßf éa; Volk den Papst, dep F—gind ‚des Vaterlan‚des, verließe,  {  ‘ 1hm S  r1m wirklichen, taglıchen Leben des Volkes. Deshalb konnte diese Pre-
digt uNseTeN emeıinden keıin wirklıch neues Ethos vermitteln. Und doch
brauchte das durch das piemontesische Heer un durch Garıbaldi befreite
und vereinigte ILtalien hauptsächlich eın 1LCUCS Ethos Es mußte VO  - einer
Verkündigung erschüttert un erneuert werden,. die alle Lebensbereiche
ergreift un iıhm den Weg welıst, den gehen 1 Die politische Predigt
Gavazzıs und der Italienischen Frei-Kirche W ar keıne LOSUNg des Problems,
gerade weıl S1e eine polıtische, zeitgebundene Predigt un nıcht eıne EVANSC-

Iısche Predigt dieser bestimmten, im weıtesten Sınne politischen Situation
seiın : wollte. Die politische und antiklerikale Predigt Gavazzıs wuflßte ger
legentlich oyrofße begeisterte Mengen ZUuU sammeln, Aber - Sie baute nıcht die
Gemeinden in dauerhafter Weise auf

Se1it der eit des Rısorgimento bis heute 1St die Theologie auch 1in der
Waldenser Kırche ihren Weg 5  5:  SCch ach einem vemäßıigten Liberalis- Al

MUS, der 1n unsere Kirche Ende des vorıgen Jahrhunderts eingedrun-
gen iSt, hat die Theologie bei seit LWa Jahren dem Einflufß VO

ar] Barth ıhre biblisch-reformatorische Erneuerung erlebt. Aber das Pro-
blem einer evangelischen Verkündigung, die sich allen Lebensbereichen VE

antwortlich weifß un als eın notwendiges, heilsames Wort tür die 5  I1-
wärtige eIit vehört wird, bleibt das große, wahre Problem uUuNser Dıaspora.

An diesem Punkte kann INan die Frage nach dem ınn un den Aussıch-
einer solchen evangelischen Diaspora-Arbeit 1n Italıen stellen.
Ihr Zie] WAar NIe und ist auch heute nicht, .die Waldenser Kirche oder

ırgendeine protestantische Denominatıion vergrößern. Die Evangelischen
ZUr e1it des Risorgıimento hatten die Lage und ihre Aufgabe richtig gesehen,
als S1e siıch weigerten, dem italienischen olk diese oder jene protestantische
Denomination oder auıch die waldensische Tradıtion un kirchliche Diszıplın
ZUsammen MmMI1t dem Evangelıum vorzuschlagen. Die Verkündigung selbst
sollte eın evangelisches Leben m1 seiner eigenen Ordnpng und se1inem
Glaubensbekenntnis schaften.

mento, Ahnlich W1e da 16 Jahrhundert,Die Hoffnung, da{fß das Rısorg1
eine geschichtliche Stunde für die Reformation der Kirche 1n Italien heran-
bringen sollte, War iıne Täuschung. Vergeblich haben AVAzZzıi und viele mit

ehofft, dafß. da$ olk den Papst, den Eein d ‚des Vaterlandes, verließe,62



370 Untersuchungen

L zroße evangelısche Natıionalkirche yründen ine geschichtliche
Stunde, WI1C die Reformation des Jahrhunderts, 1ST 1116 Gnadenstunde,
und verade deswegen steht 51C den Menschen nıcht jeder beliebigen e1it
Zzu  — Verfügung Heute denkt nı1ıemand das Zie]l der evangelıschen Verkün-
digung talıen SCI, den römischen Katholizismus ZEeErsSstoren und durch
ırgendeinen „Evangelısmo“

Guleciardinı und die I1 philoplymouthistische Rıchtung wollten L1UTL
Gemeinden VO. Bekehrten sammeln, um sich SOSCNSECILLY erbauen un: die
Wıederkunft des Herrn Dıiese Gemeinden sind noch heute zahl
reich CHUS, aber SI leben TANZ sich yeschlossen un üben eshalb durch
hre Predigt kaum CiNCN Einflufß auf das iıtalıenische olk Aaus

Der 1NnNn Diaspora, WI1C der halb katholischen
un halb sakularısierten Land 1SE der, durch C411 klares evangelisches Zeugn1s
C1N Zeichen der Wahrheit und Gnade (sottes SC1IH Die antıklerikale
Kontroverse des Kısorgimento 1ST heute gerade 1  - Kom durch C1H sachliches
Gespräch zwıschen evangelischen un: katholischen Theologen ETSPEZE WOL-
den, C1IN besseres SCDCNSCILIZECS Verständnis SCWINNCNHN Man sucht den
Wert und diie raft der Predigt ihrer evangeliıschen Substanz und nıcht

der könfessionellen Kontroverse 50 kann die Diaspora C1iMN Zeichen der
Wahrheit un der Gnade werden un die römische Kirche ihrer NNeTECN

Erneuerung ANSPOFNEN Dıie Evangelisation ‚ol] nıcht LLUTL aAb X durch die
Gründung evangelıschen Gemeijnden sondern auch aAb INr geschehen,
indem INnan iırgendwie die MNNCTE Reform der katholischen Kirche tördert
Es 1ST bekannt A die römische Kırche den protestantischen Ländern
diesem Sinn beeinflußt worden 1ST SO hat auch NSsere Theologische Fakul-
Lat Rom mehr 1116 oekumenische als 111e polemische Bedeutung

Das Gespräch über Wahrheit un Gnade MIL den säkularisierten Kreısen,
auf dem Gebiet der Kultur WIC der Polıitik 1SE nıcht eintfach ber C117 CVall-
velisches Bekenntnis bleibt LINIMCT für alle, die die römiısche Kırche ablehnen,
das Zeichen Möglıichkeit zwischen dem Katholizıismus und dem
atheistischen Freidenkertum. Da diese Möglichkeit ergriften wird, steht
nıcht ı and

Wenn die Evangelischen der Rısoreimento e1lt keine Protestanten SC1I]
wollten un sıch selbst L1 als Protestanten ihrem CISCNCNHN Oolk vorgestellt
haben, andert das nıcht die geschichtliche Tatsache daß hre Gemeijnden als
1Ne Frucht der Erweckung entstanden Slifld Deshalb WAar und bleibt
S16 bıs ZU)] heutigen Tag C1MN Schöfsling des europäischen Protestantismus
Miıttelmeerbecken. Darum empfindet un pflegt S1.C als I> Lebensbedingunghre zahlreichen kırchlichen un: theologischen Beziehungen der EVaANZC-
Iıschen COkumene.



Literarische Bérichte un Anzeigen
Allgemeines

Lexikon für Theologıe und Kırche. Begr. VO Michael Buchberger,
C völlig NCUu bearbeitete Auflage hrsg. VO  ( Jos HO fter und arl Rah
D T and Hannover bis Karter10s. Freiburg (Herdef) 1960 D 1384 SPDo;

Hafı Lw.
Der NOUC, fünfte Band des "ThK tragt noch dieselbe Jahreszahl W1€e der vierte:

1960 Er reiht sich würdig seinen Vorgängern Er reicht VO Stichwort „Hannover”
bis „Kiarter10S*, eiınem wenigbekannten Märtyrer und Heıilıgen, der auf diese Weiıse
LU  z einer gew1ssen Unübersehbarkeit gelangt 1St. Wieder überrascht die zroße ahl
von Personalartikeln. Wenn ıch richtig vezahlt habe, findet sıch nach einhundertund-
einundzwanzıg Heıinrichen „Johannes“ ıcht weniger als vierhundertundeinundzwan-
zıgmal; ber uch ein seltenerer Name W1e Isaak erscheint gleich zwanzigfach. Die
grofße Masse dieser Artikel bietet begreiflicherweise neben blofßen Verweisartikeln trei-
N 1Ur ine knappe Zusammenstellung der wichtigsten Daten, 11LUr selten w1e
Heıinrich VIIL VO'  } England (Evenett) eıne etwas nähere Charakteristik un: Stellung-
ahme. Am anregendsten sind 1n dieser Hinsicht die sroßen Philosophen, w 1e die Vel-

ständnisvolle. Darstellung Kants un: des Kantianısmus durch Söhngen, Hegels durch
Kern, Heideggers durch Lübbe und. Jaspers durch Rohrmoser. Bei Theologen sind

entsprechend ebendige Darstellungen verhältnismäfßig selten; doch se1 ler beispiels-
weıse auf die zusammenfassende Charakterisierung der „Kappadokier“ durch Griubo-
moONLt, die Würdigung VO  3 Hermes und des Hermesianısmus durch Schlund un Hegel
der des Jansen1ismus durch Wıllaert verwıesen. Von Harnack wırd Zesagt, da{iß
„durch Barths Theologie nıcht wirklich überwunden“ se1 (Brandenburg). WOo INan eın
Mehreres erfahren wünscht, helfen die Literaturangaben weiıter. Es lıegt in der
Natur solcher Lexika, dafß der eine hier, der andere ort dabei uch kleinere Lücken
empfindet. So hätte beispielsweise für „Jakobus den Bruder Jesu” oder auf 5Sp bei

das Problem berührt wird) auf die richtige Erklärung des Be1i-„Hegesipp
Namens „Oblias“ Obdias, Obad)ja durch Baltzer un Köster, ZN 1955 141 T
verwiesen werden sollen; un bei „Hermas” vermifßt mMan der genannten jünge-
icn Literatur 1Ur ungern eınen 1nWeIls auf den unumgänglichen Kommentar VO

Dibelius 1923 E 1mM allgemeınen sind die Literaturangaben mit echt eın besonde-
rer Stolz des LThK

Neben den biogra iıschen Ar‘tikeln stehen die yeographischen, be1 denen die katho-
lisch-kirchlichen Be7z1 ann jeweıils besonders hervorgehoben werden vgl
„Hannover“). (senannt seıen Irland, Italıen (mıt meh Karten), Japan un Jeru-
salem (außerdem „Heıliges Grab“) Be1 „Heidelberg“ Hayuser) darf der Z ber
die „Neuorientierung“ der theologischen Fakultät nach dem zweıten Weltkrieg MT
Rückbesinnung aut das rbe de Reformatıion und klarem lutherischen Bekenntnis“
nıcht mißverstanden werden: andelt sich ach W1e VOTr die Fakultät eıner be-
kenntnis-unierten Landeskirche.

Eıine Reihe VOIL Artikeln sind für den Kirchenhistoriker on grundsätzlicher Be-
deutung. „Häresie“ (J Brosch) 1St StTar Jurlstisch-definitorisch vefaßt un geht auf 1e
hilosophische Vorgeschichte des Begrıfes icht e1in. Hinsıichrtlich der staatlichen Straft-
estiımmungen heißt CS summarisch, da{ß s1€e se1ıt 16458 „ aUCch theoretisch nıcht mehr VeOeI -

treten“ würden. Unter dem Stichwort Aaresiengeschichte“ betont Rahner dagegen,
daß ‚1m katholischen Bereich ine wirkliche theologische Reflexion auf das Wesen der
Häresie noch weıthıin fehlt und e1InNe Geschichte der Häresiengeschichtsschreibung
„wohl ch ıcht geschrieben“ sel. Er versucht; den Typ ‚eıner bloß positivistisch auf-
sammelnden Häresiengeschichte“ überwinden, entwickelt den heute ıne sroße Rolle

Häresien und „Häare-spielenden Begrift einer blofß „verbalen“ Aäresıie sOW1€e „latenter



zeigen vnLitera sche Berichte nd An
— da

sioide“ 1nnefhalb der katholischen Kirche und schreibt den Häresien Vorbehalt
auch eine pOSILt1VE, heilsgeschichtliche Funktion gegenüber DUr schwach betonten Wahr-
heiten der Kirche Dıe „Heilsgeschichte“ cselbst wırd auf insgesamt Spalten VO]  -

Schnackenburg und Darlapp natürlıch mit positivem Akzent behandelt; doch findet
sıch hier auch eın kritischer gehaltener Abschnitt über „das evangelische Verständnis der
Heıilsgeschichte“ VO:  } Steck Den leichen Wıllen eıner Beachtung der evange-
ischen Theologie zeıgen die Artikel über „ Jesus Christus“ ; S1e bieten neben eıner
„Dogmengeschichte der kirchlichen Christologie“ VO Grillmeier 1ne eigene Darstel-
lJung der „protestantischen Christologie“ VO  w Pannenberg. Dagegen überrascht CDy wenn
durch Bea ausgerechnet der „Inspirationslehre bei den Protestanten“ u. „die Nicht-
beachtung der Funktion des Hagiographen als lebendiges, vernunftbegabtes Werkzeug
Gottes 1n seiner persönlichen Eıgenart 1n Gedankenführung und Darstellung“ A
worfen wırd.

Unter den veistesgeschichtlichen Artikeln rascnh die anregenden Ausführun en

Henrys ber „Hellenismus un! Christentum“ hervor, die den Einflufß der 1losop 1e
auf aresie und Orthodoxie, die Schriftauslegung und das Dogma behandeln;: vgl Jetzt
uch VO  w} demselben 59  1€ frühchristlichen Beziehungen zwischen Theologie und Philo-
sophie“, Zeitschr. kath Theol E Eıne solide TSICATt vermittelt
Blinzler ber „ Judenchristentum“ und „Judentum un Christentum“ (hier ZUSAMMMECN
MIt T’hieme) Sachliıch eın ehend Orjentiert Bäumer über Papst Honorius un

die Honoriusfrage, Die Ausführungen ber die „hypostatische Unıi0n“ VO Schmayus
behandeln neben der „geschichtlichen Entwicklung“ auch die „heutige Problematik“
(vgl azu Hamp und Diepen über „Hypostase”). Das Mittelalter kommt nıcht
urz. Das zeigen die gehaltvollen Bemerkungen ber das Kaıisertum (Dölger, chmate
MmMi1t einem Abschnitt über die liturgisch-kirchenrechtliche Stellung des alsers und 1e
„Herrscherweihe“ VO Elze), die karolingische Kunst ern), Reform und Re-
nNalssance Ganshol)J den Investiturstreit (Schieffer), die Hochscholastik (Alszeghy)
und die Hussıten Seibt) In die Neuzeıt leıitet der „Humanısmus“ über (Gritz, Rah-
ner) l1er findet INan ann angreichere Darlegungen ber die Jesuiten Schnei-
der) miıt mehreren Nebenartikeln und ber die Hugenotten (Skalweit, mit einer leise
abdämpfenden Kennzeichnung des „Gemetzels VON Vassy”). Un geht weiter bıs

arrers Würdigung der „Interkonfessionellen (3es räche“ uUuNseTer Zeit Wiıe mMan

sieht, 1St CS der Redaktion wieder gelungen, Krä Zr Mitarbeit heranzuziehen;
auch dem Kirchenhistoriker 1St berall 4eine chnelle und sichere Orientierung geboten.

Heidelberg 7, Campenhausen

Übérsich‚r ber die Bestände des Landesarchivs Gotha Bearb. on

Ulrich Hess. Weıimar Böhlau) 1960 Zn 419 Ktn zeb. 19.50
Übersicht ber die Bestände des Landesarchivs Meının Bearb.

VO Erns Mülle Weimar au 1960 AL 130 Ktn. 9.50
(Veröffentlichungen des Thüringischen Landeshauptarchivs Weıimar. In Verbindung
Mit der Staatlıchen Archivverwaltung hrsg von d und 4
Fur die historische Forschung 1St es. eine srofße Hiılfe, W CI die Archive die Be-

nutzun ihrer Bestände durch UÜbersichten und Inventare erleichtern. So hat sich die
Staatl]:;ı Archivverwaltung 1n Potsdam bemüht, für ihren Bereich die Bearbeitung
derartiger Übersichten vornehmen lassen. 1957 erschien die „Übersicht ber die Be-
stände des Deutschen Zentralarchivs Potsdam“ (Berlin: Rütten Loening). Ihr
die der Landeshauptarchive Magdeburg (1 Band) un Dresden 1954 und 1955 an-

SCZANSCNH. Es folgten och die UÜbersichten kleinerer Archive.
1959 SELZTIE die Erschließung der Thüringer Archive e1 Hans Eberhardt, der

Herausgeber der Reihe „Veröffentlichungen des Thüringischen Landeshauptarchivs
Weimar“ jefß die „Übersicht ber die Bestände des Thüringischen Landeshauptarchivs
Weimar“ als ihren Band erscheinen, dem die oben genannten Titel als nd Band
folgten. Im Vorwort der Bestandsübersicht des Thüringischen Lanc_leshaqptarchivs
Weımar sind die Grundsätze für die Bearbeitung der UÜbersichten festgelegt.



:3Eine E Einleitfing erläutert und bégründetk v;iie Eipteäiung der Übersicht ber
die Gothaer Bestände, die, ZU mindesten 1m Hınblick auf die alteren Teile, auch dem
gewachsenen Aufbau. entspricht. Die Abteilung enthält die Akten des Herzogtumsnd des Freistaates Gotha Der Gothaer Staat entstand 1640 Die aus Weıimar über-

Archivalien wurden 1n dem Schlofß Friedenstein 1n Gotha untergebracht.
Hıer lregen zwischen den Jahren die Anfänge des Archivs. Die Abteilungenthält einmal die Akten der Behörden des Fürstentums un: Großherzogtums Gotha
bis ZUr Verwaltungsreform 1858 Diese Verwaltungsreform bedeutete ine Neuorga-
nısatıon der Zentralverwaltung der Herzogtümer Coburg und Gotha 1n eiınem Staats-
mınısterıum als einzıger zentraler Verwaltungsbehörde. Ferner enthält die Abteilungdie Akten der Behörden des Herzogtums Gotha se1it der Verwaltungsreform VOIl 1858
(Die Coburger Akten befinden sıch, da der Freistaat Coburg 1920 AN Bayern überging,
heute 1M Bayerischen Staatsarchıv Coburg). Sie sind nach den 185851 gveschaffenen Depar-
eEMeENTS aut- un 1n diesen noch untergegliedert. Departement enthielrt die Abtei-
lungsleitung und AÄußeres, 11 Inneres, 11L Kirchen- un: Schulsachen und Justiz,
Omänen und Forsten. Hıer, ILL, befinden siıch die Akten der Kirchen- und
Schulämter un auch. die der Ephorie und des Oberpfarramtes Gotha VO  —
Am Schlu der Abteilung werden die Nachlässe VON Paul Baethcke, Heınrich He{iß,ar] Ernst Adolf on Hoft und Otto Liebetrau verzeıichnet.Die Abteilung tragt die Bezeichnung: Land Thüringen, Thüringische Unterbehör-
den .ın den Land- un Stadtkreisen Eisenach und Gotha Von dieser Abteilung wird
VO)] Bearbeiter ZESAYT,; dafß S1e „nach Quellenwert und Umfang keinen Vergleich mi1ıt
den beiden anderen Abteilungen aushält“ S 2 1St noch mit umfangreichen Zu-
50  5 rechnen.

Die Abteilung enthAlt die Akten des Preußischen Regierungsbezirkes Erfurt, der
1516 auf Grund der „Verordnung WESC verbesserter Einrichtung der Provinzıal-
behörden“ VO Aprıl 1815 entstand und der ZUr Provınz Sachsen gehörte, die

Treitschke als „das wunderliche Gewirr Von zweiunddreifßig oyroßen un ungezählten
kleinen Herrschaften“ bezeichnete. Die Einleitung AT Abteilung bringt Klarheit in
die komplizierten Gebietsverhältnisse und zeigt die Aufgliederung der Erfurter Regie-
Tung, Sodann werden die Akten der Regijerung und der nachgeordneten Behörden GEC:  zeichNetT, Abteilung für Kirchen- un Schulwesen, die etwa 22 Itd Meter umfassen.

Die Abteilung 1St 1948 1n das Gothaer Archiv gekommen und umta{ißt das Schrift-
ut der Staatsbehörden des Regierungsbezirks Erfurt von 1816 bis 1948 Archivalien
a2us Behörden 1im Regierungsbezirk Erfurt nach 1816, die bis 1949 1m Landeshaupt-
archiv früher Staatsarch1v) Magdeburg Jagerten; wurden nach Gotha abgeliefert. In

jesem Zusammenhang bleibt bemerken, dafß die Bestände des Landesarchivs Gotha
ın ihrem „Weltaus oröfßten 'ej]l“ (S nach Behördenprovenienzen geordnet sind,
während das Pertinenzprinzıp 1n Weımar und Dresden auf Grund eiıner ıcht hne
weıteres beseitigenden Tradition och eine Rolle spielt. Der Verzeichnung der rchi-
valıen wurden Begınn der großen Abteilungen Abrisse der Behördengeschichte all-
gestellt, die unentbehrlich S11 Ferner 1St angegeben, welchen Zeitraum die Akten u
fassen. Die Angabe der Quantität in laufenden Metern ISt ebenfalls csehr nützlich. 7 wei
beigegebene Karten „Die Herzogtümer un: Freistaaten Coburg un Gotha 926
und „Regierungsbezirk Erturt —1945° sind eine willkommene Hilfe SA Klärung
der verwickelten Gebietsverhältnisse.

Die „Übersicht über die Bestände des Landesarchivs Meınıingen“ 1St in der zleichen
Weise angefertigt worden. Eıne Einleitung orientiert darüber, da{fß die Zuständigkeitdes Landesarchivs Meınıngen siıch erstreckt „auf das Gemeinschaftliche Hennebergische
Archiv, das die Archivalien der 15893 ausgestorbenen Graten vVvVon Henneberg enthält
SOW1e auf die Archivalien des ehemaligen Einzelstaates Sachsen-Meiningen un auf das
archıvwürdige Schriftgut nachgeordneter thüringischer Behörden 1n einem ach reisen
festgelegten Bereich“ XT) Demzufolge werden die Archivalien 1in folgenden Ab-
teilungen verzeichnet:

Abteilung Gemeinschaftliches Hennebergisches Archiv. B. Herzogtum und Fre1-
staat Sachsen-Meiningen. Land Thüringen: Den Zentralbehörden des Landes Thü-

r
rıngen nachgeordnete Behörden und Einrichtungen 1m Bereich des Landkreises Meiınin-
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SCH, Hild*burghausen und Sonneberg. Reéchsbehörden. Stadtarchive un Pfarr-
archive (Römhild, W asungen, Pfarrei Mendhausen). Gutsarchive. Innungen, Ge-
sellschaften und Stiftungen. Sammlungen un Nachlässe. Be1 den Nachlässen sind
folgende Namen LEI1NCIL VO:  - Eichel, Emmtrich, Erb, Füßleın, Grötzner, Koch, K üm-
mel, Lilie, Oberländer, Pusch, Schaubach, VO  a Schorn, Tenner, Zimmermann. Einzelne
landes- und archivgeschichtliche Abrisse, Bemerkungen ZuUur Behörden- un Bestands-
geschichte, Angabe des zeitlichen un: räumlichen Umfangs der Akten SOWI1e We1 Kar-
Fen („Sachsen-Meıiningen 197065 Un „Sachsen- Weimar-Eisenach 18151
stalten auch diese Übersicht in nützlicher Weiıse 4U8.

Bestandsübersichten W1e die vorliegenden stehen Jense1ts der theoretischen kritischen
Beurteilung. Ihre Zuverlässigkeit un! Brauchbarkeit MUu sich in der Praxıs erweısen.
Der Archivbenutzung stehen Ort och Repertorien, Karteıen un: Ablieferungs-
verzeichnisse die umfassende Magdeburger Gesamtübersicht O1Dt S1Ee 1M Petitdruck bei
jeder Reposıtur und fügt das bereits vorhandene Schrifttum hinzu) ZUTI Ver-
fügung. Es handelt sich 1er un sorgfältig gearbeitete Übersichten, ıcht l1ventare.

Bonn Wenıg

VO  u Baltchasar Gritsch; Hans Ho-“ ch ıbe Mitwirkung
chenegg, Helmut Lihrkamp:Die Vierzehn Nothelfer iın Volks-
frömmigkeit und Sa e T Symbolkraft un Herrschaftsbereich der
Wallfahrtskapelle, vorab ın Franken un: Tırol Schlern-Schriften 168) Inns-
bruck (Wagner) 1959 129 n Taf kart. ö5 120.—
In diesem Bande zibt zunächst Georg Schreiber Aaus der gewaltigen Fülle seiner

sSAamMmMENSELTFASCNCN Beobachtungen un Exzerpte Hinvweilse ZUr Entstehung, ZULE Ver-
breitung und ZU) Leben des Vierzehn-Nothelferkultes 1m olk und den volkstüm-
lıchen Lebensformen überhaupt, 1n denen sıch der Nothelferkult oftenbart.

Der Verfasser ze1gt die verschiedenen Arten der Gruppenbildung VO: Heilıgen auf,;
W1€e S1E volkstümlichem Denken entspricht, W1e 1E ber auch dem relig1Öös Spät-
mittelalter mMit der starken Einflußnahme des Volkes auf die Kultgestaltung zukommt.
Schreiber legt dann dar, W 1e Verfestigung kommt, un ze1igt einzelnen Be1-
spielen, 1ın welchen Formen sıch die Verehrung der Vierzehn Nothelter 1m kirchlichen
Bereich un VOTr allem 1m Volksleben durchsetzt.

Zu der sehr ausgedehnten Quellengrundlage darf iıch noch ein1ıge ergänzende und
weiterführende Hınvweise geben. 7Zu den Siebenschläfern selen die vielen Arbeıiten des
französischen Orientalısten Massıgnon ZENANNET. Zu den regionalen Veränderungen der
Nothelferliste bietet das Archiv des Atlas der deutschen Volkskunde 1el Material.

Georg Schreiber we1ıst auf den Zusammenhang der Di1ckenschieder Nothelfervereh-
runs mit den Fußtällen der Kölner Gegend nd dem Fünfwundengebet für ternde
hin Das fehlende Zwischenglied jetern rheıinıcsche Fragebogen fürs Maiteld und für
die untfere Mosel, ın der Sterbestunde vierzehn Teilnehmer Ehren der Vierzehn
Nothelfer dije Fu{lställe beten. einzel-Die Staffelberger Liste VO!  \ Heiligen scheint M1r das ewußte Werk eine
81548! se1in, der siıch Niederrhein und in der Kölner Gegend ZzuL auskannte, und der
1M Gegensatz Vierzehnheiligen kein dortiger Nothelter findet sıch Staffel-
berg eiıne Art KonkurrenzunternehINCMN <chaften wollte @) 25)

In dem zweıten Beıtrag schildert Gritsch AauUus persönlicher Anschauung und beı
Z U eıl entlegenen Quellen die NothelferverehrungKenntnis VO örtlichen

den einzelnen Kultstätten. Sehr deutlich wird hier,ın Tirol als Reise durch das Lan
worauf Schreiber all emeın hinwIlies, W 1€ der Nothelferkult VOor allem dort Anklang
findet, einer der Ien bereits vorher Patron W ar (S 96 f 103, 1F0S; 108) Dagegen
ISt Gritschs Vermutung, dieser Kult sei miıt der est Aaus dem Orıient nach Deutscfiländgekommen, vollständig abwegig (S 114) eschichte der einzel-H, Lahrkamp &ibt einen gedrängten Überblick über die Kult
1CN vierzehn Heıliıgen 1n Deutschland. Leider trıtt der dem Ver besonders Vel:-

Lraute westfälische Raum ber Gebühr hervor, der tür die Entstehung des Vierze L

nothelferkultes bekanntermaßen hne Bedeutung WAar. Dıionys WIrFr ın den Kreıs
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der Vierzehn Nothelter als Regensburger Diözesan- und Lokalheiliger aufgenommen ;
enn Regensburg rühmte siıch seitdem VT Jahrhundert, seınen Leib besitzen.

Aus der Sucht des Volkes nach Gewißheit der Gebetserhörung entstand der Ty des
Nothelfers, dem Gott irgendwann die abe verliehen hat, in festgelegten Not allen
regelmäfßig un sotort helten. In diesen Kreiıs gehören unabhängig VO  - der Gruppe
der Vierzehn tast alle 1er ZeENANNTIEN Heiligen, ber auch andere, W1e Gertrud und
Servatıus (vgl 12) Die spätmittelalterliche Vorliebe fur Zahlensymbolik un: die
Heilıgengruppe, die Bedeutung der ständischen Gruppierung ührten den mann1g-
achsten Vergesellschaftungen, VO  a denen Schreiber eıne Anzahl I0 W ıe heraus-
arbeitet, kommt bei den vıelen, ZU eil zufälligen Zusammenstellungen einigen
Verfestigungen, un dazu zählen die Vierzehn Nothelter. In diese Gruppe vehören
1M regensburgisch-bambergischen Raum besonders verehrte Heılige (Dionys, Vıtus,
Cyriak), annn Heılige, deren Kult .im Spätmittelalter alle anderen überragte (Barbara,
Katharina, Christoph) der gerade in der Zeıt des Zusammenwachsens dieser ult-
D'  28  ITuppe cchr zunahm (Achatıius) Dazu ber kamen ein1ge persönlich der lokal sehr be-
SFENZT verehrte Heılıge (Eustachius).

Der ult dieser doppelten Sıiebenergruppe breitet sıch rasch, ber 1n deutlichen
zeitlichen und räumlichen Intensitätsstuten VOTN oberen Maın und der mittleren Donau
AusS, reicht 1 Westen bis n die Sprachgrenze, führt dagegen 1 (Isten bıs
WeIlt 1Ns slawische un ungarische Gebiet hinein.

Sehr bald wırd die Gruppe ZUur unlösbaren Einheit. Viele Deter kennen iıcht einma|
mehr die Namen dieser vierzehn Heıiligen und geben siıch keine Rechenschaft darüber,
daß CS sıch eigentlich Individuen handelt. „Vierzehn Nothelfer“ 1St 1ıne test-
stehende Floskel, da{ß Altäre ihnen und vielen anderen Heiligen geweıiht sind,
denen ganz zufällig dann och einmal Christoph, Vitus vorkommen. Es 1St somıit
eın Wunder, da{ß viele Beantworter der volkskundlichen Fragebogen die amen ıcht
mehr kennen, sondern hinschreiben „W1e üblich“ der SA „WI1e ın der hl Schrift“
Heute 1St der Nothelterkult überal] 1m Zurückgehen. Er ebt noch in manchen Intens1-
tätsgebieten des Kultes und ın Erhaltungsgebieten. ber uch 1n Vierzehnheiligen merkt
Man, W1€e die Verehrung Z.U) historischen Requisıt wird un nıcht mehr Herzensange-
jegenheit der Mehrzahl der Besucher der Kirche 1St.

Von verschiedenen Seiten 1St eine systematische und umfassende Untersuchung der
Nothelferverehrung, seiner Entwicklung, Ausbreitung und Bedeutung geplant. Au
der Rezensent besitzt eine Sammlung VOIl einıgen tausend Zetteln S Nothelferkult,
die 1m dritten Band seiner kultgeographischen Arbeit au  en gedenkt. S1e wur-
den aber selbstverständlich jetzt schon tür ine abschließende Arbeit AL Verfügung
gestellt.

Schreiber hat (wie se1ine Mitarbeıiter) bei seiner großen Belesenheit und einer ıIn
vielen Jahrzehnten erworbenen intımen Kenntnis der Volksreligjosität 1n seiınem DBe1-
rag vıele ECUu«C Gegegenheiten mitgeteilt; Gesichtspunkte und Hınweıise ZU: Nothelter-
kult und, oft 1Ur ın lockerem Zusammenhang damit und weitab ührend, ZUr olks-
Trömmigkeit überhaupt gegeben, die dem Bearbeiter eıiner umfassenden, uch VOoONn

Schreiber dringend geforderten Kultgeschichte dieser echt volkstümlichen und eigen-
artıgen Verehrungsform eıne wertvolle Hilfe und von manchem Nutzen se1n werden.

Bonn Zender

I O& SEr Die Wochentage 1m Erlebnis der Ostkirche und\)\1\ Geo CS christlichen Abendlandes Wissenschaftliche Abhandlungen der
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- Westfalen, Band 13
öln un: Opladen (Westdeutscher Verlag) 1959 282 veb. Da

Georg Schreiber berichtet ber die Eingliederung der Wochentage 1Ns kirchliche
Leben auf Grund eines Materials, dem offensichtlich während eınes halben Jahr-
hunderts seine Aufmerksamkeiıt zugewandt hat

Die Tage der jüdisch-christlichen Woche sind schon ın der Spätantike mMi1t heidnischen
Götternamen belegt; s1e werden bereits VOr der Christianisierung 1ns Germanische über-
NOomMMen und Ort mıit Namen germanischer GÖtter interpretiert, während die Kirche
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offiziel] 13 einer schlichten Zälrllunä TD FA Der Sonntag wırd VOrLr allem 1n der
Ostkirche als Tag der Auferstehung Christi hervorgehoben, 1im Abendland uch als Tag

M der Dreifaltigkeit, während der dies Jovis der Donarstag der sich ursprünglich als
wichtigster Wochentag durchzusetzen schien, mehr und mehr zurückgedrängt wurde.
(Letzte Keste der ursprünglıchen Bedeutung leben nicht 1Ur bis 1Ns Jahrhundert; s1ie
bestehen bis ZUr Gegenwart, das pinnverbot AIn Donngrstag; besseres Essen, Jageradezu das Essen W1e Sonntag.

Als feste kirchliche Zuteilung für den Montag sıch 1m Abendland das Toten-
gedächtnis durch, das VO Volke her uch tast allen andern Tagen,kirchlichen Verbotes Sonntag Einflu{fß gewiınnen 111 In der Ostkirche bilden sıch
dagegen die Nacht ZU 5amstag un der Samstag als Totentag der Woche heraus.

Im Laufe der Zeıt kristallisıert sıch ann die Verbindung Donnerstag-Eucharistie,
Freitag-Passion und csehr früh Samstag-Marıa heraus, während Dienstag und Mıttwoch
ın ıhren Beziehungen Mysterien und Heiligen beweglicher bleiben. Zunächst handelt
CS sıch aufßer Marıa 1Ur Mysterıen, die den Wochentagen in Beziehung AmC-

werden. Mıt der steigenden Heiligenverehrung ber und dem Einflufß der Orden
als den Trägern der Kulte kommt s ach dem Vorbild des Samstags dahın, da{fß ber
zaghafte Versuche mit Petrus, Stephan, Johann Baptıst und dem Kirchenpatron csehr
späat jüngere Heıilıgenkulte, W1€ Anna, Anton VO  $ Padua un: Joseph, bestimmten
Tagen 1n Verbindung EDeTEeN:; (3anz jung 1St der Herz- Jesu-Freitag, bei dem ber annn
och e1INe echt mittelalterlich volkstümliche Vorstellung Urn Durchbruch kommt: Wer

Cun aufeinanderfolgenden Herz- Jesu-Freitagen AUFE Kommunion geht, 1St der
ew1gen Seligkeit sıcher.

Der Vertasser hat die Zusammenhänge der abendländischen Entwicklung mıit der
Ostkirche un die Einflüsse VO  - dort dargelegt, Ja SOSa einzelne Wochentage als
Heiligengestalten personifizjert wurden; 6S werden ber uch die andersartigen Verhält-
Nısse der Ostkirche hervorgehoben. Schreiber ze1gt dann die Einflüsse der Karolingerzeit,
verbunden miıt dem Namen Alcuin, ZU ETrSTIEN Male (vıelleicht uch in Parallele

den heidnischen Wochennamen) eine kirchliche Gliederung der Woche erscheint. Wır
werden auf die Einwirkung der Oblationen, die Schreiber besonders gu bekannt sind,
der Einrichtung der Eigenkirche, der Stadt unı Stände und der Orden hingewiesen.

Breite Abschnitte sind bej diesem groißen Kenner der Volksreligiosität natürlich der
Auswirkung auf das Volksleben gewidmet, nıcht L11ULr tür den religiösen, sondern auch
tür den weltlichen Bereich.

Nıcht blofß für die Wochentage 1mM eigentlichen Sınne und ihre kırchliche Eingliede-
rung 1st 1er vıel Material ZUSAMMCNSCIrASCH, sondern auch für jene Feste, die regel-
mäfßig auf solche Wochentage allen, W1€ Dreitfaltigkeitssonntag, Aschermittwoch, hrı-
St1 Himmelfahrt, Fronleichnam, Gründonnerstag, Karfreitag USW.

SchKber spricht selbst VO:  } dem zunächst fast verwirrenden Mosaikgefüge, in dem
manche sıch festigende Grundlinien hervortreten (S 236) Es 1St eın großes Verdienst
dieses Buches, ach Jungmann och einma|l autf den Gegenstand und seıne Erforschung
hingewiesen haben und dabei eıne solche Fülle VO Materijal bereitzustellen.

Einige Ergänzungen liegen 1so durchaus 1mM Sınne des vorliegenden Buches Be1
Hhuizinga, Herbst des Mittelalters, München 1928; ZEA 358, finden WIr den Beleg,
daß der Wochentag, auf den Unschuldige Kindlein (28 12.) Allt; als Unglückstag des
Jahres gilt. Auch die y]ückhafte Bedeutung des Wochentages, aut den Neujahr fällt, für
das SANZE tolgende 1st ekannt

Zu überaus zahlreichen Wochentagsversen das Rheinische Wörterbuch alleın teilt
Dutzende mit se1 och auf die französis:  ‚E 5a hingewiesen, nach der Hexen Sei1
manche lundi mardı" sıngen. Aarne SE OMDSON, The of the tolktale,
Helsinki 1938 (FFC 74), Nr. 503 Bolte An Polivka, Anmerkungen den Kın-
der- und Hausmärchen der Brüder Grimm 3, 1918, 324 Laport, Les contespopulaires wallons CEKG 101), Helsinki EODZ 53

Der Dreifaltigkeitssonntag, der dritte Adventssonntag USW. heißen Goldene ONN-
tage nach den Quatemberfasten der Fronfasten (S 47, 132Z) Der Frommsonntag 1ıst  en
volksetymologische Erweıterung des Fronsonntages (S D Prozession den Gräbern

den Sonntagen VON Ostern b19 Pfingsten War un 1STt 1m Rheinland WEIT verbreitet\,

E K



s  a  $
k &.

D

Ite

G£äbersegnung und 'fotenvesper sind 1ın der Eifel noch hie und da ım Kirmessonntag
üblich (S 61) Z um hema des Sonntags ware noch auf die Tausende VO Sagen, nach
denen Sonntagsarbeit und Sonntagsschändung bestraft werden, auftf den SonntagsJäger
USW., hinzuweisen (S

Am Kırmesmontag sind Gräbersegnung un: Totenamt ım Rheinland überall Brauch
ber fragt sich, ob 1er nıcht einfach die Meınung mitspielt, der Feiertag gelte
den Lebenden, der zweıte den Toten, W1€e bei der bäuerlichen Hochzeitsfeier 1St.
Montag oilt als Anfang der Woche Wer 1n öln der Hörnchesmesse 1n St Severıin VOr

aufgestelltem Horn des hl Cornelius Oontag beiwohnt, bleibrt in der Woche VOTL

Unglück verschont.
Eın Wort ware noch /AYde Erhöhung des Karfreitags ın der evangelischen Kirche ZUm,

‚W1e das Volk SAaQT, „höchsten Fejertag des Jahres“ notwendig, wobei ber oft 1m olk
Abstinenz un Fasten Z eı] sehr Streng beibehalten wurden (Hunsrück) Zu den
Glücks- und Unglückstagen, den für Trauung bevorzugten und gemiedenen Wochen-

bietet das Archiv des Atlas der deutschen Volkskunde reiches Materı1al.
W ıe bei allen Büchern VO Georg Schreiber, wird InNnan auch 1er die überreiche,

In einem langen und erfolgreichen Forscherleben erworbene Materialkenntnis bewun-
dern, die den Rahmen des Buches tast scheint. Das Werk wird für alle
weıteren Forschungen diesem Gegenstand orundlegende Bedeutung haben.

Bonn Zender

lte Kirche E Y SS -Festugiere ( Antıioche paıenne €:1 chreätienne. Libanius,UL\JA Chrysostome Sr les mo1nes de Syrie. Avec commentaıre archeologique SUr PAn-
tiochikos (196 SS.) Dar Rolan tın Bibliotheque des Ecoles Francaises

d’Ath  enes f de Kome, 194) Parıs (Boccard) 1959 540 frs 3.500
ST EST extremement difticile de conclure“, SAaSt der Verfasser (S 403) ın seiner

kurzen Schlußbemerkung; I1a mu{ $ ıhm zlauben, ennn ‚N tolgen noch Notes addı-
tionnelles, Appendices, Addenda und prosopographische Indices VO  — fast 140 Seiten.
Im Grunde hat das Buch VO Charakter dieser Anhänge, s 1St „ ser1es V Lof studies rather than boo Jones, Stas DE 1960, 405)
Flüssigkeit wiıird partienweise durch die Vorliebe FE.s für ausgedehnte Zitate in eigener
(und ausgezeichneter) Übersetzung erreicht. Aber diese Texte Libanius 1n vielen
Brieten und Reden, Chrysostomus 1n Predigten, Vıten der Wüstenheiligen, VOL allem
die des 5Symeon Stylites 1n verschiedenen Fassungen streben 1n solcher Länge Ur

gemäfß durch die ihnen. innewohnenden Akzente auseinander un werden vom Ver-
fasser N zusammengehalten. Das Prinzıp, die utoren cselbst Wort kommen Zzu -
5 1ST „perhaps carried tOO far in this book“ ( Jones 406) Freilich kommt INa  Ia}

(mindestens als Rezensent) Texte, die man Jängst gelesen haben ollte, ber doch
nıcht las Man findet eLtwa 473 1in der 58 des Libanius ıne bemerkenswerte Stelle,
die ür unrechte Handlun nicht einmal den Sklaven die Entschuldigung des „Befehls-
notstandes“ erlaubt man weiß, W1e STausah ungehorsame Sklaven bestraft WOI-
den durften. Die literarischen Probleme einzelner ellen werden in aller Breıte VOTLI-

geführt. und abgehandelt (D 347—387 über die SN iedenen Vıten des ersten Styliıten;Qı
des zusammengestelltenweicht vielfach VO  3 Peeters ab) Gelegentlich wırd die Füll

Materials durch scharfe Otizen elebt, 91 Anm 5 ® Misch, Geschichte
der Autobiographie, 35/ 5S.y y Libanius] est du bavardage; pas de bonne &tude,
le sujet EeSt euf Einleuchtend 1St die Beurteijlung, die der Schilderung des
antiochenischen Asketenlebens durch Joh. Chrys zute1l werden äßt sind „tableaux
idylliques, loın de la ealite, le bon SCHNS ind1ique (West que Chrysostome
est pDOete I8 est le createur, 61 l?’on PCUL dire, d’un theme litteraire qu’on crolralıt
moderne (le Moyen Age, si plein de rpoines, ’a Das connu): la poesie des cloitres“
S
DKa
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Über den Inhalt des Buches urteilt Jones schärter noch als über dessen Form:

ba moderne katholische Ideen eın und damiıt das Bild & 406); Asketen-
LUMM Wr nıicht en höherer spiritueller Grad, sondern einziger We:  5 Zur Rettung der
Seele, umgekehrt „unterschätzt CF3 gzew 15 die Macht der alten Goötter“” (407), d B

habe den Gegensatz zwischen Heidentum un Christentum 1ın seiner relıg1ösen Tiete
nıcht dargestellt und bewertet. Die Sympathien E.s gehören hne Zweıte] der 7ivyılısa-
t10N (dieses Wort 1m posıtıven Sınne genommen) des Libanıius, W1e dieser die Aus-
führungen ber die relız1öse Führung Jugendlicher W 65 Julrans Jugend) mMiıt
kollegialer Zustimmung ZUr Kenntniıs hätte. Diese kultivierte pädagogische
Behutsamkeit, sich bewulßst, das beste Erbe der Antıke bewahrt und 1mM Christentum
„aufgehoben“ haben (la SagCSSC greCquUC EST vraıment XTNMUA ELG EL quı S’aCCO-
mode de LOULTLES les religi0ns 2303 kannn ann solchen Urteilen kommen:
S verıte chez CCS anclens Peres, Chrysostome, Jeröme, uUulle de
r1gorisme farouche, de haine PDOUTL LtOULT l’humain, Par lA-dessus unlne meconnaılssance
des vralıes conditions de la V1€e relıgieuse, une Absence du LACT spirıtuel, quı OUS afflige

OUuUSs rebute“ 5 212) Immerhin könne 1114  ; Chrysostomus nicht übelnehmen, da{fs
se1ne Religion habe 406) D H
Diese Unschärfen rühren daher, da{ß Eıs Frage nach den erzieherischen Ldealen NUur

dem Lıbanıus ANSCINCSSCH iSt: die christlichen Texte dagegen sind nıcht Erziehung,
sondern Heıl interessliert und wIissen auf die Frage nach dem Heıl und
finden sel,; cehr wohl AaNLWOTrIenN. Ihre Antworten sind als RKezepte für relig1öse Er-
ziehung nicht hne weiteres ANWENCA|  ET

Zu IX ber das Asketerion ;0dOTIS $ en& Leconte, L’asceterıum de Diodore.
Melanges Andr:  e Robert S 531536 Der 181 Anm erwähnte Carterius
kommt einer weıteren Athanasıus-Stelle VOIL, leicht konJizieren 1St, Ernest
Honigmann, Patristic Studies (Studi Test] 173) 1953, 326 ber die AT

tuellen Beziehungen zwischen syrischen und indischen Formen des Asketentums S 795

U Anm bzw. ber die möglichen Zwischenglieder ct. jetzt Arthur V6ö5öbus, Hıstory
otf Asceticısm ın the 5Syrıan Orient 184) 1938; 109 Der 419 ber-
SETtzZtie Brief des Styliten Symeon Johannes VO  - Antiochien über Nestorius 1st, w 1€
9 natürlich unecht, nıcht blo{ß AaUuUSsS dem Grunde, den angibt; der Brıe

den Ablauf des ephesinischen Konzıils VO 431, dem teilzunehmen Johannes
drängt, bereits OTaus Kyrıill leitet das Konzıl,; ohannes verspäatet sich ; VO Nestor1us
wird hne jeden 'Titel gxesprochen, das un nıcht einma|l die Akten des VO  3 Kyrıll 24
leiteten Konzils; Kyrıill heißt „ UNSC: Vater“®. Freilich beweist die Tatsache der Fäl-

uns, welchen Einfluß InNnan dem Styliten zuschrieb. Die verbreıtete Vorstellung,
dafß Theodoret „wiıschen 457 und 460 gestorben se1 S 245 Anm I 348, 2; 401, 235 1St
VO Hon1igmann, 174 erschüttert worden. vielmehr das Jahr 466 als
Todesdatum

Bonn Abramoivslei
Ö Jürgen Kabiersch: Untersuchungen ZUu Begriff der i1lanthro-

pıa e 1 dem Kaıser Julian SS Klassisch-Philologische Studien, He 21)
Wiesbaden (Harrassowi1tz) 1960 I  9 96 S) kart
Le NnOom ıhardownia correspond une notion tres complexe, la bienveillance

des dieux POUr les hommes, 1a cle&mence la liberalite un sOouveraın POUT SCS suJets,
le sentiment de concorde des cCıtoyens CUX, la solidarite universelle de LOUS les

donthommes, |l’amour la hariıte POUr les plus malheureux dV’entre e  54 etC.
I”’histoire et. plus une fois tentee, otammen par Lorenz 1914 pPar T’romp
de KRuiter 1092 que l’&etude de Kabiersch vient preciser SUr pOinNt tres
particulier, LOUT fait significatif : l’usage qu en tait l’Empereur ulien; ans La“
tiıve POUTF revıgorer l’ideal des pretres palens, fin qu  >  ils A ulle plus grande
efticacıite leur CC}  W la predication la Ohardomwnia des chretiens.

