
04 05 '
Va

K
$  \ F

a
D 3 &* . Fz  E *h : A

A ,
.

'Xn UE 1a
E

VL

N12<5226/73102 021

(TTs  EK T,  5  M  ‚X  A,  Ar  E  E  ._,7}  45  %  A  /  Y  e  kr  Ar  E  E  \  7  e  k  S  En  e a  ÜE  I  A  A  S  :  A  Cn  P  S  ‘°)  S  w&  ARSN  M  w  s  78 d  .  A  NT  E  D  Ü  P  n  K3  7  OE  A,  X  S  5n  I ’‚\  e  D  N12<522673102, 021  ATW 0ra @s  EK T,  5  M  ‚X  A,  Ar  E  E  ._,7}  45  %  A  /  Y  e  kr  Ar  E  E  \  7  e  k  S  En  e a  ÜE  I  A  A  S  :  A  Cn  P  S  ‘°)  S  w&  ARSN  M  w  s  78 d  .  A  NT  E  D  Ü  P  n  K3  7  OE  A,  X  S  5n  I ’‚\  e  D  N12<522673102, 021  ATW 0ra @



n  va
An

x  z  r

v&

D  e  e  S

e

n  n

S

\

P

d D

D  Ö

2  x

d  D

-

„

e

a  S

e  <  \a  da

-

K

S  „

n

D

n  n

A  w  ®

>

A

F

%

w

b

PE

.

®

H  H

K

W

s  s

49

-

SS

P  f

Z
B

A  ®  M

aa

FÜn

s

Z

e

Y

S  S  e

3

Yıa

49
®  S

n  n

E

AA  ÖE

77

N
A

f  f

E

wa_x

N

$

W

V  C  x

wa  Xr  }  v

Z  ®

Wr

K  Z

—+  B

J

A

L  g

S

A0

„

S

e

8

Z

+

V  N}  S  Ar  f

S

3-

S  C

z

An

z

K

K  K

“  N  ®  S  7  R  5

S

A

®

K

J

*  E  S

x

5 A

ar

26

EE,

Ü

s 5a7

x

Z

>
WE

C

A  4

\  M

ME  ME

A  S

n

.

Ar

:

Sn S

Y

Bn  Sa  S

*

D

x

+

%
RS

S  F

®  CM

S

W

DAn

AW D

Ka  S
i

.  r  A  f

D

E

&.

En

br

DA  FE

H

W

AA

%.

v

m

A  A

Va

z  S

PE

4

E

en

K  F  En

.

A

z

„

-  e  z

S  e

F

Z

ABın

NN  ®  x  $

O  _

aa

i d

e

N
e  ,

E

r
‘4

A  Kn

On  .

e

e

v

E

AD

EFE

z

7
S

”a P

;  n

CM  n  a  C

y

f  A  3  ß  &ARLE  Da  D  8  Dn  A  MEEA  S  S  7  e  4T  A  n  &n  A  =x  f  ©  3  ©  A  <  E  NT  Aı  %  N  5  &N  A  -  E  ©  5a  N  K  E  f!  C  s  &  A  ©  x  GE  N  8  e  X  K  x  S73  E  E  A  A  €  x  D  S  Wa  TE  XB  m  N  C  a  x  \  An  r  S  En  %R  C  ö  %l  DAr  A  (rn  8  ®  R  M  C  E  S  A  S  8  SE  %.  C  A  K  Sa  8  D  N  E  S  3  *  An  68  E  %  X  8  %  ®  3  ©  ®  3  ®  A  N  äl  ©  N  N  i,a  A  S  ‘i  R  X  E  E  ®  E  E  Y  A  R  i  f  +  S  T  W  \  N  8  f  E  8  M  ®  S  E  8  .  Al  X  ä‘  ©n  n  SS  E8  S  %.  8  ©  ©  f  W  e  äf  S  E  E  N  S  x  i‘‚g  P  %  ®  HA  j  X  8  N  $  A  \  ©  R  A  N  S  ©  3—.  5  X  A  A  ©  &  A  N  Z  %  i  &8  S  N  X  A  6  A  E  %:  E  ’j  S  r  N  ;  8  ß  S  BEN  E  O  CS  A  63  X  s  ,  k  &u  F  4}  {  M  *  (  X  B  8  S  4  F  F  n  M  S  ;  A  3  ä».  l  Y  4E  S  S  M  N  e  n  N  ©  x  8  S  %  S  %e  1‘5_.  3E  S  K  A  K  i  E  K  A  *  Z  ';  S  K  m  x  a  4  M  a  K  8  M  Da  P  X  :  E  x°  D  S  x  .  3  \  E  8  %  A  BA  S  N  ME  ©  N  n  S  A  3  5  A  Da  B  X  6  S  .  E  T  W  A  {  R  }  B  C  x  ®  ®  .  X  e  S  ®  }  A  &N  X  A  M  S  D  A  e  e  ®  D  B  X}  W  ©  E  78  ©  A  ':.  6  X  ©  (  f  5  N  ©  A  f  e  A  a  ;  X  3  4}  M  4  j‘\  E  ©  3  S  «‘i  gl  KL  A  N  e  A  A  A  3  %  A  ;$‚Ä‚;“;‘é—}‚  5  S  \'‚  Ca  S  „é%  O  A  Jn  R  x  M  a  M  Ü  Ö  Z  r  n  ®  %  S  8  A  x  K  Y  ©  v  A  HN  a  O  z  S  S  S  }  S  X  f  N  (  A  x  \A  8  x  q  .  X  }  5  C  i  K  R  X  %  58  x  Wn  AD  A  C  A  S  4A  M  S  M  n  \  e  n  E  X  x  5  %  F  1  N  Br  A  f  S  S  8  f  d  N  S  l  %  N  A  \  f  C  e  Y  %.  a  0  I  {  ®  I:  ;  M  ©  En  x  f  0  E  k  ®  4S  J5  n  S  SR  D  3  Ü  \  S  C  A  8  ©  X  N  3  B  n  A  %  A  ©  A  E  D  ®  A  f  HN  Ü  5  f  S  .4  N  A  \  %C  B5  *  i  ®  x  S  M  #\e‚  S  n  SN  R  6  S  ©  *  e  xl  Z  s  7  -  5  A  A  M  0N  6  A  A  2  b}  S  ®  O  S  I  A  A  8  5  X  A  A  Ü  %  S  43  A  G  (  8  \  D  N  f  O  S  %  e  %  X  ®  DE  e}  )  B  ®  A  E  Ö  ©  8  N  s  D  *  Z  r  %©  S  M  %  ®  Y  V  ®  E  <  A  A  K  &.  A  {A  d  S  I  F  A  Nl  X  %  b  Y  F  A  ®  M  8  O  e  ON  %  S  d  X  &n  4  35  6  A  HC  C  j  Yn  A  )  ®  N  Z  Na  &  X  R  n  a  3  ©  :‘  E  XZ  n  .  e  En  36  1%1  U  Ü  G  40  ]  ®  b  ©  3A  A  23  X  K  0  A  i&  8  En  @  6  O>  308  k  E  Z  3  €  e  A  6  E  ,  5  K  a  e  O  ©  AB  3  2  e  #  8  e  3  x  N  ©  VM  %©  A  0  5  U  X  W  D  N  C  8  ME  %a  A  ©  SE  Z  D  A  1  Man  (  N  E  M  e  ö  A  5  ü  x  FE  ©  n  .  A  A  Ar  E E  A  @  A  6  M  A  d  ß%  S  Z  D  A  B  M  4  N  %.  -  R  “  3‘<  }  R  n  4  i  3a0  Z  D  S  X  3E  A  %'  Ä  &  S  Kn  8  M  Z  @  C  Ha  A  5  6  O  &  n  0  N  &.  (  A  B  C E  \  S  E  MS  W  E  E  e  D  W  K  A  &<  g

&A  &A

@

G  r  Wra  a

CR  s  -

R

E  XM

E  &.

..

b T

S

E

G

E  7  7

e  D  s  -  n  A  s

r  O
p

Gn

Re

IS  ®

a

e

A

b  J

b

N

E  x
A  }

AIn

z

En  ©

-

f

w

N

Sa  v

«M  P SM  A
„n

E

(&



M  R

R  e

ü  n

e

e  \w

r  A

a

x  X
En

e

S

e  e

n  Pa  A

.  S

D  n

n

S

sp

K

S

C  AA

e  e

7n

B  o

E  E
N  S

&”

n  z

n

.

n

Zn

r  Y

e

5

A

-

C

A  (

L  X  W  x

O>

a

z

r  r

S

Ma  O

A  a

Y  v

A

.

m  D

,  e

x

“agl  v E

X
RE

SO

R

m

KG  -  Da

Al

N

DE  0

S

z

Z  %

A  SE  FE

n

Da

SC

%

e  E

Ya

a

<

7 Ya  e  Ör  R

+

(a A  Sn  z

<

f

F

z

.89  5
E

n

OL  AL

l

R

W 74

.

C

M  N

SN  A

v

W

n

W  *

w

r

I
P

S

‚M

DE

K  W

x

»  P  AL

‚e  En e

:

E

Ar

AL  A

»

V

®

-

Z

X

Op

S  Sn

Ta

A

E

N

Y

6  A  &;

M

IX

L

:

-

Z

&.

&.  w

v

S

A

&.

.

C

a  Z  d

Dn

C UE  ‚

S  z

e

-

AA

R

e  S  B  S  R

An  E

R

A  e  O

A

S

S

Ar  E  0

y  y

-

B '

a

>

35

Ka  Va

a V

s

'  }  8

Z

u

A

E

%  $

K

e
S4  S

SS

S
S
Z

a  r
i

s

d

—  z

M

w

8  ©

ea

H

L

0  An  A

Sa  SE  n

K PE T a ME



3
AAA ESEENG:

Band 1981
Heft

® UD LDANDERSCHE BUCHHANTE_LNG
AELITSCHRTIET P HIFE GE}

E617284/200
Uniuer3ifaefsbibliotheé
Zeitschriftenstelle
Wilhelmstr.,

/a yebingen

JO
DB } a

/

k ?9Verlag Kohlhammer



ISSNZeıitschrift für Kirchengeschichte
Herausgegeben VO  e} Karl! ugust Fınk, Erich Meuthen, Heiko Oberman,
Rudolt Reinhardt, Knut Schäferdiek, Wılhelm Schneemelcher, Klaus Scholder
un: eorg Schwaiger.
Dıie Zeitschrift für Kırchengeschichte 1St zugleıich die Zeitschrift der Sektion für
Kirchengeschichte 1m Verband d€1' Historiker Deutschlands.

Inhalt Band (Vıerte Folge XXX) eft

Untersuchungen
Adoltf Lippold: Bischof Ossıus VO  - Cordova un! Konstantın der Große
Rıchard Collins: Beobachtungen Form, Sprache un! Publikum

der Prosabiographien des Venantıus Fortunatus 1ın der Hagıographie
des römıiıschen Gallien

Adolar Zumekeller: Erbsünde, Gnade un! Rechtfertigung 1mM Verständnis
der Erfturter Augustinertheologen des Spätmittelalters

Kritische Miscellen
Andreas Arndt un: Wolfgang Viırmond: Zur Entstehung un: Gestaltung

der beıden ersten Bände „Aus Schleiermacher’s Leben In riefen“
Reinhard Staats: Das Kaiserreic 1871 1918

un die Kirchengeschichtsschreibung
Literarısche Berichte unAnzeıgen

Dıie Zeıitschrift erscheıint jJahrlıch ın Te1 Heftten mıt eiınem Gesamtumfang VO Z Bogen.
Der Bezug des Jahrgan 1981 kostet 1m Abonnement 121,— iınclusıv Porto- un! Ver-
sandkosten: das Einzel eft 48 ‚— zuzüglıch Versandkosten. In den Bezugspreisen sınd
6,5% MWSt enthalten.
Verlag un:! Anzeıgenverwaltung: Kohlhammer mbH, Heßbrühlstraße 6 9 Posttach
SO 30 7000 Stuttgart 8 9 Telefon (07 11) / 65-1, Telex F820 Verlagsort: Stuttgart.Gesamtherstellung: Kohlhammer mbH, Stuttgart. 1981 Printed ın Germany.
Zuschriften, Anfragen un: Manuskripte für den Aufsatzteil sınd richten Prot Dr
Geor Schwaiger, Instıtut für Kıirchen eschichte, Kath.-Theaol. Fakultät der Unıiversıität,
Gesc wıster-Scholl-Platz 1, 8000 Münc
Anfragen, Besprechungsexemplare un! Manuskripte für den Rezensionsteil sınd senden

Protf Dr Karl-Heinrich Faulenbach, Höhenring 54, 5357 Swisttal-Heimerzheim.
Be1ı unverlangt eingehenden Rezensionsexemplaren kann keine Gewähr für Besprechungun: Rücksendung übernommen werden.
Anschriften der Miıtarbeıiıter diesem Heft
Prot. Dr Adolf Lippold, Instıtut für Geschichte, Universitäts-Straße 31 8400 Regensburg;Rıichard Collins, 40 1UC de la Montaque Saınte Genevı16eve, Parıs; Dr Adolar
Zumkeller OSA, Augustinus-Institut, Steinbachta dy s/00Ö Würzburg; Dr Andreas Arndt
und Dr Wolfgang Virmond, Schleiermacherforschungsstelle, Leuchtenburgstraße 39—41,
1000 Berlın L Prof Dr Reinhard Staats, Hegelstraße 73 6902 Sandhausen.

Beilagenhinweis: Dıiıeser Ausgabe liegen Prospekte der Verlage Brockhaus, Wuppertalun!‘ Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen, beıi

Verlag Kohlhammer Stuttgart Berlin öln Maınz



ZEITSCHRIFT
FÜR

KIRCHENGESCHICHTE

BAND 981
VIERTE XXX

Verlag Kohlhammer uttga Berlın KOln Maınz



w Tn O NnAK
A  CMCMkCar Yne

H
T

“
SA

Ka;  X  . n
.Ca

\

OE
Yl

yıDrNIOMH E
A

A  NvAS

Sa  „a
S

A  AFp AAa
ä Pa A a

SGsn
SAKnD

A  Y
nr

E E a A0n
M

P A D  en

dn
WD4 D

Z  Z00

i

X  A
Eä  I  RE  A  F SE

E AA

ai“

D  WE

”
x

O

Sn
na

Ar

Z
6Pa €  Pa

E

ET  A
4

CS  EU
N  NS

AL -S  n
E  ALYr  W

Y i  S
A5  SAEE  D

S  wC  z  S  SS
LAn S

zsSx  BU ZnS,SR  AK  K  kr

S

sU
E

5
ChE  E

S,S
sr  sr

AB %e
WN  E  E

w  AFFC  S
V

er STPE SR
HMT

A WO-
en  LvunAFE  x

e
V,

E
SOMr

D  Dy
SSaÜ  Üx  x ADO

e v

AV

Ar—
A  E

mPD

LE
E  E

.

Da  DA

C
M  A

Gf
SE



ISSN 0044 2925Zeitschrift für Kirchengeschichte
Herausgegeben VO arl August Fink Erich Meuthen, Heiko Oberman,
Rudolf Reinhardt Knut Schäferdiek Wılhelm Schneemelcher, Klaus Schol-
der und ecorg Schwaiger
Di1e Zeitschrift für Kirchengeschichte 1ST zugleich die Zeitschrift der Sektion
für Kirchengeschichte Verband der Hıstoriker Deutschlands

INHALT
Andreas Arndt/Wolfgang Virmond Zur Entstehung und Gestaltung

der beiden ersten Bände „Aus Schleiermacher Leben In Briefen
Hans Joachım Berbig Zur rechtlichen Relevanz VO  a Rıtus und

Zeremonıiell römisch-deutschen Imperium 204
250Ulrich Bubenheimer: Gelassenheıt und Ablösung

Rıchard Collins: Beobachtungen Form, Sprache und Publikum
der Prosabiographien des Venantıus Fortunatus ı der
Hagiographie des römischen Gallien

arl Hausberger: Die Errichtung der Oberrheinischen
269Kirchenprovinz

Reinhard Hübner: Epiphanıus, Ancoratus und Ps-Athanasıus,
CONTra Sabellianos 2725

Adolt Lıppold: Bischof Ossıus VO Cordova und Konstantın
der Große

Rudolt Rıedinger: Das Bekenntnis des Gregor Thaumaturgus
be1 Sophronius VO Jerusalem und Macarıus VO  e} ntiocheıia- 311

Rudolft Rıedinger: Sprachschichten ı der lateinischen
180Übersetzung der Lateranakten VO  3 649

Wıilhelm Schneemelcher: Antıke und Christentum 290
Reinhard Staats Das Kaiserreic 1871 9158 und die

Kırchengeschichtsschreibung
Peter Stockmeier: Bemerkungen ZUuUr Christianıisierung

315der Goten ı Jahrhundert
Arnold tötzel: Warum Christus spat erschien die

14/apologetische Argumentatıon des frühen Christentums
Wolfgang Wiıschmeyer DDas Beispıel Jonas Zur kirchengeschicht-

lichen Bedeutung VO Denkmüälern frühchristlicher Grabeskunst
161zwıschen Theologie und Frömmigkeıt

Adolar Zumkeller: Erbsünde, Gnade und Rechtfertigung ı
Verständnis der Erfurter Augustinertheologen des

39Spätmuttelalters
111



VE  IS DER BESPROCHENE

Archiv für Liturgiewissenschaft 979 471 —477 (Schwaiger)
Assmann, ITWIN: Godeshalcus und Vis10 Godeshalcı 380— 381 (Schmidt)
Aubineau, Michel: Les Homelies Festales d‘Hesychius de Jerusalem

370—37/3 (Wiıckham)
Baumer, Remuigıus: Concılium Trıdentinum 123—125 (Berbig)
Baker, Derek The Church 1n OoOWwn and Countrysıde 414—415 (Endres)
Bernath, Mathıas: Hiıstorische Bücherkunde Südeuropas 337—23238 Weıss)
Bloth, Hugo Dıie Kırche iın OoOmmMern 139 (Krause
Borromeo, Federigo: De cabbalisticıs inventıs libro duo 125 Maıer)
Bosıinskı, Gerhard: 1 )as Schrifttum des Rostocker Reformators Joachim Slüter

112—114 (Zunker)
Breatnach, Die Regensburger Schottenlegende 3/7/7—37/8 (Hennig)
Byzantınoslavıca 1979 477 (Schwaiger)
Calıxt, eorg Schritten ZUT Eschatologıe, hrsg. VO Inge ager 129— 132
(Wallmann)
Courvoisıer, Jacques De La Retorme Protestantisme 1772 (Gaßmann)
Christensen, Torben: Kırkehistorisk Bıbliografi 336—337/ (Schäferdiek)
Cramer, Wiınfried: Der CGelist (sottes und des Menschen 1ın frühsyrischer TIra-
ditıon 354—358% (Dryvers)
Croce, Giovanna della Gerhard Tersteegen 5.397 (Faulenbach)
Deer, Joseph: Byzanz und das abendländische errschertum 100— 103
(Schmalzbauer)
eppermann, Klaus Melchior Hottmann 395—396 (Faulenbach)
Dolan, Jay The Imıgrant Church 135 (Doerries)
Doll,; Anton: Traditiones Wizenburgensıs 378— 380 (Schneıider)
Engel, Peter:Die ıne Wahrheıt in der gespaltenen Christenheit 125 (Wall-
mann)
Fenske, Hans: Im Bismarckschen Reich 1871 bıs 1890 140 (Berbig)
Fligge, Jörg, Herzog Albrecht VO' Preufßen und der Osiandrısmus
2—1 116 (Müller)
Frohnes, Heıinzgünter: Kirchengeschichte als Missionsgeschichte

373—377/ (Hauschild)
Gatz, 1W1N Akten der Fuldaer Bischofskonferenz, 1871 88 /

405— 407 (Haas)
Goetz, Hans-Werner: Dıie Geschichtstheologie des Orosıus 365 (Berbig)
Gräb, Wilhelm: Humanıtät un Christentumsgeschichte 398 —405 Peıter)
Grimm, Harold AaZArus Spengler. lay Leader of the Retformatıon

114— 15 (Stupperich)



Guggisberg, Hans K Ecclesıa SCHIPCI reformanda 415—416 Hammer)
Helmreıich, Ernst The (3erman Churches under Hıtler 412—413 (Lindt)
Helvetıa Sacra. Section 1, Vol 339—340 (Reinhardt)
Herbergen der Christenheıt 977/78 418 —421 (Brennecke)
Hottmann, Toleranz und Retormatıon 397 (Neuser
Jacewicz, Wıktor: Martyrologium polskiego duchowienstwa rzymskokato-

liıckıego pod OokupacJa hitlerowska latach 9—19 141 (Valasek)
Johnson, Arne Odd The Tax Book of the Ciıstercıan Order 381—382

(Haacke)
Junod, Marie-Claude und Moni1ique Droin-Bridel, Olivier Labarthe: Polemi-

qu«C>S relıgıieuses 343—344 (Curvoıisıer)
Kleın, Richard: Marc Aurel (Berbig)
Kohl, Waldemar Congregationalısm ın Ameriıca 133 (Doerrıes)
Koschorke, Klaus Diıe Polemik der Gmnostiker das kirchliche Chri-

tentum (Menard)
Kraume, Herbert: Die Gerson-Übersetzungen Geılers VO  a Kaysersberg

385—387/ Burger)
Krıeg, Der mystische Kreıs 417 (Faulenbach)
Lıebmann, Maxıimluilıian: Urbanus Rhegıus un: die Anfänge der Reformatıon

393—394 (Brecht)
Lindhardt, Jan Rhetor, Poeta, Hıstoricus 2387 (Guggisberg)
Liıppold, Adolt Theodosıus der Große und seıne eıt 267—37/0 Kleın)
Littell, Franklın Artlas vA Geschichte des Christentums 334-—336

(Schäferdiek)
Lorenz, Rudolf: Arıus Judaızans? 361-—364 (Rıtter)
LOTZ: Jüurgen Das reformatorische Wirken Dr Wenzeslaus Lincks in Alten-

burg und Nürnberg (1523—-1547/) 394 —395 (Bäumer)
Lüdemann, erd Paulus, der Heidenapostel Band 344 —349 (Linde-

mann)
Mannıng, Regle de Benaıt. Edition du Centenaıre. 413—414 (Brouette)
Maur, auf der 1)as Psalmenverständnis des Ambrosius 350—352

(Mulvihill)
Merkel, Helmut: Dıie Pluralıtät der Evangelien als theologisches un: exeget1-

sches Problem in der Alten Kirche 349— 350 (Hauschild)
Meinhold, DPeter: Studien Ignatıus VO Antiochien 354 (Brox)
Moeller, Bernd Stadt und Kirche 1mM Jahrhundert 117— 120 ns
Modsig, Christian: Grundbesitz und Güterbewirtschaftung des Klosters

Eberbach 1m Rheingau 36—12 108— 110 Weber)
Norden, Günther Vall Der deutsche Protestantiısmus 1m Jahr der national-

sozıalistischen Machtergreitung 411—412 (Niıcolaisen)
Oezxle, Otto Gerhard: Forschungen monastischen und geistlichen (3€e-

meıinschaften im westfränkischen Bereich 106— 107 (Jarnut)



Patschovsky, Alexander: Quellen ZUT böhmischen Inquisıtion 1M Jahr-
hundert 388— 390 (Hledikoväa)

Perrone, OrenzOo: La Chiesa dı Palestine le Controversıe Christologiche
359— 361 Frend)

Person, Ralph The mode of theological Decision Makıng Al early C-

nıcal councıls 358 —359 (Hanson
Pohlmann, Margarete: IDer Humanısmus 1mM Jahrhundert 1397

(Kantzenbach)
Reinkens, Joseph Hubert: Briete seınen Bruder Wılhelm (1840—1873)

408 —410 (Veyens
Repertoriıum Germanıcum 340—343 (Reinhardt)
Rıiıcerche pPCI 1a Storıa Religi0sa dı Roma 396—39/ Vınay)
1us-Camps, The Four Authentic Letters of Ignatıus, The Martyr

2352—353 (Reichardt)
Rott, Jean: Correspondance de Martın Bucer 391—392 (Millet)
Rousseau, Phılıp: AÄscetics, Authority, and the Church iın the Age of Jerome

an Cassıan 103—105 (Lorenz
SCAaZZOSO, Piero: Introduzione alla ecclesiologıa dı San Basılıo (May)
Schellenberger, Barbara: Kathologische Jugend und Drittes Reich

142— 145 Weber)
Schieffer, Theodor: Regesta Pontificum KRKomanorum Vol. 4 339 (Rein-

hardt)
Schindler, Altfred: Monotheismus als politisches Problem? 41/7/-—415 (Rıt-

ter)
Schlyter, Hermann: Der China-Missionar arl Gützlaff und seiıne Heımat-

basıs 136— 139 (Zunker)
Schneıider, Thomas VO Sutton. Quaestiones ordınarıae 3802— 2384

(Hödl)
Schöne, Jobst Bekenntnıis DATT: Wahrheit 120—121 (Fagerberg)
Schulz, Krieder: Dıie Gebete Luthers H9 (Krause)
SeguennYy, Andr.  e Spiritualistische Philosophie als Antwort auf dıe relig1öse

rage des CN Jahrhunderts 416—41 / (Brecht)
Sılagı, Gabriel: Gerardı Moresenae aecclesiae SCV Csanadiensis eplscopl elı-

beratıo VP hymnvm trıvm PVCrIOTFVIN 107 (Gregoire)
Studia Theologica 33 1979; 1980 477 —473 (Schwaiger)
Süssenbach, Uwe Christuskult un kaiserliche Baupolitik be] Konstantın

2165—36/ ((Brennecke)
Vrıes, Joseph de Grundbegritfte der Scholastiık 1980 414 (Dettlotf)
Wılson, John Flbert: Gott, Mensch und Welt bei Franz Overbeck

410 —411 (Bammel)
VI



VE  IN DER REZENSEN TEN

Bäumer, 394 Kleın, 367
Bammel, 410 Lindemann, 344

Lindt, 412Berbig, 9 9 123, 140, 365
Brecht, 393, 416 Lorenz, 103

Brennecke, 369 4185 Maıer, 125
Brouette, 413 May, G., 0®

Brox, 354 Menard, 97
Miıllet, 391Burger, 385

Courvoisıer, 343 Müller, G 9 116
Dettloff, 414 Mulrvıhıill, S.350
Doerrıies, 1553 135 Neuser, 397

Drijvers, 354 Nıcolaisen, 411
Endres, 414 UQeyen, 40S

Fagerberg, 120 Peıter, 39%
Faulenbach, 375 SS AL Reichardt, 352
Frend, 359 Reinhardt, 339 f) 340
Gaßmann, BA Rıtter, 361, 417

Schäferdiek, 334 E 336 fGregoıire, 107
Guggisberg, 35/ Schmalzbauer, 100
Haacke, 381 Schmuidt, 380
Haas, 405 Schneider, 378
Hammer, 415 Schwaiger, 4721
Hanson, 358 Stupperich, 114
Hauschild, 349, AL Valasek, 141
Hennıig, BLa Vınay, 396
Hledikovä,;, 388 Wallmann, 125: 139
Hödl, 383 Weber, E ’ 108

Weber, K 9 1472Jahns, TEL
Jarnut, 106 Weıss, 33/
Kantzenbach, 132 Wickham, 370
Krause, SEB 139 Zunker, 136

Die Zeitschrift erscheint jahrlıch 1ın Tre1l Heftten MI1t eiınem Gesamtumfang VO D ogen
Der ezug des Jahrgangs 1981 kostet 1m Abonnement I2 — iınclusıv Porto- und Ver-
sandkosten; das Einzelheft 48, zuzüglıch Versandkosten. In den Bezugspreisen sınd
6,5 / M WSt enthalten.
Verlag und Anzeigenverwaltung: Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstraße 69, Posttach
SO 3 9 7000 Stuttgart 8 9 Teleton (0711) 78 63-1, Telex 7255 20 Verlagsort: Stuttgart,
Gesamtherstellung: Kohlhammer GmbH, Stuttgart. 1980 Printed 1n Germany.
Zuschriften, Anfragen un! Manuskrıipte für den Autfsatzteil sind richten Prof Dr
Georg Schwaiger, Institut für Kırchengeschichte, Kath.-Theol Fakultät der Universıität,
Geschwister-Scholl-Platz 1’ S0OQO München
Anfragen, Besprechungsexemplare un Manuskripte für den Rezensionsteil sınd senden

Prot. Dr. Karl-Heınrich Faulenbach, Höhenring 5 9 5357 Swiısttal-Heimerzhehm.
Be1i unverlangt eingehenden Rezensionsexemplaren kann keine Gewähr für Besprechung
un:! Rücksendung übernommen werden.

VII



®  $ E
C  3A  i

XN

dr du

—

44

D

Raa  ON A

“  S
zr DE

An

A RT

wa

*  *_  Ca  D

. ma  . ma ‚D,,  S  nH N A na

N ar
e N rar

UE

mS N e

{}
C x

s A SC
ua Z

33

. Da  5
R

e  e
Fn

S  He  I n E
K  R AT  ET C  C

KAT n A  6  {S  E A D  K
U N AA  Cr  w D

Y A A D
X

z
W n  E %  x  Z

C - x

S  R  AA i S
A

n  E  u S
.. Ü Anyn

M C  ß  S OS
Sn  s

K  K - SaD \

A  A A S l
K
LW E E

D &}  &}
P  A *  :n

YıK
S WSn

K
C
f ww Fr

D e
AT DA

A
Ca%.  (  (

v

‚F  E  A

X
e  e

W3

DK Pa a
L (FA R A  N> Y PDE

z Sa} A  ]n A &e  Bn
a Z

S  i

A

.
Z

OSS e AL Nar  < n  E  \  VE  E  S V w  wYk
-A

K
°

17E OS A
ga  D n \ HSR  eS

Na K C  N  K
A - A YAd v„“ p E

w  S

SR  w  Ee  G
a  aa Pe

DA



UNTERSUCHUNGEN
Bischof ()ss1ius VO  D Cordova
und Konstantın der TO

Von Adoltf Eippola

In einem erühmt gewordenen und auch in der wissenschaftlichen ıte-
viel zıtıerten, reilich 1Ur in der historia Arıanorum des Athanasıus

überlieterten Brief Constantıus I1 oll Ossıus, der oreise Bischof VO  3

Cordova, 1m Jahre 356 geäußert haben „Bedenke, Kaıiser, daß Du ein
sterblicher Mensch bist! Fürchte den Tag des Gerichts, erhalte dich eın tür
ıhn! Mische ıch nıcht in kirchliche Dınge un: erteile unls darın keine Be-
fehle, sondern se1 vielmehr Schüler. Dır hat Gott das Kaıisertum g-
schenkt, uns hat die kirchlichen Dıinge anvertraut. Hüte Dich, schwere
Schuld auf Dıich laden, indem Du die Dinge der Kirche Dich ziehst!“1

Klein, der das Schreiben bei der Diskussion darüber heranzıeht, ob
Constantıus ein „despotischer“ Kaiıser WAar, dem sıch ein1ıge Bischöte
des Glaubens willen standhaftt wıdersetzten, weılst darauf hın, daß die Ar
thentızıtät des Briefes urchaus nıcht über alle Zweitel erhaben ISt. Wesent-
licher als ıne an. Reihe auch meıner Meınung nach durchaus bedenkens-
werter Zweifel®* 1St für Klein „die Kontrastierung der 1m Briet enthaltenen
Gedanken MItT der praktischen Handlungsweıise des in der Politik cehr
aktıven Spaniers”: Es stelle sıch heraus, dafß ÜAhnlich w 1e Athanasıus, ıla-
1US V, Poitiers oder Luciter AA Calaris auch Oss1ius die staatliche Hıiılfe durch-
AUuUS nıcht verschmähte, WEeNn d1€ Sache seınes Glaubens und seiner
Interessen INg. Den Beweıs für diese These sucht Klein auch mıiıt Rückgriff
auf die Tätigkeit des Oss1ius iın der eıit Konstantins Gr führen.

Es 1St möglıich, daßder streitbare spanische Bischof bereits 1m Jahre 21972
Constantın bei seinem Marsch Maxentius begleitete un bei der „Be-
kehrung“ des Sıegers entscheidend beteiligt War Jedenfalls fungıerte eın
Jahr spater als kaiserlicher Berater 1 Donatistenstreıit, W1e Aaus eiınem Brieft
Konstantıns Caecilianus, den Bischot VO  3 Karthago (bei Eusebius hist.
ecel. deutlich wird. Er sich dort mı1t Nachdruck datür e1ın, in
Afrıka alleın die Anhänger des ‚rechtmäßigen un katholischen Kultes“ VO'  3

staatlıcher Seıite mMit Geldmitteln unterstutzen. Er übermittelt dem Herr-
scher hiertür durch ıne eigens angelegte Liıste eiınen ZENAUCH Einblick 1n den

Athan Hıst. Arıan. 4 9 übers. VO  . Klein, Constantıus I1 und die christ-
ıche Kirche 1977 3D ZUur Datıerung des Schreibens Klein 19Z, 234

Klein 133

schr.



Untersuchungen

Personenstan der j1erarchie der Proviınzen Afrıca, Numıidien un Maure-
tanıen. Wenn 1n dem gleichen Briet weiterhin VO  3 richterlichen Mafßnahmen

Donatıisten, ’Menschen unbeständıgen Sınnes, die in ihrem Wahnsinn
beharren‘, die Rede ist, 1St anzunehmen, dafß der Rat, staatlıche Zwangs-
mittel solche Leute anzuwenden, ebentalls VOoNn Oss1ıus SEA THMIE:

Im Jahre 324 erscheint wıederum in kaiserlicher Missıon tätıg, diesmal
ın Alexandria als Vertrauensmann Constantıns und als „unparteuscher“
Schiedsrichter 1mM Streit zwischen dem dortigen Bischof Alexander und seinem
Presbyter Arıus. Eın Jahr spater sol] SCWESCH se1in, der 1n Nıcaea das
vieldeutige OWO0-0UTLOG dem Kaiser als Eınigungstormel vorschlug. S0 WAar

iıhm, falls dies zutrifft, zumindest indirekt zuzuschreiben, dafß diejenigen
Biıschöfe, welche sıch SCcpCcCnh den NEeUu 1n das Bekenntnis hereingebrachten Be-
oriff stellten, 1Ns Exil gehen mußten. Aufftällig 1St, da{fß in den Jahren bıs
375 seine Stellung als Berater des Kaıiısers unangefochten einnehmen konnte,
während nach diesem Zeitpunkt völlıg VO  ; der Bildtläche verschwindet.“

Da sıch Klein ZU Teıil ZWar vorsichtig ausdrückt, ınsgesamt aber doch
der COommunıis OpP1n10 entsprechend, weitgehend Hypothesen tolgt, scheint

mır geboten, noch einmal überprüfen, W as sich über die Beziehung Z7W1-
schen SS1US un: Konstantın wirklich äßt Sehr rasch fertig ware
1L1A  3 damıt, WEeNn INa  e TI{EE: die sicheren Zeugnisse dafür ennen würde. Doch
bei allem Mangel daran existieren unklare Aussagen antiker Quellen, die
INnan 1n diesem Zusammenhang bemüht un noch weıt mehr teıls VO  3 Jeg-
licher Quellenaussage gelöste Vermutungen.

Dıie gesamte Geschichte der se1it dem Jh (vgl Anm Oss1ius und
Konstantın aufgestellten Hypothesen würde mühelos ein zugleich wichtige
Teilaspekte der Konstantınforschung widerspiegelndes Buch füllen. nde-
rerseits Ware aber be1 allem Bemühen Kürze unbillig, nıcht weni1gstens
die wichtigsten oft VO hervorragenden ennern der aterie für notwendig
erachteten Hypothesen erwähnen. hne 1U  - die Ergebnisse anderer For-
scher wenıger respektieren, Jege ich die gründliche und weıtgehend ohl-
wollend aufgenommene Ossius-Monographie VO  - De Clercq Grunde®.
Das VO'  3 de Clercq Ja keineswegs Neu gestaltete, sondern 1 Wesentlichen
übernommene Bıld VO  $ Ossius un Konstantın scheint ungeachtet kleiner
Varıanten fest fixiert sein?. Vorweg se1 vermerkt, da{fß mır 1MmM Folgen-

De Clercg, Ossius of Cordova, Washington 1954 Im Wesentlichen DPO-S1ELV Aazu z. B Altaner HLL 69 1958 41 f.: Boularand ull Lıitt. Ecel I7
1956, f.; Amand de Mendieta RHE 50, 1935 168 f7 Moreayu BPh 34,
E956:; 496 Überwiegend negatıv (aber Nnur auf wenıge Detaıils eingehend) urteilt
Z Brisson, Latomus 16, 97 764 Eıne Art Zusammenfassung seiner Er-
gyebnisse bringt De Clercq in Classica Foliıa I 1957,; 11

Als Indizıen dafür ich exemplarisch neben den Besprechungen (einıge
Kaıiıser Konstantıns religiöse Entwicklung 1935 SOWIl1e Bemerkungen Arbeiten
1n Anm das unabhängig VO  3 De Clercq erschienene Buch von Kraft,
VO  3 Bıenert, ZKG 90, 1979 155 Girardet, Kaisergericht und Bi-
schofsgericht 1975 Klein (Anm 18 Paschoud (Anm. un: Straub 1n
Hıstorija 4, 1955 und Dumbarton Oak Papers Z1  9 1967 Regeneratıo Imper111972 106 ff bzw. 1937)



Lippold, Bischotf Oss1ıus von Cordova un Konstantın der Grofße

den wenıger darum geht, ob und inwiewelt in  ® mMIt etlichen Ereignissen
un: Entscheidungen den Namen des Oss1ius verbinden darf, sondern mehr
darum, ob und inwıeweit der besseren Anschaulichkeit willen L-

hatt iSt: in das Gefüge passende Hypothesen aufzustellen bzw. über-
nehmen.

Dıie Unsicherheit der Überlieterung begiınnt bereits mIit den Fragen nach
Name, Geburtsjahr und He1ımat des spateren Bischots VO  3 Cordova. Ist
mM1t De Clercq als wahrscheinlich anzusehen, da{f in  ; den Bischof kor-
rektesten Oss1ius nın und iINnan seine Geburt 256 datieren hat?, scheint
die Frage nach der Heımat noch schwerer lösbar se1n. Aus ALYUNTLOG
TLC E 'Ißnotas ELG INV "PounVv SO V bei 0S1MOSs Z 27 schlossen viele,
die VO  w} Baronius diesen Ägypter mit Oss1ıus identifizierten‘, da{fßs der
Bischoft VO  3 AÄgypten tammıte. hne 1U dieser für die These VO:

maßgeblichen FEinflu{£ß des Oss1ius auf Konstantın bereits 312 oftenbar
unentbehrlichen Identifizıierung rütteln, verteidigt De Clercq (52 miıt

Gründen die Herkuntt AUS Spanıen ber Vermutungen hinaus g..
langt De Clercq (a 59 nıcht bezüglich eLw2 des Vermögens®, der
Bildung und der Laufbahn des Oss1us. Auft ıne hohe Bildung des Ossı1us,
VO  3 dem WIr NnUu  3 einmal keine Schriften besitzen?, schliefßt De Clercq ledig-
lıch Aaus den spateren Beziehungen alisern und Bischöfen, besonders aber
daraus, daß der auf Umgang mM1t Gebildeten bedachte Konstantın ıh: ZuU

Freund gewählt habe Gewiß fällt schwer glauben, daß der (wıe De
Clercq meınt) laut Aussage seiner Freunde redegewandte Ossıus, nach all-
gemeıner Ansicht Hauptberater Konstantıns und Vorsitzender des Konzzils
Von Nıcaea 1M Jahre 1Ur wen1g gebildet War, vielleicht auch eın

1 De Clercq :} Moreau betrachtet die Diskussi:on die Namensform
War als überflüssig, do wird auch 1n NeUeCZTETLT Zeıt N: Bischof immer wieder
Hosıus genannt.

Cn  C Annales Plesiastıcı Christo NATLO ad annn 1198, Rom 1588/1607 ad ann. 2312
Vgl noch Au De Clercq zieht ZUr Erhärtung dieser Vermutung

S0oz0om. 1, heran, doch ürften be1 Zos un S0ozom. (beı dem der Name des
Oss1ius ebenfalls erscheint!) verschiedene Varıanten der heidnischen ersion
VO  3 Konstantıns Bekehrung (sıe wird 1in Zusammenhang mi1t den Verwandten-
morden 1m aiserhaus 3726 gebracht) vorliegen. Unwahrscheinlich, ber AUS-

zuschliefßen, 1st die Herkunft Aaus Ägypten z. B wieder für Paschoud, Cinq
Etudes SUTr Z osime 1975; 41 E nach dem die Bezeichnung Aigyptios auch für
die Identifizierung mi1t Oss1us) vielleicht auch einfach eine Abwertung bedeutet
nach soll INa  3 jJer auch die Feindseligkeit der gegenüber Ägypten beachten

dazu Syme, Ammıiıan an the 1968, 28
Lediglich darauf gestutzt, da Oss1ius in seinem Alter als rel galt (vgl Athan

Apol 5’ Faustinus Marc. lıb FECUM), SEL 3D 15) und die Kirchen Spanıens
vermutlich AaTrTIN 1, folgt De Clercq (59 mit 7zusätzlichen Vermutungen) der
Annahme, da{ß Oss1us’ Eltern Großgrundbesıitz hatten.

Vgl De Clercq f 181
10 Zur Beredsamkeit verweıst De Clercq 65; 116 auf Athan Hıst. Arıan.

bzw. Apologia d d. h lediglich auf spate, dazu N!  cht gerade überschwengliche
Zeugnisse des Athanasıus.

f*



Untersuchungen
bzw wen1g Griechisch konntell. Mıt Vermutungen über seine theologischen
Grundlagen sollte Ina  —$ ebenfalls zurückhaltend sein12,

Die Datierung der Erhebung ZU Biıschof VO  a Cordova auf 295 dart
INa  3 ohl Athanasıus hist. Arı:an. CC 42) entnehmen, wonach Oss1ıus 355/56
über Jahre lang als Bischof amtıert hatte!®. Ungewiß mu{fß De
Clercq bleiben, ob Oss1us VOT der Erhebung ZU Bischof lector, diaconus
und presbyter SCcWESCH WAar, auch WeNn Ossıus beim Konzıl VO  , Serdica
(342) diese Posten als Voraussetzung tür die Wahl ZU Bischof ansahl4
Eınen „Oss1ıus ep1scopus Cordubensis“ registriert dann dıe Teilnehmerliste
ZU Konzıl VO  3 Elvira bei Mansı 25 Der Spielraum für die Datıierung 1St
durch die eCUuGLEE Forschung eingegrenzt, daß der in der Teilnehmerliste

Ossıus gEeLrOSLt mMit dem hier behandelten SS1US identifiziert WeEI -
den dart Sıch anderem häufiger VOrSCHOMMCNE Datıerungen
autf 313 oder wendend, datiert De Clerq das K onzıil mıt folgenden
Hauptargumenten auf 300, V“OY die diokletianische Verfolgung:

Das Konzil einen längeren Frieden ın Spanıen vorausl6 In den
CAanOoNES findet siıch keine Maßregelung VO  3 lapsı und 1Ur wenı1g
Idolatrie. Bedenkt INa  a} NUnN, daß die Verfolgung in Spanıen nıcht allzu
heftig SCWESCH se1ın scheint!“ und Iina  s nach ihrer 305 de facto
erfolgten Beendigung vielleicht für ansah Nn der lapsı nıcht
gerade innerkirchlichen Ötreit beginnen?®, dann 1St das Konzıil auch ZW1-
schen 305 und 313 enkbar. Ferner mMu: De Clercq dem autf 306 datieren-
den och zugestehen, daß ein1ıge CanonNnes auf ıne kurz zurückliegende
Verfolgung deutbar sind1? Mıt De Clercq wiederum halte iıch nıcht für
beweisbar, daß Oss1ıus das Wann auch immer datierende Konzıil A  3
Elvıra einberief oder leitete20 ıcht aufzuhellen 1St auch, welche Rolle
Oss1us, der siıch nach Athan hist. Arıan. als Bekenner 1N der e1it
Maxımıians bezeichnete, während der Christenverfolgung spielte. Willkür-
lıch scheint C5, WEn De Clercq meınt, Oss1ius se1l wahrscheinlich 303 VOT

11 Obwohl Gelasius (2, 1 15 VO  e} anderen Zeugen unwidersprochen be-
hauptet, da (Ossius 1n Nıcaea einen Dolmetscher benötigte, meınt De Clercq 65 tt
ute Argumente dafür aben, da{fß Oss1ius Griechisch konnte. Bes meınt De

Clercg (19 F1 dıe Widmung eıner lateinischen Übersetzung Iso nıcht eines Grie-
chischen Originals VO:  j Platons 1M210s einen Oss1ius un den Prolog zu dieser
Übers als Indiz für umfassendere Biıldun un: Griechischkenntnisse des Oss1ius —-
führen dürfen als schr bedeutsam S1e 1€es uch Moreau an) Da-

1St ber jetzt wohl als gesichert anzusehen, da der VO Dedikanten C(h)al-
C1 1Us angesprochene Oss1ıus ıcht mı1ıt Oss1us V. Cordova identisch 1St, sondern erst

400 lebte (so Waszink, Plato Latınus 1962 praef. S ıhm folgenZ Mensching Vigilia Christ. 1: 1965, 55 f.: Gnomon 37 1965, Z PLRE
V. Calcidius)
12 Vgl Anm Auf eiınen Einfluß Von Afrika (Cyprıan) und den Novatıanern

her schließt De Clercq ediglich aufgrund der Strenge einıger, vielleicht VO  3
Oss1ıus beeinflußter, CAanonNnNes VO  3 Elvira (zu Afrikakenntnis des Oss1ius verweıst De
Clerqg auch auf Eusebius 10; doch dazu ben 5 Vgl auch Bienert
(a 156), der meıint, da{fß die Theologie eines kirchlichen Diplomaten WwWI1e ÖOssıus
n1e präzıs tassen sel1.
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Gericht gebracht und dann für einıge Jahre eingesperrt worden®!, Gegen
De Clercq (136 haben WIr dann keinen Anhalt dafür, ob Konstantın,
als Herrscher Spanıens wurde, dort hın reiste und dabei auch Oss1ıus
kennenlernte  22

Das Kapitel über Oss1us Hof Konstantıns VO  w} 312 bıs 376 (145
leitet De Clercq ein mi1t der Interpretation des Ende 2172 oder erstes Drittel
313 datierenden Briefes Konstantıns Caecilianus VO  - Karthago bei
Eusebius 10,6 Da der Brief für De Clercq wIıe für die meıisten Forscher

De Clercq ‚ der mıiıt echt Le Notız des A2USs dem E Jh stammenden
Monologium Graecorum (MG IF7, 60), da{fß Oss1us durch den Bıschof Rom rdi1-
nıert wurde, als Erfindung 7zurückweıst

Serdica, Canon Ö  8 (ed Turner): CHCIL e Clercq 78 1st nıcht klären, ob
Oss1us unverheıiratet Bischot wurde.

Auf 313 datierten 7z. B PiganıoL, L’empereur Constantın F932; und
Schönebeck, Beıtrage ZUr eliyionspolitik des Maxentıus un Konstantın 1939;

7 f.; auf 306 Koch ZENF I7 1916; 61 f, Caspar, esch. Papsttums
19530, 179

16 De Clercq erwel A auf die Aanones 2 3 4! 17a DA 56 un des
Konzıils A, Elvira.

Nach Zeugnissen w1ıe Athan. Hıst. Arıan. 44, Lactanz de MOTLT 8,6 der rud
Perist. 1St nıcht auszumachen, ob die Verfolgungsmaßnahmen VOr der nach 300

De Clercq selbst darauf, da{ eın el der
ANZUSETIZEN sind 102 und 125 verweıst
für Spanıen bezeugte Martyrıen nıcht 303/05, sondern eher 285/300 datıeren ISt:
d. h. auf 285/98 fällt die Mehrzahl der einigermaßen siıcher datierenden
Martyrıen.

15 Man beachte, dafß Maxentıius, se1t 306 Herr ber Italıen, zeitweilig auch über
Spanıen nach Schoenebeck VO  a 306—312 do.: 1st CS wahrscheinlich, dafß
Spanıen schon 310 Konstantın fiel), auf Vermeidung VO]  - Streit 1mM relig1ösen
Bereich bedacht WAar.

Eıne Schwierigkeit tür seine eıgene DatierungBes die Call. 60 und
dafß hne Verfolgung kein Motiv für die Eın-sieht De Clercq darın vegeben,

berufung des Konzıils vorhanden SC cel. Gegen De Clercq ıhm folgt z. B
Boularand 49) halt Piganiols Datıiıerung uf 315 7z. B fest: Brısson ä CO
765

Auch Athan apol. (welche Synode führte Oss1ıus nıcht?) 1St tür den Orsıtz
1n Elvira nıcht verwertbar (De Clercq 103) Aufgrun VO  3 Athan. denkt

Is durch Oss1us z. B Obpitzdie Leitung des (vom ihm 305 datıerten) Konzı ı
ihm scheint folgen Bıenert 155Urk esch des Athan Streıites 1954, 7E 9 >

wer erklären, bei der seinerA De Clercq 128 f für De Clercq 1St sch
Ansıicht nach 303 einsetzenden Verfolgung 1n Spanıen keın Bischof getotet wurde
vielleicht 1St 1es do! ein Hıinweıs, da{ß das Ausma der Verfolgung ıcht zroß Wal.

Vgl Anm 18 VoeIRI, Der Kaıiser Konstantın 1957, 2 beruft sich auf De
Clercq, 1St ber mit Hypothesen noch weılt unvorsichtiger. Fur Voelk!] siınd Tat-
sachen, da{fß Konstantın 309 (vg ber Anm 18) nach Spanıen kam, dort Ossıus
traf; Oss1ıus die Beschlüsse des KonzI 1Is VO  . Elvira (von offenbar kurz Vor 309

Wıe 309 finden auch weıteren Jahren Mut-datiert) entscheidend pragte
int B: da{fß die Formulierung des Mailändermaßungen über Oss1us (S 35

Abkommens VO  3 213 geschickte and und klugen Geist des Ossıus ver 1e-
ßen), autf die es kaum einzugehen lohnt. Eıne hervorragende beı diesem Kon-
711 gesteht Ossıius auch de 20Vanmı (Constantıno il ndo paganO 1977
18,
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die deutliche Erwähnung VO  a Oss1us’ Verbindung mM1t Konstantın iSt.
se1 nach der Übersetzung VO'  3 Kraft zıtlert: „Konstantınus Augu-
STUS Cäcılianus, den Bischof VO'  3 Karthago. Da mı1r gefallen, in allen
Provınzen, namentlich 1n Afrıka, Numidıien und Mauretanıen, ZEW1SSE
na  ee;  her bezeichnete Diener der anerkannten un: heiligsten katholischen Ke-
lıg10n PTE Bestreitung ıhrer Ausgaben Zuschüsse verabreıichen, habe
iıch Ursus, den hochangesehenen Finanzverwalter Afrikas, ein Schreiben
gerichtet und iıhn angewl1esen, da{fß deine Strenge die Auszahlung VO  3

3000 Folles verfüge. Du aber erteıle, wenn du die Aushändigung der E1-

wähnten Summe veranlassest, die Weısung, dafß diese Gelder alle die
oben genannten Männer vemäls dem VON Hosius®5 dir übermittelten Ver-
zeichnisse“4 verteilt werden. Solltest du aber merken, dafß die Summe ZuUfX

Erfüllung dieses meılines Wıillens iıhnen allen gegenüber nıcht genuüge, dann
du den Betrag, den du noch für notwendig erachtest, unbedenklich

VO  - Heraklid, uUuNseTEIN Domänenverwalter, anfordern. habe ıh nam-
lıch mündlich beauftragt, falls deine Strenge eld VO  $ ıhm erbitte, N V OI

züglıch die Auszahlung verfügen. Da ich terner erfahren habe, daß einıge
Leute Sınnes das olk der heiligsten und katholischen Kirche durch
schlimme Täuschung iırreführen wollen, WI1SSE, da{fß ıch den Prokonsul
Anylinus und den Vizepräfekten Patrızıus mündlich dahıin beauftragt, daß
S1e allem andern hın VOT allem auch daraut gebührend ihr Augenmerk
richteten un nıcht agten, über solches Unterfangen hinwegzusehen.
Wenn du emnach wahrnımmst, daß ZEW1SSE Menschen dieser Art in iıhrem
Wahnsinn beharren, wende dich ohne Bedenken die erwähnten Rich-
ter und die Sache VOT, auf daß s1e entsprechend der mündlichen We1-
SUNg, die ıch ihnen gegeben habe, solche Leute ZUT Umkehr veranlassen. Dıie
Göttlichkeit des großen Gottes möge dich erhalten auf viele Jahre!“

Weder De Clercq noch irgend einem anderen Vertreter der COmMMUnNIS
OP1IN10 1St allerdings gelungen nachzuweısen, daß sıch bej dem 1mM Brief
enanntfen Hosios Oss1ius den Bischof Von Cordova handelte. Es 1St doch
reine, allerdings weitverbreitete Hypothese, WwWenn De Clercq den Hosıius
be1i Euseb A. 11Ur ohl weil iINan ıh: mit Oss1ıus identifiziert den VeI-

trauten Helfer 1in relıg1ösen Angelegenheiten Hoft se1n äßt Betrachtet
INan die FEusebstelle für sich allein, dann 1St der Hosıus ein Mann,

De Clercq erwagt der cCOoMMUNIS OP1InN10 entsprechend nıcht einmal Zweifel
der Identität mı1ıt Oss1us; Vertretern dieser Ansıicht se1it 1953 se1en ZeENANNT FB

Aland 1n Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt hersg. emporını
L1 2 9 1! 197 136; Bardy, Sources Chretiennes 526 1958, 1E Z Francı dı
Cavalerie, Constantıana 1959 Z K Frend The Donatist Church 1970
45; Girardet 8, Grasmück, Coercıti1o0 1964, 8, Klein 154; Kraft 2 9 160 Auch
Vt. folgte trüher dieser Ansıcht (KL Panly Va Caecilianus Nr 5 Eıne Datıie-
rung des Brietes auf nde 312 zieht De Clercqg 149, der be1 Seeck Regesten auf
April 213 VOTr.

24 Kaorta TO DOEOVLOV tTO NOOG NOO0C “OoL0vV ANOOTAAEV. Um nıcht die Vor-
stellung autftkommen lassen Hosıius habe den Briet persönlich übergeben, sollte
INa  - vielleicht besser übersetzen „gemäfß dem VO  z Hosıus Dıch gesandten Ver-
zeichnı1s“ ; Bardy übersetzt“ .. dans le memorandum qu’Oss1us envoye“.O>  P

a Aa aa  l _
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der dem Bischotf VO:  e} Karthago eın Verzeichnis übersandte®>. Für dl manche
Vertreter der VO  - De Clercq verfochtenen cCOommunIıs Op1n10 1St selbst-
verständlich, da{f Oss1ıus VOT der Entsendung des Schreibens Caecılıan
den Kaıiser über den Streit Donatus iınformiert hatte. Zurückhaltend
NUS 1St De Clercq auch nıcht gegenüber Spekulationen darüber, w1e
Ossıus über den Ötreıt erfuhr?2®6.

Als wichtige iındirekte Stütze für die Identifizierung des Hos1os bei Euseb
MI1t Ossıus NFL Cordova wurden ımmer wieder AÄußerungen über den 390 VeOEI -

storbenen und ohl se1it eLWAa 360 in Afrıka wirkenden Donatisten Parmen1i1a-
11US benutzt, die uns durch Augustins Erwiderung überliefert sind?7. Nach Au-

gustin wart Parmen1anus Ossıus Unrecht VOT, 1n der ersten Phase des
Streits für harte Maßnahmen die Donatisten verantwortlich SCWESCH

selin. Sıch der Verteidigung des Ossius durch Augustın anschließend, meınt
De Clercg, dafß die Donatistenpolitik Konstantıns VO  3 317 bıs 3721 kaum
inkonsequent SCWESCH ware, w ennn S1e Oss1ius weitgehend ıktiert hätte.
Eınıge Aktivität des Oss1ius 1n diesem Streit möchte De Clercq reilich dann
doch Vermu! KOönnte INa  a autf Grund VO' Augustıin 1,5,10 dazu
E un: 4,6 noch dariın folgen, da{f die Donatisten dank der Wırksam-

keıit des Ossıus 1in Italıen, Gallien und Spanıen keine Unterstutzung mehr
fanden, 1St die Vermutung, Ossijus habe dem Kaiıser nahegelegt, Miltiades
VO Rom als Schiedsrichter bestimmen, ohl doch hypothetisch®®. Des
weıteren meıint De Clercg, daß Ossıus dem Kaiıser Zur Einberufung des
Konzıils VO  3 Arles geraten habe Dıiıe Frage, Ossıus dann bei diesem
Konzil W1e De Clercq meılnt überraschend nıcht anwesend WAafr, sucht
De Clercq W1€e andere VOT ıhm MIt der Vermutung beantworten, da{(ß der
Bischof damals Hof des Kaıisers weilte 29 Keineswegs überzeugend sucht

25 Nur 1St, daß das Verzeichnis 1m Auftrag des alısers erstellt un:
versandt wurde. Die keineswegs auszuschließende wenn auch nicht ZUTr Gewißheit

erhebende Möglichkeıit, da Hosius eın kaiserlicher Beamter WAar, sehe ich
hin 1St der einzige AA E erfafßte Hosıus AaUuSs Spa-nırgends Er WOSCHL. Immer

1en stammend ein hoher Beamter: 395/98 belegt als SACT:; larg. bzw. MmMa$s.
oft Zu den verschiedenen Varıanten der Rolle, die inNnan dem miıt Ossıus identi-
fizierten Hosıius Zzuwelst vgl De Clercq RD Kraft 162 p Girardet jel
eher als Hosios könnte iL1all dem Wortlaut des Briefes nach den 1n 6,3 genannten
Heraklides als besonderen Vertrauten des alsers ansehen.

163 hält De Clercq miıt Piganiol für möglich, da Oss1ius auf der
Reise nach Rom Afrika besuchte un: dort VO  w Caecilianus persönlich intormiert
wurde. Freilich auch die Notwendigkeit eıiner Informatıon des alsers ber die

Afrika durch Oss1us besteht nicht, denn A4Us$ Eusebius 1 9 d 18 1St CI -Vorgänge in
siıchtlıch, dafß der Kaiser durch Annulinus (Proconsul Africae) ausführlich iıntormıiert
WAar.

Überliefert be1 Augustinus, CONLTIra epistulam Parmenianı bes E ö 10); 6; He
8’ SEL 51

28 Wıe De Clercq auch Girardet
29 De Clercq 169 berutt sich darauf, dafß ach Fuseb 2’ un Cod

Ang. S (vollständig ediert bei Obpitz, Byzantıon 2 1934, 535 L1L: 182 Phi-
Wıinkelmann GCS 212, 19722 vgl Na Lrag 345)

Bischöte den Kaiıser
lostorg10s Bıdez

seinen Reisen begleiteten. Dıie Zuverlässigkeit der keine
niähere Datierung (vgl Anm. 34) bietenden otızen (nur ÄAng nın

Ooı0c Oss1us) 1St bezweitelbar.
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De Clercq (S 17 die Vermutung entkräften, dafß Oss1ıus deswegen
in Arles 1mM Hintergrund blieb, weiıl sich dort SsCHh Vorwürte der Dona-
tisten und auch spanischer Bischöte verteidigen hatte90. Auszuschließen 1St
dies zumiıindest nıcht und könnte csehr ohl se1N, dafß ÖOss1ıus TST nach CI -

folgreicher Abwehr solcher Angrifte Einflufß be1i Hof SCWANN und dann
weıtere Schritte die Donatısten veranlaßte®l.

Nach diesem Ausblick auf die Frage der Beteiligung des Oss1us der
371 schliefßlich gescheıiterten Donatistenpolitik Konstantıns zurück Z.U.

Jahre 23172 Wıe tast allgemeın hat in  3 auch be1 De Clercq das Gefühl, daß
Hosıos be1i Euseb 10,6 11UT deshalb mıiıt Oss1ius identifiziert wird, weıl INan

SCIN eın Zeugn1s über den spater erühmt gewordenen Kirchenmann g-
rade für 312/43 hätte, INa  3 Oss1ıus bereits 312 als maßgeblichen theolog1-
schen Berater Konstantıns benennen möchte. Diese Annahme jedoch stutzt
sıch bekanntlich VOr allem aut die selt Jahrhunderten wiederholte Hy-
pothese, da{fß der bei Zosimus 2293 erwähnte, AaUuUSs Spanıen nach Rom SC-
kommene AÄgypter MI1t Ossıius iıdentifizieren se1 und INan die VO  3 Zosimus
741 Jahre 3726 erzählte Szene ın das Jahr 3172 verlegen musse. Wohl VOI

allem die Anwesenheit des SS1US bei Konstantın schon anläfßßlich des
Eınzuges 1n Rom Oktober 217 noch wahrscheinlicher machen,
datiert De Clercq den Briet mıiıt Erwähnung des ıhm als ÖOss1ıus geltenden
Hosıos Seeck schon VOT Ende 31972 vgl Anm Z3) De Clercq erwagt,
der Vermutung folgen, da{fß Ossıus den Kaıiıser bereıts auf dem mIit dem
Sıeg der milvischen Brücke endenden Feldzug begleitet habe®?2, Dıiese
Vermutung sieht De Clercq erhärtet durch 32 wonach Konstantın
nach der Kreuzesvisıon christlicher Priester herbeiholte, siıch über das Chriı-
tentium iınformiıeren 1ef un: christliche Priester Beratern machte, sSOW1e

42, wonach Konstantın nach dem Eınzug 1n Rom Diener Gottes iın
se1ın Gefolge berief. Da Fusebius beiden Stellen Oss1ius nıcht NNT, wiırd
damıt entschuldigt, da{ solche Nennungen in der Eusebs nıcht üblich
seıen, und die Ansıicht, da{fß Oss1ius jedoch gemeınt sein musse, des weıteren
damıt begründet, daß allein in der Überlieferung ZUT. eıt VOTL Nıcaea als
kirchlicher Berater Konstantıns ZeNAaANNT se1l Ist dies angesichts der Lücken-
haftigkeit uUunNseI CS Überlieferungsbestandes schon ein recht schwaches Argu-
ment®?®, scheint auch ein Teil der weıteren SS1IUS VOT 375 bemühten Zeug-
nısse nıcht VO  e) überragender Qualität. 135 Zzıtlert De Clercq zunächst ıne
Stelle der 1M Jh entstandenen nach wohlbegründeter Ansıcht etztlich
Aaus der Kirchengeschichte des Philostorgios schöpfenden Vıta Constantinı
Cod Ang Er (vgl. Anm 2%) Demnach betand sıch der Spanıer Hosı10s,
Bischof hVAS Cordova eın Mannn hohen Ruhms gChH se1ines hohen Alters
und seiner Tugend den prominenten Bischöten des Westens, die

3() Ausgangspunkt für diese Ansıcht 1St Aug epist. Parm. GE 4, f ecs als
möglıch angesehen WIr daß Oss1ıus VO  3 spanischen Bischöfen nach Augustın
Unrecht angeklagt un VO  3 gyallıschen Bıschöten freiges rochen wurde.

Keıine der VO  z} De Clercq angeführten Augustinste len zwıngt dazu eıiıne kti-
vıtit des Oss1ius die Donatısten VOT 315 anzunehmen. uch der Hınweıs, da{fß
Oss1us den Kaıiıser begleitete, pafßt für die eit nach Arles vgl Anm 34)
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Konstantın aut seinen Zügen begleiteten und bei Förderung der Kirchen
weıl durch s1e die ersten Instruktionen ZUL Tugend empfangen hatberieten,

In der 'Tat wird Oss1us 1n diesem aut Jahre 3172 un: VOT 39723 bezieh-
baren Fragment“* anders als bei Eusebius als einzıger m1t Namen genannt,
doch bietet der Autor keinen näheren chronol. Hıinweıs, das Fragment
steht VOT dem Bericht über Konstantıns Eınzug ın Nikomedıa nach dem

Sıeg über Licınıus. Be1 Euseb hingegen 1St Wi1e De Clercq dann 152 fest-
tellt, die Berufung des Oss1ius Priester (erınnern WIr uns, daß Eusebius
Osstus nıcht nennt!) damıiıt dann auch die VO  w ohl vorausgehende

also Ende 311Kreuzesvısıon! VOL den Aufbruch Konstantıns nach Italıen,
oder Anfang 4:17 datıert. Es wird deutlich, dafß De Clerq sich cchr ohl der

MmMI1t Zeugnissen w1e Euseb und Cod AngProblematik bewufßt N  1St,
die große Bedeutung VO  3 Ossıus für Konstantın bereits 31972 erklären
mussen (vgl 153

Folgt INan der aut ein Kette VO' Hypothesen beruhenden Annahme,
dafß Oss1us bereıts 1m Herbst 3172 ıne entscheidende Rolle Ho spielte,

w 1e und Oss1ıus VOTLTmuß mMan schon ıne Antwort darauf suchen,
diesem Zeitpunkt den Hof gelangte ode berufen wurde. De Clercq hält

ich, dafß Oss1us schon 314/12 1naufgrund VO'  a Euseb für mögl
schliefßt aber dann doch nıchtGallien den Hof kam (vgl Anm 32);

AaUSs, daß TST in Kom m1t Konstantın 7usammentraf. Vielleicht, meınt
De Clercq (S 156), spielte Ossıus celbst 1n dem auf ıhn zurückgehenden
Kanon des Konzils VO  3 Serdica (3477 darauf Al WwW1e den Hot

ch sollten Bischöfe NuUur dann den Hof gehen, wenngekommen se1: Demna meıint DeSs1e VO Kaiıser dazu aufgefordert würden. Wıe dem auch sel,
Clercq schließlich, dürfe INa  } annehmen, dafß die sich überraschende
Wahl des Ossıus Zu kaiserlichen Berater aufgrund seiner Autorität 1 DC-
samten Westen erfolgt sel. Dıiese höchstens durch die oben schon behandelten,
vielleicht erst eventu entstandenen Außerungen Augustıins (vgl Anm 27)

Mıt erweıls aut Seeck, Untergang L, 12 f.; Stein, esch spatröm.
eint mir für MSR FrageReiches 1928; 96, 1 Frend 145,5 Fast typisch rsch
Gestutzt auf die Vermu-die m. E ebenfalls verfehlte Argumentatıon Paschouds.

Ossıus Paschoud
LUNg, dafß Hosıios bei Euseb 10, 6‚ identisc. 1St mit
(41 da der Bischof einem nıcht näiher bestimmte Tag und unbekann-
CC  3 Ort) noch VOTr Begınn des Fedzuges Maxentı1us Konstantı begegnet
un: annn ıne be1 der Annäherung des KaSE das Christentum spielte.
Auf rund dieser alleın autf der Vermutung Euse 1 9 6) gestutzten Vermutungm  5 Paschoud dann den Agypter 1n der be1 7Z.0s1mos 3726 312 erzäahl-glau zieren dürten Bekehrunysgeschichte M1t Oss1ıus identitiı

Oss1ius blichen Argumentatıon 1St INa  > versuchtAngesichts der Konstantın-
fragen, ob nıcht doch diejenıgen Rech aben, die Konstantıns Hinwendung der

Bekehrung ZU Christentum erst ach 312 ANSGEEZEa Dazu se1 angemerkt: obwohl
WIr für die Zeıt VOr 3724 tast keine sichere Auss ber Beziehungen 7zwischen
Oss1us un: Konstantın machen können, bedeutet dies5  fiur mich nı  s daß der Kaiser
BEST 2374 der gar spater „bekehrt“ WUurde Einflußnahme des Oss1us un Hınwen-

Konstantıns haben für mich nıcht zwıngend miteinander tun.An die Zeıt VO:  (’ 314 der 315 be-Dıiıe Notiz 1St hne weıteres uch erst
ziehbar.
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stützende Vermutung „erganzt“” De Clercq noch den sonstigen Quali-
taten des Oss1ıus sej]en wahrscheinlich enntnisse gekommen, die sıch Ossıus
durch Aufenthalte und persönliche Kontakte miıt leitenden Kirchenmännern
anderer Länder erworben habe Konkrete Hınweise aut solche Reısen VOI-

INa De Clercgq reılıch nıcht bieten.
Allen Unsicherheiten bzw Ungereimtheıiten der Überlieferung ZU TIrotz

hält De Clercgq (155 für ein gesichertes Ergebnis der modernen For-
schung, daß das Jahr 312/13 die Hinwendung Konstantıns z Christentum
brachte®> Die Tatsache ohl gemerkt für De Clercq und alle, die ENTISPrE-
chenden Hypothesen folgen da{(ß nau diesem Zeitpunkt Ossıus in der
Umgebung des Kaıiısers erschıienen sel, habe die meısten Biographen des
Oss1ius SA Schlufß gebracht, da{fß dieser eiınen hohen Anteıl der Bekeh-
rung hatte. Bewıiesen sieht De Clercq die entscheidende Rolle des Oss1ıus be]
der Bekehrung durch Dıie ausdrückliche Nennung des Oss1ius Kon-
stantıns ersten Lehrern 1m Glauben be] CO ANS Euseb
HZ da Cod: ang. er. erlaube, Oss1ius als einen der nıcht
namentlich genannten Priester sehen und Zos 229 5, weıl der dort

VO  3 Spanıen nach Rom gekommene Ägypter MIt Oss1ıus identi1-
fi71eren sel. Gewiß sel, xibt De Clercq L die Darstellung bei Z.0osıimos in
mancher Hinsıcht verwirrt und unzutreffend, aber s1e beweise doch, da{fß
ine Tradition gegeben habe, nach der ein Spanıer die entscheidende Rolle
bei der Bekehrung gespielt habe, und S1e bestätige damıt Euseb und
CO! aNS Hınzu kommt tür De Clercqa noch, daß Konstantın dem Bischof
s Cordova sehr gene1gt WTr und ihn verehrte. Als Belege datür CI -

scheinen reıilıch auch wiederum 1UI die Vıta Constantinı (1,42) und die
Vı Const Cod ang Da De Clercq mMit einer derartıgen, etztlich
ser1Öösen, Beweisführung nıcht allein steht, se1 mM1t aller Deutlichkeit gesagt:
Von einer entscheidenden Beteiligung des Oss1ıus der Bekehrung oder doch
besser Hinführung Konstantıns Z Christentum kann ıch nıcht sprechen,
solange den ımmer wieder vorgebrachten Indizıen nıcht iıne eindeutige
Aussage einer Quelle hinzukommt (vgl Anm 35)

ASt logisch erscheint CS, WE De Clerca (> 175) Vermutungen Eın-
lüssen des Oss1ius auf die Gesetzgebung VO  3 312713 folgt Einfluß des
Oss1ius musse unzweiıtelhaft nıcht NUur in den seltenen Fällen, 1n welchen dies

De Clercq, der 158 auch 1in der Literatur gebrachte Indizıen nın

(Grundlegend, ber De Clercq hinausgelangend 1St 217 jetzt Straub, Hıstor1ia
4‚ 193 297 ff erganzt 1n Dumbarton Oak Papers Z 19675 Regeneratıo
Imper11 100 bzw. 134 {E-); verweıst s aut dıe unmißverständlich christl. —-
che ın verschiedenen Dokumenten VO  3 S1213 A CrMas reilich auch NnUur Kuse 1US
h 105 1 87) un 21—24, WwW1e das Schreiben die 1n Arles 314 versammelten
Bischöte (Mansı 2) 477 anzuführen. Ebenso tehlt ıcht der Hınweis auf die
christl. Erziehung des Crispus durch Lactantıus (Hıeron. de VIE. ıll 8 ‚ freie
Phantasie cscheint mır die Vermutung se1n, da{ß sıch dabe1 uch der ständig am
Hof befindliche Oss1ius betätigte.
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zeitgenössische Zeugnisse bezeugten, vorgelegen haben®®, Als einNZ1ges (jesetz

allerdings MI1t Nennung des Ossıus führt De Clercgq Cod Theod 4,7,1 VO

April @71 Dieses Edikt Nu  3 S1131° Freilassung VO  e} Sklaven in der
Kirche bzw durch Kleriker 1St WAar Hos1io FB adressiert, aber wieder be-
steht kein zwingender Grund, diesen Hosıus mıiıt Oss1ius identifizieren.
Ebensowen1g esteht Zwang höchstens die Möglichkeit den Adressaten
Z Veranlasser des Fdiktes machen, doch bietet das Befolgen dieser A
nahme De Clercq die Gelegenheit, seinen Helden einem Anwalt der Un-
terdrückten machen?”. Wıe ein erheblicher Teil der Forscher, nach deren
Ansicht Oss1ıus schon 1n Herbst A ofe Konstantıns weılte, ne1gt
auch De Clercq der Annahme, daß der Bischof bıs 237 ohne Unterbre-
chung ote blieb, schließt aber MmMit Hılte eıner cehr hypothetischen Ver-
MUtLUNgS nıcht Aaus, daß siıch einmal 1n seiner Residenz umsah®2.

Gar manche der be1 De Clercq und anderen auftauchenden Vermutungen
ber Ossıius erhalten Nahrung durch die relatıv reichliche Überlieferung
Oss1ıus 1n den Jahren 374 und 375 Da 1St -unächst der Bericht in Vıta Con-
stantını 263 wonach Konstantın aufgrund VO  $ Nachrichten, die ih:
relig1ösen Streitigkeiten 1in Ägypten errei  ten, einen der Trommen Leute
Aaus seiner Umgebung, einen Mann, der durch Frömmigkeit hervorragte und
ıIn vergsangClChHNCI eıt als Bekenner des Glaubens gveehrt worden WAar, ZUI

Friedensschlichtung nach Alexandrıa entsandte und ıhm ZUr Unterstuützung
eiınen die Kontrahenten gerichteten Brief mitgab®, Daflß sich bei die-
SECeIN Mannn Oss1us VO Cordova handelte, erfahren WIr Aaus Sokrates 1:
bzw Sozomenos 116 Nach Sokrates sandte Konstantıin durch den VO  3 ıhm
cechr geliebten und hochgeschätzten Bischof Hos1o0s VO  3 Cordova eiınen Brief

Alexander und Arıus. Bei Sozomenos erfahren WIr, da{ß Bischof Hos1os
VO  3 Cordova, geehrt für seiınen Glauben und se1ın tugendreiches Leben, be-
sonders bewährt durch sein Bekennertum, in rüherer eit VO  w Konstantın
entsandt wurde, den Glaubenszwist 1n Ägypten und den Osterstreit 1m
Osten schlichten.

Auch 1im Zusammenhang mit der ın den Herbst 374 setzenden und
sıch ohl noch bıs in den Wınter hinziehenden Reise des Oss1us nach Ägyp-

bietet De Clercq wieder mancherlei Vermutungen. Nach Sozomenos
rbrei-36 178 De Clercq esetze Konstantıns nach 312, die nach weıtve
lehntAnsicht christlich gepragt SIn Offensichtlich ungSscCrImN ber immerhiın!

De Clercq die VO  e Yaben (Os10 Obispo de ordoba 1945, 42) vertretene An-
sicht ab, da{ß Oss1us der Abfassung des Edikte VO  3 Mailand beteiligt WAar.

Langenfeld, Christianisierungspolitik rOom.  — Kaiser VO  j Konstantın bis
Theodosius 8! 1977 24 zeıgt, daß 4, 7) eın kaiserliches Privileg für die

Sklaven icht berührte (auch identifiziertKirche WAar, jedoch Interessen
vgl bes H7 DE Hosıus MI1t Oss1us VO  3 Cor

Archivo Espanol de Arqueologia 20,38 183 verweıst De Clercq auf Fontaıine,
deckter christlicher Sarkophag VO  - Kon-1947, wonach eın in Cordova ent

stantınsbogen in Rom arbeitenden Künstlern Cfertigt seın könnte.
30 Wendert sich De Clercq 199 mi1t Recht S die nıcht erhärtende Vermu-

Lung, daß Oss1ius diesen Brief inspırıerte, versteigt sich Voelkl ar ZUTC Behaup-
LuUnNg, da{fß Konstantın Bekanntwerden des Streites 1m ÖOsten, Oss1us Klar-
Jegung des Sreitfalles ersucht un Vermittlungsvorschläge gebeten habe, 11a  3

sıch dann auf eiınen gemeinsamen Brief geein1gt habe
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lıeben die Bemühungen des SS1US ıne Vermittlung zwiıschen Alexan-
der und Arıus vergeblich und berief der Kaıiser, nachdem davon erfuhr,
ein allgemeines, Maı 3725 in Nıcaea eröftnetes Konzzil. Ebenso SPIe-
chen Fuseb (VC 2.:73); Sokrates (1,8) und Theodoret (1,6) VO' Mi£ßerfolg,
doch meint De Clercq S 205), se1 alleın schon Wert SCWECSECNH, daß
Ossıus die Wahrheit über Arıus kennengelernt und sıch VO  &] der Rechtgläu-
bigkeit Alexanders überzeugt habe Um das Licht des Ossıus abermals mehr
als die Quellen euchten lassen, meınt De Clercq, Ossıus se1 in seınem
Bericht dem Schlufß gekommen, dafß dem Kaiser als einz1ges Heilmittel
die Einberufung eines allgemeinen Konzzıils bleibe, die Idee ein Konzil
einzuberufen hatte den Quellen nıcht der Kauıser, sondern Ossius%®.
Dabe: se1l gleich, ob Oss1ıus persönlich Ende 3974 nach 1comedia zurück-
gekehrt se1 oder NUur seinen Bericht hingeschickt habe, während celbst
nach Antiochia reıiste, dort 1n den ersten Onaten des Jahres 375 eın
Konzıl abzuhalten. Dıiıe Vermutung, da{ß diesem Konzıil kam, wurde
TST möglich, als Schwartz 1895 den Brief eiınes antiochenischen Konzıils

Alexander den Brief des Rom publizierte*, Nach dem Brief, Aau»$

dem schließen 1St, daß ein Bischof VO  $ Antiochia wählen WAar,
entschieden sıch 53 der versammelten Bischöte für Alexander und ö  Nn
Arıus. Der Minderheit darunter Eusebius NS Caesarea gab INa  3 Bedenk-
eılıt bıs um oroßen Konzıl VO  3 AÄncyras. Nach Einleitung des Schreibens
kam der das Konzıil einberufende, ıhm präsıdierende un für sprechende
Mannn einem Zeitpunkt nach Antiochia, als 1ın der dortigen Kirche eI-
hebliche Zwietracht herrschte. ast selbstverständlich hält De Clercq
(209 ff.) für wahrscheinlich, da{ß dieser Mann Ossıus VO Cordova WAar, ob-
ohl auch seiner Ansıcht nach on viel dunkel bleibt. YSt die Untersu-
chungen VO  e Chadwick und Abramowski (vgl Anm 41) lassen miıch
teils längst VOTr De Clercq ve  en Ansichten?® weıt tolgen, dafß
SS1US VO  w AÄgypten Aaus über Antiochia reiste, entscheidenden Einfluß aut
die dort Antang 375 abgehaltene Synode nahm und iıhr vielleicht 0
präsıdierte. Rätsel und Hypothesen xibt auch ZUr Rolle des SS1IUS bei
dem insgesamt durch eınen Kranz VO'  > Legenden umwobenen Konzıil VO  -
Nıcaea 1im Jahre 275 De Clercq betont (S 218) ohl Recht, daß
Eusebius’ Bericht den Anteil Konstantins noch übertreibt, auch WCNN be-
eutsamer persönlicher Beteiligung des alsers Geschehen festzuhalten
1St. Zugleich betont De Clercgqg, dafß Oss1us intımer Freund und Ratgeber

De Clercq 205 bzw. ZDA
NGG 6, 1905; Dl Obpiıtz Nr. 1 weıtere LAt b1s 1952 be1 De Clercq

207 Die Frage, ob das Schreiben „echt“ 1St un das Konzil VOoON Antiochia wirklıch
stattfand, blieb auch ach 1954 umstrıtten, 1St ber Jetzt unsten der Echtheit
des Brietes un des Konzıils entschieden neben Chadwick Theol Stud 9
1958, 297 se1 auf Abramowskı DA 86, 19735 3256 bes 361 366,
Brennecke, ZKG 8 9 1978 348 un: Bıenert 156 verwıesen.

49 Schwartz ZOS nach Ancyra War Ja ursprünglich das dann ın Nıcaea ab-
gehaltene Konzıil einberutfen worden.

453 VO'  — Lietzmann un Schneemelcher bei Ruhbach, Die Kırche
angesichts der konstantinischen Wende 1976; bzw. 132 un: 259
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des alsers mMit dessen Willen ıne überragende Rolle beim Konzıl gespielt
habe Probleme sieht De Clercq 1Ur in der Frage, W1e weıt Oss1us’ Einflufß
beim Konzıil reichte. 275 sucht De Clercq die Ansıcht erhärten, daß
Oss1us schon die Einberufung des Konzzıils veranlafßte. Immerhin gesteht
e1n, da{ß INa  j niıcht W1SSe, WwWann und aut welche Weıise Oss1ıus den K aıser AA

dafß neben Oss1us und AlexanderEinladung veranlafite, raumt ferner e1n,
Alexandria auch andere Bischöte den Kaiser FL Konzil gvedrängt haben

könnten4*4, 2728 stimmt De Clercq der bereits VO  3 Baron1ius (Annales ad
A 375 Hs 19) Ve  en Ansıicht Z da{fß Ossıus den Vorsıitz beim Konzil
VO  - Nıcaea führte Auch De Clercq Kommt nıcht daran vorbe1, da{ß diese
Präsidentschaft nirgends zuverlässiıg bezeugt 1St und in  3 sich 1 Wesent-
lichen darauf tutzen muß, daß Ossius der Spitze der Teilnehmer er-

scheint und iNa  - wel Stellen bei Athanasius%?? 1in diesem Sınne deuten
könnte. Wııe viele Andere kann De Clercq (Z38 hıingegen Baron1us nıcht
darın folgen, dafß Oss1ius den Vorsıitz als Legat des Papstes führte46. Hın-
sichtlich der rrage, inwieweıt der angebliche Vorsitzende Oss1ius der
Formulierung des Bekenntnisses VO'  as, Nıcaea beteiligt WafrT, lassen uns die

Quellen abermals 1mM Stich Die weıt verbreitete, auch AXf:  3 De Clercq be-

folgte Ansicht, da{fß die Einführung des homous10s autf Ossıus zurückgeht,
stutzt siıch Jlediglich autf Hinvweise be1 Athanasıus Hıstoria Arıan. und
Philostorg10s L Als Argument wırd weıter angeführt, da{fß das homoous10s
einer einst durch Harna begründeten Ansıcht entsprechend Aaus der

daßtheologischen Sprach des estens STAamMMe. De Clercqa erkennt ZWAaAarT,

dies keineswegs erweisbar ist, möchte aber keinen Z weiftel daran lassen, daß
cht nach ZUTF Entlarvung der Arıaner beson-die Einführung des seiner Ansı

ders gyeeıgneten homoQUS10S aut Oss1ıus zurückgın47 uch aANnsonsten möchte
De Clercqa dem Bischo VO  3 Cordova noch erheblichen FEinflufß auf den Gang

lierung der Beschlüsse einräumen, ohneder Verhandlungen und die Formu
bieten können. Bezüglich derdafür jedoch direkte Quellenaussagen

Frage, W as Oss1ıus nach Abschlufß des Konzıiıls tat, folgt De Clercq der allein
der Überlieferung Oss1us für die elit 7wischen 3725durch das Schweigen

Für eine derartıge Mitwirkung führt INa  e} Philostorg ( A  9 der Problematik
der Notiz des Philostorg einer dem Konzıil vorausgehenden Besprechung (mit
Alexander ) 5D Bischöfen) 1n Nıcomedia 1St siıch De Clercq durchaus bewußt,

meınt wohl mI1t Recht, wenn dieses Treffen wirklich stattfand, dann erst als
NgSCHEIL FEın unFolge der Z Konzil CrsSa azu De Clercq 2372Apol 5’ Hıst. Arıan.

VOLr allem arauf, daß bei Gelasius N CycıicusDiese Anschauung stutzt S1
Ossı1ıus habe den Platz Siılvesters eingenommen (De2’ d d I behauptet wird,

Cercq 246 E Fuür ine entschiedener Zurückweisung dieser Ansicht 1St Altaner
vgl Anm 33 der ber De Clercq A, darı zustimmt, daß Oss1us eım Konzil
präsıdıerte.

47 Auf die VO Athanasıus (Hıst. Arıan 42, se1NC Gegnern in den Mund DC-
legten Worte gründet Klein (24, 72) die Annahme, dafß Ossıus das Homous10s als
oyriechisches Aquivalent für die tertullanısch-römis  e Formel Uun1uUs substantıae e1nN-
ZESCTZT hat daß Konstantın daraufhin seıne Annahme verlangte. Zu ÜAhnlichen

Rheit ber den Anteil des Ossıus
können uch Klein un Bıenert biıeten.Ergebnissen kam Bıenert 159 Freilich, Gew1ı
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und gestutzten Auffassung, da Oss1ius alsbald seinen Bischofssitz
zurückkehrte. Betrachtet Ina  $ die nıcht viel zahlreicheren Außerungen ZuUurf

eıit OE 324, dann könnte INa  3 NAau Zut annehmen, da{ Ossıus noch
längere eıit 1 Gefolge Konstantıns blieb Indizıen für die Abwesenheıt des
Oss1ius VO Hoft sieht De Clercq 1im Wiedererstarken VO  3 „Arıanern“ und
Absetzungen Orthodoxen, bes VO  e} 2378 A gegeben. Für ine Heım-
reise des Oss1us jedoch nıcht schon 325 sondern TYST 376 sprechen nach De

Maßnahmen Konstantıns dieClercq (254 einerselts energische
375 und die Zu Jahre 376 be1\rıaner in der 7zweıten Hälfte des Jahres

Zos 229 gebrachte Erzählung Ägypter, der Aaus Spanıie den Hot
nach Rom kam, der, wıe erwähnt, tür De Clercq mi1it Oss1us gleichzusetzen

be Oss1us 1in Verbindung MI1t den Er-1St. Dıie Tatsache, daß popularer lau
eignissen VO  $ 376 gebracht habe, se1l eın estarker Hınvwelıis auf das Verweilen
des Oss1ıus Hoft bis 3763 Die darauf erfolgte Abreıise sieht De Clercq

Verweıs auf die CANONECS und des Konzıils VO  - Serdica damıt CT =

klärt, dafß Oss1ius nunmehr keinen dringenden Grund mehr für einen wWwEe1-
Aufenthalt Hof sah und se1in Bıstum nıcht länger vernachlässıgen

wollte Vermutungen .  ber Verstimmungen zwischen Kaiı1iser und Bischof
weiıst De Clercq ohl mMi1t echt zurück .

Abschließend sel festgestellt: Weder De Clercq noch nach ıhm bzw
unabhängıg VO  ; ihm schreibende Gelehrte konnten ein überzeugendes Indiz
für dıe se1it Jangem und tast allgemeın vorgenomMeNCN Identifizıerung des
Hos10s bei FEusebius Kirchengeschichte 10,6 mi1t Oss1us VO  e Cordova eibrin-
C 1le davon abhängıigen Vermutungen sind eshalb durch keine Quelle

ht also anderem nıcht A den Briet alsgyestuützte Hypothesen. Es SC
Stuütze dafür verwenden, da{ Ossıus einıge eıit VOT Anfang 213 1n die
Umgebung Konstantıns gelangte und dann ogroßen Einflufß auf ;h erhielt.
Unzuläss1ıg 1St daher auch, w1e Klein AUSs dem Brief folgern,
daß Oss1ius den Kaiıser schon 313 anregte, mit staatlichen Zwangsmitteln

die Donatısten vorzugehen und daraus dann gart noch folgern,
j kann keıin 7Zweifel se1N, daß (Oss1us) Constantın M allem deswegen

MI1t cQhristlichem Glaubensgut beeinflußte, weiıl sıch VO  —$ ihm Schutz und
Hıiılfe für se1ine Glaubensgefährten erhoffte“>1. Auch die A Teıl mit
Hılfe des Verweıses auf Eusebius 10,6 vorgenOmMMECNC Identifizierung

48 Dıie Notiz be1 Gelasıus 2! 28 und 38, daß Oss1ıus die Entscheidungen VOINl

Nıcaea be1 den Kirchen 1n Rom, Spanıen un! Italien ekannt machte, verdient nach
weıl für derlei Bekanntmachung der BischofDe Clercq 289, 330 wen1g Vertrauen,

De Clercq scheint MIır reilich fraglich, obVvVon Rom zuständig BEWESCH sel1. CegCn
INa  - das Schreiben der Bischöte VO  3 Arles Sılvester Ge AS1IUS VeETLI-

wenden dart Alleın wichtig 1St hier, da{ß auch Gelasius nı  chts daran andert,
dafß die Überl Oss1ius für die Zeıt VO  ( 325/26 bis 342/43 verstumm

49 Vermerkt sel, da{fß für De Clercq 287 die Verhinderung des Ganges Onstan-
t1Ns auf das Kapitol 1n das Jahr 3726 gehört.

5() Mıt De Clercq 1St vermute dafß Athanasıus ol der Hıst. Arıan.)
registriert hätte, WEeNnNn Oss1ıus ar1anıscEea Intrıgen ZU Op gefallen ware.  yn

51 A0 199 23172 dafür, dafß Kleıin csehr eigenwillig interpretiert, se1 Jediglich
auf den zitierten Briet verwiesen.
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des Aus Spanıen Rom gekommenen Ägypters bei Zos Z mi1t Oss1ius

eht auf keinem gesicherten Grund Mı der Infragestellung der Identifizie-
MI1Lt Oss1ıus scheint mir allen Spekulatıio-rung des Agypters und des Hosıos
Hinwendung ZU Christentum beein-

NCI, inwiıeweıt Oss1ıus Konstantıns
lußte, der Boden e  S  E SchlieRlıch erweisen siıch auch noch weıtere

kte Oss1ıus und Konstantın alsQuellenaussagen direkte und indıre
VO „weifelhatftem Wert (vgl

Ist Oss1us fur die elit bis 3725 mithi NUuLr ıne Art Phantom? Ist

schließlich NUu.:  F ıne Erfindung, daß Oss1ıus Freun und Berater des Kaisers
Ansıcht nach festhalten: Ossıus,war”? An Folgendem kann Ma  a meıner

wurde 295 Bischof VO  3 Cor-boren 255 wahrscheinlich in Spanıen,
dova. Als solcher nahm mi1t Aınrtren Danschen Bischöfen dem

VO'  3 Elvıra teil. Vor 374 mu{fß7zwischen 796 und 311 datierenden Konzı1
Oss1us dann den Hof KonstantınU Gr gekommen se1n. Man dart
nehmen, da{fß der damals bereıits besonderes Vertrauen des Kaıi1sers genle-

hre 1ın der Umgebung des a1lisers aufge-Rende Bischof sich schon einıge Ja
halten hatte. Aufgrund einıger otızen be1 Augustin 1St möglich, da{fß
Oss1us schon 315/16 die Politik die Donatıisten eeinflußte. Auch dann

da{f Oss1ıus chon VOTF 2314 Einflufß eWann,ZWingt nıchts Z Annahme,
obwohl dies nıcht völlıg außerhalb des Möglichen lıegt. Auszuschließen 1St

ebenfalls nicht, daß die Missıon nach Alexandrıa 1m Jahre 3724 nıcht auf
nder beschränkt WAar und Oss1us ıneVerhandlungen mıit Arıus und Alexa
Antiochia (Antang 325) spielte. Amgewichtige Rolle beım Konzıil VO  3

Konzil Nıcaea nahm Ossius als eın Vertrauter des Kaıisers teil, doch
bestehen keine sicheren Indizıen dafür, da{fß Ossıus der eigentliche Inıtıator

ihn die Eın-des Konzils WAal, den Vorsitz VO: Konzıil führte und autf

fügung des homoous10s in das Bekenntnis V 0):  3 3725 7zurückzuführen 1St.



Beobachtungen Form, Sprache
und der Prosabiographıien

des Venantıus Fortunatus
17 der Hagiographie

des Omıschen (Aallıen
Von Richard COölkLlaEns

In der 7weıten Hälfte des sechsten Jahrhunderts T} 1m fränkischen
Königreich WEe1 Männer heraus, denen WIr fast alle literarischen Zeugnisse
iıhrer Epoche verdanken: Der Historiker Gregor VO  3 Tours und der Dichter
Fortunatus. Das Werk dieser Schriftsteller 1St formal verschieden, dafß
INa  = häufig gezögert hat, S1e als Vertreter der gleichen historischen Wirk-
lichkeit betrachten?.

Wıe dem auch immer sel, 1n einem Bereich stellt sıch dieses Problem nıcht:
1n den hagiographischen Schriften, in denen beıide Autoren ine sehr Ühn-
lıche, unübliche Art der literarischen Darstellung verwenden, den
Ruhm ıhrer Hauptfiguren verkünden, nämlich die kunstvolle Ausarbei-
Lung einer Folge übernatürlicher Handlungen oder „Virtutes”, die jeweils dıe
einzelnen Glieder eiıner endlosen Kette VOIN Wundern sind.

Gerade diese literarische Gattung, die als einz1ge die beiden größten
Literaten Jenes Zeitalters miteinander und auch mit den wenıgen anderen
Schriftstellern iıhrer eıt verbindet, verdiente daher das besondere Interesse
der historischen Wissenschaftt. ber ausgerechnet diese Wissenschaft stand
ıhr lange skeptisch gegenüber, und wWen Begınn dieses Jahrhunderts das
Übernatürlich-Wunderbare 1n Gregors Werk 7 weıtel seiner Eıgnung als
Historiker entstehen ließ®, erg1ing auch Fortunatus kaum besser. Ren:
Aigrain drückte AT Beispiel die Meınung e1ines Jahrhunderts wissenschatt-
licher Forschung AuUs, als noch 1953 bedauerte, daß „Fortunatus sich e1n-
fach mMit relatıv armlichen literarischen Topo1 und Wundergeschichten —

friedengegeben habe“ und daß „Sse1In Beispiel viele Nachahmer dazu VeI-

Deutsche ersion eıner Studie, die 1mM Programm des LEE Colloquiums ber
„Irland un der Kontinent 00.=30606* Maı 1977 Universıity College
Dublin vorgelegt wurde.

Dazu VOr allem Tardı, > Fortunat: etude SUT dernier representant de la
poesie latiıne ans la Gaule merovingıenne“, Parıs, 1927 130 Anders Pyinz,
„Frühes Mönchtum Frankenreich“, München, VWıen, 1965, 485, der als erster
auf die Vergleichbarkeıt hagiographischer Texte hinwiıes.

Vgl z. B Bruno Krusch, „Nochmals die Taufte Chlodowechs 1in Tours 507/08
un die Legende Gregors von Tours“, 11 Historische Vierteljahrschrift, (1933),

562
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hen Detaıils vorzuziehen, tür die WIranlaßt habe, diese präzısen biographisc
uns ungleich mehr interessıere würden*X Jedoch Wr die Möglichkeıt, sol-

schon lange UVOo VO  3 Wilhelm ev1ison er-che Liıteratur ernstzunehmen,
I1 worden, der bereıits 1921 feststellte, „eIn falscher oder fehlgeleiteter
Rationalismus, der überall Betrug un: nıchts als Betrug witterte, iSt heute
überwunden X die Tatsache, die einem vermeintlichen Wunder zugrunde
lagen, kümmern uns wenıger als der Glaube, der ırgendwelche Vorgange als

ließ“> Vor mehr als zehn Jahren wurde der WertWunder erscheinen
eınes csolchen Ansatzes VO  3 Frantıse. Graus bewıesen, ZuUuerst 1n einem Arti-
kel über merowingische Gefangenenbefreiungen® und dann 1in einer Studıe
über Volk, Herrscher und Heıilıge 1m eıiıch der Merowinger”.

Im folgenden möchte ich, AUS der durch die obe genannten Werke e1I-

Sprache und Publikumöffneten Perspektive, einıge Bemerkungen Form,
der Prosabiographien des Venantıus Fortunatus machen.

In einahe allen seiınen Werken beschäftigt sich Fortunatus mıit Heıilıgen,
die Mönchsbischöfe ren, Absicht un: Eıgenart seiner Wundergeschichten
wird besser erkennbar, wenn INa  a S1ie miıt einıgen früheren gyallischen Wer-

denen das er und wichtigste dieken über dieses Thema vergleicht, VO  [

„Vita Martin1i" des Sulpicıus Severus 1St.
Im Prolog diesem ext beschreibt Sulpicıus das Publikum, das als

der durchgehend 1n derseine „legentes“ beeinflussen hofft®, ein Terminus,
Z weck des Textes offenVıta benutzt wird der wen1g Z weıitel über den

5ßt Trotzdem wird dieses Publ:kum niemals ausdrücklich definiert; erst

der Erforschung der Bilder un: der
Jacques Fontaıine konnte nach eingehen

klassischen Interferenzen 1 'Tex dem Er-Topo1, der christlichen
den gebildeten del Aquıita-gebnis kommen, da{fß Sulpıicıus siıch damıt

nıens wandte?. Dıiese Interpretation 1Sst jedo VOT kurzem wiederum iın
weıl „die eigentıche Erzählung der Vıta wen1g Kon-

Frage gestellt worden, (:10. Dıe Kritik kann Je-7zessionen den literarischen eitgeschmack macht
doch die erwähnte These nıcht entkräften, da s1e das beweiskräftigste Ele-

außer Acht äßt Selbst
MenT, das u1ls Sulpicıus hinterlassen hat, seın Lateın,

Aigraıin, L’hagiographie: ses SOUFCCS, SCS methodes, SO  — histoire“, Poitiers,
153 159

Die Politik 1n den Jense1tsvisıonen des frühen Mittelalters“, 1n
Levıson, I> danken dieses Z ıtat der wichtigen Be-

Festgabe . Bezold‚ 1920 9 9 WIr MC
Herrscher und Heilige 1m eichsprechung Lotte7r$s ber (1rausS, „Volk,

Merowinger“, iın Deutsches Archiv tür die Erforschung des Mittelalters, (1974);
197

(zraus, 1€ Gewalt be1 den Antängen de Feudalismus und die Gefangenen-
befreiungen der merowing1schen Hagiographie 5 1n JWG (1961); 61

G rausS, „Volk, Herrscher und He1ilıge 1mM eich der Merowinger. Studien ZUr

1965Hagiographie der Merowingerzeıt“, Pra
Vıta Martin1“, b5 VO  g Fontaine, 133 Parıs, 1967,Sulpicıus Severus,

1’ ded un: 3, 248; f un 2 9 S) 316
Ibid IS ff und Bd 2? 375

Rousseau, „The spiritual authorith of the monk-bishop: eastern elements
1n SOMIME estern hagiography ot the fourt un fifth centurıies”, in The Journal
of Theological Studies“, 1971 406, Anm

Ztschr.



Untersuchungen
WEen der Autor vorgibt „entschlossen se1in, nıcht SCch seiner Sprach-
fehler (Solözismen) erröten“11. leiben das nıcht mehr als leere VWorte,
denn der Geist, der seine Sprache beseelt, entspricht durchaus jener .  urba-
nıtas-, die ıh etw2 1ın den „Dialogen“ dazu veranlafst, sich tfür den Ge-
brauch VO  3 „exsuftflare“ entschuldıgen, das als eın „kaum lateinisches
Wort“ abtut. Beweismater1a]l für seine großen Bemühungen ın dieser Rıch-
Lung liefert andererseıts die konservative S5Syntax; hier macht Sulpicius, 1m
Gegensatz anderen Schriftstellern se1iner Epoche, NUur mMi1t größter Zurück-
haltung Konzessionen die Volkssprache: der klassische Gebrauch des
Kasus eLIw2 wiırd vollkommen beibehalten?®; das oleiche oilt auch in den 56
Fällen, in denen der ablativus absolutus vorkommt, der tehlerlos konstruilert
1St:  e  < Dıminutiva anstelle VO  3 Primitiva kommen nıcht vorl> und auch das
Deponens wird immer respektiert*®. Verbindungen VO:  w} Präpositionen W ıe
„deiuxta“, „aCONtra: und „inante“, xibt nıcht17 Mıt dem Gebrauch des
infinitivus ınalıs nach Verben der ewegung 1St Sulpicius, 1M Gegensatz
anderen zeitgenössischen Autoren, äußerst vorsichtig?®,

ber diesen Klassızısmus hinaus entdeckt In  w} jedoch einıge
Merkmale, di die Feinheit und Durchkonstruiertheit seiner Sprache Id-
ten das ewußte Streben nach dem infinıitivus historicus!?® oder auch
Reichtum und Vielfalt der Beiordnung, die oft noch durch Formen W1€e das
enklitische „_que“ unterstrichen wıird®9, ebenso w1e die ständige Verwendung
der „Vvarlatıo sermon1s“21 un schliefßlich seine rhythmische Prosa, die noch

eiınem Großteil auf quantifizierenden metrischen Kombinationen, eNTt-
sprechend bevorzugten klassiıschen Formen, beruht22. Solche Züge erlauben

uns daher, die Prosa des Sulpicius als vorbildliches Beispiel für das NZU-
sehen, Was eın hochgebildeter Hagıograph gegen Ende des vierten Jahrhun-
derts für stilistisch „de rıgueur“ hielt, Wenn sıch ıne vornehme und
anspruchsvolle Leserschaft wandte.

Wenn WIr dagegen die Heiligenviten des Venantıius Fortunatus betrachten,
werden WIr unlls sofort der völlig andersartigen Stimmung bewußt, die 1n

11 Sulpicius Severus, „Vita Martıni“, ded J 250 23° ‚ decıidi soloecismis
1O erubescerem18  Untersuchungen  wenn der Autor vorgibt „entschlossen zu sein, nicht wegen seiner Sprach-  fehler (Solözismen) zu erröten“11, bleiben das nicht mehr als leere Worte,  denn der Geist, der seine Sprache beseelt, entspricht durchaus jener ‘urba-  nitas“, die ihn etwa in den „Dialogen“ dazu veranlaßt, sich für den Ge-  brauch von „exsufflare“ zu entschuldigen, das er als ein „kaum lateinisches  Wort“ abtut. Beweismaterial für seine großen Bemühungen in dieser Rich-  tung liefert andererseits die konservative Syntax; hier macht Sulpicius, im  Gegensatz zu anderen Schriftstellern seiner Epoche, nur mit größter Zurück-  haltung Konzessionen an die Volkssprache: der klassische Gebrauch des  Kasus etwa wird vollkommen beibehalten!?; das gleiche gilt auch in den 56  Fällen, in denen der ablativus absolutus vorkommt, der fehlerlos konstruiert  ist!4, Diminutiva anstelle von Primitiva kommen nicht vor!® und auch das  Deponens wird immer respektiert!®. Verbindungen von Präpositionen wie  „deiuxta“, „acontra“ und „inante“, gibt es nicht!!. Mit dem Gebrauch des  infinitivus finalis nach Verben der Bewegung ist Sulpicius, im Gegensatz zu  anderen zeitgenössischen Autoren, äußerst vorsichtig18,  Über diesen strengen Klassizismus hinaus entdeckt man jedoch einige  Merkmale, die die Feinheit und Durchkonstruiertheit seiner Sprache verra-  ten: z. B. das bewußte Streben nach dem infinitivus historicus!®, oder auch  ,  Reichtum und Vielfalt der Beiordnung, die oft noch durch Formen wie das  enklitische „-que“ unterstrichen wird®®, ebenso wie die ständige Verwendung  der „variatio sermonis“21 und schließlich seine rhythmische Prosa, die noch  zu einem Großteil auf quantifizierenden metrischen Kombinationen, ent-  sprechend bevorzugten klassischen Formen, beruht??. Solche Züge erlauben  es uns daher, die Prosa des Sulpicius als vorbildliches Beispiel für das anzu-  sehen, was ein hochgebildeter Hagiograph gegen Ende des vierten Jahrhun-  derts für stilistisch „de rigueur“ hielt, wenn er sich an eine vornehme und  anspruchsvolle Leserschaft wandte.  Wenn wir dagegen die Heiligenviten des Venantius Fortunatus betrachten,  werden wir uns sofort der völlig andersartigen Stimmung bewußt, die in  11 Sulpicius Severus, „Vita Martini“, ded. 5, S. 250: „...decidi ut soloecismis  non erubescerem ... .“.  * Vgl Sulp. Sev., „Dial.“, 3, 8, 2; CSEL 1, 5. 205: „...ut verbo, quia D  est, parum Latino loquamur, exsufflans . . .“.  13 P, Hylten, „Studien zu Sulpicius Severus“, Diss. Lund, 1940, S. 7 £.  14 Vgl. die vergleichenden Statistiken meiner Dissertation über „Rhetorica et  sermo ’rusticus’ en Gaule m&rovingienne: l’oeuvre en prose  e Fortunat“, Paris,  1977, S. 72, Anm. 379; zum Wegfallen des Subjekts bei diesen Konstruktionen,  vgl. A. Lönnergren, „De syntaxi Sulpicii Severi“, Diss. Uppsala, 1882, S. 68.  15 P, Hylten, „Studien zu Sulpicius Severus“, S. 8.  16 R, Collins, „Rhetorica et sermo ’rusticus’ en Gaulle meErovingienne“, S, 62.  17 P, Hylten, „Studien zu Sulpicius Severus“, S. 8.  18 Ibid. S. 8.  19 Zum stilistischen Wert dieser Konstruktion bei Sulpicius, vgl. A. Szantyr,  „Lateinische Grammatik“, München, 1965, Bd. 2, S. 376.  20 Dazu P. H:  21 _Ibid., S: 58 .  ylten, „Studien zu Sulpicius Severus“, Sf 8.  22 Ibid., S: 25Vgl Sulp SVı sDiak”: 9 3, Z SEL L 2705 5 * verbo, quı1a NECCSSC
CST, arum Latino loquamur, exsuttflans

Hylten, „Studien Sulpicius Severus“, Dıss Lund, 1940,14 Vgl die vergleichenden Statistiken meıner Dissertation ber „Rhetorica
’rusticus’ Gau merovingienne: ”oeuvre Fortunat”, Parıs,

1977 Z Anm. 79 ZU Wegtallen des Subjekts bei diesen Konstruktionen,vgl Lönnergren, „De sSyntaxı Sulpicı Severi“, Dıss. Uppsala, 1882, 68
Hylten, „Studien Sulpicıus Severus“,
Collins, „Rhetorica et ’rusticus’ Gaulle merovingienne“,Hylten, „Studien Sulpicius Ddeverus“,18 lbid

19 Zum stilistischen Wert dieser Konstruktion be1 Sulpicius, vgl Szantyr,„Lateinische Grammatık“, München, 1965; 27 376
{() Dazu
21 Ibid., 58

ylten, „Studien Sulpicius Severus“,
Ibie. 25
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den Biographien dieses kaum mınder gebildeten Vertreters der römischen
Rhetorenschule VO'  w} avenna herrscht?S. Der Unterschied ze1gt sich ZuUuerst iın
den Vorstellungen, dıe Fortunatus über das Publikum ZU Ausdruck bringt:
„legentes“” wird durch „audıentes” EFSCTZT; eın Ausdruck, der keinen kleinen
Kreıs bezeichnet, sondern 99 populorum 24 Diesbezüglıch kann INa  a

Fortunas MI1t Gregor VO  3 Tour vergleichen, der auch durchblicken Jäßt, dafß
se1in Werk für die mündliche Überlieferung eın großes Publikum bestimmt
sel1  125 Diesen Gedanken ann in  z ebenfalls 1in einer Reihe anderer Vıten
einer spateren Periode finden, VOT allem in der „Nıta Niceti11“26 und
den wel VO  a Dinamıius VO  e Marseılle geschriebenen Viten®“, Jedoch lıegt die
Vollendung VO'  3 Fortunatus erstem Werk eLtiwa2 sieben Jahre VOL dem
Begınn VO'  3 Gregors literarischem Schaffen?®s Welchen rad VO  e Eıgenstan-
digkeıt A INa  w} ıhm daher 1m Rahmen der gallischen Tradıtion ZUSgC-
stehen?

Anfang des sechsten Jahrhunderts erscheinen vereinzelt in Kommenta-
TI ZU bischöflichen Usus Hınweise darüber, daß Vıten Todestag der

Bezügl. Fortunatus’ Bildung vgl die noch immer grundlegende Dissertation
VO  3 Hermann Elss, „Untersuchungen ber den Stil un die Sprache des Venantıus
Fortunatus”, Heıidelberg, 1907 Es 1St bezeichnend tür unserec Einschätzung

da in einer spateren Periode eın klassisch-korrekterder Bildung des Fortunatus,
fien seiıne Bewunderung für Erziehung un WerkStylist w1e Paulus Diaconus

dıieses Dichters ZU Ausdruck bringt: Vg Paulus Diaconus, „Histor1a Langobar-
dorum“, Z IS P] 88,

24 N ita Medardı“, G MG UCt ant,., I  s : ZOMALumM populorum
bereıte a S ıne textkritische philologische Studie ber die

Authentizität dieser wichtigen WEa VOTFrT.

Der Gebrauch allzemeıiner Ausdrücke w1e „plebs‘ („Viıta Hıları1:, ibid.,
IS V ita Albıinı“, L; ibid., 25) und „populus“ ( Vaıta Albinı“, 4, ıbıd., 2 bei
Fortunatus äßt auf eın weıt yrößeres Publıkum schließen als NUur das klösterlich-
klerikale Milieu. illud miraculum m”obıs YAN-Bemerkenswert sind Satze W1e€e der folgende: J3 >

Hbus explicabo «“ der 1M AR de VITrt. Mart.“ (2, 25 MG  E Kr Merov. I,
617) vorkommt, und War 1n einer Schrift, die n° . dulcıssımıs fratrıbus filiis
ecclesiae Turonicae“ ew1ıdmet 1St (ibid., 585); daraus kann 111a  - schließen, dafß] für die Leute VO  e 'Tours ausgearbeitet worden 1St.diese Predigt spezıe

Vgl „Vıta Nıiceti1“, 17 MG  B LT MerovV., HE 521 Der Autor schreibt,
dafß der Inhalt der Vıta durch die „lectionis relatio CC bekannt vemacht werden WIr

7 Vgl „Vıta Maxımıi“, 1 80, 33 und „Vıta Marı”, 1: ıbıd., Das
drıtte Kapitel der ANaita Marıt wiırd VO  — dem eindrucksvollen z „Lectio sanctı

eingeleitet un mIit einer Homilie über dasEvangelır secundum Mattheum
bunden (ibid., 0, 30) Dann fährt der 'TextGleichnis VO  3 den fünf Talenten VT

fort: „Qui1a VECETO SANCLIUS Marıus fidel:i SErVUS exstitit, G fidelibus aAb 1DSO Re-
esonders ınteressanterdemptore emMOOratu: ondus creditur o  AGccePISSE ... Eın

Aspekt dieser Vıta 1St volkstümliche Charakter der Wunder un die lehrhafte
um eın D'  9 der N}  ‚u der literarischenWarnung VOT: der „instabilitas INOTL
Audiant 1lı quı1 1n haec ecclesia Deo SANCIOMethode des Fortunatus entspricht:

Marıo stabilitate promiserunt, audıant et mentis diligenti CUra anl-

CUur, S1 omn1ı2 SUNT erga votum; sz YeC: omnı1d ene ıb contig1sse, laetentur;
S12 au alıter est; sC1ant quoniam hoc ın anımada Datıuntur, quod praefata mulıer
1ın Corpore legitur S, Fuisse“ (ibid., 32) Parıs, 1890, 12) WAarNach Bonnet („be latın de Gregoire de Tours”;

der 574 un! 575Gregors erstes Werk der „Liber de virtutibus sanctı Martın1“,
vertafßt wurde.
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Heiligen VOL Publikum gelesen wurden*?. Als direkter Beitrag eınes ag10-
graphen Z7u diesem Thema sind jedoch die Bemerkungen des Fortunatus VvVon

allergrößter Wiıchtigkeıit, denn VOr ıhm verbindet NUur ein einz1ger anderer
Hagıiograph die ausdrückliche Bejahung Ööftentlicher Verwendung MmMit der
klaren Vorstellung, den exXt 1n die Messe integrieren: andelt sich
dabei einen Autor, der kurz VOrTr Fortunatus schrieb®®. Er
erklärt Begınn seiner „ NVita Vıvıanı“, da{fß s1e in ıne Predigt aufgenom-
inen werden solle, denn „solange die VIirtus der Bischöfe den Gläubigen
durch die Predigt Gehör gebracht wiırd, hat die Nachwelt immer eın
Beispiel;, dem sS1e folgen ann“S1.

Möglicherweise 1St dieselbe Idee 1n der Einleitung der „Viıta Honoratı“
angedeutet, dıe mehr als ein Jahrhundert UVO verfaßt wurde: ‘hodie nım

COTrPOIEC EXUTUS est 32 Jedoch Sagt diese Formel nıchts Bestimm-
tes über das Publikum Aaus oder über die Umstände, un denen ıne Le-
SUuNs beabsichtigt se1n könnte, während Struktur und Sprache der Vıta ganz
andere Bestrebungen deurtlich machen. Das bewußte Bemühen „clau-
sulae“, die auf dem klassıschen Prinzıp der Quantıität der Betonung
beruhen®, zeıgt den Autor und sein Publikum konservatıver als Sulpicıus,
der, seiner Zugeständnisse den literarıschen Zeitgeschmack, keinen
solchen Widerstand n e1n etilistische Formulierungen erkennen LaßeS4,
die dieser elit bereits das quantıitatıve Sprachempfinden in der SESPIO-
chenen Sprache TrSeizZt hatten®>. Ahnliche Schlüsse kann INa  3 daraus zıehen,
dafß sıch der Autor auffallend des antıken enkomiastischen Tugendschemas
bedıient, in dem die aufgezählten „virtutes“, WwI1e 1n der antiken Biographie,
mehr die moralischen Qualitäten der Hauptfiguren als ihre Wunderkraft
bezeichnen®®. Im Rahmen dieses biographischen Schemas wird das Wunder,
das 1n den olk orlentierten Propagandaschriften des Fortunatus und
des Gregor wichtig 1St, negatıv beurteilt®“. Diese konservativen Elemente

A Zusammenstellung und Analyse dieser Kommentare bei de Gaiffier, LA
ecture des Actes des MAartyrs dans la priere lıturg1que Occident“, 1n Analecta
Bollandıana 12 (1954), 145

30 Griffe meınt, da{flß die Vıta 240 ertfaflßt wurde vgl SI Gaule chre-
tiıenne l’epoque romaıne“, Pafıs, 1966, 27 /Ö M Anm

371 „Vıta Vivianı“, I MG  En 1: Merov., IR dum audientium
aurıibus antıstıtum virtus officiıo0 sermon1s ingerıtur, SCINPCI habeat exemplum LEe-
ritas, quod sequatur“.

39 „Sermo de 1ta sanctı Honoratı“, 0, 1249
33 Vgl Cavallın, „Les clausules des hagiographes arlesiens“, 1in Eranos

(1948), 149
Hylten, „Studien Sulpicius Severus”,

Zum bergang VO:  3 metrischer betonter der rhythmischer Prosa, vgl VO
allem Hagen 0a metrique d’Arnobe“, 1n : Göteborgs Högskolas
Arsskrift L: Göteborg, 19937

Z.um semantischen Gehalt dieses Schlüsselswortes 1m literarischen Schema der
antiıken Biographie, vgl die Bemerkungen VO:  j Steidle, „Sueton Uun!: die antıke
Biographie“, München, 1951

37 Prıinz hat eine Analyse dieser Reaktion 1m Ontext der lıiterarıschen Pro-
duktion der lerinischen Kreise gegeben: Prinz, „Frühes Mönchtum 1m Franken-
reich“, 457
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tauchen 1n anderen Vıten wieder auf, die, W1€e die „Niıta Honoratı“, AUS

lerinischen Kreısen stammen®®. ber auch außerhalb dieser literarischen
Kreıise, äßt VOTLT der Mıtte des sechsten Jahrhunderts nıchts autf ıne Ent-

hen von ıhrem Publikum schließen.wicklung der Vorstellung der Hagıograp
Vıta German Autisiodo-Constantıus VO  3 Lyon beispielsweise, der seıne I>

hrhunderts schrieb, War die ZuLie Meı-rensis“ Ende des ünften Ja „recherchenung seiner „legentes“59 bemüht sein Rıngen ıne YEW1SSE
in vielen seiner Wendungen weist darauf hın, daß Con-und „coquetterie”

stantıus dabe1 das rhetorische Milie dachte, dem selbst entstammte“*.
Mıt den „Vitae Caesarıl Arelatensıs“ dagegen, die eritwa fünfzıg Jahre

spater vertafßt wurden, betreten WIr ıne literarische Welt, die VO  3 anderen
Ideen beherrscht wiırd; das trıfit VOrLr allem aut die 7weıte Vıta Z in der
der Schriftsteller „keine weltliche Beredsamkeiıt erstrebt, selbst WEenl sı1e ıhm

vorzieht* und beabsich-
DA Verfügung stünde“41 stattdessen „simplicıtas

kommen lassen®.t1gt, seine Gedanken „gläubigen Zuhörern“
Venantıus Fortunatus enNnthüllt jedoch D ersten Mal, in den Einleitungen
seinen ersten WEe1 Vıten, often di volle Bedeutung dieser Schriften für

„Vıta Albını“, die VOr 572 geschrieben 1544 über-seine Auftraggeber. Dıie
mittelt davon D eın sehr klares Bild WDas Dokumentationsmaterial wird

dem Nachfolger des Heilıigen, gesandt45dem Hagiographen VO Domitıian,
der Kleriker, der überbringt, hat systematisch zusammengetragen und
führt dem Autor „Personen, die se1l Glaubwürdigkeit bestätigen“” VOTL

Damıt wird aut die Exıstenz eines estimmten Kre1Ses hingewıesen, der ine
klare Vorstellung davon hat, W as ber den Heıligen 311 und

der die Hinweise dieses Kreıises be-autf Fortunatus als einen Schriftsteller,
folgt

Eın Ühnlicher Prozefß wird 1n der „Vıta Hiları.“ aufgeze1gt, in der die
daß 7wischen dem Heılıgen und Bischof Pascentius, der seıneÜberzeugung,

Biographie gefordert at, veistige Verbindungen bestünden, sorgfältig ent-

wickelt wird: Der He1lıge hat Pascentius „Von früher Kindheit A} noch

38 die in der ersten Häilf des sechsten Jahrhunderts verfaßte „Vıta Hılarii
VOTLT allem die Vıta des Alpeneinsiedlers un!: leri-Arelatensıs“ 5 9 1A19

63, 239; in der ihr Autornischen Mön Antonı1us „De vıta beatı Antonu“,
Ennodius VO  an Pavıa der etorischen Eleganz, die das n Werk bestimmt, fien
eınen großen Wert beimi{ßt un deren Terminologie rmutfen läßt, dafß der ext
tür privates Lesen un Meditieren bestimmt Wal.

des Constantıus den Bischotf30 Vgl ANita ermanı Autisiodorensis“, Brıe
Censur1us, MG  E P MerovVv., AF 749

he de saınt ermaın d’Auxerre“,Bardy, „Constance de Lyon, biograp
„Saınt ermaın d’Auxerre et SO  - temps“, Auxerre, 1950;

> Vıta Caesarı1ı1 Arelatensis“, Lib secundus, C: MGH TL Merov. 1L1L4:
484 51 nobis suppeteret, eloquentı1a saecuları„Non indıgemus,

Vg ibid., E 484 puriıtas simplicıtasque sutficıet
Ibid., 1: 484 fidelibu auditoribus intiımare
Die „Vıta Albinı“ WUurde VO  (a Domuitıianus, dem Bischot VO Angers, der VOLr

f starb, 1n Auftrag gegeben: vgl eyer, Der Gelegenheitsdichter Venantıus
23Fortunatus“”, Berlin, 1901

Vıta Ibını  y 2’ MGH UCt; ant,., I45 Vgl Ven Fort.,
Ibid., D » SUl  O testimon10 populum nobıs attulit AsSsen:
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VOrTr den Spuren seines Werkes, betreut“47 und die Veröffentlichung der Vıta
1St darum die Erwıderung eines ankbaren Schülers: damıt wırd seine ge1ISt-
iıche Autorität bestätigt un: seine Amtsübernahme gutgeheifßen. Dıies geht
AUSs der Einleitung hervor, in der Fortunatus besonders unterstreicht,
Pascentius die Biographie verlangt: „Du hast mich ständig drängen g-
ruht, bis ıch dir wenı1gstens ıne Auslese der Taten des heiligen Hılarius
sammengestellt hatte damıt du wenı1gstens MmMit einer Rede das Geschenk,
das dir zemacht hat, erwiderst, dafß, während Stimme und Leben des
ehrwürdigen ırten VOTr den Ohren seiner Herde erklingen, dich in de1-
HE Amt bestätigt un auch duyu celbst deine Getühle nıcht verbirgst“%6,

Mıt anderen Worten: Fortunatus zeıgt auf, W1e bestrebt Bischöfe w 1e
Pascentius und Domitian N, sich selbst als die direkten Erben ıhrer
berühmten Vorgänger darzustellen und die N Gemeinde der Stadt durch
das Verlesen dieser Vıten, die S1e cselbst 1n Auftrag gegeben hatten, einer
lıturgisch Orlıentlerten Feierlichkeit versammeln4*

Das 1St aber noch nıcht alles Fortunatus erklärt auch, W as das Publikum
in Hinblick autf die Sprache dieser Werke bedeutet. An Domuitıian gerichtet,
beschreibt das VO  3 iıhm verwendete Lateın als das eınes “rusticus“>9 und

betont SOZA die Absichtlichkeit dieser Arusticıtas.: WECNN erklärt, da{ß
„lieber durch Gehorsamkeit als durch Gelehrsamkeit ekannt seın

wolle“>1 Er fügt hinzu, daß die Vıta 1n einer eintachen Sprache verftfaßrt sel,
damit s1e VO: olk verstanden werden könne?.

Im Laute meı1nes Studiums der VO  - Fortunatus verfaßten Prosa War ıch
überrascht testzustellen, daß diese Aussage wörtlich nehmen 1St un daß

47 Ven FOrt.; „Vita FHlardı. 1 MG  F Auct Aant 1  9 (Pascentium) aAb
1DSI1S cunabulis Nie sSua vest1g1a enutrivıt Dieser seltsame atz kann nıcht
den Heıiligen cselbst meınen, da Wel Jahrhunderte VOr der Epoche des Bischofs
Pascentius lebte Er MU: 1er als Anspielung auf das veistliche Erbe, das der He1-
lıge MIt dem Kloster VO  - St. Hılarius hinterlassen hatte, verstanden werden un
INa sollte „Sua vestig1a“ eshalb vielleicht miıt 1€ Spuren seines Werkes“ über-
SPLZCN; Pascentius hatte in dem Kloster des Hilarius nämlich seine Ausbildung Cr-
halten und WarTr OFf auch Abt geworden, ehe Bischof VO  —3 Poitıiers wurde vglGreg. T7 SE Franc., I  9 18, MG  l LOT: Merov., P 156) Fortunatus wollte
Mit einem atz allen deutlich zeıgen, da{f Pascentıius 1n gewisser Weise der ge1-stige Nachiolger des Hılarius WAaT; Y auch Anm

48 Ven Fort., SVata Hiılarıi": 1) MG  4B MHet. an  — } 5 * uldıgnıtatus PErTUrSuCcrE, QUO de actıbus sacratıssımı V1rı Hıları .. impens1muner1s vel verba rependeres, ıdeo vel complexa perstringerem: qua-dum SU1 gregı1s auribus VO  54 vıta pastorı1s antıquissım! resonNaret, ılle
probaret minısterıum ıpse NO celares attectum“.

49 Besonders bedeutsam 1St diese Betonung der Verbindung des Bischots MIt sSe1-
T heiligen Vorgänger 1im Fall VO  - Pascentius, dessen Wahl C die Bemühun-
s  e  € des Frankenherzogs Austrapius stattgefunden hatte un der möglicherweisedadurch selne Position festigen wollte; vgl dazu Greg. LÜrı „ Hist. Erane.., I 15,MG  g CI Merov., E 156

Vgl Anm 51
51 Ven I°OTE:; „Vıta Albini“, 4, MG  zD uct. ant., Teil, 285 „eligo rust1l-

CUS agnoscı pCr oboedientiam magı1s qUam pCr doctrinam
52 Vgl ibid., 4’ 28 I> mih;j videlicet in hoc D ad populiMINUS liquid ntelligibile proferatur“.
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dieser Autor, der siıch 1n seinen Einleitungen und in seinen Prosabriefen
bischöfliche Auftraggeber einer relatıv korrekten Syntax und komplizierter
Stilfiguren bedient, sıch selbst 1n hagiographischen Schriften als Autor eınes

95  O rustiıcus“ bezeichnet, der ebenso volkstümlich 1St W1e der seines
Freundes Gregor VO Tours. werde NU:  a versuchen, einen kurzen ber-
blick über die wichtigsten Elemente dieser Sprache veben und WAar

and eınes dazu besonders geeigneten Textes Au den Biographien: der
„‚Näta ermanı Parisiacı“.

An erster Stelle emerkt Man, daß der ablatıvus absolutus 1n ein1gen Fällen
hat, den in der A Nita artınıden klassisch-autonomen Charakter verloren

des Sulpicius” und 1mM gehobenen Gtil der Prosabrietfe Fortunatus aufweıst.
VUS absolutus und VOrFr allem der nOoMmM1-Zu gleicher eıt erscheinen ACCUS:

nNatıvus pendens: ine Konstruktion, die auch 1n den Predigten des heiligen
w1e Christine Mohrmann bemerkt, „1NAugustinus häufig Zz.u inden iSt, die, Aeiner Sprache geschrieben sind, die sich de seiner Zuhörer cehr annähert
ten, die schon ıne Abschwächung desIn NS! Beziehung diesen Aspek

Kasus andeuten, steht die Gleichgültigkeıt, miıt der Fortunatus die klassische
Unterscheidung 7zwischen Akkusatıv nd Ablativ bei der Konstruktion VO  [

le dieser Verwechslung siınd 7zweifel-eit und Ort behandelt. Viele Beispie
los auf das Wegfallen des Final-m und die Substiıtu1erung des SA durch

W as sehr wahrscheinlich«  SO Schluß des Akkusatıv zurückzuführen,
einer Tendenz der yesprochenen Sprache dıeser e1it entsprach®?. Natür-

VO  3 Kopıisten ausgeschlossen werden,lıch kann dabei weder der Einflu
noch die VOTLT langer eıt Manıitıus Bezug auf merowingische Quellen

ohl cehr jel mehr derartıge Phänomenevorgebrachte Überlegung, da
gegeben hätte, wenll die Handschriften, die YST Aaus karolingischer eıit
STammMe@€CN, nıcht das meıste verwischt un Sprache und Orthographie gvelät-
tet hätten®. Außerdem gewinnt das Argument Gewicht, daß diese KOon-

struktionen der wohlüberlegten „rusticıtas” des Fortunatu 7zuzuschreiben

Es 1St eın Fehler, Gregors Lateın elnselt1g betrachten: sicherlich werden
dıe klassischen Regeln oft überschritten, 1b Gregor scheıint s1e gekannt un

brauchs vernachlässigt haben (vgl „Lib.wufßt unsten eınes üblichen Sprachge 1: 748, 1n dem VO  - der „AauctorIi-1n glor. on Prolog, MG  E OL MerovV.,
welst se1ıne Prosa durchaus gCc-

Las nobilium dictatorum spricht); gyleichzeitig
suchte Wendungen auf (Vg Bonnet, La latın de Gregoire de Tous- 743),
der metrische „clausulae“. Sie könn 1Iso durchaus das Resultat eıner be-
wuften un kontrollierten Vulgarisierung se1in. Zu Gregors Stellung zx Gebrauch

, „G Vo Tours und der rust1cus”,des 95 rusticus“” vgl Beuman
1964, 69i Festgabe Braubach, Münster,

54 Christine Mobhrmann, „Die ychologischen Dedingungen der konstruktionslo-
e'sS

semn Nominatıvı ın den Sermones des Augustın in Etudes SUTr le latın
chretiens, Rom, 1961: Bd I 300 Über die Participialkonstruktionen in der Prosa
des Fortunatus vgl Elss, „Untersuchungen ber den Stil un: die Sprach des
Venantıus Fortunatus, 34 fis terner Collins, „Rhetorica 9 rusticus‘

ZGaule meroviınglıenne”, Tours“ 126 und 51355 Dazu Bonnet, „Le latın de Gregoire de
Literatur des Mittelalters Von56 Manıtıus, „Geschichte der lateinischen

Justini1an bıs ur Miıtte des zehnten Jahrhunderts” (Handbuch der klassischen Alter-
tumswissenschaft I Z München, 1911, TEL
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sınd, WECN InNna  , in Betracht zıeht, daß einige VO  e} ihnen keine Varıanten
haben oder Formen des Neutrums sind, W1e Pr das Substantiv „Os/orı1s“,bei denen ine eintache phonetische Verwechslung VO  ; Akkusativ und Ab-
lativ nıcht ausreicht, die Wahl erklären.

Andere Vulgarisen, die INa  3 eindeutig der Tendenz des Autors einer
üblicheren Syntax zuschreiben muß, sınd die Substituierung des anaphori-schen Genitivs „e1us“ durch „SUUuSsS 2L und quantıtatıver durch qualitativePronomina-Verwechslungen, die iın der gesprochenen Sprache der Spätantikewahrscheinlich häufig waren®®, die aber ın der Briefprosa des AÄAutors
seine gebildeten Auftraggeber sorgfältig vermıeden werden®?.

Ähnliche Schlüsse kann INnNan 1MmM Bereich der Demonstrativa Aaus dem häu-
tıgen Ersetzen des anaphorischen S15 durch „1pse“ un der Verallgemeine-
rung VO  3 „iste“ „iılle zıehen, die ine Abschwächung des semantischen
VWerts bewirken und ebenfalls ın Verbindung ZUur Entwicklung der Volks-
sprache stehen dürften.

Die gleichen Konzessionen zeıtgenössische endenzen macht der Autor
beim Gebrauch der unbestimmten Pronomina, bei denen „alter-. das schließ-
lıch in den romanıiıschen Sprachen überlebt, „alıus EISCTZLT,; iındem Zusatz-
lich den semantıschen Gehalt VO  ; C  alıus  < in sich aufnımmt: dies 1St jedochine Unterscheidung, die der Autor in seinen ein ENSECICS Publikum
adressierten Schriften sehr ohl ZUu machen versteht®.

Das erb betreffend kann INa  } teststellen, dafß das Partızıp auf „-ndusın Umschreibung durch esse erscheint, das Futur auszudrücken®!; da{ß
die Perfektformen VO  3 „esse“ häufig ın periphrastischem Passıv ohne SDE-z1ell vorvergangenheitlichen Gehalt benutzt werden, daß das Partızıpder Vergangenheit, WI1e iın den romanıschen Sprachen, die Rolle ınes Ad-
jektivs spielt; und schliefßlich, da{fß die Deponenzien csehr oft ıne aktıve
Form annehmen ıne yrammatısche Freiheit, die DE in einem VO  3 dreißigBeispielen 1n der Briefprosa vorkommt®?2.

ber diese eın grammatikalischen Elemente hinaus emerkt INa  3 ıne viel
orößere Schlichtheit der Satzführung als iın den Prosaeinleitungen des For-
unatus oder Zar 1n der „Vıta Martınıi“ des Sulpicius. Das wırd beispiels-Wwelse durch das reduzierte Beiordnungssystem, das 1m Text verwendet wiırd,eutlich. SO hat ZOf- die anderen kopulativen Partikel „-que* und „atque”verdrängt; SV eI hat seine disjunktive Kraftrt verloren und erscheint haupt-sächlich als Kopulatiıv oder 1n der Rolle VO  3 „saltem“: und schließlich 1St dieZahl der adversativen, explikativen und konklusiven Partikel überraschend
verringert: „enim“, Ham und „ergoö: kommen kaum VOT; „1gitur“ und

(19173;
51 Vgl Meneghetti, 19 latinıtä di Venanzı1o Fortunato“, Dıdaskaleion

Zu diesem Phänomen 1n ten Texten Svennung, „Untersuchungen Pal-ladius un: ZUF lateinischen FaZ und Volkssprache“, Uppsala, 1935 3272Collins, I)Rhetorica ’sermo rusticus’ Gaule merovingienne“, und
60 Ibid., un

Blomgren, „Studıia Fortunatiana“, Uppsala, 1933 63Collins, ”Rhetorica "sermo rusticus’ Gaule merovingienne“,
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„1taqdue” haben kaum mehr als ine Übergangsfunktion und die eiNZ1ge
Form, die VO  o ihrer klassıschen Qualität beibehält, 1St 95«63

Andererseıts wird ein weıterer, überzeugender Beweiıs dafür, WI1e beab-
sichtigt diese „füsticıtas” ist, durch einıge FElemente des Textes geliefert, dıe
aufzeigen, da{fß Ss1e nıcht das Ergebnis einfacher Hast oder mangelhafter
Ausarbeitung sermn kann: Zu Beispiel das Streben nach Homoeoleuton®
und VOT allem auch nach rhythmischer Betonung der Satzenden; das führt

einer großen Zahl akzentulerter “cClausulae“ und stimmt dadurch cehr
häufig mi1it metrischen Formen übereın, die VO  an den klassiıschen Autoren be-
vorzugt wurden®.

Das Nebeneinander dieser Elemente und der bereits besprochenen stilisti-
schen Merkmale wirtft die Frage auf, ob Fortunatus nıcht bewufßt ıne
„lingua mıixta“ wählte, den Vorstellungen der Bischöfe dieser eit EeNTt-

gegenzukommen, die empfahlen, „dafß der Kirchenhirte dem Volke in ıner
zugänglicheren Sprache predige, aber da{fß S1e geschickt mäßige, daß die
„rusticıtas” weder den Gelehrten mißfalle, noch daß eine yehobene
Sprache für die Ungebildeten unverständlich werde“66.

S0 scheint das Lateın VO  $ Fortunatus Prosabiographien seine OrTN! er-

wähnten Bemerkungen darüber bestätigen Grund SCNUS, sich die durch
dieses Lateın vermittelten Wunder einmal SQENAUCT anzusehen.

In allen Vıten sind „Miracula“ die Hauptelemente: „VOCcatıo“ (mıt
Jugend gleichzusetzen) und „1ustificatio“ (Klosterjahre) werden kurz und
manchmal 1LLUTE beiläufig behandelt, einer umfassenden Darstellung des
Heılıgen als Bischotf Raum geben eın Biıld, das VOTL dem Hintergrund
vieler, durch iıhn bewirkter Wunder sorgfältig ausgearbeitet wird. Man darf
die Wichtigkeit dieser Wunder für das Publikum ıcht übersehen, da s1e
dem olk als „  9 das dem Gedächtnis eingepragt werden mufß“ CINP-
fohlen werden®‘, Ja „das oll O' als ew1ge Autorität 1mM Gedächtnis blei-
ben“65 Was boten daher die Wunder dem Volke Festtag, WEeNn sich

Ibid., 0®
Vgl S3 Pohlheim, 1€ lateinische Reimprosa”, Berlin, 1925; 274
Das ergıbt sıch AUuSs den statistischen Analysen VO:  - Memecoli, AT ritmo

prosa1ico 1n Venanzıo Fortunato“, Rom, 952 25
66 „Expositio0 brevıs antıquae lıiturgiae yalliıcanae“, C 1, 7 9 ID ” astor

Fcclesiae apertior1 populo praedıicet, ita Tte temperans, NEeC rusticıtas
sapıentes offendat, 1CC Onesta loquacıtas obscura rustic1ıs tiat“.
Dieser reichhaltige ext verdient nochmals besondere Aufmerksamkeit: wWenn CL,
w 1e Dom Wilmart ylaubte, nıcht das Werk des Germanus VO:  3 Parıs ist, bemerkt
INa jedoch, da{fß dieses Dokument genügend Bedeutung un Gewicht hatte, die
grammatische Überarbeitun der karolingischen Schulen überstehen, da{ß das

he Lateın übera ebenso erhalten hblieb Ww1e beı Gregor VO  3 Tours. Vgl
dazu die teXT

merow1ng1Sc kritische Studie von Wilmart 1n DACL NT Teil, 1049
67 Ven Fort., „Nıta Germanı“, 23 MG  ar De: Merov., NVAT: 2386 » » Ba illud

memor12e tradere vgl auch Nata Albinıi“, E MG  ab Auct. Aant:; 1  9 Teıil,
AA I5 * vita (d vırtutes) . beneticı10 populis consulitura, um 1n respi-
Cerent quod UunNuSqu1sque sagacıter emendaret

68 Ibid., 23823 O6 et1am memorı1ae 1uUre est tradendum“.
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„WI1e eın Bienens:  warm“ das rab des Heılıgen drängte® und dessen
Nachfolger dıe „Miracula“ der Messe verlas?

Fortunatus celbst xibt uUunNSs den Schlüsse]l einer Interpretation dieser Be-
deutung, Wenn erklärt, „dafs die Versammlung der Gläubigen gestärkt
wird, jedesmal WECeNN s1e VO  3 seiner viırtus hört und dadurch ‚wiıedergeboren‘
wird“/0 ein Verb, das einen stark sakralen Charakter besitzt und ıne
lıturgische Funktion nahelegt“*.

Autfallend 1St bei vielen dieser Wunder der betont volkstümliche Charak-
ter. Häufig finden WIr 1n ıhnen Sıtuationen VOIL, die Nau denen der inten-
dierten Zuhörerschaft entsprechen; der Heılıige erscheint als Bischof miıtten

seinen Gläubigen; WEn sıch das Wunder ereignet, werden die Zu-
schauer VO'  D starker Erregung ergriffen, die S1e sofort verbindet, das Verhal-
ten jedes Einzelnen bestimmt und in einstimmıgen Beifallsrufen kanalisiert
wird: Sobald Germanus VO  H3 Parıs ıne „Heilung“ durchgeführt hatte „ War
die umherstehende Menge VOr Staunen überwältigt, un ein gewaltiger
Beitallssturm brandete VO  e allen Seiten auf,; dem Schöpfer für dieses
Geschenk danken“?2 SO dient das Wunder ın erster Linie dazu, die Auf-
merksamkeit der Versammelten aut We1l Dınge lenken Auf den Haeili-
SCn und selne Handlungen. Denn auf dem alle Teile untereinander verbin-
denden Höhepunkt dieses Schauspiels oipfelt die Erzählung immer in der
als einz1ges 1mM Gedächtnis haftenden (Geste des Bischofs: die überladenen
szenıschen Einzelheiten Lreten hinter eindrucksvollen und beseelten, auf das
Symbolische reduzierten Andachtsbildern zurück: ıne Heıilung herbei-
zuführen, „wWarf sıch Germanus ZU Gebet nıeder, den Örper auf die Erde
geprefßßt und das 1ırmament mıiıt seinem Geıist überschreitend“?3. An anderen
Stellen entstehen csolche feierlichen Handlungsabläufe einen Heıilıgen, der
das Kreuz hochhält74

Diese Andachtsbilder vermitteln den Versammelten sOmıt 1ne Reihe
ritueller Handlungen für alle Lebenslagen, seı1en diese Gesten 11U das
Kreuzzei  en oder der „Schutz des Gebets“. Von einem anderen (3&
sichtspunkt Aaus sınd eben die rituellen Handlungen, die einer relı-
z1ösen Gemehnnschaftt gehören und diese definieren.

Greg. TT ALib VIt. Da 8, 6, MG  AB BT Merov., L: 696 “yelut..
examına AaDU: contluere

Ven Fort:.; „Vıta Paterni“, Z MG  aD 1G ANT.; I Teıl, O0-
boratur SICK devotus . quotiens virtutum 1PSO YeCreaiur audıitu“.

71 Dieses erb wırd MmMit tief lıturgischer Bedeutung VO  - den frühchristlichen
Schrifttstellern benutzt“ vgl Cyprianus, „De Dominica oratıone“, 36, SEL IHA,;

Teil, 113
Ven Fort.; „Vıta Germanı“, 42, MG  AB KG Merov., VL 398 n C1Ir-

populus StUPDOFre COoncutitur, fragor ın artes adtollitur, gratias creatorı
erentes praem10

Ibid., C 6, 376 ; * ‚. oOratıon1 incubuit, terram COTDOIC PIrCIMNENS sidera
transcendens

74 Vgl bid 18, 383; 2 9 3883 3 ‚9 904 39 QdZ 42, 98 45, 400; 65, 411
Vgl Crgl Dölger, Beıträge ZAUT: Geschichte des Kreuzzeichens, in Jb.
(1961),
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Um diesen Gedanken besser einordnen 411 können, mussen WIir aber auch
die anderen Wunderheilungen berücksichtigen, die ın Verbindung miıt den
oben beschriebenen dargestellt sind: Die Heilung durch Salbung MIit gCc-
weıhtem bzw Weihwasser oder durch geweihtes rot und VWeın, also
das heilige Abendmahl7?6. Speziell ın diesen Episoden werden die Wounder
durch Sakramente Christi bewirkt, durch Zeremonien WI1e Taufe und heilige
Kommunıion, die seine Auferstehung und verklärte Menschlichkeit SYyIM-
bolisieren un 1ın tatsächliche Wirklichkeit umwandeln.

SO haben diese Abläute einen tiet lıturgischen Inhalt. S1ie sind nämlich
dazu bestimmt, das Integrieren der Vıta in das symbolische Gefüge des
Gottesdienstes durch die Wiederaufnahme VO  . Themen erleichtern, die
schon seit langem ın den Predigten des römischen Gallien hervorgehoben
wurden (man braucht Z Beispiel Nu  — die Predigt des Caesarıus VO  —

Arles be1 der Salbung der Kranken denken““!). Dıiese Eingliederung wiırd
durch die sorgfältige Ausarbeitung sprachlicher Parallelen in den Vıten
verstärkt: dienen 7z. B das eindrucksvoll bildliche, neutestamentarische
Begriffspaar „nox/nubilium“ ETSUS „lux/dies”® und 1hm angeschlossene
Bilder W 1E€ „lucerna“® der Gestaltung VO  3 We1 der wichtigsten Wunder-
kategorien, nämlich der Heilung des Blinden und der Gefangenenbefreiun-
gCN, ebenso wWw1€e ıne speziell biblische Terminologie miıit Worten wıe
„eulogıia“ und „manducare“ ZUr Beschreibung einer dritten Wunderkate-
vor1e, nämlı;ch des Kampfes Krankheıt, benutzt wird®9

Gelegentlich wiırd die Symbolik noch pointıierter, ohne jedoch jemals AA  —

den damals üblichen lıturgischen Themen abzuweichen. Der Arm e1ines
Kranken kann nıcht TE durch Salbung oder durch die „eulogia“ SCc-
heilt Werdgn, sondern auch dadurch, da{fß der Bischof ıhn MIt seıner „casula“,

76 Vgl Ven. Fort., N ıta Germanı;, MG  3B KO}K- MerovV., MI I 380;
34, 393; 41, 596; 0, 403
Zur Heilung durch Salbung miıt der Wasser: bid 14, O2 16, 309% 18, 384;
24, 387 35 394; Sl 395 585 396; 43, ÖDT 49, 403; 5C; 403; 54 404; 33 405 ;
5 £) 405; 58, 407
Zur Heilung durch albung miıt Speichel ibid., 3 9 396; 68, 413; 6 9 413
i Vgl Caes. Arel., „Sermo“ 133 G  9 SCI; latı: CGHE "Teıil, „Quotiens

alıqua infırmitas supervenerit, COrDUS sanguınem Christi 1le quı accıplat;
OleuUumM .  Petat. ...

Vgl Ven FOrt.; „Viıta Germanı1“, MG  GB FGT: Merov., VIL CZ 387,
10—-12; 25 388, 6, 33° JIZ 13—-14; 4 9 397 un 4"! 5T 404, 5—6; 59 406, dr
un: Vulg., BO:, 97 „Me OpoOrtet operarı D e1us, qu1 mıisıt donec dies CS
venıt NOX, quando CINO POTESLT operarı, uamdıu Su 1n mundo, Iux SU mundı“:

Thess., 5i 3 ° 1US VOS tilız C1S5 est1Ss, CL tılı: die. NO  e} noctiıs,
u tenebrarum“.

Vgl Ven Fort., „Viıta Germanı“, 3, MG  SI TI Merov. N: 405 „Eut-
oculorum reddunt uminı1s radıo A und Vulg., Luc 1L, „Lucerna COT-

porı1s tul, est oculus LUUS
Vgl Ven FOFts „Vıta Germanı“, c. 41, MG FT Merov., VH: 308

35 ° prımo Zustu eulogis morbus Gu. Pahe ONSUMPTUS ST S1ic fuit 1hb 1la turba
Cu GCSCa sanıtas manducata“; un Vulg., Jo 6, X: 61 qUu1S manducaverit hoc
Pane
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dem nahtlosen kirchlichen Kleidungsstück, umfängt®, Wır wıssen inzwischen
aber, dafß die symbolische Bedeutung der „casula“ eın beliebtes lıturgisches
Thema 7A1 Zeıt der Merowiınger W ar. Eıne Germanus VO  3 Parıs zugeschrie-
bene „EXPpOosıit10* verweıst darauf M1 besonderem Nachdruck: die
casula, ein nahtloses Kleidungsstück, wurde ursprünglıch VO'  ) Moses dem
Gesetzgeber eingeführt. Sıe esteht Aaus eiınem Stück, 1St nıcht geteilt un
nıcht often“$2 Im folgenden verknüpft der Autor diese Symbolik dann noch
MmMIit der Aufgabe des Bischofs, „über die Einheit des Glaubens —
chen“S3

Was dem olk durch diese Biılder dargestellt wird, 1St sSOmıt der ständige
Prozeß lıturgischer Einführung oder Wiedereingliederung in die Kirchen-
gemeinschalft: nıchts anderes 1St nämlich die „Heilung“.

In diesem Zusammenhang kommt der Krankheit ıne Sanz besondere
Bedeutung S1e kann nämlich jerbei die Krankheit der Gefangenschaft
1m Leiden bedeuten, die Aaus der freiwilligen Entscheidung hervorgeht, sıch
durch die Nıcht-Teilnahme den Zeremonien außerhalb der Gemeinschaft

begeben. SO Zing D Andulf dem Franken, der Tage des Herrn
Früchte VO  3 einem Baum seınes Weıingartens schüttelte un der IT Blind-
heit geschlagen wurde DrOo quod S CST in die inluminationis“$%4.
Der gyallo-römische usinus bewirkte auf ÜAhnliche Weıse seine eıgene Isolie-
rung, darauthıin ‚wurde seine and wund und einer seiner Finger schwoll
an“8> Fıne Frau AUuUSs Parıs verschmähte die Miıttel der Fürsprache, die in
ıhrer Umgebung ZUuUr Verfügung standen, 1ın diesem Falle die Reliquien-
sammlung des Bischofs Germanus; iıhr (satte bat s1e dringend „auch W 1e€e die
anderen Leute den Reliaquien eilen“S6 aber S$1e verschmähte s1e97 und
‚wurde plötzlich unfähig, sich noch einen Schritt VO  3 der Stelle, der S1e
stand, tortzubewegen, W1e WenNnn S1e durch einen Stab Boden festge-
macht ce1“SS un mußte schliefßlich „ den Reliquien werden“$9
Dıie Folgen eines unbesonnenen Verhaltens werden mit der gleichen de-
taıllierten Sorgfalt ausgearbeitet, W1e In  e S1e beim Verfasser eines Bufßs-
kodex findet die Frau, dıe sıch 1in heidnischem TIrot7z angesichts der Ver-
suche des Paternus, S1iEe und ıhre Genossen ın die Kirchengemeinschaft

Vgl Ven Fort., „Vıta Germanı“, 6i MG  E Dr Merov.,; VII, 388
„Qua (sc manu sub casula rECEDTA, SU!  o ‚D (sC. Germanı) inlita, COIMIMNMACEC-
8  — Hınc reddit incolomem dexteram“.

&O „Exposit10 brevis antıquae lıturgiae gyallicanae“, C 27 D „Casula
unıca per Moysem Jegiferum instituta primitus demonstratur“. 5 * „unıta . 11O  —3
SC1SSA, NO aperta

83 Ibid., C 2’ col 5 * debet unıtatem fidei custodire
84 Ven FOrt.; „Vıta Germanı“, CDE, MG  e rerx, Merov., VII, 404 „Proquod ODeCeratus eSst in die inluminationis, Caecıtate DEeETYCUSSUS est

Ibid., 403 missa INAanu in vulnere, digitus e1us intumu1t“.
S6 Ibid., 56, 406 5° SICUET lii 1ps1 ad reliquias Occurrerent“.

Vegl ıbid., 5 9 406 „Quae dispexit CC

8 Ibid., 56, 406 » statım 1n loco quO stetit, velut fixa stipıte,
INOVeEeTEC NO potuit8Q Vgl ibid., 56, 406 ad reliquias sanctı DOFrtata est  .
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einzugliedern, entf1ößt?%, wird Zzur Kettung der Gerechten alsbald velähmt,
noch eın Jahr lang VO  3 Kraftlosigkeit gequält und VO  e} einem entsetzlichen

xxGeschwür heimgesucht
Krankheit erscheint oft als das Isolatıon ewirkt und Ängste VeEeI1I-

schärtft: „Bertrudıis konnte SCmH ihrer mit Blindheit veschlagenen Augen
AT eıit der Litaneı nicht M1t dem olk gehen  «92; die Teilnahme des Flo-
rentlus einem bischöflichen „CONsensus“” wurde durch eınen Sehfehler
beendet®®.
Wenn Ss1e dieses Ausma{fß erreicht, 1St Krankheıt ebenso cchr ıne Gefangen-
cschaft w1e die auf den Seiten dieser Vıten auch beschriebene reale Einker-
kerung ın dunklen Verliesen. Als Bertrudis wieder geheilt iSt, „geht S1e miıt
dem olk 1n einer Prozession ZUr Messe“94 und W ar miıt dem selben (56=
fühl VO' Freiheit Ww1e die Gefangenen 1m Kerker VO  3 Parıs, die nach ıhrer

„MI1t dem Heıiligen Zur Kirche laufen, alswunderbaren Befreiung
rückgekehrt ist.  «95 urch die Fürsprache des Bischofs VO  3 der Qual der

„ VON Dunkelheit Aa1lls5 Licht“Gefangenschaft befreıit werden, das heißt
gelangen“®, ebenso wıe die Befreiung VO  3 Blindheit
Fortunatus, der hier noch einmal elementare Bilder w 1e Dunkelheit und

Licht nebeneinanderstellt, spielt dabeı mi1t der Symbolik der in der Liturgıe
benutzten Elemente, Aaus iıhnen Rıichtlinien für ine orm der Vermitt-
lung geistliche Inhalte gewınnen, die VO  } einer sehr breitgefächerten
Zuhörerschaft verstanden werden kann: Als Andulf mı1t heiligem RCr
<albt wurde, „sah das Licht wieder: die Reinheit des Bischofs befreıte
ihn VO  3 seiner Dunkelheit“?”. Von Blindheit geheilt werden, iın die
Gemeinschaft einzutreten, ıhre Vorschritten befolgen und ıhrem ber-
haupt (dem Bischof) yehorchen, das bedeutet eher „das Licht der Seele
als die Augen des KöÖörpers W1€ederzuerhalten«9

der auf dem Höhepunkt des Festes ine litur-Somıit wird durch das Wun
gische Metaphorik VO  3 überraschender Schlichtheit und Kraft entwickelt,
ine Bildersprache, die die Frömmigkeit des Volkes auf die Rituale lenkt,
die einen Glauben ausmachen S1e damıit auch die ine Fıgur VE -

90 Vgl Ven Fort., Vıta Paterni“, C MGH ucCt ant,., I  , Teil
dat

» ad (sSC SAnNnCtorum inıur1am quaedam mulier vestibus denu
01 Ibid., 6‚ 5 * INO  54 ad vindictam i1ustorum contrahitur: PCI Nnı

caedente ulcere flagellaturspatıum vigore tabescente tOrquetLur
Vıta Germanı“, 55 MGH FL MerovVv., VIE: 3972 „Ber-99 Vgl Ven Fort.,

trudiıs dum tempOTr«Cc laetanıarum pra;caecatis oculıis 1O OSSECEL 1re CAX PO-
ulo ..

93 Vgl ibid., 63, 410
m1ıssam CUu populo progreditur .. 1n TFOCCS-94 £bid., ED 3092 Bee :E

95 Ibid, c. 66, 412 v _ amı1ıco Deı OCCUrFrunt ad ecclesiam, Cu: rediret ad
1em
6 Vgl ıbid., 30; 390 »” damnatı de t+enebris ın Iucem procedunt

07 Ilbid., C 5T 404 die1 FrUursSus redditus, sacerdot1ı serenNnoO purgavıt
clerici (sc. Andulfi) nubilum“.

98 Ven Fort., „Vita Patern1“”, ( ID MG  A nr ant., I Teil, recCe-

pisse luminarıa magıs ment1s qUamnm corporı1s“”.



Untersuchungen

einıgt, die diese Rituale leitet un: überwacht, nämlich den gallo-römischen
Mönchsbischof ıne Fıgur, die WI1r jetzt eingehender betrachten werden.

Die Häufung der Wunderbeschreibungen äßt auf ine Entwicklung ZW1-
schen Sulpicius Severus und Venantıus Fortunatus schließen, Was durch die
ebenfalls veränderte Darstellung des Heiligen noch bestärkt wıird. In den
spateren Vıten wird nıcht 1LUFr der bischöfliche Aspekt des Doppelcharakters
des Mönchsbischofs WEeIt stärker als der klösterliche betont, sondern ei-
scheint auch in Verbindung MIt dieser Eitwicklung ein wichtiger (S@
danke die „nobilitas“.

Martın VO  —3 Tours War der Sohn e1nes einfachen Soldaten, ein Detaıil, das
in der ersten hagıographischen Darstellung des berühmten Mönchsbischofs
auch nıcht übersehen wird??; die Protagonisten des Fortunatus sınd aber
meıst „adlıge Kınder VO  3 angesehener Abstammung“ 100 Das sind natürlich
historische Nebensächlichkeiten: der Unterschied zwischen ıhnen 1St auch
wenıger entscheidend als die AÄArt und Weıse, die der einzelne Hagıiograph
solche Intormationen verarbeitet. Sulpicıus, der einerseıits mMit der beschei-
denen Herkunft VO  3 Martın191 und andererseits mit seiner unmıiıttelbaren
Zuhörerschaft AaUus dem gallischen de]l konfrontiert WAar, hielt verständ-
licherweise tür notwendig, artıns Abstammung beschönigen. Er tand
1ne LOÖSUNg 1n der Lıtotes, artıns Eltern als „nıcht die bescheidensten nach
weltlichem Rang“” darzustellen 102 Jedoch 1St diese Formulierung csehr g_
schickt doppeldeutig und kann, nach „secundum saecul; diıgnitatem“ bewer-
teT,; TI ephemer erscheinen, da s1e aut ein Kapıtel tolgt, das der Darlegungder Nichtigkeit des weltlichen Ruhms gewidmet 1ist103 UÜberdies die
Ansichten artıns über den Stellenwert der „dignitas saecul;“ ımmer zußerst
klar mehr als einmal hatte einen Schüler getadelt, weiıl der den sicht-

9 Vgl Sulp SECV., „Viıta Martınıi“, hrsg. VO:  S Fontaine, LD Parıs, 1967,
I, 254

100 Ven PTE „Vıta Albini“, 9 MG  aD Auct. anTt., F  3 Teıl, Albinus
1St dıgn!1 germi1n1s dıgnissıma proles CL terner: „Viıta Hiıları1", ibid.,„apud Gallicanas famılias nobilitatis ampade 110  - obscurus, 1Mmo magıs pPTracceter1s gratia generosıtatıs OrnNnatus. i „Vita Paterni‘, C: 3 ibid., „1UXtasaeculi ordinem generosıs parentibus EXOFrFIUS n „Vıta Germanı“, 1; MG  aB
LG Merov.,., VAd: 73972 honestis honoratisque parentibus rocreatus“.
Zur Geschichte dieser Formeln 1n der Hagıiographie: Bı CT z „GEioc AQUNO, DasL
Biıld des ‚göttlichen Menschen‘ 1n Spätantike un Frühchristentum“, VWıen, 1935,;e 73
Man kann annehmen, daß der Nnur lLiterarische Wert eines eingeführten „Jieu COIM-
mun1ı“ 1er miıt konkret politischer Bedeutung 1mM Rahmen der gallo-römischenTIradıtion angereıichert wurde; vgl dazu die neutrale Sprache, 1n der SulpiciusMartın darstellt, miıt den ersten Zeilen VO:  n Gregors Bericht (Greg. Tur., SLEAD de
VIt. Mart- I D MG  n e  H$ Merov., K 3859) „Lucidus LOTLO rbe renıdensgloriosus domnus Martinus so] exorıens“.

