
Facultas theologica
ıne bedeutungsgeschichtliche Untersuchung *

Von Bernhard eyer

Die Entwicklung des Wortes facultas Z Bezeichnung der Un1iversiıtäts-
fakultät 1St bisher noch nıcht hınreichend geklärt worden. Die rage wurde
Z ETrStTeN ale 1m Jahrhundert VO  - dem gelehrten Juristen Heumann *!
behandelt, der das Wort 1mM Sınne VO  - wissenschaftlicher Diszıplin be] DPeter
VO: Bloijs? nachgewı1esen hat Er ylaubte diese NEUE Bedeutung des Wortes
facultas VO  j dem griechischen ÖÜUVAUMLS ableiten mussen und führte dafür

Plutarch., De educ. 10; ÖUVAULS NOATLAN; Arıist., Top (143
11) AA YaO ETLWOTY UN Xal ÖUVAULS TOU ÖEATLOTOV ÖOXEL eiVAaL: Dabei
nımmt d da{ß ÖUVAULS miıt facultas übersetzt worden sel. ber abgesehen
davon, da{ß ÖUVAaULS diesen Stellen nıcht scjıent1a bedeutet, 1St bei Arı-
stoteles nıcht miıt tacultas, sondern MIt übersetzt worden. In HEHGCTEGTr

eIit finden WIrFr Ausführungen arüber be1 HBr Schulte,® der bereits zahlreiche
die facultas theologica betreffende Stellen Aaus den päpstlichen Bullen anführt.
Mıt Bezug auf die Universitätsterminologie nNat dann Denuifle * über das Wort
gehandelt und die ersten Zeugnisse in den Akten der Universität Parıs be-
kannt gemacht. selbst habe auf den alteren Gebrauch des Wortes 1mM Sınne
VO  w Wissenschaft und seiınen Ursprung kurz hingewlesen.? Das 1St dann in der
Neuauflage der Geschichte der Uniıiversıiıtäten EKuropas VO  an Rashdall® aNSC-

Nach einem Jan 1964 der Universität Bonn ZU fünfzigjährigen
Dozentenjubiläum VO Vertasser gehaltenen Vortrag.
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merkt worden. Im Folgenden möchte iıch 1U  e früheren kurzen Hın-
weıiter ausführen.

Der Ausgangspunkt für die Spatere Bedeutung VO  5 facultas 1ST C beson-
dere Anwendung des Wortes der klassıschen Latınıtäit Facultas, abgeleitet
VO  e} facıliıs uUun: tacılitas sowohl SYHNONYIN WIC verschieden g-
braucht wırd bezeichnet hıer die Fähigkeit ftun yleich V1S, CSTAS,
indoles insbesondere die Fähigkeit 1Ne Kunst oder Wiıssenschaft auszuüben
So finden WITL be] Cicero die Ausdrücke POECTICA tacultas iınsbesondere aber

tacultas De NO „  } volumus hu1lus QUAC VOCALUur eloquen-
C19, SiNV. 6 SIVC studi; SIVC erı  on culusdam K tacultatis 1b atura

profectae considerare PIINCLIDIUM „hanc Oratorıiam facultatem
CHNEIC PONCMUS, ut e cıvıliıs SCIENLTLLAE Partem SSC dicamus Officıum

1US facultatis videtur SSeC „Mater1am CAam dicimus
qua AIs et facultas QUAC conficitur arte, De OYTaALOYTeEe
1.6 ‚NCYUC MT Asclepiades GE eloquentia vincebat Cefieros medi-
COS medicinae facultate utebatur, NO  e eloquentiae

Aus den angeführten Stellen ergıbt sıch EINETrSEITS daß VO  3 facultas
Siınne VO  5 Fähigkeit Fertigkeit die Rede IST anderseıts, daß 11112 Zusam-

menhang ML ATIsSs un das Wort nahe die Bedeutung dieser Worte
herangerückt wird zumal ATS beide Bedeutungen siıch schließt Daher

der Verfasser der pseudo augustinischen Schrift Dialectica ausdrück-
ıch davor, facultas Sınne VO  5 disciplina verstehen Di1e facultas dialec-

1ST nıcht dasselbe W 16 die dialectica disciplina, die Verteidigungsreden
des Cicero gehören ZUuT facultas rhetorica, aber wird ihnen nıcht die
Rhetorik gelehrt „verbum ad facultatem dialecticae 10  Z ad
dialecticam discıplinam. I4 defensiones (C'1ceron1ıs SUNT quiden rhetoricae
facultatis, sed 18{8}  3 his docetur i1DSa rhetorica“.

Fur das Mittelalter bedeutsam Wr CS, daß Boethius VO facultas 11 Sınne
1ceros reichlıch Gebrauch macht Im Zusammenhang MI1ItL den substantivier-
ten term 1nı ”  M rhetorica dialectica entsteht der Eindruck als ob
facultas Zusammensetzung INIT den gleichen Adjektiva dieselbe Bedeutung
habe WIC die Substantiva, als ATIs oder discıplına verstanden werde,
während Wirklichkeit die ursprüngliche Bedeutung beibehalten 1ST Insbe-
sondere findet sıch dieser Gebrauch VO  3 facultas häufig der Schrift In
Topica (ıceronıs und De differentius LODICIS In Top ÜiC. (PL

1045 „Plato dialecticam facultatem, QJUaAC ıd quod
un um est POSSILt plura Partırı dialecticam Arıstoteles facultatem
pCI probabilia colligendi „Secunda VOTO haec divisio
huiusmodi tacultates et invenıendi iudicationis Y

ıd quod multo labore studio0que collegı, NO rhetorica
tantum tacultate, dialectica subtilitate deponam

quod medico medicina SeOMETIKAaAEC geOMetr1a CeLer1SsQUE
Pproprıa studiorum facultate VETITALIS (vıdetur)“ „melius
tacılius artıfex facıiet, S 1 D construendo facultatem elegan-

1411
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t1am sed A!TS facultatem imıtata De diff LOD 1.4
33 S1 A 1psa facultatum atfura disputandı SUM am us exordium. Ostensa
nNnım dialecticae rhetoricae simiılitudine ab ipsarum facultatum NECESSC

est tormıis et1am OCOorum qu1 eisdem facultatıbus deservıiunt, commun1-
ducamus. Dialectica facultas ig1ıtur thesim tantum consıderat“;

1208 A): qQqUuUaAC unıyversam Ormant Oratorıam facultatem“. Diese
Beispiele, die sıch leicht vermehren ließen,! sollen anschaulich machen, w 1e
naheliegend der Übergang der Bedeutung tacultas gleich Wissenschaft War

Entsprechend der Bedeutung bei Cicero und Boethius findet sıch das Wort
auch 1mM schon VOT dem Jahrhundert, be1 DPetrus Damıanı, De
VETA felicitate sabıentıa (FE 145 8231 „rhetoricae facultatis color“.