Alors que Downey, Koch, Bolkestein, Labriolle er Pätre ONTL utilise seule-
INCNT quel ucs toX des Lettres de l’Empereur, les uns POUTL souligner son ind  A pCH-
dance V1S- -V1S de l’usage chretien, les Aautres DOUTL MONLTEr dependance, Kabiersch
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mene SOI} enquete ans tOus les LEXLCS, notamment depuis les Discours de 356-—358,
ans 1a dependance une tradition Oratoıre des panegyriques: auss1 V’etude COMMCHN-
ce-t-elle Pa chapitre quı analyse prealablement 1a OLION de Yhardowmnia chez
celu; qu1, plus haut po1nt, fait la du Souveraın: Themistius 6—15)

Kabiersch INONLTLTE bien 1a place centrale donnee Par Themistius l’idee, qu1 z  est
Pas ‚y un Souverain-philosophe Oont la majeste reside dans ulle imıtatıon de
Dieu; SUT le {  eme platonicıen de 1’6 uU0LwWOLS EW oreffe le theme de la DÜ OTA
signe de Ia ressemblance divine: l’Empereur, homme divın, QUTOV 0VOQCAVLOV, doit «taire

bjen» Mettire de ’adoucissement dans l’application de la loi (U TLOLELV, EIMLELKELO.
Comme che7 Themistius, OUuSs TeLIFrOuUuVONS chez l’Empereur Julien ulle premiere definı-
t10n de la DÄAVÜODOTINLA quı apparente la clemence, puisqu'elle consıste

MEDELOUEVWS XOAACELV; S I: theme, Kabijersch STOUDE certaın nombre de TEXTICS
(D s IMNMAaNqU«e pas de soulever Ia question de la «clemence» de l’Empereur
Vis-A-vis des chretiens: a-t-ıl C l 2 affirme, ulle attıtude de douceur, MOWS
Xal DhaVdownOs? Gregoire de Nazıanze raıson de LOUTNETr ridicule pre-
tendue NMEOOTNS.

La deuxieme definition de la £lavö@wnla la rattache la liberalite puisqu'elle
constiste YOELAS ENAVOOVOVV, Kabiersch rappelle l’existence ancıenne de notı0n,
MONLTrE l’ımportance de ]a doctrine stoicıennNe DOUrFr le developpement de la Diharow-
ITLO, NOTLamMmMeEeEnN!: ’accent quı fut M1s SUrLr 1a solidarite universelle, Aarrıve enfin

la question de la rencontire 1a notion ıblique de I”amour du prochain
la notion STFECQUC, hellenistique, de la philanthropie: chez Philon d’Alexandrie et
dans le OUVeau Testament, 1en Qqu«C le'nom Yıhardownia lise que deux
fois PU1S ans la lıtterature patrıst1que, tantöt SOUS le NO AyAIN tantOtr SOUS celuı
meme de ıar dowmia, L’analyse du Discours de Gregoire de Nazıanze, consacre

’amour des PAauVvrTrCes, DÄONTOYLIA, de PCU posterieur 4UX Lettres de Julien, conduit
preciser alnsı P’etude de la notion de DÜ ODOTILO chez l’Empereur:
(p 49—61 he7z Julien, dans le Christianisme, mMaAals AUSS1 deja chez
Themistius apres celu1-ci1, la philanthropie CST devenue un devoiır religieux, elle
GST FAappOTT essentie] VCC |’EUOEBELN, Le pretre doit reunir obligatoirement les
deux qualıites du DAOVEOS du AA OWTOS, Cec1 mettraıt Julien ans la ZONC
nfluence du christianısme, Car 11 g’agıt bien d’amour du prochain 10  3 de sımple
Justice, ST la motıivatıon de la philanthropie n’etait pas, chez lu1; palıenne.
Ce pomint Est repris la fin de l’enquete, S > Julien CST persuade qUC la philan-
thropie est une d’origine specıfiquement paienne, quelle ST Ia MAaArque PrODICdes Omaıns des Grecs, quelle leur est naturelle, GE qu’elle EST meme, plus CI“

sement, la caracteristique des Atheniens, accueillants AU.  M malheureux.
(p. 61—63). Contraırement AU.  D chretiens, Julien |’idee une recompense de la
philanthropie, OotrLamme celle de L’EU UEVELC divine.
Julıen tonde la philanthropie SUr 1a doctrine de el parente des hommes CUA,
quı rattache la doctrine stoicıenne de V’0LXELWOLS, que celle-ci vienne de
Theophraste, selon 1a these de Dırlmeıier, qu’elle sO1t PprOpreMenNt stoicıenne.
La philanthrop1e POuUr objet, selon Julıen, chez les chretiens, les yétrangers‚les hötes, les PauVres,
Sur poımnt precıis, l faut relire les fameuses «lettres pastorales» adressees pPal

Julien 362-—363, depuis Antioche, des pretres palens, pOUur volır COMMMENT l’Empe-
reur ressent1 le danger qu'’ıl aVvaıt POUr l’hellenisme alısser AU:  54 chretiens le
privılege des institutions de bientaisance: «Ja negligence I’incurie de NOS pretres
V’egard des Pauvres suggere uxX ımpi1es Galileens 1a pensee de s’appliquer CceSsS
Oe€uVres de bienfaisance ils OIlLT consolide 1a pıre des entreprises orace aux - dehors
sedulsants de leurs pratiıques>» Ep. 89, 305 B’ trad Bidez). Voır AUSS1 ED 84, 429
CI quı le plus contribue develo PeI P’atheisme (1 le christianısme), Cest pTe-
IN1eTr lıeu MEOL TOUGCG SEVOUS DAa OWTLO, Aussi \’Empereur, Grand Pretre, demande-
t-11 que l’on choisisse POUFr pretre celu]; quı reunıt ces. deux conditions: TO DV EOV
Xa TO DAÄAVÜOWITOV (Ep 8 9 305 Sq.) La Yılardoawnia prend Xactement la PIC-
miere place dans SCS recommandations, qUC 1a charite chretienne, VEC SCS inst1-
tutions de bienfaisance, doit etre  A contrecarree Par zele egal chez les Hellenes. $

25*
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que les chretiens appellent «charite, hospitalite et service des tables», AyYOAIN, fmoöß ;(fi‚
AiY OÖ LAXOVLA. TOANEC V, les pretres de Julien doivent le realıser egalement s’inspirantune authentique tradition paıenne, celle de la DA ÜOOTNLA, 1SSUE, dit Julien, de la

DiAÄOSEVICa d’Homere de la ÖESLOTNS O06 TOÜUG S£EV0OUG d’Arth!  enes Les chretiens tont
qu’ıimiter, NMAOACNAOVV, les OCUVTIES de bienfaisance pratiquees depuis longtemps chez
les Hellenes (EpD 54, 431 AB) La DAa ÜOwTLA ST TODICINCNT SIECQUC, On O1t
combien le NO: 1a notion precise de bienfaisance, est Au meme de la tentatıve
relıgıieuse de Julıen.

L’etude de Kabiersch est menee VeEC rapıidite, precision, competence Justesseans les Jugements: SUTr COUS les AaUTtTEUTS abordes, NOLAMME SULr CCUX de 1a periode
post-classique, Philon d’Alexandrie, les Stoicıens de l’Empire, les Peres SICCS pal
exemple, la documentation CST; SinOn complete, du MO1Ns E X AGCTE tıent compte des
TavauxX recents (On doit ajJouter la bibliographie les consacrees la notion
de DV ÜOGOTLA par le Festugiere, La revelation d’Hermes Trismegiste, 1L, Le Diıeu
COSmM1qUe,  RT 301—309, quı degage bien Ia “bienveillance du sOouveraın l’epoquehellenistique le progres de Ia notion A’humanite dans les faits de SUCITIC,

le OIlt Par exemple che7z Polybe D 10, 17 la philosophie stoicıenne aıdant PCU n
a degager unec 101 unıverselle de Just1ce, de bienveillance, d’humanite, qu1 s’1mposeX LOUS les hommes du seul fait qu'ıls SONL hommes). propOS de la relatıon peu

L peu 6&tablie i HE culte de Dieu, imitation de Dieu, pratique de la bienfaisance,
etudiee 1C1 53—54, peut cıter, avant Porphyre, de Clement d’Alexandrie,
Stromates V46 13 disant UE les reoles de L’ESE0U0LwW0LS SONL lffiuéeärn9‚ I1a q712av'n9901-LO Ia UEVAÄOTLQETLYjS VEOGEPELG,

Y
Un ındex des INOTFS auraıt utilement complete CET OUVTAaßC, qu1 faıt appel

ONSTAMMECNT, AVOL; exactitude, AaUuU X INOTS VO1S1INS, Zzroupes AautfOour de Ia notion venerale
de philanthropie: XONOTOTNS, ETLELKXELG, DE EVla, Qıladekopla, DÄONTOYLA, AYAIN etc.

‚umManıtas, ur  , clementia, lıberalitas, temperantıa ET  O des nOotions COMHMN-*

CXES, celles ’EUOEDELN, d’0L%ELWOLS, de XOLVWOYLA, d’0uOLwOLS (DEG EeiC
Le grand merite de V’etude de Kabiersch, Sans parler de l’apport interessant la

lexicographie, est d’avoir situe la poıinte de SO  w enquete SUT domaine commun
AauUu X palıens el Au  54 chretiens et .de n’avoır pas dissocie les euxX langues, S71
pouvaıt exister, une meme epoque, parfois dans ulle meme ville, SUr des problemes
analogues, KSTICEC paien» «BTIEC chretien>»!. L’&tude de J. Kabiersch OUuS de-
MONtTre UuNne fois de plus que 1a langue evolue sensıblement de la meme facon chez les
uns chez les autres, MeC parfois des distances infinies u11 separent EUX modesdOWILO; u1 avaıt d’abordde pensee, ma1s selon schema analogue. Aınsi le INOT DAa
designe, d’une facon 9 sentiment de bienveillance S nerale, de DLe tillesse, ”accueil d’amabilite DOUTL les etrangers, A4t-ı] >“  SV promu, SOUS I”influence
stoicıenne, ran de vertu morale, les hommes faisant la decouverte de leur COM-
mMune Nature, DU1S est-i] passe dans le domaiıne religieux, I’homme pleux s’efforcant
d’imiter la bonte divine. Malgre ]a conception etroite de la ıhardowmnla chez
Julien CT la resonance palenne QUC le INOT chez lui, la notion reclamaıt
cependant la confrontation N6C l’usage chretien, de Dieu PpOUr l’homme,
amour de l’homme POUr LCOUS les hommes 7y DOUF etre  A M1eUX

14 comprise, PpOUr qU’appä-raisse mı1eux V’echec de competition philanthropique.
Parıs Harl

v Hans-Oskar Weber: Die Örelluns des Johannes Cassianus zur
erpachomianischen Mönchstradition. Eıne Quellenuntersuchung

Beiträge AT Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, He24) Münster (Aschendorff) 1961 XE 132 S kart
Die zentrale Bedeutung, die Johannes Cassıanus für das abendländischeShat, ordert 1Ne genaue Untersuchung der Zuverlässigkeit seiner Vermittlerrolle.

Fufßend auf den bisherigen Ergebnissen ber Leben und Werk, Quellen un usstra
dlung werden vor allem Wel Fragen aufgeworfen: 1e tiefgreifend sind Kenntnis

und Verständnis des alten Mönchtums bei Cassian? wieweilt hat C das ıhm ım

%.
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Osten Überinitte'lte umgestaltet? Es geht nıcht um €ine Interpretation der Haupt-schriften Cass1ans, ebenso wird bewußt verzichtet auf die Untersuchung des Eınflusses
der vorcassıanischen Mönchsliteratur sSOW1e der aufßermönchi;schen Quellen seiner Schrif-
ten. Die durch das Beıiseijtelassen des pachomianischen Mönchtums gebildete Lücke
weist der Verfasser der patristischen Forschung So beschränkt sıch die Arbeit
autf folgende Quellen Basılıus GF Euagrıius Ponticus, die dem Namen
„Apophthegmata patrum“ bekannte ANONYINEC Sammlung VO  $ Lehrsprüchen un "C442
gendbeispielen aus dem Leben berühmter Mönche und derer yriechische Vorlage, dıe
In der zweıten Häilfte des Jahrhunderts als „Verba sen1o0rum “ 1nNs Lateinische ber-

wurde.
Die Feststellung der Quellen Cassıans stöfst autf verschiedene Schwierigkeiten. Die

Werke sind EeTSLT mehrere Jahre nach seınen Reıisen durch AÄgypten un die anderen
Wiırkungsstätten der Mönche niedergeschrieben worden. Zudem verfolgten die Berichte
nıcht eintach historische Zwecke, sondern fügen sıch 1n eın festes Schema ein un: haben x
eiınen SAalNz bestimmten („legislatorischen“: Schwartz, Lebensdaten C®; in: Zeitschr.

nt] Wıss 38 KE039] 10) Zweck, dafß die Frage berechtigt ISt, 1eWweılt das Ur-
sprüngliche überhaupt noch erkennbar ISt. Schon früher 1St nachgewiesen worden, da{ß
assıan selne „eıgenen Kategorien“ S 13) VO: Mönchtum in die Berichte einfügt, un:
C blieb noch weitgehend die Frage offen, in welchem Ma{fe siıch der umtormende Eıinflufß K AT

_seines Denkens eltend gemacht hat 2
Cass1anus 21 das in AÄgypten Gehörte und Gesehene icht einfach welter, wendet

auch nıcht das Auswahlprinzip A dafß ihn ELWa eın besonderes Interesse Erbau-
liıchen oder Dramatischen geleitet hätte; übernimmt vielmehr 1ne Vermiuittlerrolle
höheren Ranges. Das Übernommene stellt 1n eigenen Zusammenhang, acht

Zwecken dienstbar und schaftt SO _ eıine Welt, die WAar geW115 Frucht un Folgejener klassischen Periode darstellt, die ber zugleich eın Neues und der veränderten
Umwelr Gemäßes bedeutet, das NU:  3 eıne eigene Geschichte beginnt“ 41) Diese Um- Z  an  Eformungen zeıigen sich 1n Ausdrucksweise und Ausführung des Gedankens, in nur S1INN-
gemäßer VWiedergabe, Autnahme Nnur des Motivs, Verkürzung der Erweıiterung der (1

vorgegebenen Gedanken (ohne Veränderung des Sınnes, durch Konkretisierung, Auf-
zeigen der Folgen, Angeben des Weges oder Tenden7z aut die Rege] hin Cassian macht
also das Vorgefundene dem jeweiligen Ziel seiner Abhandlung dienst Daher geht
er mıt seiner Vorlage ziemlich sOoOuveran u keineswegs angstlich besorgt, den eigent-
lichen Sinn wahren. dient die Vorlage NUur als Anregung, un: macht dann
daraus; WAas und W1e er CS gebrauchen annn Damıiıt stellt die alte Weisheit der
Mönchsväter 1n se1ine Zeit un!' sucht Regeln für das eigene Verhalten bzw. für die
Lebenseinrichtung der Generatıiıon VOIN Mönchen gewınnen. Er steht 1so im
Prozeis der Regelbildung Dabei erfolgt ımmer 1n erster Lınie der pell die S1tt-
iıche Energie un: das moralische Streben des Lesers, ıcht ın welt Form, die
Anweısungen oftenbaren vielmehr einen klaren Blick für das Möglıiche.

Für diese Stellung (Cassıans innerhalb der Geschichte des Mönchtums sind zahlreiche
Bele e angeführt, die nıcht nur fur die damalige Zeıit,; sondern für das Klosterleben

ber dupt Geltung haben und 1n das abendländische Mönchtum eingegangen sind. Man
wird viele Satzungen in den Regeln der noch bestehenden Mönchsorden die Auf-
fassungen ber Tugendstreben, Gehorsam) in ihrem ınn und in ihrer Zie SETZUNG tiefer
der überhaupt ETst verstehen, WENN INan diese sauber un exakt gearbeitete ForschungWebers studiert hat.

Walberberg Bonn Gieraths

ylJoseph Golega:Der homerischePsalter. Stuciien über die dem Apo-
1nar10s VO Laodikeia zugeschriebene Psalmenparaphrase. Studia Patristica
et Byzantına He 6) Ettal; (Buch-Kunstverlag) 1960 AAA 200 s kart. 28.80
Mit wahrhaft erdrückendem Materıal (Datz und Korrektur mussen eıne Plage

Ssewesen se1n, das OFrWOTrt stammt denn uch schon VO Januar belegt Golega
eine 1n der Byz Zeitschr. 1939 geäußerte These, da{fß Apollinarius nicht der Ver-
asser der ıhm zugeschriebenen Psalterparaphrase ISt. Dem hatte noch jüngst Scheid-

weiler (Byz. Zitschr. 1960 widersprochen. Qolega hat seine Dissertation von 1952 Aaus
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deren Bearbeitung und Erweiterung das vofliegende Buch entstand, auch die Aus-
einandersetzung miıt Scheidweiler erweıtert (ım Literaturverzeichnis 1st Scheidweilers RLW Va raaAufsatz VELSCSSCH worden) beschäftigt sich se1it mehr als Jahren mit jenen Pro-
dukten der spätantiken Literatur, die Teile der heilıgen Schrift ın archaisierendem
Stil umdichteten (S. seiıne „Studien ber die Evangeliendichtung des Nonnos VO  - Pano-
polıs“ Breslau 1950: eıne eUu€e ArEe1It ber die Johannes-Metabole des Nonnos: als
Vorbereitung einer Ausgabe 1St VO] ı'hm iın Angriff IN  9 49 Anm 1), e+

bewegt sich daher auf diesem Gebiet, das NUuUr jemand bearbeiten imstande 1St, der
syründlichste altphilologische Schulung ZENOSSSCH hat und miıt der Dogmengeschichte 4

mıiıt der notwendigen methodischen Sicherheit. Nıcht UumMsSOoNSTgzenügend 1st, Zweı Schwartzianısmen:zahlt Eduard Schwartz seinen Lehrern (> Anm
die Abkürzung Kpl für Konstantinopel, die ber in diesem Text Aaus Sıglen, Abkür-
ZUNSCH un: Ziftern nichts ZUr Erleichterung :des Lesers beiträgt; und die Benutzung der

5 Rhetor ın der Übersetzung VO  w Ahrens-Krüger, waKirchengeschichte des Zacharıa
rend Jangst eine Ausgabe mMIit bersetzung 1m SCO vorhanden ist, vol 88)

Im Kap berichtet ber die Echtheitsfrage. Das Kap behandelt die Pro-
theoria der Paraphrase, werden abschnittsweise Text, Übersetzung und Kommen-

die Abhängigkeit VO  3 der literarischen Tradition:LAr vorgelegt. Die Kap 4 —9 zeıgen
VO Homer und Hesiod, VO: hexametrischen Dichtungen der Kaiserzeit (Gregor A

Naz und Nonnos hier ausgenommen), VO der tragischen, lyrischen, epigrammatischen
Poesıie, VO: Gregor VO:  - Nazıanz, die Beziehungen den Nonnos-Dichtungen
(Dionysiaka und Johannes-Metabole). Diese Kapiıtel stellen MI1t den relı folgenden
eınen philologischen KOommentar 1n achliche Gliederung dar; W .as Parallelen DUr

immer aufgetrieben werden konnte, ISt vesammelt un vesichtet, der Weortschatz unfer-

sucht. Welche Entsagung das VO: Verfasser torderte, kann 111Aall einem Urteil w 1ı€
dem VO:  - Puech S KF3 Anm 1) ber die Paraphrase SI Ea morphologie est

chaos, AUSS1 Jlen que le vocabulaıre‘
Kap beschreibt Stilmittel und Interpretationsverfahren  Dr der Paraphrase; Kap

11 versucht das Verhältnis den altchristlichen Psalmenerklärungen festzustellen,
wobei ber die ungeklärten Verfasserprobleme der meısten KOommentare hinderl:
sind Doch sieht den Kommentar Theodorets in der Paraphrase benutzt. Kap
forscht nach dem VO: Paraphrasten vorausgesSetzZtieh Septuagintatext. Dieser 1St eın
Mischtext miıt agyptischen und lukianischen Lesarten, dabei der unterägyptischen Re-
zension näherstehend als der uk;ianıschen. Eın Anhang stellt die Konjekturen (G.s
Z Text der Paraphrase Die nötigen Indices beschliefße den Band; das
Sachregister, obwohl kurz, erscheint mIır überaus brauchbar angeleZ

die dyophysitischeDie literarischen Abhängigkeitsverhältnisse der Paraphrase
Einstellung 'hresNVerfassers verwelise zZuUusammMeNgeNOMMEN in die Hi  v  Z
des Jahrhunderts Als einz1gen Anhaltspunkt für weltere Fixierung hat INa  3 den
Namen des Mannes, dem die Paraphrase gewıdmet iSt, Markianus; leider 1St dieser

Okonomos der Kirche VO Kon-Name- nıcht selten. Golega identifiziert ;h: mMiıt de
stantınopel dem Patriarchen Gennadıus (458—471) Der Presbyter und Okonom
Markianus 1St durch eine Vıta des 5>ymeon Metaphrastes bekannt, AaUs ıhr weıiß INan

Kirchengesang bemühte. In die Zeit des Gennadius died.y da{fß sıch de
Flucht agyptischer chalkedonensischer Bischöfe un Kleriker ach der Ermordung des
Proterius VOon Alexandrien 457 nach Konstantinopel, diesen alkedonensern
mu{(ß INa  $ den Verfasser der Psalterparaphrase suchen. Dieser plausıblen Kombina-
tıon entgegenzutreten 1St nur der 1n der Lage, der die Abhängigkeit der Psalterpara-
phrase on Gregor, Theodoret und Nonnos ach den VO: gelieferten Beweisen
wieder umdrehen kann, W as ıch für schwier12 wenn nıcht für unmöglıch halte

Einige Einzelheiten: (Zu 139 das Todesjahr Theodorets ist mit Honigmann
spater anzusetizen (s ben 378) (Zu 20) Das VO:  } Opitz dem Eutherius VO  »

Tyana zugeschriebene Bekenntnis STAamMmMt tatsächlich VO Ba es 1St eil einer ZrÖ-
Reren Schrift, W1€e etz inzwischen nachgewiesen hat (Habilitationsschrift Bonn
1961 (Zu 23 Mırt seıner Identifizierung des Markıanus der Protheoria hat
ıh: AUus dem Kreıs der durch Lebons Markianus-Problem betroftenen Trägern dieses



Alte Kirche
Nla.rnens ausgeschaltet. Das Problem esteht darin, daß Lebon den Verfasser eiınıger
Fragmente ım Florı egı1um Edessenum mi1t dem Markianus AUS Theodorets Hıstoria
relıgı0sa identifiziert (Theodorets Markianus und den der Protheoria identihizierte
Dräseke, Scheidweiler folgte ihm); Theodorets außert sich antiapollinaristisch,
die Fragmente des Flor E.dess lassen eıne eNtSCZCHZYESELIZLE Tendenz erkennen. Man
mu{fß hoften, da{ß die Frage der Einordnung der Markian-Fragmente des Flor Edess.,
die jedenfalls 1n der Lebonschen Form ftür die Geschichte der Christologie nıcht hne
Konsequenzen ware, bald velöst wird, indem einerse1lts VO  3 ROoey das ihm VO

Lebon vererbte Material bearbeitet un veröftentlicht und andererseits Kirchmeyer,
der 1n Oxford 1959 ber Markianus VO  e Bethlehem I\13.ndelte, seine TLexte und
Ergebnisse vorlegt.

Bonn Abramowskı

A0 U Fabricıus: Die Legende 1m Bild des eTSTECN Jahrtausends der
rche Der Einfluß des Apokryphen und Pseudepigraphen aut die altchristliche

und byzantinische K unst. Kassel @ Oncken) 1956 126 da 'Tat brosch
980 z

Diese Abhandlung, deren Anzeıge infolge Krankheit un Überlastung des Rezen-
senfen mit bedauerlicher Verspätung erfolgt, möchte laut OrWOTrt den nach der Me1-
Nung des Vertassers bisher noch ausstehenden Nachweis erbringen, da{fß die „apokryphe
Literatur einen‘ bestimmenden Einflufß auf die Gestaltung der altchristlichen Kunst“
ausgeübt habe Das gyelte insbesondere VO  3 den Apokryphen des Alten T estaments, dıe
„Disher kaum 1n den Bereich der Forschung hineingezogen“ worden selen. Der Ver-
tasser yliedert se1ine Arbeit denn uch sinngemä{flß 1in einen alttestamentlichen und einen

ber-neutestamentlichen Abschnitt. In jedem VO  - ihnen wir' zunächst eın knapper
blick ber die 1n Betracht kommenden Quellen geboten; ann wird untersucht, welche
Auswirkungen die einzelnen Legenden auf die Erzeugnisse der altchristlichen Kunst
ehabt haben In einem dritten Abschnitt hat der Verfasser se1ıne Ergebnisse 305

assend dargestellt. eıl dieser Zusammenfassung 1St eiıne schematische UÜbersicht („Sta-
tistık”) ber die VO Vertfasser nach seiner Mitteilung berücksichtigten 529 Denkmäler.
-  Sie wWwerden 1er summarisch nach Jahrhunderten, Themen, Denkmälerklassen un:

der ZUuL 100 Denkmäler in eıner Art Brief—Kunstgebieten gruppiert. Eın Tafelanhang
markenformat wiedergibt, schlie{fßt den Band aAb

VWiıe vorauszusehen, fand der Vertasser sowohl die Annahme eines „sehr großen“
Einflusses der Apokryphen überhaupt, w 1e insbesondere der alttestamentlichen ‚egen-
den bestätigt. Die Ausstrahlung der Apokryphen wachse miıt den Jahrhunderten; der
(Osten @1 diesem Einflu{fß stärker geöffnet als der Westen. Zwei Strömungen hätten der

Omung, die VOL allem inKunst apokryphen Stoft ZzZugetrragen: ine volkstümliche Str
der Kleinkunst spürbar sel, un eıne dogmengeschichtliche, die in den Apokryphen
Grundlagen für NECu erarbeitete Glaubenssätze gefunden habe Die Auswahl der aAapO-
ryphen Motive erklärt der Verfasser miıt dem sicheren Instinkt des Volkes für das

In ikonographischer Beziehungdem Kanonischen Ebenbürtige und das Anschauliche.
glaubt in 12 Fällen eıne Modifizierung der bisherigen Auslegung begründet en
Die VO der altchristlichen Kunst Aaus dem alttestamentlichen Bereich herangezogenen
apokryphen Legenden ollten nach der Meinung des Verfassers eınerselts die Reihe der
Rettungsparadigmen verstärken, andererseits Prototypen für neutestamentliıche Bilder

rıngen.
Es War sicher angebracht, ach den Teiluntersuchungen VO'  - de Waal; Leclercq un:

Stuhlfauth einmal eine GesamtbetrachtuNS ber die Bedeutung der apokryphen Texte
für die altchristliche Kunst anzustellen. ber N 1sSt doch wohl raglich, ob sich ıne
solche Gesamtdarstellung für eıne 1/  t10N eignet daß die vorliegende Unter-
suchung eine Promotionsschri: ISt, scheint mır Aaus Andeutungen 1mM OoOrwort hervor-
zugehen). Der Zwang, im Rahmen einer Doktorarbeit mit einem weıtgespannten und

schwierigen Thema fertig E werden, SETZT den Anfänger der Versuchung AUS, dıe
Prüfung des Denkmälermaterials abzukürzen, vielen Einzelproblemen vorbeizu-

dieeılen, sich mı1t voreıligen und undifterenzierten Lösungen zutrieden geben,
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384 Sag  ven  LOa Literafisthé Beri&te und Anzeigen
Äusserungen alterer Beäirbeiter ohne genügende Nachprüfung Zu *  überhéhmen un eıge

Beobachtungen 1ın ıhrer Tragfähigkeit überschätzen. Dieser vielfältigen Ver-
suchung 1St. Fleifs und Verständigkeit, die ıhm bescheinigt selen ıcht
immer CENISANSCNH. Dies sol] 1Ur eiınem einzıgen, ber zentralen Punkt beleuchtetwerden.

Es fällt auf, da der alttestamentliche Abschnitt 11UT Seiten umfafßt, der HEeEU-
testamentlıche Schon das macht miıfstrauisch die VO] Vertasser angeblich nachzewlesene „besondere Bedeutung“ der alttestamentlichen Apokryphen. Sieht INnan sıch
die Reihe der Kapıtel des alttestamentlichen Abschnitts a} findet InNnan 1Ur die
Stammeltern, Daniel, Susanna, Tobias, Jesaja Uun: die Makkabäer-Brüder behandelt.
Ist in der altchristlichen Kunst ıcht mehr Reflexen apokryphen Stoftes Aaus dem
Bereich des Alten Testaments testzustellen? Delbruecks methodisch vorbildliche
Untersuchungen ber die Probleme der Lipsanothek in Brescıa (1952% die W1€ 1INan-
che andere wichtige Veröffentlichung übersehen hat, haben gezeigt, da{ß die in
der altchristlichen Kunst beliebte Darstellung des nackt der Kürbislaube ruhen-
den Jonas auf eine legendäre Fassung der Jonasgeschichte zurück zutühren ist, die sıch
Nur in rabbinischer un islamıscher Überlieferung erhalten hat Delbruecks Arbeit hat

Beispielen dieser Art deutlich gemacht, W1€e zunächst einmal die altchristlichen
Denkmäler selbst auf ihre iıkonographischen Einzelheiten hin untersucht werden mussen,
WenNnNn INa  =) den Einflufß der Apokryphen auf die Kunst des Jahrtausends C
tassen wıll Schon deswegen, aber auch, den Benutzern die Nachprüfung der Ver-
hältnisse erleichtern, hätte 1so se1Ne Arbeit MIit eiınem knapp gefafßten Katalogaller Denkmäler mit biblischem Stoft eröftfnen und darin die durch den kanonischen
eXt ıcht gedeckten Einzelheiten namhaft machen mussen. ware ann darauf auf-
merksam geworden, dafß mehr tür sein Thema in Betracht kommende Denkmiäler
o1bt, als meınte. Erinnert se1 die Darstellung der Austreibung der Stammeltern

K Aaus dem Paradies 1n der Wiıener Genesıis, die praesentatıo Jesu 1ın templo 1n M
Maggı1ore (Zu der Grabar 1n seinem von leider übersehenen grundlegenden Buch
L’empereur dans V’art byzantın 11936] 274 wichtige Beobachtungen beigesteuert hat),die Szene des inmitten VO  e wel Jüngern See wandelnden Jesus un: GLE
Bilder auf der Lipsanothek VO: Brescıia (dazu Delbrueck 32/34.12.13.15 USW.);die eigenartige Wiedergabe der Auferstehung und Hımmelfahrt Jesu auf der Re1i-
derschen Elfenbeintafel in München (WOZU die gleichfalls übersehenen Arbeiten VO  $
Schrade und Gutberlet vergleichen SCWESCH wären).

Es ISt natürliıch durchaus möglıch, ja wahrscheinlich, daß bei der Suche nach AaDO-kryphen Unterlagen tür dle 1n den kanonischen Texten nıcht belegten Einzelheiten
nı ımmer einem abschließenden Ergebnis gekommen ware. ber MIit dem eben
charakterisierten Katalog Aaus erüstet, ware SeinN Buch nıcht blo{fß eine flüchtigeh  5Einführung in die Zusamme zwischen der altchristlichen Kunst und der apO-kryphen Literatur geworden, SO  - 5  A Pn eın Repertorium von bleibendem Wert für alle
jene, die sıch künftig mıt dem gleichen, noch nıcht bald auszuschöpfenden Thema
befassen mussen.

Bonn Th Klauser

Werner: The Sacred Bridge. The Interdependence of Litu1‘gy and XA ET Music ın Synagogue and Church durıng the Fırst Millennium. London (DennisDobson) und New ork (Columbia Unırv. Press) 1959 XX 618 Si; veb. 90 s
Vor bald eınem halben Jahrhundert hat Idelsohn auf die Verwandtschaft hın-

zewlesen, die zwischen lıturgischen Gesängen der babylonischen un jemenitischenJuden un Melodien des gregorianiıschen Chorals besteht. Seitdem sind dazu VOL allem
VO  3 jüdischen Gelehrten un Musikhistorikern zahlreiche Arbeıten veröftentlicht WOTLI-
den, die Werner U:  =) zusammenta{ßt un weiterführt in einem Buche, das als Frucht
zwanzigjähriger Arbeit 1950 abgeschlossen wurde un daher die CuCcrIe Literatur nicht
mehr berücksichtigt hat Werner 1st Idelsohns Nachfolger als Protessor für liturgischeMusık Hebrew Union College 1n New ork und Cincinnati und zeigt sich ınuggejlöhnlicher Weis'e miıt der Geschichte der christlichen Liturgie vertraqt. Seine "A1"-_
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eIit 1St. eın Wichtiäer Beitrag ZUur vergleichenden iturgiegeschichte,die sıch nicht nur-
rauf die zahlreichen christlichen Liturgieformen beziehen mufß, sondern VOoOor allem für

die Anfangszeit den synagogalen Gottesdienst beachten hat; der 1n Palästina und
ın der Diaspora etärkstens auf die Entwicklung der christlichen Liturgie eingewirkt
hat Dies 1ST. uch och nach un der Trennung VO 5Synagoge und Kırche gesche-
hen, sodafß das TE Jahrtausend ıIn seine Untersuchung einbezieht. n

Im ersten liturgiegeschichtlichen Teıl, der hier ıvor allem interessiert, wiırd ın ehn
Kapıteln die Grundlage tür den zweıten vorwıegend musikgeschichtlichen eıl C”
schaften. Eıne knappe Darstellung des _Syna:goge.r%got‘tefdi‘ensgt_as 74 Zeıt der Urkirche
leitet die weıteren Betrachtungen Haa Es el siıch, dafß der Gottesdienst ın Synagoge
und jüdıschem Haus für die christliche Entwicklung maßgebend veworden Ist, wen1g
der Sa nicht hingegen die Tempelliturgie. Dann werden die einzelnen Flemente des
Jüdıschen und christlichen Gottesdienstes miteinander verglichen, besonders dem X3Gesichtspunkt der musikalischen Ausführung: die Lesungen und ihr Vortrag, die
Psalmodie in ihren vielen Formen, die ymnen, die lıturgischen Akklamationen, die
Doxologien un schliefslich die Wertung der Musık auf jüdischer und christlicher Seıite.
Es tolgt der Zzweite, musikhistorische Teil, in dem N besonders auf die Verwandtschaft
zwischen jüdischer und christlicher Musık ankommt.

Aus der Fülle der Anregungen und Probleme seien inıge herausgegi‘iffen, die be-
sonders den christlichen Liturgiehistoriker betreften. Da 1St das Problem, w 1e weit der A  ZGesang die eigentliche Liturgie und die eilnahme des Volkes beeinträchtigen kann
Im Tempel ine theokratische, ritualistische, aut Geburtsrechten beruhende Prie-
sterschaft: ın der Synagoge kommen Gesetzeslehrer und Laien ihrem Recht und
selbst der Tempel MUu: 1ın SCINCIN Bereich eine Synagoge dulden. Zum wichtigsten Mannn
der S5Synagoge wird 1m Laufe der Zeit der Hazan der ein1ges mit dem christlıchen
Dıa gemeınsam hat), Küster, Vorleser, Kantor und manchmal auch Komponıist ın
eıner Person, der (Zz durch eınen hor unterstützt) die Laien eEerstumme macht
Un den Gesang der eigentlichen Liturgıe überordnet. Im christlichen Gottesdienst ze1igt
sıch ımmer wieder ine Ahnliche Entwicklung in der Neigung, dem olk den Gesang
durch klerikale, monastische ‚der berufsmälsige Chöre 1Abzunehmen und untätiı-
SC Zuhören verurteilen. Die Verantwortlichen haben sich auf beiden Seiten vgegCH
e1n solche Entwicklung gewandt und gleicherweise häufig 1Ur bescheidene Erfolge
vehabt. Die Ausführungen über die jüdischen Elemente des armenischen Christentums

38/42) sınd sehr wicht1g; denn ın der sONstige: Literatur ISt darüber wenig
nden, weil die Arbeiten VO  - Conybeare wohl wenig beachtet worden SIN:

In Armenien hat 6S VOT der Christianisierung eıne zahlreiche Judenschaft gegeben, die
W1e uch anderswo für die christliche Miıssıon als Ausgangsposıtion dienen konnte U1l

In der armenischen Kirche bis heute stärkste Spuren hinterlassen hat Wiıe schwier1g
selbst für einen Kenner des Synagogengottesdienstes iSt, altere Zustände erfassen,

Ze1gt sıch bei einem uch für die christliche Liturglie wichtigen Problem. Vergeblich hat
nach einem jJüdischen Vorbild tür den Psalmengesang zwischen den Lesungen, 1NS-E  Padı al  VE  %.  S  E  r  W  S  E  U  e  N  N  X  S  d]é“  e  ä  V  S  beit ist ein Widitiäer Béitfag‘ zur vérgleiéhenciefl 1  iturgiegeschichte, _  d a  x  auf die zahlreichen christlichen Liturgieformen 'beziehen muß, sondern vor allem für  _ die Anfangszeit den synagogalen Gottesdienst zubeachten hat, der in Palästina und  in der Diaspora stärkstens auf die Entwicklung der christlichen Liturgie eingewirkt  hat. Dies ist auch noch nach und trotz der Trennung von Synagoge und Kirche gesche-  f  hen, sodaß W. das gesamte erste Jahrtausend in seine Untersuchung einbezieht.  £  Im ersten liturgiegeschichtlichen Teil, der hier vor allem interessiert, wird in zehn ı  Kapiteln die Grundlage für den zweiten vorwiegend musikgeschichtlichen Teil ge-  schaffen. Eine knappe Darstellung des Synagogengottesdienstes zur Zeit der Urkirche  leitet die weiteren Betrachtungen ein. Es zeigt sich, daß der Gottesdienst in Synagoge  und jüdischem Haus für die christliche Entwicklung maßgebend geworden ist, wenig  %  oder gar nicht hingegen die Tempelliturgie. Dann werden die einzelnen Elemente des  *  jüdischen und christlichen Gottesdienstes miteinander verglichen, besonders unter dem,  PE  Z  _ Gesichtspunkt der musikalischen Ausführung: die Lesungen und ihr Vortrag, die  Psalmodie in ihren vielen Formen, die Hymnen, die liturgischen Akklamationen, die  S  3  ‚ Doxologien und schließlich die Wertung der Musik auf jüdischer und christlicher Seite.  „ Es folgt der zweite, musikhistorische Teil, in dem es besonders auf die Verwandtschaft  1  zwischen jüdischer und christlicher Musik ankommt.  Y  Aus der Fülle der Anregungen und ‚Probleme seien e  inige hera.usgeg%iffen, die be-  N  sonders den christlichen Liturgichistoriker betreffen. Da ist das Problem, wie weit der  N  Gesang die eigentliche Liturgie und die Teilnahme des Volkes beeinträchtigen kann.  Im Tempel amtet eine theokratische, ritualistische, auf Geburtsrechten beruhende Prie-  sterschaft; in der Synagoge kommen Gesetzeslehrer und Laien zu ihrem Recht und  selbst der Tempel muß in seinem Bereich eine Synagoge dulden. Zum wichtigsten Mann  der Synagoge wird im Laufe der Zeit der Hazan (der einiges mit dem christlichen  Diakon gemeinsam hat), Küster, Vorleser, Kantor und manchmal auch Komponist in  einer Person, der (z.'T. durch einen Chor unterstützt) die Laien verstummen macht  und den Gesang der eigentlichen Liturgie überordnet. Im christlichen Gottesdienst zeigt  sich immer wieder eine ähnliche Entwicklung in der Neigung, dem Volk den Gesang  42  durch klerikale, monastische oder berufsmäßige Chöre abzunehmen und es zu untäti-  4  gem Zuhören zu verurteilen. Die Verantwortlichen haben sich auf beiden Seiten gegen  s  Y  eın  e solche Entwicklung gewandt und gleicherweise häufig nur bescheidene Erfolge  x  gehabt. — Die Ausführungen über die jüdischen Elemente des armenischen Christentums  S  . 38/42) sind sehr wichtig; denn in der sonstigen Literatur ist darüber wenig zu  4R  nden, weil die Arbeiten von F. C. Conybeare wohl zu wenig beachtet worden sind.  In Armenien hat es vor der Christianisierung eine zahlreiche Judenschaft gegeben, die  E  wie auch anderswo für die christliche Mission als Ausgangsposition dienen konnte un  in der. armenischen Kirche bis heute stärkste Spuren hinterlassen hat. — Wie schwierig  es selbst für einen Kenner des Synagogengottesdienstes ist, ältere Zustände zu erfassen,  |  X  zeigt sich bei einem auch für die christliche Liturgie wichtigen Problem. Vergeblich hat  W. nach einem jüdischen Vorbild für den Psalmengesang zwischen den Lesungen, ins-  %  — besondere vor dem Evangelium, gesucht (S. 131; 528); A. Baumstark (Liturgie com-  }  f  ‚ parge 47) hatte bereits die Hypothese geäußert, daß in der alten Synagoge etwas Ent-  &3  sprechendes vorhanden gewesen, aber wegen der christlichen messianischen Deutung der  Psalmen aufgegeben worden sei. Baumstark hatte recht, wie J. Mann (The bible as  read and preached' in the old Synagogue, Cincinnati 1940) nachgewiesen hat und W.  A  nur noch in einer Note nachtragen konnte (S. 545 mit Anm. 118 auf S. 549): es gab in  ‚ der alten Synagoge neben der Lesung aus Propheten und Gesetz auch die Psalmen-  lesung, die wie die anderen Lesungen wechselte und das synagogale Vorbild des Gra-  dualpsalmes ist. Das angekündigte Buch von A. Arens, Die Psalmen im Gottesdienst  |  _ des Alten Bundes (Trier 1961) dürfte dazu Weiteres bieten.  :  W. weiß genau um die Schwierigkeiten und die überall auf dem Felde der verglei-  i  _ chenden Liturgiegeschichte verborgenen Fallgruben, denen man nur durch gemeinsame  HE  _ Arbeit auf beiden Seiten der Sacred Bridge entgehen kann. Dazu seien die folgenden  _ Bemerkungen als kleiner Beitrag geboten.  — $.54: Weder Redemptus noch Deusdedit waren jüdische Leviten, sondern Diakone,  lie man bereits zur Zeit des Damasus als levitae bezeichnete; vgl. Diehl, ILCV nr.  Rr  NM  A  EE  Padı al  VE  %.  S  E  r  W  S  E  U  e  N  N  X  S  d]é“  e  ä  V  S  beit ist ein Widitiäer Béitfag‘ zur vérgleiéhenciefl 1  iturgiegeschichte, _  d a  x  auf die zahlreichen christlichen Liturgieformen 'beziehen muß, sondern vor allem für  _ die Anfangszeit den synagogalen Gottesdienst zubeachten hat, der in Palästina und  in der Diaspora stärkstens auf die Entwicklung der christlichen Liturgie eingewirkt  hat. Dies ist auch noch nach und trotz der Trennung von Synagoge und Kirche gesche-  f  hen, sodaß W. das gesamte erste Jahrtausend in seine Untersuchung einbezieht.  £  Im ersten liturgiegeschichtlichen Teil, der hier vor allem interessiert, wird in zehn ı  Kapiteln die Grundlage für den zweiten vorwiegend musikgeschichtlichen Teil ge-  schaffen. Eine knappe Darstellung des Synagogengottesdienstes zur Zeit der Urkirche  leitet die weiteren Betrachtungen ein. Es zeigt sich, daß der Gottesdienst in Synagoge  und jüdischem Haus für die christliche Entwicklung maßgebend geworden ist, wenig  %  oder gar nicht hingegen die Tempelliturgie. Dann werden die einzelnen Elemente des  *  jüdischen und christlichen Gottesdienstes miteinander verglichen, besonders unter dem,  PE  Z  _ Gesichtspunkt der musikalischen Ausführung: die Lesungen und ihr Vortrag, die  Psalmodie in ihren vielen Formen, die Hymnen, die liturgischen Akklamationen, die  S  3  ‚ Doxologien und schließlich die Wertung der Musik auf jüdischer und christlicher Seite.  „ Es folgt der zweite, musikhistorische Teil, in dem es besonders auf die Verwandtschaft  1  zwischen jüdischer und christlicher Musik ankommt.  Y  Aus der Fülle der Anregungen und ‚Probleme seien e  inige hera.usgeg%iffen, die be-  N  sonders den christlichen Liturgichistoriker betreffen. Da ist das Problem, wie weit der  N  Gesang die eigentliche Liturgie und die Teilnahme des Volkes beeinträchtigen kann.  Im Tempel amtet eine theokratische, ritualistische, auf Geburtsrechten beruhende Prie-  sterschaft; in der Synagoge kommen Gesetzeslehrer und Laien zu ihrem Recht und  selbst der Tempel muß in seinem Bereich eine Synagoge dulden. Zum wichtigsten Mann  der Synagoge wird im Laufe der Zeit der Hazan (der einiges mit dem christlichen  Diakon gemeinsam hat), Küster, Vorleser, Kantor und manchmal auch Komponist in  einer Person, der (z.'T. durch einen Chor unterstützt) die Laien verstummen macht  und den Gesang der eigentlichen Liturgie überordnet. Im christlichen Gottesdienst zeigt  sich immer wieder eine ähnliche Entwicklung in der Neigung, dem Volk den Gesang  42  durch klerikale, monastische oder berufsmäßige Chöre abzunehmen und es zu untäti-  4  gem Zuhören zu verurteilen. Die Verantwortlichen haben sich auf beiden Seiten gegen  s  Y  eın  e solche Entwicklung gewandt und gleicherweise häufig nur bescheidene Erfolge  x  gehabt. — Die Ausführungen über die jüdischen Elemente des armenischen Christentums  S  . 38/42) sind sehr wichtig; denn in der sonstigen Literatur ist darüber wenig zu  4R  nden, weil die Arbeiten von F. C. Conybeare wohl zu wenig beachtet worden sind.  In Armenien hat es vor der Christianisierung eine zahlreiche Judenschaft gegeben, die  E  wie auch anderswo für die christliche Mission als Ausgangsposition dienen konnte un  in der. armenischen Kirche bis heute stärkste Spuren hinterlassen hat. — Wie schwierig  es selbst für einen Kenner des Synagogengottesdienstes ist, ältere Zustände zu erfassen,  |  X  zeigt sich bei einem auch für die christliche Liturgie wichtigen Problem. Vergeblich hat  W. nach einem jüdischen Vorbild für den Psalmengesang zwischen den Lesungen, ins-  %  — besondere vor dem Evangelium, gesucht (S. 131; 528); A. Baumstark (Liturgie com-  }  f  ‚ parge 47) hatte bereits die Hypothese geäußert, daß in der alten Synagoge etwas Ent-  &3  sprechendes vorhanden gewesen, aber wegen der christlichen messianischen Deutung der  Psalmen aufgegeben worden sei. Baumstark hatte recht, wie J. Mann (The bible as  read and preached' in the old Synagogue, Cincinnati 1940) nachgewiesen hat und W.  A  nur noch in einer Note nachtragen konnte (S. 545 mit Anm. 118 auf S. 549): es gab in  ‚ der alten Synagoge neben der Lesung aus Propheten und Gesetz auch die Psalmen-  lesung, die wie die anderen Lesungen wechselte und das synagogale Vorbild des Gra-  dualpsalmes ist. Das angekündigte Buch von A. Arens, Die Psalmen im Gottesdienst  |  _ des Alten Bundes (Trier 1961) dürfte dazu Weiteres bieten.  :  W. weiß genau um die Schwierigkeiten und die überall auf dem Felde der verglei-  i  _ chenden Liturgiegeschichte verborgenen Fallgruben, denen man nur durch gemeinsame  HE  _ Arbeit auf beiden Seiten der Sacred Bridge entgehen kann. Dazu seien die folgenden  _ Bemerkungen als kleiner Beitrag geboten.  — $.54: Weder Redemptus noch Deusdedit waren jüdische Leviten, sondern Diakone,  lie man bereits zur Zeit des Damasus als levitae bezeichnete; vgl. Diehl, ILCV nr.  Rr  NM  A  Ebesondere VOor dem Evangelıum, yesucht S IT 528); Baumstark (Liturgie CL

paree 47) hatte bereits die Hypothese geäußert, daß in der alten Synagoge Ent-
sprechendes vorhanden SCWESCH, Aber der christlichen messianischen Deutung der
Psalmen aufge eben worden se1. Baumstark hatte recht, WI1e Mann (The bible A4as

read and prea ed 1ın the old Synagogue, Cincinnatı 1940 nachgewiesen hat und
1ur noch 1n eıner Note nachtragen konnte 545 mit Anm 118 auf 549) yab ın
der alten 5Synagoge neben der Lesung AUS Propheten und Gesetz auch die Psalmen-
lesung, die W1e die anderen Lesungen wechselte und das synagogale Vorbild des Gra-
dualpsalmes 1St: Das angekündigte Buch VO Arens, Die Psalmen im Gottesdienst
des Alten Bundes (Trier 1961 dürfte azu Weıteres bieten.

weifß die Schwierigkeiten und die überall auf dem Felde der verglei-
chenden Liturgiegeschichte verborgenen Fallgruben, denen INnan NUr durch gemeinsame

Arbeit auf beiden Seiten der Sacred Bridge entgehen kann. Dazu seien die folgenden
Bemerkungen als kleiner Beıtrag gxeboten.

er Redemptus noch Deusdedit jüdische Levıten, sondern Diakone,
1LE ma  a} bereits Zur Zeıt des Aamasus als evıtae bezeichnete; vgl Diehl, HN

M
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1195 nd Ferrua, Epigrammata Damasiana 63 (zu levita: NOT. ad 1Lr 37)
Papst Gelasıus wahrscheinlich Vertasser des Decretum Gratianıi? 61

Klauser, Das römische Capıtulare evangeliorum (Münster sollte bei der Auf-
zählung der lateinischen Leseordnungen nıcht übergangen werden; auch ıcht Kunze,
Die gottesdienstliche Schriftlesung (Göttingen 113 Die Angaben des Hiıero-
y“ beziehen sıch ut die textkritischen Zeichen, W1e s1e Vvon der Hexapla-Bibel des
Urigenes bekannt sınd, ıcht autf Akzente der Punktuationen. 161 un 299 Die
kleine Doxologie (Gloria patrı) 1St VO  Z Antıochien ausgehend LLULr Jangsam 1m VW esten
verbreitet worden, besonders als Abschlufß der Psalmen; noch heute wırd S1e in der
römischen Liıturgie der Kartage ıcht beigefügt, W as eınen früheren Zustand bezeugt.