101 Zu dieser Fragestellung vgl Fontaine, SMIta Martınıi“, 134,Partıs, 1968, 2 435
1092 Sulp SEeV., „Viıta Martıini“, Z 1, ıbid., 1 254 „parentibus secundumsaeculi dignitatem NO  3 infimis“,
103 Dıies wird überzeu
435

gend dargelegt von Fontaine, „Vıta Martınıi“, bid. Bd Z
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baren Anzeichen weltlicher Geltung zuviel Wert beimaß104. 1eweit sich der
Hagiograph MIt den Ansichten se1nes Lehrers identifiziert, MuUu daher
danach beurteilt werden, w1e Martın 1n der Vıta die, seinen sozial
höherstehenden Gegnern wichtige, „dignitas saeculı“ verteidigt wird. Die
Kritik dieser Manner, die den Heıilıgen als „verachtenswerte Person und des
Episkopats nıcht würdig“ verurteilen*®>, erscheint bei Sulpicıus gerade als
bestes Beispiel für seine Tugend?9,
Keıine Spur dieser Debatte findet INa  e} be1 Fortunatus. ühn stellt dieser
nıcht LU  b den weltlichen Rang se1nes Protagonisten in den Vordergrund,
sondern sieht in ıhm geradezu den Ausgangspunkt für die spatere Karrıere
des Mönchsbischoi{fs: 99  ıe Auszeichnung, die der Heıilige durch seine Geburt
mitbringt, vergröfßert (ampliare) noch durch die Verdienste seines SCHCNS-
reichen Lebens“107 ıne Assoz1atıion, die sıch bei Fortunatus in vielen
anderen Darstellungen gallo-römischer Heıliger wiederholt1%

Wiährend der eineinhalb Jahrhunderte, die die beiden Hagiographen VOIl-

einander ireNNECN, hat also offenbar ıne Akzentverschiebung stattgefunden;
wahrscheinlich sind die Gründe datür in der Periode finden, die unmıt-
telbar nach Sulpicıus Tod einsetzte und ın der sıch der gallische Adel,
dringlıch w1ıe noch nıe, den Besıitz des Bıstums emühte. Es wırd aum
notwendig se1N, dieses Phönomen, das Friedrich Prınz schon eingehend
analysıert hat!®, hier Studie Zu behandeln. möchte dieser Stelle NUr

darauft hinweısen, da{fß Fortunatus’ Betonung der ‘nobilitas“ VO  3 dieser Sicht
Aaus verstanden werden MU: Setzt in  e dies als gvegeben VOFraus, dann stellt
sich die Frage: Auft welche Aspekte der Karrıere eınes Mönchsbischofs legten
Fortunatus und seine Auftraggeber den osrößten Wert?

Eıns emerkt in  3 ın diesem Zusammenhang sotfort: weder die klöster-
lıchen Übungen noch die asketische Vollkommenheıt des Heıligen sind ıhnen

104 Vgl Sulp SEeV., 99.  1aIS 9 13; SEL 1, 215 z Martın Brictius VOI-

wirft, daß Sklaven gekauf und Pterde gehalten habe: vgl AL uch Prıinz,
Klerus un Krieg: Untersuchn  11 ZULTX Rolle der Kirche eım Autbau der Köni1gs-
herrschaft“, Stuttgart I9 41 ; vgl auch die Ausdrücke, MIt denen Martın lobt,
da{fß Paulinus VO  - Nola Abstand VO  3 der „dignitas saeculi“ hat Sulp SEeV.;, „Niıta
Martin1“, 25 4‚ ibid., Bd U 310 contemptibilem105 Sulp SEeV., „Vıta Martın1“, C 3’ ibid., I’ DL
9indıgnum episcopatu

106 Vgl ibid., 6, 9 4, E DE qu1 inlustrem virum, dum vıtuperare
cupıunt, praedicabant“. I Teil,107 Vgl Ven Fort., ZVıta Albinıi“, C5:; MG ucCt ant.,
35 * decus quod sumpsit SECENECIC felicis vıtae meri1t1s ampliavıt Teıil,108 Vgl z. B Ven Fort., „carmen“ E 13 MG  m} det: ant., I
Leontıus VO  $ Bordeaux, schon _nobilitate OTtCNS un »”ı TITUS aAb antı-
qU1S (Zeile a empfängt 1m Bıschofsamt eıinen anderen Adelstitel (Zeile

„altera nobilitas addıitur in tibi und diese Vereinigung VO'  3 „nobilitas“
und dem „AaDeEX Ontificalıis“ wird als 7  de vollkommene Austausch dargestellt:Emercede CCS, 1la (Se ecclesia) decore nıtet“ (Zeıle 59) Felix VO: Nantes
(ZCAF S 57 ibid., 54) 1St die „VOX procerum” un das iInNnen gener1s”, dessen
„nobilitas“ den bischöflichen an$s auszeichnet (ibıd Zeile »” rdo sacerdotum

micat derjenige, der sich durch seine „nobilitas“ auszeichnete, leıtet
nun die Kirche (5edrmes; I 81 ibid., I> qu1 EGRPEGEHA de nobilitate niıtebas,
ecclesiam UN«CcC reg1s”.).



Untersuchungen
besonders wichtig. Auftällig iSt Z B: da{fß Martıns auch nach dem AÄAntriıtt
des Bischofsamts klösterlicher Lebensstij1110 den Werken des Fortunatus
durch ıne sehr starke Betonung des seelsorgerischen Aspekts stilisıert wird.

Dasselbe kann mMan auch in der „Vita ermanı Parısıacı“ teststellen: For-
schre1bt, dafß Germanus „als Bischof das Amt des Seelsorgers über-

nahm, 1mM übrigen aber eın Öönch blieb“111. Das 1St jedoch nıcht mehr als die
Thematisierung eines Topos, der aber nıcht, w1e bei Sulpicıus, durch darauf-
tolgende Details entwickelt wird1!2. der wirkliche Akzent liegt eıiıner
anderen Stelle. Es Tolgen nämlich darauf zweiundsechzig Kapitel VO  3
Wundern oben beschriebenen Art,; und das abschließende esumee Ver-
anschaulicht SeTNEHL die Grundtendenz dieses Werkes: 1 Gegensatz
Sulpicius’ etzter Schilderung des Heılıgen als „reMOTUsS et quietus“ 1183 das
Vorbild asketischer Zurückgezogenheit jJungen Adligen, W1€e Sulpıcıus selbst,
predigend, bleibt bej Fortunatus schliefslich das Bild des Heilıgen als „Pater
et aSsStOr populı“ zurück 114

Wiährend der Hauptakzent bei Sulpicius, dessen literarische Tätigkeit
chronologisch gvesehen Z Antfang des abendländischen Mönchstums einsetzt,
auf harter Askese und klösterlicher Schulung als Qualifikation für das
Bischofsamt lag, Yaren die Zeitgenossen des Fortunatus, nachdem längst
üblich geworden WAal, die gyroßen Klöster Südgallıens NUr als Sprungbretter

gallischen Bıstümern benützen, eifrig bemüht, nıcht sehr den
Mönch, als vielmehr den Bischof definieren. Diese Bemühung zeigt sıch
bei Fortunatus Sanz besonders deutlich.

Der Bischot wiıird als Hüter der Stadt dargestellt: ıhm werden die ‚claves
portae” gewährt!!> un stellt innerhalb der ACIVItAS: und des umliegen-

109 Prinz, „Die bischöfliche Stadtherrschaft 1mM Frankenreich“, ın DEF
(I973% E 9 ferner Claude, SB Fragen frühfränkischer Verfassungsgeschich-
te ın ZR6 (1966), 276

110 Vgl Sulp Sev „Vıta Martın1“, un: 21-—26, hrsg. VO  - Fontaine,
133, 1! TFRLDTE un 298

111 Ven Fort:., „Viıta Germanı“, C2, MG  n LO Merov., VII, 381
27° adeptus orad
At u pastoralis ep1sCOpus, de reliquo VerO monachus persiste-

112 In eıner anderen Darstellung des Mönchsbischofs der für eine klösterliche
Gemeinschaft bestimmten „Viıta Paterni“ führt Fortunatus die auf das Episkopatverichteten Ideen und das Thema der „Vita actıya“ schon während der ersten
Tage des Heiligen 1im Kloster ein vgl MG  I uct ant., E  9 Teil, 34); kurz
darauf Wrı dem Mönch befohlen, seine Askese mäfßigen und S1' nıicht VO  - der
Gemeimnnschaftt zurückzuziehen (ıbid., 35 27  » eine Berichtigung, der unmıiıttel-
bar die Integrierung des Mönchs als „diaconus presbyter“ 1n den Diıenst des
Bistums olgt (ıbid., 95 3593 vgl dazu auch Graus, AVOoIk: Herrscher und
Heilige 1m Reich der Merowinger“, 109

113 Sulp. Sev., Vafa Martinif', hrsg. VO  3 Fontaine, 99 CZ Z 1:
114 Vgl Ven Fort., „Viıta Germanı“, 676 MG  RE FOT- Merov., VII.

„Paratus Pro misericordia, SCIM DEr CUrrens Pro ven1a, et Dastor Dopuli, ad
alienas CLaus4as transterens U:115 Vgl ıbid., Z 380 pOsitus SODOTC, iNspiCIt quodam sSCHNE claves ıb
portae Parısıacae porrig1.
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den Landes ıne ganz besondere Art VO  w} Autorität dar Dıes resultiert AauS$S

der vielfältigen Bedeutung, die seiner herausragenden Stellung als Miıttler
der grenzenlosen acht einer ternen Divıinıtät entspricht**® und deren
Elemente be1 jedem Eingriff in die Sozialstruktur der Gemeinschaft niäher
bestimmt werden.

Unter Königen und Reprasentanten der weltlichen acht wird der
Heilige VOT dem Hintergrund alttestamentarischer „auctorıitas“” dargestellt:

spricht MIt „prophetischer Stimme  SC und erscheıint durch seine Gespra-
che mMIit CGott als wne Fıgur „nach dem Bilde Moses ein Aspekt bischöf
licher Macht, der bei seiner Zuhörerschaft „Respekt und Furcht“ hervcr-
ruft119 Der Hagiograph durch diese, ımmer Wundern orıentierte,
Stilisierung die Machtverhältnisse gegenüber der weltlichen Autorität ın
eın anderes Licht und verändert S1€e subtil. Die Struktur der weltlichen
acht in der merowingischen Stadt kommt 7B dadurch ZU Ausdruck,
daß die weltlichen Organe NUr die Wünsche des bischöflichen oder MONa-

stischen Stadtherrn ausführen: 1St nämlich der Heilige, der dem Köniıg
Mafßnahmen die Not der Armen vorschlägt, und der weltliche Be-
amte, „der für das öffentliche Wohl zuständig ist  «120 erhält VO Könıg NUur

den Auftrag „das auszuführen, w as der Heıilıge ıhm vorschreibt“121. Wenn
dies unterläfßt, wird durch eın Wunder bestraft, das ıhn in die Posıtion

eines Bittstellers bringt; danach dann „erfüllt die Aufträge des Dieners
Gottes“122.

Ahnliche AÄnderungen der politischen Machtverhältnisse werden SOZAL be]
der Beziehung des Heiligen Herrschern angesprochen, w1e 1m Falle des
Germanus, VO  — dem mMi1t erstaunliıcher Oftenheit verkündet wird, daß

Als nämlich der Bischofselbst über Köniıge triıumphieren pflegte
bei Könıg Chlothar VO  3 Parıs nicht empfangen WUurde124 verbrachte die
folgende acht M1t Vigilıen in eiınem Oratorium; den Könıig quälte ein

116 Macht un: Glanz wirkten9 un eine unbewegliche Barrıere ZW1-
schen Mensch un Gott, Untertan und Herrn errichten; das kann INa  }

den Mosaiken dieser Epoche sehen, 1n denen die Künstler, respektvoll und scheu,
die Gottheit durch die allmächtige Hand darstellen; 1n die gleiche Kategorıe fallen
auch dıe vielen Bußkodices, die die gallischen Hagiographen ausarbeıteten.

ı Br Ven KOrte N4äta Germanı“, C585 MG  H C MerovVv., VL 378
ISInOT prophetico vgl Sulp, Sev., ANıta Martıinı1“, hrsg. VO

Fontaine, C6 2) 1 264 Tunc e1 prophetica VOCC respON-
ens

115 Ven FöOört., „Vıta Germanı“, IN MG  AB LO Merov., VIIL, SSS J e 1n
figura Moysı

2Ae6T01LG terrore.“119 Lbid., 5FL 9

120 Ven Fort it2 Patern1ıe 15 MG UCE. ant,., I Teil, ”»® ad
qUEM CUTrTa publıca pertinebat

121 Ibid, 1 $ ut, quod beatus e1 ınıungeret expediret“.
122 Ibid., 1 9 5 * servı de1 11ssa COMP eVIt

solı-T Ven F, „Vıta Germanı“, 23 MG  H E  D Merov., VIIL, 386
LUS er”4t de 1DS1S regibus triumphare“.

124 Vgl ibid., ©  a 386 D Or10S0 Chlodcharıo reg1 Occurriısset
solıto, HCC de SANCTIO V1IO, stante NtiEe palatıo, e1 fuerıit nuntiatum

Zischr.
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Fieber- un: Schmerzanfall12> Das Ergebnis dieser Ereignisse 1St sehr aut-
schlufßreich: die Vertreter der weltlichen acht bitten (deprecari) den
Bischof, den Könıig besuchen, und ” der UVO nıcht angekündigtworden WAar, betritt hochgeachtet und ‚ET durch Bıtten erweicht den
Palast“126 Nachdem der König dann seine Schuld ekannt hattel27 „Zogdas Gewand des Bischofs über die schmerzenden Stellen“125 ine rituelle
Geste, geladen MIt politischer Symbolik un: die Krankheıt, die sıch e
contemptu” eingestellt hatte1?9 verschwindet. Mıt andern Worten: wenn
die sıch entwickelnde Macht der Bischöfe ın einer eit gefährlicher polıtischerUmstürze auch nıcht immer offen und frei ausgesprochen werden konnte,wurde S1e trotzdem SCNAUSO öfftentlich angedeutet, und War ın einer
relig1ösen Sprache, durch die S1e das olk als VO  3 Gott sanktioniert ınter-
pretieren konnte.

Derselbe Prozefß 1St anderen Ende der soz1alen Stutfenleiter beob-
achten, nämlich 1n der karitativen Tätigkeit des Heıligen. Hıer zeıgt der
Hagıocgraph seliner Zuhörerschaft nıcht HUT die Möglichkeit einer stabilisie-
renden Einflußnahme auf das MifsSverhältnis der Einkommensverhältnisse
ın der Gemeinschaft durch die finanzielle Krafrt der Kırche auf, sondern der
Heılige andelt auch als derjenige, der als Eınzıger Miıttel Aaus anderen Quel-len ın diese Rıchtung lenkt, während das „mysterium rtemendum“ seliner
yeistlichen Macht über diesen Iransaktionen wacht. Germanus heilte A
den Kaufmann Damıan und seline Tochter Marıa, worauthin „jeder (ze“
schättsmann der fa Nantes dem Heıligen sovıe] eld sandte, W1e
konnte, damıiıt der den Armen verteile“130 SO aufsehenerregendeAufbrüche soz1alen Gewılissens werden nıcht NUur in der Schicht der Kaufleute
ausgelöst: nachdem Attila, „domesticus“ des königlichen Palastes, VO dem
Heıligen veheilt worden WAar, „‚brachte sotort i1ne volle Geldbörse un
einen schweren Geldgürtel herbei, die nNntier den Armen als Dank für sein
Leben verteilte“131

125 Vgl ibid., Z 386 „Sequens 11O 1n Oratorıo0 vigilııs ducitur; LO  < dolorefehris infestatione torquıtur“, Die 1er beschriebene unmiıttelbare Folge VO  —$Ursache und Wirkung 1St dieser Stelle besonders emerkenswert.
126 Ibid., Ö, 386 23° quı Nie UHeC nuntlabatur, intrat ONOratus 1a-

£fus palatium“.
AA Ibid., Z  9 21586 „Culpam contessus rexX1928 Ibid., ZI 3586 „vestem sacerdotis deducıit PCr loca doloris“.129 Vgl ibid., C  D 386 ‚incurrerat de CONteEMPTLU Dereculum.. ... Dıieandere Seıite dieser Debatte erscheint in den Außer

die Bischöfe seines Reiches: N  n des Köni1gs Chilperich ber
Ecce Pauper remansıt fiscu.s nOSster, DE divitiae NOSTIraead ecclesias SUNT translatae: null; penıtus N1Ss1ı sol; ep1scop1 regNANT; periet honor

NOSsSter translatus EeSsTt ad ep1SCOPOS C1vitatum“; vgl Greg. E, I> Hıst. Franc:®;4: MG  E O: Merov., I7 JZUS vgl Aazu auch Prinz, Die bischöfliche Stadt-herrschaft 1m Frankenreich“, 1n ! DL (1973);130 Ven Fort., „ Väta Germanı“; 4/; MG  ab- rer, Merov., VL 402 95 . —gyotlatores C1vitatıs Namneticae qU1SQU1S pecun]1am, potuıt, SaNcCcTIO V1ro, dis-pensandum pauperibus devote direxit“.
131 Ib1d.. 6 9 409 „Statimque obtulit sacculum plenum pecunıa alteumamplı ponderis, quod pauperis aArOt, mercedem Virae —— Auch 1er 15t dieSymbolik (drei Tropfen heiliges Wasser!) tief liturgisch.
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Darüber hınaus leferte diese Art N Wundern bisweilen sehr präzıse
Aussagen u  .  ber den Charakter bischöflicher Autorität: der Heıilıge andelt
dabei 10 detensione civium“152 ein Datz, der seiner Handlung ıne kon-
krete politische Dimension verleiht, denn das Amt des „defensor civiıtatıs“,
mi1t dem hier operıert wird, gehörte ursprünglich der weltlichen Gerichts-
arkeıt anlSS

ber die Bemühung ıne Bestimmung der Machtgrenzen zeıigt siıch
vielleicht deutlichsten be] einer dritten Art VO  z Handlungen des Heıilıi-
gCcHn den Gefangenenbefreiungen. Dıie wunderbare Befreiung Gefangener
und das Zerbrechen VO  3 Fesseln finden siıch schon in der Bibell$4 aber dıe
Häufigkeit dieses Motivs in der merowingischen Hagiographie bedeutet
mehr als U  a das Wiederaufnehmen eines traditionellen christlichen Kl;-
schees. Als Teil einer viel alteren, allgemeineren Amnestiesymbolık
diese Bılder tür eıiınen olk orientierten Heiligenkult 1im Gallien des
sechsten Jahrhunderts unumgänglıch notwendig. Warum dıes WAar, ann
9808  z 1n vielen Kapiteln der „Hıstorıia Francorum“ des Gregor VO  3 Tours
nachlesen. Nehmen WIr SE das Bild, das uns VO den politisch-recht-
lichen Verhältnissen 1n Parıs zeichnet: „  5  N Anfang September kam ıne
oyroße Gesandtschaft der Goten Köniıg Chilperich. Dıeser War aber schon
nach Parıs zurückgekehrt und 1e auf den königlichen Gütern viele dienst-
bare Leute aufgreifen und auf Wagen fortschaften. Viele, die sich un

Tränen weıgerten gehen, befahl 1ın den Kerker werfen 135 Dıie
„Vıta Germanı“, drittes hagiographisches Werk der arıser Kirche, erweıst
sich als dieses Publikums sehr ohl bewufßt: der Heilige efreıt Gefangene
oft auch durch ganz konkrete Maßnahmen W1e Verhandlungen und OSEe-  S

geldzahlungen**®, oder auch M1Lt Hılfe eiınes Wunders1?%.

Vıta Albini“, MG  a Aucet. ant., I Teıl,139 Ven Fort., 35

VO weltlichen Amt Zu Episcopat vgl133 Z um Übergang dieser Forme
1n  ° 217 (1973%Prinz, „Dıe bischöfliche Stadtherrschaft 1im Frankenreich“

4 ; vgl terner (OrseIı AL iıdea l culto del patrono cittadino nella
letteratura latına eristi1ana: coll Studi Ricerche, LL Bologna, 1965, 101

134 Vgl Vulg., Act D 17—20; 1 ‘9 3—11; 16, 23 eingehende Forschun ber
die literarische Tradıtion findet sich be1ı Graus, 7Die Gewalt be1 den An angen
des Feudalismus un die Gefangenenbefreiungen der merowingischen Hagıogra-
phie‘ ıIn JWG (1961),

135 Greg. JTurs AFS6 Frang, - 4 9 MG  FE FOL. Merov., R 284 ” „adve-
nıentibus Kalendis Septembribus, Gothorum N: legatıo ad Chilpericum
accedit. Ipse Vvero regRTrCSSu>s Parısıus, famıiılias multa de domibus fiscalibus auferre
praecepit 1in plaustris COmDpON1; Itos QqUOQUC lentes nolente abire, in USTO-

dia retrudı 1Uussıt En vgl außerdem Graus, Die Gewalt be1 den Gefangenen-
befreiungen der merowingischen Hagıographie“,

MG LG61 MerovVv., VII 30, 390136 Vgl Ven Fort., „Viıra Germanı“,
2) MG  aß Auct ant., I Teıl, 317 9 415; uch die „Vıta Albinı“,
MG  S DG Merov., VIL 30, 390;137 Vgl Ven Fort:; „Vıta Germanı“, Teil, 31.61, 409, uch die „Vıta Albini“, 16, MG  En Auct. ant., I
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Be] den obengenannten Vorgängen 1St interessant, daß die „incarceratı“auch Iınıtiatıve ihrer Befreiung ergreifen!$$ mussen; auch iıhre sofortigeZuflucht ZU Bıschof 1St bemerkenswert}139.
Die Verwendung solcher Geschichten AflSt vermuten, daß damiıt beim

olk Propaganda tür den Heıiligen betrieben werden sollte, die die Unzu-friedenheit ın Nau dem Bereich der Gesellschaft ausnutzte, 1N dem sıch1ne ZEW1SSeE Unbeständigkeit der Gefolgschaftstreue abzeichnete140 terner,daß diese Bevölkerungsschicht ermutigt werden sollte, auf ıne Sanz be-
stımmte Art reagıeren und sich einer besonderen orm der Führerschafrt
anzuschließen.

ber wırd nıcht noch mehr ausgesagt”? Der Unterschied zwıschen diesenBildern un: den biblischen Modellen legt weıtere Vermutungen nahe. Denn
während die biblische Stilisierung z. B iın der Apostelgeschichte auftf die
Natur der Gefangenen, ıhre Verbrechen und die Miıttel iıhrer Befreiung kon-
zentriert ist141 werden diese Faktoren bei Fortunatus 1im Vergleich fol-
genden Fragestellungen zweıtrangıg: Wer wiıird der Befreiung Gefangenergezwungen? Von wem” Miıt welchen Konsequenzen?

Der gallische Hagıograph, der Wunder der Gefangenenbefreiung ZUur
Gestaltung solcher Themen benutzte, War Sulpicius Severus. Im DialogHI: leiben die Gefangenen und ihre Befreiung (Details, die 1n der Folgenıcht näher ausgearbeitet werden) NUur die Theaterrequisiten, durch die der
Hagıograph darstellt, W1e SE durch bischöfliche AÄutorität die welitliche
Macht der Ta 'Tours Zur Wiırkung gelangen kann ein Prozefß, der ein-
drucksvol]l durch die Ehrerbietung des Graten dem Biıschof gegenüber Zzu
Ausdruck kommt „damıt ıh: der Orn des Hımmaels nıcht verschlinge“ 142Dieser Erzähltypus wırd eın Jahrhundert spater 1ın der SV-.1ta Anıanı“ noch
ausgepragter entwickelt, 1ın der die psychologische Eleganz des Sulpiciusdurch die schwerblütige Kraft eines Schriftstellers ErTSEEZT wiırd, der Aaus eiıner
Sıtuation auf die Ereignisse zurückblickt, ın der die politischen Kräftever-
hältnisse durch die Gründung der merowıngıschen Herrschaft wahrschein-
ıch schon entscheidend beeinflußt waren143 Hıer sıch der Graf, den

135 Vgl die interessanten erminji der etzten
Germanıi“, 66, MG  “ BGT- Merov., VIE 4172 der Bischof betet VOrTr den (z6<

efangenenbefreiung der NAta
fangnistoren un ın der tolgenden Nacht sehen die Gefangenen eın Licht;: ann

admonerscheint ihnen der Bischof > CIET; quod foderent, foris procederent“(ibid Zeile Das Ergebnis diOSr 'Ermutigung” wırd in einem lapidaren A be-rieben: „Inventa de pecude, fodentes AINOVENT lapıdem et praedicto AM1CODe UOCCUFrFrFTunNt ad ecclesiam“ (ibid Zeile 5—6)139 Vgl ibid., C: 90 390 „SIC erept1, Parısıus UOCCUFruNt pontifici . . d  M undbid 6 412; vgl auch An 138
140 Vgl die 1 der ”

ursache VO  3 Unzufriede
Hıstor1ia Francorum“ yegebene Beschreibung der Haupt-

erdrückende Steuerlast.
nheit un soz1ıaler Instabilität dieser Zeıt: willkürliche unDazu Greg. TÜr EIISE: FTaänes. 5‚ 28, MG  IB LTMerov., ZTT

141 Vgl a Anm 134
149 Sulp Sever., Ä‚Dialk S 4, SEL K 202 o o NM © caelestis 1ra CON-sumat“.
143 Diese 1t2 gehört wahrscheinlich der ersten Hilfte des sechsten Jahrhundertsan; vgl 711 Griffe, I>La Gaule chretienne l’Epoque romaıne“, Z
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der Bischot erfolglos die Freilassung Gefangener gyebeten hatte, „der
Bürde eines Unglückstalls“ aus144. wırd einahe VO  . einem Steinbrocken
getoOtet, der VO ach der Kirche fällt und bittet Aaus dieser Abhängigkeits-
situatıon heraus den Bischof, ıhm eilen „aNtequam exalaret SP1F1-
Iu

Die Biılder des Fortunatus gehören eindeutig dieser literarischen Entwick-
lungsrichtung A aber seine Zuhörer werden bei ıhm MmMIit noch größerer
symbolischer Genauigkeit konfrontiert. Betrachten WI1r Z die Erzählung
der „ Niıta ermanı“. In der diesbezüglıch deutlichsten wiırd der Vertreter
der weltlichen Autorität zweimal auf die Rolle 1ines machtlosen Zuschauers
beschränkt, während die Unterdrückten Aaus dem Gefängn1s ausbrechen (hier
größtenteils dank eigener Bemühungen**® und dem Heıiligen und dem Irı-
bun entgegenlaufen eın literariısches Bild, das S&  anz klar die Priorität des
Bischofs gegenüber dem Tribun betont14". An anderer Stelle wiıird die welt-
liıche Macht, die einer bischöflichen Inıtiatıve Widerstand geleistet hat, erst

durch die Gefangenenbefreiung eingeschüchtert un: dann Sanz often 1im
Rahmen der Stadtpolitik abgelehnt: iIm ironıschen Schlufß der Erzählung
landet die weltliche Autorität celbst 1M Gefängnis*®.

ber dıie wichtigste dieser Geschichten 1St 7zweitellos die d€l' Folge
Weltliche Stellung und Machtanspruch des Graftfen Niıcasıus verschwinden
nicht DÜ hinter der dramatischen Gefangenenbefreiung, sondern werden
SO9A. durch unmittelbare Verhandlungen des Bischofs miıt dem König
vangen!#9, ber das 1St noch nıcht alles, denn als der raf aufbricht, den
Bischot suchen, wırd „sofort durch einen außerordentlich schweren
Sturz Boden geworfen un einahe aller Hoftnung auf Rettung be-

144 Vaäta Anıanı“, G MG  H DE Merov., IL 109 adversı PON-
dere

145 ] Did., 3’ 1093 vgl 1er die Zeilen 18—22 un 24 in denen das Ergebnis
dieser ’Rıichtigstellung’ der Machtverhältnisse sotfort beschrieben wird: ””“ misıtque
protinus ad CUIMM, Aıt, quamdıuti1us, ante exalaret spirıtum, aAd e ep1ISCO-
DUuS Aadvenıret“.

146 Vgl Anm 138
147 Vgl Ven Fort.; >Vıta Germanı“, 6 9 MG  F LGE Merov.,., VIIL; 412, 171

I1l bemerkt, da Ccs sich 1n diesem Fall nıcht 1L1UT einen „iudex“ handelt (Zeile
S eın Ausdruck, der ın den Texten dieser Epoche beinahe immer den Graten
1n seiner Funktion als königlicher Rıchter in der Stadt bezeichnet vgl dazu Fustel
de Coulanges, Aa monarchie franqueC Paris, E905: 318) sondern auch

der füreiınen „tribunus“, eın untergeordneter Baemter der königlichen Verwaltung,
dıe Gefängnisse zuständig war vgl ibid., 2235 Dıie Beziehung 7zwischen den be1i-
den königlichen Vertretern in der Stadt wird nıcht klar un 65 möglich, daß
die beiden Ausdrücke hıer eın un dieselbe Person bezeichnen. Wıe dem auch sel,
liegt 1er eın klares Beispiel für einen bischöflichen Eingriff in den weltlichen Macht-
bereich VOr.

145 Vgl ibid., 67 409 qu1 SAancCciO NO  »3 praestetit pPpro absolutis re1s, triıbu-
11US FreuSs effectus est“.

149 Vgl ıbid., 390 SO RX CAfen4Aarum bacae franguntur vıictae,
1anuae reserantur, 1es 1ın reducitur, damnatı de tenebris 1n Iucem CE-
unt Sed culpabilibus aliquıid plus conferret, res«c, quicquıd tisco PTo his
debebatur, obtinuit.“.
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raubt“1>0 arautfhin wırd durch ıne noch präzısere Symbolik das acht-
verhältnis des Nıcasıus dem Bischof verändert, nämlich durch die feier-
iıche Übergabe VO  w Gurt und Schwert pro munere“ den Bischof ein
Geschenk ZWar, aber auch das Abtreten der VO König erhaltenen Insıgnien
der weltlichen Macht, die der rat danach zeremoniell VO Bischof 7zurück-
kauft1>1

Anders ausgedrückt: Das Publikum wırd durch die leichte Veränderung
ın diesen Geschichten mit eıner Sıtuation konfrontiert, die SAr nıcht sSOWelt,
W1e mMa  a} glauben könnte, VON der „translatio imper11“-Idee entfernt 1St, die
Friedrich Prinz 1ın anderen zeiıtgenössischen Dokumenten entdeckt hat152.
Die bischöflichen Auftraggeber des Fortunatus, die celbst potentielle Mıt-
gylieder der Heıligen-Hierarchie N, wachten über die ewulfite Schaffung
dieses Präzedenzfalles für eın sOZz10-relig1öses un: quası-politisches System,
durch da: das olk S1€e als Führer vereıint wurde Führer, die ober-
ster Stelle un: NUur knapp unterhalhb der imponı1erenden Schatten der Heili-
SCH cstanden.

Ob DA durch die wunderbare Heılung eines Königs oder durch die g..
waltsamen Umstände einer Getangenenbefreiung: wiıird 1n jedem Falle
der Fiter dieser Männer deutlich, ıne Diskussion über den „locus  < der
Macht ın der merowıngischen Gesellschaft in Gang bringen und War ın
der zwanglosesten Sprache, die zab, eıner Sprache, die durch den VO  3
iıhnen beauftragten Schrittsteller Zu subtilsten und weitrei  ensten Propa-
yandaınstrument der eit wurde.

150 Ibid., IT 391 ”” * INO.  5 Zravıssımo CAasu in PrOStratus CST, et Nomniıbus salutis destitutus solatııs
151 Vgl bid SI 391 „Mox balteum quO cingebatur spatam Pro INUNETEC

beato ermano contradedit; quod ıpse POSTt redemit.“
Zur symbolischen Bedeutung des „balteus“ vgl Fustel de Coulan CS, 219 monarchie
Iranque“, 162; Anm apres quelques Statues bas-re iefs quı NOUS ONT
restes, l semble que le COSLUME romaın, tel qu ı] avaıt .  SV cinquieme 1ecle,SO1LTt maıintenu iınsıgne des fonctionnaires etait, de l’empire,la ceinture d OT, cingulum Aaureum, balteus aureus“.

152 Prinz, „Die bischöfliche Stadtherrschaft 1m Frankenreich“, 1n :
und passım.

153 bereite eine umfassendere Studie des historischen Zusammenhangs dieser
Diskussion 1mM Rahmen meıner Doktorarbeit ber Fortunatus der Universität
Parıs-Sorbonne VOTr.
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Rec  ertigun 1Verstandnıs

der PUL Augustinertheologen
des Spätmittelalters

Von Adolar ZUu M KLBr

eben: Wır wıssen besser als irgend-Joseph Lortz hat 1956 den Satz geschr1
ıne Generatıiıon VOTr uns, „Wwl1e wen1g gena WIr noch über die Theologie des

Jahrhunderts orıentiert sind“1, un ich möchte erganzen: insbeson-
dere über die Theologie den jungen deutschen Universıitäten. Gewiß sind
in der wischenzeıt manche wertvolle Untersuchungen dazu erschienen, aber,
aufs Ganze vesehen, hat die Feststellung VO LOTrtZ auch heute noch (Gel-
Lung.

Vor allem über die Theoloz1€ der Erturter Universıität, die besonderes
Interesse verdient, weil iıhr Luther seine theologischen Studien begann,
sind biıs jetzt erstaunliıch wenı1ge Einzelheiten ekannt. Nur d1e Lehre der
Erfurter Franziskaner hat schon VOTr Jahrzehnten durch die verdienstvollen
Arbeiten Ludger Meıers ine gründliche Bearbeitung und Klärung erfahren?.
Er War auch, der mich schon se1it dem FEnde der Dreißiger Jahre immer
wieder ermMmunterite; mich mMIt den Schritten der Augustinertheologen meıner
Heimatstadt Erturt betassen. möchte versuchen, das Ergebnis dieser
meıner langjährigen Forschungen in diesen Ausführungen Ihnen vorzulegen.

Ludger Meıer celbst hatte sıch zunächst die herkömmliche These VO' SOß.
„Ockhamismus” des Generalstudiums der Erturter Augustiner zueigen SC-
macht. Friedrich Benary Wr Cds der s1e Zuerst propagierte, iındem behaup-
tetfe, gerade die Freizügigkeit der Erfurter Augustiner gegenüber dem

be1i ihnen 1505 Aufnahme nachzu-ckhamısmus habe Luther bestimmt,
suchen; denn NUr bei Augustinern habe d1e Möglichkeit Cehen, die
ihm VO seınen Lehrern der Artistenfakultät mitgegebene ockhamistische
Ausrichtung weiterzupflege Dıiıese zunächst bestechende Argumentation

erweıiterte Niederschrift eınes Vor-Si- Der Artikel bietet die mI1t Quellenbele
LTagCS, den der Auto Marz 1980 de 5 Historikertag“ des Verbandes
der Historiker Deutschlands 1n Würzburg gehalten hat

OMZ: in Iserloh) Gnade und Eucharistie 1n der hilosophischen Theo-
logie Wilhelms VO  3 Ockham, Wiesbaden 1956, SCAF]

Siehe die abschließende Arbeıt: Meıer, Dıie Barfüßerschule Erfurt, Müuün-
Ster 1958

Fr Benary, Vıa antıqua und vV12 modern auf den deutschen Hochschulen des
Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung der Universität Erfurt, 1n Derselbe,
Zur Geschichte der Stadt und Universität Erfurt Ausgang des Mittelalters,
Gotha 1919 70
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verliert reilich sehr Gewicht, wenn in  3 weıß, da{ß die Georgen-Burse,
Luthers Erfurter Unterkunft während der vorausgehenden Jahre, 1n
mittelbarer ähe der Augustinerkirche lag und dafß deshalb nıcht wen12
datür spricht, Luther habe schon als Student der ıne Zewlsse person-
ıche Verbindung ZU Gotteshaus und Kloster der Augustiner besessen.

Was für Ludger Meıer cselbst Anlaß wurde, 1n einer seiner etzten Ver-
öffentlichungen die These VO Ockhamismus der damalıgen Erfturter Augu-
stiner MIt einem großen Fragezeichen versehen, Wr seine, reilıch sehr
kursorische Prüfung ein1ıger Werke dieser Theologen, In denen nıchts VO:  ;
Ockhamismus finden konnte4.

Tatsächlich geben die erhaltenen theologischen Schriften der Erfurter
Augustiner ein anderes Bild Nıcht, daß 1INan diese AÄutoren einfachhin
die Realisten einstuten könnte. Sie standen sicher der „V1a moderna“ nahe,
$reilich ohne eshalb auch 1ın ein CNSCIECS Verhältnis ZUr Theologie Ockhams
getreten se1n. Überhaupt wird INa  e sıch hüten mussen, die Theologie der
V12 moderna des und 15 Jahrhunderts grundsätzlıch mMIt ockhamıistischer
Theologie gleichzusetzen, WenNn INa  } die Vielfalt theologischer Posiıtionen
der damaligen eit adäquat erfassen 11l Die diesbezüglıchen Warnungen
der Fachgelehrten sınd leider biıs in Nsere eıt zuwen1g beachtet worden.

Schon Carl Feckes hat 1925 in seiıner Untersuchung .  ber 99  1e€ Rechtferti-
gungslehre des Gabriel Bijel“ darauf hingewiesen, da{ß der Ockhamismus
keine eindeutige Schule 1St, sondern 1N seiınem Schoße mannigfaltige Schattie-
rungen, Ja Gegensätze aufweist?. Noch nachdrücklicher hat Albert Lang die
Vieldeutigkeit der Begriffe Nominalismus un Ockhamismus zuma]l auf
theologischem Gebiet hervorgehoben. S mu endlich Mi1t der bequemen
Methode gebrochen werden, be] den Lehrern des 14 und Jahrhunderts
Aaus ZzeWw1ssen Beziehungen Zu Nominalismus und Aaus der Übereinstimmung
1n einzelnen Punkten auf die Zugehörigkeit ST ockhamıstischen Schule
schließen Dıie Vielfalt der Anschauungen 1St. nırgends ogrößer als beim
SOg Nominalismus.“® Auch Etienne Gilson erklärt 1n seiıner „Geschichte
der christlichen Philosophie“ für unzulässig, die vVv12 moderna verallgemeı-
nernd als „Ockhamismus“ bezeichnen‘. Ahnlich wendet sıch Erwiıin
Iserloh ıne allgemeine Verwendung der Bezeichnung Ockhamismus
für Theologie der V12 moderna: denn „ein Zew1sser nominalistischer
Zug ISt der Theologie des un: Jahrhunderts eıgen, nıcht
NUr den Schülern Ockhams, sondern auch denen, die vemeinhin dem Tho-
mMısmus und Skotismus zugeteıilt werden®.“

Überhaupt macht INan die Beobachtung, dafß nıcht wenıge der Vertreter
der N4a moderna den deutschen Unıiversitäten der damaligen eit einem

Meıer, Contribution l’histoire de la theologie ’universite d’Erfurt, Rev.
A’Hıst. ecel. (1955% 455—479, 837—866, 864

Feckes, Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel, Münster 1925, 140
0 Lang, Heıinrich Totting VO  5 Oyta, Münster I9 2923 Siehe auch

214
Gilson Böhner, Dıe Geschichte der christlichen Philosophie, Paderborn
627

Iserloh
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gewıssen Eklektizısmus zuneıgten und in selbständıger Auswahl auch LOsun-

CN der Hochscholastik übernahmen. Dıiıes hat schon Gerhard Rıtter für die
Heidelberger Theologen Marsılıus VO  w Inghen und Konrad VO  3 Soltau
aufgewiesen?. Z eiınem Ühnlichen Ergebnis kam Albert Lang für den Wıener
Professor Heinrich Totting VO  3 Oyta!®, Aast die gleiche Haltung weIlst Erich
Kleineidam 1n seıner „Geschichte der Universität Erturt 1m Mittelalter“ tür
einzelne Erturter Theologen Aaus dem Weltklerus nach Auch WwWEe1Nn s1e sich
ausdrücklich ZUF V12 moderna bekannten, berücksichtigten s1e doch auch die
theologische Tradition und zıtierten häufig Autoren W1e Thomas VO  ; Aquın
und Duns Skotus, auch Bonaventura, AÄgıidıus Romanus und Thomas VO  —

Straßburg; dagegen War Wilhelm Ockham für s1e keine maßgebliche Autor1-
tätll.

Zumal für ıne gerechte Beurteilung und richtige Einordnung der Erb-
sünden-, Gnaden- und Rechtfertigungslehre VO  3 Theologen der V12 moderna
1St die verallgemeinernde Klassıfizıerung als Ockhamismus völlig ungenu-
gyend. Denn gerade hier kommt die Vielfalt, Ja Gegensätzlichkeit der Auffas-
SUNSCH eutlich ZUuU Ausdruck, wa 1m Prädestinations- und Reprobatıons-
verständnıs, 1m Erbsündenbegrift oder 1n den Auffassungen VO der Kratt
des gefallenen Wıllens und der Notwendigkeıit der helfenden Gnade

Deshalb gebrauche iıch in meınen weıteren Darlegungen für die 1m Spat-
mittelalter vorherrschende Theologie die Bezeichnung „theologıa moderna“
oder V1a moderna“, uine Bezeichnung, die auch dem Selbstverständnıis die-
SCr Theologen bestens entspricht. Dagegen halte ich für wen1g sinnvoll,
diese Theologıe als Nomuinalismus bezeichnen, weil dieser Terminus, WwW1€e
schon HFranz Ehrle bedauernd feststellte!®, „einselt1g ALC).  - der logischen Eıgen-
A der damıt ] bezeichneten Schule e  IM IOn  “ Hıer aber geht Ja
ausschliefßlich theologische Lehren, wobei die Haltung der Autoren Z

Universalienfrage 1n manchen Fällen Da nıcht geklärt werden kann.
Schließlich vermeide iıch den Ausdruck „Ockhamısmus” für die Theologıe des
14 und Jahrhunderts, weıl NUuUr auf einen relatıv kleinen Teil
dieser Theologen zutrifit, während gerade die Erturter Augustinerprofesso-
reNn, VO  3 denen hier die Rede ist, in den erwähnten Lehren jeden Einflufßß
Ockhams vermi1ıssen lassen und 1n nıcht wenıgen Einzelpunkten ıhm ableh-
nend gegenüberstehen.

der Erturter Universität 1m Jahre 13972 wurdeBereits bei der Gründung
das Generalstudium der Augustiner, welches damals schon aut ıne (ze-
schichte VO  = mehr als Jahren zurückblickte, der Universität inkorporiert,

da{fß der Regens des Generalstudiums in Zukunft auch Theologıe-
professor der Universität Wr Die Reihe der Augustinertheologen, die den

Rıtter, Studien ST Spätscholastık: LE Vı antıqua un vVv12 moderna aut
den deutschen Universitäten des Jahrhunderts, Heidelberg 1922;

10 Lang 211 f£:; DL fi) 243
11 Kleineidam, Universıitas Studii Ertfordensıs I) Lei zZ1g 1964, 187 .. (Johan-

11eS Wartberg, 1n Erfurt 1398—1431); IL, Leipz1g 1969, 21 (Johannes Rucherat VO  3

Wesel, 1n Erfurt 1441—5/, 23 Wilhelm 'Textorı1s VO:  - Aachen, in Erfurt
1446—60, +15142)

Fr Ehrle, Der Sentenzenkommentar Peters VO:'  »3 Candıa, Müuünster 1925 106
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Universitätslehrstuhl 1mM Jahrhundert inne hatten, 1St zıiemlich ückenlos
bekannt23: Gründungsmitglied der Universität 1mM Jahre 13972 War Angelus
Dobelin (T Ihm tolgte 1im Jahre 1400 Johannes Zachariae
(T 1428), erühmt durch se1ne Reformpredigten auf dem Konzil VO  3 Kon-
S Se1it 1479 hatte sein Neffe Hermann Zachariae (T den Lehr-
tuhl inne. 1443 tolgte Heinrich Ludovicı (T nach 1488 1465 bis seinem
Tod 1mM Jahre 1481 War der Westfale Johannes VO  z Dorsten der Univers1i-
tätslehrer des Ordens. Sein Nachtolger wurde 1483 Johannes VO'  e} Paltz
(F7 1511); den 1493 Johannes Nathin (T ablöste. Nıcht VO  S allen die-
sen Protessoren sınd theologische Schriften erhalten geblieben. Was die Erb-
sünden-, Gnaden- und Rechttfertigungslehre betrifft, besitzen WIr 1Ur VO'  3

Angelus Dobelin, Johannes VO  3 Dorsten und Johannes VO Paltz einschlä-
7120 Darlegungen, die aber keineswegs über den ganzen Fragenkomplex
Auskunft geben.

Ferner 1St ın diese Untersuchung ein Augustinertheologe au der 7weıten
Hälfte des Jahrhunderts einbezogen, der auf die Erturter Augustiner-
theologie des Jahrhunderts großen Einfluß ausgeübt hat Es 1St Johan-
165 Klenkok, ekannt durch seinen amp das deutsche Rechtsbuch

Sachsenspiegels. Seine Lectura über die vier Bücher des Lombarden be-
findet sıch noch heute 1n Wwel1 Exemplaren 1n der berühmten Erturter and-
schriftensammlung, der Amplonianat4, Klenkok wurde 1359 1n Oxtord ZU

Magıster promovıert und wirkte 1m folgenden Jahrzehnt als magıster FrcSHCN>S
A den SO Generalstudien der thüringisch-sächsischen Augustinerprovınz
in Erturt un Magdeburg?>,

Johannes Klenkok erhielt seine theologische Ausbildung einer Zeit, da
sich in der Ordensschule der Augustiner durch Gregor VO  . Rımini ıne DC-
WI1SSse Neuorientierung anbahnte. Sie stellte nıcht einen Bruch MIt der durch
Agıidius OMAaNus bestimmten Ordenstradition dar, sondern entwickelte die
schon ın dieser vorhandenen augustinischen Ansätze einem klar AUSSC-
pragten, eigenständigen Augustinısmus, der VOT allem ın den hier behan-
elnden Fragen in Erscheinung trati6 Klenkok hat Gregors Sentenzenkom-
mentar zweitellos eingehend studiert und dessen Grundanliegen, den Kampf
SC  SCh den SO Pelagianısmus seiner Zeit, S1C! eıgen vemacht. Auch u  °  ber-

eine Anzahl typischer Lehren des gregorianıschen Augustinısmus.
Das zeıgt sıch schon 1n der Erbsündenlehre: das Wesen der Erbsünde 1St nach

Vgl Kleineidam 1, 264 un!: IL 276 un! Kunzelmann, Geschichte
der deutschen Augustiner-Eremiten X Würzburg 1974, 4%

14 Es handelt sıch die Manuskripte Amplon. LL un Amplon. I1
15 Zu seiner Persönlichkeit siehe I’rapp, Notes ohn Klenko OS

(% Augustini1anum % 358—404 un: Zumkel CT , Johannes Klenkok
OS ( 1M Kampf den Pelagianismus seiner Zeit. Seine Lehre ber
Gnade, Rechtfertigung un Verdienst, Recherches Augustiniennes 13 (1978), 231—333
un die dort 233 Anm erwähnte Literatur.

16 Vgl Zumkeller, Dıie Augustinerschule des Mittelalters: Vertreter un ph1-losophisch-theologische Lehre, nal Aug (1964), 16/-262, NC allem 185 f3
189 H 193 un 216 Siehe auch Derselbe, Ägıidius VO:  a} Rom, 1n TRE I; Ber-
lin 1977, 462465 un Derselbe, Augustinerschule, 1N ! Sacramentum mundi; L, Frei-
burg 1967 430—433
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ihm nıcht 1Ur Schuld- und Strafverhaftung, sondern ıne Verunstaltung des
Menschen, die Schuld und Strate in sıch schließt. Ja durch Adams Sünde
1sSt das Menschengeschlecht in der Natur verwundet und verderbt. Dıie S1tt-
liche Kraftt des gefallenen Menschen wird deshalb VO Klenkok gering e1in-
geschätzt un die acht der erbsündlichen Konkupiszenz als cstark empfun-
den Der Wille 1sSt geschwächt, da{fß ZU. Meiden der Sünde und Zu

TITun des Guten nıcht mehr die hinreichende Kraft besitzt!?.
Gerade deshalb ISt Klenkok überzeugt, da{fli der Mensch ıne besondere
Gnadenhilfe Gottes (speciale Deıi auxılıum) nöt1g hat, die Sünde
meiden und Zut andeln. T)Diese helfende Gnade 1St nıcht NUur VEOEI-

dienstlichen Werken notwendig, sondern jedem sittliıch Akt Werke
us rein natürlicher Kraft moögen gu erscheinen, doch sind Ss1e nıcht sittlich
gul 1m wahren Sınn, weiıl s1e nıcht 1in solcher Absicht und in solcher Aus-
richtung aut (sottes Gebot geschehen, W ie sıch gebührt. Aus eın natur-
lıcher Kraft ECrMas der Mensch kein anderes überlegtes und freigewolltes
Werk vollbringen als ein schlechtes Deshalb verdient jede menschliche
Handlung, die nıcht mMIiIt CGottes besonderer Gnadenhiltfe geschieht, Strate
Gerade 1ın dieser Lehre VO der „besonderen Gnadenhilte Gottes“ steht
Klenkok Gregor VO  e Rıminıi sehr nahe. Freilich kannte auch Zzut Thomas
Bradwardine und dessen Hauptwerk „De Au Dei“, oleichfalls die
antiıpelagianische Grundtendenz und die Lehre VO'  3 der „besonderen (3a
denhilte CGSottes” vorfandl®s.

Das eigentliche Fundament alles ynadenhaften Geschehens und mensch-
lıchen Verdienstes sieht Klenkok 1n der Prädestination, der Erwählung
des Menschen durch Gott VO  3 Ewigkeit her S1e 1St eine Gnade, s1e
geschieht ohne jedes Ansehen der künftigen Werke des Menschen. Jle
deren Gnadenerweıise Gottes, auch das Verdienst des ewıgen Lebens sind NUuUr

Auswirkungen dieser ersten heilsnotwendigen yöttlichen Gnade Ob die
Reprobation, der ew1ge gyöttliche Ratschluf der Nichterwälung auch
ohne jedes Ansehen VO  . spateren Mißverdiensten des Menschen erfolgt,
bleibt bei Klenkok often. Immerhin betont ın Ablehnung der
Thesen Bradwardınes, daß Gott den Menschen durch die Verweıigerung der
Erwählung nıcht irgendwıe DE Sündıgen vorherbestimmt. In der Frage
des yöttlichen Heilswillens hat sıch Klenkok spaten Augustinus orjentiert.
Dementsprechend hat der bekannten Stelle AUS dem ersten Timotheusbrief

Tım 2,4) „Gott will, dafß alle Menschen Z el kommen“, die be-
kannte restriktıve Deutung Augustins vegeben; das Schrittwort habe den
Sınn: Gott will, dafß Menschen aller Völker un Stände werden.
Freilich verband Klenkok damıt durchaus die Überzeugung, daß (Sott seın

Ausführlich dargestellt VO  3 Zumkeller, Erbsündenlehre des deutschen Au-
Augustinıana (1979) 316—341gustinertheologen Johannes Klenkok (T 1374)  >

Auch enkok iıonen über die Erbsünde sınd hier (S 342-365) erstmals Ver-

öffentlicht.
Quästı

Vgl Zumkeller, Johannes Klenkok 1m Kampf den Pelagianismus,
AA LE



Untersuchungen

e1l allen Menschen angeboten hat und daß Christus für alle gestorben
1St

Auch 1n seiner Lehre VO' Verhältnis VO  3 Gnade un: Freiheit hat sich
Klenkok spaten Augustinus Orlentiert: Der Mensch besitzt durchaus die
Freiheit ZU. Guten W1e um Bösen. Doch bedarf der freıie Akt des Guten
der vorausgehenden Gnade Gottes, der hauptsächlich und ursächlich -
TST wirkt (principalıter et prıus causaliter agens); Gott macht, daß der
Mensch ZuL andelt. Trotzdem handelt der Wılle dabe1 nıcht CZWUNSCH,
wei] (sottes zuvorkommende Gnade autf ıhn einwiırkt, daß ın Freiheit
das CGute wıill29

Unter der Gnade der Rechtfertigung versteht Klenkok die ungeschuldete
Heılung un Heıligung des Sünders. Der Mensch kann s1e siıch 1n keiner
VWeıise, 1uch nıcht 1m une1gentlichen Sınn (de CONgruO), verdienen. uch alle
die Rechtfertigung vorbereitenden Akte, insbesondere der antängliche Glaube,
bedürften der besonderen gnadenhaften Hılfe (sottes. Diıesen anfänglichen
Glauben (credulitas inform1s), der keine rechtfertigende Kraft besitzt,
unterscheidet Klenkok klar VO  3 jenem Glauben, der nach Paulus durch die
Liebe wirksam 1sSt (Gal 5:6): ıhm schreıibt 1im Rechttertigungsgeschehen
entscheidende Bedeutung ZÄ1

ber auch Was die zweıte Rechtfertigung betrifft, kann sich der Sünder
die Bußgesinnung nıcht Aaus eigener Kraftt erwerben, sondern S1e muß ıhm
gnadenhaft verliehen werden. Wıe VOFTFr iıhm schon Gregor VO Rıminı, SsSo
wendet siıch Klenkok scharf den Satz des Duns Skotus, der Sünder
onne sich den Sündennachlafß Aaus eıgener Kraft mMiıt dem gewöhnlichen
Beistand Gottes (cum commun1ı De1i influent1a) de COMNSIUO verdienen. Seine
Stellungnahme, 1n der Duns Skotus n dieser These des Pelagıianıs-
INUS beschuldigt, 1St auch VO  3 Johannes Hıltalıngen, Angelus Dobelin und
Gottschalk Hollen übernommen worden??

Klenkok bekennt sich der Lehre, da{fß sich der Mensch ein Verdienst für
das ew1ge Leben erwerben kann, freilich LLUT MIt CGottes zuvorkommender
Gnade Miıt Augustinus EeNHNtT die Verdienste und Tugenden des Menschen
eshalb (sottes Geschenke. Das Formalprinzip VO  s Rechtfertigung und
Verdienst sieht offensichtlich 1mM Besitz der carıtas, der VO  z} Gott einge-

Liebe Deshalb sınd nach ıhm die Werke der Heiden un Sünder
für das eWw1ge Leben nıcht verdienstlich. och sind S1Ee nıcht völlig wertlos,
sondern gewähren iırdischen Lohn, machen das Herz demütig und mildern
12 Qualen der Hölle?23.

19 Ebenda 2597266
Ebenda 266—-290 Klenkok siıch in dieser Materıe miıt Thomas Brad-

kritisch ediert.
wardıine auseinander. Klenkoks einschlägige Quästio 1St 1M Anhang 326—333)

Ebenda 291—299
Ebenda 299—305 uch dieser Text Klenkoks ISt 1mM Anhang 323-—326) 1mM

vollen Wortlaut beigegeben. Zur Stellungnahme des Gottschalk Hollen siehe
Eckermann, Gottschalk Hollen OLESA ( Leben, Werke un Sakramenten-
lehre, Würzburg 1967 283

Zumkeller, ebenda 309—314
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Klenkoks Lehre läßt, W1e€e zeze1gt wurde, 1ın vielen Punkten eine cstarke
Orientierung spaten Augustinus erkennen, 1n dessen Schritten sehr
belesen WAar auch darın eın Lreuer Schüler Gregors VO  m R imini%4. Gegen-
über diesem mafßgebenden augustinischen Einflu{fß trıtt der der Vv12 moderna

anders als bei Gregor stark zurück. Wilhelm Ockham, den Klenkok 1n
anderem Zusammenhang dreimal zıtiert, wird VO  — ı;hm 1ın den hier behan-
delten Fragen überhaupt nıcht erwähnt. Beeintluft VO  a den Gedankengän-
CN der theologıa moderna dürfte Klenkok 1UTL: iın einem Punkt se1N, wWenn

nämlich mehrfach Bedenken die Lehre VO' veschaffenen Habitus
der eingegossenen Gnade geltend macht und iıhn 1 Grunde flr überflüssig
hält, wiewohl seine Fxıstenz mMi1t Rücksicht auf ine Erklärung des Konzils
VO  3 Vienne nıcht leugnen 111 Klenkok erwähnt dabei die Frage der
„modern1“, W1ee diese theologische Rıchtung hier ausdrücklich bezeichnet,
ob Sünde ohne Mitteilung der Gnade erlassen werden könne. Er o1Dt darauf
die Antwort: die Frage se1 verneıinen, wWenn iIna  . das Wort Gnade 1
eigentlichen Sınne versteht, nämli:ch für ll das, W Aas einem Menschen ohne
Verdienst (gratis) VO  an (5Ott her veschieht. Dıie Frage ce1 aber bejahen,
wenn in  3 mi1t Gnade ıne der Seele eingegossene geschaftene qualitas meınt.
Das 1St übrigens 1n Klenkoks theologischem Schritttum die einz1ige Stelle,
der auf ıne der zeitgenössischen Spekulationen über Gottes absolute
Macht Bezug nımmt, bezeichnenderweise ohne siıch cselbst dabei der theolo-
yischen Terminı „potentia absoluta“ un „potentia ordinata“ bedienen
ıne Terminologie, die gerade VO  . den Ockhamisten damals stark strapazıert
wurde?®2>,

Dıie geschilderte theologische Orientierung Klenkoks hat durch se1ine lang-
jJährige Tätigkeit als Studienregens ın Erturt un Magdeburg und durch
seine vielbenützte „Expositio litteralıs“ den entenzen des Lombarden
auf die deutschen Augustiner des Spätmittelalters, zumal auf die Mitglieder
se1ner Heimatprovınz eingewirkt. Unter seinen Schülern befanden sich
JTohannes Merkelin, der 1im etzten Viertel des Jahrhunderts 1n den
Augustinerklöstern Ööstlich der der als Lektor der Theologie tätig W Ar und
auch theologische Werke hinterlassen hart26 und VOT allem Angelus VO

Döbeln, ZENANNLT Dobelin oder Dobelinus, VO  3 dem gleich noch F5 reden ISt.

Der Augustıiner Johannes Schiphower (F ach 1521 die 1er erwähnte Briet-
not17z STAaMMtT VO Jahr hat SOSar behauptet, 1n seinem Orden habe se1t
Klenkok keinen besseren Augustinuskenner mehr gegeben. Klenkok habe celbst dem
Lombarden Fehler 1n seinen Zıtatiıonen A4UuS$s Augustinus nachgewıesen,. Na
Eckermann, FEıne unveröffentlichte historische Quelle TASHE Literaturgeschichte der
westfälischen Augustiner des Mittelalters, nal Aug (1971), 185—238, DA

Zumkeller, ebenda 7527256
26 Vgl Bütow, Johannes Merkelin, Augustinerlesemeister Friedeberg/Neu-

mark, Leben un Schriften, Kirchengeschichte für Brandenburg (1934), ALn
Ausdrücklich beruft sich Merkelin 1n seinen Schritten aut den Sentenzenkommentar
„se1ınes Lehrers“ Klenkok (siehe Zumkeller, Dıie Lehrer des geistlichen Lebens

den deutschen Augustinern VO dreizehnten Jahrhundert bıs z Konzil
VON Trient, 11 * Augustinus vıitae spiritualis magıster I} Rom 1959 239—333,

281—-283). Die Liıste seiner Werke un ihrer Handschritften siehe bei 7 um-
eller, Manuskripte VO' Werken der utoren des Augustiner-Eremitenordens,
Würzburg 1966, 25729254 Nrr 542—545 un: 603 Nrr 544 (n) und 545 (n)
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Es zeigt sıch sOmı1t als nıcht unwichtiges erstes Ergebnis, daß ın der zweıten
Hiälfte des Jahrhunderts die Augustiner Mitteldeutschlands über Erb-
sünde, Gnade und Rechtfertigung 1M Sınne eınes klar ausgepragten Augu-
SEIN1ISMUS im Sınne Gregors VO  w Rımini unterwiesen wurden, und daß VO  e

einem starken Einflufß der V1a moderna bei ;hnen nıchts spuren ist.
Als die Erfurter Universität im Jahre 13972 ihre Pforten Ööffnete, Verl-

rügte S1e zunächst 1Ur über einen einz1ıgen promovıerten Magıster der Theo-
logı1e, den erwähnten Augustiner Angelus Dobelin, der damals bereits se1it
langen Jahren das Generalstudium der Erfurter Augustiner leitete®“. Neben-
bei bemerkt, Warltr Dobelin schon se1it seiner Studienzeit in Prag (vor dem
Jahr MIi1t dem führenden deutschen Frühhumanıisten, dem Kanzler
Karls Johannes VO  3 Neumarkt befreundet un: scheint sıch dessen Ideen
keineswegs verschlossen haben?2®. ber die theologische Lehrrichtung
Dobelins sind WIr relatıv Zut informiert, weıl das Autograph seiner arıser
Sentenzenlesung VO Schuljahr 374/75 in der Jenaer Handschrift E1l.fol
erhalten geblieben 1St. Wıe schon amasus Irapp VOT langen Jahren festge-
stellt hart“?, schliefßt sıch Dobelin 1in seiner Lehre Sar nıcht selten seinem
Lehrer Johannes Klenkok Er zıtlert nıcht 1L1UT dessen Exposıtio litteralis

den vier Sentenzenbüchern des Lombarden, sondern auch Klenkoks
interessante „Quaestiones up secundum librum Sententiarum“ %9 seine
„Quaestiones up Epistolam Johannis“>1, und W el heute verschollene
Werke, die „Postilla up Matthaeum “* und eın „Quodlibetum“*, Aus-
drücklich bezeichnet ihn als seinen „Dater SiNngularıs“ > und sich selbst als
dessen „M1nımus discipulus“® un behauptet Zanz allgemein, daß in
seiner Lehre Klenkok folge®.

In seinen Darlegungen über Gnade, Rechtfertigung und Verdienst i1st
Dobelin außerdem durch Wwe1l andere Augustinertheologen des 14 Jahr-
hunderts estark beeinflußt, nämlich Hugolin VO Orvıieto un Johannes
Hiltalingen VO Basel Er hat ıhre Sentenzenkommentare gründlıch studiert
und sıch ıhnen 1n vielen Detaıils, UE Teil auch wörtlich, angeschlossen und
dies oftmals, ohne diese seine Gewährsleute erwähnen.

Hugolin, der ohl bedeutendste und urchaus selbständige Schüler Gregors
VO  3 Rımıinıi, der 348/49 ın Parıs u  ..  ber die Sentenzen las, wirkte 1364-_68

7 Durch ein Schreiben des Ordensgenerals Bartholomäus enetus VO: No-
vember 1387 1St bezeugt, dafß Dobelin damals schon se1it Zeıt „magıster
regens“” 1n Ertfurt WAar. Vg Kunzelmann I: Würzburg 1970 244 Anm
826

28 Siehe rapp, Angelus de Dobelıin, Doctor Parısiensıis, an hıs Lectura, Ayuyı=
gustianum X 389—413, 389

Trapp
Manuskript der Universitätsbibliothek Jena fol 47, Blatt Vy 55 und

f N>
31 Ebenda Blatt 54 un 99
39 Ebenda Blatt

Ebenda Blatt 32
Ebenda Blatt

35 Ebenda Blatt 86 S

‚ magıster ohannes Klenkok plae memori1ae, quUueCm SCQUOT Ebenda
Blatt 120
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der neugegründeten theologischen Fakultät der Universität Bologna,
deren Statuten redigiert hat, und 13687 als Ordensgeneral der Augu-
stiner. Er starb 135/3 als Titularpatriarch VO Konstantinopel. In seinen
Ausführungen über Urstand und Erbsünde, Prädestinatıon un Reprobation,
helfende Gnade, Rechtfertigung und Verdienst steht Hugolin dem Augusti-
Nısmus Gregors sehr nahe und wendet sıch mit ıhm scharf SC den SS
Pelagıanısmus seiner eit Der Finflufß der V12 moderna zeıgt siıch bei
Hugolin VOr allem 1in der wesentlichen Stellung, die 1mM Rechtfertigungs-
un Verdienstgeschehen der göttlichen Akzeptatıon einräumt.>“.

Johannes Hıltalıngen VO  3 Basel hat zehn Jahre VOTLr Dobelin, wahrschein-
lich 1m Schuljahr 365/66, in Parıs seine Sentenzenlesung gehalten. Nach
Ausbruch des Grofßen Abendländischen Schismas wirkte se1it 1379 1n der
Avignonesischen Obödienz als Generaloberer der Augustiner und cstarb 1392
als Bischot VO  a Lombez®3. Hıltalıngen kannte gzut die Sentenzenkommentare
Gregors, Klenkoks und Hugolins und hat sich iıhrer Lehre in vielen wiıch-
tigen Punkten orlentiert. In seinen Auffassungen über Prädestinatıion, Re-
probation und göttlichen Heilswillen, in der Frage nach dem eıl der
Ungläubigen und Häretiker, in der These VO  3 der Notwendigkeit eıner
besonderen yöttlichen Gnadenhilfe jedem sittlich Werk, auch iın der
Darstellung des Verhältnisses VO  - Gnade un Freıiheıit, SOW1e in der Ab-
lehnung ıner Verdienstmöglichkeit für die Gnadenhilftfe und in der
Bestreitung des Verdienstes für den ewıgen Lohn 1St eın Lreuer

Verfechter des gyregorianischen Augustinismus. Doch hat sich in einzelnen
Punkten MIt Gregor un Hugolıin auch kritisch auseinandergesetzt. SO
wendet sich ıne allzu starke Identifizierung VO  - Erbsünde und
Konkupiszenz, w1e S1e be1 Gregor finden glaubte. Ferner lehrt mı1t
ausdrücklicher Stellungnahme DC Hugolin, da{ß der Mensch, unterstutzt
VO Gottes helfender Gnade, die Rechtfertigung wen1gstens 1in eiınem
eigentlichen Sınn verdienen könne. Auch verweıgert Gregor und
Hugolıin bei gewissen schroften Thesen die Gefolgschaft. Bezeichnend für
seine mehr vemäfßigte Haltung 1St auch, daß VO  E einer Frontstellung
eiınen tatsächlichen oder vermeiıntlichen Pelagıanısmus zeitgenössischer Auto-
LO bei ıhm nıchts spuren 1St.

UÜber se1in Leben intormiert Zumkeller, Hugolin VO  j rvieto und seine
Würzburg 1941, VOor allem Zu seiner Lehretheologische Erkenntnislehre,

vieto ber Urstand und Erbsünde, Augu-siehe Derselbe, Hugolin VO  a Or
stin1ana (1953); 35—62, 165—193 (1954); 75—46 un Derselbe, Hugolin VO  -

rvieto ber Prädestinatıion, Rechtfertigung un Verdienst, Augustiniana
(1954), 109—156 (1953),; 5251 Siehe auch Eckermann, Der Physikkommentar
Hugolıns VO:  e} rvıeto Eın Beıtrag ZUuUr Erkenntnislehre des spätmittelalter-
lichen Augustinı1smus, Berlin New ork 1972 Eckermann arbeıitet se1it Jah-
ren der kritischen Edıtion VO  3 Hugolins Sentenzenkommentar, deren EeErstier

Band 1980 erschienen 1St.
38 Zu seiınem Leben un Schrifttum siehe VOT allem Trapp, Hiltalinger’s AAyl

yustinıan Quotatıions, Augustın1ana (1954), 412-—449 und Derselbe, Augustinıian
Theology of the 14+th Century, Augustinıana (1956), 146—-274, DA Eın

Lebensbild mi1ıt umfangreıichen Quellenbeleg bei Kunzelmann, Geschichte
der deutschen Augustiner-Eremiten D Würzburg 1970, 2062139



48 Untersuchungen

Be1 alledem 1ST Hiltalingen, Ühnlich W1e Gregor un Hugolin, der V1

moderna beheimatet Dies sıch deutlich seiNner Hugolin Orjientier-
ten Verdienstlehre Das er1tum des EWISZCH Lebens esteht nach ıhm —

allererst der Annahme durch Gott Die Verdienstlichkeit 1ST eshalb C111-

Z19 und allein der Gnade der Prädestination begründet An Spekulationen
ber Gottes absolute acht 1ST War nıcht allzusehr LATtEresSsSICKIE bringt
aber doch klar ZU: Ausdruck dafß LWa folgende Satze LLUL aufgrund der
VO  F (jott gyeschaffenen Heilsordnung Geltung haben da{ß INa  . sich die
Gnade nıcht uneigentlichen Sinn verdienen kannn da{fß keıin Mensch
VOFr (5Ott ohne den Besitz der geschaffenen Gnade gerecht se1in verma$s,
daß der Habitus dieser geschaffenen Gnade MI1r schwerer Schuld oder IET
der CWISCIL Verdammnıiıs unvereinbar 1ST oder schließlich da{f nıemand ohne
Bufße und ohne Gnade das el erlangen kann Andererseıits erklärt
einmal ausdrücklich dafß die JETZISE Heilsordnune HE „  AA Ordnung
darstellt, obwohl SI nıcht absolute Notwendigkeıt besitzt SO er weIlISt siıch
als gemäßigter Vertreter augustinischen FEFrbsünden- Gnaden- und
Rechtfertigungslehre Gewand der V1 moderna Da{fß bei se1ineI ZUu

Teil scharf gepragten Augustinıismus den hier behandelten Fragen Wil-
helm Ockham SCNAUSO W1e Gewährsmänner Gregor un Hugolın
fernsteht raucht kaum C1ISCNS betont werden®?

Angelus VO  - Döbelin, der Augustinermagıster der Erfurter Unıver-
hat keine Ausführungen über die Erbsünde hinterlassen Doch werden

die Folgen des Sündenfalls VO  w ıhm Sanz Sınn der augustinischen Tradı-
t10N geschildert Er spricht VO  e der verderbten Natur des gefallenen Men-
schen und vergleicht ıh M1 dem albtot Boden liegenden, ausgeraubten
Reisenden Gleichnis VO barmherzigen Samarıtan uch MItTL SC1INer Lehre
VON der Prädestination und Reprobation ohne Berücksichtigung menschlicher
Werke steht Dobelin Zanz auf dem Boden des spätmittelalterlichen Augu-
STINISMUS, WIC iıhn SC1MH Lehrer Klenkok Hugolin und Hiltalingen vertiraten
Dabei sıch VO (se1lst der V14 moderna beeinflufßt WenNnn MmMı1t

Hugolın VO  3 Orvıieto die Frage ob dıe Zahl der Erwählten vermehrt oder
vermındert werden könne, DOSITLV beantwortet

uch SCAHGT: Lehre über das Verhältnis VO  3 Gnade un Freiheit 1ST
e1in treuer Schüler Klenkoks Wıe dieser betont die Notwendigkeit der
göttlichen Gnadenhilfe ZUr Vorbereitung aut die Rechtfertigung und lehrt
11Y Sınne Augustıins, daß die Taten des Menschen ZUerst Gott UZUu-
schreiben sind weiıl ewirkt daß der Mensch das Gute 311 Dobelin 1ST
auch überzeugt, daß nıemand ohne CGottes zuvorkommende Gnade die
Siünde meıiden und die Gebote erfüllen kann. Im Anschlufß Augustinus
lehrt CL, dafß dıe sittlichen Tugenden der Philosophen, weil nicht VO  w} der
CATiAs eseelt. keine wirklichen Tugenden sind.

In SCINET Verdienstlehre 1ST. Dobelin ctark durch Hugolin VO  m Orvıeto
beeinflußt, aber auch Berührungen MM1t Hiltalingen Gerade hier 1ST

Zu dem Ganzen siehe Zumbkeller, Der Augustinertheologe Johannes Hıiılta-
lingen VO  z Basel Er ber Urstand, Erbsünde, Gnade un Verdienst, nal
Aug 47 1979 die Lehre des Hiltalingen M1 reichen Belegen A4US seinem Sen-
tenzenkommentar ausführlich dargestellt ı1SD5;
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auch be1 ıhm der Geılst der V12 moderna spürbar, WeNnn mMIiIt seınen (G@e-
währsmännern das Verdienst VO  3 der Gnade der Prädestination und VO  -

(sottes Akzeptatıon abhängıg macht und 1im Wıllen und der Anordnung
Gottes verankert. Der Zusammenhang VO  ; Gnadenbesitz und Verdienst des
ew1gen Lebens 1St somıit nach seiner Lehre kein wesentlicher. Im übrigen
lehrt Dobelin, daß die Gnade absolut unverdienbar 1St. Was den ew1gen
Lohn betritft, raumt dem Gerechttertigten 1Ur die Möglichkeit eines
Verdienstes im uneigentlichen Sınn ein; denn der Lohn der Glorie, den Gott
gewährt, se1l unendlichmal größer als alle Würdigkeit“. So 1St auch Dobelin
Vertreter jenes yregorianischen Augustinısmus 1mMm Gewand der V12 moderna,
w1e iıhn be1 Hugolin und Hiltalingen vorgefunden hatte.

Schriftliche Zeugnisse ZUrTF Erbsünden- und Rechtfertigungslehre der Erfur-
ter Augustinerprofessoren begegnen uns wieder 1ın der Z7zweıten Hälfte des
15 Jahrhunderts un Wr in dem umfangreichen schriftlichen Nachla{fß des
Johannes VO  3 Dorsten, der se1it seiner Magisterpromotion Oktober
1465 bıs seinem Tod Januar 1481 den Universitätslehrstuhl des
Ordens innehatte und gleichzeitig als magıster rFeSCHS Erfurter General-
studium der Augustiner wirkte. Dorsten, der or 1m Alter VO  3 etwa

Jahren in den Augustinerorden eintrat, besafß eın unıversal Wıssen, das sich
auch autf Werke der Naturwissenschaften, der Geschichte, der Medizin un:
des Zivilrechts erstreckte. Erstaunlich WAar überdies seine Belesenheit iın der
klassischen Literatur und den Werken der großen Humanısten. Auch wenNnnl

die einseit1ge Begeisterung seiner eit für das heidnische Altertum WwW16e-
erholt kritisert hat, stand doch den humanistischen Bestrebungen als
solchen durchaus DOSLELV gegenüber. TDavon ZCUSCH auch se1ine beachtlichen
Kenntnisse des Griechischen un sein ausgepragtes Interesse philosophi-
schen Fragen*. Kleineidam hat ihn als den „lebendigsten und geist1g füh-
renden Kopf“ den damalıgen Erturter Theologen bezeichnet, der das
geistige Leben in diesem Zeitraum pragte42 Daß Dorsten auch die theologi-
sche Ausrichtung des Erfurter „studıum generale“ der Augustiner maßgeb-

die seın Nach-lich bestimmt hat, äßt schon die Hochschätzung verm  y
folger auf dem Universitätslehrstuhl Johannes VO  3 Paltz für Dorsten und
seinen schriftlichen Nachlafß hegte Für die Beantwortung der Frage nach
dem theologischen Milieu, das Martın Luther 1505 1im Erturter Augustiner-
kloster antraf, 1St deshalb die Untersuchung der Lehre Dorstens VO nicht
geringer Bedeutung.
Leider besitzt INa  — VO  w Dorsten keinen Sentenzenkommentar und auch
keine anderen orößeren theologischen Werke Immerhin 1St se1ın kleiner

4() Meıne eingehende Darstellu der Gnaden-, Rechtfertigungs- und Verdienst-
lehre des Angelus VO:  > Döbeln 1St nal Aug. (1981) erschıenen.

Siehe Zumkeller, Der Predigtband Co Berolinensis Lat. Fol 851 des Er-
furter Augustinertheolog Johannes VOIN orsten (T 9 Augustin1ana (197%;
402—430 un 28 (1978), 34—90, SJ lem 49—51 und 68—74

49 Kleineidam C ,: 100 un 118 Vgl Derselbe, Die Bedeutun der Augusti-
nereremiten für die Universität Erfurt Mittelalter und 1n der Re Oormationszeılt,
1n : Scientia Augustinı1ana, Festschrift für Adolar Zumkeller, her Mayer

Eckermann, Wuüurzburg 1975, 395—422, 401

schr.
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Erbsündentraktat erhalten geblieben, den einem Sermo über die nbe-
leckte Emptängnis Marıens eingefügt hat43 Eıne Darstellung seiner theo-
logischen Posıition in den Fragen der Gnaden-, Rechtfertigungs- und Ver-
dienstlehre haben WIr 1978 anhand VO  3 26 Predigten Dorstens geben
versucht, die uns in einem Berliner Manuskrıipt überliefert sind44 Da sıch
Zzume1st Predigten VOT dem eintachen olk handelt, mußfßten War ıne
Reihe Fragen offenbleiben; doch konnten viele entscheidende Punkte seiner
Lehre geklärt werden.

Dorstens Lehre ..  ber die Erbsünde 1St 1m wesentlichen die des AÄgıdius
Komanus, des Schulhauptes der Ordensschule der mittelalterlichen ÄAugust1-
DG Seine Hochschätzung für ıhn TLUL sıch kund, WEeNNn ıhn einmal als den
„egreg1us doctor“ bezeichnet. Tatsächlich hat sıch, tortlautendem
Hınweis auf seinen Gewährsmann den Ausführungen des AÄgıdius größten-
teils wörtlich, auch in selbständiger Auswahl angeschlossen. Unter
Erbsünde versteht mıiıt Ägıdıius 1mM anselmıianıschen Sınn „den Mangel der
Urstandsgerechtigkeit, verbunden MIt der Verpflichtung, S1e besitzen“.
Dagegen distanziert siıch VO  3 Ägıdius und vielen anderen Theologen des
Ordens, darunter dem erwähnten Johannes Hiıltalingen, wenn die Kon-
kupiszenz .Uus der Begriffsbestimmung der Erbsünde ausklammert. Wiäihrend
die erwähnten Theologen ın der „Concupiscentia carnıs“ eın wesensmäliges,
nämlich das materıiale Element der Erbsünde sahen, bedeutet nach ıhm
NUur deren Folge und Strate. Was in seinen Predigten über die Folgen der
Erbsünde ausführt, entspricht Sanz dem Geıiste Augustıins. urch den Sun-
entall 1St das anzı Menschengeschlecht einer cschier unheilbaren Krankheit
verfallen. Dorsten spricht VO  3 einer „Verwundung der Natur: d1e siıch in
der beständigen Auflehnung des Fleisches den Geist und ın der Ne:ı1-
Sung des Menschen Zzu Bösen VO  3 Jugend auf kundtut®.

Mehrfach hebt Dorsten miıt Berufung autf Tım Z Gottes allgemeinen
Heilswillen hervor. Das IThema Prädestination und Reprobation wiıird NUr

gelegentlich gestreift. Mıt dem Apostel (Röm ; 15) verankert die Prä-
destination ın (CGottes „Barmherzigkeit“ und beschreibt iıhren Inhalt mMi1t
Eph 1,4 „Gott hat uns 1n ıhm erwählt VOT Grundlegung der Welt
und uns vorherbestimmt ZIIE Annahme Kiındesstatt durch Jesus Chri-
stus.“ Auf die rage nach der Zahl der Erwählten antwortet Dorsten
mıiıt Augustinus: Nach dem Zeugnis der Offenbarung (Z9) sınd dle Geret-

zahlreıch, 1m Vergleich ZuUur Zahl der Verworfenen aber NUu wenige%6,
uch se1ne Rechtfertigungs- und Verdienstlehre entspricht weıthın der des

Ägıdius OMANUs mMit ihrem spürbaren augustinischen Einschlag. Dieser g-
43 Ediert be1 Zumbkeller, Die Lehre des Erfurter Augustinertheologen Johan-

1105 VO'  e} Orsten (T ber Urstand und Erbsünde, 1n Aus Reformation und
Gegenreformation, Festschrift für eO Freudenberger, Würzburg 1974, 43—74,

58—74
Zumbkeller, Die Lehre des Erturter Augustinertheologen Johannes VO  3

Orsten (F ber Gnade, Rechtfertigung un Verdienst, Theologie un Philo-
sophie 53 ’ 2764 und 1LATE210

Zum eller, Orsten ber Urstand un Erbsünde, 4357
46 Siehe Zumkeller, Orsten über Gnade, Rechtfertigung un: Verdienst,37A0
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mäfßigte Augustin1ısmus TUut sich deutlich in folgenden Lehrpunkten kund
Nachdrücklich hebt die allgemeıne Sündhaftigkeıit der Menschen hervor
und lehrt die Unmöglichkeit eines sündenfreien Lebens autf dieser Welt Des-
halb betont ST auch die Notwendigkeit aktueller yöttlicher Gnadenhilten,
ohne 0  o der Mensch weder 1mM CGuten voranzuschreiten noch sich lange VOLr

schwerer Sünde bewahren vermöge. Er lehrt, dafß der Mensch sıch nıcht
AUS eigener Kraft VO schwerer Sünde wiedererheben kann. Er bekundet
wiederholt, da{ß auch die ZUXC Rechtfertigung disponierenden kte durch
(sottes Gnade und unterstutzt werden mMussen un da{f wahre Buße
dem Menschen 1Ur MmMit Hilte einer „gratia spec1alıs“ mögliıch e  ISt  Al Dem gCc-
mäfßgten Augustinısmus 1m Sınn des AÄgıdıius entspricht auch, WEeinnNn Dor-
sten den Tugenden der Heiden den Charakter wahrer moralischer Tugend
abspricht, weil S1e nıcht auf (jott als etztes 7Ziel bezogen sei1en. och Aßt

S1e als „unvollkommene tugendhafte Handlungen“ gelten, die der eNtTt-

ternteren Vorbereitung auf die Gnade dienen könnten.%® Dıie gleiche Geistes-
haltung zeıgt sıch, WwWenn nachdrücklich die Mängel aller menschlichen
Werke, auch der des Gerechtfertigten betont, ohne ihnen aber grundsätzlich
den verdienstlichen Wert abzusprechen; denn 1St urchaus der Überzeu-
ZuNsS, dafß sich der Mensch den Lohn des ewıgen Lebens VO  . Gott durch gute
Werke verdienen ann und oll Dabei erklärt aber, daß das Verdienst
des Menschen in den Zusagen und Verheifßungen gründet, durch die Gott
denen, die ihn glauben und ıhn lieben, Z Schuldner werden wollte®,
Er sieht Banz iın (sottes Gnadenhilfe verankert und beruft sich auf das
Augustinuswort: Würde der gerechte Richter ihm die Krone bereiten, wenn

der barmherziıge Vater nıcht seıne Gnade geschenkt hätte?“0 Mıt AÄgıdıus
Romanus geht Dorsten auch konform, wenn die Rechtfertigung des Men-
schen als die Reinigung VO Sünden und die Heiligung durch die Gnade EI-

Autert, W enl das Formalprınzıp der Rechtfertigung und den Grund für
die Verdienstlichkeit der Werke des Gerechtfertigten 1m Besitz de „Habitus
der Gnade und Liebe“ sieht oder W e1lll dem rechtfertigenden Jlau-
ben den 95  on der Liebe tormierten Glauben“ versteht.

Dorstens gemäßigter Augustinismu fußt aber auch auf eigener Kenntnis
der Schriften des Kirchenvaters. Es finden sich 1n seinem Predigtband

ehr als Schriften des Kirchen-500 Augustinuszıitate; S1€e STaMMEN Aaus

aters, wobei Augustins oft zıtierte Briete und Predigten nıicht mitgerechnet
sind. (Sut kannte Dorsten die Bekenntnisse, den (sottesstaat, die Bücher
über die Dreifaltigkeit, die Erklärung des Johannesevangeliums und den
Psalmenkommentar, während die antipelagianischen Schriften VO  - ıhm NUur

selten erwähnt werden®2,

47 Fbenda VOTLT allem 3736 und 44—48
48 Ebenda 184—1

Ebenda 192—198 und 179—183
50 Augustinus, De oratia lıbero arbitrio 6, 44, 890 Vg 7Zumbkeller

190
Ebenda 40—42, 183 K 48—53

52 Siehe Zumkeller, Der Predigtband Cod Berol Lat. Fol 851; 55—60
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Be1 alledem sind Dorstens mıiıttelalterliche Gewährsmänner nıcht NUur Ägı-

dius OMAaNus und dessen Schüler 1 Augustinerorden. Wiıederholt zeıgt sich
in seinen Predigten das Bemühen, seinen Zuhörern bej wichtigen Lehrpunk-
ten „den allgemeinen OoOnsens der Theologen“, W1e sıch ausdrückt,
bezeugen. Der Schwerpunkt der VO  3 ihm beigezogenen Autoren lıegt bei den
Lehrern der Hochscholastik, VOr allem Thomas VO  e} Agquın, Heıinrich VO  3

Gent, Alexander VO  3 Hales und Bonaventura. Diese weıitherzige Benüt-
ZUuNz der Standardwerke der theologischen Vergangenheit, über die Enge
der eiıgenen Schule hinaus, hat Erich Kleineidam auch be] anderen Erturter
Theologen Aaus jener e1It festgestellt>*. Sıe scheint für die damalige Erfurter
Theologie, vielleicht auch für die N eutsche Theologie Jener Zeıt, eın
ZEW1SSES Charakteristikum SECWESCHN se1n.

Wıe aber stand Dorsten ZUr vV12 moderna? Wılhelm VO  m Ockham und
seine bedeutenden Schüler dam Wodeham und DPetrus VO  3 Ailly werden
VO:  3 ıhm nıcht ZENANNT. Auch w 4s die wiederholt zıtierten Theologen der V12
moderna Heinrich VO  3 Hessen und Johannes Gerson betrifit, siınd
lediglich deren moraltheologische, aszetische un exegetische Schriften, die
erwähnt. ber auch die Namen der modernı im eigenen Orden, iwa des
Gregor VON Rımini oder des Angelus Dobelinus, sucht INan vergebens. Nur
MIit Hugolin VO  w Orvieto, dem großen Schüler Gregors, hat sich Dorsten
näher befaßt un in se1inen Ausführungen über Gnade und Verdienst ıh
einıge ale ausführlich zitiert>. Er bezeugt damıt gleichzeit1ig, dafß der Sen-
enzenkommentar Hugolins damals ın der Bibliothek der Ertfurter Augusti-
HeT vorhanden WAar. Von Hugolin Mag beeinflußrt se1N, WECNN gelegentlich
behauptet, der Besıitz des Habitus der Liebe se1 L11UTr nach der gegenwärtigen
Heıilsordnung, nıcht aber nach Gottes absoluter acht für die Rechtfertigung
und Beselıgung des Menschen notwendig; „de potentia absoluta“ hätte Gott
o Judas reiten und DPetrus verwerten können?®. och finden sich keine
Anhaltspunkte, die der Vermutung berechtigen, daß Dorsten derarti-
SCHh Potentia-Dei-absoluta Spekulationen sehr interessiert WAar. Im Gegen-
teil. Wıe eine Abrechnung MmMi1t der Entstellung des Gottesbildes ZU Willkür-
ZOTT, die sich manche Schüler Ockhams MIt ihren negatıven Spekulationen
über Gottes absolute Macht Schulden kommen ließen?”, klingen folgende
drei Sätze, die Dorsten einmal aufgestellt hat Der heilige Gott kann -
möglıch anderes als Heıliges wollen und anerkennen. Weil die
Heiligkeit liebt, ann denen, die iıh wahrhaft jeben, unmöglıch seine
Gnadengeschenke entziehen oder den Lohn der ew1gen Herrlichkeit Ver-

CN Gott verabscheut das Gegenteıil der Heiligkeit entschieden, da{fß
unmögliıch die Sünde nıcht verwerfen und unbestraft lassen kann>

53 Ebenda 51 und 6368
54 Kleineidam, Universitas Studii Erftordensis In
55 Zumkeller, Orsten ber Gnade, Rechtfertigung und Verdienst, Anm.

141 153; die betreffenden Stellen 1mM Wortlaut finden S1N
Siehe ebenda

57 Vgl LWa Dettloff, Dıie Entwicklung der Akzeptations- und Verdienstlehre
von Duns SCOtus bis Luther, Münster 1963; 135 F 284 und 361

58 Der Wortlaut des Textes 1st mitgeteilt be1 Zumbkeller Anm.



Zumkeller, Zum Verständnıis der Erfurter Augustinertheglogen
Zusammenfassend 1St SAagCNH; Johannes VO'  $ Dorsten hat sich 1in seiner

Erbsündenlehre, aber auch in den Fragen Gnade, Rechtfertigung und
Verdienst stark AÄgıdıus OMANUSs und seinem gemäßigten Augustinısmus
orjıentiert. Wıe sehr mMi1t seiınem Denken noch der V12 antıqua verhaftet
ISE: beweiıst auch die be1 ihm Banz allgemeın festgestellte Vorliebe für die
Theologen der Hochscholastik. Wo sich iın seinen theologischen Auffassungen
gelegentlich Eintflüsse der vV12 moderna kundtun, entsprechen s$1e der gCc-
mäfßigten Haltung des Hugolın VO  —$ Orvıeto. Von einer Tendenz, „einen
Nominalısmus ockhamscher Rıichtung stärker betonen“, W1ie s1e Erich
Kleineidam be1 drei damaliıgen Erfurter Theologen Aaus dem Weltklerus fest-
gestellt hat°?, 1St be1 Dorsten jedentalls nıchts $inden.

Dorstens Lehrrichtung hat aber Generalstudium der Erfurter Augustiner
nach seinem Tod noch lange nachgewirkt. Dies beweist einmal die Tatsache,
da{fß in  —3 1MmM ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts Dorstens schriftlichen
Nachla{f sichtete und VO  3 seınen Werken und Predigten une SOT SSa redi-
z1erte Abschrift in wen1gstens zehn dicken Foliobänden anfertigen 1eß
Freilich 161 NUur eın einz1ger Band dieser „Opera omnı1a“ erhalten geblieben,
das schon erwähnte Berliner Manuskript DAr Fol Es 1St betitelt als
„Dars secunda“ des drıtten Bandes VO  a Dorstens gesammelten Werken. Dıiıe
Niederschrift wurde 1508 beendet, also einer Zeıt, als Martın Luther
schon als Lektor der Philosophie Erfurter Generalstudium der Augusti-
Nner tätig WAar und gleichzeitig seinen theologischen Studien oblag®,

iıne außerordentliche Hochschätzung tür Johannes VO'  3 Dorsten als Pre-

diger und Theologe zeigte Johannes VO  3 Paltz, se1ın Nachfolger als Univers1-
tätsprofessor und Regens des Erfurter Ordensstudiums®?. ber seine Lehre
intormıeren seine beiden wiederholt gedruckten Werke „Celifodina“ und
„Supplementum Celifodine“, die 1502 bzw 1504 erstmals erschienen sind®
Es andelt siıch vorwiegend Predigten, die 1n deutscher Sprache 1in
den Jahren uUuvo als Prediger des Jubiläumsablasses gehalten hat, den aps
Innozenz 11{1 ZuUuUr Verteidigung der Christenheıiıt DE die Angriffe der
Türken verkündete. Paltz gibt in diesen anschaulichen Volkspredigten auch
über se1ine theologischen Quellen häufig Aufschlufß und hat viele /Ziıtate A2U5$

der Heılıgen Schrift, den Vätern und den Theologen, zumal der Hoch-
scholastik, 1n s1e eingearbeıtet. So £511t Licht auf entscheidende Punkte seiner

59 Kleineidam IS AA
Lat. Fol 851; 403 un! 42360 Zumkeller, Der Predigtband Cod Bero

nal Aug 25 (1962);61 Vgl Zumkeller, Martın Luther un seın Orden,
254—290, 760

Über sein Leben, seine Schriften und ine Lehre siehe VOLr allem Ferdigg,
De vıta operibus Joannıs de Paltz, nal Aug 967), 210314 und Derselbe,
De doctrina Joannıs de Paltz, nal Aug 31 (1968), 155—318 7Zu seiner Person
vgl neueSsStenNs KunzeImann Na Würzburg 1974, VOTr lem 437—443; Klein-
eidam, Die Universıiutät Erfurt 1n den Jahrenz1in Retormata reforman A,

Festgabe für Hubert edin, Münster 1965: } 142—-195, VOr allem 159—163 und Der-
selbe, Die Bedeutung der Augustinereremiten für die Universität Erfurt 404

63 Eıne kritische Edition beider Bände, earbeitet VO Sonderforschungsbereich
der Tübinger Universität Leitung VO:  »3 Heiko Oberman, lıegt bereıts 1n

der Druckerei.
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Lehre, auch WEeNN keine systematischen theologischen Darlegungen hın-
terlassen hat

Johannes VO  w} Paltz hat sich in den hier behandelten Fragen CNS
Johannes VO  e} Dorsten angeschlossen. Dıies gilt in besonderer Weiıse VO  3

seiner Lehre über Urstand und Sündentall. Er folgt Dorsten hier weıithin
wörtlich und bietet W1e dieser nıchts anderes als die Lehre des Agıidius
Romanus®?, Nur einer telle, Dorsten im Gegensatz AÄgıdius dıe
Konkumpniszenz blo{ß als Strafe der Erbsünde, nıcht deren Wesen gyehörig
erklärt, weicht Paltz VO  mm} ıhm ab Mıt Augustinus und Bonaventura lehrt eT,
dıie Erbsünde sS£1 Mit der Konkupiszenz identisch, allerdings nicht schlecht-
hın, sondern sotern diese den Mangel der geschuldeten Gerechtigkeit ın siıch
schließ+65. (janz 1mMm Sınn der augustinıschen Tradıition un ÜAhnlich W1e Dor-
Sten schildert wiederholt das Flend un diıe Verderbnis, die dem Men-
schengeschlecht durch den Sündentall zuteil geworden cseijen . Ebenfalls in
wörtlichem Anschlufß an Dorsten, und dieses Mal 1n ausdrücklichem egen-

Augustinus und dem Augustin1ısmus Gregors VO  b Rıminıi, entscheidet
Paltz dıe Frage nach dem Los der Kleinkinder, die ohne Taute sterben.
Irotz des Herrenwortes (Mk „Wer nıcht glaubt, wird verdammt
werden“, se1 hoften, daß solche Kinder oläubiger Eltern 1 Hinblick
auft deren Glauben würden®‘. Von Interesse 1St auch, dafß Dorsten
und Paltz die Behauptung Augustins, diese Kınder würden die Stratfen des
ewigen Feuers erleiden, entschärfen suchten, ındem S1e diesen Satz als
EeXtreme Formuli:erung einer Streitschrift erkl1ärten®. Von Augustinus weicht
Paltz auch ab, wenın MIt seinem TLehrer Dorsten das Schriftwort 'Tiım
Z „Gott wıll, da{ß alle Menschen das eil erlangen“ ohne Berücksichtigung
der ekannten augustinischen Restriktion interpretier‚569

64 Siehe Joannes de Paltz, Supplementum Celifodine, Leipz1g 1516, Blatt Vra
Iva un Iva-hb Diese Texte sind wörtliche, gekürzte Auszu 2AUS

dem VO  3 u11ls 1974 edierten Erbsündentraktat des Johannes VO  - Orsten (sıe be1
Zumkeller, Orsten ber Urstand un Erbsünde, 58—66

Sie! Suppl Celit. Blatt Ira-b Die anderslautende Lehre Orstens hat
Paltz ıcht auscdrücklich abgelehnt, sondern be1 se1inen Exzerpten den betreffenden
Absatz 1n dessen Traktat (ebenda 672 Nr 18) eintach übergangen.

66 Vgl ıwa Celifodina, Leipz1g 1504, Blatt 111va-b un: Suppl Celif. Blatt
Iv IIra

Siehe Suppl Celift. Blatt IlIva LLIrb Paltz selbst teilt mıiıt, daß diese
Ausführungen VO  $ Orsten

68 Ebenda. Schon bei Bonaventura (Commentarıa 1n quatuor libros Sentent1ia-
ru: I1 1St 373 ATUt: Opera Oomn1a I: Quaracchi 1885, 794 col findet
sıch dieser Versuch, Augustins Lehre VO  - der Sinnenstrafe für die ungetauften Kın-
der abzuschwächen;: Duns SCOtus un Gabriel Biel en iıhn VO  w Bonaventura
übernommen. Dagegen hat Gregor VO  3 Rımıini1 eine solche „Entschärfung“ der
augustinischen Lehre Stellung SCHOMMEN (Super Prımum Secundum Sententia-
ru 11 dist. 30 SQy OI Venedig 1522; reimpr. Paderborn 1955, 115va

Vg AZU Grane, Contra Gabrielem. Luthers Auseinandersetzung miı1t Gabriel
Biel 1n der Dısputatio Contra Scholasticam Theolog1am 131 Gyldendal 1962;
369 un VOTLr allem 383, sSOWwl1e Derselbe, Gregor VO'  3 Rımıini un Luthers Le1ipzı1-
SCr Diısputatıon, Studia Theologica )! 29—49,

69 Suppl Celit Blatt Vvb Ira
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Auch in seiner Rechtfertigungs- und Verdienstlehre folgt Johannes VO:  (

Paltz seiınem Lehrer Dorsten. Er benützt weiıthin die gleichen Quellen w1ıe
dieser, zumal die Autoren der Hochscholastik Alexander VO  3 Hales, Tho-
IMas VO  - Aquın, Bonaventura, AÄgidius OMAanNus und Thomas VO'  3 Straßburg.
Dazu kommt iıne VO  3 Paltz 1e] verwendete Quelle, die 1m schriftlichen
Nachlafß Dorstens nıcht erwähnt wiırd, nämli;ch das 5S0S- „Compendium
theologıicae verıitatıs“ des Hugo VO  e Straßburg Er 1270). (Csanz 1m Geist
dieser Autoren und se1ines Lehrers Dorsten tragt Paltz 1ıne Lehre VOoTrT, die
VO  m} der Tradition der Hochscholastik gepragt ISt. Dies zeigt sich, weNn

das Formalprinzıp der Rechtfertigung un den Grund der Verdienstlich-
keıt der Werke des Gerechtfertigten 1m Besıtz der gratia gratum AaCclens
erblickt©; terner lehrt; daß die contrıit1o dem Sünder VO  3 Gott Dr
schenkt werden mußß, und W C111 deren Wirkung 1in der sofortigen Til-

ch, WeNn annımmt, da
gun aller Sündenschuld sieht1. Dıies zeıgt S1C}  ;h

die rechtfertigendeder Mensch, (Csottes Gnadenhiltfe vorausgesetzL,
Gnade 1n einem Freilich csehr uneigentlichen Sınn (de CONSTUO) verdienen
kann eın Verdienst, das Paltz 1ın Cottes Freigebigkeit und Güte an-

kert'®; oder W en dem Gerechtfertigten die Möglichkeit zuweıist, sich die
Mehrung der Gnade und de ewıgen Lohn ım vollen Sınn (de condigno)
verdienen ein Verdienst, das nach ıhm jedoch nıcht 1m Menschen als sol-
chen, sondern ın der Ausstattung des Gerechtfertigten mM1t der Gnade des
Heiligen Geistes wurzelt‘®.

und Verdienst-Dıie bei Dorsten spürbare Ausrichtung der Rechtfertigungs-
lehre Augustinus 1mM Sınn des gemäßigten ugustinısmus des Agidius
OMAaNus 1St auch der Lehre des Paltz eigen, W1eWO s1e sich be1 ıhm nıcht
klar und eindeut1ig zeıigt. Gewiß lehrt auch ausdrücklich, daß die Vorbe-
reitung auf die Rechtfertigung VO  w der gratia oratis data und g-

dafß nıeman ohne (Gottes besondere Gnadenhiltetragen se1in mußß, und
wahre Buße eiun kann7 ber daneben wird die Mitwirkung des mensch-
lichen Wıllens, se1in „Iun dessen, W as 1n ıhm ST  “ bisweilen nachdrücklich

Gott musse den ersten Schritt tunN,hervorgehoben, daß der Gedanke,
verdunkelt erscheint”®. Ja ein Zıtat uS Johannes Gerson, das davon spricht,
der Mensch handle be]1 seiner Vorbereitung die Rechtfertigung ‚Aus eın

qhliches in die Ausführungen desnatürlicher Kratt®, tragt Widersprü
Paltz hinein?®. Dieses sein Schwanken bei der Interpretation des bekannten
ccholastischen Axıoms: „Wenn der Mensch das Seinige tut, versagt Gott ıhm

Blatt Ilva-—70 Suppl Celit Blatt Ivb I1lra
Celit. Blatt Iva Vgl auch Ferdigg nal Aug 231 (1968),; 282

72 Suppl. Celıt Blatt IVva.
73 Suppl Celit Blatt ILIvb I1lra un: Blatt 111vb

Suppl Celit. Blatt Ivb und 1Vra sowı1e Blatt Vrb
715 Suppl Celif lat VIra-b und Celit Blatt I1lv Es andelt sich

Zıtate AausSs Thomas VO'  3 Aquin un Alexander VOILl Hales
76 Celit Blatt 1Ira-b.
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nıcht seine Gnade“, dürfte ein nıcht unwichtiger Punkt se1n, dem sıch
ın selner Lehre der Einfluß der „V12 moderna“ veltend macht77

Sonst lassen sıch ın se1iner Rechtfertigungslehre keine Berührungen MIt
typischen Aufftfassungen der theologia moderna feststellen. Dagegen nımmt
Cr wiıiederholt Lehren der moderni Stellung. So lehnt ausdrücklich
deren Auffassung ab, Verdienstlichkeit komme den Werken des Gerechtfer-
tigten allein aufgrund der vöttlichen Akzeptation 7zu 8 Auch vertritt 1m
Gegensatz ZUr Auffassung vieler modern; MI1t seinem Lehrer Dorsten den
SAatz:; daß Gnade und Todsünde 1mM Menschen nıcht nm estehen
können. Dies se1 1ın sıch wıderspruchsvoll und eshalb auch nıcht 1in Gottes
Macht gegeben“?. Beachtenswert 1St schließlich, daß Wılhelm Ockham und
dessen zeiıtgenössischer Schüler Gabriel Biel VO  3 Paltz nıcht zıtiert werden.
ber auch W3as Gregor VO  3 Rımini betrifft, den Paltz 1n den behandelten
Fragen zweımal ausdrücklich erwähnt®, haben iıhn dessen Spekulationen
über die „absolute acht Gottes“ oftensichtlich nıcht interessiert. Von einem
Ockhamıismus iSt be] Paltz SCHAUSO wen1g Ww1e bei Dorsten testzustellen.

Schon 1493 erhielt Johannes VO  3 Paltz 1n der Leitung des Generalstu-
diums der Augustiner und auf dem Lehrstuhl der Universität einen ach-
tolger 1n Johannes Nathıiın, der den Lehrstuhl bis seinem Tod 1mMmM Jahre
1529 innehatte®l. Leider exIistieren VONn ıhm keinerle; theologische Schriften,
die über seine Lehrrichtung Auskunft gveben könnten. Nun wurde wiederholt
behauptet, se1l eın trTeUer Gefolgsmann des Ockhamisten Gabrie]l Biel
SCWESCNH. Man stuützte sich für diese Annahme auf die Tatsache, dafß VO  3
1483 bis 1486 in Tübingen studierte und dort auch seine Sentenzenlesung
hielt, also Nau in den Jahren, als Biel dort selne Vorlesungen begann®, Dıie
Schwäche dieser Beweisführung wird deutlich, wenn Ina  } bedenkt, da{flß
Konrad Summenhart, ein bekannter Tübinger Miıtstudent Nathins AUus dem
Weltklerus, sich iın Tübingen ZUur yleichen eit einem „Realıisten VOrwI1e-

a Ferdigg (1 nal Aug 31 (1968), 182 f hat gleichwohl 1n Abrede SC-tellt, daß solche Zıtate einen Widerspruch der VOonNn Paltz 10)8% vorgetragenenLehre VON der Notwendigkeit der gratia gratis data darstellen. Nach seiner Deu-
Cung hätte Paltz diese Gnade eben nıicht als übernatürliche Gnadenhilte verstanden,
sondern als eine göttliche Hilfe, die 1 natürlichen Bereich verbleibt. Indes et
diese Interpretation 1n den sonstigen Außerungen des Paltz ber die gratia oratisata keine Stütze.

78 Suppl Celift. Blatt 11IIra-b.
Su pl Celif Blatt Vva un Blatt Vva Der Paralleltext Dorstens findet

siıch Berliner Manuskrıipt Lat. Fol 851 auf Blatt 46rb
Ü Die Zıtate stehen ın Suppl Celif. Blatt 88 ra—-h und Blatt 1IIrb
81 Kleineidam, Unıversitas Studii Erftordensis In 93 un!: 291
89 Dies vertraten Scheel, Martın Luther 11S-4 Tübingen 1930, 139 Meıer,On the Ockhamism of Martın Luther Erfurt, Archivum Francıscanum Hıstorıicum

472 (1950), 4—15, 1 Grane, Contra Gabrielem Etwas vorsichtiger außer-
ten siıch Weijenborg, Luther les cınquante Augustins d’Erfurt, Rev.
d’Hist. CC1. 55 (1960), 519—875, 8234 un!: Kleineidam, Die Universität Erfurt
1n den Jahren 115  9 160; vgl uch Iserloh, Martın Luther und der Auf-
bruch der Reformation, in Handbuch der Kiırchengeschichte x  9 her edin,Freiburg 1967 Zu Meıers Bedenken seine ursprünglıche Auffassung1n einem Aufsatz Von 1955 siehe ben Anm



Zumkeller, Zum Verständnıis der Erfurter Augustinertheologen

gend skotistischer Rıchtung“ entwickelte®. Zur Klärung der rage nach der
theologischen ÖOrıentierung Nathins wird inNna  3 VOL allem berücksichtigen
müussen, dafß bereits u 14772 1Ns Augustinerkloster VO  3 Erfurt eintrat und
offenbar daselbst der Leitung des Johannes VO  w Dorsten seine theolo-
xischen Grundstudien machte®4, Auch 1St beachtenswert, dafß die erwähnte
Anfertigung der Gesamtausgabe der Werke Dorstens einer eIit im Er-
furter Kloster stattfand, als Nathın schon SEeIt langen JTahren das dortige
Studienhaus eıtete. So 1St urchaus nıcht siıcher, daß Nathın stärker in der
vVv12 moderna verankert wWar als seine Vorgänger Dorsten und Paltz
wenıger aber scheint begründet, be1 ıhm VO  3 einem eigentlichen ckha-
m1smus, ıwa nach der Art des Gabriel Biel, sprechen. Für ine solche
Annahme fehlen alle stichhaltıgen Argumente. Auch Martın Luther hat
nirgends behauptet, daß Nathın S: „factıo Occamıca“ gehört und in die-
se Sınn unterrichtet habe

Da{ß aber Luther selbst sıch : 5 Occamıca SCu Modernorum“
rechnete®> und daß ZUr Vorbereitung seiner Sentenzenlesung nach Aus-
WeIls seiner Randnotizen den Sentenzen VO  e} 1510 die Werke Ockhams,
Aillys und Biels studiert hat®®, erfährt ine hinreichende Erklärung AauUS$s

se1ner Ausbildung der Erfurter Artistenfakultät durch die Protessoren
Jodocus Trutfetter und Bartholomäus VO  en Usıngen. Unter ihnen erfolgte in
der Erfurter Philosophie 1497 „der Durchbruch einer klaren termiı1n1-
estisch-ockhamistischen Rıchtung“, W1e Erich Kleineidam nachgewiesen hat
Aut der Quodlibetdisputation des erwähnten Jahres etzten sich die beiden
Professoren heftigen Widerstand mi1t ihrer STITENS nominalistischen
Meınung durch Usıngen sprach dabei VO  e} Ockham als dem „venerabilis
inceptor v14e€e modernae“, rühmte Petrus VO  3 Aılly als den „philosophus
Aaxımus et theologus profundissımus“ und brachte auch Gregor VO Rımin1i
Hochschätzung Dagegen wart nicht LUr Arıstoteles, sondern
auch den SANHGUL E den Lehrern der Hochscholastik, tw2 Thomas
VO Aquın VOT,; s1e hätten sich ın vielem geirrt®”. Man wird eshalb in einer

gearteten philosophischen Grundrichtung, W1e S1E Luther A} den beiden
erwähnten Protessoren der Erfurter Artistenfakultät empfangen hat,
den eigentlichen Grund sehen mussen, sich ZUr Vorbereitung se1-
HST Sentenzenlesung den Werken Ockhams, Aillys und VOTr allem Biels -

83 Vgl Bantle, Summenhart, Konrad, in LEn IX2 Freiburg 1964, 1167
Zu Summenhart siehe außerdem Oberman, Werden und Wertung der Retor-
matıon, Tübingen 19475 75 : 145 B 171 und oft. 381—411 hat auch Sum-
menharts „Tractatus de decıimıs“ kritisch ediert. Oberman urteilt, daß Summen-
hart WAar eiınen Lehrstuhl der V1a antıqua innehatte, ber mehr dem dem
Nominalismus zugewandten Flügel des Skotismus interessiert War S 1745

Vgl Kleineidam, Universitas Studi1 Erftordensis IE 291
85 Vgl Martın Luther, Respons10 ad condemnatiıonem doctrinalem per Ma-

X1StrOs Lovanıenses Colonienses factam. Luther Werke VI,; Wei1mar 183838, 195
S6 Vgl Vıgnaux, Luther, Commentateur des Sentences, Parıs 1935, VOTr allem

44 Siehe auch das Zeugn1s Melanchthons bei eel, Dokumente Luthers
Entwicklung, Tübıngen 199 236—39

Kleineidam I% 147
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wandte, der mittlerweile ZU anerkannten zeitgenössischen Vertreter eines
L.  b}  gen Ockhamismus aufgerückt WAar.

Eıne ockhamistische Beeinflussung Martın Luthers durch Johannes Nathin
oder andere Erfurter Augustinertheologen 1St somıt wissenschaftlich nıcht
nachweısbar. Ja WESEC der damaligen theologischen Grundausrichtung des
Generalstudiums, W1€e sSie im schriftlichen Nachla{ß des Johannes VO  w} Dorsten
Un des Johannes VO  3 Paltz ıhren deutlichen Ausdruck gefunden hat, 1St
ıne solche Beeinflussung auch Sanz unwahrscheinlich.

Hıer ctellt sıch DU  . aber die andere Frage: Ist Luther in seiner Lehre viel-
leicht in anderer Rıchtung durch die Theologie seines Ordens beeinflußt
worden? Altons Vıiktor Müller hat VOTr Jahren 1n einer Reihe VO:  -
Zeitschrittenartikeln nachzuweisen versucht, YEW1SSE Augustinertheologen
W1e€e Sıimon VO!]  3 Cascıa (F 1348), Hugolın VO  3 Orvıieto (9 Augustinus
Favaron:ı VO Rom (F und Jacobus Pere7z VO  $ Valencia (T
hätten in entscheidenden Punkten Luthers reformatorische Theologie VOT-

weggenommen®®. Dafiß die Werke dieser Theologen 1mM Erturter Augustiner-
loster damals vorhanden 36 B 1St für Siımon VO  z Cascıa und Hugolin
VO'  ea} Orvıeto nachgewiesen®? und fur Jacobus DPerez urchaus möglich®. Doch
hat die exakte wissenschafrtliche Nachprüfung ergeben, daß eiınes
ZU Teil scharf ausgeprägten AÄugustinısmus die spezifischen Lehren
Luthers be1 jenen nıcht finden sind

Dennoch Mag Luther durch die Schriften der erwähnten und anderer
Ordenstheologen während seiner Erturter Klosterjahre mancherlei Anre-

8 Müller, Agostino Favaron1.. la teologia di Lutero, Biılychnis
(1914), 373—387; Derselbe, 12C0Omo Perez di Valenza 1a teologia dı Lutero,
ebenda (F92Z0% 391—403; Derselbe, Una fonte 1gnota del sistema dı Lutero: 11
beato Fıidati da Cascıa la sSua teologia, Rom IY2ZE. Auszug Aaus Bilychnis f
192193 Derselbe, Dr. Paulus di Monaco, il beato Fidati ( Lutero, Biılychnis
(L922 DU Z

Für Sımon siehe Zumkeller, Dıie Augustinertheologen Sımon Fıdati VO  3
Cascıa un Hugolin V OIl rvieto un Martın Luthers Kritik Aristoteles, Archiv
für Reformationsgeschichte 54 (1963), 15—37, Auch Orsten und Paltz
haben Sımons „De vest1s Salvatoris“ sehr eifrıg benützt: für Orsten siehe Zum-
eller, Der Predigtband Cod Berol Lat. Fol 851, Da{fiß der Sentenzen-
kommentar Hugolins 1n Erfurt vorhanden WAar, beweisen mehrere Zitate daraus bei
Orsten:! sıehe Zumpkeller un Anm. 113

Ö() Vgl Werbeck, Jacobus DPere”7z VO  ; Valencia, Tübingen 1959 Er we1ıst
nach, dafß ein Druck des Perez VO  3 1512 1n Wıttenberg vorhanden WAar. Freilich
1St TST für das Jahr 1536 dort bezeugt.

Vgl tolgende Studien: Paulus, Sımon Fidati VO  - Cascıa und seın Verhält-
N1s Luther, Zeitschrift für kath Theologie (1922); 169—176; MCcNeıl,
Sımone Fıdati an his De zest1s Domuinı Salvatoris, Washington 1950, VOr allem
IS V, un 154 ff; Zumkeller, Hugolin VO  - rvieto (F er Urstand
und Sündenfall, Augustinı1ana (1953); 35—62, 165—193 (1954), 25—46; Derselbe,
Hugolin VO  3 Tviıeto ber Prädestination, Rechtfertigung und Verdienst, ebenda
(1954), 109—156 (1955); 5—51; Toner, The doctrine of orıginal SIN and Justifi-catıon accordıng Augustine oft KRome, Augustinı]ana (1957% 100—117, 349—366,
515530 (1958), 164—189, 299—327, 497-515; Werbeck Diaz, De peccatıorıgınalıs essent1a 1n schola Augustiniana praetridentina, Escorial 1961 ; Derselbe,
1a agustinı1ana pretridentina e] problema de la concupiscencia, La Ciudad
de Dı0s 174 (1961), 309—-356
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ZUuNSCH empfangen haben 1962 habe iıch 1m „‚Archiv $ür Reformatıons-
geschichte“ den Nachweis geführt, d2 Luther ın seiner scharten Kritik
Aristoteles und der Philosophie durch Sımon VO  3 Cascıa und Hugolın VO

Orvıeto beeinflufßt sSein kann?? Außerdem 1St durchaus anzunehmen, daß
CIs weinn vielleicht auch nıcht durch Schritten der Augustinertheologen,
doch durch das I theologische und spirıtuelle Miılieu ce1nNes Studienklo-

wurde, sich M1t Eıter in die Werke des Augustinus
vertiefen. Wenn sich damals auch noch nıcht Mit den antipelagianischen
Schriften de' Kirchenvaters befafßte, 1St doch erstaunlıch, Ww1e viele
Schritten A4us dessen umfangreichem Corpus bei seiner Sentenzenlesung
im Jahre 1510 schon kannte.

Zum Schluß möchte ıch das Ergebnis meıiner Untersuchung kurz
mentassen: Was WAT die Sıtuation de Erfurter Generalstudiums der Augu-
stıner, als Luther 1505 in das Kloster eintrat? Solange unNns Werke des Johan-
1165 Nathin nıcht bekannt werden, und diese Möglichkeit scheint ußerst
ger1ng, bleiben ZUr Beurteilung der damaligen geistigen Sıtuation des Kon-

keine anderen Quellen als dıe überlietferten Werke des I)orsten und
Pa Dıie Untersuchung des schriftlichen Nachlasses dieser Protfessoren
ergab aber folgendes Resultat:

Dıie damaligen Erfurter Augustiner besaßen ın ıhrer Bibliothek die
Schritten Gregors VO  e} Rımin1 und Hugolins VO  3 Orvieto un haben sich
mit ;hnen jedenfalls gelegentlich beschäftigt.

S1ie haben sıch, anders als UV! Johannes Klenkok und Angelus obe-
lın, dem spaten Augustinus ausgerichteten Lehrsystem dieser italienischen
Augustinertheologen nıcht angeschlossen.

Sıe zeigten ıne Lehrrichtung, dıe siıch estark der Theologıe des
und Tahrhunderts Orjentierte und 1m Sınn des AÄgıdıus Romanus, des
Schulhauptes des Ordens, ZEeW1SSE typische augustinische Lehren vertrat,
zumal über den Urstand, den Sündenfall, die Folgen der Erbsünde und die
Notwendigkeıit aktueller Gnadenhilfen.

Von der vV12 moderna S1e nıcht maßgebend beeinflußt, standen
ıhr aber auch nicht scharf ablehnend gegenüber. Dies zeıgt sıch auch darın,
daß VO  e einem Kampf tatsächliche oder vermeintliche pelagianische
Tendenzen 1n der damaligen Theologie, Ww1e Johannes Klenkok ıh geführt
hatte, bei IDorsten und Paltz nıchts finden 1St.

Fuür Ockham und einen „Nominalısmus ockhamscher Prägung“ zeıigten
sS1ie keine Sympathien.

Dıie Hypothese VO  3 einem „Ockhamiısmus“ der Erfurter Augustinertheo-
logen Ende des Jahrhunderts entbehrt somıiıt des Fundamentes.

Zumbkeller, Die Augustinertheologen Sımon Fiıdatiı Vvonmn Cascıa un! Hugolın
Von rvıeto.

3 Vgl auch Zumkeller, Martın Luther un! seın Orden, 261 un! die dort 1n
Anm erwähnte Literatur.



KRITISCHE MISCELLEN

Zr Fntstehung und (FTEStaltung
der beiden Ersten an

„AUS Schleiermacher's en
In Briefen”.

Von Andreas Arndt un Woltsagne Vırmond
(Schleiermacherforschungsstelle Berlin)

. Zwei Bände der Briefauswahl „Aus Schleiermacher’s Leben“ erschienen
ohne Nennung elnes Herausgebers 1858 1m Verlag Georg Reimer Berlıin.
Für 1ne 1860 erschienene zweıte Auflage wurde der Text redigiert un teil-
WEeISE erganzt. Bereıts 1n dem Vorwort VO  3 1858, das für die zweıte Auf-
lage 1Ur durch einen kurzen Hınweis auf die VOTSCHOMMECNEN Änderungen
erweıtert wurde, heißt

Andre noch vorhandene Papıere, 1N welchen seine amtliche und WwI1issen-
schafrtliche Thätigkeit mehr hervortritt, als CS 1er der Fall 1St, werden vielleicht
spater noch einer welıteren Mittheilung Veranlassung geben, welche dann D“
wissermaßen als ine Ergänzung für das jer gyegebene würde dienen können].
Eıne solche Ergänzung erschien als Band und 1n den Jahren 1861 und

1863 Die Titel vermerken „Zum ruck vorbereitet VO  3 Ludwig Jonas,
Dr theol., nach dessen 'Tode herausgegeben VO  ; Wi;lhelm Dilthey“, DZW.,
Band „Vorbereitet VO  ' Ludwig Jonas, herausgegeben VO  3 Wiilhelm Dil-
they

Dies tührte der Annahme, Jonas habe die ersten beiden Bände heraus-
gegeben und Dilthey dessen Werk fortgeführt. Als Herausgeber aller vier
Bände werden daher gewöhnlich Jonas und Dilthey genannt“. Daß Jonas
der Herausgeber der erstien beiden Bände sel, hat Birkner in seinem

Aus Schleiermacher’s Leben In Briefen. Band Berlin 1858,
schreibt Heinrich Meısner, der damalige Dırektor der Berliner Könıig-lichen Bibliothek un Leiter des angegliederten Literatur-Archivs, 1in dem der Nach-

la Schleiermachers aufbewahrt wurde, 1n der Einleitung seiner Edition „Schlei-ermacher als Mensch eın VWerden. Famıilı:en- un Freundesbriefe OE
(Gotha „In einem vierbändigen Werk sind die Briefe VO  ; un den
berühmten Theologen zusammengestellt, die ersten beiden Bände VO:  a} Ludwig Jonas,seinem Schüler und Freund, dıe beiden etzten Bände VO  3 VWılhelm Dilthey.“ (SAufgrund dieses Mifßverständnisses die Ausgabe die „Jonas-DiltheyscheAusgabe“
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Vorwort ZU)] fotomechanischen Nachdruck der Ausgabe (Berlin/New ork
de Gruyter bestritten. Er verweist dabei auf einen Brief Diltheys VO:  3

1859
Daß ıch gehört, dafß Schleiermachers Briete VO:  $ dem Regierungsrat Willich und
der Gräfin Schwerin, der Tochter Schleiermachers, 1St, dıe Einleitungen ber von

der Schwerin, habe iıch ohl schon geschrieben?®.
Daher nımmt Birkner die Herausgeberschaft N  S Schleiermachers Tochter

Hiıldegard und dessen Stieftsohn Ehrenfried VO'  3 Wıillich tfür die beiden ersten

Bände

Im Archiv des Verlages de Gruyter, 1n den der Reimer-Verlag aufgegan-
gCcHh c  1St, efinden sıch Briete der Hıldegard Gräfin Schwerin und Ehrenfried
VO  3 Wıllichs Reıimer, die Birkners Annahme bestätigen.
Am Dezember 1868 schreibt Willich:

Do: ıch komme dem eigentlichen wek dieser Zeilen. Du wirst Dich erinnern,
dafß ich be]1 dem ruk unsrer zweıbändigen Briefsammlung den lebhaften Wunsch
hegte und aussprach, daß diese Sammlung, welche 1n der biographischen Folge bis

me1ınes Vaters ode eın abgeschlossenes (Janzes biıldet, auch für das Publikum
selbstandıg bliebe un! unabhängig VO  3 den spateren Nachträgen, welche meist
einem Sanz andern als dem eigentlich biographischen Gebiet angehörend VOon

Dr. Dilthey zunächst nach Jonas Aufzeichnungen bearbeıtet wurde. hegte
diesen Wunsch vornemlich eshalb, weil ich offte, da{fß durch jene Sammlung

yleichsam volksthümliches (ähnlich w1e€e Perthes Leben) gegeben werde, wel-
che das theure Bild UNsres Vaters recht weıiten reisen zugänglich, verständlich
un 1eb machen werde eın Bild seiner eigentlichen Persönlichkeit. Du hegtest
dagegen AUuSs buchhändlerischen Rücksichten den Wunsch, daß die Diltheysche
Arbeit als Band un angefügt werden möchte, jedoch MmMIt Rücksicht auf
meınen Wunsch S daß jene beiden Bände auch als eın selbständiges dem
Publikum dargeboten und verkaufit werden sollen, worıin ich mich denn finden
mussen laubte. So War Verabredung. Nun cehe ıch 1in der Anzeıige Deines
Verlages die NNONCE „Aus Schleiermachers Leben in Brieten. Herausgege-
ben V, Jonas und Dilthey PP Das ist Nnu  ; ber doch nıcht NUuUr Zanz
jene Uebereinkunft, sondern auch eine offenbare Unrichtigkeit enn Jonas und
Dilthey en mMIit der Herausgabe jener ersten beiden Bände nıcht das mindeste

thun gehabt
Aus dieser Stelle wird deutlich, da{(ß die Planung nıcht auf eine vierbän-

dige Briefauswahl zielte, sondern die bereits 1858 ers:  1enenen ersten beiden
Bände ın sich abgeschlossen sind. Der zunächst VO  3 Jonas bearbeitete W1S-
senschaftliche Briefwechsel collte ursprünglich gesondert erscheinen. Dıie Zu-

Der junge Dilthey. Eın Lebensbi in Briefen un Tagebüchern Pa
Zusammengestellt VO  3 Clara Misch vgeb Dilthey Leipzig un Berlin 1933 68
In dem 1mM Archiv des Verlages de Gruyter erhaltenen Druckmanuskript der Bände

und des Briefwechsels sind die Einleitungen 1n der Handschrift Ehrentried VO  3

Wıillichs. eın Konzept seiner Halbschwester Hildegard zugrunde lag, jeß sich
ıcht feststellen.
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sammenfTfassung beider Teile einer Ausgabe hat der Verleger W l-
lıchs Wounsch VOISCHOMMECN. Durch die Verlagswerbung wurde zugleich der
Eindruck erweckt, Jonas habe die ersten beiden Bände ediert. Strenggenom-
ILEeN esteht die vierbändige Briefauswahl Aaus wWwel gesonderten Ausgaben.

Die unterschiedliche Herausgeberschaft beider Ausgaben erklärt sıch Aaus

Verfügungen Schleiermachers un der Geschichte des Nachlasses. Schleier-
macher selhbst hatte Jonas MIt der Herausgabe des wissenchaftlichen Nach-
lasses betraut“‘. Dabei War zunächst nıcht ıne Herausgabe der Schleier-
macherschen Briefe, auch nıcht der wissenschaftlich besonders interessieren-
den, gedacht. Im Verlagsvertrag VO  e 1834 MIt Henriette Schleiermacher über
die Herausgabe der Siämtlichen Werke siınd die Briefe ausdrücklich U:
nommen?. Dıie Rechtsverhältnisse nach dem Tode der Wıtwe gehen Aaus Wil-
lichs Brieft VO A Maı 1860 hervor, worın erklärt,

daß der Nn Nachlafß meıines Vaters Schl un: meıner Mutter, mithin auch alle
ihre Briefe und sonstigen Schriftstüke nach ıhrem gemeinschaftlichen Testament
meın un meıiner Schwestern Eıgenthum mit Sanz gleicher Betheiligung geworden,
ındem ın ihrem Testament ausdrüklıch jeder Unterschied der Kınder AaUuUs den
beiden Fhen meıiner Mutter 1mM Erbrecht dem gemeinschaftlichen Nachlaß beider
Eltern aufgehoben worden. Es kann daher auch nıemand VO  3 uns Geschwistern
nachdem ine Theilung des schriftlichen Nachlasses nıcht stattgefunden) über
ırgend AUS jenem Nachlaß hne Zustimmung der übrigen einselt1g dispo-
nıren un CS War deshalb auch gyemeıinschaftlicher Beschlufß SCWCESCH unNnserm
theuern Jonas die Bearbeıtung jener mehr wıssenschaftlichen Briefe, der
sich bereit erklärt hatte, übertragen. es Papıer ber A4US unsrem Nachlaß,
dessen azu edurfte, 1St ıhm VO:  S MLY das letzte och eın Jahr VOrTr seinem
Tode) ausgehändigt worden, da alle Papıere NSsSrer Eltern se1It dem ode uUuNsrTer
Multter (und die meıisten schon früher, namentlıch die wissenschaftlichen Briefe)
sıch in meinem Gewahrsam befanden (wıewo hiıerauf nıchts weıter ankömmt).
Da ich mır dabei (SO wen1g als meıline Schwestern) uUNsSrem Jonas gegenüber iıne
besondere Kritik des Manuscripts die iıch auch jetzt Sar nıcht beabsichtige n1:
ausdrüklich vorbehalten habe, versteht sich wohl VO selbst ber ebenso csehr
verstand s sıch, da{fß der Druk nıcht stattgehabt haben würde (wäre uns
Leben erhalten) ohne da zwischen Uu1ls Geschwistern, denen das Eigenthum
den Briefen zusteht, vorher die Uebereinstimmung ber das druckende fest-
stand.

Demnach wurde Jonas VO  3 den Kindern für die Herausgabe des W1sSsen-
schattlichen Briefwechsels CN; Sie selbst behielten siıch die der DeI-
sönlichen Brietfe VOTL. Diese Ausgabe wurde ErSt nach dem Tode der Schleier-
macherschen Töchter Elisabeth, Gertrud und Henriette veranstaltet, daß
Hildegard Gräfin Schwerin und Ehrenfried VO  3 Willich als die verbliebenen
Geschwister für die Herausgabe verantwortlich waren®.

Vgl den Artikel Jonas 1n der A
b mra }

emeınen Deutschen Biographie.
Der Vertrag befindet siıch ebenfa 1m Archiv des Verlages de Gruyter.

6  0 Von den Geschwistern (Elisaberth, Gertrud, Hıldegard Schleiermacher SOW1e
Henriette un Ehrentried VO  3 Wiıllich) lebten LUr noch Ehrenfried un Hildegard
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Aus dem Vorwort der zweıbändıgen Auswahl geht hervor, daß die
Erben zunächst nıcht den Wünschen einer interessierten Ofrentlichkeit TL£t-

geben wollten, die Brietfe Schleiermachers publizieren. FEın Entschlufß dazu
wurde SE gefaßt, nachdem

inzwischen schon VO  3 andren Seıten manches, jedoch natürlic! csehr lückenhaft,
gegeben worden 1St un CS schon deshalb AaNSgEMESSCHECT erscheinen mußste, durch
ausführlichere Mittheilungen jene Lücken erganzen un dadurch die Möglich-
keit gewähren, Schleiermacher’s ınneren Entwicklungsgang, sSOWeIlt ın dem
Verkehr mit den befreundeten Menschen hervortritt, wenıgstens für einen Theil
se1ines Lebens jedenfalls klarer un mehr 1mM Zusammenhange verfolgen, als

bisher geschehen konnte‘.

Z wischen 1836 und 1855 bereits 1n 10 Veröffentlichungen Briete
Schleiermachers abgedruckt worden, 1852 Wr eın Band ers:  ienen, der aus-

schließlich Schleiermachers Briefwechsel MI1t Gaß enthielt?.
Eın Vorbild für die Gestaltung der Briefausgabe War nach Willichs Briet

VO Dezember 1868 „Friedrich Perthes Leben ach dessen schriftlichen
und mündlichen Mittheilungen aufgezeichnet VO  3 Clemens Theodor Perthes“,
das 1848 bis 1855 1n drei Bänden 1m eigenen Verlag erschien und zahlreiche
Auflagen erlebte: die beiden ersten Bände (der dritte erschien EerSt

mußten bereits 1853 nachgedruckt werden?. Eın solches volkstümliches Werk,
das die Erinnerung die Persönlichkeit Schleiermachers wachhalten ollte,
lag ın der Absıcht Ehrenfried VO  3 Wıillichs und der Grätin Schwerin als der
für die Herausgabe verantwortlichen Erben An dieser Absıcht 1St die Gestal-
tung der Ausgabe MessCNHN, W 3as die Auswahl des Materials und die Kom-
mentierung etrifit.

ber die Gestaltung der ersten Auflage 1858 geben die vorliegenden
Briefe NUur unzureichende Auskunft. Die Briefe setzen ein, als der Band
1m Frühjahr 1858 bereits ausgedruckt 1St.
Am Mäarz 1858 sendet Willich die etzten Korrekturbogen zurück.

Heute sende ich den VOTLT einıgen Stunden 1n meıine Hände gelangten des
ErSteH Bandes uUuNnNSTECS Briefwerkes 7zurük. Da auch das OTWOrTE dabei ist, VOI-

muthe ich, da{fß dabe1 die Absicht ZU Grunde lıegt den ersten Band hne den
7zweıten orWCS erscheinen lassen. Hiıegegen bın ich NU:  e autf das lebhafteste,

Aus Schleiermacher’s Leben. In Briefen. Band Berlin 1858, NT
Vgl erence Tıce: Schleiermacher Bibliography. Princeton, N 1966,

Nr 194 Arndt), 205 (Bornitz), 208 (Familienbriefe), 241 (Delbrück), DU (Ga
2372 un 231 (Jacobi), 247 (Sa 248 (Sack), 260 chulze) und 269
(Varnhagen)

Q Eın weıteres Beispie dieser Gattung, der auch noch Clara Mischs „Der junge
Dilhey“ zugehört, 1St Henke Jakob Friedrich Fries. Aus seinem handschritt-
lichen Nachlafß dargesteIlt Leipz1g 1867 Au August Tawesten nach Tagebü-
chern und Briefen. Von Georg Heinricı. Berlin 18559
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WwW1e ich schon trüher Dich äußerte, und werde auch meıiner Schwester Hılde-
gard hierüber noch meıine Ansıcht ausführlich aussprechen. Auch gylaube ıch, daß
Du derselben Ansıcht seıiın WIirst, wWwenn Du die Sache näher überlegst. Es 15t bei
einem olchen Lebensabrißß, Ww1e iıhn Briefe gyeben, schon siıch csehr wun-
schenswerth, den Gesamteindruk 1mM Zusammenhang empfangen un 1es 1n
diesem Fall SdaNz besonders, der Band orade mMi1t der yrößten Difterenz
1n me1ıines Vaters Leben abschließt, die siıch TST 1n der Folge wieder versöhnend
uflöst Wenn der Band besonders ausgegeben wiırd, fixirt sıch dieser Eindruck
auf lange Zeıt un wenn der zweıte erscheint, 1Sst der Leser nıcht einmal recht
mehr 1m Zusammenhange., Fın sechr einseit1ges Auftffassen meınes Vaters würde
iedurch Sanz besonders befördert un: manche langweilige Besprechung schriftlich
und mündlich hervorgerufen, die vermijeden wird, wenn INa  - das Ganze 1m Pa
sammenhang auf sıch wirken äßt.

‚We1 Tage spater bekräftigt Willich diese Entscheidung gegenüber Reıimer,
der oftenbar ıne gesonderte Auslieferung des ersten Bandes vedacht
hatte. Aus einem Brief Wıllichs VO April 1858 geht hervor, daß seine
Schwester Hildegard keine Bedenken eimers Plan hatte, aber be1
seiner Auffassung blieb Die Rechtsverhältnisse bei der Herausgabe
demnach S daß keines der beiden Geschwister den Wıillen des ande-
ren Verfügungen treften konnte.

Der Band War im April fertiggestellt. In einem Brieft VO' April
bittet Hıldegard VO  — Schwerin vorzeıtige Zusendung zweıer Exemplare
für 1Ns Ausland reisende Freundinnen.

eıtere Brietfe betreffen nachträgliche Änderungen 1m Zzweıten Band Im
Auftrag seliner Ta sendet raf Schwerin Juni 1858 die etzten Kor-
rekturbogen zurück und teilt ıhre Änderungswünsche F{

Sıe hat das entschiedene Gefühl un: iıch theile asselbe, daß der letzte Abschnitt
„über Schleiermachers Leichenteier“ vıel besser wegbleibt, daß das Werk MIt
den Aufzeichnungen der Wıttwe chließt Der Schluß 1St damıt weit harmonischer
un wohlthuender als Mit einem lachen Zeıtungsbericht un der Notiız ber
die Wıttwenpension. schreibe uch heute deswegen An meınen Schwager Wil-
lıch] un: zweıtle niıcht, da einverstanden seıin wird un bıtte ich Sie daher
demgemä{fß vertahren. Gern hätten WIr auch noch den Bericht ber den KOop-penhagen Aufenthalt heraus ber das wırd sıch wohl kaum mehr machen lassen.
Am Junı bekräftigt Hiıldegard selbst diese Wünsche, nachdem auch

der Bruder zugestimmt hat Tatsächlich schließt der ruck mMi1ıt den Auft-
zeichnungen Henriette Schleiermachers, während der Bericht der open-hagener OSt VO September 1833 über Schleiermachers Auftenthalt 1in
Kopenhagen stehen blieb und auch in die zweıte Auflage übernommen
wurde.

Der zweiıte Band War 1m Juli fertiggestellt; Juli bittet Hildegard
von Schwerin Auslieferung Zzweıer Exemplare die oben erwähnten
Freundinnen. Willich bestätigt August den Emptfang der Bände
Im selbe_n Brief heißt

Was die Zahlung des Honorars etrift, wiıird dasselbe 1n Theile gyehen, VO]  -
denen jedes Schleiermachersche Kınd (resp. die Kındeskinder einen erhält.
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Nach dem Erscheinen der ersten Auflage fanden sich 1Mm Nachlaß noch
weıtere Briete, w1e Hildegard VO Schwerin ALl Oktober schreibt. Im
Hinblick auf ıne zweıte Auflage wurde auch versucht, Aaus rtemdem Besıitz
weıtere Briete erhalten.

Am Januar 1860 schreibt Hildegard Reıiımer:
Die wenıgen Sachen die iıch für die neue Auflage gesammelt, liegen bereıit. Wann
beginnt der Druck? Eınıige Brietfe sind auch noch VO  3 den Dohna’s versprochen,
doch scheinen diese u Leute VO:  n einer entsetzlichen Peinlichkeit beseßen, un!:
fürchte iıch wırd L1LUTr wen1g un: dürftiges geliefert werden. Sehr schade 1St CSy, da
WIr ıcht mehr aben, doch stehen M1r keıine Quellen mehr Gebote.

Dıie 7weıte Auflage wurde Briefe Alexander raf Dohna, Gräfin
Luise VO  3 Voß, Ernst Moritz Arndt, Georg Reimer und Henriette Herz eI-

weitert10.
Am Maı 1860 bıittet Wıillich die Zusendung der Briefe Arndt,

die VOT dem Begınn des Druckes überprüfen 1l Diıesen Wunsch bekräf-
tigt Maı, nachdem Reimer die Notwendigkeit eines solchen Ver-
ahrens oftenbar bestritten hattell.

Was die 1n die 7zweıte Ausgabe aufzunehmenden Briete betrift, bin ich
schlechterdings außer Stande, darauf verzichten, S1e VOT dem ruck un:
zeıt1g, daß meıne etwaıgen Bedenklichkeiten dabei noch Berüksichtigung finden,

lesen. Du WIrsSt Dır das selbst N, lieber Freund, WenNnn Du Dich 1n meıne
Lage Auch der Umstand, da meıne Schwester Schwerin Ss1e vorher DC-
prüft und damıt einverstanden ist, xiebt MIr keineswegs die Beruhigung, deren ıch
bedarf, sowohl für meın eıgenes Gefühl als der moralischen un: rechtlichen ALÖTS
antwortlichkeit gegenüber, VOMN der mich nıemand freisprechen kann, der
Familienverhältnisse kennt. b1n dabei keineswegs eıner allzu großen Peın-
lichkeit un: Pedanterıie gene1igt wenıgsten sich nıcht mehr die

de Briete Schleiermachers wurden NCu aufgenommen: ArndtFolgen
1817 (1 333); (IL, 335)8 18 ( 35308 28 I: 3573

IL, 359 7 IL, 361); ( 36 (1 369);
21 C 37395 20 (IL, 3753 1822 I) AF 23 (T, 5815 E 1} Z
od 24 (: S82)5 1825 od 1826 GL, 404); Luise D“O  S Voss 11 11 (IL, 264);

(II‚ Z 13 (3L 301): Juli 1813 (I1:; 304); August 1813 EL, 307)5
51 (IL, 307); (I1; Z (14,; 355 28 11 (1 365)3

11 28 (1L, 443); 37 (IL, 451); Georg Reimer (3 3256
(IL, 38); Z CLE 47); (M4;( 9 362); Dezember 1803 (L, 387)

5)’ 25 (1L, 69); (1L, 82); (IT, 82); (IL, 362);
Graf Alexander Dohna 11 (1 140); 0% (1, 179)% 14 (IL, 250):
23 1.3 SER 265); 15 (CEL; 3123 Henriette Herz (1 265); 31
GE 449) Ferner wurden olgende Briefe umdatıert: Charlotte Schleiermacher

1799 auf 1798; Henriette Herz 1799 auf 1801; Herz
auf 1800

Eın entsprechender Brief 1St ıcht bekannt; Reıimer konnte darauf verweısen,
dafß die politisch brisanten Briefe Arndt bereıts gedruckt vorlagen. Arndt.

seiınem Leben und Aaus un: mı1t Urkunden der dema-Nothgedrungener Bericht 485
hen Umtriebe. weıter Theil Leipz1g 1847, 115gogischen und antidemagog1scund 315
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Zartesten Rüksichten des Familienlebens handelt das glaube iıch auch bei; der
ErSteNn Ausgabe gezeigt haben, wıewohl auf meıinen Wunsch manches einzelne
(was meıne Schwester gelesen hatte die richtige Beurtheilung 1n dieser Hınsicht
1St überhaupt m. A Frauen kaum möglich sondern Sache der Männer), WwW1e ıch
zlaube, nıcht ZU Nachtheil des Ganzen entfernt wurde, dessen Verbleib Sanznuüutzer Weıse theils Verletzungen theils Aarze Mißverständnisse hervorgerufen unı
uns dadurch die reine Freude, welche WI1r Jetzt der Publikation haben kön-
NCNH, bitter getrübt haben würde.
Die Briefe rat Dohna brauche ich natürlich nıcht sehen, da ich selbst nach
SCNAUECT Rüksprache MIt der Dohnaschen Familie) die Auszüge vemacht habe
ebenso wen12 die Gräfin Vofß un: Deinen Vater, da mır beide Parthien
schon früher VO  3 meıner Schwester ZUr Prüfung zugesendet worden. Fuür dieses
Werk leiben Iso NUuYT die Arndtschen Briefe und die Uebersendung kann Ja, w1e
auch ein gedruktes Buch, keine Schwierigkeiten haben, da auf die KleinigkeitPorto nıcht ankömmt un: ıch S1e sogleich wıeder zurükschicken werde.
Der Änderungswunsch Wiıillichs 1n einem Brief VO Maı (£) 1860 nach

Erhalt der Briefe etrifft eiınen 1n Arndts „Nothgedrungenem Bericht Aaus
seinem Leben“ (1847) bereits gedruckten Brıef Schleiermachers VO: März
1818

FEs 1St 1Ur ein Passus, den ich lieber ausgelassen wünsche, welcher 118 der mC*drukten Briete steht und 119) un eine Aeußerung ber den vorıgen Könıig eNnNtL-
hält. xylaube da CS dem entschiednen Pıetätissinn, welcher meınen Vater dem
Köniıg gegenüber immer beseelte nıcht entsprechen würde ihn in KNSTEeTr Sammlungbeizubehalten und War wenıger seiınes unbestreitbar un auch wohl VO  3
keiner Seıite bestrittenen wahren Inhalts 1im wesentlichen: als des Aaus
augenbliklicher argerlicher Stiımmung hervorgegangenen gereizten und tasrt WCS-werfenden Tones, WAaSs War in einem vertrauten Briete einen Freund
damaligen Umständen sich leicht erklärt und nıchts verletzendes hat, wohl ber
1n einem tür das ausgedehnteste Publikum bestimmten VO  - seinen Kındern her-
ausgegebenen Buch Arndt mu{fbte reilich darauf ankommen die Briete, welche
die Polizei säsırt hatte, vollständig und namentli;ch mit allem, Was einer An-
klage Veranlassung hätte geben können, abzudruken. Für uUuNsern Zwek 1st
ber N: richtig und A  ware auch für meın Pıetätsgefühl den Köniıg ebenso
verletzend, wI1ıe für das meı1ines Vaters und vieler andrer redlichen Leute seın
würde.

Die beansté.ndete Passage, die ın der Auflage (Band D 336) ohne
Kennzeichnung weggelassen wurde, lautet:

Der Könıg soll verdrießlich darüber SCYN, un: das würde ıch glauben, WEenNnNn ich
auch nıcht gehört hätte. Seine Persönlichkeit wiırd ımmer eın ungeheures Hın-

derniß SCYN, die allgemeinen Angelegenheiten vorwarts bringen; nıe wird sıch
der Mann ın eın frei öftentliches Wesen finden lernen, un Ww1e ihm schon die
Universität 1er viel iSt, WI1e sollte Je eine frei redende Versammlung iın seiner
Nähe dulden? glaube, muß es endlich einmal weıit kommen, egiebtsich während der Sıtzungen einen seiner Lieblingsörter, Parıs oder Peters-
burg12,

1 Ebenda IS Der Brief tährt 1n einem Absatz fort: „Neulich hatBeyme
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Dıie Absiıicht, ein volkstümliches Bild der Persönlichkeit Schleiermachers
vermitteln, verleitete Wıillich und se1ine Halbschwester Hildegard dazu, nicht
DUr durch ıne Auswahl der Briete Akzente SELIZCN, sondern auch FEın-
grifte 1in die Texte vorzunehmen, die ine Verfälschung bedeuten?®. In dem
zıtlierten Brief VO Maı wendet siıch Wıillich 1LLUr Retuschen seiner
Schwester bereits gedruckten Briefen und spricht sıch stattdessen für die
nıcht wenıger fragwürdıge Eliminierung SanzcI Passagen AUS.

Dann möchte ich doch noch bemerken, dafs, WECeNnNn eın Paar Stellen, w1e ich
y]laube, VO  - meıliner Schwester Schwerin Hand einzelne Satze der Worte der SC
drukten Briefe, durch andre erseizlt sind, M1r das doch wohl nıcht anzugehn
scheint; auch kann C3y wenn bemerkt wırd (da die Briete schon gedrukt sind)
leicht den Verdacht CErTEeSCNH, als hätten WIr unls überhaupt willkürliche Umschrei-
bungen gestattet un Glaubwürdigkeit in Frage tellen Mır scheint das
Fortgestrichene unverständlich 1St ber ein Anstoß abe1, würde wohl 1Ur

das Bezügliche Zanz fortgelassen werden können. Sollte übrigens meıne
Schwester Schwerin och dieses der jenes fortzulassen wünschen, würde
ich meinerseıts nıchts dagegen haben

Die Mängel dieser Edition lassen sich ZU Teil nıcht mehr beheben, da
an. Partıen des Briefwechsels inzwischen verloren sind; VO  3 den

7wischen Schleiermacher und seinen Eltern gewechselten Briefen B., die
der Band enthält, iSt 1Ur einer im Original erhalten14.

Auch 1ın die Gestaltung der VO  = Jonas bzw Dilthey herausgegebenen
Bände des Briefwechsels hat Ehrenfried VO  3 Williıch eingegriffen, ındem
den exXt VOT der Veröffentlichung zensıerte. So schreibt 21 Junı 1862

Reimer:
Anbei, lieber Freund! erfolgt das mM1r gütigst übersendete Manuskript nebst Brieft
VO  3 Dr Dilthey miıt meınem besten ank Zzurük. habe VO  3 meınem Gesichts-
punkt Aaus als Famıilien-Censor wiederum 1Ur sehr wen1g beanstanden gefun-
den und dieses weniı1ge ıst, w 1e iıch glaube, für das Interesse des Buches VO  - Sar
keiner Bedeutung. Außerhalb me1lines Gesichtspunkts bın ıch ber doch auch wieder
der Meinung, wıe bei dem früheren Bande, da{ß das Buch und miıt iıhm wahr-
cheinlich der Umfang des Leserkreises) sehr gewınnen würde, wenn vielen
Stellen abgekürzt, Wiederholungen vermieden un manches, w as heute kaum
noch oder doch NN  cht 1n der Ausführlichkeit, w1ıe aufgenommen, 1n eiınem Zrö-
Beren Kreise Interesse haben wird, ausgeschieden würde.

13 Bereıts 1im Frühjahr 1859 schreibt Dilthey seiıne Schwester: —I werde wohl
nıcht anders können, als ber die Art der Herausgabe doch eın bittere Pıllen,
SOTSSam 1n Honig gewickelt, den Herausgebern verabreıLen. (Der junge

Vernichtender Fällt das Urteil Heinrich Meis-Dilthey. Hg Misch 1933, 69) ätigkeit einbezieht: „Stellen WIr fest:Ners Aaus, das auch Diltheys Herausgebert nden siıch Abweichungen VO Original,fast 1n jedem der abgedruckten Brietfe
Verschreibungen, Auslassungen hne AuRere Bezeichnung derselben un was das
Autfallendste 1St manchmal Eın ügungen VO:  - Stellen, die Sar nl 1m Original
stehen.“ (Zentralblatt für Bibliotheswesen 29.1912, 543)
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Leider erlauben die vorliegenden Briefe nıcht, den Anteiıl der Wıllich-
schen Zensur den bekannten Mängeln auch der Jonas/Diltheyschen Aus-
gabe testzustellen1>.

der UÜbernahme des Nachlasses dur
14 Über die Verluste chreibt Meısner: „zwiıschen der Briefausgabe VO:  - 1860 bis

den Herausgeber dieser Sammlungfür das Liıteraturarchiv 1M Jahre 1916 lıegt eine Ose Zeıt, während welcher nıcht
ur einzelne Briefe, sondern N: Serien daraus, der Briefwechse]l miıt demVater verschwunden sind, hne daß CS gelungen 1St Spuren davon wıederzufinden.“(Schleiermacher als Mensch eın Werden Gotha 1922 Vgl auch die VO:  w unsals yposkript vervielfältigte „UÜbersicht über Schleiermachers Brietwechsel bisBerlin 1980

15 Im Archiv des Verlages de Gruyter finden sıch Briefe Diltheys, die Brief-edition und die Schleiermacher-Biographie betreffend, die Mischs Sammlung „DerJunge Dilthey“ erganzen.



Das Kaiserreich1
und dıe

Kirchengeschichtsschreibung
Versuch einer theologischen Auseinandersetzung MLE Hans-Ulrich

Wehlers „problemor:entierter historischer Strukturanalyse“*
Von Reinhart Staats

Es Nag Erstaunen wecken, WeNnn Fragen der Kirchengeschichtsdarstellung
ausgerechnet einer historischen Epoche erOortert sollen, die auf den
ersten Blick kirchlich und theologisch nıcht anziehend wirken scheint:
wilhelminischen Kaiserreich. Jedenfalls wurde diese Epoche VO  5 der kirchen-
historischen Zunft hier und da War ın spezieller Hinsicht untersucht, aber
lange nıcht mehr in 1ne umfassende kirchengeschichtliche Gesamtdarstel-
lung eingebracht?. Noch mehr mMag der Leser überrascht se1n, wenn 1U  an

Fragen der Kirchengeschichtswissenschaft erortert werden sollen anhand

Das 1er ZUr Diskussion stehende Buch 1St erschienen als Band der VO:  >

herausgebrachten „Deutschen Geschichte“ : H Wehler, DasJoachim Leuschne
deutsche Kaiserreıch, KVR 1380 (1973 durchges bibliogr CIS. utl GöÖöttin-
SCn 1980, DL Dıie Erscheinung dieses VO'  3 Studenten und Lehrern des Faches Ge-
chichte vielgelesenen Buches hat auch die Fachwissenschaitt sehr
un: ZUr Kritik herausgefordert. Anm yebe hier wieder die auUSSC-
führte Fassung eines VortrAapCS, gyehalten April 1979 1n Berlin VOT der kir-
chengeschichtlichen Sektion der Wissenschaftlichen Gesellschatt tür Theologie. Herrn
Kollegen ıke Wolgast eidelberg) bın iıch für Literaturhinweise dankbar.

Wichtig sind immer die diese Epoche betreffenden Abschnitte 1n Schna-
sen Kräfte, 193/ und Herme-bel, Deutsche Geschichte 1mM Jh., Dıiıe rel 31 VO  - der Französischen Revolu-link, Das Christentum in der Menschheitsgesch1

t10N bıs ZUrr Gegenwart, 3 1955 Auch 1n NCUCFIECN, die Kirchengeschichte des
JB0S darstellenden Handbüchern kommt die Kirchengeschichte im Ka1-

serreich her beiläufig SA Sprache. Besonders knapp tällt die Darstellung der
deutschen evangelischen Kirchengeschichte 7zwischen 1900 un 1918 AausS. Vgl
Kupisch, Die deutschen Landeskırchen 1im und Jahrhundert, KIG E  9 Z
ufl 1975 H.-W Krumwiede, Geschichte des Christentums HT Neuzeıt: bis

Jh, 1977 Dıiıe Geschichte der römisch-katholischen Kirche 1im Kaiserreich WUur

bracht, VIVO Jedinschen Handbuch 1n eine gyeschlossene Darstellung SClägige Monographie(I973 tür den ersten Weltkrieg VII 619279} Dıie 1Ns
VO  3 Hammer, Deutsche Kriegstheologie —  p München IO7TE. 1St

Wıe-einselt1g, weıl Ss1e den internationalen Vergleich scheut. Zur hundertähr18  AErderkehr der Reichsgründung haben sich wenıgstens wel evangelisc eologen
geäiußert, dıe, C: 1r2 stud10, nebenbei auch ;hren jeweıligen politischen Stand-
Ort unschwer erkennen lassen: Bammel, Die Reichsgründung und der deutsche
Protestantısmus Erlanger Forschungen, Reihe A; 27) 1973 und Brakelmann,
Der Krıeg 1870/71 und die Reichsgründung 1m Urteil des Protestantiısmus. In
Huber/J] Schwerdtfeger (Hgg), Kirche 7zwischen Krıeg un! Frieden Studien ZUr

Geschichte des deutschen Protestantısmus), Stuttgart 1976, 293—320
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einer IlECUeETEN Publikation D: wilhelminischen Reich, die sich durch ıne
dezidiert zurückhaltende, ja abweisende Haltung gegenüber Christentum
und Kirche auszeıichnet. Denn W1e€e immer Ina  z} Hans-Ulrich Wehlers „Dasdeutsche Kaiserrei IO FQ“ steht, INna  , wırd IST einmal ZUT Kenntnis
nehmen mussen, daß die evangelische Kırche ELE weniıger als ein Prozent,nämlıch knappe dre  1 Seiten dieses 273 Seiten umtfassenden Werkes austüllt
Und dies veschieht der Überschrift: „Das evangelısche Staatskirchen-
LU  3 Ihron un Altar“; der aneben erscheinende römische Katholizismus,dem der Autor auch LUr WEel Seıiten einräumt,; hat 1n der Überschrift denZusatz: „Ständeideologie un: Monopolanspruch“. Beide Konfessionen WeTr-den auf den gemeıinsamen Nenner gebracht „Religion als Legitimations-iıdeologie“. Und diese verstandene Religion Von einerseıts evangelischer„Thron- und Altar“-Ideologie und andererseits katholischer „Ständeideolo-Z1€ bzw katholischem „Monopolanspruch“ (also Unftehlbarkeitsanspruch)erscheint hiıer neben anderen Stereotypen W1e allgemeine Staatsıdeologie,Nationalismus und Antisemitismus, welche sıch Samt und sonders derÜberschrift des größeren Abschnitts zusammenfinden als „Integrationsklam-mern“ SA Stabilisierung Von Herrschaft, als eweılse einer „strukturellenDemokratiefeindschaft“ 1mM Kaiıserreich. Allein diese Wertung und diesesoffensichtliche Defizit kirchengeschichtlicher Orientierung in Wehlers Buch

1St ıne Herausforderung den Kırchenhistoriker. Vielleicht sınd Wehlers
Etikettierungen unangebracht nıcht: seiınem Buch 1st eben ZUgute hal-
tCHL, dafß ihm orößere kirchengeschichtliche Gesamtdarstellungen Aaus etztere1it nıcht in die Quere kamen. Übersehen hätte S1E Wehler wahrscheinlichnıcht. Mırt der Scharfsinnigkeit sıch hier ein beachtliches Faktenwissen,
W as beides auch VO  w Thomas Nıpperdey, Werner Conze, Hans Günter
Zmarzlik und olo Mann anerkannt wiırd, die aNnsoNnsten keineswegs Weh-
ler wohlwollen?. Eıne Auseinandersetzung MmMi1t Wehlers „Kaıiserreich“ kannalso schon deshalb für den evangelischen Kıiırchenhistoriker ohnend se1in, weıliıhm daran bewußt werden kann, WI1e wenıg celbst um jene letzte kirchen-
veschichtliche Epoche Deutschlands weiß, iın der noch evangelısche Kırche un
Gesellschaft, wenıgstens zußerlich 1 Staatskirchentum, ıne Einheit dar-stellten. Auch 1St berücksichtigen, daß Wehlers Buch in reisen der (36-

A Na  Nipp‘erd?y‚ Wehlers „Kaıserreich“. Eıne kritisc. Auseinandersetzung,. InGeschichte un!: Gesellschaft %, 1975 539560 (Jonz Zur Sozialgeschichte desKaiserreiches und der Weıiımarer Republik In Neue olitische Literatur 21, 1976,507515 DE Zmarzlık, Das Kaıserreich 1n G1Eıne Wehler ZUr Seıite
cht? Z 1976, IOZSTOR

Berghahn, pringende un: Nıpperdey zielende Antikritik schriebh
„Kaıserreich“ un: seine Kritik

Der Bericht der Preußischen Oberrechnun skammer. Wehlers
In Geschichte und Gesellscha 2} 1976, 125136Wehler replizierte mehrmals: E Wehler, Kritik und kritische Antikritik,ZII 347—384, un 1n * risenherde des Kaiserreiches, Aufl Göttingen 1979Danach erschien olo Manns Wehlerkritik, die miıt ihrem Bonmot „Die Hıiıstorie 1stdie Kunst, die auf Kenntnissen beruht, un: weıter 1sSt S1e Sar nichts“ bereits durchdie Presse ging: Vgl Mann, PlädoYor für die historische Erzählung, Wehlers„gedämpfte Replik“ un Manns 9Ntwort des Fragwürdigen“. In Kocka LNıpperdey, Theorie

rik 4342, 1979: 40—62
und Erzählung in der Geschichte Beıiträge ZUr Hısto-
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schichtsstudenten 1e] gelesen wiırd, also das Urteil einer oroßen Zahl künf-
tiger Geschichtslehrer über den Zustand des Christentums 1mM Kaiserreich VO  3

ihm gepragt se1n wird.
ber 09 Methodenfragen der Kirchengeschichte werden nach der Lek-

ture dieses siıch allem Christlichen und Theologischen desinteressiert 7@1-
genden Buches eher geweckt werden denn verstummen, weil nämlich Wehler
für seinen Stoft die ANSEMESSCNEC Methode Nau anzugeben weiß und weıl

aufßerdem klare politische und moralische Urteile tormuliert. Beides,
Methode und Werturteıil, liegt freilich ineinander. Es 1St nicht einfach Sozial-
geschichte, W as Wehler treibt, vielmehr 111 ıne „problemorientierte
historische Strukturanalyse der deutschen Gesellschaft und Politik“ 1n dem
halben Jahrhundert 7wischen 1871 und 1918 darbieten?. Dıie Begriffe „PTro-
blemorijentiert“ und „Struktur“ sind für Wehler wichtig. Denn Ina  - musse
sich ftrennen „VOoNn jener esoterischen Schule, die Geschichte y ıhrer cselbst
willen betreibt“, nıcht u VO alteren Hiıstorıismus, sondern auch
„VOM gegenwärtiıgen Neohistorismus M1t seiner verteinerten Apologie des
jeweiligen Status quo”. FEıne „problemorientierte historische Struktur-
analyse“ edeute ferner ıne Abkehr VO  } jener Theorie, wonach der Zeitliche
Abstand als solcher bereıits automatisch die Perspektiven eröffne, die ein
sicheres Urteil begünstigen. Deshalb ware Wehler ohl kaum bereit, sich
MmMit früheren historischen Phönomenen beschäftigen als NUur mit solchen,
die in „spürbarer“ Beziehung stehen dem, W Aas in se1iner Sicht ein Problem
heißt Schließlich edeute eine „problemorientierte Strukturanalyse“ natur-
liıch auch ıne Absage die Ereignisgeschichte, weıl die chronologisch VOI-

gehende Erzählung VO' Geschichte dem analytischen historischen Interesse
zuwiderlaufe.