Fur den ersten Gebrauch VO  a facultas gleich Wissenschaft hatte Heumann
ıne Stelle aus DPeter VO Bloijs® und Denuitfle für die Unıiversität Parıs die
Bulle Honorıius’ 1441 VO  3 angeführt. Tatsächlich findet sıch aber das
Wort in dieser Bedeutung schon viel früher. Ausgiebigen Gebrauch davon
macht Gilbert de la Porree, der vielleicht der Urheber dieser Anwendung ISt.
Insbesondere gebraucht das Wort ZUur Bezeichnung der einzelnen Wıssen-
schaften, De trınıtate, ed Harıng ® 165 ] (PL 64, 1281 eCu.
facultates secundum gCHNCIA u  9 de quıbus in 1PS1S agıtur, diversae SINt,
ıdest naturalis, mathematıca, theologica, civılıs, rationals, un LamMmen est En

167 | „relationıbus logicae facultatıs; 593 B CETOFa-
u facultatum“ (ım Gegensatz AI theologicıs“); L26/| BATO
quolibet facultatum genere. Contra Eutychen er Nestorium, ed Harıng
S0 „diversarum tacultatum ratiıones”; JT
HCC unı tantum facultatı, sed iın Omn1ı facultate ET INN1 genere-. De
hebdomadıbus, ed Harıng 183 In qualibet tacultate, sed

8 41maxıme 1ın theologica
Vgl 64, 1146 A;: 115%/ C’ 1163 A 9 1207-—-08; 1215 D

„rhetoricae tacultatis argumenta”. De consol. phil., 1.5 pr „facultas COPNOSCCH-
t1ium  < 67 1347 1 118 V, 21) In DPer1 hermen. 11 1.5 (ed Meıser

470 z f u S1it multa facultas“ M copla). De 1Nst. mMus1cae, 1.5 (ed
Friedlein 4572 4, E 4—6) „Armonica est facultas differentias Gr gravıum

SONOTUmM ratiıone perpendens. Sensus enım ratıo quası quaedam tacultatis
harmonicae instrumenta sunt“.

Vg ben Anm.
Vgl ben Anm

10 Dıe Kommentare Gilberts den Opuscula des Boethius, zuerst heraus-
gegeben den Werken des Boethius, Basel 1570 abgedruckt

FT SQ 9-., wurden nach den Handschriften NECUu herausgegeben VO  3 Harıng,
The COMMENTAr of Gılbert ot Poitiers Boethius’ „De hebdomadıbus“, 1in : Iradı-
t10 (1953) 177-211; The ommentar of Gilbert, bishop of Poıitıiers, Boethius’
Contra Eutychen Nestor1um, In Arch d’hist. doetr. lıtt. du M.-. (1954)
241—-357; De trınıtate und De praedicatiıone trıum PeErSONaAarumı, 1! Pont. Inst. of
Med Studies: Studies an Texts 1, Oronto 1955 Wır geben Eerstier Stelle die
Seitenzahlen dieser Ausgabe, Zzweıter Stelle die der

11 Vgl außerdem Contra Eutychen Nestorium 2004 Aı De hebdo-
madıibus 188, KA) „diversorum philosophorum ın diversıis aculta-
t1 Nam 1n theologica 5 De trinıtate [35], C)3 [65],

Aı 621 1282
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Der orofßßse Einfluß, den Gilbert der Verurteilung einıger seiner Lehren
durch das Konzıil VO  3 Reıms 1148 auf die Theologie des Jahrhunderts
ausgeübt hat und der TSE in den etzten Jahrzehnten erkannt worden 1St,
bewirkte, da{flß auch diese Terminologie in seıner Schule die weıteste Verbrei-
Lung fand Wır Ainden ihn bereits 1in dem Sentenzenbuch seiner Schule, den
Sententiae dıivinıtatıs,} ferner in der Hilfte des 12 Jahrhunderts be]
Kardinal Laborans ! (vor’ Johann VO:  a Salısbury,** Otto VO  3 Freising ”®
(Gesta Fridericıi 1156-58),; Radulphus Ardens,!® Peter VO  - Blois,!7 Claren-
baldus VO  = AftTası Alanus ab Insühs;*? Praeposıitinus VO  3 YTremona 2() und
dem Zısterzienser verardus VO  5 Y pern;“ der in seinem Dialogus (  1—9

1 Vgl ben Anm 53 Va D „Dıversa diversarum facultatum dogmata
fluunt“.

13 Laborantis Cardinalıis Opuscula ed A. Landgraf. Bonnae 1L932, Flor. Patr.
fasc e „De cognatıone verborum tacultatı cuıp1am et theologiae“;

Y 78 Sqq „ets1 theologicae tacultatı SIt quası COgNata culp1am
tacultatı“

14 Im Bericht ber das Konzıil VO  - Reıms Sagl Joh. Saresber., Hıstor1ia pontificalis,
eed Poole, Oxford 1927 35 An CIn rationalı QUOJQUC tacultate

z „ T’heologia VGL in assıgnandıs pProprui1s prefatas sequıtur tacultates“: 36
K S 1B naturalı facultate, ıtem moralı rationalı ET mathematica“; 38 n Z
bis „S51 VerÖo didicisset facultatum fines theologicas ratiıones