184 Das Credo 1St keineswegs das Zentrum der römischen Med(dstfeier; CS wurde Ja
in Rom ETST kaiserlichem ruck 1mM 14 Jh. eingefügt un uch 1UT für bestimmte
Tage. 195 Pseudo-Germanus, Expos. antıquae lıturgiae Galliıcanae SLAaIMMMTt ohl
IST Aaus dem Jh. 286 Ob das Sanctus 1m Klemensbrief als eil der Liıturgiezıtlert wird, 1St immer noch umstritten; vgl M Unnik, Vigilıae Christ. 1951204/58; eine entscheidende Schwierigkeit liegt darın, dafß 1n Hıppolyts Eucharistie-
gebet das Sanctus sicher fehlt. 299 Das Gloria patrı 1St War sehr haufıg, aber
trotzdem ISt die Schlußdoxologie des Eucharistiegebets ın den meısten Liturgien ımmernoch die bedeutsamste. Rıchtiger MU: heißen: Gloria saeculorum. Amen Jle-
Iu1a N umgekehrt); ferner bezieht sıch SICUt TYat ıcht auf Jesus, sondern auf
glor1a. 487 Anm 68 Was ‚Zur Stellung der Juden 1ın der Liturgie‘ Sasc Ist,
findet sich erfreulich deutlich un: unvoreiıngenommen Jetzt bei Hennig, Lıiturg. Jahr-bu (1960) 129/40 479 Die Bischöfe des und Jh antijüdisch VOTI
allem 1n ihrem Bestreben, Christen VO nagogenbesuch un: VOo  3 jüdischen Gebräu-
chen fernzuhalten, freilich wen1g wähleris 1n der Wahl ihrer Argumente und Metho-
den Es besteht ber keine Schwierigkeit anzunehmen, da{fß damals trotzdem Melodiien
Uun: Ähnliches Aaus der Synagoge 1n die Liturgie übernommen wurden:;: eın konkretes
Beispiel dafür haben WIr 1ın den jüdiıschen Gebeten des Buches der ApostolischenKonstitutionen. Gerade WESC der synagogalen Konkurrenz hat 8808  n in die christliche
Liıturgie der östlichen Kirchen synagogale Elemente aufgenommen, VO allem den
‚Rıtual splendour‘ Connolly, The ht hom of Narsaı1, Cambridge 1909, 85/91),der 11S bis heute aufftfallt und der icht Nur Aaus dem byzantınıschen Hofzeremoniell
erklären ISt W ıe s mMiıt der Melodie der Lamentationen tatsächlich steht. 1St natürlich
eine weitere Frage. 534 Die Geschichte des Alleluia ISt ımmer noch cehr unsicher,
vgl. die zusammenfassende Darstellun VO:  e} Engberding 1im Reallexikon AntikeChristentum 1

Den christlichen Liturgiehistorikern S£l1 das vge.halty‘olle un anregungsreiche Werk
SCHNAUEIN Studium sehr empfohlen, WeNn S1€e C1IMNC Ahnung davon vewınnen wollen,

W1e wen12 WIr bisher VO:  e} der Frühgeschichte des christlichen Gottesdienstes ın Wirk-
ıchkeit wıssen. Werner el für se1inen schönen, W C1I1H uch schwierigen un bei dem
gegenwärtigen Stand der Forschung unvermeıdbar ımmer wieder problemreichen Be1-
rag edankt Zum Schluf{ß e1in Anlıegen, das weniger den Verfasser als den Verlegerangehen dürfte Wenn der Rezensent ungefähr eintausendsechshundert Male VO ext

den Anmerkungen geblättert hat, dann 1St VO:  »3 der antänglichen Verbitterunglängst ZUr Geduld fortgeschritten; ber pflichtgemäß muß S1CH doch dagegen wenden,daß die Anmerkungen nicht als Fußnoten, sondern Schluß der einzelnen Kapiteluntergebracht wurden.
Bonn Stuiber



ar] VO Amıra: Germanisches Recht: Aufl bearbeitet VO arl
August Eckhardt Rechtsdenkmäler Grundrifß der Germanischen
Philologie, begr. E ermann Paul, hrsg. V Ludwig Erich Schmuitt 5/1) Berlin
de Gruyter) 1960 X VI, 22 LW D E
1890 hatte VO Amıiıra 1n dem „Grundrifß der germanischen Philologie“”, hg. VO  3

Paul; das „Recht“ 1n einem eigenen Abschnıitt behandelt; Amıras „Grundri des
germaniıschen Rechts“, W1e der Tıtel 1U autete, erschien 189/ als eigenes Bu 1902
in einem Neudruck un: 1913 in Uun: etzter Auflage. Immer War die Einmaligkeıt

f der Gesamtschau un die meisterhaft konzentrierte Darstellung gerühmt worden, ber
der kritische Benutzer hat miıt Unbehagen das Bu ZUI Hand immer-
hın War seıit der etzten Auflage nahezu eın halbes Jahrhundert verflossen, un der
unduldsame Amaıra, der siıch seiner levantinisch-französischen Voreltern innerlich
und außerlich sehr germanenhaft LrUuS (man vergleiche das beigegebene Bıld) und dessen
Berufung in der Münchner Juristen-Fakultät »  Fal Unverträglichkeit als Kollege“
ohl nıcht hne Grund auf Ablehnung gestoßen se1n dürfte, hatte die Gelegenheit
se1Nes Grundrisses benutzt, un mit seinen hartnäckigen wissenschaftlichen Gegnern
auch grundsätzlich wissenschaftlich abzurechnen. Jetzt lıegt die Auflage von Amıiıras
„Germanischem echt“ in gereinigter und modernisierter Gestalt VOL. 1n eiıner Neu-
bearbeitung des Paulschen Grundrisses hat Eckhardt ın wahrhaft selbstloser
Weiıse die ungeheure Mühe aut sıch ZeE.  INCNH, Amıras exXt hne Substanzverlust VO  3

den unnötıgen Polemiken reinıgen un die Lıteratur nachzutragen; die bibliographi-
schen Angaben haben eine Präzisıon un: eine Breite NSCHOMMCN, W 1e s$1€e Amıiras Werk
Nıe besessen hat; der Umftang 1St auf mehr als das Doppelte angewachsen. W as
ar zunächst vorlegt, 1St der eıl des Grundrisses, die „Rechtsdenkmäler“. Be1
der Aufgliederung des Stoftes hat die Ite Systematık Amıiras aufgegeben; an die
Stelle der Zweigruppierung VO:  - nord- und südgermanischen Rechtsdenkmälern 1St die
historis: gerechtere Dreıiteijlung VO ostgermanischen, westgermanischen und nord-
germanischen getreten. Es schliefsen siıch die „Deutschen Rechtsdenkmäler“ systematisch
gegliedert an Bauernrecht, Stadtrecht, Territorialrecht, Reichsrecht uUuSW.

Als außerst wohltuend wird der Historiker die rechtsdogmatische Lockerung CMMD-
finden, zumal Karten die UOrıjentierung erleichtern un die geschichtlichen Bedingtheiten
besser erkennen lassen. Dennoch $ühlt sıch als Juristischer Frontkämpfer SC  Ig  C dıe
anstürmenden Historiker, die vieles begrifflich aufzuweichen und relativieren dro-
hen; bis 1ın die Stilbilder hinein spiegelt sıch se1ne Abwehrstellung wieder: nach alteren
Arbeiten seı1en die Historiker: Führung VO Theodor ayer, Heinrich Dannen-
bauer, Otto Brunner in breiter Front autf die deutschrechtlichen Stellungen angetreten.
Es 1SEt nıcht damıiıt >  N, die ıhnen erzielten Einbrüche abzuriegeln der deren
Bedeutung bagatellisıeren. Die Lage MU: vielmehr als Ganzes gvesehen werden“
(Vorwort 5. VI) Die Frontstellung scheint unbewulßfst, zumal anderen Stellen eıne
Zusammenarbeit VO:  } Historikern und Juristen in vernünftiger un cechr beherzigens-
Werter Weiıse gefordert wird; s1e 1ST ber bezeichnend. Umsomehr weiß INan dem Be-
arbeıiter Dank, da{ß den Hıstoriker in siıch über den Juristen nicht selten hat siegen
lassen.

An den Schlufß des Buches (S 186—219) hat einen Sanz Aaus seiner Feder SC-
flossenen Abschnitt gestellt, „Methode“ betitelt, seın „rechtswissenschaftliches Testa-
ment“. Es 1ISt eine Methodenlehre, STreENS auf rechtsgeschichtliche Probleme abgestimmt,
un vewißß konnte ın diesen Fragen keinen kom etenteren Beurteiler geben als B
dessen große ahl glänzender Editionen ihn als tshistorischen Grundlagenforscher ' AA
von hohem Verantwortungsbewulstsein AusWelst. ber hätte auf einen lick auf die
klassischen Werke der Geschichtsmethodologie und der all emeınen Diskussion se1ıt
Hegel un Droysen nıcht verzichten sollen: manches, W as ordert, 1St schon Gemein-
SUut geworden. Anderes wiederum wıll dem Rez iıcht recht einleuchten, W CIl

den Schreibern der „systematischen“ Lehr- und Handbücher AuUs dem vorıgen Jahr-
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hundeth mIm Vorwurf acht „Die Erkenntnis, dafß 1cht die Methode, sondern nur
das Objekt der Forschung spezlalisiert werden dürfe, betätigen 1Ur weni1ge.“ Er steht
damit 1m Widerspruch zum heuristischen Grundsatz Droysens, da{fß „die Regel undMethode für die einzelnen Fälle suchen“ sel, nd ZUr rel121ös fundenen Devotion
Rankes VOT „dem Objekt der ean e oder habe iıch ler mifßiverstanden?
Denn E.s Stil ISt in diesem Abschnitt komprimiert, da{fß manchmal der Leser zweifelt,ob noch den Autor bei seiner Suche ach der wahren Methode begleitet.Zuweilen überkommen den Bearbeiter eschatologische Gedanken, WENN an .die
Zukunft se1nes Werks und se1nes Fachs denkt, und mMiıt Resignation bemerkt GE 99jemand das Erbe antrıtt, ann 1Ur die Zukunft lehren“ (Vorwort VII) Als Amıiıra
seinen Geburtstag feierte, xz]aubte ın seliner Dankrede bemerken mussen:
„Der Nachwuchs 1STt dürftig und unbedeutend“ un: Se1InNn „Grundri{ß“ hat doch über
eın Menschenalter später einen Bearbeiter gefunden, der sSein Werk sachgerechterdurchgeformt hat, als CS vielleicht selbst vermocht hätte.

zel Horst Fuhrmann

U”\"’A101s Seiler: Studien den Anfängen der Pfarrei- und Land-
dekanatsorganisation ın den rechtsrheinischen Archidiako-

Veröffentlichungen der Kommission für Ze-schichtliche Landeskunde in Baden- Württemberg. Reihe Forschungen, Bd.)Stuttgart (Kohlhammer) 1959 XAXI,; 259 S Kntf.,; kart.
Diese Maınzer Dissertation ro: Ewiı1g) schliefßt eine der vielen Lücken ın der

frühen Pfarrgeschichte Deutschlands und fügt den Arbeiten Pflegers für das
Elsafs, dem soeben herauskommenden Handbuch der elsässıschen Kirchen 1mM Mittel-| alter Barth, SOWIl1e den roßen Sammlungen Glasschröders für die linksrheinische
1özese Speyer, die ZUr Zeit ur die Edition vorbereitet werden, 1U  ; endlich eın rechts-
rheinisches Gebiet A dessen Anfänge anderen Bedingungen steht W1€e das Aus-
gangsgebiet der oberrheinischen Christianisierung: es tehlt die antıke Grundlage für
Besiedlung und Christentum. Denn nach 260 1St auch die SOW1€eS0O dünne Besetzungdurch diıe Römer, die aum Stidte der Dörter hinterlassen hat, zusammengebrochen.Eın allmählich ZU Christentum findendes Römertum vab es rechts des Rheines aufkeinen Fall Diese andere Grundposition rechtfertigt ausreichend eine gesonderte Be-
trachtung der mittelalterlichen Pfarrorganisation der östlichen Hälfte des Bıstums
Speyer. S1e 1St VO:  3 Verwendung aller heute yängigen Methoden realısiert.

Nach einem Überblick 'ber die Besiedlungsgeschichte des behandelten Raumes, ber
die Anfänge des Bistums Speyer, bei dem 1n dem entscheidenden Jahrh eine auf-
fallende Baisse bemerken glaubt, und über die Ausbildung des rechtsrheinischen

w} Sprengels, der ın seiner Entwicklung ach UOsten VO  - dem tatkräftiger geleiteten Bistum
Worms überrundet erscheint postuliert eiıne Zugehörigkeit auch der südlichen
Hälfte des Zabergaues und des SaNzen Murrgaus ZU Bıstum Worms, die nach einer
vorübergehenden Zuteilung das Bıstum Würzburg schließlich ZU Bistum Speyervekommen waren gelangt seinem ersten Hauptthema, der räumlıchen Aus-
dehnung der Pfarrorganisation, dessen Darstellung das halbe Buch tüllt. Er CI
gliedert nach der spätmittelalterlichen Aufteilung dreier rechtsrheinischer Archidia-
konate und beginnt mMit den westlichen und nördlichen Randgebieten des Schwarz-
waldes, beschreibt das Enztal,;, den Kraichgau un die Rheinebene bis ZU Zabergauund Murrgau jenseits des Neckars, mit den Gebieten VO Vaihingen bis den
nordöstlichen Schwarzwaldrand schließen. 1€ bewegende Frage, ob die erste
Organisation der Pfarrei die welträumige Gro pfarrei der die aus dem Herrenhofaufsteigende Kleinstpfarrei, die sıch ber den nächsten Siedlungszusammenhang hinaus
ıcht erstreckt, sEe1, y]aubt für seın Untersuchungsgebiet 1mM Gegensatz anderen
Gegenden eindeutig dahiın beantworten können, daß 1m Altsiedelgebiet nur die
Kleinstpfarrei herrschte, oftenbar weıl der Bischof nicht imstande WAar, eigenemBesitz anknü fend, umtassende Taufmittelpunkte festzulegen, 1n die weıtSıedlungen arrhörig werden ollten Nur bei allen Arten VO Siedlungsausbau, dernach vollzogener Christiapisierung ‘ggschah‚‘ bildeten sich Großpfarreien:so Nngs
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den échwarzyvald Täler hinauf, auch bei den berühmten Waléihufe£1sieéilfingen ‚der
M Calwer Grafen, so am Stromberg, 1m Murrwald, auch in der Rheinebene beim Ausbau

zwiıschen den ersten Siedlungszeilen Bergfufß und Rheinhochufer Z bei
Bruchsal

Das Viertel des Buches g1Dt 1ne Darstellung der Entstehung un Ausbildung
des Landdekanats. glaubt eLWAa dıe Miıtte des E Jahrh als die Geburtsstunde eines *«é
VO: Bischof SESELIZIEN Dekanats 1 rechtsrheinischen speyerischen Gebiete annehmen

können, aber, da{ß die Kapitelsgeistlichkeit sich EeTSsSt 1200 einemI
einander verbindenden Leben formierte. Die räumliche Umgrenzung schliefßt sich
geographische (nicht politische!) Gaue an; s1e mu{ß dabei natürlıch die Diözesangrenzen
berücksichtigen, teilt aber schon zertallende Grofspfarreien We1l Dekanate.
Die Dekanate Graben und Markgröningen scheinen IST 1mM Antang des Jahrhunderts
gebildet, worden e1n. Auı ine Neueinteilung der Archidiakonatssprengel (statt N NZWel dreı1) ins Jahrh Eınen Anschiu{fß des Dekanats den Mıtte
punkt VOo Urpfarreien mu{fß verneinen; ber den Dekanatstitel steueErt SErn eıne
Kırche bei, die in den Händen des Bischofs 1st. Zur Lrörterung der Dekanatsverfassung
zieht d da 1ur wenige mittelalterliche Statuten überlietert sind, auch das Material
Iınksrheinischer Kapiıtel ean Bemerkenswert 1St, da{ß die Inhaber minderer Benefi-
zıen ZUCISLT 1Ur mindere Rechte 1m Kapiıtel haben, 1m Jahrh ber den gesetzten

Aarrern gleichgestellt sind. Zwei wıllkommene Beılagen (Listen der Patrozinıiıen
der alteren Pfarrkirche} SOW1€ en Or@register (leider keıin Sachregister!) schliefßen die

‚ sehr beachtliche Arbeiıit.
Das oröfßste Interesse wer: den S5.s5 Aussagen ZUX Geschichte der Pfarrorganisation

finden Er bringt hier VO' Ort Ort viele Su unterbaute Darstellungen, die ıhre
Gültigkeit behalten werden. Die These, da{fß ın Baden-Baden ursprünglıch Wel Hoft-
kırchen 9 müßte sıch Man : och N1It der Angabe VO:  - RMB V da{ß das Kloster
Lichtental, das sich auch in das Zehntrecht mit dem Bischot VO Speyer teilen muljfßste, 1n  D  W,
ur die Hälfte des Ptarrsatzes besafß, auseinandersetzen. Das S5Sixtuspatronat 1ın Ku “rpenheim scheint mir doch 1e] beachtenswerter se1n, als wahrhaben wiıll Lr die
Kırche VO  e Grünwettersbach dürfte das alteste Zeugnis der romanische Kirchtum dar-
stellen. Im allgemeıinen beachtet nıe den Fall; dafß 1ne Kirche, die scheinbar späat die
Ptarrechte erlangt, früher schon eiınmal Pfarrkirche SCWECSCH seın könnte, ber mangels
Einkünfte Zur Filialkirche abgesunken W ar. Die Möglichkeit, Aaus der Lage der Kirche
1m Verhältnis zZU Herrenhot Schlüsse auf die An an  ange ziehen, hat ıcht AaUS-

genützt. Eıine nicht kleine Lıiste VO  3 Kirchen, die außerhalb des Dorftfes liegen (S 4% und
35), mülfste besondere Beachtung en Es erhebt sich doch ın diesem Zusammenhang

1e Frage, ob nıcht da der dort ıne Sıiedlungskonzentration auch 1m dörtlichen Be-
reich, eine Auflösung von z_érstreuten Weilern dabei eine Rolle spielen könnte. Die 2yFrage nach Feldkirchen 1St nıe gestellt. Der Ostung der Gräber sollte nan keine Ort-
ıche Bedeutung als Zeichen christlichen Einflusses yeben, uch ıcht in vorsichtigepFormulierungen.

Noch seıen kleine Korrekturen ZESTALLEL: wird ZUTF Ulrichsverehrung NO1 -

merkt, S1e können ıcht VOT die zweıte Hälfte des T VEeSETZT werden. Ulrich ISt
973 vestorben, u93 als erSter durch eiınen päpstlichen Spruch kanonisiert worden: 1Iso
liegen die Anfänge der Ulrichsverehrung ohl erst Uu11ll$s Jahr 1000 97 „Ordıina-
r1us 1st der Bischof, der Pfarrer. Gelegentliche Wiederholungen hätten leicht
durch Verweise vermieden werden können. 43 und 55 1St die gleiche Belegreihe
für nicht ganz gleiche Aussagen angeführt. 135 Anm 417 letzte Zeıle lies TOINa-

N1s römisch, 27% Zeile lıes Landkapitelsstatuen Landkapitelsstatuten.
olfgan MäüllerFreiburg
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‚Hans FEberhard Mayer: BE«blio-graphie Z Ges’c/‘hic-h te der

Hannover (  ahn) _AD DF S 9 kart. PeUZ
hat sıch der ebenso mühseligen W1e undankbaren Aufgabe unterZzZogeCN, eine'

Bıbliographie ZUr Geschichte der Kreuzzuge zusammenzustellen. Er ertaßt 1m wesent-
lıchen TE die Unternehmungen BCHC. den Islam 1mM Vorderen Orient un äßt andrer-
SeIts die Albigenserkriege, die Expansıon des Deutschen Ordens 1mM Preußenland nd
dergl unberücksichtigt. Diese Beschränkung 1St. durchaus sinnvoll; denn die zusätzliche
Bearbeitung der innereuropäischen „Devıiationen“ ware  A vermutlich ber die Kräfte
eines Einzelnen SCHANSCH. Schon 1St die Fülle des Materıals, das ausbreitet, be-
wundernswert. Von allen Seiten 1St den vielschichtigen Problemen der Kreuzzuge
und des Heiligen Lands Leibe gerückt, hat darüber hinaus auch Randerscheinungen,
Neben- und Nachwirkungen 1mM Auge behalten bis hın Segelhandbüchern, der Lan-
desgeschichte des Peloponnes der westliıchen Einflüssen 1ın orjentalischen Sprachen.
Eın SuL gegliedertes Inhaltsverzeichnis erschlie{t das Werk; Verweisziftern mildern
dıe Starrheit, die jedem solchen System eignet; und Sternchen VOT den Titeln heben
das Wichtigere hervor der Ansatz einer Bibliographie raisonnee. Im yzroßen
(;anzen 1St die Anordnung wohldurchdacht; 1Ur 1St nıcht recht begreiflich,
Briete bei den erzählenden Quellen, be] den Urkunden untergebracht sind
Da{ß se1iNe Bibliographie ıcht „vollständig“ 1St, weifß selber, un angesichts der
Schwierigkeiten, die bewältigen9 wird ;hm nıiemand diesen der jenen tehlen-
den Tiıtel vorhalten wollen. Gewichtiger ISt der Einwand der gelegentlichen Unzu-
verlässigkeit; ennn diese beeinträchtigt den Wert ın höherem Ma{iß Falsche oder unNnsSc-
AaUu€e Angaben finden sıch des öfteren: A Gregut Cregut ); und
Lane-Poole (resp. Poole (1069, McKınnoy McKiınney 1745);
Kremer raemer (1205)3 die Hıstoijre generale de Languedoc VO Devıc un:
Vaiıssete umta{ßt mehr als 1 Bde USW. „Schönheitsfehler“ W1€ diese hätten VE

mieden werden können. Trotzdem hat sich e1In Zanz unbestreitbares Verdienst O] =

worben, indem die zroße Kreuzzugsbibliographie geschaften hat S1e wird
Forschern und Studenten VO  3 srofßem Nutzen se1IN, un bleibt hoften, dafß
den angekündigten Plan einer künftigen regelmäfßigen Berichterstattung ber 1eS$ Ge-letf austühren kann

Bonn Hoffmann

VW Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert: Kreuzzugsdichtung des
ama Studien ihrer geschichtlichen und dichterischen \Wit:kliéhkeit.

Berlin (de Gruyter) 1960 XIX, 404 S: veb DEa
Vt behandelt Kreuzzugslieder un sonstige Kreuzzugsmotive ın der mittelalter-

lıchen Dichtung VONN Ezzos Gesang, den mit dem Kreuzzug VO 1065 S1C!) ın Ver-
bındung bringt, bis Nicolaus VO  —$ Jeroschin, dem Historiker des Deutschen Ordens
1mM 4. Jh Als Germanıiıst konzentriert sıch VOT allem auf die mittelhochdeutsche
Lıteratur, doch fallen Seitenblicke uch auf die altfranzösische, provencalische, italıe-
nısche un mittellateinische Poesie. Es 1St 1er der verdienstliche Versuch vemacht, die
Zusammenhänge zwıschen der Dichtung und dem allgemeinen geistigen und politischen
Geschehen der Zeit aufzuzeigen, un diesem weck 1e] Material gesammelt WOI-

den Ihren Höhepunkt erreicht die Darstellung in der Analyse des Woltframschen W ılle-
halm, dessen Ende der Vf£. „die Toleranzıdee über jedes Kreuzzugszıel hinaus-
gehoben“ finder (S 274) Historiker und Kirchenhistoriker werden vielleicht be-
dauern, dafß der Vft. ıcht tieter in ihre Diszıplın eingedrungen ISt. 50 1St un
dem Einfluß Friedr. Heers bei der Interpretation der einzelnen Werke T

1e] VO der bernhardinischen OUVUd devotio die ede Der Kreuzzugshistoriker
Fulcher WIF:! Fulco, die Hıstoria constantinopolitana des Gunter von Parıs
einem Martın VO: Parıs zugesprochen eiCcC Die fremdsprachlichen Texte sind mMit-

entstellt (Z das Lied des Guittone d’Arezzo, 2330 das übrigens
mıiıt der Kreuzfahrt nichts LUn hat) Bezeichnend 1St eın (angebliches) Titat Aaus
einem Brief des DPıerre le Veönerable (SICYH: „L’ımportant desormaıs z  est plus
pratiıque integrale exterieure et interjeure, l’observance concréte‚ Cest V’esprit dans
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lequel les accomplit: le detachement, la conformite de la volonte, le d&veloppement
de 1a charite: s’ori1ente ES un spiırıtualısatıon de plus plus marquee“ (S 33
Die SÄatze sollen 1n „Epist. L1 I) E Migne 189, 57° stehen. Dort sucht an

Entsprechendes vergeblich; W1€e überhaupt dem SaNzZCN Tenor nach dergleichen einem
Autor des Jhs kaum ZUZULFaueEenN 1St Aut der anderen Seite hat der es
geschickt vermieden, LWa überall in den miıttelalterlichen Epen Anspielungen auf dıe
jeweılıge zeitgenössische Situation sehen eiıne Versuchung, die verade bei diesem
Stoft nahegelegen hätte. Vielmehr hat sıch bewulfst darauf beschränkt, den Eın-
wirkungen nachzuspüren, die allgemeın VO  w} den Aufruten und Kreuzpredigten Aaus-

-  >}  SCNMN sind Nachdem WIr dem Vft hier ıne Zusammenschau verdanken, wırd UU
wieder die Spezialforschung das Wort erhalten.

Bonn Hoffmann

Huy I1 Lettres de JTacques de Vıtry. Edition crıtique. e
den Brill) 1960 AIL, 166
Die sieben Briete des Bischots VO:  3 Akko, die 1er ZU erstenma]l in einer philolo-

gisch-kritischen Ausgabe vorliıegen, nehmen den Werken dieses vielseitigen
Schriftstellers eınen besonderen Platz e1in, nıcht 1Ur als Berichte ber wichtige Episoden
des fünften Kreuzzugs, die ein Augenzeuge dem rischen Eindruck der Ereignisse
vertaßt hat, sondern auch ihrer Überlieferung, die, W1e ın einer seıner Thesen
Sagt, 1n der lateinischen Briefliteratur eiNZ1g dasteht. Fünt dieser Briete sind nämlich
fast gleichlautend, 1Ur mıt verschiedener Adresse, Einleitung und Schlufß, mehr als
ine Person gyesandt worden, un diese „Originalkopien“ sind Uu1ls, einzeln oder in
Teilsammlungen, in einer nzah VOIl Hss und Handschriftengruppen abschriftlich C

halten. S50 liegen die Briete 11 und 1n doppelter, VI iın dreıifacher, VII d ın fünt-
cher Ausfertigung VO  S Unter den Adressaten steht erster Stelle des Jacobus Freund

un Gönner, Papst Honorius LL} der nıcht weniıger als fünf dieser Briete empfangen
hat Das Verhältnis der Kopıen ein und desselben Briefes zueinander aflßt sıch mangels
sCHAauUCrEr Kenntnis ıhrer Entstehung nicht mit Sicherheit teststellen. Im Fall der fünf
Kopıen VO:  3 VII spricht die Varıantengruppierung dafür, da{fß keine Kopije von der
anderen abhängt, sondern jede VO: Aaus dem (vielleicht dem Sekretär diktierten,
und jedenfalls VO: Autor korrigierten) Original DC:  IMN wurde. Es läfßt sıch Iso
weder eın Stemma W1€e bei literarischen Texten aufstellen och oibt 6S absolut sichere
Kriterien für die Originallesart, die Paralleltexte an sich sinnvolle Varıanten haben.
Ob 1m besonderen Fall H.s Methode, dem CONSENSAS VO  3 drei Zeugen SC die andern
Zu tolgen, mehr 1St als e1in zweiftellos legıtımer Notbehelf, und (p 49) eıne „chance
reelle  D o1bt, den VO:  5 Jacobus als definitiv intendierten exXt repräsentieren, mu{fß
dahingestellt eiben; selbst hat sıch der Ausnahme entschliefßen mussen, die 1Ur
Von ‚We1 Hss yegebene Datierung als authentisch anl zueTt

In der Einleitung beschreibt sorgfältig die zwöoöltf HSSa die Briefe des Jacobus
enthalten, und begründet einleuchtend die Zusammengehörigkeit VO: POR (Grup 0)
und BA (Gruppe P); innerhalb dieser Gruppen, die Abschriften Je eıner Aus ert1-

f5UuNng sind, aflst sıch natürlich auch eın Stemma autfstellen. Wıchtig 1St die Erkenntnis,
dafß G(ent 554, die Haupthandschrift Röhrichts) e1INst eın Bestandteil on ent 267
WAar; Indizien, die sich auf die beiden Hss verteılen, ermögliıchen die Feststellung, dafß

1n St Peter, Gent, wahrscheinlich zwischen 1283 und 1290; geschrieben wurde.
Die 1m Zanzen überzeugende Beweisführung bleibt NUuUr die Erklärung einıger kodiko-
logischer Detaıils chuldig, deren Verständnıis Angaben über die Ausdeh-
Nung  5 un das relatıve Alter VO  3 Seıten-, Blatt- und Lagenzählung nötıg waäaren. Nach
dem, W ds SaQt, ware enkbar, da{f die 1n auf die Briefe des Jacobus fol-
genden Blätter 2326 ZU) Urbestandteıil der Formulae E Ddistularum VOoO  } Gent 2767
gehört haben; doch auch das würde Hıs Folgerung 11UFr unwesentlich modifizieren.

Die Datierung der Briefe ruht teıls auf textlicher Bezeugung, teils auf „inneren“
Indizien. Im Anschlufß Röhricht un: Funk datiert den ersten Brief auf Anfang
Oktober 1216: der zweıte, miıt einer größeren Unterbrechung xeschrieben, wurde VOT

Ostern 217 abgesandt; der drıtte die entscheidende Ep%sode in der Einnahme
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|R yvon Damietté (24 121 8) voraus; der vkérte ragt das (aufgelöst:ej Datum 1218;

V, wieder in ‚We1 Partıen verfalst, Jag September DEr vor; VI tällrt nach dem 2
12205 den siebenten Brief datiert einleuchtend (mıit Röhricht gegen un auf
1224

Die Herstellung des Tlextes acht FIG der 3) ZULE kritische Ausgaben noch 1M-
DD als die Aufgabe des Mediaevisten betrachtet, alle hre Seine methodischen
Forderungen sind vielleicht als allgemeine Prinzıpıen F: r1g0ro0s. SO sollen Va-
rT1antifen 98058 angeführt werden, entweder die Rekonstruktion des Archetyps oder
dessen Korrektheit fraglich 1St, der WEeNNn plausible Konjekturen vorliegen. Doch Sagl

elbst, 193808  - solle 1mM Zweitelstal] eher ZzUu viel als wen1g yeben. Varıanten,
die nur die Geschichte des Textes ıllustrieren, 1n einen gyesonderten Apparat |gehört;n(bei den Brieten des Jacobus 1St A ohnedies eın Problem), scheint M1r e1ıne reıin
praktische Frage se1N, die InNan tallweise entscheiden WIr: uch in der Kritık Franz
Blatts (P 45, Anm 4S letztlich einer Kritık Housmans, ann ıch icht folgen; be1
vielen Wer der Spätantike kommt Cr meliner Erfahrung ach wirklich fast ımmer
auf die Existenz 7zweıer Lesarten hinaus, denen keineswegs e1Ine Ixlare un: eindeutige
Klassıfiızierung der Hss entsprechen braucht. Das Orthographieproblem, das sich
jedem Herausgeber e1ınes spat- der mittellateinischen Textes tellt, Öst H S da{fß
klassische Schreibungen aufnimmt, WEeNnNn s1e siıch 1n einem eıl] der Überlieferung finden;
das ISTt e1INe möglıche, reilich (wıe ede andere) apriorische Entscheidung mir scheint
z. B die Praxıs, der (Ortho-)grap 1e einer dem Autor zeıtlich nahestehenden Hs
folgen, auch WeNn S1€E eın codex optımus ISt, iıcht minder sinnvoll.

H.s Textgestaltung ISt 1e] überzeugender als se1ıne Theorie. Bei der Entscheidung
zwischen Lesarten o1'bt mit Recht dem Sprachgebrauch des Autors eine gewichtige
Stimme. Reichliche 1nweise darauf findet mMan ın dem knappen Kommentar, der
außer dem Nachweis der Bibelzitate auch wertvolle Paralleltexte und anderes Er-. .
klärungsmaterial enthält. Den beiden auf den Priester Johannes bezüglichen oku-
meNTtEN, die in VII eingelegt sind, Ist eın besonderes Kapıtel der Einleitung vew1dmet.

Nur galız selten würde ıch die Überlieferung anders beurteilen der mich als
Herausgeber anders entscheiden. WE 276 „Orate PrO INC, eus det mich;
humilitatem CT pacıentiam tolerandi abores a salutem anıme INCceEe subs1-
dium Ssancte 9 ur D1IUs dominus tenebras orjientales illuminare dignetur negocıum

ShaNCTIe PrFrOMOV€EAL mich; omnıbus amicıs meis vitam bonam finemque beatum
«concedat>“ halte iıch H.ıs Erganzung concedat für unnöÖtig; Nan braucht 1Ur nach
Dromoveat eın Komma SELIZCH, da{fß UE DromOUVeEAL Zzu einer Ausführung des
Gedankens subsıidium sanıcte WIFr: Problematisch 1St N: 198 Hıer heifßt 6N

VO einem Gefecht, das durch einen taktıschen Fehler für die Kreuztahrer verlustreich
wurde: AIn ]Tlo die (SO ın 11o 1n illo bello ıbi et1am FV) plusquam
ducentos milites amısımus.“ H.s Entscheidung für scheint miır nicht 1Ur

Rezensionsbefund verfehlen, sondern auch sachlich falsch ce1N. Offenbar SIn
1mM Recht; die S-Hss außer haben sekundäre, das knappe ın Ho erweiternde

Lesarten; aus Ahnlıchem Bedürfnis, hat dagegen die Aaus Ilo die 193 wiederholt
damit eınen Widerspruch In den Text gebracht, denn 193 heifßt T illo die
pri1usquam ad castra NOSsStra pervenıremus plusquam muille nostris amısımus.” Viel-
leicht lıegt die Verderbnis tiefer als CS scheint. Onnten die Satze 198—205 1n. eın
Zusatz se1inN, der falscher Stelle 1n den ext kam? Wenn sich 198 In ıllo unmittel-
bar 192 anschlöße, ergäbe sich sinnvoller Zusammenhang: „Quidam nOostrI1is _

relictis SOC11S paucı multos invaserunt Sarracenos. In 1lo (bei diesem Ausfall)HE  B  n  e  X  e  u  : 7-Litéra.;1;iééhe( Bé{l€13t_  ‘  Anzeigen  Y  7.  von Damietté (24  3 1>218).’ vöraus; der vierte trägt das taufgélöstéj Datum 229 1218 ; ©  V, wieder in zwei Partien verfaßt, lag September 1219 vor; VI fällt nach dem 2. 2..  1220; den siebenten Brief datiert H. einleuchtend (mit Röhricht gegen Funk) auf 18. 4.  M  12205  }  Die Herstellung des Textes macht H., der (p. 3) gute kritische Ausgaben noch im-  mer als die erste Aufgabe des Mediaevisten betrachtet, alle Ehre. Seine methodischen  Forderungen sind_vielleicht als allgemeine Prinzipien zu rigoros. So sollen‘ z. B Va-  rianten nur angeführt werden, wo entweder die Rekonstruktion des Archetyps oder  dessen Korrektheit fraglich ist, oder wenn plausible Konjekturen vorliegen. Doch sagt  H. selbst, man solle im Zweifelsfall eher zu viel als zu wenig geben. Ob Varianten,  die nur die Geschichte des Textes illustrieren, in einen gesonderten Apparat gehören  (bei den Briefen des Jacobus ist das ohnedies kein Problem), scheint mir eine rein  praktische Frage zu sein, die man fallweise entscheiden wird. Auch in der Kritik Franz  Blatts (p. 45, Anm. 1), letztlich einer Kritik Housmans, kann ich H. nicht folgen; bei  vielen Werken der Spätantike kommt es meiner Erfahrung nach wirklich fast immer  auf die Existenz zweier Lesarten hinaus, denen keineswegs eine klare und eindeutige  Klassifizierung der Hss zu entsprechen braucht. Das Orthographieproblem, das sich  jedem Herausgeber eines spät- oder mittellateinischen Textes stellt, löst H. so, daß er  klassische Schreibungen aufnimmt, wenn sie sich in einem Teil der Überlieferung finden;  das ist eine mögliche, freilich (wie jede andere) apriorische Entscheidung — mir scheint  z.B. die Praxis, der (Ortho-)graphie einer dem Autor zeitlich nahestehenden Hs. zu  folgen, auch wenn sie kein codex optimus ist, nicht minder sinnvoll.  H.s Textgestaltung ist viel überzeugender als seine Theorie. Bei der Entscheidung -  zwischen Lesarten gibt er mit Recht dem Sprachgebrauch des Autors eine gewichtige  Stimme. Reichliche Hinweise darauf findet man in dem knappen Kommentar, der  }  X  außer dem Nachweis der Bibelzitate auch wertvolle Paralleltexte und anderes Er- ı  klärungsmaterial enthält. Den beiden auf den Priester Johannes bezüglichen Doku-  menten, die in VII eingelegt sind, ist ein besonderes Kapitel der Einleitung gewidmet.  Nur ganz selten würde ich die Überlieferung anders beurteilen oder mich als  Herausgeber anders entscheiden. Z.B. II. 276 ff. „orate pro me, ut deus det michi  humilitatem veram et pacientiam tolerandi labores ad salutem anime mee et subsi-  dium sancte terre, ut pius dominus tenebras orientales illuminare dignetur et negocium  4  terre sancte promoveat et michi et omnibus amicis meis vitam bonam finemque beatum  <concedat>“ halte ich H.s Ergänzung concedat für unnötig; man braucht nur nach  promoveat ein Komma zu setzen, so daß ut ... promoveat zu einer Ausführung des  28  Gedankens subsidium sancte terre wird. — Problematisch ist VI. 198. Hier heißt es  von einem Gefecht, das durch einen taktischen Fehler für die Kreuzfahrer verlustreich _  wurde: „In illo autem die (so a: in illo GL. in illo bello A. ibi etiam FV) plusquam  j  ducentos milites amisimus.“ H.s Entscheidung für @ scheint mir nicht nur gegen den  Rezensionsbefund zu verfehlen, sondern auch sachlich falsch zu sein. Offenbar sind.  GL im Recht; die ß-Hss außer L _haben sekundäre, das knappe in illo erweiternde  Lesarten; @, aus ähnlichem Bedürfnis, hat dagegen die aus illo die 193 wiederholt un  damit einen Widerspruch in den Text gebracht, denn 193 ff. heißt es: „ut illo die  priusquam ad castra nostra perveniremus plusquam mille ex nostris amisimus.“ Viel-  leicht liegt die Verderbnis tiefer als es scheint. Könnten die Sätze 198-205 in. ein  Zusatz sein, der an falscher Stelle in den Text kam? Wenn sich 198 /n illo unmittel-  bar an 192 anschlöße, ergäbe sich ein sinnyoller Zusammenhang: „Quidam ex nostris  . relictis sociis pauci multos invaserunt Sarracenos. In illo (bei diesem Ausfall) _  autem plusquam ducentos milites amisimus, quibusdam interfectis, aliis in captivita- ,  tem- ductis“, usw. (es folgen die Namen von Edlen, die die illo ad dominum migra-  verunt). „Ex quo factum est ut illo die priusquam ad castra nostra-pgrveniremus )  X  (Gesamtverluste des Tages) mille ex nostris amisimus.“  D  Den Abschluß der gediege  nen Ausgabe bild/et ein nützlicbes Glossar qu einySaytcl% .  register.  X  f  \ D_\ublinl  ©  Lz?dwig B£éler }  }  ©  dn  .  Maplusquam ducentos milites amısımus, quibusdam interfectis, alıis In Cap 1vita-
tem- ductis“, USW. (es folgen die Namen VO  3 Edlen, die die Ho aAd dominum mMLETA-
verunt) „Ex qQUO tactum est 1No die priusquam ad ‘gastra nostra pgrveniremus(Gesamtverluste des Tages) mille nostris amısımus.“

F Den Abschlufß der gediegeNCNn Ausgabe bildft eın nützliches Glossar und ein VSach—register.
thblin\ Lz?dwig Béeler

K  LTE



393Mittelalter
chaft Got-O Sigismund Verhey, OFM Der Mensch unter der Herr

C Versuch eıner Theologie des Menschen n dem hl Franzıskus VO  - Assisı.
Düsseldorf (Patmos) 960. 212 © geb
„Nıcht die Persönlichkeit Francıscı selber 1St Gegenstand ULNSCICI Untersuchung,

sondern die Ideen, aus denen gelebt und vgewirkt hat, nıcht der Mensch Franzıiskus,
sondern seıne Auffassung VO Menschen.“ Mırt diesen Worten charakterisiert der
seiın Werk (Diss. München 1959 selbst allerbesten. Und War verbindet M1t
dieser Problemstellung eıne doppelte Absicht: Auf der ınen Seite geht VOL allem

die Hervorhebung des Allgemeingültigen der Botschaft des Franz gegenüber
seiner Persönlichkeit nd Individualıität, autf der anderen Seıite steht die Frage nach
der UÜberzeitlichkeit des franziskanischen Ideals 1 Verhältnis seiıner mittelalter-
lıchen Zeitgebundenheit. /7Zwar wiırd die 7welte Frage NUur 1mM OrWOort un Schlufß
>  € (S 194 k); S1E wandert aAber unausgesprochen durch das 5 Buch und
erscheint überall da, der Vt auf den etztlich untheoretischen, aktuellen Cha-
rakter der Franziskusbotschaft sprechen kommt vgl 25 s f.3; 58; 98 fn
1O£: 1512 D9: 187 Ö.) Mırt beiden Fragestellungen befindet sıch die Arbeit 1M CN  Aa
sten Zusammenhange miıt der gegenwärtıgen kath Franzforschung, die seıt der Abkehr
von der individualistischen Franzdeutung Sabatiers (eingeleıtet übrigens durch
Goetz) dle Erscheinun des Heılıgen durchweg VO seiner kirchlich-kath. Bindung her
interpretiert. Insotern der Vt Recht, WCI11I sSein Werk als eınen Versuch bezeich-
net, „die Forschungsergebnisse der etzten Jahrzehnte sichten, weiterzuführen und

einer Gesamtschau us  1Z assen.“
Thema .dieses Versuchs LSTt „Die Theologie des Menschen nach dem hl Franziskus“

(S 27 Diese wird, nachdem das Interesse der Persönlichkeit des Franz usdrück-
lıch zurückgestellt 1St. (vgl 26/41), nahezu ausschlie{fßlich AUS den Eigenschriften
(„Analekten“) des Franz selbst erhoben, ohne Berücksichtigung der „Legenden“,
die SeIt Sabatier bekanntlich die Mıiıtte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung E
bıldet haben Die Ausführung rfolgt 1n Haupteilen, deren Gliederung reilich Wwen1-
SC W1€e Vt auf verheift „dem Gedankengang des Franziskus“ als viel-
mehr dem einer kirchlichen Dogmatik angeschlossen erscheınt. Zunächst wird in wWwel
Teilen „Schöpfung“ nd „Sünde“ behandelt: Gott 1St nach Franz der Geber aller Güter
D ler der „Sonnengesang‘), der Mensch ach Gottes Bild un Gleichnis geschaffen
Urbild der „Sohn“, 335 „Sünde“ heifßt demnach „Der Mensch erkennt Gott nicht
als seınen Herrn an  < S 43) Zwar 1STt Hranz 1n seiner Sündenauffassung Dualıst, aber
keineswegs eintach 1m asketischen Sinne. Eıne dualistische Geringschätzung des Leib-
lıchen („Bruder cel“ 35 ft.) liegt bei Franz icht VOL.