An die Stelle VO  $ Personen treten Strukturen. Auch die wissenschaftliche
Biographie müßte Wehler 1m Grunde fremd se1n, W Aas jedoch nıcht klar
Sagtı Um C} MmMIt seinen eigenen Worten zusammenzutassen: die Geschichts-
wissenschaft wird hier als „eine kritische Gesellschaftswissenschaft verstan-

den, die War den verschiedenen ‚ Temporalstrukturen‘ Koselleck) der
Geschichte voll Rechnung tragt, aber VOT allem auch bewußt ZUr Schärfung
eines freieren, kritischen Gesellschaftsbewußftsein beitragen möchte Be1-
den Aufgaben TAU: sıch der Historiker stellen, nıcht 1Ur der ersSten, wı1ıe
eiıner Illusion des spaten Hıstorısmus entsprach. Dıiıe emanziıpatorische Auf-
gabe einer derart verstandenen Geschichtswissenschaft besteht dann darın,
ideologiekritisch den Nebel mitgeschleppter Legenden durchstoßen und
StereOtype Mißverständnisse aufzulösen In diesem Sınne wırd sich das
Wort VO  e der ‚Historia magıstra vıtae‘ erneut bewähren können: tür das

hierzu un ZU folgenden Wehlers Einleitungskapitel, 11218 Wehler
weiß sıch prinzipiell der „kritischen Theorie“ Verp CC Ww1e S1e beispielhaft bei

Habermas (Zur Logik der Sozialwissenschaften, Tübingen 1967 un Ders:; Er-
kenntnis un: Interesse, Franktur begegnet. Vgl H- Wehler, Zum
Verhältnis VO  - Geschichtswissenst/M  cha ‘ft und Psychoanalyse. In 208, 1969,
530—554 bes 552 und Ders., Anwendung VO  - Theorien 1n der Geschichtswis-
senschaftt. in Theorie un Erzählung in der Geschichte Anm. 3), 1979 1793
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Verhalten demokratischer Bürger 1n einem Gemeıinwesen, dessen Ge-
schichte noch immer spürbar auch das Kaıserreıich gehört.“

Auft die Frage, Was denn 1U  w} jenes entscheidende Problem sel, welches
das Interesse Kaiıiserreich Jeite, SiDt Wehler ıne eintache und In allen
Kapıteln ZU: Tragen kommende AÄAntwort: 1St das der NEUeren deutschen
Geschichtswissenschaft heute allzemein geläufige „Kontinuitätsproblem in der
modernen Geschichte“. Wehler 111 mıittels sel1nes reichen Faktenmaterials,meıst der Sozialgeschichte CENINOMMEN, demonstrieren, dafß der „verhängnis-volle Sonderweg der Deutschen“ bis ZU: Weg 1n die Katastrophe des deut-
schen Faschismus VOFr allem  C mMi1t dieser eıit des Kaıserreichs erklärt werden
musse. So wird dieses Grundproblem etztlich aber einer wissenschaftlich
durchaus unte.  nauerten These, die allerdings die Fachwissenschaft, wWwie
schon bemerkt, ZU. fruchtbaren Wıderspruch gereizt hat ıne äahnliche Dıs-
kussion scheint sich wiederholen, W1e S1e Frıtz Fischers These VO  3 der
Alleinschuld Deutschlands ersten Weltkrieg seinerzeit ausgelöst hatte?,
Nur wahrscheinlich schärfer, weıl Ja Wehler das Kontinuitätsproblem der
deutschen Geschichte, das sıch Nn  u W1e bei Fischer nationalsozialisti-
schen System orıentiert, NUu.  7a noch tiefer 1ın deutscher Vergangenheıit sıeht.

Wehler weiß sıch dem schon 1933 1n Amerika $rüh verstorbenen Soz1ial-
historiker Eckart ehr verpflichtet, VO  3 dem auch die Leitformel VO
„Primat der Innenpolitik“ übernahm. In der Tat zeıgt Wehlers Buch allein
iın der Fülle seiner Einzelbelege, WwW1e cehr die herkömmliche Betrachtung des
Kaiserreıichs dem Aspekt eınes „Primats der Außenpolitik“ wesent-
liches außer Acht äßt Andererseits dokumentiert 1ne vergleichende Dar-
stellung der inneren Krisen Englands, Frankreichs, Rufßfßlands und Oster-
reich-Ungarns, worauf Jetzt Theodor Schieder nachdrücklich hingewiesenhat®, da{fß ıne einlinıge Herleitung der Katastrophen VO  w} 1914 und 1933
Aaus dem inneren Zustand des deutschen Kaiserreiches sicher nıcht ausreıiıchen
kann.

Auch Wehlers engagıertes Eintreten für Parteilichkeit ın der Geschichts-
wissenschaft, daß diese letzten Endes der Gegenwart ımmer wıeder einen
kritischen Spiegel vorhalten müusse, begegnet bei Eckart Kehr‘ Dıie Dar-
stellung hat durchweg einen Zug 1Ns Moralische. 5be keine Fotografien
AaUuUs dem Kaiserreıich, könnte ein gänzliıch ungebildeter eser Sar auf den Eın-
fall kommen, da{fß ohl auch mit dem Wetter 1m Kaiıserrei: alle Tageebenso schlecht bestellt War W1ie miıt den gesellschaftlichen Verhältnissen: Nıe-
mals Kaıiserwetter.

Fischer, rıft nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaıiserlichenDeutschlands 1914/18 (1961); Aufl 1964 un Ders.;deutsche Politik VO  e 1911 bis 1914, 1969 Zur Diskussio Krıeg der Ilusionen. Die
vgl Erdmann. InGebhardt, andbuc! der deutschen Geschichte, Aufl., (1973), Vglauch AlLFfF, Materialıen ZU Kontinultätsprobl der deutschen Geschichte Edi-t10N Suhrkamp /14), 1976

L  £ Schieder» Staatensystem als Vormacht der Welt, S  r Berlin 1978,1/ 190
Vgl das VO FE Wehler 1in der VO  3 iıhm herausgegebenen Reihe „DeutscheHiıstoriker“ (Bd 1’ KVR 531 Göttingen 1971 100—113) gezeichnete Kehr-Portrait.
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Im folgenden werde ıch Bemerkenswertes A4US dem Inhalt referieren,
werde ıch ein1ıge Anmerkungen AUuUSs kirchenhistorischer Sicht notieren und

schließlich werde iıch versuchen, einıge evangelische Prinzıpien für ıne
theologische Beurteilung formulieren.

Bemerkenswertes a s dem Inhalt.
Wehler eın Mi1t der Agrarrevolution 1MmM frühen Jahrhundert®.

Das deutsche Kaiserreich 1St primar nıcht 1im Zuge einer preufßfischen milı-
tärischen „Revolution VO  3 oben  CC Aus drei Krıegen innerhalb VO'  3 sechs
Jahren hervorgegangen (der deutsch-dänische Krıeg VO  3 1863/64, der deut-
sche Krieg VO  3 1866 und der deutsch-französische Krieg VO  33 SO11-

dern konstitutiv für dieses NEUE Reich wurde das zeitliche Zusammentreffen
VO allmählich 7zuende gehender Agrarrevolution und plötzlich beginnender
Industriealisierung. Darın und nıcht 1ın der Tatsache eines verspateten
Nationalstaates liegt die eigentliche Problematik dieses R eiches. Die durch
die Stein-Hardenbergschen Reformen iınıtılerte Agrarrevolution ist als
„Bauernbefreiung“ NUr mißzuverstehen. Denn S1C Öördert >>  N ihre H-

sprüngliche Intention das System der weıitflächigen andwirtschaftlichen
Großbetriebe, das 11U  - allmählich auf Kosten der Bauernbesitzungen beson-
ders 1n Ostelbien entstand;: VO  3 1811 bis 1980 vergrößerte siıch das (suts-
areal wWwel1 Drittel.

Aus dem ehemaligen Fronarbeıter wurde der Lohnarbeiter. Traditionelle
Berufe konnten NnUur geringfüg1g vermehrt werden, hinzukommt eın radika-
les Bevölkerungswachstum, 1in Preufßen allein 7zwischen 1840 und 1860 VO:  D

bis 38 Millionen Menschen. Bıs 1870 wandern 7wel Miıllıonen Menschen
Aaus, weıt mehr noch stromen ın die Ffrühindustriellen Ballungszentren. Der
sıch schon bei der Revolution 1848 abzeichnende Bruch 7wischen bürgerlich-
liberalen Demokraten und Arbeiterschaft vertieft sıch. Allein in den ersten

drei Jahren des Reiches lassen sich 631 Streiks 75ählen Den 7zurückbleibenden
Bauern standen BT w staatliche Rentenbanken beı, demgegenüber vermehrte
sich aber das mobile Kapıtal der Großgrundbesitzer allein durch gewaltige
Ablösungssummen: VO  E 1850 bis 1865 hatten sıch rund 640 O00 preußische
Bauern VO  3 G, Miıllionen Spanndienst- und 23,4 Millionen Handdienst-

losgekauft. Die Bodenaristokratie verwandelte S1C! allmählich
einer modernen Unternehmerklasse VO  3 landwirtschaftlichen Geschäftsleu-
ten Gerade dieser prestige- und machtgewohnten adeligen Führungsschicht
auf dem Lande kamen die Erfolge des preußischen Militärstaates und der
Bismarckschen Politik ZUSgULC, weil S1e direkten Zugang Z ote besafß
un durch ıhr zahlenmäfßıiges Übergewicht ın den oberen Rängen der 11N1-
sterialbürokratie, der Diplomatıe und des Heeres die „drei Säulen des
Kaiserreiches kontrollierte.

Das Reich 1St also eın Staat der Landaristokraten und iSt e1n Militär-
SLAAL, der sich eıinen ımmer wieder aufbrandenden Nationalismus
utLze machen wußte und den liberalen Widerstand >> den Absolutis-

Kap un IT 19—59
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INUus der inneren Front aushöhlte. Darum auch die drei Krıege,dıe ZUur Reichsgründung führten, „als Instrumente der Herrschaftslegitimie-
rung gegenüber einem VO  w} der wirtschafrtlichen Entwicklung mitbedingten
politisch soz1ıalen Emanzıpationsdrang des Drıitten, Ja auch des vierten
‚Standes‘ eingesetzt worden“. Der „Revolution VO  3 unten“ 111 die Füh-
rung, vorab Bısmarck, zuvorkommen, ındem eın soz1ales Könıigtum 1ne
„Revolution VO  3 oben“ diktiert vemäß der Devıiıse Bismarcks: „Revolution
machen in Preufßen NUr die Könige“?,

Wehler fragt „Behielt dann nıcht aber auch arl Marx recht, als
‚ sarkastisch das Reich charakterisierte ‚als ein mıi1t parlamentarischen

Formen verbrämter, mMit feudalem Besitz vermıs  ter und zugleich schon VO  -
der Bourgeoıisie beeinflußter, bürokratisch geziımmerter, polizeilich gehüteterMilıtärdespotismus‘“10} Gegen die Zeitströmung suchte die arıstokratisch-
agrarısche, militärische Führung eine pPermanente „Flucht nach vorn“ durch
Defensivmaßnahmen, die War riskant, doch immer erfolgreich. Auch
die Sozialpolitik Bısmarcks gehört 1n diese Reihe der Defensivmaßnahmen.
Doch 1914 sollte ıne noch riskantere Flucht nach VOTN, VO  3 den-
selben Schichten zr Untergang des Reiches führen

Vertassungsgeschichtlich gvesehen 1St das Kaiserreich 1Ur scheinbar ne
konstitutionelle Monarchie Es handelt sıch einen „autokratischen, halb-
absolutisitschen Scheinkonstitutionalismus“, ine „Kanzlerdiktatur“;
denn der Reichstag konnte se1ınes Budgerechts kein selbständiger acht-
faktor werden, weiıl das Recht se1iner Auflösung nıcht bei ıhm selbst, SONMN-
dern außerhalb lag, beim Kaiser und Kanzler SOWI1e beim feudalen Bundes-
r  +

Dieses pseudokonstitutionelle System wird aber Zganz entscheidend g_
tragen VO  > einem industriellen Grofßbürgertum, weshalb Wehler MmMit arl
Marx und Friedrich Engels das Reich charakterisiert als eine „bonapartisti-sche Halbdiktatur“, die sich nach außen freilich darstellt „durch das miıt
Anstand un viel Geschick getragene monarchistisch-traditionelle Gewand
des königlichen Diıeners und kaiserlichen Kanzlers“ (so auch Heınz oll-
witzer )*, Der alser ist ein „Schattenkaiser“ neben einem übermächtigenKanzler (so schon Hans Delbrück). Darum 1St das deutsche Kaiserreich als
„Wilhelminisches Reich“ Sanz unzureichend gekennzeichnet!?,

Dıie Leistungsfähigkeit des typiısch preußßisch-deutschen Beamtenkorpswiırd gewürdigt, aber auch darauf verwıesen, daß „dıe eutsche Bürokratie
ZT elit des Kaiserreiches keineswegs einzıgartıg“ WAar, W1€e ein Vergleichmit dem englischen Berufsbeamtentum und dem französischen höheren
Dienst ze1igt. Domini:erend auch hier der del Noch 1918 55 Prozent
aller Regierungsassessoren adelig?$,

VIIL, 4.59
10 VWehler Berufung auf Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms7/5) ME  z 1962(19 S  d erweıls A auf Heinz Gollwitzer, Der Cäsarısmus NapoleonsHId: 1m Wiıiderhall der öffentlichen Meinung Deutschlands, 1/3s 1952, 65
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Dıie politischen Parte:en 1mM eich erhalten ausnahmslos ıne schlechte
Note Die Liberalen scheitern der „Halbdurchführung der Prinzıpien der
Revolution“. In dieser Einschätzung hat nach Wehler o  a der konserva-
tıve Staatsphilosoph Friedrich Juliıus Stahl richtig gesehen. Das Zentrum
treibt ine Politik mit „Bumerangwirkung“: „Die altfränkische Anımosität

Stadtleben, Mobilität und weltliches höheres Bildungswesen, gerade
also die Vehemenz des Kampfes katholische Erziehung 1n den Kinder-
jahren, damıt auch die verbissene, aber gleichfalls rückwärtsgewandte Be-
kämpfung der Mischehen, ührten einer Schrumpfung des Einflußbereichs,
da sıch die Probleme verlagerten. Im katholischen ‚Bildungsdefizıit‘ rächt
sıch diese modernitätsfeindliche Tradıtion bis heute„142, Be1 den Konser-
vatıven, denen der Einbruch in den mächtigsten Interessenverband des Ka1-
serreichs, den „Bund der Landwirte“ gelang, sieht Wehler dessen Verbands-
ideologie VO Blut- und Boden-Mythologie und antiısemitischer Aftekte
SCH den „Geld- und Viehjuden“ Überhand nehmen. Die seıit 1875 aus

Lassalleschen Arbeitervereinen und „Eisenachern“ Bebel un Liebknecht
siıch vereinigenden Sozialdemokraten haben sıch ihrer demokratischen
Profilierung gerade in der Verfolgungszeıt während der Sozialistengesetze
(1878—1890) spater den anderen Parteien NUur angeglichen. Freilich ebenso
W1e Wehler hatte kein geringerer als schon Bismarck die Bedeutung der
Parteıen eingeschätzt und dementsprechend behandelt Sie ıhm Ja w1e
„Postpferde“, mi1t denen Ma  3 „bis Zur nächsten Station Fährt“. manOVvV-
rierte s1€e hin und her, „als se]jen Ss1e Staaten“, schlofß Bündnisse mi1t iıhnen
un: brach sie15.

ehr als die Parteıen WOß 1m Reich die Herrschaft der Verbände: neben
dem genannten „Bund deutscher Landwirte“ steht se1it 18558 der den Bau
der Tirpitz-Schlachtenflotte unterstützende „Deutsche Flottenverein“, der
autf 0OÖ FEinzel- und korporatıve Mitglieder brachte und als „Agıtations-
zentrale der Schwerindustrie“ (Kehr) über einen Millionenetat für se1ine Pro-
paganda verfügte. FEın anderer Propagandavereın mıt imperialıstischen Sie-
len War Se1It 1887 die „Deutsche Kolonialgesellschaft“, und 1m „Alldeutschen

Sten.;
Verband“ sammeln sıch seIit 1?91 die völkisch-pangermanischen Nationali-

»”  Is ‚Holding‘ des militanten Vorkriegsnationalismus konnten die All-
deutschen steigenden Einfluß auf Bürokratie und Staatspolitik gyewınnen,
wenn auch ıhr etzter, celbstzerstörerischer Erfolg nach dem unheilverhei-
Benden Zwischenspiel der VO  w ihr mıtgetragenen ‚Deutschen Vaterlandspar-
te1i  + VO'  3 917/18 TST 1929 mMit dem Durchbruch der kam Gerade
1mM meinungsbildenden akademischen Bürgertum verbreiteten sich alldeutsche
Gedanken, „kein Historiker könnte das 1e eindringlich beschreiben, w1ıe

15 87 Dıie Meıinung, Bismarck behandle die Parteien W 1e Postpferde bzw.
wıe Staaten, kam Bismarcks eigener Um ebung auf, worauftf Wehler 99 mi1t
Anm 33 hinweist. Wehler hat nıcht t’ daß seine eigene überaus negatıve
Beschreibung der Parteienlandschaft Bismar  S Verhalten posthum rechtfertigen
mü{fßte.
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das Heıinriıch Mann ım ‚Untertan‘ hat.“16 Wehler billigt dieser Stelle
ausnahmsweise auch eiınmal der erzählenden Darstellung historische Beweıs-
kraft

Zur „Herrschaftstechnik“ gehörte die Diskreditierung VO  3 Mınderheiten
als Reichsfeinden. Dazu gehören VOT allem die Juden Wehler zählt 500
antısemitische Traktate zwıschen 1878 und 1896 sind dıe damals be-
titelten Schriftten A Zur Judenfrage“. Reichsfeinde siınd terner VOr allem der
politische Katholizismus, der parlamentarische Liberalismus und die Sozial-
demokratie. Andere „Reichsfeinde“ Wwie Welfen, Grofßsdeutsche, Elsaß-Loth-
ringer, Dänen und Polen wenıger gefährlich*”. Gegen alle Reichs-
teinde werden immer wieder Parteien und Verbände in einer rechtsgerichteten
Sammlungsbewegung organısıert, die über die „Alldeutschen“ schliefßlich
1917 ın der „Deutschen Vaterlandspartei“ 72 85 vollen Zuge kam

SE in diesem Kontext erscheinen dann auch die Kırchen als reichstreund-
liche „Integrationsklammern“, als eweise für „strukturelle Demokratie-
teindschaft“ Eıne „vulgarisierte lutherische Obrigkeitsgläubigkeit“ kannte
kein Wiıderstandsrecht und Setztie Stelle VO  e Kritik 1ne jenseitige Ver-
klärung der Monarchie. „Von den Universitätskathedern wurde ursprung-lich M1t dem SanNnzecn Schwung der iıdealistischen Philosophie dem Staat
als Verkörperung der Sıttlichkeit über das Gottesgnadentum hinaus eine
zusätzliche iırdische Weihe gegeben, die schliefßßlich ZUuUr platten Staatsvergot-
LUNg degenerierte!®,“ Dıie tolgenschwere „Verwandlung der Landesfürsten 1n
kleine protestantische Päpste als Summı1 Epıiscopi ihrer Staaten“ SEeIt dem

Jahrhundert kulminiert NUu. 1n einem „hohenzollerschen Cäsaropapıs-
MUus  “ Die Kehrseite dieses Staatskirchentums zeıgt sıch in den Industriege-bieten. Werke der Inneren Mıssıon oder der Bodelschwinghschen Arbeiter-
kolonien sınd der noble Impuls VO  3 Außenseitern, die den Gesamteindruck
nıcht beseitigen konnten, „dafß die Kırche eher mit dem Satften Bürgertumund dem onädigen Herrn autf dem Rıttergut hielt als Mi1t den Landarbeitern
oder den Ausgebeuteten der Stäidtel? “ Dıie Entkirchlichung der Arbeiter-
MaAassen, für die Marxens Kritik VO  } der Religion als Op1ium des Volks ZUr
reınen Wahrheit wurde, äfßt sıch statıistisch belegen. Ja die Allianz VO  3
Thron und Altar verführte die Religion dazu, ” der Gegenwart willen
die Zukunft opfern“20,

Beachtenswert ISt; dafß Wehler 1n bezug auf die autorıtire Bınnenstruktur
der Famaulie War keinen direkten Zusammenhang zwıischen autorıtärer Fa-
milıe und autorıtiärer Poliıtik teststellt, weiıl Ja die oilhelminische Vaterfigurauch außerhalb Deutschlands begegnet bei Puritanern DD die Schweiz
Ware besonders nennen), dann aber doch die Hypothese gelten lassen
möchte, dafß tatsiächlich ıne Linie Zibt 5  on einem anthropomorphen

03

18 105
19 118
() 176 erweıls auf de Tocqueville, Über die Demokratie 1n Ame-rika I Stuttgart 1959 345
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(Gsottvater über den fürstlichen Landesvater und paternalistischen Unterneh-
iNeEer bis ZU Famıiılienvater“. Eın Ausflug 1n die psychologische Spekulatıon,
der 1M Wiıderspruch DE Kontext steht21.

Das Reterat kann hier abbrechen, weıl die dann folgenden Ausführungen
über die Steuer- und Finanzpolitik und Rüstungspolitik die bis dahin g-
ONNENE Strukturanalyse bestätigen. Festzuhalten bleibt aber noch, daß
VWehler das Kaiserrei in Übereinstimmung mit einer breiten modernen For-
schung den Oberbegriff eines spezifischen „Imperialısmus“ subsum-
miert, einer Herrschaftsstruktur, „die VO  3 Industrieländern auf Grund
iıhrer sozialökonomischen-technologischen Überlegenheit in unentwickelten
Regionen ausgeübt wird“22 Die materielle Wohltahrt 1m iInnern des Landes
wurde VO  3 erfolgreicher Expansıon, VO  3 Handelsbeziehungen und Kolonial-
politik abhängig gvemacht, weshalb Weltpolitik etztlich AUuUS einer innenpoli-
tischen soz1ı1alen Forderung kommt. Der Imperialismus des Kaiserrei  S 1St
also wesentlich eın „Sozialimperialismus“. ıne schon lange VOT 1914 beleg-
bare Kriegszielpolitik der Annexıonen explodıiert dann 1im ersten Weltkrieg
als der „letzten Revolution VO  3 oben“. Wehler zufolge iSt der Weltkrieg
mithin die weltpolitische Konsequenz einer spezifischen deutschen Innen-
politik.

Anmerkungen a4u$s birchenbhistorischer Sıcht
Eıne problemorientierte Strukturanalyse W 1e die hier vorliegende be-

sticht durch die Geschlossenheit iıhrer Systematik. ıbt aber typische Eın-
zelheiten Aaus kirchenhistorischer Sıcht, die über das hier Mitgeteilte hinaus
den geschlossenen Gesamteindruck bestätigen? ıbt andererseits auch
typische Einzelheiten, die ıh aufbrechen, ohne ıh gleich radikal infrage
stellen müssen” beginne mi1t den ersten
Der sozıale Umbruch auf dem Lande wird anschaulich wiedergegeben 1n
den frühen Erlebnissen Friedrichs VO  3 Bodelschwingh. Als Landwirt E1 -

kannte Bodelschwingh das eigentliche bel in der Tatsache, daß Grund un
Boden ZuUur käuflichen Ware geworcn war®s. Man wiıird die ostelbischen Vor-
gange allerdings nıiıcht aufs 1: Deutschland beziehen können: 1n Nieder-
sachsen wurden weithin AaUuUSs freien Bauern Landarbeiter, ohne daß die
Grundeigentümer einer teudalen Herrenschicht aufstiegen. D)as führte

Zaber einer schweren „sozialen Krisıs des Dortes
Zu fragen IOr auch, ob nıcht die offenkundige Halbherzigkeit der grar-

reform sozialpsychologisch ıne Ursache in lutherischer Mentalität hat Liest
in  } einmal das siebte, euntfe und das zehnte Gebot 1n Luthers Kleinem
Katechismus mıiıt seinen Erklärungen, die Ja die soz1ale Frage des Eigentums
klar beantworten, dann kann Man, wenn In  3 will, Aaus diesen Geboten eın
Manıiıtest ZuUuUr Beibehaltung VO'  —$ and- und Spanndiensten herauslesen. „Wır

124
99 573
23 Vgl Bodelschwingh, Friedrich VO'  3 Bodelschwingh, Aufl., Berlin 19ZZ,

5024 Vgl. Treue. In Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Au  3
3, 384394
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sollen Gott ürchten un lıeben, da{ß WIr NsSsSerm Nächsten nıcht sein Weib,
Gesinde oder ıeh abspannen, abdringen oder abwendig machen, sondern
dieselben anhalten, daß S1e leiben un CunNn, W ads S1e schuldig sind.“ Luthers
Erklärungen den zehn Geboten, Generationen VO  , Kındern 1M 19 Jahr-undert beigebracht, siınd einer konsequenten Agrarreform nıcht törderlich.
Dem Industriearbeiter in der Großstadt sagten die etzten beiden Gebote
sehr wen1g. Hervorhebenswert scheint se1N, dafß große Inıtıatoren der
Bauernbefreiung WI1e der Freiherr VO Stein und Ernst Moritz Arndt, beide
{romme, lutherisch gepragte Christen, der autkommenden Merkantilisierungund Industriealisierung völlig abweisend gegenüberstanden. Da auch wne
andere Beurteilung für einen evangelischen Christen gegeben seın konnte,
bewies in Schweden Erik Gustav Geinjer, eın Kl Freund Arndts, der die

anders verlaufende gesellschaftliche Entwicklung 1n Schweden 1mM
Jahrhundert nachhaltig prägte“,

Wehler geht auch kurz ein auf die schwierige rage, WAarum anders als
in den Vereinigten Staaten un: England die deutschen Arbeiter bis ZUuUr
Jahrhundertwende zunehmend marxıstisch und kirchenfeindlich wurden. Da
1sSt ın der Tat auf die Randstellung VO  3 Freikirchen und Sekten se1ıt dem 16
Jahrhundert hierzulande hinzuweisen?®. In England hatten der Methodis-
INUSsSs und die MIt ıhm verbündeten „Evangelicals“ weıthin die Entfrem-
dung der Arbeitermassen V} christlichen Glauben verhindert. Es liegtnahe, dafß 1ın Deutschland die unangefochtene Bastıon des evangelischenPfarramtes, besetzt mMit einem Beamten, der oft in erster Linie NUur auf die
‚VOcatı1o exterior‘ und . danach auf die ‚VOCAat10 interior° hörte, Ausdruck
einer defensiven, hilflosen Immobilität War inmıiıtten einer aggressıven, —-
bilen Gesellschafrt.

Das Kaiserrei als eın Mılıtärstaat wurde VO oftiziellen Protestantismus
nıcht krıitisiert, sondern christlich-liturgisch begleitet. Militärisches Zeremo-
n;ell konnte austauschbar se1in mi1it christlicher Liturgie. ıne soz1alpsycholo-
gische und darum freiliıch spekulative Vermutung bietet sich an? Die 1m 19
Jahrhundert etlicher Liturgiereformen ımmer spürbare lıturgische
Armut evangelischen Gottesdienstes konnte einen Ersatz ın dem die Massen
allezeit berauschenden milıtärischen Gepräge finden Die eigentliche Kaiser-
krönung sollte sıch nach altpreußischer Tradıtion vollziehen. Der Hoftfzere-
monıenmeister torderte 1871 da{fß Wilhelm als „Primas des Protestantismus“
in einer spezifisch milıtärischen, freiem Hımmel abgehaltenen Feier
gekrönt werden solle27. Tersteegens schönes Lied „I bete die acht der
Liebe“ nach Bordnianskys Melodie 1m „Großen Zapfenstreich“ War keine
Parodie, sondern ein ernstes soldatisches Christusbekenntnis Aaus dem Geiste
preußßischer Erweckungsfrömmigkeit. Es 1St Aaus unNnseTrTer Sicht auch merkwür-
dig, daß der alljährliche Rıtus VO  3 kriegsbegeisterter Sedanteier auf ıne

88 120
25 Vgl (7Ööranssons Artikel ber Geujer 1n RGG3, I} 1266 (Literatur).
P Gräaf Stillfried, Die Attribute des deutschen Reiches, Aufl Berlin

1874, 1720 Vgl auch Staats, Theoloz1e der Reichskrone 15% Stqttgart197/6i 150
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Idee Bodelschwinghs zurückgeht, „einer der meistverehrten Gestalten 1mM
modernen deutschen Protestantismus“28 Der christlich-liturgische, milıtärı-
sche Synkretismus 1M Kaiserreich 1St alte preußische Tradıtion („Nun danket
alle Gott“: der Choral VO  3 Leuthen!) und konnte bei vielen Anlässen, Ww1e€e
christlichen Fahnenweihen, Bufß- und Gedenktagen die volkskirchliche Men-
talıtät prägen®?, Das nach dem Sıeg über Frankreich 1871 VO Branden-
burger Tor prangende Spruchband: „ Welche Wendung durch Gottes W U11-
derbare Fügung!“ wurde dementsprechend nıcht als Ausdruck eines unchrist-
lichen Akklamationsritus empfunden, und urchaus glaubhaft ISt die Nach-
richt, da{fß bei Verkündung der Mobilmachung, August 1914, ıne 1n Berlin
zusammenströmende Menge den Choral „Nun danket alle Gott“ angestimmt
haben so1199. Fritz Fischer behauptet neuerdings, über Belege verfügen,
wonach die „Dolchstofßlegende“ 1918 FAr ersten ale VO  3 evangelischen
Theologen geiußert wurdeS1

Länger 1st 1U  a die Liste der sicheren Tatsachen, welche siıch Wehlers
System SDEITECN., Auch hier beschränke iıch mich auf ein1ges en1ge, 1St doch
die Wahrheit des Satzes, dafß der Teuftel 1m Detaıil steckt, dem Hıstoriker
bei seiner Arbeit 11UT HE

Die ewußte Absage ıne erzählende Ereignisgeschichte, aber auch
die Personengeschichte kann einer Überschätzung der „Strukturen“ füh-
ren Nachdem die deutsch-nationalistische Suche nach „Männern, die Ge-
schichte machen“ ad absurdum geführt wurde, wird doch weıterhin der Lauf
der Weltgeschichte nıcht NUr VO  3 Strukturen, sondern auch VO  3 Menschen
bestimmt. Allzu menschliche Vorkommnisse können manchmal signifikanter
un: epochentypischer seiın als Statistiken®?. Welch epochale Bedeutung hat
1n der Biographie Wıilhelms 11 die Tatsache, dafß schon 1888 seıin Vater,
Friedrich IM- starb, ein priıvates Generationenproblem ZU Staatsproblem
wurde®31 Immer vielschichtig wird sıch das Verhältnis Bısmarcks ZUuU hri-
tTentfum darstellen. Bismarcks 1in ıhrer elit bahnbrechende Sozialgesetzge-
bung, die bekanntlich noch bis hoch 1Ns zwanzıgste Jahrhundert e1RemM ınter-
nationalen Vergleich, 7zumal MmMı1ıt den Vereinigten Staaten, gut standhält,

Ar Vgl Hammer, Kriegstheologie (Anm. 2) u 196 un!: Shana-
han,, Der deutsche Protestantiısmus VOr der sozialen Frage, München 1962, 439

Eıne umtassende Untersuchung des christlich militärischen Synkretismus 1mM
Kaiserreich scheint mır eine ohnende Forschungsaufgabe se1n. Selbst chnabel,
der ber die ınnere und zußere Organisatıon des preußischen Heeres VOrzu lıch
terrichtet, bleibt hier 2w8 B Deutsche Geschichte 1m neunzehnten Jahr undert,

(1933) Freiburg 1949
3W) Barbara Tuchmann, August 1914, 1964, Vgl auch Pressel, Dıie

Kriegspredigt ın der evangelischen Kırche Deutschlands, 196/7, 11
31 Fischer, Der Stellenwert des ersten Weltkriegs in der Kontinuitätsproble-matık der deutschen Geschichte, Z 1IC 25—84 (39 Schon Pressel (s —-

rıge Anm. 303 hat das Predigten des Hofpredigers Doehring selit Februar
nachgewiesen.

32 Nur ine historische Erzählung, heute oft miıt dem cheufßlichen Attribut „Nar-
ratıv“ abgetan, kann die Bedeutung des Menschen 1n der Geschichte erkennen.
auch olo Manns Kritik (0. Anm.

Vgl Born In Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Bd 6Aufl 1970, 316
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könnte INn  z vielleicht miıt arl Kupisch als Modell eines „christliıchen Staats-
soz1alısmus“ interpretieren und steht zweıtelsftrei Bismarcks rıvatchrı-
teNtum, das sıch LLUr biographisch earschließen läfßßst, 1n keinerle1 Wider-
spruch®*,

Der einz1ge Theologe im kirchlichen AÄmte, den Wehler namentliıch NNT,
1St Adolf Stöcker als Propagandıst des Berliner Antısemitismus. Unerwähnt
leiben die soz1alen Aktivitiäten und der antikapitalistische Zug 1n Stöckers
Antısemitismus, der 1n einem (der schrecklichen Wirkungsgeschichte noch C

einsichtigem) Votum Stöckers über die Juden laut wird: 95  1€e wohnen lieber
iın der Jerusalemer Straße als ın den Straßen VO  z Jerusalem“, 1  ne Anspie-
lung auf das Berliner Presse- und Prominenzviertel, ähe Friedrichstraße®.
Stöckers Nachwirken 1n der eıit nach 1949 das schließlich ZUr Liähmung
der evangelischen Kırche angesichts der Judenfrage 1m Hitlerreich beitrug,
1St sicher stärker SCcWECSCMH als die Wirkung 1n der eigenen Zeit96 Stöcker
scheiterte den Arbeitermassen 1U  - aber ZU geringsten SCn se1nes
AÄAntisemitismus, der auch dort verbreitet WAäl, sondernn seiner heftigen
Angrifte auf die Sozialdemokratie und Nn seiner konservatiıven christ-
lıchen Staatstreue. uch wWenn Tausende VO  5 Zuhörern esseln mochte,

allerwenigsten Arbeiter darunter. Die Lebenserinnerungen des
Archäologen Ludwig Curtius treffen die geschichtliche Wahrheit besser als
das Parteiprogramm VO  3 Stöckers kläglich gescheiterter „Christlich-soz1ia-
len Arbeiterpartei“ VO'  e} 1878 Curtius eriınert sich9* Im stöckerschen Kreise
‚saßen lauter dunkelgekleidete, tiefernste, leise vergramte Pastorengestalten
oder solche, die ihnen ähnelten, da zab edle Diakonissinnengesichter und
jene protestantischen Hausfrauen, die MI1r SCn der hohen Moral ıhrer
Kindererziehung und ihrer Famıilientradition verehrungswürdig erschienen“.
Zufällig 350 Todestag Martın Luthers, Februar 1896, wurde
Curtius Zeuge einer Straßenszene mit Stöcker: „  Is ich Lutherdenk-
mal auf dem ‚Neuen Markt“‘ vorbeikam, stieg eben mMi1t Wwe1 Begleitern ıIn
schwarzen Gehröcken eın untersetzter energischer Herr 1mM Zyliınder dıe
Paar Stutfen Z Standbild auf,; legte eiınen Lorbeerkranz nieder, drehte
sich und hielt eıne Rede Außer mıir, den beiden Herren des Geftolges,
einem Metzgerburschen, der gerade dahergeradelt kam, und einem müßigen
alten Weibe hörte nıemand 72

34 Kubpisch, Art. „Bismarck“, In RGG3, (1957); 1314 Zu Bismarck als Bibel-
leser un Leser der Herrenhuter Losungen immer noch Arnold Meyer, Bıs-
marcks Glaube, Aufl München 1933 Selbst Gall unterschätzt Bismar  S pro-
testantische Grundhaltung, WeNn das Religiöse 1Ur 1n die Prolegomena verweıst.
Der Leser rfährt nıcht einmal, da mit „einem jahrlich NEeUu erscheinenden An-
dachtsbuch“ die noch heute aktuellen „Losungen“ gemeınt sind (Bismarck. Der
weılße Revolutionär, Berlin 1980,

35 Stoecker, Christlich-Sozial. Reden u. Aufsätze, Berlin 1885, 147. Der
Text 1St nach der ufl VO'  en 1890 (S 359 wiedergegeben 1n den VO  3 K u-
pisch hg „Quellen Zur Geschichte des deutschen Protestantismus =1945*
Siebenstern 41/42), 1965, (F mit mehreren nıcht notlıerten Auslassungen.

306 Anders Bethge, Adolf Stoecker und der kirchliche Antısemitismus. In Ders.,
Am gegebenen OÖrt; München 1979 A

Vgl Curtius, Deutsche un! antıke Welt, Stuttgart 1950 139—141
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In eiıner Monographie ZU Kaiserreich darf der Name eınes hervorragen-
den Vertreters seınes Establishment nıcht tehlen: Adolf Harnack®S. Freilich
paßit die an Erscheinung Harnack nıcht ın Strukturen, doch Harnack
hatte U einmal 1mM Kaiserrei größten gesellschaftlichen Rang und Eın-
fluß Auf das theologische Urteil des sıch hın und wieder als Dogmatik-
professor und TommMen Prediger gebärdenden Wılhelm LE wurde nıcht
gehört, W1e aut das Votum Harnacks, das tast immer durchschlug. Harnack
stand 1im scharfen Gegensatz den Alldeutschen, bekämpfte die Vergöt-
ZUNS des deutschen Reiches, hatte 1n den etzten Jahren eın besonders
Verhältnis jüdischen Wirtschaftsführern WI1e Walther Rathenau und den
Brüdern Mendelssohn, War überhaupt nNn1ie eın Antisemıit, WAar voller eserve
gegenüber Stöcker und doch selbst evangelisch-sozı1al, verleugnete n;emals
selne konstitutionell-demokratische Gesinnung, niäherte sıch 1mM Weltkrieg
den Sozialdemokraten und unterstutzte schliefßlich aktıv den Autbau der
Weıimarer Republik, wobei ıhm die kaiserliche Abdankungserklärung
Hılfe kam, 1n der Wılhelm F November 1918 alle Beamten und
Soldaten VO  a dem ıhm yeleisteten Treueid entbunden hatte ıne Maß-
nahme übrigens, die einer Kontinuiltät den etzten Amtshandlungen
Hıtlers widerstreitet®. Harnack iSst nıemals seiınem Kaiser SC U geworden
und Wr doch niemals ein Hofling®®. Und auch der Kaiser hat Harnack, mit
dem beständigen vertrauten Verkehr hatte, nıemals fallengelassen. So

War möglich 1m Kaiserreich und äßt siıch doch NUur biographisch E1 -

schließen.
icht NUur die erzählende Personengeschichte, auch die Begriffsgeschichte

scheint 1n einer problemorientierten historischen Strukturanalyse keinen
Platz inden können. Auch begriffsgeschichtliche Beobachtungen können
Ja die Geschlossenheit eines Systems CN; Die Verfassungsstruktur des
Kaiserrei  S kennzeichnen als einen „autokratischen halbabsolutistischen
Scheinkonstitutionalismus“ bedürfte einer ausführlichen Definition, Was denn

einem tatsächlichen Konstitutionalismus 1mM Jahrhundert verstie-
hen 1sSt. est steht, daß des rıesigen Abstands VO'  3 der Paulskirchenver-
fassung oder der Weimarer Reichsverfassung die acht des Monarchen und

38 Zum folgenden vgl die Biographie VvVon E Zahn-Harnack, Adolf£ V, Har-
nack, Berlin 1936; 195 passım un bes Z0Z 480

Huber, Dokumente ZUur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd (1964),
517 Nr. 385) Vgl U 7Zahn-Harnack 480 Harnacks breıt ZESTLFEULE

politische Außerungen nach 1918, sind Zzut greifbar 1m Band „AÄus der Werkstatt
des Vollendeten“ seiner „Reden un Aufsätze“ Gießen Sıe zeıgen, daß
Harnacks Eintreten für die Weıimarer Republik, 1n der Verteidigung Friedrich
Eberts ahn-Harnack 527 un: „Aus der Werkstatt des Vollendeten“ F
6 ff.) welt mehr War als NUur der Ausdruck einer „kooperativen Loyalıtät“ der
eines „Vernunftsrepublikanismus“ be] gyleichzeıitiger Abwehrmentalität „nationaler
Demütigung“. Letzteres War be] führenden kirchlichen Persönlichkeiten, -
mal 1n den Konsistorien der Fall Vgl Motschmann, Evangelische Kırche
preufßischer Staat 1n den Anfängen der Weımarer Repub ik, Hamburg 1969 und

Jacke, Kırche zwıischen Monarchie un! epubli Der preußische Protestantismus
dem Zusammenbruch VO  3 1918, Hamburg 1976, 229

40 Man beachte hierzu Harnacks Schelte des alsers 1mM Babel-Bibel-Streit
Friedrich Delitzsch „Preufische ahrbücher“ 1903 Vgl dazu Zahn-Harnack 342

Ztschr. O
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sSe1INEeSs Kanzlers ® aıserreich durch Vertassung beschränkt Denn kei-
BCSWCSS onnten oder Budgets dem Parlıment aufoktroyıert Wei-

den®l Auf eıne verhängn:svolle Li21son zwıschen Kiırche un Staat soll
kirchenkritische Schlaswort „Thron 37 Altar bezeichnendes 3
licht werten die Geschichte dieses Schlagwortes, leicer noch nıcht

könnte enthüllen, WIe heitigz dagegen VOo liberalen Protestanten
z Felde SCZOSCH wurde#la Die „Protestantenvereine” oder der „Evange-
lisch-soz:ale Kongreß“, sel etliche konfessionell-lutherische Gruppen,
standen der Hotfpred:  >>  i  erparteı Rudcaol* Kögel gesellschaftspolitischem
Finf£l: chr nach Wohl DUr die iXxe Idee eiıner den Protestantismus
Kaiserreich total beherrschenden — Fhrö- und Altar-Ideologie kann dazu
tühren, diese Institutsonen nıcht einmal genan werdcen. In der han-
noverschen Landeskirche nach der preußischen Annexion VOo 1866 das
Verhältnis euCH welrtlichen Obrigkeit empfindlich gestOrt und blieb
ber SOSar die 8 Protestantismus des Kaiserreichs mithın schr umstrıttene
Tianz zwischen „Thron und Altar“ sieht ım Vergleich mMiıt England nahezu
fortschrirrtl!:. denn der Landesherr durfte oftiziell s  gewiß kein „Primas
sondern DUr das „praecıpuum membrum“, der „Schutzherr“ seiner Kirche,
seın. Die Kirchenpolitik ım Kaiserrei wiırd 0Sa mit dem Begri des
„Cäsaropapısmus” abaualifiziert, as byzantıinısche un! zarıstische SsSOZ12-
t:onen wect. Dagegen spricht, dafß ın der inoffiziellen, dem Kaiserhaus Je-

beliebten Auffassung Vom wilhelminischen Kaıiıser als „I’rımas des
Protestantismus“ oder ın Srtöckers prıvater Schwärmerei VOom „heiligen
evangelischen Reich deutscher Natıon“ die reformatorische 7 wei-Reiche-
Lehre, WwI1e immer ihre irekte Bekanntheit 1m spaten Jahrhundert
stand, nıcht außer Kraftt SeSCLIZT waır. Die ofizielle Führung atte ich sSoSa
auscdrücklich VOo „theokratischen Modell“ der Karolinger un Ottonen d1i-
stanziert#2. Als Wıilhelm 1} 1ın einer seiner ersten Amtshandlungen Adolf£
Harnacks Berufung die Berliner theologische Fakultät SC den ortho-
doxen Protest des Evangelischen Oberkirchenrats durchsetzte, wWar dies ein-
deutig ıne Schutzmaßnahme der historisch-kritischen Wıssen-
schaft gegenüber kirchlicher Bevormundung stand aber überhaupt nıcht ım
Zeichen einer cäsaropapistischen Herrschaft über die Kirche®. Rudolf Sohms
berühmte, der kaiserlichen Kirchenpolitik nıcht widersprechende Sentenz,
daß das Christentum „nımmermehr in Rechtstorm“ gefaßt werden könne, Ja

Ernst Nolte (Deutscher Scheinkonstitutionalismus, 228 197 279—730)
C11-kritisiert Anspielung aut Wehlers Buch diesen $älschlich SOgeNANNLEN

konstitutionaliısmus“, der Zu stereotypen Bestandteıl schon älterer Polemik
Bismarck-Reich gehören scheint.

41a Vgl ber jetzt Besıer, Preufßische Kirchenpolitik 1n der Biısmarckära, Ber-

lin4%78l Stillfried (Anm 27) un: meıine Ausführungen dazu un Stöcker
ım Na09 OWOrt meınes Bu eologie der Reichskrone“ (Anm 150—152

Zahn-Harnack 1956172 Dort (> 171) auch der Ministerbes eid SE halte
mich tür verpflichtet, die Versetzung des Professors Harnack iın die theologische
Fakultät der Universität Brelin als eine licht- und heilbringende Tat aut das angcC-
legentlichste befürworten“ (16 un! Wi;ilhelms 11 Kommentar: - will
keine Mucker.“
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„das echt eın geborener Heide se1“, ware cäsaropapıstischer
Herrschaft, wie Zarenreich, reine Ketzereit4.

Dıiıe Anwendung des Begriffs „Imperialısmus“ auf die Außenpolitik 1mM
Kaiserrei 1St allerdings VO führenden Personen, nıcht DU  ar Alldeutschen,
bejaht worden. Gerade Bürgerlich-Liberale WwIie der Historiker Meinecke un
evangelisch ozıale wIıe der ehemalıge Ptarrer Friedrich Naumann torderten
einen deutschen Imper1alısmus. Doch 1St ıhnen natürlich jede Kontinultät ZuUr

großen Tradition ınes christlichen Imperialısmus iın Spätantike und Miıttel-
alter fremd CWESCH. iıcht der Christ Konstantın, sondern der Heide Cäsar
stimuliert den evangelisch sozialen Friedrich Naumann imperialistischen
Forderungen“. Und auch der Kaisertitel hatte 1mM Hohenzollernhaus seit
1871 bis ZU Schlufß N1e dieselbe hohe Dıignität WI1e der 'Tıtel des „preußi-
schen Königs“. iıcht untypisch ISt, daß Wilhelm FE 1n den Revolutions-
wırren November 1918 ;ohl bereit WAal, als „Deutscher Kaıser“ abzudan-
ken, aber aut den Titel eines „preußischen Königs“” 11UT verzichten mochte,
nachdem VOo  - seınen Miılitärs MAassıv ruck gesetzZt worden wart6,
Andererseits hat der Begriff des Imperialısmus 1n den Wunschvorstellungen
vieler Reichsbürger ganz deutlich einen nationalistischen Hıntersıinn. Propa-
gandaformeln VO „Platz der Sonne“ und spater dann VO „Volk ohne
Raum  y die schließlich noch bis weıt ın die dreißiger Jahre Ogd 1ın den
Reihen der Bekennenden Kirche DOSIt1V verwendet wurden“*“, siınd als
Synonymbegrifte D Begriff des Imperialısmus hinzuzuziehen.

Überhaupt 1sSt der Begriff des „Nationalısmus“, der doch der Politik der
europäischen Staaten 1im Jahrhundert insgesamt se1n Gepräge xab, NUr

unzureichend wiedergegeben, WE CI, in direkter Kontinultät seiner Ver-
wendung im konservatıven, rechten politischen Lager nach 1919 bei der
politischen Linken 1m Kaiserreich Sar nıcht gesucht wird, doch ebenso

finden 18t Wıiıe pangermanisch national konnte sich Friedrich Engels

44 Sohm, Der Christ 1m öffentlichen Leben. In Verhandlungen des Kon-
ZTrESSES für ınnere Mıssıon 1n Posen - 273.26 September 1895, 6L: Votum

Bühler, Kıiırche un Staat beı Rudolph Sohm, Zürich 192695, PE
45 Fehrenbach, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens Z

München-Wien 1921 200
Vgl Erdmann. In Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte,

Aufl., I (19733; 147
Rendtorff, Soldatentum un Csottes laube, Berlin 1937,

An erster Stelle 1St ein früher politisc SSaYy Aaus der Feder VO]  5 Engels
NECNNCN, geschrieben 1841, unmittelbar nach der radikalen Absage den christ-
1ı Glauben: Arndt In MEGA I’ Z e auch in Marx/Engels,
Werke, Erg weıter Teıl, Berlin 1967, 118135 In dieser Huldigung Ernst
Moritz Arndt kritisiert Engels dessen „Deutschtümele1“, soweıt s1e sich mi1t theolo-
gischer Orthodoxie berührt. Doch steht En els 1n der Hauptsache des deutschen
Nationalismus als geiner Sache der Freiheit fest auf der Seıite des alten Arndt. Es
8  ibt eın verzerries Bild, wenn 1ın der Engels-Biographie dieser VO  la ıhm nıemals
widerrufene Nationalismus unbeachtet bleibt, eın Defizit, das auch 1n dem von

Peters 1in der Reihe „Protestantismus un Sozialısmus“, herausgegebenen
Studien- und Arbeitsbuch festzustellen ISt* Friedrich Engels ber Religion und
Freiheit, Gütersloh 1978



Kritische Miscellen

außern4#81 Wıe natiıonal-ımper1alistisch der sehr VO  e der bürgerlichen Ge-
schichtswissenschaft diskreditierte, allzeit progressiıve Hıiıstoriker arl Lam-
precht, der doch ursprünglich nach Franz Mehrings scharfsıchtiger Analyse
„praktisch aut dem Boden des historischen Materialismus“ stand4?9ı Natıo-
nalistische „Kriegstheorien deutscher Sozialisten“ können, obwohl erst ın
Ansätzen erforscht, bej einer Darstellung der politischen Linken 1m Kaiıser-
reich nıcht ausgeklammert werden®?.

Problematisch 1St die Kennzeichnung des Reiches mıiıt dem Begriff „Bona-
Dartısmus“ bzw „bonapartistische Halbdiktatur“ Sar nıcht sehr, weıl die-
SCIT Strukturbegriff eines allgemeinen Herrschaftssystems ıne „reichlich
dubiose Traditionsgeschichte“ Gall) hinter siıch hat, nämlich auf die pole-
misch-rhetorische Einschätzung Bismarcks sowohl durch die hochkonserva-
t1ve Kamariılla Berliner ofe als auch durch arl Marx zurückgeht, Ver-
tretfer Zzweler Posıtionen, die 1ın der Tat manches miteinander g..
meınsam hatten. Problematisch 1St dieser Begriff VOTr allem, weıl ebenso
W1e der schon „Cäsaropapısmus“ ıin eınen anderen Kulturbereich
gyehört. Bismarcks Politik 1m Kulturkampf die Bedeutung des politischen
Katholizismus wurde VO  3 Wehler völlig unterschätzt Bismarcks Sozial-
politik und auch seine Bündnispolitik können mi1it einem die französische
Herrschaftsstruktur typisierenden Begrift keineswegs erfalßt werden. Schließ-
lıch pflegt eın Diktator auch kein Abschiedsgesuch einzureichen®!.

Man wırd nıcht HUT einıge Begriffe infrage stellen können, die Wehlers
Darstellung leiten. Man wiırd umgekehrt auch den Mangel csolchen Be-
oriften bedauern, welche U wirklich als Typenbegriffe historisch an
inessen sind. Nırgends wiıird a die Bedeutung der ereine erkannt. Dabe;
1St das vesellschaftliche Leben 1m Kaiserreich 1ın nıcht geringem Ausmaße durch
ein breites Vereinsspektrum gekennzeichnet. Hätte Wehler dem Typus der
Vereine orößere Aufmerksamkeit geschenkt, Z  ware sicherlich auch die flüch-
tiıge Abqualifizierung der irchlichen Sozialarbeit als „‚nobler Impuls VO'  3

Außenseitern“ unterblieben. Eıne Breitenwirkung des „Evangelisch-Sozialen
Kongresses“, der christlich inspırıerten Genossenschaften (u.A Raiffeisen!)
und der vereinsmäßig organısıerten Werke der Inneren Mission kann über-

49 Nach H.-J7 Steinberg, arl Lamprecht. In H:U Wehler He.) Deutsche
Historiker I, KAAR 331—333, Göttingen 1971

50 Wette, Kriegstheorien deutscher Sozialıisten, Stuttgart 1971 (3 08
Marx E Engels, 118 fr Lassalle, 162 Kautsky). Bewußte Pazrifistin
WAar Rosa Luxemburg!

51 Seı1it seiner 1969 erschienenen Habilitationsschrift „Bismarck un der Imperı1a-
lismus“ (4 Aufl München besteht Wehler aut dem Begriff des „Bonapartis-

CiIN15C Augsburger Vorträge des eutsch-französischen Historikerkolloquiums,rnug“_ zur Typisierung VO'  3 Bismar:  S „Kanzler-Diktatur“. Zur Kritik BegrI
September 1975 hg W Hammer u Hartmann, Der Bonapartısmus, Hısto-
risches Phänomen und politischer Mythos, München 1977 und bes Gall, Biıs-
marck un der Bonapartımus, Z 1976, 618—-637 xel Kuhns Versuch, mi1t
Hılfe einer breiten Marx-Engels-Exegese den Begriff als Typusbegriff für die Bis-
marckherrschaft retten, hat mich nıcht überzeu Kuhn, Elemente des Bona-
partısmus Bismarck-Deutschland. In Jahrbu des Instituts für eutsche Ge-
schichte, Tel Avıv, Bd NIE 1978, 27FE
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haupt nıcht geleugnet werden. Mitternachtsmission, Krankenpflege, Retreu-
ung der Geisteskranken, Trinkerheilstätten, Auswanderermission, Herbergen
ZUF Heımat, Jugendhöfe, Bahnhofsmission UuUSW. sınd 1 Kaiserreich g-
wachsene Institutionen, die 1mMm Vergleich MI1t den damals meıst dezidiert
antikirchlichen Inıtiatıven der Sozialdemokratie sehr Zut abschneiden. TEel-
lich 1St die Darstellung des christlichen Vereinswesens 1im Kaiserreich d

schwert durch die Quellenlage. Weithin tehlt Auswertung VO'  3 Jahres-
berichten, Statistiken und Synodalprotokollen. Dıie Kirchengeschichtsschrei-
bung, die 1M Jahrhundert iımmer noch dı kirchliche Sozialgeschichte SC-
genüber der Theologiegeschichte unterbewertet, hat hier ein wen12 erschlosse-
1165 Gebiet erarbeiten.

FEın etztes Thema se1 angesprochen, welches siıch kaum 1ın Wehlers Struk-
turanalyse einfügen kann. Es 1St das weıite und Freilich nıcht exakt ausmefß-
bare Feld der allgemeinen Sftentlichen Meınung oder die Mentalität der
Gesellschaft, einen Aaus der französischen Mediävistik kommenden Aus-
druck aufzunehmen?®?. Die Söftentliche Meınung ISt der Forschung ehesten
greifbar in der veröffentlichten Meınung. Wiıe steht MIt der Pressefreiheit
1 Reich, jedenfalls außerhalb der Jahre der Sozialistenverfolgung mMIit ıhren

Zensurmaßnahmen 878—1890>? Welches Bıld bot die kirchliche
Presse? Eın kaum erforschtes Gebiet. Auch hier können schon weniıge Beob-
achtungen Wehlers Darstellung des politischen Systems 1m Kaiserreich WAar

nıcht konterkarıeren, aber doch auflockern:
Es 1St bemerkenswert, dafß Leo Tolstojs Schrift „Das Reich Gottes 1St

inwendig 1n euch“, worın der Dıchter die cäsaropapıiıstische Diktatur im P
renreich, Ja alle christliche Orthodoxıie als satanısch anprangert, nıcht 1m
zarıstischen Rußland, ohl aber im Berlin der Kaiserzeıt sowohl 1ın russ1ı-
scher als auch in deutscher Sprache erscheinen konnte®3. Die relig1ösen Soz12-
listen Kutter, agaz und Blumhardt wurden der Ofentlichkeit keineswegs
durch Zensur vorenthalten. Die VO Adolf Stöcker, Rudolf Todt u. A, her-
ausgegebene Zeitschrift „Der Staatssozijalist“ konnte WAar 1mM Zuge der „S50-
zıalıstengesetze“ verboten werden, WOSCSCH Rudolf 'Todts viel diskutier-
LEes und doch verkanntes Werk „Der radikale deutsche Sozialismus und die
christliche Gesellschaft“ nicht die Sozialıstengesetze tiel Rudolf Todt
War zuletzt immerhin ein angesehener Kirchenmann 1mM sicheren Hafen eıiner
Superintendentur Brandenburg (gest. 1887)°%. Auch die Tatsache, daß im

Jahre auernden Kaiserreic! 1M Vergleich Zzur 12jährigen NS-Zeıt, aber
auch 1im Vergleich ZUr 14jährigen Weimarer Republik, auffallend wenıge
Stratverfahren WESC Hoch- und Landesverrats stattfanden, zeıgt, daß die
Bedeutung eiıner allzıu direkten Kontinuität 7zwischen dem „zweıten“ und
„drıtten“ Reich deutscher Geschichte ohne Analyse der azwiıschen lıiegenden

Vgl Duby, Hıistoire des mentalites, Parıs 1961 937966 Le Goff, Les
mentalites. Une histoire ambigu6&, Parıs 1974

53 Tolsto), Das eich Gottes 1St inwendig 1n euch, Leipzig 1903 Das Buch
entstand 1893 Dıie Ausgabe des russischen Originals erschien 1n Berlin 1894

54 Vgl Brakelmann, Kirche und Sozialismus 1mM Jahrhundert, Wıtten 1966,
111
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Brüche un Zäsuren WI1e Weltkrieg, Revolution und Versaıiller Vertrag
nıcht auskommen kann. Schließlich 1St im Hinblick auf die gesellschaftliche
Unfreiheit 1mM Kaiserreich darauf hinzuweisen, da{fß auch die atriıstokratische
Führungsschicht, Ja Sie besonders, dieser rıicht enthoben W aAT WaAgC CS,
einer Äußerung Theodor Fontanes historischen Quellenwert für die Menta-
lıtätsforschung entnehmen. Keıin Tagelöhner, sondern e1N Baron erklärt
sıch dort, in „Efh Briest“> . „Man 1St NıCAT bloß ein einzelner Mensch, INa  i

gehört einem CGanzen und auf das Ganze haben WIr beständig Rücksicht
nehmen, WIr sind durchau: abhängig VO'  3 ihm Jenes, wenn s1e wollen,

u1lls tyrannısıerende Gesellschafts-Etwas, das Iragt nıcht nach Charme und
nıcht nach Liebe und nıcht nach Verjährung. Ich habe keine Wahl muf.“

Evangelische Prinzıpzen für une theologische Beurteilung.
VWehlers Buch steht in einer breiten Reihe VO  3 NECUETEN Arbeıten, die sich

bewußt ZUuUr „Parteilichkeit“ in historischer Wissenschaft bekennen und diese
ıhre Parteilichkeit direkt oder indirekt der Basıs-Uberbau-Theorie VO  3
arl Marx Orientieren. Das Problem des Werturteils steht als solches nıcht
ZUuUr Diskussion?”. Kın altes „erkenntnisleitendes Interesse“ wırd offengelegt:
„Hıstoria magıstra vitae“>S Lernziele der problemorientierten historischen
Strukturanalyse werden ımmer wieder klar tormuliert. Sie heißen, kurz -
sammengefaßßt: Erziehung demokratischem Bürgerverhalten, Befürwor-
CuNg der Revolut:on VO  3 n (S 27); Wiıderstand SC jede Revolution
VO:  wn oben (S 37)s K ritık kapıtalistischen System als einem System PeI-
anentife co7ialer Krise (S ö1); damıit auch Kritik einer Regierungsform,
die sich dadurch Jegitimiert, „daß die Regierungen durch vezielte Interven-
tiıonen d Wachstumsstörungen korrigieren und damıt die andauernde
Stabilität VO  er Wirtschaft und Gesellschaft erhalten bemührt sind“ S
Vgl 1n der Bundesrepublik die Diskussion „Stamokap“), uneinge-

55 Meın Bruder Staats (Bonn hat siıch der Mühe unterzogen, die einschlä-
yigen Zahlen laut Kriminalstatistik ur das Jahr 1927 Statistik des deutschen
Reiches, 370, Berlin zusammenzustellen. Im folgenden gyebe ich die Zahlen
der WESEC Hochverrats Verurteilten einschließlich der Verurteilung eintacher
Vorbereitung des Hochverrats und Verabredung des Hochverrats. Vor 18872 WaTt
eine entsprechende Statistik nıcht auffindbar, auch tür die Jahre 1884, 1894, 1906
un! konnten die Zahlen nıcht ermittelt werden. Dennoch erg1ibt sıch ein
eindrucksvolles Bild oyroße Veränderungen markieren die re 1919 und 1933
Das Jahr 1920 liegt beispsielsweise MIit 51 Verurteilungen weıt ber der Zahl von
30 Verurteilungen, die se1t 18872 insgesamt 1im Kaiserreich ermittelt werden konn-
ten 1882 2) 1883 1; 1585 2, 1886 5 1887 VEn 1588 3‚ 1589 o‚
1890 1) 1891 O; 1897 5’ 1893 1 1594 O) 1895 o’ 1896 O;
1897 1, 1898 o) 1900 1901 0, 1902 1903 o) 1904
1905 o9 1907 1‚ 1908 1 1909 o‚ 1913 o’ 1914 1: 1915 0)1916 1917 OJ 1918
1919 Zr 1920 5 1921 3 19297 44; 1923 1 1924 338; 1925

19397 230: 1933 1697
328; 1926 1’ 1927 Ja 1928 1929 2 9 1930 61; 1931 7 9
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schränkte Bejahung des Streiks „als normales Miıttel des Arbeitskampftes“
S 92); Ablehnung des Ideals einer konfliktlosen Gesellschaft USW.,
NUr die wesentlichen Zielvorstellungen eNNeN.,. Ich celbst halte diese alle
sowohl tür problematisch als Da auch für richtig. Darum ann hier nıcht
gehen. Hıer stellt sıch die Frage: 1bt CN vergleichbare Lernziele 1mM Fach
Kirchengeschichte? Diese Frage rührt unmittelbar den 1e] erorterten
Themenkomplex: „Die Kirchengeschichte als theologische Diszıplin“.

Das offene Eıntreten für Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft
kann einen evangelischen Theologen, der sıch mMiıt Kirchengeschichte befaßt,
dazu provozıeren, den konfessorischen Charakter seiner eigenen Diszıplın
mehr hervorzuheben (auch Gottfrieds Arnolds „Unparteische Kirchen- und
Ketzergeschichte“, MIt welcher die moderne Absage ine orthodox-kon-
fessionalistische Geschichtsdeutung beginnt, hatte ja konfessorischen Charak-
ter!). Das Zzur Diskuss:ion stehende Buch Wehlers führt mich ZUr Formulie-
NS VO drei Prinzıpien für das theologische Urteil 1n der Kirchenge-
schichtswissenschaft, ohne da{fß diese 1n allem Orıiginalıtät beanspruchen
können??:

Kirchengeschichtliche Quellen stehen fast durchweg ın einer mehr oder
wenıger deutlichen Beziehung Z urchristlichen Bekenntnis, welches ıne
universalhistorische Ausrichtung schon in der Nennung des Namens Pilatus

5 Th Fontane, Efli Brıest, Kapitel, Zzıtlert nach Bd der VO]  3 Keitel
hg. Gesamtausgabe des arl Hanser Verlages 1963; 235

57 Hıerin unterscheidet siıch Wehler VOI einer seIt langem in der Geschichtswissen-
schaft geführten Theoriediskussion, die spürbar wurde durch die philoso-
phische Erkenntnis, daß absolute Objektivität 1n der Geschichtswissenschaft nıcht
geben könne, eLwa2 bei Mannheim, Ideologie und Utopıe (1952) und besonders
be1 H- Gadamer, Wahrheit un Methode (1 Aufl 1Ur tol-
gende Titel ıttram, Anspruch und Fragwürdigkeit der Geschichte, Göttingen
1868; Junker, Über die Legıtimatıion VO  — Werturteilen 1 den Sozialwissen-
chaften und der Geschichtswissenscha{ft, 211 1970, 1—33; VOoN der Dunk,
Werttfreiheit und Geschichtswissenschaft, 214, IOr 1—25; K Faber, Theorie
der Geschichtswissenschaft, München 1971 Aufl 1974 (darın bes die etzten
Kapitel ber das historische Urteil, über Erkenntnis un! Interesse und ber Grenz-
fragen der Geschichtswissenschaft, 165—220); Schieder 3 Methodenpro-

T1ın die Auftfsätzeeme der Geschichtswissenschaft, Beiheft München 1974,
Von Junker Reisinger, W as kann Objektivıtät in der Geschichtswissenschaft
heißen un W1e 1St S1e möglich? 1—46; 7E Faber, Die geschichtliche Welt und
die Marx’sche Basis-Überbau-Theorie, 47—/73, un die Beiträge 1in dem VO  w}

Koselleck un Mommsen hg. Tagungsabend „Objektivität un Parteilichkeit
1n der Geschichtswissenschaft; Beıträge ZUr Historik I DTIV Wıss. Reihe 4281,
München KT darin bes Mommsen, Der perspektivische Charakter histori-
scher Aussagen un!: das Problem VO:  s Parteili&1keit und Objektivıtät historischer
Erkenntnis, 441—468

558 Darum kann in  } Wehlers Buch mMI1t Mommsens vorsichtiger Einschät-
ZUNg als ine Erneuerung des Typs der Aufklärungs eschichtsschreibung charakter1ı-
sıeren. Vgl Koselleck, Hıstor1a Magistra Vıtae. ber die Auflösung des Topos
1M Hor:zont neuzeitlich bewegter Geschichte. In Ders., Vergangene Zukunft. Zur
Semantik geschichtlicher Zeıten, Frankfurt/M., 1978,; 21566 Mommesen, Dıie
Mehrdeutigkeit VO  j Theorien 1in der Geschichtswissenschaftt. In Kocka
Nipperdey, Theorie und Erzählung in der Geschichte (Anm 32 334—3 70 (339
Anm
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als i1nes weltgeschichtlichen Zeugen und besonders in der Ansage der kom-
menden Herrschaft des Kosmokrators Christus über alle Toten un: Leben-
den erkennen äft Nun 1St. aber Zzu konstatieren, dafß 1ın der europäischen
Geschichte der euzeıt WI1e auch ın der deutschen Geschichte des Kaiıser-
reiches un 1n dem halben Jahrhundert danach 1ne weltgeschichtliche Bedeu-
CuUunNg des Christentums csehr schwer nachweisbar 1St. Dıie „Christliche Welt“
1St der anspruchsvolle und verfängliche 'Tıtel einer noch aus der Kaiıuserzeıt
stammenden Zeitschritt. ber arl Barths scharfe Frage: „Wo hat enn die
Gotteswelt oftene Fenster Gesellschaftsleben hın?“ WAar g..
genüber der Kirchengeschichte Deutschlands ohl angebrachter®,
Nach Wehlers quantitatıver Einschätzung legt die gesellschaftliche Relevanz
der evangelischen Kirche im Kaiserrei einem einzigen Prozent! Der
Kirchenhistoriker wird auf ine höhere, 1aber wahrscheinlich nıcht sehr viel
höhere Prozentzahl kommen. Freilich sınd uniıversalhistorische Bezüge 1mM-

59 Den entscheidenden Impuls tür einen theologischen Umgan mı1t Kirchen-
geschichte verdanke auch iıch dem bahnbrechenden Autsatz VOoNn ling, Kirchen-
geschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift (1947) In Ders.. Wort
Gottes un Tradıiıtion, Kı ont E: 1964, WE Das wohl durch den Tıtel dieses Aut-
Satzes bedingte Mifsverständnis, dıe Geschichte der Kirche erschöpfe siıch für Ebeling
1n der Geschichte der Schriftauslegung, wurde hoffentlich endgültig ausgeraumt VO  3

Bornkamm, Kirchenbegriff und Kirchengeschichtsverständnis, ZTh /  r 1978,
436—466 (456 Der 1n der Kirchengeschichte AA Tragen kommende cQristliche
1nnn Vo  3 Universalgeschichte 1St immer wıeder herausgestellt worden VO  3 Pan-
nenberg, zuletzt 1n seinem Kapiıtel „Die Kirchengeschichte“. In Ders., Wıssen-
schaftstheorie und Theologie, Frankturt 1973; ber einen unıversalhisto-
rischen Charakter der Kirchengeschichte als „umfassendster theologischer Disziplin“erkennt auch Ebeling A} doch anders als 1n Pannenbergs weıtgespannter heilsge-schichtlicher Schau Vgl Ebeling, Studium der Thelogie Eıne enzyklopädischeOrientierung (VIB 446), I7D, 78 Wieder anders erkennt Rendtorff eine
universalhistorische Grundstruktur ın der „Überlieferungs schichte des Christen-
tums“, wobeli Rendtorff, gyeleitet VO Begriff der Überlie erungsgeschichte 1ın der
Theologie des Alten Testamentes, streng eınen Proze{ß bzw. 1ne Kontinuität 1n
der christlichen Geschichte annımmt, da{fß die neuzeitliche Unterscheidung zwischen
Christentum und Kirche de facto als irreversibel angesehen werden müßte. Meıine
1m folgenden SCHNANNLEN Einwände ıne einseitige Betonung der Geschichte
als Kontinuität mır auch Rendtorffs Überlegungen problematisch. VglRendtorff, Überlieferungsgeschichte des Christentums. Eın theologisches Programm.In Ders., Theorie des Christentums. Historisch-theologische Studien seiner
neuzeitlichen Verfassung, 1972 1340 Auft die Geschichte der „Strittigkeit des
christlichen Gottes“ un der „Anfechtung“ weılst in Auseinandersetzungen mit
Pannenberg hin Mühlenberg, Ott 1n der Geschichte, Ku 2 9 1978, 244261
Eıne Geschichtstheorie als „Anamnese“ bzw. „Memorı1a“ VO  —3 Christi Kreuz un
Auferstehung fast ausschließlicher Betonung des Leidens begegnet bei
Metz, Zukunft Aaus dem Gedächtnis des Leidens, Concılium Öy KORZ: 399407 un:
Ders.;, Glaube 1n Geschichte und Gesellschaft. Maınz I9 7711 Ohne Metz
kennen, hatte ich schon in meinem Aufsatz „Theologie hne Memoria der der
vVErSEeSSCHE Arnat®, Dt Pfr 7 9 1979, 106-—-108 eine solche Theorie ErNStgeNOM-
D:

6() Barth, Der Christ ın der _Geseilschaft‚ Tambacher Vortrag 1919 In
Moltmann Hg.) Anfänge der dialektischen Theologie 8 München 1962, VglKöhler, In der Nachgeschichte der „christlichen Waelt® In Hein (Hg.), Dıe
Einheit der Kirche Peter Meinhold, Wiesbaden 1978 41/7—434 bes 422)
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INeTr wiıeder vereinzelt feststellbar. Trotzdem wird INa  - die Kirchengeschichte
als Universalgeschichte alter Kirche, den Kirchen des Ustens, Mıt-
telalter und Retormationszeit eichter begreifbar machen können. Darum
ware die Zurückdrängung dieser Abteilungen ZUSUNSIEN e1ines sıch überwie-
gend der deutschen euzeıt Orientierenden kiırchengeschichtlichen Unter-
richts A4uUus Gründen der theologischen Didaktiık ıne Katastrophe der kır-
chengeschichtlichen Wissenschaft. Das christliche Wahrheitsverständnis kennt
auch die Frage nach Wahrheit 1n der Geschichte. In der Alteren Kirchenge-
schichte wurde diese Frage csehr komplex und cchr konkret beantwortet.
Anschaulich stellt sıch gerade dort das Problem einer historischen Weltgel-
Lung des Christentums (zZ in der altkirchlichen Apologetik, 1ın der Kaıiser-,
Konzils- und Papstgeschichte, 1n der altkirchlichen und mittelalterlichen
Missionsgeschichte und Sozialgeschichte). Auch Wenn rühere Antworten
heute nıcht mehr überzeugen, erinnern doch celbst sie das urchristliche
Bekenntnis Christus als dem Herrn der Welt Als erstes Prinzıp se1l darum
ftormuliert: Kirchengeschichte ıst zvesentlich Universalgeschichte.

In Wehlers Gesamtdarstellung 1St das Kontinuitätsproblem 1n der NEUETECN

deutschen Geschichte, ın dicker Linienführung demonstriert, eın methodi-
scher Leitfaden. Es Orlentiert sich mafßgeblich den Erfahrungen des Natıo-
nalsozialismus. ber auch die VO  3 Wehler scharf abgelehnte nationalısti-
sche deutsche Geschichtsschreibung hat sich bekanntlich epochalen
Erfahrungen orıentiert, die aber VOFTr 18RZA liegen, hauptsächlich in der eıt
der antinapoleonischen Freiheitskriege. Darum .ıst die in der Fachwelrt einmal
gefallene karıkierende Bemerkung, da{fß der antıborussische Wehler 1m
Verborgenen ein borussischer „Treitschke-redivivus“ sei, nıcht Zanz abweg-
g1e  61 Auch das Insistieren auf einer 27 Logik in der Geschichte,
da{fß diese ın fortschreitender Kontinuität die Wahrheit schon ans Licht brin-
SCH werde, se1 ZU eil oder Unheıl, entspricht preußischer (2E=
schichtsauffassung, WI1e S1e nıcht treffender als 1n Bismarcks berühmten Aus-
spruch begegnet, daß die Geschichte in ihren Revısıonen noch SENAUCK se1 als
die Prüfungen der preußischen Oberrechenkammer®?2. Demgegenüber kann
sich das Kontinuitätsproblem tfür ine theologisch verant<ıwortet: Kirchen-
geschichtsschreibung weder ausschließlich einzelnen politischen Epochen
Orıentieren noch kann eintfach velöst werden durch den Aufweis einer -
geblich in der Geschichte liegenden logischen Konsequenz.

Ich gyebe jerfür ein Beispiel: Friedrich Schiller hatte einmal in seinem
„Resignation“ überschriebenen Gedıicht folgenden Satz gebracht: „Die Welt-
geschichte ISt das Weltgericht“®. Dieser VO  $ Schiller tatsächlich &Zanz resignl1e-
rend dahingesprochene Satz wurde 1m un: Jahrhundert verändert in
ine moralische Formel für das oft zielgerichtete Kontinuitätsbewußtsein
sowohl 1n der nationalistischen als auch 1n der sozialistischen Geschichtsdar-
stellung. Die deutschen Freiheitskriege hatten für 1ine weıte Verbreitung der
Vorstellung ZEeSOFZT, dafß Gottes Gericht immanent 1n politischer Geschichte

61 Nipperdey (Anm. 33 547
: Bismarck, Gedanken und Erinnerungen I} Stuttgart-Berlin 1905, 246
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erfahrbar 1St. 50 interpretierte Ernst Moriıtz Arndt in seinem VO der spate-
D politischen Rechten ebenso w1ıe V  3 der polıtischen Linken hochgeschätz-
ten „Soldatenkatechismus“ VO  e 812/13 die Freiheitskriege als ıne Zeıt,
da „Gott MIt seinem Weltgericht sichtbar über die Erde hinwandelt“64 Dann
entsprach diese Formel der Philosophie Hegels MIt ihrem hoffnungsstarken
politischen Optimısmus WI1ie YST recht der marxiıstischen Revolutionstheorie.

Friedrich Schiller, Resignation hg C oedeke), Stuttgart 1877,
Das 1754 entstandene Gedicht beklagt den Trug 1n der Hoffnung und die Ver-
gänglichkeit im Genuß „Des Lebens Maı blüht einmal un: nıcht wieder . W 4a5
csollen deine Götter, des kranken Weltplans schlau erdachte Retter? Was INa  -
VO  - der Mınute ausgeschlagen, xibt keine Ewigkeit zurück.“ In diesem OoOntext
1St der A „Dıie Weltgeschichte 1St das Weltgericht“ eın Ausdruck tatalıstıischer
Resignation. Dem entspricht, da{fß für Schiller nıcht sehr die Weltgeschichte, als
viel mehr die Theaterhbühne die Statte moralischer Gerichtsbarkeit 161 ber bald
löste sıch der Satz AaUSs seinem ontext un wurde schließlich 1m Jh einer
beliebten Parole für en Glauben die der Geschichte innewohnenden Gerech-
tigkeit un die strafende Zeıt. Derartıg moralisch aufgeladen kam der Atz für sıch

dann auch der ekannten Auflösung der christlichen Eschatologie 1Mm
prozessualen Vollzug der Geschichte un: entsprach refflich der Vor-
ste lung Hege S VO':  3 der teleologischen Einheit der Weltgeschichte, 1n der „die Welt
des Wollens nıcht dem Zufall anheimgegeben 1St Hegel, Die Vernunit 1in
der Geschichte, ed Hoftmeister 19953, 29 Die Sache bei Hegel passım. Der Satz
selbst in der „Philosophie des Geistes; 548 (Glockner 10, 4727 An Kosellecks
profunden Austführungen (Vergangenheit un Zukunft, 19795 60, 145, 321 1St
doch dies kritisieren, da{ß den ETYST 1n einer spateren Publizistik belegbaren
1nn des Satzes schon Schillers unterstellt un: da{fß den tfür die deutsche elistes-
geschichte wichtigen Umbruch der Freiheitskriege nıcht bemerkt, der dıe NCUC
Sınngebung, übrigens auch für Hegel, wesentlich schuf Das zeıgt klar dıie Publizi-
stik Arndts. nächste Anm

Arndt, Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten, 1812 (ed CIISON,Steftens 1 9 115) beginnt MmMI1It dem Aat7z: „ S 1st Je und Je eın herrlich un: 1öb-
lich Dıng die Geschichte; denn S1ie TT u1ls Ott und die wunderbare Verket-
LUuNg der Dınge kennen un: zeıgt 1n eıiner langen Reihe der Jahre und ahrhun-
derte, W1Ee die Tugend 7zuletzt ıhren Lohn und das Laster seine Strafe empfängt, un
W1e die groiße Vergeltung Gottes durch den Weltlauf wandelt.“ Kap. „Diıesen
Spiegel e1ines christlichen Soldaten habe iıch hingestellt, . weıl WIr 1n merkwürdi-
SCH un: gewaltigen Zeıten leben, Gott MIt seinem Weltgericht siıchtbar ber
die rde hinwandelt, un: eın jeglicher beruten 1St, durch edle Arbeiten un:
herrliche Getahren darzutun, ob den Verworfenen der den Redlichen ZC=-OFrt (Leftson-Steffens 10, 127) Die VO  - Lukian formulierte und 1n der Ge-
schichtsschreibung der Aufklärung beliehte Spiegelmetapher, wonach VO  3 der Hı-
storıe gefordert wird, dem Menschen einen unparteıuschen Spiegel seiıner Pflichten
vorzuhalten, hat Iso be1 Arndt eıne LCUEC eschatologische Dımension bekommen
vgl Koselleck, der 1er w1e auch die Bedeutung Arndts für die NCUCTEC
Geschichtstheorie außer Acht äßt Vergangene Zukunft, Frankfurt/M., 1979179) Dieselbe Geschichtstheologie liegt uch Arndts spateren „Katechismus für den
teutschen Kriegs- un Wehrmann“ VO  3 1813 zugrunde (Leffson/Steffens 1 9 135;142, 161) Zur Wirkungsgeschichte des „Kurzen Katechismus“ Von 2 1m deut-
schen Kommunismus und seiner Zweitfassung VÖOÖ  3 1813 1im deutschen Nationalismus
un in der Militärseelsorge Staats, Der Wert des christlichen Politikers Ernst
Morıtz Arndt tür nichtchristliche politische 5Systeme. In he Church 1n ChangingDOCIeEtY, CIHEC-Konferenz ın Uppsala 1977 Publications of the Swedish
Society ot Church Hıistory, 30) Uppsala 19758, 250256 un: Ders., Theologiehne Memoria der der VErSCSSCHNEC Arndt (Anm 59)
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Selbst der Kommunist Nikola; Bucharıin, ein Lieblingsschüler Lenins, klam-
sıch während des ıhm VCOC  - Stalın auigezwungenen Schauprozesses 1938

diesen Satz und zıtlert ihn als einen 5atz Hegels: ”5  He Weltgeschichte 1St
das Weltgericht®?.“ ber auch Britz VO'  m} Bodelschwingh suchte 1941 iın S@1-
HET Eingabe Hıtlers Leibarzt Brand, warın NIt dem Mut eines arty-
er7s die Krankentötungen protestierte, mittels dieser Formel den
Nationalsozialisten beeindrucken. Bodelschwingh schrieb: „Dadurch geben
WIr den Feinden uNnseres Vaterlandes willkommene Waften in die Hand;:
un! 1ne Mafsnahme, die einem hochgespannten rassischen Idealismus ent-

SDIUNSCH sein IMNas, führt eiıner Vertiefung des Völkerhasses und einer
Verlängerung des Krıeges. Immer iSt die Weltgeschichte zugleich das Welt-
gericht®.“ Es Wware prüfen, ob nıcht manchne moderne Geschichts- und
auch Kirchengeschichtsdarstellung 888| Banne jener alten moralisch-idealistı-
cschen Konzeption steht. Be1 Wehler dürfte das der Fall se1n, weiıl ganz
un Sar darauf verzichtet, das Kontinuitätsproblem geistesgeschichtlich
hinterfragen. Nun 1St aber dieser Satz „Die Weltgeschichte 1sSt das Weltge-
richt“ auch voller theologischer Implikationen, weiıl das jenseitige Gericht
(jottes ın die menschliche Geschichte versäkularisiert. Theologisches Nach-
denken kann SORAFr dazu führen, dafß In  z diesen Satz für 7z1emlich unchrist-
lich halten wird.

Allerdings 1St dem Kirchenhistoriker das Kontinuitätsproblem keines-
WE  S fremd: auf Schritt und Trıtt beschäftigt sich MIt kirchlichen Traditıio-
NCHN,; das heißt doch mMit Kontinuitäten®“. Wohl intensiver als den Allgemein-
historiker nımmt ıhn die Konstanz VO  3 Strukturen un Geisteshaltungen in
Anspruch, weıl se1ın eigentlicher Gegenstand das jahrtausendealte Christen-
fu: bleibt, das seiner Wandlungen und Verwandlungen die Kontinut-
tat miıt seınem rsprung sucht. In der allgemeinen Geschichtswissenschaft
siınd bekanntlich Forschungsinteresse un Forschungsgegenstand 1e] größeren
Veränderungen ausSZeSsetZt. ıcht einmal die iın Lehrbüchern der Hıiıstorik
der Kirchengeschichte nebengeordneten anderen historischen „Zweigwissen-
chaften Ww1e Rechts-, Wirtschafts-, Kunst- un: Literaturgeschichte kennen
ähnliche epochenüberdauernde Kontinuintäten. Keıin Gerichtssaal, keine Wırt-
schaftskonferenz, eın Museum, Konzertsaal oder Theater spiegelt schr
ein historisches Kontinuitätsbewußtsein W1e beispielsweise der christliche
Gottesdienst Mit seinen Gebeten und Liedern, Mag doch nıcht einmal eın
Gottesdienst 1n allermodernster Gestalt auf den Namen Jesus verzichten.
Carl Friedrich VO  . Weizsäcker konnte die Theologie diejeniıge Humanwıs-

65 Löwy, Die Weltgeschichte 1St das Weltgericht. Bucharin: Vısıon des
Kommunismus, Wiıen 1969, 291 und Cobhen, Nicolas Boukharine. Aus Ame-
rikanıschen V, Th Stern, Parıs 197/9; 4572

Pergande, Der iınsame von Bethel,;, Stuttgart 1953 Obiges Zıtat nach
Kuessner, Eın leuchtend und ärmend ıcht Fritz V Bodelschwingh, ufl
Bethel 1955;

D{ Vg Lindt, Kontinultät und Diskontinuität in der Sicht evangelischer Kır-
chen eschichtswissenschaft, In Kontinuität und Diskontinuität ın den CGeisteswI1s-
SCMNsSs aften, 1973
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senschaft CNNECN, die über „Langzeiterfahrung“ verfügt®, Dıiese Beobach-
tung paßt VOT allen anderen theologischen Diszıplinen ZUr Kıirchengeschichts-wissenschaft.

Nun bringt 1n die Kirchengeschichte Kontinuität Zanz entscheidend die
Wirkungsgeschichte des Evangelıums VO'  e} Jesus Christus. Und diese 1St Je*weils nachweisbar ıIn ihrer Offtensichtlichkeit, aber auch in ihrer Verftfrem-
dung und Verhüllung. iıcht iın einzelnen Epochen der Geschichte sollte eın
wissenschaftlicher Theologe sehr die Wertma{fistäbe tür sein Urteil suchen
W1e 1n der Geschichte VO  w Jesus Christus. Die Christus-Anamnese Zibt iıhm,
WwWenn INan wiıll, se1n „ideologiekritisches Potential“. In Erinnerung
Jesus Christus gewinnt die Eıinsicht, dafß nıcht 1Uur Hoffnung, sondern
auch Anfechtung AUus dem Studium der Geschichte, nıcht DUr der
Kırchengeschichte, kommen. Neben dem manıfest gewordenen Auferstehungs-hoffnungen wırd ine theologisch veran  TT Darstellung immer auch die
Geschichte der Anfechtungen und Zweitel schreiben, oleichsam die Passıons-
veschichte, 1n deren Miıtte der leidende, vereinsamte Mensch steht und 1n der
auch das Schicksal] des Judas und der fliehenden Jüger eigentümlıche Analo-
o1en kennt: Geschichte gyesehen MIt dem „Blick VO  Z unten“ (Bonhoefter).
Darum se1 eın zweıtes Prinzıp ZeNANNT: Kirchengeschichte ıst zwvesentlich die
Darstellung der Wirkungsgeschichte des Evangeliums. Ihre Wertaurteile sind
mehr oder wenıger o  n der Christusanamnese ıhres Auyutors bestimmt.

Wehlers polıitisches Urteil 1St penetrant moralisch. Es mu ohl deshalb
in auf e  IM werden, daß Bereiche W1e etwa2 Kunst und Kultur
1mM Kaiserreich, merkwürdigerweise aber auch die damals gesellschaftskri-tischen Frauenbewegungen, außer Acht bleiben, weil S1e einen se1ines eigenenmoralischen Problems bewußten Gesellschaftskritiker nıcht interessie-
ren69 ber auch manche Kontinuitäten, die nıcht DA eigenen Werturteil
aAaSSCH, mussen dann unentdeckt leiben, W1e beispielsweise jene Lıinie, die
VO: christlichen Preufßentum ZU Widerstandskreis Hıtler führte.
Wer eifrig Kontinuitäten zwiıischen Kaiserreich und Hiıtlerdeutschland
sammentragt und dabei die offenkundige Kontinuität zwischen dem
christlichen Preußen und dem militärischen Wıiıderstand übersieht, oibterkennen, daß auch die problemorientierte historische Strukturanalyse, Javerade S1e, nıcht vefeit 1St wıillkürliche Arrangements.

ıne Erscheinung Wie der bewußt evangelische Schritftfteller Jochen Klep-
per zönnte yanz und SBar nıcht ZU: Geschichtsbild Wehlers stimmen. JochenKlepper hatte VOTr se1ınem und seiner Famiıilie Freitod Dezember 1942,
wodurch Sie den Folterungen der Gestapo entgingen, auf 1ne Erneuerungder preufßischen Monarchie —_  Nn den Hiıtler-Staat ZESCIZT. Nachdem 1im
Maı 1940 ZUuUr Beisetzung des gefallenen Kaiserenkels Wilhelm In Potsdam

68 Zitiert nach Reller, Müller, Vozgt 0, Evangelischer Gemeiuinde-katechismus, Gütersloh 1979 138 Die VO': mır 1mM Original nıcht verifizierte HOTr-mel scheint mir das auszudrücken, W as Weizsäcker iın seınem Buch 1€ Tragweiteder Wıssenschaft“ (1964) ausführt, Ur 1n der Hypothese, „dafß Geschichts-begriff nıcht wenıger, sondern 1n noch höherem Maß eine abe des Christentums
A dıe moderne Welt 1ISt als Begrift des Naturgesetzes“ (S 189)69 Vgl die Kritik Von Conze, 513 (Anm. 5
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rund 01010 Menschen zusammengeströmt und Klepper aufgrund seiner Be-
ziehungen ZUr Kaiserın der Trauerfeijer 1MmM Gefolge der Hohenzollernfamilie
beigewohnt hatte, schrieb in sein Tagebuch, sSE1 „WI1e ıne Entsühnungder Flucht des Kaıisers 1m November 1918 SCWESCNH, die preußischen est-
daten: 1640 (Begınn der Regierung des Großen Kurfürsten), 1740 (Friedrich

Gr.), 1840 (Friedrich Wilhelm EV:) selen 19888  3 durch das Jahr 1940 symbo-isch erfüllt: SS W.AL; als habe Gott mMır vergönnt, ın einem ErNSTIEN, großenBilde noch einmal abschließen dürfen, Was mır die Monarchie bedeutet
In dieser Stunde in der Friedenskirche WAar 1ne Lösung tür das an deut-
sche olk gefunden, auch VO Dritten Reiche her A0 Das Kontinultäts-
ewußtsein Kleppers Mag Aaus unsefrer Sıcht Künstliches haben Trotz-
dem belegt CD WI1e sehr sıch 1n der Suche nach historischen Kontinu:täten
immer auch relig1öse un moralische Erftfahrungen eines einzelnen auswirken
können.

Die siıcherlich nıe Sanz erfüllbare Forderung, da{flß ein Hiıstoriker bei der
Darstellung VO  3 Geschichte „zeigen“ musse, „WI1e eigentlich gewesen“
(Ranke), sollte doch jenem Hıstoriker, der auch eın Theologe iSt, wichtig
bleiben, we] sSein eıgenes Urteil als jeweıils zeitbedingt und zeiıtverhaftet
erkennen mu{ Darum behält auch der tolerante und humane Grundsatz
se1ine Gültigkeıit, dafß die Vergangenheit zunächst nach den ihr damals —

gänglichen sıttlichen Mafßstäben beurteilen 1St Es scheint MIır lehrreich
se1n, w1e yerade Dıietrich Bonhoefter, der sich nıe sonderlıich ZUxX Kirchen-
geschichte hingezogen gefühlt hatte, Ende seines Lebens ein fast histo-
ristisches Verhältnis ZUr allgemeinen Geschichte fand Bonhoefter sSerTzZie der 1im
Grunde idealistischen „Grundkonzeption des Entwicklungskontinuums“ den
Rankeschen Satz gen, da{fß jeder veschichtliche Augenblick „unmiıttelbar

Gott ISt. ıcht Aaus einem allgemeinen Geschichtsbegriff, sondern »„Sanz
VO  3 den Inhalten und Gegenständen her se1 das Verhältnis ZUT Vergangen-
heit bestimmen?1.

70 KlTe Der, Unter dem Schatten deiner Flügel. Aus den Tagebüchern 19397
1942 (1956), DTV-TB, D T : D Maı 1940, 856—-889

Bonhoeffer, Briet V Wıderstand und Ergebung, Neuausgabe,ufl IT 258 Bonhoefter mußfte Rankes berühmten Aatz Aaus dem Gedächtnis
zıtleren, dabe;j machte Aaus der „Epoche“ den „Augenblick“; seine Kritik der
ıdealistischen „Grundkonzeption des Entwicklungskontinuums“ geriet sSOmı1t noch
historistischer als bei Ranke selbst. Die entscheidenden Ranke-Worte lauten: „JedeEpoche 1St unmittelbar Ott un ihr Wert beruht nıcht auf dem, WAas aUus ihr her-
vorgeht, sondern ın ihrer Exıistenz selbst, 1n ihrem eigenen Selbst“ (  b; Aus Werk und

ber die Epochender NEUEerenN Geschichte. In Schieder Berding, U, Ran
Nachlaß, 62) „UÜber em schwebt die göttliche Ordnung der Dınge,welche War ıcht geradezu nachzuweisen, ber doch ahnen ISt Fuchs,

U Ranke, Das Brietwerk, Hamburg 1949, 518 „Man hat der Hıstorie das
Amt, dıe Vergangenheit richten, die Mitwelt ZU Nutzen zukünftiger Jahrebelehren, beigemessen: hoher Ämter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch
nıcht: 111 blo{fß zeıgen, W1E eigentlich gewesen“” (Vorrede des ersten Buches
der „Geschichten der romanischen un! germanischen Völker“, 1824, spater VO  3
Ranke In seinen „Sämtlichen Werken“ wiederholt, » VIT) Vgl Vıer-
haus, Rankes Begriff der historischen Objektivität. In Objektivität und Partei-
ichkeit 1n der Geschichtswissenschaft (s. Anm. 5795 63—76
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ber viel yeschmäht wırd heute der „Hıstorismus“ in der Geschichtswissen-
schaft, der nıcht im Allgemeinen, sondern 1m Indiıyviduellen das vornehmste
Ziel historischer Erkenntnis suchte. Dabeji urteilten die Gelehrten des Hısto-
rismus vielleicht doch eher 1m Sınne des Evangeliums als die ihres Wert-
urteils sicheren Vertreter eiıner „kritischen Theorie“, denen mMit der Liebe

den Quellen auch die TIoleranz 1m Urtzeıil schwinden droht Denn im
Evangelium heißen diejenigen Pharisäer, die behaupten: „Hätten WIr
HABSeFer Väter Zeiten gyelebt, ware das Blut der Propheten nıcht geflossen“(Mt 3 30) Pharisäer sind CS; „die nıcht die Gerechtigkeit erkennen, dıe
Gottes ISt;, und trachten ihre eıgene Gerechtigkeit autfzurichten“ (RÖö FO; 3Das politische un das moralische Urteil ISt. fraglos gvefordert. Jedoch sollte
der Kirchenhistoriker der theologischen und historischen Sache willen,mit der siıch beschäftigt, sein Urteil mi1ıt Vorsicht und MmMi1t Toleranz tref-
fen sSu specıe aeternitatıs. Die evangelische Lehre VO  Z der Rechtfertigungde: Sünders allein durch die Gnade Gottes etrifft auch das Geschäft des
Hıstorikers. Darum se1 als ein drittes Prinzıp formuliert: Der Kirchenhistori-
her UN der Allgemeinhistorikey bann sıch bei der Darstellung Vo  > (7-
schichte einübhen ın die evangelische Lehre vVo  - der Rechtfertigung, daßSEINE Darstellung tolerant wird.

Vor kurzem hat Norbert Brox iın dieser Zeıtschrift darauf hingewiesen,dafß die HNEeEUVeEeFenNn Konzeptionen über 1ne Theorie der Kırchengeschichtswis-senschaft sehr iın einer „Sprache des Glaubens“ verfaßt sind, dafß die
Integration der Kırchengeschichte ın die allgemeine Geschichtswissenschaft
kaum möglich werde. Es musse diese Diskussion stärker die Theoriedis-
kussion der Hiıstoriker angebunden bleiben”2. Dem oll nıcht widersprochenwerden. ber die Theoriediskussion der allzemeinen Geschichtswissenschaft
nähme ihrerseits auch keinen Schaden, wenn S1e die christlich-theologischeDimensıion iıhrer eigenen Hauptbegriffe mehr beachtete, als dies in der 'Tat
gelegentlich geschieht. Das Bemühen Objektivität, historische
Wahrheit, das Bemühen historische Kriıtik und das Bemühen histo-
rische Gerechtigkeit sınd drei klassische akademische Tugenden. Gustav
Radbruch torderte S1: einmal]l OS für alle Universitätswissenschaft, nämlich
Objektivität, Zweifel un Toleranz?3. Dieselben Hauptbegriffe stehen 1ın
Sar nıcht ferner Beziehung einem christlichen Geschichtsverständnis, das
sich ein Verstehen der uniıversalen Herrschaftt Christi über alle (3C-
schichte, der daher bewirkten Zweıftel und Anfechtungen und der Rechtterti-
x  ung des Menschen bemüht.

Brox, Fragen ZUr „Denkform“ der Kirchengeschichtswissenschaft, ZKG 9 51979 1a2 bes 20)
73 Brief V Januar 1948, rır olt (He:); (Justav Radbruch. Briefe, Göttin-

ACH 1968, 212215 Im ontext negıert Radbruch 1n Anlehnung Max WebersVorrtag „Wiıssenschaft als Berut“ (1919) die Möglichkeit, dafß die Unıiversitätswis-senschaft „die totale Erziehung VO  3 Persönlichkeiten“ erzielen könne, un be-klagt „Seıit Jahrzehnten wird 1n der Universitäts-Historik die rzählende Ge-
lich deutenden Geschichts
schichtsschreibung vernachlässi

-Wissenschaft“.
ot un gering geschätzt gegenüber der geistesgeschicht-
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Auch außerhalb der VO  w} Wehler V  en „kritischen Theorie“ findet
die Theoriediskussion der Geschichtswissenschaft immer wieder bemer-
kenswerten Grundsätzen, dıe durchaus theologisch interessant sind. Hısto-
risches Verstehen 1St eın „Darınstehen in einem Überlieferungsgeschehen“
(Gadamer), „historischer Sınn  CC IS „die kontrollierte Erweiterung des in der
Lebenspraxis übernommenen und erworbenen Wiıssens durch das Wıssen des
Historikers VO:  e} dem, W Aas den Menschen in früheren Epochen, anderen
Horıizonten, möglich Wa o1Dt „Grenzen des historischen Verstehens“,
welche datür verantwortlich sınd, „dafß die Hıstori:e keine exakte Wıssen-
schaft 1st  “ ihre Inexaktheit folgt allein AZuUS der Tatsache, da{fß der Hıiıstoriker
eigentlich NUur MIt Hılfe VO  5 Sprache die Vergangenheit vorstellen kann
Faber) Der theologischen Hochachtung VOr dem Wort läuft neuerdings eiINn
Interesse der Sozialgeschichte Sprach- und Begrifisgeschichte parallel
(Brunner, Conze, Koselleck). In der Diskussion über das Werturteil in der
Geschichtsdarstellung begegnet die These, daß „der Wahrheitsanspruch die
Forderung nach Gerechtigkeit einschließe“ Wıttram). Werte werden Aaus

anthropologischen Grundbefindlichkeiten erschlossen (Löwith, Niıpperdey).
In Auseinandersetzung mıiıt der Haltung der Milıtärjustiz in der NS-Zeit
emerkt e1iInNn Fachhistoriker: SB gute Gewiıissen 1st eın schlechter Wegweıser
für jemanden, der die Geschichte seines eigenen Standes 1n der NS-Zeit
schreiben wiıll“ und empfiehlt ein Nachdenken „über die Paradoxie der
menschlichen Existenz MIt Hılfe VO  3 Römer F und 19« (Erdmann). Es
finden sich Ansätze 95  ur Grundlegung einer transzendentalen Historik“
(Baumgartner). Und schliefßlich begegnen WI1r der fast resignierenden These,
da{fß die Hıstorie „keinen einz1gen Wert Aaus der Geschichte selbst legit1-
miıeren“ vermöge und daher den VWeg frei mache für „die Einsicht in die
außergeschichtliche Dımension des Wertproblems“ (Faber)/®.

In Auseinandersetzung MIt Wehlers 1im Werturteil selbstsicherer ]Dar-
stellung des Kaiserrei:  S WAar unls die theologische Dimension bekannter
Wertmafßstäbe W1e Objektivität, Zweıtel und Toleranz aufgegangen. Führen
nıcht YST recht die zuletzt geNANNTLEN Posıtionen, die SAamıt und sonders in

74 FE Gadamer, Wahrheit un Methode, Aufl Tübingen 173 293
K <G Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, ufl München 1972 142

Brunner, Neue Wege der Sozialgeschichte un Aufsätze, Göttingen 1956
Conze, Natıon un Gesellschaft. Zwel Grundbegriffe der revolutionären Epoche

198, 1964 Koselleck, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte. In Ders.,
Vergangene Zukunft. Zur Semantık geschichtlicher Zeıten, Frankfurt 1979 10/7=
124 Wıttram, Das Interesse der Geschichte, Aufl., Göttingen 1968,

Löwith, Mensch un Geschichte. In Gesammelte Abhandlungen, Stuttgart 1960,
152178 Th Nipperdey, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, historische Anthro-

pologie. 55 1968, 145—164 Erdmann, Zeitgeschichte, Mili-
tärjustiz un Völkerrecht, Z 1979: 138 Baumgartner, Thesen
ZUr Grundlegung einer transzendentalen Historik. In Baumgartner
Rüsen ( Seminar: Geschichte und Theorie. mrisse eıner Historik, Frank-
furt/M. 1976
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Wehlers Darstellung unbedacht bleiben, ın eın theologisches Nachdenken‘>?
Eın Bemühen, angesichts der Wertrelatıvierung durch den Hıstorıismus w1e-
der allgemeinverbindlichen Wertaussagen kommen, 1St in der nNEUETEN
Theoriediskussion der Geschichtswissenschaft unübersehbar. Dabei sınd g-
wı ımmer noch die metaphysıschen Voraussetzungen des 1stor1smus,
worüber Tnst Troeltsch gründlich autfklärte‘®, eın Wegweıser. Dem
Kirchenhistoriker und Theologen mu sotort auffallen, da Antfang des
„Hıstorismus“ Leopold VO' Rankes Erkenntnis VO  } der Gottesunmittelbar-
keit jeder yeschichtlichen Epoche gestanden hatte. Mırt den drei vorhin SC-
nannten Prinzıpien sollte auch der Versuch SCWAST werden, im Anschluß
Ranke und doch iıh korrigierend, die Christusunmittelbarkeit aller Ge-
schichte vorab in theologischer Darstellung behaupten.

75 Die „kritische Theorie“ esteht 1n Wehlers „Kaiserreich“ vornehmlich aus
handtesten VWerturteilen, die, wWw1e€e ben gezelgt, tundamentalistisch .VOI‘(«‚I._USgCSCIZISwerden. Vor kurzem hat Wehler eingeräumt: „Unleugbar o1bt 6S C1iNe Spannungzwischen systematischer Analyse un narratıver Darstellung hängt och 1n der
Praxıs des Historikers alles Von dem Kompromiß eınes passablen Miıschungsverhält-
nısses 3.b < (H.- Webhler, Anwendung VO Theorien 1n der Geschichtswissenschaft.
In Theorie un Erzählung in der Geschichte, 1979 (S Anm 4), halte
diesen Kompromifß in dieser Formulierung für kompromittierend; enn für eın
„passables Mischungsverhältnis“ Just die miıt Hıstorie garnıerte Politpropa-gyanda. Es 1St der Zeıt, da{ß Wehler kritisc seine „kritische Theorie“ hinterfra
un: seine Meınung Z Werturteilsproblem offenlegt. Mommsens Versu Y

Wehlers nNneEuUeESTIE Posıtion 1n die Niähe des klassischen Hıstorismus rücken (a
350) bedarft noch der satıstactio ODC1S, In einem Essay „Der Obrigkeitsstaat1in Goldrähmchen“ (Der Monat 94 19797 92—-96 nımmt Wehler dıe neueste Preu-

Ben-Nostalgie ufs Korn, W 1e S1e 1n den uch nach seiıner Meinung „lesenswerten“
un: die Hiıstorikerzunft „beschämenden“ Büchern VON Engelmann (PreußenLand der unbegrenzten Möglıichkeiten, und Haffner (Preußen hne Le-
gende, ufl un 1ın der für 1981 geplanten Berliner Preußenausstellung
tage Man wiırd in diesem Essay einen beachtlichen Wandel iın der Preufßen-
kritik Wehlers erkennen: Angesichts preußischer Geschichte se1 NUu: „eine Haltungprinzipieller Offtenheit“ gefordert, ber den Schattenseiten Preufßens sollten auch
N: seine „Lichtseiten“ (u Berliner Spätaufklärung, relig1öse Toleranz, Eftekti-
vität VO:  3 Stadtverwaltungen) veErSeSSCH werden. We ler schlie mi1t einem Plä-
doyer tür die VWestorientiertheit der Bundesrepublik un für „liberal-demokrati-
sche Grundsätze“. Haben sich die Dokumente der Wehlers private politische Meı-
Nnung verändert?

Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme. Erstes Bu  B- Das logischeProblem der Geschichtsphilosophie (1922); 1961
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Ite Kırche
Klaus Koschorke: Dıe Polemik der Gnostiker das

kirchliche Chrıstentum. Unter besonderer Berücksichtigung der
Nag-Hammadi-Traktate „Apokalypse des Petrus“ (NHC VIIL; un „ Testi-
monı1um Veritatıs“ (NHE I Nag Hammadı Studies XIL) Leiden
Brill) 1978, X, 274 S En H{tfl 124
eıt dem Fund der Bibliothek VO  - Nag Hammadı stehen u11ls NU);  3 iın oroßer

Anzahl onostische Selbstdarstellungen ZuUur Verfügung, die das Verhältnis des Gno-
SE1Z1SMUS ZU kirchlichen Christentum reflektieren. Die „Petrusapokalypse“ pole-
misıert den Glauben den Toten, den gekreuzigten Mess1ı1as der bibli-
schen Heilsgeschichte (NHC NAL 3 f 14) SOWI1e die kirchliche Hierarchie („Bi-
schof“, „Diakone“, USW.) un: das katholische Kirchenverständnıis. Dıie „Interpreta-
tıon der Gnosıs“ (NHC AlL, 1St. als dıe bekanntgewordene &ynostische Ge-
meindeordnung hinzuzufügen: ıhre Kor 1E un Rm 12.4 anklingenden Er-
mahnungen sind einNne Gemeinschaft gerichtet, die zerrissen W ar durch „Neid“
risten.
und Mifsgunst 7zwischen den gnostischen Charismatikern un: den psychischen Miıt-

Als das wichtigste Beispiel ynostischer Polemik ber gilt das „ Testimonıi1um
Veritatıs“. Es verdient diese Qualifizierung AUSs dreı Gründen, Erstens stellt seine
antıkatholische Polemik eın Kompendium fast aller Streitfragen dar, welche Z7W1-
schen Kirche un Gnosıs überhaupt yARan Debatte standen. Darüber hinaus ber trifft
se1ne Kritik uch gynostische Gruppen. DDıiese Kritik ermöglicht eine besonders pra-
1se Frage nach dem sachlichen Ma{ßstab des Hiäresie-Vorwurtes. Schließlich Läfßt
siıch „Testimonium Verıitatıs“ mi1it wünschenswerter Deutlichkeit der spezifische
Unterschied zwischen gnostischer un: kıirchlicher Polemik studieren.

Der Grundvorwurf des Vertassers des „ Testimonı1um Veritatıs“ die Adresse
der Kirchenchristen un anderer Gnostiker 1St der tehlender geschlechtlicher Askese
(3 67, . der Habgier 68, 1 ff:) un des Sakramentalismus, der auf die
heilsichernde Wirkung VO  3 Blut- un Wassertaute S 69,

Im Hinblick autf das achliche Verhältnis ACUET. antikatholischen Polemik zeigt
siıch, da{fß andere Gnostiker selben Ma{fßstab und verworfen werden.
Auch diese Gnostiker nehmen Frauen, ZCUSCH Kinder (S: 58, 2A0 s1ie tiun die
Werke der Lust (& 5L 13) un empfangen den Tod 1in den Wassern, 1n der
Taute (> DD 7-9) Auf Grund der Gleichheit der Werke werden kirchliche und
ynostische Falschcehristen auch als „die Häresien“ zusammengestellt, da eben der
„Häresie“-Begri: eınen sachlichen Ma{fßistab gebunden iISst: die Erfüllung des
Gesetzes (S BD { ber 65 1St eutlich, dafß ine Reihe VO  3 antikatholischen
Vorwürfen nıcht auch die gnostischen Häresıien treften AD der Unkenntnis
des wahren Wesens des Judengottes, der Erwartung der Fleischesauferstehung, der
Hoffnung auf Leben Eerst Jüngsten Tag Der Verfasser des „ Testimoni1um Ver1-
tatıs“ wirft seinen gnostischen Brüdern VOIL, re Gnosıs 1im täglichen Kampf

Epithymia sexuelle Begehrlichkeit) nıcht verwirklichen, welche Gnosıs
die Kirchenchristen Eerst Sar nıcht haben Dıes hängt mi1t dem praktischen Gnosı1s-
begriff VO „Testimonium Veritatıs“ THCH : Wiährend eLw2 die Polemik des
Philippusevangeliums darauf hinausläuft, dafß die Kirchenchristen die abe des
Sakraments nıcht durch Gnosı1ıs einlösen. ware  n der Vorwurt VO „ Testimonıum
Veritatıis“ Iso der, daß die Gnostiker ıhre Einsıcht ın den erbärmlichen Charakter

setzen.
und den Ursprung der Schöpfung nıcht in die entsprechende asketische Praxıs

Ztschr.
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In seiner Polemik die Kırchenchristen I1  u SOWI1e andere Gnostı1-
ker acht siıch der wahre Gnostiker jederman yle1 un doch trennt sich Von
ıhnen S 44, j Seine Demut wırd MmMi1t paulinıschen Worten beschrieben

Kor 15 Z Gal 3.22) [3 44, 9—19) der miıt Ausdrücken, die sich iın Tertul-
lı1an’s De pPraescriptione haereticorum finden, Tertullian N das, WAS das
„ Lestimonıum Veritatıs“ als Idealbild zeichnet, als praktisches Verhalten der
5 „DaCcem QUOQUC CUu omnıbus miscent“ (S 41, d „schismata apud haeret1icos
ere 910}  3 SUNET ;quı1a CI SINt, NO parent” (S 4 'g un W Ads der Ketzerbestreiter

bezeichnend tür seline Unfähigkeıt, dem Selbstverständnis der Gnostiker gyerecht
werden LIU: als taktisch bedingtes Anbiederungsmanöver der Häretiker be-

gyreifen kann
Obwohl Koschorke’s Sprache manchmal schwer verständlich 1St, bleibt seine

Arbeıt einer der wichtigsten Beıiträge der heutigen Forschung ZU Problem des
Gnost1z1ismus un seiner Selbstdefinierung. Die Gnostiker VO  - Nag Hammadı sınd
Asketen un großzügige Liberale, und nıcht die VO  w Epiphanius, der Piıstis Sophia
un dem 11 Buch Teü bekannten ausschweifenden Gnostiker.

Straßburg Jacques Menard

Pıero SCAazZzzZz0OSO:! Introduziıone AL ecclest1o0102174 dı San
Basılio Pubblicazioni della Universitä Cattolica del Sacro Cuore).
Miılano (Vıta Pensıero) 19759 3/4 B: geb
Aus dem VOIL anıero Cantalamessa beigesteuerten OoOrwort erfährt Man, da{ß

Pıero 5CazzOsOo, Dozent der katholischen Universıität VO  3 Mailand, das Er-
scheinen se1nes Buches ıcht mehr erlebt hat starb wen1ge Wochen vorher,

März 1975
Auft eınen einleitenden Abschnitt über das christliche Kappadokien un die

geschichtliche Leistung des Basılius S 7/-—52) tolgt das Kapitel ber „die
Theologie der Kappadokier als Voraussetzung ihrer Ekklesiologie“ (> 53—-122)
Hıer gyeht hauptsächlich die Gottes- un Trinitätslehre, und SC betont den
kirchlichen Bezug des theologischen Denkens der Großen Kappadokier.
Kap behandelt das Verhältnis des Basilius Bibel un Liturgie S 123—170).
SC hält dıe byzantinische Basilius-Anaphora für 1m wesentlichen authentisch un
interpretiert S1Ee als Zeugnıis der basılianischen Theologie. Die Ursprungsiragen
werden ıcht 1ICUu 1m Detail untersucht. (Wıe kompliziert die historische Problema-
tik der Basiliusliturgie tatsächlich 1St, ze1gt Kretschmar, Art Abendmahlsfeier E
TRE IJ 263 Kap will zeıgen, W1e Basilius das Wesen der Kirche beschreibt
S1e 1St eine irdisch-überirdische Größe, Ort der Doxologie und der Sakramente,
der Leib Christi. Kap („Gerarchla tradızıone nella chiesa“, 237-285) stellt
den charakteristischen Episkopalısmus des Basıilius dar. SC hebt hervor, dafß Bası-
lius einen römischen Prımat noch nıcht kennt, und me1nt, dafß die Spannungen
7zwischen Basilius un amasus VO  — Rom 1mM wesentlichen persönlicher Art und
nıcht durch ein unterschiedliches Kirchenverständnis verursacht (S 252) Dıie
Trennung des Persönlichen VO Theologischen 1St in diesem Fall ber geschichts-
remd: Wenn Basılius sıch ber das anmafßende un autokratische Verhalten des

amasus empoOrt, sieht darın uch einen Verstoß die bischöfliche Kolleg1ia-
lıtät, un: seine Kritik triıfft natürlich nıcht 11UT die Person des Damasus, sondern
auch dessen Kirchenverständnis. Kap 1St schließlich dem Verhältnis VO  3 Kirche
un Mönchtum gew1idmet: die Integration beider 15t eine der großen Leistungen
des Basılius (S 286-—323). Eın Schlußkapitel 324-342) faßt die Ergebnisse
SAMMECN ; eın Ausschnitt daraus wird auch 1n englischer Übersetzung geboten
S 343—350).

SC kennt die Texte und die Literatur, auch die( oriechische. Was übe
die Ekklesiolo 1e des Basılius SagtT, 1sSt meıstens diskutabel, ber nırgends Neu und

allgemein, a{ die Forschung keinem Punkt weıtergeführt wırd Der histo-
rische Basılius wird kaum 61 tbar eines Abschnitts ber den Menschen
Basilius 1m Schlußkapitel das Protil seiner Gedanken verschwimmt 1n einem



Ite Kirche

N allgemeinen Bild der ostkirchlichen Ekklesiologie. Man wiırd dem
Bu reilich nıcht gyerecht, WEn INa ausschlie{flich als historische Studie wertet
Es 1sSt uch das Dokument der überaus sympathischen Begeisterung eines abend-
lindischen Theologen tür die Ostkirche, un ich kann mır vorstellen, da{fß 65 gleich-
gestimmten Lesern eınen starken Eindruck macht

Maınz Gerhard May

Rıchard Klein CS Marc Aurel, Darmstadt 1979 Wege
der Forschung, 9507 VIÄ; 535 Miıt 55 Abb., Gzl., Ladenpreıs 9 —
Rıchard Klein hat als Herausgeber Z kontroverser Beıträge 1M Rahmen

der „Wege der Forschung“ unternommMen, das 1ld des römischen alsers Marc
Aurel „VOoN ıdealisıierenden un moralisierenden Klischeevorstellungen“ (S.
beifreien; denn bereıts dıie eigenen Zeitgenossen hätten das panegyrische Urteıl be-
gründet, da „das platonische Ideal einer KoLnmzıdenz VO  3 Herrscher und Philosoph
Wirklichkeit geworden se1l  466 4) Freilich mMu: diese wissenschaftlich betriebene
Entmythologisierung Wiıdersprüche 1m Charakter des alsers in Kauf nehmen un!
menschliche Schwächen anerkennen. Die Arbeiten, die Aaus dem Zeitraum VO 1934
bis 1978 STAMMECN, gruppileren sıch drei Schwerpunkte: dıie Außenpolitik
des Kaıisers, die Verwaltung des Reiches 1mM Inneren un die Christenfrage.
Es 1St VOLT allem der dritte Fragenkomplex, der hier interessiert. Marta Sordis 1NSs
Deutsche übersetzter Beıtrag A ‚Nuovı ecreti‘ di Marco Aurelio CONLIFrO Cr1-
st1anı“ beschäftigt sıch MI1t Marc Aurels Verantwortung tür die beträchtliche ahl
christlicher Märtyrer 1n seiner Regierungszeıit un verweıst auf die VO  w} ıhm ein-
geführte Fahndung nach Verbreitern von abergläubischen Ängsten, die siıch ‚War
nıcht ausdrücklich die Christen gerichtet habe, die ber durchaus auch auf
sıie angewendet werden konnte. Mag der Kaıiser auch die Christen VO:  H einer
persönlichen Abneigung ertüllt SCWESCH se1N, W1Ee spater der Engländer Oliver
Cromwell VO Vorurteıil gegenüber den katholischen Iren, nımmt iıh: aul
Keresztes jedo. den Vorwurf in Schutz, eın Christenverfolger SCWESCH
Se1IN ; denn für das von Eusebius überlieterte Christenmassaker VO  - Lugdunum 1m
re 177 D (CChr 1St iın erstiter Linıe der willkürlich handelnde Statthalter erant-
wortlich machen, welcher bej diesem asıatıschen TIyp der Christenverfolgung
dem PSöbel zuliebe den Märtyrer Attalus den wilden Tieren vorwarf, wohl
dieser auf Grund se1ines römischen Bürgerrechts einen Anspruch darauf gehabthätte, enthauptet werden. Weıtere christenfeindliche Ausschreitungen siınd AaUuUS
der restlichen Regijerungszeıt Marc Aurels nıcht bekannt, un! sein Ansehen als
Philosoph aut dem Ihron bewahrte iıh davor, als Christenverfolger verdammt
werden. Gäabor Barta stellt dar, W1e die Rettung des römischen Heeres durch eınen
Gewitterregen VO)  3 Apologeten auf die Bıtten christlicher Soldaten ;hren hri-

zurückgeführt wurde. Die Legende VO Regenwunder wählten die Chri-
Sten als Mittel, die Heıiden davon überzeugen, da{fß Marc Aurel eigentlich
den u aısern zähle, dıe den Christen treundlich SCWESCH sejlen. EI-
friede Regına Knauer chreibt 65 der Verehrung Z die Marc Aurel seiner
vorbildlichen Menschlichkeit 1n der Spätantike genoß, daß seın Reiterstandbild,
welches schliefßlich eınen würdigen Platz VOr dem Kapıtol fand, erhalten geblieben
1St. "Thomas Africa welst nach, da des alsers Opiumsucht die Fähigkeitphilosophischer Einsıcht ıcht schmälerte, sondern beflügelte Daß Marc Aurel Je-
doch auf die dynastische Erbfolge zurückgriff, trübt das Andenken den etzten
der „fünf u Kaiser“; denn Commodus, der einzıge VO  w seınen „1m Purpur“geborenen Söhnen, welcher den März 180 apud Sırmium gestorbenen Kaiser
vgl Herbert Bannert 459 überlebte, War schon Lebzeiten des Vaters ZU
Mitkaiser erhoben worden, obwohl die ungünstıgen Anlagen des Erkorenen be-
kannt . Stanton spricht dem imperator philosophus dıe Fähigkeitab. die Politik durch die stoische Philosophie veredelt en. eın Urteil (S S77„Der wahre Marc Aurel scheint 1mM Grunde her eın Rı  Omer  Nan als eın Stoiker
sein.

Marktredwitz Hans Joachim Berbig
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Miıttelalter
Joseph Deer. BYyZanız und das abendländische Herr-

h u Ausgewählte Autsätze. Hrsg. DPeter Classen (Vorträge und For-
schungen XAXI) Sıgmarıngen 1977 519 S Tateln.
Im vorliegenden Band der Reihe Vorträage un Forschungen wurde eın noch
Lebzeıiten des ungarischen Historikers gefalster Plan; VO  = ihm sel Dn

wählte Autsätze gesammelt erscheinen lassen, verwirklicht. Fast alle Titel, Ar-
beiten, die 1n zahlreichen Publikationen VersSiIreut erschienen, sınd SAd11zZ spezielle
Untersuchungen, die jedoch auf breiter Basıs durchgeführt werden: nıcht DUr die
Methode eers 1St umfassend, indem sämtliche Quellen, literarische un kunst-
historische oyleichermaßen kompetent beurteilen CrMmMasS, sondern un dies
iıne rühmliche Ausnahmeerscheinung den Historikern VOr allem auch se1n
Betrachtungshorizont: Insıgnien, Kunstwerke, diplomatische Gepflogenheiten WCI-
den ıcht als punktuelle Gegebenheıiten angesehen, vielmehr 1St iıhre Bedeutung L1LLULr
1m Rahmen der Mediävistik, der östlıchen WI1e der westlichen, VCI-
stehen. eer WAar, W as heute häufig 1Ur mehr eın Schlagwort 1St. in Wahrheit
interdisziıplinärer Hıstoriker.

Die ersten ftünt Aufsätze, die Themen die mittelalterlichen Herrschattszei-
chen gew1ıdmet sind, besonders hinsichtlich ihrer polıtischen Aussagekraft un:
iıhrer Wirkung auf das Abendland, beweisen einmal mehr, da{fß „das richtige Ver-
ständnıs des abendländischen Mittelalters bisweilen ber das byzantinische eich
führt“1. Eıne besondere Bedeutung kommt hierbei der Kaiserkrone („Der Ur-
SPTrUuNg der Kaiserkrone“ 11—41 Z deren Entstehung 1n Zusammenhang
MmMI1t der Entwicklung des byzantinıschen Kaiserzeremoniells, speziell des römischen
Triumphes und adventus diskutiert2. Hıiıer Ww1e auch 1n dem diese Abhandlung CTr-

gänzenden Beıtrag „Byzanz un die Herrschaftszeichen des Abendlandes“ macht
Deer deutlich, da{ß mittels der philologischen Methode allein die byzantınıschen
Insıgnen iıcht immer deuten sind, da eine Bezeichnung Änderung der Form
manchmal erhalten bleibt, „dUus der ursprünglichen Bedeutung der ermiıniı keines-
falls auf die Form un die Bestimmung der mMi1t diesen bezeichneten Gegenstände“
geschlossen werden kann (S. 35) Da dies yB sowohl für OTEQOVOG,
XOAUNAOUKLOV als auch T1ıara oilt, erortert umfassend, dafß auch die Jüngst C1I-
schienene Monographie ber das byzantinische Kamelaukion?®, die 1mM übrigen eers
Gedankengänge oftensichtlich nicht immer verstanden Hat, den als Rezension des
Sammelbandes VO  3 Schramm verfaßten Beitrag weder erganzt noch ErSEeTtZtT.

bemüht S1'  $ die besonders VO  3 seıten der westlichen Mediävistik 11a  } VeLrI-
yleiche iwa die zahlreichen Untersuchungen Schramms, der VvVon einem ein-
seıtigen Blickwinkel ausgehend das Mittelalter als yenuın germanisches ansıeht
periphere Behandlung der byzantinischen Vorbilder auszugleichen. In SC1INeEemM Auf-
SAatz „Kaıser Otto der Große un die Reichskrone“ analysıert S  arfsınnı die
Quellen, die der Frühdatierung der Entstehung der Krone auf 926 vertü F:
Die Hauptquelle, Liutprand VO  e Cremona, schon des öfteren $alsch interpretiert%,

SO Otto Kresten, Pallida INOTS Sarracenorum. Zur Wanderung eines lıterarı-
schen Topos VO  3 Liutprand VO  z rTemona bis Otto VOo  3 Freising un seiner
byzantinischen Vorlage. In Römische Historische Mitteilungen Heft Rom
1975 75

2 Vgl hiezu jetzt auch Versnel, Triumphus. An Inquiry 1nto the Orıgın,Development and Meanıng of the Roman Triumph. Leiden 1970
Piltz, Kamelaukion Miıtra. Insıgnes byzantıns imper1aux ecclesia-

st1ques. Stockholm 1977
Was die päpstliche Kopfbedeckung angeht, vgl jetzt auch Sırch, Der Ur-

SPpTrUung der bischöflichen Mıtra und päpstlichen Tiara. St Ottilien 1975 Kirchen-geschichtliche Quellen un Studien 8), der allerdings die archäologisch-kunsthisto-rische Methode Deers, die die Entwicklung der Insıgne AaUus der Spätantike beleuch-
IOt,; nıcht anwendet.
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die VO  - OrNatus un: apparatus spricht, meınt damıt, Ww1e überzeugend darlegt,keineswegs „neuartıge Gewänder und Insıgnen“, sondern vielmehr die „teierliche
Prozession“ un den dafür notwendıgen „prächtigen Aufwand“ VWeıter weıst der
Autor darauf hın, da{fß Sstemma 1M lateinıschen Mittelalter me1st. 1n der Bedeutung„Stammbaum, Geschlecht“ vorkommt un: 1LLUTr selten 1n der gyriechischen Bedeu-
Lung „Krone“”, „Diadem“. Au in seiner Rezension VO  $ Schramms A5Darra Globus
un Reichsaptel“ annn der Methode Schramms ıcht beipflichten. „Der Globus
des spätrömischen un: des byzantınıschen alsers“ (S /0—-124) 1St 1n jedem Falle
eın Insıgne, uch WEeNN die schriftlichen Quellen darüber schweigen. Da be] den
Zeıtgenossen eın ZEW1SSES Symbolverständnis VOTAUSSESCTIZT werden mufß au ß der
Quellenwert der bildlichen Darstellungen höher veranschlagt werden, da 1er KON-
kretes, Je nach den besonderen Szenerıen wıedergegeben wird Nur auf Grund die-
SCI typologischen Methode kann INa  — der bıldlichen Darstellung als Quelle SC-recht werden 84f.) Miıt anderen Worten, der Globus, nıe wirklich 5beinhaltete als Insıgne eine bestimmte Aussage symbolhaften Charakters; bei der
Beschreibung der kirchlichen Krönung konnte die Sphaira schon deshalb keine Er-
wähnung finden, da S1e nıcht 1n dıe Liturgie gehört, die Krönung andererseits ber
ıcht 1LUT 4a4UuSs dem kıirchlichen Zeremoniell bestand un sSOmı1t der Kreıs der Herr-
schaftsinsignen ein breiterer WL Ausgehend VON der bisherigen Interpretation des
Lotharkreuzes untersucht in dem Beıtrag „Das Kaıiserbild 1m Kreuz“ die Ver-
bindung VO politischen und theologischen Ideen 1m Miıttelalter interpre-
tiert ikonographische Darstellungen hıinsıchtlich der „Politischen Theologie“, WCS-
halb ın diesem Rahmen näher aut diesen Beıitrag eingegangen werden soll
Das 1m Aachener Domschatz aufbewahrte Kreuz, wahrscheinlich Aaus der Zeıt
Ottos I 144 und Exkurs 176 E: 1st anı se1ner Vıerung mı1t einem Gem-
menportraıt Kaiıser Augustus’ verziert. Da CS S1 weder ine bloße Aus-
schmückung noch eine Neuschöpfung handeln kann, und auch ıcht als Christus
ımperator deuten 1St (S. 131 F: legt überzeugend dar Analoge Darstellun-

derselben Zeıt, die als VO Lotharkreurz unabhängige Darstellungen geltenben un auf byzantinischen Brauch zurück ehen, freilich MI1t anderer Verarbei-
CUNg, beweisen dies. skizziert die Entwick1ıung der Kreuzikonographie miıt der
Stellung des Kaiserbildes un den Dualismus zwischen Herrscherbild und hri-
stusbild. Die Sıtte, Brustkreuze tragen, 1St spätrömischen Ursprungs, auf der
heidnischen Attrıbut- und Insıgnentradıtion fußend, 1St zunächst 'Tei des Kaiser-
kultes (Schutz nıcht NnUur des Trägers, sondern VOr allem des Abgebildeten un da-
MIiIt Loyalitätsbekundung) SEST sekundär ber ausschliefßlich ut Christus (Pan-tokrator übertragen werden; dabe 1St der Kaiser als Herrscher, der
gyleich Untertan 1St, denken, Ww1e Beispiel des Lotharkreuzes.

Kunsthistorische Untersuchungen stellen reı weıtere Autsätze dar, wobei der
„Siegel Friedrichs Barbarossa un Heinri  S VI der Kunst un Politik

ihrer Zeıt“ ebenftalls polıtische Aussagekraft VO  - Kleinkunst beinhaltet. In diesem
ursprünglich als Festschriftbeitrag für Hahnloser dargebrachten Artikel identi-
ziert runmd eiıner ansprechenden Analyse VO  n} Stil, Ikonographie un In-

schritten den Stempelschneider, der 1mM Auftrage Wıbalds VO  - Stablo für Fried-
rich arbeitete. Es andelt siıch Jjenen aurifex .. hinter dem sıch Godefroid
de Huy (spater Godefroid de Claire genannt) verbirgt, dessen zahlreiche ıhm ZU-geschriebene Arbeiten 221) Zeugnis ablegen, w1e csehr dieser VO  , der ımper1a-len Idee des alsers durchdrungen WAar. Mıt Emaillearbeiten beschäftigen sıch die
Beıiträge 99  1e€ byzantinısierende Zellenschmelze der Linköping-Mitra un ihr Denk-
malskreis“ un „Dıie Pa d’Oro 1n Sıcht“ Indem die bisherigen For-
schungen diesem vielschichtigen Kunstwerk (Teil des Hauptaltars VO  3 Marco
in enedig umreißt, nımmt einıgen Problemen Stellung. Während der
untere el der Pala VO  . Künstlern ausgeführt wurde, die miıt der Tracht
5 1St das Dogenbild mißverstanden worden, wurde Iso VO  3 anderen Künst-
lern und nıcht in Konstantinopel gefertigt. bezweifelt, da{ß das Dogenbild über-
haupt schon in der ersten Phase der Pala siıch betand und spricht sıch dafür AUs,
dafß YST viel spater, nach 1204, eventuell 1209 1M Zuge einer Erneuerung VON
einem erwandten des Dogen bestellt wurde un der klein Kopf des
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bogen der Unzulänglichkeit des Künstlers 7zuzuschreiben 1T 1mM Gegensatz der
originellen These VO  - Otto Demus, wonach der Kopf ursprünglich hne Nımbus,
daher yrößer dargestellt WAar.

Der Auftfsatz „Karl der Große un der Untergang des Awarenreiches“ mu{fß
weıterhın als grundlegend tür uLNseTe Kenntni1s VO  3 den AÄAwaren gelten. Der Leser
gewıinnt e1in schlüssiges Bıld VO  en der Quellenlage Z.UT Geschichte der Awaren w1e
auch ıne profunde Interpretation der Rolle dieses Reiches AaUSs der eıt der Völ-
kerwanderung. Der Anteil der ungarischen Forschung wırd 1n gyebührender Weıiıse
berücksichtigt. skizziert den Unterschied der Awaren des Jahrhundertsdenen des ahrhunderts, stellt die propagandıstische Tendenz der zeıtgenÖss1-schen Geschichtsschreibung heraus, die die Heidenkriege als Missionskriege darzu-
stellen beliebte®, un raumt mit der Auftffassun der bisherigen westlichen ehr-
meınung auf: da die Awaren 1n blutigen Schla ten vernichtet worden seljen : Der
Krıeg die Awaren hatte in Wahrheit deren Bündnis miıt Tassılo SOWI1e Gebiets-
fragen als Ursache; ihr Untergang 1m Jahrhundert hatte soz1ıale und wirt-
schaftliche Gründe.

Mıt der Untersuchung ber die Awaren wird der Bogen einem
der ursprünglichsten, zentralsten Forschungsthemen, denen siıch eer yewidmet hatte,
der Erforschung der Geschichte Ungarns. Diıe reı tolgenden Beıträge zeıgen auch
hier, W1€e umtassend eer seine Themen angeht. Zwar behandeln diese Aufsätze
ıcht ausschließlich die ungarische Geschichte, kannn ber Beispielen Aaus der
ungarıschen Geschichte deren Bedeutung tür die Beweisführung seiner ntersu-
chungen erbringen. Nıcht 1Ur 1er wıird eutlich, WI1e wichtig die Kenntnis der
ungarıschen Geschichte als el der europäischen Geschichte ist- Ungarns Bezıe-
hungen Zu Westen der umgekehrt der Einflu( des Reiches auf die christliche
Frühzeit Ungarns wird 1n „Aachen un: die Herrschaft der Arpaden“ untersucht.
Der Autor kommt durch detaillierte Untersuchungen dem Ergebnis, da{fß die
Pfalz der Arpaden, Stuhlweißenburg, nıicht ıne unabhängige ber analoge Neu-
bildun 1St, sondern 1nNe Sanz bewußte institutionelle und funktionelle Nachbil-
dung arstellt (S 207% Bestätigt wiırd 1es durch die oft wörtlichen Entlehnungen
der (jesta Hungarıca AaUuSs der Vıta Karls des Großen sSOWwI1e durch die Benutzungder Hıstoria de expeditione Fridericı ımperatoriıs. Byzantinische Diplomatie hat
der Autsatz AZUT Praxıs der Verleihung des auswärtigen Patrızıats durch den
byzantinıschen Kaıser“ D Thema, wobei auf eıner Veröffentlichung VO  w} 1962
„Zum Patricius-Romanorum- Titel Karls des Großen“ utbaut Bei der Verleihungdieses Titels, we1lst nach, die Byzantıner flexibel CNUßS, dem Erbfolge-
ZESECLZ des potentiellen Verbündeten Rechnung tragen, weshalhb auch die gleich-zeıtıge Verleihung Vater un Sohn durchaus möglich W Aarl. VWeıteres kann die
Form ÜTATOG "Pouaiwy keineswegs als unbyzantinisch bezeichnet werden; die la-
teinısche Form Datrıcıus Romanorum, inhaltlich yleich mit dem oftiziellen Titel
NOTOLKXLOG BaoLALKOGC, imperi1alıs patrıcıus, 1St wohl eine taktisch bevorzugte Wiıe-
dergabe. Für die Kirchengeschichte wieder interessant 1St der Beıtrag „Der Anspruch
der Herrscher des Jahrhunderts auf die apostolische Legatiıon“. Besprochen
werden die Kirchenpolitik un: die Verbindung miıt dem Papsttum VO  3 drei Län-
dern, die den Anspruch des päpstlichen Legationsrechts, jener Kontrollinstanz ZUr
Überwachung der Landeskirchen und der Politik der Herrscher, grundsätzlich
ablehnend gegenüberstanden, allerdings mMi1t unterschiedlichem Erfolg. Vorbild für
die Haltung Ungarns Eng nds 1st hierbei jenes einmalige Privileg VO  3 1098,
das Papst Urban I1 dem Graftfen Roger VO  e} Sizılien verliehen hatte, reilich
AaUus dem Zwang der Zeitumstände heraus. Dieses Privileg VO  3 den Söhnen ROogers
ausgenuützt, WAarl ıne ständig umstriıttene Fra Auf S1e berieten sich die Ungarn,
die durch dynastische Verbindungen mMiıt den irchlichen Verhältnissen e

Vgl 2575
Zu Karls Missionsgedanken Jetzt Schneider, Karl der Große Politisches

Sendungsbewußtsein un: Miıssıon. In Kirchengeschichte als Missionsgeschichte.
17 Die Kirche des frühen Mittelalters. Hrsg. Knut Schäterdiek München 1978

DITZDAN
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sein mussen, besonders durch den Vertasser der Stephansvita Hartwich,
Bischoft VO  3 aab S 479), der gerade 1098 1in Sizilien weılte. Die Ungarn leiteten
Aus der kirchenor anısatorischen Tätigkeit Stephans Heiligen ihre Legatıons-
ctheorıe aAb 473 Fuür England ISt TSL Miıtte des Jahrhunderts die Beanspru-
chung der Legatenwürde durch den König nachweisbar. Zwar leiten sıch sowohl die
Kırche Siziliens WI1e auch Englands AUuSs dem normannischen Staatskirchentum her.
Allerdings rettetfe Roger Sizılien für das Christentum, England dagegen hatte
eine kontinuijerliche romverbundene kırchenpolitische Entwicklung gehabt
analysıert dıe dualistische Haltung Englands AT Legationsfrage, einerseılts dıe
weltliche Tendenz, die dieses echt überhaupt leugnete, andererseits die 1r
Tendenz, die durch die Autonomiebestrebungen Canterburys bestimmt und
gleichzeitig die Eigenständigkeıit der englischen Landeskirche garantıerten. In dem
abschliefßßenden Vergleich zeıigt dıe gyrundsätzlichen Unterschiede auf, die welt-
gvehend auch VO'  a der Kirchenpolitik der Päpste bestimmt wurden.

Abgeschlossen wird der Band mi1t einer Deers weıtgespannte Interessen kenn-
zeichnenden Untersuchung, als Vortrag konzıpiert, die tiefsinnige Literaturinter-
pretatıon bringt. „Dante 1n seiner Zeıt“ (5 495—516) 1St ıcht Ww1e bisher als polı-
tisch schwankender Mensch verstehen, da der politische Inhalt der Parteıen
ıcht eindeutıg testgelegt 1St, Dantes politisches Weltbild be1 aller Entwicklung
keine Kehrtwendung bedeuten kann möchte Deers Deutung der Jüng-
STCN, andere As ekte berücksichtigenden Monographie VO:  } Peter Herde „Dante als
Florentiner Po ıtıker (Frankfurter Historische Vorträge Wiesbaden 1976, die
Deers Aufsatz DOSItLV verarbeıtet un! ıhm weitgehend olgt, festhalten, da{fß Dante
schon VOT der Verbannun einem bereits untergegangenen Florenz anhıng, Was
Herde 23 112 anzweıfe]

Dem schönen Band sınd dankenswerterweise eın Schriftenverzeichnis VO  -} Deers
Arbeiten beigegeben. 65 Tateln veranschaulichen einen eıl der kunsthistorischen
Quellen, die in den verschiedenen Beiträgen herangezogen wurden

Mäünster Gudrun Schmalzbauer

PRılip Rousseau: ASCetrieN Nuthörity. and the Church
1n che Age of Jerome and ( HGTA Oxford Hıstorical Mono-
graphs). Oxford Oxford University Press) 1978 Z RT Seiten.
Rousseau möchte die vielbehandelte Geschichte des frühen Mönchtums VO:  »3

ıinnen dur:  euchten, ein. Stück seiner „inneren“ Geschichte schreiben, Verständnis
für die Vorstellungen und Beweggründe der Asketen erwecken. Er hält Ausschau
nach der Haltung ZUuUr Autorität be1 den Mönchen in dem Jahrhundert nach Kon-
stantın, fragt nach der Macht, welche aus der Autorität fliefßßt, un Wwıe diese
Autorität seelsorgerlichem Wirken der Kırche und ZU Einflu{ß auf die
WEr führt. Endlıiıch beschäftigt ihn die dauerhafte Formulierung der asketischen
Autorität in schriftlicher un literarischer Form Dabei verzichtet auf eine Be-
stımmung des Begrifis „Autorität“, sondern tführt verschiedene Erscheinungen VOT,
welche VO  — einem e1ım Leser vorausgesetiztien Vorverständnis her als „Autorität“
aufzufassen sind IIıie Sammlung der Aufmerksamkeit auf „innere“ Geschichte und
damit auft innere Unwägbarkeiten macht die Besprechung des Buches, obwohl
Zzu leshar 1St, schwierig.

Der Hauptteil der Monographie ist, nach einer Grundlegung, welche die
agyptischen Wüstenmönche behandelt, dem abendländischen Mönchtum yew1d-
met? den An angen, Hıeronymus, Martın VO]  ; Tours, assıan. Die Verbindungzwıischen asketischer Autorität, die ın der ägyptischen Wüste ausgebildet wurde,
un bischöflicher Autorität ın Gallien 1St das verklammern C1B.:

Nachdem der Vt. den Leser ber den Stand der Quellenkritik (Apophtheg-
MeEenN, Vıta Antonıii, Pachomiusregeln USW.;); den Vıtae des Pachomius siehe den
Anhang unterrichtet hat, studiert die Autorität des ” asketischen Meisters
abbas) er die Jünger, welche der Lehre se1ines Wortes un Beispiels tolgen. Dıie

Druckfehler 347 A) 351 1n Hauck verbessern. 362 1St Lexikon
des Sudas in Suda-Lexikon verbessern, da siıch nıcht einen Vertasser
han elt.



104 Liıterarısche Berichte un Anzeıgen

wichtigste Grundlage der Anerkennung als Abbas 1St se1ne Geistbegabung, dıe cha-
rismatiıische Inspiratıion, Aaus welcher das richtungsweisende „ Wort“ entspringt,welches In  — VO  D iıhm begehrt. Dazu kommt das Beispiel seines Lebens un seiıne
asketische Ertahrung, welche Vertrauen eint1öfßt. Gelegentlich erhöhen Vısıonen
obwohl 1n diesem Punkt eine ZeWw1sse Zurückhaltung geübt WIr.| seın Ansehen.
Die Einordnung der Meıster 1in ine heilsgeschichtliche Tradıtıon, welche Von den
Propheten herkommt, 1St ıne weıtere Stuüutze ihrer Autorität.

Im Einsiedlertum entwickeln sıch die Keıme gemeinschaftlichen Lebens. Die
charismatische Autorität des Einsiedlers zıeht Jünger d se1ine Lehrtätigkeit
u: die Bıldung VOILL Gruppen. Schon be] Antonıius tindet sıch „Protokoino-
bitisches“. Aus der richtigen (und nıcht neuen) Beobachtung, da{fßß in den tolgendenGenerationen das Charisma des Wortes nachlä{fit un! die Nachahmung als Methode
der Belehrung vordringt, folgert der Vf£.:; daß der Wechsel VO' Wort Zu Be1i-
spiel koinobitische Lebensformen begünstige., Dagegen spricht eın Wort des Abbas
Isaak (MPG 65, 244 d), der blo{fß Beıispiel seiın 11 un: seinem Schüler nNnıe eın Wort
SAaRl, anders vertahren als die Vorsteher VO: Koinobitenklöstern.

Das Koinobitentum übernıiımmt Werte des Anachoretentums, indem ON Abge-storbenheit für andere der Fremdlingsschaft verinnerlicht un MIit dem BC-meıinschattlichen Leben vereinbart. Dıie Autorität 1im Kloster wandelt sıch jedoch
VO Charısma ZUuUr auferlegten ucht un: RegelObwohl manche Asketengemeinschaften sıch abschließen, drängt doch das tre-
ben nach Rettung VO  3 Seelen, das insbesondere 1n Pachomius ebte, un die Liebes-
tätigkeit SA Verflechtung mIit Welrt un Kıirche. Aus dieser apostolischen Haltungerklärt sich, da{fß Wüstenmönche Biıschöte und Kleriker werden, obwohl eıine
yrundsätzlıche Abneigung kirchliche Ämter fortdauert.

Das Aussterben der bahnbrechenden Meıster ruft die schriftliche Festlegung der
Überlieferung hervor. Diese U Literatur (Paralıpomena des Pachomius, ske-
tiıkon des JesaJa, Apophthegmen der Väter USW.) will ZUrTr Nachahmung der hei-
ligen Männer anteuern. So erscheint diese Schriftstellerei als Gıptel einer Entwick-
ung, die VO Eremıitentum ber eine protokoinobitische Zwischenstufe zu

Koinobitentum geht. Das ware durch die Beobachtung VO  - Heussı (Der Ur-
Sprung des Mönchtums, Tübingen 19536; INa  } vermißt die Benutzung dieses LrOLZ
der Kritik Von Letort immer noch grundlegenden Buches) erganzen, der auf die
Mifßstände der Anachorese als Triebkraft Z gemeınsamen Leben und auf die
Rolle der Persönlichkeit des Pachomius bei der wirtschaftlichen Organısatıon des
Koinobions, welche auf die Einsiedlergruppen, WCNnNn auch bescheidenerem C,zurückwirkte, aufmerksam macht.

Für die Anfänge des abendländischen Mönchtums hebt der Vft. den Einfluß
des agytischen Mönchtums und, als eigentümlich für den VWesten, den Bedarf
asketischer Literatur (Vıta Antonı1i, Hıstoria Monachorum) hervor. Zu kurz kommt
die „autochthone“ abendländische Askese (hierzu vgl ZKG (1966) ff.;Lehrreich AST die Darstellung des Hıeronymus, dessen Schwankungen in der
Auffassung des asketischen Lebens anhand seines Briefwechsels und seiner hagı10-gyraphischen Schritften herausgearbeitet werden. In den Brieten nach Gallien deutet
sich schon die Vermittlung agyptischer Anregungen 1n dıeses Land A welche
assıan ın großem Stil durchtühren WIr

Ebenso W1Ee bei Hıeronymus zeıgt siıch die Wichtigkeit des geschriebenen Wortes
für Ermutigung un Regelung der westlichen asketischen Praxıs im Werk 65
Sulpicius Severus. eın „Leben Martıns“ 111 das Beispiel Martıns als Vorbild
bekanntmachen. Hıer WIF| das Buch ZUTF Autoritätsquelle.Martın A Tours selbst besitzt charısmatische Autorität, die sıch 1n seiner abe
der Unterscheidung der elister und 1n seiner Wunderkraft außert. Wendung nach
ınnen ın der Ausbildung und Unterweıisung vertirauten Gruppe VO  3 Jüngern,wechselt mıiıt Wirken nach außen: Hılfe für die Nöte anderer, worın sıch auch seine
bischöfliche Tätı keit einordnet. Sulpicius Severus 111 MIt dieser Schilderung die
Eingliederung A etischer Heiligkeit un Autorität 1n die Kırche dartun.

Das Kassıankapitel wird miıt eınem ınteressanten, ber hypothetischem Le-
bensabriß Kassıans eröfitnet. Der Vt. ßr die ın der Kassıanmonographie had-
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wicks eingehend behandelte Theorie des geistlichen Lebens bei assıan beiseite. Er
legt dessen den Nachdruck auf die Anleitung, welche assıan für die tägliche
Ausübung des asketischen Lebens o1bt. TIrotz se1nes Lobs der Anachorese vertritt
assıan Grunde das Koinobitentum. Fıne für alle erreichbare Vollkommenheit
hat DUTL die Mönchsgemeinde anzubieten. assıan entwickelt eine Deutung der
Autorität, welche den Bedürfnissen einer koinobitischen Gemeinschaft entspricht:
die durch Inspıratıon, asketische Ertahrung, beispielhaftes Leben bewirkte Autori1-
tat der „Altesten“ 1ST doch immer wieder VO  —3 der Gemeinschaft prüfen.

assıan 111 War dıe Trennung zwischen Kloster un! Welt autrecht erhalten.
ber dıe durch Arbeit erworbenen Mittel ermöglichen es dem Kloster, Hıiılfe für
dıe Armen eisten und eın kıirchliches Ideal erfüllen. Das Mönchtum kann
Anstöße für die Erneuerung der Kirche yeben.

Mırt seiıner Polemik Nestor1ius begibt siıch assıan celbst auf das Feld
kirchlichen Wirkens. Wenn der Vt allerdings behauptet, da{fß Kassıans Schrift
De incarnatıone VOIN den Prinzı 1en asketischer AÄAutoritäit durchdrungen sel,
sınd die dafür auf 228 AaNSC ührten Gründe G assıan wolle seinen Gegnern
klar machen, da{fß S1e sich der Autorität der größeren Gemeinscha{fit unterwerten
müfßten (was doch eın allgemein kirchlicher Grundsatz 1St); assıan betont, da{fß
Petrus auf seinen Glauben verwiesen un iıcht aut seinen Rang gepocht habe. W as
der Haltung der Wüstenväter entspreche) weit hergeholt und keineswegs er-
zeugend. her iSt die mönchische Haltung 1n der Unterredung, we sıch mıt
Augustins Gnadenlehre auseinandersetzt, greifen. ber auch j1er möchte iıch
wenıger N, da Kassıans Gott die Züge eines bts annımmt 234), als da{fß

mönchi:sche Vollkommenheitsstreben eine bestimmte Gnadenlehre hervorruft
(S ZKG 11966] 35

Die Entwicklung des asketischen Lebens soz1ialer Verilechtung, Seelsorge
un Abhängigkeit VO  — literarıschen Formen WIr durch assıan nochma COTt
In Kassıans literarischer Kunst, welche sıch für die Entwicklung un Vereinheitli-
chung dieses Lebens einsetzt, lıege seıin wichtigster Beitrag ur Geschichte des
Mönchtums.

Der Vft hat sıch gründlıch miıt den Quellen beschäftigt und beobachtet schart
In dem Bestreben, seinen Befunden, welche 1n einem viel bearbeiteten Gebiet
naturgemäfß oft nıcht DEU sein können, CUu«cC Lichter aufzusetzen, liehrt ZUSC-
spitze Formulierungen, welche einen Tatbestand hochstilisieren. So sıeht der Vft
1n den VO  3 Eunapıus geru ten mönchischen Ausschreitungen (Tempelzerstörungen)
und 1n den Mönchskrawal Theophilus un Kyrill VO  — Alexandrien den
Begınn eiıner ALIGUC. Deutung gesellschaftlicher un religiöser Macht“ (S FE}
Liegt nıcht näher, 1er die Psychologie der Massen denken? Nachdem die
Mönche zahlreich geworden SIN folgen S1e dem Beispiel des schon längst
VO  — Bischöten Markus W Arethusa, Patrophilus V Skythopolis, Athanasius un
anderen) ZUrTr Gewalttätigkeit aufgereizten städtischen Pöbels. Mıt geistlicher AÄAuto-
rıtät hat das nıichts un WEeNnNn der Vf SagtT, da{fß (im Jahrhundert) die
beständige Unruhe der abendländischen Kirche, we sıch selbst noch nıcht DC-
tunden habe, un der kraftvolle, aufsässige Charakter ihrer Führer, die otft Ver-
bannte der Pilzer AB die Lage schuf, in welcher charismatische Autorität ZUr

Geltung kommen konnte (S 80) sind das journalistische Impressionen. Ftwas
ratlos bın ich auch, Wenn die wachsende Abneigung des Hıeronymus, sich festzu-
legen un: 1n die Angelegenheiten Ratsuchender einbeziehen lassen, einerselits
mı1ıt seiıner Unsicherheit ber die rechte Weise asketischen Lebens (woraus Ver-
zweiflung komme), andererseits aus einem Gefühl friedlicher Vollendung erklärt
WIr| (S 118 Eine unzutreftende „Aufhöhung“ der Tatsache, dafß Ambrosius
autlos lesen pflegte (Augustin, ont. 65 3) um Wunsch, die Brüder VO  $ der
Lektüre beliebiger Texte warnend fernzuhalten, findet sıch 224 Man schlage
die Augustinstelle nach Die geistreichen Bemerkungen des Autors ordern kritische
Leser.

Maınz Rudolf Lorenz
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3240 Gerhard Oexle, Forschungen monastıschen und

geistlıiıchen Gemeinschaften im westfränkischen Be-
reıiıch. Bestandteil des Quellenwerkes Societas Fraternitas. (MünsterscheMittelalter-Schriften 51} München 1978
In dem vorliegenden Werk veröffentlicht Vt Teile seiner 1973 in Münster —

SCHOMMECNCN Habilitationsschrift. Diese entstand während seiner Miıtarbeit dem
Projekt „Personen un Gemeinschaften“ 1mM Sonderforschungsbereich in Münster.
Gegenstand der Forschungen sind Namenlisten monastischer un geistlicher Ge-
meinsı  aften ZUuUs dem Parıser Raum, terner AauUus aınt-Martın Tours) und schlie{fß-
lıch AUS den Dıiıözesen Lyon und Langres. Sie stammMeEN durchweg Aaus dem und

Jahrhundert un!: sind DA großen el St Galler der 1mM Reichenauer Ge-
denkbuch überlietert. Alle Listen liegen 1ın alteren, ber modernen wıssenschaft-
lichen Anforderungen nıcht mehr genügenden Editionen VOTL.

Das 200 Seiten starke Werk ylıedert sich ın Wwe1l1 ungefähr gleich oyroße Haupt-teile. Im ersten werden die verschiedenen Lıisten nach den in Münster erarbeıteten
Prinzıpien ediert. Sodann wırd die Überlieferung prosopographisch ausgewertetund datiert. Diese Untersuchungen SIn VO  3 hohem Interesse, da sıch bei den
ertorschten Klöstern Saınt-Germain-des-Pres und Saınt-Denis SOWI1Ee bei Saılınt-
Martın un den Bıstümern Panıs Lyon un Langres kulturelle un: religiöseZentren des Karolingerreiches handelt. So kann Vt einıge Ergänzungen den
Prosopographien der verschiedenen hbte VO  3 Saiınt-Denis mIiıt dem Namen Hılduin
un der Erzbischöfe Hinkmar VO  3 Reıms un Agobard VO  > Lyon bringen. Vor
allem ber jefert 1n den Kurzprosopographien der zahlreichen auch außerhalb
der untersuchten Memorialüberlieferung verzeichneten Mönche un: Kanoniker ıne
Liste VO  - Männern, die 1M Schatten der oroßen Gestalten des un ahrhun-derts stehend, die karolingische Welt dennoch gebend mitgestalteten. Bemer-
kenswert sınd die dabei besonders deutlich werdenden, allerdings bereits ZU 5el ekannten personellen Verbindungen zwischen den enannten Klöstern und
den Königskanzleien des Jahrhunderts. Dıiıe prosopographische Auswertung der
Gedenkeinträge in der Sakramentar-Handschrift Vat Ottobon. lat. 313 erlaubt
VES dıese auf die Zeıt 7zwıschen Januar 848 und März 851 datieren. Damıt
dürifte die durch Kontroversen gekennzeichnete Forschung ber dieses für die früh-
mittelalterliche Lıturgıie wichtige Sakramentar wesentlich gefördert werden.

Die sıch als zweıter Hauptteıil anschließenden fünf Untersuchungen kreisen VOT
allem das zroiße Thema der Reform der karolingischen Klöster un Kirchen 1m

Jahrhundert. Vf untersucht zunächst Strukturveränderungen 1im Onvent VO:  '3
Saınt-Germain, wobei mMIit Hilfe der Memorialüberlieferung die als Faktum
schon bekannte relative Zunahme VO:  $ Priestermönchen 1in der klösterlichen Ge-
meinschaft 1m un Jahrhundert quantifizieren und überzeugend deuten kann.
Sodann zeigt CT, Ww1e 1n Saınt-Denis Abrt Hılduin 4— die Auswirkun-
BC. eıner schweren ınneren Krise 1m Sınne der Retorm überwunden wurden. FEine
dritte Untersuchung ISt Saınt-Martin gewıdmet. Hıer WIr| eutlich, Ww1e die 1n
einer schr eigenständigen monastischen Tradıtion stehende Ourser socletas durch
die Reformgesetzgebung der Jahre 8072 un 816 veranlaßt wurde, sıch fortan als
Klerikergemeinschaft formieren. Im Gegensatz anderen NeCUCTCN Forschungenbetont Vft dabeıi dafß dieser Prozeß keinestalls pejorativ gyesehen werden urie.
\Die beiden etzten Untersuchungen beschäftigen sıch mi1t dem Wirken der Retorm-
bischöfe Leidrad VON Lyon un: er1C| VO  } Langres, Während in dem Abschnitt
ber Lyon die wirtschaftsgeschichtlichen Ausführungen über die ökonomischen
Grundlagen der Reform nı Yanz überzeugen vermögen, zeıgt Vt. anschaulich,WwW1e estark diese Reform 1n beiden Diözesen durch die Bindung CTE EGTtEr geistlicherGemeinschaften den Bischof charakterisiert WAar. Wıchtig 1St auch der Nachweis,da Bischof Alberich 830 den Bischofssitz VO  w Dıjon nach Langres zurückver-

COLEC.,
Abschließend bleibt festzustellefi, da die SCNAUC Interpretation der VO V+t

untersuchten westfränkischen Memorialüberlieferung War eine sensationellen
Neuerkenntnisse liefert, daß S1eC ber wesentlich 4711 beiträgt, eiIn Jebendigeres
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und differenzierteres Bild relig1öser Gemeinschaften 1m und Jahrhundert
vermitteln. Man hätte vielleicht gewünscht, dafß V+t. 1n einer Zusammenfassung
seine Ergebnisse systematisch gyeordnet un: in siıch geschlossen dargestellt hätte.
Zudem atte eın Sachregister dıe Benutzbarkeıit des anregenden Buches erleichtert.

Bonn Jörg Jarnut

Gabrıel Silaeıs Gerardi Moresenae aecclesiae s“ Csana-
diıens1ıs ep1scopı Delıiberatio ND hymnvm trıym

Turnhout, Brepols, 1978, B (Corpvs Christianorvm.
Continuatıio Mediaeualıis, 2R

distance de pres de deux siecles d’une edition princeps, VOl1C1 maıntenant
publiee, selon 1a methodologie crıtique habituelle, 189881 des CUVIECS les plus Or121-
nales de l’exegese latıne medievale. Ce commentaıre de l’hymne des tro1s entfants
dans la fourna1lse, livre de Daniel, SE interessant original, d’autant plus qu«C

PaAsc biblique na Pas >  U tres SOUVeEenNtT commentee; d’ailleurs, c  est probable-
le plus eXpOse exegetique quı Iu1 Aalt >  U consacre durant le yCn age

occidental. titre, ’iniıtiative de reprendre frais un edition qu1
depasse celle d’Ignace de Batthyan (Karlsburg, ST s emınemment
posıtif. Le resultat eSst excellent, sera1ıt-ce deja qu«c SOUS l’angle de la phillogie,
Car S1 Batthyan A Valt >  >xo un  (D orthographe „normalisee“, Sılagı respecte la
graphie de l’unique manuscrit actuellement 1n (Munich, CIm > quı aI-
t1nt monastere des Marıe Corbinien de Freising des le DGFE siecle.

Quıi etaIit Gerard? Selon uUNcC tradıtion hagiographique tardıve, 11 appartiıendrait
Ia amıiılle venıtienne des Sagredo; plac des l’äge de C1INq anls a  aye ene-

dietine de Saınt-Georges de Venise, ı] un  'g tormatıon classıque excellente
Bologne. Elu a1bb de son monastere 1012, il demuit PCU apres partıt DOUTI
la Terre Sainte 1015 Une tempete le bloqua de r  5 le rO1 de
Hon r1e, Etienne 1: nviıta restifer payS, OUu l le chargea de V’educatıon de
SO ıls, Emeric. Une periode de vV1ıe solıtaıre (1023—1030) receda SOIl election
siege episcopal de Marosvar (ville hongroise denommee ensuılte Csanad) 1030
I1 fut assassıne le 24 septembre 1046, SUr Ia de Szekesfehervär.

E commentaire de ’hymne est die certaın Isıngrın, qualifi de
„Liberalıs“ 11l est difficile de preciser SOTL identite. Cet homme „1ib  ral“ seralt
connaiısseur des „Iiberales disciplinae“? Dom Jean Mabillon, d  e  but du VIIle
S$1eC C, CrUut l’identitier mo1ne de Saınt-Pierre de Salzbourg, devenu premier
1bb d’Admont 1074 De {acon, DOUTF satisfaire Isingrin, Gerard
des not10ons d’arıthmetique, dV’astronomıie de philologie JUC le destinataıre est
etat d’apprecier. La SOUTCE principale, pomint de VUC, est Isıdore de Seville: eL
cec1ı merite d)  etre signale, Car un O1S de plus le röle medi;  e  val des
„Ethymologiae“, veritable SOUTCE documentaıre de Lant d’&crivaıns occıiıdentaux
AV’alors.

