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das Motıv der Tradıitio leg1s ad Paulum9ebenso 1n der Hauptstadt Kon-
stantinopel. Die antirömische Spitze scheint mMIr jedenfalls unübersehbar. Au be1
dem Residenzbischot Ambrosius 1St nıchts VO  a} einer Unterordnung die Kathe-

Rechte Roms ber die Gesamtkirche anzuerkennen, wird aus dem Antwortschreibendra Petr1 spuren. Wıe wen1g INa  w} VOTrerst 1mM Oriıient gene1gt War, irgendwelche
der antiochenischen Synode VO  3 341 aut die Vorladung nach Rom deutlich (D502Z.
D Ö, 53; das leiıder Sar nıcht erwähnt. UÜberhaupt bleibt 1 Kapitel ber dıe Ent-
wicklung des römischen Primats manches u  9 schon früher behandeltes da-

wird wiederholt. Ausführlicher ıntormiert ber die Entwicklung des Klerus,
der Messe und Formen der Verkündigung und Frömmigkeıit. Um ein noch plastische-
L1CS Bild VO:  [ der Volksfrömmigkeit des 4./5 Jahrhunderts Zzu bekommen, könnte
INan noch stärker dıe archäologischen Quellen heranziehen. Viele Fragen bleiben
oftener als unbedingt nÖötıg. Be1 den Formen der Volksfrömmigkeit scheint doch
viel mehr A4aus dem Heıidentum kommen, als schon annımmt (z die eıgen-
artıge Hochschätzung asketischer Akrobatik, manche Formen der Heiligen-
Märtyrerverehrung U y : Ausführlich informiert über Entwicklung un: Aus-
breitung des Mönchtums 1n allen Teilen des Reiches. Protest eine Verwelt-
lichung der Kirche un ihre Verbindung mıiıt dem Staat, lehnt als Ursache tür das
Entstehen des Mönchtums WAar ab, doch wiıird gerade AUus seiner Darstellung deut-
lıch, da{ß VOTLT Konstantın keın Koinobitentum gab und die Entstehung des Ana-
choretentums 1n die Zeıt der Toleranz unmittelbar VOL der diokletianischen Ver-
folgung fällt.

Mıt Band KF des HK  C hat Karl Baus eine Breıte gut eshbATe Darstellung
der Kirchengeschichte dieser für dıe Zukunft der Kirche in jeder Hinsıcht entsche1-
denden 125 Jahre gegeben. In allen Lebensbereichen der Kirche wurden 1n diesem
Zeıtraum die Weichen tür die Zukunft gestellt, woher die außerordentlichen Schwie-
rigkeiten be1 der Gliederung des Bandes herrühren.

Da eıne csehr persönlıche Darstellung der Dınge >1bt, häufig hne die Pro-
eme aufzuzeıgen, geschweige enn diskutieren, kann dieser Band, VOL lem
se1ne ersten beiden Teile, in keiner Weıse den Anforderungen eines Lernende und
Lehrende zuverlässig informierenden Handbuches genugen

Pottringen bei Tübingen Hanns Christof Brennecke

EfZziehunzg und Bıldung ıin der heidnischen und chrıst-
lıchen Antıke herausgegeben VO  3 Johann Wege der For-
schung GECGEXXVIN): Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976

597 Sa Ln 102= (DM 58.—).
La belle collection Wege der Forschung Senrichit reguliıerement de

volumes V’on PCeUT qu«e sen rejouir. Le LOMME 337 presente SOUS 1a direction de
Horst-Theodor Johann, des articles ancıens recents SUT V’enseignement 1a cul-

crise de 1!  e  E  cole de 1a culture, il etaıt heureux de publier livre qu1 presenteLUure de l’Antiquite paienne chretienne. epoque OUu V’on penche SUL 1a

P’experience des maitres de l’Antiquite. L’ouvrage debute Dar tro1s articles SUr

’EnkykRlıos Paıideia‘ qu1 est excellent pu1sque le PrOSramlinc de culture ZeNE-
rale definie Dari les maitres PasscIa ans le monde latın SCra repr1s partıe
dans le Moyen Age Les responsables de etude SONT Koller Glotta
(1955) 174—189), Meıster (Wıener Studı:en 69 (1956) 256—264)

60) 00—307). Une deuxieme sect1on eSst consacreeMette (Gymnasıum (19
uite. Nestle (Scıentia 19697, 314—333); Leskyl’enseignement ans V’Antı

(Neue Jahrbücher für nı UN deutsche Bildung, Z 1939 361—381), Hoft-
INann (Artemis 1955 119—-161), allauft (Die Idee der Paideia I9 E

Moreau (Les grands pedagogues, Parıs 1956, 1—22), Steidle (Hermes 30,
1952; 257-296), echi (Rıvista di Studz Classıcı f 959 118—-133),
Fortin (Laval theologıque el philosophique 135 195% 248—260), Musiolek
Studi Classıce, Bucarest 4, 1962, 95—124), Lichtenstein (Festschrifi Bohnen-

Riıchterkamp 1965; 247-260), Muüu ler, 10 43—45, 1965, 107—-140),
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(Diss. München Lengericht, 1959 1431 106—113), Von Fischer Viertel-
jahresschrifi Wissenschaftliche Pädagogık 45, 1969; Bolafli (Latomus
16, 1957 643—654), Loch (Bıldung Erziehung, K9: 1966, 112—-134),

Lravers ?’0oeuvre de Platon, Isocrate, Arıstote, Ciceron, Seneque, Quin-
tilien, 1a richesse la variete des princıpes pedagog1iques.