'Demgegenüber andeln die weıteren Abschnitte von „Erlösung“, „Bufßßse“, „Leben
des Evangeliums“, 297 Tugenden“, „Reich Gottes auf Erden“, „Gemeinschaft“ und „El"
Wartung des ommenden“ 57—1 77) Grundlegend oilt auch 1er das, Was Vt schon
auf 47 ausspricht: „Gott 1St der Herr. Der Mensch 1St Knecht Gottes, der diese
Herrschaft anerkennen und sich mit seinem SaAanNZeCN Wesen ıhr vgefügig machen sol1“
(vgl auch 130 136; 163) So ISt der 1nnn der Bußforderung des Franz nicht 1n der
„Außeren Strenge des Lebens“ Z suchen, sondern 1m Verzicht auf „Auflehnung
Gott“ I 74) Selbstverständlich wiırd die Buße ISL durch den „sakramentalen Vollzug
heilswirksam“ (S 76) Was die olge Jesu betriftt, 1St reilich die buchstäbliche
Erfüllung der Evangelıenworte (Re:  —.  o E gefordert, doch oilt s1e nıcht für alle hri-
sSten. 101) Trotzdem sind die Minoriten kein önchsorden, sondern eın „eigenes

doch kommt Vf bei Näherbestimmung des schwierigen Problems berGebilde“ 98),
eın Schwanken iıcht 1Naus Das Lob der Tugenden“ wird sodann Leitfaden der
„laudes de virtutibus“ dargelegt. Auch 1er macht sich die Tendenz ZUT Verallgemeune-
Iung deutlıch bemerkbar. So WIT die franziskanische Haupttugend, die ‚SANcCcLa
paupertas” (S 113 ff.) yenerel] als Überwindung jeglicher Begehrlichkeit interpretiert
(man vgl ELWa die Belege 115/29—40'!). Die rein materielle Auffassung der Expro-

tändnis vgl 144priation des Franz 1St eın Mifßvers
„katholisch“) fallen schließlich die etzten AbschnitteNicht wenıger allgemeın

aus Wirklichkeit wird die Gottesherrschaft im „Reich Gottes auf Frden“ (S 134 fE)
d. h ;owöhl 1n der Knechtsgestalt Christi un: Nachfolge 197 als auch in Gottes-
Ztschr. NS
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dienst un Liturgie der Kirche I(vgl. i53!), deren Einflufi auf Franz überhaupt
ungewöhnlich hoch veranschlagt wird. Hınter dem speziellen Gedanken des „exıre
de seculo“ bei Franz est esteht abermals der 1e] allgemeınere Gedanke der
menschlichen „Pilgerschaft“ überhaupt, „auch für die Menschen, die nıcht berufen sind,
ach der torma sanctı evangel)ı leben  c „Der Mensch 1St auf Erden nıcht Hause,
Uun: der erlöste Mensch 1St 1n Christus UunterWwe2s Z ewıigen Leben“ Sl 167 Eıne
Zusammenfassung: „Das Menschenbild des Franzıskus und die Offenbarung Gottes”
(S 179 ff.) stellt abschließend nochmals die „völlıg biblische“ 187) und absolut
kirchliche Haltung (S 190 des Franz heraus.

Selbstverständlich kannn 1mMm Rahmen eıner Besprechung ıcht Aufgabe se1n, die
zahlreichen Einzelprobleme, die der Vf für seine Darstellung 1in Anspruch nımmt,
einzeln diskutieren. Statt dessen LLULr eın paar yzrundsätzlıche Fragen. FEinmal: EsS
1STt vorab fragen, ob das Werk überhaupt 1mM Sınne e1INe „historische Unter-
suchung“ (S 196) und nıcht vielmehr ıne 1m wesentlichen systematische Arbeit auf
Grund historischer Quellen SCNANNT werden mufß Und WAar zeigt sich dieser Charak-
ter gerade 1n der Einschränkung der Quellengrundlage uf die Eigenschriften des
Franz. El  g jene Eiınklammerung der historischen Persönlichkeit, die damıt wirksam
wird, schaftt Ja praktisch 1Ur Platz tür die systematische Gliederung, die das Bild der
Arbeit durchweg pragt Damıt hängt dann weıter N, dafß gerade die Fragen,
deren kritische Untersuchung der Historiker VO  - vornherein und dringendsten OI
WwWwarten müßste, 1Ur nebenbei und Rande behandelt werden, 1) die Frage
der Entwickelung der Minoriten ZU) kirchlichen Orden das bekannte Werk VvVon
Müller erscheint 1LLUr 1m FIt Verz.); das historische Verhältnis zwischen dem e
und Orden die Sabatier-Mandonnet’sche Fragestellung wırd nırgends erwähnt;
das Buch VOoN Zarncke LLUT 1M Lit. VerZs die Auseinandersetzung des Franz mit
der Ordensopposıition wiırd 1LUFr auf 180Ö gestreift (die Arbeiten VOIl Kybal übergeht

Zanz); das Spiritualenproblem (hier der Eıinstieg 1ın die eschatologischen Fragen!),
l1er waren die Arbeiten VO  3 Ehrle S15 neNnNen (das Buch VO'  e Benz erscheint
wieder 1UT 1mM Lit, Verz:); die Stellung des Franz ZUT beginnenden Renaıissance
(Thode, Goetz, Burdach last NOT least das Quellenproblem, das Vt auf B
Seiten erledigt.

Aber auch iınnerhalb der Quellenbenutzung selbst macht sich das systematische Az
priori deutlich bemerkbar So sründet sich die Darlegung beispielsweise 1in den bzw

ersten Hauptteilen ın ıhren Leitgedanken tast ausschließlich auf die etzten der
Reg. 11 angehän Kapıtel (22 20 SOWI1@e die Verba Admonitionis (hier
VOTr allem 9 5L auf Belege, die sachlich Rande des Denkens des Franz
liegen un bei denen iNnan sich fragen mufß, W 1€ weıt S1Ie 1n dieser Form überhaupt Uf
Franz zurückgehen. Ahnliches ließe sich zahlreichen anderen Stellen ö  « Nur da-
durch, dafß die Belege S1€ wirken oft W 1€ eın ausgeschütteter Zettelkasten soweılt
S1e den „Analekten“ ENTISTAMMECN, für den Vt alle das yleiche Gewicht haben, ZEWiNNt

überhaupt die Möglichkeit, 1N€e „ Theologie ach dem Franziskus“ 14) auf-
zubauen. Ware das Buch MmMIit einem Sach- un Personenregister mıt eiınem Stellen-
register ausgerüstet, ließe sich die Auswahl der Belege (ZD das Übergewicht der
Admonitiones) 1n aller Deutlichkeit ablesen.

Schließlich e1In Einwand ZUuUrTr Sache celbst: Der VT 11l das „Verständnis der ften-
barungswirklichkeit“ bei Franz untersuchen, indem „die Auffassungen, die hinter
se1inem Leben und Wirken stehen“ 15) umschreibt. In der AaAr erscheint 1er welt
mehr der allgemeine Hintergrund, und W ar ausschließlich der kirchliche Hintergrund,
als die Person des Franz selbst und ihre Probleme. In elch eine Allgemeinheit V.OGI“
schwimmt hier ausgerechnet Franz VO'  - Assısı! Ist das wirklich die geistige Welt des
Mannes, der S! Zanz anders WAar als die herrschende Kirchlichkeit seıner Zeıt? Unter-
cheidet sich Franz VO  3 der römischen Kirche wirklich LLUT darın, da{ß nicht theore-
tisch veranlagt WAar und die Botschaft der Kirche aktualisieren wollte? Ist das Lebens-
werk des Franz für den, der est und velesen hat, wirklich NUur möglich „1M
trag der Kırche“ (1 /2) und „außerhalb ihrer Mauern nıcht denkbar“ S Es
lıeßen sich ler noch manche Fragen stellen.



Mittelalter
Noch erübrigt eın Wort in bezug auf die gehässige un: herabset:zendé Kritik, _zu

der sıch der über meın eigenes Bu („Die Bergpredigt und Franz von Assısı” ,
255 berufen {ühlt, schr 1m Gegensatz der Milde, die andere, VOoOr allem kath
Forscher ertahren. Sıcher würde ıch heute manches recht anders nämlich erheblich
kritischer schreiben, als ich VOL BT Jahren habe W as die Angriffe im
Einzelnen betrifft, iSt zunächst reiliıch aufschlufsreicher, sehen, der Vt
miıch (und andere Autoren) übergeht, als sich auseinandersetzt. Im übrigen £allen
seine Finwände ziemlıch alle auf ıh: selbst zurück. W enn C mIır Mangel Literatur-
angaben (insbesondere kath Autoren) vorwirft, darf iıch darauf hinweisen, da{fß seıin
eigenes Lit.-Verzeichnis ıcht unerhebliche Lücken aufweilst und die Diskussion der
zıtierten Literatur bei i'hm dürftig 1ISt. Wenn behauptet, INa merke meiner Arbeit
28 dafß 1n ihr die Quellenkritik (etwa eın Drittel meılnes Werkes, d 3 Seıiten)
„Nebensache“ se1 (S ); darf ich den Vt. bitten, selbst ISL auf dem
schwierigen Gebiet der franziskanischen Quellenkritik leisten, ehe andere Le1i-
STUNgeEN CIFUuNs impft. Wenn schließlich der Vt meine Auffassung überhaupt „völlıg
unbegreiflich“ findet und die weıtere Auseinandersetzung ablehnt (S 188 f3 1St das
e1ıne Sanz unsachliche Übertreibung. Tatsächlich aäfßrt sıch das Verhältnis unserecI

Auffassungen autf 1ne recht eintache Formel bringen: Beide sınd WIr darın ein1g, da{fs
die Gröfße des hl. Franz ın der praktischen Verwirklichung des Evangeliums
ruht, un WAar 1mM zeitgebundenen Rahmen, 1Ur da{ß diese praktische VerwirklichungS E CN  z tür den Vt alleın enkbar 1STt. in der totalen Bindung des FEFranz die kirchliche Lehre
und kirchlich sanktionierte Ordnun des Franziskanerordens, nach meılner Auffassung
dagegen I11Ur 1n völlıger Freiheit 1m persönlichen Durchbruch durch jene Ordnung.
Und darın lıe allerdings mehr als 1Ur ein historisches Problem. Was schliefßlich
den Vorwurf „Konstruktion“ (S 189) angeht (we: historische Arbeit 1St eigent-
lıch keine „Konstruktion“?), darf ich ıhn mi1t dieser Besprechung den Vt Zzurück-
geben.

Erlangen Karlmann Beyschlag

Pascal Ladner: Das St Albankloster 1n Basel] und die burgundische
Tradition in der Cluniazenserprovınz Alemannıa BA Basler Beiträge zur Geschichts-
wissenschaft Bd 50) Basel un Stuttgart (Helbing und Lichtenhahn) 1960 126 x
kart. K HASS-
Das Kloster St. Alban in Basel gehört jenen Gründungen, die 1n der Zeıit des

ausgehenden 1T Jh un der Wende ZU Jh 1 Oberrheingebiet och 1n den
Verband der großen burgundischen Reformabtei Cluny eingeordnet wurden; s$1e bil-
deten die weitesten nach Osten un 1n das Reichsgebiet vorgeschobenen, Außersten
Vorposten des cluniazensischen Mönchtu1115,. Für die Anfänge des Klosters St Alban
hat sıch die Forschung interessiert, aber wWw1e das Schicksal dieser Niederlassung,

sıch 1mM Mittelalterdie Rande des Blickfeldes der Organisatıon VO  i Cluny lag,
weitergestaltete, hatte bisher NUr gelegentlich die Aufmerksamkeit der Forschung aut
sıch bal  ® Der Vert des vorliegenden Buches ST siıch durchaus bewußt, da{fß dıe
(Ges iıchte VO St Alban sich nıicht 1m Rahmen der Stadt Basel un: ihrer näheren
Umgebung erschöpft, sondern NUur richtig ertafßt werden ann 1Mm Rahmen des
Klosterverbandes VO  \ Cluny ber auch für Cluny un seıne klösterliche Gesamt-
organısatıon ehlt es trotz allen Bemühens um dessen Geschichte noch einer den
modernen Gesichtspunkten SCcHügenden Darstellung. So konnte miıt der vorliegenden
Studie weithin Neuland betreten werden; der erf. hat mıiıt Erfolg o  .N, hne
selbstverständlich 1mMm Rahmen seiner Arbeit allen Fragen nachgehen können. Er hat
weıithin auf noch nıcht 1mMm ruck veröffentlichtes Quellenmaterial zurückgegriften und

dem Geschick des Basler Klosters St. Alban W1€e miıtsıch eine große Vertrautheit mit
den Vorgängen 1n der 1mM Jh ausgebildeten cluniazensischen provincıa Alemannıa
erworben. Die monastische und verfassungsmäfßig Stellung und Entwicklung VO  - St
Alban 1in Basel WIr« gesehen 1m Wandel der Struktur und tellung des Klosterverban-
des Von Cluny als (‚anzem. Nicht sechr Fragen des außeren Geschickes VO:  e St.
Alban wiırd nachgespürt t\t'itt die Besitz- und \/ie@ögepsgflchidxtg völlig zurück

26”
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e  sondern jenen der innerklösterlichen Haltung, der Betätigung 1in der Seelsorge, dergeistigen Entwicklung und der Eıngliederung in die monastısche Entfaltung des Ver-bandes VO  - Cluny. Dabe; wurde eın ansprechender UÜberblick für St Alban bisdessen Auflösung in den Jahren 1526/29gewonnen; darüber hinaus ber gewınnen WI1rnoch Einblicke ın die Jjeweilige Stellung des Mutterklosters Cluny elbst, Wıe wäh-rend des Konstanzer un Basler Konzıils 1M 15 Jh Vom Blickpunkt eines Gliedes deryrofßen Gemeiinschaft Clunys her werden Fragen der Kirchen- un Geistesgeschichte
9 die bei der künftigen Forschung ber Cluny un seine einzelnen Kloster-provınzen sıch als höchst fruchtbar erwelsen können. Man möchte wünschen, dafß auchandere Priorate der cluniazensischen provıncıa Alemannia Gegenstand gleichgerichteterUntersuchungen werden.

Marburg Bzi'ttner
Les registres de Gregoire (1272-1276) de Jean b E G  D KRecueıl des bulles de CCs publieges analysees d’apres les manuscritsOr1gıinaux des archiıves du atıcan Par J. Guiraud Cadıer, Tables Biblio-theque des Ecoles Trancaises d’Athenes de Rome). Paris (de Boccard) 1960

o Lettres secretes E1 curijiales du pape Jean D OM 1316-1334) rela-t1ves la France publiees anal
Coulon Clemencet, WATS

ysees d’apres les registres du atıcan pPari
1961 156

tasc LOIM 111 Bibliotheque etc.). Parıs.(de Boccard)
e ml (D VI Lettres closes, CT curiales interessant les

Pays autres JuU«C la France publiees nalysees d’apres les registres du atıcan parDeprez et Mollat, 11 fasc LOM). E1961 269— 383 Bibliotheque et6.) Parıs (de Boccard)
Lettres secretes SE curijiales des du XI‘V° siecle (Publication de’Ecole francaise de KRome): In XCa (3 A 2 Lettres secretes ecurıiales publieges analysees d’a res les oistres des archives Vatıcanes DarGasnault et M.- Laurent, COM 1E tasc 11

(de Boccard) 1960 1193240 (Bibliotheque S16 9 serie 1V) Parıs

uch iın diesem Jahre kann INan VO  e einem raschen Fortschreiten der französischenRegisterpublikation Aaus dem Vatıkanischen Archiv berichten.
Die Edition der Register Gregors und ohanns CDC VOoON Guiraud, erschienen

1892, 1St nun endlich durch die Indizes abgeschlossen worden. Die bringen WI1e üblich
‘ zunächst die table des Incıpit un dann die table chronologique des bulles Dabe!ihaben sich aber erhebliche Schwierigkeiten ergeben, auf die eine kurze, vielleicht

Zu Vorbemerkung auf 11 on G[eorges] at hinweist. Der Guiraudals Quelle dienende Band 57 der Regıstra Vatıcana bot Nnur einen eil des Materialsdes Pontifikates, das uch aus anderen Überlieferungen och vorliegt. Deswegen brach-
Guiraud In drei Appendizes Ergänzungen AaUS gedruckten Quellen un Aaus ı;hmekannt gewordenen Originalbullen bei eit der Beschäftigung Guirauds mit den

Registerbänden des Vatikanischen Archivs 1St ber die Auffassung Von der sogenanntensystematischen Registerführung weitgehend erschüttert worden, VOr allem durch dievielen Arbeiten on Bock Abgesehen Von dieser allgemeinen Wandlung er An-
schauungen sind aber zZweı Generationen spater noch spezielle Forschungen (jre-
SOr und seinen Registern erschienen, zunächst Glorijeux, Autour des registres de
Gregoire (Rıvista di stor12 della chiesa 1ın Ltalia 119517 5. 305—325), der ber ach

die Probleme nıcht lösen vermochte. Erst die Untersuchungen VO:  3 Bock,Problemi dji datazione ne1 documenti die Gregorio (Rıvista di stor1a della chiesa
GT VII 195 307-—336) konnten die Entstehungsgeschichte klären und 1n den„Registern“ des ] annten Notars Berard VO  —$ Neapel (Reg. Vat wichtige Vor-
lagen nachweisen, von denen der VO Guiraud benutzte Codex 761 VO: Bordeaux eine
unvollständige Abschrift darstellt. Da ber diese Vorlagen meist hne Daten sind und
die Stücke ın Reg. Vat. 3 keine I chronologische Abfolge zeıigen, ist die Ordnungder registrierten Einträge iın ZEeIt icher Folge nıcht leicht herzustellen. Die Datierun engVO Bock sind in der table chronologique eingehend !>erüd:sidliigt worden. Immex; C
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kunden haben
bleibt die Frage, welches Stadium 1M Geschäftégang die 1MmM ruck vorliegenden Ur-

Wähtend die Kommunregister ohanns ML durch die. riesiée Publikation VO:  »3
Mollat 1n Z Bänden abgeschlossen Sind, erfährt die E.dition der politischen Korre-

spondenz, sSOWeIit sS1e sich auf Frankreich bezieht, eine langsame Fortsetzung durch das
Erscheinen des noch VO:  } Coulon vorbereiteten Faszikels Dieser Fasz. eröfftnet den
LLL Band und bringt die Urkunden des und Pontifikatsjahres, vermehrt die
Nummern VO] 27206 bis 2981 Ob damit die Weiıterftührun
Edition gesichert ist, bleibt noch abzuwarten.

dieser hödjst wichtigen
Dem ersten Faszıkel der politischen Korrespondenz Klemens ALT: für die Länder

außerhalb Frankreichs 1St rasch der 7weıte gefolgt mıiıt den Pontifikatsjahren
BLl  — Somit y  Ware auch diese wichtige un bisher sehr beklagte Lücke ausgefüllt, un
INan wırd die den Band erschließenden Indizes demnächst dür

Auf die Neue und csehr Z begrüßende Form der Herausgabe der Sekret- und
Kurialbriefe Innocenz VI habe ıch VOr kurzem eingehend autmerksam gemacht (ZKG
P 1960, 344) Der zweıte Faszikel bringt die Nummern 319696 und chlie{fßt das

Pontifikatsjahr aAb Wenn auch das Jahr eines Pontifikates melst mehr Ur-
kunden überliefert als die spateren, ISt bei den zwWeı starken Faszikeln für das
Jahr leicht auszurechnen, W1e€ umfangreich das Materı1al VO  3 zehn Pontifikatsjahren
sein dürfte.

Am Schlu{ß mu{fß miıt achtungsvollem ank der unermüdlichen Arbeıit des Altmeı-
der französischen Registeredition, Mons. Mollat, gedacht werden, der

selines hohen Alters VO:  } über Jahren die Kärrnerarbei\t im Vatikanischen Archivoch iıcht aufgegeben hat
ınkT’ü ingen

._UMSpß.nische Forschungen der Görres-Gesellschaft, Reihe Gesam-
melte Autsätze ZUr Kulturgeschichte Spanıens, EL, ın Verbindung mit
Schramm,; Schreiber und Vıves hrsg. VoNn Vincke Münster
(Aschendorff) 1961 VIIL, 2736 5 kart. An
Dieser NCUE, ılhelm Neufß ZU Geburtstag gewidmete Band der „Spanischen

Forschungen“ enthält fünf, dem Umfang nach ungleiche Beıiträge:
J: Vives, Nuevas diöcesis visıgodas TE la invasıön bizantına (1—9) stutzt mıt

guten,; VOTLT allem epigraphischen Nachweisen die Hy othese, da{fß die Bıstümer Bıgastro
und Elo nach 589 bzw. VOTr 610 VO  - den Westgoten u die GebietO9 abnahmen. Elo

egründet wurden,
die Sie den Byzantınern während der Invasıonszeıt W 1
wurde noch 1m Laufe des Jhs mit Elche vereinigt.

In der tür die Bestimmung des mtl]. Staats- und Souveränitätsbegriffes außerst
wichtigen Arbeit VO:  a Engels, Abhängigkeit. und Unabhängigkeit der Spanischen
Mark WITF. der stufenweise Aufstieg VO  - der tatsächlichen (seit dem nde des

Jhs.) P rechtlichen Verselbständigung untersucht, die durch die Verbindung mMiıt
dem Königreıich Aragon 1im E Jh ihren Abschlufß findet Kirchengeschichtlich bemer-
kenswert 1St die mehrfach 20, 45, 49, 53) hervorgehobene Bedeutung der Metropolitan-
verfassung für die staatlichen Ansprüche. Nach der Reconquista Tarragonas
wurden die renzen dieser alten Kirchenprovinz, die weıte Teile Südfrankreichs
faßte, ine iıdeelle Klammer. ZuUur Herstellung der neuen staatlıchen Einheit zwischen
Katalonien und Aragon: „Die Idee des neuen Staatsgefüges WAar eın politisches Korre-
lat ZUuUr Kırchenproviınz Tarragona“ (49 £) Zwar ıcht für die Fragestellung, ohl
aber für die Diplomatık ergiebig ist die eingehende Untersuchung der DatierungspraxI1s
1MmM Languedoc und 1ın Katalonien VO TOK2Z Jh (26—39)

J. Vincke, Der verhinderte Kreuzzug Ludwigs VO:  } Spanıen den Kanarischen
Inseln (57—71), behandelt Hand VO  3 Dokumenten Aaus dem Kronarchiv Barcelona
die Ma{fßsnahmen, durch die König Peter VO  - Aragon den lan eines Kreuzzuges
selnes Verwandten Ludwig VO  3 Spanıen ZUr Eroberung der Kanarischen Inseln ın

en Jahren 346/47 unterstützte. Voraussetzung die von Clemens N: 1344

gegebenen Em;)afehlungen. Der Kreuzzug  X unterblieb, ‘ ıcht zuletzt der Eifer—
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sucht der Genuesen, die siıch auf der Insel Lanzarote bereits festgesetzt hatten. TIrotz-
dem haben Ludwi und sSe1INn Sohn den Tıtel „Princeps Fortunijae“ gyeführt.

Den yrößten e1] des Bandes nımmt eın Eme1s, Peter 1  9 Johann und Martın
VO  } Aragon und ihre Kardinäle 72-233). tührt MmMIt Hıiılte der reichen Materialien
des Kronarchivs VO  w} Barcelona Vinckes Forschungen ZUr aragonesischen Kirchenpolitik
weıter. Der Abschnitt (72-105) schildert die Bemühungen der drei Könige
einen aragonesischen Landeskardınal (wıe ıh: Kastilien schon besa Sıe wurden 1356
durch die Promotion des Dominikaners Rosell erfüllt, nach dessen 'Tode (1362) dauerte

ber Jahre, bis Aragon in DPetrus de Luna einen Landeskardinal erhielt.
Nach dem Ausbruch des Schismas mehrten siıch dann die Promotionen, zumal als Jo-
annn siıch eindeutig der avignonesischen Obedienz angeschlossen hatte: Clemens VIL

1387 den schon VO Urban VI 1n Aussicht SCHOMMCNECN aCO| VvVon Valencıia
zum Kardıinal, Benedikt C kreierte nıcht weniıger als sechs aragonesische Kardıinäle.
Die Landeskardıinäle aber, W1e Abschnitt FE S darlegt, keineswegs die
einzigen Vertreter aragonesischer Interessen der Kurıie. Wıe VOT der Ernennung
Rosells die Kardınäle Napoleon Orsıni, Capoccı, Montaigue 1n diesem Sınne -
wirkt hatten, auch spater och Kardina]l Brogny, der Vizekanzler Clemens’ \VYHs
und der Baske de Zalva Die für Aragon der Kurie tätıgen Kardinäle wurden
durch reiche Pfründen belohnt, die S1€e natürlich nıcht selbst verwalteten. Das Problem
der vernachlässigten Residenzpflicht 1st schon jetzt We1 Jahrhunderte Vor dem
Konzıil VO  w} Trient außerst dringlich und wırd durch die Pragmatische Sanktion Jo-
hanns VO  3 1387 deshalb nıcht xelöst, weıl der darin verfügte Ausschlufß VO:  D Aus-
ländern gegenüber den Kardinälen nıcht konsequent durchgeführt wurde (Abschnitt
ILL, 167—-194). Abschnitt c 21bt, immer anhand der Korrespondenzen,
eınen UÜberblick ber die Politik König Martıns gegenüber Benedikt ALl und der
Kardinalsopposition während der Obedienzentziehung selit 1395

Der wichtigste kirchengeschichtliche Ertrag der breit angelegten Arbeit lıegt
1ın dem bis 1nNs einzelne geführten Nachweıis, w 1€e sehr die päpstliche Autorität durch
das Große Schisma geschwächt wurde. DPeter 1  9 der bis dahin geduldig einen
Kronkardinal angehalten hatte, stellte 1380 Urban VI die Forderung, dafß def
jeweilige Köniıg VO  an Aragon ständig eınen Von ıhm vorgeschlagenen Kronkardinal
erhalte (92) Wiährend des Schismas bewarb sich nıcht mehr der König die Hilfe
der Kardinäle, W 1€ früher, vielmehr boten die Kardınäle sıch dem KönigErschreckend lang 1St die Liste der VO':  3 Kardinälen besessenen Pfründen 1n den Ländern
der aragonesischen Krone (217-—-230).

Stegmüller, Das Summarıum Bibliae des Y  Fernandus Didaci de Carrione (234—
236) beschreibt die 1mM Besitz des Antıquars Rosenthal befindliche Hs dieses
>Summarıums, das „ein War bescheidenes, ber nıcht wertloses Zeugnis für die Art
und Weise iSt. W1e 1450 in einer kleinen spanıschen Bischofsstadt Cor1a] theolo-
gischer Unterricht gehandhabt wurde“

Bonn Jedin
Uta Fromherz: Johannes VO Segovia als Geschichtsschreiber des Konzıils

VON Basel = Basler Beıträge ZUuUr Geschichtswissenschaft, Bd 81) Basel/StuttgartHelbin Lichtenhahn) 1960 175 ö5 kart. sfr. 13.50 DAS
Die (Jesta concılıi Basıiliensis des Johannes VO  a} Segovıa besitzen für die Erforschung

der Geschichte des Basler Konzıls ıne hnliche, Ja 1ine noch yrößere Bedeutung als
die sieben 1arıen Massarell;s für die des TIrienter Konzıils. Zwar sind S1e 1mMm Unter-
schied VO jenen Diarien ISLT nach der Auflösung des Basler Konzıls nieder-
geschrieben worden, Ss1e beruhen ber 3.uf gleichzeitigen, heute verlorenen Auftfzeich-
Nnungen des Verfassers, die einen äAhnlichen Charakter gehabt haben mussen W1e die
ersten Dıarıen Massarellıis, und auf Teilen des Konzilsarchivs, das Segovı1a in Ühn-
lıchem Ausma{fi ZAUT: Verfügung gestanden haben MUu: W1€ Massarelli das Trienter.
Zwar UumsSpahnnen beide nıcht die Konzıilszeit: Segovıa bricht 1443 ab, das

1arıum Massarellis 1mM November 1561, VOT der Eröffnu der dritten J Ad-de Konzilsgesche-gungsperiode. ber d1e beıden Verfasser standen 1mM yMittelplfllnkt
%}
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Vhens‚ an viélen Vorg'a'.ngen unmittelbar beteiligt und dürten als yutunterrichtete
und vew1ssenhafte Zeugen gelten. Weiıt überlegen 1St der Geschichtsschreiber Sezovıa
dem Konzilssekretär Massarellj; edoch durch seinen Einflufß auf das Geschehen, durch
se1ine hohe theologische Bildung, VOL allem ber durch seine Urteilskraft un die (Ge-
schlossenheit der Persönlichkeit, die hınter dem Werke steht. Es 1St eigentlich Ver-

wunderlich, da{ß die Gesta bisher noch nıemals historiographisch untersucht worden sind.
Die Basler, bei Kaegı gearbeitete Dissertation  B VOo Uta Fromherz Jegt der

Untersuchung die 1n Bd. 1I-LV der Wiıener Monumenta concıl1ıorum Oecumenıcorum
enthaltene, leider unvollkommene, wen1g übersichtliche un unkommentierte Ausgabe
zugrunde, hat jedoch die einzige vollständige MS; die sıch 1n der Universitätsbibliothek
Basel befindet, herangezogen, tfür die Biographie und die Darstellung der Persönlich-
eIt die Arbeiten VO  3 Gonzälez’ ber DEZOV1AS Bibliothek (1944) un die Untersuchun-
SC VO Haubst (1951) un Cabanelas (1952) ber se1n Verhältnis ZU): Islam Im
OrWwOort erklärt die Verf., S1e wolle „Nichts als eine Vorarbeit für spatere umfassen-
ere Forschung“ liefern, die .6 ungedruckte Iraktate ber das Hauptproblem der
Gesta, das Verhältnis VO  3 Kirche, Konzil un Papst, berücksichtigen haben wird.
Man darf ıhr bescheinigen, da ihre Vorarbeit außerordentlich wertvoll un nützlich
Ist, WECNN iıhr uch ZEW1SSE, 1N Erstlingsarbeiten selten vermiedene Schwächen anhaften,
besonders 1ine stellenweise ermüdende Breıite, die durch die Insertion Jängerer ate1n1-
scher Texte 1n die Darstellung noch gestel ert wird Aber ihre Methode 1St »  u ihr
Urteil vorsichtig abwägend, VO  3 Sympathie ur ıhren Helden und doch kritisch.

das Leben des Juan Alfonso Gonzälez VO  - SeZz0V1a VOTL seinem Erscheinen 1n
Basel weifß Nan fast nichts: weder das Geburtsjahr 1St Aaus dem Begınn
des Studiums 1in Salamanca 1407 erschlossen) noch das Jahr der Promotion ZU)] Magi-
Ster der Theologie steht test. Aus der VO  e} Gonzälez publizierten Schenkungsurkunde
der Bıbliothek die Universität Salamanca weiflß INan, dafß ıhr gelehrt un:
mehrmals 1428, ihre Angelegenheiten 1n Rom betrieben hat. Da{fiß
während seiner zweıten Romreise Z.U) Referendar der Sıgnatur ErNAaNNT wurde, wird
durch Ine VO  - Katterbach (Refendarii utrıusque s_ign3.turac_a, TOSE: 3) wiedergegebene
archivalische Notiız bestätigt: Johannes Alphonsi de SegoVv1a4, INnaSs. in.theol.,
In ref 1Uravıt 14728 1Un Da ber auch Katterbach keine Betätigung 5.s als Reteren-
dar nachweisen konnte, mufß Man annehmen, dafß Rom bald wieder verlassen hat.
In Basel wurde 1433 tür seine eigene Person, VIIL desselben Jahres
für die Universität Salamanca inkorporiert und bald 1n die Deputatıo fidei gewählt,

deren Beratungen über die commun10 sub utFraque, die Sımonie, die Immaculata
Concepti0 und die Griechenunion in der Folgezeıt teilnahm. Vom Sept. 1434
bis ZU März 1436 hielt siıch 1m Gefolge des Kardinals Cervantes in Ltalien auf.
In den Vordergrund Lrat CTISL,; als sich der 7welite Konflikt des Konzils MmMIt Eugen
anbahnte. In der Frage, das Unionskonzil mMit den Griechen stattfinden solle, nahm

Anfang eıne her neutrale Haltung ein, da{ß Pıccolominis Mitteilung, habe
Zur Legatenpartei gehört, 5a nicht unglaubwürdig ISt. Als annn reılich Eugen
das Konzıil nach Ferrara verlegt hatte, wurde neben Aleman der Protagonist der in
Base]l verbliebenen Mehrkheit, beteiligte sıch Prozefß S Fugen und der Wahl

CS Gegenpapstes Felix der er selbst die nächsthöchste Zahl VO  $ Stimmen eli-

hielt) und wurde VO]  3 diesem 1440 ZU) Kardinal erhoben. Als solcher vertrat die
Sache des Konzils auf zahlreichen Gesandtschaften un in Disputationen MIt den Ver-
tretern Eugens I  9 deren berühmteste die mit Nikolaus VO  — Cues auf dem Maınzer
Tage 1441 1St. Als siıch das Konzıil! 25 Aprıl 1449 auflöste, verzichtete auf die
Kardinalswürde und lebte VO  - 1453 bis seinem ode Maı 1458 ın Aıton
im Herzogtum 5avoyen, eın Priorat besafß Schon 1457 hatte seine umfang-
reiche Bibliothek der Universıität Salamanca, spater dem Rat VO:  - Basel tünf Perga-
mentbände, darunter die Gesta, vermacht; urz VOT seiınem ode übersandte das
nach 1453 entstandene Werk ber die Bekehrung der Mohammedaner (De gladio
Spirıtus) em nunmehrigen Kardinal Pıccolominıi, der noch 1m gleichen Jahre als
Pıus IL Papst werden sollte. In einem, dem biographischen eil (17-59) angefügten
Exkurs werden die VO'  ; Zimmermann und Boner vorgebrachten Gründe für die AÄn-
sıcht, se1l Franziskaqer SC WESCHI, untersucht: ; keiner 1St stichhaltig, auch ıcht se1ın
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Das Kernstück des Buches 1St die historiographische Untersuchung der Gesta in
eil 11 (67—-128). Merkwürdigerweise tehlt darin eine Zusammenstellung der für die
Abfassungszeit der Gesta wichtigen Daten. Wenn die erft. die Annahme on Herre,

habe schon 1m Jahre 1440 mMi1t der Abfassung seiner Konzilschronik begonnen, 1b-
lehnt (72) un den Abschlufß des Konzzıils als Terminus POST QUCIMN der „Redaktion“
betrachtet, andererseits ihn ach 1453 als vollbeschäftigt mıiıt der islamischen Frage
darstellt (42 fl 9 bleiben 11UE die Jahre 1449 bis 1453 für die Niederschrift übrig, Iso
SCra die Jahre, ber die WITr wenıgsten Besche1id Wwissen, nıcht einmal den Au
enthaltsort des Verfassers kennen (38) Sind 1n dem riesigen Werke der (jesta wirklich
keine Anhaltspunkte für diıe Abfassungszeit einzelner Abschnitte yvegeben? Ich kann
die Frage LLUT stellen, icht beantworten. Die nNntwort 1SEt aber nıcht hne Bedeutung
für die Quellenbasis, die mir un darın möchte iıch Haller zustımmen irgendwıe
mMi1t dem Schicksa] des verschollenen Konzilsarchivs zusammenzuhängen cscheint. Wıe
konnte S der selt 1447 die Camera des Konzıils leitete, eine umfangreiche amm-
lung VO  - Konzilsprotokollen, die Prozeßakten BESC EKugen 1 eine Sammlung der
Konzilsdekrete, W1e S1E 1n solcher Vollständigkeit kaum existierte (nullo 110
Ortassıs 1n mundo sistente Lam complecto), und die amtliche Konzilskorrespondenz 1n

Händen haben und 1457 darüber verfügen? An diesem Punkt wird die weıtere For-
schung einsetzen mussen.

Da{ß 5.5 (Gesta eın Epilog und zugleich 1ne Apologie des Basler Konzils und se1nes
eigenen Verhaltens sınd, hat die Verft vorzüglich herausgearbeitet, W16e uch den Auf-

ach Monaten, die Wahrung der Einheit des ÖOrtes (Basel bzw die Kurie Eugens
LV-) und ‚die Art der Personenschilderung. Am wertvollsten scheint mır die Beurteilung
Cesariınis durch (101 f die auf ine Ehrenrettung dieses hervorragenden, freilich

doktrinär, WI1e selbst WAar, eingestellten Mannes hinausliäuf. Denn das 1st
das wichtigste Ergebnis des Buches, das 1mM SE eile durch die Darstellung
VO  3 5.5 Ideen ber Papst un Konzıil vervollständigt wird: War überzeugter Kon-
zıliarist, für den das Konzıiıl die dem Beistand des Heıilıgen ‚e1istes stehende nd
han elnde Vertretung der Ecclesia unıversalıs WAFr. Das Konstanzer Superioritäts-dekret besitzt für ihn absolute Geltung, 99  Inn und 1e] des Kampfes des Konzıils VO  —$
Base]l Papst Eugen ISt die Verteidigung der Autorität der Allgemeinen Kon-
zılıen, auf denen die Sicherheit des katholischen Glaubens beruht“ (147 Obwohl er
die Anwesenheit der Bischöfe auf dem Konzıl für notwendig hält und be: rüßt (136);sınd diese für ıhn nıcht alleinige Träger der Konzilsautorität. Diese eru vielmehr
auf der Mıtwirkun aller Vvıier „Stände“, die nach Paulus ZUur Kirchenleitung berutfen
sind, der Apostel, Propheten un Evangelisten, der Hırten und der Lehrer. 99'  1€
Mischun der Stände und der Nationen bei den Beratungen preist als den Haupt-vorteıl Deputationen: Konzilsteilnehmer AuUuSs allen Natıonen und Aaus den VEnrschiedenen Kangen der kirchlichen Hierarchie kommen dort ZUSAMMECN; die Stimme
jedes einzelnen zählt ole1 viel; die Interessen der rovınz und jedes Landes kom-
iNen Zzu Wort, und gleichzeitig besteht die für 1e Beratungen des Konzils wichtigeFreiheit der ede C537 Die Anwesenheit des Papstes auf dem Konzıl zerstOrt nach
S.s Ansıcht dessen Freiı e1it: NOn ESSCHNT due contrarıe opınıones, sed una dumtaxat, ut

intenderent a.d pape exaltacionem (ebda) erkennt das Ius divinum des papst-lichen Primates, die Papsttitel Viıcarıus Christi und Pastor omnıum fidelium 3Der Papst bleıibt edoch als Haude»  er och immer 1Ur Glied Leibe der Kırche, cCapmiınısteriale, allen anderen lie 1r ber nicht em CGGanzen der Kırche übergeordnet(141 Es kann eın vernünftiger Zweifel darüber bestehen, da{fß ach dem Friedens-
schluß VO  —$ 1449, der die Niederlage der Baseler besiegelte, seiınem konziliaristischen
Kirchenbegriff festgehalten Hat; WENN auch den Frieden selbst begrüßte. egenseiner, VO  w} nıemand ernstlich bezweiftfelten persönlıchen Integrität besaß er die Hoch-
achtung auch seiner Gegner. Nikolaus hat ihm eın Geldgeschenk zukommen lassen
und ıhn durch Pensionen auf WEe1 Bıstümer finanziell erSOFZL; die Ernennung zum
Titularerzbischof VO!]  3 Caesarea mu{fß als Ehrenrettung aufgefaßt werden. Der Eınsame
von Aiton War besiegt, ber nıcht verbittert, weıl nıcht für seine Person, sorid<;rn\
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für 1INe€e Sache gekämpft hatte, die Sache der Kird%e,l o) Wwie er s1ie sah Um ihrer- Zukuné
willen seIzte sıch, erschüttert durch den Fall Konstantinopels, in seınen etzten Jahren
ür das zrofse missionarische el der Gewinnung der Mohammedaner ein.

Zwei Beigaben, der 41 Nummern umfassende Katalog der Schriften S.s mit An-
gaben vVvon Hss 4152155 und eıne chronologische UÜbersicht über die Geschichte des
Basler Konzıls (156—172), werden sıch für die weıtere Forschung als außerst nützlich
erweısen. Über ihre begrenzte historische Zielsetzung hinaus 1st die Arbeit VO  a 5”
eıgnet, Zu Nachdenken ber die Stellung der Okumenischen Konzilien ım Leben der
Kırche aNnzuresecn.

Bonn Jedin

Reformation
VUV>L;‘KVa r]1 Der Kaıser und seıne Z E1 Kölner Colloquium 26.—29 Nov 1958,

\hrsg. VO  3 Peter Rassow und Frıtz Schalk. Köln-Graz (Böhlau 1960
A DE 15 Tl geb

Yg Des Regierungsendes und des Todes Kaiser Karls 1St. in verschiedenen Ländern
Europas mit aufsehenerregenden Ausstellungen un yroßen wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen vedacht worden. Unter der Überschrift „Karl und seine Zeıt  ‚C6 tan-
den Ausstellungen ın Gent 1933 Wıen 1955 un Toledo 19558 S  3 denen sich
Universitätsfeiern und wissenschaftliche Colloquien in Parıs; Granada und öln
anschlossen.

Der vorliegende Sammelband vereinigt die Vortrage, die eim Kölner Col:
loqui1um gehalten worden SIN Die Tatsache, dafß die Hilfte der Vortragenden Aus

romanischen Ländern kam, bestimmte stark den Charakter der Veranstaltung. Der
Sspanische Ante:il der Erforschung der Epoche Karls 1st dadurch besonders her-

ausgestrichen worden. Wıe der Herausgeber ın seinem einleitenden Festvortag bereits
hervorhob, Jag ıhm daran, den Gedanken der Einheit des christlichen Abend-
landes in der Gestalt Karls unterstreichen. Der VO  zn ıhm angeschlagene 'Ton

Y
ISt von den italienischen und spanıschen Forschern CIM aufgenommen worden. Karls
uniıversalistische Politik wird als letzte Bemühung europäischer Zusammenfassung
bezeichnet, den die auseinanderstrebenden Nationalstaaten aufgehoben en Karls
politische Bestrebungen werden nach verschiedenen Richtungen hıin behandelt, bald
auf dem Boden Oberitaliens, bald 1m ungarischen Raum. Ebenso wird se1ine Herr-
schergestalt 1n der Kunst hervorgehoben.

Da nıicht daran gedacht werden konnte, eın umtassendes Bild der eıt Karls
geben, erscheint der Tıtel des Buches mißverständlich. Das Sammelwerk macht den

emerkenswerten Versuch, einen bestimmten Ausschnitt AaUuUs der Wirksamkeit des
Kaisers Z geben. Dementsprechend hätte der Titel präzısıiert werden sollen. T rotz-
dem wird jeder reformationsgeschichtlich interessierte Leser bedauern, da{f das Ge-
schehen, dem arl zeitlebens entgegengewiırkt hat un dem se1ne Politik schliefß-
ıch gescheitert SE völlig bei Seıite gelassen worden 1St. Das Wort Reformation fällt
War einmal, ber auf das Ereignis, das doch erheblich den staatspolitischen Bereich
hineingriff, 1sSt kein Bezug Nur 1mM Beıitrag VO: Hubert Jedin „Die Papste
und das Konzıl 1n der Politik Karls V« wird die Gegenwirkung aut dieses Geschehen
beleuchtet. Hier w  ware die Frage stellen, ob bei diesem einseitigen Aspekt das poli-
tische Handeln des Kaisers 1nNs rechte iıcht ZESETZL werden ann 50 cchr das Bestreben
der Herausgeber verstehen 1St und die Rücksichten, die S1E nehmen mulßfsten, begreif-
ıch sınd, ware  V bei einer einmalıgen Veranstaltung, die nachwirken sollte, ıne brei-
tere und festere Basıs erstrebenswert SECWCSCH. DPeter Rassow hat offenbar selbst diesen
Eindruck ehabt, als iın seiınem Festvortrag auf Rankes Darstellung un ihre welt-
gehende' Gültigkeit hinwies. Auch Leser dieses Sammelbandes ann de_r RankeschenFo 1e nicht

Münster/Westf. Stupperich
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\I"\“;3ernhard Stasiewski: Reformation un d 3  Gegenreformation ın
H. Neue Forschungsergebnisse P Katholisches Leben und Kämpfen 1m Zeıit-

alter der Glaubensspaltung. Vereinschrift der Ges Herausg. des Corpus Catholi1-
‚9 Heft 18) Münster/ Westf. (Aschendorff) 1960 99 S kart. Y{
Auf deutscher Seite ISt die Kirchengeschichte Polens se1it Jahrzehnten eın vernach-

[ässıgtes Gebiet. eit arl Völker hat sich 1mM deutschen Sprachgebiet keıin Forscher
mehr gefunden, der siıch gleich ihm diesem Bereich kirchengeschichtlicher Forschung VeEI-
schrieben hätte. LEirst neuerdings finden siıch Anzeichen dafür, dafß sich ler andert.
Die Neubearbeitung des Völkerschen Standardwerkes wiırd hoftentlich Wirklichkeit
werden. Die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit sind nıicht unterschätzen, handelt

sıch doch ZU mıindesten das Nacharbeiten der Forschung, un WAar einer csehr
intensiven polnischen Forschung, 1m Verlauf einer SaNnzeCn Generation. Auch dafür
bedarf ZUerst ıcht geringer Vorarbeiten.