Du pomnt de VU plus strictement exegetique, SONT des LfOur LOUT

vıvantes, verbeuses, dynamıques: livres suffisent pas POUI expliquer LOUT le
3G bıblıque, Car seulement uıt Vversets recoıvent u1le interpretation complete! (In
lit OnC d’interminables raısonnements allegoriques, auxquels Gerard semble partı-
culierement afFfectionne. Pour le r|  9 la methode exegetique FTEeCOUTT Au  5 cliches
habıtuels: opposıtion de >”inanıs philosophia de 1a caelestis sapıentia, zoüt de
’analyse typologique, recherche du mysterium de la tropologia. En
synthese, Ou ’analyse du scripturaıre est peut-Etre pretexte DOUTF taire
DreUVe d’erudition, SONLT C1tes inciıdemment Arıstote, Platon, Zenon, Ciceron,
Menandre, Terence, TOUT AUTLANT qu«c les AUTLEUTFS chretiens, Ambroise,
Augustin, Bede. Cassiodore, Fucher de Lyon, Gregoire le Grand, Teröme (le plus
Cite. apres Isıdore). Notoire ESt 1a presence du Pseudo-Denys l’Areopagite, quı
semble aVvOolr .  s} dans le ZArEC ui-meme plutöt quUC ans les vers10ns
latines, tandis qUC Maxıme le Confesseur est repris la traduction d’Anastase
le Bibliothecaire.
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L’historien de 1a Hongrie medievale CIICOTEC plusieurs details SUT

l;  etat de natıon X]e siecle, SUTr la relıgi0s1ıte populaire (notamment SUur les
heresies); le lınguiste le philologue delecteront MO latın tres personnel,
quı singularıse entr’ autres Par une predilection POUr les superlatıfs (V’°index,
214 revele etrange de ssuDer. m1s tete des substantif{s, des adıectits
et des verbes), Maıs 1a recherche dans l’elaboration des rend Par O1S le
developpement obscur: ecCcı explique probablement V’insucces rencontre Par

de „vieillesse“ (Gerard seraıt ne VerIrs GLI la MOTT bloqua 1a CON-
tinuatıon du travaıl D’interessants tiıtres furent ajoutes dans les Marsges
du manuscecrıit Dar l’eveque de Freising, Jean 111 Grünwalder (1392—-1452): fort
intelligemment, V’editeur les indiques apparat, VEC d’autres xloses du XVe
s1ecle.

Rom[f[Pısa Reginald Gregoire OSB

Christi:an Moßig, Grundbesitz und Güterbewirtschaftung
des Klosters er  A 1m Rheingau O7 Quellen
und Forschungen Zr hessischen Geschichte 36) Darmstadt un: Marburg 197/8,
Die Dissertation, deren quellenkundliche un: wirtschaftsgeschichtliche Bedeu-

LUNg bereits andernorts gewürdıgt worden 1St (s Archiv hess Geschichte un:
Altertumskunde (1979) 605—607), soll 1er mehr dem ordenstheoretischen
Aspekt betrachtet werden.

ÜDer ert stellt in seinem ersten Hauptkapitel den Forschungsstand J:
frühen Wirtschaftssystem der Zıisterzienser dar.

Fr meldet hıerbei die tradıtionelle Vorstellung, da{fß die Zısterzienser ın
besonderer Weıse Kultivierungs- un Zivilisationsleistungen erbracht hätten, Be-
denken S 2 > bezieht sıch 1n seinen Begründungen auch autf den Mediäiviısten
Epperlein, der Ja entschiedensten den VO den Zisterziensern selbst geschaffenenMythos ber ıhre Pioniertätigkeit kritisiert.

Dennoch unterläißt c5 m. E der ert. ın diesem Zusammenhang, nach mMÖg-lichen soz1alhistorischen Gründen für die „explosionsartige Ausdehnung“ des
Ordens (S suchen. Sıe wird vielmehr dem naıyven Geschichtsverständnis,
da{fß irgendwelche Einzelne durch ırgendwelche Eigenschaften Geschichte machten,
erklärt, dafß Bernhards VO Clairvaux Eintritt 1n diese Zisterze deren „Expansıon

einem großen Orden“ ZUr Folge gyehabt habe (S 5 Die Frage jedoch, weshalb
Bernhard einen solchen oyroßen Eintlufß haben konnte, auf welche gyeschichtlichenBedürfnisse oftenbar j1er enn anderswo, W1€e A bei der Bekehrung der
Katharer 1mM Languedoc, hatte Ja keinen Ertfolg eine wirksame nNntwort wußte,
für welches sozialhistorische Problem eine praktische Lösung fand, wird nıcht
gestellt. Diese Frage drängt S1ICH jedoch geradezu auf, WwWenn der erf. zıtiıert, dafß
fast die Hältfte aller seinerzeıtıgen Zısterziensergründungen Filiationen Clairvauxs
HCWESCH ınd War Bernhard ıcht eın Adeliger? War nıcht Propagandıst der
ÄAggressionskriege JE: christliche Slawen, DTC: die muslimischen Völker?
Hat nıcht für diese Krıege die Rıtterschaft yveradezu angeworben? Waren es
1so nıcht Teile des Adels, un der Ritterschaft, die in den Orıent schickte,

dort U ıne schmale materielle Fxistenz der ber den Tod finden?
Könnte 1n der sıch darın andeutenden Krise nıcht auch eın essentieller Grund für
die massenhafte Verbreitung der Zisterzen gelegen haben? Auch bei der Bespre-chung der Ordensverfassung un: insbesondere ihrer Eigentümlichkeiten (das Ver-
hältnis AL Vogteı, ZU: Episkopat, ZUuUr Territorialherrschatt un!: dem Könıgtum)S 8—11) verfährt der ert NnUur deskriptiv. Eıne kirchen- un staatssoziologischeEinordnung des Zısterzienserordens fehlt 1so weıiterhin. ber auch bei der für das
Dissertationsthema wesentliıchen Grundfrage nach den Wırtschaftsprinzipien un:
ihrer Verwirklichung (S wırd als Erklärung 1LUFr Hoftfmanns Zitation der
Gründungsmythologie der ersten Zıisterzienser herangezogen (Wunsch nach strikter
Einhaltung der Regel des hl Benedikt). Weshalb un gerade damals dieser
Wunsch auftauchte, welchen 1nnn 1im OnNzert der soz1alen und damit ben
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2uch religıiösen Verhältnisse damals hatte, ISt kein TIThema Gerade dieser
Kernpunkt der Reform-Ideologie der /1ısterzienser ber ware hinterfragen,
zumal gerade diese Striktheit dasjenige Flement der zisterziensischen Verfassung

das sehr bald aufgegeben wurde Könnte INa  } nı die rage stellen, ob jer
nıcht der Beseitigung des hochexplosıven sozialen Kontliktstoftes des adeligen
Menschenüberschusses den der damaligen Stute der FErkenntnis un: Vorstellung
angemeSSCHCH Form vearbeıtet wurde, iındem da die vorhandenen Aufnahmekapa-
7ıtaiaten erschöpit M, durch eiıne „rationelle“ un! d.h eine außerst aggressıve
(Bauernland sammeln un Bauern Jegen) Uun! rigide (Konverseninstitut) Wırt-
schaftsführung die notwendigen Subsistenzmuittel erwirtschaftet werden sollten?

Der Vert. greift den Z7zweıten Punkt, das Konverseninstitut, autf (S f)) wobei
Leclerca’s These VO „innerklösterlichen Proletarijat“ und VWerners Anschauung,

dafß die sozıiale Ordnung auf den gesellschaftlichen Grundsäitzen der zeitgenÖss1-
schen Umweltr beruhe. da{ß die grundherrliche Klosterfamilia 1er ediglich auf eine
andere Stute transponıert worden se1 S 17): antührt un!: die sozialen Spannungen
im Orden (nach Donnelly . a.) erwähnt (ebda.); jedoch scheint C WECIi11 be-
richtet, dıe Quellen 11LUX wen1g VO  3 chen Spannungen berichten wülßten,
ohl meınen, daß soz1iale Gegensätze LLUT dann existieren, wenn die Kloster-
brüder handgreiflich werden. Die Klassenstruktur eines sozialen Systems hängt
ber nıcht VO Meınungen der Mitglieder ber sıch un dieses System ab,

davon, welche iındividuell der schichtbedingte biografische Interessen (Demut
ernen) s1e damıt verbinden, sondern VO  3 objektiv teststellbaren Tatbeständen,
nl ob 1ine definierbare Gruppe VO  3 Personen ibt, die die Macht un das
echt hat, eıne andere Personengruppe Sökonomis! auszubeuten un 791S.
unterdrücken. Dalß diese Struktur 1mM Zisterzienserkloster der Frühzeit exıstierte,
steht außer 7Zweitel (Neuerdings hat der erf. den Klassencharakter der damalıgen
Zisterzen deutlicher konstatılert, wenn auch 1Ur in Form VO  - Autoritätenmeinung
(Dıie Zisterzienser, Aachen 1980,

Der yünstıgste Fall für iıne Herrenklasse (hier die Chormönche) liegt NUu:  3
ann VOT, WE dıe Knechte so.  T Aaus welchen Gründen auch ımmer, seın wollen
Uun! keinerlei Aufruhr 7wecks Verbesserung ıhrer Lebensbedingungen stitften.

Wıe der ert Hallingers These, 6S handele sich bei dem Konverseniıinstitut der
Ziısterzienser den Aufstieg bestimmten Gruppe innerhalb der „famılia“
€ hinnehmen kann, 1St unverständlich, wiıird doch Unvergleichbares vergli-
chen, nl die Erzeuger des Mehrprodukts MI1t klösterlichem Gesinde. Es 1St doch
verade das Spezifikum der Zısterzienster, auf ihrem Grundeigentum die Klasse der
selbständig wirtschaftenden Bauernfamilien durch die Klasse der unselbständig
wiırtschattenden Konversen, die auf den Rechtsstatus des Gesindes herabgedrückt
wurden, ErSEIZTt haben Wenn überhaupt kann NUur A  - einem Abstieg 1n der
„tfamilia“ gesprochen werden.

Der weck der Arbeitskrätftte- un Privilegienpolitik bestand 1m übrıgen darın,
das gesamte mögliche Sökonomische Produkt des Klostereigentums als Subsistenz-
miıttel für die Herrenmönche un: ZU Unterhalt der Konversen verwenden,
die Kosten Iso für Erzeugung un Aufzucht VOIl künftigen Arbeitskräften, d.h
den Unterhalt VO  3 Kindern un schwangeren Frauen Sparecn und sich der
Lasten für öffentliche und allgemeıine 1enste (Vogteı, Zehnt, entziehen,
der anders ZESAZT, die Kosten tfür die elementaren Systembedingungen auf den
Rest der Bevölkerung abzuwälzen.

Den Rodungs- un Kultivierungsmythos, eın fester Bestandteıl des ideologi-
schen Repertoires des Zisterzienserordens, stellt der erft. Hınvweis
Donkin 1n Frage 22) Dennoch 1St bedenken, daß selbst die geleistete
Rodungs- und Kultivierungsarbeıit NUuUr dann angCeMECSSCH gewürdigt werden Aann,

estellt wird, die VCI-wenn S1e 1n den Rahmen vergleichender Untersuchungen
yleichbare Betriebstypen WI1e 7 B die Meierhöfe in welrtl: Grundherrschatten
Uun! die entsprechenden Leıistungen von anderen Betrieben berücksichtigen.

Für Kloster Eberbach kommt der ert. 1in dieser Sache dem Ergebnis, daß
sıch VO  3 Ausnahmen 1m Gebiet VO  3 Steinheim abgesehen S 427) keine exakten
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Nachweise der Art und des Ausmaßfßes der Verbesserung des kultivierten Landes
tinden lassen. Auch siınd UUr 1n Hasloch VO| Kloster Entwässerungsmafßna men

durchgeführt worden, allerdings u 1m Rahmen überklösterlichen Gemeinschatts-
vorhabens. Neuordnungen leistete das Kloster 1Ur in dreı VO  - zweiundzwanzıg Be-
triebseinheiten, wobei jene entscheidend durch den Erwerb bereits kultivierten
Landes erganzt wurden (S 428) Der Rodungsanteıil Klosterbesitz War „außer-
ordentlich nıedrig“ (S 429) Über 1ıne Verbesserung der Arbeitsmethoden liäßt sich
ber Sa  A nıchts ausmachen. Der ert. stellt lakonisch test Hinsıchtlich der Metho-
den der Feldbestellung schweigen die Quellen völlig 424) Auch Flurbereinti-
SUNsSCH VeErImMas der ert. 1U wenıge anzuführen, wıewohl annımmt, da{fß
allen Betriebseinheiten solche orsSchNOMMCNHN worden sınd Belege kann ber
icht beibringen.

Der außergewöhnliche Erfolg des Klosters liegt für den erf. in der betriebs-
wirtschafrlichen „Rationalisierung“ und Was festgehalten werden verdient
1m Niedrighalten der Arbeitskosten (S 438) sSOW1e der systematischen Privilegien-
beschaftung, hne daß der letzte Punkt vVon ıhm 1n der Zusammenfassung
SENANNT wird.

Mır dem Hinweis auf das erfolgbringende Niedrighalten der Arbeitskosten
eın verharmlosender Ausdruck hat der ert. auch die bei den Zısterzen V1 -
chärfte ökonomis:  e Ausbeutung der Erzeuger ihrer materiellen Lebensmittel
seitens der Herrenmönche bestätigt. stellt sS1e m. E. ZUr „rationellen“
Wirtschaftsführung nicht ın die richtige Beziehung. Denn „rationell“ konnte diese
Wirtschaftsführung NUur Be INSUNS des entrechteten Status der Kon-
verse se1in. Mıt selbständig wirtschattenden Bauernfamilien, die doch das produk-
tivste und daher beständigste Betriebssystem der mittelalterlichen Agrarwirtschaft
darstellten, rare das Zisterziensersystem Sa nıcht realisierbar SCWESCH, Eıne Wırt-
schaftsführung aber, die NUur durch das Niedrighalten der Arbeitskosten und Ab-
gabenbefreiung, wobei diese Kosten VO  - den Bauernwirtschaften noch zusätzlich
getLrasgen Wer ten, funktioniert, ISt wohl kaum noch als „rationell“ 1NZzU-
sehen. Schließlich ISt noch fragen, ob die Ziısterzienser VeErs iıchen mıt vergleich-
baren Wirtschattseinheiten mehr Überschuß produziert haben oder ob dieser aus
den SFCNANNTEN Einsparungen bestehr.

Zum Abschluß se1 noch auf die Ideologie der Zisterzienser, S1E stellten die
Retorm des Benediktinertums dar, eingegangen. Ihre Behauptung, sı1e ertüllten
im Gegensatz den Altbenediktinern das Gebot des Ordensvaters Benedikt:
Ora abora tatsächlıch, während die Altbenediktiner teudalabhängige Bauern
für siıch arbeiten ließen, wird VOo Verf. vorsichtig kritisiert, WwWenn VO  3 Gegen-
satzen innerhal der Klostergemeinschaft spricht (S 17) Wır mussen ber fest-
halten, daß die Reformideologie PUrc eologie 1St® sıe stellt die Wahrheit auf
den Kopf. Sıie reklamiert die das laborare vollziehenden Konversen als Brüder,

s1e 1n Wahrheit als rechtlose Arbeitsknechte auszubeuten. Der Zynısmus dieser
Ideologie hat seinen Grund darın, daß eine Erweıterung der der Nur DC-nießenden geistlichen Feudalisten 1mM und Jahrhundert den gegebenensozialökonomischen Bedingungen außerordentlich schwierig WAar. da allein bei
massıver Drosselung der Ausgaben das notwendige Startkapital für die Etablie-
rung einer teudalen geistlichen Grundherrschaftt aufzubringen WAar. Nach dieser
Etablierungsphase Lrat dann auch der feudale Normalzustand ein: das Land wurde
altbenediktinisch AauSpeSC

Der erf. hat zusammentassend betrachtet durch seine vorurteilsfreie Sicht-
we1se, die allerdings manchmal noch sehr 1n der Deskription verharrt, auch der
ordentheoretischen Erforschung der Ziısterzienser 1n der Bundesrepublik einen
erfolgversprechenden Impuls vegeben.

Edmund WeberFrankfurt A,
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RKeformation
Frieder Schulz Dıe Gebete Luthers. Edition, Bibliographie un:

Wirkungsgeschichte QFRG 44), Gütersloh 1976 424 n geb
Ln / 8,—.
Die 1n mehr als Jahren entstandene Arbeit, einst für die Weımarer Luther-

ausgabe WA) gyedacht un AUS Verlagsgründen dann doch als Monographie
publiziert, ertüllt eın absolutes Desiderat der Lutherforschung. Mırt dieser höchst
sorgfältigen Untersuchung VO  w ber 500 Luthergebeten (ihrer Texte, Quellen,
Drucke, Fundstellen USW.) legt der erf. ein Standardwerk der Lıturgıie- un
Frömmigkeitsgeschichte der Lutherischen Kırche VOL,: das miıt „dem Aaus der Bibel
genährten Beten Luthers und der 1in seinen Gebetstexten vorliegenden Ausprägung
des retormatorischen Glaubens“ (12) ıcht zuletzt eın kritisches Gegengewicht
NEUCICNHN Arbeiten ber Luthers Gebetsverständnis ildet, die S1' lediglich auf seine
AÄußerungen ber das Gebet stutzen konnten.

Im einzelnen 1St die Materiıe omplex und entsprechend iıhre Darstellung kom-
pliziert. Von den Teilen des Buches (A-M) stellen die ersten (A_F, 15—135)
die UÜberlieferungsträger der Luthergebete Va allgzgemeine und Luther-Gebetsbücher
des 16206 M Ihre Entstehungs- un Wirkungsgeschichte, die Biographien ihrer
726 Sammler un: Herausgeber, 21 Vorreden und Bibliographien (I tür 1Ur der
vorrangıg Luthergebete enthaltende ebetbücher, I1 tfür allgemeine un NUuUr

wenıge Gebete Luthers tradıerende, LIE für 1 A2US dem un Jh mıt grö-
Berem Bestand Luthergebeten) vermessen einen Strom lutherischer Erbauungs-
un Gebetsliteratur, dessen Breıte und Nebenarme miıt beispielsweise Ausgaben
des „Feuerzeug christlicher Andacht“ (1537-1600) un Melissanders „Beicht- un
Betbüchlein“ IN sSOW1e Ausgaben des „Betbüchlein tfür allerlei gemeın
Anliegen“ SE weılt ber die äaltere Forschung VO:  3 Herm. Beck und Paul
Althaus hinausweist.

Den Hauptteıl bılden die Abschnitte (z (S 137-383) miıt den Gebetstexten,
-paraphrasen un: unechten Luthergebeten. Zuerst stehen systematisch gyeordnet
lıturgische, 17 einzeln un 4% 1n Tischreden tradierte (Nr HR  I a) „authentische
Gebete Luthers“ CI 137) Dieser wohl Aaus Joh Chrıistoph Schwedlers Neudruck
des „Betglöckleins“ (1704) übernommene Begriff (40, 77) 1St insofern irreführend,
als dieser Gebete in der fehlen die Tischreden VONN sehr unterschiedlichem
Quellenwert sind, die meısten Gebete der V1IE größeren folgenden Gruppe ber 1n

eltender nachweisbar sind un daher nıcht durchweg als nıcht-authentisch
können. emeınt 1St ohl nıcht Urheberschafts-, sondern Bestimmungs-Aut ent1-
zıtät tür öffentlichen Gebrauch, die ber präzıs tast 1L1UT lıturgische Gebete gilt.
Hıer bleiben Fragen nach der Anordnung. Dıie größte Zahl der Luthergebete
(Nr. 84—638) WIr| sodann chronologisch angeordnet nach den Erscheinungsjahren
der vollständig wiedergegebenen Luther-Gebetsbücher der Flacianer Anton Otto
(1565) und Petrus Ireuer (1579); die den Hauptgruppierun skanon der FEdition
bilden. Es olgt 7zusätzliches Sondergut AUuUSs spateren Gebets üchern, Walch un:
der (Nr 639—773). Miıt echt werden 1in gesonderten Abschnitten (H_Iy
573—383) Luthers Gebetsparaphrasen un „unechte Luthergebete“ (Nr. 1001—1031)
behandelt em Gebet 1St eın Apparat angefügt miıt Worterklärungen, quellen-
und literaturkundlichen Bibliographien, Bibelzitaten und Querverweısen. Denn
das der Gebetsbuch-Tradition folgende Anordnungsprinzıp chliefßt Mehrfachnotie-
LUNSCH e1n. Die wirkliche Zahl der von Luther formulierten Gebete dürtte bei 500
liegen. Auch Wortlaut un!: Orthographie folgen den alteren Quellen der Gebets-
ücher, varı1ıeren daher geringfü 1g ZUr

Am Leittaden VO  3 VOrzZu chen Registern (K—-M, 385—424) ZUr Verteilung
der Gebete aut Luthers Schriften, den Gebets-Initien un den Personen, tindet
Ma  3 leicht die ekannten Luthergebete: für Georg Spenlein (Nr. 243), VO Worm-
SCr Reichsta (Nr. 437), „W1  der talsche Lehrer und Tyrannen“ (Nr. 406),
Morgen- Abendsegen (Nr. 664 f); Coburg-Gebet (Nr 233 T Ordinations-
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vebet (Nr. 29); Trostgebet 1n etzter Stunde (Nr. 75 624), tür Deutschland
CONIrCrza Turcam (Nr 500) Das viel verwandte „Sakrıisteigebet“ erweılst sıch
als Kompilation VO  e 1870 (Nr. 512): das SOgENANNTE „allgemeine Beichtgebet
Luthers“ hat 1n den vielen Beichtgebeten des Bandes keine Anklänge un 1St keın
Luthergebet.

Hıer un da tellen sich freilich auch Fragen SS Eınordnung un Auswahl
Müfßten die höchstwahrscheinlich VO Veıt Dietrich (Nr 197 498) un die sicher
VO Melanchthon stammenden Gebete (Nr 646, 689) 1er nıcht als „unechte
Luthergebete“ zählen? Es o1bt gewiıf5 Gründe, den Wortlaut eines Gebetes 4US
verschiedenen Textüberlieferungen kombinieren (SO Nr 416, 436), ber weshalb
tehlt dann be1 Nr 450 der Gebetsschlufß einer anderen Kollegnachschrift „Christo
laus (WA 135 206 App.)? Wenn schon 13 bıs 2zeilige Gebetsseufzer hne Bıtt-
charakter notiert werden (wıe Nr. 349, 363 weshalb dann nıcht auch solche Ww1e
der 1 9 565  5 30 erhaltene? Sınd endlich für Luthers etende Synthese VO  3
Bibelwort und Gegenwart typısche Gebete W1e€e die den Galaterkommentar (1519)
der die Habakuk-Auslegung (1526) abschließenden (WA Z 617 16 UE 19 435,
G 15 E NUur deshalb ausgelassen, weiıl S1e AST 1Ur Aaus Bibelworten bestehen?
Be1 dieser ebenso wichtigen W1€ gediegenen Arbeit möchte INa  - sich auf derle1i
Fragen ohl deutlicher begründete nNntwort en  WwWUuns

Druckfehler sınd erfreulich selten. Außer den in hLZ 103, 1978, 428 notierten
tand ich NUur? Nr. 500 DZZ 4721 Gundermann, I2 ebda
Mermogenes 55 Mırt ıhm 1St nıcht der Gnostiker gemeıint, WwW1e 05 55 Anm
vermerkt, sondern der etwa2 zeıtgenössische Rhetor aus Tarsus.

Bonn Gerhard Krause

Bosinski. Gerhard: Das Schrifttum des ostocker Retor-

DLC)
Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht (1972)

Die niederdeutsche Sprache un die niederdeutsche Literatur werden ımmer
seltener Gegenstand der Forschung, und iıhre Neuerscheinungen 'Fönnen Nnur noch
1n kleinsten Auflagen be1 interessierten reısen Absatz finden Aus einer noch VOr
wenıgen Jahrhunderten weıte Teıle Deutschlands beherrschenden lebenden Volks-,
Amts- un Kirchensprache sınd 1LLUX noch sporadiısch gyepflegte nıederdeutsche
Dialekte geworden. Dıiese immer weıter fortschreitende Entwicklung ist nıcht mehr
ru vängıg machen, obwohl das Plattdeutsche 1n Restbezirken noch ımmer
Umgangss rache 1St. und auch die Massenmedien sich 1n gew1ssem Rahmen dieser
Z Diale zusammengeschrumpften nıederdeutschen Sprache annehmen.

Das sollte 1m Voraus gesagt se1n, Wenn VO  3 einer Untersuchung ber das
Schritttum eınes Kirchenmannes die ede 1St, der in einer plattdeuts sprechenden
un denkenden Umwelt sıch 1Ur der plattdeutschen Sprache bedient hat Dem
ıcht 1m niederdeutschen Raum Beheimateten werden sprachliche Schwierigkeitene1ım Verständnis der Texte ZUgeMUTEL werden mussen, obwohl sıch manche WOör-
ter AUSs dem Zusammenhang verstehen lassen und eın Einlesen wohl möglıch ISt.
Eın erklärendes Verzeichnis der wichtigsten abweichenden Begrifte un eın Eın-
gehen auf die Besonderheiten der nıederdeutschen Sprache und der Schreibweise
hätte manchem süddeutschen Leser das Verständnis erlei  tern können.

er 1m Mittelpunkt der Untersuchung stehende Rostocker Reformator Joachim
Slüter wird cselbst Hiıstorikern der Reformationszeit un auch landeskundlichen
Geschichtstorschern kaum mehr als dem Namen nach bekannt se1n. Bosinskis SrO-
ßes Verdienst 1St C5S, den sehr bedeutenden Kirchenmann als lebendige Persönlich-
eıt der Vergessenheit entrissen haben und darüber hinaus nachzuweisen, wel-
che wichtige Rolle nıcht 1Ur ın der mecklenburgischen Kırchengeschichte, SOMN-
dern uch in der deutschen Reformationsgeschichte un! tür die hymnologische
Forschung gespielt hat Zwar lıegen Aaus alterer un 1LEUETET elit Arbeiten ber
Slüter VOTr, die sich jedo mehr auf die Lebensumstände un den zeitgeschicht-
liıchen Rahmen se1nes Wıiırkens beschränken. Das Schritttum Slüters wırd VO  53
Bosinski erstmalig 1n seinem SaNzZCNH Umfang erfaßt un in seiner Bedeutung und
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Auswirkung untersucht. Aus dieser Würdigung seınes bisher weithin unbekannten
und in seiner Bedeutung Zanz unterschätzten Schrifttums gewınnen WIr ein voll-
ständiges Biıld dieser Persönlichkeit, die entscheidend ur Durchsetzung der Refor-
matıon in Mecklenburg beigetragen hat urch seine Schritten hat Slüter auch das
Leben seiner Zeıtgenossen un der folgenden CGenerationen 1m evangelischen Innn
gelenkt un geleitet un noch weıt ber die ENSCIC Heımat hinaus gewirkt.

Der Verfasser we1ıst 1n seiner bis 1Ns Letzte gyründlıchen un fachkundig WCI-
tenden Studie nach, da Joachım Slüter das niıederdeutsche Gesangbuch, eın
niederdeutscher Katechismus, eın umfangreiches dogmatisches Lehrbuch tür Laıien
das „‚Ghebedebokelyn“), un: eine tür das gottesdienstliche Leben 1n Rostock be-
stımmte Schrift miıt lıturgischen Anweıisungen verdanken ISE. Eın Zzweıtes VOIl
Slüter 1531 herausgegebenes Gesangbuch in Wwe1 Teilen iSt in 15 Ausgaben bis
1560 gedruckt worden un: auch die Grundlage spaterer Gesangbücher geblieben.
Bosinski wıdmet siıch 1mM Hauptteıil se1ines Buches der systematischen Untersuchung
dieser fünt für die Gestaltung des evangelıschen Lebens der Zeıt bedeutsamen
Schriften, ihrer Entstehung, Zuweisung, Wirkung un Gedichte. Obwohl in Spezlial-
arbeiten die Lösung einıger der anstehenden Fragen schon angedeutet der doch

wurde, haben dıe maßgeblichen kirchen- und musikgeschichtlichen Hand-
bücher entweder überhaupt nıcht der doch 1Ur Rande VO  3 dem wichtigen
Schritttum Slüters Kenntnis A Dıie Forschungsergebnisse Bosinskis, die
gesichert erscheinen, werden nunmehr VO  - zeinem ernstzunehmenden Nachschlage-
werk un keiner einschlägıgen historischen der lıturgischen Veröffentlichung
außer acht gelassen werden können. Es handelt siıch 1im wesentlichen olgende
Feststellungen:

Das VOo  - Slüter stammende Gesangbuch VO  3 1525 iSt das alteste niederdeut-
sche Gesangbuch. Es exIistlert NnUur noch ein einz1ges Exemplar 1n der Uniıiversitäts-
bibliothek Rostock, dem einıge Blätter fehlen

Der 1525 be] Ludwig Dietz in Rostock gedruckte Niederdeutsche Katechis-
INUS 1St VO  - Slüter herausgegeben. Er hat den 1524 1n Magdeburg erschienenen
niederdeutschen Katechismus ZUuUr Vorlage, den Slüter offenbar als die 1m reforma-
torischen 1nn klarsten gepragte Ausgabe ansah. Er hat jedoch den vorliegen-
den Text in das in seiner Heımat gesprochene Niederdeutsch übertragen und beı
dieser Gelegenheit uch bibelgerechter formuliert. Er hat außerdem die egebenen
Antworten zusätzlı durch Bibelstellen belegt un! 1n dem anders gefa ten Titel
Wert daraut gelegt, da{fß seıin Katechismus nıcht NUur tür Kıinder, sondern ebenso für
Erwachsene gedacht 1St Es exıistilert Ur noch ein Exemplar 1n der Wolfenbütteler
Herzog-August-Bibliothek un: eın Faksimiledruck VOIl 1858

Slüter gyab 1526 das 128 Blätter umfassende Gebetbuch heraus, das ebenfalls
VO  r Ludwiıg Dıietz gedruckt wurde. Eın Druckort 1St icht genannt. 1530 erschien
eine_zweıte, verbesserte Auflage, als deren Druckort Rostock angegeben iSt Das
CINZISC 1n der Stadtbibliothek Lübeck nachweisbar Exemplar der Aus-
vabe VO  3 15726 wurde 1mM Weltkrieg ausgelagert und 1St verschollen. In der 1855
erschienenen Bibliographie Zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes 1M DE
Jahrhundert VO  3 Philıpp Wackernagel wırd einıges über den Inhalt ZESASYT Eın
Exemplar der Ausgabe VO  3 1530 1St noch (mıt dem Gesangbuch VO  . 1531 UuSsSam-

mengebunden) in der Stadtbibliothek Lüneburg vorhan
Eıne wichtige, jedoch nırgends mehr autfindbare Schrift Aaus der Feder Slü-

ters, 1NnNe März 1531 dem Rat der Stadt Rostock übergebene Erklärung,
die auch die Unterschriftt der anderen evangelischen Priädikanten Lırug un V OIl
Dietz edruckt wurde, präzısıerte die Stellungnahme Z den sogenannten „Ceremo-
1en des Alten und Neuen Testaments“, dem Gebrauch des Abendmahls, der
Taufe der Messe, der Vigilien uUuSW. Slüters erster Biograph Nicolaus Gryse, dem
die chrift oftenbar noch ZUr Verfügung stand, unterrichtet 1593 in großen Zügen
ber den Inhalt. Bosinski schließt jedoch 7zusätzli Aaus den Aussagen Slüters
diesen Themen 1mM Gebetbuch VO:  S 1526 auf den Inhalt der verlorenen Schrift, die
bei der damals noch umstrıttenen Stellungnahme des Rats der evangelischen Be-
WCSUNg mıt ZUuU Durchbruch verholfen hat.

Ztschr.
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Die Behandlung des Slüterschen Gesangbuchs Von 1531 nımmt bei Bosinski

eiınen breiten Raum ein. Es 1sSt in Rostock gedruckt un: tragt den vollen Namen
Slüters als Herausgeber. Es besteht Aaus W Ee1 Teilen un 1STt deshalb „dat dubbelde
Sanckböklin“ ZCNANNT worden. Der eıl enthält Luthers Gesangbuch, der 'eı]
eın VO'  — Slüter zusammengestelltes zusätzliches Liederbuch eine Erweıterung se1ines
Gesangbuchs VO: 1525 un Ordnungen für Horengottesdienste un! die Ord-
1NUNS der Nürnberger Spitalmesse. Da diesem Gesangbuch eine Zanz besondere
Bedeutung beizumessen 1St War das 1in Norddeutschland meısten verbrei-
tetife un verschiedentlich nachgedruckte un 1n seınem eıl Ww1e schon erstmalig1m Gesangbuch Slüters Von 15725 nach der gottesdienstlichen Verwendung geord-
NeCeTt hat Bosinski die Zusammenhänge BENAUECSTENS verfolgt un damıt uch der
hymnologischen Forschung eUuUeE Erkenntnisse vermuittelt. In diesem Zusammenhangweiß der Verfasser auch die Frage nach dem Inhalt des verlorenen „KlugschenGesangbuchs“ Luthers VO  ; 1529 beantworten.

In einem besonderen Kapıtel z1bt Bosinski einen UÜberblick ber die ın Slüters
Schritten enthaltenen Ordnungen des Gottesdienstes, un War die Ordnungen
ZU Stundengebet, die eigentlichen Gottesdienstordnungen un die Beichtordnung.Diese Aaus dem Gebetbuch VO  3 1526; den Gesangbüchern ArC3  3} 1525 un VO  3 1531

entnehmenden Anweıisungen seıne Gemeinde sınd die ersten nıederdeut-
schen Aaus der noch den Sieg ringenden Reformation 1m norddeutschen Raum
Wıe 1mM SESAMILEN Schrifttum Slüters beeindrucken die schlichte un doch pragnanteAusdrucksweise, die tiefe Frömmigkeit un dıe überzeugende Kraftt des Rostocker
Reformators. Zusammentassend acht Bosinski 1n den etzten Kapıiteln deutlich,da{fß Slüters Wirken für seine Gemeinde allein auf dem Worte Gottes, WwW1e die
Heıilige Schrift oftenbart und 1n dessen Mittelpunkt Christus allein stehen hat,gegründet WAar, da tür seine Schriften verschiedenste Quellen benutzt un: Ver-
arbeıtet, 1Ns Nıederdeutsche übersetzt, ber uch überarbeitet un!: veräiändert hat,und da alle seine Arbeiten un seine Predigt NUur seinem Hırtenamt seiner
Gemeinde dienen ollten Der weltlichen Obrigkeit gegenüber predigte Gehorsam
und WAarntfie VOTLT Unruhen nd Aufruhr. Seiner starken Gegnerschaft Lrat eNL-
schlossen mMI1t Hınweisen aut die Schrift, ber auch mit drastischem Humor eNt-
5  nN. Slüter stand Sanz auf dem Boden der lutherischen Reformation, War mIit
durchaus originalen Zügen N der ausschließlichen Verwendung der nieder-
deutschen Sprache ber hne grundsätzliche Unterschiede, W1€e auch eın (se-
spräch VO 1531 MIiıt Bugenhagen 1n Lübeck ergeben hat.

Die Bedeutung der Untersuchung von Gerhard Bosinski liegt nıcht allein darıin,erstmalig eine csehr sorgfältige un eine bis 1Ns Einzelne gehende Gesamtwürdigungdes Slüterschen Schritttums erbracht un: die Forschungsergebnisse klargestellthaben Es entsteht VOr uns auch eın eindrucksvolles Lebensbild des ersten Predi-
SCIS un: Seelsorgers der evangelischen Lehre 1n Rostock. Die Sanz für seine e1IN-
fachen Gemeindeglieder bestimmten Liederbücher un Schriften könnten 1in ıhrer
Schlichtheit un Aussagekraft gelegentlich auch für Gespräche un Auseinander-
SCETZUNgEN ON SGLGET: elit bedenkenswerte Hınweise geben.Stuttgart Ernst Zunker

Harold Grımm: Lazarus Spengler. lay Leader of
the Reformation. Columbus, Ohio 1978, XII DL
Dieses Buch ber Lazarus Spengler 1St weniıger eine Biographie des bedeuten-

den Ratsschreibers der Stadt Nürnberg, W1e der 'Tite]l zunächst Läfßt,als ıne zusammengefa{fßte Geschichte der Reformation, sOWweıt S1e siıch 1n Nürn-
berg Mitwirkung Nürnbergs un Lebzeiten Lazarus Spenglers vollzog.Dabei tritt die Person Spenglers teilweise csehr weitgehend hınter der Beschrei-
bung der Ereijgnisse zurück. Ledig iıch 1n den ersten reıl Kapiteln un ann
wieder 1n dem letzten (12°) Kapıtel steht Lazarus Spengler selbst 1mM Mittelpunkt.Absicht des Buches WAar CS, folgt INa  - der Einleitung, Hand der Karriere degs
Lazarus Spengler die Komplexität der Probleme der Ausbreitung der Reforma-
t10N verdeutlichen und eın Beispiel jefern für die Einschätzung dieser Bewe-
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gun$ auf Seıiten der Laiıen. das Buch 11 Einsicht vermitteln iın die politische
Seıite der Durchsetzung der Retftormation un damıt der Ansıcht entgegenwır C
da{ß C“ sıch dabe1 eine vorwiegend theologische Angelegenheit handelte, für
deren Kenntnis die Schritften der Retormatoren un! die Predigten der Pfarrer
genugten A un Z Konsequent diesem Ansatz folgend nımmt die Darstel-
Jung der politischen Verhandlungen 1mM Zusammenhang mi1t der Durchführung der
Retormatıon den oröfßten Raum ein. Relativ ausführlich wırd die Politik des
Reichsregiments SOW1e der Reichstage innerhalb Nürnbergs 1n den Jahren 1521
b1Ss 1524 geschildert. Au dıie Einführung der Reformation 1n Nürnberg selbst
wıird A4US dem Blickwinkel des Rats der Stadt, nıcht dem der beteiligten Theologen
geschildert. Iie Beschreibung macht deutlich, dafß dies die zugleich einZ1g sachge-
rechte Sichtweise 1st, da den Anspruch, Reformator Nürnbergs se1n, ohl Ur
der Rat der Stadt selbst rheben kann Die Theologen stellte ebenso Ww1e diıe
Juristen in seiınen 1enst. Auch eın reformatorischer Theologe w1e Osiander WAar

genötigt, die politischen Konzeptionen des Nürnberger Rats 1n Bezug auf die
Reformation als Ausgangspunkt berücksichtigen und konnte ıcht immer mit
Zustimmung seinen Entwürten un Ratschlägen rechnen, W as sıch auch in Zze1t-
welise persönlicher Konftrontation 7wischen Spengler un: Osijander nıederschlug.
Weiterhin wird eutlich, 1n welchem Ausma{fß Nürnberg eine Vorreiterstellung ein-
ahm be] der Umstellung der öffentlichen Angelegenheiten auf die reforma-
torischen Grundsätze un damıt anderen Stidten un Territorien des Reiches als
Vorbild diente. Dabei trıtt die entscheidende Rolle Lazarus Spenglers, der die
Wahrung der öffentlichen Ordnung als Angelegenheit des Staates auch auf den
religiösen Bereich ausdehnte, klar hervor. Die Sıcherung der Predigt des reinen
Evangeliums gyehörte somıiıt ebenso den Aufgaben des Staates w1e der Schutz der
Ofrtentlichkeit VOr der als umstürzlerisch empfundenen Bewegung der Tauter. FEıne
VO  - manchen Theologen, auch innerhalb Nürnbergs, empfohlene weitgehend L1LLUT

theologische Bekämpfung der Abweichler autf dem linken Flügel der Reformation
War fur Spengler und den Rat der Stadt Nürnberg eın nıcht haltbarer Standpunkt.
FEın gyeschlossenes Staatswesen benötigte nach dieser Auffassung eın einheitliches
religiöses Bekenntnis, wWwWenn sıch selbst erhalten wollte. Diese VO  - relig1öser A°
leran7z weıt eNtTt Theorie führte Auseinandersetzungen mi1t der kirchlichen
Hierarchie Bischof VO  3 Bamberg) un den altgläubigen Klöstern iınnerhal der
Mauern Nürnbergs. Sie War ber auch die Grundlage der Zusammenarbeıiıt Nurn-  a
bergs un des Fürstentums Ansbach bei der Neuordnung der kirchlichen Verhält-
nısse nach einem einheitlichen Maißstab. Nıcht 7uletzt diente diese Theorie des Ver-hältnisses VO  w Kirche und Staat dazu, gyegenüber Bündnispartnern Nürnbergs
Schwäbischen Bund ebenso WwW1e auf den yrofßen Reichstagen der zwanzıger Jahre
des Reformationsjahrhunderts un: gegenüber dem Kaıiıser die Haltung Nürnbergs

begründen.
Der Versuch angesichts der komplizierten politischen Verhältnisse auch die

Person Spenglers 7zumındest gleichgewichtig Z Zuge lassen, hätte
vermutlich eın Werk 1n den Dimensionen des VO  3 Hans VO  3 Schubert hinterlassenen
Fragments Zu gleichen Thema ertordert. Eın kürzer gyeplantes Werk stellte VOTLT
die Entscheidung, „wischen der Darstellung der Person und der VO:  e ıhr mitbeein-
lußten Zeıt wählen. Dennoch führt das vorliegende Buch durch eigene Archiv-
studien stellenweise ber das Werk VO  - Schuberts hinaus.

Das Buch dürfte geeignet se1N, 1n die Probleme der Reformation einzuführen,
doch eın Studium der allgemeinen Geschichte der Epoche bereits OFraus,
enn die generelle Funktion der vieltach AUS dem Mittelalter überkommenen Instı-
tutionen un: die Hintergründe konkreter Auseinandersetzungen der Zeıt werden
ıcht mıiıtgeliefert. Eın Mehr Erläuterungen hätte die Lesbarkeit des Buches für
breitere, uch studentische Kreise sicher erhöht. Für den 1n der Geschichte der Neu-
-e1It bereits Bewanderten bietet 6S die ohnende Zusammenfassung eines charakteri-
stischen Ausschnitts 24US$ dem ersten Drittel des Jahrhunderts

Hildesheim Martın Stupperich
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Jörg Raıner Flıigge: er Zo'g Albrecht VO Preußen und
der Osıandrısmus SE Bonn (Diss.)
Es lıegt ıcht 1Ur Kezensenten, dafß diese Stellungnahme spat erscheint

ber auch Denn ein umfangreiches ODUS schützt sich schon durch seline Quantıität
VOrLr eiınem energischen Zugriff. Dabei hätte s die Arbeit VO  =. Fligge durchaus
verdient, autmerksam gelesen werden. Die Dissertation wurde VOINN Walther
Hubatsch betreut, der als Biograph Herzog Albrechts un Kenner der ostpreußi-schen Geschichte seinem Schüler konnte. Das hat sich elohnt Allein das
Quellen- un Literaturverzeichnis umta{ßt 165 Seiten! Hınzu kommen Regıster un
Abbildungen, dafß dem Verfasser 826 Seiten tür seıne Darstellung blieben. Man
MuUu: iragen, ob 1er für eine Promotion nıcht des Guten zuviel n wurde. Der
Vertasser hat auch den Rahmen cschr weIlt9 iındem bei der ersten Begeg-
1NU1NS des Herzogs mi1t Os1ander einsetzt un sel1ne Darstellung bıs Albrechts 'Tod
führt. Iso ber den Sturz des Osiandrismus 1mM Herzogtum Preußen hinausgeht.wollte Fligge auch den Herzog selbst als Osiandristen zeıgen un be-

deswegen se1ine Arbeit TST mMi1t dessen Tod enn Albrecht 1St elit seines
Lebens eın Anhänger Osianders geblieben. Eın Tıitel WwI1e „Albrecht als Osı1andrıst“
hätte daher die Darstellung besser charakterisiert als der gvewählte, denn „Osı1an-drismus“ vyab P 1527 noch nıcht und 1568 Sut wIıe mehr. ber och wich-
tiıger a  ware CS SCWESCNH, WCLN der Autor dort seiıne Darstellung gestrafft hätte,weder Albrecht noch den Osi1andrismus veht, vielmehr allgemeine Re-
Tormationsgeschichte der Geschichte des Herzogtums wiedergegeben wird. Dies
geschieht weitgehend eLIw2 bei der Analyse des Ormser Kolloquiums VO  - 1557
der der Schilderung der Vorgänge aul Scalıch. Eine Reduktion des Umfangsware der Verdeutlichung der Anliegen des Vertassers ZUgute gekommen.

Diese bestehen darın, die Besonderheiten der Theologie Os1anders und deren
Aufnahme bei Herzog Albrecht herauszuarbeiten. Fligge geht 7zwischen Hıiırsch
un Erich oth einen Mittelweg. Dem einen wiırft VOTr, den Eintflu{fß Luthers
überbetont, dem E we1st nach, dessen FEinfluß unterbewertet haben
Der Verfasser fügt hinzu, die Einwirkun der Scholastik auf Osijander sejen
oyrößer, als bisher AangZgCNOMMECN, uch Ur NUSs Rhegi1us, der sıch in
Ingolstadt aufhielt, Osiander 13<15 studierte, se1 für ıhn wichtig I®den dies allerdings auf diese gemeinsame Zeıt zurückgeht, kann 1Ur
werden. Selbst das Ausmafß der Beeinflussung bleibt offen, WEeNnN ecsS heißt „ES 1St
schwer entscheiden, in welchem Mafe Osiander Anregungen VO  w Ur 11US
Rhegius aufnahm“ S 38) Vielleicht gelingt CS diese These 1M Lautfe der eıit
veriıfizieren. Die Nürnberger Zeıt Os1anders wırd skizziert, bevor seiner Arbeit 1n
Preußen nachgegangen wiırd.

In eiınem eigenen Kapitel wırd „Die Königsberger Theologie“ analysiert. wobel
sich ber nıcht 1ne Bestandsaufnahme der Arbeiten aller Königsberger Theo-

logen andelt, sondern ediglich diejenigen Osianders un das „Bekenntnis“
des Herzogs T Fuür 1ne philosophische Dıssertation 1St überraschend un —_
reulich, Ww1e n „die wichtigsten Gedankengänge“ Os1anders erfaßt werden.

Fligge stellt „Begriffsrealismus“ und „Substanz-Denken“ be1 Os1ander fest.
Er untersucht se1ne Imago-Dei-Lehre, 1n der ‚SI Anklänge einen naıyven Pla-
tonısmus“ zeıigten. uch die Gotteslehre wiırd dargestellt, be] der Augustins S5atz,der VO  e} den Scholastikern übernommen wurde: In Deum NO  } cadıt accıdens“
eine zroße spielt, nämlich „dafß alle Eıgenschaften ... Gottes seın Wesen
aussagen“, Hıer wırd ahnlich W1€ 1n der 1973 ers!  ienenen Promotionsarbeit VO  .}
Martin Stupperich diese Vorstellung als für Osiander wesentliıch betont. Auch aufihre Bedeutung für die Christologie wird hingewiesen, 1n der Osi1ander die yöttlicheNatur Christi betont un die menschliche zurücktreten aäßt Besondere Aufmerk-samkeit kann die Darstellung der Rechtfertigungslehre beanspruchen, denn Osı1an-ders Interpretation riet in Königsberg Streitigkeiten hervor, die bald weıt ber dıe
Stadt un! das Herzogtum hinaus sıch ausbreiteten un!: noch lange nach seinem
'Tod nıcht Zr uhe kamen. Ihm geht nach Fligge 99  1e€ Wirklichkeit desRechtfertigungsgeschehens“, die iıhm bei Melanchthon und dessen Schülern nıcht
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deutlich herausgearbeıitet sein schien. Herzog Albrecht hat S1' intensiv
MI1t Osianders Gedanken befaßt, Ww1e VO  3 ıhm vertaßte Gebete un: Gedichte be-
welsen. S50 DOSItLV sıch AU erte; negatıv urteilten ber viele andere. In einem
eigenen Kapıtel wird die „Wirkung der Königsberger Theologie 1n der gelehrtenWelt“ dargestellt Der Verfasser hat sıch durch viele Streitschritten hindurchgear-beıtet, hne diese „systematiısch“ auswerten können. Os1ander wehrte sıch
die auf ıhn gerichteten Angrifte, oriff ber auch selbst Melanchthon un: dessen
Schüler Die Gnesiolutheraner wandten sich ebentalls SCSHCN ihn; lediglich Brenz
erklärte, handele sıch NUr einen Streit Worte.

Erst mıiıt dem nächsten Kapıtel kommen WIr der Zeıt, auf der „der Schwer-
punkt“ der Analyse lıegt, näamlıich den Jahren Za Als Osijander 1552
plötzlıch starb, WAar Kampt noch nıicht beendet un: wurde 6S auch nıcht
durch diesen Todestall Herzog Albrecht versuchte, dıe zerstrıttenen Parteıien
ein1ıgen, WOZU iıhm eın Gutachten VO  3 Brenz helfen ollte, das ber ın seiınem
1nnn auslegte. Da der del antiıosiandrisch eingestellt WAarL, vermochte der Herzogsiıch ber nıcht durchzusetzen. Auch ıne Gesandtschatt Aaus dem gynesiolutherischenernestinischen Sachsen trug Nur ZUT. Verschärfung der Lage bei Synoden traktier-
ten das Thema, ber vermochten den Streit uch iıcht beizulegen. WürttembergerGesandte unterstutzten den Herzog auch ıcht 1ın dem Maßfe, WwW1e sıch das Dwünscht hatte, S1Ee erschwerten her dıe Posıtion der Os1i1andrıisten. All 1€es wird
klar un austführlich geschildert. Albrecht distanzıerte sıch nıcht öftentlich VO  -
Osıander, „den WIr auch iın der gruben lieben“, W1e 1556 formulierte. ber
yab 1n dieser Sache dann doch nach, da{fß 1558 e1ne Kirchenordnung erlassen
werden konnte, dıe Melanchthons Billigung gefunden hatte.

Auch die „Einigungsverhandlungen 1im Reich“ werden in eiınem eigenen Kapitelbehandelt. Miıt iıhnen 1St Herzog Albrecht nıcht immer befaßt, ber 6cs 1St dennoch
interessant, ber den Os1andrısmus 1n Nürnberg der Pommern erfahren.
Wiıchtiger 1STt VO: Thema her die Darstellung des „Niedergangs des Osiandrismus“
1n Preufßsen, den der Herzog nıcht verhindern konnte. Und dies, obwohl als
Theologe Osi1andrist yeblieben ISt. Der Vertasser stellt die Quellen dar, auf
die be1 diesem Thema zurückgegriffen werden kann, un: zeıgt den Brandenburgerm Gespräch MIt Fürsten un! Gelehrten“. Albrecht hat sıch eın eigenes theologi-sches Urteil ebildet, in dem sıch stark VO  a Osijander abhängig ze1ıgt. Dies gingweıt, daß die politische Herrschaft des Herzogs gefährdet wurde, der OT wäh-
rend seiner etzten Lebensjahre A4Aus Krankheitsgründen nıcht mehr stark w1e€e
vorher seıne Meınung ZUr Ge Lung bringen konnte. Der Verfasser hat solıde DC-arbeitet. Tippfehler sind selten. Auch Versehen kommen aum VOT Wenn auch nıcht
alles NEeu 1st, W as in manchen Partıen reteriert wird, wıird IMNa  w} doch seine Arbeit
ZUr Kenntnis nehmen müussen, wenn INa sich mit Osiander und den VO  3 ihm
ausgehenden Wiırkungen befassen will

Erlangen Gerhard Müller

Stadt und Kırche 1m ahrhundert, he VO Bernd
Moeller, Gütersloh 1978 Schritften des ereıins für Reformationsge-schichte 190 191
Das Thema „Stadt un Reformation“, das in der alteren Reformationsge-

schichtsschreibung vorhandener nsäitze ınsgesamt stark vernachlässigt wurde,
1st 1n den etzten beiden Jahrzehnten, VOoOr allem se1it Bernd Moellers Arbeit
„Reichsstadt un Retormation“ (Gütersloh 1962 SVRG 180), einem Haupt-
gegenstand der Reformations- un!: Frühneuzeitforschung überhaupt geworden. Dıie
Entwicklung, welche die Forschung seıtdem auf diesem Gebiet g aT,
SOW1@e das Spannungsfeld der Fragen, 1n dem s1e sich gegenwärtig bewegt, wird auf
eindrucksvolle Weiıse dokumentiert durch den vorliegenden ammelband. Er nthäilt

15 auf wel anderer Stelle abgedruckte kürzere Beıträge vollständig den W1S-
senschaftlichen Ertrag des Zweıten Symposions des ereıns für Reformations-
geschichte, das der Leitung VO  — Bernd Moeller 1mM Frühjahr 1977 stattfand.
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Fıne Rezension kann der Fülle der 1n den sechs Hauptreferaten und sechs klei-

Beıträge vermittelten Fakten, Einsichten un Anregungen uch nı —_
nähernd gerecht werden. Übergeordnetes Leitmotiv, das 1n den Beıträgen mehr
der wenıger explizit aufgegriffen wiırd, 1sSt die Frage, ob un die Re
matıon 1ın besonderem Ma{iite eın städtisches Ereignis War die gleichermaßen -
regende W/1e überspitzte 'These VO  ; der deutschen Reformation als „urban event“
VO:)  $ Dickens German natıon and Martın Luther, London 1St auch
Prüfstein 1n Hans-Christoph Rublacks austührlichem Forschungsbericht, der den
Sammelband einleitet. Be1 dem Bemühen, dieser besonderen Aftinität zwischen
Stadt und Reformation auf die Spur kommen, ISt allen Reterenten be] aller
unterschiedlichen Gewichtung der Akzente un:! Hervorhebung des eigenen For-

ungsansatzes gemeınsam der Verzicht auf monckausale Erklärungsmuster un
die Erkenntnis, dafß siıch Erfolg der Mißerfolg einer Stadtreformation 1Ur dur
Einbeziehung ines SdMNZCN Bündels theologischer, verfassungsrechtlicher, sozialer,ökonomischer un politischer Ursachen begreiten aßt Da{iß dabei der sozialge-schichtliche Ansatz 1n der etzten Zeıt un: auch 1n mehreren der vorliegendenAuftsätze mehr als früher in den Vordergrund gerückt 1STt und die Frage nach den
religiös-theologischen Ursachen verdrängt hat, 1St angesichts des Defizits, den
die altere Reformationsgeschichtsforschung 1n diesem Bereıch aufweist, eın NOLWwWeEeN-

iger un W1€e sıch diesem ammelband zeıigt cehr ruchtbarer Prozef. Das
Bemühen ıne Synthese aller maßgeblichen Faktoren, das 1n einıgen Beıträgen
Z Thema „Stadt un Reformation“ se1n.
auf beispielhafte Weiıse realisiert 1St, wırd Richtschnur zukünftiger Untersuchungen

Von den Forschungsdesideraten und oftfenen Fragen, die Rublack nde
se1ines einleitenden Forschungsberichts tormuliert vgl Ga  9 werden den
tolgenden Aufsätzen schon mehrere 1n Angrıft 4  INCN., Nach „Verlaufsformen
innerstädtischer Konflikte in nord- un: westdeutschen Stäidten 1mM Reformations-
zeitalter“ fragt Wilfried Ehbrecht un zelgt, WwW1e dıe schon 1n der spätmittelalter-liıchen Stadtgesellschaft entwickelten drei Stuten gemeindlichen Protests (Ei  ünd-
n1s, Auflauf, Verhandlungen VO  D Bürgerausschüssen mı1t der Stadtregierung ber
die Beschwerden) uch ın den relig1ös und verfassungspolitisch motıvıerten Kiamp-ten wihrend der Retormation wirksam sind, wobei die aktive Rolle der Prädikan-
ECn e1ım Eıinsatz dieser Protestformen nunmehr als u  9 zeıtspeziıfischer Faktor
hinzukommt. Das Zusammenwirken religiöser und soz1ialökonomischer Trieb-
kräfte 1n der Reformationsbewegung zeigen Hans Guggisberg un: Hans Fügli-
Ster in eiınem kleineren Beıtrag überzeugend Beıispiel der Baseler Weberzunft
auf un lenken damıiıt den Blick aut das Problem, 1eweit 1n den Stäidten chıich-
tenspezifische Einstellungen ZUr Reformation A Tragen kamen.

Den Wert des soziologischen Begrifts „Sozialkontrolle“ für das Verständnis der
Retormation als einer soz1alen un: kollektiven Erscheinung vgl 65) wiıll Ro-
bert Scribner 1n seiınem Kurzbeitrag „Sozialkontrolle und die Möglichkeit eıiner
städtischen Reformation“ deutlich machen. Scribners theoretische Überlegungenerhalten in anderen Autsätzen des Sammelbandes größere Plastizität und Aussage-WE 50 Vvor allem 1n dem Reterat VO  —$ Rene Hauswirth: „Stabilisierung als Auf-
gyabe der politischen un: kirchlichen Führung 1n Zürich nach der Katastrophe VO  3
Kappel“, worın die Integration VO  3 politischer un Sozialgeschichte auf eindrucks-
volle Weıse velungen 1SEt.

Sozusagen das Vorspiel Hauswirths Untersuchung liefert, auch mi1t
Zanz anderer Fragestellung, Kurt Maeders Beitrag über „Dıiıe Bedeutung der Land-
schaft tür den Verlauft des reformatorischen Prozesses iın Zürich (1522—-1532)“Maeder rückt Beispiel Zürichs die bisher vernachlässigte, weıl weitgehend L1LLUr
als DAassıv beurteilte Rolle der städtischen Territorien innerhal der städtischen
Retformation in den Blickpunkt und zeichnet das ın der erfolgreichen Durchset-
ZUNS eines landschaftlichen Forderungskatalogs kulminierende Auf un!: and-
schafttlicher Aktivitäten 1n diesem Jahrze nach.

Eın abgerundetes un kom lexes Bild der Nürnberger Reformation bis ZU)
Interım VO  w 1548 jefert Gott ried Seebaß in seinem ausführlichen Referat über
„Stadt und Kırche in Nürnberg 1m Zeitalter der Reformation“. Seeba{® Studie
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macht gerade 1mM Vergleıich mı1ıt anderen Reichsstädten einmal mehr den gverade
auch dem Rat yünstıgen, wel VO  3 oyrößeren innen- un außenpolitischen Konftlik-
ten relatıv freien Verlaut der Nürnberger Retormation deutlıch. Dieser spezifischeCharakter der Nürnberger Reformation ISt immer berücksichtigen bei einer
Interpretation der Nürnberger Außenpolitik aut Reıichs- und Bündnisebene eın
Aspekt, der von Seeba{fß 1m Rahmen seines Themas allerdings 1Ur Rande be-
handelt WIr

Der aufßenpolitische Aspekt 1St dagegen Hauptthema des Kurzreterats VO  -
Martın Brecht „Dıie gemeinsame Politik der Reichsstädte un die Reformation“,
das eiıne Kurzfassung seines anderer Stelle (ZRG 63, 1976 180—263) VeTr-
öfftentlichten yleichnamigen Autsatzes darstellt. Brecht SPanNnt den Bogen VO  - den
durch Solidarität aller Reichsstädte un: die Führungsposition der evangelischensüddeutschen Kommunen gekennzeichneten Anfängen se1it 1524 bis hin P Aus-
einanderbrechen reichsstädtischer Solidarität aut dem zweıten Speyerer Reichstagun der Spaltung uch der evangelischen Städtegruppe durch die Bekenntnis-
frage se1it 1529/30. Anzumerken 1St allerdings, dafß die Reichs- und Bündnispolitik
einer Reichsstadt weıtgehend Schablone bleiben mufß, solange S1e ıcht mıiıt einer
SCHAUCH Analyse der innerstädtischen Reformation und ıhrer verfassungsrecht-lichen, wirtschaftliıchen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen verkoppelt
wırd un VOIl daher wesentliche Erklärungen bezieht.

Gleich mehrerer Forschungsdesiderate nımmt sich Hans-Christoph Rublack iın
seinem Aufsatz „Reformatorische Bewegungen 1n Würzburg un Bamberg“der rage nach der Retormation 1ın Jandsässigen Stidten un nach gescheiterten
Stadtretormationen SOWIl1e des Problems der Spätreformation. Fuür die beiden
fränkischen geistliıchen Residenzen umreifßt Rublack zunächst die VO  ; einem Man-
el politischer Autonomie gekennzeichneten Stadtverfassungen un verfolgt dann

in Wwel Phasen sıch entwickelnde retormatorische Geschehen, das 1m Zuge der
Gegenreformation durch den verschärtten Einsatz weltlicher und kirchlicher Herr-
schaftsınstrumente des Fürstbischofs unterdrückt wurde. Rublack konstatiert als

ebnis eine Inter endenz zwischen dem rad städtischer Autonomie un!Er  Er lg bzw. Mißer olg der Reformation: „der Erfolg der Gegenreformation
ISt mitbedingt durch dıe mangelnde Autonomıie der Stadt“ (S 120

Dıiıe Frage nach der Afthinität 7zwischen städtischer Autonomıie un! Retormation
1St. uch ein zentrales Thema 1n Heınz Schillings gründlicher Studıe „Reformation
un: Bürgerfreiheit. Emdens Weg ZUur calvıiniıstischen Stadtrepublik“. TIrotz einer
ÜAhnlichen Aus A1ll15S AdC 1n einem entscheidenden Punkt (mangelnde politische5Autonomıie) I jedoch 1n Emden VOT allem auf Grund der Dynamik des
Calvinismus die beiden Stofßsrichtungen der bür erlichen Autonomiebewegung und
der siıch das Luthertum des Landesherrn ehauptenden calvınıstisch geprag-
tien Reformation anders als in den tränkischen Bischofsstädten einem dur
schlagenden Erfolg, der die verfassungsrechtliche Stellung der Stadt grundlegend
veränderte. Die besondere Be CUTLUNG dieses spannenden Prozesses un des schlie{ß-
ıch Erreichten macht Schilling plausibel auf dem Hıntergrund der einleitend cha-
rakterisierten, als defizitär gekennzeichneten Ausgangssıtuation Emdens der
Schwelle des Reformationszeitalters: Der Nachholbedarf hinsichtlich eiınes CNOS-
senschaftlich strukturierten un genossenschaftlich handelnden Bürgerverbandes und
hinsichtlich politischer Autonomıie nach außen vollzieht sıch in Emden yekoppelt
MIt den konfessionellen Auseinandersetzungen. Diese Koppelung Zzweıer andern-
TCS weıt auseinanderliegender Vorgange verleiht den Ereignissen 1n Emden ihre
„exzeptionelle Dynamik“ (S 152) un hebt den Fall Emdens als „eigenständigen
Verlaufstypus“ ©& 130) VO  en anderen Stadtreformationen aAb Zur Erklärung
sich ın Emden vollziehenden Wandels bezieht Schilling soziale, ökonomische und
demographische Faktoren ein. Seine Studie erfüllt in musterhafter Weiıse die
Forderung nach einer multikausalen Erklärung des Phänomens Stadt un Retor-
matıon.

Der prosopographische Ansatz, VO'  3 anderen Reterenten Rande mit einbe-
® steht 1m Mıtte punkt des kurzen Beıitrags VO  e Klaus- Joachim Lorenzen-
Schmidt 99  1e Geistlichen der schleswig-holsteinischen Stidte VOrTr der Reformation
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un ıhre Stellung in den Stadtgemeinden“. Er konstatiert Vorabend der Re-
Ormatıon einen recht hohen Anteil VO)  3 Bürgerkindern der städtischen Welt-

geistlichkeit und leitet daraus ab, „dafß der insgesamt friedliche und gemäßigte Ver-
auf der Reformationsdurchsetzung besonders uch aut die famıliire Verbindungvieler Geistlicher MmMIt dem Bürgertum un der Ratsschicht zurückzuführen 1sSt

127
In seinem Kurzreterat 99.  1€ Auswirkungen der Retormation auf dıe städtische

Kırchenverfassung 1n Sachsen“ weIlst Karl-Heinz Blaschke den herausragendenVeränderungen in der staädtischen Gemeindekirchenorganisation 1Ne gemeiınsameTendenz nach Die se1it langem ach Ausdehnung ihrer Zuständigkeit strebenden
Stadtmagistrate haben die Auflösung der alten Kirchenordnung dazu benutzt, auch
den kirchlichen Bereich ihrer Herrschaft unterzuordnen. Solche reformatorischen
Veränderungen seijen „historisch fällig“ SCWESCH, insofern S1€e „einem Nachho be-
darf gegenüber der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung entsprachen“(S 166) Mırt seiner Vermutung, dafß die Reformation estimmten „inneren Ent-
wicklungsnotwendigkeiten“ des Stidtewesens (Diskussionsbericht 178) n-
SC sel, jefert Blaschke ıne der möglıchen Antworten autf die Frage nach
den Ursachen für die besondere Aftinität VO  } Stadt un Reformation.

In eiınem etzten Beıtrag untersucht Raıner Postel das relig1öse und csoziale Ver-
halten des Bürgertums 1n Hamburg nach der Eınführung der Reformation. Dabe:i
stellt eine CNSC Verbindung VO  3 Retormation bzw. evangelıschem Glauben un!:
soz1ıaler Fürsorge fest, wobei die Armenfürsorge ugleich Instrument relig1öserDiszıiplinierung der Almosenempfänger WAar.

Der ammelband schließt ab MmMIt einem VvVon Bernd Moeller vertaßten Diskus-
siıonsbericht, der die Themen der Diskussionen systematisch ordnend en-taßt. dabei Querbezüge zwıschen den einzelnen Beıiträgen herausarbeitet, Über-
einstimmungen., kontroverse Standpunkte un Forschungsdesiderate NnenNNtTt un:
insgesamt den überaus fruchtbaren Ertrag dieses 5Sympos1ions noch einmal profi-
DEr t.

Oberursel Sıgrid Jahns

Bekenntnis Z U Wahrheit. Aufsätze iber die Konkor-
e ] herausgegeben VonNn Sst Schöne. Martın Luther-Verlag.Neuendettelsau 19/8

Im Jahre 1980 konnte nıcht NUur das 450jährige Gedächtnis der Conftessio
Augustana, sondern auch das 400)jährige Gedächtnis des Konkordienbuches gefelertwerden. Eın wichtiger eıl darın 1St die 1M re 1577 fertiggestellte Konkordien-
tormel (FC}

„Bekenntnis ZUur Wahrheit“ 1St der gewidmet. Das Orwort 1sSt 388
Todestag Andreaes, den Januar 1978; unterzeichnet. Dieser spielte dıe
leitende Rolle be1 der Entstehung der Die Geschichte davon 1St sowohl denk-
würdıg als beklemmend. Zwischen den beiden streitenden Lagern entarteten die
Gegensätze derart, dafß die Gnesiolutheraner auf dem Wormser Religionsgesprächöffentlich den Philippisten das echt absprachen, sıch ZUur bekennen. Wenn
die protestantischen Fürsten nıicht eingegriffen hätten, waren die Philippisten VO
Augsburgischen Religi0nsfrieden ausgeschlossen worden.

s Iso türstliche Inıtiativen, da die Eintrachtsverhandlungen -standekamen. Zusammen MIt Andreae gelang den Melanchthonschülern
Chemnitz, Selnecker nd Chyträus un! dem sächsischen Kurfürsten das BergischeBuch hervorzubringen. Am Juni 1580 wurde CS schliefßlich als die Konkordien-formel ANSCHOMM! un 1n das Konkordienbuch eingegliedert. TIrotzdem da{fß die

n1ıe VO  3 allen lutherischen Kirchen anerkannt worden 1st. 1St ıcherlich die Be-
urteilgng richtig, daß S1e Z Bewahrung der konfessionellen Eıgenart des Luther-
tums beigetra hat Zu den lesenswertesten Beiträgen gehören die Autsätze VO  n
A Buchrü ber Sınn, 1e]1 und Problematik der F Von Sasse ber das
Abendmahl und Asendorf über die Christologie. Hıstorisch korrekt 1St derAutsatz VO Herausgeber ber die Konsekrationslehre der
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Wiıchtig 1St das Verständnis der unterschiedlichen Zwecke der und der
Die hatte zunächst die Theologen der römisch-katholischen Kırche als ihre
Gesprächspartner; die zielte dagegen 1b auf die Eınıgung den Luthera-
9 Die Frage, ob un! WI1e diese verinderten Voraussetzungen die Theolo 1e der

beeinflufßt hat, wiırd nıe VO  5 den Verfassern des „Bekenntnis ZUuUr Wa rheit“
gestellt. Statt dessen sınd sS$1e auf dıe Auslegung und Verteidigung der ein-verichtet. Sie erreichen nıe wne kritische ıstanz gegenüber dem Untersuchungs-gegenstand. Sıe stellen auch nıcht die Frage, ob die das lutherische rbe VO]  an
1530 weıtergeführt der verändert hat. Diese Kritiklosigkeit 1St die vornehmsteSchwäche dıeses un tfür sıch kenntnisreichen Buches., Eınıge Beispiele moögendıe Schwieri keiten beleuchten.

Der Au Satz Ernst ochs „Nıcht 1Ur eın Streit Worte“ behandelt den
drıtten Gebrauch des Gesetzes. Wıe bekannt 1St die herkömmliche Auffassungder Forschung, daß der tertius SS legis Luther tremd Wal, ber VO  ; Melanchthonun Calvin akzeptiert un: gelehrt wurde. Die Methode ochs 1St kırchengeschicht-lı  S- Er beschreibt den Streıit zwiıschen dem Phılippisten Abdıias Praetorius un demLutheraner Andreas Musculus. Ihre Diskussion berührte die Notwendigkeit der
u Werke un den Platz des Gesetzes 1mM Leben des Christen. Nıemand stellteden Zusammenhang zwischen Glauben und Werken 1 Frage, die Uneinigkeit galtder Motivıerung. Fındet INa  z} s1e 1n dem Gesetz der in de heiligen Geıist? Dadie den dritten Gebrauch des Gesetzes lehrt. lıegt die Vermutung nahe, da{fßdie Gedankengänge Melanchthons 1er aufgenommen WOrTrden sınd, wenn NıchAt
Lwa2 der Unterschied zwıschen Luther und Melanchthon mehr verbal als sachlich
WAarFr, Der Leser wird Ungewißheit verlassen. Der Vertasser SagtT, da{fß diedas Problem VO:  - Gesetz un: Evangelium mehr gestellt als da{fß S1e 6S gelöst hat

August Kımme behandelt die Anthropologie der Er charakterisiert S1e alseine iblisch fundierte Auslegung des Zzweıten Artikels der Unbestreitbar 1st
CS, da{fß die Gedankengänge VO  $ un Apol weiterführt, ber uch da{fß s1edur den arıstotelischen Substanzbegriff auf eine andere Spur hingeleitet wiırd,die das Bıld verändert. Weiıl die un! Apol VvVon der nominalistischen Frage-stellung ausgıngen, ob der Mensch MIt eigenen Kräften Ott ber alles lieben un:die Tatel des Gesetzes ertüllen kann, entwickelt die ine Lehre ber die
zerstorte Natur des Menschen, die weder klarmachend noch wıderspruchslos 1st.hne weıteres kann INa  ; nıcht die Anthropologie der un n-stellen. Der Vertasser bemerkt ebensowenig die eingetretene Verschiebung als dieimmanenten Spannungen der Lehre der

Eın gleichartiges Urteil MUu ber das Kapıtel der Rechtfertigung gefällt WEer-
den In Apol 4, erklärt Melanchthon. da{fß die Bibel VO  e} der Rechtfertigung auf
zweıerleij Weıse spricht, teils als Gerechterklärung (1ustum pronuntiarı), teils als
Gerechtmachung (1ustum efficı). Die Voraussetzung der torensischen Gerechterklä-
rung 1St die Gerechtmachung durch Glauben. In der 1St das Verhältnis
geke Die Veränderung des Verhältnisses zwischen Gerechtmachung un! Ge-
rechterklärung und die Betonung des forensischen eXtira nOS bedeutet mehr als 1Ur
ine ormale Veränderun Sıe bildet die Voraussetzung für die nachfolgendelutherische Orthodoxie.

Hartmut Günther macht 1m Artikel ber das Schriftverständnis der geltend,daß die auf die Schrift allein un: nıcht auf die Tradıtion Aut. Diese vereın-tachte These wird in den nachfolgenden Artikeln ber die Anthropologie und das
Abendmahl wiederlegt.Zusammenfassend kann DESAZT werden, da{f „Bekenntnis ZUr Wahrheit“ sehr
wertvolle Information ber die enthält. Die Darstellung 1St ber entwederapologetisch der unkritisch, dafß S1€e ıcht als Führer ın der gegenwärtıigen theo-logischen Lage hinreicht.

Uppsala Fagerberg
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TACqU SS COUrVvOorsiLer De 1a Reforme Protestantısme.
Essa1 d’Ecclesiologie Reformee. Theologie Hıstorique 45, Editions Beauchesne,
Parıs 1977: 209 S’ kart.
Der Titel des Buches VO:  3 Jacques Courvoisıer, Ordinarius für Kırchengeschichte
der Universität ent Von 1939 bis 1969, deutet dıe Grundthese dieses Buches
s SC die Entwicklung, 1n der das ekklesiologische Denken der retor-

mıerten Kirchen VO: Wiıillen un: Bemühen die Reform der einen, katholischen
Kirche, repräsentiert durch die Kirche des Westens, hıin einem Bewußfßtsein eines
eigenständıgen, denominationellen, protestantischen Kircheseins geführt wurde. Das
Buch zeichnet die einzelnen Schritte dieser Entwicklung nach Dabe]; konzentriert
siıch auf die reformierte Ekklesiologie vornehmlich des schweizerisch-französischen
Bereichs miıt einıgen Ausflügen nach Holland un: Grofßfßbritannien. Der Vertasser
argumentiert, bei einem Mıniımum zumeist äalterer Sekundärliteratur, direkt
VO den Quellen her Dailß gerade auch wenıger bekannte Quellen mit heran-
SCZOSCH werden, vermittelt viele 1NEUC und wichtige Einblicke 1n Aspekte un
Orıientierungen retormierter Theologie VO!] biıs SA 18 Jahr.  ndert, auf die
sich das Buch beschränkt.

In den Kapıteln ber Zwingli un Calvin wırd deren Ekklesiologie ın Grund-
riıssen dargestellt un dabel, entsprechend der Fragestellung des Buches, das Haupt-
ZeW1 aut den Nachweis gelegt. dafß S1e „UuNe ecclesiologie de relatiıon“ verireten
haben, die die Reform der einen, katholischen Kırche und nıcht eine Neugründung
Z Ziele hatte. Dieser Posıtion wırd auf der eınen Seıite die römische Ekklesiolo-
z1€ (u.a ertr:  ten durch Sadolet, Trıent, Bossuet, Perrone) mIt ihrem Aus-
schließlichkeitsanspruch und der zunehmend alles andere absorbierenden nNnOtLAa der
‚romanıte“ gegenübergestellt un: auf der anderen Seıite die der Wi;iedertäufer
. Artikel VonNn Schleitheim, Bekenntnis VO'  3 Dordrecht 1632 Artikel der
hutterischen Brüder VO  — in der der neugeschaffenen „reinen“ Kırche eine
hnliche Exklusivität zugesprochen WIr| WI1e sS1e VO:  D der römischen Seıite vertreten
wird. Eınıge reformierte Theologen des 1 Jahrhunderts (u Pıerre du Moulin,
Fr. Turrettinıi, Piıerre Jurieu), denen eın weıteres Kapitel gewıdmet 1St, versuchen
nach Courvoinsier der Tatsache getrennter Kıiırchen der Grundlinie der
Reformatoren festzuhalten, iındem S1e dıe Kirchen als innerhalb der einen, katho-
lischen Kirche stehend betrachten un: darum auch tür ıne Föderation dieser Kır-
chen plädieren. Mıt dem Aufkommen der „Gemeinschaften“ 1n Straßburg, dem
Purıtanısmus 1n England und der sich verbreiternden Strömung des Pıetismus sieht
der Verfasser C Elemente 1n das reformierte Kirchenverständnis eindringen(Kırchenzucht un Ordnung als Kennzeichen der Kırche, „ecclesiola in ecclesia“
als OÖffnung hin auf eınen doppelten Kirchenbegriff, missionarıscher Impetus), durch
die der Bezug ZUur einen, katholischen Kırche ZUZUNSTICN der Hınwendung ZUr e1ge-
NCN, reformierten Kırche (oder, WwWI1e 1ım Purıtanismus, der Kritik der reformatori-
schen Kırche VO England) zurücktritt. Diese Tendenz hıin eiınem Denominatıo-
nalismus, der die Spaltung als gegeben hinnimmt, 1 allgemeinen der römischen Kır-
che wahres Kırchesein abspricht und bestenfalls Formen der Gemeinschaft
den Retormationskirchen interessiert 1st, kommt schließlich 1n der „vernünftigender liıberalen Orthodoxie“ des und 1: Jahrhunderts voll ZuUur Entfaltung. An
die Stelie des ursprünglıch „katholischen“ Bewußtseins WAar eın denominationelles,protestantisches Die sıch reformiert nennenden Kırchen beriefen sıch
zunehmend auf xhre eiıgene Vergangenheıt, der W 2A5 s1e dafür hielten, nıcht mehr
auf die Kontinuität m1t der einen, katholischen Kirche Erst miıt dem Autkommen
der ökumenischen Bewegung, heißt esS 1n der Schlußzusammenfassung, un! der
damiırt verbundenen Wıederentdeckung der Dımension der „Katholizıtät“, wırd die
reformierte Ekklesiologie MC Aan ihre Ursprünge verwıesen.

Courvoisiers Bu dem 1 Anhang wesentliche Quellenstücke ZUr behandelten
Thematik beigegeben sınd, 1St mehr als eın instruktiver theologiegeschichtlicherQuerschnitt T Entwicklung reformierter Ekklesiologie 1n ihren Beziehungen ZUE
Katholischen Kırche, Zur Römischen Kirche. P Anabaptismus, Puriıtanısmus un
Pıetismus un schließlich ZUr Aufklärung. Es 1St zugleich eın Modell einer kriti-
schen Darstellung einer zunehmenden Verengung ekklesiologischen Bewußtseins,



Reformation 123

die sich zewiß uch 1mM Blick auf andere christliche Kontessionen nachweiısen ließe
Erst uf dem Hıntergrund einer solchen Darstellung wiıird deutlicher erkennbar,
welchen tiefgreifenden Wandel gverade jer der ökumenische Autbruch der Kirchen
bewirkt hat Diıesen Dıiıenst eistet das Buch VO  3 Courvoıisier 1im Blick auf refor-
miertes ekklesiologisches Denken ın eıner überzeugenden Weıse

Hannover Günther Gaßmann

BAUMET. Remigı1us CI rSs Concılıum Trıdentinum
ege der Forschung, S19 Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-

stadt 1979 Ladenpr. 86,— (für Mitglieder 5 3>_')
Im vorliegenden Band der „Wege der Forschung“ hat Remigı1us Baumer bı-

konfessionelle kirchengeschichtliche Beıträge Aaus der Zeıt VO 1936 bis 1971 den
Hauptproblemen der Irienter Konzilsforschung zusammengestellt. In eıner e1IN-
leitenden Übersicht ber die Erforschung des TIriıdentinums bezeichnet der Hrsg.
Hubert Jedins „Geschichte des Konzils VO  $ Trient.. abgeschlossen im Jahre I7
als „Krönung der Historiographie ber das Tridentinum“ (S I2} ın geht davon
AU>S, da{ß die Kirchenspaltung schon VOTr Eröffnung des Konzıils eine historische Tat-
sache ZEeWESCH sel, welche die Wiederherstellung der kirchlichen FEinheit verhindert
habe, da A einer Umformung der katholischen Kirche einer Konfessions-
kırche MmMIt klarer Definition der Kontroverslehre kommen konnte.

Die Beiträge um I1 Kapiıtel beschäftigen sıch mMIt Vorgeschichte, Geschätts-
ordnung un: Teilnehmer des Konzıls. Beim Kaiıser mischten sich ideelle un poli-
tische Motive, als den Papst Einberufung eınes Konzıils bat Clemens VII
stellte jedoch die Bedingung, da{fß die Lutheraner sofort „ VON ıhren Irrtümern ab-
ließen un: sıch anpaßten die katholische Lebensftorm 1mM Glauben und 1m Ge-
horsam x  5  n die heilige Mutter Kirche“. Karl V überzeugt VO  a der sakralen
Würde des letztmals VO Papste vekrönten Kaıisertums un: deswegen stark inter-
essiert der christkatholischen Einheit des Abendlandes, WAar 1n der Frage
der Türkenhilfe aut Verständigung MmMIit den Lutheranern angewlesen, Auf dem
Konzıil selbst zab CS der lauernden Inquisition eine ine Schar VOonNn Theo-
logen, welche die Bedeutung der Rechtfertigungslehre Luthers erkannten. In der
Anknüpfung jenen theologischen „Untergrund“ des Konzıils sieht Joseph Lortz
die Möglichkeit eines kumenischen Gesprächs ın unseren Tagen. Obwohl diıe Pro-
Ltestanten nı davon überzeugt n  $ daß das Konzil allgemeın, frei und chr  1Sf-
1i sel. entsandten eiınıge protestantische Reichsstände 1n der 7zweıten rienter
Tagungsperiode Beobachter, welche den dort ve  D katholischen Bischöfen
Aaus Deutschland aut der Grundlage eınes damals verspürenden Nationalgefühls
Ü  RC Beziehungen esaßen Obwohl dem württembergischen Theologen Brenz VO
Martın Brecht echte Verhandlungsbereitschaft bescheinigt wird, tührte VOT allem
die Hinhaltetaktik des die Instruktionen Julius’ I gebundenen Legaten
Crescentius gegenüber den Protestanten einem Mißerfolg des Unionsversuchs,

dafß siıch das Konzıil auf innerkirchliche Aufgaben beschränkte, wenıgstens
den kontessionellen Besitzstand ren Dıie Weigerung, die unwiıederbringlich
verlorengegangene mittelalterliche Glaubenseinheit durch Glaubensfreiheit CI -
SETZECN, tführte 1in der Neuzeıt eiınem wahrhaftt blutigen Lernprozefß der CUTrO-

päischen Völker, der YST endete, als der Toleranzgedanke eınen ursprünglich 11 -

vermochte.
transıgenten Konftessionalismus VO  3 den Vorzügen des Pluralismus überzeugen

Im 111 Kapıtel werden die dogmatischen Entscheidungen des Konzıils behan-
delt, wobei sıch unterschiedliche Positionen be1 der Beurteilung des kompromui5-
haften Rechtftertigungsdekrets un bei der Behandlung des Schriftprinzips CI -

geben. Dafß der Papst der Authentizität des Vulgatatextes festhielt, obwohl VO  -
humanistisch-reformatorischer Seıte auf deutliche Mängel hingewiesen worden
WAar, wird als Notbehelf erklärt, weil viele Geistliche mi1t dem Urtext nıcht VOI-

SCWESCH sejen. Ausgesprochen kontrovers wırd die Wertung, wWwWenn bei Eduard
Stakemeier dıie gegenreformatorische Barockkultur als relig1iöser Fortschritt AauSs-

gegeben un den VO!  3 ihm abgewerteten Calvinismus ausgespielt wırd vgl
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2323 Die VO  ; dem Italiener Giuseppe Alberigo gepriesene „wahrhaft atho-
lische Einstellung“, die siıch hinsıichtlich der Taute 1m Dekret ber die Sakramente
geze1igt habe, 1eß immerhiın die bıs ZU Zweıten Vatikanıschen Konzıil übliıche Um-
der Wiedertaufe nichtkatholisch Getaufter Z welche vornehmlich bei der Rück-
kehr fürstlicher Standespersonen in den Schofß der triumphierenden Kırche PTro-
pagandistisch ausgewertet wurde. Auch die ebentalls bis 1n die 7zweıte Hälfte des

Jahrhunderts reichende Mischehenpraxis diente dem auf das Konzıil vVon Trient
zurückgehenden Prinzip der Gegenreformation, den konfessionellen Besitzstand,
wWenn nıcht auszudehnen, doch mındestens wahren. Von solchen Nachwir-
kungen, welche das Leben der Gläubigen unmittelbar berühren, ISt in den sehr
akademisch gyehaltenen Teilen des Schlußkapitels nichts finden, obwohl doch
gerade die deutsche Kirchengeschichte ıne Aufarbeitung dieser brisanten Fragen
verlangte.

Am schwıerigsten gestaltet siıch die theologische Diskussion dort, CS die
Lehre VO Abendmahl geht. Luther hatte die katholische Mediteier als Abgöttereı
verdammt, ZUS ber auch einen klaren Trennungsstrich 7zwıschen sich und den
„Sakramentierern“, welche die Realpräsenz Christi 1mM Altarsakrament Jeugneten.
Indem Luther daran testhielt, da Christus „Mit, 1n un dem Brot“ SCHCN-
wärtig sel, stand der autf dem Konzil ve  en Auffassung näher als Zwingli,
Oekolampadius un! die Schwärmer, welche VO  3 Luther un dem Papste yleicher-
maßen verketzert wurden. Während Zwinglı die Eucharistie rationalistisch 11ULX

als eintaches Bild deutete, verstand Calvıin die Einsetzungsworte Christi immerhin
noch symbolisch un scheute nıcht einmal VOTLT dem Ausdruck „substantielle Gegen-
wart  “ zurück. Das Konzıil beseitigte ‚War die VO:  3 den Retormatoren beanstandeten
Mißstände, dıe ZUT kirchlichen Spaltung führten, doch vermochte die TIrienter
Lehrentscheidung die Kontroverse die Theologie des Altarsakraments 11
beizulegen. Vielmehr jetert gerade die konfessionsverschiedene Interpretation des
Altarsakraments bis heute den Hauptgrund für das Skandalon der Spaltung, doch
erblickt Erwın Iserloh in den exegetischen Fortschritten der katholischen Theologie
yünstıge Voraussetzungen dafür, „dem tieferen Anliegen der Retormatoren gC-
recht“ (S 381) werden.

Der Reformirage auf dem Konzıl 1St das Kapitel gew1ıdmet. Trotz papst-
lıcher Dekrete hatten die Mifstände VOTLT Luthers Reformatıion nıcht beseıitigt wer-
den können, weıl s1e. W1e€e Stephan uttner urteilt, „ihre urzeln 1n der Ver-

2292 Nach derwaltungs- un: Finanzpraxıs des päpstlichen Regimes“ hatten
Retormatıion wurde die Bistumskumulation 1n der Hand katho iıscher Prinzen mi1tS
dem vorgeblich notwendigen Kampf der katholischen Kirche den Protestan-
t1smus begründet. Viele Diözesen blieben Mißachtung der bıschötliıchen
Residenzpflicht ohne Hırten, da diese m1t anderen geistliıchen der weltlichen Auf-
zaben betraut 11, Andererseits WAar die vortridentinische Hirtengewalt durch
„päpstliıche Exemtion SaAaNZCI Institutionen“ eingeschränkt. In der Verweltlichung,
Entsittlichung un Unwissenheit des nıederen und höheren Klerus erblickt INa  -

heutzutage übereinstiımmend unleugbare Ursachen für die Ausbreitung der Re-
tormatıon.

Über dıe Handhabung der tridentinischen Reformdekrete rfährt INa  3 1im
Kapitel. Verwundert nımmMt INa ZUT Kenntnıis, dafß in Paderborn jeder Bistums-
angehörıige auswandern mußte, der seiner ÖOster tlicht nıcht e1ım zuständigen
Pfarrer nachkam; 1n Osnabrück Sar wurde der Nı tempfang des Ostersakraments
M1t der Verweigerung des Begräbnisses geahndet. Den klandestinen hen machte
das Konzıil ein nde. Das vieltach mifßsgedeutete Seminardekret versuchte den
nıedrıgen Stand der Klerikerbildun anzuheben. In Paderborn wurde der Weg ZUur

katholischen Bekenntnisschule beschritten, „indem simultane Anfänge überwunden
wurden“ 484) Wenn Sebastıan Merkle darauf verweıst, da{fß der Papst „als
Kirchenoberhaupt auf Ausrottung des Protestantismus angewıesen“ SECWESCH se1
621 436), berührt solcher Glaubenseiter den mMi1t Endlösungspraktiken vertrautfen
Historiker recht unangenehm. ber ıcht 1Ur das Papsttum Sing AaUus dem Konzi
gestärkt hervor, sondern uch der Absolutismus der Fürstbischöfe ertuhr durch die
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Rezeption der tridentinischen Dekrete ine Stärkung. Doch ist 6S unzutreffend, miıt
nnocentj.ana un Leopoldina auch für Bamberg ein Authören der Wahlkapitula-
tionen anzunehmen. Hinsichtlich Bambergs wurde die bisherige Betrachtung durch
den Kezensenten einer Revisıon unterzogen, die dem Ergebnis führte, da{ß s

dort bıs ZU Ende des Jahrhunderts Monıiıta capıtularıa vab, miıt welchen S11
das adelige Domkapitel DL Sachwalter der hochstiftischen Interessen gegenüber
einer möglichen absolutistischen Fürstenpolitik machen versuchte.

Am Schlufß des Bandes stehen eın Literaturverzeichnis und eın Namensregister;
eın Sachregister fehlt leider.

Marktredwitz Hans Joachım Berbig

Neuzeıt
Feder1go Borrome0o0; De cabbalıstıcıs inventıs TB duo

Avec uNe Introduction, des Notes Par Francoıi1s Secret, Nieuwkoop, B.de
Graaf 1978 (Bibliotheca Humanıstica Retormatorica vol XXV), 79
Das csehr seltene, 1627 1n Mailand gedruckte Buch des Gründers der Bibliotheca

Ambros:ana (1564—-1631) über dıe Kabbala für das außer Zeıtgenossen VOr allem
Pıco della Mirandola als Gewährsmann diente, wırd 1er erstmalig einer breiteren
wissenschaftlichen Oftentlichkeit zugänglich gemacht. Leider beschränkte sich der
Herausgeber auf eine schr knappe biographische Skizze als Einleitung (S /-10)
Das heißt, die Einordnung un Bewertung der VO  n Borromeo usammenNgeLrage-
neNn und kritisc] gewerteten kabbalistischen Lehren un: damals gängıgen der auch
A4Uus jüdischen Quellen stammenden Behauptungen ber dıe Kabbala 1im Rahmen
der zeitgenössischen christlichen Kabbala steht noch AA Au die erklärenden
Fufßnoten ZU exXt geben 11UT knappe Hınweıise, da; auch der Index 78
relatıv wen1g besagen kann. Dennoch vebührt dem Herausgeber Anerkennung tür
die saubere Edition, durch die jedenfalls der Text dieses recht kenntnisreichen un
auch kritischen Werkes ZUuUr Verfügung gestellt wurde. Dabei 1St untfter anderem
besonders interessant, W1€e der Verfasser die früheren christlichen Schriftsteller e1IN-
schätzte, die ber Kabbala gyeschrieben hatten, 1mM 7zweıten eil Cap Pıco
della Mirandola, Cap DPetrus Galatinus, Cap DEXAN Johannes Reuchlin,
Cap C C  D Paulus Rıtıius un Cap XE N4 Alexander Farra. Eın Drucktehler:
1St CapD C (statt lesen.

Brü Johann Maıer

Peter Engel Dıe eıne Wahrheit 1n der gespaltenen hrı-
SL: C H E Untersuchungen S Theologie Georg Caliıixts

Göttinger Theologische Arbeiten Bd 4), Göttingen (Vandenhoeck Rup-
recht) 1976 245
Wiäihrend CS ber Abraham Calov (1612—-1686), den bedeutendsten Kopf der

Wittenberger lutherischen Orthodoxie des Jahrhunderts, noch keine Mono-
graphie 71bt, 1St seın Helmstedter Gegenspieler Georg Calixt (1586—1656) schon
1m vorıgen Jahrhundert widmete iıhm Henke eine yroße, ımmer
unübertroffene Biographie 1n jüngster eit mehrfach verschiedenen rage-
stellungen untersucht worden. Hermann chüßler hat Calixts kirchliche Uni0ons-
bestrebungen dargestellt Schüßler, Georg Calıixt. Theologie un Kirchenpolitik.
Fıne Studie ZUuUr Qkume_n_izität des Luthertums, Der KRezensent hat Calixts
Theologiebegriff thematisiert un 1im Rahmen eines Vergleichs mi1t der lutherischen
Orthodoxie die Sonderstellung Calixts un die Eıgenart se1ines wissenschaftlichen
Theologiebegrifts herausgearbeitet (F Wallmann, Der Theologiebegriff bei Johann
Gerhard und Georg Calıxt, Schließlich hat Inge Mager die theologische
Ethik Calixts untersucht ( Mager, Georg Calixts theologische Ethik un ihre
Nachwirkungen,
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Die vorliegende Arbeıt, ine Göttinger Dissertation A4US dem Jahre 19658, fügt
sich als eın weıteres Glied 1n die Kette NECEUECTECL Calixtuntersuchungen ein. hat die
Arbeit VO'  3 ager och nıcht berücksichtigen können. Forschungsgeschichtlich
schlieist unmittelbar die Monographien VO Schüißßler un Wallmann Aus-
gehend VO  - dem Ergebnis Wallmanns, da{fß Calıixt erstmals eıne Grundlegung der
Theologie als rationaler Wissenschaft versucht habe, stellt siıch die Aufgabe „der
Eıgenart VO Calixts Theologie weıter nachzugehen un ach dem Zusammenhang
7zwischen seinem theologischen Denken und seinen Bemühungen die UÜberwin-
dung des konfessionellen Streites fragen“ (11) Es geht Iso diıe rage, w1e€e
sich die VO Wallmann un: Schüfßler unabhängig voneinander untersuchten The-
menkreise „Theologiebegrifi“ un „Okumen1ısmus“ einander verhalten. tellt,

diesen Zusammenhängen auf die Spur kommen, die Frage nach Calixts
Verständnıis der christlichen Wahrheit als einer Wahrheit, die 1mM Unterschied
den partikularen Wahrheitsbegriffen der einzelnen christlichen Konfessionen als
universale, ber die Konftessionsgegensätze hinausreichende eine Wahrheit verstian-
den werden mufß Was 1St die PiINE Wahrheit bei Calixt? Und WwW1e€e iSt die Wahrheit
als solche beweiskräftig iıdentifizieren?

Engel bietet, diese Fragen beantworten, eine Analyse VO  n dreı Themen-
komplexen, nach denen sıch seine Arbeıt in reı ungefähr gleichgewichtige Kapiıtel
aufteilt: Die theologische Prinzipienlehre. Dıie Auslegung der Heiligen
Schritt. Diıe Kontinultät des Wortes Gottes 1n der Geschichte der Kirche Im
ersten el wiırd Calıxts Lehre VO  o der Heiligen Schrift un dem
Wort (Sottes behandelt Der Vergleich der Schriftlehre Calixts MmMI1t derjenıgen
Johann Gerhards un Abraham Calovs zeıgt erhebliche Difterenzen auf; insotern
be1i den Theologen der lutherischen Orthodozxie das Interesse der objektiven Seıite
un dem Wesen der Heiligen Schrift oilt Affektionenlehre), die mMI1t Hılte der
Begrifflichkeit der aristotelischen Metaphysık als FEinheit VO  a Csottes- un: Men-
schenwort begriffen wiırd, WOSCHCH der eine wissenschaftliche Grundlegung der
Theologie besorgte Calıxt se1n Interesse auf die subjektive Seıte, dıe Konstitule-
run  5  y der Heilıgen Schritt als Erkenntnisprinzip legt un Iso nach dem Erken-
LCIN un: der Selbstevidenz des theologischen Erkenntnisprinz1ps fragt. In diesem
Zusammenhang kommt (46 Calixts charakteristische Unterscheidung VO  $ Wort
Gottes un: Heıilıger Schrift ZUrFr Darstellung, die VO  3 Abraham Calov, dem Ver-
echter einer Verbalinspirationslehre, Calixt besonders angelastet worden
15t und die spater VO  e} Johann Salomo Semler als Argument das orthodoxe
Schriftprinzıp ausgespielt wurde.

Der zweıte eıl „Dıiıe Auslegung der Heiligen Schriftt“ 58—119) 1St 1n
Wwel ungleichartige Abschnitte unterteilt. Der Abschnıitt „Theologie als
Auslegen der Heiliıgen Schrift“ (S M andelt VO Theologiebegrift, VO:  e der
Methode der Theologie und ıhrer Bestimmung als praktischer Wissenschaft, VO  3

Calixts eigentümlicher Aufteilung der Theologie 1in Heilslehre, Kirchenlehre un
Ethik, schliefßlich VO  3 der Unterscheidung der einzelnen theologischen Disziplinen.
Der 7 weıte Abschnitt „Dıe Exegese“ 90—119) besser hieße „Die Herme-
neutik“! beschäftigt sich miıt dem Wortverständnis, dem Verhältnis VO  . Ver-
nunft un: Offenbarung, der Bedeutung des Litteralsinnes, den Prinzıpien der CX C -

getischen Arbeit, dem Streit miıt der Orthodoxie die Auslegung des Alten
Testaments un dem Verständnıis der Heilsgeschichte. Nachdem hier, w1e 1m VOI-

hergehenden Kapitel, zunächst noch eingehend autf bereits vorliegende Forschungs-
ergebni1sse zurückgegriffen WIFr: VOTLr allem in dem Abschnitt „Rationale Wıssen-
schaften un: suprarationale Offenbarung“ (S schliefßt mMit der Be-
handlung VO  e} Calixts Verständnis des Alten Testamentes und seinem Verständnis
der Heilsgeschichte ıne in der Jüngsten Calixtforschung ften gelassene Lücke un
stellt dar, W as bisher noch wen1g Beachtung gefunden hat Calixts eiıgentüum-
ıche Niedrigstufung der alttestamentlichen Offenbarung gegenüber der ta-
mentlichen, sodann seın Verständnis der Heilsgeschichte als Abfolge der De:
C hominibus, womıiıt nach Engel 1ne „Föderaltheologie“ entwickelt

Der drıtte eıl 1e€ Kontinuıltät des Wortes Gottes in der Geschichte der Kır-
che“ 120—149) 1St wesentlich dem Begriff der Tradıtion als dem bei Calixt
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neben der Heilıgen Schrift stehenden zweıten Erkenntnisprinzıp gewıdmet. Die
Kriterien der echten Tradition (Universalıtät un! der Consensus antiquitatıs), die
Funktion des Tradıtionsprinz1ps und se1ne Notwendigkeit werden dargeste ab-
schliefßßend wird Calixts Verständnis der Glaubensartikel (artıculi {idei), a B der
A ewıgen Heil notwendıgen Wahrheit, w 1e€e s1€e nach Calixt 1mM Apostolikum
suttizient enthalten 1St, eingehender Analyse unterzogen.

Man merkt der uıne Fülle VO  . theologischen Einzelthemen behandelnden
Arbeit A da{ß s1e entstanden 1STt 1m Zusammenhang nıt der in Göttingen all-

stalteten Ausgabe VO  3 Calixts Werken. Hierher rührt iıhr besonderer Vorzug: —-

tassende Heranziehung un Verarbeitung der Quellen (das Lit.-Verz. umtaißt ein
knappes halbes Hundert VON Schriftentiteln Calıxts!). Wenn sıch die Aufgabe
gestellt nat, „der Eıgenart VO  «D} Calixts Theologie weıter nachzugehen“ (S26.%
1STt. ıhm durch eindringliches Detailstudium gelungen, gegenüber der bisherigen
Forschung vieles deutlicher sehen, manches 1in Licht rücken. Der Re-
ZeNSECNT kann sich 1LLUT freuen, da{ß seine auf viel schmalerer Textgrundlage erstellte,
SC Troeltsch un Hans Emil Weber gyerichtete These VO  - der Eıgenart des heo-
logiebegriffs Calixts sich 1n der Überprüfung und Anwendung auf weıtere exXt-
bereiche bewährt hat, un: nımmt dankbar ZUr Kenntnis, da{fß einıgen Stellen
Differenzierungen un Korrekturen vorzunehmen sind (nıcht immer kannn ich s1€e
akzeptieren: habe ıch z. B die Arbeit VO  3 Schüfßler nach der VOTL ihrer Druck-
legung alleın zugänglichen maschinenschriftlichen Fassung un eshalb mit anderen,
nıcht ber „irrtümlıchen“ Seitenzahlen zıtlert 15 169 Anm 79 da{f die von
Calixt gveplante „Summa“ iıcht eın umfassenderes Werk als die „Epitome theo-
logiae“ VO  - 1619 SCWESCH ware, WwI1e ich, Henke folgend, annahm, sondern ein
kürzeres, 1m Sınne der nach den Helmstedter Unıiversıiıtätsstatuten für Anfänger
vorgeschriebenen „5Summa doctrinae“ 1n Katechismustform D 195 Anm 761,
kann iıch angesichts der bei Henke lesenden Quellenzeugnisse noch nıcht für Er -

wıesen halten) DG kurz kommt gyegenüber den yründlichen Detailuntersuchungen
die theologiegeschichtliche Einordnung. Hıer vermißt INa den Blick tfür weıtere
Zusammenhänge. S0 dürfte Calıxt z. B iın der Abstufung des Alten Testaments
gegenüber dem Neuen TLestament kaum origıinel] se1n, w1e bei (S 109)
erscheint. Calıxt folgt doch darin 11LUTLTE dem Erasmus.

Entscheidend ISt, ob eine überzeugende ntwort gegeben hat autf dıe VO  3 ihm
gestellte Frage nach dem Zusammenhang „wischen Calixts Theologiebegriff un
seiınen Bemühungen die Überwindung der Konfessionsspaltung. Die angebotene
Lösung besteht 1m unmittelbaren 7Zusammenschlufß der VO  - Wallmann un: Schüfßler
relatıv untersuchten Aspekte der Theologie Calıxts, näamlich 1n dem Ver-
such des Nachweises, dafß Calixt die Theologie als SEITCNSEC Wissenschaft konsti-
tul1eren versucht habe 1in der Absiıcht, das Problem der gespaltenen Christenheit
da urch bewältigen. „Dıie Untersuchung hat GeEZEISTt:, abschließend das
Resümee, „da{ß Calixts theologisches Denken bewegt wıird VO  3 der Grundfrage,
W1€e das Problem der Zerspaltenheit der christlichen Kirche in verschiedene Kon-
fessionen bewältigt werden kann . Um dieser Aufgabe gerecht werden, ent-
wirtft Calixt die Theologie als eine Wissenschaft im Sınne“ 150)

VON wissenschaftlicher Grundlegung und un1ıo0n1st1-Gegen diese Ineinssetzun
scher Abzweckung der heo ogıe erheben sıch 1U: ber Ge enfragen. Nach bis-
heriger Anschauung hat Calıixt eiıne Wandlung VO  - einer ansS konfessionellen,
polemischen eıner universalkirchlichen, ırenıschen Haltung durchgemacht. Er
1St MmMI1t seinen Unionsbestrebungen CTST verhältnismäfßig spat hervorgetreten.
Schüßler fand die erstien Zeugnisse datür erst aAb 1626 Dagegen hat Calixt siıch

die Grundlegung einer SEITCNS wissenschaftlichen Theologie VO  —3 seinen ersten

Anfängen her bemüht. Calixts eigentümlıcher Theologiebegrift kann bereits mMI1t der
„Epıtome theologiae“ VO:  ”3 1619 belegt werden. Wıe oll dieser historische Graben
übersprungen werden?

Niıcht sehr glücklich 1St CSy WEn solchen historischen Fragen zunächst keinen
Raum gveben wiıll, weıl CS ıhm den „systematischen Zusammenhang, nıcht ber

die biographische Entwicklung des theologischen Denkens Calixts“ gyehe (S
213 Anm 2) bleibt jedoch bei einer solchen unmöglichen Auseinanderreißung
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VO: systematischer und historischer Methode ZU lück nıcht stehen, sondern sucht
das 1er auftauchende Problem lösen, dafß dıe traditionelle, VO:  >; Schüßler
befestigte Anschauung VO  - einer Wandlung Calıxts VO konfessionellen Z un1-
versalkirchlichen Standpunkt überhaupt 1n Frage stellt. Allentalls einen Wandel
Calixts 1n csehr früher Zeit zwischen 1611 un 1614, Iso VOTLT seınen ersten theolo-
yischen Veröffentlichungen, 11 zugeben 214) Mıt Hilte dieser Frühdatıe-
U1 würden sich Calixts Bemühung Wissenschaftlichkei der Theologie un
se1ın Streben nach Kirchenunion AaUusSs dem Nacheinander 1n eın Nebeneinander ord-
NI lassen.

Nun habe iıch celbst ebenfalls Schüfßßilers Behauptung VO  3 einer Wandlung
Calixts relatıyvıeren gesucht und kann hier eın Stück weıt folgen vgl 159
Anm meıner Arbeit) ber eben NUur eın Stück weıt, nıcht bıs dıieser
iede Entwicklung tür irrelevant erk1aırenden Projektion des Unionıismus 1n die
Frühphase der Theologie Calıxts. sehe auch nicht, da dıe VO:  e beigebrachten
Zeugnisse AUus der Frühzeıt wirklich Zeugnisse für den Versuch sind, das Problem
der Konfessionsspaltung bewältigen. Es sind Zeugnisse dafür, da das Pro-
blem der Wahrheit angesichts der Konfessionsspaltung VO:  j Calixt als brennen:

ber WCI hat das eigentlich nıcht als brennend empfunden?empfunden wurde.
Mır scheint, da{fß E, mi1t dem N Begriff der Bewältigung“ der Kontessions-
spaltung arbeitend, das Problem der Foide der Wahrheıit angesichts der Kon-
fesszonsspaltung V“O:  S dem Problem der Überwindung der Konfessionsspaitung nıcht
deutlich unterschieden hat Das 1m Titel des Buches ZENANNTE Problem „Dıiıe
eine Wahrheit der gespaltenen Christenheit“ 1St Ja keineswegs 1LLULr eın VO  - Calıxt

solange die Wahrheitsfrage eErNsStgenNOMMECN wird,ErNsStgeNOMMECNC: Problem. Es iSt,
auch der eiınes Johann Gerhardein Grundproblem jeder konfessionellen Theologie,

und eınes Abraham Calov komme nıcht daran vorbel, beı Calıxt eine Ent-
wicklung konstatıieren, ine Entwicklung VO Ernstnehmen des Problems der
Wahrheit angesichts der Zerspaltenheit der christlichen Kirche, W as bei Calıxt VOINl

allem Anfang VO  3 seinen humanistischen Voraussetzungen her natürlich anders
AaNnNSCcCZHA worden 1St als 1n der lutherischen Orthodoxıie, hın den ganz prak-
tischen Sberlegungen einer Überwindung der Zerspaltenheıit der christlichen Kirche
mittels eiıner hiertür gyeeigneten wissenschaftlichen Theologie. Schüßler hat gezeigt,
da{s der unmittelbare Anstoß Calixts Neudurchdenken der Frage der kirchlichen
Einheit nıcht AaUus der Theologie, sondern AaUuSs den schmerzlichen Erfahrungen des
Krıeges kam Schüßler 2aO 45) Be1 spielt der Dreißigjährige Krıeg überhaupt
keine mehr. braucht den Krıeg 1n seiner Arbeit nırgendwo erwähnen,
da alle Entscheidungen bereıts 1n den Vorkriegsjahren gefallen sein sollen. 1€es
wirklich ein Gewıinn für die Calixtforschung 1St, oder ob hier nıcht eın Verlust der
Dimensıion der Geschichte eklagen ISt un ein Rückschritt erfolgt, möchte
ich dieser Stelle doch fragen.

Die These des Buches, Calixts wissenschaftliche Grundlegung der Theologie se1
der Bewältigung der Konfessionsspaltung willen NLG  InenN worden, 4an

übrigens noch VO  - einer anderen Selite her 1n Frage gestellt werden. Nämlich VO  -

dem Überschufßßs, der sıch A4US dem rationalen Ansatz dieser Theologie für dıe 15
SUNS der konfessionellen rage erg1ibt. Aus der Behauptung VO  j der vernünftigen
Evıdenz der biblischen Offenbarung vewıinnt Calıxt Ja nıcht 1Ur ine unpartelische
Instanz SA Schlichtung der konfessionellen Streitigkeiten, sondern zugleich auch
ıne Beweisinstanz für die Wahrheit des Christentums gegenüber den nıchtchrist-
lichen Religionen. sieht durchaus, W as schon in früheren Arbeiten festgestellt
worden 1St, da Calixt VO  - seiınem rationalen Ansatz her dıe Theologie einer
allgemeinen Religionswissenschaft weiterbildet und da bereıts eiınen Beweıs
für die Absolutheit des Christentums 1n der Religionsgeschichte führen ermMas.
„Calıxt weıtet das MmMI1t dem Vorhandensein verschiedener christlicher Kontes-
s1ionen gestellte Proble AUS auf das Phäiänomen der verschiedenen Relig1i0-
nen überhaupt, denn 7zwischen ıhnen un: der christlichen Lehre 1St die Wahr-
elIt umstrıtten“ An dieser Stelle müßte doch stutz1g geworden se1in. Denn
damıt 1St doch der thematische Rahmen „Dıie iıne Wahrheit 1n der gespaltenen
Christenheit“ gesprengt, un INa  a müßte iragen, ob eine rationale wissenschaft-
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ıche Theologıe für Calıxt nıcht auch nötıg WAar der Bewältigung des Problems
der außerchristlichen Religionen willen, wıe INall sS1e 1600 1in EKuropa erstmals
SENAUCI kennenlernte vgl Z wa Philıpp Nıcolais Entwurf einer Miss10ns-
theologıe AaUusSs den gleichen Jahren unmittelbar VOT dem Dreißigjährigen Krieg!).
Iso die eine Wahrheit 1in der Vielzahl der Religionen! Hıer klaftt 7wischen
der Fragestellung der Arbeit und der gefundenen ntwort eın Mißverhältnis, aut
das hätte eingehen mussen. Vielleicht 1St selbst bereıts darauf gestoßen, wenn

1ın der abschließenden Zusammenfassung S 150 SAl nıcht mehr csehr VO

der Konfessionsspaltung als vielmehr allgemein VO  e} dem Problem der Geschicht-
ichkeit der Kırche in ihrer Verkündigung spricht, dessen Heraufkunft Calıxt 1m
Unterschied den orthodoxen Theologen seiner Zeit deutlich gesehen en soll
Besser ware es5 dann SCWECSCH, VO  3 dem Ergebnis der Arbeıt her die Einleitung
MIt der Fragestellung noch einmal L1CUu schreıben. SO wird INa  } die Bedenken
ıcht los Es sınd tiwa die gleichen Bedenken, die INa  - vorbringen würde
den Versuch, Schleiermachers Grundlegung eıner wissenschaftlichen Theologie 1in
der „Kurzen Darstellung des Theologischen Studiums“ als einen eINZ1Ig der
Unıon 7zwischen Lutheranern und Reformierten willen verfaßten Entwurf ınter-
pretieren.

Wiıtten-Buchholz Johannes Wallmann

Eschatologie, hg In eGeorg Calıxt: Schriften A

NMager Georg GCalıxt: Werke 1n Auswahl, 4) Göttingen Vanden-
hoeck Ruprecht) 1972 514

Ders  ® Eınleitung 1n diıe Theologie, N Inge Mager
Georg Calixt, Werke 1in Auswahl, E Göttingen (Vandenhoeck Ruprecht)
1978 481
Dıie VO  an der „Abteilung für Niedersächsische Kirchengeschichte den Ver-

ein1ıgten Theologischen Semıinaren der Universıität Göttingen“ herausgegebene, auf
insgesamt acht Bände veranschlagte Ausgabe der Werke des Helmstedter Theologen
Georg Calixt (1586—1656) schreıtet weıter N, wenn auch nıcht ganz ZUg1g,
wıe 1970 1mM Orwort erster Stelle erschienenen Band „Ethische
Schritten“ vgl meıne Rezension ZK  C 85, 1974, 433-—36) versprochen.

and „Schriften ZUr Eschatologie“ 1St der bislang umfangreichste Band dieser
Ausgabe. Er enthält drei dogmatische Monographien Calıixts: „De immortalitate
anımae resurrectione carnıs“ (1627); „De SUPTEINO Iudicio0“ (1635); „De ONO
perfecte summo“* (1643) Warum die drıtte Schrift mit verkürztem Tıtel wıeder-
gegeben wird, 15t nıcht ersichtlich. Erst der vollständıge Titel „De ono perfecte

S1Ve aeterna beatıtudine“ macht dıe eschatologische Thematik eindeut1g.
Calixt selbst sprach eintach VO  »3 seiner Schritt „de AhQeterna beatıtudine“. Alle dreı
Schriften bilden, w1e Mager zeigt, iıne VO  3 vornhereın geplante un!: folgerichtig
durchgeführte eschatologische Trilogie, Sehr einleuchtend, W as Mager ber die
ormale Zuordnung dieser Schriften ZUr akademischen Theologie, VO  3 Calixt 1m
Apparatus theologicus als wissenschaftliche Theologıe VO  ; einer 1Ur für die Ver-
kündıgung zurüstenden kırchlichen Theologie unterschieden, ausführt. INa  $ da-

N kann: „Georg Calixts eschatolo ische Gedanken asscnhn Zyanz 1n den
Rahmen der orthodoxen Lehrbildung“ (Eın eıtung, E1 würde ich vorsichtig
bezweıteln. Einmal besitzen WIr noch keıin abgerundetes ild der Eschatologie der
lutherischen Orthodoxıie, das solches Urteil möglich machte. Denkt INa nNnur 1e
seit Johann Gerhard ZUr lutherisch-orthodoxen Eschatologie gehörende Lehre VO  3

der annıhilatio mundt, hat s1e Calıxt nıcht gelehrt. Mager erwähnt selbst, daß
Calixt jede Auseinandersetzung MIt der Fegefeuerlehre vermeıdet, WAas tür die
lutherische Orthodoxie des Jahrhunderts ebenfalls atypisch ISt. Calixts Schü-
ler Justus Gesen1us hat 1in seiner Doktordisputation „De igne purgatori0“ (1643),
w1e Mager selbst feststellt, „ansatzweise auch posıtıve Aussagen ber den
Zwischenzustand“ gemacht (40), un Calixt selbst Ist, über die rei 1n diesem
and vereinıgten eschatologischen Abhandlungen noch hinausgehend, in seinen
etzten Jahren O: mıiıt einer Disputatıon „De anımarum separatarum”“”
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(1653) hervorgetreten. Diese vierte eschatologische Schrift Calixts 1St 1n den
vorliegenden Band nıcht aufgenommen. würde hier OT vorschneller Nıvellie-
(uns Warnen un die Frage, ob Calixts eschatologische Gedanken den Rahmen
der orthodoxen Lehrbildung 9 noch nıcht für abgetan halten. Vielleicht
annn InNnaDn 1m auITtfallıgen Interesse Calixts den Fragen des L1odes und der Un-
sterblichkeit ıne größere Aftinität des Helmstedter Theologen dem die Span-
nNUung 7zwıschen Diesseıts un Jenseıts stark empfindenden Geist des Barock CI-
blicken, als dies bei der durchschnittlichen lutherischen Orthodoxie der Fall WAar.
Vielleicht kannn VO  e daher auch verständlich werden, bei Calixt der echt-
tertigungsglauben der Reformation des Jahrhunderts Aaus dem Zentrum der
Theologie die Peripherie wandern konnte, Was iıhm ıcht NnUur Johann Hülse-
Mannn un: Abraham Calov zu Vorwurt machten. Dıiıe Tatsache, dafß Calixt schon
mIt der ersten der drei hier edierten eschatologischen Abhandlungen in Kontftlikt
MI1t der Gießener Orthodoxie gerlet, ware wohl stärker vewichten SCWESCH, Da{fß
1mM „Consensus repetitus fidei MEF lutheranae“ (1655); der Lehrverurteilung Calixts
durch die lutherische Orthodoxie, auch seine Eschatologie als nichtorthodox CIWOTLT-
ten wurde, äßt siıch ebentalls nıcht leicht abtun. Wenn Mager tür angebracht
hält, Calixt VO Neuen Testament her kritisieren, weil A4US dem Eschaton
„ein Nacheinander der Ereignisse“ mache (S1); wiederholt s1e selbst LLUTLTF die
Kritik, dıe bereits die lutherisch-orthodoxen Zeitgenossen Calixt veübt haben

Interessant den Texten die Toleranz des Ja antıchiliastisch lehrenden Helm-
stedter Theologen gegenüber dem Chiliasmus der frühen Kıiırchenväter. Calixt
scheidet schart 7zwıischen dem iırdischen Chiliasmus des Kerinth un! dem auf
geistliche Güter gerichteten, „verzeihlichen“ Chiliasmus der Kirchenväter. Da
das Glaubenstundament nıcht erührt, wird die Lehre VO CONSCHNSUS quinquesae-cularis durch letzteren nıcht irrıtiert.

Der Band 1St 1n Abweichung VO] ursprünglichen Plan („Dogmatische Schrit-
ten”) Jetzt „Einleitung 1in die Theologie“ betitelt worden. Ihm 1St ıne „Einfüh-
rung“ vorangestellt, die auf Seıiten einen weıtgespannten Überblick ber das
Bild Calixts un: seine Wandlungen 1in der Geschichte des Protestantiısmus bıs Zur

Calixtforschung bringt (9—2 Dieser Überblick 1St recht instruktiv. auch
WwWenn INa  3 bedauern da die ausnehmend posıtıye Wertung Calixts bei
Johann Salomo Semler, doch wohl yrößten Calixtverehrer ın der protestantı-schen Theologiegeschichte, Sanz übergangen 1St, un: WwWenn 111a  - Zweitel hat, ob Aus
der Sympathie Gottftried Arnolds für die Unionsideen des uraeus auf eine Cheime Zustimmung“(11) des radikalen Pıetisten Calixt geschlossen werden darf.
Be1 Spener und 1MmM Sp  fenerschen Pietismus hat Calixt bekanntlich keine sehr ZutePresse gehabt Es olgt eın 1n dıie Form einer Zeittabelle gefaßter „Lebenslauf
Georg Calixts“ Einbeziehung der Erscheinungsjahre seiner wichtigstenSchritften (29—32) Eın nützliches Arbeitsinstrument für jeden, der sıch ber Calixts
Leben un: Werk informieren sucht. Nıcht immer sind die Angaben präzıis. 50
ISt bei Calixts erster Bildungsreise 1609/10 VO  —3 einem Besuch „fast aller deutschen

otestantischen Universitäten“ die Rede, WOSCSCH Calixt Jediglich Jena, Gießen,übingen un! Heıdelberg besucht hat Landgraf Ernst Von Hessen-Rheinftels sollte
Mi1t vollem Namen, nıcht 1Ur Landgraf Ernst VO  3 Hessen ZENANNT werden.

Mehr als Dreiviertel des Bandes füllt die Edıtion VO  3 Calixts großangeleg-
tem, leider unvollendet ebliebenen „Apparatus S1Ve introductio 1n studıum
discıplinam Sanctae Theo]ogi1ae“ 37-364). Es handelt sich 1erbei nıcht eine
Einführung 1Ns Theologiestudium, Ww1ıe S1e eLiwa Johann Gerhard mMi1t seiner „Me-thodus studiji theologici“ yab, sondern iıne Enzyklopädie un: Methodenlehre
der theologischen Wissenschatt mi1t breiter historischer Unterbauung. Mager bringt1n der Einleitung, 1m Unterschied den 1n dieser Ausgabe finden
Einleitungen, leider Dar nichts ZUr sachlichen Einführung 1n dieses theologiegeschicht-lich vielleicht bedeutendste Werk Calixts, weshalb hier autf die zusammenfassende
Würdigung bei Henke (Georg Calixtus un seine Zeit, I, 1853, 471 {außerdem auf Wallmann (Der eOl0ogiebegriff bei Johann Gerhard und GeorgCalixt, BH J0 1961, 95 hingewiesen sel1. Mager beschränkt sıch auf einen
Versuch der Erhellung der Druck- und Herausgabegeschichte des „Apparatus“. Ge-
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gygenüber der bisherigen Forschung, die se1it Moller Cıimbria liıterata FE 1744,
197) über Henke. Otto Ritschl, Leube, bıs die jJüngste Gegenwart VO  3 eıiner
Ausgabe des Apparatus 1mM Jahre 1628 ausging und SOm1t dieses Werk der mittle-
C]  - Schaffensperiode Calixts zuordnete, sucht Mager mit eiınem stattlichen Aufgebot

Quellenzeugnissen, darunter SE noch ıcht edierten zeitgenössischen Brief-
zeugnissen, den Nachweis tühren, daß Calixt 1m Jahre 1628 Nur einen ersten
Teildruck des Apparatus einıge Freunde verschickte un der „sich ber Jahr-
zehnte hinziehende etappenweıse Druck“ TSTE nach Calixts Tod VO  3 seiınem Sohn
Friedrich Ulrich Calıxt in der Ausgabe VO  3 1656 eine ‚offizielle Ausgabe“ erfuhr,

dafß 138028  3 VO:  - einem „OPDUS postumum” sprechen MuUu: die heute vielfach ein-
yerissene, auch VO  a Mager gebrauchte Schreibweise „posthumus“ ist, dem
Zıtat 42, autf dem Titelblatt der Ausgabe VO  w} 1656 iıcht finden!). Am
Schlufß der Einleitung kann Mager das Fazıt ziehen: „Alle soeben reterierten 'Tat-
sachen über die Herausgabe des Apparatus siınd weder ın der älteren noch ın der
nNeUeren Forschung berücksichtigt worden, da{fs die irrtümliche Annahme einer
ersten Auflage dieses Werkes 1mM re 1628 bis heute fortbesteht“ (43)

Gegenüber dieser Detailrevision der bisherigen Calixtforschung
erheben sich jedoch Bedenken. Es mMag zutreften, da Calixt den unvollständigen
IIru des „Apparatus“” VO  a 1628 nıcht auf die Frankfurter Buchmesse hat chicken
lassen. ber hat doch für die Verbreitung des Werkes auf dem Korrespondenz-
WCS ZESOTZT. Diese Verbreitung se1it 1628 wiıird VO  3 Mager Ja MI1t zahlreichen Quel-
enzeugnıssen belegt. Die Verbreitung VO  3 Büchern auf dem Korrespondenzweg

ISt ber 1mM Jahrhundert eın Sanz normaler Weg neben dem uchhandel Ke1i-
NCSW CS darf INa  —$ daraus schon eın Argument ıne Veröffentlichung machen.
Calıxt spricht Ja uch 1mM Orwort seiner nächsten Publikation, der Herausgabe VO:  e}

Augustıins „De doctrina christiana“, ausdrücklich VO  e} seinem Apparatus Q UEIN
coepımus edere“ (1im gleichen Band / 0 24) Von eınem „unterbrochenen
Druck“, WwI1e Mager diese Außerung umschreibt (D 1St hier nıcht die Rede, sondern
VO einer begonnenen Ediıtıion. Mehrmals nımmt Calıxt in dem eben genannten
Orwort auf seinen Paratus Bezu W as doch schwerlich N hätte, WEn es

sıch eine Verschlu sache gehande hätte. Mager meınt sich auf das Zeugn1s des
Sohnes Friedrich Ulrich Calıxt stutzen können: „Die Vorrede Er Calıxts
der Ausgabe VON 1656 bestätigt diese bisher gemachten Feststellungen. Auch die
Bezeichnung „Op' posthuma“ auf dem Titelblatrt esteht echt (42) ber
Fr. Calıixt hat sich doch 1n der tünf re spater veranstalteten „Ediıtio altera“
selbst korrigiert. Er hat die Worte „Upera postuma“ auf dem Titelblatt E
lassen un S1'  e ftenbar VO  } Kundigen gedrängt, 1n ıner Vorre eNL-

schuldigt, hätte niemals MIt der Ausgabe VO  - 1656 Neues_ und VO  - ihm
erstmals Herausgegebenes anpreısen wollen („Neque nım Pro AUuUt prımum

editis ]la UuNngUuallı venditavı“, .5 48, dieses Bandes) Wenn INa  - FEr.
Calixts Vorreden den beiden Ausgaben VO'  3 1656 un: 1661 vergleicht, C1I-

kennt INa sehr deutlich den Sachverhalt: Fr. Calıxt hat den vorhandenen Rest
der Auflage VO  3 1628 sSam<t einıgen 1649 dazugekommenen Bogen un
durch die Hinzunahme eınes (ın der vorliegenden Neuausgabe VO  3 Mager nıcht
mitgedruckten) Fragments ber dıe Hıstoria ecclesiae occidentalis siıch ermächtigt
efühlt, das N als eın Opus herauszugeben. ade, da{fß dıese,
Hand des VO  3 Mager dankenswerterwe1se bereitgestellten Quellenmaterials nıcht
schwier1g rekonstruierenden Dınge durch die Einleitung wenı1g klar werden.
Man kann do: unmöglich VO  3 einer „fiktiven Ausgabe“ des Apparatus 1628
reden, wWwWenn INna) elbst, frühere, 1m Band dieser Calixtausgabe gemachte Fest-
stellungen VO Nichtvorhandensein dieser Aus abe revozierend, eiınen 1n das Jahr
1628 datierenden Druck des Apparatus 1n Herzog August Bibliothek nach-
weıst! Auch 1St s mißverständlich, für 1628 NnUur VO  3 einem „JTel druck“, dann
VO:  - einer „langsamen Fortsetzung“” des Werks und eiınem „sich ber Jahrzehnte
hinziehenden etap enweısen Druck“ reden. Be1 dem „Teildruck“ VO!]  3 1628 mi1t
seinen 184 Seıiten andelt es sich weıt mehr als dıie Hältte dessen, Was Calixt
zustande ebracht hat. Was spater noch Aazu kam (wohl 1St quantıitatıv
erheblich wenıger un besteht sachlich edigli 1n einıgen historischen Streifzügen
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durch die Kirchengeschichte. Was 1n der bisherigen Calixtforschung Stoft des
„Apparatus” herangezogen un untersucht worden 1St, hat jedenfalls alles schon 1n
der Ausgabe VO  3 16728 gestanden. SO dankbar 1114  - tür die Neuausgabe des Appa-

se1n Mags, INa  - wird ZUuUtLLUN, die Einleitung kritisc lesen An der 1N der
bisherigen Literatur findenden Angabe 1628 als Erscheinungsjahr des Appara-
LUS kann festgehalten werden, WE 1Ur agers Nachweis beachtet wiırd, da{fß 65

sıch vermutli ine nıcht 1n den Buchhandel gekommene Privatausgabe gehan-
delt hat und 1n dieser Ausgabe der (wohl 1649 VOIN Calixt verfaßte) historische
Schlufßfteil noch nıcht gestanden hat.

Korrekturen und Erganzungen ZUur Einleitung: Auf Anm 1St ergan-
TÄ unten 3/0; 24 ff Aut 1St dıe falsche Numerierung der Anmer-
kungen 1m exXt nach der richtigen 1MmM Anmerkungsapparat korrigieren.

Anm 31 1St Zr lesen: LLL
Soviel ZuU Apparatus, dessen 1M übrigen mustergültige Edition der Re-

spekt und die Anerkennung nıcht versagt sein oll Was ber die schwierige Pıonıuer-
arbeit be] der historisch-kritischen Edierung VO:  3 theologischen Werken der alt-
protestantischen Orthodoxie be1 der Besprechung des Bandes dıeser Ausgabe be-
reıits Zesagt wurde, brauche ich ıcht wiederho

Es tolgt 1n diesem Band eın Ausschnitt AUS der umfangreichen Vorrede Calıixts
seiner 1629 besorgten Ausgabe VO  - Augustın „De doctrina christiana“ un!

incenz VO  3 Lerinum „Commonitorium“. Diese Vorrede 1St in der Calixtforschung
als Darlegung se1ines, Namen „Consensus quinquesaecularıs“ lau-
tenden, Traditionsprinz1ps bekannt. Erfreulich, dafß dieser wichtige Calixttext jetzt

ZUuUrleichter zugänglich 1St, zumal Calixts wichtigste Unionsschrift, der Anhan
Epıtome theologiae moralıis „Digressi0 de I Ova  e (1634) in diese AuswaDyAaUuS-

yabe ıcht aufgenommen worden ıST Der Band enthält weiterhin drei Helmsted-
DE akademische Reden Calixts, die erstmals 1n der Sammlung der „Oratıiones
selectae“ VO:  ; Friedrich Ulrich Calixt (Helmstedt, gedruckt 1er han-
delt 6S sıch wirklich „Opera postuma ” !). Sıe haben das Studium der Geschichte
(„De studio Histori1arum Oratıo“, die Ursachen der Verderbnis der abend-
ländischen Kirchen nach der Reformatıion („Oratıo de Causıls calamıtatum, qua«l
ecclesıiıam occıdentis PDOST Coeptam reformationem afflixerunt“, un 7 iel und
weck des akademischen Studiums 1mM allgemeınen („De fine D' studiıorum
Oratıo“, 1643 FA1T: Gegenstand. Vor allem die 7zweıte Rede, die ıne interessante
Melanchthonkritik des als Melanchthonianer ekannten Calixt enthält (Krıi-
tik Melanchthons Überschätzung der Mathematik be1 gleichzeitiger Gering-
schätzung der Metaphysik), kann als vorzügliche Einführung 1n die Gedankenwelt
des Helmstedter Theologen angesehen werden. Wer einem begrenzten 'Text Eın-
blick 1n das Denken Calıxts nehmen will, se1 diese ede verwıesen.

Wıtten-Buchholz Johannes Wallmann

Mäarsarete Pohlmann:DerHumanısmus ım 1 ahrhundert
Fıne Cu«c Religion? Arnold Ruges Auseinandersetzung mi1t dem Christen-

LUum, Verlag Peter Lang, Frankfurt 1979 (Theologie 1m Übergang 4, hg.
V O'  3 Scheffczyk un: Anton Ziegenaus), 311
Nachdem Karl Löwirth seiner Arbeit „Von Hegel Nietzsche“ (erstmals

Arnold Ruge einem breiteren Leserkreis zugänglich machen konnte, hat NUur
noch David Mc Lellan (von der erf. nıcht genannt) 1n dem 1969 erschienenen
Bu „Die Junghegelianer un Karl Marx“ ebenfalls Ruge kurz vorgestellt. Arbeıi-
Len ber Kuge wußte nıcht anzugeben. Die LU Untersuchung VO  g Pohl-
Mann, hervorgegangen Aaus einer Marburg eingereichten theolog Dissertation,
kann durchaus substantielle Beiträge ZUuUr R.-Forschung namhafrt machen. Ihr Ver-
dienst besteht 1n der Entwicklung VO  w Ruges Einstellung Christentum und
Kırche aufgrund VO  3 Ruges Schriften. Dabe1 zerfällt diese Entwicklun 1n eine
Phase der posıtıven Beurteilung des protestantischen Christentums ZW1SC 1838
un 1841 und 1n die endgültige Kritik des Protestantismus se1it 1841/42. etzt
meınt Ruge 1m Protestantismus 1Ur scheinbar das Prinzıp des Fortschritts un!: der
Befreiung sehen können; in Wahrheit se1 dagegen das Prinzıp der Reaktion
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und Polizeistaatlichkeit. Die Vertasserıin geht der grundsätzlichen Kritik des hri-
durch Ruge und seinen Beziehungen Daviıd Friedrich Straufß, Bruno

Bauer, besonders ber uges Kritik der Hegelschen Religionsphilosophie nach Mıt
echt bezeichnet s1e dıe Einwirkung Feuerbachs auf Ruge als entscheidend für des-
SC11 Hinwendung A Materialısmus un: Sensualismus. Feuerbach oilt Kuge als
der Neuanfang der Philosophie nach Hegel den Feuerbach Konsequenz weıt
überbiete. Auch dıe Unterschiede zwischen Ruge un: Feuerbach kommen dabei
1n den Blick (Difterenzen 1m erkenntnistheoretischen Ansatz; 1mM lick auf die Be-
wertiung der Natur und der Religion). Insoweıt ann 11A4  — der ert. 1n der
Analyse folgen.

Ruges eıgene Posıition wıird der Überschrift 1e€ wahre Religion des
Humanısmus“ (S 12 dargestellt. Der DBe I'lfl Humanısmus müßte seiner
Bedeutun 1n der Zeit VO  - Herder ber Nıet bis Ruge historisch SC

de nıert werden. Die LCUC Religion des Humanısmus soll nach Ruge 7 W1-
schen Praxıs und Theorie bzw. zwischen gesellschaftlicher, politischer Realität un!
philosophischem Begrift vermüitteln. Ruge distanzıert siıch einerse1ts VO  3 einer dur
>  n bestimmte Glaubensinhalte, Formen und Rıten gefüllten Religion, halt ber
als VO]  3 Hegel kommender Idealıst ungebrochen lau die voranschrei-
tende Bildung der Menschheit fest und meınt, daß auf Grund diıeser Bildung der
Menschheit auch der Religion ımmer NCUe nhalte zuwachsen werden. Er berührt
sıch hier durchaus miıt Ludwig Feuerbach un: besonders miıt dessen Bruder Fried-
riıch Feuerbach, W ds dargelegt werden muüßte. Dıie Arbeıt hat einen zroßen An-
merkungsapparat 167-296). Vieles daraus erübrigt sich Immer wieder beruftt
sıch ert. auf ältere un: euere Gesamtdarstellungen, miıt Vorliebe aut Lütgert,

Hermelink un! Shanahan. Für den lutherischen Konservatısmus Stahls
wird die 1n Marburg entstandene und in Heidelberg 1976 eingereichte Dissertation
VO Wiegand ber das Frühwerk Stahls herangezogen. Andere Literatur
fehlt, auch sS1e S1| geradezu aufdrängt. Im Literaturverzeichnis sind die Fehl-
anzeıgen offenkundig. Der gesellschafts- un zeitgeschichtliche Aspekt, den die
ert mMi1t echt für das Verständnis der Entwicklung Ruges für entscheidend hält,
kommt iıcht profiliert SCHU heraus. Es ware doch wohl nötig SCWCESCH, Ruges
publizistische Tatigkeit ausfü rlicher ZUr Sprache bringen. Irotz der Beanstan-
N Zur kirchengeschichtlichen Seıite der Durchführung des Themas, sind die

sıch 1mM ENSCICH Sınne aut Ruge beziehenden Ausführungen zuverlässıg und schlüs-
S12 dargestellt.

Neuendettelsau Kantzenbach

Manfred Waldemar On Congregationalı:sm ın Amerıca.
Oa Creek Wısconsın (The Congregational Press) 1977. I, Sgit_en, brosch
Dıiıe Congregationalists sind alt W1€e die Geschichte der Vereinigten Staaten.

Dıie eigentlichen Gründungsväter der Kirche verfolgte englische Separatı-
SteN, die sıch 1606 1ın Scrooby ıner Gemeinde zusammenschlossen. FEıne große
Anzahl von ıhnen £loh 1608 nach Holland, s1e in Amsterdam und Leiden ein

Leben begannen. John Robinsons Schriften eröftneten die Möglichkeit des
Zusammenwirkens V OIl Separatıisten un: Purıtanern. Er Vertrat den Standpunkt,
daß die Separatıisten die etablierte Kirche (Church of England) ohl ablehnten
ber Gottesdiensten anderer Kirchen teilnehmen konnten, solange diese bib-
lıschen Texten orientiert 48 1620n die Separatısten den Aufbruch 1n die
Neue Welt und VO:  3 ıhnen befanden sich den 120 Passagıeren der May-
tHower. Noch auf See unterzeichneten 41 Reisende den Mayjlower Compact un
wählten den Geistlichen John Carver ZUuU ersten CGGouverneur ihrer Kolonie. Dıie
anfänglichen Schwierigkeiten der Gruppe 1n der ungewohnten Umgebung siınd hın-
reichend bekannt. FEıne wachsende Einwanderung von Purıtanern brachte der —-

nachst kaum lebensfähigen Siedlung 1n Massachusetts 1n den folgenden Jahrzehn-
ten neue Kralft. Es War eın Segen für die Separatısten, dafß sich den Freiheit
suchenden Neuankömmlingen auch eine stattliche ahl VO' 1n Oxford Cam-
bridge hervorragend ausgebildeten Geistlichen befand Thomas Hooker legte 1648
die Grundprinzıipien der Kirche in seiınem Survey 0} +he Sum 0} Church
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Discipline test: .. "There 15 Presbyteriall Church in the New Testament .
Each Congregatıon compleatly constituted of all Officers, has sufticıent
her self, exercıse the of the keyes, and all ur discipline ...“ S
15—-16

Solange dıe Gemeıinden, dıe congregatıions, LUr Aaus misıble SaLnts bestanden,
Menschen, die sıch der Erfahrung einer Wiedergeburt, einem Bekehrungs-

erlebnis bekannten, yab CS 1n der Gleichheit der Gemeindemitglieder keine Aus-
nahmen. Dieser Zustand erfuhr ber erhebliche Änderungen, als immer mehr Men-
schen 1n der Einwanderergemeinde sich iıcht auf eın estimmtes Bekehrungserleb-
N1S beruten konnten un daher hne Privilegien und VOrTr allem hne Stimmrecht

den saınts lebten. Einen Ausweg AaUus dieser Konfliktlage bot der 503 HaIF-]|Way Covenant, eine Art Glaubensbekenntnis, das einerseılts den bisher außerha
der Gemeinde Stehenden dıe Aufnahme ZESTALLELEC, andererseıts aber, WwI1ıe ohl
trettend feststellt, der Sikularisation das 'Tor öffnete.

nde des un! Begınn des Jahrhunderts wurde die Congregational
Church durch die Herausforderung der Unitarıer schwer getroffen. Zahlreiche Kır-
chen yingen verloren un!: viele Gemeinden mußten raktisc VO]  5 NEeEUCIN beginnen.
Der Tan 07 Unıo0n, ıne Einıgung mı1t dem Generaqa Assembly of the Presbyterian
Churches of Amerı1ca, der VO  e 1801 bis 1837 bzw. 1852 Gültigkeit hatte, kostete
die Congregationalists ıne Anzahl VO:  e} Gemeinden der frontier. Der eıgent-
ıche Einschnitt 1n der Entwicklung der Kirche ber kam m1t der wachsenden Zen-
tralmacht des National Councıl un: der Berufung einer Commi1ssıon of Nıneteen
1M re 1913 Regionale un: nationale Organisationsformen schmälerten zuneh-
mend die Entscheidungsfreiheit der individuellen Gemeinde und zerstorten sOomıt
eine der wesentlichen Grundlagen des frühen Congregationalism, 1957 erfolgte der
Zusammenschluß mi1t der Evangelical an Reformed Church, einer Kirche, die 1934
A4US der Vereinigung der Evangelical Synod und der Reformed Church hervorge-
Zangen WAar. Das Zusammengehen wurde 1961 durch die gemeiınsame Anna
eiıner Verfassung zementiert un die Kirche hiefß fortan United Church of Christ,
eın Namenswechsel, der nıcht 1Ur die Bezeichnung Congregational eliminıerte, SOI-
ern ugleich miıt dem Beginn einer großen amerikanischen Kirche auch das
Ende einer csehr amerikaniıschen Form der Organıisatıon, nämlich der unabhängigen
kongregationalıstischen Gemeinde anzeigte.

Diesen We der Congregationalists hat Mantred Kohl 1m Auftrage der Com-
15510 Pu licatıons of +he Natiıonal Assocıatıion of Congregational Christian
Churches 1er festgehalten. Es War ihm unmöglıch, alle Entwicklun der 1n INan-

cher Hinsıcht typisch amerikanıschen Kırche in ihren Finzelheiten Organısatıon
un der dogmatischen Verästelungen verfolgen. Obwohl diese offizielle Dar-
stellung in erstier Lıinıe für die Mitglieder der Gemeinden 1n Nordamerika bestimmt
ist, bietet s1e ıne nützliche Einführung tfür deutsche Kirchenhistoriker und Theolo-
SCH, 1e einen ersten Finblick 1n die Anfänge des Protestantismus 1n den USA
suchen. Neben dem Zugang FTA Entstehungsgeschichte einer der wichtigsten amerika-
nischen Kirchen vermuittelt das Buch dem deutschen Profanhistoriker auch lehrreiche
Einsichten über die CN verflochtene Entwicklung VO  w} Glauben un kommunalem

VOIN der englischen Kolonial-Verständnis 1n eiınem Land, das se1it seliner Befreiun
herrschaftt die TIrennung VO!]  a Kirche und Staat seine Fahne geschrieben hat
Kurzum, Congregationalism ın mMerıca 1St ein lesbarer un!: anregender Eintüh-
rungstexXt, der nıcht 1Ur iın die Bibliotheken der theologischen Seminare ehört,
sondern der auch für alle, die auf dem Gebiet der Amerıcan Studies eıten,
interessante kulturelle Zusammenhänge aufzeigt.

Hamburg Reinhard Doerries
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Jay Dolan . He Imıerant Church: New Y-O6rk?6 Irısh
and German Catrtholi1es; OrwOort VO]  - Martın
Marty. Baltimore un: London "Ihe NS Hopkins University Press) 1975
(Johns Hopkins PB-Ausgabe IV SKP Seıten, geb., Dollar 10.00
und Dollar 3.905
Jar Dolans wichtige Studie gehört jenem breitgefächerten Forschungssektor,

der auf Grund se1nes interdisziplinären Ansatzes mehr seın will als moderne Kır-
chengeschichte der Sar Diözesan- bzw. Synodalgeschichte. Dıie vergleichende Be-

wachsenden Haten- un Großstadt New ork 1St 1n mancher Hiınsıcht eın Kapiteltrachtung deutschamerikanischer und iroamerikanischer Gemeinden 1n der chnell

der modernen Stadtgeschichte urban studies). Au dargestellt wırd eın bedeuten-
der Aspekt der Sozialgeschichte, nämlich die Rolle der katholischen Kirche als
Institution 1mMm Urbanisationsprozeß. Der behandelte Zeitraum 1St eıner-
se1ts eine Ara des nahezu unglaublichen Wachstums der katholischen Kirche in den
USA, hauptsächlich bedingt durch die Masseneinwanderung Aaus dem VO:  3 Hungers-
NOLTL heimgesuchten Irland; andererseıts 1St ıne eıit der kritischen Konfrontation
MI1t dem amerikaniıschen Protestantismus un den VOTLT allem die Katholiken

Felde ziehenden Nativisten.
Im Vergleich den yrößeren Städten Europas WAar die katholische Kirche 1n

New York VOLT em dadurch gekennzeichnet, da{ß s1e 1n we1ı Typen VO  3 Ge-
meinden unterteilt WAar, nämlich die geographisch begrenzten und die thnischen
Gemeinden, die meıist als national parishes bezeichnet werden. Diese Art der Auf-
teilung WAar weitgehend die Folge VO  - Sprachbarrieren, welche die Zusammen-
fassung der verschiedenen europäischen Einwanderer SUut Ww1e unmöglıch machten.
Weder die Deutschen noch die Iren wünschten sich französische Priester und gruün-
deten eshalb eıgene national parishes. Da{iß sıch ethnische un geographisch be-
grenzte Gemeinden zeitweılıg überschnitten, 1St ın erster Linie AaUus dem ungezügel-
LecnNn Wachstum der Stadt, ber auch Aaus dem hohen rad der anhaltenden Bevölke-
rungsmobilität erklären.

Der eigentliche Beıtrag Dolans liegt ber wen1ıger 1n der Beschreibu der kom-
plizierten und konfliktreichen Administratiıon dıeser Gemeinden als 1n der Dar-
stellung des kulturellen und soz1alen Lebens der Einwanderer. Da die kirchliche
Hierarchie MIit der Zeit zunehmend VO  - den Iren gestellt wurde, lieben die
Deutschamerikaner lange siıch selbst überlassen, bzw der Anstoß Zur Gründung
einer deutschen Gemeinde kam nıcht VO:  - oben sondern me1st Aaus der Be-
völkerung. Laıen auch, die das and un! die nötıgen finanziellen Mittel
für den Bau einer Kirche ZuUur Verfügung stellten. Erst nachdem sich die Gemeinde
SOZUSAgCN aus eigener Inıtıatıve un!: mMi1t eigenen Mitteln organısıert hatte, bat s1e
den Bischot Entsendung e1nes Geistlichen. Den Kern der Gemeinde
ıldeten entweder die 1n einem Stadtteil frisch zugewanderten Bewohner gleicher
nationaler Herkunft oder, w 1e 1M Falle der Most Holy Redeemer Church, ıne
Gruppe VO  3 Mitgliedern einer alteren Gemeinde, die ihrer Kirche aut Grund VO:  3

innergemeindlichen Auseinandersetzungen den Rücken gekehrt hatten Dıe Aus

dem olk gewachsenen Kirchen 1n der Regel weıit mehr als Gebäude, 1n
denen Gottesdienste un: feierliche Rituale abgehalten wurden; Kirche und
Gottesdienst wüuüchs eın Netzwerk VO  3 Assozıationen und Vereinen, die neben den
relig1ösen auch den kulturellen und nıcht 7uletzt den sozialen un! ökonomischen
Bedürfnissen der Gemeindemitglieder Rechnung trugen.*

Von Interesse sind auch die Ausführungen Dolans über die Rolle des Geıist-
lichen 1in der ethnischen Gemeinde 1n der Neuen Welt. In Europa un 1in Amerika
tehlen uns islang zuverlässige Untersuchungen über die Rolle des Pfarrers sowohl
auf dem Lande als auch 1n der den Problemen der Industrialisierung besonders

Zum weıteren Vergleich bietet siıch die hervorragende Studie VO:  3 Silyvano
Toması Pıety an Power: TThe ole of the Italian Pariıshes ın the N ew York
Metropolitan Area,e Staten Island, New York (Center for Migration
Studies) 1975
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stark ausgesetzten Stadtbevölkerung.?® Für die Iren und Deutschen 1n New ork
war der Gemeindepriester eine Autoritätsfigur, die eindeutig ıne J. Reihe VO  -
Kontrollfunktionen ausüben konnte. Suchten doch die Mitglieder der Gemeinde
ıcht 1LLUTr seelsorgerlichen Rat vVvon ihm, sondern verbanden sıch 1n dem Pfarrer
ın vieler Hınsıcht die Funktionen des Geıistlichen, des Lehrers und des vertrauten
väterlichen Deraters 1in zahlreichen religiösen un weltlichen Fragen, die den Ar-
beiter un seine Familie bedrängen mochten. Be1 den Iren kam hinzu, daß die
Priester 1n der Iten Welt oft die einzigen Vertrauenspersonen SCWESCH N,weıl S1e nıcht dem politischen Einflufß der verhafßten englischen Herrschaft
gestanden hatten. esonders erkennbar War das Gewicht des einzelnen Geıistlichen,
Wenn die VO  m der Gemeıinde treftenden Entscheidungen mi1t tinanziellen Lasten
für die Mitglieder verbunden Dies WAar ZU Beıispiel be] der Errichtung
VOoNn kirchlichen Schulen (parochial chools) der Fall, die bis 1840 1n eigenerKraft VO  3 den Gemeıinden werden muften. Erst 19 1840, nachdem
Bischof Hughes VO  3 New ork 1n seınen Bemühungen öftentliche Gelder für
die kırchlichen Schulen Widerstand der Protestanten gescheitert WAar, Organı-sıierte die 1özese 1Ne systematische Unterstützun dieser Grundschulen, un
den folgenden Jahrzehnten gelang C585 der katholis Kırche, 18—19 Prozent
der Zur Schule ehenden Kiınder für iıhre privaten Schulen gewınnen.

F  AT  C den deutschen Historiker un Theologen 1St diese Untersuchung 1n höch-
SsStem Grade wertvoll, weıl WIr bisher unverhältnismäßig schlecht ber die Entwick-
Jung des deutschen Katholizismus in Nordamerika informiert SCWESCH sınd Wih-
rend die Verbindungen der deutschen Lutheraner iıhren Bruderkirchen 1n den
USA wenigstens 1n einıgen Ansätzen dargestellt worden sind, fehlen uns auf der
katholischen Seıite noch zuverlässige Aufarbeitungen ber die Kontakte 7zwischen
Deutschland un Amerika.$ Diese Forschungslücke 1St erstaunlich, Wenn INa  3 be-
denkt, dafß gerade iın deutschen katholischen Archiven unzählige wertvolle Akten
Uun: Unterlagen AaUus dem Jahrhundert diesem emenkreis erhalten SIN
Möge Jay Dolans sorgfältige Untersuchung ZUr Lage der deutschen Katholiken in
New ork eın Wegweıiser für weıtere Untersuchungen auf diesem Gebiet, vielleicht
uch eiınmal V{}  - deutscher Seıte, se1n.

Hamburg Reinhard Doerriıes

FEıne der wenıgen Ausnahmen 1st die beachtenswerte Arbeit über Boston VOonNn
Donna Merwick: Boston Priests, DE Study of Soczal an Intellectual
Change. Cambridge, Mass. (Harvard University Press) 1973

Dıiıe sorgfältigen Forschungen VO'  3 Pater Willibald Mathäser bilden eine Aus-
nahme. Der Ludwig-Missionsverein ın der eıt König Ludwigs V“O:  - Bayern(München Haudegen Gottes (hrsg., Als Einführung VOr allem die
amerikanıische Darstellung VO  w Colman Barry, Geburtswehen einer Natıon
(Red<linghausen un Hamburg
Sch lyter., Herman: Der China-Missionar Karl Gützlaff

und seıne Heımatbasıs. und Gleerup (1976) 262 Studıamissionalıa Upsaliensis 30.)
In unNnseren Tagen, 1n denen das Milliardenvolk Chinas als politische und WwIirt-

schattliche Macht ımmer mehr 1in den Mittelpunkt des Weltinteresses rückt, MU:
fast als vermessen erscheinen, da VOor rund 150 Jahren ein Mann len ITnNstes

Uun! 1n festem Glauben seıne Berufung überzeugt seın konnte, das große eıich
der Miıtte 1n einem Menschenleben für den christlichen Glauben gewınnen kön-
NCN Dieses hohe 1e] hatte sich der Juli 1803 1n Pyrıtz in Hınterpommerngyeborene Karl Gützlaff gesteckt. Er War von Beruf Gürtelmacher, fühlte sich Je-doch schon früh dazu ausersehen, ın Erfüllung des 1mM Evangelium gebotenenmissiıonarischen Auftrags se1ın Leben für die Verbreitung des Christentums INZU-
setizen. Er stammte Aaus eiınem pletistischen Elternhaus un begab siıch zunächst 1n
die VO:!  e Jänicke geleitete Berliner Missionsschule, die VO  3 Herrnhutischem Geist

WAar. Von dort wurde ZUuUr weıteren Ausbildung der „Nederlandsch
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Zendelinggenootschap“ überwiesen un! VO  - dieser nach Java un anderen
indonesischen Inseln als Mıssıonar entsandt.

Seine schon früher geweckte Leidenschaft für die Chinamission trıeb ıhn jetzt
SAanz auf diesen Weg. Gegen den Willen selner Missionsgesellschaft mu{fßste
sıch deshalb aufßerlich VvVon iıhr trennen un ein SOSCNANNTECT „Freimissionar“ WCI-

wandte sıch voll der Arbeit Chinesen Selbstverständlich War CDy
da{fß Chinesisch lernte; sıch jedoch Sanz AaNZUPDPaASSCH un: als Chinese
Chinesen wirken, kleidete sıch chinesisch, Lrug eınen Zopf und ahm
einen chinesischen Namen Dıies erschien ıhm erforderlich. da damals außer-
ordentlich schwier1g, ja fast unmöglich WAar, als Europäer in das Innere Chınas
vorzudringen. Deshalb beschränkte sıch zunächst auf zahlreiche Missionsreisen

der Kuste entlang, be1 denen auch VOTL abenteuerlichen un gefährlichen
Wagnıssen ıcht zurückschreckte Da CS ıhm jedoch immer deutlicher wurde, dafß
das in seinem Optimismus un Glaubenseiter gesteckte Ziel, in eiınem Lebensalter
Banz China für das Christentum gewınnen, doch nıcht erreichen konnte, ZOS

einheimische Chinesen ZUr Hılfe heran. Er sandte ausgebildete chinesische Jau-
bensboten ZUr Missionsarbeit in das Innere Chinas und rietf diese ann ZUur Bericht-
erstattung ber iıhre Erfolge zurück. Eın sogenannter Chinesischer Vereın, der als
Predigerkonferenz gedacht un organısıert WAar, diente ıhm dabei als Zentrale. In
seiner optimistischen Leichtgläubigkeit sah Gützlaff jedoch TSLT spat, daß diese
Methode aut die Dauer Fehlschläge durch Betrügereıen mi1ıt sich brachte. Fıne Über-
wachung durch europäiısche Mıssı:onare war uch ıcht problemlos und führte, VOrLr
allem der Jangen Abwesenheit Gützlafts während seiner Europareıse,
Zerfallserscheinungen. Seın früher Tod August 1851 unterbrach schliefßlich
auch den Versuch, nach seiner Rückkehr die Organısatıon NnNeu gestalten un
festigen.

Dieser 1Ur 1n großen Zügen umrıssene Überblick über die Missionsarbeit Karl
Gützlafts erschien erforderlich, da Schlyter die Kenntnıis seines 1946 erschienen
Werkes „Karl Gützlaft als Missıonar in China“ be1 den Lesern des Buchs
E In der Uunls vorliegenden Untersuchung wird dagegen nach einer Kurz-
fassung des Lebenswegs un: der Wirksamkeit Gützlaffs mMiıt großer Ausführlichkeit
und Genauigkeit das Bemühen die Schaffung einer seine Missionsarbeit Lra-

genden un stützenden Heimatbasis dargestellt. Im Unterschied der Miıssıon
kirchlicher Gemeinschaften un!: der VO  e Missionsgesellschaften WAar Gützlaff als
„Freimissionar“ diese Missionstätigkeit wurde auch als Glaubens- der Eınmann-
M1SS10N, 1ın Jüngster eIt auch als Freelance-Evangelisation bezeichnet aut eigene
Hilfsquellen angewıesen un benötigte für seine weitgezielte‘ Arbeit starken
ıdeellen un finanziellen Rückhalt. Zunächst 1LLUT aut sıch selbst un auf die
Unterstützung seiner Freunde 1n EKuropa angewiesen hatte CS durch Briefe un!
Schilderungen seiner Wirksamkeit un seiner Erfolge schon früh verstanden,
weıtere Kreise in Europa und in den USA anzusprechen und für seine Arbeit
äpt_eressieren.l Auch seine zahlreichen historischen un: kulturgeschichtlichen Veröftent-

wırkten aufsehenerregend un machten ihn bald weltweit nıcht 1Ur 1n
kirchlichen, sondern auch 1n geographisch un wirtschaftlich für China aufgeschlos-

reisen bekannt. In den verschiedensten Ländern, besonders in Deutschland,
England un in den USA berichteten die Missionszeitschriften, ber auch wI1issen-
schaftliche Fachzeitschritten ber seinen aktıven Eıinsatz 1n China, seine gyroßen
Planungen nd seine Erfolge Dı damalige Zeıt MmMi1t ıhrem durch die Kolonial-
tätigkeit un: den Enthusiasmus für die Kenntnis und Erforschung Länder
geweckten Oftentlichkeitsinteresse wurde eın ruchtbares Feld für Gützlaffs Inıtıa-
t1ve. Auf diesen noch hne festen Plan entstandenen u Kontakten Auifibauen:!
enttaltete in den tolgenden Jahren 1ine bewulßfite und gezielte Propaganda tür
eine umtassende Chinamission, wI1e Ss1e ıhm vorschwebte, und erreichte ıne
ständig wachsende Bewegung.

Nach der Skizzierung dieser Grundlagen ZUr Schaffung der benötigten Heımat-
basıs hat Herman yter 1n vıer weıteren Kapiteln den Autbau un die Fest1-
5ung dieser für seine hochfliegenden Pläne unentbehrlichen Betreuungszentren 1m
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Abendland geschildert. So entsteht autf Grund ıntensiver Quellenforschung eın viel-
tach wechselndes Bıld der Entwicklungsstadıen iın den für Gützlaft aufgeschlossen-
sten Ländern, die nacheinander 1n besonderen Abschnıtten behandelt WOCI-

den Dıiıe zeıitlıch zusammengefaften Hauptkapitel umtassen dıe Jahre 1834 bıs
1847 (bıs ZU nde des Opiumkrieges), 1847 ıs 18549 bıs Zur großen Europa-
re1se), 1849 bıs 1850 während der Europareise) und aAb 1850 nach der Europa-
reise un: dem ode Gützlaffs)

Wenn auch kritische Sıtuationen un: YEW1SSE Rückschläge unvermeıdbar JN,
MU. doch ımmer wieder überraschen, welche ungeheure Werbewirkung die

kühne un konsequente Missionstätigkeit 1n den europäischen Ländern und 1n den
USA zeıtigte, ihn seine weıter verbreiteten und übersetzten Berichte und
Publikationen immer populärer werden ließen. Von Jahr Jahr weckten s1ie iıne
wachsende Begeıisterung, Ja geradezu eın „China-Fieber“, das seınen Höhepunkt
auf der gyroßen Europareise fand, die fast als Triumphzug bezeichnet werden
konnte. Ohne Rücksicht aut seine Kräfte reiste Gützlaft VO'  3 Land Land,; VO  -

Ort Ort, 1n Vorträagen, Predigten un: Verhandlungen eine fteste un
dauernde Unterstützungsbasıs für seine imponierenden Missionsziele 1n China autf-
un auszubauen. Wirkungsvoll wurde dabei VO:  - pietistischen und herrnhutischen
Zirkeln un begeisterten Freunden unterstutzt, entscheidend ber war seıne mi1t-
reißende Initiatıve und se1ine faszinierende Persönlichkeit. Unbeirrt durch sich
regende Kritik seıiner Einmann- Tätigkeit, seiner Methode un der Eıgen-
willigkeit se1ines Wirkens verstand CS, von seiner Glaubensstärke getragen
seiner Autorıität vertrauend die gesteckten Ziele propagıeren. Der überwälti-
gende Erfolg, den 1m Abendland verzeichnen hatte un!: der ıhm ständıg
einen Zustrom VO'  - Mitarbeıitern und reichliche Ananzielle Mittel sicherte, konnte
seinen Eiter LLUL verstärken. Zwar kamen ıhm die pietistischen Strömungen der
Zeıt, das durch seine fesselnden Reise- un Erfolgsberichte geförderte Interesse der
Offentlichkeit fernen, unbekannten Ländern und sicher auch rein wissenschatt-
liıcher Forschungsdrang und handelswirtschaftliche Tendenzen dabei hilfreich
Gute, bewegend un treibend ber War die mitreißende Inıtiatıve der festgegrün-
deten und unbeugsamen Persönlichkeit des lutherischen Christen Karl Gützlaft
Daß durch seiıne Veröffentlichungen auch mMi1t zahlreichen einflußreichen Män-
OIa 1n Verbindung kam, Mitglied 1n verschiedenen wissenschaftlichen ereıin1-
ZungcCch wurde und Ehrungen erhielt, se1 198888 Rande vermerkt.