15 UOtto W Pr Gesta Friderici „Sententiam SCUu nomınum in
naturalı tenens facultate NO  5 theologiae admiscuit“.

16 Grabmann, esch cholast. Methode, 1909 (1956) 2561 „Qua necess1-
LALEe nomına SINT translata naturalı tacultate ad theologiam?“
r Vgl ben Anm 2) ferner Ep PE Z „laborem durıtıem

theologicae tacultatıs“. Chartul. i 31
18 Jansen, Der Kommentar des Clarenbaldus VO Arras Boethius De tr1nı-

FAate Breslauer Studien AT historis  en Theologie, 8, Breslau 1926, 1
1 28 „doctrinalis S1ve disciplinalıs i1sta facultas“; 41

CX theologica facultate“; 55 IC CX debito SU4aLEC tacultatıs“. Ebenso in dem
Kommentar desselben Vertassers Boethius, De hebdom., Harıng, COIMM-

MENTArYy Boethius De hebdomadıibus by Clarenbaldus ot Arras. Pont Inst. of
Med Studies. Studies and I5 Oronto 1955 [6] „regulae posıtıvae STAaIMMA-
ticae subservıunt facultatı“; [10] „quasdam (SC regulas) magıs theologicae quamsecundum aliam facultatem exponı expedit“; [13] „ Theologus 1n SU:  D
facultate“; [14] „secundum logicam facultatem“.

19 P, Glorieux, La Somme „Quon1am homines“ d’Alain de Lille Ar d’hist.
doetr. et lıtt du M 28 (1953) 113369 (verfaßßt 119 „theologicefacultatis derogant dignitati Cumque liberalium artıum n introductorio 1ın
imperialem theologice tacultatiıs regı1am intruduntur“; 148 „Maxıme 1n
mMnı facultate SUuS$S emulandus est ermin1 enım accommodantur diversis
facultatibus, diversas sortiuntur signıfıcationes“. Ebenso 1n der spateren Schrift
Regulae de theologia, 210 622 B „CU1UuSCUMuUE sint tacultatis“.

20 Summa. Cod Erlang. Univ.-Bibl. 353 4 v „licet alııs tacultatibus aliud SIt
risıbilitas aliud risus“.

21 Leclercq, Textes SUr Bernard et Gilbert de la Porree. Mediaeval Studies
(1952) 238 San mMnı facultate eruditissımus“ ; „de moralı

facultate“; \ „Cum quiınque SInNt facultates, scılicet naturalis ıd est phisıica,mathematica, cıvilıs, theologica u rationalıs“ vgl ben 15595„Sed scı1ent1a theologie duobis modis intelligitur, 1in practica eor1ıca, sicut
cuiuslibet alterius tacultatıs“. Harıng, The Cistercian Everard otf Ypres and
Hıs Appraisal of the ConfÄflict between St Bernard An Gilbert otf Poitiers. Med
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die Lehre Gılberts verteidigt. Auch Giraldus Cambrensis?? spricht 1184 in
seiner descriptio XONLAE VO'  «} „doctores diversarum facultatum“.

Schon früh finden WIr das Wort facultas auch ZUuUr Bezeichnung der Wıssen-
chaft des kanonischen Rechts In der Circa 1169 verfaßten Summa decre-

„Elegantius“ (Coloniensis), wırd 1mM Epilog ZESALT, Gratıian habe
viel überflüssigen Stoft usammengetragen, daß der Anschein entstehe, als
sel diese Wiıssenschaft schwier1g verstehen: „Gratianus Nnım INOTEC antı-
UOTUNN multa CONquUI1S1VIt QUAC mMINus attınebant, ut et ıpse plura SCIsse eit
facultas haec difficilior cognıtu videretur“. Die Stelle 1St fast wörtlich entlehnt
A4UsSs der Rhetorica aAd Herenniuum K „Nam illı, Aaru. multa SC1SsSe
viderentur, CONquisıverunt, QUAC nıhıl attınebant, ut AIS difticilior cognıtu
putaretur”. Bemerkenswert dabei iSt, dafß das Wort ATS durch facultas ErSsSetzZt
wird, wOomıt der Sınn VO  - facultas hıer klar ersichtlich wiırd.

Etwas spater bezeichnet dann der schon erwähnte Giraldus Cambrensis?**
in seiner Lebensbeschreibung (De rebus gest15) seiınen Lehrer Matthaeus
Andegavensıs 1m kanonıschen Recht als „PFraeceptor in tacultate, YqucCcm in
legibus e decretis Ltunc audiebat“.

Wıe Aaus den angeführten Stellen, die sıch ohl noch vermehren ließen,
erg1ıbt, WAar das Wort tacultas 1mM Sınne VO  — Wissenschaft 1ın der Hälfte des

Jahrhunderts weıt verbreitet. Es 1St eshalb nıcht überraschend, dafß bei
der Entstehung der Uniiversität Parıs dieses Wort als term1ınus technicus über-
OININEIIN wurde.

Im Bereiche der Unıiversıität begegnet uns tacultas ZzZuerst 1n einer Bulle
Honorius’ 111 VO  — 1219 Maıi 11° AB Oomn1ı facultate Parısıus sılet VO  ba

doctrinae“:; Nov 1626 „docentes VeTrO iın theologica tacultate“. Hıer kann
das Wort nıcht mehr 1m Sınne VO'  3 Wissenschaft verstanden werden. ehr im
Sınne VO  } Korporatıon findet sıch das Wort 123157 Der Kanzler soll die
Liızenz Zu „regımen theologıae EL decretorum“ nach genauester Prüfung
un „secundum honorem honestatem tacultatum ipsarum“ 1Ur Würdigen
verleihen. Ebenso wenn heißt „ 105 et singuliı magıstrı artıum
propter OVU et inestimabile periculum, quod 1n facultate OSIra 1M-

Studies (1935) 16510 „deceptus maxıma (sc proposıtione) naturalıs
tacultatis“.