Stasiewski, einer der besten Kenner polnischer Kirchengeschichte auf deutscher
Seite, legt einen außerst kenntnisreichen, uts beste fundierten Forschungsbericht ber
die Periode der Reformation un Gegenrefiormatıion VOTFT. Ursprünglıch ein Vortrag,1St erfreulicherweise eiınem kleinen Buch ausgestaltet worden, das nıcht Nur 1ine
vollständige Bıbliographie enthält, sondern uch den Inhalt der einzelnen Veröffent-
lıchungen sachgerecht charakterisieren we1lß Dabei wird der Rahmen weIit SCeZOSCHH,dafß selbst weıter abliegende Publikationen einbezogen werden. Der Bericht seht 1n
yleicher Weiıse auf Quellenausgaben, zusammentassende Darstellungen W1€e auf Mono-
graphien und Zeitschriftenaufsätze 1nN. Aus der Spezialforschung mMu: hervorgehobenwerden die außerst 1LCSC polnische Humanısmus-Forschung. Mıt dem Humanısmus
den ersten Regungen der Reformation verbinden sıch zugleich die Anfänge der polni-schen Lıteratur. Die grofßen polnıschen Dichter des Jhs ziehen die Forschung nach
W 1e€e VOTr In den etzten Jahren 1ST besonders die Modrzewski-Forschung belebt WOT -
den Der Bericht yeht aber nıcht 1LLUr auf die Außerungen der lutherischen Retormation
ein, sondern behandelt ebenso auch die Erforschung des VO  3 Krakau ausgehenden pol-nıschen Calyvınısmus, der polnischen Brüderunität, der Eiınigungsbestrebungen des pol-nischen Protestantismus und auf der anderen Seıte des AÄntitrinitarısmus.

Der zweıte 'e] des Berichtes, der die Zeit der Gegenreformation behandelt, 1St
nıcht wenıger autschlußreich. In diesem Zusammenhang geht der Bericht auf die Ar-
beiten über die kirchliche Reformtätigkeit ein. Vorangestellt werden die umfangreichenQuelleneditionen, W 1€e€ Synodalakten, Acta Tomiciana, Monumenta Poloniae Vaticana,die das Bild VO  3 der Tätigkeit des Episkopats 1n der nachtridentinischen eIt für die
einzelnen Diıözesen W1€e 1m allgemeinen pragnanter zeichnen lassen. Der Bericht xibteinen csehr starken Eindruck VO  3 der lebendigen polnischen Forschung wieder, WI1e sıe
1n den etzten 20 Jahren ıIn Polen selbst un VO  w} polnischen Gelehrten in aller Welt
betrieben wurde. Die deutsche kirchenhistorische Forschung Wwırd sich Mühe geben
mussen, auf dem Laufenden bleiben Dieser wertvolle Bericht sollte darum von
allen gelesen werden, die angeht, denn Jer wird eın Zeichen aufgerichtet.

Münster/Westf. Stupperich
Krl H einz Oal chsDer. ateErasmusunddieReformation

Reformationsgesch. Studien und Texte, Heft 86) Münster (Aschendorff) 1961
XI,;, 166 brosch. 14.60
Diese Arbeit, ursprünglıch eine Freiburger Discektarion Aaus der Schule VO  -

Zeeden, schließt eine empfindliche ücke in der Erasmus-Forschung. Sie untersucht fur
die Jahre nach 1923 Iso nach der grundsätzlichen Absage des Rotterdamers Luther,
seINe Außerungen ber die Reformation.

Der Vt arbeitet, VOrLr allem MIit Hıiılfe des reichen Brief-Corpus, schön heraus, da{fß
die Bewegung Luthers den alternden Erasmus WI1e nıchts anderes beschäftigt hat
daß 1M auf der Jahre einem immer schärferen, ımmer bittereren Widerwillen
» s1e geführt worden 1St. Und War sınd aum ihre theol iıschen Lehren,
denen Anstodfß nımmt, sondern ;hre praktischen Auswirkungen,95 zußere Unruhe
und rechtliche Unsicherheizy‚‘ die durch S1e heraufgeführt worden sind, die Verachtung
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der humanistischen Studien, die Intoleranz un die Serlichen Mängel; die er beobach-
tetr. Der V+t. bemerkt mıiıt Recht, da{fß Erasmus, wie 1ın seiner CISCHNCH Kirchenkritik
ıcht VO  w} eigentlich theologischen Erwagungen geleitet wurde, nıcht rahıg Warl,
die theologischen Grundmotive der Reformation wirklich erfassen. „Damaskus-
erlebnisse sind Erasmus zutiefst tremd“ Nıcht zuletzt VO  3 dieser praktischen
Grundhaltung Aus erklärt siıch se1n Eıintreten für den freien Wıllen, un 1St eıne
höchst autschlußreiche Feststellung Oelrichs, da{fß Erasmus der einzıgen Stelle,
der nach 15724 noch einmal eingehender autf das Problem des treien Willens SPIC-
chen kommt, in eiınem Brief an Morus ON 152/ (Allen Nr. ber den Standpunkt
der Diatribe noch wesentlich hinausgeht: Er erklärt hier SO RA seine Bereitschaft, die
Annahme e1nes merıtum de5 tallenzulassen un: Iso eıner Posıtion 0
stoßen, die 1524 noch als pelagianisch zurückgewiesen hatte.

Der Moralismus 1n seiner Stellung ZU Christentum hängt bei Erasmus ufs efigste
mMit seinem tiefen Bedürfnis ach Ordnung, ach moderatio und tranquilli-

Cas S50 1St. CS verständlich, da{fß sıch se1ine Abneigung ö die Reformation seit 1525;
seit dem Bauernkrieg und angesichts der Gewaltsamkeiten, die 1n Basel selbst
beobachten konnte, ımmer mehr vertieft. Der V+t sieht siıcher richt1g, dafß das Urteil
des LErasmus Sanz durch die oberdeutsch-schweizerischen Städteretormationen, die
VOrLr Augen hatte, bestimmt un: gefesselt 1SEt bezeichnend ELWa seine Behauptung, der
Einflußbereich Zwinglis se1 orößer als derjenige Luthers. Reformation 1St tür ihn ıden-
tisch mMiıt „seditio0“; die Möglichkeit, dafß das Neue VO ben her:; durch den Entschlufß
eines evangelischen Fürsten, durchgesetzt werden könnte, 1St ıihm fremd, W1e überhaupt
die Verhältnisse 1n Nord- un Mitteldeutschland 1im Grunde außerhalb se1ines Horı1-

liegen. Gerade 1in Basel trıtt ıhm auch 1ine andere, ıhn abstoßende Begleiterschei-
nun der Reformationsbewegung deutlich VOTLT Augen: Die Uneinigkeit, die in ıhr schon
bal zumal 1m Abendmahlstreit, ausbricht. In diesem Zusammenhang 1St treilich
bemerkenswert, da{ß Erasmus, W1e Oelrich als EerStier eın ehend un: klar herausarbeitet,
bis 1529 für die oberdeutsch-s:  weizerische Abendma Isauffassung Erasmus Sagt:
für diejenige Oekolampads auffallende Sympathie zeigt und sich 1Ur durch den
1Inweis auf die ENTISESCENZESCLIZLE Entscheidung der Kirche Abhalten lafßt, der
Lehre vorbehaltlos zuzustimmen. Bekanntlich geht diese Ja ihrerseits Y auf VO  en ihm
empfangene Anregungen zurück; ber hat doch EYIST dem Eindruck der Schrit-
ten Oekolampads deutliche Zweite] der Realpräsenz geäiußert.

S0 1St das Bu: voll on interessanten un anregenden Beobachtungen. Freilich
wünschte 111  - dem Bild, das der Vt zeichnet, gelegentlich noch mehr Tiefenschärfe,
noch mehr Relief. Der ebendige Erasmus verschwindet streckenweise hinter seinen
Auffassungen, und der Vt. aßt sich durch seinen Wunsch, 1ne eigene Stellungnahme

vermeiden, manchmal Dar sehr davon abhalten, die veschichtliche Lage un die
Motiıve des Erasmus selbst schärter analysıeren un berücksichtigen. So arbeitet

WAar schön heraus, da{fß 1 Jahr 1529 eın deutlicher Bruch ın der Stellung des Rot-
terdamers ZUTr Retormation festzustellen 1St. VO  3 1U  ; verliert seine Kritik iıhre

ber sSOWeIit ichetzten Einschränkungen, s1e wird NUuU:  —3 SANZ  e MASSLV und unbedingt
gvesehen habe, bringt der Vt diese Feststellung nirgends damit 1ın Verbindung, daß
Erasmus Ja In demselben Jahr auch außerlich eine scharfe cheidung vom Protestantis-
INUS VOTSCHOININCI hat,; indem VO:  n dem evangelısch werdenden Basel nach Freiburg
übersiedelte. Hıer ließen doch, W1e oft bei Erasmus, persönliche und sachliche An-
triebe ineinander: Wenn Oelrich bemerkt, seIt 1529 komme die Härte und Aftekt-
haftigkeit des Erasmus 1ın der Ablehnung der Reformation seınem alten Widerwillen
SC das Mönchtum gyleich das W arlr vorher nıcht der Fall ewesen  k en
reformatorischen Neuerungen in Basel hatte Erasmus die Authe ung der Klöster 888

ehesten gebilligt!! erkennt Nan deutlich, da{ß un eben auch der Reformation dıe
Refsönlid1g Unbill, die S1E dem Fürste der Humanıisten zugefügt hatte, mi1t unerbitt-

und, wird All mussen, weithin ungerechtem Ha{ heimgezahlt wurde.
e1it 1529 fühlt siıch Erasmus endgültig als ausgestofßen, Jjetzt mu{fß endgültig e1in-

heatrum Europaecum ZanzZ andere Dıinge gespielt“ werden alssehen, dafß „auf dem
und hınter seiner Schärte 1n der Beurteilung der Reformationdie seinen (MeıssingCI'),rTasıl Se1INES Lebens und darüber hinaus diejenıge des umanıs-wırd nun die
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INUS ü‘be‘rhau.pt’ e1:kénnbaf. Es kommt dazu, daß Ja Erasmus auch VO  $ der Kachalschen
Seite, deutlich selbst sıch > ıhr zurückwendete hat ach 1529 z B uch die
Zweifel in der Abendmahlsfrage beiseitegeschoben und sıch wenı1gstens ZUT Realprä-
SCHNZ, wenn auch ıcht ZUur Transsubstantiationslehre, ekannt voll anerkannt
worden Ist, und IinNnan MUuU: sich, den spaten Erasmus ' würdigen können, uch
diese Spannungen, die der Vt kaum berührt, VO Augen stellen. So äfßt das schöne
und lehrreiche Buch beim Leser, W as das Verständnis des Erasmus selbst und insofern
uch das seiner Urteile angeht, manche Wüuünsche en

Kleine Beanstandungen: Der Basler humanıiıstische Jurist heißt Cantiuncula (S 15
18 1 Register). 125 mu{(ß „Sichtweise“, 141 „selbstver-

ständlich“ heißen.
Heidelberg Moeller

W PeterBrunner: Nikolaus VO Amsdorftals Bischof von Naumburg.
FEıne Untersuchung ZUT Gestalt des Bischofsamtes In der Reformationszeit
(  e  — Schriften des ere1ins für Reformationsgeschichte Nr FA Jahr:  x 67, 68)
Gütersloh er Mohn) 1961 160 s‚ kart 16.80
Bereıits 1955 hat sich Brunner mıiıt der theologiegeschichtlichen Entwicklung des A , OMBischofsamtes in der Kırche der Reformation auseinandergesetzt Schr Theol Konv.

Augs, Bek., Heft 9) 5—77) und die Besonderheiten des evangelischen Bischofsamtes
der römiısch-katholischen Lehre gegenübergestellt. Dabei ergab sich als wesentliches
Resultat, da{fß d1(3 lutherische Kırche das Schwergewicht nıcht auf das episko ale, SOI-
ern auf das pastorale Amt legt. In seinen dogmatischen und praktischen FoS
für die Gegenwart verneint Brunner, daß das gegenwärtige Bischofsamt miıt dem über-
einstimme, Aas uUuNseTE retormatorischen Väter elehrt und gedacht haben Deshalb
ruft einer Revision er Ämter ın uNnserer Kirche auf, wobei a ie Stimme der
Väter“ als die uns heute verpflichtende Weısung gehört werden solle

Nach diesen Ausführungen WITFI Nan das NEUE Buch Brunners mi1it besonderer Auf-
merksamkeit ZUr!r Hand nehmen und bedeutsame Aufschlüsse für die Ämterfrage inner-
halb unserer Van elischen Kirche ber interessant auch die Jahre VO  —
1542 bis 546/47 ur diese Frage seıin mOgen, eın nachahmenswertes Exempel tellen
S1e mi1t der Einführung des Bischofsamtes 1n Naumburg, auch Berücksichtigung:
der veränderten Vorzeichen uUuNnNserTeTr Zeıt, nıcht dar. Insofern 1St die jetzt vorliegende
Studie Brunners keineswegs die konsequente Weiterführung des einmal angeschnitte-
nen Themas, W1e inan zunächst Neıin, der Verft bietet 1ıne historische Be-
sinnung und untersucht die Gestaltung des Bischofsamtes der Persönlichkeit Niko-
laus von Amsdorfs, des STISTCH evange ischen Bischofs VO  -} Naumburg. Es erscheint mir
SOga erfehlt, eıne allzu CNZE thematische Verbindung zwischen diesen beiden Schrif-
ten Brunners suchen: mü{fßte Inan e  u  n, dafß Amsdorf ın en Augen des
Verf.s einer der Väter ware, der das klassische Vorbild ennes evangelischen Bischofsabgäbe. Aber das wird Inan 1caum können den Eindruck hat INnan auch nach der
Lektüre des Brunnerschen Buches nicht. Nur die grundsätzlichen historischen W1€ dog-
matisch-systematischen Aussagen sind jer Beispiel der Reformation gemacht,
Brunner stellt 1n Aussıcht, uch die Gestalt Fürst Georgs F} von Anhalt in ÜAhnlicher
Weise nachzuzeichnen, WIe CS 1er Amsdorf eschah Wır dürfen s  NT se1n,
iNWIiewelt S1C] Brunners Bild VO: ersten evangelisB  ch Bischof V.O)] Merseburg mit
decken WIir das uns Lau (Wıss tS| Karl-M
gesellsch sprachwiss. Reihe 2/3) entworfen hat.

arx-Univ. Leipzig SE 1953/5‘#
Die Untersuchung Brunners S1C] 1so nıcht allein miıt dem „NaumburgerBischofsexperiment“ auseinander; S1e spurt dem Problem, VOT das sich die lutherische

Reformation gestellt sah, namlıich VO]  3 ihren Voraussetzungen Aaus das oberhirtliche
Bischofsamt NEeuU gestalten, gründlich nach Noch die Apologie Art. XIV hatte sichbereit erklärt, „alte Kirchenordnung un der Bischofe Regıiment, das inan nennet
canonıcam politiam, helfen erhalten“. Aber der daran anschließende Konditional-
SatZ, »50 die Bischofe Lehre dulden und uUuNnsCcCTE Priester annehmen wollten“,
;eigw ZUrF Genüge, dafß auch 1n der Ergge des Bischofs, bzw. des Bischofsamtes ine
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unüberbrückbare Kluft 7zwischen der ‘Auffassflng katholischen und eyangeilischen Kır-
chenrechts un: Kirchenwesens bestand. eIt den Spannungen, welche die Besetzung des
Naumburger Bischofsstuhles MIt sıch brachte, 1St auch diesem Punkt ıne kirchen-
tfennende Wand zwiıischen der römisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen
Kırche aufgerichtet. Das wird sehr bald sichtbar; die Reformatoren haben das
empfunden, und die tolgenden Jahrhunderte haben mit ıhrer Krıtik gerade autf diese
Tatsache hingewıesen. Wenn beispielsweise Angelus Sılesius 1in seiner Ecclesiologıa
(Sp. GE VAl) schreibt, 5 bleibts wol darbey da{ß der Lutheraner VWeihung eine Ketze-
rische ungültiıge Weihung un: keine Sendung SCY , der Catholischen Bischofte ber in
allewege rechtmäfißsig und zültıg  “  > 1St das NUur eine Stimme. Unendlich viele, Ühnliche
Aussagen miıt dem yleichen Tenor könnten diesem Urteil se1it Luthers Zeiten die
Seıite gestellt werden.

Brunner fragt, ob und inwıeweıt Luther mıt der Eınsetzung Nikolaus VO  - Amsdorftfs
als erstem Bischof VO:  e Naumburg recht handelte? All diıe vielen bei eıner Bischots-
ahl] eine Rolle spielenden Faktoren werden urz vorgeführt. An ıhnen werden die

Schwierigkeıiten deutlich, VOT denen Luther und se1n Landestürst standen. Es Zing
damals nıcht alleın die Konstituierung eınes Amtes ın der lutherischen Kirche;
der Bischof damaliger Zeıt ahm zugleich auch ıne dl bestimmte Stellung 1mM poli-
tischen Gefüge des Reiches e1in. All das wollte sorgfältig er WOSCH werden. ber
dieser Umstand machte die Entscheidungen besonders schwier1g. Die sich direkt
wıdersprechenden Gutachten der Wittenberger Theologen bei den Beratungen des
Jahres 1541 spiegeln sehr deutlich die Gegensätze ım eigenen Lager wider. Erschwerend
kam hınzu, da{ß der Kurfürst meınte, eın Recht ZU Eingriff in die Naumburger Bı-
schofsfrage haben Gerade diese Tatsache, da{ß die weltliche Obrigkeit en sehr
erhebliches Wort bei der Auswahl des Bischots VO'  - Naumburg mitgesprochen hat, hat
die Kritik der Gegenseıte verständlicherweise herausgefordert. Denn damıiıt war
nach katholischer Rechtsauffassung notwendige Sukzession sakramentaler Weihen tür
ungültig erklärt! Lange blieb d} die Frage often, welche Persönlichkeit diesem
hohen Amte besonders geeignet sel  *  x Fürst Georg 111 VO  - Anhalt der Nikolaus VOIl

Amsdorf? Da teilte Julius VOIl Pflug dem Naumburger Domkapıtel 11 Januar
1547 nach tast einjährigem Zögern mit, da{ß bereit sel, die Wahl Z,U) Bischof VO  —

Naumburg anzunehmen, un: machte damit die Sıtuatiıon noch schwlieriger. ber seın
Entschlufß kam spat; die Entscheidung Warlr bereits VO:  3 seıten des sächsischen Kur-
fürsten un War ıhn gefällt worden.

Schon se1it Jahren erfreute sıch Amsdort damals Domprediger Magdeburg
seiner unwandelbaren Treue und seiner unbestechlichen Standhaftigkeit eines

sehr erheblichen Ansehens beim Kurfürsten Johann Friedrich. Allerdings hingen auch
die Magdeburger sehr ihrem Prediger. Nach Jangem Hın un: Her gelang CS ber

” —— dem Kurfürsten, Amsdorf Januar doch VO: Rat VO  - Magdeburg frei be-
kommen. Die Lage Wrlr außerordentlich SEı SE selben Moment (17. Januar), als
Pflug das Stift ZUr TIreue ermahnte, verlangte der Kurfürst, dem evangelischen Bischof

huldigen.“ Die Ordination WAar auf den Januar festgesetzt. Damırt War der gyrofßseME  405  _ Reformation  F  hni.i\berbrüdsb3.réKlü& zwischerl Her'Atéffalssfirig kathélis&en und ‘evé.‘nge‘i;sfl‚nerin K1rq  chenrechts und Kirchenwesens bestand. Seit den Spannungen, welche die Besetzung des  Naumburger Bischofsstuhles mit sich brachte, ist auch in diesem Punkt eine kirchen-  trennende Wand zwischen der römisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen  Kirche aufgerichtet. Das wird sehr bald sichtbar; die Reformatoren haben das so  empfunden, und die folgenden Jahrhunderte haben mit ihrer Kritik gerade auf diese  — Tatsache hingewiesen. Wenn beispielsweise Angelus Silesius in seiner Ecclesiologia  (Sp. CLVII) schreibt, „so bleibts wol darbey daß der Lutheraner Weihung eine Ketze-  rische ungültige Weihung und keine Sendung sey; der Catholischen Bischoffe aber in  allewege rechtmäßig und gültig“, so ist das nur eine Stimme. Unendlich viele, ähnliche  Aussagen. mit dem gleichen Tenor könnten diesem Urteil seit Luthers Zeiten an die  Seite gestellt werden.  Brunner fragt, ob und inwieweit Luther mit der Einsetzung Nikolaus von Amsdorfs  als erstem Bischof von Naumburg recht handelte? All die vielen bei einer Bischofs-  wahl eine Rolle spielenden Faktoren werden kurz vorgeführt. An ihnen werden die  ‚ Schwierigkeiten deutlich, vor denen Luther und sein Landesfürst standen. Es ging  damals nicht allein um die Konstituierung eines neuen Amtes in der lutherischen Kirche;  der Bischof damaliger Zeit nahm zugleich auch eine ganz bestimmte Stellung im poli-  _ tischen Gefüge des Reiches ein. All das wollte sorgfältig erwogen werden. Aber genau  _ dieser Umstand machte die Entscheidungen so besonders schwierig. Die z. T. sich direkt  widersprechenden Gutachten der Wittenberger Theologen bei den Beratungen des  Jahres 1541 spiegeln sehr deutlich die Gegensätze im eigenen Lager wider. Erschwerend  _ kam hinzu, daß der Kurfürst meinte, ein Recht zum Eingriff ın die Naumburger Bi-  schofsfrage zu haben. Gerade diese Tatsache, daß die weltliche Obrigkeit ein sehr  erhebliches Wort bei der Auswahl des Bischofs von Naumburg mitgesprochen hat, hat  ‚ die Kritik der Gegenseite verständlicherweise herausgefordert. Denn damit war die  nach katholischer Rechtsauffassung notwendige Sukzession sakramentaler Weihen für  ungültig erklärt! Lange blieb sogar die Frage offen, welche Persönlichkeit zu diesem  hohen Amte besonders geeignet sei: Fürst Georg III. von Anhalt oder Nikolaus von  Amsdorf? Da teilte Julius von Pflug dem Naumburger Domkapitel am 11. Januar  1542 nach fast einjährigem Zögern mit, daß er bereit sei, die Wahl zum Bischof von  ‚ Naumburg anzunehmen, und machte damit die Situation noch schwieriger. Aber sein  _ Entschluß kam zu spät; die Entscheidung war bereits von seiten des sächsischen Kur-  _ fürsten — und zwar gegen ihn — gefällt worden.  Schon seit Jahren erfreute sich Amsdorf — damals Domprediger zu Magdeburg —  wegen seiner unwandelbaren Treue und seiner unbestechlichen Standhaftigkeit eines  sehr erheblichen Ansehens beim Kurfürsten Johann Friedrich. Allerdings hingen auch  die Magdeburger sehr an ihrem Prediger. Nach langem Hin und Her gelang es aber  %  _ dem Kurfürsten, Amsdorf am 12. Januar doch vom Rat von Magdeburg frei zu be-  _ kommen. Die Lage war außerordentlich ernst: „Im selben Moment (17. Januar), als  Pflug das Stift zur Treue ermahnte, verlangte der Kurfürst, dem evangelischen Bischof  6  - zu huldigen.“ Die Ordination war auf den 20. Januar festgesetzt. Damit war der große  — Schritt getan: der Rekatholisierung des Stiftes war ein Riegel vorgeschoben, und mit  _ der römischen Praxis bei der Einsetzung eines Bischofs war gründlich gebrochen.  Im weiteren Verlauf der Untersuchung schildert der Verf. die Bischofseinsetzung.  _ Hier werden die speziellen Fragen der Wahl, der Ordination und der Huldigung nach  __ den  uellen dargestellt. Ein Vergleich des Wittenberger Ordinationsformulars zum  S  _ Pfarrdienst von 1535/39 mit dem für das Bischofsamt zeigt im wesentlichen Überein-  _ stimmung. Das heißt: das Bischofsamt ist nach evangelisch-lutherischer Auffassung  dem Amt des Pastors gleich. „Pfarramt und Bischofsamt sind hinsichtlich ihrer Unter-  schiede besondere Ausprägungen des einen ministerium verbi.“  Wie Luther sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob er als Exkommunizierter  überhaupt die Vollmacht hatte, einen Bischof zu weihen, ist bekannt. Amsdorf sollte  "nach Luthers Auffassung ein Platzhalter auf dem Naumburger Stuhl gegen den Teufel  sein. Damit kommt deutlich zum Ausdruck, daß die Einsetzung Amsdorfs zum Naum-  burger Bischof in erster Linie als eine antipapistische Kampfhandlung verstanden wor-  den ist. Paß — abgesehen von den vielen anderen Sd1wierigl_;eiten, die mit der neuen  $Schritt Nn der Rekatholisierung des Stiftes W ar eın Riegel vorgeschoben, und mMiıt
der römischen Praxıs be] der Eınsetzung eınes Bischofs WAar yründlıch gebrochen.

1m weıteren Verlauf der Untersuchung schildert der ert die Bischofseinsetzung.
Hier werden die speziellen Fragen der Wahl, der Ordınatıon und der Huldigung nach
den uellen dargestellt. Eın Vergleich des Wittenberger Ordinationsformulars ZU)dS Pfarr ienst VO 535/39 mıiıt dem für das Bischofsamt ze1gt 1m wesentlichen Überein-

Stimmung. Das heıifst das Bischofsamt 1St nach evangelisch-lutherischer Auffassung
dem Amt des Pastors gleich „Pfarramt un Bischofsamt sind hınsıchtlich ihrer Unter-
chiede besondere Ausprägungen des einen ministeriıum ver

Wiıe Luther S1' mıiıt der rage auseinandergesetzt hat, ob als Exkommunizierter
überhaupt die Vollmacht hatte, einen Bischof weihen, 1St bekannt. Amsdorf sollte

‚ nach Luthers Auffassung eın Platzhalter auf dem Naumburger Stuhl den Teutel
se1IN. Damirt kommt deutlich ZU Ausdruck, da{fß die Einsetzung Amsdorfs ZU) Naum-

Bischof 1n ErTStIier Lıinie als 1N€ antipapistische Kampfhandlung verstanden WOT-

C ISt. Dafß abgesehen VO  3 den vielen anderen Sduwierjgl_&eiten, die mıt der
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Würde in v&elt1icher und geistlicher Hınsicht verbunden WwWAar én diese Frontstellungdie Verwaltung eines hohen und exponıerten Amtes in besonderer Weise erschwerte,
lıegt auf der Hand

Dann begleitet Brunner den Bischof Amsdorf durch die weniıgen Jahre seiner
notvollen Naumburger eit In all den Belastungen und Mißhelligkeiten, die Amsdort
VO allen Seiten bedrücken und ;:hm den Mut seiınem Amt nehmen drohen, ISstLuther als freundschaftlicher Berater un: Seelsorger des Bischofs Seite. Wohl kaum
eıne Mafßnahme 1St VO  5 Amsdorf getroften worden, hne dafß sS1e mMit seinen
Wittenberger Freunden besprochen worden ware. ber dann kam das Jahr 1546 miıt
Luthers 'Tod un dem Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges, 1n dessen Verlauf die
Stellung e1ınes evangelischen Bischots im Stift Naumburg unhaltbar wurde. Amsdorf
mufßte nach knapp fünfjähriger Tätigkeit seine 1Özese Naumburg verlassen. Dennoch
sehen WIr ihn während des SAaNZCH Krieges als eifrigen Wortführer für die Sache
Johann Friedrichs streıten. Nach Amsdorfts Flucht wird der VO Kaiıser gzewünschteBischof Julius VO  - Pflug durch den. inzwischen Z Kurfürsten erNanntien Albertiner
Moritz VO  an Sachsen 1n seın Amt eingesetzt.

Das Bischofsexperiment VO  - Naumburg 1St zunächst gescheitert. Daran konnte uch
die persönliche Haltung Amsdorfs nichts andern. Den eigentlichen Grund dafür sieht
Brunner 1n der auf INKO den Grofßen zurückgehenden Vermischung on staatlicher

P Macht un geistlicher Verantwortung 1mM Amt des Bischots. Als der Kaiıser den Ver-
such unternıimmt, die 1n diesem Zwiespalt stehende Naumburger Bischofsfragelösen, hat die geschichtliche Stunde bereits versaumt. Der Kurfürst ber handelt
MIt der Einsetzung Amsdorts früh, die Zeit dafür WAar noch nicht reitf. Beide der
Kaiıser und der Kurfürst überzeugt, das Rechte Cun; ber beide verkannten
den Kaıiıros. Auch unabhängig VO  w der Person Amsdorts un den Wırren des Schmal-
kaldischen Krıeges ware das evangelische Bıstum Naumburg in vieler Hinsıicht eben
eın „Zwittergebilde“ gveblieben. Brunner fragt MmMIit Recht, ob die Verquickung VOIN
Glaube un Politik bei Nıkolaus VO  3 Amsdort ıcht eınen wesentlichen Anteıl der
Schul.d Scheitern des Naumbl_1rger Experimentes miıtträgt?

ReichertMünster| Westf.

b MarTti6 BUGSES eutsche Schriften. Band Frühschriften E  9 hrsg.
VO:  3 Robert
Schriften. Im Auftperıch AFn Martini Bucer: Üpera Omnıia, Ser1jes Deutsche

rage der Heidelberger Akademie der Wiıssenschaften hrsg. V OIl

Stupperich). Gütersloh er‘ und Paris (Presses Universitaires de France)1960. 508 S‚ Leinen 6
Das Erscheinen eines Eersien Bandes der deutschen Schriften Marn Bucers 1St in

einıger Hiınsicht eın „kirchengeschichtliches Ereignis”. Bucer gehört neben Luther,
Zwingli, Calvıin und Melanchthon den wichtigsten Trägern der reformatorischen
Bewegung. Es War daher SeIt Jangem der dringende Wunsch nach eıner wissenschaft-lıchen Aus Abe seıner Werke geiußert worden. Im Zuge der wissenschaftlichen Bucer-
Ausgabe, fin a“  ur welche als Internationale Kommıissıon Fr nde 1‚ — — N ,

StuDPEKLOR, K Ot+t und Peter verantwortlich sind, WAar zunächst
1er bereits angezeıigt (vgl ZKG Band XV. 1955/56, 347 das Spät-
werk De FeSI Christi; VO  3 Er. Wendel]l herausgegeben, auf den Plan
Die frühen Schriften des Straßburger Reformators, deren Herausgabe den VO  3 deut-
scher Seıite Beteiligten überlassen und VO  5 der Heidelberger Akademie der Wıssen-
schaften An Vertraut WAar, erscheinen ISLE Jetzt. Wer der Bucer-Forschung be-
teiligt War, bemerkte das Werden der Ausgabe VOFrerTrSt nur daran, daß die seltenen
Bucer-Drucke och schwerer 1n Bibliotheken erlan als früher.
Dieser ebenso betrübliche W1e Hoffnun erweckende Zustand rfte ohl auch überdas Erscheinen des vorliegenden Bandes 1INnaus andauern.

Nun, WIr haben jetzt jedenfalls die deutschen Schriften zwiıschen 1520 un 1524 in
Edition VOTLr uns! An gedruckten Schriften sind reilich VOrerst NUr vier; alle

Aaus den Jahren 1523 und 1524 Andere werden hoftentlich folgen. Außer den gedru
ten Schriften werden WIr miıt  p ungedruckten Außerungen und mMiıt solchen Schriften
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bekannt vemacht, die Ulrich VO  - Hutten durch den Interpreten Bucer Wort bringen.
Unsere Pfliıcht 1St CSy datür danken, dafß WITr jetzt die schwer erhältliıchen

Frühschriften Bucers bequem UT Hand haben. Bucer macht A weder dem, der iıh als
Quelle und als Zeugen der Reformation benutzt, noch sew ß seinem Herausgeber
leicht, miıt ıhm umzugehen. Stupperich me1ınt, se1Ne besonders ausgepragte Eigenposition
gründe darın, da{fß eıne 99 starke Persönlichkeit“ SCWESCH se1 (> 32} auch ‚F5  CN-
ber seınem ursprünglichen Ansatz bei Luther. Sieht INnanl näher Z wiıird INan

weniger se1ne Originalıtät, als vielmehr seınen Traditionalismus und seine Verflech-
CUNg 1n die V124 antıqua tür die Ursache seiner Eigenständigkeit, auch und namentli
Luther gvegenüber einschätzen. Der VO  > der V1a antıqua herkommende, dann durch
den Humanısmus hindurchgegangene un: diesem ständig verhaftete Straßburger
hat Luther VO allem Begınn her anders vesehen, als sich Luther ;ohl selbst verstanden
Wıssen wollte. Ist der Verteidiger Luthers, 1St C5 Aaus seiner eigenen Sicht heraus.
Ist oberdeutscher Lutheraner, 1St. CS kaum anders als seın jJüngerer Freund
Calvin. Im konfessionellen 1nn 1St Bucer Nie „Lutheraner“ veworden, un wWeNn

Straßburg nach dem Interım seinen ftührenden Theologen V ON sıch stiefß, hat C5,
rebus tunc stantıbus, icht verkehrt gewittert, ebensowenig W1€ die kaiserliche Politik,
die zwar Marbach Crtrugs, ıcht ber Bucer.

Die 1er AaUuUSs dem ruck erreichbaren Schriften, die sich 1m vorliegenden Bande
finden, treften 1n die beiden ahre, in denen sich bei Bucer der Einflufß Luthers och
stark bemerkbar macht, ber auch schon die Annäherung Zwingli vorbereitet. Die
letztere findet ıhren ersten gedruckten Niederschlag ın „Grund un Ursach“
Stupperich ndet, se1 damals bei Bucer 1n der Abendmahlslehre und auch ın der
Anschauung VO]  w der Taute eın „Schwanken“ eingetreten Dies Urteil dürtte
v&fohl dogmatisch se1In. Das yleiche oilt VO der These, Bucer lehne „ se1ines Bibli-

“Zismus” Priestertum, Opfer und Altar aAb Sollte der „Biblizismus“ D AR führen,
all dies icht abzule NCN, müfte ohl auch AA Wiedereinführung der Beschnei-
dung der des Sabbat veführt haben. Die heute auftretende Neigung, Bucer „konfes-
s1ıonel]“ für das Luthertum gewınnen, wird 1n derartigen Bemerkungen erkennbar:;
S1ie 1STt aber nıcht gee1gnet, das vielschichtige Phänomen Bucer historisch exakt tassen.
Es dürfte tür ıne wissenschaftliche Edition wen1g förderlich se1n, da{f dogmatische
Urteile S1Ce belasten.

Die Ausgabe selbst erstellt den Text 1mM wesentliıchen Ahnlich W1e den der Weimarer
Luther-Ausgabe. Die Abweichungen sind gering und nicht 1n jeder Hinsicht motiviıert.
Das Fehlen einheitlicher Editionsgrundsätze ISt ach W1e VOrTr bedauern 1mM
Falle unNnserer Edition braucht der Leser nı  t darunter leiden; das Bucers  E Ale-
annısch wird durchgängig 1m Kommentar verständlich gemacht. Der Kommentar
bewegt sich seınem Umfange nach In der Mıtte zwischen der Kna pheit der und
der Ausführlichkeit der Kr Zw. Ausg.; das hat seın echt ber Einzelheiten 1St
schwer Z} streiten. Da{fß für die Frühschriften Luther besonders stark herangezogen

Wwird, 1St berechtigt. Zwingli trıtt demgegenüber zurück, MmIt einem zew1ssen Recht,
insotern Bucer uch gerade 1ın der Abendmahlsfrage eınen Standort 7zwıschen
Luther un Zwingli suchte. Bedenkt Man, dafß Bucer sich dabei autf dem gleichen Wege
befindet wıe ach ıhm un miıt ihm Calvın und Melanchthon, mag INan das tast
völlige Fehlen VO)]  3 Verweısen 1in dieser Richtung damit begründen, daß Melanchthon
1524 och durchaus als >  Cr Anhänger Luthers auftrat, un dafß Calvın damals
noch gyarnicht ım Gesichtskreis Bucers se1in konnte. die Vieltältigkeit der Bezuge,
ın die Bucer miıt „Grund und Ursach“ eingetreten 1St, könnte dennoch deutlicher WEI -

C als CS ın der Kommentierung geschieht. Wenn schon eiINe 1n Kopenhagen 1627
erschıenene Schrift (240, Anm. 118) SL: Kommentierung eınes VO  e Bucer erwähnten
Tatbestandes herangezogen wird, könnte uch 4ANSONSIEN der Blick des Kommentars
ohne Bedenken weıter schweıfen.

Mafsgebend bleiben die E AD A  dargebotenen Texte und miıt ihnen die sorgfältigen Anmer-
kungen. Die entscheidenden Jahre Bucers liegen dem Jetzt erschienenen Bande noch
VOraus. Aut die weıteren Bände der Bucer-Ausgabe in ihren beiden Zweıgen wird
jeder 5  NT se1n, der Bucer arbeıtet (oder der 65 tun sollte).

Göttingen W eber
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\;kN ntiaturberichte au S Deut.sc"hla.nd‘ ne'ßs 4 ergänzenden Aktens ückenmLA4SSAbt. D  5 Nuntiaturen des Pıetro Camaıjanı un Achille de

Legatıon des Girolamo Dandıno (1552/53). Im Auftrage des Deutschen Historischen
Institutes in Rom bearbeitet VO Helinrı ch Da Tübingen (Nıemeyer) 1959
AXAIL, 469 D brosch An
Die Abteilung der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“, die die Korrespon-

denzen VO 1533 bis 1559 umtassen sollte, W dr VOT dem ersten Weltkrieg bis Bd H:
gelangt, der die Jahre 550/52 umspannte. Die 7zwiıschen den beiden Weltkriegen
NiernoMmMENEN Versuche, die Serie bis dem vorgesehenen 1e1 (1559) weıterzu-
führen, blieben ergebnislos, da{fß bei der Wiedereröffnung des Deutschen Historischen
Institutes 1ın Rom durch Walter Holtzmann nach dem Zweıten Weltkriege die Lücke
zwischen 1552 und 1560, dıe VO: Osterreichischen Historischen Institut übernom-
INCNEeE Zzweıte Abteilung einsetZt, weiıter bestand. Daf(ß die ahl des Bearbeıiters eıne
yjückliche WAar, bezeugt der nunmehr vorliegende Z der die Zeıt on Maı 1552
bis Ende Oktober 15539une politisch nd kirchengeschichtlich entscheidungs-
volle Zeıt, weıl das Scheitern des 1545 7zwischen Papst und Kaiser vereinbarten „Gro:
ßen Planes“ (erst Protestantenkrieg, dann Konzil) endgültig oftenbar wurde: der 1m
Bunde mi1t Frankreich NIieErNOMMECNE Fürstenaufstand des Herzogs Moritz VO:  w Sachsen
strich den Sieg des alsers 1 Schmalkaldischen Kriege AdUsS, das ZU zweıten Mal VOCLS
sammelte Konzıil VO  >3 Trient zing der nwesenheit protestantischer Gesandt-
schaften hne jedes Ergebnis für die Kircheneinheit auseinander, der Passauer Vertrag
bildete den Übergang SE reichsrechtlichen Anerkennung der lutherischen Retormatıion
1m Augsburger Religionsfrieden, 1M Krieg mit Frankreich vermochte der Kaiser keine
Entscheidung erzwıngen.

Mırt Recht hat der Bearbeiter darauf ITichtet, die VO Walter Friedensburg be-
gründete Editionsmethode modifizieren und sıch nach dem Vorbild der Osterreicher
1mM wesentlichen MIt Regesten begnügen; die Einheitlichkeit der Serie bleibt infolge-
dessen gewahrt. Die Korrespondenz des ordentlichen untius Pıetro Camaıanı, des
aufßSerordentlichen huntiıus Achille de Grassı: un des Friedenslegaten Kardinal Dan-
dino miıt der Kurie wird grundsätzlich 1ım vollen Wortlaut wiedergegeben, Weg-
lassung des Formelhaften und miıt 1LUFr Sanz geringen Kuürzungen; Ergänzendes aus
gleichzeitigen Berichten insbesondere der italienischen Diıplomaten Kaiserhofe WIF:
1n die Anmerkungen verwiıesen. In einem Punkte 1St Lutz dem Beispiel Friedensburgs
nıcht efolgt Er hat nicht W1€e dieser versucht, ın der Einleitung das politische Ge-
schehen, das sıch 1n den Berichten niederschlägt, ın EXIieNSO darzustellen, sondern sich
damit begnügt, ber die drei päpstlichen Gesandten, deren Depeschen wiedergibt,
und die VOonNn ihm benutzten archivalischen Quellen berichten. Er hat recht daran
5  Nn. Es 1St nicht Aufgabe des Herausgebers einer Quelle, deren Auswertung vorweg-
zunehmen; diese veraltet, die Quelle bleibt Be1 den Nuntiaturberichten besteht die
Gefahr, daß sıch der Historiker nach der Lektüre der Einleitung VO:  - der gründlichen
Durcharbeitung der Depeschen und der eigenen Urteilsbildung dispensiert, da Ja alles
Wichtige doch schon ZESART sel. Pastor hat 1m Hınblick auf diese Methode Frie-
densburgs dem Reterenten gegenüber einmal veaußert, gebe auf der ganzen Welt
schwerlich mehr als ehn Gelehrte, die, W1ıe C sämtliche Bände der Nu1fiaturberichyte\durchstudiert hätten.

Das Materi1al (145 Stücke Korrespondenz ım é.uptteil‚ 13 Stücke als Anhang)
findet sıch ZU orößten eıl ın den verschiedenen Fonds des Vatikanischen Ar 1VS
un der Vatikanischen Bibliothek (Überblick M  A doch S1N: uch zahlreiche
andere italienische Archive und das Staatsarchıv S5ımancas Die wichtigste Neu-
entdeckung allerdings velang 1n der Parıser Nationalbibliothek, die als 1673
das AuS dem Dandino-Archiv stammende Originalregister der Friedenslegation Dan-
dinos besitzt. Es 1St nı identisch mMit dem VO:  - Pallavıcıno benutzten Material; mit
dem Ref sich be; der Erforschung des Pallavicino-Nachlasses beschäftigen hatte
(Jedin, Quellenapparat 61 } Lutz mM1t ö Grund, da:; Pallavicıno VO!
Conte Ercole Dandıino Originalpapiere erhielt,die dem Eigentümer zurückgegeben
wurden und sich daher jetzt ıcht mehr, W1e die meısten anderen ın der Istorıa e]
Concılio di Trento zıtierten handschriftlichen Quellen, ın seınem Nachlafß befinden.
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Wie die Eifiieitung‚ S tsprechen Auch die ‘Texte und der Kommentar allen be-
rechtigten Anforderungen. Um dıe Bedeutung der Publikation herauszustellen, be-
chränke ich mich auf den kirchengeschichtlichen Ertrag un uch da auf drei Punkte:
den Passauer Vertrag, den Begınn der katholischen Restauratıon ın England un en
Konflikt zwischen den beiden päpstlichen Dıiplomaten, die 1n dem Bande Worte
kommen: Kardıinal Dandino un unt1ius Camaı1uanı.

Die Entstehung des Passauer Vertrages vermochte Camaıanı, der den Kaiıser auf
seiıner Flucht nach Villach begleıitet hatte, WECSC der estrikten Geheimhaltung der Ver-
handlungen nıcht 1mM Einzelnen ü verfolgen, geschweige enn beeinflussen. Er
neigte VO Anfang der Ansicht, der Kaiser werde siıch der schmählichen
Behandlung, die VO'  3 Kurfürst Moriıtz ertahren hatte, mıiıt ;hm vergleichen, sich
mıt aller raft 5 Frankreich wenden können; nach dem Mißerfolg .des spanı-
schen Sukzessionsplanes tür Philipp se1 Reiche nıcht mehr ın gleichem Maifßte wı1ıe
früher interessiert (3 <ah auch SAalzZ richtig, da{f für arl die Hauptschwie-
rigkeit 1mMm Religionsartikel Jag (16), VEeriIrat aber schon Ende Juni 1552 die Ansicht,
D Mid in ultımo C1 condescenderä CT 11 lasciera vıvere lor modo pCI NO far peggıi0“
(16) wofür den schlechten Gesundheitszustand des alisers mitverantwortlich mach-
teic17) Zwar rede INall W1€ bisher von einem National- der Generalkonzil, der Wiılle
er Protestanten, bei ihrer Relıgion leiben, stehe jedoch unerschütterlich fest (27)
Als Ferdinand Anfang Juli Aaus Passau ın Vıllach eintraf, miıt seiınem Bruder die
Passauer Artikel besprechen, sah der untıus se1Ne Prognose bestätigt, mit der
Einschränkung: 65 se1 schwer, in die innersten Gedanken oroßer Fürsten einzudrıngen

Tatsächlich WAar der Widerstand des alsers e  5 den Vertrag noch weIlt art-na  (26ıger, als Camaı1anı annahm. Mıiıt IiNsSso größerem Erstaunen liest INnNan aber dann
den Auftrag des Papstes den außerordentlichen untıus Achille de Grassı VO

Juli 1552; dem Kaiser S  E der Vertrag mit Moritz ‚S12 chosa contorme all’opi-
nıone parer’ di Sta“ (36) Offensichtlich kannte InNnan damals in Rom noch nıcht den
Inhalt der Passauer Religjionsartikel. In der Audienz beım Kaıiser, die Camaı1uanı und
Grassi am Juli ın Brixen hatten, SCWAahn der ErTrSLETE den Eindruck, die militärischen
Pläne Karls zielten dahin, siıch MIt Moritz vergleichen un: den Krieg mıiıt Frank-
reich aufzunehmen: Hote herrschte damals noch die Ansicht VOT, dıe Passauer Ver-
handlungen seı1en ZU Scheitern verurteilt (56) Als August der Kurier die Nach-
richt VO Abschlufß des Vertrages nach Innsbruck brachte (73% blieb Cama1anıs Ver-

B7 L Irauen aut die katholische Gesinnung des alsers unerschüttert. Von einem Protest
des Nuntius SC die 1m Vertrag enthaltenen Religionsartikel 1St weder damals noch
spater die ede Die geistliıchen Fürsten haben allen Mut verloren und bangen mehr

ihre Territorien als unl den Bestand des deutschen Katholizismus, von dem Nur

NOC| Reste (reliquie) vorhanden S1N: (248); le COSE di Germanıa STaNNO male,
S Gropper Dandino 252) Als Dandino eın Jahr spater das Ausschreiben e1nes Reichs-

tages nach Ulm auf August 1553 ach Rom übermittelte, erwähnte war
die Passauer Artikel;, ber nNnur Sanz beiläufig: sie : selıen den Kardinälen Maftei und
Pighino bekannt Aus alledem ergibt sich, da{fß die päpstliche Diplomatiıe damals
die Tragweite des Passauer Vertrages iıcht ertafßt hat

Vom Jul:i 1553 -an steht dıe katholische Restauratıo 1n England 1im Vordergrund
der Erörterungen. Aus en Forschungen Ancels, dem Pastor folgte, WAar bereits

kannt, daß arl der Legatıon des Kardinals Pole nach England die srößten Hın-
Aus dem Bericht Dandinos VO Juli erg1ibt sich jedoch,ernisse 1n den Weg legte.

daß der Kaiser anfangs einer ehelichen Verbindung Marıas der Katholischen mit ole
och iıcht ablehnend gegenüberstand (315 Erst spater, als Marıa sich durchgesetzt

— > hatte, wurden die übrigen, während der ZanzCch Zeıt erörterten Heiratsprojekte fürben. Wenn der Kaiser einPhilipp - ZUZUNSTEN der englischen Heırat beiseitegesch
allzu stürmisches Vorgehen bei der Restauratıon widerriet und Poles Weiterreise nach

Marıa könnte siıch dennochEngland verhinderte, stand hinter alledem die Besorgnis,
tür Pole entscheiden.