Wenn sein großes Endziel, für jede der 18 chinesis  en Provınzen eın be-
stimmtes Land oder große Stidte Europas der der USA als feste Betreuungsbasen
einzurichten, auch nıcht voll erreichte die USA: 1n denen cschr ekannt War

und die ıh dringend erwarteten, konnte auf seiner großen Reise nıiıcht mehr be-
suchen WAar doch eine gewaltige Bewegung für die Chinamissıon ntfacht
worden, Ww1ıe s1e n1ıe und auch spater ıcht wıeder verzeichnen WAaäal. Gewi(
hätte Gützlaft das Feuer der Begeıisterung miıt der iıhm eigenen Überzeugungskraft
auch weıter geschürt un wahrscheinlich viele spater auftretende Schwierigkeiten
überwunden. Bald nach seiner Europareıise starb jedoch 1n Hongkong. In den
folgenden Jahren begann ine Zersplitterung der fur die Chinamıissıon veweckten
Bewegung, Difterenzen un konfessionelle Eigenbrötelei machten sich störend be-
merkbar. Das Interesse der Ofentlichkeit erlahmte zunehmend. Die Mıss1i0ns-
gesellschaften und -vereine setzten War ihre Arbeıiıt 1n China fort, ber der Höhe-
punkt der Begeisterung un der Einsatzfreudigkeıit War überschritten.

Herman chlyter hat für seine wohl erstmalig die Heimatbasisfrage 1n der
Missionsforschung behandelnde Untersuchung ıne tast unübersehbare Fülle VO  -

Materıial usammengetragen un verarbeıtet. 58 Seıten Anmerkungen mit gENAUCH
uellennachweisen und ıtaten ZeUSECN VO  } der geleisteten Arbeıt. Dıiese und dıe4] „Quellen un: Lıteratur“ bezeichneten Angaben sind eine Fundgrube für neue

missionsgeschichtliche Forschungen un!: für in Archiven verborgene Schätze. Auch
se1ne eigenen seit 1946 meıist 1n Zeitschriften erschienenen Aufsätze über die VOI-

schiedensten Themen der Missionsgeschichte weisen auf, daß chlyter den besten
ennern und intensivsten HET Forschern aut diesem Gebiet Zählen 1St. Über
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das eigentliche Anliegen seiner Untersuchungen hınaus oibt der Vertasser auch
manche Anregungen tür weıtere Spezialforschungen der für regional begrenzte
Themen.

Sowohl Herman Schlyters Bu: AKarl Gützlaft als Missiıonar 1n China“ als
auch das vorliegende Werk werden auch dem Leben un Lebenswerk des aufßer-
gewöhnlıchen Menschen Karl Gützlaft 1n jeder Beziehung gerecht. Wır können
Schlyter großem Dank verpflichtet se1in, daß unNnNserer schnellebigen eıit einen
tast schon vergesschCch Missionspionier un die Problematik se1ines Wirkens wıeder

lebendig VOL Augen gestellt und ıhm die verdiente Würdigung hat zuteilwerden
lassen.

Stuttgart Ernst Zunker

Hugo Got;hard Y Dıe Kırche in Pommern. Auftrag
und Dıenst der evangelischen Bischöte und General-
superintendenten Pommerschen Kırche VO 192
bıs HEKP V/20 un!: „Pommersche Lebensbilder“ Bd 5} Köln
VWıen Böhlau) 1979 AVI, 347 miıt Bildwiedergaben un: einer Karte,
geb 78,—.
Dıiıe ın sechs Kapiteln interessant erzählten Biographien der Generalsuper-

intendenten, die VO  - 1792 bis 1919 1n der 1910 95,36%/0 lutherischen Kirche
Pommerns tätıg I1, stellen War nıcht „die Kirche“ 1n Pommern dar, wohl aber
eınen diesem Aspekt bisher unertorschten und wichtigen Ausschnuitt. Hellmuth
Heydens „Kirchengeschichte VO:  3 Pommern“ 21957) bringt VO!]  e den Generalsuper-
intendenten meıst 1Ur die Lebens- un! Amtsdaten. Behandelt werden dıe General-
superintendenten Gottlieb Ringeltaube (1792-1824), Friedr. udw. Engelken
(1826), Georg Benjamın Ritschl (1827-1854), Albert Sıgıismund Jaspıs
bis Heınr. Poetter (1885—1904) un Joh Friedr Büchsel E Von
ihnen verlieh Friedrich Wilhelm 11L Engelken un Ritschl ad den
Bischofstitel. Da diese Männer außer Engelken alle aus anderen preufßischen Pro-
vinzen un der ert. ;hren Bildungs- un Berufswegen VOor ihrem En
antrıtt ın Pommern gründlich nachgeht, W1e die Quellen erlauben, kommen
überraschende Konnexıionen der Kirchengeschichte Pommerns sowohl mit anderen
Provinzialkirchen Preußens als auch mit den geistigen, sozı1alen un! politischen
Strömungen des Jahrhunderts 1n Miıtteleuropa Aa1ls ıcht Dabei dominieren
Bildungs- un Schulprobleme NUur eshalb, weıl sich der ert. ihre Er-
forschung 1n zahlreichen früheren Arbeiten verdient gemacht hat, sondern vor  A allem
weıl Kirche un Schule 1mM Preußen der Berichtszeit be1 denselben Mınıstern un!:
Behörden ressortierten. 1lle Generalsuperintendenten nach ıhrem Studium
jahrelan Haus- der Schullehrer SEWESECN un hatten ann in Pommern die Bil-
dungsp itik und -retormen Preußens VertiIeGLCH; auf deren aller „Germanıisıie-
rung“ abholden übervölkischen Charakter Bloth mehrmals hinweist (21 H 47,
173) Dem leitenden kirchlichen Amt entstanden in seinen wichtigsten Funktionen
eOo. Prüfungen, Ordinationen, Pfarrkonvente, Visıtationen, Povinzialsynoden,
Schulbesuche, Zusammenarbeit miıt dem Oberpräsidenten) Schwierigkeiten teils
durch seine Einbindung 1n das Kollegium des Konsistoriums, mehr ber durch dieM E n E NN AA Reaktion der Bevölkerung auf die Kirchenpolitik der Regierung und des Ev. Ober-
kirchenrates. Sıe häuften sich in der ersten Hälfte des Thc; als Ringeltaube und
Rıtschl die Agendenreform des Königs als „Lieblingswunsch“, wohl CNS
charakterisiert) un: seine Unionspläne 1in Pommern durch kontessionelle Separa-
t10N un Auswanderung beantwortet erlebten, in der Jahrhunderthälfte für
Jaspıs un Poetter durch die be] der Suche nach rechter Verhältnisbestimmung
zwischen Christentum und Sozialismus auch in Pommern nicht ausbleibende Kon-
frontation 7wischen „Pastorensozialismus“ un! „Pastorennationalismus“. Blocth
bringt eindrucksvolle Beispiele afür, daß die meist adligen Patrone der ländlichen
Bezirke 1n diesem Streıit keineswegs einse1it1g votierten, während das VO:  o liberalen,
oft freimaurerischen Bürgern wahrgenommene Patronat der städtischen Magıstrate
1M Gegensatz seiner konservatıven Sparpolitik bei Neugründungen VO:!  '3 Kirchen
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nd Schulen 1n dieser Frage „fortschrittlich“ se1in wollte. Die Kirchenpolitik der
Berliner Regierung deutet der erf. cehr entschieden: das Woellnersche Religions-edikt SAdNZ DOS1It1V (S 21 Wilhelm un: Wilhelm ı88 Sanz negatıv (233 247),bei letzterem aut das nıcht wenıger als üunfmal angeführte Telegramm Von 1896
MmMI1t seınem „christlich-sozial 1St Unsınn“ begründet, Auch finden sıch Deu-
LUNgECN, deren historische Legıtimatıon hinter einer Aktualisierung durch moderne
Schlagwörter verschwindet, z. B daß Ritschls Verhalten 1n den Unionskämpfen„gruppendynamisch“ wirkte (939; den Zeıtgenossen Jaspıs’ moderne SDenk®
strukturen“ ehlten der Poetters Unterstützung der landeskirchlichen Ge-
meıinschaft seine weıteste Wendung nach „links“ SCWESCH se1 Bedeutungs-voller siınd zahlreiche Exkurse, W1e die ber Schleiermachers Beziehungen Pom-
MmMern (50 f 9 das Colbatzer Fest ehemals Hallescher Studenten VO  - 1820 (57der das VO  - Rıtschl und arl Löwe geförderte Stettiner Musikleben (3 f53; die
das gesellschaftliche un kırchliche Leben in Pommern beleuchten. Andere Exkurse,
W1Ee die ber Friedr. Engels’ Berichte VO  e Kırchen-Verhältnissen 1n Wuppertal(130 ft.), Poetters Lehrer-Stammbaum (193 der die Geschichte der Soz1ial-
demokratie 1ın Westfalen (206 ft): wirken eher künstlich herangezogen.Bloth stutzt sıch auf zahlreiche amtlıche un persönliche Dokumente, die bei
jahrelangen Recherchen 1n polnischen, deutschen und einschlägıgen Familien-Archi-
ven tand Primärquellen sınd außerdem die Lebenserinnerungen VO  —$ Rıngeltaube(1825), Engelkens Schriftt ber Bugenhagen zZzZu Reformationsfest 1817 un EGlegentliche Predigtdrucke. Publikatorisch fruchtbarsten WAar Jaspıs; ber leiıder
werden weder alle seine Schriften aufgeführt, noch seine ma{ißgebliche Mıtarbeit 1n
Rudelbachs „Muldentaler Pastoralkonferenz“ un sein 1n Pommern ungewöhnlichwirksamer un weıt darüber hinaus verbreiteter Katechismus gebührendgewürdigt. Eınen wertvollen Beıtrag PTE Kirchengeschichte Pommerns bılden die
ausführlichen Orts- un Namensregister SOWI1e das Verzeichnis der Piarrstellen
Pommerns Samı<t Filialen un: Seelenzahlen, gegliedert 1 Kirchenkreise nach dem
Stande VO  - 1911-Pommern War 1904/05 ıcht „dıe Ausdehnung un
Seelenzahl größte preufßische Kirchenprovinz“ sondern stand mıiıt 30 122 gakmD miıt 1,684 1ll Eiınwohner Stelle (RE® ZI 516)Bonn Gerhard Krause

Hans Fenske (r I1 m Bıismarckschen Reıich TEL bıs
1980 Quellen Z politischen Denken der Deutschen 1m un Jahr-hundert. Freiherr VO Stein-Gedächtnisausgabe. In Verbindung mı1t vielen
Fachgenossen hrsg. VO:  3 Rudolt Buchner un: Winfried Baumgart. VI) W 1ISs-
senschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt 1978 KT 490 S Gzl., 83,—.
Um das polıtische Denken der Deutschen 1n der Bismarckzeit wıderzuspiegeln,wurden insgesamt 145 1n sıch ungekürzte Quellentexte ausgewählt un chrono O-

. gisch aneinandergereiht. Es handelt sıch vornehmlich Zeıtungsartikel, Flug-schriften, Wahlaufrufe Briete SOWI1e Auszüge aus wichtigen Parlamentsdebatten
un: Aaus Büchern. Da 1n dieser Quellenausgabe ZUr Neuzeıt die grofßen politischenStrömungen der Zeıt W1e Lwa Liberalismus, Soz1alısmus, Konservatismus der
'politischer Katholizismus nıcht voneiınander behandelt werden, hat der
Herausgeber ST besseren Übersicht eın Verzeichnis der Quellen nach politischenLagern beigegeben, worın zwiıischen konservativen, katholischen, gemäßigt-libe-ralen, linksliberalen, demokratischen und soz1ialistischen SOW1e den Minderheiten
unterschied. Be1 dieser Rekonstruktion des politisch-geistigen Klimas 1m Bismarck-
reich liegen dıe Schwerpunkte auf der Bewertung der Reichsgründung, welche den
deutschen Katholizismu 1mM Unterschied ZUr elt des Alten Reiches 1n eine Mın-
derheitensituation brachte, auf dem Kulturkampf, autf Bısmarcks konservativer
Wende, der Forderung nach deutscher überseeischer Politik und der soz1alen Frage.,Gewißß wiıird einNne solche Auswahl repräsentatiıver Zeugnisse immer subjektiv blei-
ben, doch entnahm der Herausgeber bewußt die meısten Belege AaUusSs dem Bereich
der Parteien un Parlamente, weıl sıch das politische Denken der Deutschen da-
mals darın deutlichsten konkretisiert habe. Das für das konstitutionelle Regıe-
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rungssystem kennzeichnende Gleichgewicht VO  3 Bürokratie un politischen Parteıen
habe deswegen nıcht ZUgUuNStieEN einer parlamentarischen Monarchie verschoben Wer-

A A

E

den können, weıl den Parteıen der Einflufß auf die Personalentscheidung verwehrt
blıeb; 1in den höheren Posıtionen wurden beispielsweise be1 leicher Qualifikation
adelige Kandıdaten den bürgerlichen vorgezogcehn. Die Aufßenpolitik ylaubte der
Hrsg. relatıv kurz behandeln können, weıl s1e der Beeinflussung Aaus der Ofent-
ichkeit weitgehend worden N Für die Oberstutenbüchereien der Gym-
nasıen un die Seminarbibliotheken der Unıiversitiäten wırd diese Quellenausgabe
ZULC 1enste un So können die verhängniısvollen urzeln des Antısemıitismus
dem 3: 1881 emachten Vorschlag des Philosophiedozenten arl ugen Dühring
(1833—1921) gezeigt werden, durch „Einschränkung, Einpferchung un Abschlie-
Bung“ der Juden „die Welt gründlich VO  3 em Judenwesen lösen“ (S 264)
Erregend lesen auch die auf Kontroversen eingehende Dokumentatıion des Kul-
turkampfes, der sıch Unfehlbarkeitsdogma entzündete, welches der katholische
Politiker Johann Nepomuk Sepp (1816—1909) als „impertinenteste Luge' der Kır-
chengeschichte bezeichnete S 86) Dıie Kreuzzeıtung erblickte in der politischen
„Parteibildung auf der Basıs der Konftession un des kırchlichen Prinzıps“ S 52)
eine Vertiefung der mehr als dreihundertjährigen Spaltung Deutschlands. Be1 einem
Katholikenanteil VO  - 35,8%0 enttielen in der Reichstagswahl VO  —} 15/4 auf die
katholischen Partejien Zentrum, Polen, Elsaß-Lothringer 36,2% aller Stimmen,

cstark hatte der Kulturkampf die Abwehrkrätte des politischen Katholizismus
mobilisiert! Der nationalliberale Politiker Wiilhelm Wehrenpfennig (1829—1900)
unterstellte einem Ultramontanismus, W1e€e eLtwa 1n den Lageberichten des Zen-
trumführers Ludwig Wıindhorst (1812—-1891) die Kuriıe 258 ZzZu Aus-
druck kommen mochte, die „Herrschaft des Priestertums ber dıe unverständige
Masse“ (S 146) errichten wollen Noch 1mM Jahre 1877 außerte Bismarck, da{fß

lieber die Herrschaft der Sozialdemokratie dulden wolle „als dıe verdummende
der Jesuiten“ (S 20) FEıne Einleitung des Herausgebers dient ZUuUr Einführung in
die Sachkomplexe, ein Namen- un: Sachregister Schlufß ermöglicht das Eın-
gehen autf Einzelfragen unklar jedoch der erweıls autf 358 dem Stich-
WOTrT Toleranz).

Marktredwitz Hans Joachim Berbig

JaCcewacCz. Wıiktor WoS, Jan Martyrologıium polskiego
duchowiıenstwa pod Okupacıarzymskokatolıckıe20
hıtlerowska latach Qz—_.* (dt. Martyrologium der pPO1-
nıschen römisch-katholischen Geistlichen während der Hiıtler-Besetzung 1939—

Heft /2/3/4 Warschau: Akademia Teologii Katolickie) 1977/1977/1978/
1978 344 (Die katholische Kırche 1n Polen ZUuUr Zeıt des
Zweıten Weltkrieges, E 1  9 V,
Dıie kirchliche Zeitgeschichte Polens pf CST das Andenken der während der Zeıt

des weıten Weltkrieges umgekommenen Priester un: Ordensschwestern. Aus
einem in Warschau erscheinenden „Martyrologium“ ergeben siıch interessante
Aspekte. S0 erfährt Ma Ww1eso gerade Dachau Zu bevorzugten Internierungsort
VO  - Priestern wurde. Auftf wiederholte Interventionen einflufßreicher kirchlicher
Stellen 1n Deutschland (Nuntıius Orsen1go, Kardınal Bertram, Bischof Wienken),
die nach Verbleib und weıterem Schicksal verhafteter Priester fragten, hat das
Reichsministerium VON Kerr]l (1887-1941) mI1t einem Brieft VO November
1940 Kardinal Bertram in Breslau SEANLWOLEL un: U: mitgeteilt: 7 * Nach
einer Entscheidung des Reichsführers un Chefts der Deutschen Polizei werden
nunmehr samtliche bisher in verschiedenen Konzentrationslagern untergebrachten
Geıistlichen 1mM Dachau zusammengefaßßt werden Grl 27 275 3, 221

Dementsprechend wurden nach Dachau 1685 polnısche Geistliche eingeliefert, da-
VO: 68 entlassen, 799 gestorben un 818 befreit April 1945 an Nach den
Polen bıldeten die Deutschen den 2579 Priestern 1n Dachau die zweitgrößte
Gruppe (1 60) Da Arbeitskräfte gebraucht wurden (1, 43), haben siıch die Wo
verhältnisse und Behandlung der KZ-Insassen nach der Schlacht bei Stalingrad
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1942 spürbar gebessert. Es wurde verboten, Häftlinge schlagen der m1{$-
andeln, Pakete urftften zugeschickt werden und den Adressaten zugestellt. Dıies
hat viele polnische Priester 194345 VOr Hunger Prettet: In freien Stunden begannsıch kulturelles un: sportliches Leben entwıGeln (T 43) Doch WAar der Aus-
bruch VO:  3 Epıdemien nıcht verhindern: War weniger Malarıa als vielmehr
der gefürchtete Typhus, der hauptsächlich 1943 un!: 1M Frühjahr 1945 die me1isten
Opfer gefordert hatte (ds 44) Die Zzweıte Typhuswelle hat sıch besonders VOLr-

eerend ausgewirkt. Unter den 7804 Angehörigen des gyeistlichen Standes
betfanden sıch polnische Bischöfe, 2155 Priester, 149 Seminaristen, 205 Ordens-
brüder un! 276 Ordensschwestern ( 33; 64), die aus 25 lateinischen Bıstümern
Polens, dem armeniısch-unierten Bıstum VO  3 Lemberg, der Freien Prälatur Schnei-
demühl, männlichen und weıblichen Ordensgemeinschaften SOW1e der Auslands-
seelsorge kamen. Nach dieser Grundstruktur werden sS1e 1m „Martyrologium“ ein-
gveordnet un biographisch MIt Name, Vorname, Geburts- un Weihejahr, Amts-
bezeichnung, KZ-Nr., Entlassungs- der Todestag ertafßt Eın Quellen- oder Lite-
raturverzeichnis erganzt diese Angaben. Die noch erscheinenden Heftte un:sollen männlichen un weıblichen Ordensangehörigen gew1ıdmet werden.

Im Unterschied den anderen Bıstümern ın DPo gyab 1MmM Erzbistum
Krakau keine Massenverhaftungen Von Priestern (3‚ 90) Allgemein esehen War
die Sıtuation der Kırche 1n dem VO  3 Dr Frank (1900—1946) Gene-
ralgouvernement weıtaus besser als 1M Woartheland reıiser bis
des Erzbischofs VO  w Krakau un: nach

In diesem Zusammenhang Da  ware 65 lı SCWESCH, auch auf die Verdienste
nds (1881—1948) Flucht auch Führersdes polnischen Episkopats, Sapieha-Kodenski (1867—-1951), hinzuweisen. Dasanhaltende Fehlen einer Bıographie dieses bedeutsamen Kirchenführers Polens 1St

bedauern. Zu den schlımmsten Ausschreitungen katholische Geistlichekam hinter der Curzon-Linie, 1mM Erzbistum Lemberg; ine Beschreibung eNL-zıeht sıch der menschlichen Vorstellbarkeit. Als verantwortlich dafür werden die„ukrainiıschen Natıionalisten“ yezeichnet (3 123
Eıne Biıbliographie (Z; 391—404; d 447-460) bringt eine ausführliche Übersicht

meıst polnischer Lıteratur ZU gestellten Thema, 1n der ber deutsche utoren 1Ur
sporadisch vertireten sind Kempner, Weiler, Schnabel, Broszat,Lenz, Stachnik, Kupfer-Koberwitz). Von den Veröftentlichun der
Bonner Kommission für Zeitgeschichte (Reihe Quellen; Reihe Fors UNsCH,jeweils 29 Bde.) wırd 1Ur Boberach ZCNANNT (35 156; 448), wobel beidenStellen derselbe Fehler vorkommt: Matthias 1sSt nıcht der Oorname VO:  e Heınz)Boberach, sondern des Maınzer Verlages (Matthias) Grünewald. Auch dıe Tıtel
des Münchener Instituts tfür Zeıitgeschichte werden AausSgesDart. Manche Be-
hauptungen un Wertungen sınd reilich sehr zeit- un sıtuationsbedingt, Ja kon-
LrOVEerS. Getreu dem Vermächtnis der vielen Priesteropfer, möge auch 1ın der Z

assumps1: miserebitur Deus!“
kunft jeder polnische Priester I können: „Causam optımam mihj tuendam

Münster mıl Valaseh

Schellenberger, Barbara: Katholische Jugend und Drıttes
Reıch Eıne Geschichte des Katholischen Jungmännerverbandesbesonderer Berücksichtigung der Rheinprovinz. Maınz: Grünewal:
1975 AV 202 (Veröffentlichungen der Kommissıon für Zeitgeschichte,Reihe Forschungen 17) kart. 54,— DM*).Zu den auffälligsten Vorgängen des nationalsozialistischen Kıirchenkampfesgehört die Auseinandersetzung mMI1t den katholischen Jugendverbänden, eine Aus-

einandersetzung, die vielen der äalteren Generation noch Aaus eigener Anschauung,bekannt sein dürfte, die wissenschafrtlich bisher edoch noch nıcht hinreichend ECr-
torscht wurde.

urch Verschulden der Redaktion erscheint diese Besprechung bedauerlicher-
Wwelse MmMı1t mehrjähriger Verspätung.
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Das mMaß daran lıegen, daß die Auseinandersetzun intensSi1V, langandauernd
un! offenkundıiı WAal, dafß der Widerstand der atholischen Jugendverbände

einem hmenden Kirchengegner 1n 7 weitel SCZObislang noch
wurde. der mehrjährige Kampf der Nationalsozialisten die ka O-

lischen Jugendverbände un! deren 7äher Widerstand siınd als Faktum unbestritten.
Au: die hiıer vorliegende mMi1t bemerkenswerter Akribi un Benutzung ınes
immensen Quellenmater1as erstellte Studıe Üandert das bislang bekannte Gesamt-
bild kaum der 1Ur liıch Der eigentliche Wert dieser Arbeit liegt der

Izahl VO  a Einzelfakten belegten wissenschaft-hıeb- un!: stichfesten, durch eine Vıe
ertretener Grundaussagen.lıchen Untermauerung Jlängst bekannter bzw.

„Eıne Geschichte aller katholischen Jugendverbände 1mM rıtten eich schrei-
ben, ware ıne reizvolle, aAb für einen e1inzelnen kaum Öösbare Aufgabe“, be-
ginnt die Verfasserın sehr F1chtig. Insofern 1St auch nıcht der Titel, sondern der
Untertitel exakt, der die Studıie auf den katholischen Jungmännerverband (KJMV)
un! diesen wiederum die alte preußische Rheinprovinz einschränkt. Dıese 1n
zweitacher Hinsicht vorgenomMmMenN Eingrenzun hat yanz plausiblen Grund
Entgegen eiıner weitverbreıiteten Meınung War Vorgehen des -S5taates
die katholische Kirche un! ıhre Organisatıon keineswegs reichseinheitlich geregelt,
sondern VO  3 Provınz Proviınz, INa  - mal VO  - Ort Ort verschieden.

eın auf Reichsebene behandeln, könnte INa  } leicht die UÜber-Würde IMNa  3 jeden Ver
sicht verlieren. Die Eın Afßt sıch ber auch durchaus sachlich begründen;
einmal hatte der K JMV, nıcht zuletzt auf Grund der Persönlichkeıit seines Gene-
ralpräses Wolker ıne unumstrittene Führungsrolle innerhalb der kat
lischen Jugend inne, zZzu anderen Vrfügte die Rheinprovinz über die zahlenmäßig
stärksten Verbände:;: auch die Führungszentralen hatten hier ıhren TE

Be1i ıhren Forschungen yeht die Vertasserin zunächst einmal folgenden Fragen
nach: Wıiıe WAar die katholische Jugend VOr 1933 organısiert? Welches Selbstver-
ständnıis hatten die Verbände VOTr allem der K JMV un! w1e WAar die gesellschaft-
ıche Wirkung dieser Verbände nach außen? Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt
dabei der Frage, nach dem politischen Engagement des K JMV in den letzten Jah-
ren der Weıimarer Rep

Im Anschluß einen gerafften Überblick ber die Geschichte des Verbandes
besonderer Berücksichtigung des organisatorischen Autfbaus childert die Ver-

fasserın dessen politische Aktivıitäten. Die Reichsleitung des Jungmännerverbandes
hatte re Mitglieder schon früh einer geistigen Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialısmus und dabei klar un! deutlich auf die Unvereinbarkeit
des katholischen Glaubens miıt der nationalsozialistischen Weltanschauung hinge-
wıesen. eIt 1930 begnügte sich der K JMV ber nıcht mehr mit der geistigen Aus-
einandersetzung, sondern schaltet sıch Preisgabe des Prinzıps der parte1-
politischen Neutralität 1m klaren Bewulfistsein der außergewöhnlichen politischen
Verhältnisse aktıv in politische Leben ein. der katholische Jungmanner-
verband unterstützte auch nach außen hin, auf Versammlungen, Wahlkundgebun-
SCHL uUSW. das Zentrum, Vor allem Brünıing. Da bei dieser politischen Auseinander-
SCETZUNS Übereinstimmungen 1n der Terminologie festzustellen sind, 1St nı
bestreiten. Sıe als Affinitäts-Indiz werfen, verkennt die damalige Lage; enn

„Führer“, VOlk% „Gefolgschaft“, BG und Scholle“,Begriffe WwW1e „Reich“
NUr einıge CNNCI, gehörten ZzU Vokabular der Jugendbewegung un
konnten bis ihrer Depravıierung durch Hıiıtler un! seine Parteigenossen MI

lem echt und Gewiıissen gebraucht werden.
Wenn die Katholische Jugend damals auf die Straße 71Ng, ann auch darum,

damıt nıcht LLUX die anderen dieselbe beherrschten, und We1nl s1e die 1n ihrer Zug-
kraft unverkennbaren damaligen Modewörter benutzte, dann auch, s1e mıt

VO'  3 den nationalsozialisti-AQristlichem Inhalt füllen. Diese, nıcht zuletzt
schen Gegnern als geschickt fmpfundene Auseinandersetzung 1n den Jahren 1930—33
War einer der Gründe mit .  Ur die spatere oft unversöhnliche Feindschatt nach der
Machtübernahme.

Die Entwicklung, diıe der K JMV nationalsozialistischer Herrschaft nahm,
WIr'! in zweifacher Perspektive dargestellt. Einmal AUus der Sicht der nationalsoz1ıa-
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listischen Machthaber und Z anderen Aaus der Sıcht der konfessionellen Jugend-
verbände un:! ihrer (nicht immer ZUr vollen Zufriedenheit der Jugendlichen ag1e-
renden) kirchlichen Vertreter, der Bıs ötfe.

Charakteristisch tür das nationalsozialistische Vorgehen 1St auch hier der VO  3

sonstigen Fällen Sattsam bekannte Dualismus VO'  — staatlicher Behörde un! Parte1i-
Organısatıon. Wıe weıt dıie durch das doppelgleisige Vorgehen ausgelösten Wiıder-
sprüche raffinierte Taktık der 1LLULr Ausdruck der Unfähigkeit un: des Behörden-

40OS 1, 1St 1mM einzelnen heute nıcht mehr immer klären Eınes 1St jeden-
falls sicher, die davon Betroffenen, 1in diesem Fall die katholischen Jugendver-
bände, wurden dadurch schr verunsichert, da{fß das ben beschriebene Vorgehen,
ob gewollt der ungewollt, tatsächlich ZUur „totalen Vernichtung des Gegners” mıiıt
beitrug.

Leider War INa sıch auf kirchlicher Seıite auch nıcht ımmer e1n1g, weder die
Bischöte sıch noch die Bischöfe mit der Zentrale des Jungmännerverbandes,
WOTaUS sıch verschiedene Pläne für die Weiterführung der kirchlichen Jugend-
arbeit ergaben.

Solange 65 auf dem Boden VO  —3 Gesetz un: Recht noch möglıch Wafr, bekämpfte
der K JMV seinen nationalsozialistischen Gegner gyleichsam 1in oftener Feldschlacht
Nach der endgültigen Machtergreifung, nach der die Oftentlichkeit ber dıe wahren
Ziele der Nazıs hinwegtäuschenden Regierungserklärung Adolf Hıtlers un
schließlich nach der für viele überraschenden Kundgebung der deutschen Bischöfe
ınderte sich die Taktik. Die Vieltalt der nationalsozialistischen Ma{fßnahmen EeNTt-

sprach eine Vielfalt der Reaktionen. Man erklärte öffentlich seine Bereitschaft ZUr

„Mitarbeit 1n hre un Freiheit“. Die Formulierung zeıgt, daß esS sich weder
ıne bedingungslose Kooperationsbereitschaft noch Sal eine Kapitulation han-
delte Sie WAar ein „Vors ufß Vertrauen“, vielleicht auch Ausdruck der simplen,
damals noch verständlichen Hoffnung, da vielleicht nıcht schlımm kommen
werde. Neben den Loyalıtätsbekundungen nach außen un der Versicherung der
Staatstreue der kath Verbände, zab die internen kritischen Stellungnahmen.
Diese „Sprachregelung“ wurde von den meısten Zeıtgenossen, un: WAar nıcht L1UTr
VO  3 den katholischen, sofort verstanden. Man erkannte S1Ce als die VO:  - den Macht-
habern geforderten Lippenbekenntnisse, die INa  z} abgestumpft politische
Parolen un: Phrasen, einfach überhörte, während dıe auch noch leise un: VOI-

sichtig formulierte Kritik tast immer als das eigentliche Anlıegen erkannt wurde.
Eıne offene, 1n den Zeitschriften des Verbandes vorgetragene Kritik den natı1o0-
nalsozialistischen Machthabern waäare das wel INa  3 eute noch besser als damals

der Untergang SCWECSCH. Auf seiten der Verbände fehlte nıcht Mut un
Einfallsreichtum. Nachdem Mıtte 1934 jede „nıcht reın relig1öse Betätigung“ gyrund-
sätzlich verboten wurde, entwickelten die katholischen Jugendverbände Cue For-
InNnen des relig1ösen Bekenntnisses gleichsam als „STUuMMEN Protest“. Wenn Kritik
erlaubt 1St, ann Verhalten der Bischöfe, VO  e denen ın eiıner wichtigen Frage
auch für die zeitgenössische Offentlichkeit ein erkennbarer un stärkerer Einsatz
wünschenswert SCWESCH ware. Dıie demonstratıven Ovatıonen, die die Verbände
ihren Bischöfen brachten, wurden 1Ur selten mi1ıt der gleichen demonstratıven Geste
erwidert. Das 1St bedauerlich, enn jedes Wort der Anerkennung und Ermutigung
War zugleich eın Protest den nationalsozialistischen Totalitätsanspruch.
Mehr Mut bewıes Pıus A der (Ostern 1934 1n aller Deutlichkeit Ööftfentlich
klärte: „Eure Verbände sollen jedenfalls wIissen, da{fß ıhre Sache unsere Sache 1St

Betrachtet INa  3 den „Widerstand“ der katholischen Jugendlichen differenzierter,
mu{(ß Nal natürlich zugeben, da{fß iıcht jede Reaktion auf Eingriffe 1ın

ihr „Jugendreich“ von vornhereın mMit „politischem Widerstand“ gleichzusetzen 1St
ber auch wenn CS sıch NUur eınen Konkurrenzkampf der Jugendlichen handelte,

WAar doch immerhiın eın auch nach aufßen offenkundıges Bestreıten des national-
soz1ialistischen Totalitätsanspruchs, un: somı1t zumiındest tür nationalsozialistische
Betrachtungsweise, C111 „politischer Wiıderstand“. Das geht auch AaUus den Lagebe-
riıchten der Regierungspräsiıdenten hervor, für die diese Materiıe VO]  3 „hochpoliti-
scher Bedeutung“ WAar.

Diesen ungleichen Kampf haben die katholischen Jugendverbände etzten
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Endes verloren. Ihre Geschichte VO  3 1933 bis 1939 iSt, w1e dıe Verfasserin 1n iıhrer
Schlußbemerkung richtig feststellt, „dıe Geschichte einer ‚schleichenden Vergewalti-
gung‘ durch die nationalsozialistischen Machthaber“ 76)

Wenn I1a jedoch bedenkt, da{fß alle anderen Jugendverbände, ob weltlich der
konfessionell, bereıits 1M Jahre 1933 iıhr Eigenleben weitgehend der voll-
ständig eingebüßt hatten, dann dartft INnan diese dem Schutz des Art. 41
ber csechs re hın geführte Auseinandersetzung un! das lange Hınauszögern des
Endes zumındest als einen moralischen Erfolg wertfien.

Im Anhang veröffentlicht die Verfasserin e1inı allerdings Zzume1lst bekannte
Dokumente un: dazu einıge durch ıhre graphisc5 Darstellung anschaulich DC-
machte Tabellen ber Mitgliederstärke, Höhe der Zeitschriftenauflage GTE der
katholischen wıe auch der übrigen Jugendverbände.

Auffallend iSt, da sich in diese csehr sorgfältig edierte Reihe einıge Feh-
ler eingeschlıchen haben 50 sınd auf die Anmerkungen 168—-170, un auf

die Anmerkungen 386—400 durcheinandergeraten, auf 176 MUu: aut
auf 28 verwıesen werden, auf mu{ß Bischöte heißen und auf 316

verändert das „könnte“ völlig den 1nn der Aussage.
Von diesen Kleinigkeıiten abgesehen, 1St CS eın tür Hıiıstoriker Ww1e Kirchenhisto-

riker, für Politologen un: Verbandsfunktionäre, gleichgültig welcher Couleur un
schliefßlich für jeden der Jüngsten deutschen Geschichte Interessierten lesens-
werties Bu

Bonn Klaus Weber
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VPED SC HUTNGEN

Warum Christus’sö spat erschıen
d1ıe apologetische Argumentatiıon

des Iruhen COhrıstentums”
Von Arnold tötzel

Vorbemerkungen
Z ur Zzeıtlichen Abgrenzung
Die Fragestellung „Warum Christus spat erschien“ 1St eingegrenzt auf

den Zeitraum VO  w ungefähr 100 bis 300 11. Cr also bis ZUr S0 Konstan-
tinıschen Wendel. Das oll nıicht bedeuten, dafß die Frage bis diesem e1lt-
punkt schon beantwortet oder SA VErSEUumMMtT w44re., Kaiser Julian hat S1€e
U 26 EFrHEUL gestellt?, und ebenso der senatorische Adelskreis Sym-
machus C Ende des Jahrhunderts®. Man braucht DUr die 10 Homilie
des Theodoret VO  e Cyrus „Über die Vorsehung“*, die theologische Rede

er Auftsatz 1St die mi1t Anmerkungen versehene Sffenrtliche Probevorlesung
VO 18 Februar 1981 1m Rahmen des Habilitationsverfahrens der Universität
München.

Zur Bedeutung dieses Ereignisses als 7Zäsur un: als Fortsetzung bisheriger Ent-
wicklungstendenzen vgl Stockmeier, Dıie sSogenannte Konstantinische Wende 1m
Licht antıker Religiosität, 1n H} 95 (1975) 1—17; Kretschmar, Der VWeg ZUr

Reichskirche, in VuF (1968) 1—30; Schneemelcher, Das Konstantinische eit-
alter. Kritisch-historische Bemerkungen einem modernen Schlagwort, 1n  S Klero-
nomı12 (1974) 2760

Vel die NCUETE Untersuchung VO Malley, Hellenism an Christianity.
The conflict between Hellenic and Christian wisdom in the „Contra Galilaeos“ of
Julian the Apostate an the „Contra Julianum“ ot St Cyrıill of Alexandrıa, Roma
1978° Meredith, Porphyry anı Julian, in:! Autfstieg nd Niedergang der rOM1-
schen Welrt 11 2 9 E  9 Berlin 250 Benko, Pagan Criticısm of Christia-
nıty duriıng the Fırst Iwo Centurıies in demselben Band

Vgl Courcelle, Antı-Christian AargumentTts and Christian Platonism, 1n * The
conftlict between paganısm and Christianıty in the Fourth Century (Hrsg
Momigliano Oxtord 1963, 151—192, in demselben Band Bloch, he Pagan
Revival 1n West the En of the Fourth Century, 193—218

De providentia (PG 83, 764—773) Theodoret verbreitet siıch Vor allem ber
die universal-propädeutische Funktion Israels.

Zischr. G,
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des Gregor VO'  3 2z1anz lesen® sehen, WI1e dieser Frage ter-

edacht wurde; andererseits die Tatsache, daß 448 auf kaıserlichen
Befehl die Schrift des Porphyrius „Gegen die Christen verbrannt wurde,
als WI1e gefährlich SIC eingeschätzt wurde®

In der vorkonstantinischen eit hatte diese Frage exiıstenzbedrohenden
Charakter‘: denn ihr verdichtete sıch die Ablehnung der antıken Kultur
gegenüber der Fremdheit der Neuheit und dem Anspruch des Christentums
Dıes brachte MI sıch dafß dıe frühen Vertreter des Christentums CZWUN-
SCHh wurden, das unterscheidend Christliche Prozefß der Auseinander-
SETZUNG nach allen Seıiten formulieren Dabei WAar keineswegs ausgemacht,
welcher Auslegung die Zukunft gehören würde Urigenes 1ST C1M Beı1-
spiel dafür Zu SCTHET: eıt gvalt als angesehene Autorität wurde auf
Synoden als Berater geladen un: als Philosoph den Palast des Kaisers
Und wurde Spater C1MN Teıl se1Ner Lehre als häretisch verurteilt Auch
1ST siıch die Forschung bis heute nıcht N19, ob oder ‚W €e1 Urigenes
gegeben hat die Nachrichten und bezeugten Schriften scheinen 1Ur dann Ce1-
klärlich WenNn S1ie siıch auf Christen und Philosophen Orıigenes
verteilen lassen®

„Apologetisch“ diesem Zusammenhang nıcht LLUr 1116 Lıteratur-
gattung, sondern bezeichnet den Zustand des Unsicheren des oft KEınseitigen
und Riskanten bis hın ZU Martyrıum Und Martyrer finden sich auch
den Gnostikern, den Montanısten und den Marcioniten?

Apologetisch“ 1ST deswegen keine außerliche Bestimmung der frühen Zeıt,
sondern bezeichnet den faszınıerenden Weg, W 1e das christliche Selbstver-
ständnis behauptet andere vermuittelt un als dieses TST gefunden
wiıird 99  1€ (scıl christliche) Eigentümlichkeit wırd Abgrenzung
C  9 SIC 1ISTt nıcht eintach gegeben“*9

Oratıo 31 (PG 216 160—164) Er die beiden heilsgeschichtlichen äsuren
Umstürze Uun! Frdbeben Vgl Marıus Vıctorinus, Comm Gal CEE Ö  S

Zum Weiterwirken der Fragestellung vgl de Lubac Glauben Aaus der
Liebe „Catholicisme Kap 8 Die Vorherbestimmung der Kirche 216-—-247 FEınsıe-
deln 1970 Augustinus Wieland Offenbarung bei Augustinus (Tübinger
Theologische Studien 12) Maınz 1978 bes 297

A. Meredith 1126
Grant, Early Alexandrıan Christianity. Eusebius Aın the Lite of Origen,

Church Hıstory (1971) 133—144, neupythagoreischen Einfluß.
Vgl Lies, Zum Stand heutiger Origenesforschung, k'Th 102, (1980)

61—75 uUun:! IO (1980) 190—205 MIt bibliographischen Angaben ZUT Diskussion.
ü Zum Verhältnis der Gnosıs ZU Martyrıum vgl Koschorke, Die Polemik

der Gnostiker das kirchliche Christentum, Leiden 1978, bes 134137 Zu
Ptolemäus G. Lüdemann, Zur Geschichte des altesten Christentums i Rom, 1:

7Ö (19279) bes 100 f ZUr Identität des Martyrers un: Lehrers Ptole-
INAaUuUS

10 Mühlenberg, Das Vermächtnis der Kirchenväter den modernen Prote-
STANTISMUS, Kerygma und Logos Festschrift für arl Andresen, Göttingen 1979
380—394 2386
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Zur Methode
So legt sıch als Methode des Vorgehens nahe, der Frage „Warum Christus
spat erschıien“ nıcht alleın in der Weıse nachzugehen, WI1e die MOt1V-

geschichtliche Forschung praktiziert*?, Belegstellen sammeln, die Ant-
wOorfen systematısıeren und Abhängigkeiten aufzuzeigen. Sıcher kann INan

auf ıne solche Motivsuche nıcht verzichten. ber Wenn Zzurecht VO  S einer
„apologetischen Argumentatıon“ die Rede se1in soll; mu noch wichtiger
und auch möglich se1ın, den Zugewınn Aaus den verschiedenen apologetischen
Sıtuationen erheben, der dann für die Beschreibung der christlichen
Eigentümlichkeit dienstbar gemacht wird. Eın solches Vorgehen bleibt mıiıt
vielen Unsicherheiten der Datıierung, der Verfasserschaft und der Quellen-
lage belastet, doch bietet die relatıve Chronologie einıge teste Anhaltspunkte,
die eın solches Vorgehen rechtfertigen mOögen. Zudem kann ein solches Ver-
tahren gegenüber voreiligen Urteilen und Verurteilungen WESCH „Helleni-
sierung“ oder „Rationalisierung“ vorbeugend wirken!?.

Zur Fragestellung
Dıie kritische Anfrage das christiiche Selbstverständnis „Warum Christus
spat erschien“ 1St sSOWeIlt s1e sich in den Quellen nachweıisen äßt erst-

mals VO'  3 dem Philosophen Celsus in seiner Streitschrift „Alethes Logos“”,
vielleicht 1n Alexandrien 180 geschrieben, gestellt worden!3. Seit der
großen Untersuchung VO'  - Car/] Andresen1* wiıird allgemeın aNngCENOMMECN, dafß
Celsus mMit dieser Schrift L: A, reagıert auf die apologetischen Schriften des
Justin, die dieser 150 verfaßt hat. Wır kennen den Großteil der Schrift
des Celsus AuUus der Erwiderung des Origenes AUuUus dem Jahr 248 In der Vor-
rede begründet War das lange Schweigen Mi1t dem Schweigen Jesu VOILI

Pilatus, aber viel eher wiırd mMan annehmen müssen, dafß sich den

Vgl Haardt, Zur Methodologie der Gnosisforschung, Gnosıs und Neues
Testament (Hrsg Tröger) Gütersloh 1973; TRS3Z202

Vgl den Beıitrag VO:!  3 Grillmeier, Zur Diskussion ber die Hellenisierung
des Christuskerygmas, 1n Kerygma un Logos, 226-25/7, 1n dem Phasen der
„Hellenisierung“ un „Enthellenisierung“ unterscheidet. Dörrie, Was iSst „Spat-
antiker Platoniısmus“? 1n : (1971) 285—302, verwahrt sich ausdrücklich
die Vorstellung eines christlichen Platonismus. In seıiner Substanz 1St der Platonis-
I1LUS nıcht reziplert worden cQhristliche Theologie darf MU: als Antithese ZUXr i} konziıpiert, und S1e 1STTheologie des Platonismus begriften werden; s1e iSt ZU
1n ihrer Gänze begründet worden 1in Antithese ZU theologischen Modell“ des
Platonismus“, 301

Die Diskussion VIIIL, /71 als Anhaltspunkt der Datıierung hat
Rosenbaum, Zur Datierung VO  Z Celsus’ Alethes Logos, 1° (1972) 102—-111,
wiederauftgenommen.

14 Logos und Nomos. Dıe Polemik des Kelsus wiıder das Christentum, Berlin
13395° ders. Justin und der mittlere Platonısmus, 1n (1952/53) 157—-195
Hıer werden die wichtigsten Ergebnisse schon vorgestellt. Dörrie, Andresen,
Logos un Nomos, 1n Gnomon (19579 hat die Einordnung des Kelsus 1ın den
Mittelplatonismus niher präzisiert, 185 „-196, bes. 191

In
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Christen sechzig Jahre lang nıemand gefunden hat, der kompetent SCWESCH
ware, aut ıne solche Streitschrift antworten!>.

Origenes geht in seiner Erwıderung VOIL, da{fß jeweils Celsus zıtlert
un abschnittweise antwortet So beginnt im Buch die Einwände des
Celsus die Weıissagungen über Christus widerlegen. Er hatte an
siıchts der christlichen Behauptung einer Offenbarung (zottes gEeSagT:

„Also Jjetzt nach langer Zeıt, 1St Ott eingetallen, das Leben der Menschen
richten; trüher hat sich nıcht darum gekümmert“16,

Celsus scheint hiıer anzuknüpfen ıne Stelle 1n der Apologie Justins,
dieser in einem analogen Regrefß auf die Geschichte 1m Zusammenhang

mit den Prophezeihungen über Christus ZESART hatte:
„Unverständige werden, umnm unsere Lehren über Christus zurückweisen kön-
nNnCN, vielleicht einwenden: Da nach unNns:! Behauptung YST VOrTr 150 ren
Christus Quirinius veboren 1St, un da das, Was WIr als seine Lehre
ausgeben, noch spater Pontıus Pılatus elehrt hat, se1en alle Menschen,
die vorher gelebt haben, der Verantwortung enthoben“

Beiden Aussagen 1St das Interesse der Vergangenheit gemeinsam ; beide
reflektieren darüber, W AS mit den Menschen sel, die rüher velebt haben

Celsus tragt seine rage nıcht ernsthaftt V-OE in dem Sınne, daß ein Fın-
greiten Gottes in die Geschichte oder Da se1in Kommen den Menschen für
möglıch halten könnte:; eın solcher Gedanke erscheint ıhm als Lästerung.
ber Aaus seiner Aussage spricht, daß ohl verstanden haben muß, worıin
das eigenartıg Neue des Christentums bestehen oll 1n einer ucn ften-
barung, die ıne Veränderung bedeutet un das Leben der Menschen
eın Kriıteriıum stellt!S.

Justin hatte als Kriterium ZCNANNT:
„Die M1t LOgos Jebten, SIN Christen, alle die VOT ıhm ohne LOgos yelebt haben,
sind schlechte Menschen un Feinde Chrristi un! Mörder“19.

Als Kontroverspunkt erscheint die soteriologische Frage, zugespitzt in der
Frage nach dem eil der früheren Generationen. Und in S  Nn  u diesem Sınne
hat Porphyrius die rage des Celsus aufgenommen und wıederholt.

Seine Schriften „Gegen die Christen“ un: „Uber die Rückkehr der Seele“
sind Nur in Fragmenten VOT allem bei Augustinus und Hieronymus erhal-
ten“9; aber auch im Buch des Arnobius „An die Heıden“, in dem dieselben

15 Vgl Langerbeck, Zur Auseinandersetzung Von Theologie und Gemeinde-
zlauben in der römischen Gemeinde in den Jahren 135—165, In Autsätze ZUrFr
Gnosıis, Göttingen 1968, 16/-179, bes 169

VI (GCS 11 Koetschau).
Apol 46 GG 6’ 3097

18 Vgl 2) (GCS 274, 280 ..19 Apol (PG 6, 307
20 Zur HeHeTeNn Diskussion vgl Barnes, Porphyry „Against the Christians“:

Date and the attrıbution of fragments, 1n : IS 424447 Für „De
anımae“ 1St noch gültig die Sammlun der Fragmente bei Bıdez, Vıe de Porphyre,Leipzig 1913 1m Anhang 26—44
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Fragen gestellt werden VO den 505 „VIrı novı“,  C INa  a zurecht seine
Argumentation“?,

Porphyrius mu{fßste den Christen weıt gefährlicher als Celsus erscheinen,
wei] V1C  ] kenntnisreicher die bıblischen Schriften celbst zZzUuU Angriffspunkt
machte. So hat den Altersbeweis, den die christliche Apologetik VO  =) den
Juden übernommen hatte, die höhere Wahrheit der prophetischen Schrif-
ten vgegenüber der griechischen Philosophie erweısen können, schlagend
ad absurdum geführt, ındem exegetisch-kritisch nachwies, dalß das Buch
Danıel MNter Antiochus pseudonym verfafßrt sein konnte*® In unserer

Frage übernahm Porphyrius die Argumentation des Celsus. Augustinus
zıtlert s1e bei der Diskussion des Zeitpunktes der Entstehung der christlichen
Religion:

„Wenn Christus, n s1e, sich den Weg des Haeıls NeNNtT un die Gnade und
die Wahrheit, und 1n sıch allein die Rückkehr der iıhm glaubenden Seelen VeOLr-
legt, Was die Menschen in den langen Jahrhunderten VOrTr Christus? uch
SONST sind die (sötter verehrt worden hat sich der Erlöser viele
Jahrhunderte verborgen gehalten? Was war MI1t den Römern un Latınern, die
der Gnade des noch nicht erscheinenden Christus bıs auf die Zeıt A4€esars be-
raubt waren?“23.

In Ühnlicher Fassung zıitiert Hıeronymus 1n HS dieselbe Frage:
Welchen i1nn hatte CS daß der gütige un barmherzige Ott VO  3 dam bis
Mose un VO Mose bis FU“ Erscheinung Christi 6r gelitten Hat, dafß alle Völker
zugrunde gehen A der Unkenntnis des (Jesetzes un: der Gebote CGottes?
Worıin bestand die Notwendigkeit, da{fß Eerst in der etzten Zeıt Ikam und nıcht
früher, dafß eine Unmenge Menschen zugrunde gehen mußte“24.

Mıt der rage „ Warum Christus spat erschien“ oll der unıversale AR-
spruch des Christentums widerlegt werden. Weıl LSE gerade entstanden
ist, kann der heidnischen Religion un Weisheit nıcht standhalten, sondern
mu dem Gewicht und dem Alter der darın enthaltenen Autorität weichen.

der Sreıit un das unıversale eıl wird vceführt als Streıit die
Deutung der unıversalen Geschichte.

25 Courcelle, Les de Porphyre les „VIr1 novı“ Arnobe, 1in REL 31
(43953) 257-—-271; ers

Vgl Casey, Porphyry and the book of Danıiel, 1n ! JIS (1976) 1533
Der Text LSTt eNOMMMEN s Harnack, Porphyrius, „Gegen die Christen“,

15 Bücher. Zeugnisse, Fragmente und Referate, Abh kön FCUSS. kad 1SS.,
Phil.-hist K Berlin 1916, SI Christus“, inquiunt, ’salutis vıam dieit,
gratiam 6r verıtatem, in solo ponit anımıs sıb1 credentibus reditum, quı1d CSEC-
runtft CLOT saeculorum homines ntie Christum ın 1DSO Latıo AaAntie Albam dii culti
SUNET $ INquit, salvator, quı dictus eSt; S$CSC LOL saeculis subduxit? quıd
igıtur ACTUmM de Romanıs anımıs vel Latınıs, qUAC oratia nondum advenientis Christi
viduatae SUNtT ul in Caesarum tempus?“

SE quod solet nobhis obicere contubernalis ester Porphyrius GqQuUa ratiıone
clemens miser1ıcors deus ab dam ad Moysen Moyse U ad adven-
tu Christi AaSSUS SIt unıversas genteSs perire 1gnorantia legis mar_1datorum de1

quıd 1NECCESsSE fu  1t er 1n ultimo venıre temMPOFTrE NO  3 Prıus qUaMmM innumerabilis
perıret hominum multitudo?“ N Harnack
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IT Dıie apologetische Argumentatıon
a4AMMS der Auseinandersetzung miıt dem Judentum
Zur Beantwortung der Frage mußte die VErSANSCNC Geschichte SCWONNCNH

werden. Die aktuell NEeEUeE Geschichte mußte ZU. Schlüssel werden, für das
Christentum die frühere Geschichte reklamieren.

Dıiıe Einübung 1n diese der realen Geschichte 7zuwiderlaufende Sıcht hat
siıch, WenNnn INa  -; VO'  3 den biblischen Schriften einmal absıeht, in der frühen
Kirche vollzogen in der Auseinandersetzung miıt dem Judentum bzw mit
judaisierenden Tendenzen ınnerhalb der Kirche selbst

Wenn IMNa  3 für HSCTIE Frage nach Zeugnissen sucht, stößt IMNa  3 aut den
Briet Diognet In diesem für das Christentum werbenden Schreiben oll
der Adressat E darüber Aufklärung erhalten, 99  u dieses neuUue (3e-
schlecht oder die göttliche Lebensart der Christen erst jetzt iın das Leben e1in-
getreten 1St und nıcht schon früher“2>. Hıer begegnet Nsere Frage ın eıner
interessanten Varıante.

Nun 1St nıcht ungefährlich, dıeses Dokument für eiınen estimmten
7 weck heranzuzıehen. Als Vertasser werden ın Erwägung SCeZOSCH Pan-
CAaCNUSsS, der Lehrer des Clemens VO  3 Alexandrien*® W1e€e der Gnostiker Valen-
tin27: ebenso kontrovers 1St cse1ne Tendenz. Dem einen erscheint S1e gNO-
stisch“®, dem anderen antignostisch“?.

In einem Punkt herrscht allerdings weitgehende Übereinstimmung: daß
der Brief ın Autfbau und Duktus in einen traditionsgeschichtlichen Zusam-
menhang vehört mit dem S1014 „Kerygma Petri“, einer Schrift nıcht VeLr-

wechseln mMi1t der pseudo-clementinischen Grundschritt die 1Ur Aus Frag-
mentfen bei Clemens VO  3 Alexandrien ekannt i6t30

Wilhelm Schneemelcher sieht die Bedeutung des Keryma Petriı darın,
„daß WIr hier ein Mittelglied 1ın der Verkündigungstradıtion sehen haben
zwischen der Ffrühchristlichen Missionspredigt und der yriechischen Apo-
logetik“$* Beide Zeugnisse stımmen in wWwel wesentlichen Punkten überein.

MÜV XCLL OUV25 XOLL TL ÖN NMOTE XOLVOV TOUTO VEVOG ETLTNÖEULO ELONAUEV
NOOTEDOV; ext nach Thierry, The Epistle Diognetus (Textus mınores 33)
Leiden 1964,

26 So Marou, Diognete. Introduction, dition crit1que, traduction
commentaıre, 33; Parıs

Petrement, Valentin est ı1 AUtTtEeUr de epıtre Diognete, 1ın 48
(1968) 46—53

28 Vgl Wengst, „Paulinismus“ und „Gnosıs“ 1n der Schrift Dıiognet. Zum
Buch VO]  3 Brändle, Dıe Ethik der „Schrift Diognet“, in ZK'  Q (1979)
41—62

Tibiletti, Aspetti polemıicı dell? ad Dıognetum, 1n ! Attı della cad Scienze
di Torino I1 (1961/62) 2343—388

30 Vgl Paulsen, Das erygma DPetri un die urchristliche Apologetik, 1n
KG 88 (1977) V3 Rordorf, Christus als Og0S un Nomos., Das Kerygma
Petrou seinem Verhältnis Justin, 1n Kerygma und Logos, 424—434, findet,
„dafß 1n schon einıge Vorstellungen prasent se1n scheinen, die dann bei Justin
erst richtig ZuUuU Tragen ommen“”, 431

31 Hennecke-Schneemelcher, Apokryphen I1
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Sıe stellen die Christen als eigenes „genus“ den Juden und Heiden SCH!
über und reflektieren das Problem des Zusammenhangs der alttestament-
ıchen und cQristlichen Geschichte anhand des O0Z0S- bzw Nomos-Begriffs.

Das Kerygma Petrı wırd ın das frühe Jahrhundert datiert. Darın wiıird
die Religion der Juden un Heiden gleichermaßen als Götzendienst bezeich-
NeT, und die Christen werden aufgefordert, „Gott durch Christus autf NEeUC
Weıse verehren“S  2  A

Diese Neuheit wırd durch die Begriffe Nomos und Logos, die beide auf
Christus übertragen werden, vermittelt°S.

ine weıtere Stufe der Reflexion findet sich in der Pascha-Homilie, die
jetzt übereinstiıimmend Melito VO  ; Sardes 160 zugeschrieben wırd?4 Hıer
wird die Begrifflichkeit difterenziert angewendet. Der Nomos wiıird dem
Alten Testament zugeteılt, der ‚0Z0S dem Neuen, und zugleich wird eine
Kontinuität hergestellt:

„Denn der Nomos wurde SA Logos, und der Ite ZU: ucn, ZUSsamımen AauUS-

gehend von Sıon und Jerusalem“®
Hınter diesem Gebrauch VO'  3 Logos und Nomos steht das Ziıtat ALus Jesaıa

Z 3° verweıst also auf ıne Verwendung der Begrifte, die noch unbelastet
1St VO  3 der philosophischen Tradition®®, sondern die W \ 1St Aus

dem Alten Testament, vermittelt vielleicht durch den Johannes-Prolog. Was
sich mıiıt diesen Begriften auch terminologisch gewınnen ließ, erscheint dann
ın reiter Gestalt 1m Diognet-Brieft. Hıer wırd über den Logos gesagt:

„Dieser als der VO  3 Anfang 1St als der eue erschienen un wurde erTIundgden
als der alte“37.

Mıt Hıiılfe dieses Begriffs wırd die Brücke geschlagen von der Neuheıt ZUr

cQhristlichen Vorgeschichte 1m Alten Testament. jer macht siıch der christliche
Standpunkt gegenüber der Geschichte bemerkbar, der geradezu als Umkeh-
rung des realen Geschichtsverlauts erscheint: Es 1St ıne Neu-Interpretatıion.

52 Clem lex Strom. VI 5! 41 Wn Dobschütz, Das Kerygma Petri kritisch
untersucht Kır 1893, Nr.

W Dobschütz irg Nr la, I 9 Ic
34 Vgl Paulsen, 23 Kraabel, Melıto the Bishop and the Synagogue

Sardıs: ext an Context, 1n  E Studies. Presented G, M Hantmann (Hrsg
Mıtten) Cambridge 1971,; 7785

De pas %OL YOO On VOLOGS AOYOC EVEVETO XL NAÄCQLOG XOLVÖG,
OUVEEEADOV EX% >SLOV %CL "1800v00inu (SE; 123 64 Perler)

36 Inwieweıt diese Begrifflichkeit durch die jüdisch-alexandrinische Theologie
vermuittelt 1St, kann 1in diesem Zusammenhang nıcht speziell untersucht WeTr CI1; eın
Einflu{ß kann ber enerel]l ANSCHOMME: werden, WwW1e die N frühchristliche Apo-
ogetik ohne die voraufgehende jüdische undenkbar iISt, vgl Colpe, Logoslehre
bei Philo un: Clemens V, Alexandrien, 1n  e Kerygma und Logos, 92—107; Biıeten-
hard, Logos-Theologie 1im Rabbinat. Eın Beitrag ZLET: Lehre VO Worte Gottes im
rabbinischen Schrifttum, Aufstieg un! Niedergang der römischen Welrt 11 1 9
27 5550—618, bes 609 die Diskussion dreier Stellen Aaus den Werken des Orıgenes;
vgl auch den Forschungsbericht VO!  3 Mayer, Zur jüdisch-hellenistischen Literatur,
ın ThR 45, (1980) 226—244

Thierry
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Für diesen bewußt eingenommenen Standort moögen WeIl weıtere Zeug-
nısse Aus der frühen e1it sprechen. Das ıne STammt AUS dem 50 Hebräer-
Evangelıum, einem Fragment, das Hieronymus überliefert. Danach habe der
Geıist bei der Taute Jesus gesprochen:

„Meın Sohn, 1n en Propheten erwarteife ıch dich, da{ß du kämst un ıch in dır
ruhte, du 1STt meılne Ruhe, du meın erstgeborener Sohn“38.,

Auch hier wird der Zusammenhang 7wiıschen dem „Früher“ un „ JErZt
hergestellt, aber mit Hıiılfe der Weisheits- und der prophetischen Tradıtion,
die 1n Christus Z 7 iel gekommen ist' Diese AÄArt Geschichtstheologie als
Neuinterpretation der cQhristlichen Vorgeschichte begegnet vielleicht erstmals
be] Ignatıus VO  ; Antiochien, der sich mMi1t judaısıerenden Gegnern auseinan-
dersetzen mußte. Er Sagt

„Das Christentum zylaubt nıcht das Judentum, sondern das Judentum das
Christentum.“

Und als Begründung führt
„Denn dem Christentum 1St jeder Mensch zugeführt worden, der Ott HCS
zlaubt hat“40.

uch hier scheint die Absetzung VO:' Judentum das Primäre; aber der
Ertrag dieser Absetzung bedeutet einen Zugewinn. „Miıt diesem Gedanken
i1St  C nach DPeter Meinhold »”  Je Ausweıtung der Vorgeschichte des Christen-
CUums autf die Menschheit 1m Prinzıp gvegeben In embryonaler Form wırd
hier die Theologie der Geschichte Justins vorweggenommen“4**,

Es scheint, da{fß VAGIE Justin und der Anfrage des Celsus die Auseinander-
SeEtTzZUNg MIit dem Judentum das begriffliche Materı1al ZUr Verftügung stellte,

1n die Auseinandersetzung mit der philosophischen Tradıtion der antıken
Welt eintreten können.

38 Hennecke-Schneemelcher, Apokryphen 4O
39 Zur Vorstellun VO Gestaltwandel des „wahren Propheten“ vgl das pseudo-

clementinische Schri TENCOFPUS Hom I1LI 17-28; Rec 10, 1’ ZuUuU Weiterwirken
der nachnizänıschen elit be1 Marcell vgl Pollard, Marcell of Ancyra
neglected ather, H- Epektasıs. Melanges patrıstiques ofterts ard Danielou
(Hrsg. Foulane, Kannengıesser) Parıs 1972 187—-196

4() YAO XOLOTLOAVLOMÖG 0U% ELG I10vÖaLOLOV OTEUOENV,  E  E  EINTL Gx "10vöaLOLLÖG
ELG XOLOTLOAVLOLLÖN, ELG OV NO VAÄOOOO NMLOTEUOAOA ELG DeOv OUuVNXÜN
(Fischer 168)

41 Die gyeschichtstheologischen Konzeptionen des Ignaıtus VO  3 Antiochien, jetzt
I1 Studien Ignatıus VO:!  } Antiochien, Wiesbaden 1979, 3/—47, 1er 43.46
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a der Auseinandersetzung miıt der philosophischen Tradıition

Justin stellt 1n gewisser Weiıse einen Sammelpunkt frühchristlicher TIradı-
tıonen dart42 Das INAaS  &5 mMit seiner Biographie und Herkunft zusammenhän-
SCcHh Er tammTte Aaus Samariıa, übersiedelte nach Rom und eröftnete dort ıne
Schule® Mıt der Philosophie mufß ın welchem Umfang auch immer
ekannt SCWECSCIL sein: die aktuellen Probleme der Diskussion sind ınm C
Jäufig** In Rom wurde 1n dıe Auseinandersetzungen sowohl mi1it der
Gnosis als auch MmMiıt dem Judentum hereingezogen.

Das Neue Justin 1St, daß erstmals MIit Hılite der ihm vorliegenden
Tradıtionen das philosophisch-kulturelle Erbe der heidnischen Antike für
das Christentum reklamiert. Seine Deutung der philosophischen Tradıtion
scheint In Analogie ZUTt Deutung der alttestamentlichen Geschichte vollzo-
SCmH haben Zentral für selne Geschichtstheologie 1sSt der Logos-Begriff®.
Er Sagt Analog ZUr Offtenbarung 1mM Alten Testament verwendet hıer
die judenchristliche Vorstellung VO Gestaltwandel des Propheten habe
siıch derselbe Logos auch 1n der philosophischen Tradıtion geze1igt. SO kannn

Christus mMit dem Og0S 1n seiner kosmologischen und anthropologischen
Dimension identifizieren. S0 kann einerselits SAagCH. „Christus ISt das Lo-
YOSprinz1ıp in seiner Ganzheit“426. Und Ar War und 1STt der O0Z0S, der 1n

:c47_jedem wohnt
Das edeutet 1U für Justin nıcht, daß die philosophische Iradıtion Liil-

besehen übernehmen würde, wei(lß urchaus kritisch unterscheiden. AÄAhn-
lıch W1e eLtwa2 VO christlichen Standpunkt Aaus das (seset7z einer Revısiıon
unterzieht*®, auch die antike Tradıition. ber der Zugewınn 1St nıcht g..
ring: Er behauptet, das in der philosophischen Tradition Gewachsene
Vernünftigem und Wahrem 1St das Christliche, kulminierend 1n dem LOg0OS-
Christus.

49 Nach Waszink, Bemerkungen zum Einfluß des Platon:ısmus im frühen
Christentum, 1n (1965) 129—162, „Jäßt sich ein wirklicher Einfluß des Pla-
tON1ISMUS bei den Christen ZUEerStTt die Mıtte des zweıten nachchristlichen
Jahrhunderts feststellen“, 134 An LCUCICIL Arbeiten un! Autsätzen vgl de
Vogel, Problems CONCETNINS Justin Martyr, in: Mnemosyne 371 (1978) 360—388;

Holfelder, Evo&£ßesua un: LÄOCOOLA., Literarische Einheit und politischer
Ontext VO  3 Justins Apologie D 1in ZN 68 (1977) 48—606, (II) 231-—251; E
Osborn, Justin Martyr, Tübingen 19733 Hydahl, Philosophie un Christentum.
Fıne Interpretation der Einleitung Z Dialog Justins, Kopenhagen 1966

43 Den Quellenwert der Acta Justini untersuchte Freudenberger, Die Acta
Justini als historisches Dokument, In Humanıitas-Christianitas. Festschrift tür
Loewenich, 1968, DEZIE

Vgl de Vogel, Problems concerning Justin Martyr 262 f.: Andresen,
Justıin und der mittlere Platonismus 161

Zur Diskussion des Logos-Begriffs vgl Waszink, Bemerkungen f Justins
Lehre VO!] Og0S spermatikos, 1In: Festschrift fur Klauser FAG (1964) 3850—390

46 Apol I1 10, (PG 6) 459
Apol 11 1 9 (PG 5: 461 A)

48 Vgl Stylianopoulos, Justin Martyr an the Mosaıc Law (SBL Dıss Series
20) Montana 1975
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An der Heftigkeit der Reaktion des Celsus erkennt INa  3 das Provokato-
rische dieser Anmafßung®®. Miırt Hılte der Lehren des Poseidonius entwickelt

als Gegenposıtion: Das Christentum 1St NCU, entstanden AUus dem Abfall
VO Judentum; dagegen 1St der Logos alt, weiıl unveränderlich und wahr
ist51 Darum kann keinen uen Logos geben. Der Neuheit des cAQristlichen
Anspruchs hält Celsus die Unveränderlichkeit und Konstanz der eigenen
Überlieferung Das Christentum 1St eın Produkt der Depravatıon.
Dabei geht 1n der Gegenposition SOWEeIlt behaupten, Jesus habe die
Schriften Platons gekannt und daraus se1ne Lehren gestohlen®*,

urch Justin 1St dem christlichen Selbstverständnis das weıte Feld des
griechischen Erbes erschlossen worden. ber noch bei Clemens VO  3 Alexan-
drien spurt ma  ; den Widerstand weıter christlicher Kreıise, die sich allein miıt
dem Glauben zufrieden geben und ede Oorm der UÜbernahme heidnischer
Weisheit ablehnen®S.

AMUS der Auseinandersetzung miıt der GnNnosıs
Diametral entgegengesetzt ZU Weg, den Justin einleitet, dachten weıte

Kreise der Gnostiker. Eın Beispiel biıetet die Schrift „Zweıter Logos
des großen Seth“ Darın wiıird ..  ber die alttestamentliche Geschichte und die
Propheten 1n einer Offenbarungsrede des erhöhten Christus geurteilt:

49 Hydahl, Philosophie un: Christentum, interpretiert die Aussageabsicht
Justins dahin „Das Christentum 1St daher die wiedergefundene hiloso hie

110sop 1e, 24U5Das Epochemachende 1St vielmehr dıe Erkenntnis, daß die Urp
welcher die degenerierte griechische Philosophie ENTISPrUNSCN ist, wiedergefunden
un nunmehr allen zugänglich ıst  , 234; vgl Jaeger, Paıdeia Christi, 1n ! Er-
ziehung un Bildung in der heidnischen un: christlichen Antıke (WdF 377) Darm-
stadrt 1976, AF „Justin stellte sıch dıe Frage, ob OTtt sıch wirklich L11LUX den
Juden durch das Gesetz, un: nıcht uch den Griechen durch dıe Philosophie geof-fenbart habe Dıiıeser Gedanke führte 1n seiner Konsequenz einem mehr posit1-
ven Begriff der yöttlichen Vorsehun als eiıner durch Griechen wıe en wirkenden
heilsgeschıichtlichen Macht ZuUur Erzıe ung der Menschheit“, 491 ; Osborn, Justin
Martyr, 168 Andresen entwickelte 1m Anschluß Seeberg, Dıie Geschichts-
theologie Justins des Martyrers, Iin« T 58 (1939) 1 „Dıiıe 1m Logos-Begriff
kulminierende Apologetik Justins ISt eigentlich Theologie der Geschichte“, 81, seine
These „Das Handeln Gottes 1n der Geschichte stellt demnach für Justin das große
Thema seiner Logoslehre dar“, LOgOs un: Nomos 349

Osborn, Justin Martyr, stellt 168—170 die Stellen AaUus Celsus und Justin
synoptisch USaMmMMenN, AUusSs denen die Frage „Had Celsus read Justin?“ DOSI1t1V be-
AaNLEWOrTeTt werden oll

Vgl dieser Depravationstheorie Chadwick, Early Christian hought and
the classical tradıtion. Studies 1n Justin, Clement and Orıgen, Oxtord 1966 „Chri-
st1anıty 15 1YV1CdU2 fresh
the ethical sphere and wıth strange doctrines derive

ption of Greek ideas with nothin  derive: fr misunderstandıng the
sound polytheistic tradıtion in tar as they Aave ANY CA4ASUTE of the truth of
them  « 233 vgl Andresen, Logos und Nomos 345 fl $ Dörrie, Andresen 193

52 Vgl Andresen, Logos un: Nomos, 2354
53 Vgl Brox, Der eintaäche Glaube un: die Theologie, 1n : Kaıros (1972)

162—-187, 174
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„Zum Lachen War Mose nach gottlosem Zeugnıs eın Lreuer Knecht, der mich
nıe erkannt hat, weder noch die ıh
Von dam bis Mose un Johannes dem Täuter hat nıemand VO  3 ihnen miıch
erkannt .3 denn 1ne große Täuschung liegt auf ihrer Seele. Zum Lachen w ar

dieser Archont (scıl der Gott Israels), weiıl Sagte: bın Gott un! ibt
keinen, der größer 1St. als ich“S>4.

Wiilhelm Bousset hat diese Richtung der Gnosıs treftend charakterisiert.
„Ihr großes Schlagwort WAar gegenwärtige, nNneUuUe Offenbarung, ıhr Gegner
der die Vergangenheit gebundene Glaube . Sıe suchte das unerhört
Neue, einen Gott, einen Glauben“>S. Nun zeıgen auch die NEeU-

gefundenen Texte VO  w} Nag Hammadı durchaus kein einheitliches Biıld,
daß generell VO  — einer Feindschaft der gnostischen Bewegung gegenüber dem
Alten Testament, gegenüber einer Kontinuiltät der Geschichte geredet werden
könnte®°®. Nur Tendenzen können bezeichnet werden, und diese gehen in
Wel Richtungen.

In Schriften WIie B der „Exegese über die Seele“ werden selbstverständ-
lich das Ite Testament und dıe Propheten zitiert°“. Andererseıts aber xibt

deutliche Anzeichen für einen völlıgen Bruch, der VO  3 Teilen der ZNOSt1-
sierenden Bewegung wurde. So hat Basıilides „die Einzigartigkeit
un: völlige Neuheit der Offenbarung 1in Christus“ betont, und Marcıon gilt
als der Hauptvertreter der Diskontinuiltät 7zwischen Altem und Neuem
Testament®®. Er hıelt nach Tertullian die Ankunft Christi für unerwartert.
Sein Kommen 1Sst nıcht durch die Propheten angekündigt worden®?. Er wollte
als Neuer auf NeUuUe Weıiıse kommen*®©. Ähnliche Gedanken finden sıch auch in
der „Apokalypse des Petrus“®1.

Diese Sicht der vergangsgenen Geschichte steht der übrigen Tradıtion ent-

S  Nn. Irenaus, der als erster kompetent der SOß. Gnosıis entgegengetreten 1St
auch das „Syntagma“ Justins 1St scheinbar W1e viele andere frühere Ver-

54 Zıt ThLZ 100 (1975) 106; vgl Koschorke, Die Polemik der Gnostiker
148

55 Religion un Theologie Vorlesung VO!] 1919 dıe Kriegsteilnehmer,
1! Religionsgeschichtliche Studien (Hrsg Verheule) Leiden 1979; 29—43, 33

56 Vgl Böhlig, Der jüdische un judenchristliche Hintergrund 1ın ynostischen
Texten VO  - Nag Hammadı, 1n ° Le Oor1g1n1ı dello Gnosticısmo. Studies 1n the history
of Religi0ns .11 (Hrsg. Bianchi) Leiden 1967; 109—140

Vgl McecL Wılson, Old Testament Exeges1s in the ZnNOStIC Exegesıs of the
soul, 1n : Essays 1n the Nag Hammadı Texts (Hrsg. Krause) Leiden 1975 21/=
224; Nagel, Die Septuagıinta-Zıitate in der koptisch-gnostischen „Kxzegese ber die
Seele“ (NHC IS 1n ! Archiv für Papyrusforschung (1973) 249—269 ; Betz, Das
Problem der Gnosıs seit der Entdeckung der "Texte VO  — Nag Hammadı, in VukF Z
(1976) 46—80, bes 64

588 Aland, Marcıon. Versuch einer Interpretatıion, 1n (1973)
420—447, bes 437441

Adrv. Marc. 111 G: 514)
60 Adrı. Marc. 111 4, „Novus NOVEO venıre voluit (CChr 511)

HLZ (197240) 578
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suche als schwach zurückgezogen worden®e2 überliefert ine gnostische
Variante ZUrTr Frage „Warum Christus spat erschien:

„Konnte denn Gott ıcht gleich Anfang den vollkommenen Menschen schaf-
fen?“93

Im Hıntergrund steht die ynostische Kritik der Schöpfung als dem
Werk des betrügerischen Zzweıten Gottes der Welt, des Demiurgen. iıcht daß
Irenäus über die Argumente der Gnostiker hinwegeginge. Auch bei ıhm steht
das soteriologische Interesse ım Miıttelpunkt, aber beschreibt seıine
chichtliche Realisierung als einen Erziehungsprozeiß VO der Schöpfung
Er kannn die Stuten der göttlichen Mafßßnahmen den verschiedenen Lebens-
altern des Menschen veranschaulichen®?*. Grundgedanke ISt die Kontinuität
der Geschichte und iıhre Universalität aufgrund der Einzigkeit des sS1e len-
zenden Got  es. Gott führt stutenweise Z Vollendung umschreibt die
Methode und gewinnt aum für eın evolutives Oftenbarungsverständnis:
Die göttliche Erziehung nımmt Rücksicht und baut autf der menschlichen Aut-
nahmefähigkeit auf Nıchts geschieht MIt Gewalt: Gott achtet die Freiheit
des Menschen: Zzwıngt nicht, sondern beide artner gewöhnen sich iın einem
langen Prozefß aneiınander.

Barbara Aland betont, daß „Irenäus vVon dieser antıgnostischen Position
seine SgEsAMTE Theologie entwickelt hat“65

Die lexandriner haben auft dieser eher biblisch begründeten Konzeption
des Irenäus aufgebaut. Clemens sieht den jüdischen Weg des Gesetzes und
den heidnischen über die Philosophie als 7Z7Wwel gleichwertige Entwicklungs-
linien AnNn, die beide ın die Vollendung des Glaubens einmünden®®. Orıigenes
versteht dl€ an Heilsveranstaltung Gottes als ine Erziehungs- und Strat-
maßnahme F3r die Läuterung der durch eıgene Schuld 1n die Welr verschla-
SCHNECN Seelen. Er 1sSt der Gnosıs in seinem System weıtesten eNtgegeNSgE-
kommen®?.

Retonte die Gnosıs die Neuheit und Fremdheit des Christentums un: den
Bruch mıt der Geschichte Israels und der Schöpfung, wird AUus der apologe-
tischen Argumentatıiıon eigentlich TST ıne Theologie der Schöpfung ON-

62 Vgl Koschorke, Dıiıe Polemik der Gnostiker 242
Adı haer. 38 (PG f 1105—-1109).

64 Vel de Lubac, Glauben A2us der Liebe, 218
65 Aland, Gnosıs un: Kirchenväter, 1n Gnosıs. Festschrift für Jonas, (GÖt-

tingen I9r 158—215, 189
Strom. VII Z 11 Vgl Bierbaum, Geschichte als Paıdagogia Theou Die

Heilsgeschichte bei Klemens VO)  3 Alexandrien, In M'Th (1954) 246—272;Ela Clement of Alexandria. study in Christian Platonism and Gnosticısm, (tard 97 ft.; Colpe, Logoslehre bei Philo und Clemens Alexandrinus, in
Keryzma und Logos 9—10

Vgl Wilckert, Christus kommt ZUr Welt Zur Wechselwirkung VO  Z Anthro-
pologie, Kosmologie un Eschatologie 1n der alten Kirche, 1n : Kerygma und Logos,461—481, bes. 477 ; Chadwick, Early Christian thought, IÜS 120: Koch, Pro-
eu2 an: Paideusis, Berlin 1932
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N  3 un ein Verständnis dafür, daß die Offenbarung Gottes auf se1ten des
Menschen ıne Disponiertheit;

AM$S$ der Auseinandersetzung mMiıt dem römischen Imperium
Die Frage nach der spaten Ankunft Christi hat auch die politische ( 56

schichte nıcht unberührt velassen. Auch hıer ßr SiCH der Versuch beobachten,
dem Staat iıne Deutung abzugewinnen, ıh der Sache des Christentums
dienstbar machen.

Celsus hatte 1n der Ablehnung des Poliytheismus durch das Christentum
Anzeichen seiner revolutionären Gesinnung entdeckt. „Christentum 1sSt für
ihn die Theologie des Auistandes“, Sagzt Andresen®. Walter Ullmann hat
Verbindungslinien vesehen zwischen der onostischen Haltung gegenüber der
Welt, der Herrschaft des Staates und dem Verdacht des Celsus auf Anarchie.
Er verweıst auf die Selbstbezeichnung der Gnostiker als „königlose GGenera-
t10N , als „königlose Gnostiker“: Celsus wolle als innersten Kern der christ-
ichen Haltung die revolutionäre Loslösung VO: LOg0OS un Nomos aller
Welt autfdecken®?.

Nun INas ein Zusammenhang 7zwischen gynostischer und politischer Häresie
bestehen, daneben ßı ine andere Lınıe aufzeigen, die uıne DOsıtıve
Verbindung 7zwıschen der spaten Erscheinung Christi und dem Römischen
Imperium un der Völkergeschichte herstellt. Diese Auswelitung der christ-
liıchen Perspektive aut die Gesamtgeschichte kündigt sich schon ın den
chronographischen Werken des Theophilus VO  =) Antiochien, des Julius fri-
Aanu: und des Hippolyt, die Eusebius f£ortsetzt'9. ber erstmals Melito VO  3
Sardıs zeigt iın seiner tragmentarısch erhaltenen Apologie die Tendenz, die
polıtische Geschichte des Römischen Reıiches und das Christentum geschicht-
lich „einander zuzuordnen“, näherhin „das Erscheinen Christi dem Begınn
der augusteischen Reichsordnung“ 1, Origines führt diese Linie DOS1ItIV
fort, indem die Monarchie 1 Römischen Reich ıiınter Augustus als Ppro-
videntielles Ereignis bezeichnet, das der Ausbreitung des Christentums dienen
sollte‘?.

Es 1St Eusebius, der AUS den ıhm vorliegenden Traditionen ine uniıversal-
gyeschichtliche Theorie entwickelt, die späte Erscheinung Christi des
ew1gen göttlichen Heilswillens erklären: Dıie Menschen mußten TST iın
einem langen Prozeß vorbereitet werden, bis auch die äiußere Diısposition
geschaffen WAar. Und dıese 1St das zeeinte Reich der Römer.

65 Logos und Nomos ZDT
Gnostische un politische Häresien bei Celsus, in Theologische Versuche LE

Berlin 1970 153—158, 155
70 Vgl König-Ockenfels, Christliche Deutung der Weltgeschichte bei Euseh

VO  $ Cäsarea, In Saeculum (1976) 348—365, 3572
Schneemelcher, Heilsgeschichte und Imperium. Melito VvVon Sardes un! der

Staat; in Kleronomia (1973) 257-—2795, 268
11 (GCS 15/
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So sa er

„Wer sollte sıch nıcht wundern, der bei sıch bedacht hat, WwW1e nıcht Menschen-
werk SC da{fß die meısten Völker der Okumene keiner früheren Zeıt
die Herrschaft der Römer gekommen sind als selt den Tagen Jesu Denn —

gleich mi1t seinem wunderbaren Autenthalrt bei den Menschen zes CS, da{fß
dıe Sache der Römer blühte“ 3,

Die Einheit des Reıiches der Monarchie des Kaiısers überwindet miıt
dem Vielvölkerwesen auch den Polytheismus und disponiert den Menschen,
die Monarchie Gottes anzuerkennen?4. Das apologetische Doppelwerk der
„praeparatıio“ un „demonstratio evangelıca“ 1St WAar zwischen 313 und
3725 verfaßt®, aber INa  3 erkennt leicht, daß Eusebius diese Geschichtstheo-
logie nıcht HULE dem Eindruck der „Konstantinischen Wende“ entwik-
kelt hat; vielmehr zieht tradıtionelle Linıen AauUS, indem den Erziehungs-
gedanken aut die Gesamtgeschichte ausdehnt. Wenn auch die Geschichtstheo-
logie des Eusebius meısten kritisiert worden iSt, kann doch nıcht über-
sehen werden, daß S1e 1n der Konsequenz der apologetisch orıentierten An-
eiıgnung der Geschichte impliziert WAar,.

Zusammenfassung
Die Anfrage „ Warum Christus spat erschien“ hat die Christen genötigt,

über die Geschichte un das unterscheidend Christliche nachzudenken. Sıe
haben gegenüber vielen Bestreıitern ıne eindeutige Posıtion bezogen und
diese ımmer unıversaler ausgeweıtet und die alttestamentlıche Geschichte w1e
die Völkergeschichte umiınterpretiert Zzur Vorgeschichte des Christentums,
nıcht NUur tormal, sondern dem Inhalt nach

So erscheint auch die Frage nach dem Haeiıl derer, die VOT Christus gelebt
haben, gelöst: Insotfern sS1e DOSIt1V dem Prozeß mitgewirkt haben, auf
seıten der Menschen dıe Disposition schaffen, durch den Menschen Jesus
den ganzen Wıillen Gottes 1in der fortschreitenden Linıie VO Nomos ZUIN

Logos erkennen, sınd sıe als „schon Christen“ dieser Geschichte be-
teiligt.

A, VO'  3 der Position der Kirche Aaus wırd alles in der Welt und in
der Geschichte ftür die christliche Sache reklamiert und sOWwelt dies möglich
ISt, dienstbar gemacht, weiıl in ihr der Logos Gottes und der Og0S der Men-
schen und seıiıner Geschichte 1n Christus identisch geworden siınd. SO entwik-
kelt sS1e in Oftenbarungsverständnis, das Sanz „VON oben“ und gleichzeitig
Sanz „VON unten“ hergeleitet 1st un weıt ZEeSsPANNT, daß darin die an
Geschichte eingesammelt werden kann.

73 111 7, f (145 Heıtkel).
74 Zum Verständnıis 1St immer noch heranzuziehen Peterson, Der Monotheis-

INUus als politisches Problem, 1n  ° eologische Traktate, München 1951, 49—-147, bes
SG  p

75 Vgl König-Ockenfels, 354



IBER eispiel Jonas
ZUr kirchengeschichtlichen Bedeutung

Von enkmälern Irühchristlicher (irabeskunst
zwischen [’heologie und römmig£Keit

Von Wolfgang Wischmeyer

Der Spannung, die 1n der Beziehung zwischen Frömmigkeit und theologi-
schem Denken liegt, sıch auch die vornehmsten Köpfe der altchrist-
ıchen Lıteratur, und nıemand mehr als Origenes?* und Augustin“, bewußt.
Und diese Spannung finden WIr auch 1m Gesamtgefüge der patrıstischen
Überlieferung selbst wieder, die doch ımmer noch einahe exklusiv
Bıld VO'  - der eıit der Alten Kirche prägt®. Unser theologischer Kanon, mı1t
dem WIr Von uUuNserer Tradıtion her dıese Literatur herantreten, hat das
reiche literarische Erbe ZUuUr Frömmigkeıitsgeschichte der Alten Kirche, das WIr
1n der vielfältigen asketischen und praktisch-theologischen Überlieferung, iın
den Zeugnissen der Lıiturgie und 1n mannigftaltigen otızen der Hiıstoriker
besitzen, unverhältnismäßig zurücktreten lassen?. Unverhältnismäßig e1ın-
mal W Aas die Quantıität dieser Überlieferung angeht, die neben der eigent-
lich theologisch gerichteten Literatur den Zzweıten Pol der Väterüberlieferung
ildet, aber ebenso unverhältnismäßig, Was ihre Bedeutung angeht.

Diese Spannung erscheint bei Origenes als ıne solche zwıschen exoterischem
Gemeindeglauben un esoterischer christlicher Weisheitslehre, vgl Kettler,
Der ursprünglıche iInn der Dogmatik des Origenes, ST 1965 Dıiese tür
die altkatholische Kirche anachronistische Lösung birgt eın S eıl der histor1-
schen Tragık der Origenesvıta sıch

} Beste Mater1alsammlung und Darstellung: Üd  S der Meer, Augustinus, der
Seelsorger, Köln 1958

Leider geht H.-D Altendorf bei seinem kritischen Überblick ber Gesamtdar-

diesen Umstand nıcht ein.
stellungen der Iten Kirche 1n : Verkündigung un Forschung 1—2, 1980, 2—32, auf

Für diesen Zweıg der altkirchlichen Überlieferung sind 1mMm deutschsprachigen
Raum u.,. Dölger, seine Schüler un die durch diese angeregten Arbeiten
neENNeNn vgl Dölger, Leben un!: Werk, 1956; Klauser, Franz Joseph DSE
SCTI, 9—1  9 1n : Ges Arbeıten, JbAC LB D 1974, 405—412; ders., F.-J
Dölger, JbAC Erg.bd daneben auch Peterson, 1in Italien Bolgiani.
Eıne Zusammenfassung seiner Arbeıiten, die den französischen Sprachraum stark
beeinflußten, bot H.1 Marrou in seiner etzten Schrift Decadence romaıne
antiquite tardıve?, Parıs 1977 Daneben 1St das seıt 1937 erscheinende Dictionnaire
de Spiritualite, Ascetique Mystique wichtig. Ist charakteristisch, daß in
Deutschland die hier angesprochenen Probleme . "T. ın der Relıg1ösen Volkskunde
iıhren unıversıtiren Platz finden?
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Das zeigen eLiwa2 die Ausführungen Augustins Begräbnisbräuchen, —

Eerst in De C1ivıtate vorgetragen®, die dann in den Mittelpunkt der
abgefaßten Schrift De ura pro mMOrtuis gerenda gestellt hart® Im Problem-
zusammenhang VO  — Tod Begräbnis Sorge das rab scheint Ja über-
haupt Frömmigkeit ein Eigenleben entwickeln, dem theologıschen Den-
ken vielleicht noch zugänglich, doch letztlich sich seiner Kritik entziehend.
Gerade dieser gut und sorgfältig dokumentierte Bereich £rühchristlicher
Frömmigkeit ol] in den Mittelpunkt der folgenden Ausführungen treten

Augustıin betrachtet diesen Bereich als iıne anthropologische Konstante,
theologisch ein Adiaphoron, doch ine in der Goldenen Regel begründete
Pflicht der Menschlichkeit, officium humanıtatıs secundum attectum YJUO
NECINO uUuMqg Ua Carnem uar odio habet (Eph 5 293“ S09 tun selbst-
verständlich, ıhrem natürlichen Aftekt folgend, die Menschen, die nıcht
die Auferstehung glauben. Für die Christen kommt nach Augustın höchstens
hinzu, daß für S1Ee diese Pflicht zugleich gewissermaßen ein Zeugnis der Aut-
erstehung des Fleisches ist®. Daraus folgt eın Doppeltes: selbst VO  '3 dem in
Yragen der praktischen Frömmigkeit nıcht csehr duldsamen Augustin*® wiırd
dem sepulkralen Bereich hier VO  3 theologischer und das darf gerade auch
bei dem Bischof VO  3 1ppo nicht vVErgESSCH werden VO  a} kirchenleitender
Seite ein relativer Freiraum konzediert!!, und dieser Freiraum wırd zudem
anthropologisch begründet zeitgenÖssischer Totenfürsorge außerhalb der
Kırche ın Parallele gesetzt*?.

Eben dieser Zusammenhang MIit der nıchtchristlichen Umwelt 1n Bezug
auf die Frömmigkeitsformen Grabe un ihre Spiegelung in den archäo-
logischen Zeugnissen trıtt NU auch eutlich ın bestimmten enera der sepul-
kralen Denkmäler der Alten Kirche Zutage, VOT allem in den Inschriften, der

Augustın, de C1V De1 1
0  6 GSEL 41, 621-—-639 (Zycha) Vgl dıe vorzügliche Einleitung Von Arbesmann

der VO  e Schlachter besorgten deutschen Übersetzung: Sankt Augustinus
Der Seelsorger. Deutsche Gesamtausgabe seiner moraltheologischen Schritften, Die
Sorge tfür die Toten, Würzburg 1975

SEL 41, 658 In „de cura“ begegnet Eph 5 29 noch 654, und 639,
Ibd 659
Nach dem Vorbild des Ambrosius: Conf 6, Z Vgl auch allgemein TRE 1,

675 Schindler)
10 Da sich ber Nordafrika, Ww1e oft behauptet, durch besondere Kxzesse 1im

Grabeskult im Allgemeinen un 1in der Märtyrerfrömmigkeit 1m Besonderen aıls5-

zeichne, alßt sich ıcht nachweisen, 1St vielmehr e1n Beispiel für naıve Völkerpsy-
chologie un: daraus entstehende Fehlurteile. Vielmehr wıssen WI1r intach ber
Nordafrika unverhältnismäfßig viel allgemeın w 1e über die Bestattun stormen
speziell der besonderen Dıchte der literarıschen, archäologisc un:
epigraphischen Quellen Dıiıes Material widerspricht der genannten These in eiınem
Punkte direkt, nämlich in dem relatıv den anderen Proviınzen des Reiches sehr
frühen Vorkommen der Bestattung 1m Kırchenraum intra

11 Eın Desiderat der Forschung besteht in der Aufarbeitung des entsprechenden
nıchtchristlichen archäologischen Materials se1t Konstantın. Eın Anfang A
Himmelmann, Typologische Untersuchungen römischen Sarkophagreliefs des

und Jahrhunderts I1l. Chr 1973
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Malerei und der Plastik. Man könnte diesen Zusammenhang 1n vielfältiger
Weiıse verfolgen??, twa für die Bestattungstormen und ıhren Umkreis?®,
ıhn dann in Beziehung ZUFF altkirchlichen Frömmigkeit SCETZCNH, das Ver-
ältnıis der sich hier spiegelnden Frömmigkeit Z Theologie der eit
untersuchen und den eigenen Ort dieser Grabesfrömmigkeit bestimmen

suchen. Wır wollen unNns für dieses Problemteld auf ein ikonographisches
Beispiel konzentrieren, auf das Jonasbild, die häufigste Darstellung der früh-
christlichen Kunst14.

11

Zunächst sind 1U  j aber einıge methodische und hermeneutische Überlegun-
SCH voranzustellen. Wır setzen für die Ffrühchristlichen Kunstwerke meıst
ıne relig1öse Bedeutung OTAaus und vergleichen S1e mMi1t Zeugnissen der nıcht-
christlichen antiıken Grabeskunst. Diese DasSsanch Grabdenkmäler: Mausoleen,
ypogäaen und Sarkophage, gelten DEIN als Ausdruck Paszanhncr Grabesftröm-

Vorzügliche Bespiele solcher Arbeiten A4us$s den etzten ren Engemann,
Untersuchungen SA Sepulkralsymbolik der spateren römischen Kaiserzeıt, TbAGC
Ergbd 2 19730 und Schumacher, Hırt un „Guter Harts: RömQ Suppl 4,
TL

Vgl LWw2 Klauser, Dıe Cathedra 1m Totenkult der heidnischen un!:
christlichen Antike, Liturgiew1ss. Quellen un Forschungen ZT. In diesem
Zusammenhang tehlt wa ıne Arbeit ber die Kontinuität aufwendiger Mauso-
leumsausstattungen, ihrer Speisetische, Brunnen und hortulus-Ausstattungen, vgl
D Jashemski, Class Journal 66, 1970/71; ff.; Marroyu, Une 1 -
scr1ption chretienne de Tıpasa er le refrigerium, AntAfr 1 9 1979 261—269 Weıtere
Lıteratur ZU Totenmahl: Qnasten, Vetus superstit10 OVa relig10, HThR 39
1940, 253—266:; Ferrua, refriger10 dentro 1a tomba, CivCatt 1941, I1 273
477 E) ders., Pıe PCI defunti, Forma Futur1, Pellegrino, 1975 5
—1124; Lattımore, Themes 1n Greek Latın Epitaphs, Illinois Studies ın
Language an Literature 28, 1/2, 1942, 134; Stuiber, Refrigerium interim,

eophaneia 11 1957 de Bruyne, RıyAC 4, 1958, 87—-11 3  9 1959 105 fi,
Dury, Rehabilitation des „funerarıiae“, REL bis, 1969, 255—264; Brauner,

Les transformations des t+hemes du banquet dans les provınces occıdentales de
l’empire romaın, Ann Arch rab Syr. 21 1971 51—-54; Deutzer, L’icono-
gyraphie iranıenne du souveraın couche le motit du banquet, ıbd 39—50; Hım-
melmann, vgl Anm 11); Pıllinger, Wiıener Studien, 1DL, M5S

Eın Beispiel tür Vollplastik Grabe, vielleicht auch 1m Zusammenhang einer
Brunnenanlage, stellen die SOSs. Clevelandstatuetten Can bei denen WIr auch vıer
Darstellungen Aaus der Jonasgeschichte nden, vgl Aazu Kıtzınger, The Cleveland
Marbles, Attı Congresso Int Arch Orist. Rom 1975 (1978), n 653-—675; Verf.,
Dıe vorkonstantinische christliche Kunst iın Lichte die Clevelandstatuetten,
VigChrist E 1981, D3L IRT.

14 Grundlegend noch immer Mitıus, Jonas auf den Denkmiäiälern des christ-
lichen Altertums, 1897; vgl weıter: Ferrud, Paralipomena Cı Gıiona, RıyAC 38,
1962, 7-69; Speigl, Das Bildprogramm des Jonasmotivs 1n den Malereien der
römiıschen Katakomben, RömQ P 1978, 1—15; Stommel, Zum Problem der
frühchristlichen Jonasdarstellungen, JbAC L: 1958, 112-115; Verf., Zur Entstehung
un Bedeutung des Jonasbildes (erscheint 1ın den Akten Int. Kongr. Christ.
Arch Thessaloniki

Ztschr. Kıa



164 Untersuchungen

migkeit. Die Beziehung 7zwischen Paganen und frühchristlichen Sarkophagen
1St in der Tat schon dadurch besonders CNS, dafß dıe christliıchen Sarkophage
Produkte derselben Werkstätten sind, 1n denen auch die Pagancn Sarkophage
hergestellt wurden?®. Dennoch birgt der Vergleich 7zwiıischen christlichen un!
nichtchristlichen Grabdenkmälern auf niıchtchristlicher Seıite ıne dreifache
Problematik. In welchem aße die Bildaussage ines mythologischen Sar-
kophages relıg1öses Bekenntnis ist16 ob etwa2 1n dionysisches Bildpro-
a als Ausdruck der Zugehörigkeit des Verstorbenen einem dionysı-
schen Kultverein interpretiert werden darf?!7, 1St ın der nNeUuUuesSteEN Litera-
DUr ZUr kaiserlichen Kunst höchst umstritten!®. Ebenso iSt Gegenstand
der gelehrten Diskussion, ob die Bildthemen der Grabeskunst überhaupt ine
relıg1ıöse Bedeutung besitzen??, die VO  e} u15 methodisch kontrolliert ermwert
werden kann, da dieselben mythologischen S7zenen und Darstellungen Aaus
dem täglıchen Leben, dieselben Personifikationen, dieselben Meeres- und
Bukolikszenen uch autf den Mosaikböden oftizieller Paläste und privater
Häuser und VOT allem iın der Malerei der Wände begegnen. Beide gZeENANNTLEN
Schwierigkeiten beim interpretierenden Umgang mMit Werken der nichtchrist-
lichen Grabeskunst20 verbinden sich m1t einer drıtten, die in der neUEsSTEN
Literatur AA Frage überzeugend tormulijert worden ist21. TIrotz einer Fülle
VO Manıiıftestationen des Religiösen ın der Antike, die unNns Ja die relıgi0ns-
veschichtliche Arbeit seit dem Ende de: vorıgen Jahrhunderts in breitester
Weıse 1Ns Bewußtsein gehoben hat, wissen WIr eigentlıch wenig davon, Was
antike Frömmigkeit SCWESCH se1l Zugleich siınd WIr gefragt, ob dasjenige, was
WIr historisch unretlektiert als konstitutiv £ir einen AÄArchetyp „Frömmig-

15 Zu dieser leider noch immer nıicht Allgemeingut gewordenen Erkenntnis vgl
eLtwa Deichmann, ByzZs 65; K970.

16 Klassısche Darstellung der religionsgeschichtlichen Schule diesem Problem:
Cumont, Recherches SUr le symbolisme funeraire des Romaıins, 1942; No

Sarcophagı An Symbolism, American Journ. Ar  S 5 9 1946, 1A04
17 Vgl den Sarkophagen wa Turcan, Les sarcophages romaıns repre-

sentatıons dionysiaques, 19266, un! Geyer, Das Problem des Realitätsbezuges ın
der dionysıschen Bildkunst der Kaiserzeıt, Würzburg 1977

15 Siehe eLwa2 Wiıegartz UuN Mitarbeiter, 5Symposıon ber die antıken Sarko-
phagreliefs, ArchAnzeiger 1974s un dort bes Matz, Stuten der Sepul-
chralsymbolik in der Kaiıserzeıit, 102-116; vgl auch ders., Eın römisches Meiıster-
werk. Der Jahreszeitensarkophag Badminton — New York, JdI Erg.heft, 19758,
und Kampen, Meanıng an Social Analysis of late Antıque Sarcophagus,Bull.Ant. Beschaving Babesch) , 1977/78, AAA

19 SO Brandenburg, Meerwesensarkophage und Clipeusmotiv, JdI 8 $ 1967,
195—245 : kritisch dazu Sıchtermann, Deutung un: Interpretation der
Meerwesensarkophage, JdI 85, 1970:; 224—-238, un! besonders Engemann pPass vgl
Anm

2() Grundsätzlich ZUTFr Methode vgl die exemplarische Arbeit VO  3 Panofski,
Grabplastik, 1964

Vgl VOT allem jetzt Dörrie, Überlegungen ZU Wesen antıker Frömmıig-
keit, Pıetas, Kötting, JbAC 1g 8) 1980, 3—14; ders.: Dıie Religiosität des
Platonismus 1mM un Jahrhundert n Chr.. Batr Fond Hardt 21 1975; 257
—286
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keit“ ansehen, dessen Strukturen ehesten MmMit individueller Erfahrung“?,
Innerlichkeit und Erbauung bestimmen waren, nıcht erst das Ergebnis
eines christlichen, vielleicht auch GESE retormatorischen Verständnisses VO  3

Frömmigkeıt darstellt.
Sınd diese Einschränkungen un Fragen TSTt einmal ausgesprochen,

wirken S1€e auch vertremdend AUT das Verständnis der cQhristlich-antiken
Frömmigkeıt und ıhrer Manıtestationen. Das oilt zumal dort, WEeNnN eLtwa
WI1e in nichtchristlichen und christlıchen Epitaphien MI1t denselben literarı-
schen Topo:ı dieselben Themen behandelt werden. CEwWVOV 7  EDN AuOc 0LX0V
un 11t ad deum®5S scheinen vorstellungsmäßig ebenso nahe beieinander
liegen w1e in deorum umero recepta est‘ und ad deum®®. Und ine
bloße traditionsgeschichtliche Herleitung oder ein Hınvwelis auf allgemeine
Topiık vermögen den Umstand des teilweise Dualismus cQhristlicher
Inschriften ebensowenig hinreichend plausıbel machen W1e€e den sehr häufig
anzutreftenden Gedanken einer christlichen Privatapotheose, wobei beides oft
verbunden nebeneinander steht: YN GOLC. XOUNTEL TNOE V AA EC aQidEeoO

WUuxXN ÖLEILTN, XL OUVSEOTLV oic TO NOLWW. TO Vapo VEOAC TOONOV y TOUV
YXONOTOV Adıyevi6 und EÜUNTEDOG KLOT|N WUXN LG 0 ]000.VOV EnNTNVE“.

wei lateinische Beispiele Aaus der Fülle des Materials lauten: CONtTEMNEN.!

fragılem ter[ren]1 corporı1s USU1N, hic CAarnıs spolium lıquit ald) -

lans28 1im pıgramm auf dem Arleser Sarkophag des 449/50 verstorbe-
1E  3 TOSAanciLi4AE leg1s antestis Hiılarius un: COI DUS habet tellus, anımam
caelestia rEeSNa: SIC sedes proprıas singula ıte tenent“? für den römischen
Presbyter Augustus. Ist MLr Bildungsanspruch, WEn 1 Jahre 5724
VO  3 einem defunctus in Christo heißt 1O  - Tartara sentit Cymerıio0sque
lacus nescıtque morı S70 Iuce relicta®, WEeTNll ein Verstorbener
gerühmt wird: sed pollens anıma praeclaro manebit Olympo®*, wobei dies
Ep1igramm tür einen pontificum priımus vestlarıus VO  —3 seinem Freunde, dem
Akolyth Decorosus, gefertigt wurde? SO MUu: INa  3 auch fragen, ob hinter
Formulıerungen wIie der folgenden: OUVEXE EV XOU00ÖLTMO GUV AA VATOLG AdyXE
KANOOG®E und TOUVEKXC TOV vn  mü YNS AYOÜOV NMÄNOVELOGO. WETNAUEV / &x BOoOTtENG

AL Zur Oftenheit des Religionsbegriffs un VOrTr em der Kategorıie der Ertah-
108 1m Zusammenhang miıt Religion vgl Köpf, Wesen un Funktion relig1öser
Erfahrung Überlegungen 1mM Anschlufß Bernhard VO]  3 Clairvaux, NZsSyst Theol
2 ‘9 1980, 150—165 Lit.

594 om und Diehl om
24 (1 6,
95 TEAIR:
26 L/ o Athen).
27 (36; .om
PAS: Diehl 1062,
29 Diehl 1135;

Diehl 276 b, (Gropello).
31 Diehl 1325 Oom
A0 545 C, (Plataiai)

/
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0ENS EC XÄEOG 0V vLOVS® L1LLUr klassizistische Reminıiszenzen stehen oder ob
nıcht doch auch bestimmte Vorstellungen mıiıt solchen Topo:ı verbunden
sind$4,

Fben dieselbe Frage erhebt sıch, W CII 111A  3 die große Fülle des nıchtbibli-
schen Biıldgutes der bildenden Kunst der Alten Kiırche betrachtet, das ent-
weder ın einer wissenschaftsgeschichtlich verständlichen Fixiertheit des Blık-
kes auf das genuin christliche Bıldgut oder 1ın überängstlicher Interpreta-
tionsabstinenz auch heute unrecht oft übersehen und bei der Analyse
un Interpretation christlicher Denkmäler schlichtweg VELSCSSCH wiırd. An
nichtchristlichem Bildgut begegnen uns in ein1gen AusnahmetäHen mytholo-
gische Darstellungen®?, VOT allem aber ist der weiıte Bereich der Jahres-
zeıten, der bukolischen un marıtimen Idyllık un: der traditionell über-
höhenden Repräsentationstormeln, die dargestellt werden. Da WIr die
biblischen Bılder LUr 1in einem derartigen Kontext besitzen, 1St OLWEN-

dig, den neutralrelıig1ösen Darstellungen bei der Interpretation einen Stel-
enwert zuzuschreıiben, der War jeweils 1mM einzelnen estimmen 1St, der
aber eın konstanter Faktor sein mufßß, ohne den jedes Bemühen, die Kunst
der Alten Christen verstehen, scheitert. Dieser Versuch einer kritischen
Interpretation bringt meı1ınes Erachtens ebensosehr großen kirchengeschicht-
lichen Gewıinn®®, WI1e andererseits den Verlust einer weıthın beobach-
tenden naıyven Unschuld be] der Betrachtung und kirchengeschichtlichen Aus-
wertung frühchristlicher Kunst nach sıch zieht®‘ eıner Betrachtungsweise,
W1e In  $ Ss1e 1ın den Handbüchern der Christlichen Archäologie VO Anfang
unseres Jahrhunderts findet So schreibt Marucchi beispielsweise: „Der an
christliche Symbolismus 1sSt unverständlich, WenNnn mMa  - ihn nıcht den lıtur-
vischen Gebeten, den Schriften der Väter un der Lehre der Kiırche CN-
über hält. In dieser Beleuchtung aber erhält einen tieferen Sınn un 1St
die schönste Bestätigung der christlichen Dogmen“*$, ber auch noch Da-
nıelou schreibt bej seiner Behandlung der Anfänge der christlichen Kunst
Japıdar: „Der Vergleich 7zwischen den Werken der bildenden Kunst und den
lıterarischen Zeugnissen ox1bt entscheidenden Aufschlufß WIr begegnen in

SEG 6, W (Galatien)
34 Neben Lattımore, Themes 1n Greek and Latın Epitaphs, Illinois Studies 1in

Lang. Lit. 28, 1—2, Urbana 1942, 304—316, vgl Jjetzt hierzu vor allem Kajanto,
'IThe Hereaftfter in ncıent Christian Epigraphy and Poetry, Arctos 1 9 197/S, 2/7-53,

sıch ın eıner gylänzenden Kritik Stuiber, Refrigerium vgl Anm E: zeigt,
„that epıgraphy INa y here ave contormed with Christjan DOECTICY EVCTN LNOTE
it did wıth the Christian fathers“ (27) „there 15 little evidence of belief 1n
the intermediate STaYy of the soul 1n the Hades betore the resurrection of the body“
(52 och überzeugen Kıs Ausführungen ZU Problem des Dualiısmus oder,
besser DSESART, der dualistischen Sprechweise, nı C:

Zum Heliosmosaik des Juliermausoleums der vatiıkanıschen Nekropole, das
die Altesten christlichen Mosaıiken besitzt, vgl die treffenden Bemerkungen von

Deichmann, ByzZs 63, 1970,
Dıie Denkmäiäler fungieren nıcht 1Ur a.ls das primäre Quellenmaterial einer

kirchlichen Sozialgeschichte, sondern ebenso als Materia] einer Christentumsge-schichte, die aufhört, allein Theologiegeschichte se1n.
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den Malereien der Totengrüfte oder den Skulpturen der Sarkophage den
oroßen Themen der allgemeinen Katechese wieder Es bleibt nıchts ande-
1C5 CunNn, als die verschiedenen Themen nacheinander erortern und dabei
hre Bedeutung MIt Hılfe der literarischen 'Texte anzugeben  « 39. Für ine
colche Betrachtung dıvergieren also Theologie und Frömmigkeit in dem hier
betrachteten Punkte nıcht.

41

Wenn WIr 1im Folgenden dies einseıitige Verständnis der frühchristlichen
Grabeskunst einer Kritik unterziehen wollen, werden WIr das Jonasbild
als das häufigste Bıld der frühchristlichen Kunst in den Mittelpunkt der

1)as wurde schon VO  e Schultze, Die altchristlichen Bildwerke und diıe WI1S-
senschaftliche Forschung, 1889, 1in seiner Ntwort auf Wilpert, Prinzipienfragen
der Christlichen Archäologie, 1889, richtig gesehen, Wenn feststellt: „Die Ausle-

daß jene,U1 der altchristlichen Bildwerke hat VO'  3 der Thatsache auszugehen,
SOWEeIt sie den Katakomben angehören, sepulkrale Denkmiäler sind Selbstver-
eständlıch kann be] der Interpretation der Hıiılfe litterarıscher Quellen nıcht gänzlich
eNTLratfen werden, ber der Gewınn 1St NUr gering. DDenn dıe cömeteriale Kunst 1St
volkstümliche Kunst un ıcht ELW durch theologische Reflexion hindurchgegangen.
Daher Lragcn die theologischen Quellen 1980858 wen1g ıhrem Verständnıis beı Sie iSt
1n erstier Linıie AU5 sıch un!: Aaus dem Zusammenhang mMIi1t der Antike erkliären“
(37 E Nachdem heute die konfessionelle Polemik dieser Debatte inaktuell B
worden 1st, 1St. gerade angesichts des drohenden Verlustes der kirchengeschicht-
lıchen Zusammenhanges des Faches Christliche Archäologie den Evangelisch-
Theologischen Fakultäten ZU: eıiner rein archäologisch-kunstwissenschaft-
lıchen Disziplin mMi1t dem Konzept einer spätantiken Kunstgeschichte der
Zeıt, VOIN kirchengeschichtlicher Seite A2US$S einer posıtıven Würdigung der
beiden Kontrahenten un ihrer Verdienste auf ıhrem jeweiligen Forschungs-
gebiete gelangen. Zu Wilpert u letzt Schumacher, 1n Wilpert
Schumacher, Die römischen Mosaıken der kirchlichen Bauten VO bis I,
1976, 8) Schultze zuletzt Köpf, Kirchengeschichte und Geographie, ThK
F 19380, 42-68, Allerdings MU: Köpf ebd., Anm 2 korriglert werden,
denn Schultze, 4.2.0 4, kann schon Sagen.: „5o 1St doch auch dıe protestantı-
sche Wissenschaft verhältnismäßig in yroßem Umfang dieser (sc. christlich-
archäologischen) Arbei beteiligt. In Preussen allein werden den evangelisch-
theologischen Fakultäten VO vier Hochschulen regelmäfßig Vorlesungen un Übun-
C] über Christliche Archäologie gehalten; mehrere Universiıtiäten besitzen bereıits
Sammlungen, welche das A erforderliche Material bıeten“. Nıcht Schultze hat
also Köpf das Fach den protestantischen Fakultäten eingeführt, dies Ver-
dienst gebührt vielmehr dem Neanderschüler un seit 1842 als Extraordinarıus in
Berlin wirkenden Ferdinand Pıper [1811—-1889] mit der VO  3 ihm gegründeten
christlich-archäologischen Kunstsammlung bei der Universität Berlin. Zu Pıper
jetzt die cschr einseıt1ge Einleitung VOoOnNn Bredekamp Z Nachdruck VO  3 Pıper,
Einleitung die Monumentale Theologie, in Kunstwissenschaftliche Studientexte 4)
1978 Pıpers interessante Stellung 1N der Dreiecksbeziehung VO  - Fakultät, Unıver-
sıtat un: Hoft verdiente ıne eingehende kirchengeschichtliche Untersuchung.

Marucchi, Handbuch der Christlichen Archäologie, deutsch bearb
Segmüller, 1942: 294

39 Danielou, Von den Anfängen bis Zzu Konzil VO Nıcaa, 1n : Geschichte der
Kirche I 1963, 184
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Diskussion stellen Lesen WIr jesem Bildthema zunächst weıter Daniglou:
„Jonas 15St hıngegen eines der beljiebtesten Motive. Seine Bedeutung 1st durch
das Neue Testament selbst bestimmt. Er isSt das große Vorbild der Aut-
erstehung Es kann sıch auf die Taute eziehen oder einen eschatologi-
<schen Sınn haben“29 Abgesehen VOo einer teilweise jel frühen Datierung
der in jesem Zusammenhang angeführten Beispiele** führt die scheinbare
Klarheit des Gelehrten tatsichlich beträchtliche interpretatorische Mysti-
fikationen, Ja Wiıdersprüche: christologische Interpretation, „das große Vor-
bild der Auferstehung“, - Taute”, „eschatologischer Sınnn dies sind Inter-
pretationen, die mMa  3 niıcht eintach nebeneinander stehen lassen darf, ohl-
mM} noch dem Hınweıs auf die genuıne Vieldeutigkeit des Kunst-
werks WAar ISt möglicherweise der hermeneutische Zırkelschlag bei der
Interpretation VOoO Werken der bıldenden Kunst durch die zusätzliche Aut-
gzabe der Verbalisierung schwieriger, die Getahr der Überinterpretation gr;o-
Ber, doch 15t SPe1It Erwiın Panofsky“ der methodisch gesicherten Bıldinterpre-
tarı0on eine Fülle VYO Überlegungen ZUr Vermeidung subjektivistischer Bıld-
eisegese und ıinterpretatorıscher Willkür zugeflossen.

Bırgt DUun 1Dn Interpretation des Jonasbildes vwie diejenige Danieglous
ıch Ibsrt Wiıdersprüche, stößt sı1e sıch darüber hinaus auch noch mıt den
Biıldern celbst und zudem Mıt dem Jonasverständnis patristischen Lite-
atur, auf ‚ S  ıcn Danielou gerade stutzen Wıiıe ın verschiedenen Arbei-

Jungst nachgewiesen worden ist®S, pra:  Ig die christologische und aut
Osrtern bezogene Interpretation durchaus nıcht die Ausführungen der Väter

Jonas. Beı ıhnen steht vielmehr der Bußprediger Jonas z Vordergrund:
Iova  C Nıysvitauc XATAOTDOONVY EXNOvVEEV. OL ds WETAUVONOAVTESG / -  nl  e TOL  >  Da
AUCOTYNLAOLV (LUTOOV e  AUOOVTO  “  LA  n  3 TOV ÜsOov LKETEUOOVTEC (L EAQBOov GOTNOLKY
XALNEO ahhOTOLOL TOV ÜsEOU OVTEC®-

Danielowu, 155
Frühdatiıerung der christlichen Sarkophagplastık 1St aus sti!- Uun:! ıkonoa-

sraphiegeschichtlichen Gründen zurecht aufgegeben worden. Die rühesten Sarko-
phagze, dıe eindeutig christlich bezeichnet werden dürten, wıe der Wannensarko-phagz 2US Marıa Antıqua Foro Romano Deichmann Bovin:
Brandenburg, Repertorium der ıch-antiken Sarkophage 1: 1967, 747), tret-
ten WIr ers nach I  50 Auch Katakombenmalereien Vor C]  O Oonnen WIr nıcht nach-
weısen. Sıe sind auch VvVOo der Neuorganısatıon des römischen Coemeteriums als
Großbestattungsanlage durch den Vorsteher des kirchlichen Sozialwesens ader 'om1-
schen Kırche, nıcht erwartzen. Das neuartıge Besrtan der romı-
schen entwictzelte dann ber sotort eiıne große Blüte und tellte der Krise
der Bestattungsvereıine beim Übergang ZUr Inhumierung ;ohl ıne stark mi1ssı10ns-
wirksame Attraktion dar, daß die tür die Coemeterien und ihren Apparat NOT-
wendiıgen Investitionen Uun! laufenden Ausgaben der römischen Kırche ohnend
schienen.

Visual Arts, 1955
45 Bes. Panofsky, Studies iın Iconology, 1939; vgl auch ders., Meanıng ın the

Dassmann, Sündenvergebung durch Taufe, uße und Martyrerfürbitte in
den Zeugnissen frühchristlicher Frömmi1g C1t Kunst, Müns Beıitr. Zur
Theologie 3 * IOR3: 222-232, un besonders F Duval, Le Lıvre de Jonas dans
Ia Liıtterature Chretgienne Grecque Latıne, Etudes Augustiniennes, 1973

1 Clem 7,
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iıne durchgehende typologische Deutung der Jonasgeschichte, deren Ak-
C auch entsprechend christologisch 1St, finden WIr TYST 1n der vierzehnten
der untfe] dem Namen des Cyrill VO  — Jerusalem überlieferten mystagogischen
Katechesen®. Dıiıe früheren Väter un: ihre bei den spateren fortlebende Re-
zeption reihen sıch damıt 1n wne Auslegungsgeschichte des Buches un der
Gestalt des Jonas eın, W1e WIr s1e in einer jüdisch-hellenistischen Tradition
finden, deren Repräsentant Philo ist  .46 und die WIr auch in den Jüngst 1Ns
Deutsche übersetzten armenısch überlieferten pseudophilonischen Schriften
Jonas darunter die ohl besterhaltene jüdisch-hellenistische Predigt*
wiederfinden.

ber die frühchristlichen Jonasdarstellungen zeıgen 1L1UI}L auch nıcht den
Bußprediger Jonas dıes Biıld finden WI1r TST 1ın der mittelbyzantinischen
Buchillustration®®. Die ältesten Jonasbilder, die WIr besitzen, römische Kata-
kombenbilder Aaus der ersten Hälfte des dritten ahrhunderts®, die zugleich
Zu altesten Bildbestand der christlichen Kunst gehören, stellen rel Szenen
Aaus der Geschichte des Propheten dar, die LLUTr Z.U Teil ıne ırekte Bez1ie-
hung ZU exXt des biblischen Jonas besitzen . Der älteste Jonaszyklus be-
gegnet wa 230 1n den S0 Sakramentskapellen, 1n den Anbauten

die Katakombe, in die das ursprünglıche Coemeteriıum der römischen
Kırche, das dann spater ın Callısto aufgegangen ISt: verwandelt worden
war9al Dieser Jonaszyklus zeıgt als Szene den Meerwurt des Prophe-
tCH,; ine Umformung einer 1n der kaiserzeitlichen Biıldkunst wohlbekannten

Darzu Duval, 245—247.
46 Dennoch findet siıch erstaunlicherweise 1M ZanzCch Werk Philos, SOWEeIlt uns

überliefert iSt, kein Zitat AUS dem onasbu und keine einz1ıge Anspielung auf die
Jonasgeschichte, vgl Duval,

Sıegert, Dreı hellenistisch-jüdische Predigten 1, 1980
48 Vgl wa dıe Parıser Gregor Nazıanz Handschriftft VO  3 885—8386, Parıs,

ıbl Nat EL 510 fol SW mıi1ıt einem fünfszenigen Jonaszyklus Jonas flieht
nach Tarsos und findet VOTr der Stadtarchitektur VO:  3 Jaffa eın Schift, Meerwurf,

Ausspe1, Bußpredigt, der schmollende Jonas bezeichnenderweıse zwischen
der Oratıo 1n pascha 1n tarditatem und dem apologeticus de fuga SUA. Besonders
zibt dıe Aufnahme des Jonaspsalmes 1n den liturgischen Odenanhang des Psalm-
buches der byzantinischen Überlieferung ıne Gelegenheıit, in der Psalterillustration
das Thema darzustellen: vgl eLWwW2 den Parıser Psalter, Parıs, Bibl Nat 51 139,
fol 431 M

49 Zur Chronologie der Frühgeschichte der römiıschen Katakomben vgl Bran-
denburg, Attı Congr. Int. Ar COrrist. Rom 1975 (1978), 1, 333—335; vgl ders.
1n Brenk, Spätantike un frühes Christentum, Prop. Kunstgesch. Suppl _ OTE
107

50 Zu dem daraus entstandenen Dilemma der Interpreten be1 der alteren Jonas-
interpretation vgl Styger, Die altchristliche Grabeskunst, I927. 64—-67, und
Stuiber, Refrigerium, 41

Nestorı, Repertor10 topografico delle pıtture delle catacombe Romane,
[975; 102 Callisto 2195
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MmMarıtımen Szene der Erotenschiffahrt®*, bei der Jonas hier mehr oder wen1-
SCI direkt in das aul des Ketos gesteckt wird. In der Zzweıten Szene, dem
Ausspeli, spuckt das Ketos Jonas den Kopf OIan wıeder AuUsS, als Bıldpattern
unls in literarıisch nıcht faßbaren Jasondarstellungen vorgegeben®®. In der
dritten Szene schliefßlich schläft der Prophet Nnfier einer Laube Strand.
Dabei 1st die Laube nach 15<  D4 und nach der syrischen Tradıition ein Fla-
schenkürbisstrauch®*, dessen Früchte meist dicht VO' Laubengestell herab-
hängen. Jonas schläft ın der bekannten antıken Schlafhaltung, die bei
thologischen Gestalten WI1e etw2 Endymion weit verbreitet 1sSt. Und auch das
Schlafen in einer solchen Laube kennen WIr als Bildpattern VO  ; dem ın buko-
lischer Umgebung einer Weinlaube schlafenden Dionysos®>. Ofrt 1St auch
dieser Jonasdarstellung noch zusätzlich ein Ketos beigegeben.

Die Zzweıte Hälfte des dritten Jahrhunderts kennt dann in den verschie-
denen Genera der Grabeskunst eine unterschiedliche Entwicklung. In der
Katakombenmalerei kommt ZUT Eınführung einer vierten Jonasszene, des
sog Jonas irritatus>6: Jonas Sitzt seiner vertrockneten Laube Man hat
MIiIt Recht den Versuch einer Rebiblisierung 1m Autkommen dieser Szene g-
sehen. Andererseits kommt in der Sarkophagplastik und Nur dort
einer verkürzenden Umgestaltung®‘: der Dreierzyklus wiırd einer e1INsze-
nıgen Darstellung der Jonasruhe verkürzt, der 1U  a eın attrıbutiv nıcht 1Ur
das Ketos, sondern auch ıne neutrale Schiffsszene beigegeben wiırd.

Das Phänomen der sekundären Rebiblisierung WI1e auch allgemein die
Distanz der frühesten Bılder 211 Bildtext und besonders die Betonung, die
der Darstellung des Ketos zukommt, haben mich anderem Orte die Ver-
MUutung aussprechen lassen®S, die christlichen Jonasbilder gingen auf ein 1n

Vgl wa den Erotenschiffahrtssarkophag Chiaramonti, Citta del Vatıicano,
Muse1 Vatıcanı: Engemann, Taf. 18 b, un den Wannensarkophag 1m Museo Pre-
teSLAatO 1ın Rom, Tat 23 und b, SOWI1e nordatfrikanischen Mosaiken z. B
die Tricliniumsmosaiken Aaus S5ousse: Sousse, Musee Archeologique, Inventaıire des
Mosa1ques de la Gaulle de l’Afrıque, Z 67, 178 Rom 1n Karthago.Mosaıiken aus Tunesien, Köln 1964, Kat T und Abb 22), schließlich Carthage,Musee, Peristylbrunnenmosaik des Hauses mMit den Rennpferden, ibd und
Ab

53 Auf etruskischen Spiegeln: vgl Seeliger, 1n Roscher z 1: öJ, vgl un Abb
auf 5Sp E Gerhard, Etruskische Spiegel 3 1863, 22 'Tat 238 in 2)
1845

54 Wolff, Dodekapropheton 3 Bibl Komm. DE KL: 143 f.; ZuUur
Diskussion ber Hıeronymus un die Probleme seiner diesbezüglichen Übersetzung1n der patrıstischen Literatur: Duval, 26—28

55 Parıs. Louvre, Campanarelief, dazu Stommel, JbAC IS 1958, 112-115, un
Engemann, An Anm Q  ö und Taf. 35

56 Speigl, RömQ 73 1978, Tn
57 Gerke, Dıiıe christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeıt, Studien

ZUr spätantıken Kunstgeschichte 11, 1940, 151—1
Vgl Anm.
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Jaa lokalisierendes, repräsentatıves, vielszen1ıges Jonasbild zurück
Dies stände damıt in der Reihe jener Beispiele, bei denen literarische Anre-
gun des biblischen Textes oder Kenntniıs at! TIradıtı:onen in Werken der
hellenistischen un römischen Kunst Niederschlag gefunden hate69%

ıne csolche vorgegebene Darstellung VO mythischen Meerabenteuer des
Heroen Jonas WAar für die Christen eher rezipierbar®, als Ss1€e ZenNU-
gend Anhaltspunkte ZuUur Aufnahme bukolischer und marıtımer Bildelemente
bot und damıt dem allgemeinen thematischen Standard der eIit gerecht
wurde. Schliefßlich bot das Jonasbild in den verschiedenen Darstellungen
seines Zyklus die Möglichkeit der Identifizierung des Verstorbenen mMIit dem
geretteten Heroen ikonographisch 1Mm Porträt und 1n der Überdimensio-
nıerung der Gestalt ausgedrückt®“. So schossen zunächst 1in den Bildern des
Jonaszyklus die neutralreligiösen Bildelemente Z  INMECN, W1e€e s1e MIt der
Darstellung der Orans®, der Hirtengestalt®* sSamt der ihr anhängenden Bu-
kolik und Maritimik®, dem Thema des intellektuellen Lebens in der Gestalt
des LOUOLXOG dÜvno® und den traditionellen Überhöhungsmitteln, deren kon-
stitutiıve Eroten®? Ja noch lange ın der christlichen Kunst Jebendig leiben
sollten, umreißen sind. ber weıter: 1mM Jonasbild ieß sıch 1im Zuge und
nach der ode der eIit ein Mythos Zur Darstellung bringen, der worauft
die Christen Grund hatten, Wert legen einen biblischen Helden besaß
Aus diesen Überlegungen heraus möchte ıch annehmen, daß der Einführung
des Jonasbildes gewissermaßen die Funktion einer Iniıtialzündung bei der

59 Schon Hasenclever, Der altchristliche Gräberschmuck, 1886, 249 E, wWar 1er
aut dem richtigen Wege, wenn vVvVon einer „uralten Lokalsage“ schreibt un fest-

leichttellt, bei deren Darstellung hätten „(dann) die christlichen Künstler
antıke Darstellungen anknüpfen“ können. möchte lieber schon eıne bildliche
Fassung dieses Lokalmythos voraussetzen, die VO  3 den Christen annn adaptiert
wurde.

Zum Problem vgl Brandenburg, Attı Congr. Int. Ar COrist. Rom 1975
(1978) 1L 464; den dort gegebenen Beispielen 1Sst noch das Mosaık in Mädına-
Rabat, Malta, Museum der römischen Villa, hinzuzufügen, 1n dem Becker,
Malta Sotterranea, 1919 77-91, Taf 25  5 un! ine Sımsondarstellung gesehen
hat

61 Dıie These hat auch eiıne zeitliche Implikation: der 178 entstandene AOYOC
aÜAndnNGs des Kelsos (Orıigenes f 53 fa 150, 140, Borret) 1St der alteste Zeuge
VO  3 Jonasdarstellungen. Dabei spricht Kelsos ausdrücklich den Iwväs zn  n T
XOÄOKUVTN Darzu Elliger, Die Stellung der alten Christen den Bildern
ın den ersten vıer Jahrhunderten, 920 f.; Dassmann, 6 9 Z Duval,

62 Vg Engemann, TE
63 Vgl besonders die Studien ZUTE Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst

SE VO:  j Klauser, JbAC I 1958, 2051 ; 1959 115—-145; %. 1960 112133
Außer Klausers Studien (s Anm 63) die sich bis JbAC IM 1967, tortset-

ZCN, vgl jetzt das Werk VO  e Schumacher miIit seinen ergänzenden Aspekten (vgl
Anm 12 die hne Verständnis für die Probleme der christlichen Spätantike
Himmelmann, Bonn Jb BL 1979 788—795, kritisiert.

65 Dazu allgemeın VO  e yrößter Bedeutung Himmelmann, Über Hırtengenre
1n der antıken Kunst, Abh Rhein.-Westf. Akad 15S. 65 1980

H.- Marroyu, Movoıx6c ’Avno, 1938
Rumpf, RAC 6, 312347 V, Eros (Eroten) I1 (1n der Kunst).
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Entstehung der christlichen Kunst und ihres eigenen biblischen Bilderschatzes
1ın spätantoninischer e1it zukommt®S.

Wır Können und wollen hier U: nıcht die Entfaltung dieses christlichen
Bildkreises in seiner diftizılen Problematik 7zwiıischen jüdischen und or1€-
cQhisch-römischen Kunstäußerungen weıter verfolgen®, sondern wollen uns

dessen WEe1L Konsequenzen für die Kirchengeschichte zuwenden, ındem
WIr nach den Menschen fragen, die diese Grabeskunst in Auftrag gaben und
die ıhrer Herstellung beteiligt wWwWaren

Die Auftraggeber dieser rühen cQhristlichen Grabeskunst mussen viel-
leicht schon VO  3 den frühesten Katakombenmalereı:en a sicherlich aber se1it
den frühen Sarkophagreliefs ine für die Werkstätten und damit auch für
den allgemeinen nıchtchristlichen Kunstbetrieb interessante Käuferschicht
dargestellt haben“©, deren besondere Wünsche in das allgemeıine Werkstät-
teNPTOSTFAININ aufzunehmen ohnend erschien. Möglicherweise bei den
Katakomben eigene kirchlich angestellte Dekorateure Werk71. Spätestens
aber 80080 den Sarkophagen wurden die christlichen KÄäufterinteressen und
Programmwünsche VO: allgemeinen Kunsthandel aufgenommen. Das gilt
TST recht für vollplastische Darstellungen, W1e S1e für das Jonasthema

Wıe ben betont wurde, besitzen WIr keine Denkmiäler christlicher bildender
Kunst VOr dem Jahrhundert Insotern behalten die Ausführungen VO  3

Schneider, Die altesten Denkmüäler der römischen Kirche, ZUur Feier des Z7weEel1-
hundertjährigen Bestehens der AWG, Z phıl.-hist Kl 1951 166—198, und Dink-
ler, Alteste christliche Denkmäler, Sıgnum CGSrüGIiS: 196/, 134—-178, ihr echt un:
ihre Bedeutung. Doch dürfte das auf uns yekommene Material se1lt dem Anfang
des Jahrhunderts nıcht den Anfang der christlichen Kunst darstellen. Dafür SPTC-
chen zunächst überlieferungsgeschichtliche Gründe und 1m besonderen die bessere
Quellenlage, die mi1ıt der Erfindung der Katakomben gvegeben wurde un dann 1n
der zweıten Hälfte des dritten Jahrhunderts mit den Massenkonversionen ZuU

Christentum, die AUS diesem Zeitabschnitt den Triumph der Christenheit
Frend) machte, noch bessere Bedingungen erhielt. VWeiterhin gewinnt VOT diesem
Hintergrund die Bezeugun VO  — Daniel- und Jonasbildern durch Kelsos (Anm 61)
„usätzliche innere Wahrs einlichkeit. Sollte diese Annahme richtig se1nN, ann
würde der Umstand, da{fß diese Kunst 1n den „Außerungen der Alten Kirche ZUr
Kunst“ (dazu Klauser, Gesammelte Arbeiten (Anm. 4), 328337 ıcht ZUrC
Kenntnis wird, erstaunlicher seın un besonders e7 @1  nen!
für die Genusbeschränktheit patristischer Aussagen. Eıne bemerkenswerte Ausnahme
bedeutet die Notiz Ruftins ber teu- der Kürbislaube auf Jonas-Grabdenkmälern
(Ruf.Ag.,, Apol Hıeron. 2’ f:; E 20, 114, Sımonetti),. Auf den pa-
rallelen Umstand, daß Wır tür das nde des 7zweiıten Jahrhunderts auch schon das
christliche Grabepigramm besitzen, se1 nachdrücklich hingewiesen, vgl aı Verf.,
Die Aberkiosinschrift als Grabepigramm, JbAC C 1980, 22—45

Neben Gough, The Origins of Christian Art, 1973; 18—48; Engemann,
70—87; Brenk, PK'  ® Suppl. ® 1977 16—36; Kıtzınger, Byzantıne Art the
Makıng, 1977, /7-—21, vgl jetzt besonders die einschlägigen Artikel 1n Weıitzmann
(Hersg.) Age ot Spirituality. Metropolitan Museum 978, 1979
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270 mit den sOß. Clevelandstatuetten vorliegen‘®, Wıe dieser christliche
Käuferwunsch, der sıch gerade und allein mit dem Beispiel der Jonasdar-
stellung 1m driıtten Jahrhundert ın weıten Teilen der römischen Okumene

7ü Eıne solch sozialgeschichtliche Auswertung VO  ”3 Monumenten tür die Ge-
schichte der Alten Kıiırche hat ert auch versucht He Die Tateldeckel der christ-
lichen Sarkophage konstantinischer Zeıt 1n Rom. Studien Struktur, Ikonographie
und Epigraphik, 1982 Für die nıchtchristliche Sarkophagplastik des dritten
Jahrhunderts 1St die Arbeit von Kampen (Anm 18) wicht1ig, do. belastet durch
den sowohl stil- als auch sozialgeschichtliche Implikationen beinhaltenden 'Ter-
M1INUS Zarte plebea“, der wesentlich VO  3 Bianch: Bandıinelli, Dialoghı di
Archeologia E: 1967, 7/—19, gepragt wurde vgl auch ders., RKom, Das entrum
der Macht 1977/70, 445, Index e Plebejerkunst; ders., Rom Das Ende der
Antike, LE 463 S. V.) 1e] difterenzierter ISt in dem 1952 geschriebenen
Autsatz: La Cr1Ss1 artıstiıca della Ane del mondo antıco, in B: Archeologıa
cultura, 949 181—223, vgl wa 261 S quando questa classe della piccola
borghesia popolare diverra, dopo 1a rıtorma diocleziana, classe dırıgente, Parte
popolaresca (Kursıve VO: Verf.) passera dalle stele provincıalı dai modest1
1 lıevi privatı 21 sarcofagı Ga dı magıstratl, all”’arco di Costantıno, 21
sarcofagıi cristianı“. Dies 15 difterenzierter und historisch präzıser als tiwa
Rodenwaldt, Eıne spätantike Kunstströmung in Rom, Röm Mıtt. 36/7, 1921472;
8-1 der ine volkstümliche Kunstströmung annımmt, die Einflufß auf die
Sarkophagdarstellung hätte, weil mIt den Christen eintachere Volks-
schichten Auftraggeber geworden waren. Zur Kritik Terminus un Konzept
der SA DE plebea“ vgl auch Engemann, 74

71 Wenn diese denn uch vielleicht als tossores azu Conde Guerrt, Los
„Fossores“” de Roma paleocristiana, dem Clerus mınor angehörten, War
ihr artıstisches Bestreben doch keineswegs auf einen „christlichen“ GStil gerichtet,
sondern hatte vielmehr den Ehrgeiz, auf der Höhe des Stiles un der Dekorations-
mode der Zeıt se1in. Dadurch eröfftnete sich der Katakombenforschung 1in Weg,
m1t den kunstwissenschafrtlichen Methoden der Stil- un Dekorationsforschung
einer SCHNAUCH Chronologie der Katakombenmalerei gelangen, vgl Wıiırth,
Römische Wandmalerei VO Untergang Pompeyıis bıs Zzu Ende des ahrhun-
derts, 1934; Kollwitz, Dıiıe a  lerei der konstantinischen Zeıt, Akten Int.
Kongr. Christl]. Ar  - Trier 1965, 1969, 29—158; Mielsch, Zur stadtrömischen
Malerei des Jahrhunderts Il. Chr. Röm Mıtt. 85, 1978 151—20/; ders., N
11 12, 2) 157264 Neben diese Methode und ın ein wechselseitiges Korrektivver-
hältnis Zzu ıhr trıtt die archäologische Bodenforschung 1n den Katakomben, deren
entscheidende Schritte durch de Rossıs Roma Sotterranea, Bde,5
durch Stygers „Ausgrabungstheorie“ vgl Styger, Dıiıe römischen Katakomben,
1935 und ders., Römische Märtyrergrüfte, erfolgten. Jetzt arbeıtet der Ar-
beitskreis Reekhmans weıter diesem Vorhaben, vgl Reekmans, La tombe

Pape Corneille region cemeteriale, 1964, Aazu Brandenburg, Das rah
des Papstes Cornelius und die Lucinaregion der Calixtus-Katakombe, JbAC 11/2,
1968/69 42-—54, und schließlich Reekmans, Die Sıtuation der Katakombenfor-
schung 1n Rom, Rhein Westf Wıss., Vorträge 253 1979 Zurückhaltung
MUu: be1 der Übertragung der römischen historischen Voraussetzungen auf andere
rte herrschen: wıssen Wr nıchts ber den historischen ÖOrt des einzıgartıgen
alexandrinischen Jonasgemäldes (Alexandrıia, Musee Greco- Romaıin, inv.nr. 27030)
In einer der alexandrinischen Westnekropolen: Riad, omb Paıntings ftrom the
necropoles ot Alexandrıa, Archaeology 17 1964, 169—-172; ders., Quattre tombeaux
de 1a necropole d’Alexandrie, Bull Soc Arch Alexandrie 4 196/, 89—96;
AÄwaad Houssein, Recent archaeological discoveries Alexandrıia, Ann Ar'  S rab
Syr. Z 1971 1976 Brandenburg, Arttı Congr. Int. Ar'  S- Crist. 1975 1978 1,
347 (1 Hälfte des Jhs): ders 1in PKG Suppl ” 108
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1in Rom, Unteritalien‘®, Kleinasien‘* und Alexandrien"> nachweisen läßt,
die Werkstätten ZUuUum Experimentieren führte, WwI1ie in  — ınm entgegenzukom-
Inen suchte, zeigt eLtwa 300 die SO$. Velletriplatte‘®. ber eın halbes
Jahrhundert VOT der konstantinischen Friedenszeit erwıesen sıch also Teile
der christlichen Gemeinde öffentlich durchaus als Mitglieder der kunsttragen-
den Schicht des römischen Reiches‘“. Auft die Bedeutung dieses Umstandes
nıcht NUur für die Kunst- und Kulturgeschichte der vorkonstantinischen Kır-
che, sondern auıch für die Sozialgeschichte der Alten Kirche oll h  1ler NUr hin-
zewiesen werden.

Mıt dem zweıten hiıer herausgegriffenen Aspekt kehren WIir explizit
HSC Fragestellung {römmigkeitsgeschichtlicher Art zurück. Denn diese
Kunstwerke siınd zugleich iıne Quelle für die Frömmigkeitsgeschichte be-
stimmter <reise der christlichen Gemeinde, W1e WIr ohl vorsichtig formu-
lıeren mussen. Unser Material führt uUu1ls beiläufig VOT Augen, da{f jede
artikulierte Frömmigkeit auch ıhre schichtenspezifische Dimension besitzt‘®.
Die AÄußerungen dieser Frömmigkeit stoßen sich mehreren Punkten MI1t
dem theologischen Denken der Zeit"® Diese Spannung sSe1 1U  ; wieder
Beispiel des Jonasbildes verfolgt. Dabei wollen W1r das orofße Skandalon

Vgl Anm 13 un Wuıxom, Early Christian Sculptures Cleveland,
Bull Cleveland Mus Art 5 $ 1967 65—88 k, ders. ın Age of Spirituality vgl Anm
69), 406—411 362—368 Mıt den Clevelandstatuetten mu auch der sos. Tarsos-
Cıippus im Metropolitan-Museum New York, inv.nr. 1877 zusammengesehen
werden: Feld 1n PKG Suppl 1, K/U. 138 b, Dinkler 1n Age of Spiri-
tualıty (Anm 69), 411 f 369 (um 300)

LT Nekropole des Felix-Haeili U VO'  3 Nola-Cimiuitile, azu Dinkler, Alteste
Denkmiler vgl Anm 68), 146 7uletzt Brandenburg, PKG Suppl 1’ 108

S Anm
75 Anm F3 nde
76 Velletri, Museo Civ1ico, inv.nr. 1766 azu Dinkler 1n ? Age of Spirituality

vgl Anm 69), 413 A Daneben sınd auch die 508. Polychromen Fragmente
in Rom, Museo Nazionale Romano, inv.nr. 67606/7 für diese Fragestellung auf-
schlufßsreich Brandenburg, PK:!  G3 Suppl 1; 37 un b; Dinkler, Ageof Spirıtuality, 414—416, AD I ders., Christus und Asklepios, SA  a phil.-hist

1980,
Vgl dazu auch das offene christliche Bekenntnis auf den phrygischenXOLOTLAVOL AQL0TtLAvOoic-Inschriften, deren vermufeten montanistischen Charakter

jetzt Gibson  9 The „Christians for Christians“ Inscriptions of Phrygıa, Harvard
Theo!l! Studies 3  » 1978,; zurecht widerlegt hat; azu Verf., JbAC 23 1980, 166—
BL:

Damıt ermöglicht das archäologische Material uch der alten Kirchengeschichte,Aussagen ber ıne relig10onssoziologische Differenzierung des Christentums
chen, W1C es 1n der neUeren Kirchengeschichte seIt langem selbstverständliche Norm
1STt79 Neben Elliger vgl Anm 61) un ders., Zur Entstehung und frühen Ent-
wicklung der altchristlichen Bildkunst, 19534, un: Klauser vgl Anm 68) uch
Koch, Die altchristliche Bilderfra nach den literariıschen Quellen,
1 9 1917
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überhaupt, nämlich die Tatsache einer christlichen Bildkunst®, gänzlich bei-
seıite lassen und vielmehr eintach ZUr Kenntnıis nehmen, da{f WIr 1m drıtten
Jahrhundert Christen treften, die ıhre repräsentatıven Grabdenkmäler,

deren Errichtung Sie sıch als Kinder ıhrer eıt ıhrer geselilschaftlichen
Stellung entsprechend verpflichtet fühlten, niıcht ohne einen entsprechenden
Bildschmuck vorstellen konnten. Dabei bleibt überraschender als die christ-
ıche Bildkunst als solche noch das Phänomen, da{ß a anaologe Überle-
gungen“! sich auch bei der Ausstattung lıturgisch verwendeter Räume durch-
ZEeSCETZL haben, wıe das einz1ge sicher vorkonstantinische kirchliche Ver-
sammlungshaus belegt, dessen Wanddekoration erhalten 1St, Dura Europos®*,
Die Bilderfeindlichkeit der Theologen 1St ıne Seıite, die andere Se1ite iSt die
Bilderfreundlichkeit anderer Teile der christlichen Gemeinden der Alten
Kirche Letztere benutzten für iıhre Grabdenkmäler neben den Bildformeln
neutralreligıöser Ideale® das mehr oder wenıger stark biblisch verankerte
Bild nach Art der 1mM sepulkralen Kontext verwendeten mythologischen Bil-
der Hıer wıe dort lassen sich die Tendenzen ar Identifizierung des Ver-
storbenen miıt der Gestalt des Mythos beobachten, etwa2 durch Porträtköpfte,
Zentrierung und größenmäßige Dominanz des Identihzierten auf der Sar-
kophagfront beides bildliche Ausdrucksmittel jenseitssymbolischer Vor-
stellungen eıner Privatapotheose®*, der Topik der Inschriften entsprechend®.

Das geartete Bild des Jonas konnte ebenso wıe die anderen atl Ret-
tungsbilder, die dann auch sehr schnell eliebt wurden, einen lıturgischen
Anknüpfungspunkt un Anhalrt 1n den SO Paradigmengebeten®® der Ge-
betsliteratur finden, in einer jüdischen Gebetsgattung, in der Jonas ZUerst 1mMm
Gebet des Eleaser 1im Makkabäerbuch begegnet: TOV I5 DUÜOTOEQMOUG EV
YOOTOL XNTOUG Iovärv TNKOLEVOV AHLÖOV ÜNNWOAVTOV NOOLV OLXELOLG
ÜVEÖELEOG, xatno®

(} Vgl neben der geNANNLEN Lit f Campenhausen, Die Bilderfrage als
theologisches Problem 1n der alten Kirche, 1n Das Gottesbild 1mMm. Abendland,
Glaube un: Forschung 1 9 959 LTE

Die Parallelität betriftt die Doppelfunktion der Mıssıon un der consolatio.
Entscheidend 1St dabei der Vergleich miıt der lokalen malerischen Ausstattung
nichtchristlicher Kultanlagen, besonders mıiıt dem Genus der Tempelmalerei.

8& Vgl Kraeling, The Christian Building: The Excavatıons Dura-Europas.,
Final Report 8’ Z 1967; Perler, Zu den Inschritften des Baptisteriums VO  - Dura
Europos, Epektasıs. Mel Danielou, Parıs LL 175—185; Dinkler, 1n ; Age of

Spirituality  83 S. o. (Anm. 69), 404 s 360

84 Engemann, 25 Anm. 100
85
S6 Grundlegend immer noch Michel, Gebet und Bild 1n Frühchristlicher Zeıt,

1902; vgl auch Klauser, 1n:! Märki-Boehringer Deichmann
Klauser, Frühchristliche Sarkophage in Bild unı Wort, Antike Kunst, Beih 3, 1966,

Makk 6,



Untersuchungen

Diese Gebetsgattung wurde VON den Christen übernommen und tand ın
den commendationes anımae 1nNe lange Nachgeschichte®®. iıcht ımmer, aber
oft begegnet jonas in diıeser vielfältig überlieferten Gebetsliteratur®?. FEınen
Reflex solcher Gebete bietet die SO Podgoritzaschale Aaus der Leningrader
Eremitage®® t iıhren Darstellungen: Abrahamsopfer, Dreı Jünglinge 11
Feuerofen, Danıel in der Löwengrube, Petrusauellwunder, Lazaruserwek-
kung un Jonaszyklus“! un Beischriften. Zu den Jonasbildern heißt
Diunan CQde CHiIFe queti liberatus est?2.

Was auf der Glasschale historisches Rettungsbild ISt: liberatus eST, iSt 1N
der Grabeskunst dem Genus demäfß Hoffnungsbild?®. Dıie Hoffinung 1St in
der Bildsprache der eIt und vemäfß den Gesetzen der spätkaiserzeitlichen
Bildkunst abbildbar Hoftnung wırd hier zZzu einem realen Bilde und
einem Bılde VON Realitäten, die jetzt schon ın einem glücklicheren Jenseıits
prasent Sind. Es erscheint also nıicht NUr der Verstorbene 1im Jenseıts als g-
gegenwärtige Realıität, sondern das Jenseıts selbst erscheint, bestimmt als un1-
versale telicitas und DaxX durch die entsprechenden eindeutigen römischen
Bildtormeln. Gegenwärtige Rettung gelangt iın der Addition zeitgenössischer
Glücksideale ZUr Darstellung, und lediglich eın eichter biblischer Akzent
christianisiert Hoffnung un Hoftende.

Eıne {römmigkeitsgeschichtliche Untersuchung findet also für die eIit der
Alten Kiırche in der niıchtliterarischen Überlieferung einen weıten Quellen-
bereich, 1n dem WwI1e etwz2 bei dem Beispie]l des Jonas Aussagen ZUuU Ver-
ständnis des Todes und des Jenseıts gemacht werden, die iın eiıner deutlichen
Dıstanz den Aussagen der Kirchenschriftsteller über diesen Themenbe-
reich stehen. Dabei bleiht die doppelte Relatıvierung der Aussagen der £rüh-
christlichen Monumente P beachten: einmal hre gruppenspezifische egren-
ZUNgZ, Z anderen der Umstand, da{fß uns hier AÄußerungen VO  m} Frömmig-
keit 1im Medium einer durch die künstlerische Tradition gepräagten Bılder-
sprache begegnen?4, Als eigentliche Aussage erg1ıbt siıch dann die Identifika-
tion MmMIt dem Schicksa] des biblischen Helden, aufgefaßt und dargestellt als
direktes un: präsentes Gerettetsein in ıne ewı1ge paxX marıque, WI1IE
den relig1ösen, soz1alen und kulturellen Idealen der eIit entspricht.

88 Vgl Gougaud, Etudes SULr les „Ordines commendationis anımae“, Eph.Lit.
4 9 1935: Yn -

&9 Vgl Michel, 1—48, un: den Überblick bei Kaufmann, Handbuch der
christlichen Archäologie, LL 249 330

Leningrad, Eremitage, vgl Kaufmann, 624, mıt fıg 254; Dassmann, 51, Anm
341

ü1 Schiffszene, Verschlingung, Jonas irrıtatus mit Ketos.
Q9 Dichl 2426
Q3 Der Ausdruck wurde ZUEerSsSt von Stuiber verwendet (Anm. 13, 136—151) un:

1STt annn VO:'  3 Engemann übernommen worden (70—74).04 Vgl iwa Marroyu, Decadence (Anm. 4), 5359
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Gehen WIr NU. noch einen Schritt weıter und iragen nach dem Verhältnis
dieser Grabeskunst und der sich ın iıhr dokumentierenden Frömmigkeit der
Theologie der Alten Kirche Wır sehen MIit Erstaunen: ohne da{fß INa  3 in den
Bildern den Versuch einer Korrektur des Denkens der Väter finden kann,
ohne da{ß In  a} andererseits be] den Vätern einen Protest den Ge-
brauch der Prophetengestalt 1n der Grabeskunst bemerken kannn scheinen
die Väter die Kunst Grabe doch Sar nıcht einer Beachtung wertzufinden
weicht das Denken der Väter grundsätzlich VO  3 den TOMMen Bıldern in
we1 Hauptpunkten ab sS1e sind nıcht AT Heroen, sondern Bußprediger
jJonas interessiert, und sie vertreten die Lehre VO  3 der zukünftigen Auf-
erstehung und einem Endgericht, beıdes mit jeweils verschiedenen Akzen-
tulerungen und Vorstellungen?®. och gegenüber den Äußerungen der Fr  om-  Ea
migkeit 1n den Inschriften und den Werken der bildenden Kunst wirken die
unterschiedlichen Außerungen theologischen Denkens geschlossen ın der An-
dersartigkeit ihrer Aussage.

Dıie Gegensätzlichkeit beider Bereiche und ihrer Aussagen zeigt die große
Fülle qAQristlicher Aussagemöglichkeiten 1n dem breiten Spektrum 7zwischen
„trommen“ und „theologischen“ Aussagen. Damıt werden HSGEeE: Vorstel-
lungen VO  - der Alten Christenheit 1n überraschender Weise erweıtert, er-

chl;i sıch uns hiıer doch wen1gstens Teile der christlichen Gemeinden
selbst, die SON: neben den Theologen bleiben. Und s1e erschließen sich
nıcht in der Weise bloßer verdoppelnder Wiederholung theologischer Lehre
un kirchlicher Predigt, sondern iın einem ebenso intensıven W1e originellen
Akkulturationsstand VO  w Antike und Christentum.

Wenn 1U  3 aber diese estark zeitverhaftete Aussage der Kunst ZWAaT? iıhrer
eıit bedeutsam WAafrt, aber nıcht wirkungsgeschichtlich er ihre eıit hinaus
wirksam wurde, dann 1St wiederum die Theologie dieser Entwicklung
nıcht unbeteiligt. Denn wWenn hier ZU Teıil auch sicher ganz außere Um-
stände walten, indem die Bedingungen des Kunstschaftens andere wurden,

erkennen WIr doch ımmer schärfer, W1e cschr der selektionierende Tradie-
rungsprozeiß der literarischen Überlieferung ein VO  S vielen Seıten QESTEUCITET
und durch viele Faktoren bedingter kirchlich-theologischer Rezeptionsvor-
SAaNS SCWESCH 1St, bei dem ebenso theologische Autorität w 1e€e biblische Orijen-
tierung und jeweıls orthodoxe Dogmatik entscheidenden Motiven WUur-

den alle dreı Kriterien, die dem mehrdeutigen Bild gerade SCh der Tra-
ditionsgebundenheit seiner Formulierungen VO  3 vornherein fehlen müuüssen.

ü Vgl Jjetzt reli  es Material 1n 4, 467—477 S  . Auferstehung 1/4
Staats). Auch hier gilt, Was Kaser ZU Grabrecht als einer anderen auf das
Grabwesen bezogenen Materie fesästellt: ”5 . daß WIr WEeNnn W1r allein auf ‚
SCrTrE juristischen Quellen angewlesen waren und nıcht daneben das Anschauungs-
materj;al der Inschritten besäßen, eın überaus lückenhaftes un ırreführendes ild
bekämen“ (Zum römischen Grabrecht, Zs Savigny-Stiftung Rechtsgesch. 108,
Rom Abt. 95, 1978, 15—92, dort 89)
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Demgegenüber wirkt die Frömmigkeit der Alten Kiırche, ür die WIr einen
eigenen Quellenbereich 1mM £rühchristlichen Bıld suchten und 1n der Sepul-
kralkunst ıne frömmigkeitsgeschichtliche bedeutsame Antwort für den Be-
reich des Todes und des Jenseits fanden, csehr viel stärker als die patristische
Literatur der allgemeinen Frömmigkeit der eıt und iıhren Ausdrucksmitteln
verbunden.

Das Beispiel des Jonas zeigt UNS, da{fß Theologie und Frömmigkeit nahezu
beziehungslos nebeneinander stehen konnten lediglich vielleicht durch eın
liturgisches Glied 1n der Gebetsliteratur verbunden. In diesem Falle übte die
Theologie iıhr vermeıntliches Richteramt über fromme Außerungen der (Ge-
meınde nıcht Aaus un erhalten lıeben uns dıe einzigartıgen Dokumente
der frühchristlichen Kunst. Erhalten l1eben uns damit die Dokumente einer
kultur- und kunstbejahenden Frömmigkeit der Alten Christenheıt, die sich
in einem erstaunlıchen alße der iıhr vorgegebenen Frömmigkeıt niıchtchrist-
lıcher Pragung und deren monumentalen AÄußerungen verpflichtet fühlte,
un gerade in dem zentralen Bereich der Konfrontation mMi1t Tod und Jen-
se1ts. Erhalten lieben uns schliefßßlich Monumente, deren kirchengeschicht-
licher und missionsgeschichtlicher Bedeutungszusammenhang nıcht hoch
eingeschätzt werden kann. Denn nach einem der schärtsten Kritiker des
Christentums in altkirchlicher e1it verdankte selınen Erfolg nıcht wa

seinen Theologen und der Logik seines Dogmas, sondern neben seiner Phi-
lanthropie und einem „geheuchelten Ernst in der Lebensführung“ seiner
Glieder gerade der “ n  O ın  -S TAAS TOV VEXOOV txoOUWUNVELOYS.

SO Wr christliche Bildkunst Grabe und die Religiosität, die in ıhr
ZU. Ausdruck kam, nıcht 1Ur Reflex christlicher Partızıpatiıon der

Religjiosität der Spätantike, die diesen Zeitabschnitt in hohem
alse als einen eigenen bestimmt?“, sondern auch ıne Voraussetzung dafür,
daß diese NEUE eIit ZALT cQhristlichen Spätantike werden konnte®®. Unter die-
SCl Aspekten erscheinen Frömmigkeit un ihre Ausdrucksformen in einer Be-
deutung, VOT der das Urteil mıiıit der dogmatischen Elle verstummt. Dem Kır-
chenhistoriker bleibt aber nıicht allein die Alternative des Interesses FEle-
gantem, Rarıtiten und vielleicht ar Obskuritäten oder aber seine Liebe

96 Julian C 54, Bıdez 5 G 144
Marrou, 47251

98 Gerade wenn Marrous Bild der Konvergenz der verschiedensten Erscheinungen
des sozialen, kulturellen und geistigen Lebens ZUr christlichen Spätantike zutreffend
1St vgl uch die Schilderung der christiana tempora durch in Geschichte der
Kirche E > wird mMa  3 doch geneligt se1n, 1n dieser eit nıcht 1Ur Licht un
Schatten sehen, sondern kaum Licht und vıiel Schatten. Allerdings mu{(ß sich olch
Urteil iragen 1, 1eweıt es komplexer Ausdruck der Unsicherheit nach 1600
Jahren Staatskirche und eınem halben Jahrhundert unvollkommener Trennung VO  3
Kirche un Staat 1St.
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den underdogs der Kirchengeschichte, die nıe genügend eachtet werden,
sondern auch hier gılt vielmehr Josephs Weiısheit nachzueıitern: Gen 50:;
2099

Q 9 Eıne solche Betrachtungsweise hart eine bestimmte Bedeutung für die Frage
nach der theologischen Relevanz der Kirchengeschichte, diıe Jüngst Schatz NCUu

verhandelt Schatz, Ist Kirchengeschichte Theologie?, Theol Phil 5 $ 1980, 481
—515, MIt ausführlicher Diskussion der Lit der etzten re ZU.: Thema)
Schatz 1St wissenschaftstheoretisch un speziell der Frage nach objektivierter
Wertung kirchengeschichtlicher Prozesse theologischen Ma(ßstäben interessiert.
ber hat die Kirchengeschichte nıcht noch eine andere theologische Funktion als
die des VOoO  - Schatz richtig beschriebenen ekklesiologischen VWerturteıils, „1IN
de: Kirchenhistoriker die faktische Geschichte der Kirche als Selbstvollzug des
theologischen Wesens Kirche verstehen sucht, zeıgen, ob un inwiefern
ın historischen Wandlungsprozessen die Kırche ihr eigentliches Wesen bewahrt,
bzw. 1n ıne Situation übersetzt hat“ (510 ü} Wenn „theologische un
zugleıch auch historische Aufgabe ISe diese Identıität uch 1m Anderen, Fremden
un sıch Wandelnden wiederzufinden“ (ibd.), gehört dann dıeser Umgang mit Ge-
schichte und insbesondere MIt der eigenen kirchlichen Geschichte nıcht auch 1ın eine
theologische Tugendlehre? Denn wWenn Marrou die Arbeit eines jeden Hısto-
rikers beschreibt: „Es handelt sıch die Erkenntnis des Menschen des Menschen
ın seinem Reichtum, seiner verwıirrenden Vielfalt, seiner Unendlichkeit, Iso
einen Bereich des esprit de finesse, des Siınnes für uancen: die Wahrheıit, die

siıch handelt, hat sich nıcht VOr der knappen Strenge des geometrischen eistes
der wen1gstens enn die wahre Mathematik ertordert mehr Subtilıtät) VvVor den

Kategorien verantworten, die INa  — N! mIıt diesem Namen belegt“ (Über
die historische Erkenntnıis, 1973 261), gilt diese Beschreibung auch un: gerade für
den Kirchenhistoriker. Hıer lıegt auch eın el der Relevanz der 505 Hilfsdisziplinen
für die Kirchengeschichte auch der Christlichen Archäologie die das Bild VO  3
den Menschen 1n der Kirche chärfer zeichnen helten. Darüber hinaus stellt sich
ber dem Kirchenhistoriker die Aufgabe doppelt: JT Erkenntnis des Menschen
oll die Erkenntnis der Kirche treten ebenfalls unendlich und nıcht INOTE
tr1cCo MmMit Alternatiyvmodellen MESSCH, Ww1e Schatz wiıll Hıer mu{(ß Z Er-
kenntnis die theologische Tugend der Liebe hinzutreten un! besser als 1n der
Kırchengeschichte können Theologen 1e5 Ethos lernen?