Gıraldı Cambrensis D ed Brewer, vol London 1861 De rebus e
gest1s, ör vgl Rashdall; The UNIV. I,

Diıeser Epilog findet sıch in der Parıser und der Wıener Handschrift der Summa
(um Vgl tephan Kauttner, Repertorium der Kanonistik (Studi test1 FE
Cittä de]l Vatıcano 93L 170 SQyq Den 1inweIls auf diese Stelle verdanke ich
meınem Freunde Professor Dr Heyer 1n Bonn, der ZUETSTE den vollständigen Text
dieser Summe gefunden hat

24 Giraldus Cambr. 24.a2.0. Vgl Rashdall, The N1V. 293 Anm.
Denifle, a.a.0 FE Chartul. Univ. Parıs. Ur- 31
Chartul D 37 91
Chartul. FE AL „quilibet cancellarius Parısiens1is iurabit, quod ad

regıimen theologie decretorum secundum STafum C1vıtatıs honorem
honestatem tacultatum ıpsarum 1Q  »3 151 dıgni1s licentiam Jargietur“. Vgl Fr. Schulte,
A
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mıinebat“ der „COnsıderantes NOSTIFam facultatem propter defectum
trequenter subiacere periculıs“ Dagegen 1ST bei dem Gebrauch des

Wortes wiıeder mehr Wiıssenschaft gedacht Wenn die Theologen, die
„MAagıstr. et scolares theologiae ermahnt werden, siıch 5Sblich der Wıssen-
schaft üben, die S1E VEeILFEtCH,; und sıch nıcht als Philosophen aufzuspielen
„M et scolares theologiae facultate, QU aM profitentur, studeant
laudabiliter NCC phiılosophos ostendant“ 30 Facultas bleibt
innerhalb des Universitätsbetriebes ZUur Bezeichnung der Lehreinrichtung und
der Korporatıon der Lehrer, die S1C vertretien C1in teststehender Ausdruck
der sıch bıs heute erhalten hat Außerhalb der UnıLiyversıität wırd facultas als
Bezeichnung Wissensgebietes seltener

Der Z w elite Teil des Namens facultas theologica bedart ebenfalls
Untersuchung SC1NES Ursprungs Denn geläufig das Wort theologıa seiner

Bedeutung 1IST hat diese doch ebenfalls 1116 Wandlung durch-
gemacht die auch noch nıcht völlig geklärt 1ST

Das Wort, das siıch schon der vorchristlichen gyriechischen Literatur  328
findet wırd VO  3 den griechischen Kirchenschriftstellern übernommen und be-
zeichnet hier entsprechend SCLIHCT Zusammensetzung die Lehre VO  } (sOtt und
der Irınıtät Darüber hinaus hat aber auch vielfache allgemeinere Bedeu-
tungen, auch die der christlichen Lehre 32b Fuür die Entwicklung der Bedeutung

Mittelalter kommen die griechischen Kirchenschriftsteller HUr ı881 Betracht,

Chartul Martıi 193 246 E
Chartul 1 328 3276 Vgl 461 Dec 530 „NOS

singuli Parısıius artıbus, attendentes er consiıderantes NOSTIram
tacultatem multipliciter EsSs«EC lapsam 5372 „CONgregatıo OSIre tacultatıs

Chartul In 1231 Apr 13) 138
31 SO findet sich noch gelegentlı be1 Albertus Magnus, Metaph

(Ed Colon E V „secundum SLUamn facultatem qua NO  3 est
ut1ı metaphoris“; (p 169 N 933 11 (p 511 >n

Im Anschlufß den Ausdruck „facul-„secundum ProDrı1a SU4ae tacultatis princıpia”.
LAas voluntatıs“ bei DPetr. Lomb yibt Albert auch CIH6 Erklärung dafür, da facultas

Sınne VO Wissenschaft gebraucht wird, Sent. (Ed Parıs.
39a): „Quaerıitur, quıd S1IE tacultas voluntatis. Dicendum, quod, eSst usu

loquendi, facultas dicitur ıd quod facıt hominem habere ad u'  $
SCcCIENL1L142E€ dicuntur facultates, Qqu12 ad abetur intellectus PEr 45.

de Ghellinck, PTrODOS des SCI1L5 du MOT „Iheologia“ Le OoOuvemen
theologique du XL siecle, Parıs 1914, 66—67; ° Bru 65 1948, 91—92

$ tzolmayr, Mannigfache Bedeutung VO: Theologie un: Theo OSCN. Theol
13 (1919) 296 Batıffol, Theologia, theologı. Ephem theol Lovan. (1928) 205
bıs 220 Rıvıere, Theologia Rev relig (1936) 4757 - [) Chenyu,
La theologie douzieme Etudes de philosophie me Parıs 1957 Katten-
busch, Die Entstehung christl. Theologie. Zur Geschichte der Ausdrücke YE0AÄ0-
YLO, ÜEOÄOYELV, EOAGOYOS. Theol u. Kirche 11 (1930) 1—-65

328 Hierüber vgl Kattenbusch a.0O 162—-173
32b Vgl Stiglmayr un: Kattenbusch 174-—205, die beide ihre Untersuchungen

nıcht ber die Väterzeıt hinaus fortführen.
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sotern s1ı1e 1Ns Lateinische übersetzt N, tür diese rage Ps.-Dionysıus
un: Joh Damascenus.®®

In der lateinischen Ala Lıiteratur, die hier zunächst 1n Betracht
kommt, findet sıch als gyriechisches Fremdwort ZUHUErsSt NUur selten. Der große
Lehrer des Miıttelalters, der Augustinus, gebraucht 1U  —$ 1n De CLU. dei?%
in seiner ausgedehnten Polemik die trıplex theologia des Varro, die
theologıa tabulosa, naturalıis und civılis, der die vera theolog1a gegenüber-
stellt. Er 11 1n diesem Werke nıcht alle nichtigen Meınungen der Philo-
sophen wıderlegen, sondern 11ULr jene, die sıch auf die Gotteslehre beziehen:
„Neque Nnım hoc D omn1ıum philosophorum Na opınıones
refutare suscep1, sed C1S Lantfum UJUAC ad theologiam pertinent, QUO verbo
Graeco significarı intelligimus de divınıtate ratıonem Ss1ve sermonem .  « 3D