Les lecteurs de Revue SerOnNt plus particulierement interesses Par 1a tro1-
sS1ieme partıe du recueıl, la plus COUrtie malheureusement, puisque quatre articles
seulement SONT consacres la culture chretienne. Dans unNne bonne etude SUTLr la
Paıideia Christz ul ate de 1959 (Zeitsch. dıe neutestamentliche Wissenschafl
die Kunde der DrIteren Kırche, 5 $ 1959 1—14), Jaeger monfire COMMENT les
Chretiens ONT acceder 1a tradition humanıste antıque. presente ensuite
les difterentes attıtudes des Chretiens face l’ecole antıque, les reactions des Parents
chretiens, 1a posıtion ambigue de Saılınt Jerome. Cette etude est extraıte der f
schrı fl wissenschaftlıche Pädagogik 10, 4, 1964, 2443 Stockmeier (Theologische
Quartalsschrift 147, 1967, 432—452) etudie la reEeNCONTre du christianısme de la
pensee antıque les eftorts de synthese des alexandrins Clement Origene. nfın

Downey (Speculum D 1957 48—61 SOI artıcle Bas Empire
mMoOonNntiIre COMMENT SOUS Constantın SCS SU):  I5 les themes chretiens palens
continuent &aftronter.

En fermant livre S1 riche PeuUL ftormuler quelques regrets. (C@ In
d’ouvrages oblige la repetition INaNnqucC PCU de cohesion. D’autre part pPO
quo1 Harreter siecle? Pourquoi1 pas presenter OCUVIC de Cassiodore de
Boece qu1 font ENCOTE partıe de l’Antiquite chretienne meme  A aller Jusqu’a Gre-
voire le Grand? On regrettera, d’autre Part, UUC tel tel article d’Henri-Irenee
Marrou qu1 FTAn taıt POUTI V’etude de la culture de Vl’enseignement, quı esSt
MOTT l quelques MO1S, n’aıt Pas trouve place ans livre. est Vraı qu«cC
l’ouvrage est eJa ımportant, qu’une bibliographie de le termiıne, qu'’il
auraıt peut-etre fallu euxX POUI presenter les difterents aSPECTS d’un PIO-
bleme capıtal puisqu'il est P’origine de culture occidentale.

Parıs Pıerre Rıch  €

Hans-Jochen Jaschke: Der Heilige Geist 1: Bekenntnis
Kır ch Eıne Studie ZUr Pneumatologie des Irenäaus VO Lyon 1m Aus-

Sa1ls VO altchristlichen Glaubensbekenntnis Münsterische Beiıträge ZUuUr Theo-
logie 40) Münster (Aschendorff) 1976 363 S., kart.:; U
Kirchliche Lehre über den Heiligen Geıist, die ber die iındividuellen Anschauun-

gCH eiınes Theologen hinausgeht, außert siıch in der Frühzeıt VOT allem 1n Bekenntnis-
formulierungen. Da diese ber cehr knapp sind un verschiedener Interpretation
offenstehen, stellt sıch dıe Frage, ob die pneumatologischen Ausführungen der 'heo-
logen des D3 Jhs als Auslegung eınes vorgegebenen Bekenntnisses gelten können:
Ist die Entstehung der altkirchlichen Pneumatologie 1n der Entfaltung des Bekennt-
nısses begründet? Jaschke bejaht diese Frage mMi1t ausführlicher Begründung 1n der
vorliegenden, von Joseph Ratzınger betreuten Regensburger Dıiıssertation A2US dem
Jahre 974/75 eın Ansatz bei Irenäus 1St deswegen überzeugend, weil dieser
den frühchristlichen utoren derjenıge S: welcher seine Theologie konsequente-
Ssten als Explikation der kirchlichen TIradıtion als apostolischer) begreift und dabei
die VO  3 der trühkatholischen Theologie vernachlässigte Pneumatologie austührlich
thematisiert. Eıne umtassende Untersuchung der Pneumatologie des Irenaus hat bis-
lan gefehlt, zab 1Ur Teilstücke AZuU. Deswegen wird I1a  - 1€es Buch als einen
W 1 tiıgen Forschungsbeitrag autnehmen mussen, der eine Auseinandersetzung E1 -
ordert.

Jaschke gyeht VOT, daß 1mM 'e1l die Ursprünge des Bekenntnisses ZU He1-
lıgen Geist nachzeichnet und annn 1mMm 41 eıl Irenäus’ Lehre als Inter retatıon
dieses Bekenntnisses darstellt, wobeı „eıne Deutung 1m Sinne einer Zer 1n
einzelne Traditionsschichten“ S für unangebracht hält und dessen jene
Lehre als einheitliches Ganzes versteht. Bei diesem Verfahren MU: zunächst geklärt