Zitschr.
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Daß Inan MT Statistik alles und nıchts beweisen“ könne, 1St heute eın
ebenso verbreitetes Schlagwort WwW1e ehedem Goethes SMIt Worten äßt sich
treftlich streıten“. Es kann deshalb nıcht verwundern, wWwenn INa  - über WO
statistische Überlegungen, die den lateinischen Übersetzungen griechl-
scher Häretikertexte des siebenten Jahrhunderts vorgetragen wurden, mi1t
Achselzucken hinweggeht?.

Niemand, der einma|] als Philologe miıt Computerausdrucken gearbeitet
hat, wiırd VO:  3 diesen die Lösung aller sprachlichen Rätsel erwarten, denn
dafür 1st ein Rechner wirklich „dumm“, kann 1Ur addieren, das aber
sehr schnell. Es 1St aber auch nıcht einzusehen, weshalb in  za sıch einer Re-
chenanlage nıcht dort und 1n einer Weiıse bedienen dürfte, und W1e sS1e
ihre Qualitäten auszuspielen VEIMAS. Dazu aber mussen die näheren Um-
stände, die das ermöglıchen, gewissenhaft bedacht werden. Im vorliegenden
Falle andelt sich LLU.  = die lateinischen Übersetzungen 7zweıler grie-
chischer Konzilsakten Aaus dem Jb.; die beide 1n Rom hergestellt wurden,

Rıedinger, Lateinische Übersetzungen gyriechischer Häretikertexte des S1e-
benten Jahrhunderts, Sıtzungsberichte OAdW, philos.-hist. 352 Bd, Wıen
1979 18—723 un 41—61 (1m Folgenden abgekürzt SıBer). Fragestellung, Me-
thode un 1e1 solcher Untersuchungen werden Von Aland 1M OrwOort ZUr
67 Lieferung (1978) der „Vollständigen Konkordanz ZU)| gyriechischen Neuen
Testament“ erläutert: Vielleicht wırd mancher Benutzer mıiıt Überraschung fest-
stellen, welch großen Raum der Artikel %CL 1ın dieser Doppellieferung einnımmt.
ber ich möchte me1ınen, da{ß M1t der vollständigen Verzeichnung der Vor-
kommnisse VO]  3 CL eın wesentlicher Fortschritt erreicht 1St Moulton-Geden hat
XL überhaupt nıcht aufgenommen, un selbst Bruder verzeichnet das Stichwort 11UX
unvollständig, 1er 1St CS zZzu ersten Mal vollständıg mi1t seiınen Begleittexten Ww1e-
dergegeben. Dafß %CL den stilbildenden Besonderheiten des Markusevangeliumsyehört, 1St Jange bekannt, dafß VOTr wenıgen Jahren amerikanischen Gelehrten
eın lebhafter Streıt ber die Echtheit der Paulusbriefe auf der Grundlage der Häu-
tigkeit des Vorkommens VO!]  3 %CLL ausgetrragen worden ISt, wahrscheinlich weniger.Hıer wurde Eıinsatz des Computers un seiner Zählung der Vorkommnisse
VO  3 XaAL versucht nachzuweisen, daß LU die viıer Hauptbriefe (Röm, 1/2 Kor, Gal)un der Philemonbrief Von Paulus stammen könnten. Einer der Opponenten CI -
klärte damals 1n diesem Zusammenhang, daß ein Urteil TSTE möglıch sen, Wenn
„die 'Tests selber getestet“ werden können: die vorliegende Do pellieferung Y1ibtdie Möglichkeit dafür In and I1 der „Vollständigen Kon ordanz“ SIN die
Vorkommnisse Von XC für jede neutestamentliche Schrift ‚War verzeichnet, ber
1Ur reın zahlenmäßig, TST diese Doppellieferung o1ibt die rundlage für eine voll-
ständıge Nachprüfung.
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also umm lateinische Übersetzungstexte, denen Aaus ıhrer eıit ıchts Vergleich-
bares entgegengestellt werden kann?2. Dıiese beiden Konzilsakten können
sıch jedoch gegenselt1g beleuchten, WECNN in  —; VO  3 ıhrem Wortmaterial einen
Worthäufigkeitsindex herstellt un diesen CNau durcharbeitet?®. So lassen
sıch Difierenzen feststellen, die beim normalen Durcharbeiten der 'Texte (SO-
ZUSAagCH „1N Längsrichtung“) n:emals auffallen würden.

Nun wird allgemeın zugestanden, daß die Übersetzung der Akten des
VI ökumenischen Konzıils Konstantinopel ( Aaus den Jahren
682701 (Mansı 11, 195—738) tatsächlich ıne Übersetzung nach dem Grie-
chischen 1St, die Akten der Lateransynode VO  3 649 ansı 10, 863—1186)*
aber gelten weithin als original lateinische Sitzungsprotokolle eınes Kon-
zils, das apst Martın (649—653/6) 1m Oktober 649 1mM Lateran-
palast Rom abgehalten worden ist?. Man weiß Aaus den Akten selbst, daß
während dieser Synode ine IcSC Übersetzertätigkeit vonseıten der NWOC-

senden griechischen Mönche geherrscht hat, und versteht eshalb sowohl
den lateinischen als auch den griechischen Aktentext 1m diplomatischen
Sınne als authentisch®. Die Vorstellung aber, da{f dieser griechische Akten-
TeXTt das Original und der lateinische seine Übersetzung sein soll, erscheint
als ungeheuerlich, daß inan sıch damit nicht einverstanden erklären ll
Mıt der Voraussetzung eines griechischen Originals ware Ja die bisher 1mMm
üblichen Sınne aANgCHOMMENEC Historizıtät eines in Rom abgehaltenen latei-
niıschen Konzils ZersStOrt.  Z Eın anderes Argument, das auf den erstien Blick
schlüssig se1in scheint, lautet: Fälschungen werden DOSt factum VOTI-

SENOMMCN, hier aber wird einem die Vorstellung ZUgeMUtET, daß dieser
Aktentext (Original und Übersetzung) bereits VOT dem Konzıil aps
Theodor ges Maı 649) und auf Betreiben VO  z Maxımos dem Bekenner
entstanden se1n soll

Die literarhistorische Situation dieser beiden Konzilsakten wurde schon w1e-
derholt dargestellt Es se1 erlaubt, autf meıne Arbeiten hinzuweisen, die in SıBer,

Anm Z ZENANNT werden. Außerdem: Zweı Briefe aus den Akten der Aate-
ransynode VO 649, 1n Jahrbuch Osterr. Byzantinistik (1980) 3759

Sowohl dıe Lateransynode VO  3 649 als auch das VI Konzil von 680/81 be-
handeln denselben Themenkreis (die Monotheletendiskussion) mIiıt einer 1m Griechi-
schen weithin identischen Terminologie. Beide griechischen Texte wurden in einem
zeitlichen Abstand VO  3 Nnur 30—50 Jahren 1n Rom 1Ns Lateinische übersetzt. Dıie
Gesamtzahl der lateinischen Worte 1n NI Konzil) beträgt 300, die in
(Lateransynode) 56 650 Das Verhältnis des Umfangs der Lateranakten gvegenüber

beträgt Iso9 daß INa  3 nl  cht NUur bei den Wortern el und BT sondern
auch bei anderen Wortern normalerweise MIt einem Häufigkeitsverhältnis VOon 6:10
rechnen darf (vgl SıBer,

Weil sich dıie Spaltenzahlen 1in den beiden Mansi-Bänden und 11 nıcht
überschneidenf un 195—738) 1St bereits dadurch ıne unmißverständ-
iche Zitierweise möglich, und dıe Bandzahlen Mansıs mussen 1im Folgenden dort,
WO es Platz tehlt, nıcht mehr geNaNNtT werden.

Dazu vgl zuletzt H.-7 Sieben, Die Konzilsidee der Alten Kirche, Paderborn
1979; 307310 un! 492—501

Das alles 1St se1it den grundlegenden Untersuchungen vVvVon Caspar, Dıie Late-
ransynode VOI 649, Zeitschr. Kirchengesch. 51 (1992) 7513 un: VO  “ dems.,
Geschichte des Papsttums (Tübingen 553—586, bekannt.

n
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Wenn mMa  3 bedenkt, Wa Papst Agathon VOon seinen Legaten Z VI
Konzıil schreibt‘, die außer den beiden 1ın Rom vorbereiteten Texten® nıchts
mitnehmen konnten als den festen Willen, jede unbequeme Dıiıskussion
ersticken?, dann wiırd die Frage erlaubrt se1ln, W1e In  7a sıch nıcht 1Ur die
Sammlung der me1st griechischen Väterbelege (XONTELG testiımon14a) für
die Lateransynode vorstellen so1119; sondern auch die Entstehung der über-
raschend kenntnisreichen Diskussionsbeiträge VO  3 Papst Martin!, Maxımus
VO  ; Aquıileia und Deusdedit VO  3 Caralıs, nıcht reden VO  a den Austüh-
rungzen der „Synode“ und denen des Primicer1ius notarıorum Theophylac-
LUuSs Da{ß die Verhandlungen sogleich miıit einer Rede beginnen, die VO  3 dem
gyriechischen exXt der „Synode“, VO lateinischen aber eben diesem Theo-
phylactus zugeschrieben wird, scheint nıcht der Frage Anlaf geben,
WT hier 1U  a wirklich gesprochen hatl2 Es hat ohl auch ein Gewicht, da{ß
ın den angeblich lateinischen Reden des Papstes 7zweimal das Kunstwort
infıdia vorkommt (entspricht AMNLOTLA un MANCOWQ0ODOLA), das sıch NUur
1n Glossaren, also in zeitgenössischen philologischen Spezialwerken, finder13
Infidia in einer tatsächlich gehaltenen lateinischen Rede des Papstes aber
ware ebenso ungewöhnlich W1e WECeNN heute ein Bischof ın seiner Predigt die
medizinısche Fachbezeichnung eines Medikaments verwenden wollte.

Meınungen helfen in diesen ragen nıcht weıter, mufß nach Beweisen
für diese oder jene Ansicht gesucht werden, nach Beweisen freiliıch, die iıhr
Gewicht NUr AUS den eigenen Erfahrungen des Lesers gewınnen können. Zur
Verdeutlichung Se1i darauf hingewiesen, daß 1m Deutschen iın den etzten
Jahren neben vielen Amerikanismen einıge Ausdrücke epıdemisch geworden

Caspar übersetzt diesen Abschnitt (Mansı 11; CD) 1n seiner Ge-
chichte des Papsttums (1933) 593 „VWıe kann be] Uuns, die WIr mıtten ın das
Getriebe der Völker gestellt sınd un das ägliche Brot in Unsicherheit körperlicharbeiten mussen, eine umtassende Wiıssenschaft 1n den heiligen Schritten gefundenwerden, @S se1 denn, daß WI1r die Entscheidungen der heiligen Väter un: der ehr-
würdigen fünf Synoden Einfalt des Herzens un! hne Zweideutigkeiten be-

ren.“
Mansı 11, 239—316

i Bezeichnend dafür ist, dafß in den griechischen Akten des VI Konzıils 13mal
das lateinische Fremdwort DAAÄTEVELV alsare ibt, ZU: ersten Mal 1n den Au C=
runsecn der römischen Legaten (225 un 2728 6); wodurch ıne sehr CHSC Be-
ziehung dieser griechischen Übersetzung den 1n lateinischer Sprache gehaltenenReden der Legaten bezeugt wıird Diese konnten Mi1t dem Vorwurf, daß der der
jener Text gefälscht sel, die Diskussion ber seinen Inhalt sogleich unmöglich ‚_

10 50 Zu Beispiel die Vorführung des S auffälligen Ziıtats aus einer
Osterpredigt des Arıaners Lukios, V O]  —; dem uns n1  cht einma|]l mehr der Name be-
kannt waäare, WenNnn WIr diese wenıgen Sätze nıcht besäßen vgl SıBer, E  '9 Anm
4 vgl n  $ 198

Zu vergleichen siınd Martıiıns AÄußerungen Ps.-Dionysios, Epist. ad Gaı1um,
ob Ccs 1er XALVN der LO EVEOYELO. heißt (977/8 979/8012 Vgl SıBer, IE Anm Mansı 10, Gehört diese ede (mıitdem yriechıschen Text) Papst Martın der (mıit dem lateinischen ext dem Bischof
Maxımus VO!  3 Aquileia?

Vgl Byz (1976) 31—32
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SIN  ; die 1a  } noch VOT Jahren in diesem Sınne überhaupt nıcht kannte:
„genau!  F Für ine betonte Bejahung, „ich gehe davon ZUS tür „ich
voraus“ oder „ich nehme An und der Wunsch für „ein schönes Wochen-
ende“ und einen „schönen Abend“ der trüher allema] und völlıg Aausreli-
chend ein „guter Abend“ WAar. Wenn 1114  a diese Sprachmoden und ıhre
geistigen Hintergründe (andere würden datür CI „gesellschaftlichen Hın-
tergründe“) recht bedenkt, dann wırd iINna  $ zugeben, dafß sich dabei nıcht
u bedeutungsschwere Ausdrücke andelt, sondern U1l sprachliches Klein-
geld, das AaUuUSs irgend einem Grunde plötzlich als tein oilt

Weil 1U  } dem Computer keinerle1 Mühe macht, die jeweiligen Zeichen-
folgen (gemeıint sind geschriebene Wörter) in den lateinischen Texten beider
Synoden exakt anzugeben und zählen, wurde der Versuch gemacht, sol-
che VWörter finden, deren Häufigkeit zwıischen beiden Texten, die a-

lerweise 6:10 sein müßte, stark difteriert. Diese Wörter mußten dann auf
ihr Vorkommen und aut iıhre oriechischen Entsprechungen hın untersucht
werden, TST dann War möglich, daraus statistisch un: lexikographisch

erschließen. Wer lesen gelernt hat, dem werden freilich schon
Zahlen W1e die folgenden denken geben, auch WECNN in der einschlägı1-
SCH Literatur keine Überlegungen finden wiırd, die sıch autf Wortstatistik be-
rufen:

41 Ma  -OPpOrtet
579 414 InNnan 250pCI

141 Man erwartet 141PTro 220
109propter 151 109 mMan erwartert

Obwohl siıch hier WAar ıne deutliche, jedoch NUr 1ne relatıve
Verlagerung der Häufigkeit handelt, 1St schwer vorstellbar, daß in einem
Aktentext, der angeblich Aaus original lateinischen Reden verschiedener Bı-
schöfe, us Briefen und anderen Dokumenten und Aaus den lateinischen

14 Wiie INa  3 siıch die relatıve Beliebtheit VOoOnNn per 1n vorzustellen hat, aßt sıch
den Fragmenten des Theodoros Vvon Pharan ablesen, VO!]  3 denen WIr auch die

unabhängige Übersetzung des V1 Konzils besitzen:!

959 PEr ÖLO. 56/ Der
DECI ÖLA propter

pCI hoc HÄVTEUÜEV hoc
ÖLa AblativPCX ÖL  ‚X 570 pCrPCI<< Q ON aAb TAOC O“a vg CO EN C UD PCI

962 + ON 5 C er ÖL PeCI

6mal pPCr Amal]l PCI
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Übefsetzungen verschiedener griechischer Testimonien besteht, eben diese
Wörter durchschnittlich erheblich häufiger verwendet worden sind als in
den Akten des VI Konzils, unstreit1ig 1nNe weıithin einheitliche ber-
SCETZUNG vorliegt. Es kann sıch hierbei keine belanglosen Zutfälle han-
deln, große Zahlenwerte bezeugen einen einheitliıchen Gri115 un eine
Zutfälle. Weil jedoch die Behandlung zahlreicher Textstellen einen NVer-

hältnismäßig großen Aufwand erforderlich machen würde und doch LUr

relatıv schlüssigen Ergebnissen führen könnte, wurde davon abgesehen, das
Vorkommen von oportet, Der, DroO und propter im einzelnen nachzuprüfen.
Mıt diesen OÖrtern csollte jedoch gezeigt werden, da{fß nıcht die 1er
theologisch wichtigen Termin1ı WIeE operatıo und uoluntas se1in können, die
uns weıterführende Autschlüsse über diese Übersetzungsarbeiten jefern,
sondern scheinbar belanglose Kleinwörter, deren mehr oder wenıger häufige
Verwendung VO  3 den UÜbersetzern selbst (und ohne Computer auch VO:  3

jedem heutigen Leser) nıcht kontrollieren WAar. Be1i der Auswahl der dıa-
kritischen WOorter konnte 09i auf denuntiare un: di(g)noscere
(29:4 verzichtet werden, obwohl dinoscıtur 1in und U  H+ 1ın 74mal als
Hıilfszeitwort verwendet wird (etwa bei Martın, s/8 TO NOaO QUTNS
ÖQLOTLXOG EYXOLVOLEVOV qu1icquıd ab definitiue cortfirmari dinoscitur)
un: schon dadurch interessant wAäre. Als das Schlüsselwort schlechthin estellte
sıch vielmehr die Konjunktion quoniam heraus 211:47), der einıge andere
Wörter zugeordnet werden, die Nnun insgesamt überraschend eindeutigen
Ergebnissen führen:

S1 11
aperte
apertissıme
apertius

Innn

idipsud c OOOipsud
mınıme 55
propterea
quon1am 211

Zunächst oll das Vorkommen VO  3 quoniam 1n doppelter Hıiınsıicht statlı-
etisch aufgeschlüsselt werden, einmal nach seinen griechischen Entsprechun-
SC un ZU) anderen nach seinem Vorkommen in gewı1ssen Abschnitten der
Lateransynode. Daß die Entsprechung OTL  Cr Qquoniam bereits ın der Bibel
(in 21Dt OTL  Cr quoniam 12mal in Bibelzitaten), aber auch ın diesen
Akten nıchts anderes bedeutet als ıne Art Zeichen tür einen Doppelpunkt
OTL  n recıtatıvum), kann als bekannt VvOorausgesetzt werden:

15 Man vgl S1ıBer, verwendet die klassische FOorm des Genitivs, wäh-
rend 1n bereits häufıg der volkstümliche en1ıt1v MmMI1t de gebildet wird de LOLO
totius, de deo e1.
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ÖTL
ENELÖN
ENELÖGV185  Riedinger, Sprachschichten in den Lateranakten von 649  LK  ötL  66  15  EneLöÖN  42  5  EneLÖGV  0  1  50  yao  Ös  30  Sı — S16  Partizipium  Genitiv  xad” So0v  &rel  &neinst  &neLöÖNNEO  keine Entsprechung  POOO-au  o WAHOOO00O00O0-W -  An dieser Statistik fällt auf, daß quoniam in L unverhältnismäßig oft für  y6o und 6g verwendet wird und daß es an 11 Stellen überhaupt keines  griechischen Äquivalents bedurfte, um den Lateiner quoniam schreiben zu  lassen. Bei nur 47 Vorkommnissen in K fällt sodann auf, daß K an 11 Stellen  griechische Partikeln zum Anlaß für quoniam nimmt, die sich in L überhaupt  nicht finden.  Quoniam kommt in L an die 50mal in Übersetzungen griechischer Testi-  monien (Kyrillos von Alex. u.a.) und griechischer Häretikertexte (Theo-  doros von Pharan u. a.) vor, es findet sich aber vor allem in den Reden der  Konzilsteilnehmer, die man herkömmlicherweise für lateinische Original-  texte halten möchte:  68mal16  Martinus papa  24mal  Deusdedit von Caralis  Maximus von Aquileia  22mal  „Synode“  15mal  istula encyclica  8mal  Tn  eophylactus primicerius  7mal  Benedictus Aiacensis  5mal  2mal  Sergius von Temesa  Maurus von Caesena  1mal  152mal  Quoniam gibt es jedoch in keinem der original lateinischen Briefe der  Afrikaner in der 2. Sitzung, nicht in dem original lateinischen Briefe des  Maurus von Ravenna an Papst Martin, nicht in der Übersetzung der Ekthe-  sis und des Typos und nur selten in den Briefen des Sergios von Konstanti-  nopel an Kyros.  16 66 Vorkommnisse von quoniam finden sich in den Reden des Papstes, 2 in  seinem Briefe an Bischof Amandus von Tongern-Maastricht, dessen Ursprung etwas  anders zu beurteilen ist (s. unten, S. 200).YaO
D
ÖLA ÖLO
Partizipiıum
eN1t1LV
%Oa SE  OOV
&NTEL
ENELNEO
ENELÖNNED
keine Entsprechung e DAr OOO &— 4 C + OOOQOQ D —Q

An dieser Statistik fällt auf, da{fß quoniam 1n unverhältnismäßig oft für
YOapD un WC verwendet wird und dafß 11 Stellen überhaupt keines
griechischen Aquivalents bedurfte, den Lateiner quoniam schreiben
lassen. Be1 NUr Vorkommnissen in £5llt sodann auf, daß 11 Stellen
griechische Partikeln ZU Anlafß für guoniam nımmt, die siıch 1n überhaupt
nıcht fiinden

Quoniam kommt in die 50mal 1n Übersetzungen griechischer est1-
monıen (Kyrillos VO:  3 lex u. &. und griechischer Häretikertexte (Theo-
doros VO'  3 Pharan A} VOT, findet sıch aber VOTr allem iın den Reden der
Konzilsteilnehmer, die INa  3 herkömmlicherweıse für lateinische Original-

halten möchte:
68mal16Martinus papad 74malDeusdedit VO!]  3 Caralıis

Maxımus VO  - Aquileia 772mal
„Synode“ 15mal

istula encyclica 8malTh  Epeophylactus primicerius 7mal
Benedictus Aiacensıis 5mal

7?malSerg1ius VO!]  e Temesa
Maurus VO  j a4esena 1mal

152mal

Quoniam &1Dt jedoch 1n zeinem der original lateinıschen Briete der
Atriıkaner in der Sıtzung, nıcht in dem origınal lateinischen Briete des
Maurus VO  3 avenna aps Martın, nıcht 1n der Übersetzung der Ekthe-
S15 und des Typos und NUrr selten in den Briefen des Serg10s VO Konstantı-
nopel Kyros.

16 Vorkommnıisse von quoniam finden sıch den Reden des Papstes, 1n
seiınem Briefe Bischoft Amandus VO)]  > Tongern-Maastricht, dessen Ursprung
anders beurteilen 1St (Ss. un 200)
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Wenn I1a  - das zusammenfaßt, erg1ıbt sıch tolgender Tatbestand:

Quoniam kommt, bezogen auf den Umftang dieser Textstücke, EtW. gleich
häufg VOFT:

A) 1n Übersetzungen AauUusSs dem Griechischen,
in den Reden der Konzilsteilnehmer.

QuonLam findet sıch nıcht
in den origınal lateinischen Briefen,
in yewissen Häretikertexten, die ebenfalls dem Griechischen 1Ns
Lateinische übersetzt worden sind.

Quon:am dürfte demnach drei verschiedene ituatiıonen 1m lateinıschen
Aktentext bezeugen:

die origınal lateinischen Texte, ın denen sıch nıcht findet,
Übersetzungen VO  3 Häretikertexten, dıe schon VOT der Synode VO  m} -
deren UÜbersetzern VOrgSCNOMM: worden A, deren sprachlichem
Repertoıir gquoniam nıcht gehörte. Diese Übersetzungen werden bei der
Gesamtredaktion des lateinıschen Aktentextes ebenso unverändert über-
OommMmmMmMen w1e etwa die lateinısche Übersetzung des Symbols VO  i Chalke-
don1“

Diejenigen Übersetzer, denen quonıiam bei jeder Gelegenheit in die Feder
tließt, übersetzten:
a) die griechischen Vätertestimonıien (dazu gehören auch die Rücküber-

SETzZUNgEN der Ambrosius- Testimonien),
ZeW1sSseE Häretikertexte, die bis ZU; Jahre 649 noch nicht übersetzt
worden N, und
alle angeblich lateinıschen Reden der verschiedenen Konzilsteilnehmer
einschliefßlich der Epıistula encyclica.

Das Wort quoniam scheint siıch sOomıt 1n den Lateranakten als ein Leıit-
fossil] erweisen, das die Quellen des lateinıschen Aktentextes scheiden
Crmaßs. Scientibus sat soll aber noch mehr werden. Einmal sol-
len die Vorkommnisse auch der anderen oben und im Folgenden
Wörter in die Zeugnisse VO  3 quoniam eingearbeitet werden, sodann werden
die Fundstellen dieser diakritischen Wörter 1n mıt anderen lateinischen
Übersetzungen derselben griechischen Texte verglichen und als letztes oll
auch der lateinische ext der Ekthesis und des Typos daraufhin untersucht
werden, WI1ıe sıch VO  3 den anderen (hier als Übersetzungen Aaus dem Grie-
chischen bezeichneten) Texten dieser Synode abhebt.

17 Zum lateinischen exXt des ymbols VvVon Chalkedon in den Lateranakten vglAÄnnuarıum Hıst. Conc. (1977) 259—262 Uun! n  n, 196
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Zunächst werden also die griechischen Aquivalente und die Fundorte der
anderen Wöorter, die 1n diıeser Arbeıit als diakrıitisch gelten, kurz notiert:

2 (1 G, WONEQ, OL9V, OOOAVEL) zibt 1n NUr einmal ın einem
Chrysostomos- Text (407 4), in 7mal bei Martın, 7mal bei Theo-
doros VO  3 Pharan, einmal 1n einer Rede der „Synode“ und einmal in
dem Briete des Paulos VO  $ Konstantinopel aps Theodor.

aperte (O:7Z 00.0WG, TOAVOWOG, PAVEQOGGC) findet sich in 5ma] 1n den £reıen
Diskussionen, einmal bei Justinıan (430 11) un bei Pyrrhos
(571 6), Teil eiıner Doppelübersetzung 1St (00.006 aperte
plane).

apertissıme 1iDt in 1Ur im Symbolum (638 TOQVEOTATAO.).
In findet sich apertissıme (TA.POC, PAVEQWGE, EXÖNAOG, NOODPOVOWG;
ÜOLÖNAOGS, XOTOAQOOVEG, ÜVOADOVÖOV, ÜOQNTOGS, ÖNAOV) 13mal bei Martın,
Amal]l bei Maxımus VOon Aquileia, 7mal bei Deusdedit, 7?mal 1in der
Epistula encyclıca und Je einmal bei Pyrrhos, Kyros und Gregor10s
VO  3 Nyssa.

apertius findet sıch in DUr 1M Agathon-Brief (267
MAVEQWTEDOV), in (NOOPAVOGS, 00.QWG, OLOV u und NEDLTTN NOC) Amal
bei Martın, 3mal bei Maxımus VO Aquileıa, Je einmal bei Deusdedit,
Johannes Chrysostomos und in dem Brief der griechischen Mönche

columna rect4ae fidei oinAN 00V0O0ELAC, als Epitheton tür Papst Leo
(ACO 11{ D 137 15) xibt ın Amal (875 6, 1043 SR 1066

und 112972 4 In heißt OtNAN 1n diesem Epitheton 7?mal fırma-
menium (Z22 und 498 12) un: 4mal titulus (446 EL 447 9
450 und 645 ; WAas in den Drucken se1it Hardouin überal!
columna korrigiert wiırd. Weil diese Wendung nıcht allzu oft VOT-

kommt und weıl sich ihre Übersetzung (columna firmamentum
titulus) gut trennen läßt, kann INa  > hier einma! der Forderung nach-
kommen, die Entsprechungen des griechischen Basıswortes auch in dem
anderen Synodentext anzuführen.

idipsud Z TO QUTtO) In xibt auch 1in den Handschritten 11UTr die
Orm idipsum. Idipsud findet sich in Amal]l 1ın der Epistula encycl., Je
einmal bei Martın, „Synode“-Theophylactus un bei Stephan VO  $

Dor Dıie Drucke korrigieren überall idipsum.
ıDsud (17 TOVUTO), ın den Drucken ebentalls überall ıpsum korri-

g1ert, gibt 7mal bei Martın, 7mal bei Deusdediıt, je einmal bei
Stephan VO  3 Dor und der „Synode“, 5mal 1n Übersetzungen aus dem
Griechischen und einmal 1m Briefe Vıctors VO  3 Carthago apst
Theodor (947 Z Damiıt wird Z WAaAtr die Forderung, dafß nıcht 1ın
original lateinischen Texten vorkommen dürfe, nıcht mehr konsequent
erfüllt, mMa  3 wird aber dem Kopıisten, der diesen Br;ef 1m Jahre 649
ın die lateinischen Lateranakten übertrug, zubilligen dürfen, daß
hier nach seinen eigenen orthographischen Vorstellungen korrigierte,
denn ob auch 1m Briefe Vıctors stand, wıssen WIr nıcht.
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mınıme (55 10) wırd sowohl in als auch 1n überall als Negatıon

wendet, und War bis auf ıne Ausnahme beim erb Be1 Maxımus
VO:  3 Aquileia 11) findet sıch die einzıge Negatıon eines
Adjektivs: OUX% EVOVTLOV mınıme CONtYarTuS. In z1Dt mınıme
3mal in der Diualıis (198 14, 199 und 199 13 4mal]l in
Übersetzungen dem Griechischen, einmal in direkter ede der
römischen Gesandten (214 4), 1m Honorius-Brief (542 10) und 1mM
LOgoOs prosphonetikos (659 10) ıcht TST bei quonıiam, sondern be-
reits bei nınıme kann INa  a sıch dank der hohen Zahlenwerte die Aus-
sagekraft der Statistik VOT ugen führen, denn Negatıionen beim erb
dürfte in allen griechischen Texten gleichmäßig oft geben. In wiırd
diese Negatıon VOT allem in der Diualis und 1n Übersetzungen
(7 VO  - Vorkommnissen) mıiıt mınıme ausgedrückt, also 1n solchen
Abschnitten, die vermutlich schon VOTr dem Jahre 687 1nNs Lateinische
übertragen worden (vgl apertius un: propterea). In aber
ste1gt die Anzahl detr Fälle das neuntache (Zu ware 10,
tatsächlich sınd 10), und diese Stellen lıegen wiederum in den
Teilen der Akten, für die das Vorkommen VO  3 quoniam dieselbe S1-
tuatiıon bezeugt:

Martınus papa 5mal13
7mal

Deusdedit VO:  3 Caralis
Maxımus von Aquileia

Smal
„Synode“ 5mal
Maurus von aesena 7?mal
Epistula encycl. 7?mal
alle Bischöfe 1mal
Benedictus Aijacensis 1mal
anones 1mal

16malgriechische Übers

propterea CZ Z findet sich in einmal in der Diualıis 9 5mal 1m
Agathon-Brief und 15mal in Übersetzungen AaUus dem Griechischen. Es
vertritt 18mal ÖL TOUTO, einmal EV TOUTO, einmal gn  a TOUTO und einmal
ÖL  O:

18 Wenn be1 Martın W heißt mınıme considerantes WT}
AQBOVTEG ELG VOUV, dann AIl jedermann selbst erwagen, in welcher Rıchtung hier
übersetzt WIr! Nıcht anders verhält sich Mi1t dem ebentalls csechr häufigen Wort
XOKOÖDELO, das den Lateranakten MIit infidelis, Dperfidia, Drauitas, Taua dog-
mMAalda, maligna professio und turbulentia übersetzt WIF| In der Epistula encyclica

heißt sein Gegenüber Oß cenulenta uesanıa, Von diesem
1n diesen Texten einmaligen lateinischen Wort käme ein Übersetzer ebenso wen1g
auf XOKOÖDELO W1Ee be] 1009 1010 (Martın) VO!  ; turbulentia. In den
Akten des A Konzıils heißt XOKOOÖDELO. perfidia, „ Dessıma A, Dranıitas,
YAUa doctrina, TAUd aestimatıo, sentıens, impietas, maledicus und scelero-
5S$5, Überall steht 1er der ınn VO'  w} XOAKOOÖDELO erkennbar 1M Hıntergrund, dagegenmachen die beiden Wendungen 1n den Lateranakten, turbulentia un cenulenta
nesanıa, den Eindruck, als habe sich hier der Übersetzer Aus dem Griechischen in
ungeschickter Varıatıio versucht.



189Rıedinger, Sp\rachsd1idxten 1n den Lateranakten VO  ”3 649

In findet sich Dropterea 75mal un: WAar bei

Martıinus pPapa 7Z4mal
Maxımus VO  — Aquileia 12mal
Epistulay 6mal
Deusdedit VO!  3 Caralıs Smal

3mal
anOones
„Synode“

?mal
Martınus ad Amandum 7mal

19malyriech. Übersetzungen

Propterea iSt in die Übersetzung VO'

ÖLCL TOUTO 41mal
ÖLO 18mal
OQOU TOUTOV XÄOLV 7mal
OUEv 7mal
SVTEUÜEV 1mal
Z  a TOUTO 1mal
EV TOUTO 1mal
E QUTOV 1mal

1mal'T TOUTO
keine Entsprechung Z7mal

Man könnte ILU:  - den Eindruck gewınnen, als se1 propterea die nächst-
lıegende Übersetzung für diese griechischen Vokabeln. Daß dem keineswegs

1St, zeigen die Zitate AUus dem Konzıil nach der Übersetzung des Jahres
553 (vgl 196) Dagegen ließe sıch NUu  3 einwenden, die Übersetzung der
Akten des Konzzils lıege eben ein Jahrhundert trüher und hätte deshalb
einen anderen Stil ber auch die bis Jahre spater angefertigte ber-

der Akten des VI Konzıils macht die pdropterea-Manıe der Lateran-
akten nıcht mıt (vgl 195) Neben den hohen Zahlenwerten der Vorkomm:-
nısse VO  3 Dropterea in dürfte auch mıiıt diesen Stellen, exakte Verglei-
che mıt anderen lateinıschen Übersetzungen derselben griechischen Vorlage
möglıch sind, erwiıesen sein, daß INa  3 PFKa 1ın nıcht zufällig häufig
findet.

Gegen das Auswahlprinzıip der auf 1842789 herangezogenen WOorter
könnte eingewendet werden, hierbei handle sich eben solche Wöorter,
die dieses Ergebnis möglich machen. In un o1Dt nach usWweIls des
Worthäufigkeitsindex viele andere Wörter, deren Vorkommen ebenfalls
„einseit1g“ ISt und damıt ın irgend einer Weise charakteristisch sein muß
Diese Wörter können hier nıcht mehr behandelt werden, die vorliegende
Untersuchung nıcht ausufern lassen. Die Erlaubnis, diıese Verarbeitungen
des Würzburger Rechenzentrums gegen Bezahlung der Ausdrucke) er -

halten, ann jeder bekommen, der hier weiterarbeiten möchte. Aus der nıcht
eben kleinen Zahl der Wörter, die IN  3 noch anführen könnte, sejen wen1g-

noch einıge geNaANNT:
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abnegare aestimare
Carere O  Ö disputatio
INMENTIUS edicere
conglomeratıio educere
deuulgare eXigUUS

21explanareisdem illustrare
specialiter indicıum 11
tantummodo 41 instruere 58
temerarıus insuper 11
uidelicet 35 N © OO ON —6 profecto OOr-+#HOCcCOO-OMNHR 28

Daraus o1ibt ohl DUr die eine Schlußfolgerung: Wenn die lateinischen
Akten des VI Konzils 1ne Übersetzung Aaus dem Griechischen sind, dann
mu{ auch bhe] der Lateransynode dieselbe Sıtuation vorliegen. Denn wWenNnn
die Jangen Reden der Konzilsteilnehmer der Lateransynode jeweıils den
persönlıchen Sti! der einzeinen Sprecher widerspiegeln würden (der sıch
naturgemäfß mehr oder weniıger unterscheiden müfßte), könnte sich diese
konsequente Einheitlichkeit iın der Terminologie nıemals ergeben. Bei diesen
diakritischen Ortern handelt sich Ja meiıst solche, bei denen VO'  — VOIN-
herein überhaupt nıcht einzusehen 1St, daß ihre Verwendung ırgendwiıe
charakteristisch se1in könnte.

Um der Anschaulichkeit un der Nachprütbarkeit willen kann nıcht
darauf verzichtet werden, 1m Folgenden die Positionen der einzelnen dia-
kritischen VWörter in den Lateranakten wiederzugeben, denn diese Wörter
un hre Fundstellen ergeben e1in Bıld, vergleichbar dem, das Archäologen
be; ;hren Bodenfunden überzeugend finden

Liste der diakritischen Wörter ın den lateinischen Akten der Lateransynode
Theophylactus Synode quon1am
870 A S11n idıpsud

quon1am S79 D
Dro hoc ıpsud
mınıme

Martınus P)1pd D 11 mınıme
871 S1 Mayuryus “%“O  S aesenda

B AA quon1am 883 mınıme(212 apertissıme A 13 minıme874 apertissıme
B 14 ipsud Maxımus “O  > Aqnıleia
D 10 quon1am 886 mınıme
K 10 quon1am

875 A
quon1am

apertissıme quon1amchorus, quon1am quod mınıme
ProptCerea 887 mınıme
quon1am apertissımequon1am propterea
Ppropterea quon1am

878 O“Q< <m r A IN 6S 65 quon1am MR< UUUO e IMN MR HNR OCAHO apertlus
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Deusdedit “O:  s Caralis Maurus 7019}  >> agesena
890 mınıme 018 quon1am

Martınus papa Theophylactus
890 apertissıme 918 quon1am

Martinus DapaTheophylactus
ROl quon1am 9723 quon1am

Martınus DaDaStephanus vVo  > Dor
8094 A

930 quon1amidipsud
Martinus DaAaDa Maxımus DVDON

(1 quon1am Aquı e1d
mınıme 947 D) mınıme895 minıme

A 15 quon1am Theophylactushoc ipsud 943 11 quon1am808 11 quon1am
mınıme 11 Propterea
quon1am
pDropterea Vıctor Carth ad Theodorum

899 quon1am 947 B hoc ipsud
mınımMe
quon1am

Martınus Dapa
PrOPptCerca 950 mınımemR< U“AOQAH qUON1AH utDOLEC quon1am 0S

902 A W &\ ONM © OO mınıme (Doppelübersetzung
qQUON1AIMN

Martınus Dapa quon1am
902 propfterca Dropterca

quon1am
inımeTheophylactus

903 quon1am 95 v< { A A PrOPterca
QUON1AIN
quon1am

Monach: Graecı R O0! \ OO 4 1 R N v 4 quoni1am
903 mınıme Martiıinus DapDaquon1am 955 ö quon1am06 A quon1am

BA apertius quon1am
907 A quon1am quoniam

C 11 quon1am Sergius 019)  S Temesa
9558 quoniamDeusdedit V“O:  S Caralis

911 quon1am Theodorus D“oNn Pharan
quon1am
mınıme 959 B quon1am

S1quoni1am propferea
Theophylactus quon1am
911 S12 quon1am

quon1am
dergius Cypr. ad Theodorum quon1amO“ U00AHNMO er ©O v O W3 CN v CU) S1 D'915 quon1am
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Martınus Dapa quon1am
963 A quon1am quonı1am

propfterca apertissıme
quon1am PFroODpDterca

quon1amapertissıme ipsudquon1am 990quon1am quoni1am
S1 quon1am

apertissıme quon1am
hoc ipsud AA HRN< AAN e IM DE O e ON C e ON quon1am

966 minıme (3 quon1am
quon1am Theophylactusquoni1am
quon1am 998 quon1am

967/ proptereca
quon1am Martınus Dapa

998 quon1amquon1amCOA LDLZANH<<URHN Un ©O IM SN < IN CIM FENNEEAKAKC apertissıme Sergius-Synode V“O  e Konstantinopel970 11 mınıme 999 quon1am
Sergius Constant., ad Cyrum Tex Propterca
0/1 1 quon1am quon1am

Sergıius V“O:  S Temesa Pyrrhus-Synode V“O.:  S Konstantinopel
1002 mınıme975 quon1am 1003 mınıme

Martinus Dapa Sergıus Constant. ad Cyrum Alexandr
078 quon1am 1006 apertissımequon1am
979 A propterca Martınus Dapaapertissime 1010 camMınımMe 1n idıpsudquon1am

mınıme quon1amQAHUO v< VM O quon1amPropterca quon1am\ < ©O c} quon1amMartınus Dapa 1011 apertius982 D quon1am PpropftereaD 11 apertissıme
proptereca

quon1am
9083 quon1amquon1am 1014 mınımeS1 apertissımeea 1015 S1

propferea quon1amquon1am
quoniam D S e D CN IN ND quon1am

986 << Q HHA . I 1 —A D Z O0AnH<SOAHMU<MOUOHM apertissımequon1am
Benedictus AtıacensisProptereca
1015 quon1amDeusdedit “O  - Caralıis 1018 quon1am987 A apertissime quon1amquon1am quon1am

propterea quon1am
propterea caquon1am
quon1am Omnes episcopıE CI vx A A O — u D quon1am 1018 quon1am
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1059 mınımeMartınus DaDa
1019 quon1am 1062 propterea

apertissımePaulus Constant. ad Theodorum apertius
mM quon1am
1019 mınıme COA R quon1am

mınıme quon1am
1022 quon1am quoni1am
1023 proptereca

1063 NnAA < S I CN ST Orr propterea
1)- 12 quon1am 1066 quon1am

1026 quon1am B 10 quoniam
quon1am Martınus DapaDeusdedit Von Caralis 1066 quon1am1027 quon1am
Dropterca Cta Concıliu
quon1am quon1ammınıme

1070
proptereaquon1amQa Cr € C6 < Ambrosiusquon1am

Synode 1074 quon1am
B 11 hoc Nnım ıpsud1031 quon1am hoc ipsud significat1034 quon1am B 11 quon1amquon1am B 12mınıme hoc ıpsud

ca Cyrillus Tex.
qUON14IN 1075 8 quon1amquon1am quon1am1035 quon1am 1078 quon1amquon1am

S1 quon1am
proptereca Basılius Cappquon1am 1078 ipsudquon1am
minıme Gregorius N yss.AA HYN A UVORHARE r N CSR NO 1R L uon1am 1079 apertissıme1038 quon1am

Symbolum Chalced. Cyrillus Tex.
1043 quon1am 1079 quon1am
Symbolum Concilıu Hippolytus
1047 Droptereca 1079 quon1am

D 10 propftereca Ambrosiuspropterea
1050 proptereca 1079 quon1am
1051 quon1am Athanasıius1054 propterca 1087 quon1amMaxımus VO:  S Aqnileia D 11 quon1am
1055 quon1am

Propterca Gregorius N yss.
quon1am 1090 quon1am
quon1am quon1am
propterea

1058 propftereca Johannes Chrys.
quon1am 1091 quon1am«O L CT WD CN U ND ©O v 0 ON quoni1am quon1am
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Theophilus Tex Paulus diac
1091 quon1am 1119 quon1am

quon1am Themestius
SCuUCYLANUS Gabal 1119 quon1am
1094 quon1am EK 12 minıme

E 12 quon1amCyrillus Tex quon1am
1094 mınımeaquonı1am

( 43 nınıme Theodosius Tex.1095 quon1am
C© 11 quon1am I2 quon1am Un1us R

Athanasıus Martınus DaDa
1102 apertiusquon1am proptereaC 141 quon1am @s quon1amquon1am 1126 proptereaPropterca B 13 S1

Propfterca quon1am
Gregorius N yss. apertius

ıpsud1:3 PTrOoODptEerca 61
apertiusEtiphanıus

1106 DTODIETCA propterea
1127 minıme DOSSC

Cyrillus Hıeros. Propterea
Propterca1106 ınıme Proptereaja Jal quon1amJohannes Chrys. 11301106 apertius ”AaA AA ZYONUA<L v 5 \D O ©O 0O IM € € IN IMN CN v ipsud

( 15 quon1am apertissıme
B 15 PTrOPD

Synodus Maxımus V“O:  P Aqnileia
1110 quon1am quon1amipsud minıme

mınıme proptereaquon1am mınıme
1111 1131quoni1am apertissıme

PTOPD quon1ammınımMe quoni1amO“ Z Ua er N c cn < D mMınımMe quon1am
DropftüereaLucius Äriıanus

1114 DroODpterca quon1am
quoniam quon1am

1134 propterea
Apollinarıs Ppropterea

1135 quon1am1115 quoniam quoni1amPolemon apertissıme
1115 quoniam quon1am—A propfterecaSeuerus Ant quon1am
1115 quonjam mınıme

caThemestius apertius
1138 A Z YY O0 O A HO A O0 OXa ın —— \D O U I ıR EK ONTA FT AO Y1118 quon1am quon1am
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Deusdedit 919}  - Caralıs anones
1138 ap_et:tius 1155 propterea

mınıme 1158 11
quon1am 1159 mınıme credentem

1139 qUONILALN Epistula encyclicaquoni1am 1171A9 quon1amquon1am mınımemınıme
proptereaquon1am mınımeipsud

quon1am 1174 quon1amQHHARAAMR  1142 mMınNıMeEe 1175 quon1am
1143 un O S A EK UWMNOAON Propterea in idipsud

Proptereca
idipsudMartıinus DapDa propterea1143 quon1am 1178H2 quoni1am propterea

HAAA mMınımMe apertissıme
1146 1179 quon1am

mınımMequoni1am propterca
qQUON1AINquon1am enım PeCT apertissımepropterea quon1am1147 Dropterca quon1ammınıme 1182quoni1am COA< <ZMHMUVUOA<HMUUOAAL<A I v D EENVEH NDDQ OO TS TU C& proptereca

proptereca quon1am
mınımMe 1183 A 9 ıdipsud

B 14 idipsudCOA <H O OAAÄAO Mınıme
quon1am

Martınus Dapa ad Amandum eDiscC.
1150 D e NN OM cn ©O quon1am quippe quon1am

ProptercaSynodus ca
1150 quon1am 1186 QUONMN1LAIN

Um den einheitlichen Stil der lateinischen Lateranakten dokumentie-
ren, werden deren Texte, die diakritische Wörter enthalten, im Folgenden
Mi1t anderen (älteren und jüngeren) lateinischen Übersetzungen kontfron-
tiert, sofern sıch solche Übersetzungen erhalten haben

Theodoros DonNn Pharan (vgl SiBer. Wıen C D 8—3
959 B quon1am 567 D quı1a

SI D 12 ideo
propftferca manıfestum quia OPUS
proptereca

Nım
idgo

quoni1am 570() O b y e CO c quonı1am quod
S keine Entsprechung967 quoniam

C 171 4 D 8 S1 up m <MAHR w CO\ € ©O v et CaMqUaM
aber auch
959 10 CI SO quıa ENELÖN 567 quon1am quidem, dazu vgl
hier 185

SC}
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Symbolum Chalcedonense (ACO IL, 3,
1043 quoniam 136, 19 quonı1am

Dıie Lateranakten übernehmen hier (wıe be1 der Ekthesis un! dem
Typos) den lateinischen exXt einer äalteren Übersetzung dieses 5Sym-
bols, vgl Annuarıum Hıst. Conc. (1977) 2597—262, und h  1er, 186

Konzil (ACO
propfterea 216, ıdeo

D 10 propterea ET hoc
propterca ProDpter hoc

1050 1n hocproptereca
1051 quon1am 3 et1am
1054 15 propfterea Propter hoc
1070 quon1am ST IZ quod

D proDpfterea 3717 iıdeo

Dıie anones un das EXZeErpt Aaus den Akten des Konzıils werden
in einer überarbeiteten lateinıschen Übersetzung vorgelegt, vgl
Annuarıum Hıst. ONC; (19277) Z 587

Maxımus “”Oo  > Aquileia
1066 quon1am profecto utpote 0S VO

Hıer erwähnt, weiıl sich ıne lateinische Doppelübersetzung han-
delt, die in einer Rede nıcht geben dürfte.

Ambrosius (De spirıtu SANGCfO CSEL 11964 |
De fide CSEL /8 1962 |])

1074 quon1am De spır. I1 IZ 1161177 quon1am.
Das heißt, obwohl dieser lateinische Ambrosius-Text in den Lateran-
akten ıne Rückübersetzung AUSs dem Griechischen 1St und sıch erheblich
vo Orıiginal unterscheidet, hatte auch dieses hier bereits quonjam.

1074 11 „hoc nım „1psud“ „hoc ipsud“ significat
De SPIr. 11 13, 110111
TOAUTOV Nnım „1dem significat
Der Laterantext des Ambrosius 1St wıieder Rückübersetzung.

1074 11 quon1am
De Spir 11 ES: 111 quod

1074 12 hoc ipsud
De spır. 11 13; 111 ıdem

1079 quon1am
De fide 11 f quia
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thanasıos
1087 599quoni1am quıia

638 € qula
D 11 599 naquonı1am

638 Na

1162 quon1am 263 quıa
( quon1am 263 B quı1a

Iohannes Chrysostomos
1091 B quon1am 407 15 quod
Themestios
1118 quon1am 447 E etenım

Martınus DADAa
1123 proptereca Is D, Vulzg propter hoc

10 quon1am Reg 15, Vulg. PITO quod
1126 propferea 1023 unde

Martın Zıtiert hier den Brief des Paulos von Konstantinopel apst
Theodor.

LE mınıme O: 1126 19{8}  3 POSSUNT
Martın zıtlert hier den Briet des Pyrrhos VvVon Konstantinopel apst
Johannes.

Maxımyus VO:  S Aqnileia zıtlert Cyrillus lex

1135 quon1am ACO , qula

Deusdedit VOo:  S Caralıs zitiert Cyrillus lex

1138 CH. et mıinıme ignoraret
CUu. sC1AtACO :

265, NO  »3 1gnorans
1138 quoniam

ACO©O , quod
265, quı1a

Martınus PaDa zıitiert Cyrillus lex
1143 12 quon1am 410 quemadmodum

mınıme distrueretur 410 A NEQUAQUAIN distrueretur

4*”
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Kanon
1159 mınıme credentem N MO0VOUVTO.

Im Cod New Haven, Beinecke Library 442, steht hier mınıme
sapıentem ratıone, das heißt, daß VO  3 der korrigjierten Übersetzung
WAar die Verneinung mit MINLME übernommen, das erb aber präz1-
Siert wırd, vgl Annuarıum Hıst. Conc. (1977) T ED

Epistula encyclica
1183 idipsud Eph 6, Vulg in 1DSO

BK 14 idipsud Rom E3 Vulg idipsum
Die in dieser Studie als diakritisch bezeichneten Wöorter finden sich also

ZuL WwW1e n1ıe in anderen Übersetzungen derselben Vorlagen, die 1in den ate-
ranakten Verwendung finden S1ie finden sıch auch in den fünt Briefen nıcht,
die mMi1ıt Sicherheit als lateinische Originalschriften anzusprechen sind

Maurus VO  3 Ravenna apst Martın (883 886 B); TE 2057 (Juli/
Sept 649) Conte *134 135)
Dıie Afrikaner aps Theodor 920 922 E) Conte
Stephanus Kaıiıser Konstantın (226 978 Conte 120bıis).
Die Afriıkaner Paulos VO'  —3 Konstantinopel (930 942 Conte
(  er
Victor Al Papst Theodor (243 950 Conte (121

das Kapiıtel der Einigungsformel des Kyros VO  3 lex (970
071 566 CPG in den Lateranakten in einer alten ber-
SETZUNG vorliegt, 1St SCn seınes geringen Umtangs nıcht mit Sicherheit
n Auf jeden Fall bietet das VI Konzil spater wne andere lateinische
Übersetzung. Z weitel sind auch bei dem Briefe des Serg10s VO  3 Konst.
KYyros VO  3 lex (971 9075 un bei den Themestios-Fragmenten -
gebracht, w1e denn die Florilegien gelegentlich Kriterien liefern, diese aber

unregelmäßig verteilen, daß 988088 die posıtıven Vorkommnisse Argumente
tür ine Übersetzung 1m Jahre 649 ergeben. Argumente sılentio sind nıcht
erlaubt, weil] alle diese Stücke kurz sind. Interessant iSt, daß keines die-
ser diakritischen Worter in Augustinus- Festimonıen auftritt (ein Zeichen
dafür, dafß diese ine andere Geschichte haben R die Rückübersetzungen der
Ambrosius-Testimonien“®), ohl aber 7mal in dem kurzen Fragment des
rianers Lukios CD) Daraus wird InNnan schließen dürfen, dafß dieses
Fragment erstmals 1n den Lateranakten als Beleg Verwendung fand, 1er
ad-hoc 1Ns Lateinische übersetzt werden mulßfste und erst VO!  3 hier ın die
Doectrina Patrum gelangte (vgl oben, und 194)

19 Conte, Chiesa primato nelle lettere dei papı del secolo VIAIL, Milano 1971
20 Vgl Altaner, Augustinus und die griechische Patristik, Rev Ben (1952)

201—215, wieder abgedruckt in Kleine patristische Schriften, Berlin 1967, 316—331,
und Ambrosius die EinleitunpCcn VO)  3 Faller SEL (1762) un:
(1964)
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Daß siıch NSeTE Wörter nıemals in den lateinischen Übersetzungen der
Fkrthesis (991 C998 A) und des Iypos 1030 1031 finden, wurde
schon erwähnt. Die lateinischen Übersetzungen dieser beiden monotheleti-
schen Grundschriften collen Schluß 1m Einzelnen untersucht werden,
S1e als Werke besonders unbeholtener UÜbersetzer erweıisen, als Überset-
ZUNSECN, die be1 der Gesamtredaktion des lateinischen Aktentextes (wıe das
Symbol Von Chalkedon, vgl 186 un 196) unverändert 1in diese Akten
übernommen worden sind.

Betrachtet INan 1U die Abschnitte, ın denen sich NSCIEC diakritischen WOr-
ter finden, erinnert INn  3 sıch die Ausdrucksweise aller direkter Reden
1mM Johannes-Evangelıum. Wiährend 1ın den synoptischen Evangeliıen viele
R edeteile ihre Ursprungsnähe noch adurch erkennen gyeben, daß siıch 1Mm
griechischen ext deutliche Aramaısmen nachweisen Jassen“1, sprechen 1imM
Johannes-Evangelıum alle Personen dieselbe rätselvolle Sprache wıe Christus
selbst, SE1 Nikodemus (3 1—21) Oder die Samariterin Brunnen (4
7-26) Daraus hat INa  . MIt Recht gefolgert, da{fß alle diese Reden Komposi-
t10nNen des Evangelisten sind un: kaum noch auf irgendwie geartete histori-
cche Hintergründe schließen lassen.

Um in den Lateranakten ıne siıchere Grundlage fur die Beurteilung der
lateinischen Sprachschicht finden, die durch Nsere diakritischen Wörter
charakterisıert ist, mu{ INan diejenıgen Partıen zZzu Ausgangspunkt neh-
INECN, die ohne jeden Zweifel Übersetzerlatein SINn  d Es andelt sich dabeij

OT 894 902),den Brief des Stephan VO' Dor
den Brief der griechischen Mönche e 0 3— 9207);
die Fragmente des Theodoros VO  B} Pharan a 959— 962),

(1019-1026),;den Brief des Paulos VO  - Konst Papst Theodorz a a E die 4anONnes des Konzıils und den Abschnitt ZUS den Akten
(1047-1054 und

und die umfangreicheren Testimonıien 2usSs Kyrıllos von Alex.
(1075—1078).

Von diesen Abschnitten wurden die Fragmente des Theodoros VO  3 Pha-
ra  z hıs in alle Einzelheiten lexikographisch untersucht und die Wortwahl
ihrer lateinischen Übersetzung statistisch sowohl als einheitlich als auch kon-
form mMıiıt dem sprachlichen Gesamtbild des lateinischen Aktentextes erkannt
(das heißt, dafß sich küurzere Abschnitte anderen Stils statistisch wenig AaUus-

wirken können)%2, Da auch die Teıle aus den Akten des Konzıils, deren
alte Übersetzung (aus dem Jahre 553 das Jahr 649 Vvon.: denselben Män-

überarbeitet un stilistisch angepaßt worden 1St, dasselbe sprachliche
Kolorit aufweisen, wurde aben vezeigt (S 196) Dasselbe gilt auch VO  w —-

deren Kirchenväter-Testimonien, VO  e denen WIr altere oder jüngere ate1ln1-

21. V
A Vgl SıBer, 96  D

o] Black, An ramaıc {\pproad1 the‘ Géspels and Acts, nggfdls1%7.
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cche Übersetzungen besitzen. usammenfassend äßt sıch also SAagcCmH, daß -
nächst alle die Teile der Lateranakten, die erstens Übersetzungen siınd und
zZzu anderen diakritische Worter enthalten, derselben lateinıschen Sprach-
schicht gehören.

Wenn WIr uns NU:  3 die stilistische Sıtuation 1n den Reden VO  - apst
Martın, Maxımus VO  - Aquıileia, Deusdedit VO  3 Caralıs; der „Synode“, des
Theophylactus, Serg1us VO  x Temesa, Maurus VO  —$ aesena und 1n der Epistula
encyclica ansehen, finden WIr hier, wI1e dem Umfang dieser Reden eNt-
spricht, die weıtaus größte Zahl der diakritischen Wörter. Dıiese Reden
schließen sıch also stilistisch nıcht den Stil der lateinischen Originaltexte
1n den Akten A sondern gehen denselben Weg W1e die Übersetzungen A2Uus
dem Griechischen. Diese Reden und der lateinısche ext der Epistula
encyclica siınd also ebenfalls Übersetzungen VON gyriechischen Originaltexten,
das heißt, S1iEe sınd nıcht die geistigen Produkte der Männer, die der Akten-
ESXs als ıhre Urheber bezeichnet, andelt sıch vielmehr un sprachlich e1n-
eitlich gefärbte Übersetzungen Aaus dem Griechischen.

Aut einen möglichen Eınwand mMUuU: noch eingegangen werden. Aus dem
viermaligen Vorkommen VO  &. diakritischen Ortern 1m Briefe Martıins
Bischof Amandus VO  3 Tongern-Maastricht könnte geschlossen werden, daß
dadurch der persönliche Sti] des Papstes oder der seiner Kanzlei belegt sel,
un daß mMa eshalb ausgehend VO  3 diesem Briete alle anderen Abschnitte
MIt den diakritischen Örtern beurteilen habe In Wahrheit ürtten
die Übersetzer der Lateranakten auch der Formulierung dieses wenıg
spater entstandenen orıgınal ateinıschen Schreibens mıtgewirkt haben un:
deshalb Nsere diakritischen WOorter vier Stellen verwenden. In diesem
Briefe 71Dt jedenfalls drei Stellen dieselben Infinıtiv-Konstruktionen,
die für die lateinischen Übersetzungen 1n den Lateranakten charakteristisch
sind und die weder ın den origınal lateinischen Briefen der Lateransynode
noch 1n den Akten des A Konzıls vorkommen. 1183 releuare COS-
noscıtur: 1183 est un 1186 flagitarı dinoscitur
(dieselbe Wendung bei Theophylactus, 918 3 Vgl oben 184—185

Wenn 1mM Folgenden der Altere lateinısche exXt der Ekthesis (Dölger,
Reg ZIT) und des Typos (Dölger, Reg 273) auf solche Besonderheiten
prüft wird, die iıhn neben dem Fehlen der diakrıitischen Worter VO die-
SE Jüngeren lateinıschen Sprachschicht abheben, lassen sıch derart
kurze Textpartien keine unerfüllbaren Ansprüche stellen. Es können NUur
wenıge Woörter se1in, bei denen möglıch 1St, einen überzeugenden Unter-
schied der jüngeren Übersetzungsschicht festzustellen, denn auch diese
Übersetzer versuchten Ja Latein schreiben.

Ekthesis

991 propter altercationem
Altercatıo findet sich auch 1im Typos 159 aber auch bei Paulos
VO  — Konst. 16) und ın einer ede der „Synode“ 6
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991 gratanter (mit Freuden) xibt ın den Akten beider Konzıi-
lıen NUr dieser Stelle.

991 C8undD 6 LÖLOTNG familiarıitas.
An diesem AÄquivalent äßt sıch die anfängliche Unsicherheit dieser
Übersetzung gut zeıgen, denn familıarıtas für LÖLOTNS 1Dt 1n beiden
Konzilsakten NU  H diesen beiden Stellen. Bereıts bei 994 und

gewınnt der UÜbersetzer in seiner Wortwahl orößere Sıcherheit
un verwendet für LÖLOTNG Ww1e allgemein üblich proprietas.

YaAO In der Fkrthesis wırd YOO nıemals mit quoniam übersetzt, sondern
5mal]l mit nım un NadA (991 12 4, I2 994 f 995 10) und

einer Stelle überhaupt nıcht (995 2
W  » heißt bei 994 ebenfalls nıcht quonıam, sondern QU14.
OOEAL kann sowohl credere als auch glorificare bedeuten. Wenn der ber-

setzer der Ekrthesis überall dort, vorkommt un: ımmer credere
(Dputare etC.) bedeutet, glorificare schreibt (994 6, Z 995 und

6), erweIlst damıt se1ne mechanistische Einstellung beim Überset-
zen

EE (DV per quıibus S1C z1Dt NUur hıer.
kommt und ungenau 1St

6E (DV Der quibus S1C zibt es 1Ur h  1er.

ungeNau 1St hıer auch WUOTOYOYOV palrum. Am Ende der
Ekthesis heißt richtiger LUOTOYOYOL sacerdotes (998

EVOAVTLOG EXOVTOV contrarıe uenıentes 1St ıne Fehlüberset-
ZUuNg, die M  XOVTOV  n  [=7 DE

Sehr charakteristisch für die unbeholfene lateinische Übersetzung der Ekrthe-
S15 sind die Aquivalente für das Wort NÜTONTAL 1n einem Bibelzitat

Augenzeugen 1Ds1 uiıderunt in Luc 1, Vulg.) Dıie Ekrthesis
schreibt für QÜTONTAL quı praesentaliter uiderunt (995 und
1011 11) Das Wort praesentaliter zibt jedoch bei Martın (879

für QUTONQOCONUS und bei Maxımus VO  $ Aquile1a 942 2 für
XOATO NOOGCWNOV. Dort, die Jüngere Übersetzungsschicht des Jahres
649 das Bibelzitat 1n der Ekthesis wiederzugeben hat, schreibt s1e
überall speculatores („Synode“ 1038 3, Maxımus VO  3 Aquıileıa
1063 10 Kanon 1159 und Epistula encyclıca 1175

9 Die Übersetzung der Ekthesis verwendet also für QÜTONTAL
draesentaliter uıderunt, ein Wort, für das ON\! eın Zusammenhang miıt
NQO0OWNOV festgestellt werden kann, während 1n der Jüngeren ber-
setzungsschicht QÜTORNTAL konsequent mit speculatores übersetzt wiırd,
W as gENAUCT un wenıger umständlich ist.
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TOYV WOAXOOLOV XL VEOQMOQWV NMATEOWV
beatorum er deo SusceDLorum Datrum

Deo SuscehDtlorum 1St hier ıne Sanz isolierte Übersetzung, denn bei
1047 (Symbolum Ephes.) wırd VEOQMODOV AVÜOQOONOV miıit homo
deiferus übersetzt und in den Akten des. VI Konzıils finden sıch
deiloquus, deo inspiratus, inspirabilis, InsStructus, instıitutus, dei portı-
LO Cultor, deum terentium und eum gerentium.

Auch 1n der Übersefzung des Typos &1Dt lateinische Wörter, die auf die
Ungeübtheıit und Unbeholfenheit dieses Übersetzers cschließen lassen:

10630 und OLÄOX.OLOTOG heißt BLWl Christo amabilis,
hier wırd 7?mal MmMIit christianıssımus wiıedergegeben“®.

1030 11 OOEQTOVTWV wırd hier SAr mMit dicentibus übersetzt.
1030 E 6 OÖNYNVEVTEG (ın den Akten des VI Konzıils mit adductus,

InNStruCtus und instıitutus wiedergegeben) heißt hier ınsDiratı, eın Wort,
das siıch VOTLr allem bei VEONVEUOTOG als Übersetzung findet

1050 E 15 AUPLOBNTNOLS altercatıo, vgl Ekthesis 991

1031 XONTEOLV, W as Testimonıi:en oder Väterzitate bedeutet, wırd
VO  — XOQOUOL abgeleitet und mıiıt usıbus
wıiedergegeben.

(anstatt richtig miıt testimoniis }
C100 NOONYOVLEVOC wiırd frei MIt brimum übersetzt (ım Frag-1031 INeENT des Theodoros VO  3 Pharan heißt dafür praecıpue und drım-
ordialiter).

ehr die Häufigkeit der diakritischen Wörter in den einzelnen Par-
tıen abschätzen lernen, wurde schließlich der Versuch gemacht, die Längeder einzelnen Abschnitte Mit Hılfe des 15-Zeilen-Zählers bei Mansı
ABCDE) ungefähr bestimmen. Zeılen bei Mansı bedeuten also eıne
Zähleinhgit. Das Ergebnis sıeht AUuUS:!:

Rcdén der Konzilsteilnehmer 30% Einheiten
Übersetzungen Aaus dem Griechischen 308 Einheiten
orıgınal lateinische Briete Einheiten

Die Reden a‘rtins umfassen 180, die des Deusdedıiıt 36, die des Maxımus
von Aquileia 32 die des Theophylactus und die der „Syrlodef_‘ 21 Eın-
heiten. Die Übersetzungen. der äalteren Symbola ergeben O; die der oriechi-schen Testimonien und die der griechischen Häretikertexte B Eıinheiten,

23 Zu PLÄOXOLOTOG vgl Rösch, NOM BAEIAEIAE; Studien zum offiziel-len Gebrauch der Kaisertitel 1n
179 Index) pätantiker und frü?1byzafidnis&xer Zeıt, 1en 1978
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alles 1n allem ine reiche gyriechische Erbschaft, WENN sıch LLUT wenıgstens
bei den Reden der Konzilsteilnehmer lateinısche Reden andeln würde.

Da{fß dem nıcht iSt: wWar M1r schon VOT einıgen Jahren einsicht1ig, als ıch
dıe Akten der Lateransynode en vorgegebenes Textbuch“ (mıt ftast beliebig
verteilbaren Rollen) anntftfe (Annuarıum Hıst. ONE&: IO77) 256), ıne
Formulierung, die zugegebenermaßen provozierend wıirken mulßste, denn
damals stand ıch mi1ıt den Erfahrungen, die in  e} Ur bei detaillierter Be-
schäftigung miıt diesen Texten gewinnen kann, allein da24 Wenn mir se1it-
her gelungen se1in ollte, ein1ıge dieser Erfahrungen auch durch die vorlıe-
gende Studie mitzuteılen, dann collte der Einsicht nıcht mehr weıt se1n,
daß die Akten der Lateransynode nach dieser literarhistorischen Umorien-
tierung 1Ur faszınıerender geworden sind. Das Vertraute Bild VO  —

Papst Martın M1ıt seinen mehr als 100 Konzilsvätern im Lateranpalast 1St
WAar zerstOrt, die theologische Krafrt und die persönliche Entschlossenheit
des Bekenners Maxımos aber konnten damıt auf unerwartete Weiıse ins Licht
gerückt werden.

7u F Damıt sınd die Rezensionen nıcht geme1nt, dıe se1ıt der Erstellung des
Manuskrıipts diesem Aufsatz erschienen sSind: Hannelore Tretter, Ostkirchliche
Studien (1980) ZIZ J.-. Sansterre, Byzantıon 51 (1981) 652 un: Ilse Rochow,
Byzantinoslavica (198
7u 1817, Anm Riedinger, Die Lateransynode von 649 und Maxımos der Be-
kenner, 1n Maxımus Confessor, Actes du Symposıon SUr Maxıme le Confesseur,
Fribourg, Za SCDL. 1980, ed Dar Heıinzer Chr. - Schönborn (Paradosıs 273;
Fribourg 1982, 11421

Zum Abschluß se]len noch Wweı Beispiele daftür ZENANNT, eiıne lateinische Wen-
dung quae necessantur) un eın Substantıv (summonıti0), dıe beide nach usweI1ls
der Lexika 1Ur sehr spat un nıcht eben häufig elegen sind Summonı1tio findet
sıch dreimal 1ın Reden, die Papst Martın zugeschrieben werden, YUHAC NEeCESSANTUT

o1ibt B einmal bei Martın, 7weimal be1ı Theophylactus un einmal 1n einer uße-
LUNns der yriechischen Mönche Dem formelhaften qquUAe NECESSANLUT entsprechen Je-
doch recht verschiedene griechische Wendungen, die auch aus- diesem Grunde nıcht
die Übersetzungen der stereotypch lateinischen Wendung se1in können. Mansı 5

F1 TOV EYXOÄOUVTOV KOOAYOYN quaerellantium summonıti0; 911 %XOTO
ÜnoßoANVv IuxXtd summonıtionem; 923 EVOAXÜEVTOV summonıtı a-
t0onıbus. 903 (98 TOV EONOVÖCQOLEVOV QÜTOLG QUAGE e15 necessantur;. 705
NOQOTELVOLEVOV ım CM GQUAEC NECESSANLUT ; 911 11 TOV ÄVOAYXALOTÜTOV
QUAaeE neCessanitiur und 979 NULV GUVTEAÄOUVTO QUAE ın hoc nobis NeCcC:  ET



Zr TEr  i1ichen Relevanızı
VO  S 1LUS und Zeremonıilell

IAa romisch-deutschen Imper1um
Von Hans 1012CH1m Berbig

Definitorische Vorbemerkungen
Diıe Entfaltung des Zeremoniells

Das römisch-deutsche Könıig- und Kaısertum

ahl
Krönung

Geschichte der Königskrönungen SEeIt den Karolingern
Kaiserkrönungen bis arl
Titulatur
Katholizität des aisertums
Reichskleinodien
Das Zeremoniell 1mM Alten eich

Eınzug
Eıinkleidung
Liturgische Handlung

Salbung und Krönung
Symbolik der Insıgnien
Krönungsmesse

Rıtterschlag
Krönungsmahl

Krönungszug
Volksfest
Bankett
Erziämter der weltlichen Kurfürstentümer

Salbung un! Krönung der Königinnen Uun! Kaıserinnen
Dankfeste ım eich
Krönungsumritt
Huldigung

Lokalhuldigung
Huldigung Per legatos
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Huldigung DCTI deputatos
Huldigungsakt

Homagıaleıd und Handgelübde des Magıstrats
Huldigungseid der Bürgerschaft

Gesandtschaftszeremoniell bei Bischofswahlen
Proposition
Inthronisation
Temporalienübergabe

Reichsbelehnung
Mehrung des Nutzens
Reise- un Empfangszeremoniell
Herrschattskult

freudige Familienanlässe
Schwangerschaft un Geburt
Genesung
Geburts- und Namenstag
Vermählung

Trauerfeierlichkeiten
Sıeges-, ank- un Jubelfeste

Reichsfeiergemeinschaft
Herrschaftslegitimierung des Fürstentums

Analogien
Hofzeremoniell

Vorrang und Vorbilder
Repräsentatıon

Festkultur
Splendeur und Splendor
Zeremonialstreitigkeiten
Rationalisierung

Modernisierungsprozeß un Symbolarmut

Das gegenwärtig beobachtende Anrennen Autoritäten jeglicher
Art, die Enttabuisierung, VOL allem 1m Bereich des Sexuallebens, die kritische
Überwindung VO'  3 Rıten 1mM relig1ösen Bereich], der weitgehende Verzicht auf

Vgl Isnard Frank, Intention und Funktion Vo Rıtus, 1N : Beıträge ZU[r

historischen Sozialkunde, Jg /; Nr. I 1977,
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pompOöses Zeremoniell; dıe Vernachlässigung dessen, WAas INnNnan trüher als Sıtte
un: Anstand bezeichnen pflegte, die Nıchtbeachtung protokollarischerKleidervorschriften ZUgunsten einer Proletarisierung der Gewandung, die
Mißachtung völkerrechtlicher Gepflogenheiten autft dem Gebiete des dıploma-tischen Verkehrs: 411 diese sıgna temporıs könnten eınen voreılıg urteilenden
Kulturkritiker dazu verleiten, eın Klagelied über den Vertall der SOSCNANN-
ten Zu alten Sıtten anzustımmen un die Gegenwart WEBC ihrer schein-
baren Verderbnis verdammen. In Wirklichkeit befindet sıch die 48 bwärtige Industriegesellschaft westlich-demokratischen Typs 1n einem kultur-
revolutionären Prozeß, 1n welchem die Gedanken der Französischen Revo-
lution, Freiheit, Gleichheit un: „Solidarıtät“1a, die dem Zeitalter des Feuda-
ismus ein Ende gesetzt hatten, im öftentlichen und privaten Bereich auf Neu-
artıge Weise realisıert werden. Relikte einer versunkenen Sfischen Kultur
werden VO einer ıdeologiekritischen Soziologie als diskrimıinierend ENT-
larvt, die „schöne Form  L eıner untergegangenen hierarchischen Herrschafts-
ordnung wırd als selbststilisierter Ausdruck eines demokratiewidrigen Sta-
LUS- und Prestigedenkens abgewertet und nıcht mehr als „humanisierend“?
empfunden, Autoritäten werden 1ın politischer, relig1öser und ethischer Hın-
sicht cht mehr ungeprüft übernommen, Riıten werden 1m Siäkularisations-
prozefß entmythologisiert, Rıtuale werden 05 im Alltagsleben. durchbro-
chen?®, weıl S  E StereOLY DES Verhalten fordern, so7z1ale Spontaneıiutät verhin-
dern und Zr Entfremdung beitragen. Paralle]l dazu werden VO der N-wärtigen Geschichtswissenschaft die höfische Gesellschaft un das dynastischeHerrschertum abgewertet‘?, ohne würdıgend bedenken, daß der Moderni-
sierungsproze(ß V O  3 der Aufklärung?® 1imM letzten Stadium des AbsolutismusMIit den Mafßnahmen der Fgalisierung der Untertanen, der Rationalisierungder Bürokratie, SsOmIt als Diszıplinierungsprozeß, eingeleitet worden 1St
Eıiner aufklärenden Geschichtswissenschaft mu{ folglich darum vehen, bei

1a Eıne „lınke“ Geschichtsschreibung leitet A4UuUs der fraternite VO  —$ 1789 weıterge-hende Forderungen bis hin ZU Sozialismus ab und umt 192 ein, da die Fran-zösische Revolution noch nıcht beendet se1. Vgl FranCOLS Furet, 1789 Vom Ereig-N1s Gegenstand der Geschichtswissenschaft,deutschen Bürgertum, das während des ancıen
1en 1980 Vom ohnmächtigen

mußte, wurde die höfis  -aristokratische Gesells
eg  ıme 1m Obrigkeitsstaate leben
chaftsform der „Höftflichkeit 1mMvorrevolutionären Frankreich als „CLVilisation“ verteufelt und dieser die mıiıt Bil-dung nd Moralıität angereicherte „Kultur“ entgegengestellt. Der antiıbürgerlicheAftekt UuUNseceTrer Gegenwart un die AuflehnunJQ das Establishment sınd 1ineverspatete Reaktion auf die

1m JTahre 1871. auf die Feudalıi
Anpassung der Ohnmächtigen die UÜbermacht“
sıerung der Bourgeoisie (der Jedo: gleichzeitig ıneVerbürgerlichung des Adels entsprach!X auf die (Fremd-)Disziplinierung der Un-terwortenen durch die etablierte Macht. Christian (r

Manıieren, 1n Die Zeıt, Nr.‘26, Junı 1981,
af Von K roc/eoz_u‚ Verteu-

Hubert Ehalt, Rıtus Rationalität 1m Herrschaftssti] des 1 und 18Jahrhunderts, ın Beıträ
Roland Girtler,

C ZUXT historischen Sozialkunde, JIg 7, Nr. L: IRıtus nd Realität in der „Alltagswelt“, in* Beıiträge ZUr histo-rischen Sozialkunde, Ig S Nr. 1) 1977Norbert Elias, Dıe höfische Gesellschaft
Ch Ehalt o)

Berlin 196_9’
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der Frage nach dem Woher zwischen Kontinulutäten un: Diskontinuiutäten
<Auberlich scheiden. In unserem Falle heißt das, YST nach der rechtlichen
Bedeutung DO  S RKRıtus uN Zeremonizell ın der Weltr des Alten Reiches
fragen, die heutige Reaktion darauf überhaupt recht vgrstehen kön-
1LE

Bevor WIr auf die konkrete Entfaltung des Zeremoniells 1m Mittelalter
un 1n der frühen euzeit eingehen, csolien die untersuchenden zeitfernen
Phänomene begrifflich gefaßt werden. Unter Rıtus 1St im geistlichen und
weltlichen Bereich der nach Rangstufen gegliederten Herrschaft entweder der
kultische Brauch oder die durch Überlieferung geheiligte Ordnung VeOLr-

stehen; beide führen in der soz1alen Realität einem ritualısıerten,
VO vorneherein festgelegten bzw zeremontellen, Verhalten. Dıie Herkunft
des zeremoniellen Rıtus aus dem sakralen Bereich verlieh dem Ablauf des
aAußeren Lebens höherer Standespersonen bei Geburt, Hochzeit, Tod, bei
Weihe oder Amtseinführung, bei Begrüßung oder be1 Tischsitten kultischen
Charakter, welcher dadurch verstärkt wurde, daß der christliche Herrscher
innerhalb der hierarchischen Ständeordnung seine hierokratische Majestät 1m
abgezirkelten Zeremoniell zelebrierte un durch Prachtentfaltung einen
geradezu sakralen Machtanspruch VOrTr dem ZU Gehorsam verpflichteten
Volke emonstrierte. Im Sfischen Fest® vereinigten SLCh Schlofß- un Cjarten-
baukunst mit den Musen Zur Theatralik kultischer Staatsaktionen, in wel-
chen der Fürst muittels Distanzierungsmechanısmen einen herrschaftlichen
Taburaum für seine Person in Anspruch nahm: das liturgische Festzeremo-
nıell diente solcherart als Präsentation fürstlicher Allmacht der Legitimie-
S einer in die akrale Sphäre entrückten charismatischen Autorität.

Der Woahl- und Krönungsakt ım Mittelalter
Da das römisch-deutsche Könıg- UuN Kaısertum 1m cQristlichen Abend-

lande das höchste Ansehen genoß, oll zunächst daran die Bedeutung VO:  »3

Rıtus und 7Zeremoniell 1m Verlauf der Reichsgeschichte exemplifiziert WEeI-

den. An deren Begınn stand merkwürdigerweise 1ne Königserhebung; denn
Heıinrich nahm Wr die ihm angebotene Königskrone 919 a doch wollte

weder ein Wahlversprechen abgeben, noch willigte in ıne Z} Salbung
gehörende Prostration ein oder in ıne Krönung durch den Erzbischot VO

Maıiınz. Da keıin zeitgenössischer Bericht für ine kirchliche Königskrönung
Heinrichs überliefert 1SE, kann mna  3 höchstens ıne weltliche Krönung n

nehmen. YSt se1ıt König Otto spielt sich die Reihenfolge VO  w Wahl und

0  C Jürgen yhr Kruedener, Die Rolle des Hofes 1m Absolutismus Forschun-
Stuttgart 1973 Karın Plodeck, Hoft-gen ZUr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 19

struktur un Hofzeremoniell 1in Brandenburg-Ansbach VO 1 bis ZuU 18 Jahr-
ereins für Mittelfranken, 8 9 197/1/72.hundert, in ahrbuch des Historischen

Karl Sälzle,1—260 Rıchard Alewyn Das große Welttheater. Dıiıe Epoche der
höfischen Feste in Dokument und Deutung, Hamburg 1959 Friıtz Wagner, EKuropa
1 Zeitalter des Absolutismus und der Aufklarung Handbuch der europäischen
Geschichte, Bd 4), Stuttgart 1968, 160
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Krönung 1: Folgen WIr der Sächsischen Geschichte VWıdukinds VO'  &5} Orvey,wurde als Ort für die W.ahl des VO:!  w} seinem Vater Z Nachfolger desig-nıerten Otto die Kaiıserpfalz VON Aachen bestimmt, wobeil seit G36 die aut
germanısche Vorstellungen zurückzuführende Eınweisung in die Königs-herrschaft auf dem durch Reliquien gyeschützten Steinthron Kaıiıser Karls des
Grofßen MmMiıt anschließendem Treuegelöbnis stattfand.

war stellten die Fürsten 1mM Jahre 1077 das freie Wahlrecht als Grund-
Satitz auf, doch konnte die Wahl nach Geblütsrecht EerSsSt selt ELW 1200 VO  3
der freien Fürstenwahl nach dem Prinzıp der Mehrheit verdrängt werden.
Be1 der W.ahl Rudolfs VO  e} Habsburg schritten die siıeben Kurfürsten erstmals
gyeschlossen ZUr:r Wahl, wobej anstelle des abwesenden Böhmen Ottokar hier-
bei Bayern eın Kurrecht ausübte; doch erlosch der bayerische Änspruch auf
die Kur Ende des Jahrhunderts ZUgUuNsten der böhmischen Kurwürde‘.
Am November 1308 wählten sechs Kurfürsten den Grafen Heıinrich Von
Luxemburg 1n der Dominikanerkirche Frankfurt ZzU Könıig der Römer
(rex KRomanorum). Heıinrich VO  e Karnten War als Böhmenkönig ZUr W.ahl
veladen worden, blieb ıhr aber tern. Nachdem Pfalzgraf Rudolf das Wahl-
ergebnis verkündet hatte, SANSZECN alle Anwesenden das e Deum laudamus“.
Aus der Bilderchronik® des Kurfürsten Balduin Von Trier gyeht hervor, daß
der Erwählte, als sıch Z Annahme des Amtes bereit erklärt hatte, VO  3
seınem Bruder und einem weıteren geistlichen Kurfürsten A den Altar der
Wahlkirche DESETZLT wurde. Diese aus der Papstwahlordnung übernommene
Altarsetzung nahm die Stelle der altgermanischen Schilderhebung ein und
symbolisierte Inbesitznahme der Königsherrschaft.

Vor der endgültigen Klärung des Wahlrechts warf ine Doppelwahl wI1ie
dıe VO Jahre 1314 schwierige Probleme aut Erstmals die Kurfür-
sSten als die alleinigen Wiäihler bei der Doppelwahl Von 1257 aufgetreten®.Am 19 Oktober 1314 wurde Friedrich VO  3 Habsburg ın Sachsenhausen VO  -
einer Mınderheit vewählt: VO  3 Pfalzgraf Rudolf, welcher gleichzeitig den
Erzbischof Heinrich VO'  3 öln vertrat, VO  $ Herzog Rudolf Von Sachsen-
Wıttenberg SOWI1e VO  . Herzog Heınrich VO  $ Kärnten, welcher das König-reich Böhmen für sıch beanspruchte. Am Oktober, dem VO' Erzkanzler
des Reiches festgesetzten Wahltermin, konnte 1n Frankfurt Maın HerzogLudwig VO  —$ Oberbayern fünf Stimmen auf sıch vereinıgen; seine Wähler

Erzbischof Peter Aspelt VO  3 Maıiınz, Erzbischof Balduin von Trier,

Eduard Hlawitschka (H:rs2), Königswahl un Thronfolge 1n ottonısch-früh-
deutscher Zeıt, Darmstadt 1971 Heinrich Miıtteis, Die Krise des deutschen Köni1gs-ahlrechts, in : Sıtzungsberichte der Bayer. Akademie der Wiıssenschaften, Phil.-
histor. Klasse, Jg 1950 8, Winfried Becker, Der Kurfürstenrat, Mün-
stier 1973 Max Buchner, Dıe deutschen Königswahlen und das HerzogtumBa8yCrTN VO Begıiınn des bıs ZU nde des Jahrhunderts, Aalen 1971 145

Franz-Josef Heyen, Die Bilderchronik VO:  ; Kaıser Heıinrich VII un: KurfürstBalduin VvVon Luxemburg S  9 München 1978,9 Heinrich Mıtteis, Der Staat des hohen Mittelalters, Weıimar 1935 356 Hans-
Diıeter Homann, Kurkolleg unı Könıgtum 1m Thronstreit VO':!  3 Ö  9 München
1974 MBM 56) Max Buchner a.a.0
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Johannes VO  3 Böhmen, Markgraf Waldemar VO  $ Brandenburg und Herzog
Johann VO Sachsen-Lauenburg. Obwohl für Friedrich den Schönen NUr vier
Stimmen abgegeben worden N, halt Ludwig dem Bayern der Hınvweis
auf die Mehrheıt nicht, da noch kein gültıges Mehrheitsrecht gab; außer-
dem Z W e1 Kurstimmen gespalten. Als Ausweg Aus der rechtlich unge-
klärten Lage blieb NUr der Waftengang. Als jedoch aps Johann AF
AZus dieser zwiespältigen Wahl das Recht des Papsttums auf die Königs-
anerkennung und dıie Verwaltung der Reichsrechte in Italıen ableitete, Eent-

brannte letztmals der Kampf zwischen den beiden Gewalten des Mittel-
alters, der weltlichen und der geistlichen; denn Ludwig jeß sich
den Widerstand des avignonesischen Papstes 1328 in Rom ZU Kaıser
krönen19.

Zehn Jahre spater schlossen sich die Kurfürsten außer Johann VO  3 Böh-
mmen auf dem linken Rheinuter 1mM „Rhenser Kurverein“ ZUuUr Wahrung der
VO' Papst bestrittenen Reichs- und Kurrechte Das Notarıats-
instrument VO Juli 133811 Jegt fest, daß der VO  3 den Kurtfürsten oder
ihrer Mehrheit gewählte König keiner päpstlichen Approbation bedürfe,
1m reZNUM (Königreich Deutschland) un imperium (Reichskaisertum mit
Herrschaft auch über Italien und Burgund) die Reichsrechte auszuüben. Die-
SCI Wahlrechtsgrundsatz wurde 1356 VO  s Karl In der Goldenen Bulle
als Reichsgesetz sanktıionıert; bei Rhens 1eßß arl den Königsstuhl erbauen,
den die deutschen Könige, letztmals Maximilıan k nach der Wahl bestie-
CN Auf dem FErankfurter Reichstag verkündete Ludwig über die deut-
sche Königswahl eın (GGesetz MIt den Anfangsworten ST 4CEeL Jurıs” „Ludovicus
De: gratia Romanorum ımperator el semper augustus” stellte dieses Gesetz

August 1338 1 Jahr nach seiner deutschen Königswahl und 1m
11 Jahr se1it seiner römischen Kaiserkrönung Aa e Während im folgen-
reichen R henser eistum NUu  — der Königstitel beansprucht wurde, meldete
Ludwig in diesem CGesetz auf Grund der Königswahl seinen Anspruch
auf das unmittelbar N{}  — (sott abgeleitete Weltkaisertum A} für welches die
päpstliche Mitwirkung nıcht NOTwendig se1 (ın ımperatorem sola electione
est TeX Romanorum). Doch zıng die Geschichte über diese Deklaration hin-
WCB.

Aus dem Wahlzeremoniell gaben sıch somit für das Königtum und für
das Kaısertum schwerwiegende rechtliche, politische un: verfassungsmäßige

10 Albertino Mussato, „Ludovicus Bavarus“, ed V, Boehmer, Fontes rer. Germ. I
174 tto Heinric} Becker, Kaısertum, deutsche Königswahl un: Legitimatıions-

ateren Staufer und ihres Umkrreises, Frankfurt/M.prinziıp der Auffassung der S Reprobatıo, Lübeck 19731975 Dagmar Unverhau, Approbatıeschichte der deutschen Reichsverfassung11 arl Zeumer, Quellensammlnug ZuUur
183 Nr. 141 Egon Dillmann,1n Mirtrtelalter und Neuzeıt, Tübingen 1913

Rhens miıt dem Königstuhl Rheinische Kunststatten 8/1975), Neuss
Aeumer A O 1854 Nr. 142
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Folgen. Seit den Bestimmungen der Goldenen Bulle13 War der Wahlmodus
jedoch geklärt, Wenn sıch auch spater noch die heilige Siebenzahl der Kur-
türstentümer weıtere Mitglieder des Kurkollegiums vergrößern sollte. In
seiner Reichsverfassungsschrift „De ımperı Germanici“14 stellte Samue!l
Putendorf 1667 das Vertahren der Wahl dar Als Reichskanzler hatte der
Kurfürst VO'  3 Maınz seinen Kollegen den Tod des Reichsoberhaupts NZU-
zeigen und S1e ZUur Neuwahl ruten. Als Ort der Königs- und Kaıserwahl
legte die Goldene Bulle die Reichsstadt Frankfurt Maın fest. Die ur-
sprüngliche Beschränkung der kurfürstlichen Begleitung aut 200 Reiter wurde
spatestens durch den barocken Repräsentationswillen bei der Wahl Leo-
polds gesprengt?®, Im Rathaus o  n die weltlichen Kurfürsten den FOTL-

Rock, die geistlichen den scharlachroten Rock mit Hermelinbesatz
und rıtten dann Zur Wahlstätte. Der Wahlakt fand 1m St Bartholomäus-

dom und begann auch nach dem Westfälischen Frieden mi1t einer katho-
lischen Heıilig-Geist-Messe, verzichtete aber mıiıt Rücksicht auf die icht-
katholiken auf das Küssen des Evangelienbuches und auf Weihrauch. Am
Altar schworen die Kurtfürsten oder deren Gesandte, 1Ur eiınen würdigenNachfolger wählen wollen. Nach dem Lied „Ven: sancte Spirıtus“ be-
gaben sich die kurfürstlichen Wähler in die Sakristei, die VO Reichsmar-
schall VersDerrt wurde. Im Konklave wurde VOr der eıgentlichen Wahl die
Kapıtulation verlesen. Dann zab ZUerst der Kurfürst VO  } Trier seine Stimme
ab, gefolgt VON Köln:; der Mainzer Kurfürst stiımmte als Vorsitzender des
Wahlkollegiums zuletzt ab Das Wahlergebnis wurde protokollarisch fest-
gehalten und besiegelt. Vom Altar aus verkündete der Maınzer Erzbischof
1im eisein der übrigen Kurfürsten den Namen des Gewählten der UuSa  -
mengerufenen Menge. Am Schluß erklang e1in teierliches Tedeum.

Die Kurfürsten vermochten ihre ständischen Sonderrechte noch Ver-
orößern, indem s1e durch Vertrag ıne Kapıtulation?® errichteten, deren
Bedingungen der Neugewählte durch seinen Eıd anerkennen mußte, die
Herrschaft ım Reiche können. Somit erweıterten sıch die Reichs-
SESELZE nıcht NUur die Wahlkapitulationen??, sondern letztere entwickel-

Wolfgang Fritz (Hrsg.), Die Goldene Bulle Kaiıser Karls VO Jahre1356, Weimar 1972 Fontes 1Uris germanıcı antıqui XI) Winfried Becker, Der

schichte B3 Münster 1973
Kurfürstenrat Schriftenreihe der Vereiniugung ZUT. Erforschung der eueren Ge-

14 Samuel Pufendorf, Die Verfassung des deutschen Reiches, Stuttgart 1976,
15 Be1 seinem Eınzug in Franktfurt a. M März 1658 zählte LeopoldsHofstaat zehnmal sov1e] Pferde. Vgl Rotraut Miller, Die Hoftreisen Kaıiıser LeoO-

polds IS ın  - MIOG, /5, 1967
16 erd Kleinheyer, Die kaiserlichen Wahlkapitulationen Geschichte, Wesen

un Funktion, Karlsruhe 1968 Studien und Quellen ZUr Geschichte des deut-schen Verfassungsrechts, Reihe Studien, Bd 1); 138
Vgl die ständıge Wahlkapitulation Kaiıser Franz’ September 1745, inQuellen ZU Verfassungsorganismus des Heil Röm Reıches deutscher Natıon

E  9 hrsg. - Hanns Hubert Hofmann, Darmstadt 1976, 307 NrEckhart Pick, Die Bemühungen der Stiädte ıne beständige Wahlkapitulation undihr Ergebnis 1/1%: Rechts- u.,. wiırtschaftswiss. Dıiıss. Maınz 1969
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ten sich ıhrerseits dem Jüngsten Bestandteil der Kön1gs- bzw. Kai1ser-
erhebung.

Abweichnungen VO der Ortsbindung der Wahl Frankfurt A lassen
iıch be1 der Wahl Ferdinands Z.U] Römischen König 1n Augsburg fest-
stellen SOWIl1e be1 der Wahl Josephs Zu Römischen Könıg in Augsburg

D R N Eı R a k a Januar 1690 In beiden Fällen handelte sich ine Wahl des
Nachfolgers Lebzeiten eines regierenden (habsburgischen!) alsers. Kaıiıser
Leopold und seine Gemahlın wurden VO'  3 den Kurtürsten 1ın St Ulrich
empfangen und wohnten der Eidesleistung Josephs bei Ferdinand WAar

1n öln ZUE Könıg gewählt worden, weıl Frankfurt dem Protestantismus
WAar. Be1 seiner Abdankung übergab arl 1im September 1556

schriftlich seinem Bruder das Kaısertum. Ferdinand konnte aber TST 1558
die Reichsregierung antreten, nachdem rechtmäßigen Wahlort VO'  $ den
Kurfürsten Z Kaıiıser [sıc!] vewählt*® worden War und nochmals ine
Wahlkapitulation unterschrieben hatte. Obwohl 1m Bartholomäusdom
ZuUur Einkleidung und ZUuUr Verwendung einer Krone kam, unterschied sich
dieses einzıgartıge Wahlzeremoniell VO  3 einer Krönung 1mM üblichen Sınne.
Diıe Wahl Leopolds 1657 waäre einahe nach Nürnberg verlegt worden,

nach den Bestimmungen der Goldenen Bulle nach Wahl und Krönung
der Reichstag hätte statthnden ollen: doch sprachen sich die Nürnber-
CI Ratsherren un der Prediger Johann Michael Dilherr den Plan
des Reichserbmarschalls VO Pappenheim Aaus, welcher die evangelisch-luthe-
rische Sebalduskirche als Tagungsstätte vorgesehen hatte!?.

Die Geschichte der yrömischen Krönungen ıS! ohne das karolingische Vor-
bild nıcht verstehen. 751 wurde Pıppın auf Anweısung des Papstes Za-
charıas ZUu fränkischen König erhoben. 7Zur Thronerhebung un Zur Electio
1n Form der traditionellen weltlichen Huldigung des Adels in So1issons trat

Neu als rechtsstärkendes geistliches Flement die Salbung hinzu, die ıhm
Bonitatius spendete. Im Jahre 74 erkannte auch Papst Stephan die (Ge-

15 Friedrich FE WAar bereıts 1196 Zzu König gewählt worden: 1211 inszenıerte
der Papst in Nürnberg ıne ungewöhnliche Kaiserwahl, worauthin 12172 in Frank-
furt d(€ Königswahl des „Erwählten Römischen alısers“ erfolgte. Vel Max Buch-
nNeT, IDIE deutschen Königswahlen un das Herzogtum Bayern Untersuchungen
ZUr deutschen StAAts- un Rechtsgeschichte 117), Aalen 7E Noch 1im
18 Jahrhundert sprach E  —$ 1m Reich bej einer Thronvakanz VO  3 der W.ıahl zZzu

ach seiner Krönung Römischen Kaiser.R5ömischen König un: nannte diesen EerSt
arl NI und Franz VOor der KröÖö-Daß INa  } den Erwählten R ömischen König

I vorsicht1g als den künitigen Römischen Kaiıser bezeichnete, äßt den Schlufßß Z
da{fß dem Krönungsakt immer och eın rechtskonstitutiver Charakter beigemessen
wurde. Vgl Hans Joachim Berbig, Kaısertum und Reichsstadt, in Mitteilungen des
ereıns für Geschichte der Stadt Nürnberg, 58, 1974, 258

Hans oachım Berbig, 1Der Krönungsritus 1m Alten eich (1648—1806), 1n ®
Zeitschrift tür bayerische Landesgeschichte, 38, 2! 19/5; 665 t Hans
Liermann, Dıe Goldene Bulle und Nürnberg Mitteilungen des ereıins für Ge-

Die Verfassung desschichte der Stadt Nürnberg, 4/, 1956, 107123 Ders.,
cher Natıon 1im Lichte moderner Staatsrechts- undHeiligen Römischen Reiches deuts

Völkerrechtslehre, in Unser eschichtsbild, hrsg. N Rüdinger, München 1955
PE Das Bildungsgut der Höheren Schule, 2), 51—63

Ztschr.
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blütsheiligkeit des karolingischen Könıigtums a indem 1in der Kirche des
heilıgen Dionysius bei Parıs Pıppın SOWI1E dessen Gemahlin und seinen
Söhnen ar] und Karlmann die Königssalbung wiederholte, wodurch siıch
ıne Verschmelzung germanischer un christlicher Elemente bei der Schaffung
des karolingischen Könıigtums ergab. Miıt dem Wahlrecht verband sıch die
auf dem Recht der Familie Frankenreich beruhende Erbberechtigung der
ZUr karolingischen Dynastıe gehörenden Miıtglieder. Die erneute päpstliche
Salbung in St Denis billigte das Recht Pıppins und seines Geschlechts auf
das tränkische Könıgtum; außerdem verlieh der apst, dem die Restitution
trüherer byzantinischer Gebiete garantıert worden WAar, Pıppın und seinen
Söhnen den Titel „Datrıcıus Romanorum“. Damıt wurde die fränkische
Schutzherrschaft über die römische Kırche begründet, 1ne Tradıtion, die mi1t
den damıt zusammenhängenden Italienzügen VO  } den spateren deutschen
Königen des Kaisertums willen fortgeführt wurde. Karl, nach dem Tod
se1nes Bruders Karlmann 771 einziger König der Franken, erneuerte SA
die Pippinsche Schenkung, wurde Önıg der Langobarden und erhob seinen
noch unmündiıgen Sohn Pıppin Z Unterkönig VO  3 Italien. Pıppın wurde
781 VO Papst ZU Könıg gesalbt. Am Dezember 8OOÖ fand in St Peter

Rom die denkwürdige Kaiserkrönung Karls des Grofßen durch Papst
Leo HF STAttTt, Es Wr die Krönung eines fränkischen Königs überhaupt.
och handelte sich nıicht ıne Festkrönung mit einer VO  —$ ar] celbst
bereitgestellten Krone, sondern Le9 1IT1 nahm Aaus dem Kırchenschatz
ine wertvolle Krone, welche arl aufsetzte, als dieser sich Begınnder Messe VO  3 seinem Fufßfall erhob Wäiährend gleichzeitig seıin erstgeborener
Sohn arl ZU: König gesalbt wurde, War ar] der Große LLUTr ein VO
Papst Gekrönter (a Deo COronatus), kein Gesalbter. Indem der vorher durch
eınen Fıd zereinıgte apst 1n Umkehrung des byzantinischen Rıtus Karl] den
Großen VOT der Akklamation krönte, wertefife die Rolle des Oberhaupts
der Kiırche auf und versah das Kaisertum MIt einer schweren Hypothek, die
An eıt des deutschen Königtums zu heftigen Auseinandersetzungen miıt
dem Papsttum un den Vorrang im Abendlande tühren sollte; denn nıcht
die Akklamation der Franken hatte arl L17 Kaiser kreıert, sondern die
Krönung durch den Papst. Nach Messe und Akklamation folgte als dritter
Akt die Proskynese des Papstes VOTr dem Kaıser. Im Selbstverständnis der
Franken War arl der Imperator eines christlichen Friedensreiches, dessen
Krönung das römische olk seine Zustimmung gyegeben hatte. Doch wurde
die Legalıtät dieser Kaiserkrönung dadurch gyeschmälert, dafß s1e in der
Byzanz gehörigen Stadt Rom?%9 vollzogen wurde und da{fß sıch Irene den

20 S0 Robert Folz, Le Ouronnemen imperı1al de Charlemagne, Gallimard 1964,
193 Eduard Hlawitschka (Hrsg.), Königswahl un! Thronfolge 1n fränkisch-

karolingischer Zeıt, Darmstadt 1975 Peter Wirth, Grundzüge der byzantinischenGeschichte, Darmstadt 197%) Fr Gunther Wolf, Zum Kaıisertum Karls des (GrO-
ßen, Darmstadt 1972 Die Anerkennung des weströmischen, ber n1:  p universalen
Kaisertums Karls des Großen durch Byzanz gyeschah symbolisch durch Übersendung
VON Zeremonialstoffen: doch vermochte CT, der tOLE Kaiiser mıt dem zweihundert-
Jährigen Purpurmantel geschmückt werden. Das Ite Diadem, das siıch Aus dem
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Titel eines hasıleus (nicht einer basılissa) zugelegt hatte. arl konnte daher
1n dem römisch-christlichen eıch gegenüber dem ÖOsten lediglich seine
Kaisergleichheit betonen; TYST der Nachfolger der Hauptkaıiserin, Kaiıser
Michael LE erkannte 812 arl den Großen A aber 1Ur als Kaiser „der
Franken“. Indem sich aber die Kaiıser des Westreiches in den kirchlichen
Auseinandersetzungen mi1t Konstantinopel als Hüter der Rechtgläubigkeit
verstanden, verlieh Ss1e dem „Heılıgen Römischen Reich“ Anspruch auf Uni-
versalıtät. S0 beanspruchte arl für sich das Recht einer Oberaufsicht über
Volk und Klerus; S15 Zeichen dessen stellte seınen Steinthron 1m ache-
HEF Münster auf21 hne Mitwirkung des Papstes erhob arl 1m Jahre 813
seınen Sohn Ludwig den Frommen als Nachfolger 1m Gesamtreich ZU Miıt-
kaiser; 814 wurde dessen Anerkennung als Kaıser in Aachen wiederholt.
aps Stephan suchte ihn 816 1n Reıiıms auf, salbte ıh und krönte ihn Mit
der „Krone Konstantıns“.

9236 beginnt MIFt (Otto die Tradıition der deutschen Königskrönungen ın
Aachen; S1e dauerte bıs 1531
936 (Otto
961 Otto B:
083 tto 1I1

Heinrich 8881028
1054 Heinric!
1099 Heinrich
11 25 Lothar 111
1138 Konrad HX
1147 Heinrich Sohn Konrads IIT.)
1152 Friedrich
1169 Heinrich VI

Lörbeerkranz des Triumphators entwickelt hatte, verschwand 1MmM Morgen- un:
Abendland ZUgUNSIEN der Krone, die Byzanz Nalı Herakleios nach iıranıschem
Vorbild als Zeichen des Kaisertums galt. Die abendländische Reichskrone entstand
weder Z eıit Karls des Großen noch erst 1 Jahrhundert, sondern
Ende des Jahrhunderts. Gegen die spat anNgESCLIZLE Datierung bei HanW il-
helm Haussıg, Byzantinische Geschichte, Stuttgart 1969, 63 Den Vorbildcharak-

den westeuropäischen Symbolismus be-er der römischen Krönungszeremoni1e fü
München 1979; 143 ImCONT Donald Bullough, Karl der Große un seine Zeıt,

hen Kaiıser MichaelVertrag VON Aachen WE92 WUurde arl Gr VO!] Oström1sc
BeHCH die Herausgabe Venetiens, Istriens Dalmatiens als Kaiıser anerkannt. In
den laudes der byzantinischen Gesandten wurde Karl als „imperator und basıleus“
gepriesen. Vgl eb 263 Die byzantinischen Herrscher bezeichneten Sich se1it NiZ
als Basileus Rhomai0n. Vg Ekkbehard Eickhoff, Macht un Sendung. Byzantinische

Zu den Plänen der byzantinischen Kaiıser Ale-Weltpolitik, Stuttgart sich in Rom einer Festkrönung ım Sınne einerX10$ IS Johannes Il un Manuel
den Anspruch des alleinıgen Kaisertums„Befestigungskrönung” unterziehen,

VOT Byzanz auf die Stadt F usdruck bringen, vgl Hans-Dietrich Kahl,;,
Römische Krönungspläne 1m Komnenhause? Eın Beıtrag ZUFTE Entwicklung des Z wei-
kaıserproblems 1mM Jahrhundert, 1n AKG, 59 2’ 197E 2759—320 In
einem rechtssymbolischen Akt sollte dem byzantinischen Kaıser als dem eINZ1g
legitimen <aliser der WeIt die Romana COron«a imper11 ausgeliefert un damıt das

ende Zweikaiserproblem beseitigt werden. Hanna Voll-sSeIt dem Jahre 1010 besteh
in AKG, SI 27 1977, 271rath, Konrad I1l und Byzanz, chaftszeichen und Staatssymbolik, Bd 11L1, Ötutt-21 Percy Ernst Schramm, Herrs

Dart 1956, 1081

5”
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1198 Otto
1205
1215

Philipp VO  w Schwaben
Friedrich 88

12272
1248 Wilhelm VO]  - Hol

Heinrich Friedrichs I1.)
125/ Richard Von Cornwall
1273 Rudolt
12972 Adolf-von Nassau
129585 Albrecht
1309 Heıinrich VIL
1314 Ludwig der Bayer
1349 Karl
1376 Wenzel VO  3 Luxemburg
1414 Sıgmund
1447 Friedrich HE bei Anerkennung Friedrichs des Schönen auch Friedrich 1V.)1486 Maxımilian
1520 Karl
1531 Ferdinand

Dıie Aachener Tradıition22 weıst jedoch tolgende Irregularıtäten auf Heın-
rich I1 wurde 1002 1n Maınz VO  } Erzbischof Wılligis z König gekrönt.Seine Gemahlın Kunıigunde wurde noch im gleichen Jahr 1in Paderborn
ebenfalls VO  3 Wılligis vesalbt und vekrönt; War die Krönung eıner
deutschen Königıin überhaupt®3. Nach dem Tod ihres Gemahls übergabKaiserin Kun1igunde dem Rhein gewählten Konrad die Reichs-
insıgnıen; der Kölner Erzbischof führte 1024 die Salbung und Krönung in
Maınz durch Darauf folgte die Erhebung auf den Stuhl Karls des Großen
in Aachen: seine Gemahlıin Gisela wurde in öln vekrönt. Auch Philipp
VO  r Schwaben wurde 1198 tormwidrig, Wenn auch mıt der echten Reichs-
krone in Mainz gekrönt; doch jeß sich der Stauter 1205 VO Kölner Frz-
ischof noch einma! in Aachen krönen. Friedrich E W ar bereits 1196 auf
Betreiben se1nes Vaters Heınrıch VT VO'  e} den deutschen Fürsten Z Köni1ggewählt worden, wurde dann auf Betreiben des französischen Königs 17773
iın Nürnberg ZAT Römischen Kaiser [sıc!], IZ1Z: als nach Deutschland
gekommen WAar, 1n Frankfurt ZU König vewählt und 1n Maınz gekrönt;
TST Jul:i 1215 tand jedoch in Aachen seine vollgültige KrönungSein Sohn Konrad wurde in 1en ZUm König gewählt, sollte aber Eerst
nach seines Vaters Tod gekrönt werden. Er wurde Von dem Thüringer Land-
grafien Heıinrich aspe geschlagen, den die Erzbischöfe 1246 in Veitshöch-
heim bej Würzburg ZU. Gegenkönig gewählt hatten: der Pfaftenkönig starb
jedoch auf der Wartburg, ohne jemals gekrönt worden se1n. Am No-
vember 1314 krönte der Erzbischof VO'  - Köln, der siıch als rechtmäßigerCoronator fühlte, Friedrich den Schönen in onnn MIt den echten Insıgnien.

Albert Huyskens, Deutsche Könıigskrönung 1in Aachen, 1: Aachener Heımat-
geschichte, Aachen 1924, 256266

3 Percy Ernst Schramm, Die Krönung 1n Deutschland bıs ZU Begınn des Sali-
schen Hauses (1028), 1n  e ZRG Kan Abt. (1935) 264 un: 289
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Könıg Ruprechts Altarsetzung fand 1n der Bartholomäuskirche Frankfurt
sSta seine Krönung mußfßte 1401 nach öln verlegt werden, weil ıhm
Aachen die ore verschlofß. Albrecht D wurde März 1438 1ın Frank-
furt Z} R 5mischen K  Önıg gewählt, doch rafite ihn ıne Ruhrepidemie noch
VOTr der VO ıhm selbst hinausgeschobenen Aachener Kröonung dahin 1473
verhandelte Karl der Kühne als Herzog VO  - Burgund und Markgraf des
Heıligen R ömischen Reiches in TIrier 1t Ka1user Friedrich 111 über die Ver-
Jeihung der deutschen Königswürde. Die Vorbereitungen der Kronung Z.U

ömischen König in der Kathedrale Warien für den November getroffen
worden, doch scheiterten die Verhandlungen November. Devor der
< aliser vorgesehenen Krönungstage überraschenderweıse abreiste, hatte

noch, ausgestattet mıiıt den kaiserlichen Insıgnıen, arl den Kühnen MIt
dem Herzogtum Geldern un Zutphen elehnt. Kaiıser Friedrich 111 hatte
den Herzog VO  3 Burgund weder ZU. errn eines vereinıgten KöÖönigreiches
Burgund erhoben, noch hatte ihn .us der Reichslehensherrschaft entlassen.
1486 jefß Friedrich 114 seinen Sohn Maxımıilıan Z Könıg wählen“?; die
Heıirat des Kaisersohnes MI1t Marıa VO  - Burgund wır schon auf dem R eichs-
Cag in Trier 1473 1n AussichtIworden.

Aachen War sedes regalis. Bei Ottos Krönung kam einer Verbin-
dung VO  3 westfränkischem Zeremoniell M1t vermanıschem Herkommen und
ZUr Verschmelzung VO  e} Salbung und Krönung“, Ans Germanische erınnerte
die kultische Einweısung durch das Platznehmen autf dem Thron 1m Säulen-
hof VOT dem Münster Karls des Großen mniıt dem anschließenden Treuegelöb-
N1S der Herzöge und übrigen Würdenträger. Der christliche Rıtus innerhalb
der Kirche zeigte dagegen eiıne Abhängigkeit des Krönungsvorgangs VO

kultischen Dienst des hohen Klerus; Heinrich hatte daher Aus Furcht MT

einer Einmischung der Geistlichkeit auf 1ne kirchliche Krönung verzichtet
SOWI1e auf ine Salbung, die in Anlehnung das Ite Testament den Herr-
scher um hristus Domuinı weihte. Der Erzbischof V{} Maınz stellte nach
Wiıidukınds Beschreibung“® A4US dem Jahre 957 den VO  $ seinem väterlichen
Vorgäanger designıerten un VO  z den Fürsten AKön1g yemachten Herrscher
VOrTr und erwirkte die Zustimmung des Volkes. Dem nNnAacCh Frankenart Mit
einem enganliegenden Gewand bekleideten König überreichte Hildebert VO'  »

Maiınz das Schwert als Sinnbild der zum Kampf zC dıe Heiden
un ZUr Sicherung des Friedens 1 Frankenreiche. Der durch Spangen g..
altene Mantel W Aar Symbol G]laubenseifers. Stab und S5Szepter
Zeichen der Zucht und Barmherzigkeit. Die Erzbischöfe VO  3 Maınz un

24 Klaus chelle, arl der Kühne, Stuttgart IS 130 Christa Der:cum,
Maxımıilian I München 197/9; 4()

Percy Erast Schramm, Geschichte des englischen Königtums 1mM Lichte der
Ulrich Jäschke, Frühmittelalterliche Fest-Krönung, Darmstadt 1970; Kurt-

1n F  9 Z 1970,krönungen? Überlegungen Terminolog1e un Methode,
561 Hans-Walter Klewitz, Dıe Festkrönungen der deutschen Könige, 138 D ZRG

Kan Abt. 48—96
26 Percy Ernst Schramm, Die Krönung 1in Deutschland bıs ZU Begınn des Sali-

schen Hauses, 197



216 Untersuchungen

Öln salbten ÖOtto daraufhin mıiıt geweihtem und zrönten ihn miıt einem
voldenen Reit Sodann führten s1e ıh auf den TIhron im Hochmünster, der
trühestens AUuUs der eıit ÖOttos stammen kann:;: enn der Kastensitz des
Thronsessels 1St AUuUsSs dem olz einer Eiche gefertigt, die r<r 121 Jahre nach
dem 'Tode Karls des Großen gefällt worden iSst  B  27 Nach Tedeum und Messe
folgte das testliche Krönungsmahl ın der Kaiserpfalz als weltlicher Abschlufß-
akt 1n Erinnerung den feierlichen Trunk der germanıschen Zeıit, wobei
die weltlichen Fürsten den 'Tateldienst versahen. Der Lothringerherzog
tührte als Kämmerer die Oberaufsicht. Der Frankenherzog Eberhard be-
SOrgte als Truchsefß den 'Tisch Hermann überwachte die Schenken. Und
HMerzog Arnulf VO'  — Bayern versah das Hotfamt des Marschalls. Wıdukiınd
War kein Augenzeuge SCWCSCN. Wır mußten aber seiınem Bericht folgen,
weıl der Aachener rdo VO  —3 936 verlorenging“S. Doch 1St der SO Maınzer
rdo überliefert, welcher ohl das Zeremoniell der Königskrönung Ottos
L} 961 wıderspiegelt un in überarbeiteter orm als Hauptvorlage für eiınen
uen rdo diente, welcher 1im Jahre 1309 1ın Anlehnung die Liturgie des
Dreikönigstages und 1n Angleichung den kirchlichen Rıtus der Bischofs-
weihe entstand und bei der Krönung des Luxemburgers Heinrich T: un:
seiner Gemahlıin benutzt wurde?? Die Bilderchronik des Kurfürsten Bal-
duin®9 erichtet N{}  _ der auf dıe Königswahl folgenden symbolreichen SES$SLO

altarem in Frankfurt November 1308 Als dritter rechtsent-
scheidender Akt tolgte der Erhebung Januar 1309 die Krönung des
K.Önıgspaares 1n Aachen Der Könıig warf sıch W1e die Köniıigın bei dem
Gebete „Deus quı solus habes ımmoOrtalitatem“ 1n Kreuzform auf eiınen
Teppiıch im Chor des Aachener Münsters nieder31. urch diese Orm der
Gebetsverrichtung zab SlCh der Önıg als Statthalter Christi kund®?, wäh-
rend die nwesenden Bischöfe als Stellvertreter der Apostel und Heiligen
valten. Nachdem sıch wieder erhoben hatte, richtete der Kölner Erzbischof
als Consecrator den Könıg die Frage, ob überlieferten katholischen
Glauben festhalten wolle Dıie Beiragung VO  3 Kurfürsten, Klerus und olk
endete mi1t der Akklamation. Nach Fürbitten un Segenswünschen {olgte als

Vegl das Merianheft Aachen M Jan 77(C 51
S Tohannes Ramacker, Zur ersten deutschen Königskrönung 1n Aachen in:

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 62, 1949, 55 Herbert Grundmann,
Betrachtungen ZAAT: Kaiserkrönung (Ottos Bayer. Akademie 1880 Phil.-
Hıstor. Klasse, Sıtzungsberichte Jg 1962, H. Z München 1962

Walter Goldinger, Das Zeremoniell der deutschen Königskrönung se1it dem
spaten Mittelalter, ın Mıtt Ost. Landesarchivs, 5, 1957 100

Franz-Josef Heyen (EILSEL Kaıiser Heinrichs Romfahrt, München 1978,
58 Als etzter König wurde Joseph 1690 1n Augsburg exaltiert. Vgl Frıtz Riıe-
CT Die Altarsetzung der deutschen Köniige ach der Wahl, Phil Dıiıss Berlin 1885,

Goldinger ( 105 f
39 Ludwig Biehl, Das lıturgische Gebet für Kaiıser un Reich, Paderborn 1937

Görres-Gesellschaft ZUT Pflege der 15S. 1m kath Deutschland, veröft. Sek-
tiıon Rechts- Staatsw1ss., Z 120 Schramm spricht 1er VO 1mM1-
tat1ıo sacerdotlii; vgl Herrschaftszeichen, 1a 1082
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Hauptteil der Königsweihe die Salbung, welche den König War einem
Gesalbten des Herrn machte, aber nıcht mehr in sakramentaler Form, weıl
aps Innozenz L} 1204 die Salbung VO Haupte aut den Arm verlegt
hatte, jegliche ımıtatıo ecclesiae 1m Sınne einer Spiritualisierung des
weltlichen Herrs  eramtes vermeıden. Immerhin genofß der rechten
Arm und zwischen den Schultern gesalbte Könıig Heinrich ALLE W 1e seine
Amtsvorganger einen erhöhten strafrechtlichen Schutz; denn wer sıch
qAÄristus Domuinı vergriff, verfiel dem Kirchenbann. Weıterer Hauptbestand-
teıl der Herrscherweihe WAar die Übergabe der Insignien; dazu gehörten mMiıt
jeweils verschiedener symbolischer Bedeutung das Schwert, der Rıng, Szepter
un: Stab Nach der Feier des Medfopfers wurde dem König als dejfensor
ecclesiae VO  — den Erzbischöfen un: Kurfürsten die Reichskrone aufgesetzt.
Dıie Inthronisation machte den Könıig ZU Mıttler 7zwischen dem Klerus,
der em Altare näher stand als der Herrscher, und dem Volk, welches nıed-
riger stand als der König. Daraut leistete der König VOT dem Altar auf das
Aaus der Palastschule Karls des Großen stammende Evangelıar einen Eid
Danach wurde der Gekrönte in die Oberkirche des Aachener Münsters U

Thronsetzung aut den Stuhl Karls des Großen geführt. Dıie 19208  a folgende
Krönung seiner Gemahlın Margaretha reihte sıch 1in den Gesamtablauf mıiıt
Segnung, Salbung und Krönung ein, wobe die Weihegebete für die Königın
Anklänge westfränkische Weiheformeln enthielten. Das fejerliche Tedeum
erklang TST nach Abschluß der Krönung der Könıigın. Am Ende des Hoch-
9 das mı1ıt dem Evangelıum fortgesetzt wurde, stand die Benediktion
des Königs. Diese Königskrönungsordnung 1St 1m wesentlichen bıs Z Ende
des Reiches erhalten geblieben. Nachdem das Königspaar 1 Kölner Dom
die Reliquien der drei Könige verehrt hatte, unternahm Önıg Heinrich
VT den traditionellen Rıtt durchs Reich

Als 1ın der Doppelwahl des Jahres 1314 für Ludwig VO  3 Oberbayern
fünf, tür FEriedrich Von Habsburg dagegen NUr vier Stimmen abgegeben
worden N, nahm der bayerische Herzog die Mehrheit für S1CH ın An
spruch und jeß sich 11 seiner Gemahlin Beatrıx VO  a} Glogau-Schlesien im
rechtmäßigen Aachen VO Maınzer Erzbischof Peter Aspelt 25 Novem-
ber 1314 ZuU Köniig krönen, ohne allerdings 1m Besitz der echten Insıgnien

sEe1IN, während Erzbischot Heinrich VO  3 Köln, der siıch als rechtmäßiger
Coronator fühlte, Friedrich den Schönen gleichen Tage in Bonn, also
A& unrechten Ort, MIt den echten Insıgnien krönte®3. Da die Rechtsgründe
verteilt nN, entschied Könı1g Ludwig den Kampf den Thron ceinen
CGunsten mit Waftengewalt, iındem Friedrich VO' Habsburg 1322 besiegte
un: autf der Burg Trausnıtz in der Oberpfalz gefangensetzte, ıh aber 1325
als Mitkönig 1n Deutschland während se1NeSs Italienzuges anerkannte.

Se1it dem Jahre OO WAar Wr die Kaiserkrönung päpstliches Recht, doch
stand ihr liturgischer Charakter nıcht VO  3 vorneherein test. Denn arl der
Große erhob seinen Sohn Ludwig kraft eigener Machtvollkommenheiıit 813

Chronica Heinrich Surdi de Selbach, 1n sS.55.N.5 E 1922
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ZUuU Mitkaiser: dessen Krönung durch den Papst erfolgte 1m Reims ETrSTt 1im
Jahre 816 Und Ludwig der Fromme handelte ähnlich, indem 817 seinen
ältesten Sohn Lothar ZU Mitkaiser erhob:;: die Krönung durch den Papstfand ErSt 823 1ın Rom Eıne LHeCUue TIradition ergab sich se1it der Kaiser-
krönung Februar 962, als ÖOtto und seine Gemahlin Adelheid in der
Peterskirche Rom VO  w JTohannes CTE gekrönt wurden und den Treueid
des Papstes und des Volkes entgegennahmen. Das nMiıttelalter hindurch
ergab sich für den deutschen König seıtdem die Möglichkeit, auf einem Zugnach Italıen beim apst den Anspruch autf die Krönung z Römischen
Kaiıser einzulösen, wobei über das Zeremoniell verschiedene Ordines Autf-
schlufß geben“*.

Kaiserkrönungen
Jahr Ort Römischer Kaıser Päpstlicher Cornator

067 Rom
967

Kaiıser Otto Papst Johannes XL
Rom Kaıser Otto I1 Papst Johann XII

G96 Rom Kaiser ÖOtto 1I1 Papst Gregor1014 Rom Kaiser Heinrich I1 Papst Benedikt SE}
1027 Rom Kaiıser Konrad Papst Johannes N1046 Rom Kaiıser Heinrich 1I1 Papst Clemens IL
1084 Rom Kaıser Heıinrich
1111 Rom Kaiser Heinrich Papst Clemens EFLE
1133 Rom Kailiser Lothar FIL

Papst Paschalis I}
1155 Rom Papst Innozenz IL

Kaıser Friedrich Papst Hadrıan
1167 Rom Kaıiıser Friedrich Papst Paschalis 111
1191 Rom Kaiser Heinrich AT Papst Cölestin 111
1209 Rom Kaıuser Otto Papst Innozenz II1
1220 Rom Kaıser Friedrich ı88 Papst Honorius 111
131972 Rom Kalser Heıunrich VII Kardıni
1328 Rom
1355 Rom Kaıiıser arl

Kaıser Ludwig Papst Nıkolaus
1433 Rom Kardinallegaten
1457

Kaiser Sıgmund Papst EkugenRom Nalser Friedrich 1888 Papst Niıkolaus
1530 Bologna Kaiser Karl Papst Clemens VIL

Die Kaıserkrönung Ottos 11 Lebzeiten des kaiserlichen Vaters WAar
ıne einzıgartige Anomalie: denn üblicherweise wurde während der übrigene1it des Reıiches allenfalls eın König ZU Nachfolger des noch lebenden und
regıerenden alsers gewählt un: gvekrönt. Seit Friedrich 11 hatte über das
Interregnum hinaus keinen Kaiser mehr vegeben, bis dann Heıinrich VO  }
Luxemburg 1310 einen Italienzug Zuerst 1eß sich Januar1311 mit einer eigens Aaus Eısen hergestellten Krone 1n Mailand ZU Könıg
von Italien krönen; mıiıt derselben COTONd ferrea wurden Ludwig der Bayer(1327); arl (1354) und König Sıgmund (1431) gekrönt. We:il diese
Krone dann bzw. verschollen WAar, jeß siıch ar] 1530 mit derheute noch in Monza aufbewahrten, durch einen Eısenring 1m Inneren -
sammengehaltenen Goldkrone 4auUus dem Jahrhundert in Bologna krönenS.
Wie schon VOTr ihm Lothar VO  3 Supplinburg, konnte sich Heıinrich VIInıcht ın der Peterskirche ZU Kaiser krönen lassen, sondern wiıch in die
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Lateranbasıilika AUs, obwohl die Kardıinäle eıner Krönung ın St. Johann
nıcht befugt ba Die Bilderchronik des Kurtürsten Balduin VO'  w} Trier
zeigt“® WwW1e einrich VII VO  3 den dre] Kardınilen Nikolaus Alberti VO  -

Prato. Arnaldus VO  ; Falgueri und Lucas VO  3 Elisco DE Kaiser gekrönt
wurde. Sie empfingen den König ınd sein Gefolge Portal VO  3 St Johan-
nN1S, OgCNH 1in die Basilika ein un feierten die Krönungsmesse. Der Könıig
leistete den vorgeschriebenen Krönungseid*%a, jeß sich dann ıne tola C

legen und die hohepriesterliche Mıtra aufsetzen. Der Bischot VO  m Ost1a salbte
ıh: und umgurtete iıhn mıt dem Schwert, das der Gesalbte dreima]l schwang.
Höhepunkt WAar die Übergabe der Abrzeichen des Römischen Imperators:
der Kaiıserkrone, des Szepters und des goldenen Reichsapfels. Auft seiInem
Krönungsritt VO Lateran nach St Sabina gewährte der neugekrönte K alser
der römischen Judenschaft 1n einem Rotulus das Gesetz des Moses In St
Sabina feierte Kaıiıser Heinrich VII das Krönungsmahl. Dabe;j LIrug nıcht
die heute 1in Wıen aufbewahrte Reichskrone, sondern ıne dem Kamelaukion
Ühnliche Krone. Auft der Heerfahrt Robert VO  3 Neapel, den der Kaiser
iın Ausübung seines unıyersalen Herrschaftsanspruches miıt der Reichsacht be-
legt hatte, starb Heinrich c} August 1313 und wurde im Dom
1sS2a begraben; einer Urne Szepter, Reichsaptel und Krone AauUuSs VE

goldetem Merall beigegeben.
Besonders atypisch verliefen die Kaiserkrönungen eine welrtliche und

ıne geistliche! Ludwigs des Bayern. Da sich Papst Johann C
Bıtten der Römer nıcht in die „Hauptstadt der It“ begab, luden diese
Ludwig ein, VO der Herrschaft 1Mm Sınne des römischen Kaısertums Besitz

ergreifen. Nachdem ıhm Pfingsten 1327 italienische Bischöfe 1n Maı-
and die ıserne Lombardenkrone aufgesetzt hatten, rückte nach Rom

Georg Johannes Kugler Die Reichskrone, Wıen 1968, 55 Grundmann
a Eduard Eichmann, Die Ordines der Kaiserkrönung, in ZRGE Kan Abt.
(1912) 1 Ders., Die Kaiserkrönung 1mM Abendland, Bde., Würzburg 1942
Reinhard Elze, Dıie Ordines tür die Weihe un Krönung des alsers un der Kal-
ser1n, Hannover 1960 Ders., Dıiıe Kaiserkrönung 1200 1in Adel un Kirche,
Festg. Tellenbach, ı1en 1968, 365—373 Joseph Schwarzer, Die Ordınes der
Kaiserkrönung, 1n ! Forschungen SA Deutschen Geschichte, Göttingen FSGZ:
1592797 Gerda Machetanz, Deutsche Königskrone und römische Kaiserkrone ın
symbolgeschichtlicher un verfassungsrechtlicher Betrachtung, Rechtswiss. Diss (50f=
tingen 1954, 160 Ernst KantorowiczZ, Laudes Regı1ae, LOs Angeles 1958

/ürgen Abeler, Aronen, Wuppertal Kat Nr.
Fl Heyen O; 96

36a Die Krönungseide be1 den Kaiserkrönungen sınd autf den völkerrechtlichen
Vertrag pactum) zurückzuführen, welchen Pıppın MITt dem Papst 774 autf dem
Boden der Schwurfreundschaft amıcıtıa) 1mM e 754 abgeschlossen hatte und
der be1 seiner Erneuerung 876 VO Papst miıt der Vergabe der Kaiserkrönung VOLr-

N knüpft wurde, da{fßs auch ÖOtto Vor seiner Ankunft 1n Rom einen Bündniseid
ablegen mu{fßte. Aus den Paktumsurkunden erg1ıbt sıch dıe Verpflichtung der deut-
schen Herrscher F: Schutz un: ZUuUr Verteidigung Roms. Vgl Anna Drabek, Dıe
Verträge der tränkischen un deutschen Herrs  er mMI1t dem Papsttum VO 754 bıs
1020 Veröffentlichungen des Instıituts für Osterreichische Geschichtsforschung
22)1 Wıen 1976
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VOTr, Januar 1328 eintraf. Gemäfß der ghibellinischen Staats-
theorie, dafß das Weltkaisertum unmittelbar auf die Wahl zurückzuführen
sel, ieß sıch Könıg Ludwig VO  a Sciarra Colonna, dem Vertreter des reDU-
blikanisch regıerten Roms, Z Volkskaiser erheben. In der Peterskirche
erhielt das Königspaar Januar 1328 die Kaiserkrone ZAZUS den Händen
des Volkskapitäns. Das Kaiıserpaar thronte auf dem Kapıtol un! nahm die
Akklamation des römischen Volkes Nachdem den avıgnone-
sischen Papst, welcher ıhn geringschätzig „Ludwig den Bayern“ NanntTte,
teierlich abgesetzt hatte, 1eß sıch VO  3 dem VO' römischen olk gewähl-
ten Gegenpapst Nikolaus Pfingsten nochmals die Kaiserkrone auf-
setzen®T. s zeigte sıch jedoch bald, daß Kaıiser Ludwig für diesen
Italıenzug die materiellen und organısatorischen Grundlagen ebenso ehlten
WI1e später König Ruprecht VO  e der Pralz dessen kläglicher Mißerfolg das
Ende der deutschen Reichspolitik ın Italiıen oftenbarte®8. Wie schon se1in
luxemburgischer Vorfahre Heınrich VT wurde auch arl nıcht VO

Papst gvekrönt, der immer noch ın Avıgnon residierte, sondern VO  3 Kardıi-
nallegaten. Der Kaıiserordo WAar erstmals 1209 VO  — Papst Innozenz F1 für
Otto verändert worden, daß das theokratische Element 1m Kaısertum,
W1€e siıch im priesterlichen Ornat ÖOttos ausgedrückt hat, zurückgedrängtwurde: lediglich die COn infulata erinnerte noch die Teilhabe
bischöflichen Mini:sterium. Dieser ordo cCoronatıonıs fand 1220 bei der Krö-
NUung Friedrichs 14 un seiner Gemahlıin Konstanze Verwendung SOWI1e bei
den Kaiserkrönungen Heinrichs NVAE 1912 Sıgmunds 1433, Friedrichs I17
un Eleonores 1457 und Karls 1530 Seıit 1433 schafften die NürnbergerKrongesandten die Reichsinsignien AT Kaiserkrönung nach Italıen, daß
die Verwendung der Nürnberger Reichskrone, die dem Reichsschatz ANSZC-hörte. be; den drei etzten Kaiserkrönungen des Miıttelalters verbürgt 1St. Da
die Türkengefahr und die verheerenden Folgen des Sacco di Roma ıne
Krönung 1n Rom nıcht tunlich erscheinen ließen, wurde arl seinem
Geburtstage, dem Februar 1530. 1n Bologna VO  Za Clemens AL ZU Kai1-
G  A gekrönt®” nachdem Wwe1 Tage vorher bereits die Eiserne Krone VO  -
Monza uSs den Händen des Papstes empfangen hatte. Diese letzte Kaıiıser-
krönung durch den apst tfand nıcht mehr in Rom Auch erfolgten In-
vestitur und Krönung nıcht mehr W1e früher Altar, sondern VOTr dem
päpstlichen TIThron In der Apsıs

37 Albertino Mussato, „Ludovicus Bavarus“, ed Boehmer, Fontes Da Germ. 1179
38 Helmut Bansa, Studien ZUr Kanzle;i Kaıiıser udwigs des Bayern VO:! Tag derahl bis ZUr Rückkehr AaUusSs Italien, Kallmünz Opf. 1968 Münchener Hıst. Stu-dien, Abtr. esch Hiılfswiss., >5Manyel Ferdinandez Alvarez, Imperator Mundi, Stuttgart I9 Un-befriedigende Auskunfrt bei arl Brandı, Kaiıser Karl Y München 249Falsches Krönungsdatum bei Machetanz O)4: SO /ames Bryce, Das heilige römische Reıch, Leipzig 1873, 241 Karl Al-brecht, Deutsche Könige und Kaiıser 1ın Colmar, 1n des Kauıiserl]. Lyceums Nr45/, Colmar 18383, Christa ericum o’ 207
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1e€ Trennung Deutschlands VO Rom“40 hatte aber schon Februar
1508 stattgefunden, als sich Könıig Maxıimilian mit Zustimmung Julius’ I1
un durch Akklamatıon der anwesenden deutschen Fürsten im Dom
Trient während der VO Bischof VO  3 urk zelebrierten Messe ohne papst-
iche Krönung zZzu „Erwählten Römischen Kaıser“ proklamieren liefß, in
der NUur alc Lippenbekenntnis wertenden „Hoffnung, auch des Vorsatzes,
OD mMEr müglich SCYN will, die Crönung empfahen“*. Der Zusatz
« EIeCtuss sollte AA Ausdruck bringen, daß sich der Kaiserkrönung nicht
entziehen wollte; doch glaubte al „Gesalbter Römischer Könıig“ einen
ausreichenden Anspruch auf den Tıtel eines Romanorum Imperator electus

haben Sein Enkel, Könıg arl VO  , Spanıen, setzte siıch 1n der deutschen
Königswahl Junı 1519 zu Frankfurt 5D  59 die Kandidatur des
französischen Könıgs un: des Kurfürsten Friedrich VO  $ Sachsen durch und
wurde, nachdem die Wahlkapitulation beschworen hatte, Oktober
1520 in Aachen Z Könı1g s1c11* gekrönt. Lateinisch gvelobte der König
durch se1n wiederholtes Volo, den alten Glauben bewahren, der durch

Hanns Hubert Hofmann (Hrsg.), Quellen ZuU Verfassungsorganismus des
eil Röm. Reiches deutscher Natıon, Darmstadt 1976,

Falsch 1STt die häufig anzutreffende Bezeichnung Kaiserkrönung. So be1
Alvuarez © Vgl Dagegen Brandı ©2 105

Vgl Brandı o 9 Der Titel „Erwählter Römischer Kaiıser“ be-
gegnete schon LZEZ. als Friedrich Il als Reaktion der deutschen Fürsten auf die
VO Papst inszenıerte ırreguläre Nürnberger Kaiserwahl LU beı der Frankturter
Königswahl Z „Römischen König“ ausgerufen wurde. Vgl Heinric} Mitteis, Die
deutsche Königswahl und ihre Rechtsgrundlagen bis ZUr gyoldenen Bulle, München

145 147; Buchner, Dıe deutschen Königswahlen, Der römisch
definierte Titel des alsers hatte sich spatestens Otto 11L durchgesetzt und
bezog sich auf Germanıa, Italıa, Gallia un Sclavınıa. Vor der Kaiserkrönung
War der deutsche König im Mittelalter jedoch hne ethnische Bezeichnung geblıe-
ben Gegenüber der Titelpolitik Gregors AL der 1im Widerspruch AA „ottonisch-
salischen Theorie eines imperialen Könıigtums” den König aut das regNum Teuto-
nıcum beschränken wollte, vermied die deutsche Königskanzlei den Tıtel TexX "Teu-
tON1ICOrUuMmM. Um ine integrale Königswahl 1m Einheitsiımperium ermöglıchen,
postulierte Wıpo die Teilnahme nichtdeutscher, Iso italienischer, burgundi-

AT un ungarischer, Fürsten der Königswahl. Die Verbindung „VON deut-
schem Königs- un Öömischem Kaisertitel“ ın eınem Diplom Heinrichs E für das
Bıstum Brixen 10720 blieb ıne Ausnahme. Dagegen Afindet sıch die S Selbst-
bezeichnung als HCX Romanorum bei Heinrich DE ın seinem Diplom fur die
bischöfliche Kirche Bamberg VO November 1007 Doch wiıch N Heın-
riıch endgültig VO absoluten Königstitel ab; seitdem traten die deutschen
Könıge dem Papst als PCX Romanorum Mıt dem Römernamen meldete
der König als „futurus ımperator” noch VOor der Kaiserkrönung seinen Anspruch
“  uf die imperiale Herrschaft Vgl Helmut Beumann, Regnum Teuton:cum und
TCX Teutonicorum ın ottonischer un <alischer Zeıt, 1n  e AKG, O 1979

245223 DEers:: Die Bedeutung des Kaisertums tfür die Entstehung der deutschen
Natıon 1m Spiegel der Bezeichnungen VO  3 eich un: Herrscher, 1n Natıones

Aspekte der Nationenbildung 1m Mittelalter), Sıgmarıngen 1978, 317 bıs
365 Ders., Der deutsche König als „Romanorum Rex' Sitzungsberichte der
Wiıssenschaftlichen Gesellschaftt der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frank-
furt/M. Bd 1 9 Nr 2 ’ Wiesbaden 1981
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Luthers Thesen in Frage gestellt wurde, die (katholische!) Kırche schützen,1ne gerechte Kegierung rühren, für VWıtwen und Waısen SOTSCNH. DerAkklamation folgten Salbung, Insıgnienübergabe, Krönung, Thronbestei-
5  UunNng, Rıtterschlag, Tedeum, miıttäglıches Krönungsmahl und abendlichesFestbankett. uch arl nahm nach der Königskrönung den Titel ınes„Erwählten Römischen Kaıisers“ Dıie Verdrehung der richtigen Bezeıch-
ungen  I hat in dieser gyeänderten Titulatur iıhre Ursache un 1n der Absichtdes Kanzlers Gattıinara, tür Deutschland den Titel „Römischer Könıg“ einN-zuführen®, die unıversale Herrschaft des zweıfachen Königs betonen.Diıe iın der euzeit einsetzende Säkulariation beschleunigte die bereits seitdem Spätmuittelalter beobachtende Entwicklung, daß die veistliche Seitedes Krönungsritus ZUr veränderbaren Zeremonie herabsank, während dasHochmittelalter die Symbolik auch der Insıgnien WI1e des Rıngs als Zeichendes katholischen Glaubens bei der lombardischen und Aachener KÖön1gs-krönung gekannt hatte44 uch arl trug bei seiner Könıigskrönung nochden Rıng und ıSt, weil das Kaıisertum des Sacrum Imperium 1MmM NS-zendentalen Sınn VO Papst übertragen lıeß, als „/etztery Kaiser des Mittel-alters“ bezeichnen. Doch zeigten die Wırrnisse bei der Bereıtstellung desKrönungsornats, dafß Ina  b sıch der rechten Bedeutung und Verwendung derReichskleinodien 1ın der Umgebun KOÖnı Karls bei der Aachener KöÖönı1gs-krönung nıcht mehr bewußt war Fü die weltliche Seıite der Krönungenrachte die euzeit dagegen S02a noch
hörten ZU stattliıchen Gefolge Karls

eine Steigerung der Pracht So g..
Pferdet61

beim Eıinritt in Aachen 5000

B: Das römisch-deutsche KÖnıg- und Katsertum ın der euzeıt
Da die Krönungsfeijerlichkeiten anläfßlich de Amtseinsetzung eines Königsoder aisers rel1g1öse VWurzeln besaßen, der Krönungsritus als KulthandlungVerwendung VO  3 Insıgnien und Ornat und die damit verbundeneFeier de Meiopfers 1m kultischen Raum der Kırche stattfanden 1mM Unter-schied Zr profanen Festmahl außerhalb der Kırche, 1St fragen, oh dieReformation nıcht auch iın Deutschland einen er!uUSTt des ursprünglıchenSymbolgehalts MmIı1t sıch gebracht hat oder O99 ıne Ablehnung der opfer-betonten katholischen Krönungszeremonie VONn seıten der protestantisch g..wordenen Kurfürsten. Denn auf protestantischer Seitedie Sinnlichkeit des Kultes al

bestand die Tendenz,überflüssige AÄußerlichkeit abzulehnen oderdie Kultnorm zZzur reinen Spırıtualität entsinnlichen, zumındest aber

Eduard Eichmann Hrsg.)
ZU) Kırchenrecht, I Pad Quellensammlung ZUFT kıirchl. Rechtsgeschichte un

roönung, 535 Dafß der Rıng
Orn 1914, Ders., Die Ordıines der Kaiser-

wendung gefunden habe,
bei Römischen Kaıserkrönungen Nnur anfangs Ver-

NUNgZenN VO tto bis
meıint Anton Dıemand, Das Ceremoniell der Kaiserkr.Friedrich LE München 1894 Schramm, Ge-schichte des englischen Könıgtums,Kugler O 99

Huyskens, Die deutsche Königskrönung, 258
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relativieren. Wenn dann auch noch acht und Charısma wegfıelen, den
Kultus legitimieren, weıl die rühere Aamnfts- oder erbcharismatische Herr-
schatt ohnehin im Lauf der eıt tradıtionalisiert worden WAÄär, vermochte
der Krönungsritus durch sakrale Waeihe keine NneEUueEe Herrschaift mehr
schaften legalisıeren, sondern zollte lediglich der b1$ ZUuU Ende des
Heıilıgen Römischen Reiches währenden Tradition 1n den Formen des
mittelalterlich-katholischen Zeremonuiells konservierenden Tribut.

Die Frage, ob nach Verlust des einheitlichen Kultes im Reich eın Prote-
als Könıg oder Kaliser möglıch SCWESCH waäare, wurde eher durch das

altkirchliche Zeremoniell verneint als durch das Reichsrecht; denn die Göl:
dene Bulle schrieb den Kurfürsten lediglıch VOlL, „DYO salute popauli chri-
stianı“ einen „hominem 1ustum, bonum el utilem“ erkiesen47. Die Auf-
klärung, VO  w} der Machbarkeit auch der kultischen Feier überzeugt, hätte hıer
Kompromıisse ZUZUNSICN einer konfessionellen Parıtät 1 obersten Amte des
Reiches begünstigen können. Denn tür den Aufklärer War das Krönungs-
zeremoniell 1LLUTE noch eın „Firlefanz“®; Ja cselbst eın geistlicher Kurfürst, der
Erzbischof VO  3 Maınz, betrachtete die Krönung Ende des Alten Reiches
als „eine leere Zeremonie“ ® weil S1Ee oftensichtlich keinen Erneuerungscha-
rakter mehr besaß Trotzdem hat se1it der Reformation AuUSs we1ı Gründen
keine wirklich ernsthafte Kajiserkandidatur eines Protestanten gegeben®.
Denn erstens lıeben die Protestanten Vergrößerung des Kurfürsten-
kollegiums darın bAS 1803 in der Mınorität. Die Protestantisierung einer
veistlichen Kurwürde Wr durch den geistlichen Vorbehalt ausgeschlossen.
Und die Gewinnung der böhmischen Kurwürde durch den protestantischen
Wınterkönig scheiterte Widerstand Maxımilians Fa welcher durch die CT -

tolgreiche chlacht Weifßen Berg tür Bayern die katholische! Kur-
würde erwarb. Die „catholicite de PEmpire“ blieb nıcht zuletzt deswegen
erhalten, weıl INa  a katholischerseits nıcht NUr ine konfessionelle Parıtätr 1m
Kurkollegium verhindern versuchte, sondern durch Konversionsbestre-
bungen** aut ine Rekatholisierung des Reiches hinarbeitete. Zweitens stand
einem evangelischen Kaısertum der Widerstand des Papsttums gegCN;
denn tür Rom Wr 1n „häretischer“ Kaıser kirchenrechtlich unannehmbar.
ö betrachtete apst Paul dıe Wahl Ferdinands flr null und nıchtig,
weil daran ketzerische Kurfürsten teilgenommen hätten. Wr SseLizte der

AT Heinz Duchhardt, Protestantisches Kaısertum un Altes Reıich, Wiıesbaden
19477

468 Heinrick Heıine, Simt! Schriften, Darmstadt 1971 4, 617
49 Ulrich Stutz, Der Erzbischot VO  3 Maınz und die deutsche Königswahl, We1-

INar 1910
%0 Vgl die erfolglose Empfehlung des Markgraten Joachim Ernst 1614, einen

Römischen König evangelischer Konfession wäh ©  9 Hans-Jörg Herold, Mark-
oraf Joachim Ernst VO!]  s Brandenburg-Ansbach als Reichsfürst, Göttingen 19/3;

206
51 Günter Christ, Fürst, Dynastıe, Territorien un Konfession. Beobachtungen

Fürstenkonversionen des ausgehenden un beginnenden Jahrhunderts, 1in
Saeculum, Bd 24, 4, Jg 1973, 26/—358/.
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Papst den ungekrönten Kaiıser nıcht ab, versuchte jedoch Von ıhm das Ver-
sprechen erlangen, daß die Protestanten 1!} und die Protestan-tischen Kurtürsten VO  3 dem Wahlakt ausschließe. Wegen OMmMs Protest-
haltung gegenüber den konfessionellen Friedensschlüssen 1mM Reich mufßte
05 einem katholischen Kaisertum einer Beifreiung Aaus der geistlichen
Bevormundung durch das Papsttum gelegen se1N, welches unzeıtgemäfßer-weise in miıttelalterlichen Ketzeranschauungen verhaftet blieb Im Reich
ZIN:  5  o die miıttelalterliche Einheit des Kultus Ende, als seit 1555 Z W eı Kon-
fessionen, Se1It 1648 SOSAr drei gleichberechtigt nebeneinander bestanden.
Aber auch die für das Mittelalter bezeichnende Einheit zwıschen FCSNumMun sacerdotium zerbrach Gegensatz zwıschen Kaıser- un Papsttum.Um die Anerkennung Pıus erhalten, hatte Kaiıser Ferdinand dem
Medici-Papst die „reverentia“ , „observantia“ un ZUu Unwillen der PrOo-testantıschen Kurfürsten auch die „obedientia“ erwıesen, lehnte jedochangesichts des unzeıtgemälßßsen Beharrens der Kurıe auf der Translation das
Angebot einer Krönung 1n Bologna strikt ab Der apst miißbilligte denn
auch die Römische Königskrönung axımılıans II des wenıgsten katho-
lischen Habsburgers, Z Lebzeiten des noch ungekrönten Vaters, Kaiıser Fer-
inands Im Reich pendelte sıch ein „papstireies“ Römisches Kaısertum
e1n, welches unbeeinflußt w  3 Rom für ine Nachfolge durch Wahl und
Krönung e1nes Römischen Könıigs SOrgen konnte. Leopold verzichtete
0Of.  Fa erstmals autf die Entsendung einer Notifiıkationsgesandtschaft nach
Rom un nahm damıt in Kauf, unkonfirmiert leiben. ıne konfessio-
nelle Alternation 1m Kaıiseramt kam für das Haus Habsburg aus politischenun relıgiösen Gründen nıcht 1n Frage, obwohl weder reichs- und kirchen-
rechtliche Gründe noch das Krönungszeremoniell ernsthaft die Passıivlegiti-MmMatıon ines Protestanten ausschlossen3.

1T Beginn der Neuzeıt endete jedoch nıcht DUr die mittelalterliche Tradi-
t10N, dafß der Papst den Kaiser krönte, sondern auch die deutschen Königs-krönungen 1n Aachen fanden Aaus politischen und kirchlichen Gründen ein
Ende:; Ferdinands Königskrönung 14 Januar 1531 War die letzte,welche ın Aachen stattfand: lediglich das Aachener Zeremoniell wurde
übernommen, nn 1m Widerspruch ZUET Goldenen Bulle die Königskrönun-
ZC andernorts stattfanden4. Im Anschluß die Wahl Maxımilians I1
tand 1562 auch die Römische Königskrönung 1n Frankfurrt amn Maın
Während Rudolf IT 1575 in Regensburg gekrönt wurde, wurden 1617 seın

5 Duchhardt ©
53 Ebd A{
54 Albert Huyskens, Die Krönung König Maxımilians 1n Aachen 1486 nach einemoch unbekannten Frühdruck, ın Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins,Jg 1951/52, 73 Ders., Die Krönungsmähler im Reichssaal des Aachenergyotischen Rathauses, 1n ? Zs Aachener Geschichtsvereins, Bd Jg 1954/55,Auch die Königswahl Ferdinands hatte sıch nıcht nach der Goldenen Bullegerichtet; denn Sie tand nıcht iın Frankfurt, sondern 1n Köln Auch hatte Karl]den Bestimmungen der Goldenen Bulle seinen ersten Reichstag nıcht inNürnberg, sondern 1n Worms abgehalten
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Bruder Matthias und 1619 Ferdinand E1 in Frankturt Maın gvekrönt®?.
Die allmähliche Herausbildung der Frankturter Krönungstradition 1St nıcht
das eINZ1S Neue, sondern die mit Matthias und Ferdinand i} einsetzende
Sıtte, bei Thronvakanz ıne Kaiserkrönung durchzutühren. Eıne Römische
Königskrönung begegnet daher bei Lebzeiten eines regierenden Römischen
Aalsers 1Ur noch bei Ferdinand B 1636, bei dem frühzeıtig verstorbenen,
in Augsburg gewählten Ferdinand 1653 in Regensburg, be1 dem iın
Augsburg vewählten Joseph 1690 in Augsburg und bei dem in Frankfurt
A, gewählten un gekrönten Joseph 11 1764

Be1 den etzten Römischen Königskrönungen das Zeremoniell auf
WEe1 Personen, auf den regierenden Kaıiıser und den nachfolgenden König,
ausgerichtet. ur den regierenden Kaiıser stand eın goldener IThron bereit,
für den Römischen Könıig eın silberner. Der Kaiser Lrug die Rudolfinische
Hauskrone, der Römische König wurde MmMit der Nürnberger Reichskrone
gekrönt. In diesen Punkten unterschied siıch die Römische Königskrönung
VO  3 der Römischen Kaiserkrönung, welche sich durch Zusammenlegung VO  .

Wahl- und Krönungsort Ende des Reiches ZU!r Franktfurter Tradıtion
verdichtete. Voraussetzung dafür War SCWESCH, da{fß autf Drängen der Van-

gelischen Kurfürsten dle Verpflichtung der Kaiserkrönung 1n Rom fallen-
gelassen wurde. Ferdinand und Ferdinand F} hatten noch beteuert, VO

apst ZU Kaı1ser gekrönt werden wollen Auch blieb noch autf Drangen
Osterreichs ın der Wahlkapitulation Ferdinands die Verpflichtung Z

Kaiserkrönung in Rom erhalten; doch verzichtete I'an auf diese Klausel in
der Wahlkapitulation Leopolds 1658 Damıt Wr der Weg freı für die
Einebnung des Unterschieds 7zwischen KöÖön1gs- un Kaiserkrönung bei einer
Thronvakanz®®.

Be1 den Frankfurter Krönungen R6mischer Kaiser VO'  —$ Leopold bıs
Franz I dem etzten Kaiıser des Heılıgen Römischen Reiches deutscher
Natıon, SetizZzte S1CH  h das 7Zeremoniell Aus Einkleidung, liturgischer Handlung
1mM Dom, Ritterschlag und Krönungsmahl ach Durchführung
der Wahl 1n der Konklavekapelle (capella imperator14) im Bartholomäus-
dom und nach Beschwörung der Wahlkapitulation probierte der Erwählte
Kaıiser den Ornat SAam(t Nürnberger Reichskrone A damıt notwendige Än-
derungen oder Verbesserungen rechtzeit1ig durchgeführt werden konnten?.

Zum Reichsornat gehörten die Schuhe®®, WOZU 1n Nürnberg drei AAT aut-
ewahrt wurden. Dıiıe Krönungssandalen, dıie fälschlich arl dem Grofßen
zugeschrieben wurden, ine Neuanfertigung des frühen Jahrhun-

55 Hermann Meinert, Von ahl und Krönung der deutschen Kaiıser Frank-
turt Aatr Maın, Frankfurt a. M 1956. Johann Franzl Ferdinand L Graz 197/8,

204
Helga Reuter-Pettenberg, Bedeutungswandel der Römischen Königskrönung 1ın

der Neuzeıt, Phil Dıss Köln 19653, T7
die Neuanfertigung e1INes Ornats fürSW Be1 Königskrönungen wurde U SSa

den anwesenden Kaiıser nOoOtLtwen 1g
(jünter Gall;, Die Krönungsschuhe der deutschen Kaiser, in Tradıtion und

Erneuerung, Erinnerungsgabe Hengst, Franktfurt A 1972; 69—83
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derts un werden heute ın der Wıener Schatzkammer aufbewahrt. Als Vor-
bıld dienten die Sandalıa, die 1n Palermo ın Anlehnung den byzantıni-
schen Iypus entstanden, nachdem Roger VO apst das Recht auf „mıtram
er sandalıa“ zugestanden worden WAar. Die beiden SOß. „Niderschuh“ dage-
SCH gingen verloren. Da die Krönungsschuhe als Pontifikalschuhe valten,
wurden S1Ce dem Kaıiıser TST nach der VWeihe un: VOrTLr der Krönung angelegt.
Zum Reichsornat gehörten „ußerdem die Strümpfe, die Dalmatica miıt der
violetten und die 1ın der euzeıt mehrfach veränderte 1ba mıt der blauen
Cingula, die Adlerstola un: der Kaıisermantel (Pluvıale). Zum Bestand der
Reichskleinodien® hatten auch die beiden Armspangen (armillae) gehört,
die jedoch bei dem Abtransport AUS Nürnberg 1im Zeitalter der napoleoni-
schen Kriege verlorengingen. Sıe VO:  j Kaiser Friedrich Barbarossa
dem Krönungsschatz hinzugefügt worden und sollten gemäfß dem rdo VO

Jahre 960 als Herrschaftszeichen bei der Krönung gemeınsam miıt Mantel
und Rıng empfangen werden. 1978 kehrte 1ne VO'  } Wel1 erhaltenen Ühn-
lichen Armreiten nach Nürnberg zurück, VO 1474 bis 1796 der Reichs-
schatz verwahrt worden WAar. Diese emaıiıllierte armılla 1St ein 117086
geschaffenes Werk der romanıschen Goldschmiedekunst 1mM R hein-Maas-Ge-
biet. Der Armreif wurde als königliches Herrschafts-, Ehren- und Standes-
zeichen Oberarm und zeigt Jesus Kreuz, tlankiert VO'  3

Longinus mit Speer und Stephaton miıit Schwamm und Eımer: 1 Hınter-
erund sıind Marıa und Johannes erkennbar. Dieser VO Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg erworbene Armreit gelangte miıt demjen1ıgen
im Louvre befindlichen als Geschenk Kaiser Friedrich AarDarossas den
russischen Grofßfürsten Andrey Bogoljubski (1157-1174), der dem Kaiıser
treundschaftlich verbunden WAAar.

Die Nürnberger schafften die Reichskleinodien nach Aufforderung durch
die Kurfürsten und den zukünftigen Herrscher 1im sechsspännigen Kron-
a  n nach Frankfurt Maın.

Prunkvaoll vestaltete sich der zeremonıelle Eıinzug des Erwählten R  OM1-  A
schen alsers ın die Krönungsstadt Frankfurt. Außerhalb der Reichsstadt
stieg VO  3 einem Thurn- und Taxısschen Postwagen in den eıgens Aaus der
Residenzstadt herbeigeschafften Krönungswagen u nachdem VO  3 den
Bürgermeistern der Krönungsstadt auf eınem ro Samtkissen die Stadt-
schlüssel empfangen hatte. Von dem Forsthaus bei Riedhof bewegte sıch der
Krönungszug durch Sachsenhausen und die Fahrgasse bis Z Römerberg.
Kalser Karls Vil VO'  3 arıser Werkestätten aufgeputzter sechsspänniger
Krönungswagen MIit FrOTtS  nNe: Dachwölbung (Imperiale) und eıner Kaı-
serkrone auf der Dachmiuitte nahm die 159 Stelle d  al Festzuges e1in, welcher

Percy FErnst Schramm, Herrschattszeichen und Staatssymbolik, Bd IR Stutt-
Dart 1954, Diese beiden in Nürnberg autbewahrten armıillae zeıgten die
Darstellung der Geburt un die Darbringung Christi 1m Tempel.
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insgesamt 166 Nummern umtfaflßte6®. Am rechten Wagenschlag Fitt der
Reichserbmarschall VO  w Pappenheim MmMi1t blankgezogenem Schwert Im Rah-
iInen eines Gottesdienstes eschwor der FErwählte Kaıser in der Stiftskirche
St Bartholomäus die Wahlkapitulation. Danach begab sich 1m Krönungs-
aASCH 1n das kaiserliche Quartier. Am Krönungstag verzichtete der Kaiıser
nach dem französıschen Vorbild der eimser Krönungsfeierlichkeiten darauf,
1m Krönungswagen vorzufahren; begab sich dessen dem VO  ;

Bürgermeıstern un Schöffen getragenen Baldachin ZU Dom und er wen-

dete die Staatskarosse nach dem Krönungsmahl DUr noch VABGE Rückfahrt 1NS$s
kaiserliche Quartier.