Von diesem vereinzelten, durch die Widerlegung der heidnischen Philo-
sophen estimmten Sprachgebrauch kann die Verwendung des Wortes in der
mittelalterlichen Literatur unmöglıch abgeleitet werden. Es sind vielmehr
wel VO einander unabhängige Kanäle, durch die das Wort dem Mittelalter
zugeflossen ist: Ps.-Dionysıius Areopagıta un Aristoteles. Be1i Ps.-Dionysıus,
dessen Schriften schon 1m Jahrhundert durch die Übersetzung und den
Kommentar des Johannes SCcotus Eriugena Zur Caelestis hierarchia den A
teinern zugänglich gemacht N, inden sıch die Worte EOAOYVLA und
ÜE0OL0YVOS sehr häufig und in verschiedener Bedeutung. EOLOYOL sind die Ver-
fasser der biblischen Bücher, VEOAOYVLO 1St die Lehre VO  3 GOott und der Irını-
tAat und auch generell die cQhristliche Lehre Die „mystica theologia“ 1St nıcht
das, W as WI1r heute als mystische Theologie oder Mystik bezeichnen, sondern
steht 1m Gegensatz ZUur „symbolica theologia“, die Aaus den sinnfälligen Dın-
gCcnh als Symbolen (Gsottes Wesen und Eigenschaften erschließßt, während die
mystica theologıa Gott als dem Unerkennbaren hinführt. Das Wort
VEOAOYLA hat also bei Ps.-Dionysıus ıne schillernde Färbung.

urch den häufigen Gebrauch, den Ps.-Dionysius VO  3 diesem Wort macht,
wurde zunächst 1n den Kreıisen bekannt, die VO  3 ıhm und Joh SCcOotus
berührt Im allgemeinen wurden die Schriften des Ps.-Dionysıius —>

ohl SCn ihres Inhalts W1e€e SCH ıhrer sprachlichen orm 1Ur zögernd
rezıplert. Wesentlich Lrug ıhrer Verbreitung be] der Kommentar des Hugo
VO St Viktor FT Caelestis hierarchia. In Anlehnung Ps.-Dionysıus und
Johannes SCOtus unterscheidet hier Hugo “* zwiıschen theolog1a mundana und

In De fide orth. findet sıch das Wort 19080858 1mM Sınne der vorausgehenden griech.
Väter als Lehre VO Gott 1im Gegensatz 0LXOVOMLOA als Lehre VO der Inkarnation
und Erlösung. Joh Damasc., De fide orth. 24, 792 Ta TNS I EO-
AOyLaS, Ta TNS OLXOVOULAS, Übersetzung des Burgundio VO  $ PIsSai ed Buy-
aer 1955 (Franc. Inst. Publications Text ser1es &L 13 a „qua«l SUNT theologiae
et dispensationis“. Ebenso 1096 B, transl. P N

34 Aug.,., De C1LV. de1 „De quaestione naturalis theologiae CIr philosophis
excellentioris sclent12e discutienda“ 40, 1 353)

35 Aa 354 A 1sqq
36 Hugo de VactS Comm. 1n Caelest. hier. Dıon (L 175 926 D

bis 927 A
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divina: „haec est distantıa theologiae huius mundi ab ]la JUAC divina
nomınatur“. Dıie divina theologia sStutzt siıch nıcht auf die D creation1s,
sondern auf die D restauratıon1is ‚secundum humanıtatem Jesu et ACcCcIad-

A{1S: S  3 In seinen systematischen Schriften macht aber Hugo VO  s dem
Wort theologia keinen Gebrauch.

Dıie zweıte Quelle, die das Wort in der Scholastik eimiısch machte, 1St der
Gebrauch des Wortes be1 Arıistoteles und in seiner Schule Nach Aristoteles
g1bt drei theoretische Philosophien: die mathematische, die physische und
die theologische: (WMOTE  E TOELS 1V ELEV DLAOGOLAL ÜEWONTILXAL: UAÜN WATLXN)
QUOLXN) ÜEOAOYLXN- Die letztere 1St ıdentisch MIt der TODTN DLAOGOLA, die
spater Metaphysık ZENANNT wurde.

Diese arıstotelische Einteilung der Philosophie wurde dem Mittelalter
schon durch Boethius ® vermuittelt. Der Gegenstand dieser Wissenschaft 1St
nach ihm die „speculatıo de; anımı incorporalıtas“, die Spekulatıon
über (Sott und die Unkörperlichkeit der Seele, „qu am partem Graec1 E0/0-
VLOV nomınant“.

Hugo VO  e} St Viktor?® führt diese arıstotelische Verwendung A  w theologıa
sowohl iın seiner Eruditio didascalica w1e in dem Kommentar Z Caelestis
hierarchia, sS1€e MIt der des Ps.-Dionysıius verknüpft wird.

Im Anschlufß Boethius, De inl hat auch Gilbert de la Porree 40 diese
arıstotelische Eınteilung.

Wurde auf diese Weıse dem Wort 1ın der Literatur des Jahrhunderts
Eıngang verschaflt, blieb doch zunächst seine Bedeutung entsprechend der
Verschiedenheit der Quellen, denen ENTISTAMMLTE, unsıcher und mannigfaltig.
Dıie Fıxierung des Begriffs 1 Sınne des heutigen Sprachgebrauchs vollzog
sıch im Laufe des Jahrhunderts und WAar eın Produkt der sıch damals
entwickelnden Schulen. Neben den Schulen der Dialektik 1n denen Peter
Abaelard sıch den Schsten uhm erwarb, lühten die theologischen
Anselm und Radulf VO  3 40ON. Abaelard erzählt 1n seiner Hiıstorıia calamita-
LUM, Ww1e€e sich nach seıner Lehrtätigkeit 1n der Dialektik Anselm VO'  >

aon begeben habe, VO  e} ihm die Theologie lernen, U: de divıinıtate
c 41addiscerem Ww1e aber völlig enttäuscht VO  e diesem berühmten Lehrer

selbst auf eigene Faust MmMI1t Vorlesungen über das Buch E7echijel begonnen
habe Als Frucht der.späteren Vorlesungen 1n Parıs erschıen dann se1n erstes

theologisches Werk, das als „quendam theologiae Ltractatum De unıtate et
trinıtate divyvina  « 418 bezeichnet. Im Gegensatz seinem Werk Dialectica

AÄrıst., Metaph. (1026a — Vgl dieser Einteilung der Philosophie:
Baur, Dominicus Gundissalinus De divisıone philosophiae. Münster 1903 Beiträge

ZUr esch der Phil des M.- Bd Heft Da 198
Boeth., In Isag. Porph Comm., ed Brandt SEL 48 V. 15 S\q De trinıt.