Friedenslegaten Dandino und dem Nuntıius CamäaianıDer Konflikt zwischen de
ergab sich aus einem sachlichen Gegensatz. Der untiıus hatte aufgrun seiner Kennt-

N1s der Situation Kaiserhofe eine päpsél?d1e Friedensaktion Wider1\'a\ten $ der Kaiser
tschr. Kl

Yı
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se1 entscfilossen, den Aggressor Heınrich 11 demütigen. Trofidem hatt sich ]uliüé
IIn erster Linie MIt Rücksicht auf den für den Kirchenstaat gefahrdrohenden Krıeg

Siena, ZUur Entsendung Capodiferros Heinrich Arl und Dandıinos arl
entschlossen, Dandinos, der ıcht hne Grund 1m ufe stand, Frankreich ne1gen.
Man kann verstehen, da{fß der Nuntius, als der ranghöhere Dandino Kaiserhof
erschien, sıch yröfste Zurückhaltung auferlegte und dem Legaten keine Ratschläge autf-
drängte 1St in dieser Zurückhaltung‘ sicherlich WeIlt5 Dandino
rächte sıch, ındem den Nuntius bezeichnenderweise 1n einem Briefe Bag10s, se1nes
Sekretärs der Unfähigkeit und eınes unmöglıchen, eiınes päpstlichen Gesandten
würdigen Benehmens beschuldigte (307 ff.) Di1iese Vorwürtfe hatten 1Ur insofern eınen
Schein VO Berechtigung, als Camaı1anı LLUT geringen Kontakt miıt den übrigen Diplo-unterhalten haben scheint, selbst karg mi1t Mıtteilungen WAar und infolge-dessen auch wen12 Nachrichten empfing. Er benutzte die TZWUNSCHEC Untätigkeit ın
Speyer dazu, sıch die höheren Weihen einschlie{ßlich der Bischofsweihe erteılen
lassen (166). Seine Bemerkungen ber die ın Rom betriebenen Retormmafßnahmen
W1e die freundschaftlichen Beziehungen Seripando, der als Gesandter Neapels da-
mals vorübergehend Kaiserhoft weıilte, zeigen mi1t aller Deutlichkeit, da{ß die Kır- P E
chenretorm ı'hm inneres Anlıegen WAdl, WeNnn auch seıne Weltläufigkeit wünschen
übrig 1eß Seiner polıtischen Urteilskraft ach stand er jedoch auft der Höhe seıner
Aufgabe Was nach der Landauer Audienz e1m Kaiıser über dessen politischeEıinstellung Clemens VIL un: DPaul D13: Sagl (147 E: entsprach 1m oroßen und
Sanzen den Tatsachen. Sein Nat: 1im Augenblick keine Friedensaktion unternehmen,

-
erwiıies sıch als richtig, richtig uch se1ne Ansicht, da{ eine allzu CNSC Bındung des
Papstes die kaiserliche Politik gefährlich, wohlwollende Neutralıität der eINZ1gmögliche Weg des 1m Grunde kaiserlich zesinnten Papstes s£e1. Julıus 1il hat siıch SEenn auch das geringschätzige Urteil Dandınos ber Camaı1anı nıcht eıgen vemacht(314 und iıhn weıter in seinem Dienst verwendet; Dandinos Einlenken 1St wahr-
scheinlich auf diese Haltung des Papstes zurückzufü ren

Quellenwerke, W1e das vorliegende, kosten 1e1 elit und Arbeit, ber s1€e bilden
die Grundlage unserer historischen Forschung. Die Leistung des Herausgebers, der nach
längerer Tätigkeit ın Rom se1ine akademische Laufbahn 1n München begonnen hat,
verdient jede Anerkennung. Der Abschluß der ıhrer Zeıt bahnbrechenden ersten
Abteilung der Nuntiaturberichte durch iıh erscheint gesichert.

Bonn Hubert ]edi3n
En Ong, Ramus Method and the Decay of Dialogfle. From the Art of

Discourse the Art of Reason. Cambridge, Mass. nHarvard Universıity Press)1958 IX 408 . veb
Ong, ON f Ramus and Talon INyeNtLOFF. chort-title inventoryof the published works of Deter Ramus (1515—1572) 2hal of (Omer Talon (ca.

1510—-1562) 1n their orıgınal and in their varıously altered torms, ıth related
mater1al]: The Ramıiıst controversies: descriptive catalogue; Agricola check
list: short-title ınventory of SOINE printed editions and printed compendiaRudolph Agrıcola’s Dialeectica]l Invention (de inventione dia_lectica). (HarvardUniıv Press) 1958 I  9 558 S, veb
Hooykaas: Humanısme, SCI1ENCEe C: reforme Pierre de la Rame
(1515-1572). Leyden (Brill) 1958 XL, 133 S.; 12.50
e1it dem zroßen, ber ın vielem lückenhaft gebliebenen und einseit1g urteilenden

Werk VO  e} Ch Waddington: Ramus, vie, SCS ecrits, sCc5 1N10NsS, Parıs 1855, der
Ramus als den Bahnbrecher humanistisch-freier Denkungsart ejerte, und den hbfählı-
e Bemerkungen des Philosophiehistorikers arl VD“O:  S Prantl (Über Petrus Ramus.
Sıtz.ber. der philos.-philol. Classe der königl. bayr. Akademie der Wıss. Band IS

Z 157 fl E » der Ramus jede Orıginalıtät außer einer eıtlen Renommiersucht
bestritt, 1St kaum erschienen, das eın Licht auf die rätselhafte Gestalt dieses

umanıstischen Philosophen oder '  Zd. aut den unerklärlich weitreichenden Einflu
se1nes Denkens auf die gebildet; Welt 1m Abeqdlan-d zwischen 1570 und 1670 zu
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werfen vermochte. Zwar stieß Nan bei der Erforschung der SCS dansten Gegen-
stände und Strömungen des Jahrhunderts, 1n der Theologiegeschichte des frühen
Puritanısmus, ın der Rechtsgeschichte der me1st hugenottischen französischen Rechts-
reformer, in der allgemeınen Wissenschaftslehre der protestantischen Enzyklopädisten,
bei Untersuchungen über die Bildung den Schulen on Herborn, Bremen, Cam-
bridge, Harvard, Altdorf, Salamanca un: vielen anderen immer wieder autf ramıst1-
cchen Geist, ber die Fülle der beiläufigen Bemerkungen konnten sıch nıcht Zr (Je-
samtbild runden. hn.uigDıie kaum überschätzende Prägekraft ramıiıstischer Gedanken aut die Entste
des neuzeitlıchen, westeuropäischen, englischen und amerikanıschen eistes ist. e]gent-
lıch CIST se1it dem Werk VO Perry Miıller: The EW England mind, _ New York, 1939,
erkannt worden. elIt Jahren LWA blüht 1n Amerika und England eine reiche
Ramusliteratur. S51ie ze1igt Uu11ls den tranzösischen Philosophen als den geistigen Vater
des angelsächsischen Pragmatısmus und Empirısmus un hellt damıt die eigenartıgen
Vorgänge auf, die sıch bei der Entstehung des neuzeitlichen eistes in Ländern 4Ab-
spielten, die WENISCI als der suüd- und mitteleuropäische Kontinent VO  3 der arıstote-
lischen Scholastik gepragt

Ong, F assoc1ate Protessor der St Louıis Universıity, hat erstmalig alle
verfügbaren Schriften VO  - Kamus und ıhre zahlreichen Auflagen etwa 4010 Ausgaben)
nach Datum, Druckort und Fundort aus mehr als 200 europäischen und amerikanischen
Bibliotheken (inklusive solcher 1n Italıen, Spanıen und Portugal) zesammelt und
sammengestellt. Er hat terner die Streitschriften V OIl ELWa 400 promiınenten Ramıisten,
Antiramısten und Semiramıisten registriert. eın „Ramus nd 'Talon Inventory” xibt
damit exakte Autschlüsse über die Verbreitung ramistischer Schriften 1m Jh Schon
dieses Werk 1St voller Überraschungen und wird ıne unentbehrliche Grundlage WEeEI-

den für die Ramusforschung 1m besonderen und die Erforschung der G<f:istesgeschid1teın diesem Jahrhundert 1m allgemeınen.
Seine eigene Arbeit ber „Ramus, IMeTthod anı the decay of 21ia.logué“ dürfte als

das NECUESTE, abgewogenste un ausführlichste Standardwerk ber Ramus velten. Es
stellt den kundigen Versuch dar, KRamus und den Ramısmus 1m historischen ontext

sehen. Aufßer eiıner Fülle biographischer Neuigkeiten und eıner treffenden Analyse
der antıaristotelischen Thesen des Ramus der Sorbonne VO 1543 (quaecum-
Qque aAb Arıstotele dicta essent, commentitıa esse) wırd 1ın Buch 11 der historische Hın-
tergrund 1n scholastıscher und humanıiıstischer Logik aufgezeigt („Scholasticısm an the
quantification of cthought“, „Agricolas place-logic“). Dabej 1St die Analyse der uma-
nistischen Revolution in der Dialektik durch Rudolf Agrıcola besonders aufschlufßfßreich
für das Verständnis der neuen Dialektik des Ramus. Buch 1E enttfaltet dann die
ramıistische Dialektik. Ramus tührt die traditionelle Seinslogik einer Metho-

isıerung der menschliıchen Welterfahrung. Seine Dialektik 11l daher ıne „Natur-
iıche“ und eine „praktische“ zugleich se1InN. S1e xipfelt 1n der Erarbeitung eines Begriffs
VO: „Methode“ WEel Generatıiıonen VOr Descartes berühmten „Discours de la Methode“ S  P
„Methode“ 1m modernen Sınne VO  — „routine of efticiency“ W ar 1im Denken des Jh.s
unbekannt. Auch bei Agricola 1St cheser Begriff un die damit verbundene Denkweise
noch ıcht präsent. Tle Schriften des Kamus aber sind bemüht, ine untraditionelle,
empiristische und pragmatistische Methodisi:erung der liıberales herbeizuführen.
Er überträgt ferner den Methodebegriff Aaus der Rhetorik und Dialektik ın die Logık
selber. Endlich gelangt das kommt bei Ong kurz einer überraschenden,
aber für. weıte Gebiete des bürgerlichen Protestanti:smus durchschlagenden Methodisie-
rung der Theologie ZUT CL Deo vivendi“. Wiıe Ong 1n eınem anderen Aufsatz: (Pere
Cossart, Du Monstier and Ramus, Arch. 1St, socıet. Jesu, XXIV, 1955 157) SaQt

der iberalen„ Wirch Ramıiısm, thıs tradıtion (scıl die Methodisierun Künste) of cthe
unıversities has WO Victory NCE the magıster1um the church religion has een

L  { scıentized, 1t has become iberal ATt  L
Aus UOngs Anal des ramistischen Methodebegriffs wiırd das Neue des ramısti-

schen Denkens ore1 bar Es wird VO  3 daher verständlich, da{ß und W'1€ ZUur Metho-
disierung der Politischen Wissenschaft bei dem Ramisten Althusius, ZUrr Methodisierung
der reformerischen Jurisprudenz bei Fraunce, Freiginus, Donellus d.y ZUr Methodisie-

2F*
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1e  x  N  12  L1teransduelßerlchte und Anze1g‘efi .  }  j  rung der Me«ciiz‘in ‚durch Freigiüs und zur éynthese’(vcbn Ramismus und ‘,"I;‘aracevlsish1usj‘  S  in dieser Fakultät, zur Methodisierung der allgemeinen Wissenschaftslehre in Alsteds  Enzyklopädie und endlich zur Methodisierung der Pädagogik durch Amos Comenius  (Schüler von Alsted. in Herborn) kam. Daß auch der erste „Methodist“ puritanischer  theologia regenitorum, Wilh. Amesius, von dem zu A. Ritschls Freude das Wort  stammt: „Diabolus est summus Metaphysicus“, leidenschaftlicher Ramist war und  Öl  auch eine Wissenschaftslehre als „Technometria“ schrieb, braucht kaum noch erwähnt  zu werden. (Vgl. dazu W. J. Ong, P. Ramus and the Naming of Methodism, Journal  '  of the History of Ideas, XIV, 1953, S. 235—248.) Zur Analyse des die Geschichte der  protestantischen Theologie durchziehenden Streites von Theologie und Metaphysik  B  dürfte der untergründige Einfluß des ramistischen „Methodismus“ von nicht geringer  Wichtigkeit sein. Der bruchlose Übergang ramistischer Schulen zum Cartesianismus  %  um etwa 1670 (Herborn, Harvard u. a.) zeigt, wie sehr der Ramismus eine Vorberei-  tung des Cartesianismus war und wie wenig man von einem „Mißerfolg“ des Ramis-  A  (  mus (H. E. Weber) im 17. Jahrhundert reden kann.  ;  Ongs Arbeit lehrt uns, die Strukturen der ramistischen Dialektik so zu verstehen,  daß der neue Wissenschaftsbegriff des beginnenden 17. Jh.s greifbar wird. Dessen An-  wendung auf die Theologie, wie sie in den „Commentariorum de Religione Christiana  W  libri quatuor“, posthum 1574, vorliegt, wird nur beiläufig erwähnt. Verständlich, aber  durch Ongs eigene Arbeiten eigentlich überholt, ist sein Gesamturteil, das sich dem C.  yon Prantls anschließt und in dem zum Motto erhobenen Zitat von Justus Lipsius  N  zum Ausdruck kommt: „Young man, listen to me; You will never be a great man i  you think that Ramus was a great man“.  Eine schöne Ergänzung bietet die gleichzeitig erschienene Arbeit von R. Hooykaas,  Professor der Freien Universität in Amsterdam. Schärfer als Ong hebt er den Kampf  des Ramus gegen den Aristotelismus aus allgemein wissenschaftlichen und aus religiösen  Gründen hervor, der Ramus sowohl an der Sorbonne als auch in Genf (Beza) unmög-  lich machte. Sehr einleuchtend zeigt er, wie sehr Ramus in die Tradition und in die  inneren Spannungen der Spätrenaissance gehört, um dann die Bedeutung des Ramus  Hz  für die aufblühende physikalische und astronomische Forschung herauszuarbeiten (in-  A  duktive Methode, Empirismus usw.). Dabei erfahren das Verhältnis von 7'ycho Brahe  O  und Kepler zur neuen physikalischen Methode der Ramisten (Jean P&na, Pierre For-  cadel, Friedrich Reisner), die Beziehungen des Copernicus und des Paracelsus zum  Ramismus und endlich ramistische Wurzeln der mathematischen Bildung im 17. Jahr-  hundert neue Aufklärungen. Ramus tritt dabei als das bedeutendste Bindeglied zwi-  schen der „neuen Bildung“ des 16. Jh.s (humanistische Renaissance der klassischen  Literatur und Wissenschaft) und der „neuen Bildung“ im 17. Jh. (Entstehung der  Experimentalwissenschaften) hervor. Das wird besonders sichtbar an dem Vergleich,  $  den Hooykaas zwischen Ramus und Bacon anstellt. Bacons Empirismus setzt .den  AX  ramistischen Methodismus voraus und ersetzt ihn alsbald, weil er weniger an den  spätmittelalterlichen Humanismus gebunden ist.  A  Die Arbeiten von Ong und Hooykaas stellen einen erheblichen Fortschritt in der  Aufklärung der Geistesgeschichte des 17. Jh.s dar, das sich am Ende zwar das „Zeit-  alter der Aufklärung“ nannte, uns aber dennoch ein „saeculum obscurum“ ist.  J Moltmarmj  Wuppgrtal  >&  Antal Pirnät: Die Ideologie der ‘Sießénbürger Äntitrintan ı  in den 1570er Jahren. Hrsg. im Rahmen der Arbeit des Institutes für Literatur-  geschichte der ungarischen Akademie der Wissenschaften Budapest. Übersetzung von  Edith Roth. Budapest (Verlag der Ungarischen Akademie der Wisse  gschaflep)  1961. 217 S.  X  Die vorliegende Schrift erweitert unsere Kenntnis der antitrinitarischen Bewe3un  in Siebenbürgen zwar nur für den kurzen Zeitraum von knapp zehn Jahren (1570-  1579), sie ist aber sehr reich an Stoff und deshalb bemerkenswert. Sie stützt sich au  bisher unbekannte oder nur sehr oberflächlich erwähnte Handschriften von etwa 2000  Seiten Umfang, ‚die der Verfgsger 1955 in der Bibliothek des ehemaligen unitarisdnfr‘l#  ®  €  Oe  x  N  12  L1teransduelßerlchte und Anze1g‘efi .  }  j  rung der Me«ciiz‘in ‚durch Freigiüs und zur éynthese’(vcbn Ramismus und ‘,"I;‘aracevlsish1usj‘  S  in dieser Fakultät, zur Methodisierung der allgemeinen Wissenschaftslehre in Alsteds  Enzyklopädie und endlich zur Methodisierung der Pädagogik durch Amos Comenius  (Schüler von Alsted. in Herborn) kam. Daß auch der erste „Methodist“ puritanischer  theologia regenitorum, Wilh. Amesius, von dem zu A. Ritschls Freude das Wort  stammt: „Diabolus est summus Metaphysicus“, leidenschaftlicher Ramist war und  Öl  auch eine Wissenschaftslehre als „Technometria“ schrieb, braucht kaum noch erwähnt  zu werden. (Vgl. dazu W. J. Ong, P. Ramus and the Naming of Methodism, Journal  '  of the History of Ideas, XIV, 1953, S. 235—248.) Zur Analyse des die Geschichte der  protestantischen Theologie durchziehenden Streites von Theologie und Metaphysik  B  dürfte der untergründige Einfluß des ramistischen „Methodismus“ von nicht geringer  Wichtigkeit sein. Der bruchlose Übergang ramistischer Schulen zum Cartesianismus  %  um etwa 1670 (Herborn, Harvard u. a.) zeigt, wie sehr der Ramismus eine Vorberei-  tung des Cartesianismus war und wie wenig man von einem „Mißerfolg“ des Ramis-  A  (  mus (H. E. Weber) im 17. Jahrhundert reden kann.  ;  Ongs Arbeit lehrt uns, die Strukturen der ramistischen Dialektik so zu verstehen,  daß der neue Wissenschaftsbegriff des beginnenden 17. Jh.s greifbar wird. Dessen An-  wendung auf die Theologie, wie sie in den „Commentariorum de Religione Christiana  W  libri quatuor“, posthum 1574, vorliegt, wird nur beiläufig erwähnt. Verständlich, aber  durch Ongs eigene Arbeiten eigentlich überholt, ist sein Gesamturteil, das sich dem C.  yon Prantls anschließt und in dem zum Motto erhobenen Zitat von Justus Lipsius  N  zum Ausdruck kommt: „Young man, listen to me; You will never be a great man i  you think that Ramus was a great man“.  Eine schöne Ergänzung bietet die gleichzeitig erschienene Arbeit von R. Hooykaas,  Professor der Freien Universität in Amsterdam. Schärfer als Ong hebt er den Kampf  des Ramus gegen den Aristotelismus aus allgemein wissenschaftlichen und aus religiösen  Gründen hervor, der Ramus sowohl an der Sorbonne als auch in Genf (Beza) unmög-  lich machte. Sehr einleuchtend zeigt er, wie sehr Ramus in die Tradition und in die  inneren Spannungen der Spätrenaissance gehört, um dann die Bedeutung des Ramus  Hz  für die aufblühende physikalische und astronomische Forschung herauszuarbeiten (in-  A  duktive Methode, Empirismus usw.). Dabei erfahren das Verhältnis von 7'ycho Brahe  O  und Kepler zur neuen physikalischen Methode der Ramisten (Jean P&na, Pierre For-  cadel, Friedrich Reisner), die Beziehungen des Copernicus und des Paracelsus zum  Ramismus und endlich ramistische Wurzeln der mathematischen Bildung im 17. Jahr-  hundert neue Aufklärungen. Ramus tritt dabei als das bedeutendste Bindeglied zwi-  schen der „neuen Bildung“ des 16. Jh.s (humanistische Renaissance der klassischen  Literatur und Wissenschaft) und der „neuen Bildung“ im 17. Jh. (Entstehung der  Experimentalwissenschaften) hervor. Das wird besonders sichtbar an dem Vergleich,  $  den Hooykaas zwischen Ramus und Bacon anstellt. Bacons Empirismus setzt .den  AX  ramistischen Methodismus voraus und ersetzt ihn alsbald, weil er weniger an den  spätmittelalterlichen Humanismus gebunden ist.  A  Die Arbeiten von Ong und Hooykaas stellen einen erheblichen Fortschritt in der  Aufklärung der Geistesgeschichte des 17. Jh.s dar, das sich am Ende zwar das „Zeit-  alter der Aufklärung“ nannte, uns aber dennoch ein „saeculum obscurum“ ist.  J Moltmarmj  Wuppgrtal  >&  Antal Pirnät: Die Ideologie der ‘Sießénbürger Äntitrintan ı  in den 1570er Jahren. Hrsg. im Rahmen der Arbeit des Institutes für Literatur-  geschichte der ungarischen Akademie der Wissenschaften Budapest. Übersetzung von  Edith Roth. Budapest (Verlag der Ungarischen Akademie der Wisse  gschaflep)  1961. 217 S.  X  Die vorliegende Schrift erweitert unsere Kenntnis der antitrinitarischen Bewe3un  in Siebenbürgen zwar nur für den kurzen Zeitraum von knapp zehn Jahren (1570-  1579), sie ist aber sehr reich an Stoff und deshalb bemerkenswert. Sie stützt sich au  bisher unbekannte oder nur sehr oberflächlich erwähnte Handschriften von etwa 2000  Seiten Umfang, ‚die der Verfgsger 1955 in der Bibliothek des ehemaligen unitarisdnfr‘l#  ®  €  Oe  x  N  12  L1teransduelßerlchte und Anze1g‘efi .  }  j  rung der Me«ciiz‘in ‚durch Freigiüs und zur éynthese’(vcbn Ramismus und ‘,"I;‘aracevlsish1usj‘  S  in dieser Fakultät, zur Methodisierung der allgemeinen Wissenschaftslehre in Alsteds  Enzyklopädie und endlich zur Methodisierung der Pädagogik durch Amos Comenius  (Schüler von Alsted. in Herborn) kam. Daß auch der erste „Methodist“ puritanischer  theologia regenitorum, Wilh. Amesius, von dem zu A. Ritschls Freude das Wort  stammt: „Diabolus est summus Metaphysicus“, leidenschaftlicher Ramist war und  Öl  auch eine Wissenschaftslehre als „Technometria“ schrieb, braucht kaum noch erwähnt  zu werden. (Vgl. dazu W. J. Ong, P. Ramus and the Naming of Methodism, Journal  '  of the History of Ideas, XIV, 1953, S. 235—248.) Zur Analyse des die Geschichte der  protestantischen Theologie durchziehenden Streites von Theologie und Metaphysik  B  dürfte der untergründige Einfluß des ramistischen „Methodismus“ von nicht geringer  Wichtigkeit sein. Der bruchlose Übergang ramistischer Schulen zum Cartesianismus  %  um etwa 1670 (Herborn, Harvard u. a.) zeigt, wie sehr der Ramismus eine Vorberei-  tung des Cartesianismus war und wie wenig man von einem „Mißerfolg“ des Ramis-  A  (  mus (H. E. Weber) im 17. Jahrhundert reden kann.  ;  Ongs Arbeit lehrt uns, die Strukturen der ramistischen Dialektik so zu verstehen,  daß der neue Wissenschaftsbegriff des beginnenden 17. Jh.s greifbar wird. Dessen An-  wendung auf die Theologie, wie sie in den „Commentariorum de Religione Christiana  W  libri quatuor“, posthum 1574, vorliegt, wird nur beiläufig erwähnt. Verständlich, aber  durch Ongs eigene Arbeiten eigentlich überholt, ist sein Gesamturteil, das sich dem C.  yon Prantls anschließt und in dem zum Motto erhobenen Zitat von Justus Lipsius  N  zum Ausdruck kommt: „Young man, listen to me; You will never be a great man i  you think that Ramus was a great man“.  Eine schöne Ergänzung bietet die gleichzeitig erschienene Arbeit von R. Hooykaas,  Professor der Freien Universität in Amsterdam. Schärfer als Ong hebt er den Kampf  des Ramus gegen den Aristotelismus aus allgemein wissenschaftlichen und aus religiösen  Gründen hervor, der Ramus sowohl an der Sorbonne als auch in Genf (Beza) unmög-  lich machte. Sehr einleuchtend zeigt er, wie sehr Ramus in die Tradition und in die  inneren Spannungen der Spätrenaissance gehört, um dann die Bedeutung des Ramus  Hz  für die aufblühende physikalische und astronomische Forschung herauszuarbeiten (in-  A  duktive Methode, Empirismus usw.). Dabei erfahren das Verhältnis von 7'ycho Brahe  O  und Kepler zur neuen physikalischen Methode der Ramisten (Jean P&na, Pierre For-  cadel, Friedrich Reisner), die Beziehungen des Copernicus und des Paracelsus zum  Ramismus und endlich ramistische Wurzeln der mathematischen Bildung im 17. Jahr-  hundert neue Aufklärungen. Ramus tritt dabei als das bedeutendste Bindeglied zwi-  schen der „neuen Bildung“ des 16. Jh.s (humanistische Renaissance der klassischen  Literatur und Wissenschaft) und der „neuen Bildung“ im 17. Jh. (Entstehung der  Experimentalwissenschaften) hervor. Das wird besonders sichtbar an dem Vergleich,  $  den Hooykaas zwischen Ramus und Bacon anstellt. Bacons Empirismus setzt .den  AX  ramistischen Methodismus voraus und ersetzt ihn alsbald, weil er weniger an den  spätmittelalterlichen Humanismus gebunden ist.  A  Die Arbeiten von Ong und Hooykaas stellen einen erheblichen Fortschritt in der  Aufklärung der Geistesgeschichte des 17. Jh.s dar, das sich am Ende zwar das „Zeit-  alter der Aufklärung“ nannte, uns aber dennoch ein „saeculum obscurum“ ist.  J Moltmarmj  Wuppgrtal  >&  Antal Pirnät: Die Ideologie der ‘Sießénbürger Äntitrintan ı  in den 1570er Jahren. Hrsg. im Rahmen der Arbeit des Institutes für Literatur-  geschichte der ungarischen Akademie der Wissenschaften Budapest. Übersetzung von  Edith Roth. Budapest (Verlag der Ungarischen Akademie der Wisse  gschaflep)  1961. 217 S.  X  Die vorliegende Schrift erweitert unsere Kenntnis der antitrinitarischen Bewe3un  in Siebenbürgen zwar nur für den kurzen Zeitraum von knapp zehn Jahren (1570-  1579), sie ist aber sehr reich an Stoff und deshalb bemerkenswert. Sie stützt sich au  bisher unbekannte oder nur sehr oberflächlich erwähnte Handschriften von etwa 2000  Seiten Umfang, ‚die der Verfgsger 1955 in der Bibliothek des ehemaligen unitarisdnfr‘l#  ®  €  OLitefarischei Berichte un: Anzeigen

IUNns der Medizin durch Freigius und Zur f  Synthese On Ramismus Ü ‚f‘aracelsismus
1n dieser Fakultät, ZUTF Methodisierung der allgemeınen Wissenschaftslehre in Alsteds
Enzyklopädie und ndlich ZUT Methodisierung der Pädagogik durch Amos Comen1i4us
(Schüler VO]  3 Alsted 1n Herborn) kam Da auch der „Methodist“ puritanischer
theologia regenitorum, Wılh. Amesius, VO  e dem Ritschls Freude das Wort
STAMMET „Diabolus eSt SUIMNIMUS Metaphysicus“, eidenschaftlicher Ramıst WAar un!
uch 1Ne Wissenschaftslehre als „ Technometria“ schrieb, braucht aum noch erwähnt

werden. (Vgl dazu Ong, Ramus and the Namıng ot Methodism, Journal Rof the Hıstory of Ideas, 2 1953, 235—248.) Zur Analyse des die Geschichte der
protestantischen Theologie durchziehenden Streites VO Theologie und Metaphysık
dürfte der untergründige Einflu{fß des ramistischen „Methodismus“ von nıcht geringer
Wichtigkeit se1n. Der bruchlose Übergang ramistischer Schulen Z:U) Cartesianısmus Num etw2 1670 (Herborn, Harvard a.) ze1gt, WI1€E sehr _«der Ramısmus einNne Vorberei-
CuUuNg des Cartesianısmus War un WI1e INa VO „Mißerfolg“ des Ramıs-
[NUS E. Weber) 1 Jahrhundert reden ann. r . aOngs Arbeit lehrt Uun1ls, die Strukturen der ramistischen Dialektik verstehen,
daß der NCUE Wissenschaftsbegriff des beginnenden Jh.s oreitbar wird Dessen An
wendung auft die Theologie, WI1e S1Ce 1n den „Commentarıorum de Relıgione Christiana
lıbri quatuor”, posthum 1574, vorliegt, wird IALT. beiliufig erwähnt. Verständlich, aber
durch Ongs eigene Arbeiten eigentlich berholt, 1St seın Gesamturteıl, das sich dem
Von Prantlis anschliefßt un 1n dem Z.U Motto erhobenen Zatat VO Justus Lipsius
zum Ausdruck kommt: „Young Man, listen INC, You 111 be S INa  -

YOUuU think that Ramus W ds man“.
Eıne schöne Ergänzung bietet die gleichzeitig erschienene Arbeit VO Hooykaas,

Protessor der Freien Universität ın Amsterdam. Schärter als Ong hebt den Kampf
des Kamus den Aristotelismus aus allgemein wissenschaftlichen un Aaus relıg1ösen
Gründen hervor, der Ramus sowohl der Sorbonne als auch in enft Beza unmOßg-
lıch machte. Sechr einleuchtend zeigt © WwW1e cchr Ramus 1n die Tradıtion un ın die
inneren Spannungen der Spätrenaissance yehört, dann die Bedeutung des R amus

3 für die aufblühende physikalische und astronomische Forschung herauszuarbeiten (1n-
b uktive Methode, Empirismus UuSW.). Dabei erTahren das Verhältnis VO  $ T’ycho Brahe

und Kepler ZUr physikalischen Methode der Ramısten ean Pena, Pierre For-
cadel;, Friedrich Reisner), die Beziehungen des Copernicus und des Paracelsus 7U
Ramısmus und endlich ramistische urzeln der mathematischen Bildung 1mM Jahr-
hundert CUE Aufklärungen. Ramus trıtt dabei als das bedeutendste Bindeglied ZW1-
schen der „ I] Bildung“ des 16. Jh.s (humanistische Renaissance der klassischen
Literatur und Wissenschaft) un der A HCUC Bildung“ 1m 7. Jh (Entstehung derExperimentalwissenschaften) hervor. Das WIT: besonders sichtbar dem Vergleich,
den Hooykaas zwıschen Ramus und Bacon anstellt. Bacons Empirismus den
ramistischen Methodismus VOraus un: ErSeLIZt ihn alsbald, weıl weniıger den
spätmittelalterlichen Humanısmus yebunden ISt.

Die Arbeiten VO Ong und Hooykaas stellen eınen erheblichen Fortschritt ın der
Aufklärung der Geistesgeschichte des Jh.s dar, das S1C] nde War das „Zeıt-
alter der Aufklärung“ nannte, uns aber dennoch eın „saeculum obscurum“ 1ISt.

MoltmannjWuppgrtal
j Antal Pırnit: Dıe Ideologie der ‘Sießénbürgef E  Antitrinitarier

ın den 15/70er Jahren. Hrsg. 1m Rahmen der Arbeit des Institutes für Literatur-
geschichte der ungarischen Akademi der Wissenschaften Budapest. Übersetzung VOIN
Edicth oth Budapest (Verlag Ungarischen Akademie der W ıssenschaften)1961 Z
Die vorliegende Schrift erweıtert unseTe Kenntnis der antitrinitarischen Bewegün

ın Sıebenbürgen ZWar Nur für den kurzen Zeıtraum VO'  3 knapp zehn Jahren 570-
9 S1e 1St ber sehr reic} Stoff und eshalb bemerkenswert. Sıie stutzt sich
bisher unbekannte oder NUur sehr oberflächlich erwähnte Handschriften VO:  3 eLWAa 2000
Seıten Umfang, die der Verfasser 1955 1n der Bibliothek des ehemaligen unitarischen
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ReformationSAn  S  Zn  Z  !;;  &.  äs.  %  1  ‘Refcr-mgtion-;"  Z {131:.‘ .  f  Y  X  1  n Kollegiums i  n KIausenburé gefunden '4hat.r Die erste Änmerkung am Ende des Bu  ches  enthält das umfangreiche Schriftenverzeichnis. In den ersten zwei Abschnitten werden  die Schriften von Johann Sommer und Jakob Palaeologus behandelt.  J. Sommer — aus der deutschen siebenbürgischen Literatur gut b  ekannt (s. S. 193,  Anm. 4) — war 1540 in Pirna geboren und erwarb sich in Deutschland eine umfassende  .  R  klassische Bildung, die.ihn zum Schulmanne befähigte. Abenteurerlust veranlaßte ihn,  sich nach Südosteuropa zu begeben, wo er zunächst an dem abenteuerlichen Feldzug  des Jacobus Basileus Heraclides teilnahm, der diesen für wenige Jahre zum Beherrscher  l(  der Moldau machte. Nach dessen Sturz flüchtete Sommer nach Siebenbürgen, wurde  zunächst in Kronstadt Schulmeister, dann in Bistritz und schließlich in Klausenburg,  der Residenz des die Unitarier beschützenden Fürsten Johann Sigismund. Hier näherte  er sich den Antitrinitariern, nachdem er bis jetzt gut lutherisch gewesen und mit den  Sachsen in freundschaftlichen Beziehungen gestanden hatte. Er heiratete die Tochter  des Superintendenten der Unitarier, Franz David, und trat auch mit Georg Blandrata,  dem Leibarzt des Fürsten, in Verbindung. Sein erstes Werk in der.neuen Richtung  war die Umarbeitung der Satanae stratagemata des Jacobus Acontius, eines italieni-  schen Humanisten. Dieses Werk ist ein heftiger Angriff auf die Hierarchie der evange-  lischen Kirche, die, ebenso wie die katholische, vom Satan beherrscht sei. Die An-  wendung von Gewalt gegen die Ketzer wird verworfen. In der Umarbeitung durch  Sommer tritt die Kritik an der Trinitätslehre deutlich zutage. So eröffnet diese Schrift  als erstes Werk die, „einzigartige kühne Entwicklung der antitrinitarischen Bewegung“  {  in Siebenbürgen (S. 28).  Der Tod Johann Sigi  smunds im Jahre 1571 versetzte ihr zunächst einen schweren.  6  Schlag. Das Ereignis gab Sommer Gelegenheit zu seiner Oratio funebris auf den ver-  Pr  storbenen Fürsten. Das nächste Werk war eine Antwort auf eine gegen die Antitrini-  tarier gerichtete Schrift des Predigers von Großwardein, Peter Käroli: Refutatio scripti  Petri Caroli. In ihr behauptet Sommer, daß die Lehre von der Trinität in der Bibel  nicht zu finden sei und entwirft dann eine Geschichte der Lehre, deren Entstehung er  auf die antike Philosophie zurückführt. Den schwachen Punkt in der Argumentation  Sommers sieht der Vf. darin, daß Sommer den Einfluß der platonischen Philosophie  auf die kanonischen Texte des Christentums leugnet. Im Zusammenhang mit der Streit-  lg  schrift gegen Käroli hat Sommer acht 7’heses de Dei trino in personis, uno in essentia,  ex eius fundamentis desumptae geschrieben. Die nächsten kleineren Werke stehen unter  x  dem Einfluß des auf Chios geborenen Griechen Jacob Palaeologus, der 1572 aus Polen  nach Siebenbürgen gekommen war: De justificatione ad magnificum D. Casparem  Bekes, in der .die lutherische Rechtfertigungslehre abgelehnt wird; Declamatiuncula  contra praedestinationem neotericorum und die Declamatio contra baptismum adul-  torum. Sommer dürfte 1574 der Pest zum Opfer gefallen sein, über die er aus dem  Gefühle der Hilflosigkeit des Menschen der furchtbaren Krankheit gegenüber ein er-  schütterndes deutsches Gedicht geschrieben hat, das der Vf. im Anmerkungsteil abdruckt.  H  In der Kritik der Lehre der Reformatoren ging Palaelogus weiter als Sommer.  Ihm ist der zweite, längste und wohl wichtigste Abschnitt des Buches gewidmet. In  seiner Schrift De discrimine veteris et novi testamenti, die Übereinstimmung mit der  Refutatio scripti Petri Caroli von Sommer zeigt, lehnt er die sola-fide-Lehre der  Reformatoren ab, weil der Christ nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch die  I  Werke gerechtfertigt werde. Damit in Zusammenhang stehen die beiden Schriften  s  Dissolutio de justitia und De tribus gentibus, unter denen er Juden, Heidenchristen und  Mohammedaner be  5  eift, die er mindestens als Nachkommen von Christen ansieht, da  sie in Gebieten: wol  f  nen, in denen früher Christen gelebt haben. Sie alle sind Söhne  ®  Gottes, gegen die Toleranz geül  bt werden soll; so wird Palaeologus zu einem Vorläufer  . E. Lessings. Er verteidigt den Defensivkrieg (Sententia de bello, S. 64 u. 66), tritt  aber ge  3  n die gewaltsame Verfolgung Andersgläubiger auf, was er mit den Täufern  gemein  %  at, von denen ihn seine Auffassung von der Taufe, von Krieg und Obrigkeit  trennt. Der Vf. analysiert noch einige kleinereı Schriften Palaelogs, De sacramentis,  De eucharistia, De baptismo; De matrimonio, De providentia, De peccato originis  und An omnes ab uno Adamo descenderint (72 £f.). Die Praedestinationslehre Calvins  lehn\; Palaeolog ab, ebenso das Dogma von der Erbsünde. Die Tagfe christlicher Kin-  X413 z  x

Kollegiums Il Klausenburé vefunden hat. Die Anmerkung AIn nde des Buches
‘enthält das umfangreiche Schriftenverzeichnis.. In den ersten Wel Abschnitten werden

die Schriften VO:  e Johann Sommer un Palaeologus behandelt.
Sommer Aus der deutschen siebenbürgischen Literatur 5  SZU) ekannt (S. 193

Anm. 4) War 1540 1n Pırna geboren und erwarb sich ın Deutschland ıne umfassende1 klassische Bildung, die ihn FA} Schulmanne befähigte Abenteurerlust veranlaßte ihn,
sıch nach Südosteuropa begeben, zunächst dem abenteuerlichen Feldzug
des Jacobus Basıleus Heraclides teilnahm, der diesen für wen1ge Jahre ZU Beherrscher
der Moldau machte. Nach dessen Sturz flüchtete Sommer nach Siebenbürgen, wurde
zunächst 1n Kronstadt Schulmeister, dann in Bistritz und schließlich 1n Klausenburg,
der Residenz des die Unitarier beschützenden Fürsten Johann Sigismund. Hıer näherte

sich den Antitrinıtarıern, nachdem bis Jetzt gu lutherisch SCWESCH und mıiıt den
Sachsen 1n treundschaftlichen Beziehungen gestanden hatte. Er heiratete die Tochter
des Superintendenten der Unitarıer, Franz Davıd, und LIAaTt auch mMi1t Georg Blandrata,
dem Leibarzt des Fürsten, in Verbindung. eın ersties Werk in der. neuen Richtung
War die Umarbeitung der Satanae stratagemalta des acobus Acontius, e1nes italieni-
schen Humanısten. Dieses Werk 1ST eın eftiger Angriff auf die Hierarchie der CVANSEC-
ischen Kirche, die, ebenso W1€E die katholische, VO Satan beherrscht se1l Die AnN-
wendung VO  e} Gewalt gegen die Ketzer wird verworten. In der Umarbeitung durch
Sommer tritt die Kritik der Trinitätslehre deutlich ZULage. So eröftnet diese Schrift
als erSsSies Werk die „einzıgartıge kühne Entwicklung der antitrinitarischen Bewegung“
ın Siebenbürgen (D 28)

Der Tod Johann 51 smunds 1m Jahre 1571 Versetzie ;hr zunächst einen schweren e

Schlag. Das Ereignis Sommer Gelegenheit seiner Oratıo funebris auf den VeEeI-

storbenen Fürsten. Das nächste Werk W ar eine nNntwort auf eine gegen die Antıitrıin!i-
tarıer verichtete Schrift des Predigers VO  - Großwardein, DPeter Karoli: Refutatio SCY71 t1
Petr: Caraolı. In ihr behauptet Sommer, da{fß die Lehre VO der Trinıtäit in der Bı e]
ıcht finden sEe1 und entwirft annn ine Geschichte der Lehre, deren Entstehung erauf die antiıke Philosophie urückführt Den schwachen Punkt ın der Argumentatıion
Sommers sieht der Vt darın, da{fß Sommer den Einflu{fß der platonischen Philosophieauf die kanonischen Texte des Christentums Jeugnet. Im Zusammenhang mıiıt der Streit-
schrift SCHC Kärolji hat Sommer acht T’heses de De: FErıno ın personıS, AUN ın essent14,

P1U4S$ fundamentis desumptae geschrieben. Die nächsten kleineren Werke stehen
dem Einflu{fß des auf Chıos geborenen Griechen Jacob Palaeologus, der 1572 AUs Polen
nach Sıiebenbürgen sekommen WAar: De justificatione ad magnıfıcum Casparem
Bekes, 1n der diie lutherische Rechtfertigungslehre abgelehnt wird; Declamatıuncula
CONtra praedestinationem neoterıcorum und die Declamatıo CONLTA ba tısmum adul-
r  mM Sommer dürfte 1574 der DPest zum Opfer gefallen se1N, ber aus dem
Getfühle der Hılflosigkeit des Menschen der furchtbaren Krankheit gegenüber eın er-
schütterndes deutsches Gedicht geschrieben hat, das der Vft 1M Anmerkungsteil abdruckt.

In der Kritik der Lehre der Reformatoren Sing Palaelogus weıter als 5Sommer.
Ihm 1St der Zzweıte, längste und wohl wichtigste Abschnitt des Buches gewidmet. In
seiner Schrift De discrimine veterıs er 0UL testamentt, die Übereinstimmung miıt
Re utatıo scr1pti Petri Carol}]; von Sommer ze1ıgt, lehnt die sola-fide-Lehre der
Reformatoren ab, weıl der Christ nicht 1Ur durch den Glauben, sondern auch durch die
Werke gerechtfertigt werde. Damıt 1n Zusammenhang stehen die beiden Schriften
Dissolutio de Justıtia und De trıbus gentibus, unter denen Juden, Heidenchristen un
Mohammedaner el  9 die mindestens als Nachkommen VO  } Christen ansıeht, da
S1ie 1n Gebieten NCNM, 1n denen früher Christen gelebt haben Sıe alle sind Söhne
Gottes, SC d1c Toleranz geuUbt werden soll; wird Palaeologus einem Vorläufer

Lessings. Er verteidigt den Defensivkrieg (Sententia de ello, 64 6)‚ trıtt
aber die gewaltsame Verfolgung Andersgläubiger auf, W ds MIit den Täutern
gemeın SCal, von denen \ıh seine Auffassung VO)'  - der Taufe, VO  3 Krieg un: Obrigkeit
treNNtT. Der analysıert noch einıge kleinere Schriften Palaelogs, De sacrament1$,
De eucharistida, De baptismo; De matrımoni0, De providentia, De DeCCAaLO O71gINLS
und An ab UNO Adamo descenderint (72 15 Die Praedestinationslehre Calvins
1gh@t Palaeolog ab, ebenso das Dogma VO  3 der Erbsünde. Die Tm\1fe christlicher Kın-
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der hält für unnOÖt1g, ebenso dıe der Erwachéenen, weil er überhaupt kein Sakrament
anerkennt. In seinen Studien De Christo cognomıne und De verıtate NArratıonıs
S$ACTYTAde scrıpturae SELZTE sich mit der Person Christi 1n antitrinitariıscher Weıse AT

einander. So leıteten Sommer un Palaeologus die rationale Bibelkritik spaterer Jahr-
hunderte ein. Sıe hatten eınen Mitkämpfer 1MmM Streite in Polen, Sımon Budny

Die Abenteurerlust trieb Palaeologus Reisen 1n die Türkei un ach Polen, On

Ende 1573 wıeder nach Siebenbürgen zurückkehrte. Hıer entstand das umfang-
reichste seiner Werke, die Catechesis christianae dies XF Sje 1ST. in Form e1nes Streit-
gespräches abgefaft, dem WEe1 antitrinitarische Studenten teilnehmen, dazu eın Jude
un eın Prediger bei dem wahrscheinlich Davıd denken iSst), der das Gespräch
lenkt; diesen gesellt sıch eın Indianer Aaus Mexiko,. der auf abenteuerliche Weiıse
bei eiınem Schiftbruch nach Europa wurde, die christliche Relıgion kennen
lernt, deren trinitarısche Lehre nıcht tassen konnte; außerdem IFeLEenN eın Katholik,
eın Lutheraner, e1INn Calvıinıst auf, Ja uch das Klausenburger olk nımmt als Chorus
teil, aß nicht 1Ur über die Trinität, sondern uch ber apdere Lehren gesprqdlenILG  Nach Vollendung dieser Arbeit begab sich Palaeologus 1n den Schutz der adeligen
Famiıilıe Gerendi;i nach Olcona, heute Altina. Dort schrieb sein zwelıtes orofßes Werk;
den Kommentar ZUuUr Apokalypse. Fuür ıh ISt der Verfasser der Apokalypse ıdentisch
mit dem Evangelısten Johannes, ber ıcht mMi1t dem Apostel. Miıt der Streitschrift
T’heodoro Bezae, DYrO Castellione el Bellio mischte sich Palaeolog 1n den Streıit, der
ach der Verbrennung Servets zwischen Beza un Castellio entbrannte. Das letzte und
interessanteste Werk des Palaeologus, die Dıisputatıo scholastica, 1STt eıne umfangreiche
Verteidigung der > die Dreieinigkeitslehre gerichteten Auffassung. Schauplatz ist
der Hımmel, da{fß Jesus selbst 1n die Auseinandersetzung eingreifen ann. Zur ein-
gehenden Erörterung der Glaubensfragen ruft Gott eın Konzıil e  N, dessen Vor-
sitzender Könı1g Josias Johann Sigismund ISt. Nıkolaus Paruta stellt die Thesen auf
Anwesend sind die gyekrönten Häupter der Zeıt, Kaiser Maxımıilian TE miıt seınen
Söhnen, Königın Elisabeth VO  3 England; Könı1g arl VO Frankreich wırd
des Blutbades der Bartholomäusnacht nicht zugelassen. Unter den Theologen befindet
sıch Palaeologus selbst. Es 1St 1€es eın höchst originelles Werk, leider nicht vollendet
oder ıcht vollständig abgeschrieben und nıemals gedruckt. Damıt War des Palaeologus
Tätıgkeit 1n Siebenbürgen abgeschlossen. Nach einem weıteren, unruhigen Wander-
le wurde 1581 VO: Bischot VO  w} Olmütz 1n Mähren gefangen SCHOMUNCN und
1585 als Ketzer in Rom verbrannt.