Am Tage der Krönung ‚estand die Aufgabe der Nürnberger Krondepu-
tierten un der Aachener Gesandten darın, die auf Tischen in der ähe des
Konsekrationsaltars bereitgestellten Reichsinsignien ehüten. In der KAa-
pelle OSCH die Nürnberger Krongesandten dem Kaıser die zı Ornat g-
hörenden Strümpfe und Sandalen A, außerdem legten S1e ıhm das Pluviale

Am Tage der Krönung trugen die Reichserbbeamten dem Erwählten
Kaiıser beim Einzug in den Dom die Reichsinsignien In seiner ınd-
heit erlebte der Frankturter Johann Konrad Friedrich die letzte deutsche
Kaiserkrönung und schilderte in seinen Memoıiren den Krönungszug, der
sıch 1im Jahre 1792 demjen1ıgen Pas durch die Reichsstadt bewegte, als
drei Jahre UVo der Sturm auf die Bastille ein Zeitalter eingeleitet
hatte:

ADäas Hayus meiner Eltern lag glücklicherweise ın eiInNeEr der Hauptstraßen
der alten Fahrgasse, durch awelche sıch der Krönungszug bewegte. Unter hbe-
ständigem Läuten un Schießen nahte sıch der Zug Fürsten und Reichs-
grafen eröffneten iıhn, diesen folgte der Wappenkönig mit den Herolden
Ptferd Ihnen tolgten, ebenfalls Pferde un 1ın spanıschen Mänteln, der
Reichserbschatzmeister miıt der Krone, der Reichskämmerer mMiLt dem Zepter,
der Reichserbtruchse ß mMiLt dem Reichsapftel auf Kıssen D“O  x roilem Samt,
sodann der Reichserbschenk UuUnN der Reichserbmarschall miLt dem Schwert,

ungswagen Kaıser Karls NI 1: Geschichts-Rudolf Wackernagel, Der Krön
Beiheft der Zeitschrift tür Gymnasialpädago-denkmal und Geschichtsunterricht

oik Anregung), Muüunchen 1975 44 Von Stein- un Gichtschmerzen gepein1gt,
siıch Kurtürst Karl Albrech VO  - Bayern 1n Frankfurt der Krönungszere-

monI1e, während gleichzeit1g seine Hauptstadt München, ZUr kaiserlichen Resi-
denzstadt aufzusteigen, VO  - den Husaren Marıa Theresias besetzt wurde. In seinem
Tagebuch beschreibt der cQhattenkaiser Karl MEr seiıne Seelenstimmung: es ıst
darüber eiInNLE, daß heine Krönung jemals herrlicher und glänzender TWAr als dıie
meine, der LuxXus uUN die Verschwendung, dıe sıch allem UN jedem kundtaten,
überstiegen alle Vorstellung. So bonnLe ıch wähnen, den höchsten Gipfel Mens

mu ßte ber unwillkürlich der allmächtigenlicher Größe erklommen haben,
da KuNS 0Cb hoch steiıgen ließ,Hand (Cjottes gedenken, der ZUYT selben Zeit,

WTr NUT Geschöpfe sınd UN stefis ım Auge —dringlich daran erinnert, daß
holten NUSSEN? Wır sind NUuYT Menschen!“ Vgl arl Theodor He: e] (Hrsg.), DDas
Tagebuch Karls VIL Aaus der eıt des österreichischen Erbfolge riegs, München
1883, bzw. 51

Ztschr.
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alle ZU letztenmal ıhre Funktionen verrichtend. Endlich am der Kaıser
untier einem Baldachin %O  > gelbem Damast, auf dem der Öösterreichische
Doppeladler gestickt WAaT, reitend. Indessen hatte allem Vivatrufendie Zeremonie einen as sehr düsteren Anstrich, und eın gewaltiger Platz-
ZeNn, der fiel, ehe der Kaıser noch den Dom erreicht hatte, durchnäßte den
Aanzen Zug his au} die Haut Es gab Leaute, die damals prophezeiten, zes
seL der Leichenzug des Heiligen Römischen Reiches un auch diese Prophe-
Ien hatten wahrgesagt“61,

Die Aachener und Nürnberger Krondeputationen hatten UuVOo dıe
Reichsinsignien dem Maınzer Erzbischof in der Sakristei der Krönungskircheübergeben. Etliche davon wurden in das kaiserliche Quartier gebracht,Sie den Erbämtern übergeben; Grg der Kurtürst VO  3 Sachsen als Erz-
marschall bzw der Reichserbmarschall VO  z} Pappenheim dem Erwählten
Kaiser das Reichsschwert oran. Der rat VO  3 Hohenzollern trug als Erb-
kämmerer das Szepter, der Erbtruchseß den Reichsapfel. Herolde schritten
dem Krönungszug oran Ratsherren jelten über dem Kaıser den Mi1t dem
römischen Adler besetzten Baldachin. Beım Einzug in den Dom LIrug der
Kaıser, auch der Wıittelsbacher arl VIE: den böhmischen Kurfürstenman-
tei0, der ıhm spater bei der Proskynese VOT dem Altar abgenommen wurde.
D: geistlichen Kurfürsten sSOW1e die übrige Klerisei begrüßten den Erwähl-
ten Calser be; seinem Eıintritt in die Krönungskirche und besprengten ıhn
MIt Weihwasser. eim Anlegen des Krönungsornats in den folgenden Weihe-
handlungen die Nürnberger Krongesandten dem Kaıser behilflich
Da Aachener Evangelıar Aaus der Palastschule Karls des Großen und die
Stephansburse lagen auf dem Konsekrationsaltar, während auf einem In-
sıgznıentisch, ewacht VO  $ den Aachener und Nürnberger Krongesandten, die
Reichskrone, das Szepter, die Schwerter und der Reichsapfel bereitlagen®.Der a1ıser legte die Schwurfinger auf die Seıite des jJohannesevange-liums und schwor, dıe Kırche eschützen und das Reich erhalten (Re-genteneid). Eın mehrmaliges „ Fat* rachte ZUMM Ausdruck, daß sich die
Reichsstände dem Herrscher unterwerten wollten (Akklamation). Die Bene-
diktion®4 eitete ZUTr Salbung über. Mır Katechumenenöl! wurde kreuzweise
der kaiserliche Scheitel gesalbt, dann die Schultern, der Nacken SOW1e rechts-
seit1g Brust, Unterarm und and Wegen des Krönungsrechtes kam iM
Junı 1657 zwischen Kurmaınz und Kurköln AInem Vergleich, der einen
Wechsel zwischen den beiden Erzstiften vorsah. Leopolds Krönung nahm

Johann Konrad Friedrich, Als Soldat un Liebhaber durch Europa ben-
teuerliche Lebensläufe, 4), Heidenheim OLD

Be1 der Kaıiserwahl 1619 hatte urpfalz ursprünglıch für Maxımilian Vo  3
Bayern gestimmt, War ber ann der Einstimmigkeit willen der ahl Ferdi-
nands 1:1: beigetreten, hne dessen Rechte als Kurfürst VO  $ Böhmen bestreiten,obwohl sıch Friedrich VO  3 der Ptalz Z onı  N

Franz! 9 204
VO  —$ Böhmen wählen jeß Vgl

63 Rudolf Herkens, Der Anspruch Aachens aut Krönung der deutschen Könıgenach 1551 Rechts- u Staatswıiıss. Dıss. Bonn 1959, 75
Bıehl O., 120
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der Kurerzbischof Maximilian Heinrich nıcht 1n Köln, sondern in Frankfurt
VOTI. Für die Krönung Karls VI Dezember 1711 kam N der
AÄchtung Kurkölns ohnehin NUur der Maınzer Erzbischoft Lothar Franz VO  $

Schönborn 1in Frage. Der Wi;ittelsbacher ar] VIL bevorzugte Fe-
bruar 1742 seinen Bruder Clemens August als Consecrator. Bei den folgen-
den Erankturter Krönungen in den Jahren 1745, 1764, 1790 und 17972 valt
das Krönungsrecht ausnahmslos als Diözesanrecht des Maınzer Erzbischofs®.
Nachdem die Salbung als geistlicher Hauptbestandteil der Weihe durch den
Consecrator erfolgt WAafr, Jlegte INa  3 dem Gesalbten 1m Konklave die Ponti-
fikalien (Schuhe, Strümpfe, 1ba und Stola). Er wurde miıt dem Aachener
Krummschwert umgurtet und empfing Aaus der and des Consecrators den
Ring®®, mıiıt seiner rechten and das Szepter und MIt seiner linken den
Reichsapfel. Die Nürnberger Krongesandten oder die Bischöfe legten dem
< aliser das Pluviale

Höhepunkt der Weihehandlung WAar das Aufsetzen der Nürnberger
Reichskrone als Symbol der königlichen bzw kaiserlichen Würde®“‘. ach

Stutz © 51 Falsches Krönungsdatum Leopolds IL bei arl Franst
Köhne, S1ie trugen die Krone, Limburg/Lahn 3205 Alfred Frank, 100 0[010
Krönungsgulden als Grundstock, Unser Bayern, Jg 30, Nr. B Marz 1981,

Eın Rıng als Zeichen des katholischen Glaubens wurde ursprünglich LUr bei
der lombardischen und Aachener Königskrönung verwendet. Da ıcht den
Nürnberger Reichskleinodien gehören schıen, kam be1 den Kaiserkrönungen
der Neuzeıt mehrfach Verwirrungen. Eın Rıng Karls des Großen [sıc!] wird
allerdings den Reichskleinodien der Kırche ZzuUu Neuen Spital ezählt VO  3

Max Herold, Alt-Nürnberg 1n seinen Gottesdiensten, Gütersloh 1890, Das
Szepter galt als Zeichen der Gerechtigkeit, die Krone als Zeichen der heiligen
Glorie. Zur Krönung der Königın bzw. Kaiserın wurden in der Neuzeıit neben
Reichskrone auch Szepter un Reichsapfel verwendet. Gegen Diemand A. -

80 Eichmann, Quellensammlung, 1L, 64 Ders., Ordınes, 35
Berbig, Krönungsritus, 654, 659 667, 6/3; 674 678 Die Symbolfunk-

t10n des „Waiısen“ (griech. orphanus) als „aller türsten leitesterne“ alther V  3

der Vogelweide) War nach dem Untergang der stauhfisch-römischen Universalmonar-
chie als Sinnbild tür dıe Suprematıe des abendländischen Kaısertums 1 der Neu-
eit Jängst verlorengegangen. Das Oktogon der Nürnberger Reichskrone Ww1€Ss über-
dies W E1 Leitsteine auf der Stelle des früheren Z entralsteins auf der Stirn-
platte der Königshälfte sıtzt heute eın Saphir; der Stelle des ursprünglichen
Hauptsteins auf der Prophetenhälfte der Nackenplatte Sitzt ein Hyazinth. In An-
knüpfung die Kronperle (Yatıma) der byzantinischen Kaiserkrone stellte der
mittelalterliche „Waiıse e1n Symbol für „dıe Imperialität des römisch-deutschen
Reiches“ dar Vgl Hubert Herkommer, Der Waise, aller türsten leitesterne, 1n :
Deutsche Vierteljahresschrift £ür LiteraturwiIiss. Geistesgesch., Jg 50, 1976, 5
Zu Dürers ikonographischer Zurückdatıierung der Reichskleinodien autf die eit
Karls des Großen vgl Hans Joachim Berbig, Bamberg un: Nürnbergs Reichsver-
bundenheit 1m Vergleich, 1n * Berichte des Historischen ereins Bamberg, Bd 116,
1980, Nach ihrer Krönung führten die Kaiıiser 1mM Jahrhundert ın ;hren
Sıegeln er dem Wappenschild eine VO  - der früheren päpstlichen Krönung ableit-
aAare Mitrenkrone. Vgl Franz-Heıinz Hye, Der Doppeladler als Symbol für Kaiıser
un Reich, 1n:! MIOG, 81, 19759 75 Zur Theologie der Reichskrone vgl
Albert Bühler, Die alttestamentliche Deutung der deutschen Reichskrone, In Das
Münster, Jg 3 F5 333

6*
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der Krönung legte der Kaiser seinen Krönungseid auf das Aachener vVan-
gelienbuch ab Der Gekrönte wurde sodann seiınem Betstuhl geführt, und
der zuständıge Erzbischof die Feier des Hochamts tort (Krönungs-
messe), wobei dem Kaiıser der Sakramentenempfang 1n beiderle!i Gestalt mC
TAaiter VEa Beim Oftertorium legte der Kaiser ein Goldstück auf den
Altar Nach Messe und Benediktion schritt der Kaiser in vollem Krönungs-
na ZUT Nachbildung des Aachener Karlsstuhls®S und vollzog die Possesszo
Imperıu Zur Thronsetzung erklang das Tedeum, der Reichserzkanzler gra-
tulierte dem Kaiser, Salut wurde gegeben, die Glocken läuteten, Vivatrute
erschollen. Mıt dem Zeremonijenschwert, welches VO Reichserbmarschall

das Mauritiusschwert ausgetauscht und dem Kaıser VO  3 Kursachsen
präsentiert wurde, erteilte der Kaıser den Ritterschlag. Dies Wr nach dem
Krönungsritual die Amtshandlung des Gekrönten. Vermöge ines
uralten Privilegs wurde als erster eın Dalberg um Rıtter veschlagen,
Ende die Nürnberger Krondeputierten, indem der Kaiıiser die auf der Bühne
FÜ  —+ seınem Thronsessel Knienden zweima] miı1t dem Zeremonienschwert autf
der Schulter berührte. Anschließend begab sıch de Kaiıser VO: Karlsstuhl®
zurück ZU: Altar, den Kanonikereid leistete und das Aachener Ma-
rienstiftt ın seiner Gerechtsame bestätigte.

ach Beendigung der Krönungsfeierlichkeiten im Dome bewegte sıch der
Kalser in fejerlichem Zuge ZU. Römer, 1n ohl unbewußfster Fortführung
der altgermanıschen Tradıition des Erbbieres70 das Bankett stattfand. Unter
einem Traghimmel schritt der Kaıuser 1m Krönungsornat auf einem hölzernen
Laufsteg,; der mMit einem rOL- bzw schwarz-gelb-weifßen Tuche bezogen WAafT,
FA Rathaus, wobei die Reichserbbeamten die Reichsinsignien TU-

gen‘*; der Erbmarschall trug das Reichsschwert, der Erbkämmerer das Szep-
ter und der Erbtruchsefß den Reichsapfel.

Nachdem der Krönungszug die Kirche und den Laufsteg verlassen hatte,
riß siıch das olk das Tuch, womıt Bühne und Brücke bekleidet WAaTrTfen

Zu erklären 1St diese Sıtte MIt dem alten Volksglauben, daß das Tuch eil-

67 Literatur un Einzelheiten ZUuUr Krönung bei Berbig, Krönungsrıitus,
639—700 Delsenbach, Wahre Abbildung der sämtlichen Reichskleinodien,
Nürnberg 1790

68 1711 hatte der Maınzer Generalvikar Gottfried VO  — Bessel das Zeremoniell
für dıe Krönung Karls VI ausgearbeitet; be1 der Kommunion wurde dem Kaıser
der Weın AuUS dem Kelch des Consecrators gereicht., Vgl Friedrich Riedel, Die
Kaiserkrönung Karls VE (17Z11) als musıkgeschichtliches Ereignis, 1n : Maınzer Za
Jg 1966, 2537

69 r Beissel, Der Aachener Königsstuhl, in Zeitschritt des Aachener Geschichts-
vereıins, Y 1887, 14—41

70 Ramacker O,, 53 Anläßlich der Königskrönung Ferdinands fand
das Krönungsmahl letztmals 1531 in Aachen S  5 bei der Krönung Maximilians Il
1562 ın Frankfurt Vg Huyskens, Krönungsmähler,

71 Römer-Büchner, Die ahl un Krönung der deutschen Kaiser Frank-
furt Maıin, Frankturt 1858,
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krätte besitze, weiıl der Gesalbte des Herrn damıt 1n Berührung gekommen
se1 Am Balkonfenster des Rathaussaales zeıgte sich der Kaıser nochmals dem
zahlreich versammelten Volke, das die folgenden Verrichtungen der LKrzZ-
amter als Volksfest betrachtete. Hatten die xeistlichen Kurfürsten bei Sal-
bung und Krönung 1m Kırchenraum entscheidend mitgewirkt, traten beim
Krönungsmahle die wweltlichen Kurfürstentümer 1n Aktion, wobeı die Erz-
AmMmter in Vertretung der Kurfürsten ALCH  3 Erbbeamten wahrgenommen WUur-

den An der Tatel ca{fß der Kaiıser seiner Wiürde gemäß drei Stuten höher als
die Kurtürsten. Da das Kurfürstentum VO) Böhmen seit dem Spätmittelalter
meistens ın Personalunion miıt dem Römischen Kön1g- bzw Kaılsertum Vel-

knüpft WAar, unterblieb die Ausübung des Frzamtes durch den Kronprinzen
oder König VO  3 Böhmen ZUgUNSTEN des Reichserbschenken, der dem Kaıi1ser
VON einem Springbrunnen Weın ZUr Tafel brachte; nach der Verrichtung
dieses Ehrendienstes £lo{f6ß AaUus dem MmMi1t dem Doppeladler gekrönten runnen
noch und weißer Weıin für das sich danach drängende olk Der Kur-
fürst VO  x Sachsen Wr Erzmarschall. Statt seiner ritt der Reichserbmarschall
VO Pappenheim bis den Sattelgurt se1ines Pferdes 1ın einen großen Hater-
hautfen auf dem Marktplatz und besorgte symbolisch fur den kaiserlichen
Marstall ein gestrichen volles siılbernes Meßgefäß Hater Der Kurfürst VO  ;

Brandenburg War Erzkämmerer. In der euzeılt die Grafen VO  n

Hoherzollern Mit dem Amt des Reichserbkämmerers elehnt und hatten
dem Kaiser hoch Roß VO' Tunnen ıin einer csiılbernen Schüssel Wasser
zZUu Händewaschen SOW1e eın Handtuch in den Sanl bringen. Dem Erz-
truchsessen oblag die Versorgung der kaiserlichen Tatel mit Speisen. Von
einem unzerteilten Ochsen, der in einer Bretterküche Spieß gyebraten
wurde, brachte der Reichserbtruchsefß anstelle des wittelsbachischen Kurfür-
STeN in einer silbernen Schüssel 1n Stück davon Pferde die kaiserliche
Tafel Der est des gebratenen Ochsen wurde dem Volke überlassen, das
ovierig darüber ertiel. Für den Pfalzgrafen bei Rheıin war 1648 ıne achte
< ur errichtet worden. Statt des Erztruchsessentitels, der Kurbayern DSC-
fallen WAar, erhielt 7zunächst das Erzschatzmeıisteramt, das der Kurfürst

der P  an  £.  alz bei der Regensburger Königskrönung 1653 höchstpersönlich,
WEeNnn auch unglücklich ausübte: be  1im Auszug uUus dem Regensburger Dom
Crug arl Ludwig außerdem ine Imitatıon der Reichskrone „PDTro InNSLENL
Archithesauri“. Als Kurbraunschweig *7G mMı1t dem Erzschatzmeisteramt
elehnt wurde und Kurbayern 1m Spanischen Erbfolgekrieg geächtet wurde,
übte Johann Wi;lhelm VO der Pfalz vorübergehend das Erztruchsessenamt
ZAUS Nach Kurbayerns Restitution erhielt Kurpfalz das Erzschatzmeister-
am ıt, dessen Tiıtel jedoch auch VO  3 Kurbraunschweig geführt wurde. 1742
überließ Kurfürst arl Albrecht VO Bayern bei seiner Frankfurter Kaıiıser-
krönung das rztruchsessenamt dem Pfalzgrafen bei Rheıin, daß Kur-
braunschweig W1€e auch bei der spateren Krönung Franz’ das Erzschatz-
meisteramt führen konnte. Be1i der Königskrönung Josephs LE nahm Kur-
pfalz das Erzschatzmeisteramt für sıch in Anspruch. Dıie Streitfrage eines
Erzamtes für die Kur wurde erst gelÖöst, als Kurfürst arl Theodor VOon

Pfalzbayern FLLR das Erztruchsessenamt übernahm, daß tür die beiden
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Kaiserkrönungen in den Jahren 1790 un: 1797 das Erzschatzmeisteramt für
Kurbraunschweig ZUur Verfügung stand”?2.

Im Namen der für Braunschweig errichteten neunten Kurwürde übten
die Graften Sınzendorf das AÄAmt des Erbschatzmeisters Aaus und warten (e-
denkmünzen niers olk Die Tisch- und Dankgebete beim Krönungsmahl
sprachen geistliche Kurfürsten. Während bei den Krönungsteierlichkeiten
SCn der Verwahrung und Verwendung der Reichskleinodien zwischen
den Reichsstädten Nürnberg und Aachen Kompetenzstreitigkeiten kam,
flackerte beim Bankett auf dem Römer der städtischen Krönungstafel der
alte Präzedenzstreit zwıschen Köln und Aachen auft. Nach Beendigung sSamt-
licher Krönungsfeierlichkeiten ließen siıch Nürnberg und Aachen Be-
statıgung ıhrer Privilegien die Reichskleinodien aushändigen un: ührten s1e,
ın eiıner Abschiedsaudienz VO Kaiser nıt ank un Anerkennung Veli-

sehen, 1n den reichsstädtischen Gewahrsam zurück.
Im Jahre 1002 war Kunigunde die deutsche Königın, die vesalbt und

gekrönt wurde. Die Aus der eit der Sachsenkaiser stammenden Formeln £ür
die Salbung und Krönung der Köniıgın fanden auch bei der Salbung und
Krönung der Kaiıserin Anwendung; das Zeremoniell wurde ursprünglich
VOIM Papst durchgeführt‘®. Dıie politische Bedeutung der Krönung der K önı-
in verblaßte bereits 1M Spätmittelalter, und in der euzelt wurde die Krödö-
NUuNS der Kaiıiserin ebenso romtrei w1ie die des aısers. Die Salbung und
Krönung des alsers oing derjenigen der Kaıserin VOTausS; denn in
bezug auf den Römischen Kaıuser handelte SiCh immer noch einen
rechtssymbolischen Akt der Legitimierung seiner Herrschaftsgewalt 1m Re1-
che In Verbindung mMit der Krönung eines Römischen Königs kam

August 1653 ZUr Krönung“* der Römischen Kaiıserın Eleonora VO  —$ (Cjon-
zaga-Mantua ıin Regensburg und 18 Januar 1690 ZUr Krönung der RSÖ-
miıschen Kaıiserin Fleonora Magdalena Theresia VO  3 Pfalz-Neuburg 1n Augs-
burg. Während dıe dritte Gemahlıin Kaıser Ferdinands 111 nach der K O
nıgskrönung Ferdinands vekrönt wurde, 1eß Kaıuser Leopold Se1INe
dritte Gemahlıin noch VOT der Wahl und Krönung seıines Sohnes Joseph
krönen. Der Frankturter Kaiserkrönung Karls VIT tolgte Ag 1745
die Krönung ceiner Gemabhlin Marıa Amalıa ZUur Römischen Kaiserin. Es
1St anzunehmen, daflß der wittelsbachische Schattenkaiser die Krönung seiner
habsburgischen Gemahlın ZUr repräsentatıven Selbstdarstellung un viel-

n Reuter-Pettenberg O G Kugler aa O: 53 E 55 Hs
413 Berbig, Krönungsrıtus.

73 aul Krall;, Die Salbung un Krönung der deutschen Könıiginnen und Kaiıse-
rinnen 1mM Miıttelalter, hıl Dıiıss Halle I9 91

Berbig, Krönungsritus, 680 1n WweIıls auf die Krönung der Ge-
mahlin Ferdinands LEE acht Tage nach dessen Krönung SE Römıis Könıg im
Dezember 1636 1n Georg Leopolds Haus-Chronik, L, hrsg. \ Braun,Marktredwitz 1M 30jährigen Krieg Schrittenreihe des Volksbil-
dungswerkes der Stadt Marktredwitz, Marktredwitz 1961, /3 eıit 1625
WAar Ferdinand 111 ungarischer, sSe1it 1627 böhmischer König, VO'  - 1637 bis 1657
W ar Römischer Kaıiser.
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leicht ZUr Aufwertung se1ınes Herrschertums benutzte. Marıa Theresia blieb
ungekrönt; S1ie verzichtete ausdrücklich autf iıne Krönung und nahm auch
nıcht kirchlichen Krönungszeremoniel]l ihres kaiserlichen Gemahls Tanz

teil. Dennoch 1sSt gyerade dıese Kaıiıserin kraft ihrer Persönlichkeit und iıhrer
erbländischen Hausmacht in das geschichtliche Bewuftsein gedrungen.

Der regıerende Kaiser pflegte beim erzbischöflichen Consecrator die
Krönung seiner kaiserlichen Gemahlın nachzusuchen. Die Kaiserın verfügte
nıcht LLUX über eın stattliches weibliches Gefolge MIt einer Obristhofmeisterin

der Spitze, sondern seit 1356 bekleidete der Abrt Fulda das Amt des
Erzkanzlers der Römischen Königın bzw. Kaiıserin und tru bei deren KroO-
NUuNns die Reichskrone. Zum Hofstaat der Kaiıserıin gehörten als Erzmarschall
der Fürstabt VO'  H$ Kempten, welcher das Szepter und den Reichsaptfel Lrug,
SOW1e ein Erzkaplan, der Abt VO  —$ St Maxımın bej Trier. In der Neuzeıit
wurden die Insiıgnien für die Krönung der R ömischen Kaıserin VO  3 den
Krondeputierten der Reichsstadt Nürnberg bereitgestellt. je Kaıserın
niherte sich in einer Prozession der Krönungskirche und wurde dort VO'

kurfürstlichen Coronator empfangen. Nachdem der Kaiıser seine Gemahlın
dem Coronator präsentiert un: diesen ormell die Krönung ersucht
hatte, neigte siıch die Kaiserin VOFTr dem Altar um Gebet (Proskynese), wiäh-
rend die Geistlichkeit über ıhr die Litanei betete und der Coronator die Be-
nediktion sprach. Die Obristhofmeisterin öftnete dann der Kaiıserin die
Kleidung, dafß der erzbischöfliche Consecrator die Kaiıserın kreuzweiıse
mı1t dem gesegneten auf dem rechten AÄArm, Puls und 7wischen den
Schultern salben konnte (Unktion). Nach der Salbung wurde die Kaiserin 1m
Konklave VO  3 ıhrer Obristhoftfmeisterin ZUr Krönung angekleidet. Dıe geiSt-
lıchen Kurfürsten eiIztien der Kaııserın zunächst die VO' Fuldaer Erzkanzler
überreichte Reichskrone aufs aupt, wobei der Coronator die lateinischen
Worte sprach: Accıpe COTONANN gloriae, UT S$CLAS sse CONSOYTLEM yegnı. Sodann
vab der Coronator der Kaı1iserıin das Szepter ın die rechte und den Reichs-
apfel in die linke Hand, wobei die Worte sprach: Accıpe vLIrgam DLrtutıLS

veritas Im kaiserlichen Ornat wurde die gekrönte Kaıserıiın auf den
Thron UF Rechten des alsers geführt; Prinzessinnen oder Fürstinnen Lru-

SCH ihre Schleppe, und der Coronator sprach Z Stuhlsetzung die Eıinset-
zZUuNgsWOFrte: Sta ef retıne Iocum reg1um Sie nahm die VO  3 Salut begleite-
ten Glückwünsche des Coronators x  s  . Im weıteren Verlauft der Messe
schritt die Kaiserın nach dem Credo und der Verlesung des Evangelıiums
Z Altar und opferte e1in Goldstück Nach der Wandlung kommunizierte
die Kaiserın, wobei s1e sich VO: Consecrator auch den Meßkelch reichen las-
SCH} durfte und somıit die oleiche Vorzugsstellung genofß w1e Kaiser und
Könige. Nach dem Segen intonıerte die Geistlichkeit das Tedeum. Be1 Pau-
ken- un Trompetenschall sSOWI1e Salutschüssen ordnete sıch ine fejerliche
Prozession ım Auszug AZuSs der Krönungskirche. Beim anschließenden Ban-
hett OO die neugekrönte Römische Kaiserin ZUuUr Rechten des Römischen
alsers.

Die reichsrechtlich bedeutsamen Vorgange bei Wahl und Krönung eines
Könı1gs oder alsers erweckten bei den Ständen und Bürgern des größten
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Reiches 1 Abendland ein patriıotisches Bewußtsein”®. Während der Berat-
schlagungen betete INa  } in den Kirchen für einen glücklichen Ausgang der
Wahl Kurıere etzten die Obrigkeiten VOINn Wahlergebnis in Kenntnis. Der
Name des Erwählten wurde 1n Mandaten publiziert und in den Kirchen
abgekündigt; durch das Hıssen einer Fahne Rathaus oder durch lok-
kengeläut und anonensalut Wwıes INa  m das olk auf das reichspolıtische
Ereijgnis hin Die Reichsstände gratulierten dem Erwählten ZU:r vollzogenen
W.ahl und beraumten iın iıhren Territorjen außerordentliche ank- un YeCUu-
denfeste Im Mittelpunkt solcher Festgottesdienste standen Dankgebete
und die Bıtte 1ne weıse un gerechte Regierung des Römischen Re1i-
ches/6 Zum Dankgottesdienst gehörten außerdem das Tedeum und abschlie-
Bendes Glockengeläute. Hınterher spielte die Stadtmusık, Vivatrufe erklan-
CI und Salut ertonte VO'  3 den Wällen der BR2K AÄhnliche Festgottesdienste
mit anschließender Stadtmusik, Vıvat und Salut begegnen nach vollzogener
Krönung ines Königs oder ealsers. Auch die Hınreise Zzu Wahl- bzw
Krönungsort un die Rückreise in die Residenzstadt VO  3 den kırch-
lıchen Fürbitten der Reichsbürgerschaft begleitet. Abreise und Rückkehr des
MIi1t einer scharlachroten ecke überzogenen, sechsspännigen Kronwagens wWar

jedesmal Gegenstand der Fürbitte un: Danksagung 1n den Kirchen der
Reichsstadt Nürnberg.

Im Miıttelalter War üblich SCWESCNH, daß der deutsche König nach se1-
Her Krönung zZUu: Zeichen seines Regjerungsantrıitts einen Könıgsumrıtt
durchführte, in den einzelnen Teilen se1InNes Herrschaftsbereiches nNner-
kannt werden‘“. In der euzeıt tras der Kaiıser nach W1e VOT als ber-
herr der Reichsstädte 1n Erscheinung, Wenn sıch nach seinem Regierungs-
antrıtt huldigen ließ7S ahm der Kaıser ıIn Person die Huldigung eıner
Reichsstadt e}  9 handelte umm Form der Lokalhuldigung. So jefß
sıch Kaiser Leopold August 1658 1n Nürnberg huldigen; in Regens-
burg Wr die letzte Lokalhuldigung überhaupt. Kaiser ar] VI nahm

Januar B die Huldigung der Reichsstadt Frankfurt 5  E 1n Nürn-
berg 1e sıch MIt ıhm Januar 1742 letztmals eın Kaıser VO Rat und

75 Berbig, Kaısertum un: Reichsstadt, 253 Alfred Frank, Kaiserkrö-
NUuNS schlägt Wellen bis Ebrachgrund, 1n * Fränkische Blätter, Jg 13 1961, Nr
195,

Zum Gebet für den Staat vgl aul Mikat, Das Verhältnis VO  $ Kırche un
Staat nach der Lehre der katholischen Kirche, 1n Handbuch des Staatskirchenrechts
der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. Mı Friesenhahn un!: Scheuner, 1)
Berlin 1974, 156 Ders., Zur Fürbitte der Christen für Kaiser und eıich im Gebet
des Clemensbriefes, 1in Festschrift für Scheuner, hrsg. N Ehmke d.y Ber-
lın L7 455—471

Georg Scheibelreiter, Der Regierungsantritt des römisch-deutschen Königs(1056—1138), 1n * MIOG, ö1, 1973578 Berbig, Kaıisertum und Reichsstadt, 268 Ders., Krönungsritus,668 5 670 Ü: 675 Margaretha Wankerl-Hinterhofer Studien ZUr Geschichte der
Beziehungen der Stadt Regensburg Z Kaiserhof VO Regierungsantritt Leo-
polds bis ZU ode Karls VI (1658—1740), Phil Dıiss Ms Wıen 1966, f?48 und
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Bürgerschaft in loco huldıgen. Kaiıser arl VIIL 1efß sıch lediglich VO  3 der
Stadt Frankturt in 10c0 huldıgen; die beabsichtigte Reichs- un Lokalhuldi-
SUN: 1n der Stadt Nürnberg, Protessor Christian Gottlıeb Schwarz VO

Kat bereıits M1t dem Entwurf prägender Dukaten und Taler beauftragt
worden WAar, scheiterte ebenso W1e 1n Augsburg den politischen Widrig-
keiten.

1705 bestellte Joseph ın Regensburg den Kardınal Lamberg seiınem
Kommuissar; bei dieser Huldigung wurde das Bild des nıcht nwesenden
Aalisers gezeigt. In Nürnberg War Maxımıilian Carl] raf VO  3 Löwensteılin-
Wertheim Al September 1705 bevollmächtigter Kommissar Kaiıser Jo-
sephs E während sıch Kaiser Franz Februar 1746 durch den Graten
Sazenhoten kommissarısch vertfreftfen ieß Die Huldigung der Reichsstadt
Regensburg nahm Kardinal Christian August VO Sachsen-Zeıtz 1719 als
Kommissar Kaiser Karls VI Diıes Huldigungen Der [egatos.

Kaiıser Karl AET: dispensierte die beiden Reichsstädte Nürnberg und
Augsburg Zahlung einer zew1issen Anzahl OÖmermonate VO  3 der
kostspieligen Lokalhuldigung; W1€e auch im Jahre 1765 ZuUur eit Kaiıser
Josephs TE 1eß die Stadt Nürnberg durch iıhren bevollmächtigten Agenten
beim Reichshofrat die Huldigung ablegen. Dies WwWar die weniger aufwendige
Huldigungsform Der deputatos.

Da nach Auffassung des Reichshofrats die Reichsstadt 1LUFr als Gesamtheıt
VO  '3 Rat und Bürgerschaft einen Reichsstand bildete, zeıgte der Huldigungs-
akt eıinen doppelten Charakter Gleichgültig, ob sich der Kaıser Nnu in
Person huldigen oder VO  3 einem Kommissar vertreten ließ, wurden Rat und
Bürgerschaft VO' Kaıiıser 1n Pflicht ININCI, alle Reichsstädte mufßten
sıch als Untertanen ihres kaiserlichen Oberherrn erweısen. Von ihm
erlangte die Reichsstadt die Bestätigung ıhrer Privilegien, Freiheıten, Rechte
un: ewohnheiıten. Die Regierung und Verwaltung der Stadt vertraute der
Kaıiıser dem Rat In Nürnberg richtete sich das Huldigungszeremoniell
nach dem Frankfurter Vorbild. Wiährend der Kaiser oder seın Kommissar
auf einem Thron im Rathaussaal Platz nahm, schworen der Reichsschultheiß,
die Bürgermeıster und Ratsherren ıhrem kaiserlichen Herrn Treue und Ver-

sprachen iıhm, das Stadtregiment un die Justız verantwortungsvoll füh-
LOH: Stehend und MIit erhobenen Fıngern legte das Corpus Magıstratus den
Homagialeid ab Dieser Eidesleistung folgte das Handgelübde, welches die
adeligen Ratsherren miıt Handkufßs und Kniefall VOT dem Kaiserthron ab-
legten. Der Kaıiser oder Se1in Kommuissar ftrat darauthın auf den eigens dafür

Rathaus errichteten Balkon, sich der Bürgerschaft auf dem Markt
zeıgen, elche 1a884  $ ihrerseıits den Huldigungseid schwor und diesen miıt AFı
vatrufen beendete. Nach dem Huldigungseid ertonte Salut, der Kaiser, VO  —

der Stadt reichlich beschenkt, begab sıch ZUr festlichen Tafel und ah sich in
eiınem prächtigen Feuerwerk verherrlicht.

Auch das Gesandtschaftszeremoniell der kaiserlichen Kommissare bei den
Bischofswahlen 1im und 18 Jahrhundert besafß reichsrechtlichen Gehalt
un diente Z Ausdruck der rasenz und Keprasentanz des sakrosankten
Reichsoberhaupts, des obersten Schirmherrn der Reichskirche und VOT allem
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des obersten Lehnsherrn??. Das habsburgische Kaıisertum vermochte 1M Ba-
rockzeitalter mıt Hılte der Rechtssymbolik seine Autorität gyegenüber den
Gliedern der Germanıa Sacra verstärken. Die kaiserlichen Wahlkommis-
SAhare durften War Aaus kirchenrechtlichen Gründen nıcht 1in das eigentlicheWahlgeschehen eingreıfen, betonten Jedoch die kaiserliche Prärogatıve eCN-über den Domkapiteln durch iıhren Anspruch auf Präzedenz und versuchten
durchzusetzen, da{fß sıch die Domkapitulare stehend und barhäuptig die
kaiserliche Botschaft anhörten, welche S1e sıtzend und bedeckten Hauptesvorlesen wollten. Der Vertreter des Kaiısers nahm auf einem erhöhten Lehn-
sessel Platz, welcher mi1t Armstützen versehen und Miıt Samt bezogen WAarL,
eın Teppich oder Tuch War untergebreitet. Darüber wölbte sıch ein Baldachin
Aaus Damast. Alles War 1ın imperialem Rot gehalten. In der fürstbischöflichen
Residenz stand dem kaiserlichen Wahlkommissar das Kaıiserzıiımmer Zur Ver-
fügung. Noch VOT der Proklamation wurde dem kaiserlichen Kommissar der
Wahlausgang mıtgeteit. Be:i der Inthronisationszeremonie 1m Dom ahm
das SOS. Compliment CNISCZCH, WwOomıit der Neugewählte Anerkennungnachsuchte und gleichzeitig dem kaiserlichen Oberherrn seine Treue Ver-
sicherte, un seinerselts in den Genuß des kaiserlichen Schutzes gelangen.
YSt nach diesem reichsrechtlichen Zeremonialakt velangte der Neugewählteın den einstweiligen Besıtz de: Temporalien (Belehnungsakt). Von einem
Symbol der kaiserlichen Herrschaft entwickelte sıch das Zeremoniell der
kaiserlichen Wahlkommissare ZU?T eıt des Josephinismus schließlich
einem Machtmittel der kaiserlichen Reichskirchenpolitik.

Deutlicher noch frat die Vorrangstellung des Kaisers bei der Gesandten-
belehnung in Erscheinung. Knietällig nahm der Gesandte, der 1n Vertretungseines Fürstbischofs erschien, auf der untfersten Stufe des goldenen Kaiıser-
throns das Reichslehen Dalß tw2 die Bamberger Fürstbischöfe bis
in die Regierungszeıt Josephs 11 hınein iıhre vasallischen Pftlichten erfüllten,
ze1gt, W1C gerade ın der Germanıa Sacra die Reichstreue noch in die alter-
tüml!ıche Horm des Lehnsrechts gekleidet wars®

Die Antike hatte für manche Formen des Zeremoniells ın Mittelalter un
Neuzeit den Grund gelegt S0 beriefen sich die Kaıser des mıiıttelalterlichen
Römischen Reiches SeIt arl dem Großen autf Augustus Jat AUZCIE „meh-
Fen . Auf Münzen 1eß sıch arl der Große als lorbeergekrönter Imperatordarstellen, und 1n der Abbildung des ersten Augustus auf dem Aachener
Lotharkreuz hat INa  3 1n der Betonung der altrömischen Tradition ine Le-

79 („ünter Christ, Kaiserliche Wahlgesandte ıin Bamberg, 1n ! Berichte des Histori-schen ereıns Bamberg, 116, 1980, 165—190. Ders., Praesentia Regıs Beıi-
trage ZUuUr Geschichte der Reichskirche 1n der Neuzeıt 4 9 Wiesbaden 1975 HansJoachim Berbig, Das Kaiserliche Hochstift Bamberg und das Heılige Römischeeich VO Westfälischen Frieden bis ZUr Säkularisation, Bde. Beiträge ZUrGeschichte der Reichskirche in der Neuzeıt, 5/6), Wiıesbaden 1976( Jean-Francois Noel; Zur Geschichte der Reichsbelehnungen 1im ahrhun-
bis 122
dert, in MiıtteilungCHh des Osterreichischen Staatsarchivs, 24 1968/69, 106
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yitimierung des frühmittelalterlichen Kaıisertums erblickt®1 ber nıcht NUur

die Kaıiıser des Heiligen R ömischen Reiches deutscher Natıon nannten sich
in Anlehnung Augustus „Mehrer des Reiches“, sondern auch heute noch
findet sich im Grundgesetz SOWIl1e in den Verfassungen VO  $ Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die tür die Leistung des
Amtseides verbindliche Eıdesformel, den „Nutzen mehren“®2.

Auch der Sakralgehalt des Herrscheradvents im 5stlichen Mittelmeerbe-
reich, in der Antike die Ankunft des Herrs  ers MmMit dem Erscheinen
1nNes Gottes verglichen wurde, übertrug INan 1m Mittelalter VO  a den antiken
römischen Imperatoren auf die Beherrscher des christlichen Westreiches®.
Aus der Analogie Zu Himmelskaiser entwickelte sıch bei der Translatiıon
der Empfangsfeierlichkeiten ine Verchristlichung des Zeremonuiells. Dıie Ver-
bindung VOon antıkem Herrscherzeremoniell und christlichen Glaubensvor-
stellungen führte dazu, dafß das 7Zeyremonizell beim Empfang mittelalterlicher
Herrscher durch K]löster oder VOrFr allem Stidte W1e Rom83a, Augsburg, Basel,
Bern, Frankfurt . M., Freiburg U: Friedberg Wetterau®, Genft, Nürn-
berg®, Zürich geistlıche Züge einer lıturgischen Feier erhielt. S59 ZOSCH
dem König, WEln ein R eichskloster besuchte, Abrt oder Abtissin SOW1e
Klosterinsassen singend geN; und ebenfalls Hn Glockengeläute wurde
der Könıg beim Eınzug 1in ıne Stadt VO  $ der Geistlichkeit MmMit Reliauien,
VO' den Behörden MI1t dem Torschlüssel, VO  —3 der bekränzten Bürgerschaft
MmMit brennenden Kerzen un Von der kriegerischen Jugend unferm goldenen
Baldachıin empfangen un 1n fejerlicher rOzessiON in die Kirche geleitet,

die Priesterschaft Laudes®® anstiımmte un: Litane:en CcE Mehrung des
Reiches; Fnde der Lesungen und Gesäinge stand die Segnung des Königs.
Hatte sich eın AauUSs der Stadt verbannter Verbrecher dem königlichen Gefolge

arl Ernst KEöhne O vun Auf dem Sternenmantel Kaıiser Heın-
richs 58 findet sich der Wunsch des Stifters: A Decus Europae Cesar Heinrıce
Beare Augeat Imperium bi Rex Quz Regnat In Evum  e Vgl Sigemund Frhr
Pölnitz, Die Bamberger Kaisermäntel, Weißenhorn I973,

S Vgl Christa Dericum, 3 * seinen Nutzen mehren“, 1n : Feuilleton der Süd-
deutschen Zeitung, Nr 253 371 Okt./1 Nor. 1980, 138

X3 Winfried Dotzayuer, Die Ankunft des Herrschers, 1n * Archivy für Kulturge-
schichte, Bd 99 23 1973 245 Anna Marıa Drabek, Reıisen un: Reisezere-
moniell der römisch-deutschen Herrs:  er 1 Spätmittelalter, Dıss. Wıen 1964,

Hans Conrad Peyer, Der Empfang des Königs 1M mittelalterlichen Zürich, (a ke
Archivalia Hıstorica, Zürich 1958, 219—233

Zu den Empfängen Sigmunds (1433) und Friedrichs HI und
In Rom vgl Stefano Infessura, Römisches Tagebuch {)as Zeitalter der Renaı1s-
$ Serıe, Düsseldorf/Köln E9/9, 26 f“ 423 nd Am 1 Maı
1452 tand die lombardische Krönung Friedrichs 11L S  9 Maı 1452 tolgten
die Kaiserkrönung und Salbung durch den Papst;: aut der Engelsbrücke erteilte der
Kaiıser den Ritterschlag. Zum Empfang der Gesandten des Basileus 1n Rom V1l
Hans-Dietrich Kahl, Römische Krönungspläne 1mM Komnenenhause? In AKG, Bd
5 $ 2, 19L 2766

Ferdinand Dreher, Deutsche Kaıiser un Könige 1n Friedberg in der VWetterau,
In Hessische Chronik, Jg 25 11 1913; Lan

5 Kircher
S6 Kantorowicz



T Untersuchungen
anschließen können, konnte dem Schutz des Königs Einlafß und
Begnadıgung finden Die Stadt mußte in Form VO  3 Naturalleistungen für
die Atzung des Königs und seines Gefolges aufkommen und bedachte ıhn
außerdem MIt einem Ehrengeschenk ın Gestalt eiınes Bechers, gefüllt mı1t
eld Die Sıtte, den Könıig nach seiner Wahl un Krönung empfangen,

iıhm huldigen, hat germaniıschen rsprung.
Die deutsche und Schweizer Reformation und iıtalienische Renalissance

säkularısıerten das R eise- und Empfangszeremoniell, dafß der Empfang
durch die Geistlichkeit und der Kiırchenbesuch in der euzeıt wegfielen. In
der E1dgenossenschaft verschwanden die Empfänge des Königs durch die
Ablösung V OIT Reiche ohnehin. ber schon 1mM Spätmittelalter trug dıe
Schwächung der Könıugsgewalt dazu bei, daß DU auch die erstarkenden
Landesfürsten iıhren Anspruch auf einen rituell-liturgischen Herrscheremp-
tang durchsetzten.

Lediglıch 1n den katholischen Erblanden des Kaısers bliehb der geistliche
Charakter des Empfangszeremoniells erhalten, insbesondere bei der Rück-
kehr des A1lsers 1n seine Residenzstadt VWıen, im Rahmen der viel-
fältigen Eınzugsfeijerlichkeiten VO  3 Bischof und Klerus Benediktion und
Tedeum 1im Stephansdom empfangen wurde. An die Gtelle des Gottesdien-
STE! tra4rt nach dem Westtälischen Frieden in einer protestantischen Reichs-
etadt allenfalls die Besichtigung der noch vorhandenen Relıquien, der Biblio-
thek un sehenswerter Baulichkeiten, Wie das be] Kaıser Leopolds Auf-
enthalt in Nürnberg 1658 nachzuweisen ıST Außer all;jährlichen Jagdreisen
unternahm Kaiser Leopold 1.87 eıt seines Lebens insgesamt Hofreisen:
Wahl- un Krönungsreisen, Erbhuldigungsreisen, Reisen Reichs- oder
Landtagen SOWie Heerschauen, Hochzeitsreisen, Fluchtreisen und Wall-
fahrten®®. Auch arl LT unternahm aufwendige Hofreisen. Als ihm Fried-
rich Wilhelm 1730 1nNe Visite abstatten wollte, bereitete ıhm der Kaiıser
auTt seinem Gut bei Prag einen kühlen Empfang denn Aus Gründen der
übergeordneten kaiserlichen AÄutorität wollte dem preußischen Köniıg
nıcht die and bieten. Die Wahrung des Zeremonuiells War dem Kaiıser wich-
tiger als politische Besprechungen, dafß diese unbefriedigende Begegnung
für Friedrich Wıilhelm Z „Grab der Freundschaft mMALt dem Kaiser“
wurde.

Durch Nürnberg 5amen iın der eit nach 1648 tolgende Mitglieder der
kaiserlichen Famiıilie: Leopold (7 August Joseph (1704), arl VI
45 bis Januar Marıa Theresia (19./20 September Jo
seph s Leopold I (18:/19 Oktober un Franz 11 (8./9 Juli 1792.
Februar 1794, Junı 1794)99, Handelte CS sich nıcht bloß e1iNe urch-
relse, be1 welcher 188  3 der Schnelligkeit des Vorankommens willen das Inkogni-

87 Miller O 08 Berbig, Kaısertum und Reıichsstadt, 216 Zu
Leopolds Eınzug 1ın Kger 1m August 1673 vgl Georg eopolds Haus-Chronik

O 297
Miıller C 91

195 273
9 Hanns Leo Mikoletzky, Hofreisen Kaiser arl NC 1n ? MIÖOG, E
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vorgeschützt wurde, entfaltete die Reichsstadt beim formellen Empfang
eines A1sers folgendes Zeremoniell. W el Ratsherren rıtten in Begleitung der
Bürgerkavallerie und einer Feldmusik dem Kaiser ENIgSESCH un: machten
ıhm amens der Stadt ihre Aufwartung. Der Eınzug 1n die Stadt fand un

Glockengeläute und anonensalut 1112  3 passıerte Ehrenpforten und
Ehrensäulen, die Bürgerkompanie Lra ZULT: Parade A die Bürgerschaft stand
Spalier un rief Vıvat Dem Kaiser wurden autf einem Samtkissen die \WPOr-
schlüssel übergeben. In seinem Quartier, dem Rathaus, der Burg, dem Koten
ahn oder dem Koten Roß, gewährte der Kaiıser huldvoll Audıienz. Die
Stadt überreichte dem Kaıiıser eın wertvolles Geldgeschenk und erfreute ıhn
MIt eınem Feuerwerk. Mıt militärischen Ehren un bei Musıik, Salut und
Vivatrufen wurde der Kaiıser bei seiner Abreise verabschiedet. Selbstver-
ständlich dienten solche Kaiserbesuche in den Reichsstädten W 1e Nürnberg
oder Rothenburg ob der Tauber® nıcht LU der Selbstdarstellung 1im ere-
moniell, sondern für den Kaiıser ließ sich der schuldige Gehorsam der
Reichsstädte ganz handgreiflich ummunzen in K Ost und Herberge für ıh
und sein Gefolge.

Eıne herrschaftsstabilisierende Rolle spielte 1im Alten Reich der dynastı-
sche Patrıotismus, welcher sich nıcht NUrLr im Kirchengebet für den Kaiser
äußerte, sondern freudige un traurıge Ereignisse 1n der Familie des alsers

Bekundungen der Anteilnahme benutzte. Veranstalter dieses autf das
Kaiserhaus gyerichteten Herrschaftskultes neben der Reichsritterschaft
die geistlichen und weltlichen Reichsstände, insbesondere dıe kleinen und
mittleren, während 1n den größeren Fürstenstaaten des Reiches der Landes-
türst den Herrschaftskult iın erster inıe autf seine eigene Person bezog; in
Kurbrandenburg ieß König Friedrich 11 1750 das Kirchengebet für den
Kaiser og abschaffen??. Ungeachtet der Konfessionszugehörigkeit der
Reichsstände bildete der kultische Raum der Kirche den bevorzugten Rah-
inen für die Bekundungen dieses dynastisch gvefärbten Reichspatr1iot1smus. Im
Mittelalter yab bei der Weihe einer Könıgın oder Kaiıserın Gebete für die
Fruchtbarkeit der Herrscherin D: Zierde des Reiches, un: pro Regına
pregnanfte besafß die Kirche eigene Meßformulare?®. Nıcht NUuUr 1n Kirchen,
sondern auch 1n Schulen und Waisenhäusern wurden in der euzeıt VO  - der
Obrigkeit Fürbitten ur die ylückliche Fortdauer der Schwangerschaft der
Kaıserin anberaumt. Um Marıa Theresıa, dieser besonders fruchtbaren
Kaiıserın, autf dem laufenden se1n, jeß mMa  —$ 0 beim Hofmedikus in
Wien Erkundigungen über deren jeweiligen Leibeszustand einziehen. Ihr
Ansehen WAar oroß, daß I:  3 der verwıtweten Kaiserın, die Blattern

90 Berbig, Kaıisertum un Reichsstadt, 211286 Bayer. Staatsarchıv Bam-
berg 47 111 Nr. rod u. 234 Verwechslung Josephs MI1t Karl VI be1
Ludwig Schnurrer, Der Kaiser kommt nach RoO enburg, in Rothenburg, Kaıiıser
un Reich, Jb des ereıns Alt-Rothenburg, 1975, U,

91 Schnurrer &M
Hajo Holborn, Deutsche Geschichte in der Neuzeıt, Bd. L: Stuttgart 1960,
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erkrankt WAar, OS ZUr Wiedergenesung gratulierte und Dankgottesdienste
veranstaltete. Von dieser Ausnahme abgesehen, gehörte den Jreudigen
Familienanlässen, welche die AÄnordnung bestimmter Zeremonien auslösten,
die Geburt eıner erzherzoglichen Prinzessin oder eines erzherzoglichen Prin-
Z Sie wurde den Untertanen 1n den Städten und auf dem Land durch
ine Abkündigung 1ın den Kırchen angezeigt un: mıt einem Dankfest g-feiert. Dazu gehörten 1ne solenne Danksagung, ein Lobgesang mıt Orgel-schall sSOWl1e ein einstündiges Glockengeläute, öffentliche Blasmusik und Ka-
nonensalut. Solche Freudenkundgebungen ebenso Ww1e die Gratula-
tionsschreiben oder SOSAr armına Gratulatorium als Treueerzeigung CN-über dem Hause Habsburg gedacht, VO  3 welchem sıch VOT allem die mınder-
mächtigen Reichsstände dıe Sıcherung ihrer Exıstenz erhofften. In Wıen
selbst wurde bei Geburt eines kaiserlichen Erbprinzen das Zeremoniell durch
eine Militärparade und MIit einem Feuerwerk erganzt. Obwohl die Geburts-
feiern einen heidnischen rsprung hatten, wurden auch S1e verchristlicht,
indem ın der Kırche des Miıttelalters für den Herrscher seinem Geburts-
oder Namenstag gebetet wurde. Die protestantischen Kırchen entwickelten

Anlehnung das Ite und Neue Testament eigene Formulare tür
den Gottesdienst an Geburtstag des Herrschers. Doch War beiden Konftes-
s1io0nen gemeinsam, daß mMan Gott für die bisherige Erhaltung dankte und
ihn noch weıtere Lebensjahre bat?t? Am Oktober 1796 beging na  3 im
evangelischen Nürnberg den Namenstag Kaiser Eranz’ I1 mMit ungewohnten
Feierlichkeiten, indem ıne türkische Musik VOTr dem Quartier des kaiser-
lıchen Gesandten spielte??,

Zu den treudigen Famıilienanlässen 1m Kaiıiserhause gehörten schließlich
die Vermählungen. Es diente zunächst der kaiserlichen Selbstdarstellung,
wenn Leopold seine Vermählung MmMIt der Infantin Margaretha Theresia
VO  $ Spanıen 1666 ein SAaNZECS Jahr Jang MIit eiınem Feuerwerk, einem Rofß-
allett un anderen Söfischen Festivitäten fteierte26 Be1 der Zzweıten Ehe-
schließung Josephs I1 mMıt Prinzessin Marıa Josepha VO  3 Kurbayern sah
INna  z in München für den Januar 1765 Festmähler, pern, Bälle, französi-
sche Komödıien, eine Bauernhochzeit SOWI1e eın Feuerwerk VOrT. Den Reichs-
bürgern versprachen Hochzeiten 1im Kaıserhaus den Fortbestand der kaiser-
lichen UDynastıe. Wenn der Kaıser auch keinen Anspruch auf Glückwünsche
hatte, legte andererseits doch großen Wert darauf, daß ıhm die Gratu-
lationsschreiben und Geschenke der Reichsstände nicht autf dem Postweggyesandt wurden, sondern ihm oder seinem 1inıster VO:  '3 den Vertretern der
Reichsstände persönliıch überreicht wurden. Auch überwachten die kaiser-
lichen Residenten und Gesandten NAauU, ob die Vıivatrufe der Bevölkerungbei den VO  —3 der Obrigkeit veranstalteten Dankfesten MIt dem üblıchen ere-
moniel] überzeugend klangen. War das nıcht der Fall, wurden sofort

Ebd 126
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Rückschlüsse autf die Gesinnung der jeweiligen Obrigkeit ZEZOSECN Manche
Reichsstände ekamen OS:  9 WEenNnn SE nıcht gleich C1iN Jubeltest anberaumt
hatten, VO Kaiserhaus kräftigen Wıink un predigten, SAaNSCH und
schossen dann nach besten Krätten.

eım Ableben Mitgliedes des Kaiserhauses tanden Trauerfeierlich-
heiten deren Rahmen sıch eiINErSEITSs nach dem Vermögen des betreffen-
den Reichsstandes richtete, andererseits davon abhing, ob sıch 198088 den
Tod nıchtregierenden Angehörigen der kaıiserlichen Famılie handelte,

den 'Tod der Kaiserın oder Dar den Tod KöÖöni1gs oder alsers
Im vorreformatorischen Nürnberg tanden beim Abscheiden deutscher KO-
N1ISC und römischer Kaıser SOgENANNTLE Trauerbegängnisse oder Begräbnisse

der Spitalkirche Am Vorabend des eigentlıchen Trauergottesdienstes
wurde VOT dem IN1t den Schilden VO  3 Kaiıser un: eich( Katafalk
111e Vigilie gehalten Tags darauf wurde die Seelenmesse gefeijert Aut der
Bahre lagen die Reichskrone, das Szepter, der Reichsaptel und das Schwert
In das yroße Trauergeläute der Spitalkirche auch die Glocken VO  a

St Lorenz und St Sebald ein In die Kiırche bewegte sich 1T Prozession
An dem Opfergang Altar nahmen der del die obersten Haupt-
leute die Doktoren und Ratsmitglieder die ehrbaren Frauen teıl die
Patrizierinnen trugen dabei Totenkränze und Opfergaben Auf den VeLI-

storbenen KÖönıg oder Kaıser wurde iNe Lobrede gehalten?‘
In der Neuzeit sandte In  S bei Trauertall C1iN Kondolenzschreiben
den Kaiserhof oder kaiserlichen Mınıiıster C] Kondolenz-

kompliment a b ur WwWartıgen Korrespondenz bediente INa  3 sich des
schwarzen Wachses ZUrF Sıegelung ach dem Westtälischen Frieden stellte
mMa  F3 Nürnberg nıcht NUur beim Ableben 11NeSs alsers sondern auch beim
Ableben kaiserlicher Gemahlinnen das Glockenläuten 4Ab und veranstaltete
öffentliche Klag- oder Trauersolennitäten Um die TIrauer S entlich be-
kunden, konnte die Obrigkeit Lustbarkeiten vorübergehend einstellen lassen,
bei Hochzeiten aNZ un Musik verbieten, Fechtschulen und Komödienhäu-
S(SE cschließen ein Verbot für Spielleute Wirtshäusern und bei Prıvat-
zusammenkünften erlassen Während die Glocken der protestantischen Kır-
chen vorübergehend schwiegen, ordnete der Deutschmeister 1720 für die
katholische Elisabethkapelle Nürnberg C alltägliches einstündiges Toten-
geläute A jefß Kircheninneren C141 CAsStErum doloris aufriıchten und Seelen-
Inessen lesen Bal Trauergottesdiensten protestantischen Kirchen pflegte
mMa  } den Altar, Kanzel und die Stühle der hohen Standespersonen MI1IT
schwarzen Tüchern edecken Die Nürnberzer Geistlichen trugen schwarze
Meßgewänder die Ratsherren, Konsulenten, Gerichtsassessoren adeligen
Beamten den Trauerhabit schwarze, MItTt Wolle gefütterte Trauerkleider
IMI ausgenähten Knopflöchern, kombiniert mMIt schwarzen Handschuhen,
Manschetten, “ W1E blau angelaufenen Degen und Schuhschnallen) für
die adeligen Damen War neben der schwarzseidenen Bekleidung der schwarze

U7 Herold v 71 Baader, Zur Chronik der Reichsstadt Nürnberg,
1 Anzeıger tür Kunde der deutschen Orzeıt Nürnberg 18573 Nr Sp 135
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Flor aut den Hauben vorgeschrieben. Dıe Sterbegesänge mußten ohne Orgel-
begleitung werden. Zum Trauergottesdienst gehörte ıne Trauer-
predigt. Schon Vorabend des Trauertags ertonten VvVon den Kıirchtürmen
Totenlieder, die die Türmer dann m1T Beginn des Trauersonntags früh und
abends Jiesen. Wiährend der oftiziellen TIrauerzeıt läuteten mittags ıne
Stunde lang die Glocken. Leichentafeln MIt appen und Titulatur des ab-
gelebten alsers wurden den Türen der Hauptkirchen ausgehängt.
Trauerkondukte bewegten sich entweder ZUr Kırche, ıne Leichenpredigt
gehalten wurde, oder ZUr Universität bzw. ZU Rathaus, Ehren des
alsers 1ne Parentaloration 1n lateinischer Sprache gehalten wurde. An der
Ostseite des Nürnberger Rathaussaales stellte In  e eın schwarz umtlortes
Portrait des alsers auft. Das Katheder, dem die Lobrede gyehalten wurde,
War VO  3 We1 Marschällen flankiert, die 1n Jangen Trauermänteln, miıt Boy
besetzten Marschallstäben, ohne Visıer, aber bedeckten Hauptes erscheinen
mußten, wobei VO  3 ıhren Hüten Trauerflor herabhängen sollte. Außer
einer Lob- und Gedächtnisrede auf den verstorbenen Kaiser gelangten auch
Traueroden ZUuUr Aufführung. Dıe Sıtzordnung bei einer solchen Parentatıon
spiegelte die Ständeordnung wıder. Während der oftmals mehrwöchıgen
TIrauer SOFZTtEC die Obrigkeit tür die Unterdrückung jeglicher Ööftentlicher
Lustbarkeiten. urch derartige Mafßnahmen versuchten VOT allem die VO
Kaıser abhängigen kleineren und mindermächtigen Reichsstände iıhr Wohl-
verhalten demonstrieren und scheuten sıch nıcht, durch gezielte Veröftent-
lıchungen die Aufmerksamkeit des Kaisershauses Iur die Trauerkundgebun-
SCH CITECHECN.

Im Zeitalter der Türken- und Franzosengefahr Zing infolge der doppelten
Bedrohung VO Ost un West wne Welle der nationalen Empfindung durchs
Reich®®. Da der Kampf SC den orientalischen Erbfeind VO  3 den Turcica
als Kampf um den christlichen Glauben dargestellt wurde, WAar die Stim-
MUunNg „christlich UuN datriotisch“. Um Gottes Gnade erwirken, jeß der
Nürnberger Rat W1e auch andere Obrigkeiten 1m Reich das Türkengebet
wiedereinführen, erneuerte das Verbot aller Kırchweihen, Tanzveranstaltun-
CI und öftentlicher Lustbarkeiten und forderte die Untertanen eiınem
unsträflichen Lebenswandel auft. ach dem siegreichen Entsatz 1ens 1683
oratulierte Nürnberg den Z17: General der Kavallerie ernannten Markgra-
fen Christian Ernst VO  3 Bayreuth den militärıschen Erfolgen der fränkı-
schen Kreıistruppen. Das stolze Bewußtsein, dem christlich-deutschen Er-
tolg as beigetragen haben, stärkte den Reichspatriotismus nıcht Nur
der tränkischen K reisstände. In einem Siegesfest tand die Hochstimmung der
Nürnberger Bevölkerung ıhren fteierlıichen Ausdruck. Dıie weıiteren jege der
kaiserlichen Wafen über die Türken lösten 1mM Reiche einen Sturm nationaler
Begeisterung AauSs,. In Nürnberg wurden die Siegesnachrichten Aaus dem Osten
Mit Kanonensalut empfangen, die Glocken läuteten, und 1n den Kirchen Sang
Inan das Tedeum Anläßlich der Eroberung Ofens 1686 hielt eter reß

08 Hans Joachim Berbig, Das Nationalgefühl 1n Nürnberg nach dem Dreißig-Jährigen Krıeg, Phil Diss. München 1960,
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VO:  » Kressenstein eine „Freudjauchzende Teutsche Szegs- unN Wunsch-
Rede“, in welcher Kaiıser Leopold verherrlicht wurde, weiıl die deutsche
Heldenmacht ZU Sıege gveführt habe An die Feldherren ergingen Jück-
wunschschreiben. Als 1688 a Ungarn und Siebenbürgen dem Kaiıser
Füßen lagen, wurde das siegreiche Kaıisertum VO'  3 Glanz umstrahlt.
In Nürnberg hielt Andreas eorg Paumgartner ım Auditorium Publicum
ıne lateinısche Oratıion „De Vırtute Domus Auyustrıacae adversus Lurcas:;
die der Rat alsbald 1n Druck gveben und verteilen 1e6 Derartıige Sıeges-,
ank- un Jubelfeste ritueller Ausdruck des Reichspatriotismus und
der Anhänglichkeit das Kaiserhaus:;: vorübergehend vermochten s1e das
Bewußtsein eines reichsstaatlichen Zusammenhangs stärken.

Wenn mMa  en die geschilderte Entfaltung des Zeremoniells, VOT allem 1in der
Barockzeıit, beim Miterleben sämtlicher Stationen des kaiserlichen Lebens
bedenkt, erscheıint berechtigt, VO  z eiıner Reichsfeiergemeinschaft SP.
chen Denn der auf das Reichsoberhaupt gerichtete Herrschaftskult außerte
sich durch liturgische Anteilnahme bei Geburt, Vermählung und Tod in der
kaiserlichen Familie. Die militärischen Erfolge des alısers hinwiederum tan-
den einen reichspatriotischen Wi;iderhall in S1eges-, ank- und Jubelfesten.
Und das Z eremoniell anlißlich politischer Ereignisse, das der Kaiıser oder
se1in Kommıiıssar auf Reısen, bei Empfängen, bei Bischofswahlen, Huldigun-
SCH und Belehnungen beobachtete, demonstrierte die kaiserliche Präasenz,
Präzedenz und Reprasentanz ın reichsrechtlicher Relevanz. Ter Rıtus bei Wahl
un AroNung eınes Köni1gs oder Kaisers Wr War VO'  3 Reichsrecht und
Herkommen gleichermaßen bestimmt, doch tIrat spatestens seit der Heraus-
bildung der Frankfurter Tradition die Wahl als rechtsbegründender Akt iın
den Vordergrund, während einer Wertminderung der jetzt akzıden-
tellen Krönungszeremonie kam, deren Symbolik in der euzeıit aut zuneh-
mende Verständnisschwierigkeiten stie1ß.

IIT Dıie Herrschaftslegitimierung des Fürstentums

Vieles V  H3 dem, W 4s ZU Zeremoniell 1mM Umkreis des römisch-deutschen
Kön1g- und Kaisertums DBESAST wurde, fand innerhalb der est- un: Feler-
kultur der geschlossenen Gesellschaft Alteuropas?® ine Wiederholung auf
niedrigerer Stutfe hbei der Herrschaftslegitimierung des Füurstentums.

VWenn für das deutsche Könı:gtum die Schwebe zwischen Erb- und Wahl-
prinzıp bezeichnend Ist, galt für die weltlichen Fürstentumer 1im Reich
das Erbprinz1ip und für die geistlichen Fürstentumer das Wahlprinzıp. Beide
N, rechtlich gvesehen, erundsätzlıch in das sich überlebende Lehnssystem
des Reiches eingebunden. Mochte auch durch die dem tridentinischen Kumu-
lationsverbot widersprechenden geistlichen Sekundogenituren der Eindruck
entstehen, als setztie sich in den Wahlstaaten das Erbprinzıp der regierenden
Fürstenhäuser durch, ergibt sich doch ine auffällige Analogie 7zwischen
den „Kirchenstaatsprinzen“”, welche die Bischofswahlen und somıt über die

99 Friedrich Heer, Europäische Geistesgeschichte, Stuttgart 1957,;
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Nachfolge in den Stiftern entschiıeden, und den Kurfürsten, welche AausSs-
schließlich die Königswahl entschieden. So Ww1e in jedem Kapıtel die Zahl
der wahlberechtigten Domherren N  u abgegrenzt WAär, machte das reichs-
grundgesetzliıch testgelegte Kurfürstenkollegium erfolgreicher Abwehr
fürstlicher Ansprüche auf Miıtbestimmung sein Recht auf die Königswahl
geltend. Fıne weıtere Gemeijnsamkeit 7zwischen den geistlichen Wahlstaaten
un dem deutschen Wahlreich estand darıin, daß beide Wahlgremien, Dom:-
kapiıtel und Kurfürstenkollegium, den Versuch unternahmen, die Rechte des
Erwählten durch Wahlkapitulationen beschneiden. Somit verbanden sich
1mM Heıligen Römischen Reich deutscher Natıon das arıstokratische Prinzıp
1m kleinen W1E im großen einem staatsrechtlich unlösbaren Ganzen.

Hınsichtlich des Zeremoniells War der Kaiıser 1m Reiche tonangebend,
insonderheit bei rechtlich relevanten Staatsakten: doch beanspruchte für
seine sakrosankte Mayjestät auch und gerade 1m Zeremoniell gegenüber den
Könıigen Europas den Vorrang. Dieser wurde jedoch in Frage gestellt, als der
Zar Oktober 1721 VO  a} S5enat und HI Synod gebeten wurde, den
'Titel „Vater des Vaterlandes, allrussischer Imperator, Peter der Große“ —
zunehmen10% Als Peter den Kaisertitel 1n einem lıturgisch umrahmten
Staatsakt Oktober 17241 annahm, knüpfte Wa nıcht den OST-
römischen Kaisertitel A doch legte siıch den altrömischen Ehrennamen
„Dater Ddatrıae“ bei, anntfe sich 1U Imperator und Selbstherrscher VO!  3 Sanz
Rußland und beschränkte den Zarentitel auf die ehemals tatarıschen Ge-
biete. In der Kathedralkirche zZur«r HI Dreifaltigkeit 1eß der Kanzler den
russischen alser hochleben. Vom Senat un den Volksmassen wurden die
Vıvatrute aufgenommen und durch Paukenschall, Trompetengeschmetter,
Trommelwirbel SOWI1e durch Salutschüsse verstärkt. Eın Festessen 1mM Senats-
gebäude schlofß die Kaiserproklamation ab Der Römische Kaıiıser verwel-

jedoch dem Zaren die Anerkennung als Kauiser, obwohl INa  $ in St
Petersburg darauf verwıesen hatte, daß eın früherer Römischer Kaıiser,
Maxımilian K den Moskauer Großfürsten Vasıli) Ivanovic als „Kaıser und
Herrscher aller Reußenlande“ bezeichnet habe Dennoch WAar dem Kaiıser
ın Wıen unmöglıch, sıch FAn Anerkennung eines 7zweıten alsers innerhalb der
Christenheit durchzuringen un: auf sein edelstes Vorrecht verzichten, ın
Europa als weltliches Oberhaupt anerkannt werden. Der Machtverschie-
bung, die ın Europa zweıtellos schon eingetreten WAar, wollte der Römische
Kaiser nıcht auch noch 1ne Veränderung der Tıtulatur folgen lassen, welche
seinen Vorrang gefährdet hätte. In Frankreich überlegte INnNan 0S  9 ob dies
nıcht der gee1gnete Augenblick se1l, die kaiserliche Dignität nunmehr der $ran-
zösıschen Krone zuzusprechen. Als schr viel spater Napoleon nach der Kaıi-
serkrone oriff, wandelte Franz FL das letzte Oberhaupt des Heıligen RDa
mischen Reıiches deutscher Natıon, sein römisches Kaısertum in eın Oster-
reichisches u konnte jedoch MIt der rechtlich nıcht einwandtreien Nıeder-
legung der römischen Kaiserkrone nıcht verhindern, daß Napoleon seinem

100 Reinhard Wıttram, Peter e Bd Z Göttingen 1964, 462
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Sohn AaUS der Ehe mit der habsburgischen Kaisertochter Marıe Luise den
Tiıtel ines „Römischen Königs“ verliehi101

Für die deutschen Fürsten des Alten Reiches ıldete neben dem Römischen
Kaıser auch das französische Könıgtum se1it Ludwig DE N: ein immer wieder
nachgeahmtes, aber n1ie erreichtes Vorbild in der Entfaltung des Hofzeremo-
nıells Dıie Imitatıon des französischen Sonnenkönigtums gerıet bei den
Reichsfürsten deswegen ZU Abklatsch, weil s1ie die Souveränität nıe erreich-
Te:  S Vom absolutistisch regierenden Könıg VO  3 Frankreich wurde jedoch die
berechnend eingesetzte Repräsentation einem politischen Faktor, welcher
VO  3 der modernen Wissenschaft neben Milıtär, Bürokratie und Fiskus als
weıtere Siäiule102 des höfischen Herrschertums 1im Zeitalter des Absolutismus
bezeichnet wird. Verwendete der französische Könıig das Zeremoniell iın
erster Linıe dazu, seıine acht demonstrieren, un 1n 7zweıter Linıe dazu,

den politisch entrechteten ehemalıgen Schwertadel diszıplınıeren,
domestizieren, funktionalisıieren und beschäftigen, diente das Hof-
zeremoniell der Reichsfürsten dazu, iıhre Herrschaft 1m Sınne einer absolu-
tistisch aufgefaßsten Territorialsuperiorität Jegitimieren, kultisieren und

charısmatiısieren. Die Hof- und Staatskalender legten innerhalb der ” ge'
schlossenen Gesellschaft“ die Rangfolge test Das Hofzeremoniell diente aber
nıcht NUur ZUuUr Aufrechterhaltung 1nes Systems der Ungleichheıit, in welchem
eiıne dünne adelige berschicht Sonder- und Vorrechte in gesellschaftlicher
Hınsıcht besafßßs, sondern sollte VOrTr allem die Fürstenherrschaft dadurch
sıchern, dafß die Familienereignisse 1im Herrscherhause Ww1e Geburt, Taufe,
Vermählung und Bestattung Söftentlichen Angelegenheiten erklärt und
ZU 7 wecke 1nes Herrschaftskultes ritualisiert wurden19%. Zur Zelebrierung
der Herrschaftsgewalt wurde 1n politischer Hınsicht die Huldıigung, die
weltliche un geistliche Fürsten ın ıhrer Hauptresidenz un auf Huldigungs-
reisen durchs Land entgegennahmen, un sich verehren lassen 104 urch
den Sökonomischen und künstlerischen Aufwand Prunk und Pracht ent-
fernte sich der Herrscher VO Volke un jefß sich durch kultische Verehrung
1m Hofzeremoniell in ine schier sakrale Sphäre entrücken, wodurch seine
Herrschaftt charısmatisıiert wurde. Schloßbau, Gartenkunst, Musik und
Theater kulturelle Prestigeobjekte!® welche gegenüber den Unter-

die fürstliche Autorität aufzeigen und rechtfertigen sollten. Im „»oa-
Tum palatium“ wurde dieser Herrschaftskult SOZUSASCH untfe Ausschluß des

101 Hellmuth Rößler, Napoleons rift nach der Kaiserkrone, München 1957
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105 >hr C Kruedener A A, :
7
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regierten Volkes vollzogen. Das Hofzeremoniell, dessen stilisiertem Regle-
mMent sich der del unterwerten hatte, War ebenso yeometrisiert WwIie die
Gartenarchitektur, welche ZU: Schloßbau gehörte. Die Künste besaßen 12 -
sotern einen instrumentalen Charakter, als s1ie der Verherrlichung des Für-
sten dienten. Das Theater erwıes sich als Selbstdarstellung der höfischen Ge-
sellschaft, WEn Fürst und Adelige selbst agıerten. Dıie Känge des Barock-
theaters spiegeln das hierarchische Prinzıp der teudalen Gesellschaftsordnung
wıder. Es xab jedoch nıcht Ur den Respektabstand zwischen dem Fürsten
und seinen Untertanen, sondern auch ofe selbst entwickelte das ere-
moniell Taburäume, eLWwW2 vegenüber Gesandten die Prätention VO'  $
acht und Prestige des Herrschers betonen. Empfing jedoch eın Reichs-
türst den Kaiser, mußte das Zeremoniel]l aller noch aufwendigen
ÖOÖpernaufführungen, Turniere und Jagdspiele dem Abstand Rechnung tra-
SCH, welcher zwischen dem Reichsoberhaupt und einem Fürsten bestand1%

Zur Festkultur107 der Barockzeit gehörten anläfßlich fürstlicher Besuche
nıcht NUur teierliche Eın- und Auszüge, pern- und Theateraufführungen,
Freilichtspiele, Ballette, Turniere, Kriegs- und Rıtterspiele, Karussells und
Jagden, sondern auch Wasser- und Feuerwerke. War lieferten Stidte W1e
Nürnberg die handwerklichen und technischen Voraussetzungen für die
Feuerwerkerei und stellten diese auch bei Kaiserbesuchen ın den Dienst der
etädtischen Repräsentatıon, doch wurden die Feuerwerksschauspiele eigent-
lich erst durch die höfische Schicht 1mM Schloßfeuerwerk verwirklicht168. Zur
arocken Lebenstorm der feudalen Gesellschaft Alteuropas gehörte neben
der „Theatralık“, dem „Amusement“109 dem Prestigeverbrauch und dem
Ethos des „Statuskonsums“110 auch die „Arkanhaltung“111; welche das höfi-
sche Zeremoniell als Kommunikationssperre zwischen der privilegierten
Adelsgesellschaft und dem rechtlosen olk aufrichtete. Die Höflinge galten
als Eıngeweihte, WEeNnNn SIE sıch Julius VOonNn Rohrs „CeremoniLe!-Wissen-
schaft“ (1728) jelten und ihre Affekte bändigten. Der der Spıtze der
Gesellschaftspyramide stehende Fürst oder Könıig bestimmte Ablauf und
Regeln des Zeremoniells: wollte ein Höflıng die Gunst se1nes Herrn erlan-
SCH oder behalten, mufßte cSe1in formelles Verhalten in jeder Hiınsicht den
hohen Ansprüchen 24n die Wohlanständigkeit genugen. Das Zeremoniell er-
WweIlst siıch als Herrschaftsinstrument und Mittel ZUr Zähmung und Zivilisıe-
rung des Adels ın der höfischen Gesellschaf 112 des Absolutismus.

Diıe damıt verbundene Diıstanzıerung der höfischen Gesellschaft VO
Volke War jedoch selbst 1m Barockzeitalter nıcht total. Denn die kalendari-

106 Elisabeth Luin, Fürstenbesuch ın der Barockzeit, 1n Miıtteilungen der Ge-
sellschaft für Salzburger Landeskunde, 95 1955; 124

107 Heınz Bıen, Feste un Feiern 1mM alten Europa, München 1962
108 Eberhard Fähler, Feuerwerke des Barock, Stuttgart 1974, 1L
109 Rudolf Reiser, Adeliges Stadtleben 1m Barockzeitalter MBM 175 Mün-

chen 1969, 146
110 Hubert Ch Ehalt, 1tus un Rationalıtät 1mM Herrschaftsstil des un 18

Jahrhunderts, ın Beiträge ZUur historischen Sozialkunde, Jg fa Nr L: 1977,111 Vgl Anm 109
179 Norbert Elias, Dıie SÖfische Gesellschaft, Berlin 1969
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schen Riten1!!$ vereinten die alteuropäische Gesellschaft des Volkes un des
Hofes, Volks- und Hochkultur*!*, gemeinsamer Feier. Außerdem legten
die „hohen Herren“ OS Wert darauf, dafß das olk wenıgstens in einer
zeremon1ı1alısierten Zuschauerrolle höfischen oder kirchlichen esten teil-
nahm: den Untertanen konnte nämli;ch die rtürstliche Autorität iın ıhrer
repräsentativen**® Prachtentfaltung als Machtanspruch vorgeführt werden.
Umgekehrt machte siıch auf seıten der feudalen Oberschicht das Bedürfnis
bemerkbar, Festritus des Volkes teılzunehmen, Volksfesten und
Volksbelustigungen, oder Zar selbst SORCHNANNTE „Bauernhochzeiten“
;nszenjieren 116 Für das Rokoko iSst die Flucht Aaus den Zwängen der Zere1iNnO-

nıellen Vorschriften geradezu typisch; eLtwa2 die Flucht ın die Zwanglos1ig-
keit einer Eremitage, deren natürliche Umgebung möglichst wen1g bewußte
Gestaltung erkennen lassen sollte. Doch in Wirklichkeit andelt sıch ZU.

Beispiel auch 1m Falle der Bayreuther Eremitage nıcht freie Natur, SON-

dern U}  3 die künstliche Schaftung VONn Natürlichem. Ja celbst in der ode
zeigten die Mitglieder der Hofgesellschaft des Markgrafen Friedrich und
seiner Gemahlın, der Markgräfin Wilhelmine117, die siıch ıin diesen Anlagen
bewegten, ıne Vorliebe für künstlich yesteigerte K ostümformen.

Grandeur, generosiıte und politesse}ts dAie Tugenden, die der Fürst
1m ancıen regime demonstrieren mußfßte. Doch standen die splendeur des
französischen Hotes und der splendor} des Kaiserhofes in Wiien urchaus
ım Wettstreıit miteinander ine Widerspiegelung des politisch-militärischen
Kampfes die Vormacht ın Kuropa. In jedem Fall verwaltete der Herr-
scher seinem ofe monopolistisch die „Prestige- un Statuschancen “120

die SIn Wettbewerb der Höflinge entstand. Um diesen „Antagonısmus”
nıcht iın „Anarchie“121 aUSarten lassen, WOZU die „Ambitionsstellung CS 122

beitragen konnte, schritt der Herrscher MIt Hılfe des Zeremoniells als disz1i-
plinıerender Kontrolleur e1in. eıne Raolle als oberster Schiedsrichter ermO0g-
lıchte ihm, Rangstreitigkeiten schlichten un Gunstbeweise spenden.
Als oberster „Zeremonijenmeister“ klärte Rang- und Titeliragen un er-

höh  7  te durch die Ouverane Handhabung der Etikette gleichzeitig seine acht
Da das ausgeklügelte Zeremoniell der barocken Adelsgesellschaft auf die

Ldentität VO beanspruchter Würde un wirklıcher Autorität ert legte,
DE Harry Pross, Kalenderzwang un: Sozialreform, in Feuilleton-Beilage der

Süddeutschen Zeıtung, Nr 300, 1978/79, ® 65
114 Friedrich Heer, Europäische Geistesgeschichte, Stuttgart 1957,;
115 Eberhard Straub, Repraesentatio Maiestatis der churbayerische Freudenteste

MBM 14), München 1969
116 Luin C 122
W4 Vel Denkwürdigkeiten der Markgräfin Vo  —$ Bayreuth, Schwester Friedrichs

des Großen, hrsg. N Joh Armbruster, Leipzig 1917
115 Ch Fhalt o! 11
119 Herwig Wolfram, Splendor Imper1n, in MIOG, Erg.bd X  3 3! 1963,
175 Paul Ssymank, Das Bild VO vollkommenen Herrscher nach der Anschau-

uneg  K Ludwigs AIV 1n : Historische Vierteljahrschrift, Jg LI: 1899, Z
120 Ehalt O!
121 7yhr Kruedener O.,

Reiser, O) 146 u.,. 9%3
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wurde beispielsweise bei Kraftproben zwischen dem Kur- und Reichsfürsten-
kollegium Immerwährenden Reichstag Regensburg das Zeremoniell
als außerer Vorwand benützt. ber auch die Rangstreitigkeiten zwıschen
den weltlichen und geistlichen Reichstagsgesandten spiegelten den acht-
kampf wiıder, der einsetzte, als die Säkularisationsgefahr den auf Herkom-
INnen und Gesetzen beruhenden „Vorgang und Vorsitz“125 der Wahlstaaten
bedrohte. Es wurde den geistlichen Fürsten klar, da{ß auch die Privilegien im
Zeremoniell MIt politischer Potenz geEDAAIT sein mußten, wenn S1e behauptet
werden sollten. Da jedoch die acht der geistlıchen Fürsten im Jahr-
hundert oftensichtlich ım Schwinden begriffen WAaTrT, wollten die weltlichen
Reichsstände den VO  3 den geistlichen Fürsten en hohlen Anspruch
auf zeremonıelle Vorrechte nıcht mehr unwidersprochen gelten lassen. Im-
merhin konnte $ür eın Zeitalter, welches das Rang- und Standesbewußt-
se1n sehr nahm, VO  @ Vorteil se1n, daß Zeremonialstreitigkeiten unblutig
Aau:  en wurden un andererseits Zeremonialfragen einen zeitgemäßen
Rahmen tür den gefahrlosen Ausgleich polıtischer Spannungen abgeben
konnten.

Die Aufklärung hat jedoch anstelle eines archaischen Sakralkönigtums un
anstelle des Gottesgnadentums im höfischen Absolutismus VO Naturrecht
her den Herrschaftsanspruch ratıional begründen versucht. Als aufgeklärter
Herrscher W1es Joseph I1 1783 seiıne Staatsbeamten A „ohne Rücksicht auf
Rang oder Zeremonie die Geschäfte behandeln“124 Er selbst wollte die
zeremoniellen Pflichten übernehmen, übertrug die Erledigung der Regıe-
rungsgeschäfte jedoch bürgerlichen Räten, welche nach dem Leistungsprinzı1ıp
arbeiteten und dafür 90080 Verdienstorden ausgezeichnet wurden. Joseph FE
und Friedrich El drängten War ständıische Vorrechte zurück, steigerten
aber durch die Rationalisierung des Verwaltungsapparats und durch ihre Re-
glerung A4USs dem Kabinett den aufgeklärten Absolutismus Zur Alleinherr-

wurde.
schaft, welche VO Schlagwort des Ersten Diene;s eines Staates verbrämt

Die Entsakralisierung des Herrschertums zeigte sıch nıcht zuletzt bei der
Proklamation Wılhelms I welcher bei der Gründung des Deutschen Reiches
FSA1 auf den Pomp einer Kaiserkrönung verzichtete und sıch miı1ıt militäri-
schem Zeremoniell 1 Sınne eInNes Heereskaisertums begnügte. An die Stelle
des theokratischen Anspruches, welcher das Erste Reich ausgezeichnet hatte,
Wr der säkulare Charakter des Zweiten Kaiserreiches Die Rıten
1mM Alten Reich soz1a] bedingt SEWESECN durch die teudalistische Ge-
sellschaftsördnung. Aufklärung un Säkularisierung erschütterten die Grund-
lagen der hieratischen Gesellschaftsordnung; die Rationalität entwer-
tetfe die Formen des Rıtus und des Zeremoniells. Der Modernisierungsprozeß,
charakterisiert durch Industrialisierung un: Demokratisierung, bewirkte,
daß 1n der Massendemokratie die Entmythologisierung der Staatsautorität
un eine Nıvellierung der Gesellschaft eintraten. Rıtus und Zeremoniell Verlr-

123 Berbig, Das Kaiserliche Hochstift Bamberg, Bd 2, 311
124 Ehalt O., 13
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loren dadurch weitgehend ıhre geisteS-, rechts-, symbol- und gesellschaftsge-
chichtlichen Voraussetzungen. wWwar haben sıch 1m Industriezeitalter die
Urlaubszeiten als neuartıge kalendarische Rıten entwickelt; zeıgt der
„rituelle Charakter der Freizeit“125 deutliche Merkmale einer säkularısierten
„Liturgie”, WEenn die Gestaltung der eigentlich arbeitsfreien Zeit dem
ebot des Konsumzwangs un Profits steht. Anklänge Initiationsriten!26
„einfacher Gesellschaften“ glaubt mMa  3 heute 1mM Erklimmen der Stufenleiter
einer Berutskarriere erblicken können und hat die Aufstellung emokra-
tischer Wahlkandidaten MmMit den früheren Königswahlen verglıchen. Genau
besehen, sind diese übriggebliebenen Rıten jedoch pervertiert. Wiährend der
Kalenderzwang „Feste ohne Formen“ und „Feriıen ohne Muße“ dekretiert,
vermögen die „Inıtiationsriten“ ihre beruflichen Versprechen nıcht mehr
einzulösen?!?7, Der Kampf die etzten Formen und Symbole in den a  „Sa-
kularis:erten Republiken“12 ist entbrannt. Dıe Front verläutt Von den For-
iInen der zıivyılen Höflichkeit über die Formensprache der SÖöftentlichen nstıtu-
t1onen bis hin Z militärischen Zeremontell, das als vordemokratisch ab-
gelehnt wird. Selbsrt die Staatszeichen, die mı1t der Französischen Revolu-
t1on als politische Symbole für nationale Integration und Identität die
Stelle der früheren Herrschaftszeichen sind, scheinen verblassen.
Sowohl 1n West- als auch 1n Mitteldeutschland verzichtet na  ; O: bei
oftiziellen Anlässen darauf, die jeweıils als rechtsgültig ausgegebene Natıo-
nalhymne abzusıngen. Gewiß 1st darin auch ıne psychologisch erklärbare
Reaktion auf die vorhergegangenen archaisıerenden Rıten des „braunen Füh-
rerkultes“ iM nationalsozialistischen Feierjahr erblicken1%9 Autoritiäre
und totalıtire Systeme lassen aber auch 1ın der Gegenwart noch ıne auf-
fallige Vorliebe für Rituale, Personenkult und militärisches Zeremoniell als
Mittel ZUur Integration der Massen erkennen. Die moderne Rationalität 1St
jedoch gyrundsätzlich der traditionellen Formensprache feind Die Symbol-

wırd zunehmend Zu sıgnum temporI1Ss.

125 Pross O., 65
126 OSE Salat, Rıten in „einfachen“ Gesellschaften än Rıtus und Gesellschaft,

Jg. fa Nr 1, 1978
127 Pross A O
128 Günther Gillessen, Kampf ymbole, 1n Frankfurter Allgemeine Zeıtung,

Nr. Z Jan 1981, Das Unbehagen der Auswechselbarkeıt des Men-
schen 1in der Demokratıe führt bei modernen Künstlern neuerdings einer positi-
Ven Würdigung der königlichen Herrschaftstorm. Vgl Godehard Schramm, Warum
ich Z Verehrer Reinhold Schneiders wurde, in: Nürnberger Zeıtung Wochen-
ende, Nr 20L Dezember 1980,

129 H.-J Gamm, Der braune Kult. Das Drıitte eich un seine Ersatzreligion,
Hamburg 1962 oachim Petsch, Architektur un Stiädtebau 1M rıtten eich
Anspruch und Wirklichkeit, 1in Alltag 1mM Nationalsozialısmus, hsrg. V-3 Peukert

Reulecke, Wuppertal 1981; 188



(Gdelassenheı un OSUN
1Nne psychohistorische Studiıe über Andreas Bodenstein
D“O  > Karlstadt UN seinen Konflikt mMiıt Martın Luther*

Von Ulrich Bubenheıimer

d sprechen, ich colle deın [Gottes| Wort widerrufen und verleugnen, und be
drohen miıch miıt Absonderung, mi1t Bann, mı1t Vermaledeıiung, MIit Verlust der hre
und der Güter, M1t Beraubung eib und Leben Jedoch 1St das Leiden nıchts

demselben Leiden, das der Geist efindet, sS1e ıhm das Wort deiner
Verheißung Aaus dem Herzen nehmen sich unterstehen. ‚ Darum, Herr. S1€C'|
herab VO  - den Himmeln, sieh meıne Bedrängnis und Qual, Trübsal und Umiütreiben.
Ich stehe jetzt Ängsten der Hölle, in Schmerzen des odes, 1in höllischen Antech-
Lungen. bın MIt Händ und Füfßlen eın Kreuz geschlagen.“

In dieser Weiıse schildert der vierzigjährıge Andreas Bodenstein seinen 1N-
Zustand Donnerstag, dem 11 Oktober 1520; in einem oftenen

Brief se1ne Multter in Karlstadt, betitelt „Missıve d Sendschreiben]
VO  3 der allerhöchsten Tugend Gelassenheit“1. twa Tage davor hatte Dr
Johann Rı be] der Veröffentlichung der Aaus Rom mitgebrachten Bann-
androhungsbulle SCeSCH Martın Luther auch den Namen seines persönlichen
Gegners Dr Karlstadt mıiıt auf die Bulle ZESCTZEL. Dieser War zutiefst er-

schrocken, hatte sich doch 1n den Jahren UuVOTr, seit ID anders als
Luther, viel ühe gegeben, den Papst AUus dem Theologenstreıt herauszu-
halten, den Bruch MIit Rom vermeıden. Die obigen Worte spiegeln
die seelische Anfechtung und Niedergeschlagenheıt wıder, die die ann-
androhung in Andreas Bodensteıin auslöste. ber bereits ıin der Woche
darauf, 1n der Oktober 1520 abgeschlossenen Kampfschrift SC
den apst „Von päpstlicher Heiligkeit“, die auch einem Freund in der He1-
Mat, nämlich dem Rıtter Neidhart VOoOn Thüngen Sodenberg ( 1522
gewidmet ISt, begegnet u55 ein Zanz anderer Andreas:

J5 * der Panst, Kardinile un Bischöte sollen allen Kreaturen untertän1ıg se1n,
1n Sonderheit dem Könı1g und den Fürsten Gottes wıllen. Hıer werden sie mich
verbannen un: verbrennen, da{fß ıch wıder die Freiheit der Kirche red 412; lebe

Festvortrag ZU 500 Geburtstag Andreas Bodensteins (ca. 1480—-1541), gehal-
ten AT November 1980 in Karlstadt Maın. Hinweis: Veröftentlicht WIr!
diese weiterführende un: ugleich heraustordernde Karstadtdeutung, unnn ausdrück-
lı auf die Frage nach den Möglichkeiten un renzen der psychohistorischen
Methode auimerksam machen. Die 1er angelegte Lutherkritik sollte nıcht ab-
lenken VO'  »3 der unausweichlichen Auf abe, die Weisheit der psychischen Erfahrung
In die historische Wissenschaft ontrol ijerbar einzubringen. Oberman.

Missıve VO:  - der er ochsten Lugent gelassenheit (Freys-Barge Nr. 40),
Dr (Zıtate bei Drucklegung korrigiert nach Freys-Barge Nr 38, dem Erst-

ru
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Gesellen, ob ich wiıider römische und gewaltıge Freiheit red un ıhr bannet miıch,
ach ıch, un ıch den Lajen die Freiheit Christi predige, soll EeUECT Bann un EeUuUre

Vermaledeiung mM1r ein kühler 'Tau sein
Dıie Niedergeschlagenheit hat Mut un wiedergefundenem Selbst-

ewußtsein Platz gemacht.
Andreas Bodensteıin hatte diese WEe1 Seelen 1n seiner Brust  z  * ıne gedrückte

un angstliche, depressive Seite und als Gegenpol einen selbstbewußten, auch
aggress1V sıch außernden aktıven Lebensmut. Daß die damıt verbundenen
Stimmungsschwankungen Auswirkungen sowohl aut Bodensteıins Verhalten
als auch auf seıne jeweiligen theologischen Außerungen haben mußten, 1St
für das Verständnıis Andreas Bodensteins mit 1in Rechnung setfzen. In
einer ebenfalls in jenen Entscheidungsmonaten der Reformatıon entstande-
LICH Thesenreihe „Über Trübsal und Erwählung“ bringt Bodenstein die
Erfahrung der Depression besonders deutlich Z Ausdruck:

„Der Schmerz und das Gefühl der VO  >; en Heıiligen Ciottes entfernten nd VO  »3

Gott abgeschnittenen Seele aufßert sich ın einem Mangel Gotteslob und Lob-
opfer und 1mM Fehlen der Freude Morgen, 1n einem angefochtenen Gewissen
und 1m Voraugenhaben der eigenen Sünden“?

Wesentliche Symptome einer depressiven Gemütsverfassung tauchen hier
auf T)as Gefühl des Verlassenseins, Freundlosigkeit un Schwere nach dem
Erwachen SOW1@e Schuldgefühle und Selbstanklage. Diese psychohistorischen“
Beobachtungen fordern die rage heraus nach den Ursachen für dle offten-
kundige persönliche Krise Andreas Bodensteins im Herbst 1520 Diese Frage
wırd sich ZUr Frage nach der Entwicklung VO  — Bodensteins Persönlichkeit
2uUusweıten und ulls Anlaß geben, uns MmM1t Bodensteins Herkunft befassen,
dıie ıhn gepragt hat se1ne Famailie, seine Eltern, se1ıne Erziehung und seine
Heımat.

Im Blick auı die Krise Bodensteins 1 Herbst 1520 sind der ıußere Anlaß
un: die tieteren Ursachen Zzu unterscheiden. Der zußere Anlaß lag in der
VO  = Bodenstein nıcht erwarteten Aufnahme in die Bannandrohung, d1(3 VON

ıhm forderte, se1ine Lehre innerhalb VO  $ Tagen widerrufen. Diıese
Bannandrohung NS ıhm 19804  a inNne Konsequenz auf, nämlich den Bruch
mı1t apst Leo K den hatte vermeıden wollen. Was die Gründe
für das Jange Dapsttreue Verhalten Bodensteins? Naheliegend ist CSy die Tat-
sache anzuführen, daß MIt dem ann seine materielle Exıstenz, die rchi-
diakonatspfründe in Wıttenberg, gvefährdet war ar könnte Bodensteins
zutdotierte kirchliche Stellung ıne bremsende Wirkung auf Rocensteins

-Barge Nr 44), B1 ATVon Bepstlicher heyliceit, Wittenberg 11520| (Freys
Cus deo consistit ın„Dolor SCHSUS alienatı sanctıs de1i AUT absc1ıss1ı spirı

magnification1s divinae carentıa inque defec sacrıf1icıı laudıs yaudiique matutiını,
1n conscientia intirmiıtatıs peccatorıum cordatıone.“ Triginta Lres conclusiones
de tribulationis praestination1s mater1a, These 87 Brieger: Thesen Karl-
stadt’s, in Zeitschritt für Kirchengeschichte 11 (1890) 481

verwenden, bereitsPsychohistorische Kategorien hat, ohne dıesen Begriff
Erich Hertzsch: Karlstadt Uun! seine Bedeutung für das uthertum, Gotha 1932°
f auf Andreas Bodenstein angewandt. Hertzsch hat siıch nach meınem Urteil bis-

lang adäquatesten in die Person Bodensteins eingefühlt.
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Verhalten gegenüber Rom gehabt haben ber s1e War nıcht ausschlag-
gvebend. Denn gverade 1m Oktober 1520, als der Konflikt mMi1t Rom für Bo-
denstein unausweichlich Wır  d, kündigt sotort 1 Sendschreiben dıe
Multter d erforderlichenfalls für seine Überzeugung auf das Archidiakonat

verzichten?, und xibt 411Rz darauf seın 1516 AauUuSs Rom mitgebrachtes Pri-
vıleg eines päpstlichen Vizehofpfalzgrafen, das SOgeNAaANNTE Vicecomıitat, als
ersties wieder zurück®. Bodensteın, der bislang W1e seine Zeıtgenossen kein
Pfründenverächter WAar, stellte spater wiederholt Beweıs, daß in
einem höheren aße als viele seiner Kollegen bereıit Wal, für seine ber-
ZCUZYUNS die materijelle Existenz aufzuopfern.

Be1 Bodenstein können WIr studieren, WI1e innere, psychische Bindungen
weltaus estärker sind als außere. Dıie tieteren Ursachen für Bodensteins ur-

sprünglich konservative Haltung gegenüber dem Papst lagen nämlich ın
seiner Seele, in der Bındung an seine Multter. Die Trennung VO' apst
erforderte VO  e Bodenstein 1Nne weıit schwerere Trennung, nämlich die Ab-
lösung VO der Multter. Wır sehen das schon daran, dafß Andreas, noch be-
VOT den Papst schreibt, sich ın dieser Sıtuation die Multter
wendet, die ıhm 1n der Kiındheit MmM1t der eigenen Frömmigkeit auch den
Gehorsam gegenüber dem apst vermuiıttelt hatte.

ber die Eltern des Andreas Rudolft alıas Bodenstein Rudol£ft ISt eın
Teil des Famıliıennamens, keıin zweiter orname des Andreas und über
dıe Frömmigkeit der Eltern äßt sich einıges usammentragen. Die Mutter
Katharina Bodenstein War ine geborene Demudt und LammtTLe ZusSs der
Karlstadt nahegelegenen, damals fuldaischen Landstadt Hammelburg‘. Aus
dieser Hammelburger Famılie 1STt uns noch Andreas’ Onkel, Nıkolaus
Demudt, ekannt. Er hatte als Augustinerregularkanoniker 1mM Kloster Neu-
werk bei Halle die Kutte IIN und WAar dort 1519 Propst und rchi-
diakon yeworden, gehörte also WI1e seın efte Andreas, der Wiıttenberger
Archidiakon, dem Ööheren Klerus Bei seinem Dienstherrn, Kardinal
Albrecht VO  w Maınz, stand Demudt iın u Ansehen. Er hat 519/20 VOI-

übergehend erfolgreiche Vermittlungsversuche 7wiıischen den Wittenberger
Theologen und dem Kardıinal gemacht, bevor 1523 selbst Aaus seinem
Kloster nach Wittenberg floh und heiratete. Se1in effe Andreas, der ıhm
1521 WEe1 Schritten gewidmet hatte, konnte eıiınen Erfolg in der eigenen
Familie verbuchen.

Tie vorreformatorische Laufbahn des Nikolaus Demudt deutet auf gute
Beziehungen der Demudts ZUr Kırche hin Direkter noch können WIr das
belegen bei Andreas’ Vater Dıiıe Familie des Vaters eter Bodenstein geht
vermutlich ursprünglich zurück auf ıne 1m Eichsteld und 1n Thüringen —-

sässıge Landadelsfamilie VO  3 Bodensteın,; die 1mM Zweıg der Famiılie Peter

Miıssıve, BI ir
Von Bepstlicher heylickeit, BI 2r
Zur Famaiıilie des Andreas Bodenstein meinen Beitrag „Andreas Rudol#ft Bo-

denstein VO:  5 Karlstadt. eın Leben, seine Herkunft un seine innere Entwicklung“,
1n Wol}jgang Merklein (E1t523) Andreas Bodenstein VO  S Karlstadt
Festschrift der Stadrt Karlstadt zu Jubiläumsjahr 19850, Karlstadt 1980, 511
nd 53 (Stammbaum)
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Bodensteins bereits verbürgerlicht WAar, jedoch noch das Junkerswappen bei-
behalten hat. Dieses Familıenwappen 1St belegt bei Andreas auf dem olz-
schnıtt „Fuhrwagen“ 15199° und bei seinem Bruder, dem Juristen Dr.
Leonhard Bodenstein fr in Nürnberg?. Der Vater Peter Bodenstein
War auch kein eingesessener Karlstadter, sondern kam höchst wahrscheinlich
auch über Hammelburg nach Karlstadt!®.

DPeter Bodenstein gehörte nıchtsdestowenıger bald den angesehenen
Bürgern Karlstadts. 1481 ISt als einer der beiden Bürgermeıister belegt.
1485 ist Bruderschaftsmeister der Bruderschait VO St Nikolaus und St
Urban der Pfarrkirche un hat als solcher MIit der Verwaltung VO  -

Seelmeß- un: Armenstiftungen Iu  =) Er starb einem unbekannten
Zeitpunkt VOT 1515, während die Multter 1525 noch lebte

Dıie kirchliche Frömmigkeit der Eltern schlägt sich bereıts nıeder ın der
Wahl der Vornamen ıhrer Kiınder. Wiährend der Bruder Leonhard seıiınen
Namen ohl dem Leonhardsaltar der damalıgen Spitalkirche verdankt,
dem se1it 1449 ine Frühmefßsstittung bestand*?, erhielt Reformator, der

1480 gyeboren wurde, seinen Namen nach dem Patron der Pfarrkirche St
Andreas Diesen Heıiligen, dessen Tag November gefeiert wird, und
dessen Bild miıit dem Andreaskreuz sıch ın der Pfarrkirche Schlußstein
eines Chorbogens befindet, erwähnt Bodenstein noch 1520 gegenüber seiner
Multter als vorbildhaften Märtyrer, obwohl ihm die Heiligenverehrung
damals bereits ZUrr Frage geworden WAar:

„Der Heilige Sankt Andreas rfreut sich 1n seinem Herzen, da{fß VO  e} WC:  SC
seines Meısters, Jesu Christı, Kreuz sterben sollte. Der War ein trommer Heı-
lıger. Warum sollte ich x un großer Sünder auch nıcht begehren sterben?Bubenheimer, Gelassenheit und Ablösung  253  Bodensteins bereits verbürgerlicht war, jedoch noch das Junkerswappen bei-  behalten hat. Dieses Familienwappen ist belegt bei Andreas auf dem Holz-  schnitt „Fuhrwagen“ (1519)® und bei seinem Bruder, dem Juristen Dr.  Leonhard Bodenstein (+ 1549) in Nürnberg?. Der Vater Peter Bodenstein  war auch kein eingesessener Karlstadter, sondern kam höchst wahrscheinlich  auch über Hammelburg nach Karlstadt!®.  Peter Bodenstein gehörte nichtsdestoweniger bald zu den angesehenen  Bürgern Karlstadts. 1481 ist er als einer der beiden Bürgermeister belegt.  1485 ist er Bruderschaftsmeister der Bruderschaft von St. Nikolaus und St.  Urban an der Pfarrkirche und hat als solcher mit der Verwaltung von  Seelmeß- und Armenstiftungen zu tun. Er starb zu einem unbekannten  Zeitpunkt vor 1515, während die Mutter 1525 noch lebte.  Die kirchliche Frömmigkeit der Eltern schlägt sich bereits nieder in der  Wahl der Vornamen ihrer Kinder. Während der Bruder Leonhard seinen  Namen wohl dem Leonhardsaltar der damaligen Spitalkirche verdankt, an  dem seit 1449 eine Frühmeßstiftung bestand!!, erhielt unser Reformator, der  um 1480 geboren wurde, seinen Namen nach dem Patron der Pfarrkirche St.  Andreas. Diesen Heiligen, dessen Tag am 30. November gefeiert wird, und  dessen Bild mit dem Andreaskreuz sich in der Pfarrkirche am Schlußstein  eines Chorbogens befindet, erwähnt Bodenstein noch 1520 gegenüber seiner  Mutter als vorbildhaften Märtyrer, obwohl ihm die Heiligenverehrung  damals bereits zur Frage geworden war:  „Der Heilige Sankt Andreas €  rfreut sich in seinem Herzen, daß er von wegen  seines Meisters, Jesu Christi, am  Kreuz sterben sollte. Der war ein frommer Hei-  liger. Warum sollte ich armer und großer Sünder auch nicht begehren zu sterben?  — Fliehe ich den Jeiblichen Tod, so wird mich der ewige höllische Tod mit Leib  und Seel verderben“12.  8 Über den „Fuhrwagen“ bzw. „Himmel- und Höllenwagen“ s. Bubenheimer  a.a.O., S. 19-28, Abbildung des Wappens S. 8. Das Fragment einer früher unbe-  kannten Ausgabe des Holzsch  nitts mit lateinischen statt deutschen Inschriften  wurde von Dr. Konrad von Rabenau, Berlin, i  n der Kirchenbibliothek St. Blasii  zu Nordhausen entdeckt; s. Dieter Koepplin/Tilman Falk: Lukas Cranach. Ge-  mälde, Zeichnungen, Druckgraphik, Bd. 2, Basel 1976, S. 504.  9 Abbildung bei Bubenheimer a.a.O.,  *  O  10 In Karlstadt gab es damals nur  er  ne Familie Bodenstein, nämlich die des Peter  und der Katharina Bodenstein. We  der davor noch danach taucht der Familien-  name in Karlstadt auf. Dagegen ist der Familienname im 15./16. Jahrhundert  mehrfach im nahegelegenen Hammelburg belegt, von wo auch die Mutter stammt.  Andreas’ Vater könnte identisch sein  mit dem Peter Bodenstein aus Hammelburg,  der 1477/78 in der Erfurter Artistı  enfakultät studierte (freundlicher Hinweis von  Herrn Wolfgang Merklein in Kar  Istadt). Siehe Heinrich Ullrich: HMammelburg.  Bilder aus der Geschichte einer uralten Frankensiedlung,  2 Aufl 6:0O:0. ] [Ham:  melburg 19751,  S. 218; H. Weissenborn (Bearb.): Acten der Erfurter Universität,  I. Teil, Halle 1881, 370: „Petrus Botensteyn  de Hamelbergk 24 gr.“ immatrikuliert  er frän  kischen Sippe Bodenstein konnte ich  im Wintersemester 1477/78. Spuren d  Schweinfurt, Fulda und in Aub bei Ochsen-  für jene Zeit außerdem nachweisen in  furt.  Bericht über die hiesige Früh-  11 Peter Stefan Gros, Primissarius in Karlstadt:  meß zu Karlstadt, 1793, handschriftlich  .  im Stadtarchi  v Karlstadt, S. 2. 12-20.  12 Missive, Bl. A _ 3v. Bodenstei  n reı  chtfertigt diese Anführung des HI. Andreas  in einer Randbemerkung unter Beru  fung auf Bernhard von Clairvaux: „Inducitur  historia propter Bernhardum, quem osculantur plurimi.“Fliehe iıch den leiblichen Tod, Wll'd mich der ewı1ge höllische Tod miıt Leib
un: Seel verderben“12.

Q  x Über den „Fuhrwagen“ bzw „Himmel- un Höllenwagen“ Bubenheimer
qa 19—28, Abbildun des Wappens Das ragment einer früher unbe-
kannten Ausgabe des Ho zschnıtts MIt lateinischen deutschen Inschriften
wurde V O  3 Dr. Konrad VOIN Rabenau, Berlıin, der Kirchenbibliothek St Blasıi
FA Nordhausen entdeckt: Diıeter Koepplin/Tilman Falk Lukas Cranach. (3e«
mälde, Zeichnungen, Druckgraphik, 27 Basel 1976, 504

Abbildung be1 Bubenheimer A
10 In Karlstadt vab CS damals Ur e1 Famiılie Bodensteın, nämlich die des Peter

und der Katharina Bodenstein. Weder davor noch danach taucht der Familien-
NnAame 1n Karlstadt auf. Dagegen 1St der Familienname 1m Jahrhundert
mehrtach im nahegelegenen Hammelburg belegt, VO  j auch die Multter STAamMMmM£.

Andreas’ Vater zÖönnte identisch sSein MmM1t em DPeter Bodenstein AUS Hammelburg,
der 477/78 1n der Erfurter Artıstenfakultät studierte (freundlicher Hınweis VO:  ”3

Herrn Wolfgang Merklein in KarIstadt) Siehe Heinrich Ullrich: Hammelburg.
Bilder 4US$ der Geschichte einer uralten Frankensiedlung, Au 1E | Ham-
melburg 2158; Weissenborn Bearb.) Acten der Erturter Universität,

Teil, Halle 1881, 370 „Detrus Botensteyn de Hamelbergk er immatrıikuliert
fränkischen Sıppe Bodenstein konnte ichım VWıntersemester 1477/78. Spuren Schweinfurt, Fulda un in Aub bei Ochsen-tür jene Zeit außerdem nachweısen 11

turt. Bericht ber die hiesige Früh-11 Peter Stefan Gros, Primissarıus 1n Karlstadt:
mefß Z Karlstadt, 1799 handschriftlich 1m Stadtarchı Karlstadt, 27{

12 Missıve, 3v Bodenste1 chtfertigt diese Anführung des HI Andreas
1ın eıner Randbemerkung Berufung auf Bernhard VO:  3 Clairvaux: „Inducitur
historia propter Bernhardum, quem osculantur plurimi.“
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Andreas Bodenstein, der noch den Symphorian 1n entsprechenderVWeiıse aneben stellt?®, spricht hier WI1e in anderen Aussagen der „Missıyve“

seine Mutter bewußt DOSItLV auf Vertraute Elemente iıhrer Frömmigkeit A
Uulz Sie nach Möglıchkeit iın der Papstsache für sıch gewınnen. Andreas
eigene Teilhabe der Heiligenverehrung, WI1e S1e 1n seinem Geburtsort g-pflegt wurde, finden WIr belegt in seiner zweıten Veröffentlichung 1mM Jahre130Z: den scholastischen „Distinctiones Thomistarum“ („Unterscheidungender Thomisten‘ Am Beginn dieser Schrift ruft tolgende Heılige an

Dıe Trinıtiät in der Karlstadter Pfarrkirche gab einen Itar der
Dreitfaltigkeit??; die Jungfrau Marıa in Karlstadt gab eine „Bru-

derschaft uNserer lieben Frau und St Sebastians“16; die Hl Katharına,die Patronın der Mutter*”. Mıt der Heiligenverehrung 15t Andrea auch „VOoNn
Jugend auf in Ehrerbietung und Wohlachtung der Bildnis ErZOgen und auf-
gewachsen; und 1St m1 ine schädliche Furcht eingetragen, deren iıch mich
- wollte entledigen, und kann nıcht“18

Bodenstein nn iın seinem Sendschreiben auch seine Taufpaten den
für seine religiöse Erziehung Verantwortlichen:

SR habe durch meıne Paten der Doten (so miıch AaUuUsSs der Taute gehoben), als
und eche ich getauft ward, Gott un christlicher Kirche verheißen, bei dem Glauben

bleiben und sterben.“ „Warum sollte ıch ıcht meıiner Paten Gelübde uch
erfüllen, die mich VOT der Taute Gott verpflichtet aben?“19

Zu einer Patentante hatte Andreas oftenbar ine besondere Beziehung:Dıiese wollte siıch als Wıtwe 1520 in Wıttenberg nıederlassen?®. Auch (0) 88
zeıgt Andreas ine CNSC Bındung se1ine Famlıulie. 1510 ejerte die prie-sterliche Primiz 17 Kreise der Verwandtschaft 1n Karlstadt. Dreıi Brüder
studierten vorübergehend in Wıttenberg, SeIt 1504 bereits der ältere
Andreas War: Hıer wurden Jodokus und Konrad 1im VWıntersemester 505/06
immatrıkuliert21 un Martın 1m Sommersemester 151122 Schließlich äßrt

rhetoricalis.“
13 Ebd BI 3V wıeder mi1t eiıner abschwächenden Randbemerkung: „Ilatio
14 Distinctiones Thomistarum, Seite

(/70S, Frühmefß Karlstadt, 2026 1503 wurde SIn der Pfarrkirchedaselbst auft dem Altar der Hl Dreyfaltigkeit“ VO  3 Barbara reusın ein Benefhiziumgyestiftet (21
Belegt 1449 Ebd 220
Die Heılıge Katharina wWar auch dıe Patronın der Artistenfakultät 24n derUnıiversität Wıttenberg.158 Von abtuhung der Bilder un das ke

len VSZZ. hrsg. V,. Lietzmann,
bedtler unther den Christen SCYN sol-

DBonn 1911 I 49221
19 Mıssive, Bi Ar Dr
20) Andreas Bodenstein Georg Spalatin, Wıttenberg, Junı 1520° I1 ®Olearius, Scrinium antıquarıum, Halle 16/4; Näheres Bubenheimer, AndreasRudolf Bodenstein VO  3 Karlstadt, miıt Anm
271 Im Wıntersemester 1506/07 wurden nach dem Dezember \ gemeınsamre1l Karlstadter immatrıkuliert: „Eucharius schrawdenbach de karlstadt. JodocusConradus Bodenstein de karlstadt.“ Karl Eduard Förstemann: Album AcademiaeVıtebergensis. Altere Reihe, B 1502—

Konrad haben oftenbar LT“ urz In Wıtt
1560, Leipzig 1841 Jodokus Uun!
enberg studiert un keine akademischenGrade erworben. Zu Konrad Bodensteıin vgl Hermann Freytag: AÄntonius Boden-



Bubenheimer, Gelassenheit un: Ablösung 255

&__

sıch der Bruder Michael 1517 in Wittenberg als Bäcker nieder®5S. Die ENSC
Bıindung Bodensteins seine Herkunftsfamilie hatte Ja als Kleriker
noch keine eigene Famillie vegründet War bei Andreas Rodenstein 1520
nıcht 1Ur eın Anzeichen einer in der heimatliıchen Siıppschaft gegebenen Ge-
borgenheit. S1e War bej ıhm auch eın zußeres Zeichen der innerlich nıcht voll-
ZOSCHNECN Ablösung VO Multterhause. Die Notwendigkeit dieser ıinneren Ab-
lösung VO  } der Mutter hat Bodenstein 1520 bewußt als Lebensaufgabe er-

faßt VDer Prozefß der Ablösung drückt sıch be] ıhm Aaus in der Auseinander-
SETZUNG MIt seinem theologischen Lieblingsthema, der „Gelassenheit“, das
ıhn nachweisbar VO  3 1517; dem Jahr seines Bruches MIt der Scholastık, bis

seiınem Tod beschäftigte. versuche im folgenden anzudeuten, Ww1e Bo-
densteins mystischer Begriff „Gelassenheit“, dem Bodenstein drei thematı-
sche Abhandlungen 1520; 1523 und 1540 gewidmet hat, uLnseier heuti-
SCH tiefenpsychologischen Kategorıe „Ablösung“ entspricht.

Immer W CIiH Bodenstein ausführlicher über dieses Thema schreibt, bijetet
VOT allem die Schriftzitate auf, ın denen VONn der Trennung der Kinder

VO  3 ihren Eltern die ede 1St. zeige das Sendschreiben die Mutltter,
das bezeichnenderweise die mystische Schritt Bodensteins iSt. Er be-
fürchtete im Oktober 1520, daß seine Multter den päpstlichen annn als
Schande für die Famiıilie empfinden un den Versuch machen könnte, den
Sohn V dem eingeschlagenen Weg abzubringen:

„Werdet ihr ber euch weıch machen un unterstehen, miıch abzuhalten, werde
ich euch SaScCN, wıe Moses ZESAZT, der gesprochen hat seinem Vater und Multter:
‚I kenne euch nıcht‘ un seinen Brüdern und Schwestern: ‚Weißß nıchts VO  3 eu
Und 5  1€ Tre Kınder nıcht gekannt aben, die haben dein Verbündnis, eın Wort
und deın Gericht N un: behalten.‘ Derwegen 11 ich euch auch gelassen, Un

ihr sprechen dürft ‚Lieber Sohn der Oheım, olge dem Papst!” darf ich
wiıdersprechen: ‚Wer bist du? Behüt mich Ott VOT dir un deinem Rat!‘
kenne ın dieser Sache weder Vater och Multter. Ich tolge alleın gyöttlicher Schrift,
die kann iıcht ırren ich wil] Vater un Mutter, Bruder un Schwester aut-

ste1n. Eın Theologenleben aus dem Jahrhundert der Reformation, 1! Zeitschrift des
VWestpreußischen Geschichtsvereins 65 (1925) Zu dem ben ZENANNILEN ucha-
F1US Schrautenbach, der 1508 in Wittenberg Andreas Bodensteins Dekanat
baccalaureus artıum wurde, Hoernes: Kurze historisch-topographische Be-
schreibung der Karlsburg un: der Stadt Karlstadt, Karlstadt 1598, 41

Unter dem Rektorat Andreas Bodensteins wurde 7zwischen dem und
Maı 1511 immatrıkuliert „Martınus Bodensteyn de Carolstat Herbipol. Dioc.“
Förstemann 1, 35 Auch Martın Bodenstein hat 1n Wittenberg keinen akademischen
Grad

23 Zu Michael Karlstadt S Bubenheimer, Andreas Rudolft Bodensteıin VO Karl-
stadt, 59 Heinrich Kühne, Karlstadt als Bauer „Andres“, 191e Merklein
(Hrsg.), Andreas Bodensteın VO  3 Karlstadt, Über Michaels Sohn, den
Theologen Anton Bodenstein den 1n Anm 2 geENaNNTEN Autfsatz VO  3 Freytag:
Äntonius Bodenstein; Arndt, Art „Bodensteın, Antonıuus“, 1N:! Altpreußische Bıo0-
zraphie (1941) 65 un: darüber hınaus Toepke (Hrsg.) Die Matrikel der
Unıiversität Heidelberg VO'  3 1386 bis 1662, Heidelberg 1884—86 Am Januar 1544
ımmatrikulierte sıch „Anthonius Bodenstein, Aart. magıster Wittenbergensis“ ZUr

Fortsetzung des Theologiestudiums 1n Heidelberg,
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geben, alles gelassen Leib und Seel;, das miıch VO:  e} vöttlichen Zusagungen zıieht
der entfernt. weils, daß ich gelassen sSe1InNn MU: und da{iß iıch alle Kreaturen
gelassen MUu ‘«24

Wır sehen h:  1er, dafß „gelassen“ die aktive Bedeutung VO  w} „verlassen“ oder
„Jloslassen“ hat Wer eLWwWAas loslassen kann, der ISt „gelassen“. Wenngleich
Bodenstein in seınem Sendschreiben auch die San Verwandtschaft
SPFiCht, steht doch die Multter als Empfängerin im Vordergrund. Die TIren-
Uungsg VOon iıhr 1St WI1Ie ine seelische Abnabelung, ein csehr schmerzhafter Pro-
zeß
E vedenke das Wort Christi, der Iso spricht: ‚Ihr sollt nıcht meınen, dafß

ich yekommen bın, Frieden auf das Erdreich schicken: ıch bın gekommen, das
Schwert senden.‘ Dasselbe Schwert teilet Kiınder VO!  3 den Eltern und Weiber
VO  3 Männern, Brüder VO]  3 Schwestern, Ja die Seele VO)  3 iıhrem Leib, W1e€e geschrie-ben Das Schwert zertrennt Seele und Leib und den Menschen Sar un Sanz
1in göttlichen Willen ... Es entstehen 1n dem Menschen unzählige Seutzer un
Schmerzen, WECeNNn das Schwert recht die Hände des Glaubens nımmt, denn das
1St das Schwert, welches miıch VO:  3 dem Papst jetzt geteilt CZ

Die Trennung VO: Papst 1St ıne auch zußerlich sichtbare Trennung, dıe-
Jjenıge VO  3 der Multter die tieferliegende innere Ablösung. Ausdrücklich
spricht Bodenstein VO  en der äunußeren und der ınneren Gelassenheit:
„I weißß, da iıch kein Jünger und Nachfolger Christi kann se1N, ich lasse denn

Vater und Mutter, Bruder und Schwester un Freund un meıne eigene Natur,
Haut und Haar MU: alles seıin gelassen, das ın MLY un: außer MLY lSt, alles das
mich 1n Hımmel un Erde Seele und eib indert. Das verleihe mMır der gütigeGott, Amen Denn ich weiß, keine größere Tugend auf Erden und 1M Himmel
1SEt denn Gelassenheit, einer al seine Güter, Ehre, Freunde Leib un Seele VeEer-
lasset“26.

An der Mutter kleben, STAatt NUu  —3 eigene Wege gehen, also die SYyIMN-biotische Anklammerung, ware das Gegenteil der Gelassenheit:
„Werdet iıhr dem Papst anhängig se1n, und ich wollte miıch A euch heften,würde iıch Christus hässig und eın Feınd werden. 1 ich mMu: ıcht allein euch,

sondern mich selber gelassen, ich darf mıch meıines Leibes und Lebens nıicht
nehmen“27.

ach der Ablösung VO'  w Mutter und Vater, VO  ; Verwandtschaft un Heı-
MaAat, VO  3 der mütterliıchen Frömmigkeit und dem alten Glauben 1St die
schwerste Aufgabe die Ablösung VO eigenen Leben, die Bereitschaft T
Tode icht zufällig hat Bodenstein als sechzıgjäihriger eın Jahr VOT seınem
Tod ın Basel (24 Dezember ıne lange Thesenreihe geschrieben über
die Gelassenheit wofür den lateinischen Begriff „abnegatio“ verwendet

24 Missıve, 4 V ir.
Ebd Bl LA

26 Ebd BI 203
Ebd 2T.
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als Auftakt eınes geplanten, aber unvollendet gebliebenen großen theolo-
yischen Werkes „Grundbegriffe der Heıligen Schrift“ („EoGı
SAacra«c scrıpturae:):

„Sıch celbst gelassen“ bedeutete für Bodenstein 1520, auch der Ge-
tfahr des Märtyrertodes die eigene Überzeugung nıcht aufzugeben. Doch
drängt siıch nıcht nach dem Martyrıum un: faßt ein Exulantendasein 1Ns
Auge

„Wiewohl iıch nach dem Kreuz meılnes alten Adams halben ıcht gedenke
laufen, ıch sehne mich auch nıcht sonderliıch nach dem Feuer. Derwegen 11 ıch
(wıe Davıd Vor Absalom geflohen) VOor dem Florentinischen Löwen |Leo VO  3

einer Stadt 1n die andere fliehen“28.
Dıieser Plan 1st bereits ein Indız des nach den depressiven Ängsten wieder-

erwachten Lebenswillens. Die letzte geheime Ursache der gedrückten Stim-
INUNS die Schuldgefühle angesichts der inneren Stimme der Mutter,
die Andreas zurief: „Lieber Sohn, folge dem Papst!” Nachdem Andreas
sıch davon efreit hatte, konnte CI, W1€e iıch einleitend bereits angedeutet
habe, eine Woche spater bereits Kampftestöne hören lassen in der Schrift
„Von päpstlicher Heıiligkeit“, in der über Neijdhart VO'  —$ Thüngen den
an $ränkischen del JAHT. Reformation des Papstes aufruft, den
515/16 während seines Romaufenthaltes cselhbst kennengelernt hatte:

„Das göttlıche Bu: oll der Papst 1n seiner Hand haben un: alle Christen dar-
4u5 regıeren ıch weıß, un Wr sehen’s alle VOor Augen, da{fß der Papst Aaus seinen
Dekretalen urtejlet un! geistliche un: weltliche Sachen durch seın eigenes Gesetz
vortragt. Das allein ware den verständıgen Christen SCHUS, wider den Papst aufzu-
stehen, ihn retormieren.“ „Darum lasset Uu1s (zu unserer Seligkeit) Jetzt aufwa-
chen und lasset uns den schädlichen Löwen reformieren“29.

Bodenstein ordert auch jetzt nıcht die Abschaffung des päpstlichen
Bischofsamtes, sondern dessen Reformation. Dabei 1st ıhm das wichtigste
Anlıegen, MiIt dem sıch notfalls schon begnügen könnte, die Forderung,
daß sıch der apst oleich jedem anderen Christen und Laien der Heiligen
Schrift unterstellt, ; jeden Anspruch auf Untfehlbarkeit und auf ine Ur

ihm zukommende besondere Vollmacht ZUur Auslegung der Heiligen Schrift
aufgibt. Die päpstliche Unfehlbarkeıt, die Wr T'ST 1/ dogmatisıiert, aber
1Mm Jahrhundert VO  — den Päpsten bereits beansprucht wurde, wurde
damals kompromißlosesten VO  .} Bodensteins römischem Un1ıversitäts-
kollegen, dem kurialen Hoftheologen un Palastmeister Sılvester Mazzolıinı
Prierias (F vertreten, der siıch als Ankläger 1im römischen Lutherpro-
Zzeß einen Namen gemacht hat Mıt diesem Papalisten WAar Boden-
stein bereits 515/16 bei einer theologischen Disputation der Sapıenza,
der römiıschen Universıität, über der Frage der Stellung der Schrift 1n der
Hıerarchie kirchlicher Autoritäten und Normen aneinandergeraten. Es äßt
sıch vermuftfen, da{fßß Bodenstein selbst 1m Rahmen der spätmittelalterlichen

28 Ebd Z
29 Von Bepstliıcher heylickeit, BL 2Ir— V, ir.
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Laienfrömmigkeit des fränkischen Elternhauses une ZeEW1sse Wertschätzungder Heıiligen Schrift vermittelt wurde, beruft sıch doch darauf, daß iıhn
seine Taufpaten 11 Taufgelübde der Heiligen Schrift verpflichtet hätten,
W2Ss dann spater 1mM Doktoreid des Theologen?) selbst wiederholt
habe59 Jenes Hauptanliegen wird bereits auf dem Tıtelblatt des apst-traktates zusammengefadfit:

„Dieses Büchlein beschließt durch Heilige Schrift, dafß päpstliche Heıligkeit all-
zuvıel iırren, sündıgen un Unrecht kann Wer das nıcht ylaubt, der 1St eın
bÖöser Unchrist.“

Gleichzeitig verbindet Bodenstein die theologische Kritik den Unfehl-
barkeıtsansprüchen des Papstes MmMi1t soz1ıaler Kritik dessen acht- und
Prachtentfaltung, die Bodenstein auf eigene Beobachtungen bei Prozessionen
un Gottesdiensten des Papstes während seiner Romreise gründet und die
mutatıs mutandıs einer gew1ssen Aktualitiät nicht entbehren:

„Von den vielen Pferden: Dazu iırrt der Papst, da{fß wıder Gottes Verbot un
Christi Beispiel täglıch LE Weil] 1U  3 der Papst 1St ein geistlicher Regıe-
ICI, ziemt ihm viel wen1ger dann einem weltlichen König, einen solchen übermäfßi-
SCIH Haufen Pferde halten, die mM1t Siılber, Gold, Perlen un em este1in
ehängt, un 1St ıhm doch alles VO  3 unnoten. ber die Armen mussen die selbe
Zeıt Not un Angst eıden gestehe iıhm auch SAr nıchts, da{fß angezeıgteUnkosten ZUr hre un Lob päpstlichen Standes LUeE „Auch leiden viele Arme
Hunger, welche der Papst mı1t olchem unnützlichem eld wohl speisen könnte.
ber 11 haben, daß WIr ihn feiern un solche unchristliche hre wıder
Ott pflegen“S2,

Bodensteins Schrift zielt csehr bewußt auf den damaligen Renaissance-
Leo ab Unter iıhm kam alsbald ein eigener Prozefß SCHCH Boden-

stein in Rom In Gang Die Ausfertigung einer bereits entwortenen Bann-
bulle blıeb aber durch den 'Tod COs Dezember 327 liegen, und
dem nachfolgenden Reformpapst Hadrian VI wurde Bodensteins Prozeß
offenbar nıcht weıtergeführt. SO st anders als Luther der ausdrücklichen
persönlichen Exkommunikation ENIZANDEN. Bodensteins Schriften tauchen
seiIt den zwanzıger Jahren aut verschiedenen Indices verbotener Bücher auf.
In den späateren für die Gesamtkirche gültigen römischen Indices aAb 1559
werden alle Schriften Bodensteins pauschal verboten, in früheren okalen
Zensuren (zuerst Pariıs wird nıcht eLw2 die Schrift € den aps
SCNANNT, sondern Bodensteins 1m Junı 1521 verfaßter lateinischer Traktat
SCHCN  © Zölibar und Mönchsgelübde, dessen Wirksamkeit auf den Klerus
offenbar me1lsten vefürchtet war®.

Missive, Ar.
31 Besuch VOnNn Papst Johannes aul I1 1n der Bundesrepublik Deutschland

F1D November 1980
39 Von Bepstlicher heylickeit, 3wv—4r. 1v.
33 Reusch Der Index der verbotenen Bücher, I Bonn 1883, 143: Ders.

(Hrsg.) Dıie Indices liıbrorum prohibitorum des sechzehnten Jahrhunderts, Tuüubin-
SCHh 185386, 23 136 149 178 216 2572 255 344 387 396 461 468
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ıcht LLUr für die Haltung gegenüber dem Papst, sondern für Bodensteins
ganzen weıteren theologischen Werdegang War der Umschwung 1m Oktober
1520 VO  3 der ngs VOTLT dem Bruch MmM1t dem aps ZALT mutıgen Fortsetzung
des eingeschlagenen reformatorischen VWeges VO'  3 großer Bedeutung. Denn
Bodenstein hat diese Wende als ıne Bekehrung erlebt. Dieses Bekehrungs-
erlebnis hat schon 1m „Sendschreiben“ die Mutter, in dem eingangs
VO seinen großen AÄngsten redet, seiınen Niederschlag gefunden. Nachdem
Bodenstein die Trennung VO'  3 Papst und Multter als Wıillen (zOottes auch
der Gefahr des Märtyrertodes mit den Worten Ja Herr, iSt recht
akzeptiert hat, schreibt 1in einer konzentrierten mystischen Sprache:

„Christus fndet iINnanl nıcht der Freundschaft, sondern 1n seinem Tempel,
darın se1in Wort klinget un erschillet, da siıch die Pharıiısäier un: Gleißner, der
apst und seine Gecken, wundern un närrisch werden. In demselben Tempel, de7
ein gelassener Mexnsch ıst, zuird Gott,; Christus Herr, gefunden“34,

Die hier beschriebene Geburt (jottes in der Seele bedeutet für Andreas
Bodenstein die geistliche Erneuerung, die Wiedergeburt. Von dieser Bekeh-
rung wird Bodenstein ZU. „Theologen der Wiedergeburt“®. Schon im
Aufbau des Sendschreibens wird die Parallelıtät VO:'  e} Geburt und Wieder-
geburt deurlich. Der oftene Brief hat we1ı Teile iIm ersten Teil hält Boden-
esteiın Zwiesprache mit Gott, der die Wiedergeburt schaften kann, 1m Zzweıten
Teil MIit seiner Mutter, die ıh leiblich geboren hat In der Parallelisierung
VO'  3 leiblicher und geistlicher Geburt wiırd sichtbar, daß Bodensteins mYySst1-
sches Gottesbild auch durch posit1ve Urerfahrungen m1t der eigenen Multter

mitgeprägt wurd auf einen kurzen Nenner gebracht: Andreas Bodensteıin
vertritt ÜAhnlich wie auch andere Mystiker iıne „mütterlıche Theologie”:

„Du hast mich übermildiglich hne alle Verdienste MIt dem Wort deiner Wahr-
heıit wiedergeboren, Ww1e geschrieben steht: Er hat un geboren in dem Wort seiner
Wahrheit, auf daß WI1Ir seine Kreaturen WErden In deinem Wort, 1n deinen

Glauben, 1n Liebe,Zusagungen un: Verheißungen hast du uns geistlich, das 1St
1n Irost un in Hoffnung dir geboren un ebendig gemacht“26,

In der eschriebenen Erfahrung Bodensteins, Aaus der ınneren Qual „WI1e
neugeboren“ erlöst sein, wurzeln auch seine VO  $ Luther abweichenden
Gedanken Von der Tautfe Bodensteıin beruft sich ım Sendschreiben Ja
mehrftfach auf das ihm wichtige Gelübde seıner Tautpaten; die Säuglings-
tautfe iSt. ihm noch unbestritten. Und doch bereıitet sich, wI1e ott bei hm,
die NCUEC Sichr 1m Stillen VOTL. In den schon erwähnten eLItwa gleichzeitigen
Thesen „Von Trübsal und Erwählung“ schreibt Bodensteıin:

95  1€ 1m Geıst und mi1t dem Wasser der Trübsal getauften SIN wahrhaft C«
tautt.“

de geistliche Trübsal 1St eın Sakrament“$7.

34 Miıssıve, Bl 1v Theology of Regeneratıon,35 Sıder. Karlstadt’s Orlamünde Theology
1n The Mennonite Quarterly Review 45 (1971) 191—-218 352—376

36 Missive, BI 2r
37 „4 Baptisatı spirıtu aqua tr1ıbulationıs Verc SUNT baptisati. Verbum

Christi ‚Nısı quı1s renatus fuerit aquUua spirı sancto‘ ubertim plene et

Ztschr.
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Von dieser Vergeıistigung der Taufvorstellung Wr bei einer ımmer star-
keren Betonung der „Geisttaufe“, die Ja nach Bodenstein schon in den
Thesen die „wahrhafte Taute“ ISt, die Konsequenz nıcht weıt, auf die
Säuglingstaufe verzichten. Als Bodenstein sich schliefßlich zusätzlich davon
überzeugt hatte, dafß keinen Schriftbeleg für die Säuglingstaufe 1bt, hat

1524 ın seiıner Pfarrei Orlamünde A. Saale die Säuglingstaufe einge-
stellt. ber die Taufe hat Bodensteın 1524 ıne Schrift verfaßt, die w1e
seıne einflußreichste, gyleichzeitige Abendmahilsschrift „Dialogus oder eın Ge-
sprächsbüchlein VO  a dem greulichen und abgöttischen Mißbrauch des hoch-
würdigsten Sakraments Jesu Christi“ in Dialogform gehalten warss S1ie ist
im November 15724 1n Base!l bei der Drucklegung konfisziert worden und
seither verschollen. Was ekannt geworden WAar, reichte hın, daß Bodensteıin
bereits vielen seiner Zeitgenossen als „ Vater der Wiedertäuter“ galt®®. Zu
täuferischen Kreısen, die auch Oon: durch Bodensteins Theologie der Wıiıe-
dergeburt und der Heilıgung beeinflufßrt wurden, hat 1n der Folgezeıt
Verbindung gehalten. Von der Praxıs der Täuter unterschied sıch Bodensteıin
oftenbar darın, dafß keine Wiedertaufe schon Getaufter vornahm, sondern
einfach die Säuglingstaufe einstellte, ohl 1Mm Blick auf ine geplante spatere
Erwachsenentaute. Bodenstein hat aber die Tauffrage nıcht einem kon-
fessionellen Trennungspunkt werden lassen, sondern spater selbst die Saug-
Jingstaufe als Vater un: Ptarrer wieder praktiziert. Daß ıhm anders
dennoch lıeber SECWESCH ware, können WIr annehmen. Jedoch hat die 5ßi-
Suns diesem Punkt Bodensteins Anstellung bei den Schweizer Reforma-

in Zürich (  0—3 un Basel (  4—4 ermöglıcht, nachdem die
Lutheraner iıhn endgültig ausgestoßen hatten.

Was die altgläubigen Gegner Bodensteins versaumt hatten, das holten
die einstigen lutherischen Bundesgenossen gründlich nach ıcht die 'om1-
S}  che, sondern die wittenbergische Kirche hat Andreas Bodenstein exkom-
munıziert. Nun traft ıhn, W ds 1 Oktober 1520 VO' Papsttum
hatte: Martin Luther veranlafßte 1mM September 1524 Bodensteins Auswei-
SUNS AaUuUSs Sachsen. Für Bodenstein begann die Flucht VO  3 Stadt Stadt,
verfemt durch Luthers alsche Beschuldigung, E1 ein Aufrührer und estecke
Mi1t Thomas untzer einer ecke Bodensteins Herkunft Aaus dem
Stadtbürgertum und seıne Beziehungen ZU: heimatlichen del die Thün-
ZCNS haben auf dem Sodenberg den Bauern erhitterten und erfolgreichen

intellig1, NO  - solum elementarem q  9 sed et1iam allegorıcam, hoc est trıbu-
lationem, qu am multae scrıpturae OCAaNT, acC1p1as, Tribulatio spiritualis
sa  ium est. Brieger, Thesen Karlstadt’s, 481

Andreas Bodenstein D“O Karlstadt: Ursachen der halben Andres Carolstatt
aufß den landen Sachsen vertryben (6 November 1524 1n : Erich Hertzsch
(Hrsg.) Karlstadts Schriften 408 den Jahren 1523—25, 1956—57, 2,; 5 9
26—3

39 Vgl Calvin Augustine Pater Andreas Bodenstein VO:!  3 Karlstadt 4S The
Intellectual Founder of Anabaptism, dissertation, Harvard University 1977
un! die Anm 55 Literatur.



Bubenheimer, Gelassenheit un Ablösung 261

Widerstand geleistet machten ıh Von vornhereıin nıcht einem natur-
lichen politischen Bundesgenossen der Bauern. Andreas Bodensteın, der in
der Schlußphase des Bauernkriegs im Juni 1525 tür ıne Woche eiınen Unter-
schlupf bei seiner Multter in Karlstadt tand und während dieser eıt in se1-
HG Heimatstadt ıne öftentliche reformatorische Predigt hielt, mußte ei-

leben, da{ 05 die Bauern seiner Heımat ihm, dem Pfaften, nach dem
Leben trachteten. Die sozialen Forderungen der Bauern teilte Bodensteıin
weitgehend, 1ber die Revolution lehnte ab Bodensteıin 1St in politischer
Hinsicht ein Legıitimist geblieben:
f weiß, daß iıhr viel mehr wollt, dafß ich miıch 1eß erwurgen, dann daß iıch

avmeınen Landfürsten verleugnete der da{fß ich eine Stadt verrjete

schrieb Bodenstein 1520 die Multter. Daß Bodenstein gleichzeitig Tenden-
zen verfolgte, die Stadtobrigkeiten gegenüber den Landestürsten stärken
und sich der beginnenden landeskirchlichen Entwicklung Zugunsten 2Uf0ONO-

imner Einzelgemeinden widersetzen, Jag ebentftalls auf der Linie der In-
des städtischen Bürgertums jener eıit

Der Streit 7zwischen Luther un: Bodenstein iSt in seiner Hartnäckigkeit
aus Bodensteins politischer Haltung nıcht erklären, Ja nıcht einmal hın-
reichend ihren tatsächlichen theologischen Unterschieden verständlich.
In psychohistorischer Sıcht nımmt sich der Streit AUS WiIie ıne verbissen A U5-

agıerte Kollegenrivalität*. Da der biographische rtyp solcher Konflikte
häufig dıe Rıivalıtät VO  3 Geschwistern 1st, wird sich der auch tiefenpsycholo-
gisch fragende Historiker tfür die Stellung Martın Luthers und Andreas
Bodensteıins in ıhrer Geschwisterreihe und für ihr Verhältnis iıhren Ge-
schwistern interessieren. Darüber wıissen WIr leider sehr wenig. Luthers
Vater, Hans Luther, oll acht Kinder gehabt haben, VO'  $ denen die Söhne
Martın und Jakob, spater Ratsherr 1n Mansfeld, und die vier Töchter Bar-
bara, Dorothea, Marıe und Katharına belegt sind#2 Gelegentliıch wurde
e  AL  9 Luther habe einen älteren Bruder gehabt“®, doch scheint das
fragwürdig sein**. Unter Andreas Bodensteins Geschwistern WITr ken-
nNen namentlich fünf Brüder und wiıssen, daß Schwestern hatte isSt für
uns VO  3 besonderem Interesse der Bruder Leonhard. Das erhaltene Portrait
Leonhards (s Abb 1)45 ze1gt 1ne auffallende Ahnlichkeit mıiıt Andreas (s
Abb in der Physiognomie. Die beiden Brüder dürften etwa gleichaltrig

4() Miıssıve, AÄr.
Siehe Bubenheimer: Andreas Rudolft Bodenstein VO  » Karlstadt, 235—44

40 Hermann Sachs Das Luthergeschlecht, Bad Salzungen 1935; 31
43 So Heinric) Böhmer: Der Junge Luther, Aufl., hrsg. AD Heinrick Bornkamm,

Stuttgart 1971
44 Die Informationen ber Luthers Geschwister verdanke ıch Herrn Dr. Herbert

von Hıntzenstern, Weımar. rb’schen Sippenarchiv45 Das 1n Abb abgebildete Portrait, vorhanden 1mM Ko
Rıssa/Norwegen. Der8400 Regensburg Z verdanke ich Herrn Günther Bodensteın,

'Text dem Portrait („Carolostadio-Francus”), das Familiıenwappen (s. Portraıit
ben inks) un diıe Physiognomie erhärten, daß onhard ein Bruder des Andreas
WAr.

3*
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Abb Andreas Bodensteıin VO Karlstadt (ca 1480-1541) als Protessor
1n Basel (1534—-1541)
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n sein. Leonhard erwarb siıch den Doktor beider Rechte, csehr wahr-
scheinlich einer ausländischen (italienıschen?) Universität, da in keiner
deutschen Matrikel belegt 1St. Von 1540 bis seinem Tode (3 Februar

War iın Nürnberg als Rats- und Gerichtskonsulent angestellt?6, Die
erfolgreiche welrliche Laufbahn Leonhards könnte iın Andreas gelegentlich
das Gefühl wachgerufen haben, als Kleriker vielleicht doch das schlechtere
Teil gewählt haben Ob Andreas insgeheim mıt seiınem Bruder WEeTit-
eiterte, als 1515 nach Rom ZO, dort nachträglich noch als Theologie-
professor ebenfalls den Doktor beider Rechte erwerben47>?

Nach iıhrem Lebensalter standen Luther und Bodenstein zueinander w1ıe
Wwel annähernd gleichaltrıge Brüder. Bodenstein War NUur wa drei Jahre
älter als Luther. Doch könnte gyerade dieser geringe Altersunterschied Gewicht
gehabt haben Denn Bodensteın War zudem 1m Kollegium der Wittenberger
Theologieprofessoren, ın dem eın Senlorıtätsprinzıp nach der Reihenfolge
der Doktorpromotionen herrschte, der geringfügıg dienstältere Kollege: Er
wurde 1510 Doktor und Professor, WEe1 Jahre VOFr Luther, dessen Promotor
1512 Bodenstein WAar, auf den diese Aufgabe turnusgemäfß gefallen War
Somıiıt War Bodenstein hier 1n eiınem übertragenen Sınn der „Aaltere Bruder“,
der ann 1516 auch noch mit einem zweıten Doktorhut Aus Rom zurück-
kam Seit diesem Zeıitpunkt siınd Querelen un Reibereien zwischen den bei-
den Kollegen belegt. Wwar halten s1ie 1m yemeınsamen reformatorischen Auf-
bruch nach außen zunächst fest INmM:! WI1e das riyalisiıerende Brüder
bei Bedrohung VO'  o} außen tun pflegen nach ınnen jedoch versuchte
jeder den anderen übertrumpfen. Das Konfliktthema Wr Wer 1St der
Erste? Dabei kehrte sıch die ursprüngliche Konstellation zwischen 1517 und
1521 Zugunsten Luthers Luther War eindeutig Z führenden Theolo-
CN Wittenbergs aufgestiegen. Dann aber verschwand unfreiwillig 1mM Maı
1521 auf der Wartburg und mufßte mMit ansehen, W1e allmählich Andreas
Bodenstein die Spitze der Wittenberger Bewegung Irat Es ISt Luther
kaum bewußt SCWESCNH, W as TtaTt, wenn nach der Rückkehr VO  3 der
Wartburg 1im Mäarz 15272 Von der Kanzel die Wıttenberger La:engemeinde,
die uUVOo hınter Bodenstein stand, oren 1eßß

46 olfgang Ellinger: Die Juristen der Reichsstadt Nürnberg VO bıs
Jahrhundert, 1in Genealogica, Heraldica, Juridica. Reichsstadt Nürnberg, Altdorf
Uun!: Hersbruck (Freie Schriftenfolge der Gesellschaft für Familienforschung iın
Franken, 6), Nürnberg 1954, 163 (Ratskonsulent 1540—1549) und 173
(Ehe- nd Stadtgerichtskonsulent 1541—-1548). Der Bestallungsrevers des Leonhard
Bodenstein VOom Junı 1540 befindet sıch 1m Staatsarchiv Nürnberg, Sıgn. 35
CcCu«c Laden der unteren Losungsstube“ Urk Nr. 17858 hier 1St 1m Sıegel Leonhards
das Famılienwappen erhalten, das bei Sıebmacher, Bürgerliches Wappenbuch,IS Nürnberg 1537 mit Tatel abgebildet 1St.

4A7 Ulrich Bubenheimer, Consonantıa theologiae CT jurısprudentiae. Andreas Bo-
denstein Von Karlstadt als Theologe und Jurist zwıischen Scholastik und Refor-
matıon, Tübingen 1977 11

Siegfried Freiherr VonNn Scheurl: Martın Luthers Doktoreid, 1N : Zeitschrift für
bayerische Kirchengeschichte (1963) 46—52 Ronald Sıder Karlstadt an:Luther’s Doctorate, in  - Journal of Theologica]l Studies 297 (1971) 168—1
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lLiebe Brücier, folget mL1r, ıch habe Ja n1ıe verderbt. bın auch der

gEWESCH, den Ott auf diesen lan DBESETZT hat. bın auch der SCWCECSCH, dem
Ott zu ersien oftenbart hat, auch solche seine Worte predigen.“ „Hättet

ihr mich auch können darın [ın der Frage der vorgenomMM«ECNCN Reformen] fragen.
bın ja nıcht fterne DSeCWESCH. Ihr hättet mich können MIt Schriften erreli-

chen“49
Luther erhebt mMiıt einer solchen Massıvıtät seinen Führungsanspruch, daß

Man hınter diesen Aussagen ine Verunsicherung sel1nes Selbstwertgefühls
kann.

Miıt dem ın den Invocavıtpredigten ZUuUr Schau getrragenen Selbstbewußt-
seın ines reformatorischen Urapostels SEPtzZie sich Luther erstmals dem Vor-
wurf AUS, eın u  ‚ evangelischer, Papst sein. Desto mehr, als CN-
über Bodensteıin ZUuU erstenmal in der Geschichte des Protestantismus die
Mittel der Inquisıtion und der relig1ösen Intoleranz einsetzte: Auf senmn Be-
treiben wurde Bodensteıin 1n Wittenberg 1im Frühjahr 15272 der Pressezensur
der Unıiversität unterstellt. Zwei Jahre spater führte Bodenstein in rla-
münde der Saale erneut einen eigenen Reformationsversuch durch, der
VO seinem Prinzıp eines aktıven, gegenüber der Obrigkeit mündıgen Laıien-
cAristentums War und darın gipfelte, daß die Orlamünder (Ge-
meıinde Bodenstein den Wıderspruch der Obrigkeit ihrem Pfarrer
wählte. Nun veranlafßte Luther Bodensteins Landesverweısung. Dıie nötıgen
Radikalenerlasse VO  e £ürstlicher Seite rasch ZUr Hand:; Bodenstein
und seine Sympathisanten erhielten Berufsverbot.

Wıe Laienkreise damals über die Wittenberger Vorgange dachten, aßt
siıch der Flugschriftenliteratur entnehmen. In der nach der Wittenberger Be-
WESUNG erschienenen A}  IN Flugschrift „Triumphus veritatıs Sıeg der
Wahrheit“ gelten nach WI1Ie VOT Luther, Bodenstein und Ulrich VO  3 Hutten
als das Dreigestirn der Retormatıion. Bodenstein werden h:  1er folgende Ge-
danken 1in den und velegt:

„Gewınn ich’s Spiel, als iıch ermut,
will iıch den Luther machen gut
denn w 4s hat lan überbleiben

Aaus Papsts Reich, wiıll ich Sar vertreıben,
Ja nıt eın Stützen leiben lan,

sondern MU: O  Q  aAr rtrummern Sall,
und do! ohn Schwert un: Feuerstlammen.

Gott geb, da{ß’s bald gescheh. Amen. men.“50
Bodenstein oilt nach dieser Stimme Aaus dem olk als der gegenüber

Luther Konsequentere, der das reformatorische Werk vollenden werde. In
einer anderen Flugschrift wiıird Bodenstein als „Krone der Heıiligen Schritt“
bezeichnet>!. Der Widerhall und die Zustimmung, die Bodenstein 1ın Laien-

Invocavıtpredigt 9 März BoA f 365, 23—28; 366,
10/3, S, 5—9; 1 9 14—-11,

Zitiert bei Alfred Schwede, Der Widersacher. FEın Karlstadt-Roman, Kon-
I9 328

51 ermann Barge: Andreas Bodenstein VO Karlstadt, Leipz1g 1903; 1, 239
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kreisen, ZUeEerSt 1in Wıttenberg, dann in Orlamünde und schliefßlich in vielen
Stidten Süddeutschlands fand, machte Bodenstein für Luther dem Rıva-
len chlechthin Wo Bodenstein velobt wurde un: erraın ZeWaNN, empfand
Luther dies oftenbar als ıne eigene Zurücksetzung, als narzıfstische Krän-
kung. Und desto heftiger und maßloser seine Reaktionen.

Diese persönliche Problematik hat Luther AauUs seinem Bewufitsein Velr-

drängt. Dabei lassen sıch bekannte und typische Mechanismen 1ne€es solchen
Verdrängungsprozesses beobachten:

Die Rationalısierung der psychischen Problematik Mi1t Hıltfe theoreti-
scher Argumente: „Die Sache iSt ohl ZuT, aber das Fılen 1St schnell“>2,
raumte Luther 1n den Invocaviıtpredigten über die in seiner Abwesenheit in
Wiıttenberg durchgeführten Reformen 1n. Daß darauthin die Bo-
densteins Führung durchgeführten Reformen, die mM1t Ausnahme der Be-
seit1gung der Heiligenbilder 1mM Prinzıp für richtig hıelt, jetzt wieder rück-
gängıg machte, S1e 1Ur Wel1 Jahre spater 1n eigener Re  5:  Z1  c ein 7 weıtes
Mal durchzuführen, das begründete mıiıt der Forderung nach „Schonung
der Schwachen“. Wıe sehr sıch hier WAar ine AauSs Luthers Theologıe
ableitbare, aber nıcht durch die reale Situation gedeckte Konstruktion han-
delte, zeıgt die Tatsache, dafß die „schwachen“ Laien, die laut Luther

schonen Salt, nach usweIls der Quellen in Wiıttenberg kaum noch gab
Die Wiıttenberger Reformbewegung War SeITt Weihnachten 1521 ganz stark
VO  3 der Wittenberger Laiengemeinde > SCWESCNH;,; die evangelische
„Ordnung der Stadt Wittenberg“ im Januar 1524 War VO Rat der Stadt

die Stimme des Bürgermeisters Christjan Beyer, der sich dem Kur-
ürsten verpflichtet fühlte, beschlossen worden. Dıie „Schwachen“ eın
Teil der Stiftsherren, die noch altgläubig und auf die Luther 1523
auch keine Rücksicht nahm, und der Kurfürst, den weniger die relig1öse als
die politische Seıite der Wittenberger Bewegung, nämli;ch der Verdacht des
Aufruhrs, die Eigenmächtigkeit des sich VO Landesherrn emanzıplerenden
Wittenberger Magıstrats und die Forderung des Nürnberger Reichsregiments
nach Unterbindung der Reformen, iın Unruhe hatte.

Der Zzweıte Mechanismus, mit dem persönliche Eigenschaften aus dem
Selbstbild verdrängt werden, ist die Projektion eigener unbewußter Wünsche
auf den Gegner: Den eiıgenen Wunsch, der se1n, konnte Luther in
seınem Bewußtsein nıcht zulassen. Iso die anderen, die solche -
christlichen und verwertlichen Absichten verfolgten. Eın ununterbrochener
Vorwurt Luthers gegenüber Bodenstein War der des Hochmuts, womıt eben
jener Wunsch nach Geltung bezeichnet ver: Wenn WIr aber sehen, WwI1ie Luther
denselben Vorwurftf alle protestantischen Abweichler, die
ihm widersprachen, erhob, dann muß die Ursache für diese Intlation des
Hochmuts 1n Luthers eigener Seele gesucht werden, eben nıcht heilig,
sondern menschlich zuging yemäß dem (Gjesetz VO Balken 1m eiıgenen Auge
un dem Splitter 1m Auge des Bruders.

BoA T 365, 11 10/3, 7‚
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Der Sündenbockmechanismus: Dıie massıve altgläubige, antireformato-
rische Polemik, 1n der Luther der leibhaitıge OSse  A War, 1e6ß Luther verständ-
licherweise ganz und Zar nıcht kalt Unter anderem wurde Luther als
„Schwärmer” diffamiert3. Dieses damals gebräuchliche Schimpfwort be-
deutet soviel wie „Radikaler“. Luther entlastete siıch, indem den Schwar-
ZeN Peter weitergab: Er stigmatısıerte Bodensteıin VOT der Ofentlichkeit ZU.

„Schwärmer“ Da excellence.
Daß Bodenstein der Eskalation der beschriebenen Rivalitär seinerseits

nıcht mitagıiert hätte, ol keineswegs behauptet werden. Er 1St sich aber der
Problematik bewußfter veworden als Luther. Aus dieser Einsicht ISt se1in Ab-
schied VO akademischen Leben 1mM Jahre 1523 erwachsen, da Bodenstein
die Hochschulen als eiınen Nährboden kollegialer Rivalıtät erkannte. Der
Rückzug AUS der Universıität, der Abbruch der eigenen beruflichen Lautfbahn,
ist Bodenstein nıcht leicht gefallen. Aut der Suche nach der Gelassenheit wr

jetzt ine erneute schmerzhafte Ablösung fällig. In dieser Krıse ist
Bodensteins Zzweıte Schritft über die Gelassenheit entstanden. In selbstkriti-
scher Distanz gyegenüber seınen bisherigen Lebensidealen schreibt Bodenstein
hier über die Hochschulen:

AIN den hohen Schulen, W 4s sucht INa  —3 anders ann hre VO den andern? Der-
halben wird eıner Magıster, der andere Doktor und A Doktor der Heılıgen
Schrift wollen BG Meıster und Doctoares ZeENANNT se1nN, wiewochl S1e doktor-
iche hre mMi1t solchem Ge1z und Fraß suchen, dafß s1e allen anderen ebensolche
Lehre neiden und S1e verfolgen, wenll S1e ihre hre erkauftt haben Un: wollen auch
keinen lassen aufkommen der be1 sich lassen sıtzen, der ıcht gleichen Namen hat

Sieh NUun, w as ftür eın Wurm Annehmlichkeit der Ungelassenheit 1St. n-

möglıch 1st’s, daß du ylaubst, solange dir deine hre gefällt das heißt Du mußt
dich selbst verlassen“>4.

Der versuchte Ausstieg AaUus der verhärteten Kollusion mißglückte, nach-
dem sich herausstellte, daß Luther auch nicht bereit WAal, Bodensteıin außer-
halb Wittenbergs seinen eigenen reformatorischen Weg yvehen lassen. Als
Bodenstein schließlich die Unmöglichkeit erkannte, aut eigene Faust seine
laienchristlich-puritanische Varıante der Reformatıon Z Zuge bringen,
schlofß sich nach sechs Jahren der Verfolgung, Unterdrückung un mMate-

riellen Not 1530 den VO  — Luther ebenfalls verketzerten Schweizer Prote-
tantfen A die ıhm theologisch nahestanden. Dafür, dafß wiıieder ine
materielle Exıstenz für seine Familie und eine NeUEC theologische und kirch-
ıche Heımat fand, nahm RBodenstein in den dreißiger Jahren Abstriche
seiınem radıkaleren Reformprogramm in auf. Dıe Phase jedoch in Boden-
ste1ins Leben, 1n der sich wenigsten VO'  3 Außeren Zwängen in seinem
Handeln und Denken beeinflussen ließ, die Jahre 152325 In der

53 Vgl die Bı emik des Johann Cochläus 1n dem Holzschnitt „Martınus
Luther Siebenkop(épol Um Luthers Kopf kreist eın Schwarm Bienen dem
'Titel „schwırmer“ bildet FE bei Helmar Junghans (Hrsg.) Diıe Retforma-
t1on in Augenzeugenberichten, Düsseldorf 196/, beı 161

Was Zesagt ist: Sich gelassen o.0 1523 (Freys-Barge Nr 104), SV—
4r

„a aa
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mystischen Theologie dieser Jahre hatte meısten seine persönlicheIdentität yvefunden.
Die IA Karlstadt, die mit dem Andreas-Bodenstein- Jubiläum 1980

eınen öftentlichen Beitrag ZUr Rehabilitation des verfemten, ursprünglıchzweıten Mannes der Wiıttenberger Reformation leistete, hat nıcht NUur dem
Reformator Dr Andreas Karlstadt, W1€e ıh seine Zeıtgenossen Nannten,den Namen gegeben, sondern einer ganzen relıg1ösen Laienbewegung des

Jahrhunderts, den SOgeENANNTEN „Karlstadtianern“. Die Geschichte der
„Karlstadtianer“ 1St noch weıtgehend unerforscht>>. Da Bodensteins Lehren
noch bis ZUuU Ende des Jahrhunderts eın Thema VO  w} Streitschriften und
akademischen Disputationen n, können Wr annehmen, dafß noch
während des ANzen Jahrhunderts iın Deutschland Laıen und Theologenzab, die sıch der Verketzerung Bodensteins durch Luther nıcht s  f  ügen wollten.
Danach wirkte Bodensteins mystische Theologie in der Stille weıter. Im

Jahrhundert tauchen Wel mystische Schriften Bodensteins AaNONYMden Werken Valentin Weigels auf, eınes lutherischen Pfarrers und Mystı-kers. Vermutlich hat Bodenstein über die trühprotestantische Mystik auf
den frühen Pıetismus eingewirkt, Gottfried Arnold in seiner „Unpar-teyıschen Kırchen- und Ketzer-Hıstorie“ bei Bodenstein „einen
orofßen Krnst Gott dienen und geftallen“ beobachtet>6. 1720 sah sıch
1n Lutheraner veranlaßt, eine Gruppe SOgCeNANNTEFr Pansomphisten, die
sıch auf Bodenstein beriefen, ANONYIMN dessen Unwert nachzuweisen®”.