naturalıis
(PL 64 1250 A  , ed Peıiper 152 A 5—14): 5Ures S1int speculatıvae artes:

mathematica theologica“ (theologia: lecti0 VAar. Peiper):
A 4C 927 B; rud didasec. Zi (PE 176 7572 B)

40 Gilb., Comm. 1n Boeth. De trinıt. 64 1265 C ed Harıng [46]
41 ZE:; Hıst calam. 178 1227
418 Aa.OQO 141
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betitelte se1ın theologisches Hauptwerk iın den verschiedenen Bearbeitungen
als Theologia. So spricht Heloise in iıhrem Brietfe 49 Abaelard „de ylor10s0
1lo theologiae IHAde OPere-. und den gentilis philosophus Alßt in dem
Dialogus ınter philosophum, Judaeum et Christianum ”® sein Werk rühmen
als „OPDUS illud mirabile theologiae“. Außer in diesem Titel macht freilich
Abaelard VO  5 dem Wort keinen Gebrauch. Dıie beiden verschiedenen Lehr-
gebiete werden 1n der Hıstorıa calamıtatum ** geNANNT: philosophia und

ect10, in dem Dialogus®* utraque doectrina. Es 1St ıhm also das Wort
TT Bezeichnung der Theologıe 1im Unterschied VO  3 der Philosophie keines-
WCSS geläufig. Im Titel aber 1STt das Wort im Sınne VO Theologie VeCI-

stehen und nıcht aut die Gotteslehre beschränkt, wiewohl selbst als Inhalt
angibt „De unıtate E1 trıinıtate divyina“ und 1n dem nıcht vollendeten Werk
auch LLUTL diese Gegenstände behandelt werden. Im Prolog“ wiırd nämlich
das Werk den philosophischen Schriften gegenübergestellt und der Titel MIt
den damals üblichen Bezeichnungen divina pagına, eruditıio gleichge-
stellt. Auch die Sentenzenbücher der Abaelardschen Schule behandeln das SC-

Gebiet der Theologiıe miı1t der Einteilung, die Begınn der Theologia 47

gegeben wird: SIa SUNT, uL arbıtror, in quibus humanae salutis
consıistıt, fides videlicet, carıtas et sacramentum“. SO dürfte Abaelard der
se1n, der den spateren Gebrauch des Wortes eingeführt hat.

Ungefähr gleichzeit1ig findet sıch dann be1 Gilbert de la Porree facultas
theologıca, für die auch eintach theologica oder theologıa ZESEIZL wird:
„rationibus qUas vel theologicae ma1estas c1b1ı proprias vindicat vel humanae
philosophıae ad ıpsam qualiscumque proporti0 oMMMUNC: admıttit“.  ® AB Das
Adjektiv theologica das Substantıv theologia 1m Sınne einer besonderen
Wissenschaft OTraus.

Schon die Mıtte des XF Jhds begegnet das Wort theologıa 1m heuti-
gCn Sınne 1n einer Vorrede, die der Vorrede der Summad des Paucapalea nahe-
steht und bald nach dem Werk Gratıians 140) geschrieben ist: ZInter cetferas

theologıae discıplinas anctorum decreta et concıliorum TLAatuta 1O

pOostremum obtinent locum“.  « 482 Dies äßt daraut schließen, daß das Wort in
Z 178 181

43 178 Aa :( 125 S, 126
AalC) „quantum philosophicis divıinıs sententils memorı1ae Fu4e

thesaurus abundet, praeter scholarum LUAarum studia, quıibus 1n utraque
doctrina CONSTLAT floruisse“.

Aa C 979 A „Scholarıum NOSITrorum petition1 . satistacıentes alıquam
SAaCT4E eruditionis SUM1MNINAaIll CONSCI1PSIMUS. Cum enım nobis plurima de philo-
sophicıs stud11s legissent, V1sSuUum illıs D multo facılius divinae Pagınac
intelligentiam NOSIrum penetraret ingen1um, quam philosophicae abyssı UutecOS
exhausissent“

A:a.©O© 981
* — 48 De trinıtate ed Harıng vgl Anm 10) [33 64, 124748 Für „theolo-

gicae“ findet sıch 1n zahlreichen Handschriften x eologiae“. In den VO:  } Gilbert
abhängigen Sententiae divinitatıs findet sich „celsitudinem theologiae“ (p T

miıt 99 der divina pagına“ 1O; 20)
488 Maassen, Paucapalea. Sitzungsber. Wıener Wıss. Phil.-hist 31

(1859) 453 Anm 87 5()3 de ellinck, Le mMOUuvemen theologique du SCS
siecle, A Bruges 1948, 463 St. Kuttner, Repertorium, Anm L; LL
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dieser Bedeutung schon vorher ın der Schule VO  3 Bologna in Gébrauch War
un noch das kanonische Recht einschlofß.

In der Hilfte des Jahrhunderts finden WIr dann neben tacultas
theologica auch eintach theologia öfter. Peter VO  3 Blois ( gebraucht
neben facultas theologica “ auch theologia: „OPCIam theologiae Parısıus 1N-
dulgeo“.® Alexander Hs der selbst Aaus der Schule VO  a Bologna hervor-

WAar, Sagı 1176 „scolarıbus 1ın theologia studentibus“.© Be1i Alanus
1Ab Insulis heißt 1ın der Summa O2 „Sıcut olım philosophia lamentum
deposuit, SiC 1n praesenti theologia lacrımabilem querımon1am vide-
Lur deponere Nos CrZO qu1 theologie profitemur militiam Theologia
in duas distinguitur specıles: supercelestem et subcelestem S1Ve apotheticam
er ypotheticam, ut Johannes SCcCotus up Hıerarchiam“. Hıer 1St.
beachrtlich der Eıinflufß, den Joh Eriugena auf die Verwendung des Wortes
theologia ausgeübt hat In derselben Schrift findet sıch auch der Ausdruck

pagına, aber nıcht 1mM Sınne VO Theologie, sondern VO  3 SCr1P-
tura.“* In den Regulae de theologia 50 wird 1n der Einleitung die SUupCcI-
caelestis scıent1a, idest theologia, den andern Wiıissenschaften gegenüberge-
stellt.