Gegenstand des dritten Abschnittes snd We1 Heidelberger Flüchtlinge, dam
Neuser und Matthias ehe (—Glirıuus), die als Antitrinitarier nach Siebenbürgen
kamen. Von Neuser, einem angesehenen calvınistischen Prediger in Heidelberg, 351
nur eın kurzer Traktat erhalten und eın Brief AaUs dem Jahre 1574, den Lessing nach
eiıner Kopie in der Wolfenbütteler Bibliothek veröftentlicht hat (Zur Geschichte un!
Lıitteratur. Aus den Schätzen der Herzoglichen Bibliothek Wolftenbüttel. rıtter
Beitrag 1774; vgl IET 206) Neuser WAar, angeblich 5 eines Briefes en
türkıschen Sultan, des Landesverrates bezichtigt worden und deshalb Aaus der Pfalz
eflohen Tatsächlich ISt die antitrinitarische Gruppe Neuser und Joh Sylvan auf-
geflogen. Sylvan wurde 1mM Dezember 1572 in Heidelberg hingerichtet, Neuser flo!
Sommer verschafite ihhm die Stelle eines deutschen Predigers in Klausenburg, als-
bald se1ine unıtarische Einstellung WI1e auch die Leugnung der Anbetungswürdigkeit
Christi ften ZULaZC trat. In der einzıgen erhaltenen Schrift Scopus septımı Capıtis ad
OoMANOSs behandelrt das Dogma VO) der Erbsünde 1n anticalvinischem Sınne. Da
er sıch in Sıebenbürgen der Herrschaft Stephan Bathoris nıcht wohl ühlte, 1ng
er ın die Türkeı, ZU Islam übergetreten und 1576 gyestorben se1ın soll

Der zweıte Heidelberger, Matthias Vehe, wurde nach Sommers ode der
Klausenburger deutschen Schule angestellt und erhielt den Auftrag, die Bibe!l 1ns
Lateıinische übersetzen. Traktate VO  - ihm sind nıcht ekannt. Als 1579 der Prozefß

David einsetzte, erlie{ß das Land
Nachdem der Vt in einem Abschnitte die Verurteilung VO  — ler Szekler Predi-

SCIN auf der Synode VWeißenburg 1m März 1575 geschildert hat, die die Unsterblich-



.ı Reformation -  -  41  „ keit der Seele leugneten, wendet er sich in einem letzten Abschnitte dem Pr02eß \VC;n  Franz David zu, für den er neue Quellen beibringen konnte. Die Defensio Francisci  Davidis, die sich in der Bibliothek des Klausenburger unitarischen Kollegiums fand,  war 1581 in Basel gedruckt worden; sie besteht aus mehreren Schriften, darunter der  Epistola Fratrum Transylvanorum, die eine ausführliche Beschreibung des Prozesses  enthält. Seine Lehre, daß Christus nicht anbetungswürdig sei, entwickelte David auf  zwei Synoden in Torenburg im März und Sommer 1578. Sein Gegner Blandrata rief  Faustus Socinus aus Basel herbei, von dem die zweite Quelle stammt: De Jesu Christi  invocatione disputatio. Außerdem stehen für die Kenntnis des Prozesses Briefe daran  teilnehmender Geistlichen sowie Klausenburger städtische Protokolle und Rechnungs-  bücher zur Verfügung; die eigentlichen Prozeßakten konnten bis heute nicht gefunden  werden. Aufgrund eines fürstlichen Befehles wurde David am 29. März 1579 ver-  haftet. Diese Verhaftung bedeutete einen Sieg Blandratas über David, Die Streitfrage  wurde an den Landtag von Torenburg verwiesen, der kein Urteil fällte. Blandrata  setzte durch, daß als Nachfolger Davids Demetrius Hunyadi in Klausenburg Pfarrer  und Bischof wurde. Die unitarische Geistlichkeit mußte die Lehren des ehemaligen  Superintendenten verleugnen; damit war der äußerste Radikalismus der Ideen Davids  abgebogen. Ihr Verkünder starb im Gefängnis, ehe ein Urteil über ihn gesprochen  worden war.  Zweifellos ist, wie die Inhaltsangabe zeigt, in dem besprochenen Buche eine be-  deutende Materialsammlung ausgewertet worden, wenn auch sehr begrenzt in Raum  und Zeit und in der theologischen Vertiefung; doch hat sich der Vf. bemüht, die haupt-  sächlichsten Probleme klarzulegen. Unebenheiten und Verstöße gegen die deutsche  Sprache hätten bei sorgfältiger Überprüfung der Übersetzung beseitigt werden können.  Zweierlei ist aber noch zu bemerken: 1. Die Sympathie des Vf. steht unleugbar auf  seiten der Antitrinitarier; eine folgerichtige Fortbildung ihrer Lehre, die durch Kom-  promißlösungen und die Tätigkeit der Jesuiten aufgehalten wurde, hätte zur völligen  — erwünschten — Liquidierung des Christentums führen müssen (S.11); 2. die Anti-  trinitarier sind die Schrittmacher der bürgerlich-rationalistischen Revolution des 18.  Jahrhunderts, die das feudale System niederkämpfte. Dies zu beweisen fällt ihm aller-  dings nicht leicht, denn „mit den aktuellen Zielen des Bauern- oder Plebejerklassen-  kampfes“ können die Bestrebungen auch der Szekler Prediger (4. Abschnitt) „höch-  stens nur auf sehr indirekte Weise in Zusammenhang gebracht werden“ (S. 157). Den-  noch ist sein Bestreben deutlich, die heutigen marxistisch-kommunistischen Anschauun-  gen in das 16. Jahrhundert zurückzuprojizieren, wie er andererseits der bürgerlichen  Kirchengeschichtsschreibung den Vorwurf macht, „leider auch im 20. Jahrhundert in das  16. Jahrhundert gehörige Glaubensdispute zu produzieren“ (S. 13). Zwei Weltanschau-  ungen, zwei Religionen stehen unvereinbar einander gegenüber.  Wien  Grete Mecenseff y  u 'Rudolf Reinhardt: Restauration, Visitation, Inspiration. Die Re-  formbestrebungen in der Benediktinerabtei Weingarten von 1567 bis 1627 (= Ver-  deskunde in Baden- Württem-  öffentlichungen der Kommission für geschichtliche Lanı  berg. Reihe B: Forschungen. 11. Band). Stuttgart (  Kohlhammer) 1960. XXVI,  258 S., kart. DM 20.—.  Rıs Studie, eine Dissertation (bei K. A. Fink-Tübingen), handelt über jene sechzig  ahre des Benediktinerklosters Weingarten, die dem Tode des bekannten Verteidigers  k  atholischer Belange, des Abtes Gerwig Blarer,  der noch keineswegs in das allgemeine  Bild der Gegenreformation paßte, folgten: 1567-1627. Es sind jene Jahre nach dem  Abschluß des Tridentinums, die ganz allmählich in den katholischen Institutionen, die  aufs tiefste mit überkommenen Gewohnheiten verfilzt waren, ein neues, aber in vielem  anders geartetes Leben aufkommen lassen, dessen treibende Kräfte und Zielrichtungen  durchleuchtet werden wollen. Drei Abte leiteten in dieser Zeit die Geschicke des Wein-  gartner Konventes: Johannes Hablizel 1567-1575, Johann Christoph Raittner 1575—  1586 und der bedeutende Georg Wegelin 1586-1627. Er wird als der „zweite Gründer“  d‚e.s Klosters bezeichnet, weil er nun wirklich den Konvent zu einem anderen Leben‚ Reformation 41

eıt der Seele leugneten, wendet sıch in einem etzten Abschnitte dem Prozeß von
Franz Davıd ZU, für den eUu«€e Quellen beibringen konnte. Die Defensio Francıscı
Davidis, die sıch 1n der Bibliothek des Klausenburger unitarischen Kollegi1ums fand,
War 1581 1n Basel gedruckt worden; Ss1e besteht Aaus mehreren Schriften, darunter der
Epistola Fratrum Transylvanorum, die ine austührliche Beschreibung des Prozesses
enthälrt. Seine Lehre, da{fß Christus nicht anbetungswürdig sel, entwickelte Davıd auf
We1 Synoden 1n Torenburg 1m März und Sommer 1578 Sein Gegner Blandrata rief
Faustus Socınus Aaus Basel herbei; VO  5 dem die zweıte Quelle SLAamMm.L. De Jesu Christız
INVOCAtLiONeE disputatio. Auferdem stehen tür die Kenntnıiıs des Prozesses Briefe daran
teilnehmender Geistlichen SOW1e Klausenburger städtische Protokolle und Rechnungs-
bücher ZUrr Verfügung; die eigentlichen Prozeßakten konnten bıs heute nıcht gefunden
werden. Aufgrund e1nes türstlıchen Befehles wurde Davıd Maärz 15/9 V TE=

haftet. Diese Verhaftung bedeutete eiınen Sıeg Blandratas ber David Die Streitfrage
wurde den Landtag Vvon Torenburg verwıesen, der kein Urteil fällte Blandrata
SELZIE durch, da{fß als Nachfolger Davids Demetrius Hunyadı in Klausenburg Pfarrer
un: Bischof wurde. Die unitarısche Geistlichkeit mufite die Lehren des ehemaligen
Superintendenten verleugnen; damit Wr der aufßerste Radikalısmus der Ldeen Davıds
abgebogen. Ihr Verkünder starb 1m Gefängnis, ehe eın Urteıil ber ıh gesprochen
worden WAar.

Zweitellos ISt, W 1€e die Inhaltsangabe zeigt, in dem besprochenen Buche 1ine be-
deutende Materialsammlung ausgewertet worden, WenNnn uch csehr begrenzt 1n Raum
und Zeıt und in der theologischen Vertiefung; doch hat sich der Vt bemüht, die haupt-
sächlichsten Probleme klarzule Unebenheiten und Verstöfße die deutsche
Sprache hätten bei sorgfältiger berprüfung der Übersetzung beseıitigt werden können.
Zweierlei 1St ber noch bemerken: Die Sympathie des Vt. steht unleugbar aut
seıten der Antitrıinitarıer; ine folgerichtige Fortbildung hrer Lehre, die durch Kom-
promi{fßlösungen und die Tätigkeit der Jesuiten aufgehalten wurde, hätte ZUur völlıgen

erwünschten Liquidierung des Christentums führen ussen S 1)! die nNt1-
trinitarier sınd die Schrittmacher der bürgerlich-rationalistischen Revolution des 185
Jahrhunderts, die das eudale 5System nıederkämpfte. Dies beweisen tällt ihm aller-
dings nıicht leicht, denn „mit den aktuellen Zielen des Bauern- der Plebejerklassen-
kampfes“ können die Bestrebungen auch der Szekler Prediger (4 Abschnitt) „höch-

LUr auf sehr indirekte W eıise in Zusammenhang gebracht werden“ (S 157) Den-
noch 1St seıin Bestreben deutlich, die heutigen marxistisch-kommunistischen Anschauun-
SCn 1n das Jahrhundert zurückzuprojızıeren, W1e andererseits der bürgerlichen
Kirchengeschichtsschreibung den Vorwurtf macht, „leider auch 1im Jahrhundert in das

ahrhundert gehörige Glaubensdispute produzieren“ (S 13) Zwei Weltanschau-
9 WEe1 Religionen stehen unvereinbar einander gegenüber.

VWıen Grete Mecenseff y

G Rudolf Reinhardt: Restauration, Visifation:. Enspiratıon. Die Re-
formbestrebungen 1n der Benediktinerabtei Weıngarten VO 1567 bis 1627 E Ver-

deskunde 1ın Baden-Württem-öffentlichungen der Kommissıon für geschichtliche Lan
berg. Reihe Forschungen. FL anı Stuttgart . InKohlhammer) 1960 XXNVE:
258 S kart
K.s Studie, 1ne Dissertation (bei Fink-Tübingen), handelt ber jene sechzig

hre des Benediktinerklosters Weıingarten, die dem Tode des bekannten Verteidigers
atholischer Belange, des Abtes Gerw1g Blarer, der noch keineswegs in das allgemeine

Biıld der Gegenreformation paßte, folgten: FA Es sind jene Jahre ach dem
Abbschluß des Triıdentinums, die 5  Sanz allmählich in den katholischen Institutionen, die
aufs tiefste miıt überkommenen Gewohnheiten verfilztr eın N  9 ber ın vielem
anders ZCAFTLETES Leben autkommen lassen, dessen treibende Kräfte un Zielrichtungen
durchleuchtet werden wollen. Drei bte leiteten in dieser Zeıit dıe Geschicke des Weıiın-
gSartner Konventes: Johannes Habl;izel Johann Christoph Raıttner 1575
1586 und der bedeutende eorg Wegelin Er wird als der „ZWelıte Gründer“
des Klosters bezeichnet, weıl NU:  ( wirklich den ONvent eınem anderen Leben



Literarische416 ’& ı 1 richte und Anzeigen
. gebrac£'t habe Ra führt dies mit erfréulichém Weinblick und großem Verständn15 \  aus,wobei ihm die verfassungsgeschichtlichen Momente besonders am Herzen Jiegen. W asWegelin vorfindet, kommt Aaus der Praägung spaten Miıttelalters: auch das Benediktiner-kloster 1St ach den Vorstellungen des stiftis.  en Lebens geformt, Abrt und Onvent

stehen siıch scharf gegenüber, die Grundtormen des Benefizialwesens bestimmen den
Lebensstil des Abtes und der Konventualen, die individuelle Verfügung über Ein-
künfte un: E1igentum sind selbstverständlich. Wegelin wurde bei den Jesuiten CrZOSCNun behielt mMit ihnen engen Kontakt. Er bringt eın anderes Klosterideal] miıt un VOL=steht es, Weingarten danach umzugestalten. Wenn auch seın auffallendster Schritt, die

A Aufgabe einer eigenen ÜAbtlichen Hofhaltung, siıch auf die Dauer nicht halten lıefßs,gelang CS ihm, trotzdem als Abt N} die Konventualen tretfen un MLE ıhnen das
E klösterliche Leben aufzubauen: die geschlossene Front des Konventes ar aufgelöst,das Mitbestimmungsrecht hatte 1ne wesentliche Wandlung ertahren. VWegelın, von E E Eden Jesuiten auch weiterhin inspiriert, wollte den Einfluß des Gelistes durch die

Dillinger Schule, auf die seiınen Nachwuchs sandte, sıchern. Diese War ihm verlässıger.
j

als eigene Benediktinerunternehmungen (Salzburg), die ablehnte Die Jesuiten
wirkten so nıcht cehr durch Konkurrenz als durch Konkurs. Unter Wegelin wurde
nıcht 1Ur der Konventstisch und das Dormitorium wieder selbstverständlich, sondern
die 19888 stark konzentriert verwalteten gemeiınsamen Einkünfte ermöglıchten auch A
eine echte Bereicherung der Bibliothek: bekannt 1St. der auf der Bücherbestände desDomkapitels Konstanz VO: Jahre 1627 ber auch NCUC, vemeinsame Aufgaben boten
sıch dar: inan kam einem Vorstofßs ın der Seelsorge. Die liturgische Haltung SCW AnlInnerlichkeit, zugleich Aktivität. Der Anschluß gottesdienstliche Formen VOoNüberörtlicher Geltung wurde vollzogen. 1612 kam eiıne St Galler- Weingartner Bre-'vierausgabe für die Benediktiner der Schweiz und Schwabens, VO:  - stark römischer IETPrägung, zustande. Die Wallfahrt ZzZum Heılıgen Blut ıng SEStEe Jangsam In den
noch schillernden Zeiten der ersten Jahre Wegelins gelang 6S Osterreich mehrfach, VO  (a
einer der streıtenden Parteıen angerufen, seıne Kastvogtei stärker ZUr Auswirkung\  {  Literarische  D  elchte und Anzeigen  &  }  V  . gebraci1't ha£e: R.Jführt dies mit erfréulicliém“\rWeit«blild;x unvd'g;oß‘em tVerstänan  ié ‘a‚üs, ;  wobei ihm die verfassungsgeschichtlichen Momente besonders am Herzen liegen. Was  7  Wegelin vorfindet, kommt aus der Prägung späten Mittelalters: auch das Benediktiner-  kloster ist nach den Vorstellungen des stiftischen Lebens geformt, Abt und Konvent.  stehen sich scharf gegenüber, die Grundformen des Benefizialwesens bestimmen den  $  Lebensstil des Abtes und der Konventualen, die individuelle Verfügung über Ein-  künfte und Eigentum sind selbstverständlich. Wegelin wurde bei den Jesuiten erzogen  und behielt mit ihnen engen Kontakt. Er bringt ein anderes Klosterideal mit und ver-  steht es, Weingarten danach umzugestalten. Wenn auch sein auffallendster Schritt, die  A  Aufgabe einer eigenen äbtlichen Hofhaltung, sich auf die Dauer nicht halten ließ, so  gelang es ihm, trotzdem als Abt unter die Konventualen zu treten und mit ihnen das’  E  X  klösterliche Leben aufzubauen; die geschlossene Front des Konventes war aufgelöst,  das Mitbestimmungsrecht hatte eine wesentliche Wandlung erfahren. Wegelin, von.  %i  den Jesuiten auch weiterhin inspiriert, wollte den Einfluß des neuen Geistes durch die  ®  Dillinger Schule, auf die er seinen Nachwuchs sandte, sichern. Diese war ihm verlässiger-  .  4  als eigene Benediktinerunternehmungen (Salzburg), die er ablehnte. Die Jesu  ıten  wirkten so nicht so sehr durch Konkurrenz als durch Konkurs. Unter Wegelin wurde  nicht nur der Konventstisch und das Dormitorium wieder selbstverständlich, sondern  die nun stark konzentriert verwalteten gemeinsamen Einkünfte ermöglichten auch  %  eine echte Bereicherung der Bibliothek; bekannt ist der Kauf der Bücherbestände des  Domkapitels Konstanz vom Jahre 1627. Aber auch neue, gemeinsame Aufgaben boten -  sich dar: man kam zu einem Vorstoß in der Seelsorge. Die liturgische Haltung gewann  an Innerlichkeit, zugleich an Aktivität. Der Anschluß an gottesdienstliche Formen von  überörtlicher Geltung wurde vollzogen. 1612 kam eine St. Galler-Weingartner Bre-  vierausgabe für die Benediktiner der Schweiz und Schwabens, von stark römischer  .  Prägung, zustande. Die Wallfahrt zum Heiligen Blut fing erst langsam an. In den  noch schillernden Zeiten der ersten Jahre Wegelins gelang es Osterreich mehrfach, von  einer der streitenden Parteien angerufen, seine Kastvogtei stärker zur Auswirkung -  A  ‚ zu bringen. Der Konstanzer Bischof verstand es dabei besser zu widerstehen als die  i  Abtei selbst. Erst 1655, lang nach Wegelins Tod, wurde ein klarer Ausgleich gefunden:  die Vogtei blieb für immer bei Osterreich, aber nur in der abgeschwächten Form der  Schirmvogtei. So vermag Weingarten im 18. Jh., über die Erwerbung von Hoch-,  gerichtsrechten, die unter Wegelin beginnt, zu einer „Landesherrschaft“ zu kommen. Das  Wirken Weingartens in der neu errichteten Benediktinerkongregation wird von R. ein-  drücklich dargelegt, vielfach Molitor ergänzend; für Wegelin war der reformierende _  S  R  Einfluß vor allem wichtig, auch die Vereinheitlichung auf dem Gebiete der Liturgie.  Es war mehr Harmonie mit der bischöflichen Kurie, als Molitor wahrhaben will.  Die Arbeit ist aus einem umfangreichen Quellenmaterial gewonnen und bringt in  Vielem Aussagen, die Bestand haben werden. Schade, daß das Freiburger Ordinariats-  Archiv mit seinen alten Konstanzer Beständen nicht mitverwertet wurde. Man sollte -  dort namentlich die Protokolle des Geistlichen Rates und die Weiheprotokolle nicht  übersehen. Auch die Karlsruher Bestände ließen sich noch intensiver auswerten. — S. 41  5  r  Anm., 89 und S. 223 Anm. 71 sa  gen Widefsprechendes aus.  S  Freiburg  EVolfgang Ä{p"illerß \  f  f  14  4  R  j  3«‘  Ebringen. Der Konstanzer Bischof verstand dabej besser wıderstehen als die
Abtei selbst. Erst 1655, lang ach VWegelins Tod, wurde eın klarer Ausgleich gefunden:die Vogtei blieb für ımmer bej ÖOsterreich, ber 1Ur in der abgeschwächten Form derSchirmvogtel. So VEIIMAS Weıingarten 1mMm 18. Jh., über die Erwerbung VON Hoch-
gerichtsrechten, die Wegelın beginnt, eıner „Landesherrschaft“ kommen. Das
Wırken Weingartens in der Neu errichteten Benediktinerkongregation wırd VO e1n-drücklich dargelegt, vielfach Molitor ergänzend; für VWegelin War der reformierende: I

Einflu{f(ß VOr allem wicht1g, uch die Vereinheitlichung auf dem Gebiete der Liturgie.Es war mehr Harmonie mit der bischöflichen Kurie, als Molitor wahrhaben 11
Die Arbeit 1St Aaus eiınem umfangreichen Quellenmaterial] und bringt invielem Aussagen, die Bestand haben werden. Schade, dafß das Freiburger Ordinariats-Archiv mit seinen alten Konstanzer Beständen ıcht mitverwertet wurde. Man olltedort namentlich die Protokolle des Geistlichen Rates Un die Weiheprotokolle nıcht vn

übersehen.. uch die Karlsruher Bestände ließen sich noch intensiver WETIe 41
6OJ

Anm. Un 223 Anm Z A Widefspre&1endes Aaus,.
Freiburg $‘Wol fgang Mp\'iller\
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thaldus Giblin, OF Catalogue of material of Irısh interest40'Ca 1n the collection Nunzıatura di, Fiandra, atıcan Archıves:
Part 2, vols 5180 Br Collectanea Hibernica, Sources for Irısh Hıstory N}  . dDublin (Clonmore Reynolds) 1960 136 s’ 12/6
Dieser zweıte eil (S. ZKGE 1959; 186) behandelt die die Jahre VO  --

umfassenden Bände, 1so die Zeıt, während der die etzten Hoffinungen des irıschen
Katholizismus vernichtet wurden. Das zentrale Thema arl FE W alr die Frage
der Loyalıtätserklärung. An hr wurde in einer für die euzeıt exemplarischen Weise ya
wenn auch, W 1€ in dem Memorandum vVvon French, dem Bischot VO Ferns,
Berücksichtigung der klassischen Autorıitäten) das Verhältnis der Kirche einem
teindlichen Staate durchexerziert. Man findet 1er alle Grade der Grundsatztreue, der

nDiplomatie, der Kollaboration un des Verrates mMit den VOoO iıhnen hervorgebrachten
typischen Situationen und den s1e repräsentierenden Charakteren. S0 schweigt der
Internuntius auf die verzweifelte Anfrage des Erzbischofs Ol Armagh, wohin sıch
wenden soll, WEeNnNn fliehen müßte, weıl fürchtet, dafß, wenn dem Erzbischof Hoft-
nungen auf Unterhalt gemacht werden, 1INSOo eher seine 1özese ım Stich 135561'1
werde. Gerade durch die trockene Sprache dieser Aktenexzerpte reiten die Miıt-

F1teilungen VO  - der seelischen und materiellen Not, die vergrößert WIr durch Spaltun-
5  Yı  Cn in der Geistlichkeit un Reibungen der Emigranten sıch und mıiıt ihren AsSt-

ebern. Angesichts der Dürftigkeit sonstiger Nachrichten ist bemerkenswert, W 1€ oft
ljler auch VO  3 den Leiden der Laıiıen gesprochen W 1

Die Läange der Exzerpte entspricht icht S seh deren historischem Inhalt als Heren
Bedeutsamkeit als Quellen. Besonders tür die Zeit Jakobs I1 enthalten die Akten Z e1-
tungsnachrichten eben Originaldokumenten. Für die festländische Geschichte sind,

‚außer den Nachrichten ber die Tätigkeit der Iren VOTr allem ın den Niederlanden,
die Mitteilungen über die vergeblichen Hoffnungen, die Man auf den Kaiser SCTZLE:

und die bedeutende Rolle, die deutsche Heerführer 1m Kriegg VO  3 1689 un: 1690 in
Irland spielten, VO  e Interesse.

Basel John Hennig

JRWillelm Niemöller: Diıe vierte Bekenntnissynode der eutschen
Evangelischen Kirche Bad Oeynhausen. Texte —- Dokumente — Be-
‚richte Arbeiten ZUr Geschichte des Kirchenkampfes, Göttingen (Vanden-
hoeck Ruprecht) 1960 343 S brosch. Dl en
Die Reichssynode der Bekennenden Kirche in Oeynhausen 1 Februar 1936 war

die letzte in der Reihe dieser Gesamtveranstaltungen. Die SOR. „heroische“ Periode der Ka a

War (seit Dahlem 1934 längst vorüber. Man befand sıch se1it Jangem 1m zermüur-
benden Kleinka des kirchlichen Alltags, für den nıicht zuletzt aus der eigenen Miıtte
Kampfstoff gelieF wurde. Die Synode VO  e Augsburg (1935) hatte unter dem
matten Laktschlag der Vorläufigen Kirchenleitun alle Schwächen und Kompromuils-
ne1gungen Zutage ebracht. GtZL hatte der Reichs irchenminister das verführerische
Miıttel der Kirchenausschüsse 1Ns Gefecht gebracht, die Lu WAar voller trügerischer

NUuNZCNH, das se1it Jangem NCU aufgebrochene konfessionalistische Element belebte AB Aandere Gru PCIH Es drohte damals ernsthaft die Gefahr, daß die sich auflösen
würde. In leser Sıtuation wurde die Oeynhausener Synode einberufen. S1ie War kein

Glanzstück. Das machen die jetzt VO:  $ Wilhelm Nıemöller veröffentlichten Sıtzungs-
protokolle miıt erstaunlicher Realistik deutlich. Der Kirchenhistoriker, der im Umgang
mMıt geschichtlichen Synodalberichten hart en  5 O11 ISt, kann och manches
N  9 ohne dabei doch schwach ım Glauben werden. Denn sovıel rthetorisches Irrsal

und Wırrsal auf den Wassern dieser Synode dahinglitt, daß s1e doch eın gar nıcht
schlechtes Ergebnis hatte, bleibt bemerkenswert. Das verabschiedete Wort „Von

Kirchenleitung“ 1St. uch heute noch nicht überholrt und nachdenkenswert. uch das
ort zur Schulfrage brad1te mutige un weıt 1n die Zukunft weisende Sätze In den

0
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Ausschütsefn 1St jedenfalls Zut und zielsicher yearbeitet A Es War aufs Ganze
gesehen, eın Erfolg der „radıkalen Rıchtung“, der „Dahlemiten“. Der LCUu zewählte
Reichsbruderrat schritt uch ZUur Bildung eiıner „Vorläufigen Kirchenleitung”.
ber die schleichende Kri1sıs der War auch mıiıt Oeynhausen ıcht überwunden. Es
1ST. dem Sammeleiter ve Wilhelm Niemöller danken, da{f 1U auch in diesem
Bande eın brauchbares Material vorlıegt. Methode und E.ditionstechnik 1St die gleiche
W1ıe bei en trüheren Bänden. Eın ausreichendes Literarurverzeichnis zibt weltere We1-
SUNSCN.

Berlin arl Kupisch
Ü__>Fl' iedrich Middendorf Der Kirchenkampf ın eıner reformierten

che Geschichte des Kirchenkampfes während der nationalsozialistischen Zeıt
innerhalb der Evang. retormierten Kirche in Nordwestdeutschland damals vang
ref Landeskirche der Provınz Hannover). 182 i brosch 1380

j Ludwıg Heıne: Geschichte des Kirchenkampfes ın der Grenz-
mark Posen-— West reußen 1923 116 S brosch. AA  O
WE Arbeiten ZUuUr Geschi des Kirchenkampfes, un 9 Göttingen Vanden-
hoeck Ruprecht) 1961
Es 1St begrüfßen, da{fß In der Reihe der „Arbeiten SA Geschichte des Kirchen-

kampfes“ 1U  3 auch Veröffentlichungen folgen, dıe Teilgebiete des iırchlichen Lebens
Z.U) Gegenstand haben und damıit eiıne wünschenswerte Erganzung den Vorgängen
1n den Führungsgremien bilden. Friedrich Middendorft, der seit 1936 Mitglied des
Reichsbruderrates un: des VO: der Bekennenden Kirche gebildeten Rates der DEK
War, o1ibt nach dem Muster der trüheren Veröffentlichungen der Sammlung eine knappe;
besonnene, den Tatsachen verecht werdende geschichtliche Darstellung der reformierten
Kırche der früheren Provınz Hannover, die skizzenhaft MmMi1t dem Jahre 1918 einsetzt,
ann ber direkt den Ereignissen nach 1933 hinüberführt. Ihr 1St angefügt eın zut
ausgewählter Dokumententeil. Diıeser sowohl W 1€ die Darstellung zeichnen sıch da-
durch dus, da{ß aut jede eftektvolle Steigerung der Geschehnisse verzichtet wird. Wer

lesen vermaß, annn erfahren, oft zwischen den Zeilen, oft ber auch direkt, w1e
menschlich, allzumenschlich CS uch 1n dieser reformierten bekennenden Kırche W 1€
Ja 1n der SAaANZCH ZUZESANSCH ISt, zugleıich aber auch, WI1e inmıtten mancher Un- Azulänglichkeıit und verade 1n Momenten höchster Geftfahr iINnan wulßste, W as jetzt Lun
WAar. Die unpathetische Art, 1n der- auch das, einfach durch die Sprache der sachlichen
urkundlichen Aufßserungen, deutlich wird, verleiht dem Bande seiınen besonderen Wert.

Etwas bewegter 1St der TIon in dem VO:  » Ludwiıg Heıne vertafßten Buch über den
Kirchenkampf ın der se1it 1919 durch die Grenzabtretungen un den polnischen Korri-
dor entstandenen und ZU eich gehörenden Grenzmark Posen- Westpreußen. Die
Arbeıt 1St eın Nachlaßwerk des 1957 verstorbenen Verfassers, der se1lt 1930 als Super-
intendent in Schneidemühl wirkte, bald aber, nach Ausbruch der offenen Konflikte miı1t

r  S  vaden deutsch-christlichen Tendenzen, denen sich VO]  - Anfang mut1g nNISCZCN-
gestellt hatte, VO  - seinem Amt verdrängt wurde und Au  3 in den Reihen der B.  5 seit
Maı 1934 als Präses der Gemeinden der Grenzmark, unermüdlich wirkte. Das Buch
1STt ine erzählende Darstellung, tast autobiographischen Charakters un dennoch mıiıt
dem ständigen Blick auf die Gesamtsıtuation, die durch die aufgenommenen Doku-

noch mehr erhellt wird. Es geht dem Leser bCl der Lektüre dieses Buches, W 1€
dem Passagıer eiınes 1ın Sturm gEratenen Dampfers ergehen IMNas, der durch eın

Kajütenfenster auf die bewegte See blickt, 1Ur eınen Ausschnitt mMi1t seinen Augen GE

taßt, aber doch hinreichend SCHNUS, das Ausma{fß des yanzen Unwetters INESsSCHN
können. Das Buch 1St eın schönes Beispiel dafür, W1e uch 1ın der nehmenden
Historiographie persönliches Erleben un achliches Urteil sıch verbünden können.
Eıne kleine Anmerkung möchte iıch ıcht unterdrücken. Auft 38 wird eın Ausspruch
VO  3 DC-Leuten zitiert: „Das Hakenkreuz auf der Brust und das Christenkreuz 1n der
Brust“. Der Autor fügt hinzu: „Schön gesagt! Nur die Praxis cah Sanz anders QAUS *>
Dieser. Nachsatz 1St irretührend. Die böse Praxıs lag schon 1n en zweıerlei Kreuzen,
Sanz schweigen von dem überhaupt absurden Brustbild.

Berlin arl Kupi;cfa



Konfessionskunde

Otto Meijnardus: Copts ın Jerusalem. Caıiro (Commissıon
Oecumenical Aftairs of the See oft Alexandrıa) 1960, 98 Bilder. Kart.

SE
Vorliegende Arbeit VO einem Assocı1ate Protessor aın der Amerikanischen Uni1-

versıtät ın Kaıro verftaßt bietet einen gediegenen Überblick ber die Bemühungen
der AÄgyptischen Kırche ıne würdige Vertretung den Heıligsten Stätten der
Christenheit.

Der eıl zeichnet die Geschichte der Kopten in Jerusalem, sOWeılt s1€e uns ALCJE

nehmlich die Pilgerberichte seıt dem Jahrh erkennen lassen. Letztere werden ın
oyroßer ahl 1n den verschiedensten Sprachen herangezogen un ihre Angaben ber die
in Jerusalem repräsentierten Christen miteinander verglichen. Die Kopten hatten bereits
1mM Jahrh ihre eigene Kirche ın Jerusalem in der Niähe des Herodes- Tores, un: schon
1187 bestätıgte Sultan Saläh 1d-D  .  1ın das echt der Kopten auf eıgene Statten in der
Auferstehungskirche P Grabeskirche, westlichem Sprachgebrauche gemäfß). eiIt 1238
1236 Z1IDt einen koptischen Erzbischof in Jerusalem.

Die übrigen Teile behandeln die einzelnen koptischen Heiligtümer, ihre Geschichte
nd ıhr vegenwärtiges Aussehen: Das Kloster des Sultans (Dair as-Sultän), dıe
Kuppel der Helenakapelle der Auferstehungskirche gelegen und der Koptischen
und der Athiopischen Kirche benutzt un beansprucht (1n seiner Geschichte dıe Schwier1g-
keıten des Zusammenlebens zweilıer Kirchen aut FoX Raum in Jerusalem und die ler-
bei ausschlaggebende Stäiärke der Heimatkirche widerspiegelnd) nördlich davon das
Antonioskloster (Daır ar Antünl1üs) miıt Kapellen tür Helena, Antoni10s und die
Theotokos, VO: denen letztere eIrst se1t 1954, der Erscheinung der Jungfrau Maria miıt
dem Jesuskinde, Joseph un! Engeln VOT den koptischen Studenten ın diesem
maliıgen Unterrichtsraum besteht das Georgskloster (Daır S  < Gıirgı1s) SOgCc-
nannten Hiskiateich die MmMIit anderen Kontessionen geteilten Stiatten (die Au LE-

die Geburtskirche in Bethlehem: die Hiımmel-hungskirche; die Mariengrabeskirche; das Antonioskloster mitfahrtskirche autf dem Ölberg, dıe als Moschee jent)
Kirche 1n Jericho und das SeIt 1956 unbewohnte Kloster direkt AIl Jordan

Eıne Liste der koptischen Erzbischöfe V OIl Jerusalem und en 15seıitiges Verzeichnıs
fast aller zitlerten Werke beschliefßsen das mıiıt yroßer Sorgfalt zusammengestellte Werk

Der ruck 1st Zut tast alle Fehler sind berichtigt (P 676 aber Sirach 45, 17)
eichen Abbildungen der genannten Stätten und auch vielerWichtig sind die zahlr

koptischer Patriarchen und ihrer Jerusalemer Erzbischöte 1m T' aum
zugänglıche Dokumente. ur die orientalische Kirchengeschichte un: die Jerusalem-
kunde stellt die begrüßenswerte Arbeit auf ihre Teilgebiet das grundlegende und
unentbehrliche Mater1a|l bereıt.

MüllerHeidelberg
Tradıition un: Schrift in derLPeter Lenzsfteld: Überlieferung. Konfessionskundl. und kontrovers-und kathol. Theologie der Gegenwart

theolog. Studien hg VO Möhler Institut, I11) Paderborn (Bonitfacıus
Druckerei) 1960. 263 Sa veb.
Lengsfeld legt in dieser von der Gregoriana in Rom approbierten Dissertation ine

monographische Zusammenfassung der neuerdings erstaunlich intens1v geführten
Debatte ber ‚Tradıtion‘ VOoTr, die als solche durchaus begrüßen iSt. Nach einer
1e] Z knappen einleitenden berschau des römisch-katholische Traditionsdenkens
1im Jahrhundert, 1n welcher Scheeben besonders hervorgehoben wird, be-
andelt ert. 1n einem breiten Kapitel ‚Überlieferung 1m Neuen Testament:‘. Im
freien Anschlufß katholische und protestantische Autoren, zumal Barth,
arbeitet den Paradosisbegrift als iıne Art Synthese des göttlichen Handelns ın
Jesus Christus überhaupt heraus: „Das Zesamte Heilshandeln des Gottmenschen, SeE1N
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E_rlösul_1gs\v&erk und seın Oflentbarur‘xg’swervk‚ sein Leiden und Sterben und Begnadeneinerseits SOWI1e seın Lehren und Verkünden un Oftenbaren anderseits können WITr
zusammenfassen in dem einen Wort Paradosis. Die nunmeh entscheidende Fragewırd se1n, W1€ sıch die einmalıge aktive und SS1Ve Überlie LUNS des menschge-wordenen Sohnes Gottes auf die Menschen €  ”  42rtragt, deren Heıl Sıie gveschahWarum und W1€e wird Aaus dem ‚Eiınmal‘ der Erlösung un: Offenbarung das ‚Eın-tür-alle-Mal‘? Das Neue Testament bezeugt wiederum: durch Paradosis“ (D A }Es ware fragen, ob miıt solchen Deutungen das nüchterne Koine-Griechisch nıcht
überfrachtet und überfordert wiırd. Nıchrt alle Bedeutungsnuancen un -möglıchkei-
ten eines Wortstammes mussen den utoren allema!l gJleichzeitig VOT Augen SESLAN-den se1in. Die Schlierschen Thesen VO  3 den Praesymbola werden VO Vf.rascher Abweisung der protestantischen Eınwände aufgenommen. Der escha-
tologische Grundzug des Neuen Testaments WIr: weniıg als wirkliches Problem
(und exegetisch-historische Grundvoraussetzung) empfunden WI1e der jüdische, 1so
VOTr- (und unter?)-christliche Ursprung des Traditionsprinzips. Wichtig und dis-
kutabel hingegen 1St die starke Unterscheidung VO  - eal- und Verbaltradition 1mM
Neuen Testament, die freilich 1m Sınne des Vertassers nı auf 1ine Scheidunghinauslaufen soll „Unter yöttlich-apostolischer Tradition verstehen WIr 1im WEeI1-

Sınn Verbal- und Realtradition O1} Die bergabe der gottgeoffen-barten Geheimnisse Christi durch (instrum.) Wortverkündigung un Sakramenten-spendung der VO Christus vesandten Apostel. Sie 1ISt 1m strikten Innn die apOSTLO- _lısche Quelle des nachapostolischen Glaubens: 1mM ENSCICH 1nn die Verbaltradi-t10N: Die Übergabe der ursprünglichen apostolischen Glaubensaussagen in der Wort-
verkündigung der Apostel. Jede spatere Verkündigung hat hier ihre Norm, [0)8
der S1Ee bestehen mu{(ß$“. (S

Im Kapıtel wırd das anons roblem dargestellt: nach seiner veschichtlichen _Entwicklung sehr flüchtig. Das Vor andensein der SOg Antilegomena WITF« kaum
gewürdigt, Luthers Verhältnis ZU' Kanon auf 1% Druckseiten 1LLUTr durch die be-

}rühmten Sitze Aaus den Vorreden charakterisiert. Die protestantischen Ansıchten von
heute En Barth, Diem, Weber, Althaus, PI Tillıch, Th Preıiss, Elert,

Brunner, Kümmel, Ebeling, Cullmann) werden der Formel
‚protestantische Kritik Kanon“ dargestellt Im Anschlufß daran d1e herkömm-
liche kath Ansıicht, die 1n der Zusammenfassung gipfelt: „Hıer dart INan, nachdem Tder Kanon einma] gesichert ist, ıne wirkliche Wechselwirkung feststellen: Dıiıe kirch
lıche Tradition schöpft iıhren Reichtum Un nımmt ihr Ma{iß immer wieder de
schriftlich fixierten, göttlich-apostolischen Paradosıis der Schrift. Die Schrift aberbringt ıhre lebendigen Früchte hervor, wird mafßgebend interpretiert und appliziertdurch die 1m nıchtschriftlichen Verkündigungs- un Glaubensstrom der Kirche wel
tergeleitete göttlich-apostolische Tradition. Schrift und Tradition interpretieren sıch
auseinander und aneinander, S1€ geben sıch gegenseılt1g erkennen, strahlen sich
gegenseltig A} befruchten un verlebendigen, erganzen un inessen das ın denGläubigen entzündete Glaubensverständnis durch- und aneinander. Schrift und
Tradition bilden eine Einheit“ 128)

Im Kapiıte]l ber das ’)S riftprinzip eine Leugnung der Tradition?“ vehtdie Tendenz des ert darauf AauUS, einerseits dem recht, katholisch verstan
denen Schriftprinzip innerhalb des römischen Lehr- und enk efüges möglichstRaum schaften und nachzuweisen, weshalb ıIn der innerka olischen Debatte@  u  er das Tridentinum den Thesen Geiselmanns den Vorzug o1bt gegenüberden Verfechtern eıner ‚Zwei-Quellen-Theorie‘ der tridentinischen T raditionsfixie-
LUNS. Dabei tällt erneut die STITCENZEC Trennung zwischen göttlich-apostolischer und
nachapostolisch-kirchlicher Tradition aut. Anderseits wird den Protestanten anhandeines zweıten Durchgangs durch die Gegenwartsdebatte nach ewlesen, da{ß  sıe,
allem ım Fragenbereich ‚Schrift und Bekenntnis‘, hne Ira 1t10n keineswegs aus
kommen. So se1 INan 1m Jahrhundert auseinandergegangen vielleicht nicht so
sehr in tatsächlichem als vielmehr begrifflichen Dissensus, weıl niemand für die €wünschte Klarheit und Klärun der Terminologie sOrgte. Freilich se1 auch heute
von einer Konvergenz Nur ın eingeschränktem 1Inn und Ma{iße zu reden (gegen
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Karrer 162). Verf meı1nt, da{ „hier war eine yrundsätzliche Einigung Mi1t
der katholischen Theologie ber die '‘ Funktion der Tradition für die r Aaus-

legung möglich ware, noch nıcht ber die geistgewirkte Untehlbarkeit lehramtlicher
Glaubensentscheidungen als letztinstanzlicher Schriftinterpretation 1mM 1nnn gyÖtt-
lich-apostolischen Tradition zugegeben wird“ (& 180) Es Auft alles auf die ese
hinaus: „WOo immer InNnan Schrift un: Tradition gegeneinander ausspielt, 1St schon
alles verspielt“ 187) Keın Wunder, da{fß der ert miıt der reformatorischen

‚ Kategorie des außeren VWortes, speziell der Externıität des Schriftwortes und mıit
ıhren Konsequenzen für jede theologisch-christliche Normenlehre nıchts anfangen
kann, vielmehr meınt, hne und s1e der römischen Kirche den Gehorsam und
das Stehen ‚unter dem Wort‘ zuschreiben können.

Das Kapıtel behandelt den Traditionsgedanken bei Bultmann und bringt
Aeine kritische Würdigung die hne besondere kontroverstheologische Bedeutung 1St

Man wiıird dem erf. zubilligen, da{ß dıe heute ums<c enden protestantischen
Ansıchten ZUr Sache 1 allgemeinen zutrefen: wiedergibt. Manche allzu simplen,
dennoch unausrottbaren Erotesta.ntischen Schlagworte müßten: angesichts seiner Dar-
stellung endlich unterbleıben.

% |Aber hat die Rechnung doch hne den Wırt gemacht: die wahre Tiefe un'
Bedeutung des reformatorischen, spezıell des Lutherschen Schriftprinzips kommt

O  O ıcht wirklich ZU Vorschein. Sofern das veranlafst 1St durch den faktischen Inhalt
der heutigen Debatte, WIr: eın eigentümliches Licht auf diese, weıl ann auch

Das yleiche gilt für Lengsfeld uchsıe die Rechnung hne den Wırt machen würde.
nach der andern, seiner eigenen römisch-katholischen Seite: INa  ; darf eigentlich 88
über Tradition andeln, hne dem Lehramt, als dem drıtten und entscheidenden

x

Faktor 1mM esamts 1e  I das gleiche Ma{ aufmerksamer Explikation zuzuwenden
Wlie den andern Fa Schrift und Überlieferung, und ‚War formal]l und inhalt-

die ınhalrtlichen Manifeste desMindestens ausgewählten Beispielen mufite
_ Lehramts eroörtern. Wenn gelegentlich bemerkt, nach der Aussage Pıus A habe
ARIUS: L auch bei der Immaculata-Definition VO  ; 1854 als „authentischer Inter ret

der geoffenbarten Wahrheit“ gehandelt @J E9); Ma  5  Ar das ; ohl tür die päpstliche
Intention, keineswegs ber für das sachlich-biblische echt der damals dogmatisier-

SALCH Lehre sprechen, gerade wenn WIr die H Schrift und nıchts als ihr Zeugnis
interpretieren und y]lauben haben

SteckFrankfurt Mqin

Notizen
„D  z€ Religion ın Geschichte und Gegenwart” hat in ihrer dritten Auflége se1it der

etzten Anzeige oben 133 weıte Fortschritte vemacht. Es lıegen Jetzt die L1
ten eıl des Bandes umfassen und die Strich-rungen s6— 98 VOI, die bereits den: Vra  zrö

WOrter Pacca bis Rundfunk behandeln (Die Religion in Geschichte und Gegenwart,
Erich Dinkler, GerhardAufl,, 1n Gemeinschaft MmMit Hans Frhr. VO  - Campenhausen,

Gloege, nud Logstrup hrsg. VO  3 Kurt Galling. 86.—98. LIs Tübingen, Mohrr, 1961:;
Preis pro Lfg 4.20) Die Lieferungen bieten wieder ıne Fülle VO!]  —3 > Artikeln,
di eder Kirchenhistoriker dankbar benutze wird. Kleinere und oröfßere Personal-
art —..  u“ e] geben. wichtige Hınvweise un: sind MIt Literaturangaben gut ausgestattet

Dv“on Hessen, Pıus, Ramuus, Ranke, Ritschl,(Pascal, Paulus, Pelagius, Petrus, Phili
Rothe seı1en weniı1gstens genannt). Dazu P  kl territoriale (Palästina, Pfalz, Polen,

OMMEeTN, Rheinland), theologiegeschichtliche (Pıetismus mi1t csehr ausführlichem FEAr
rzeichnis, Praedestination, ProtestantıSMUS, Rechtfertigung, Reich Gottes) un |=>

cht kaum kritisch bemerkt werdende e wichtige Übersichtsartikel. Es brau
mmerhin hätte der Art. Rationalısmus Mit Aufklärung besser abgestimmt WeTl-

chränktes Lob ausgesprochen werden.lcönnen dagegen ann meist uneinges
ONn Schneemelcher



Lifer\arischev Berichte und Anzeigen
Nıcht eigentlich . ın den Rahmen dieser Zeitschrift gehört diese Anzeige des Buches

von Heınz Vonhoff: Herzen die Not Weltgeschichte der Barmherzigkeit (Kassel,
Oncken, 1960 254 D, 33 Abb., 50 Zeichnungen 1m Text, geb entwickelt
sSeın Thema, die Erscheinungsformen des Bewufttseins un der Wahrnehmung soz1aler
Verantwortung gegenüber Notleidenden, Hıiıltlosen un: Entrechteten, ıcht in krit1i-
scher, den hıistorıschen un sozi0logischen Verwurzelungen der Phänomene nachgehen-
der Darstellung, sondern breitet eine erstaunlıche Fülle VO  3 Materıal in tarbig erzähl-
ten Einzelbildern AUS. Man wünscht dem Buch SCINC den breiten Leserkreis, den S
sıch richtet, un eınen Platz ın jeder Volks-, Jugend- und Schulbücherei.