Radulfus Ardens, den WIr schon für den Gebrauch VO tacultas anführ-
ten, edient sıch auch öfters des Wortes theologıa 1mM Sınn VO  e} theologischer
Wissenschaft,” ebenso der dem Einfluß Gilberts stehende Zisterzienser
verardus VO  - X pern:®

Be1 Rıchard VO  - St Vıctor findet sıch theologica disciplina, W as die Be-
deutung VO  3 theologıa 1mM jetzıgen Sınne voraussetzt.”*

Daneben bleibt die ältere Bezeichnung oder divina pagına iın dem
doppelten Sınne VO' Hl Schrift und Theologie 1mM Gebrauch.® Beachtens-

Vgl ben Anm Z 50 207 91 Chartul
51 Chartul. I Vgl ben Anm
Aa

Ebenso 248
An Z Z „hoc princıpı1um 1n pagına multipliciter sumıtur“.

210 621 B’ 622 B 56 Vgl ben Anm
57 Grabmann, esch der schol Methode 5 2561 „Qua necessitate A inten-

tiıone siınt translata naturalı facultate ad theologiam?“ Ebenso 1m Spec. N1V.

Leclercq vgl ben Anm 21) 119 1 41 „OM1SS1S gradibus doctrine theolo-
g1am ignorantes docere presumunt” ; U AFn 91 „UNICUIquUE artıficı 1n Sua acul-
LAafe credendum ut log1c0 1n logica, 1n geometrıa fabro 1n fabrateria et
theologo 1n theologia“; aV „de question1ıbus artıum vel theologie“; 16—-17 „ad
theologiam audıendam, NOn ad alıquem theologie doctorem“; 1272 V. „SClentla
lo anı  «
theologie“. Harıng, a2.42.0 166 „voluit extendere DB axımam ad theo-

59 ıch. de Viıct., De Irın EE 196 968 Ribaillier, de
De trinıtate. Texte critique MO Introduction, Notes Tables Textes philosophi-
ques du M.- Parıs 1958, 229 708 „1UXta theologice discipline morem“.

Vgl de Ghellinck, Le IMmMOuvemen (oben Anm 42 un Pagınapagına. Hıstoire d’un MOLT transtormatıion de l’objet primiıtivement esigneMelanges Auguste Pelzer. Etudes dA’histoire litt. doetr. de la Scolastique medie-
vale. Recueıl de travauxX A’hist de philologie A serie, DE fascı; Louvaın 1947,

23260
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wert iSt, daß Robert VO  e Melun in der umfangreichen Praetatio seinen
Sententiae ® A  9 in der VO  — der theologischen Methode handelt,
auch dort, der Ausdruck .theologıa oder tacultas theologıca sıch gCnh
der Gegenüberstellung den oder scC]1entiae nahelegt,“ ni;emals davon
Gebrauch macht, sondern ZUur Bezeichnung der Theologie umschreibende
Ausdrücke gebraucht,®® während facultas NUur iın dem ursprünglıchen Sınne
VO'  a Fähigkeit oder Möglichkeit vorkommt.“*

Der allgemeine Gebrauch des Wortes theologıa 1St erst 1mM Zusammenhang
MIt der Universitätsterminologıe facultas theologica eingebürgert worden.
Da der Ausdruck tacultas theologica, w 1e geze1gt, vieldeutig WAal, wurde ZUuUr

speziellen Bezeichnung der Wissenschaft das Wort theologıa verwandt. Dafür
ein1ge, auch Oon: beachtenswerte Beispiele aus der Anfangszeıt der Uniıivers1i-
tat Parıs: Innocens 111 12607 „Parısıus magıstrorum theologıe TIG US

octonarıum NO transcendat“. Robert VO  a GCourcon ” Sagl ın den Statuten
für die Unıversität Parıs: SEIrCca statum theologorum Statul1mus quın-
qu«C aNNıS audıat theologi1am“. Honorius 111 171798 „magıstrum Johannem
de Abbatisvilla re: iın theolog1a“. Derselbe 1218 %® „doctorum theo-
logie 1in theologıa docere“

Infolgedessen wird jetzt das Wort theologıa VO  e den arıser Lehrern all-
gemeın verwandt. Dıie ersten sind Wilhelm VO Auxerre,® Roland VO  e

remona *® und Hugo VO  3 St Cher, be] dem siıch noch MIt tacultas -

61 Martın, euvres de Robert de Melun, Sententie. Spicıl. SAaCr. Lovan.
Fasc 2U, Louvaın 1947

62 A.a.Q 159 V, 599 „Quod CUu in omniıbus discıplınıs heri OPDOFLTECAL, ın
scrıpture doctrina multo m1nus negligendum ESSC videtur .. ceter1s discıplınis
dignior utıilior A  b

AAal „ySdCcICc pagıne scrıpturas” ; A, „NONMN solum 1n doctrina
scrıpture, eti1am 1n secularıum artıum discıplina“.

A.a.O W 23 Sqq „recC1tatiOn1s facultatem acquırere in Lantum abun-
dat tacultate qQqUam NCC SUS commun1s 16n erudıtio scholariıs un uamı 1n scı1enti1arum
1UINETUM admisıt 1CC doctoris cathedra dignum judicavıt, sed recıtatorem fore
habendum statult, quı 1n talı tacultate ceter1s prevaluit?“ p.27 V, ad persuadendi
tacultatem; 41 V, 56 » Aut Sul AL naturalı facultati vel gratie iılluminanti
ascriıbenda Ssunt-: 34 V. „facultas loquendi“ ; 28 Wın „facultas ingen11“;

48 Y F „facultas datur“.
Chartul Il. 65 Chartul n

AaA} Il. A.a.O©.
‚S1 in theologia NO essent princıpla, 10 Ars vel scıiıentia“. Fr.