Siegburg nut Schä fe'rdieie
Dem aufgeschlossenen Laijen die ı1er ERSTCMN ökumenischen Konzilien nahezubringen

unternımmt in ansprechender Weise das Büchlein VO Horst Dallmayr: Dıiıe großen
vieEr Konzıilien. Nıcaeca, Konstantinopel, Ephesus, Chalcedon (München, Kösel,
|1961] 276 S) geb 1 Die leb_endige,_ in gepflegtem Feuilletonstil gehaltene
und durch Impressionen des ert VO  3 eliner Reise die Konzilsstätten aufgelockerte
Darstellung ISt mıt bemühter Sorgfalt Aaus en Quellen vearbeitet.

Siegburg Schä fe'rdie/e
Die 1959 1mM University College Legon Ghana) gehaltene Antrittsvorlesung von

JN Kıng: ‚T’here 15 such Divinıt'y doth hedge Kıng‘. Studies ın ruler cult and
the relızi0n of sacral monarchy 1n SOINEC late fourth CCENTLUFY Byzantıne OoNUumMeENTS
(Edinburgh, Nelson, 1960, s‚ Taf-) nthält wertvolle Betrachtungen ZU Herr-
scherkult und ZUr Kaisertheologie des ausgehenden Jhs.An Hand einer überzeugen-
den Interpretation VO  e berühmten Monumenten (Mıssorium VO: Madrid, Reliete des
Theodosiusobelisken Konstantıiınopel, Mosaık der Apsıs VO  —$ Pudenziana ın Kom,
Sarkophag VO Ravenna) stellt der Vertasser die Hauptzüge der bekannten Entwick-
lung heraus, welche zunächst AaUS der Auseinandersetzung zwıschen Herrscherkult und
Christuskult, dann Aaus der Annäherung dieser beiden Kulten resultiert.

Im Rahmen einer Vorlesung WAadr c selbstverständlich nıcht möglich, das
s  I1  9 ebenso komplizierte wie wichtige Problem ausführlich behandeln. Dem Ver-
fasser 1STt CS aber gelungen, 1n seiner ele und kenntnisreichen Abhandlung ber
den neuesten Stand der Forschung erleren. Besonders wertvoll sind die knappen
Hınvweise autf den Wert solcher Studien für die Bildung VO: Jungen Theologen ausAfrika,welche den Herrscherkult und Ahnliche Phänomene heute och erleben. Sıe

Onnen diese W1e uch die übriıgen Manitestationen der Religiosität ihrer Landsleute
mi1t Hilfe der 1n anderen Kulturen nach mühseliger, langer Arbeit geschaffenen InstYu-
Na studiorum studieren. Eın faszinierendes Experiment, VO  3 dem 1119  — sıch gro
Erfolge versprechen A4NnN.

Heidelberg Moreayu

Erst Jetzt ZuUur Rezension eingeschickt WIT das uch VO  - Giuseppe Barbero K
La ottrına eUCAaArTısStLCa neglı SCYıtt: dı Papa Innocenzo IIT (Rom, Edizion1 Paoline,
1953 I  9 226 Der Verfasser hat siıch SA Aufgabe ZESETZT, die Lehre des Pa stes
Innozenz 111 (1160—1216) ber die Eucharistie systematisch darzustellen. Gegen 1eses
Thema könnte INa  > wohl VOIN vornherein einwenden, dafß Innozenz II1L. als Theologe
keine große Orıginalıtät aufweise, da se1ine Lehre hauptsächlich A4aus bekannten
Quellen des Mittelalters geschöpft habe Die vorliegende Arbeit findet ber iıhre echt-
fertigung durch den Versuch, U1ls klarzumachen, W1€e die verschiedenen theologischen
Strömungen des Miıttelalters ihren Niederschlag in den Schriften dieser prominenten
Gestalt gefunden haben Die Schwierigkeiten,auf die der Verf dabe; stöfßt, sind keines
WCSS gering. Es oibt nämlich auch heute noch keine kritische Ausgabe der Schrı
dieses Papstes, und selbst dessen Biographie bedarf eıner eingehenden UntersuchunL&Diesen Schwierigkeiten versucht der ert entgegenNZUtLretiecN, indem WEe1 Han
;chriflen des Werkes ADE Sacro Altaris Mysteri0” (Ms lat. Vat Nr 69/ 698) hera
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zieht un: ine biographische Skizze über Innocenz 1LIL der Abhafldléng vorausschickt
(Kp D Die Lehre dieses Papstes ber die Eucharistie 1St in den übrigen Kapiteln
dargestellt (Kp 1V-XIV), un ‚WarTr nach der ın den theologischen Handbüchern üb-
lichen Thematık.

Bonn de Santos Otero

Die vorliegende Schrift VO Friedrich Merzbacher: Die Bischofsstadt Arbeits-
yemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- Westfalen, Geisteswissenschaften,
Heft 93 öln und Opladen, Westdeutscher Verlag, 1961 i 4.30) enthält e1n-
mal den Vortrag des Verf., den dieser VOT der Arbeitsgemeinschaft tür Forschung des

Landes Nordrhein-VWestfalen 1im Aprıl 1960 hielt S 7—34), sodann aber uch den
Hauptinhalt der sich daran anschließenden Aussprache (SZ Der erft. kommt

an seiın Thema der Bischofsstadt VO rechtsgeschichtlichen Blickpunkt heran;: zeitlich
wird VOrzugsweıse die Spanne vom Frühmuittelalter bis Z spaten Mittelalter erfaißt;
die weiteren Jahrhunderte bıs ZU) Untergang des alten Reiches werden 1Ur Sanz kurz

“ gestreift. elIt der spätrömischen Zeıt 1St die Verbindung der Bistumsorganıisatıon MIiItL

der C1V1itAas ZUur Regel geworden. Die Bischofssitze geben uch für die Zeeit des frühen
Miıttelalters die Ansatzpunkte der städtischen Entwicklung ab Die Betrachtungsweise
des Vert fügt sıch zut-eın 1n den Gang und den gegenwärtıgen Stand der städte-
geschichtlichen Forschung, W 1e S1e 1ın den etzten Jahren durch die Werke VO' Ennen
und Planıtz, SOW1e in den VO  n Mayer herausgegebenen Untersuchungen des Kon-
stanzer Arbeitskreises bestimmt wurde. Der VO ert. ın Umrissen ckizzıerte Über-
blick FeCSTt der weıteren Frage d} VO Wann und inwıeweıt Cie Bischofsstadt sich
1n iıhrer Struktur VO dem übrigen aufkommenden Stidtewesen unterscheidet. Dıie
Vielfalt der VO dem Vert aufgeworfenen Gesichtspunkte ann NUur angemerkt, ıcht
aber aufgezählt werden. Aus den Diskussionsbeiträgen <e1 1Ur auf die Ausführungen
hın ewı1€esen, die sich mit den Aaus der relig1ösen Welr des Mittelalters kommenden Eın-
W.IT unNngSe: den Weinbau und die Pflege des Weınes befassen, da mMan S$1e
dem angegebenen Thema nıcht ohne weiıteres

BüttnerBad Naubeirn‘
In Freising wurde das Fronleichnamsfest 1mM Jahre 1E durch Bischof Konrad L11

eingeführt, W1e siıch Aus einem VO:  a} Weifthanner entdeckten un:' ler veröffentlich-
ten Schriftstück ergibt; die Prozess10N 1St ETSLT spater aus weıteren VO Fischer
und Weifßthanner veröffentlichten Zeugnissen nachzuweısen. Fischer. ÜUber dıe
Anfänge der Fronleichnamsfeier ım alten Bıstum Freising (Festgabe des ereıns tür
Diözesangeschichte VO München und Freising ZU) Muünchener Eucharistischen Welt-
kongrefß 1960 P Beiträge ZUuUTr altbayerischen Kirchengeschichte 21/3 Münéen, F

Seitz, 1960
Bonn Stuiber

Seitdem die mittelalterliche Theologie des Augustinerordens stärker bearbeıtet wird,
mufß uch eine Gestalt W1 Aegidius KRomanus bzw. Aegidius Giles) von Viterbo die ;hm

zukommende Beachtung finden. Zu Luthers Zeıt Ordensgeneral, resignierte 1518,
soda{fß C 1n seinem Proze keine Raolle mehr spielte. Um se1Ne Stellung und theolo-

erhältnismäfßig spat bemühen begonnen, ob-ische Bedeutung hat ia  -} sich EYSLTH.  &.  }%btiz‘eri  423  S  ; zieAth und eine biogfapßiécfie8kizze üi>er Innocenz I1I. der Abhaédiung?'vora;.lssd'ßidié  (Kp. J-II). Die Lehre dieses Papstes über die Eucharistie ist in den übrigen Kapiteln  dargestellt (Kp. IV-XIV), und zwar nach der in den theologischen Handbüchern üb-  ‚ lichen T*hema;ik.  Bonn  A. de Santos Otero  (D 5  Die vorliegende Schrift von Friedrich Merzbacher: Die Bischofsstadt (= Arbeits-  gemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften,  _ Heft 93. Köln und Opladen, Westdeutscher Verlag, 1961. 59 S., DM 4.30) enthält ein-  mal den Vortrag des Verf., den dieser vor der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des  _ Landes Nordrhein-Westfalen im April 1960 hielt (S. 7—34), sodann aber auch den  Hauptinhalt der sich daran anschließenden Aussprache (S. 37-59). Der Verf. kommt  “an sein Thema der Bischofsstadt vom rechtsgeschichtlichen Blickpunkt heran; zeitlich  wird vorzugsweise die Spanne vom Frühmittelalter bis zum späten Mittelalter erfaßt;  die weiteren Jahrhunderte bis zum Untergang des alten Reiches werden nur ganz kurz  — gestreift. Seit der spätrömischen Zeit ist die Verbindung der Bistumsorganisation mit  ‚ der civitas zur Regel geworden. Die Bischofssitze geben auch für die Zeit des frühen  Mittelalters die Ansatzpunkte der städtischen Entwicklung ab. Die Betrachtungsweise  des Verf. fügt sich gut’ein in den Gang und den gegenwärtigen Stand der städte-  geschichtlichen Forschung, wie sie in den letzten Jahren durch die Werke von Ennen  und Planitz, sowie in den von Th. Mayer herausgegebenen Untersuchungen des Kon-  stanzer Arbeitskreises bestimmt wurde. Der vom Verf. in Umrissen skizzierte Über-  blick regt zu der weiteren Frage an, von wann an und inwieweit die Bischofsstadt sich  in ihrer Struktur von dem übrigen aufkommenden Städtewesen unterscheidet. Die  — Vielfalt der von dem Verf. aufgeworfenen Gesichtspunkte kann nur angemerkt, nicht  aber aufgezählt werden. Aus den Diskussionsbeiträgen sei nur auf die Ausführungen  hingewiesen, die sich mit den aus der religiösen Welt des Mittelalters kommenden Ein-  .  Wiırkungen au  f den Weinbau und die Pflege des Weines befassen, da man sie unter  dem angegebenen Thema nicht ohne weiteres vermutet.  H. Büttner  : '64d Naubeirnl  In Freising wurde das Fronleichnamsfest im Jahre 1318 durch Bischof Konrad III.  eingeführt, wie sich aus einem von A. Weißthanner entdeckten und hier veröffentlich-  ten Schriftstück ergibt; die Prozess  jon ist erst etwas später aus weiteren von Fischer  ‘ und Weißthanner veröffentlichten Zeugnissen nachzuweisen.  J. A. Fischer: Über die  Anfänge der Fronleichnamsfeier im alten Bistum Freising (Fes  tgabe des Vereins für  Diözesangeschichte von München und Freising zum Mü  nchener  Eucharistischen Welt-   kongreß 1960 (= Beiträge zur altbayerischen Kirchenge  “  schichte 21/3. Münd3en, F. X  _ Seitz, 1960. S. 72-93).  >  Bonn  A. Stuiber  _ Seitdem die mittelalterliche Theologie des Augustinerordens stärker bearbeitet wird,  Y  _ muß auch eine Gestalt wi  e  Aegidius Romanus bzw. Aegidius (Giles) von Viterbo die ihm  zukommende Beachtung  finden. Zu Luthers Zeit Ordensgeneral, resignierte er 1518,  sodaß er in seinem Proze  ß keine Rolle mehr spielte. Um seine Stellung und theolo-  erhältnismäßig spät zu bemühen begonnen, ob-  gische Bedeutung hat man sich erst v  _ wohl außer seinen Kommentaren auch  seine Eröffnungsrede vor dem 5. Laterankonzil  und zahlreiche Briefe bekan  nt waren.  {  Der vorliegende Bericht  von F. X. Martin O.S.A: The problem of Giles of Viterbo.  A historiographical survey (  SD aus „Augustiniana“ IX [1959], S. 357-379; X [1960],  e, 1960, 43 S.) bespricht den Hu-  _ S. 43-60. Louvain, Augustinian Historical Institut  .  _ manismus des Aegidius Romanus, der sich in seinen  Beziehungen zu Pietro Bembo und  Jacopo Sadoleto spiegelt, geht auf seine kab|  balistischen Neig  ungen ein, denen auch das  Eintreten für Joh. Reuchlin entsprach  „ und  berührt die reformerischen Interessen des  Is und späteren  Kardinals. Der Bericht faßt die Überlieferung  gelehrten Ordensgenera  D:  g, die  2'u?äü\y1\gn;n und beleuchtet in  dankenswerter Weise vor allem die neuere Forsghun  /WO aufßer seiınen Kommentaren uch seiıne Eröffnungsrede VOT dem Laterankonzil
und zahlreiche Briefe anNT

Der vorliegende Bericht VO' Martın OS The roblem o} Gıles of Vıiterbo.
A historiographical SUTOCY e F A4UuUs „Augustiniana” 9591 357—-379; [1960],

C; 1960, 473 S3 bespricht den Hu-43-—60 Louvaın, Augustinıan Historical Instıtut
. manısmus des Aegıdius Romanus, der sich in SEINCIL Beziehungen Pıetro Bembo und

Jacopo Sadoleto spiegelt, geht auf seine Ialbalistischen Neıg e1n, denen auch das
Eintreten für Joh Reuchlin entsprach und berührt die reformerischen Interessen des

Is und spateren Kardinals. Der Bericht faßrt die Überlieferunggelehrten Ordensgenera 9 die?usammen und beleuchtet in dankenswerter Weiıse VOTL allem die NEUCIEC Forsd1un
Da



Literarische Bericßte und Anzeigen
ur beachtliche Ar-sich in den: etzten Jahren, vornéhmli&l auf italienischer Seite,

beiten bekundet. Die sachliche Berichterstattung stellt auch fest, bisher Wider-
sprüche ın der Forschung vorliegen, un FESL dadurch näherer Beschäftigung mıiıt der
interessanten un teilweise noch ungeklärten Erscheingng

Münster/ W, Stupperich
e In den kurzen einleitenden Kapıteln des Büchleins O Oskar T’hulin Die Luther-

stadt Wittenberg un ıhre reformatorischen Gedenkstätten (Berlın, EVA, 1960 S
53 Tafeln, kart. 5.80) skizzıert der Verf die Entwicklung der Stadt Wittenberg
VO  3 ihren Anfängen bis zur Gegenwart. In Ahnlicher Weise WIT| auch die Geschichte
der of18- un: Stadtkirche, des Lutherhauses un der Universität den Haupt-
wirkungsstätten des Reformators geschildert. Selbstverständlich mußte sıch Th 1ler
miıt knappen Andeutungen begnügen; kommt ı:hm daraut A ın diesem Bändchen die
Reformation ın Bildern sprechen lassen.

Viıele bekannte und altvertraute Aufnahmen, ber auch 1ine Reihe bisher icht
yesehener Fotos führen den Betrachter sachkundig .durch die Lutherstadt. Auf diese
Weise bekommt 2UC!} derjen1ge, der noch nıe selbst 1n Wittenberg WAar, einen unmittel-
baren Eindruck davon, da{fß diese Stadt ihre charakteristische Prägung .durch Martın
Luther und die VO  ; hier ihren Ausgang nehmende Reformation unauslöschlich erhalten
hat. Die Unterschriften den 54 Abbildungen siınd dreisprachig deutsch, englisch,
schwedisch) Außer diesen recht VWiedergaben sind dem Text ıne Anzahl VOo:  m}
Holzschnitten, Handschriftenproben, Vignetten uUuSW. beigegeben.

Eın kleines Versehen 1St. mır bei der Bildunterschrift Ü F fgefallen. Dort
heißt J3 ® Aus der Lutherbibel VOIN 133ı muß ber lauten: n° aus StephgnRoths Evangelienpostille, Festteil VO 1532°

Münster/W. Reichert

Nachdem in eınem bereits erschienenen Band die „Vorgeschichte“ der S e
schen Bewegung bis U Jahre 1910 behandelt wurde, kommt 1in dem jetzt vorliegen-
den ei] diese selbst in dem entscheidenden Zeitraum VO  - 1910 bis 1948, von

Weltmissionskonterenz 1n Edinburgh bis ZUr Weltkonterenz ın Amsterdam ZUXY  24  >  S Liiéi‘ai'i‘s‘che B‘efi;(fité un  d ’Äfizéigéh 4 S  {  $  A  {  urch beachtliche Ar-  3ici1 in den letzten _]ahrefx,4vornéh‘mlic}‘x‘ éuf italienischer /Seité‚ d  ‚ beiten bekundet. Die sachliche Berichterstattung stellt auch fest, wo bisher Wider-  sprüche in der Forschung vorliegen, und regt dadurch zu näherer Beschäftigung mit der  interessanten und teilweise noch ungeklärten Erscheinung an.  Münster/ W,  R. Stupperich  R  e°  In den kurzen einleitenden Kapiteln des Büchleins von Oskar Thulin: Die Luther-  stadt Wittenberg und ihre reformatorischen Gedenkstätten (Berlin, EVA, 1960. 42 S.,  53 Tafeln, kart. DM 5.80) skizziert der Verf. die Entwicklung der Stadt Wittenberg  von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. In ähnlicher Weise wird auch die Geschichte  der Schloß- und Stadtkirche, des Lutherhauses und der Universität — den Haupt-  wirkungsstätten des Reformators — geschildert. Selbstverständlich mußte sich Th. hier  mit knappen Andeutungen begnügen; es kommt ihm darauf an, in diesem Bändchen die  Reformation in Bildern sprechen zu lassen.  Viele bekannte und altvertraute Aufna!  hmen, aber auch eine Reihe bisher nid'i£  gesehener Fotos führen den Betrachter sachkundig durch die Lutherstadt. Auf diese  Weise bekommt auch derjenige, der noch nie selbst in Wittenberg war, einen unmittel-  baren Eindruck davon, daß diese Stadt ihre charakteristische Prägung ‚durch Martin  Luther und die von hier ihren Ausgang nehmende. Reformation unauslöschlich erhalten  a  hat. Die Unterschriften unter den 54 Abbildungen sind dreisprachig (deutsch, englisch,  schwedisch). Außer diesen recht guten Wiedergaben sind dem Text eine Anzahl von  Holzschnitten, Handschriftenproben, Vignetten usw. beigegeben.  Ein kleines Versehen ist mir bei der Bildunterschrift zu S. 11 au  fgefallen. Dort  heißt es: „.  . aus der Lutherbibel von 1532“; es muß aber lauten: „.  jaQUs Stephgn  Roths Evangelienpostille, Festteil von 1532“,  Münster/W.  E. O. Reichert  Nachdem in einem bereits erschienenen 1. Band die „Vorgeschichte“ der ökument-  schen Bewegung bis zum Jahre 1910 behandelt wurde, kommt in dem jetzt vorliegen-  den 2. Teil diese selbst in dem entscheidenden Zeitraum von 1910 bis 1948, d. h. von  er Weltmissionskonferenz in Edinburgh bis zur Weltkonferenz in Amsterdam zur  A  \hd  D  arstellung: Ruth Rouse + und Stephan Charles Neill: Geschichte der ökumenische  Bewegung 1910-1948, 2. Teil (= Theologie der Okumene, 6. Bd. Göttingen, Vanden  oeck u. Ruprecht, 1958. 523 S., geb. DM 15.80). So entstand ein grundlegendes, von  _ besten Sachkennern verfaßtes, für die Kenntnis des Werdens der Okumene unentbehr  «  liches Werk, das dankenswerter Weise auch eine ca. 40 Seiten umfassende Bibliographie  nebst ausführlichem Personen- und Sachregister enthält. Im einzelnen werden folgende  "Themen behandelt: „Die Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung“ von  Tissington Tatlow; „Vereinigungs- und Wiedervereinigungspläne 1910—1948“ vo  St. Ch. Neill, der hier einen interessanten Überblick über mehr oder weniger  glückte Unionsversuche  ibt; „Die Bewegungen für Internationale Freundsch  afls.  arbeit und Praktisches Christentum 1910—1925“ von Nils Karlström und für 1925  —1948 von Nils Ehrenström; „Andre Seiten der ökumenischen Bewegung“ von  Ruth Rouse, welche die Jugendverbände, Studentenbewegung und denominationelle  E  Weltbünde behandelt; „Die Ostkirchen un  die ökumenische Bewegung im 20  Jhdt.“ von Nikolaus Zernow; „Die Römisch-Katholische Kirche und die ökume-  nische Bewegung“ von Oliver Stratford Tomkins. Visser ’t Hooft schildert „Die  Entstehung des ökumenischen Rates der Kirchen“, und den Beschluß macht ein  „Epilog“ von St. Ch. Neill. — Dies Buch mit seiner Fülle von Material, mit seiner  sachlichen und doch leidenschaftlich beteiligten Darstellung der wichtigsten Vorgäng  ist eine Fundgrube von Wissen für eine Generation, die dies Werden nicht selbst  miterlebte. Es zeigt, welche ungeheuren Vorurteile und Hemmungen auf dem 33  herigen Weg zu überwinden waren, welch großer Fortschritt in diesen 40 Jahren  erzielt worden ist und wie gewaltige und drängende Aufgaben der Christenheit ‚in  der Welt noch harren. So entstand ein nicht nur belehre  n;des sondern ‘z)ug«ey\  ermutigendes und aufrüttelndes Werk.  Bonn  X  W. Kre  ®  ®ar arstellung: uth Royuse und Stephan Charles Neıll Geschichte der ökumenische
Bewegung 10—-1948, Teıl Theologie der Okumene, Göttingen, Vanden

Ruprecht, 1958 523 85 geb So entstand eın srundlegendes, von
besten Sachkennern verfafßstes, für die Kenntnis des Werdens der C(Okumene unentbehr
lLiches Werk, das dankenswerter Weıse uch eine 40 Seıiten umtassende Bibliographie
nebst ausführlichem Personen- und Sachregister enthält. Im einzelnen werden folgende
"Themen behandelt: D  1e Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung“ von
Tissıngton Tatlow:; „ Vereinigungs- und Wiedervereinigungspläne 10 1928% vo
S5t Ch Neıll, der 1J1er eiınen interessanten Überblick ber mehr der weniger
ylückte Unionsversuche ıDt; 1€ Bewegungen für Internationale Freundschafts-  B
arbeit un: Praktisches rtistentum 0—1925“ VO  3 Nıls Karlström und für 1925
—1948 VO  a Nıls Ehrenström: „Andre Seiten der ökumenischen Bewegung“” von
uth Kouse, welche die Jugendverbände, Studentenbewegung und denominationelle
Weltbünde behandelt; „Die Ostkirchen die umenische Bewegung 1m

Von Nikolaus ZernoWw; „Die Römisch-Katholische Kirche und die ökume-
nische Bewegung“ VvVon Oliver Stratford Tomkins. Visser Hooft childert 1e€
Entstehung des ökumenischen Rates der Kirchen“, un den Beschlufß macht eın
„Epilog“ VO  ; St Neill Dies Buch mit seiner Fülle VO  - Material, mit seiner
sachlichen und doch leidenschaftlich beteiligten Darstellung der wichtigsten _\_Io‘rgägg
ISt einNe Fundgrube VO:!  3 Wıssen fur eine Generation, die 1€s Werden n1!| selbst
miterlebte. Es zeigt, welche ungeheuren Vorurteile und Hemmungen uf dem 15-
herigen Weg überwinden 1, elch großer Fortschritt 1n diesen Jahren
erzielt worden 1St. und W1e gewaltige un: drängende Aufgaben der Christenheit ın
der Welt och harren. S0 entstand eın nı  cht NnUur elehrendes sondern zugleicermutigendes und aufrüttelndes Werk
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Antonianum 55 1960
2348 A. _ Ghinato, De ordinis \agendi ratıone ad regulam 7Fr:mcisci.

49—78, 169—214 GOozZzO, De Hıeronym.ı commentarıo in Isa1ae lıbrum.
88—94 Ram-81—87 Grivec, Adnotationes ad theologiam fundamentalem.

baldı, In lıbris scr1ptis S1Ne scr1pto traditionibus. La interpretazıone del teologo
concıliare Delfino, O.F COLLV. S10 Cresi, I1 prefazio di Fran-
CesCo 1n messale SsCONOSCIUtO. TE Borak, Introductio in philosophiam

Laurenti Brundusinı. 2932322 Matteuccı1,; De histori1co faustoque| Occidentis CU: rıente christiano (Rede S11 Eröffnung des Studienjahres 959/60 des
BT RN Van den Eynde, Les „Notulae in enesim“ de Hu-Anton:anums).

SUuCcCSs de Saınt- Victor, SOUTITCC litteraire de la „5Summa sententiarum“. 328-—338:
M. Adinolfi, De protoevangelio (Gn Z 15)I Lyranum. 339342 Chiap-
p1n]1, Fr. Joannes de Celano, OF Francıscı Assısıensis biogr hus COALCVUS.
2369—416 Kerrigan, 507 19% IBLT7 in the Light of Johannıne E  theology and the old

417—448% Ceyssens, La publication de ’ „ Augustinus“ d’apres la
correspondance de Henriı Calenus (erhärtet den Nachweis der testamentarischen Beauf-
tTragung se1nes Studienfreundes Calenus durch Jansen1us mıiıt der Herausgabe des
„Augustinus“ un: schildert lebendig die Vorbereitungen und den Beginn des Druk-
kes) 449—502 Zavallon:i, Come S1 POLLC ] problema della ibertä.
503507 Grivec, ıgna certissıma omnıum intelligentiae accomodata. 508—

DAl Matanıic, Papa Innocenzo 111 di tronte San Domen1ico San Francesco.

Archivum Francıscanum Historı:cum 54, 1961, Fasc. S
475 Grundmann, Die Bulle „Quo elongatı“ Papst Gregors (Bedeutung

der Bulle für die Anfänge des Franziskanerordens und Geschichte ihrer Auslegung; 1im
Anhang kritische Ausgabe nach der vatikanischen Registerüberlieferung). 26—93

Bulletti; Angelo Salvett1 (C. 1350—1423) ıIn documenti ı dell’archivio di Stato di Siena
(breite Darstellung des Lebensganges des spateren Generalministers des Ordens mit
zahlreichen Dokumenten Aaus dem reichen Archiv seiner Heimatstadt).

Pratesi, Angelo Salvetti M1in1ıstro generale (F magg10 14721 ottobre 1423
(korrigiert die bewundernde Darstellung von Bulletti und schildert die Tätigkeit des

Ordensgenerals, der für die SIrCNSE Durchführung der Regel und deren Befürworter
cht 1e] übrig hatte). 114215 Reinhold, Die St. Petersburger Mıssıons-

tur der Reformaten im Jahrhundert (Prosopographie der für die Ausländer
ußland tätıgen Franziskaner nach Quellen der Propaganda, des Vatikanischen

1Archivs und dem Archiv der Generalskurie).

Augustinianum 1 (1961)
T ERC) Gavıgan Q.E:S5.A; Vıta monastıca ın Atrica Septentrionalı desitne CU)

invasıone Barbarorum? Schicksal des monastischen Lebens 1n Nordafrika während der
Völkerwanderung, 429534 Das Mönchtum habe keine großen Verluste erlitten,
W1€ gewöhnlich ANSCHOMMCN. Diese T atsache se1 Vor allem darauf zurückzuführen,
a die Verfolgung weniıger F} die Mönche als gegen die Bischöfe ggri&ntet war.)

Byzantinoslavica XAXIL, 1961
Dn Hrochova, La r6&volte es Zelotes Salonique les italien-

Nes der Zeloten-Aufstand ıIn Thessaloniki 1m Jh ISt Aaus innerbyzantinischen Be-
dingungen entstanden).

K a



4726 L teratische Berichte und v  An?eigep
eutsches Archiv für Erforsé*hung des Mitcelaltore 16, 19é0‚ Heft

309—388 Semmler, Zur Überlieferung der monastischen Gesetzgebung Lud-
W1g2S des Frommen (Bestandsaufnahme der Handschriften un: Nachweis VO  $ sıieben
Textfassungen der gesetzgeberischen Tätigkeit Ludwigs des Frommen 1mMm Zusammen-
hang mit der VO  - Hallınger vorbereiteten Neuausgabe der Consuetudinestexte des
benediktinischen Mönchtums VO bis Jahrhundert). 389396 Buchner,
Der Verfasser der schwäbischen Weltchronik (mit orofßer Wahrscheinlichkeit 1STt Her-
INann VO  e Reichenau selbst der Verfasser). 397436 Haacke, Die UÜberliete-
LUNS der Schriften Ruperts VO  . Deutz Als Vorarbeit eıner kritischen Ausgabe der
Schrift „De Viıctorıja verbi De1i“ 7IDt eıne UÜbersicht der echten Schritften Ruperts in
alphabetischer Folge der Entstehungs- der Herkunftsorte MmMit Karten ber die Her-
kunft der Ruperthandschriften un: der Ausbreitung der Sıegburger Reform 1m FE und

Jh Interessant die hohe ahl VO  —$ D Handschriften) 437546 Grund-
mann, Zur Biographie Joachims VO Fiıore un Raıiners VO Ponza (Kritische Sıchtung
der HEHeTEeNn Literatur Joachim VO  - Fıore starker Heranziehung süditalieni-
scher Überlieferungen un früher Drucke; viele bisher unsıiıcher gebliebene Nachrichten
ZUr Jugendgeschichte sind nunmehr präzısıiert). BA 5572 Mayer, Zur Be-
urteilung Adhemars VO  ; Le Puy 553556 Brampton, Bemerkungen
den „Excerpta” Aaus einem TIraktat Konrads VO  - Megenberg.

Jahrbuch für Antiıke und C*ilrisßentum d 1960
5—16 Franz Joseph Dölger 7 Beiträge ZUT Geschichte des Kreuzzeichens 111

C Das stehende Kreuz als Kürzung des Namens Christus“ ; „Das Kreuz als Küurzung
des Namens Jesus J: KL Z Ilona Opelt, Das rab des Rıesen Goliath Er-
wagungen einer Stelle 1m Itınerar des Antonıius VO: Placentia). DA PEred
Stuiber, Heidnische und christliche Gedächtniskalender (Aufkommen des römischen
Märtyrer- und Bischofsgedächtnisses als Fo.  lge der Ausbildung ırchlichen Friedhofs-
besitzes 1M. Jh.) 3450 Altred Hermann, Der letzte Apisstıer (Apıs 1im röm1-
schen Bereich; christliche Bezugnahme auf den Apiskult; Apıs bei Claudius Claudianus,
CAarm. 8’ un dessen Nachklang bei Pinturicchio). 51—69 Leo Eizenhöter, Die
Siegelbildvorschläge des Clemens VO Alexandrien und die alteste christliche Literatur
(Die paedag. 37 5 9 den Christen vorgeschlagenen Siegelbilder und ihr symbolisches

O] Hans Her-Verständnis in der vororigenistischen christlichen Literatur).
bET, Die Soziologie der antıken Prostitution 1m Lichte des heidnischen und christlichen
Schri LtUMS. ST Theodor Klauser, Studien ZUT Entstehungsgeschichte der
christlichen Kunst 111 (Die Zusammenordnung VO  z Schafträger un Orans miıt eiıner
Leseszene 1n der Sarkophagplastik der Kaiıserzeıt symbolisiert die durch geist1ge Be-
mühung CEITUNSCHECN Tugenden VO:  e} DÜa OTA und EUOEPELN der Verstorbenen. Die
christliche Rezeption dieser Motive, durch dıe s1ie Zzu einem Angelpunkt für die Ent-
stehung einer christlichen Kunst geworden sind, vollzieht siıch durch Hinzufügung
biblisch-christlichen Bildgutes, hne 1n der Darstellung der Motivgruppe selbst sicht-
baren Ausdruck nden) 134—140 Jacques Moreau, Zur Passıo der HI Dril-
lıngsbrüder (BHG 1646; historischer Kern der Passıo). La ya 51 Besprechungen
(hervorzuheben 1St die VO  z} Bartoccıinı, sarcofagi di Velletri, in Rıv Ist. Naz
Archeol. tOr. dell’Arte VE 1958, 1:29 I durch Th Klauser, sSOW1e€e die VO  - Nıer-
haus, Das römische Brand- nd Körpergräberfeld „Auf der Steig  CC ın Stuttgart-Bad
Cannstatt, 1959 durch Brandenburg). 152159 Nachträge Z.UIH RÄC
V56 us  e Aphrahat. Stuiber: Apophoreton. Thraede Abecedarıus). 21
ausgezeichnete Abbildungen auf Kunstdrucktateln kennzeichnen die hervorragende
Ausstattung des Bandes. Schäferdiek. D

Interpretation 16, 1961
164—-173 Swidler, The Catholic Bible Movement ın Gerr\nanykAnalysıs). ‘ (Repo;f f  3nd
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The Journal ot Ecclesiastical HastOry X; 1961
1 Pıtt, "The Orıgın of the Anaphora of the Liturgy of Basıl (antıo-

chenische Tradıition). 14—34 Cheney, The so-called Statutes of Joh
Pecham an Robert Wınchelsey for the Province of Canterbury (zur kirchlichen Rechts-
geschichte des 123 JB Untersuchung der Überlieterung, Handschriften). 35—45
James Crompton, Fascıiculji Zizanıorum schıchte der Handschrift dieses wiclifi-
tischen Sammelwerkes, Ms Bodl Musaeo 86) 46—55 Judge, The Con-
SregatıonN of the Oratory 1ı France ı the late Seventeenth Century (Saınt--_Marthe
und die Krise VO  en 56—/70 Roger Thomas, The Seven Bishops and their
Petıition, 18 May 1688 (Zur Entstehungsgeschichte dieser Petition ach Tage-
bu des Roger Morrice ı der Dr. W ;llıams-Library). 7184 Welch, Blom-
field and Peel Study ı Sn-Operation between Church äind State, 13411846 SC}

The Journa] of Theological Studies AIL, 1961
DL Butler, The ‚Two Ways‘ 1n the Didache (Vergleich VvVon Didache,

Barnabas, Matthäus--Tradition bzw. Matthäus und lat. Doectrina Apostolorum IN1T WE1IL-

re1i  enden, ber aum überzeugenden Konsequenzen für die Datierung). 3949
Aland, The Problem of Anonymıty and Pseudonymity ı Christian Literature of

the Fırst Iwo Centuries.

Studia Theologica 14, 1960
F30E47: Joh Munck, Bemerkungen ZU koptischen Thomasevangelium (skep-

tisch gegenüber der Konstruktion VO  - Zusammenhängen INIL alteren Evangelıen; Theo-
logie des Thomasevangeliums).

heological Studies 2 y 1961
41—58 Joseph Crehan, The Dalmatian Apostate (Marc’Antoni10 de Domiuinis,

Erzbischof VO  e Spalato, spater Dean oft Windsor, SESLT Rom 1624 als Gefange-
59—NeE  a der Inquisıtion; Leben und Werke, Bedeutung ftür den Anglıkanısmus).

85 Edward McShane, The Hıstory of the Church from 1300 1648 Survey
of Research 1955—1960 (Literaturbericht).

Theologische Zeitschrift 1 ‚ 1961
26—39 Rüsch, Die Auferst'ehung , Jesu ı1111 Denken arl Hiltys (behält

seınes iıdealistischen Entwicklungsdenkens C1INe erstaunliche Posıitivität). Kr127
Eberh Schmidt, Eıine tradıtionsgeschichtliche Methode i der Hymnologie (grundsätz-
iche Überlegungen INıIT Beispielen: Strukturwande]l der Gesangbücher, liturgischer Ort
der deutschen Kyrie-Gesänge 1 Sachsen).

Vigiliae Christianae 136 1961
: Joh Bauer, Arbeitsaufgaben koptischen Thomasevangelium (Rekon-

struktion der oriech. Vorlage und Probleme des Rückübersetzens). BED
Barnard, The Epistle of Barnabas paschal Homily (und Begründung dieser Hypo-these IN1t ebenso problematischen Parallelen und N: überzeugenden 1ıNnneren

Gründen). Da31 Vıanney Decarie, Le paradoxe de Tertullıen (de hri-
ST1 darft nıcht AUS dem Zusammenhang velöst werden un: 1ST dann Sınne des
paulıinischen Kor verstehen). BT Bartelink, Sur les allusions Au X
OIns PrODTrCES che7 les Aautfeurs Grecs Chretiens (Beispiele erbaulicher und polemischer
Akzentuierung redender amen). 40—45 Nautıiın, ()u00V0L0S NIU.: SSE
Jeröme, C ITE (esse 1ST jer EeNItLV Verbalsubstantivs substantiae,
Nnafurae USW.; überzeugende Emendation des Textes). 46—53 Abr. Racle

la SOUrCe Passage de la \A catechese baptısmale de Jean Chry-
SOStOME (istaSS0 Makkabäerbuch) 65— Va  } Unnik, Die jJüdi-

28*



28*  28  7 Li£eréfische’ Benchr.e u\nd‘\1„'\n‘z'eirg‘e:h” "  N  }  sél1éKomponente in der Entstehung der Gnosis (ori_encierenéler Vortrag über das Ge-  samtphänomen der Gnosis; die jüdischen Elemente sind nicht 'stark und stammen  von Leuten, die selbst keine echten Juden waren, ursprünglich vielleicht aus Antio-  S. 83-104: E. M. J. M. Cornelis, Quelques €l&ments pour une comparaison  chia).  entre l’&vangile de Thomas et la notice d’Hippolyte sur les Naassenes (Einzelvergleiche,  weitgehende Ähnlichkeit und Differenzen, auch in den Grundanschauungen kaum Be-  ziehungen zum Valentinianismus).  S. 105-115: Jean-G. Preaux, Panis qui delibari  non potest (Text des Itiner. Egeriae 28, 4; für die Fastenzeit untersagte Brot-  arten).  — S.116: R. H. Barrow, Remota . . . iustitia (sprachliche Parallelen zu Civ.  v.C.  Dei IV, 4):  Die Welt wäi$ Geschichte 21, 1961.  S. 63-70: H. Bornkamm, Das Problem der Toleranz im Reformationszeitalter (bei  Reformatoren und Humanisten mit Ausblick auf die weitere Entwicklung; eine er-  weiterte Fassung des Vortrages erscheint in der Aufsatzsammlung. des Verf.s: Das  Jahrhundert der Reformation, 1961).  S.131—-157: Jürgen von Kempski, Stilisierte  Geschichte (Toynbees Geschichtsanschauung; Toynbees Interesse ist „von der politischen  en reli-  Geschichte zur Religionsgeschichte  \übergewechselt‚ geleitet von einem genuin  v  giösen Antrieb“).  Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 30, 1, 1961.  S. 1-32: Jos. A. Fischer, Bischof Dracholf von Freising (907-926). Gestützt auf die  zeitgenössischen Quellen und in steter kritischer Würdigung der Literatur erarbeitet  der Verf. erneut ein Bild der Persönlichkeit des Freisinger  ischofs Dracholf, dessen  Leben in die bewegte Zeit der Ungarngefahr des 10. Jahrh. fällt. Das Urteil des Verf.  über den aus dem fränkischen Bereich kommenden Dracholf, das in der Historiographie  seit dem Hochmittelalter meist ähnlich ungünstig lautete wie über seinen Zeitgenossen  Herzog Arnulf, läuft in etwa auf  ndel  herausgearbeitet wurde.  jenes hinaus, das vor kurzem aud; von K. Rei  B  Zeitschrift für'dile neutestamentliche Wissenschaft 51, 1960.  S. 1—10: H.-J. Schoeps, Iranisches in den Pseudoklementinen (Nimrod-Za-  rathustra und der Feuerkult, zervanistische Kosmologie, Abwertung des weiblichen  Prinzips).  S. 69—101: Aug. Strobel, Der Termin des Todes Jesu (7. April 30 =  14. Nisan des lunaren Kalenders = 17. Nisan des 12. Jahres des damaligen 28jäh-  rigen Sonnenzirkels der Essener, bestätigt durch die Entwicklung des frühchristl.  S. 154—196: Utto Riedinger, Neue Hypotyposen-Fragmente bei  Kalenders).  .  Pseudo-Caesarius und Isidor von Pelusium (wohl aus der Tradition des Akoimeten-  Klosters; Abdruck der neuen Texte und besonders der Bibelstellen).  S, 225.—245%  W. Schmithals, Zur Abfassung und ältesten Sammlung der paulinischen Hauptbriefe  (erste Redaktion der — zeitlich nah zusammengehörigen — sieben Briefe in antigno-  stischer Absicht in Korinth und deren vorbildliche Wirkung auf weitere Sammlun-  e  gen).  S. 255—268: Willy Krogmann, Heliand, Tatian und Thomasevangelium  (Bestreitung der von G. Quispel, New Test. Stud. 5, 1959, S. 277 ff., verfochtenen  "These über den vom Helianddichter benutzten Tatian-Text: er enthielt keine, an-  geblich auch im Thomas-Evan  gelium begegnenden Lesarten aus einem judrend*iristlf.  V  Evm{1gelium).  Zeitschrift der Savigny-Stifténg für Rechtsgeschichté‚ Ka.nonis\r,ier  E  sche Abteilung 46, 1960.  S. 1—61: H. F. Schmid,  Gemeinschaftskirchen in Italien und Dalmatien (queller?  mäßige Untersuchung der in Italien sehr verbreiteten Beteiligung der Commune an  kirchl. Benefizien, Gebäuden und Stiftungen).  S. 62—80: G. Le Bras, Le droit  canon dans\ la litté1:atur'e quodlibetique (Hinweis auf die Bedeutung der QuodLiferafische Berichte und Anz\eiygén
sä1e‘ Komponente in der Entstehung der Gnosıs (ori.encierenéler Vortrag ber das Ge-
samtphänomen der Gnosis; - die jüdischen Elemente sınd niıcht stark und STAMIMMECNHN
VO Leuten, die selbst keine eChten Juden 9 Uurs rünglıch vielleicht Aaus Antıo-

Cornelis, Quelques elements POUF unNne comparaıson1a)
l’evangile de Thomas e la notice d’Hippolyte SUI les Naassenes (Einzelvergleiche,

weıtgehende Ahnlichkeit un Differenzen, uch in den Grundanschauungen aum Be-
ziehungen ZU) Valentinianısmus). 105—115 Jean-G. Preaux, Panıs quı delibarı
NO  ] PDOTESLT ext des Itiner. Egeriae 28, 4 ; für die Fastenzeıit untersagte Brot-
arten) 116 Barrow, Remota iustiti2 (sprachliche Parallelen C1iv
Dei 4

Dıe Welt als Geschichte 21 1961
63—70 Bornkamm, Das Problem der Toleranz 1m Reformationszeitalter (bei

Reformatoren un: Humanısten miıt Ausblick auf die weıtere Entwicklung; eine @1
weıterte Fassung des Vortrages erscheint 1n der Aufsatzsammlung des Verf£.s Das
Jahrhundert der Reformation, 131157 Jürgen VO  3 Kempski, Stilisierte
Geschichte (Toynbees Geschichtsanschauung ; Toynbees Interesse ISt „ VON der politischen

reli-Geschichte ZUT Religionsgeschichte r  übergewechselt, geleitet VO'  3 eınem genumn
z1ösen Antrieb“).

Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 30, E 1961
V Jos Fischer, Bischof Dracholf von Freising —« Gestützt auf die

zeitgenössischen Quellen und in steier krıitischer VWürdigun der Literatur erarbeitet
der Ver EIrNECUL eın 1ld der Persönlichkeit des Freisinger ischofs Dracholf, dessen
Leben in die bewegte Zeit der Ungarngefahr des tällt. Das Urteil des Verftf
ber den AauUus dem fränkischen Bereich kommenden Dracholf, das iın der Historiographie
SeIt dem Hochmittelalter me1st Ahnlich ungünst1g autete W 1€ über seiınen Zeıtgenossen
Herzog Arnulf, Auft 1n LWa auf ndel
herausgearbeitet wurde.

jenes hinaus, das VOT kurzexp auch VO: Rei

Zeitschrift agr neutestamentliche issenschafrt ö1 1960
1—1 H.-J Schoeps, Tranisches ıIn den Pseudoklementinen (Nimrod-Za-

rathustra und der Feuerkult, zervanistische Kosmologie, Abwertung des weiblichen
Prinzıips). 69—10 Aug Strobel, Der Termin des Todes Jesu (7 Aprıl

Nısan des unaren Kalenders Nısan des Jahres des damaligen 28)äh-
rıgen Sonnenzirkels der Essener, bestätigt durch die Entwicklung des frühchristl.

154—196 Utto Riedinger, Neue Hypotyposen-Fragmente be1Kalenders)
Pseudo-Caesarius und Isidor V OIl Pelusium WO. aus der T radition des Akoimeten-
Klosters: Abdruck der Texte und besonders der Bibelstellen) 225—9245

Schmithals, Zur Abfassung und altesten Sammlung der paulinischen Hauptbriefe
(erste Redaktion der — zeıtlıch nah zusammengehörigen — sieben Briete 1in ant1gnO-
stischer Absicht 1n Korinth und deren vorbildliche Wirkung auf weıtere Sammlun-
gen). 255—268 Willy Krogmann, Heliand, Tatian und Thomasevangelium
(Bestreitung der VO:  - Quis el;, New Test. Stud 5‚ 1959, 27T f verfochtenen
These über den VO Helian dichter benutzten Tatıan- Text: enthielt keine, an-
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