Regnault, Parıs 1500, 146
Vgl Filthaut, Roland VO  3 remona un: die Anfänge der Scholastik

1m Predigerorden, Vechta 1936 DE „Die Theologie 1St nach Roland keine Wis-
enschaft 1m eigentliıchen Sınne. Ad hoc videtur Pr dicendum, quod scrıptura
habet subiectum, licet propriıe loquendo NO SITt sc1eNcC12 u ars“. Das Wort
theologia 1im heutigen Sınne 1St iıhm völlig geläufig; vgl Summae Magıstrı Rolandı
Cremonensı1ıs 111 Cur. ortesı. Bergamop„hoc fides 1n theo-
logia est aequıvocum“ ; 908 „Augustinus sc1enti1am VvOcavıt intelligentiam
gratiam docend:ı theologiam“; 910 „theologia dieitur scientia sapıentia largo
modo In Verbindung miıt facultas 294 diffinit, secundum quod competit
S$Uu«C facultatiı Quanto magıs theologus“.
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sammenfindet.”! Es zeıgt sıch aber auch jetZt ımmer noch ıne YeW1sse Zurück-
haltung 1mM Gebrauch des Wortes, das noch als Fremdwort empfunden wurde.
Daher leiben die alteren Ausdrücke w1e pagına, doecetrina 1mMm
Gebrauch.”? Auch in der Summa des Thomas VO  . Aquıno, die den Titel hat
Summad de theologia,””® werden die Einleitungsfragen über die Theologie

der UÜberschrift y  d' doctrina“ behandelt.” Überhaupt zeıgt sıch auch . A VE AA VEbei Thomas die Zurückhaltung 1mM Gebrauch des Wortes,“* für die be1 ihm
teıils der Fremdwortcharakter der Grund se1n scheint, ”® teıils der Gebrauch
des Wortes be1 Aristoteles.?® Da das Wort hier ıne Sanz andere Bedeutung
hat, W ar 114  z darauftf bedacht, iıne Verwechslung auszuschließen.??

Angesichts des dargestellten Wechsels der Bedeutung VO  w tacultas und
theologıa stellt siıch naturgemäfß die Frage, welcher Wechsel In der bezeich-

Sache selbst dadurch sichtbar yemacht wiırd oder W das Neue W ar

gegenüber der vorangehenden cQhristlichen Theologıe. Dıie Beantwortung die-
SCr Frage würde über den Rahmen dieser Abhandlung hinausgehen, die siıch
1Ur MI1t dem Bedeutungswandel der Worte facultas und theologıa befaßt.
Um aber den gemeınten Gegenstand selbst nıcht ganz unberührt lassen,
moöogen folgende Andeutungen genugen.

Daflß die Behandlung der qQhristlichen Lehre als Wissenschaft iım gleichen
Sınne MIt den andern Wissenschaften betrachtet und durchgeführt wurde, WAar

eın Neues, das auch die Methode der Lehre stark beeinflussen mußte. Es NL-

standen dadurch Fragestellungen, die der äalteren Theologie völlig fremd
d in welchem Sınne der wissenschaftliche Charakter der Theologie Ver-

standen werden mußß, ob S1e ine einheıitliche Wissenschaft sel oder mehrere,
ob Ss1€e iıne praktische oder theoretische Wissenschaft sel, alles Fragen, die
durch die Anwendung des aristotelischen Wissenschaftsbegrifis nahegelegt
11.

Neu 1St auch die ebentalls VO  a Aristoteles übernommene Methode der
quaest10, die sowohl die sachliche Behandlung WwW1e€e die Darstellungstorm be-
stimmte. Der gesamte Stoff der Theologie wird in methodische Fragestellun-

71 „OMN1s doctrina, iıdest theologia“. Hs Leipzig, Univ.-Bibl. SE 5r Zusam-
InNeN miıt facultas: „Unde trıa praedicata SUNtT ın theologia: quid qu1s qua«C Unde
Ssicut in alıis facultatibus ıta MiIc S1CUt 1n lia facultate plures SUNT modi
essendiı ita 1n theolog1a“. 2r

be1 Roland VO  e TreMONA. Vgl ben Anm
a  xa Über den Titel der Summa vgl Geyer, Thomae de Aquıno Quaestiones

de Irınıtate divına, Florilegium Patrıst. fasc D Bonnae 1934,
73 Später (II I1 ad wiırd ber bei dem Rückverweis auf diese Aus-

führungen das Wort theologıa gebraucht. Vgl Riviere, a.2.0 48 ; de Ghellinck,
Pagına et pagına 55

74 Nach dem vollständıgen Index ZUE Summa complete Index of the Summa
theol., San Antoni0o, Texas) wırd das Wort 1n dem SaNzCh Werk NUuUr dreı bis vıier
Stellen gebraucht.

75 Er erläutert das Wort: „dicitur enım theologıa quası de deo  « Summa
Vgl ben Anm 35

76 Vgl ben Anm
a „Unde theologia, QUaAC ad SAaCTaln doctrinam pertinet, diftert secundum n

aAb 1la theologia qQqua«C Pars philosophiae ponıtur“. Summa ad
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SCH aufgelöst, die nach eiıner festen orm behandelt werden. Dadurch nNnfier-
scheidet sıch schon auf den ersten Blick eın scholastisches theologisches Werk
VO  ‚e eiınem solchen der Patristik.

Daß daneben in dieser eIit auch andere Formen lıterarıscher Behand-
Jung theologischer Gegenstände gab, zeigen die außerhalb des Schulbetriebs
entstandenen Schriften, besonders solche mystischen und populären Charak-
Lers, w1e€e die Bonaventuras, oder solche polemischen Charakters, w 1e die
Summa CONLYA gentiles.

Im allgemeınen aber ann MIt der Quaestio-Methode die Eıgenart der
spezifisch scholastischen Theologie sehr ohl gekennzeichnet werden.”®?

78 Eiınen Versuch, die methodische Eıgenart der mittelalterlichen S101°4 scholastischen
Theologie historis umschreiben, stellt ein Vortrag des ert. dar, der als Beıtrag
erschien 1n Synthesen. Festschrift für Dyroft, 1926, 112—-125; abgedruckt
1ın Christ/]. Philosophie in Deutschland k  > Regensburg 1949,
Über nsätze 1n der Patristik der systematischen Darstellung 1ın der Scholastik
handelt Grillmeier, Fulgentius VO  j Ruspe, De Fiıde ad Petrum un: die Summa
Sententiarum. Scholastik (1959) 526—-565

Zrtschr.