Das Karlstadtbild WAar nach Luther anderem gepragt worden durch
die 1553 vertaßte Karlstadtdarstellung des Lutherschülers YTasmus Alber
(um 1500—1553): „Wıdder die verfluchte lere der Carlstadter/ und alle
fürnemste Heubter der Sacramentıirer/ Rottengevster/ wıdderteuffer/ Sacra-
mentlesterer/ Eheschender/ Muiısca verechter/ Bildstürmer/ teiertagfeinde/und verwuster aller ordnung.“ Auf einer Stichprobe VO  3 vier Seiten
des umfangreichen Bandes werden Karlstadt und seine Anhänger mit tol-
venden Ehrungen bedacht: Esel, Tölpel, Sakramentsschänder, der unsınnıgeKarlstadt, Bösewichter, Schwärmer, deutsche Türken, Schweinhardi, Un-
menschen, Misanthropi°. So 1st der „Schwärmer“ für das Luthertum schließ-
Hch ZU „Unmenschen“ geworden.

55 Zur Entstehung der „Karlstadt-Sekte“ ın Straßburg aAb Oktober 1524 Hans-
Werner Müsıng: Karlstadt und die Entstehung der Straßburger Täufergemeinde,ın: Marc Lienhard (Hrsg.) The Or121Ns and characteristics of anaba tism. Procee-
dings of the Colloquium organızed by the Fac of Protestant Theo OSY ot Stras-
bourg Febr. The Hague 1977, 169—195 Kensuke Tomimoto: On
the early anabaptist Ovement: ın Strassburg [)apanısch], in : Tokushima-DagakuKyoyo-bu Kıyo (Jinbun-shakai-kagaku) Jahresbericht der Allgemeinbildungs-
—  9 bes 104—110
abteilung der Universität Tokushima (Geıistes- un: Sozialwissenschaften)] (1971)

56 Ausführlicher zıtlert be] Barge 2, 5297
557 urtze Lebens-Beschreibung Doct. Andreas Bodensteins Protessor. TheologiaeWıtenberg. Nachmahls Carlstadt Oder Bruder Aengers SCHANNT In Druck SC}ben Aut Anhalten vieler vornehmen Leute, 1720 I Links neben demTıtelblatt ein Phantasieportrait Bodensteins mıiıt Bildersturmern 1mM Hıntergrund.ö Wi;idder dıe verfluchte lere der Carlkstadter . Neubrandenburg 1556,1v—y An



Dıe Errichtung der
Oberrheinischen Kirchenprovinz

Von arl Hausberger

Am Februar 1809 schrieb der Aschaftenburger Weihbischof Joseph
Hıeronymus arl VO  3 Kolborn seinen Freund, den Konstanzer General-
vikar gnaz Heinrich Freiherrn VO  } Wessenberg: „Unser Kirchen-System
hat, 1St nıcht verkennen, eiınen Krebsschaden, der leyder selbst die
edlen Theile angegriffen hat un: nothwendig geschnitten werden mu Gott
zebe, daß die Operateurs nıcht ins Lebendige schneıiden, und da{fß der Pa-
tient bei der üblen Wıtterung, Wworın die Operatıon geschieht, nıcht
Grund gehe! Es iSt ıhm War ein eWiges Leben versichert, aber nıcht orad

dem nämlichen Orte.“1 Dem gleichen Adressaten gegenüber sprach
Kolborn eın halbes Jahr spater die Überzeugung Aaus, „dafß uUunNnserer 1n
Zügen lıiegenden teutschen Kirche, WEeNnNn S1e nıcht hınscheiden soll, bald
geholfen werden musse un da{fß ohne Dazwischenkunft des großen Not-
helfer keine Hılte möglıch ist“2

Hınter dem vorbehaltlos un exklusıv als „großen Nothelter“ Be-
schworenen verbirgt sıch niıemand anders denn Napoleon Bonaparte. ber
gerade AUuUsSs seiner „Dazwischenkunft“ konnte der ohnmächtigen deutschen
Kirche ZU damaligen Zeitpunkt schwerlich die Rettung erwachsen. An-
yesichts der ımmer unverhüllter Zutage tretenden Weltherrschaftspläne des
tranzösischen Imperators und se1ines mehr und mehr sıch zuspitzenden Kon-
fliıkts miıt dem Papsttum, bis hin ZUT Annexıon des Kirchenstaates und ZuUur

schmählichen Deportatıon Pıus AF 1m Sommer 1809, WAar einen Wıiıe-
deraufbau der in der Säkularisation zertrummerten Organısation des kırch-
liıchen Lebens nıcht denken. Der letzte Kurerzkanzler des Heıiligen RO-
mischen Reiches, arl Theodor VO  3 Dalberg, hatte sich se1t 1803 vergeb-
lıch diesen Wiederaufbau bemüht?, indessen die <äkularısierte Kirche,

Zatiert nach Heribert Raab, Aus dem Brietwechsel des Aschaftenburger Weih-
bischofs Joseph Hıeronymus Karl VO  an Kolborn mIit dem Konstanzer Generalvikar
Ignaz Heinrich VO  $ Wessenberg, 1in: Aschaffenburger Jahrbuch tür Geschichte, Lan-
deskunde und Kunst des Untermaingebietes (1955) 98—  9 hier: 111 Zum
Leben und Wıirken Kolborns, eines Vertreters der gemäfßıigten katholischen Auf-

XT1 456
klärung un! des reichskirchlichen Episkopalismus, siehe ders., Kolborn, 1nNn: NDB

Kolborn Wessenberg, Aschaffenburg, August 1809 Abgedruckt beı Aab
(wıe Anm 115

Näheres bei Georg Schwaiger, Die Kirchenpläne des Fürstprimas Karl Theodor
VOoO Dalberg, ın M'’Th (1958) 186—204; ders., arl Theodor VO  — Dalberg, 1n :
MThZ (1967) 21929233 Eıne wertvolle Zusammenstellung und kritische Würdi-
S  ung der Literatur ber Dalberg bietet Rudolf Reinhardt, Fürstprimas
arl Theodor VO]  3 Dalberg (1744—1817) 1m Lichte der NEeEUETCN Forschung, 1n :
144 257—275
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weı] Ainanzıell und personel]l geschwächt, weil ihrer Einheit und Leitung
beraubt, zunehmend in die Abhängigkeit der Einzelstaaten geriet und sıch
allenthalben den CENSEC Fesseln staatlıcher Bürokratie ausgeliefert sah Im
Frühjahr 1513 hatten VO  m den zweiundzwanzig Bistümern der Rheinischen
Konföderationslande LUr noch tünf einen eigenen Oberhirten, und WAar

nıcht pathetisch-Ifromme Geste, sondern Ausdruck tief empfundener Not,
WeEeNn die Denkschrift über die Lage der deutschen Kırche, die Dalberg dem
ın Fontainebleau gefangengehaltenen Papst übersandte, dem Motto
stand: „Domine, calve NOS, perimus!“*

Nach dem S1eg über Napoleon durch die Koalition der europäischen
Mächte schuft der Wıiıener Kongreißß in den Jahren 814/15 wıeder 1ne teste
cstaatliche Ordnung. Mıt der Errichtung des Deutschen Bundes wurde
die 1806 proklamierte Auflösung des Heiligen Römischen Reiches in SOU-

Kolborn, der die Denkschrift entworten hatte, berichtete hierüber März
1513 al Wessenberg: „Sıe Wwıssen, verehrter Freund, dafß der Bischof Colmar VO  3
Maınz nebst mehreren anderen Bischöten ın Fontainebleau 1St. Schon unterm 1 3Iten
des VOT- Monats hab iıch ihn Nachrichten ber verschiedene Puncte, besonders
ob bald tür uUNsere teutsche Kirche hoffen sel, gebeten. Erst VOT wenıgenTagen erhielt iıch VO Ihm Antwort, ber keine andere Nachrichten, als dafß
Sten dieses, Er schrieb, noch keine Arbeit angefangen CWCECSCNH, weil der Pabst
die Ankunit der Kardinäle abwartete, die ber 1U ehestens versammelt SCYN WEI-
den An den Pabst könne sich jedermann wenden;: täglıch träten viele Briete
Ihn ein, auf die Er durch die Cardıiniäle antworien liefßs, besonders 6S
Dıspensationen der Gewissenssachen thun sel. Der Herr Bischof WEeI1Ss nıcht, oh
siıch eın der der andere WUÜNSETET Fürsten die teutsche Diöcesan-Organisationschon den Pabst gewendet hätte, eben wen1g, ob Sanctıssımus sıch unverzug-1i damıt beschäftigen werden; 111 ber den Pabst, den Er täglich spricht, selbst
darum {ragen, un das Resultat mir mittheilen. Auch biethet alle seine 1enste
bei demselben Dıieses Anerbiethen benuze ıch, dem Fürst Prımas 9durch diesen Bischof dem Pabst e1in Schreiben übergeben lassen. hab CS ENt-
worftfen un darın die Lage der teutschen Kırche ufs lebhafteste und miıt Antfüh-
PUNS einzelner Thatsachen daß 1n den Diöcesen der Conföderationslanden
1Ur noch tünf eigen Bischöfe vorhanden se]Jjen und da die ber eine Miıllıon Seelen
enthaltende Dıöces Constanz ehestens aller ıschöfl Functionen beraubt SCYNwerde, geschildert Der Text War Domine salve nNOS, Derımus. Auch die Nothwen-
digkeit der Erhaltung des Metropoliten ward nıcht VCIgeSSCNH. estern 1St das
N: Pakett abgegangen Abgedruckt bei aab (wıe AÄAnm 121 Die hier
ausgesprochene Hoffnung auf eine aldige Neuorganısatıon der deutschen Kirche
sollte sıch jäh zerschlagen, da Pıus AI ebendiesem n  arz 1813 seine Unter-
chrift die elf Präliminarartikel einem Konkordat, die ihm Napoleon25 Januar abgerungen hatte, zurücknahm. Dieser Schritt, der einer Annullierungdes „Konkordats VO:]  - Fontainebleau“ yleichkam, tührte ZUur neuerlichen Verschär-fung des Konflikts zwischen Kaıser un Papst, wennschon Na oleon infolge derallgemeinen politischen Entwicklung VO  3 weıteren Gewaltma nahmen abstehenmußte. Vgl Josef Schmidlin, Papstgeschichte der Zeit, I) München
115119

Zu den Verhandlungen des Kongresses ber die Neugestaltung Deutschlandssiehe Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 17892 E Stuttgart95 543563 Quellen un Lıteratur!). Die schwierige Frage, ob das 1m Jahre1806 de tacto aufgelöste Heıilige Römische eıch auch de Jure untergegangen set,wurde neuerdings aufgegriffen VO  - G ero Walter, Der Zusammenbruch des HeiligenRömischen Reichs deutscher Natıon und die Problematik seiner Restauration 1in denJahren 1814/15 Studien und Quellen ZUr Geschichte des deutschen Verfassungs-rechts, Reihe Studien, 12), Heıdelberg Karlsruhe 1980
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ver2ı2ne FEinzelstaaten der Schlußstrich gezogen?®. Neben der politischen wr

die kirchliche Neuordnung Deutschlands nach langen Jahren der Zerrüt-
Lung und angesichts zahlreicher Vakanzen 1m Episkopat Z dringenden
Bedürfnis geworden®. Der veränderten politischen Lage zufolge erstrebte
Dalberg, durch seiınen Konstanzer Generalvikar Wessenberg“,
1ne alle Bundesstaaten umgreifende Organısation des Kirchenwesens MmMI1t
einem Primas der Spitze sSOWI1e den Abschluß eines Konkordats
7zwıischen der im Bund vereinıgten Gesamtheit der deutschen Regierungen
un: dem Heiligen Stuhl Wiewohl entschiedener Gegner der febronia-
nisch-episkopalistischen Ideen, die Wessenbergs Antragen zugrundelagen,
NAWARS sich auch der VO Pıus VII SA} Kongrefß entsandte Kardinalstaats-
sekretär Consalvı wider die kuriale Partei der „Zelantı“ Prostaats-
sekretär Bartolomeo Pacca für ine bundeseinheitliche Beilegung der Ga-
kularısatiıonswırren durch eın gesamtdeutsches Konkordat ein. ber das
Souveränıtäts- und Unabhängigkeitsstreben Bayerns und Württembergs, das
schon Dalbergs Bemühungen eın Reichs- und Rheinbundkonkerdat eNt-

scheidenden Widerpart geboten hatte, duldete keine Einmischung des Kon-
SrESSCS. Von München und VO  3 Stuttgart Aaus widersetzte INan sıch leiden-
chafrtlich dem Versuch, die Ordnung der kirchlichen Belange in das 1T eCu6s6

staatsbündische System einzubeziehen: hıer wWw1e dort War na  —$ entschlossen,
die 1807 gescheiterten Verhandlungen mıt der Kurıe über die Errichtung
eıner gyeschlossenen Landeskirche wieder aufzunehmen?. In der 'Tat tırug der

D  D Zum CGanzen siehe Erwin Ru Die römische Kuriıie un! die deutsche Kirchen-
frage auf dem Wiıener Kongress, Basel LOLZ Hubert Becher, Der deutsche Priımas.
Eine Untersuchung ZUr deutschen Kirchengeschichte in der ersten Häilfte des euN-

zehnten Jahrhunderts, Kolmar (1944), 92—1 03 Franz chnabel, Deutsche Geschichte
1mM Jahrhundert, Dıie relig1ösen Kräfte, Freiburg 21—43; Huber,
Verfassungsgeschichte (wıe Anm 409—416; [])rsmar Engelmann, Zur deutschen
Kirchenfrage auf dem Wıener Kongreßß, in H]J k E972Z) 373391

Eın pragnantes und ausgewOSCNCS Wessenberg-Bild Zzeichnet Wolfgang Müller,
Ignaz Heinrich VO  3 Wessenberg (1774—1860), 1n : Katholische Theologen Deutsch-
lands 1m Jahrhundert, he N Heinrich Frıes und Georg Schwaiger, 5 Mün-
chen 1975; 189—204; dort 203 eine Auswahl wichtigster Quellen un: weiterfüh-
render Literatur. Zu Wessenbergs kirchenpolitischer Aktivıtät aut dem Wıener
Kongrefß siehe neben den Anm genannten Arbeiten VOTr allem Ursmar
Engelmann, Ignaz Heinrich VO  3 Wessenberg un die Kirche, in:! 01 (1971)
46—-69 Wertvolle Aufschlüsse bietet auch „Wessenbergs Darstellung seines Anteils

den Verhandlungen ber das deutsche Kirchenwesen“, abgedruckt in Ignaz
Heinrich VO  3 Wessenberg. Unveröffentlichte Manuskripte un Briefe, 1/1 Auto-
biographische Aufzeichnungen, hg. \A Kurt Aland, Freiburg Basel Wıen 1968,
155—1

Siehe Anton Doeberl, DDıie bayerischen Konkordatsverhandlungen 1n den Jah-
[CN 1806 und 1807 Historische Forschungen und Quellen, hg V Joseph Schlecht,
Hefte 7/8), München un!: Freising 1924; Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen
Württembergs 1mM Jahre 1807, Stuttgart 1859 Die landeskirchlichen Bestrebungen
Bayerns 7wischen Sikularısatıon un Wiıener Kongreßß, die gleich denen Wurttem-
bergs und anderer Rheinbundstaaten 1mM Spannungsfeld napoleonischer Politik
standen. habe iıch auf der Grundlage reichen ungedruckten Quellenmaterials 1m
ersten Teıl meıner Habilitationsschrift eingehend dargestellt. Dıie Abhandlung wiırd

dem Titel „Staat un Kirche nach der Säkularisation. Zur bayerischen Kon-
kordatspolitik 1M frühen Jahrhundert“ voraussichtlich 1983 1n der Reihe
„‚Münchener Theologische Studien“ erscheinen.
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staatskirchenrechtliche Territorjalismus Bayerns und Württembergs in Wıen
EernNeut den Sıieg davon. Die Bundesakte VO' Junı 1815 ahm VO  e} der
katholischen Kırchenverfassung keine Notıiız. Von den Papıermassen der
kirchlichen Verhandlungen autf dem Kongreß blieb eiNZ1g die dürftige Be-
stimmung des Artikels 16 übrig, die den Anhängern der drei großen christ-
lichen Kontessionen die Gleichheit 11 dem eNusse der bürgerlichen und
polıtischen Rechte“ garantıerte?. Die dringend notwendige Regelung der
kirchlichen Angelegenheiten sollte dem Bundestag in Frankfurt vorbehalten
Jleiben.

Wessenberg 1eß in der Folgezeit nıchts unversucht, die Miıtgliıeder des
Bundes für ein Gesamtkonkordat gewınnen. In ımmer Vorstel-
lungen die leitenden Staatsmänner tELat für einen baldigen Zusammen-
tritt sachkundiger Bevollmächtigter iın Frankfurt e1in, damit die rund-
satze un Rıiıchtlinien für gemeıinschaftliche Verhandlungen mIiıt dem papst-lichen Stuhl Testgelegt werden könnten. Ebenso hielt Kardinalstaatssekretär
Ercole Consalvi VOTrerst einer kirchlichen Gesamtregelung, der gegebe-nenfalls Sondervereinbarungen mıi1ıt einzelnen Regierungen rolgen sollten,Test, War INnan doch in VWıen auseinandergegangen in der Überzeugung, das
Geschick der katholischen Kirche werde „der sroße Gegenstand“ der nach
Frankfurt berufenden Bundesversammlung sein19. Im Blick darauf sprachPapst 1US VITI ın seiner Allokution September 1815 die Erwartung
AUS, die deutschen Fürsten möchten angesichts der Wiıchtigkeit des Gegen-standes auf der Bundesversammlung rasch 1ne Konsolıdierung der kirch-
lichen Angelegenheiten herbeiführen11.

Roms Bereitschaft Einzelverhandlungen mußte freilich wachsen, Jemehr S1CN die Hoffnungen auf den immer wiıieder hinausgeschobenen FEA C
sammentriıtt der Bevollmächtigten 1n Frankfurt zerschlugen. Als die Bun-
desversammlung, spater Bundestag ZSCHNANNT, November 1816 end-
lich eröffnet wurde, Wr der Plan einer gyesamtkirchlichen Ordnung nıcht
mehr verwirklichen. Kınıge der größeren Mitgliedstaaten hatten mittler-
weile Berufung auf iıhre Souveränıtät die Neugestaltung des Kirchen-
W EeSENS flr sich ın AÄnspruch SCHOMMEN, un Rom fand sıch, da die Neuge-staltung unaufschiebbhare Notwendigkeit WAar, in diesem Bestreben mMı1t den
deutschen Höfen ZUus21mmm Der württembergische Geistliche Rat JohannBaptıst Keller, den der König schon im Sommer 1815 als Unterhändler nach
Rom geschickt, aber infolge tortwährender Vertröstungen wieder abberufen
hatte, Wr nıcht wen1g ErSTAaUNtT, als sıch Consalvi bei der Abschiedsaudienz
1mM Juli 1816 ZU sofortigen Eintritt ın Sonderverhandlungen bereit er-

Q Zur Formulierung des Kırchenartikels 1n den verschiedenen Entwürten eınerBundesverfassung siehe Ernst Rudolf Huber Wolfgang Huber, Staat und Kirche1mM und Jahrhundert. Dokumente ZUr Geschichte des deutschen Staatskir-chenrechts, Staat un Kırche VO Ausgang des alten Reıichs bis ZUuU Vor-abend der bürgerlichen Revolution, Berlin 1973, 113-115
10 S0 der VWiıener Unt1us nton10 Gabrie

Jun] 1815 Zitiert bei eda Bastgen,
1lo Severolj Consalvıi, 1eN,

Hälfte des Jahrhunderts, Bayern Uun: der Heilige Stuhl 1n der ersten
E München 1940, 167.
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klärtel®. Während aber Keller weısungsgemäß ın die Heımat zurückkehrte,
oriff Bayerns dirigierender 1inıster Montgelas durch den Gesandten beim
Heıiligen Stuhl, den achtzigjährigen Titularbischof Kasımıiır Freiherrn VO  —
Haeffelin, unverzüglıch den alten Plan eınes eigenen Konkordats wıeder
auf 15 Auch Preußen gab der Kurie miıt der Entsendung des Geheimen
Staatsrats Barthold Georg Niebuhr noch 1M Sommer 1816 den Wunsch
nach einer Sondervereinbarung erkennen. Diıe verantwortlichen Mınıster
in Hannover beschäftigten sich seit Ende September ernsthaft mi1it Separat-verhandlungen, und vier Monate spater wurde der Kammerherr Fried-
rich VO  - Ompteda MIit entsprechenden Weisungen nach Rom geschickt*?.
Da InNnan VO Wıener Hof ohnedies wußte, daß niıe der Einbeziehung der
Osterreichischen Erblande in ine bundeskirchliche Ordnung zustımmen
werde, vielmehr die Gestaltung der relig1ösen Verhältnisse 1 eigenen Be-
reich als ınnere, nicht als Bundesangelegenheit betrachte, lieben für den
Plan Wessenbergs nach dem Ausscheren der SCNANNTIEN Königreiche Nur die
südwestdeutschen Miıttelstaaten übrig!>. Unter ihnen hatten VOr allem
Baden un Württemberg SOWI1e die drei hessischen Terriıtorien einen beach-
tenswerten katholischen Bevölkerungsanteil.

Konsequenterweıse richtete Wessenberg DU sein Hauptaugenmerk auf
1ne gemeınsame Kırchenpolitik wenıgstens der protestantischen Staaten im
Siüidwesten Deutschlands. Ängesichts eines stark ausgepragten Selbständig-keitsdünkels, wechselseitiger Eıtfersüchteleien un recht unterschiedlicher
Wiünsche der einzelnen Regierungen erschienen seiıne diesbezüglichen Be-
mühungen wen1g aussıchtsreich, wennschon Württembergs Kegent,
König Wilhelm (1816—1864), verargert über das Scheitern der bisherigen
Bemühungen eın Separatkonkordat un ım Sınne des WessenbergschenPlanes beeinflußt VO: Neresheimer Exbenediktiner Benedikt Marıa Werk-
meister, VO  3 Anfang starkes Interesse einem kirchenpolitischen Zu-

Zum Ganzen
Ruck (wıe AÄAnm 119 azu kritisc. Schmidlin (wıe Anm 224

hrundlegend Becher (wıe Anm 103<13605
Vel Be (wıe Anm VD

13 Über den Verlauf der Verhandlungen zwischen Bayern und dem HeiligenStuhl, die um Konkordat VO Junı 1817 führten, unterrichtet meıine
Anm O  Ö  8 angekündigte Darstellung. Zu Haeftelin siehe neuerdings Rudol} Fendler,Johann asımır VO'  3 Häftelin, Historiker, Kirchenpolitiker, Diplomatund Kardınal Quellen und Abhandlungen ZUr mittelrheinischen Kırchenge-schichte, Bd 35); Maınz 1980

14 Die Verhandlungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl endeten
Juli 1821 Mı1t dem Erlafß der Zirkumskriptionsbulle „De salute anımarum“, diedurch Kabinettsorder VO August als staatliches echt publiziert wurde. Miıt

Hannover, bis 1837 1n Personalunion mi1t England verbunden, einıgte sıch dıe Kurieautf die Zirkumskriptionsbulle „Impensa Romanorum“, die März 1824 VO)]  $
Papst Leo T: ausgefertigt und VO  3 König Georg dem Vorbehalt der
staatlıchen Hoheitsrechte SOW1e der Rechte der evangelischen Kirche ZU Staats-
MESETZ erhoben wurde. Erich Feine, Kırchliche Rechtsgeschichte, Die katholischeKırche, öln Wıen ‚9 618—627 Quellen un Literatur!); für Hannover
grundlegend: Hans-Georg Aschoff, Das Verhältnis VO  3 Staat un katholischer

im Königreich Hannover (1813—1866) Quellen un Darstellungen ZUrGeschichte Nıedersachsens, Bd 36), Hıldesheim 1976
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sammenwirken mıt den Nachbarstaaten bekundete. Den entscheidenden
Auftakt aber Zur problemreichen Gründungsgeschichte der Oberrheinischen
Kirchenprovinz, VO Hubert Becher nıcht Unrecht als eınes „der VeOCI-

wickeltsten Kapıtel der deutschen Kirchengeschichte des 19 Jahrhunderts“

In seltsamem Widerspruch ZUuUr Öösterreichischen Haltung 1n der Kirchenfrage
lud Metternich, gedrängt VO:  - Wessenberg, durch Rundschreiben VO 18 Novem-
ber 1816 alle Mitgliedstaaten des Bundes ZUr. Lrörterung eiıner Diözesaneıin-
teilung nach Frankfurt 1n. Das Zirkular kam jedo spat, da Bayern und
Preußen bereits Separatverhandlungen MmMIt der Kurıe eingeleıitet hatten. Wessen-
berg berichtet hierüber 1n der „Darstellung se1ines Anteıls den Verhandlungen
ber das deutsche Kirchenwesen“: „Unter diesen Umständen War eın vollständiger
Erfolg der Einladung des esterr. Mıniısteriums einem Zusammentritt tür die
Berathung der gemeinsamen Kirchensache nıcht mehr Die Höte VO  3

Hannover, Stuttgart, Baden, Kassel, Darmstadt und Nassau vaben War ihre
Zustimmung erkennen. Der Baiersche hin(ge)gen lehnte die Theilnahme gerade-

ab Der Preußische, Säiächsische un Niederländische blieben mMit ıhrer Erklärung
zurück.“ Wessenberg (wıe Anm 166 Dıie bayerische Regierung beantwortete
Metternichs Rundschreiben, das Weissenberg, der Geschäftsträger der Öösterreichi-
schen Gesandtschaft in München, überreicht hatte, folgendermafßßen: „Seine königl.
Majyestät erkennen MIt dem Oesterrei  ischen Hote die dringende Nothwendig-
keit, daß 1n den Diocesan-Verhältnissen der einzelnen katholischen Kirchenspren-
ge] 1n Deutschland ein fester und geregelter Stand bald hergestellt werde, und AI
lerhöchstdieselbe zweıiteln nıcht, da{ß jede einzelne bei dieser wichtigen Angelegen-
heit betheiligte Regierung die dazu führenden Einleitungen selbst treffen, un!: da,

die Local-Verhältnisse derselben eın Benehmen darüber mi1t enachbarten Re-
zierungen erfordern, dieses veranlassen werde. In dieser Art wurden zeither die
durch wechselseitige Territorial-Abtretungen entstandenen Dıiocesan-Vermengungen
7zwischen Baıjern un Oesterreich ZUur Zutfriedenheit der beiderseıitigen allerhöchsten
Höte un selbst MI1t dem Beitalle des päbstlichen Stuhles, wıe der letzte Fall be1
Salzburg gezelgt hat, purifizirt, un dadurch alle Collisionen beseitigt, Dıiıe
bajerische Regierung wırd die übriıgen benachbarten Staaten, welche sıch 1n
der Lage efinden, ıne geschlossene Kıirche bilden können, nach gleichenGrundsätzen verfahren, un!: bei kleineren Staaten, welche ıcht vermögen, CISCNC
Bistümer errichten, mit Bereitwilligkeit freundschaftlich dazu mıtwirken, damıt
auch bei diesen eine wohlgeordnete Diocesan-Einrichtung Stand komme.“ Mont-
gelas Al Weissenberg, München, Januar 1817 Geheimes Staatsarchiv München,
Mınısterium des Außern tAM MA\) 1952 Im übrıgen Lrat 1U  3 auch die
Nuntiatur 1n 1en nachdrücklich für den Abschlufß von Sonderkonkordaten e1n.
Anfang November hatte Severolj; „eine lange Unterredung“ mit dem Fürsten
Metternich, ın deren Verlauf Metternich zugab, „che un Concordato generale
quası impossibile“; WwWenn der Papst Separatverträge mi1ıt Preußen, Bayern, Württem-
berg un Baden tfür vorteilhaft erachte, tue ZuL daran, für die Länder der
kleinen Fürsten der auch der großen, die Sprengel 1 anderen Ländern hätten, den
Grundsatz des Territorium clausum nıcht gelten lassen. Severoliji Consalvı,
VWıen, November 1816 Archivio Segreto Vatıicano, Segreter1a d;i Stato
ASV 55), rubrica 247 (1816) fasc Eınıige Wochen späater oreift Severoliji das Kon-
kordatsthema erneut auf „-A Frankfort V1 gyrande ımpegno PCI di Vessem-
berg SUO1 seguacı ad Concordato Generale Ecclesiastico Ora tuttı
Buon1 SONO unıt1ı 4] Sentimento di Eminenza, dicono NO piu ne utile ne
possibile Concordato Generale, aAspettanoO la ublicazione del particolar Con-
cordato, che 61 SupPONC finito colla Bavıera, ıl accadendo S1 9 che CES-
SCTAaNNO oli eforz1 degli Avversarı. Da qQqUANTO 888 disse ultimamente il Vecchio S1g.r
Principe di Metternich, il Barone Spiegel segulta PFrOMUOVEIEC qui 1n Vıenna V’idea
del Vessemberg; 10 perö V1IVO tranquıillo, perche troppo Savıa precisa la r1sposta,
che mı diede l S12.r Princıipe Metternich Mınıistro, 11 quale, pCr UaNntO sembra,
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bezeichnet?!®, gab Wessenbergs eigenes Schicksal, näherhin das römische Ver-
fahren den mißliebigen Konstanzer Generalvikar 1m Jahre 1817

Auf die Vorgeschichte der „Causa* Wessenbergs soll hier ebensowen1g
eingegangen werden WwI1ie auf Einzelheiten ihres Verlaufs?!“. Der Hınweıs
INa genugen, dafß VOT allem die pastoralen un lıturgischen Reform-
bestrebungen (Wiederbelebung synodaler Strukturen, landessprachliche DA

NO  f riguarda la Religione Cattolica OINe un:  © mater1a, che debba PCT discutersı
nella dieta dı Frank{fort, OVe NO  3 la Contederazione regolarä ol1 statı, oli statı
regolaranno 1a Confederazıione. Tutt’al A  pu 1n Dieta S1 parlara dei piccoli Princıipi
PCI unirli insıeme, accordarli Lra loro sugli Articoli delle dotazıon1ı distrıbuzionı
delle Diocesı; OSa perö, che quando quest1 piccolı Pıincıpi il volessero, s1 be
aggıustare nche fuori d; dieta. Vıvo cert1ssımo, che pubblicato l Concordato della
Bavıera, sara finıta Ogn1 dısputa su’quest’oggetto.” Severoli Consalvi, VWıen,
November 1816 ASV rubrica DA (1816) fasc Ebenda eın weıterer Bericht
Severolis VO leichen Tag, der ber die Posıtion des 1n österreichischen Dıensten
estehenden Diplomaten Philipp Spiegel, eınes Bruders des spateren Kölner Erz-
bischofs Ferdinand August, wertvolle Aufschlüsse z1bt. Niäheres be1 Bastgen (wıe
Anm. 10) 1/4

16 Becher (wıe Anm 108 Der Gründungsverlauf der Oberrheinischen Kır-
chenproviınz hat „ahlreiche Darsteller gyefunden. Als wichtigste altere Arbeıten seı1en
geENANNT: Ignaz D“O  s Longner, Beiträge ZUr Geschichte der oberrheinischen Kirchen-
provınz, Tübingen 18653; Heinric} Brück, Die oberrheinische Kirchenprovınz VO  !

ihrer Gründung bis ZUFr Gegenwart, mIi1t besonderer Berücksichtigung des Verhält-
nısses der Kirche AA Staatsgewalt, Maınz 1866, VOTLT allem 1—-122; tto Mejger, Zur
Geschichte der römisch-deutschen rage, Teile, Rostock, spater Freiburg ı. Br
1—18 hier: 11/2 165—300, 3—61, 185—229, 268—415 Zur ahrhun-
dertfeier der Erzdiözese Freiburg erschien die auf Quellenmaterıial (vor
allem badischer, ber auch vatikanischer Herkunft) basierende Arbeıit VO  3 Fmu
Göller, Die Vorgeschichte der Bulle „Provida solersque“, ın FreibDiözArch 55
(1927) 143—216, (1928) 436-—613 Göllers Darstellung wird durch die Erschlie-
Bung ungedruckten Quellenmaterials AaUuSs württembergischen Beständen erganzt
VO:  - Wılliard, Beıträge Z Gründungsgeschichte der oberrheinischen Kır-
chenprovinz (1818—-1821), iın FreibDiözArch 61 (12935) 118—164, 63 (1935) 1—64;
azu uch Max Miller, Die Errichtung der Oberrheinischen Kirchenproviınz, 1im
besonderen des Biıstums Rottenburg, un die Württembergische Regierung, 1n : H]J
54 (1934) 317347 Darüber hinaus se1 verwıesen auf die einschlägige bistumsge-
schichtliche Lıteratur, VOrTr em Matthıias Höhler, Geschiche des Bıstums Limburg
M1t besonderer R ücksichtnahme aut das Leben und Wirken des dritten Bischofs
Peter Josef Blum, Teile, Limburg 1908; Walther, Hessen-Darmstadt und die
Latholische Kırche 318 Darmstadt E032 August agen, Geschichte der
1Ö7ese Rottenburg, E tuttgart 1956 Eın pragnantes Bild der reichskirchlichen
Organısatıon, VON deren Auflösung un den verschiedenen Bemu  n eıne
Neuordnung, namentlich 1m Südwesten Deutschlands, zeichnet Rudolf Reinbhardt,
Von der Reichskirche ZUr Oberrheinischen Kirchenprovınz, 1n ThQ 158 (1978)
36—-50

W Hierüber ausführlich: Conrad Gröber, Heinricl] l]gnaz Freiherr VO'  3 Wessen-
berg, 1n FreibDiözArch 55 (1927) 362-509, (1928) 294—435; der zweıte Teil

schliefßlich mIit den einzelnen Etappen der Auseinandersetzungen 7zwischen Wessen-
dieser treilich ıcht „sıne 1r 2 studı0“ verfaßtqn Abhandlung beschäftigt sich AaUuS$s-

berg, der Luzerner Nuntıatu und der Römischen Kurıie. Zur Romreıise W essen-
CTSS siehe außerdem: Hermann Baıer, WessenbergS Romreıise 1817, 1n ZGObrh 79

(1926) 207-235; Hubert Bastgen, Die vatikanischen Aktenstücke ZUrTFr „Causa“* Wes-
senbergs 1n Rom 1m Jahre 181£:; ın FreibDiözArch 61 (1933) AA 9—261; Wessenberg,
Autobiographische Aufzeichnungen (wıe Anm 7385

schr. K, (G3.
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turgıe EtC:) 1m weıten Bıstum Konstanz a  nNn, die Wessenberg in Rom
nehmend in Mißkredit gebracht hatten, terner Auseinandersetzungen MmMiıt
dem päpstlichen untius Fabricio Sceberas Testaferrata in Luzern über die
Reichweite bischöflicher Rechte „Sede Apostolica impedita“ sSOWIl1e über dıe
Weisungsbefugnis des untıus gegenüber dem Generalvikar und dem Dom-
kapıtel in Konstanz. Im Zeichen solcher Konflikte verfügte 1US \AEE durch
Breve VO' Oktober 1814 die Abtrennung der in der Schweiz gelegenenTeile des Bistums Konstanz. In eiınem weıteren päpstlichen Schreiben VO

November 1814 wurde Dalberg aufgefordert, seinen Konstanzer General-
vikar unverzüglıch entlassen, „Jenen attsam bekannten Wessenberg, über
dessen verderbliche Lehren, schlechtes Beispıel und veErwegenNnen Widerstand

die Betehle des apostolischen Stuhles uns Dıinge berichtet un miıt den
sıchersten Urkunden bewiesen sınd, da{ß WIr iıhn, ohne bei den GläubigenAnstofß CITESCH un Gewiıissen belasten, nıcht Jänger dulden kön-
nen“18 Hatte der alte, VO'  3 schweren Schicksalsschlägen gezeichnete Bischof
1n die Abtrennung der Schweizer Kantone VO Bıstum Konstanz mehr g-
zwungenermafßßen denn Aaus freien Stücken eingewilligt, mochte die
zweıte Forderung Roms nicht erfüllen: Ja, nach dem Wıener Kongreß

15 Breve Pıus VII Dalberg, Rom, November 18514 Abgedruckt 1: Denk-
schrift ber das Verfahren des Römischen Hofs bey der Ernennung des General-
Vikars Frhrn V Wessenberg P Nachfolger 1m Bisthum Constanz un: dessen
Verweser, und die dabei VO  3 Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog Von Baden
SCHOMMENCN Maßregeln (mıt Beilagen), Carlsruhe 1818, OR

19 Breve Pıus' VII den Großherzog Karl Von Baden, Albano, 21 Maı 1847
Abgedruckt 1n ? Denkschrift (wıe Anm 18) f.: ebenda das päpstliche Schreiben

das Domkapitel Konstanz VOo März 1817 Beıide Dokumente auch beiHuber, Staat und Kirche (wıe Anm AT
In seinem Schreiben Pıus VII VO Junı 1847 betont der Großherzogzunächst, dafß Wessenbergs ahl Z Kapitularvikar 1n völliger ÜbereinstimmungMIt den kanonischen Satzungen erfolgt sel, und fährt ann tort: „Es konnte Unsdaher nıchts Unangenehmeres un nıchts Unerwarteteres be n, als daß EwHeiligkeit denjenigen, welchen Wır nach dem allgemeinen Urt eile aller Guten unWohldenkenden, die kath Kirche hochverdient ylaubten, schimpflıch alseinen Unwürdigen verwerten würden durch eın apostolisches Breve Vom 15 März(richtig März!), hne Unser Wıssen die Kapitularen Constanz erlassen,Uun! Uns vie] spater zugestellt. Wır können Uns die dem Ignaz Heıinrich Wes-senberg zugefügte Beleidigung nıcht anders erklären, als da{fß S1e AUuUs dem Neideder Unwürdigen entstanden 1St. Die Gerechtigkeits- und Ordnungsliebe Ew. Heıilig-elIt wırd S1e wieder ZuLt machen. Indessen verursachte Uns die Bekanntmachungdes ersten Breves den tiefsten Schmerz, un da Wır berechtigt un verpflichtet sind,die alten Konkordate handhaben, und eınen Unschuldigen, den INa  — verdammt,eh yehört worden, 1n Schutz nehmen, finden Wır Uns bewogen, Uns demVollzuge jenes apostolischen Briefes miıt Unserm HANZECEN Ansehen widersetzen,un werden auch darauf lange bestehen, bis W Wessenberg, nach Art unWeise, WI1e die besagten Konkordate vorschreiben, VOrTr Gericht gestanden, unerwıiesen WIr:  9 daß kanonische Hındernisse ıh obwalten. Denn nackAllem, W as Uns un Unsern geistlichen un welrtlichen Stellen bisher VONn emselbenbekannt geworden ISt, WIr. iıhn auch die strengste richterliche Untersuchung seinerSıtten und Amtsführung nı anders als einen durchaus tadelfreyen Mannn fın ©und Ew. Heiligkeit empfehlen Denkschrift (wıe Anm 18) f.; Huber, Staat undKırche (wıe Anm 231
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Dalberg SORAT, beim Papst die Bestätigung seines langjährigen Kon-
STANIZEE Generalvikars als Koadjyutor Cu jure SUCCESSIONIS nachzusuchen.

Dıie Kurıe bewahrte diesem Ansınnen gegenüber zunächst e1siges Schwei-
SCH YSt der Tod Dalbergs Februar 1817 bot die Jangersehnte e
legenheit, energisch C den mißliebigen Kırchenmann, der seit fünfzehn
Jahren die Geschicke des altehrwürdigen Bodensee-Bistums lenkte, OTZU-

gehen. Aus schwerwiegenden, jedoch nıcht näher bezeichneten Gründen VCI-

wart der Papst die VO Rest des Konstanzer Domkapitels einhellig voll-
ZOSCNHNC Wahl Wessenbergs zum Kapitularvikar und Bıstumsverweser. Mıt der
Aufforderung Zzur Neuwahl erhielten die Domherren einen derben Verweıs,
weıl S1e SEeEWAST hatten, einen Mann wählen, „den alle Gsuten verab-
scheuen, den S1e verachten, VO  $ dem S1e durch siıchere und offenkundige
ewelse wissen, da{fß Unsern Beyfall nıcht hat“29 Die badische Regierung
ihrerseıits erhob die päpstliche Entscheidung Wiıderspruch, verweıgerte
dem römischen Dekret das Plazet un WwI1es Wessenberg A die Verwaltung
des mittlerweile auch die württembergischen Gebietsteile verkleinerten
Restbistums fortzuführen?2®. In dieser mißlichen Lage eilte der Betroftene 1m
Junı 1817 nach Rom, sich persönlich rechtfertigen. Monate vergingen,
ehe Wessenberg die Anklageschrift ausgehändigt wurde, und 1St Aaugen-
fällıg, W1e dann binnen weniger Tage die Menge der meI1lst haltlosen Beschul-
digungen usammenschmolz22. Zuletzt verlangte der 1n Verhandlungen

21 Z um Notenwechsel zwischen Consalvi un Wessenberg, Aus dem die kurialen
Vorwürte ersichtlich werden, siehe Denkschrift (wıe Anm 18) 8—71

a Wessenberg, Autobiographische Aufzeichnungen (wıe Anm Der iın
Sondermission 1n Rom weilende Regenburger Dombherr AXaver rat Rechberg, eın
Bruder des bayerischen Miınisters des Außern, berichtete November 18517
ber die Wessenbergsche Angelegenheit recht aufschlufßreich nach München sje
Cro1s P DOouvoıir dıspenser de rendre Comptfte Votre Majeste d’une affaire
qu1 EXC1ISTIE interet aussı general 1C1 quc celle du B.n de Wessenberg V1CAaIre

general de Constance. Les adversaıires exigent de uı une ESPECE de retractatıon de
princıpes, l’aveu d’avoır outrepasse sCcC5 pPOUVvOILrS ans l’administration du
diocese. Le B.aın de Wessenberg contraıre vVveut preter qu'a (r de SOU-
mi1issıon couche termes generauxX Le clerge de son diocese d’envoyer 1C1 un

adresse Par aquelle elle le demande Eve&que Sıege, le grand-duc de
Ba qu1ı le sOutient MO fermete declare qUC S1 la COUFr de Rome pretait
des VUCS conciliatoires, l porterait atftaire Francfort, publierait LOUTLES les
pieces quı MmMetir grand Jour les menees sourdes des ONCCS Testaterata, St
Zen Le cardinal secretaıre dr  etat auquel plusieurs membres du i diplomatique
ONt faıt envisager les consequences de discussion, desireraıt la termıner
l’amicable, MmMAa1s il les maıns liees Dar un  'a congregation, il tait SO  } possible
u detourner le Bın de Wessenberg de la resolution de quitter Rome quc
on A1t trouve d’accomodement. G1 l est craındre dans INOMECNT
unNne rupture lıeu, la partıe la plus eclairee du clerge catholique Allemagne qu1
epouse les OP1n10NS, l’”interet du B.n de Wessenberg sera tres allarme, l Eest
doublement tacheux que GEr eclat coincıde C6 l’epoque Ou Votre Majeste organıse
les ecclesiasti1ques dans son rOYyaumcd;, n est Pas douteux qU«C S1 U

daignalt ordonner SO  3 mınıstre de manıiıfester 1a OUuUr de Rome qu’ıl Lu:1 tient
de VOILr concılier different quı INENACE de metfre la discorde dans le

clerge d’Allemagne, Elle tourniraılt Secretaire V’etat des dont il ServV1ı-
raıt utilement DPOUFr torcer les congregations DD accomodement.“ t  M

*
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STETIS geschmeidige Kardinalstaatssekretär Consalvı 1Ur noch eiınen allge-
melinen VWiıderrulf, ıne Ööftentliche Erklärung folgenden Inhalts: Er Wes-
senberg, habe in Rom WAar seine vVErSaNSCHNE Handlungen durch Erläuterun-
SCch rechttfertigen gyesucht; da diese aber VO: Vater nıcht urchaus
befriedigend erkannt worden waren, nihme keinen Anstand, dasjen1ige,
W as Se Heıligkeit mißbilligt haben, gleichtalls mißbilligen.“* Wessen-
berg zögerte lange, sprach VO  w} besonderen Verpflichtungen den Lan-
desherrn, die ıhm unverletzlich se1n müßten, das Domkapıtel und
die Geistlichkeit des Bıstums Konstanz, Deutschland 1m allgemeinen“®$,
un siıch schließlich der Forderung, die Bistumsverwaltung niıeder-
zulegen und die Mißbilligungsformel unterzeichnen. An Weihnachten 1R 7
schied Aaus Rom ohne Ausgleich. Waren Stolz, Irotz und E1igensinn,
die ine Verständigung verhinderten? Den Schlüssel ZUuUr Haltung Wessen-
bergs jefert ohl eher die aussagekräftige Bemerkung, mMit der der General-
vikar vier Jahre uvo bei Meinungsverschiedenheiten Mi1t Dalberg sein
Rücktrittsgesuch unter:  uert hat „Es siınd Wwel Dınge 1ın der Welt, worüber
der Rechtschaftene mit sıch nıemals markten äßt innere wohlgeprüfte
Überzeugung un Würde des Charakters.“*4

In der Heımat betrachteten Wessenbergs Freunde un Anhänger, g-
tragen VO: nationalen Aufwind jener Jahre, den üblen Ausgang der Reıise
als wahre deutsche Angelegenheit, als Aufruf Z Kampf den VeEeI-

derblichen Papalismus und tür den Sıeg eines geläuterten „deutschen“ Kır-
chenrechts In Brieten un öftentlichen Blättern ward der Konstanzer
Bıstumsverweser ZU. zweiten Paulus, der Petrus 1Ns Angesicht widerspro-
chen, ZzuU aufrechten Helden, der nıcht eines persönlichen Vorteıils willen
Verrat geübt hatte, ZuUuU Reformator, der „den großen entscheidenden
Gang CIl Rom und OFITt deutsch stand, WI1e Luther seıiner eıt ın

03 Note Wessenbergs Consalvı, Rom, November 1817 Denkschrift (wıe
Anm 18)

D4 Wessenberg Dalberg, Konstanz, Dezember 1813 Aus dem Briefwechsel
von Wessenbergs, wel Verwesers des Bistums Konstanz, hg V Wiilhelm

Schirmer, Konstanz 1912 119 Am August 1817 hatte Wessenberg dem
Großherzog arl 1n aÜhnlichem Sınne AaUS Rom geschrieben: „Je SU1S pret LOUS les
eclaircissements, ma1ls preterai Jamaı1ıs une demarche contraıre la rite,
ULn bon droit I’honneur.“ Baıer (wıe Anm 17) 220 Am Januar 1818 be-
richtete Xaver VO  - Rechberg dem bayerischen Kronprinzen Ludwig nach Neapel:
„Der Ausgang der Angelegenheiten des Generalvikars Baron VO Wessenberg, der
unverrichteter Dınge, un: unversöhnt 1ın der lezten Woche Rom verliefß, 1St als eine
wahre deutsche Angelegenheit betrachten, welche besonders 1n den katholischen
Ländern YrOSSCS Aufsehen CrTCSCNHN wird, da der bessere, un denkende Theil der
Geistlichkeit seiner Person nıcht allein sechr ergeben ist, sondern auch seine De»
]äuterten, un: rein kanonischen Grundsätze eifrigst vertheidigt. Der Kardinal-
Staatssekretär hat uch alles aufgeboten, diese Sache beschwichtigen, allein
die Congregatıion, welcher die Untersuchung derselben übergeben WAar, drangz cht
NUur auf die augenblickliche Hinterlegung des Generalvikarıiats, sondern autf einen
demüthigenden und schimpflichen Wiederruf, den Wessenberg mit seinen Grun
tzen un seiner hre für unvereinbar hielt.“ Geheimes ausarchiv München,
Nachlaß König Ludwigs l., I1
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Augsburg“*, Am Maı 1818 1e1 die badısche Regierung ıne VO:

Staatsrat W ;lhelm Reinhardt verfaßte Denkschrift veröffentlichen, die dem
Publikum die wichtigsten Dokumente des römischen Verfahrens
Wessenberg vorlegte und, sotfort übertragen 1Ns Französische und Englische,
auch außerhalb Deutschlands einıges Autfsehen ErIFeHTE, wennschon die
eigentliche Absıicht des Grofßherzogs, für den Konflikt mit der Kurıe den
Beistand des Frankfurter Bundestages erwirken, nıcht erreicht wurd26
Be1i alledem 1st nıcht verkennen, daß manch wiılde Forderung in den
zahlreichen Flugschriften und Bros  üren, hinter denen Geistliche wıe Philıpp
Joseph Brunner, Joseph Vıtus Burg, Fridolin Huber, Johann Ludwiıg Koch
un: Benedikt Marıa Werkmeıister als Verfasser und eigentliche Treiber 1m
staatskıirchlichen Sınne standen, den Absichten Wessenbergs 7zuwiderlief.
Namentlich der Gedanke eın Schisma War ıhm zeıitlebens zuınnerst
fremd, wıe umgekehrt se1in Qanzes literarisches Werk die Tendenz Z Har-
monıi1e, Z Ausgleich, AA Verständigung durchzieht“‘ „In keinem Fall“,

schrieb Wessenberg Maı 18158 beschwichtigend Alexander Fur-
sten VO  3 Hohenlohe-Schillingstürst, „wırd die Einheıt, dieses yöttliche Band,
welches die Grundlage der Katholiziıtiät bildet, durch mıch gelöst oder g-
schwächt werden  «25 und gergaume eıit spater betonte im Blick auf die
Frankfurter Verhandlungen über die Neuorganisatiıon des katholischen Kır-
chen wesens, dafß alle Artikel einer künftigen Vereinbarung mit dem Haeılı-
SCH Stuhl „die strengste kirchenrechtliche Prüfung aushalten“ müßten, damıt
der Papst seine Zustimmung nıcht versage®9, ber der Mahnruft Aaus Kon-

tand jetzt kaum noch Gehör, da mittlerweile das (Gesetz des kirchen-
politischen Handelns die Staatsrate und die Gesandten beim Bundestag
übergegangen WAafr, die nıcht mehr auf die Verwirklichung der nationalkirch-
liıchen Idee, sondern der territorial gebundenen Staatskirche abziıelten.

Das Schicksal Wessenbergs, dazu die Pressefehde über die angeblich maß-
losen Forderungen der Kurie 1m bayerischen Konkordat VO' Junı 1817
hatten die südwestdeutschen Staaten Baden, Württemberg, Hohenzollern-

Vel die Briefe Ernst Münchs VO Rheinfelden und Heinrich Zschokkes
153 Namentlich der arauerWessenberg. Briefwechsel (wıe Anm 24) 140 f 151

deutung 1ns Heroische: Wirken Sıe tort, oderZschokke steigerte Wessenbergs Be
cht; der durch Sıe zroß aut das Jahrhundertvielmehr, entziehen Sıe siıch dem nı

wirken beschlossen haben scheint Gott. urch eine jener bedeutsamen Ver-
kettungen der Umstände, die WIr oft in der Geschichte wahrnehmen, würden Sıe,

eine NUu: der Geschichte Deutschlands und derhne wollen un: erwarten,
Kirche angehörende Person; es 1St eben leicht mOoylich, daß Ihr Daseın und Wirken
welthistorisch werden soll Rom selbst mußte in seiner erstocktheit 7U mittätıg
WTr Es mu wieder eın Deutscher se1n, der Könıigen und Völkern ahn bricht
Zur Geistesfreiheit, ZUr Rückkehr 4US den Verirrungen des Mittelalters 1n die Fın-
falt des Urchristentums.“ Ebenda 153

Zum Tıtel der Denkschrift siehe ben Anm 18 Dıie Übersetzungen Vel-

zeichnet Gröber (wıe Anm 17) 56/401.
Vgl Müller (wıe Anm 193, 202
Briefwechsel (wıe Anm 24) 150

Betrachtungen ber die Verhältnisse der29 (Wessenberg, lgnaz Heinrich von), (sıne 0CO) 1818,Katholischen Kirche im Umfange des Deutschen Bundes,
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Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Hessen-Darmstadt, Nassau, Kur-
hessen un die Freie Stadt Frankfurt veranlaßt, siıch ZuUuU „Bund der Mın-
dermächtigen“ usammenzuschließen und die kırchlichen Belange in CN-
seiıtiger Abhängigkeit regeln®. Die Einladung zZzU solidarischen Vor-
gyehen der ENANNTEN Regierungen WAar VoNn Württemberg dusplgangen, des-
SC}  3 katholischer Kirchenrat das bayerische Konkordat in einem Gutachten
VO Dezember 1817 schärtster Kritik unterzogen und als warnendes
Beispiel dafür hingestellt hatte, daß Rom Aaus Einzelyerhandlungen siegreich
hervorgehen werde®l Am März 1818 nahmen die Frankfurter Konte-
Tenzen über ein gemeinsames kırchliches Aktionsprogramm dem Vor-
S1tZ des württembergischen Bundestagsgesandten arl August Freiherrn VO  —$

Wangenheim ıhren Anfang. Der vormalige Kultusminister motivıerte ın
se1ner programmatischen Eröffnungsrede den Zusammentritt mit dem ent-
täuschenden Ergebnis iranzösischen un bayerischen Separatverhand-
lungen, beschwor „das schreiende Verfahren den Herrn VO  w} Wessen-berg“ und betonte, komme für die protestantischen Staaten VOT allem
daraut A, ”  1€ Usurpatıon der römi:schen Cwarıe nıcht länger dulden“
un der „deutschen Natıionalkirche“ ihren ursprünglıchen Rechten und
Freiheiten verhelfen®?®. Daher habe sıch der in Deutschland entwer-
fende uınd abzuschließende Vertrag MIt dem Heiligen Stuhl zuvorderst
Orjentlieren den Fürstenkonkordaten des 15 Jahrhunderts, an den Schrit-
ten bedeutender deutscher Kanonisten, der Emser Punktation und der
josephinischen Kirchenverfassung.

In siebzehn Sıtzungen erarbeiteten 1U die Vertreter der Regierungen hıs
ZUuU Aprıl ıne ausführliche Ordnung für die katholische Kırche, bei der
dıe Grundsätze Josephinischen Staatskirchentums, aber auch die Prinzıpien
n  O Febronianısmus eutlich ate standen. In Nachahmung des napoleoni-
schen Verfahrens VO'  3 801/02 wurden die Beschlüsse sodann aufgeteilt ın
1ne dem Papst als Konkordatsgrundlage vorzulegende „Deklaration“ und
1n „Grundbestimmungen“ ur ein spater VO  © jedem Staat einselt1g erlas-
sendes, vorläufig aber geheimzuhaltendes „organısches Staatskirchengesetz“.
Von elch romteindlichem Geist die Konferenzen tatsächlich
N, zeıgt schon der Verzicht der Staaten autf ursprünglıch vorgesehene
eıgene Kirchenprovinzen beziehungsweise 7  emte Bistümer e1nes
einzıgen Metropolitanverbandes. Der Erzbischof dessen Spiıtze sollte eın
starkes Gegengewicht ZUT: päpstlichen Gewalt bılden, daß dem apst DUr
dıe Rechte verblieben, »”  4€ 1n seinem Prımat ZUT Festhaltung der Einigkeit
1in der Lehre, den Sıtten und der Dıisciplin wesentlich“ begründet sind®? Die
Deklaration verlangte außerdem in ultimativer Oorm die Errichtung VO  .
fünf Landesbistümern, die landesherrliche Omiıinatıon der Bischöfe 115 einer

Mejer (wıe Anm 16) 274. An den Frankfurter Konferenzen des Jah-
S 1818 beteiligten sich auch einıge ord- un mitteldeutsche Kleinstaaten, die sıch
später wıeder zurückzogen, Mecklenburg-Schwerin, die thüringischen Herzog-tumer, Oldenburg, Waldeck, Lübeck un: Bremen. Wenn ıcht anders vermerkt,folgt die Darstellung Nnun den einschlägigen Abschnitten der unter Anm SCHNAanNıl-
ten Lıteratur.
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Dreierliste des Kapitels und der Landdechanten, die Beobachtung eines gle1-
chen Verfahrens bei der Besetzung der Domherrenstellen und die staatliıche
Verleihung al jener Ptarreien un Benefizien, die nıcht dem prıvaten Pa-
Lronat unterliegen. Demgegenüber verpiflichteten sıch die Vereinsstaaten Z
Dotatıon der Bistümer in liegenden CGütern oder, die Ausstattung durch
Grundeigentum nıcht möglıch ist, iın ausreichenden Einkünften. Zur Bekräftf-
tıgung des Zusammenhalts und ohl 1n der Voraussicht, da{fß die Kurie

31 Hagen (wiıe Anm 16) PUL Temperamentvoll schrieb Ptfarrer Meyer Aus
Gurtweil Februar 1818 Wessenberg: „Indeß „erriß Bayern die Rechte
der deutschen Kirche vollends. Unser alter Metropolitanstuhl des Pırmin Vomn
Maınz nach Regensburg übertragen ward zertrüummert, WIr hne Metropoliten,
Deutschland hne Primat. alle Biıstümer isoliert!“ Brietwechsel (wiıe Anm 24) 140

Wessenberg selber bemerkt Zzu bayerischen Konkordat: „Hätte das bajerische
Concordat die Interessen des Staates un: der Kıirche befriedigend ausgeglichen:
ware die wichtige Angelegenheit für die übriıgen Bundesstaaten csehr erleichtert. Wie
CS UuNs VOrTr Augen lıegt, 1St 6S iın manchen Stücken kein Vorbild, das ZUuUr Nach-
ahmung reizt. Darf sich indessen eın protestantischer Regent ın Deutschland nach
diesem Vorgange eines sehr ansehnlichen katholischen Regenten mMi1t der Hoffnung
schmeicheln, eın zweckmäßigeres Concordat erzielen? Au dem Wege
s Unterhandlung sicher iıcht. ber eine definitive Begründung der
katholischen Kirchenverhältnisse in Deutschland 1St 1U einmal unabweisliches Be-
dürfniß Sıe 1ISt eine allen deutschen St_a.aten gemeınsame Angelegenheit. Nur auf
gemeinsamem Wege dart Li1d  — hoffen, S1e auf ıne Art Stande bringen, dieden allseitigen Interessen wahrhatt entspricht.“ Wessenberg, Betrachtungen (wıe
Anm Z Da das zeitliche Zusammenfallen VO  3 Konkordatsabschluß und
üblem Ausgang der Reise Wessenbergs Münchener Hof mit Besorgnis regıistriert
wurde, ze1gt nachfolgender Auszug AZus einer Weıisung des Köni1gs den Gesan ten
Haeftelin V Februar 1818 „Quant V’affaire du Baron de Wessenberg, 61
elle excıte RKRome parmı les nombreux Etrangers quı SYy trOuvent, de l’interöt,
C’est 1en plus forte raıson, qu’elle fixe ’attention generale de l’Allemagne Cet
Eclesiastique est demande Dasteur pPar la tres yrande majJorite du Clerge de
SO  w Diocese: je SU1S prevenü quUC le orand Duc de Bade VENLT ffaiıre
Francfort O11 Ia Dietre desapprouve hautement INO  3 Concordat, qu/’ıl fera publier
LOUTES les pieces quı grand Jour les menees sourdes des Nonces Testa
terata ef Zen S 1 demarche lıeu, 1a plus grand partıe de clerge catholiague al-
emand FTrONONCCTA faveur du Baron de Wessenberg qu1 est sOoOutfenu Par 1a Cour

de Vıenne Par LOUTLES les Cours de la tederatıon germanıque. sero1lt extremement
tacheux DOUTF moO1, qu’un tel eclat coincidät A P’epoque Ou al tablı les
les plus intımes VECC le St. Siege, VOUS deves sentir, combien Je dois desirer JUC la
Cour de Rome voulür preter quelques VueSs concıliatoires. Ma position devien-
droit infinıment penible, S1, interpelle Dar les Princes d’Allemagne souten1ır l’Autorite
temporelle les droits des S5Souvera1ns, Je voyals place dans la desagreable alter-
natıve de faire MEn les membres d’une f&deration ont Je £ajs partıe,

de donner prıise au nombreux ecrits qu’ıls font repandre CONiIre INO: concordat.
Je uSs charge de expliquer franchemen sSamns detour ME le digne Cardı-
na] Secretaire d’Etat, de Lu1 faire comprendre qUuC, vu la disposition actuelle des
esprits Allemagne, l est de l’interet du St Sıege auUss1ı 1en qu«e du mıen volr

affaire AaPP nNıe et dV’eviter eclat.“ Gesandtschaft Päpstl. Stuhl
DE ebenda Haefftelins NtWOrt VO Marz 1818 Auch ein Bericht des Dom-

CIrn Xaver Graten Rechberg VO April 1818 geht nochmals ausführlich auf die
Wessenbergsche Angelegenheit ein. GStAM 2487

30 Wortlaut der Eröffnungsrede bei Longner (wıe Anm 16) 409—416; dUSZUS>S-
weise bei Huber, Staat un Kirche (wıe Anm 2389241

Ziıtiert nach Becher (wıe Anm 126
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manche Forderung als unannehmbar zurückweisen werde, kamen dıe Re-
gjerungen in dem Oktober 1818 abgeschlossenen Staatsvertrag über-
ein, die Deklaration dem Heılıgen Stuhl als Dıiıktat überreichen lassen
und über deren Bestimmungen AI e einse1lt1g MIit dem römischen ofe
verhandeln“. In der gyleichen Urkunde wurde testgelegt, daß die „Grund-
bestimmungen für ein organisches Staatskırchengesetz als gemeıinschaft-
ıche und unwandelbare Grundsätze anzuerkennen, fest halten und, —
bald die Verhandlungen MIit Sr päapstl. Heıiligkeit eendet se1n werden, ın
Ausübung bringen“ sind®4.

Miırt der römischen Miıssıon wurde badıscherseits der auf Versöhnung und
Ausgleich edachte Protestant Freiherr VON Türkheim betraut, ein altge-
dienter konservativer Diplomat; in Württemberg fie]l die Wahl auf den
schroft un unbeugsam staatskirchlichen Prinzıpien testhaltenden Katho-
lıken VO  } Schmitz-Grollenburg, der den Frankfurter Verhandlungen
maßgeblichen Anteil 4  5981 hatte. Erwıes siıch schon diese Gegensäatz-
lichkeit der Charaktere un: Standpunkte als nachteilig, verurteilten O1’m
un Inhalt der Deklaration das Nn Unternehmen VO  3 vorneherein zZU
Scheitern. Zudem mu{ften die beiden Gesandten, die VO  } Ende März bis An-
fang Oktober 1819 1n Rom weilten, alsbald teststellen, da{fß die Kurie VO  o
den Protokollen der Frankfurter Konfterenzen SCHNAUC Kenntnis hatte. Da-
durch WAar S1e ın den Stand ZESCTZL,; alle Schlupfwinkel der Deklaration AUuUS-
zuleuchten und jegliche Zweideutigkeit ANSs Licht ziehen. In einer meister-
haften, weıtläufig begründeten Exposıtion VO August lehnte Consalvi
die wesentlichen Anträge der südwestdeutschen Staaten als unvereinbar Mit
dem kanonischen Recht ab9> Der Kardinalstaatssekretär machte insbeson-
dere geltend, dafß der Heıilıge Stuhl nıcht in der Lage sel, akatholischen
Regenten das Nominationsrecht für die Bischofsstühle einzuräumen, und
schlug den Vereinsstaaten seinerseits VOT, den Abschluß einer Öörmlichen
Konvention zurückzustellen und VOTFerSt 1LUFr die Zırkumskription der
Bıstümer 1Ns Auge fassen, damit die Gläubigen nıcht länger ohne Hırten
lieben. Der Versuch Schmitz-Grollenburgs, die Deklaration 1n der Antwort
auf Consalvis Note als »”  Nn charta libertatis ecclesiae catholicae oMmMa-
nae  « erweısen, konnte nicht verfangen®®, und reiste die badisch-würt-
tembergische Delegation 1m Oktober 1819 ergebnislos Aaus Rom ab

Schon bald nach der Rückkehr der Gesandtschaft lenkten die südwest-
deutschen Staaten - Der Umschwung Zing VO badischen roß-
herzog Ludwig und seinem Außenminister Wi;ilhelm Freiherrn VO  —$
Berstett AUuUsS, die beide 1mM Zeichen des Karlsbader Kongresses un der Wıe-

Text der Deklaration und des Staatsvertrags 1m Auszug bei Huber, Staat un
Kirche (wıe Anm 241—245

„Esposizıone dei Sentimenti dı Sua Santıta csulla Dıichiarazıone dei PrincıipiStati Protestantı riunitı contederazione germanıca.“ Originalwortlaut un!:
deutsche Übersetzung be1i Panlus, Die Grundlagen der deutsch-katholischen
Kırchenverfassung, Stuttgart 1821, 332-—401; deutscher Text auch bei Ernst Münch,Vollständige Sammlung aller altern un CcuernN Konkordate, nebst einer Geschichte

TCs Entstehens und ihrer Schicksale, In Leipzig 1831, 378—409
Note Schmitz-Grollenburgs und Türkheims Consalvi, Rom, September1819 Text bei Münch 11 (wıe Anm 35) 3168—377
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ner Konferenzen (1819/20) ine VO  = Metternıich inspırıerte, auf Autorität
und Ordnung zielende Politik befürworteten und mit der kirchlichen Reor-
ganısatıon ein Bollwerk revolutionäre Umitriebe aufrichten wollten®”.
Gleich 1n der ersten Sıtzung VO': DA Maärz 18720 mahnte der badische Ver-
treter die Frankfurter Bevollmächtigten, S1ie sollten sıch künftig VO  3 polemi-
scher Einseitigkeit und kleinlicher Systemsucht ternhalten. Seinem Votum,
das päpstliche Angebot e1nes Proviısorıums anzunehmen, pflichteten alle
Gesandten be1i Nachdem in längeren Verhandlungen über Einzelfragen der
Dotatıon und Zirkumskription ein weitgehender OoOnsens mMi1t den VO der
Kurie übermittelten Vorschlägen erzielt worden WAarL, erliefß Pıus AVARE

August 1821 die Bulle „Provıda solersque“$S, Sie umschrieb die „Ober-
rheinische“ oder „Freiburger Kirchenprovınz“, bestehend aus fünf Bistü-
INEIN, deren renzen mı1t den jeweiligen staatlichen renzen iInNnmMMen-

fielen AUS dem Erzbistum Freiburg für Baden und vier Sufiraganen, nam-
lich Rottenburg für Württemberg, Maınz für Hessen-Darmstadt, Fulda für
Kurhessen, Limburg für Nassau und die Freie Stadt Frankfurt®.

Um den Metropolitansıtz War den beteiligten Staaten über Jahre
hın ein zäher Kampf geführt worden. Württemberg konnte den 5Schsten
politischen Rang in die Waagschale wertfen, Baden die osrößte Zahl
katholischen Untertanen geltend machen, Hessen-Darmstadt auf die ehr-
würdiıge Tradıtion des Maınzer Erzstuhls verweısen. IB ine Einigung nıcht
1n Sicht WAar, eschlofß Man, den S1ıtz des Erzbischofs 1m Turnus wech-
celn. ber Rom lehnte e1In solches Vertahren als dem NCUETCN Kirchenrecht
gänzlich fremd aAb und schlug sei1nerse1lts VOTLI, das Erzbistum Maınz wieder-
herzustellen. Nun ETat Hessen-Darmstadt Berufung auf das Jus PO
lımınıı erneut als scharter Konkurrent Badens auf o als sıch die Hohen-
zollernschen Fürstentumer Hechingen und Sıgmarıngen 1m Januar 1821
definitiv für den Anschlufß das geplante badische Landesbistum erklärten,
brach der Widerstand Freiburg als Metropolitansıtz allmählich —

sammen.
Dıe Bulle „Proviıda solersque“ hat auch das Schicksal des Bıstums Kon-

anz, das sıch durch die VO  3 Rom her gezielt betriebene Abtrennung der
eidgenössischen, württembergischen, bayerischen und vorarlbergischen
Sprengel ohnedies 1LLUTE mehr über den südbadischen Raum erstreckte, end-
gültig besiegelt. Der konservatıve Großherzog Ludwig, der 1M Dezember
1818 seinem kinderlosen Neften arl gefolgt WAar, hatte VO  ; Anfang
kein Interesse gezeıgt, den des Liberalismus verdächtigen Bıstumsverweser

halten. Das siıcherste Mittel, Wessenbergs ledig werden und dessen

Vgl Schnabel (wıe Anm 38 Zu Berstett siehe Huber, Verfassungs-
geschichte (wıe Anm. 373

38 Lateinischer 'Text bei Ferdinand Walter, Fontes 1Uurıs eccles1iastıcı antıquı
hodierni,. Bonn 1862 (Neudruck Aalen > 322—-335; deutsche Übersetzung bei
Huber, Staat un: Kırche wıe Anm 2462537

30 Im Vollzug des Preußischen Konkordats VO' Juniı 1929 wurden ıne
Spätfolge der territorialen Veränderungen nach 1866 die Bıstümer Limburg un
Fulda VO)  — der Freiburger Kirchenprovinz abgetrennt und der Kölner, letz-
teres der Paderborner Kirchenprovınz zugetel
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staatlıch anerkannten Anwartschaftsrechte übergehen können, War die
vänzlıche Aufhebung des Konstanzer Sprengels. Daß Rom einem derartigen
AÄAntrag nıcht Nnur bereitwilligst stattgeben, sondern auch darauf verzichten
werde, den Tıtel des altehrwürdigen Bodensee-Bistums, analog München
und Freising, auf Freiburg übertragen, stand außer Zweiftel. ufs eENSSTE
War Ja tür die Kurıe der Name Konstanz mMit dem verhafßten Wessenbergverbunden, und der trockene Kanzleiton der Zirkumskriptionsbulle wird
leidenschafrtlich der Stelle, die Aufhebung der Diözese VeEeI-

ügen silt „Nach einvernommenem Rathe einiıger Unserer ehrwürdigen
Brüder, Cardınile der heiligen Römischen Kırche, unterdrücken, zernichten
un vertilgen Wır daher mıiıt sıcherer Erkenntniß und reiter Überlegung und
Krafrt der Fülle der apostolischen Gewalr den Titel, den Namen, die Natur,
das Wesen und den SanNzZCN gegenwärtigen Bestand der erledigten bischöf-
lichen Kirche Constanz _«40 So sank das uralte, schon Anfang des
siebten Jahrhunderts bezeugte und Seelenzahl] VO  3 keinem geistlichen
Sprengel des alten Reıiches übertroffene Bistum dahin „Ww1e jemand, den
Nan wWwI1ie einen Verbrecher und Geächteten tOtet und vernichtet und auslöscht
un seine Asche ın alle Winde STrEUL, damıt sein Name VO  en der Erde Ver-
schwinde“41.

Die Absicht Pıus VT der katholischen Kiırche 1mM Südwesten Deutsch-
lands nach Jahrzehnten der Zerrüttung wieder ıne feste Organısatıon
veben, WAar mıt dem Jahr 1821 keineswegs erreicht. Der Vollzug der Zir-
kumskriptionsbulle „Proviıda solersque“ mußte sich über Gebühr verzögern,da die Kabinette unverrückt an den staatskirchlichen Zielsetzungen vVon
1818 testhielten. Schon 1m Sommer 1820 hatten SiEe sıch 1n Frankfurt auf
ine zunächst geheimzuhaltende „Kirchenpragmatik“ und auf ein landes-
herrlich erlassendes „Fundationsinstrument“ geein1gt, die die VO  3 Rom
verworfenen Grundsätze der Deklaration und des „Organischen Statuts“
wiederholten#?. in einem zweiıten Staatsvertrag VO Februar 1822 wurde
testgelegt, die Bestimmungen der Zirkumskriptionsbulle DUr 1iNsOWweılt
sanktıonieren, al sS1ie den staatlichen Grundsätzen nıcht widerstreiten, dıe
Fundationsinstrumente für die fünt Bistümer gleichförmig auszufertigen und
die Kırchenpragmatik nach der Installation der Bischöfe ın allen
Staaten der Oberrheinischen Kırchenprovinz als Verfassungsgesetz Ver-
öftentlichen® Dem römischen Hof War auch 1esmal das unehrliche Spiel

Huber, Staat un Kırche (wıe Anm 247
41 Gröber (wıe Anm. L7) 56/435, Es 1St freilich schwer zu begreifen,Conrad Gröber, Ptarrer in Konstanz un: spater Erzbischoft in Freiburg, Wessen-

berg apodiktisch die Schuld für die würdelose Aufhebung des Bıstums zuschreibt,während sich gleichzeitig dagegen verwahrt, „Wessenberg den Zerstörer der
Konstanzer 1özese“ 1NENNECNH. ben

49 Text der Kirchenpragmatik VO Junı 1820 bei Münch I7 (wıe Anm 35)523—332; Huber, Staat und Kiırche (wıe Anm 258264
43 exXt des Staatsvertrags be1i mıl Friedberg, Der Staat un!: die Bischofswahlenin Deutschland Fın Beıitrag ZUr Geschichte der katholischen Kırche un ihres Ver-altnısses Staat; Leipzig 1874 (Neudruck, Aalen Anhang 114—-117;Huber, TAat un Kırche (wıe Anm 264—267
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nıcht verborgen geblieben. Wıiıe eın Blitz Aaus heiterem Hımmel traf die
Regierungen iıne Note Consalvıs VO'! Februar 1823, die M1t einer
Analyse der Kirchenpragmatik die kategorische Erklärung enthielt:
Papst wird keinen der fünf Bischofsstühle besetzen, solange derart Ver-

werfliche, „den Sturz der Freiheit der katholischen Kiırche und des E.p1sco-
Dats befördernde un die wesentlichsten Gerechtsame des SÖchsten be:  Y
haupts der katholischen Kirche gefährdende“ Grundsätze Bestand haben!44
Infolge diaeses neuerlichen Konfliktes MIt der Kurie lieben die Bischofs-
stühle der Oberrheinischen Kirchenproviınz, $lr die qAje einzelnen eg1e-
FUNSCIL bereits Kandidaten in Vorschlag gebracht hatten, VOTEerST und noch
autf Jahre hın vakant.

Wieder W ar der Großherzog VO  e} Baden, der, besorgt den Bestand
Se1Nes Erzbistums, mit allen Mitteln UuSs der vertahrenen Lage herauszu-
kommen suchte. Der Jästigen Gebundenheit die Politik der Frankturter
Staaten überdrüss1g, eröftnete sein Aufßenminister VO  $ Berstett Adurch Met-
ternıchs Vermittlung ım Jul: 1824 geheime Sonderverhandlungen M1t dem
NECUCN Kardinalstaatssekretär Somaglıa. Aut Derstetts nregung nın richtete
Somaglıa im darauffolgenden Jahr 4 sechs Punk  “  Le umfassendes Ultimatum

die südwestdeutschen Regierungen, 1n dem einmal die Bestellung der
Bischöfe und Dombherrn geregelt Wäal, u11n anderen den künftigen ber-
hirten der freie Verkehr MmMi1t Rom und die ungehinderte Ausübung ıhrer Ju
risdiktion verbürgt waurden. Als siıch die betroftenen Söte nach langem
Zögern und TST massıyem ruck Badens MIt dem Ultimatum ein-
verstanden erklärten, xonnte 1 % April 1827 die Ergänzungsbulle
Dominicı Zreg1s custodiam“ erlassen werden®. In ihr War endlich auch die
lange e1it heftig umstrittene Frage der Bistumsbesetzung ın beiderseitigem
Einverständnis veregelt. Dıie Bulle raumte den Domkapiteln ıhr altes Wahl-
recht, den Landesherrn ein negatıves Ausschließungsrecht un dem Papst das
herkömmliche Bestätigungsrecht 1N. Demzufolge hatte der Kapitelswahl die
Aufstellung einer K andidatenliste voranzugehen, autf der die zuständige
Regierung „minder genehme Personen“ streichen un damit NC  $ der Wahl!

44 ext der Note in deutscher Übersetzung bei Friedberg (wıe Anm 43), An-
hang K

T 4teinischer 'Text beı Walter (wıe Anm 38) 335—339; deutsche Übersetzung
bei Huber, Staat un Kırche (wıe Anm 268—271

49 Artikel der Bulle ))Ad dominıcı zreg1s custodiam“ lautet: „Quotiescumque
sedes Archiepiscopalıis, vel Episcopalis vacaverıt, illius Cathedralis Ecclesiae Capı-
tulum intra INCNSCIN die vacatıonis computandum Summos respectiVI Territoril
Principes certiores feri curabıt de nomiıinıbus Candıdatorum ad Clerum Dioecesa-
D spectantıum, QUOS dignos idoneos 1uxt2 Sacrorum anonum praescripta
iudicaverit ad Archiepiscopalem vel Episcopalem Ecclesiam Sanctie sapıenterque
regendam; 61 forte CcrOÖO alıquıs Candidatıs 1DS1S SUMMO Territorit Princıpi TNINUS
Zratus exstiterit, Capıtulum catalogo C delebit, reliquo outffi-
cıent1 Candidatorum UuMmerTro, quO NOVUS Antıstes elıgı valeat; LUNC VCTO Capı1-
tulum ad canonıcam electionem in Archiepiscopum, vel Epıscopum Candı-
datis, quı SUupererunt, 1uxta CONSUELAS Canon1CcCAs tormas procedet, documentum
electionis 1n torma authentica infra LMENSCII ad Summum Pontificem perferri eiuß

bıt.“ Walter (wıe Anm 38) 336
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ausschließen konnte: doch mußte ıne hinreichende Zahl VO  3 Kandıdaten
übrig bleiben46 Dieses „oberrheinische System“, ine wirkungsvolle, in
zähen Verhandlungen CITUNSCHEC Kombination des preußischen und hanno-
veranıschen Modells, verlieh den südwestdeutschen Staaten bej Bistumsbe-
SeEtTzZUNgeEN faktisch eın unbeschränktes Vetorecht, zumal| auch die Dom-
kapıtel durch das Breve „Re sacra“ VO Maı 1827 ausdrücklich ANSC-wlıesen d  N, auf mınder genehme Bischofskandidaten verzichten??.

Nach Erlaß der Ergänzungsbulle „ dominicı oreg1s custodiam“ konnte
71 Maı 1827 endlich die langersehnte Präkonisation des MünsterpfarrersBernhard Boil Zu Erzbischof VO  3 Freiburg erfolgen. Vierzehn Tage spaterbedankte sıch Großherzog Ludwig beim Papst für die Übereinkunft und

versprach deren n Vollzug durch die Regierungen. Doch schon bald
wurde deutlich, daß die südwestdeutschen Staaten nıcht gewillt d  N, auf
ihre bisher yeübte Kıiırchenhoheit verzichten. ar wurden die beiden
Bullen VO:  S allen beteiligten Regierungen veröftentlicht un damit 1in den
Kang N{()  en Staatsgesetzen erhoben. Die Vereinbarungen MIit dem Heıligen&}  C  tuhl sollten aber dies rachten die Publikationsformeln einhellig zu
Ausdruck L1UTr 1NsSOWweıt staatsgesetzliche Kraft erlangen, als S1ie „die Bil-
dung der Oberrheinischen Kırchenprovinz, die Begrenzung, Ausstattung un
Einrichtung der dazu gehörigen fünf Biısthümer mit ıhren Domcapiteln,
Ww1e die Besetzung der erzbischöflichen un bischöflichen Stühle un der
Domstiftischen Präbenden Zu Gegenstand haben ohne da{fß jedoch
aus denselben auf ırgend ıne Weise abgeleitet, oder begründet werden
kann, W as Unsern Hoheitsrechten schaden, oder ihnen Eıntrag thun könnte,
oder den Landesgesetzen und Regierungsverordnungen, den erzbischöflichen
und bischöflichen Rechten, oder den Rechten der evangelischen Confession
un Kırche wäre“25 Nachdem Joseph Vıtus Burg als letzter der
HCM Bischöfe 1n Maınz installiert worden war®®, erging in allen Staaten
der Oberrheinischen Kırchenprovinz Januar 1830 ine gleichlautendelandesherrliche Verordnung, „betreffend die Ausübung des verfassungsmä-ßigen Schutz- und Aufsichtsrechtes über die katholische Kirche“>0 die in
neununddreißig Artikeln die Grundsätze der VO'  e Rom verwortenen Kır-
chenpragmatik wıederholte un: die landesherrliche Kirchenhoheit mıittels
eınes jahrzehntelang erprobten Instrumentarıums in voller Schärfe AT

Lateinischer Text des Breve bei Friedberg (wıe Anm 43), Anhang 244—247;deutsche Übersetzung bei Huber, Staat un Kırche (wıe Anm DL Zum
Ganzen siehe Huber, Verfassungsgeschichte (wıe Anm 438—441

48 So das badische Patent VO' Oktober 1827, miıt dem dıe Publikationsfor-meln der anderen Staaten nahezu wörtlich übereinstimmen. ıtiıert nach Huber,Stangt un Kırche (wıe Anm 275
49 Diıe ersten Oberhirten der neuerrichteten Bistümer Bernhard Boll, Erz-bischof VO  3 Freiburg (1827-1836); Johann Baptist Keller, Bıschof VOoO  3 Rotten-burg (1828—-1845); Joseph Vıtus Burg, Bischof VO  —$ 1N7z > JosephBrand, Bischof VO  3 Limburg (1827-1833); Johann dam Rıeger, Biıschof VO'  »3(1829—1831).

Text der Verordnun
Huber, . nach dem Regierungsblatt Heésen—Darmstadts) beiStaat un Kırche (wıe Anm 280—-284
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Geltung brachte: durch entschiedenes Festhalten Plazet und der
staatlichen Mißbrauchskontrolle gyegenüber der geistlichen Gewalt, durch
Inanspruchnahme des Patronatsrechtes für tast alle Piarreien, durch geziel-
LEeSs Mitwirken bei der Ausbildung des Klerus un nıcht 7uletzt durch
STITENSZC Überwachung der Korrespondenz MI1t dem Heıiligen Stuhl

Wıe Bayern durch das Religionsedikt, Preufßen und Hannover durch den
Vorbehalt der Majestätsrechte, hatten NU: auch die südwestdeutschen
Staaten nach Veröffentlichung ihrer Vereinbarungen mit Rom den Wıllen
bekräftigt, der staatskirchlichen Praxıs testzuhalten und den Klerus
einem geschlossenen System staatlicher Aufsicht unterwerfen. Ungeachtet
des päpstlichen Protestes legten die Regierungen der Oberrheinischen Kır-
chenprovınz in der Folgezeit zroßes Gewicht auf die Verordnung VO'

Januar 18530, auf den Vollzug einer Maßregel also, die als kaum olaub-
hafter Anachronismus anmutet, WenNnn ina  } bedenkt, daß eın halbes Jahr
spater VO  3 Parıs her die gesamteuropäische Erschütterung des Kestau-
ratıonssystems eingeläutet wurde. In der Tat schlug der staatliche Ver-
such, die selbständigen egungen des katholisch-kirchlichen Lebens nach
Kräften niederzuhalten, schon 1mM Ormarz weıthın fehl>1

Der Weg durchs Jahrhundert hatte für dıe deutschen Katholiken be-
ONNCH mMIit dem schmerzlichen „Exodus AUS der alten Einheit VO  3 Staat und
Religion“, begonnen aber auch mit einem „Rückzug aus hundertjäiährigen
Verflechtungen in die Reichsverfassung“ und einem „Siıch-Finden der Kirche
1n ihrem ınnersten VWesen, das nıcht staatliıche Verbürgungen un natıo-
nale Überlieferungen gebunden ist  «x Je deutlicher die Neue Lage nach SS
1ns Bewufßtsein drang, Je mächtiger sich parallel SA iußeren Reorganısa-
tıon des katholischen Kirchenwesens und in eNgster Wechselwirkung mMit
den yroßen geistigen Strömungen der eıt ine innere Erneuerung die
Bahn brach, desto stärker wurde der Wılle, den n  n Panzer des Staats-
kirchentums F} Der yroße Kampf wider die staatlıche Bevormun-
dung siıch Mıtte der dreifßiger Jahre 1n den preußischer Ho-
heıt estehenden Rheinlanden. Das Kölner FEreignis VO OSl ausgelöst durch
den Ötreıit das Mischehenrecht, wurde ZUuU entscheidenden Wendepunkt
für die Entwicklung der staatskirchlichen Belange in Deutschland und AIr  e+:
das ernere Schicksal des deutschen Katholizismus. Von Joseph VO'  H3 (GÖörres im
flammenden „Athanasıus“ ZuU Kampf den Polizeistaat und für dıe
kirchliche Freiheit aufgerufen, beschritten die Katholiken ın den vlerzıger
Jahren den Weg des freien vesellschaftlichen Zusammenschlusses, der s1e ıhre
Rechte und Ansprüche gegenüber dem Staat wirksamer vertreten jeß

51 Näheres bei Huber, Verfassungsgeschichte (wıe Anm. 5 IL, Stuttgart 1960,
185—-268, 2345—371

Hans Maıer, Kırche un Gesellschaft, München 1972,; 162 Zum Folgenden
vgl Heribert Raab, Kirche und Staat. Von der Mıtte des Jahrhunderts bis ZUuUr

Gegenwart dtvy-dokumente 238/39), Müncheg 1966, 100—102
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Neben der Entfaltung des politischen Katholizismus förderten das Staats-
kirchentum und die Organısatıon des Kirchenwesens, das miıt seiner
Gliederung in kleine, in der Vereinzelung schwache Landeskirchen den ku-
rialen Interessen nıcht minder entsprach als den staatlıchen, einen anderen
Grundzug deutscher Kirchengeschichte des Jahrhunderts: ıne zentralı-
sierende, das Bündnıs zwiıischen Papsttum und Volkskirche begünstigende
Bewegung, die ewußte Blickrichtung „ultra montes“ und den ENSEC: An-
schluß Rom®3 ber der natıonalen Sonderexistenz der Kırchen, die
neutralen, vielfach teindlich vewordenen Staat keinen alt mehr fanden,
Ja diesen als Bedränger erlebten, stieg der Unıversalismus Roms mächtig
DOTF. Dafß diese Entwicklung einer mutıgen Auseinandersetzung der Kirche
MITt den geistigen Strömungen der eit und der notwendigen Wıiıederver-
söhnung der feindlich gewordenen Brüder Glauben und Wıssen keineswegs
$5örderlich WAafr, spiegelt siıch 1m Werk und Schicksal katholischer Theologen
des Jahrhunderts mannigfaltig wiıder. Wessenberg, VO'  3 dem eingangs
die Rede W.ATSs sprach 1831 in Se1iNnem Autsatz „Deutschland un Rom  D mıt
Bitterkeit davon, dafß sich der Nachfolger Petri vornehmlich dazu beruten
fühle, „jeder Neuerung wehren un die Kırche mitten 1m Wechse]l alles
Weltlichen als unwandelbar darzustellen “>4 WEe1 Jahre spater erschien
Augsburg die deutsche Ausgabe des „ Irionfo della Santa Sede della
chiesa CONTFrOo ol1 assalti dej novatorı“, 1n dem Mit der Yanzen Farbenpracht
mittelalterlicher Vorstellungen und 1n schrofter Gegnerschaft episkopalisti-
schen Ideen der Unıversalepiskopat und die Untfehlbarkeit des Papstes Pa-
oiert wurden. Las 1799 veröftentlichte Werk hatte den Kamaldulensermönch
Mauro Cappellari z Verfasser, der se1it 1831 als Gregor CN
—1846 aut dem Stuh! Petr: cafß und in der Enzyklika „Mırarı vVos VO'

August 18397 seiner unversöhnlichen Haltung gegenüber den Strömungen
der Zeit programmatischen Ausdruck verlieh. Neuerliche Hoffnungen beim
Regierungsantritt Pıus’? (1846—1878) auf die „Heraufführung der Mor-
genröthe einer schönen Wiedergeburt des kirchlichen Lebens“, WwW1e der ehe-
malıge Konstanzer Generalvıkar S1e hegte?®, schwanden bald dahın 1B

53 Vgl Joseph BOrtz, Geschichte der Kirche 1n iıdeengeschichtlicher Betrachtung,
L5 Münster 211964, 305; Rudolf Lill, Kıirchliche Reorganısatıon un Staatskırchen-
u  3 1n den Ländern des Deutschen Bundes un iın der Schweiz, 1n : Handbuch der
Kirchengeschichte, hg Hubert Jedin, VI/1, Freiburg Basel Wıen 1971,
160—-173, jer: 170

5 jgnaz Heinric! VO  3 Wessenberg. Unveröffentlichte Manuskripte und Briefe,
111 Kleine Schriften, Freiburg Basel Wiıen 1979, 226

Wessenberg das Rundschreiben „eine Kriegserklärung unveräußer-
lıche Rechte der Menschheit, Freiheiten, welche alle gyebildete Völker AaNSPrec-
chen (Wessenberg), Die Stellung des Römischen Stuhls gyegenüber dem Geiste
de: neunzehnten Jahrhunderts oder Betrachtungen ber seine Hirtenbriefe,
Zürich 18393, 9! die hne Verfasserangabe erschienene Broschüre 1St auch abgedruckt
in:! Wessenberg 111 (wie Anm 54) 344—366

56 (Wessenberg), Die Erwartungen der Katholischen Christenheit 1 neunzehn-
ten Jahrhundert VO  w} dem heiligen Stuhle Rom Auf Veranlassung des und-
schreibens Pıus sämmtlichen Bischöfe, Zürich 1847, 6, Jjetzt auch gedruckt iın
Wessenberg 111 (wıe Anm 54) 330—343, hier: 331
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Kirchensachen ın eutschland gehen ımmer mehr den Krebsgang“, zlaubte
Wessenberg 1857, drei Jahre VOTLT seinem Tod, konstatieren mussen, die
bange Frage anschließend: „Welches werden die Folgen davon sein?“>/ Und
der häufig mißverstandene, 7zuletzt völlig vereinsamte Pensionär 1n der
Konstanzer Domherrnwohnung dachte ohl auch seine eigenen emu-
hungen den Wiıederautbau der deutschen Kirche nach der Siäkularisa-
t10n, WCLN rückschauend niederschrieb: 997  1€ viele wohlgemeinte Reform-
entwürtfe haben nıcht. die etzten sechz1g Jahre auftauchen gyesehen! Wıe
Weniges davon 15t jedoch probhältig befunden worden! Den Vertassern
dies ZuU Vorwurf machen ware theıls unbilliıg, theıls undankbar.“>

57 Wessenberg Josef Burkard Leu, Propst ın Luzern, Konstanz, November
1857. Brietwechsel (wıe Anm. 196

55 Wessenberg, Autobiographische Aufzeichnungen (wie Anm 109



KRITISCHE MISCELLEN
Antıze und Christentum

Bemerkungen ZUu „Reallexikon für Antıke und Christentum“

Von Wilhelm Schneemelcher

Das „Reallexikon für Antike un Christentum“ 1St 1n dieser Zeitschrift
schon oft vorgestellt worden. Se1lit der etzten AÄnzeıge on NU:  3 ine längere
elIt vergangen, und hat sıch, da die Arbeit recht zügıg vorangeht, ıne
größere Zahl VO  —$ Lieferungen angesammelt*?. Das 1St einerseıts vielleicht
bedauern, andererseıts ergibt sıch aber dadurch die Gelegenheıit, nıcht LUr in
einem UÜberblick über die einzelnen Artikel den Inhalt skizzieren, SOI1l-
dern NUuU auch ein1ge grundsätzliche Fragen damıt verbinden.

Es 1St klar, dafß bei einem großen Unternehmen wie dem RACGC, das sıch
über Jahrzehnte hinzieht, 1mM Herausgeberkreis Änderungen eintreten. ber
Nan MUu ohl teststellen, dafß in diesem Fall gelungen 1St, ıne erstaun-
ıche Kontinultät wahren. „Begründet VO Dölger, Klauser,
Kruse, Lietzmann, Waszink, fortgeführt VO  , der Rheinisch-West-
fälischen Akademıie der Wıssenschaften“, steht jetzt auf den Innense1-
ten der Lieferungen, und miıt dieser kurzen Formel wird ine über vierz1g-
jJährige Geschichte zusammengefaßßt. hne Zweıtel 1St Dölger der orofße
Anreger für dieses Unternehmen vewesen“. ber der eigentliche Inıtıator
un auch der Motor des RAC War Theodor Klauser. Ihm 1St verdan-
ken, daß das Lexikon (wıe auch das das RAC ergänzende „Jahrbuch für
Antike und Christenum“, ce1t nıcht Nnu  — konsequent fortgeführt wurde,
sondern daß auch instiıtutionell abgesichert werden konnte: Seit 1955
esteht das ÄAHPANZ Joseph Dölger-Institut ZUr Erforschung der Spätantike“
MIt t7Z in onn (als Institut der Universıität, also nıcht MIt einer Fakul-
tAat verbunden), un sSe1LIt 1975 wird das R AC. VO  3 der Rheinisch-Wesrtfäli-
cchen Akademie der Wıssenschaften betreut, deren Klasse für Gelsteswissen-
schaften ıne Kommissıon für diese Aufgabe, für die wissenschafrtliche
Betreuung des Unternehmens, gebildet hat Näheres der Geschichte, den

Es andelt sıch die Lieferungen 43 bis 8 Das RAC erscheint ın Lieferun-
SCn Von Je Bogen. Jährlich sollen bis Lieferungen erscheinen. Verlag:
Hiersemann, Stuttgart. Preıs der Lieferung Zt. 35,—

Zu N jetzt: Klauser, Franz Oose Dölger, Münster:
Aschendorff, 1980 Erg.Bd 9)
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Aufgaben und der Arbeitsweise VO RAC und Institut (Stand findet
mMa  5 1in einer kleinen Schrift VO  a Klauser?®. Herausgeber des RAC sınd
ZUr eit Klauser, Colpe, Dassmann (der auch Direktor des Döl-
ger-Instituts 1st), Dıhle, Kötting, Speyer un Waszıink.

Das RAC WAar ursprünglich auf Bände geplant. Diese Zahl wurde dann
spater auf Bände erhöht. ber auch das erscheint kaum realistisch. Es
lıegen jetzt Bände AAUDE:, Von dem Band 1St ungefähr die Hälfte
erschienen und na  } steht jetzt bei dem Stichwort „Gnosıis“. Wenn nıcht
gelingt, den Umfang der Artikel wieder drastısch reduzleren, wıe ın
den Anfangszeıten des RAC veschah, 1St abzusehen, daß der Umfang die
18 Bände erheblich überschreiten wiırd. ber dieses Problem wırd uns noch
beschäftigen.

Diese einleitenden Bemerkungen, die Ja weithin bekannte Tatsachen be-
rühren, sollten NnUu.  - darauftf hinweisen, dafß dieses RAC; einem großen For-
schungsunternehmen geworden ıer Es 1St institutionell abgesichert, W as für
ein solches Werk, das über JTahrzehnte sıch erstrecken wiırd, notwendig iSt.
Darüber hiınaus aber MU: betont werden, daß damıt ein Schwerpunkt für
die Erforschung der Spätantike geschaffen LSt; der über die Herausgabe eines
Lexikons hinausgreift und wirkt.

Wıiıe ISt 1U  ; die Arbeit, W1e s1e ulls im RAC vorliegt, beurteilen? Wel-
che Probleme ergeben sıch, und W as 1St eventuell kritisch bemerken? ıne
Antwort auf diese Fragen kann 1Ur gegeben werden, WenNnn INa  } das VOTFL-

liegende Material, die erschienenen Artikel kritisch prüft. Das soll
zunächst ın eıner kurzen Übersicht über die bisher ın HASETIeET Zeitschrift nıcht
angezeigten Lieferungen erfolgen, wobei allerdings nıcht alle Artikel 1m
einzelnen besprochen werden können.

11
Es wiırd sich empfehlen, die Artikel nach sachlichen Gesichtspunkten

ordnen und besprechen. Zunächst sejlen ein1ıge Artikel, die literarische
Fragen behandeln, erwähnt. Erotapokriseis (Heinrich Dörrie und Hermann
Dörrıes) 1St nıcht Nnur ıne umtfassende Materialsammlung, sondern macht
auch die Kontinuität und die Diskontinuität 7zwischen Antike un Christen-
TU sichtbar (die Kirche hat die nıcht 1988858 als fertige Form übernommen,
„S1e hat Aaus Eıgenem dazu beigetragen”, A A, 1im Mönchtum, Sp. 366
Die Entwicklung mündet, W1e Örries miıt Recht betont, in die Florilegien,
denen ein eigener Art gewıdmet 1St Chadwick) Hıer wiırd ıne AauUSSC-
zeichnete Übersicht über Vorgeschichte, Geschichte und Bedeutung dieser
Literaturgattung gyeboten. Unter dem (ausnahmsweise lateinıschen) Stichwort
Fxitus ı]llustrium MLrorUM Ronconıi) wırd die rage des Zusammen-
hangs 7zwischen christlichen Märtyrerakten und der Topık der diesem
Tıtel zusammengefaßten Kleinliteratur behandelt Der Art Fälschung, Lite-

Th Klauser, Das Reallexikon für Antike und Christentum un das Döl-
ger-Institut 1n Bonn. Berichte, Erwagungen, Richtlinien, vorgelegt VO  g

Aufl Verlag Hiersemann) 1970

10
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rarısche Speyer) 1St 1ine kurze, aber höchst instruktive Zusammenfas-
SUuns der Forschungsarbeit des ert auf diesem Gebiet, die Ja inzwischen
auch 1n anderen Werken VO  3 iıhm weıitergeführt wurde. Für das 'Thema des
RAC 1St dieser Art eshalb wichtig, weıl Ja Anonymıtät, Pseudonymitätun Fälschung in der frühchristlichen Liıteratur Je hre Bedeutung haben FEın
schr kurzer Art Flügel (Flug) der Seele IT (Briefmotiv) Thraede) MU:
besonders erwähnt werden, weıl einem verhältnismäßig kleinen Pro-
blem die Rezeption un: dıe christliche Umtformung eınes Motiıvs aufweist.
Gallıa IT (literaturgeschichtlich) Speyer) bietet wıe ert. selbst Sagtkeine Liıteraturgeschichte Galliens, ohl aber reiches Materıal, das für ıne
derartige Arbeit wichtig 1St. Es wırd nach den Vorbemerkungen über die
Sprachen 1n Gallien un über die literarisch bedeutsamen Stidte eın kom-
mentiertes Verzeichnis der bekannten Schriftsteller aus Gallien geboten.Siıcher 1St as nützlich. ber 1mM Blick auf das Thema des RAÄC ware
vielleicht ıne andere Anlage des Art besser SCWCESCH.

Eın Teil der Personen-Artikel gehört MI1t denen, die literarischen Proble-
men gew1ıdmet sınd, InNmMen: Esra Schneemelcher; auffallend die
geringe theologische Bedeutung bei Juden un: Christen); Eunapı0s (I ÖOpelt;ausgezeıichnet als Vertreter der „Opposition paıenne“ 1 Jh charakteri-
sıert); Eunomi1ius Abramowsk:i: wırd ın den rıchtigen ZusammenhangNeuplatonismus gestellt; wichtig die Zusammenstellung der Eunomius-Zitate bei Gregor, Sp 940 (: Eusebius WVon (aesarea C} Moreau: eine
Sute Übersicht über Leben und Werk:;: ın der Chronologie sınd manche An-
vaben fraglich, in der Theologie hätte das Problem des Origenismus stärkerherausgearbeitet werden mussen; das Problem der Auseinandersetzung miıtder Antike könnte mehr beachtet werden); Evagrıus Ponticus undGuillaumont: Leben, Werk un: Verhältnis ZUT. antiıken TIradıiıtion werden
ausgezeichnet dargestellt; wichtig VOTL allem Abschnitt Antike Elemente);Erznik 1919}  e oIb Inglisian; eın solider Abriß VO  w Leben und Werk:alierdings kann INa  w} fragen, ob die Themenstellung des RAC nıcht stärkerhätte berücksichtigt werden müssen); Firmicus Maternus Ziegler; ein
gut unterrichtender Art:: der aber auch 1n einem anderen Lexikon erscheinen
könnte); Fronto (J Waszınk: behandelt V G das Verhältnis des 1Inu-
1US Felix D Fronto, W3AaSs ZUFT Problemstellung des RAC gehört); Gellius
(L.A Holford-Strevens: ein kurzer, aber inhaltsreicher AÄrt.:; ın dem VOTLTallem die Benutzung des Gellius durch christliche Autoren WI1e MınucıusFelix, Lactantıus un Augustin untersucht wird)

Dıiıe Artikel, die sıch mMi1t lıterarischen Fragen oder MIit literaturgeschicht-lıch wichtigen Personen befassen, zeigen, sofern S1e auf das Thema des RAC
eingestellt sınd, deutlich, dafß der Prozefß der Auseinandersetzung zwischenAntike un Christentum 1m Bereich des Literarischen (und natürlichauch der Philosophie un der Kunst) besonders gut fassen 1St.

Eınige andere Personen-Artikel führen iın die Welt der politischen Ge-schichte und damit 1n die reale Auseinandersetzun Eugenius (J Straub) istdie Gestalt, iın der der Kampf zwıschen Heidentum und ChristentumEnde des Jh noch einmal aufflammt. Der Art schildert sehr umfassend
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un fundiert diesen Kampf. Galerius Altendorf) stellt den „Bewah-
BGE des diokletianıschen Staates“ (Sp /95) und seine Religionspolitik dar,
wobei die ideologischen Hintergründe nıcht klar hervortreten. (3l
lienus Mannı) 1sSt eın ordentlicher biographischer Artikel, 1n dem das
Verhältnis des Gallienus Z Christentum und auch die Beurteilung dieses
alsers durch die Christen herausgearbeitet werden. ber auch hiıer hätte
ohl auf die Problematik des RAC mehr geachtet werden können. Auch

der schwierigen Frage der Chronologie ware mehr n SCWESCIL.
Schließlich muß noch auf den Art Galenos Walzer) hıingewıiesen wer-

den Das 1St ein kurzer, aber besonders wichtiger Art., in dem VOT allem
die Stellung des Galen Judentum un: Christentum SOWI1e die Aufnahme
des Galen bei den Christen (Theodot der Gerber, Monarchianer in Rom)
dargestellt werden. Der Einflu(ß des Galen auf diese Gruppen ın Rom
die Wende des 7 Jh 1St Ja eshalb auch interessant, weil damıt
das Problem des Aristotelismus der Monar  ianer zusammenhängt.

Besonders zahlreich sind natürlich die Artikel, die nıcht einem Bereich
allein zuzuordnen sind, in denen vielmehr ein Stichwort mehreren
Aspekten behandelt werden MUu: Religi0ns-, Kultur- und Geistesgeschichte
sind bei der Zielsetzung des RAC oft nıcht trennen. Dazu kommt noch
der Bereich der Theologiegeschichte, der allerdings nıcht stark berücksich-
tıgt ISt. Man würde al diesen Beiträgen nıcht gerecht, WECNN INa  ; sie ledig-
ich als begriffsgeschichtlich klassıfzieren wollte. ber die Begriffsgeschichte
spielt ıne erhebliche Rolle Damıt 1St natürlich die Frage nach der Auswahl
der Stichwörter verbunden. Denn Begriffsgeschichte hängt 1U einmal mit
der Auswahl des riıchtigen Begrifts ber davon wiıird noch
sprechen se1n. Zunächst ein1ıge Beispiele Aaus dieser Sparte VO'  } Artikeln.

Erwählung (E Fascher) behandelt ıne jüdisch-christliche Vorstellung, die
War für Theologie un Leben wichtig 1st, die 1ber nıcht ın der griechisch-
römischen Antıike wurzelt. Für den Art. Erwerb Hauck, Bauer, Th
Mayer-Maly), der ıne nützliche Belegsammlung iSt. scheint mir charakterı-
stisch, da{fß Schluf6 auf andere Stichwörter 1m RAÄAC verwıesen wird.
In dem Art Etymologie (I Opelt) 111 die ert. „die Funkion des MO-
logischen Arguments in der Qhrist]. Literatur“ (Sp LO nachzeichnen, und
das gelingt iın hervorragender Weıse Wichtig siınd die Abschnitte über die
Onomastiıca. Eusebeia (D Kaufmann-Bühler) 1St ıne umfassende Material-
sammlung, die auch verwandte Begriffe (DEooEBeELO, EUACDELO, VOoNOXELO a.)
MIt einschließt, wobe]l einerselts das Problem der „Philosophierung“ der
Eusebeia, andererseıts die christliche Rezeption besonders deutlich heraus-
gearbeitet werden. Problematisch 1S5t Evocatıo Pfister). Der Einfluß der
militärıschen Sprache auf die christliche Terminologie scheint mM1r nıcht g...
gyeben. Das Stichwort Exegese 1St leider VO  e drei Vertassern bearbeitet:
heidnisch, Griechen und Römer Schreckenberg 21bt ıne gute Übersicht
über die Vielfalt der Exegese in den verschıiedenen Bereichen) I1 Judentum

Mayer ckizziert die rabbinische un hellenistisch-jüdische Exegese); 111
und alte Kirche (W Gerber stellt die Kxegese 1m Urchristentum un

den ersten Jahrhunderten dar, allerdings nıcht gerade überzeugend; aru

y 80
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wird Didymus nıcht erwähnt?). Dıie drei Beıträge sind oftenbar nıcht auf-
einander abgestimmt, und VOrTr allem 1n Teil EF 1St das Thema des RAC
kaum berücksichtigt, obwohl dazu doch ohl ein1ıges CN ware.
Exemplum Lumpe) 1St une wertvolle Materialsammlung, aber aum
mehr (die Beispielreihen ebr 11 und Const. Ap VII un 111 sınd hel-
lenistisch-jüdischer Herkunft) Exkommunikation (W. Doskocil) wırd -
ohl für den antıken W1e für den christlichen Bereich als Iuß Aaus
einer Gemeinschaft, eigentlich religionssoziologisch betrachtet, wobel
allerdings die spezifisch christlichen Probleme vesehen werden. O  er Art
Felicitas (J] Gage) 15t ein besonders Zut gelungenes Beispiel tür die VO
RAC behandelnde Problematik des Weiterlebens VO  3 heidnischen Be-
oriffen 1m Christentum. Be1 Fides Becker) könnte ma  ; autf den ersten
Blick ine Zew1sse „Kopflastigkeit“, ein Überwiegen des römischen
Sprachgebrauchs teststellen. ber der Art 1St doch cehr gelungen und stellt
einen wichtigen Beitrag ZUuUr Thematik des RAC dar Er macht die Schwie-
rigkeit dieses Forschungsgebietes sehr deutlich, führt aber auch VOr ugen,
W1e INa  —$ VO  $ der Begrififsgeschichte her das Thema anpacken kannn und mMu
Es se1l hier gleich der Hınvweis auf den Art Glaube Lührmann) AaNnSC-
schlossen, der J2 miıt Fides zusammengehört un: auch diesen ArtZ
Hıer geht den oriechischen Begrift (und se1ine hebräischen Äquı1va-
lente) sSOW1e die Entwicklung des Glaubensbegrifis 1m und in der
alten Kirche Der Schwerpunkt des Art liegt eindeutig 1im christlichen Be-
reich. ber da das Problem „Glaube und Erkenntnis“ sehr früh auftritt,
spielt die Auseinandersetzung MIt der Philosophie einer erhebliche Rolle
Der Art 1St recht instruktiv, wWenn auch weithıiın, W1e der erf celbst be-
merkt (Sp 50), 1Ur ıne Materialsammlung. Auch Fiducia En-
gels) se1i als Beitrag geNANNT (dabei wichtig die Frage nach dem FEın-
flufß der Juristischen Bedeutung auf die christliche Sprache).

Der Art Fortschritt Thraede) verdient eigentlich ıne ausführliche
Auseinandersetzung, weil einerseits eine ausgezeichnete Materialsamm-
lung (v in Teil griechisch-römisch) bietet und andererseits oftensicht-
lich bemüht ISt, die Themenstellung des R AtC; wirklich Zur Geltung brin-
gCcn Allerdings 1St gerade der Teil (chrıstlich) mıt problematischen Wer-
tungen durchsetzt. Vor allem 1st dem ert offenbar die heilsgeschichtliche
Konzeption iın der Alten Kirche suspekt, weıl S1e „den klassiıschen F.gedan-
ken heilsgeschichtlich auflöst und zugleich den christianısierten Zwangsstaat
rechtfertigt, dafß fortan, zumindest offiziell, VO  3 der Kirche eın Plädoyer
für gesellschaftlichen Eerst recht nıcht mehr war (Sp 180)
Solche Modernismen sind nıcht 1Ur störend (weıl Ja zumeist auch falsch),
sondern gehören eintach nıcht 1N ein solches Lexikon. Dasselbe gilt übrigens
auch VO:  3 dem Art Gleichheit (ebenfalls Thraede). Auch hier wird er-
staunlich viel Stoff für das Thema geboten und gut geordnet vorgeführt.
Aber ein „modernes“ Vorverständnis (Gleichheit eigentlich erst 1n der „nach-
christlichen“ Gesellschaft der euzeıt, also ohne die Kirche) führt
schiefen Urteilen. Man kann doch ohl weder die Antike noch das frühe
Christentum mi1it der Elle der Aufklärung inessen.
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Die Art Freiheit Nestle), Freude Miıchel) und Freundschaft
fTeu sınd nützlich, wWenn auch nıcht ganz überzeugend. Friede Dinkler
un: Dinkler-Schubert) 1St besonders hervorzuheben, weıl nıcht NUuUr Ma-
terial gesammelt und vorgelegt wird, sondern der Stoff auch 1ın bezug auf
das Thema des RAC gedeutet wırd (vgl Sp 497 . Der ikonographi-
sche Teıl ISt csehr wertvoll.

Unter dem nıcht sehr geschickten Stichwort Furcht o  es haben dreı
Autoren Dıhle, aszınk, Mundle) ine echt Zzu sıch IN-

menfügende Darstellung dieses Vorstellungskomplexes gegeben. Bei dem
Art Geduld (M Spanneut) geht der ert Begınn celbst aut das Pro-
blem deutscher Stichwörter e1in. Mıt Recht weist darauft hın, da{ß der deut-
sche Begrift nıcht ımmer dıe antıken Ausdrücke abdeckt. In diesem Fall sınd

XQOTEOLO. und UNOLWOVN, die beide „Geduld“ behandeln SIN  d. ber
verade 4an diesen beiden Begriffen ßr siıch die Neuorientierung der Fthik
1MmM Christentum gegenüber der Antıke deurtlich machen. 5panneut hat hıer
einen cschr schönen Beitrag geliefert.

Zwei Metaphern stehen 1mM Mittelpunkt der Artikel Gefängnts (der Seele)
(1 Courcelle) und Gewand (der Seele) Kehl). Beide AÄArt siınd UuSSC-
zeichnet. Courcelle behandelt M die Entwicklung der Vorstellung des
Leib-Gefängnis der Seele (nb wichtig de Hinweıis autf die Bedeutung des

origenistischen Streits). Bei ehl wird Mit Recht die ethische Komponente
der Metapher iM christlichen Bereich herausgehoben. Die Quintessenz ISt
allerdings: „Die G.metapher blieb auch 1m christlichen Bereich VO'

ıne reine Redensart“ (Sp Aber das kommt be] Metaphern ohl
auch VOT. Etwas merkwürdige Stichwörter siınd Gefräßigkeit Ar-
besmann: geht Völlereı, Eßgier uUuSW., also ‚Ethik“ der Ernährung)
un Geschwätzigkeit Ingenkamp; Zanz interessant, aber kaum eın
Beıitrag Zzu Thema Antike und Christentum).

Der Unterschied 7zwischen Theorie und Praxıs trıtt cehr eutlich hervor
in dem reichhaltiıgen Artikel Gelübde (B Kötting): „  e Christen entfernten
sich im täglichen Leben nıcht weıt von der G.praxıs der jüd heidn
Umwelt, w1e iInan nach den theologischen Darlegungen etw2 eines Orıige-
11658 oder Augustinus könnte“ (Sp Diese Feststellung gilt
natürlich auch für viele andere Bereiche un collte bei vielen Art des RAC
eachtet werden. Vom antiken Sprachgebrauch (und nıcht VO'  3 der SOo7z10-
logie) ausgehend bemüht sich Popkes in dem Art Gemeinschaft, diesen
vielschichtigen Begriff in seinen weıten Verzweıgungen un Anwendungen
aufzuhellen. Dıie Ausführungen ..  ber das Mönchtum und über theologische
Einzelfragen (Sp 1139 sind War kurz, aber inhaltsreich.

Auch bei Geschichtsphilosophie (Nichtchristlich: Kehl, Christlich H.-J
Marrou) 1St die Schwierigkeit nıcht übersehen, daß sich einen \
dernen Begriff handelt, „Von dem keine eindeutige allgemeın anerkannte
Definition eIDt“ (Sp 703 Aber beiden Autoren gelingt cS, diesem
unscharfen Stichwort ine glänzende Darstellung des Geschichtsverständ-
N1sSses ın Antike und Christentum geben. Auch den Art Gewissen
Chadwick) kann INa  —$ 1Ur lobend erwähnen, AF da über die Begrifts-
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geschichte hinaus in viele damıt zusammenhängende Bereiche führt (nb Sp
1105 findet siıch eiıner der ganz wenıgen Druckfehler Zeıle muß
WT weder heißen). Dagegen 1St der Art Gnade Dörrie, Dıttmann,

Knoch, Schindler) nıcht sehr befriedigend, weil uneinheitlich und iın
den einzelnen Teilen nıcht aufeinander abgestimmt. Dörrıe das antıke
G.verständnis cehr pointiert VO  3 dem christlichen 1b Diıttmann x1Dt einen
biederen Überblick über un Judentum. Der Beitrag VvVon noch 1St
zureichend und bietet erstaunliche Fehlurteile (Sp 269 Markions Lehre 1St
der Versuch, die Lehre des Paulus ın der röm.-katholischen Kirche des Jh
allein ZUr Geltung bringen; Justin wırd als Vertreter der durch die rom
Großkirche en G.lehre angesehen; 1n der Didaskalie enttaltet sıch
der Glaube, die Vertassung und die Liturgie der röm.-katholischen Kiırche
bereits deutlich usW.). Schindler ZiDt ine gut tundierte Darstellung der
Gnadenlehre 1n der alten Kıirche (bes Q° Augustın und Pelagıus), dıie aller-
dıngs auch eutlich macht, daß INn derartige Begrifte ur schwer isoliert
entfalten kann.

Es sind bisher VOrFr allem Artikel besprochen worden, die INnan als begrifts-
geschichtlich bezeichnen kann, WeNn auch die meiısten VO  3 iıhnen, W1e schon
angedeutet, über die reine Begriffsgeschichte hinausgehen. Andererseıts
kann Nan ıne Reihe VO Beiträgen andere Sparten einordnen (Get-
StUESE; Kultur-, Relig:onsgeschichte USW.), mu{ aber dabei 1M Auge behalten,
dafß auch bei ıhnen begriffsgeschichtliche Aspekte AA  — Geltung kommen.

Eın ge1stes- W1€e kulturgeschichtlicher Artikel 1St Erziehung Blomen-
kamp), der VOTLT allem 1n dem Abschnitt über das Schulwesen wichtige Aus-
n dem Thema des RAC macht. Euphemismus ( Opelt) bringt reiches
Materıial dem verhüllenden Sprachgebrauch in der Antike und zeıgt den
Wandel 1im christlichen Bereich. Fieber orn wırd nıicht medizın-
historisch, sondern geisteS- (und auch religions-)geschichtlich, VO  —$ allem 1mM
Blick aut den metaphorischen Gebrauch des Begrifts abgehandelt. Der Art
Flügel (Flug) der Seele (L Courcelle) 1St. 1nNe interessante und für das
Ka wichtige Darstellung der Geschichte des Biıldes des Seelenvogels VO  (a
Platons Phaidros bıs Theresıia VO  3 Avıla

Dagegen iragt mMa  } bei Gesellschaft ( Thraede), ob dieser AÄArt über-
haupt notwendig WAar.,. Der Autor celbst macht darauf aufmerksam, daß
andere Stichwörter die Sache besser erfassen (Z Ethik). Bezeichnend iSt,
dafß Spalten allgemeine Bemerkungen geliefert werden, denen dann
Spalten Literatur angefügt werden, W as ohl kaum sinnvoll 1sSt Der eben
>  te Art Ethik Dıihle) 1St ohne Zweitel ine großartige Leistung.
Dihle xibt einen historischen Abridß, der auf die Ziele des RAC ausgerichtet
1St. Allerdings 1St der Umtang (150 Sp.) doch problematisch. Dieselbe Frage
ctellt sich bei Gerechtigkeit (ebenfalls Dihle 128 Sp.) Der Art ST 1N-
alrtlich ebenso ausgezeichnet Ww1e Ethik Zu Sp 344 ıne Anmerkung: Dıe
Formel QSLOV  T XOL ÖLXOLOV 1n der altchristlichen Liturgie STAaMMtT Aaus der Ju-
ischen Liturgie.

Be1 eiıner Reihe VO  3 Artikeln 1St der relig10nsgeschichtliche Aspekt domi-
nıerend, allerdings oft verbunden miıt kulturgeschichtlichen Gesichtspunkten.
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Unter dem Stichwort Ertrinken Hermann) wırd eın interessanter ber-
blick über die relıg10nS- un kulturgeschichtlichen Vorstellungen, die mıt
diesem Stichwort zusammenhängen, VO' alten Agypen bıs in die Spätantike
geboten. Die Bemerkungen über die Taute Schluß des Art mussen ohl

diesem Stichwort noch präzısiert werden.
Es 1St bedauern, daß der Art. Eschatologie Thraede) als „Notl5ö-

sung“ für einen nıcht gelıeferten Beitrag kurz geraten 1St un auch dafß
dabe;i erhebliche Verzeichnungen und schiefe Urteile unterlauten. Hıer ware
1n den geplanten Nachtragsbänden gutzumachen.

Der Begriff Euhemerismus erfährt durch Thraede 1ne Zute Darstel-
Jung, wobei das Problem der Rezeption dieses Topos mi1t Varijationen und
Kombinationen deutlich hervorgehoben wiırd. Europa IT (mythologisch)
Bühler) zeıigt, da{flß ıne christliche Umgestaltung des Europa-Mythos nıcht
gegeben hat Der Art ware also entbehrlich

In dem Art EXx0OYZiSMUS Thraede) 1St ıne erstaunliche Fülle VO  —;

Materija] gesammelt und verarbeitet. Das Problem der Auseinandersetzung
zwischen Antike und Christentum wiırd 1n diesem Bereich besonders deut-
lıch

Fasten Arbesmann) 1St ıne gelungene Zusammenstellung des Mate-
rials, in der die Entwicklung bıs in die christliche Spätantike nachgezeichnet
wird. Der Einflu(ß antıker Vorstellungen auf christliche Anschauungen wird
Zut herausgearbeitet (vgl CS Sp 489 Entlehnung VO  3 Argumenten Aus

der antıken Philosophie). Die Art. Fastenspeisen und Fasttage (beide eben-
falls VO  e} Arbesmann) erganzen 1n gelungener Weıse den Art. Fasten. (Zu
Sp 516 ine Anmerkung: Der Osterfestbriet des Athanasıus STammt Aaus

dem Jahre 336; das 40tägıge Fasten 1St VO  3 Athanasıus 337 aufgenommen;
vgl dazu Schwartz, Ges Schriften x ft.)

Fın Problem, das 88] der Auseinandersetzung 7zwischen Antıke und Chri-
tentfum ıne besondere Rolle spielt, behandelt der Art Fatum (Heıimarmene)

Schröder). Das 1St ohne Z weitel eın besonders wichtiger Beitrag, da Ja
gerade diesem Punkt die Thematık des RKAÄAC ZuLt aufzuzeigen iSt. 111
Spalten sınd allerdings für einen Lexikonartikel reichlich viel. Dıie Zusam-
menstellung der patristischen Zeugnisse Schluß 1sSt nıcht 1n allen Punkten
n  .

Eıne ausgezeichnete Übersicht über Theorie un Praxıs heidnischer un
christlicher Feste o1bt Klauser iın dem Art est ert bezeichnet seinen
Beıitrag als „vorläufige Hınweıise“, 1etert aber cehr viel mehr. Fluß (Na-
turelement) (B Bauer) stellt 1n Kurze die Beziehung VO  en (GGöttern und
ämonen Flüssen und den christlichen Kampf diese Vorstellungen,
aber auch ıhr Fortleben dar Furıe Funke) 1St ıne gute usammenstel-
lung des religionsgeschichtlichen Materials, 1aber auch der literarıschen Zeug-
nısse (Furıe als Vergleich, Metapher und Allegorie). Be] dem Art Fuß
Kötting) kann mMa  $ sıch fragen, ob das Stichwort sehr sinnvoll 1St. Der Art
celbst 1St Zut und informiert über die vielfältigen Deutungen un Beziehun-
SCH, wobei W1e der ert. betont der Unterschied 7zwischen christlicher
un nıchtchristlicher Haltung gering 1St.
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In einen relıg10onsgeschichtlich bedeutsamen Zusammenhang tührt Gallos
Sanders). Allerdings 1St dieser Aft., der reiches Materıal ZU Kybele-

kult uSsSW.,. bietet, eher eın gedruckter Zettelkasten als eın Lexikonartikel,
Was natürlıch auch seınen Wert haben kann. Dagegen hat sıch Engemann
1in dem Art Ganymed auf die für das RAC wichtigen Gesichtspunkte be-
schränkt (Mythenkritik, Denkmäler, christliche Kritik) und einen AUSSC-
zeichneten Beıitrag geleistet. Geburt I7T (religionsgeschichtlich) Binder) 1sSt
üne umfangreiche (129 Sp.) Materialsammlung, in der das Thema des RAC
besonders eachtet wird. Der Art Geister (Dämonen) Colpe, Maıer,

ter Vrugt-Lenz, Zintzen, Schweizer, Kallıis, Va  e der Nat,
Müller) SPTeNgT NUu  a} Mit seinen 251 Spalten völlig den Rahmen.

Die einzelnen Teıle siınd unterschiedlich, haben aber alle ihren Wert. Wıch-
tig ISt die grundsätzliche Erörterung Von Colpe Begınn des Art (T der
östlichen Mittelmeerwelt hat sıch der dämonologisch gepragte Volksglaube
ZUF ausgehenden Antike hin wahrscheinlich wenıger verändert als andere
Phänomene“, 5Sp 548) Der Teil über die griechischen Väter ne1i1gt dazu, die
Zeugnisse der iırchlichen Schriftsteller und Theologen wahllos aneiınander-
zureihen und dem Eiındruck einer Lehre der Väter erwecken, W 4s WAar
ın der Dogmatik üblıch, historisch aber falsch ISt

Mıt bewundernswerter Gelehrsamkeit hat Nufßbaum dem Stich-
WOTrT Geleit auf 140 Spalten alles ZUSaMMENSgELrAageN, W as Aaus nichtchrist-lichem und christlichem Bereich Lebensgeleit, Reisegeleıt, Brautgeleit,Totengeleit uUSW. n iSt. ber 15t das wirklich eın sinnvolles Stichwort?
Es werden hier sehr komplexe und unterschiedliche Phänomene ımen-
gefaßt (Engel, Totengebräuche al): die man besser hätte.
zeıgt der Art G en1i4s Schilling) manche Aspekte auf, die ZUs dem Art
Geleit angereichert werden könnten.
In dem Art Glossolalie Dautzenberg) untersucht der Verf., ausgehend
VO  22 Kor 12-14, VOT allem die religionsgeschichtlichen Bezüge. Ob die
Glossolalie Judenchristlicher Herkunft St, kann ohl bezweifelt werden.
Auch bei der Behandlung des Montanısmus leiben Fragen often. Bei dem
Art (GÜ/128ant Speyer) 1St das Problem der Kontinultät (v hinsıchtlich
der Auslegung VO  3 Gen 6, 1—4) wichtig. Auch ons iSt der Art 1ne utz-
ıche Studie. G(ewitter Speyer) 1St religionsgeschichtlich interessant und
bringt für das Thema des RAC viel Material.

Eın kirchengeschichtlicher Artikel ISt Germanenmission Schäferdiek),der ıne ausgezeichnete, knappe un doch umfassende Darstellung g1bt.Dabei kommt die Auseinandersetzung VO  3 Antike und Christentum Zut ZUur
Geltung (z Sp 525 Geschichtlicher Ort der altkirchlichen Germanen-
mi1ss10n)

Bei vielen der aufgezählten und als primär religionsgeschichtlich charakte-
risiıerten Artikeln 1St der kulturgeschichtliche Aspekt nıcht übersehen.
Dieser trıtt bei anderen noch stärker hervor, wobeij aber die religionsge-schichtliche Problematik oft auch ine Rolle spielt un andere Bereiche mıt-
einbezogen werden.
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ine Geschichte des Fächers Diez, Th Klauser, Pannold) 1St VOLF

allem 1m Blick auf den spateren Gebrauch 1n der christlichen Liturgie SiNN-
voll Fenster (kulturgeschichtlich) orn geht auch auf den metapho-
rischen Gebrauch des Wortes ein Festankündigung (Th Klauser) 1st das
Muster eines gelungenen Ärt., der in viele Bereiche hineinführt (Osterfest-
briefe u. a und doch auf das Gesamtthema ausgerichtet iSt. Auch der Art
Fisch, Fischer, Fischfang (: Engemann) geht weıt über das Kulturgeschicht-
iıche hinaus. Es 1St keine Frage, dafß dieser Art in eiınem VO  ; Dölger
inıtıerten Unternehmen besondere Bedeutung hat 1IDem Vert iSt gelun-
SCIHL, das vielfältige und reiche Material Zut darzubieten un eınen wich-
tıgen Beitrag eisten.

Dem Art Fluch Speyer) hat der ert ein1ge gute allgemeine Bemer-
kungen über Begrift, Wesen u55 W vorangestellt un hat dann das historische
Material klar geordnet und verarbeitet. Das Problem der Kontinultät, aber
auch des Bruches wiırd eutlich herausgestellt (vgl die Zusammenfassung 5Sp

Fluchtafeln (Defixion) Preisendanz) gehören Jals Bindezauber
ZuUur sympathetischen Schadenmagie“ (Sp Wiıchtig ist der Satz „Es x1ibt

keine christliche Defixion, sondern Nur Defixion bei Christen, die den
ererbten heidnischen Volksglauben noch nıcht aufgegeben hatten“ (Sp 24)
Das 1st 1ne Feststellung, die auch aut andere Bereiche anwendbar IsSt.

Der Art YAMX Thraede) 1St sıcher umfassend un reichhaltıg, leidet
aber darunter, daß der ertf das Material oft Nug mMi1t schiefen Urteilen
ertfet. Er verteldigt vehement die 1in der Spätantike endlich erreichte man-
zıpatıon der Frau, die 1m Christentum durch die xirchlich approbierte @7.=
schlechtsfeindlichkeit rückgängig gemacht wurde (vgl Sp 263 1Te be-
wundernswerte Gelehrsamkeit kann nıcht darüber hinwegtäuschen, daß der
erf. mMı1t eiıner „modernen“ Elle mı(fst, Was bei historischer Arbeit me1lst
schiefgeht.

Dıie Stellung des Fremden in der jeweiligen Gesellschaft ın der Antıke
(besonders wichtig: 1 Judentum) und die christliche Umformung dieser Ge:
danken werden in dem Art Fremder (J Gaudemet, Fascher) skiz-
ziert. Der Art Gastfreundschaft Hiltbrunner, Gorce, Wehr) 1st
nıcht ganz ausgeglichen. Im christlichen Teıil hätte ohl mehr geboten
werden können.

Wırtschaftsgeschichte und ethische Probleme werden 1n Weise VeTr7-

bunden dem Stichwort eld (Geldwirtschaft) ogaert). Dıiıe Auft-
nahme philosophischer Urteile über eld un Zinsen durch Kirchen-
vater siınd mıiıt echt besonders beachtet. Unter dem Stichwort Genealogie

Speyer) wırd ıne 1n viele Bereiche (z auch die Christologie) hinein-
führende Übersicht gyegeben, die sıch aut keine Vorarbeiten tutzen  &C konnte,
daher einen eigenen Forschungsbeitrag darstellt. Gesandschaft C} Mat-
thews) 1St 1ne Zanz interessante Studıie, die allerdings auch zeıigt, dafß das
Stichwort problematisch ISt. Diıe 1im „christlichen“ Teil geschilderten Dinge
haben mıiıt dem ‚_,antiken“ Teil kaum etwas Gesellschaftsspiele (S
Mendner) 1St ein ganz nützlicher Art., auch WeNnn mehr Spiele als
Gesellschaftsspiele geht. Gladiator Weısmann) 1St wne gelungene ber-
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sıcht über den anNnzChH Komplex. Eıne Kontinuität zwıschen Antike und
Christentum hat 1n diesem Bereich nıcht gegeben. Die Kırche hat 1in ih1ferAblehnung nıe geschwankt.

In den Bereıich der Lıturgıie führt der Art Friedenskuß Thraede), der
ine yründliche und besonnene Bestandsaufnahme ICE Gebet VO'  3 Seve-
rus) ISt ein grundgelehrter Art.; 1n dem auf 125 ( Spalten das Gebet
allen Gesichtspunkten (Zeit, OUrt, Haltung USW.) untersucht wırd und auch
der Frage der Kontinuität gebührende Beachtung geschenkt wırd. Gebet 14
(Fürbitte) Miıchel, Klauser) hält den richtigen Umfang ein und
iıntormiert trotzdem eingehend über die wichtigsten Aspekte, N 1m lıtur-
ziegeschichtlichen Teil

AÄngesichts der Zielsetzung des RACG, den m Bereich der Auseın-
andersetzung zwischen Christentum und Antıke erfassen, 1sSt OLwen-
dig, auch Themen Aaus dem Rechtsleben einzubeziehen. So wiırd
Familie (Familienrecht) (J: Gaudemet) ıne solıde un: gelehrte Geschichte
des Familienrechts VO alten Ägypten bis ZuUuUr Spätantike geboten. Sp
2357 wırd VO  z} christlichem Einflufß aut Sıtte und Gesetzgebung gehandelt,

E etwAas zZz.u knapp.
Folter (juristisch) Thür) un Folterwerkzeuge ] ergote sind Art.;

die für das Verständnis frühchristlicher Märtyrerakten wichtig sind. Gefan-
genschaft (S Arbandt, Macheiner, Colpe) un Geißelung Wald-
ste1n) sınd rechts- un: kulturgeschichtlich aufschlußreiche Beiträge. Das
Nachwirken des römiıschen Rechts 1n christlicher eıit 1St bei Geißelung be-
sonders wichtig.

Das Stichwort Genossenschaft Hermann, Waszınk, Colpe,
Kötting) 1St nıcht sehr glücklich gewählt, WwWe1ı diese Bezeichnung in der

deutschen Sprache seIit dem }} Ja einen estimmten Inhalt hat Hıer gehteher Vereıne, Kultzusammenschlüsse uUuSW., Dıie Vielzahl der Autoren
ewirkt 1ne ZEW1SSE Unausgeglichenheit (v un: überschneiden sıch
teilweise). Der „‚antıke“ Teil hat eın starkes Übergewicht und das Thema
des RAC hätte mehr beachtet werden können. Der Art Gerichtsbarkeit
Thür, Pieler), der 137 Spalten umtaßßt, z1bt ıne entwicklungsgeschicht-lıche Darstellung des gyeordneten Rechtsganges, ohne „heidnisch“ und
„christlich“ trennen. Es ol] die spätantıke Gerichtsbarkeit erfaßt werden.
Dabei kommen der Prozefß Jesu und die Verhandlung Paulus ebenso
zur Sprache W1€e die Märtyrerprozesse und die kırchliche Gerichtsbarkeit.
Der Art 1STt ohne Zweıifel ein wichtiger Beıtrag.

In vielen der bisher YENANNTEN Artikel werden jeweils auch archäologı-S: und kunstgeschichtliche Aspekte berücksichtigt (Z MIt Zeichnungen).Eınige Art S  S  ınd NUu  3 Sanz solchen Fragen gew1ıdmet. Exedra eıich-
mann) bietet einen Überblick über dieses Phänomen 1n den verschiedenen
Zeiten un Kulturen. Flu ß ET (ikonographisch) Dinkler - VO  —3 Schubert)1St ıne gelungene Zusammenstellung antiker und christlicher Flußdarstel-
lungen (damit auch wne Übersicht über die Flußpersonifikationen), wobeı
die christliche Anknüpfung antıkes Erbe gut herausgearbeitet wırd. Auch
Geburt III (ikonographisch) KöÖtzsche-Breitenbruch) 1St als wesentlicher
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Beitrag ZU Thema des RAC hervorzuheben (Fortleben PAasandcr Elemente
be] der Darstellung der Geburt Christi 1m ÖOsten, 1ber nıcht im VWesten;
Fahlen VO  3 Geburtsszenen Aaus dem profanen Leben UuSW.). Der Art Glyptik
(} Engemann), der ıne Übersicht über Gemmen (Sıegelsteine, magische
Gemmen), Kameen und Rundplastiken 1bt, 1St eın Forschungsbericht und
zugleich e1ın gelungener eigener Forschungsbeitrag. Reiche Materialverarbei-
Cung verbindet sich mMiı1t abgewogenem Urteil (Probleme der Datıierung und
der Fälschungen). Wichtig die Feststellung Sp 211 „ Das Verebben der
Gemmen-Massenproduktion im frühen ]6 also das Auslaufen VO  - S1e-
gelsteinen für den Privatgebrauch VO  —3 magischen Gemmen, kann nıcht
mi1t zunehmender Christianisierung weıterer Bevölkerungskreise erklärt
werden, sondern dürfte sozialgeschichtliche wirtschaftliche Ursachen en
habt haben.“

Fın besonderes Problem stellen die geographischen un: topographischen
Stichwörter dar Klauser hat 1n der oben ZENANNTEN Schrift über diese
Frage berichtet, und auch Kırsten hat sıch in demselben eft dazu De-
außert4 In der ersten Planung des RAC geographische Artikel nıcht
vorgesehen. Aber stellte sıch bald heraus, da{fß „auch die klein- oder
großräumigen Schauplätze der Kultur also die Länder, Provınzen und
Stäiädte berücksichtigt werden mußten, 1111 Ina  > wirklich alle Phasen des
Übergangs VO der eiınen Kulturepoche ZUr anderen 1n den rift bekom-
mMmMen wollte.“> Dıiıe VO  3 Kırsten zusätzlich angestellten Erwagungen leuch-
ten eIn.

Europa (geographisch) Pfliggersdorter) 1St NnUu allerdings kein
Beispie! für eiınen gelungenen Art AaUuUS diesem Bereich Gewi( oibt der Art
ıne Zute Übersicht über allerlei Aspekte des Begrifts Europa ın Antike und
Spätantike. ber ü fehlt die Ausrichtung auf das Ziel des RA!  ® Der Art

lilaeca Bertram, Klauser) bietet ıne kurzgefaßte Geschichte dieses
Teıles VO  - Palästina, Zzählt viele Bauten auf (v.a Synagogen) und legt
besonderes Gewicht auf das Verhältnis des Judentums ZUI% Christentum.
Ergebnis: „G hat seine ablehnende Haltung vegenüber dem Christentum
bis ZUr arabischen Eroberung konsequent u mit Erfolg fortgesetzt.” I JDer
AÄArt wirkt unausgeglichen. Im historischen Teil 1St manches fraglıch
(Z B scheint die Flucht der Urgemeinde nach Pella höchst unsicher
se1n).

In Gallıa Demougeot) ibt die Verfasserin 1ne sehr umfangreiche
Übersicht über Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Religion, Kirchenge-
schichte us W Galliens. Sıe hat sich dabel offensichtlich die erwähnten
Richtlinien VO  - Kırsten gehalten. Jedenfalls 1St das ein csehr solider Be1i-
LTag, der auch manche Einsicht für das Thema des RAC vermüittelt. Das gilt
noch mehr tür Germanıia (Romana) VO  - Petrikovits). ert. hat die (26-
schichte dieser Provınzen in der Spätantike vorbildlich und umfassend dar-

4:2:O; u.,. 51
Klauser, AA
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gestellt. Dabei wurde das Problem der Kontinultät besonders beachtet.
Hervorzuheben 1St auch das Verzeichnis kırchlicher Bauten (5Sp 635

wei Städte, (Jaza Downey) und (Jerasa Kraeling, lau-
ser), sind 1n vorbildlich knapper und doch umfassender Weıse, VOT allem

Berücksichtigung der Zielsetzung des RAC behandelt. Erwähnt WEeTr-

den muß auch der Art Geographie Wolska-Conus), der einen
Abriß der Geschichte dieses Wissensgebietes in Antike und Christentum
bietet. Dabei 1St die Vieltfalt der Weltbilder ebenso interessant W i1e die
durchlaufende Tradition.

Kine Gruppe VO'  ; Artikeln kann INa  - als Beiträge Geschichte und Be-
deutung VO  a Realien zusammentassen. Es veht Tiere, Metalle und
andere Gegenstände, die für das tägliche Leben des Einzelnen oder der Ge-
meinschafrt wichtig sind. Es 1St keine Frage, da{fß die Auswahl der tichwör-
ter verade für diesen Bereich schwier1ig iSt. Andererseits lassen sıch der-
artıgen Phänomenen, auch s1e zunächst unbedeutend erscheinen, kul-
turelle und relig1öse Kontinuität oder Diskontinuität zwischen Antıke und
Christentum manchmal! besonders deutlich eobachten.

Tiere VeTen 1ın folgenden A  eln behandelt FEsel Gr Opelt; Übersicht
über Ese] in Lıteratur, Kunst und Volksglauben; dem Eınzug Jesu in
Jerusalem tehlt Bauer, The CO“ of Palm Sunday (Der Palmesel),
BL D 1953,; 2A0} jetzt dt Fassung: Aufsätze und kleine Schriften,
109 f}.) FEule (Uhu, Käuzchen) (E Opelt); Fledermayus (% Mundle; solider
Artt. der aber für das RAC nıcht vıel austragt); Fliege Mücke) Her-
MAann; interessantes Materı1al, aber keine besondere Beziehung z Thema
des RAC); Frosch Weber: Deutungen un Symbolik in Antike und
frühem Christentum); G e1er Speyer; naturkundlich, kultur- und reli-
zi0nsgeschichtlich; wichtig der Hinweis: die naturkundlichen Kenntnisse
der Antıke werden be] Kirchenschriftstellern immer geringer; die „Wınd-
befruchtung“ des Geiers wırd auf die Empfängnis Marıas bezogen).

Der Art Essen Lumpne) 411 den Akt des Essens, sSOWelt kultur-
un: d religionsgeschichtlich VO Belang IS behandeln (Technik, Manıeren,
Zeiten. Gebet VOT un nach dem Essen UuSW.). Die Fräge; Ww1e siıch Antıke
und Christentum 1n dieser Hinsicht zueinander verhalten, wird allerdings
nıcht deutlich. uch Esstg (} Colin) bringt dazu nıcht viel. Fleisch IT (als
Nahrung) C} Haussleiter) Ist kurz geraten. Der antıke Teil des Art
Gewürz Lallemand, Diıttmann) hat eın erhebliches Übergewicht. Der
Grund dafür 1St wohl „  ıne spezifisch christliche Nutzung Un Wertung VO  3

5ßt sıch nıcht belegen“ (Sp 1208 Gift AA Barb) schildert Gifte,
hre Anwendung und Bewertung 1n Antiıke un Christentum (Nähe Zur

Zauberei: metaphorischer Gebrauch des Begriffs).
Fackel Kerze) 6 Gage) 1sSt eın eindrucksvoller Bericht über den Gebrauch

VO Fackeln und Kerzen, ihren relig1onsgeschichtlichen Bezügen und ihrer
Wertung (Lichtsymbolik a.) ist das eın gelungener Beıtrag A
Thema des RA  Q Der Art Girlande Turcan) hietet reiches Material, 1Sst
knapp un raft 1n der Darstellung. „Vieldeutigkeit Popularıtät der

1mM gyriechisch-röm. Leben erklären einerseits ihre Verurteilung 1n Sercng
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christlichen Kreısen, andererseits auch ihr Zzähes Weiterleben im weltlichen
Bereich L, 1n der Kunst, ja OS bei relıg1ösen. Feierlichkeiten“ (Sp 11)
Dieser Satz wiırd durch den Art. als richtig erwıesen. Auch Glocke
Trumpf-Lyritzaki) iSt erfreulich knapp gehalten und doch reichhaltig in der
Materialsammlung. Kultur- und kirchengeschichtlich 1St das ein ınteressanter
Art

111

Dieses kurze un ıne Auswahl treffende R eftferat über den Inhalt des
RAC, das zugleich versucht hat den Stoft nach bestimmten Bereichen
ordnen, vermuittelt ohl schon den Eindruck, den auch der Benutzer bei dem
Umgang mit diesem Lexikon ımmer wıeder haben wırd  ° Das RAC 1St VO:  3

eiıner überwältigenden Reichhaltigkeit, eiıner ewundernswerten Vielfalt und
einer umfassenden Gelehrsamkeit bestimmt. Es vermuittelt nıcht NUur Mate-
rialien tür die Geschichte der Auseinandersetzung „wischen Christentum
un Antike und damıt für die Geschichte der abendländischen, christlich
bestimmten Kultur, die Ja in der Spätantike ihre Grundlegung ertahren
hat, sondern bietet auch ıne Fülle von Finsichten und Anregungen für die
Weiterarbeit. Dıieses MUuU OrWC$ betont werden, wenn NU  } 1m folgenden
einıge Fragen den grundsätzliıchen Problemen des Unternehmens erortert
werden.

In der schon erwähnten Schriftt über das RAC und das Dölger-Instiıtut
hat Th Klauser die Aufgabe des ganzcCch Unternehmens beschrieben. Es
geht die Erforschung der Spätantike. „Näherhin geht die bisher
vernachlässigte Frage: wıe wurde A2us jener vielschichtigen, keineswegs
völlig einheitlichen antiken Kultur, W1e sie in den ersten drei Jahrhunderten
in der Mittelmeerwelt blühte, die spätantik-christliche Kultur des vierten
bis siebten Jahrhunderts?“ S 5 Dıie Fragestellung 1St also kulturgeschicht-
lich iın weıtem Sınn des Wortes bestimmt. Es col] durch diese Arbeit des
RAC ein kulturgeschichtlicher Prozefß aufgehellt werden, eben jener Prozeß,
1n dem aus der antiken die christlich-spätantike Kultur wurde, die die
Grundlage der europäischen Kultur bıs ın die euzelt hinein ildete..

Es sel zunächst die rage nach dem Begriff der Antike, der hıer gyebraucht
wiırd, zurückgestellt. Darauf wird spater einzugehen sein. Hıer 1St NUur

darauf hinzuweısen, daß durch diese Zielsetzung, das Problem der Entste-

hung der spätantik-christlichen Kultur klären, ein yrundsätzlicher Unter-
schied 7wischen dem RA& und anderen Lexika (etwa dem Pauly-Wissowa)
angezeigt wird. Das RAC: wiıl einen gyeschichtlichen Vorgang erfassen und
11 sich damıt VO  ; anderen Unternehmungen unterscheiden. Der ber-
blick über die Artikel, der oben geboten wurde, zeigt, dafß nıcht alle Auto-
ren diese Zielsetzung richtig erfaßt haben un daß ımmer wiıeder Be1-
trage o1Dt, die auch in einem anderen Lexiıkon erscheinen könnten.

Der cki7zzierte Prozefß in der orm eines Lexikons aufgearbeitet
werden. Klauser hat mit Recht darauf hingewiesen, daß das ohl der
beste Weg sel, das 7iel erreichen und die Fülle des Materials be-
wältigen. Gewiß, die Arbeit aut dem Gebiet der Späatantike hat 1n den letz-
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ten Jahrzehnten auch anderen Orten erhebliche Fortschritte gemacht,
und 1St viel publiziert worden, W as Nsere Kenntnisse VO  3 dieser wich-
tigen Epoche erheblich erweıtert hat Es sS@e1 als Beispiel U  an die Neuplato-
nısmus-Forschung SCHNANNT, dıe für das Verständnis der christlichen Theo-
logie in der Spätantike wichtig geworden 1St. ber 1St siıcher zuzugeben,
dafß meıistens Jediglich die geistige Kultur und die zentralen Fragen 1m Miıt-
telpunkt der Forschung stehen. Dagegen schwebt den Herausgebern des
RAC dıie Erfassung der Gesamtheit aller Kulturphänomene VOT ugen
Das aber wırd sıch kaum durch Monographien und Einzelstudien bewältigen
lassen. Es 1St daher bejahen, dafß die Väter dieses Unternehmens siıch
FÜr die Form eiınes Lexikons entschieden haben Allerdings sollte dann in
Zukunft noch schärter darauf geachtet werden, daß wirklich übersichtliche
un 1m Umftang begrenzte Artikel erscheinen und nıcht Monographien
(deren Wert Sar nıcht bestritten wird) abgedruckt werden.

Eın weıterer Gesichtspunkt ergibt sıch Aaus dem Grundansatz des RAC,
das 1sSt die starke Berücksichtigung der „Realien“, der Phäiänomene der
realen Kultur ın iıhrer Buntheit. Nun 1St gegenüber eiıner vielfach VeOer-

Präponderanz der „Geistesgeschichte“ sicher sinnvoll un: OLwen-
dig, den Prozefß der Auseinandersetzung zwischen Antike un Christentum
auch in den Bereichen verfolgen, die nıcht VO  3 dem Geistesflug der
Theologen un: Philosophen erührt siınd. Das täglıche Leben hat sıch in
der Spätantike ohl W1e heute oft anders abgespielt und 1St VO anderen
Tendenzen und Faktoren (oft übernommenes Gut) bestimmt, als die
oroßen Denker meınten.

ber die Getahr ISt, daß dabei U das Antıquarische sehr iın den
Vordergrund rückt. Klauser hat sich (a Ox mi1ıt Recht FErik
Peterson gewehrt, der den Vorwurf erhoben hat, das RAC bleibe sehr
im „Phänomenologischen“ stecken und musse darüber „durch eın kühnes
Vorwärts- un: Tiefertasten“ hinausgehen. Es kann natürlich nıcht Auft-
gabe eines Lexikons se1IN, kühne Kombinationen enttalten. Und die Auf-
satze VO  3 Peterson sind ın ihrer Hypothesenfreudigkeit keineswegs als
Vorbild für ein Reallexikon geeıgnet.

Andererseits aber 1St nıcht leugnen, daß im RAC Artikel <ibt, die
den Leser MI1t der Aufzählung einer Fülle VO'  a Belegstellen, Zeugnissen und
Denkmälern überschütten, aber ıne Verarbeitung 1m Sınn der Zielsetzung
vermıssen lassen (es 1ST oben bereits auf einıge Beispiele hingewiesen). Ins-
besondere bei den Artikeln, die oben als „Realien“ bezeichnet worden sınd,
iSt die Gefahr, LUTLE ine Sammlung VO  e Antıiquıitäten bıeten, groß.

Hıer 1st LU  g auch auf das Problem der Personen-Artikel hinzuweisen.
Klauser berichtet, dafß ursprünglıch Herrscher un Schriftsteller überhaupt
nıcht berücksichtigt werden sollten, WAas ohl für die einseltige Ausrichtung
aut „reale“ Kulturphänomene charakteristisch WAar. Das 1St inzwıschen C1-

freulicherweise geäindert worden (zum Teil in Nachträgen 1im „Jahrbuch für
Antike und Christentum“). ber i1st nıcht immer gelungen, diese Per-
sonenartikel aut das Ziel des RACG auszurichten. Aus eigener Erfahrung
(Art Epiphanius VOonNn Salamıiıs) weiß ich, daß INa  - als Vertasser solcher



Schneemelcher, Antıke un: Christenti 305

Artikel NUur leicht in der Gefahr steht, doch einen umfassenden Lebens-
auf und eın ausführliches Werkeverzeichnis bieten. Die VO Klauser
aufgestellten Rıchtlinien (@:a.© 50) sollten noch stärker beachtet werden
als bisher: Personen mussen dargestellt werden als die Träger der Auseıin-
andersetzung zwischen Antike und Christentum, wobej die persönliche
Frömmigkeıit der behandelten Personen, SOWeit siıch arüber SCNh
läßt, besonders berücksichtigen ware. Alles andere 1St NUur Rahmen un
mu{ kurz w1e möglıch gehalten werden.

Eın weiıterer Punkt mu{ hıer noch Zur Sprache kommen, un: WAar dıe
Auswahl der Stichwörter. Es ISt keine Frage; dafß der Ertfolg eines Lexikons
VO  — der richtigen Bestimmung der Stichwörter für die einzelnen Artikel
mitbestimmt 1ISt. Klauser hat sich auch diesem Problem geiußert (d:2:00;

Das Stichwörterverzeichnis umfaßt danach 7000 Lemmata, die
siıch allerdings durch Synonyma und Verweıiswörter auft 2000 reduzıe-
LOH: Da dem Stichwörterverzeichnis weıter gearbeitet wird, können siıch
die Zahlen noch verändern. Es euchtet nıcht Yanz ein, da{fß die Ab-
traeGta 1m RAC:; vorwiegend einem deutschen Begrift abgehandelt
werden sollen Eıne n Reihe VO Stichwörtern sprechen diese
Entscheidung (z. B Ertrinken, Erwerb, Gefräßigkeit, Geschwätzigkeit, Ge-
sellschaft e 3 vgl die Bemerkungen oben d€l'l einzelnen Artikeln) Am
Beispiel des Art Geduld kann 114  - sıch verdeutlichen, dafß derartıge deut-
sche Begrifte den Sachverhalt NUur unvollkommen erfassen (auch hıer se1 auftf
die Bemerkungen oben verwıesen). Das wird auch nıcht adurch geändert,
daß neuerdings 1n dem Inhaltsverzeichnis für d1e einzelnen Bände die
Stichwörter auch in englischer, £ranzösischer un: italienischer Sprache -
scheinen.

Es ware der Zeıt, das Stichwörterverzeichnıs noch einmal einer
gründlichen Revısıon unterziehen. Dabei wird INa  w die Grundkonzeption
des RAC als Mafßstab anzulegen haben und überflüssıge oder S1NN-
lose Stichwörter, die für das RAC nıchts eintragen, ausscheiden mussen (Z
waren die Art Fliege oder Essig durchaus entbehrlich). Eıne Zew1sse Kon-
zentratıon würde dem Unternehmen sicher Zzutiun

Das RA soll; W1€e oben gesagtl, den Prozefß lexikalisch aufschließen,
in dessen Verlauf Aaus der antıken dle spätantik-christliche Kultur wurde.
Dabei muß der Begrift ‚Antıke“, W1e Klauser 1n der Schritft ausführt,
sehr weıt gefaßt werden. Eıs kann nıcht NUr griechische und römische
Kultur gvehen, sondern mussen auch die anderssprachigen und anders-
artıgen Kulturen berücksichtigt werden. Das gilt ganz besonders hinsichtlich
des israelitisch-jüdischen Bereichs, 1aber NıC!  ht FU für ihn Auch „das iın Na-
tionalsprachen redende Hinterland“ muß berücksichtigt werden. Diese weiıte
Fassung des Begriffs „Antike“ 1St sicher weithın berechtigt. Gewiß, die
„Randkulturen“ den renzen des Imperium Romanum bıeten der For-
schung noch erhebliche Probleme (das hat z. B die Nabatäer-Ausstellung
1m R heinischen Landesmuseum 1in Bonn deutlich gemacht). Sıe sind Un-
recht oft vernachlässigt worden. Schon Lietzmann hat in einem noch
heute lesenswerten Akademievortrag auf die Bedeutung des Orients für
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spätantike Religion, Sprache und Kunst hingewiesen®, Er hat dabei, 1im An-
schluß an Meyer, VO'  — der „Reaktion des ÖOstens auf den Hellenismus“
gyesprochen. Damırt 1St das Stichwort gegeben, auf das hier ankommt:
Hellenismus.

In der Tat wırd inan dem Von dem RAC erhellenden Prozefß ohl
1Ur dann gerecht, Wenn InNnan die Kultur, die das Christentum bei seiner Ent-
stehung und Ausbreitung vorfand, als hellenistische Kultur erkennt. Diese
aber 1ISt nıcht mehr identisch miıt der klassısch-antiken Kultur. Sicher
hat die Auflösung der Stadtstaaten und die Entstehung großräumigerStaatsgebilde ıne Entwicklung eingeleitet, die 1n die Geschichte des Impe-1Um omanum einmündet. Diese Entwicklung 1st aber keineswegs aut den
staatlich-politischen Bereich beschränkt, sondern hat die gesamte Kultur
un auch das Selbstverständnis des Menschen verändert. Dabej kommt dem
Einfluß des Orients, der se1it den Tagen Alexanders des Grofßen sich be-
merkbar macht, besondere Bedeutung Gewiß wırd dieser Einfluß ohl
YST in den Tahrhunderten nach Christus voll wirksam und bestimmt dann
das Gesicht der Spätantıke. ber die Anfänge liegen doch in frühhellenisti-
scher eit.

Diese sehr verkürzenden 1inweise mussen hier genugen, klar
machen, daß die Welt, die das frühe Christentum umgab, nıcht die der
klassischen Antike, sondern jene hellenistische Weltkultur WAar, die das
Imperium omanum geprägt hat Natürlich wırken einzelne Elemente der
klassischen Epoche nach Die alten Stadtkulte und ÜAhnliche Erscheinungenbestehen fort. ber S1e werden umgedeutet und interpretiert im Sınn helle-
nıstischer Vorstellungen.

Damıt 1St 1U  - für das RAC eın Problem yegeben. Wenn 1n diesem Le-
xikon die Auseinandersetzung des Christentums mıiıt der Antike (und umnkehrt) erfaßt werden soll, müßte eigentlıch ZzZuerst geklärt werden, WwI1e
denn diese „Antike“ aussah, müßte jeweils für die einzelnen Kultur-
phänomene untersucht werden, wıeweit S1E als spezifisch hellenistisch anzu-
sprechen sind oder ob S1e noch Von klassisch-antiken Traditionen bestimmt
sind. Es ware Unsinn1g, 1ne solche Mammutaufgabe, die Ja Aufgabe der
Hellenismus-Forschung ist, dem RAC noch aufzuladen. Andererseits 1St
nıcht umgehen, dafß die Beiträge des RAC) dieses Problem berücksichti-
SCH mussen. Zum Teil veschieht auch schon (Z.B scheint mir der Art
Freiheit in dieser Hınsıcht erwähnenswert.) ber daneben 21bt ine grö-Rere Zahl VO  3 Artikeln (vor allem begriffsgeschichtliche), ın denen der be-
treffende Begriff oder ein anderes Phänomen VO  3 Homer und Hesiod oder
VO  $ dem Alten Reich 1n AÄgypten bis in das Jh TI Chr. verfolgt wırd.
Das ist natürlich cechr verdienstlich und kann auch sehr nützlich sein. SA1s
meıst wırd dabe; auch die Epoche des Hellenismus gesondert behandelt.
ber das geschieht oft, ohne daß die Besonderheit der hellenistischen Epoche

Hans Lietzmann, Das Problem der Spätantike. SBA 19Z% 342—358Kleine Schriften 67), 1958, 324
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herausgearbeitet wırd, W1e für die Themenstellung des RAC ertorder-
lich WwWare als Beispiele selien hier die siıch csehr soliden Artikel Freude
oder Gehorsam genannt).

Es iSt nıcht bezweifeln, daß 1n der spätantiken-christlichen Kultur
auch Begegnungen un Auseinandersetzungen Mit Zeugnissen und oku-
mMenfen der klassıschen Antike gegeben hat ber die Homer- oder Platon-
Lektüre und -Auswertung P stand 1n dieser eıit dem Einfluß der
zeitgenössischen un der hellenistischen Kxegese dieser exte Man
kann also nıcht einfach VO  3 einem ungebrochenen Weiterleben dieser Grö-
Ren iın der Spätantike reden, sondern muß sich arüber klar se1n, daß siıch
7zwischen iıhnen und der eIt des frühen Christentums der hellenistische
Rezeptions- und Interpretationsprozeiß vollzogen hatte.

Es se1 noch einmal betont, dafß mir völlig fern lıegt, dem RAC ine
Erweiıterung seiner Forschungsplanung nahezulegen. Es geht Jlediglich darum,
entsprechend der Zielsetzung des Unternehmens 1n Zukunft estärker als bis-
her die Tatsache berücksichtigen, daß die Umwelr des frühen Christen-
LUMS hellenistisch, nıcht VO:  3 der klassıschen Antıke bestimmt WAafr, SOI1-

dern VO' der Mischkultur, die siıch se1lt Alexander dem Großen gebildet
hatte, gepragt wurde.

Das collte auch bei der Behandlung des orientalischen Bereichs eachtet
werden. Gewiß 1St manchmal] angebracht, Vorstellungen oder Realien des
alten Ägypten kennen, wWenn ina  an Phönomene der spätantiken Kultur
verstehen 11 ber das gilt doch NUr, WEeNNn diese Dınge in ptolemäischer
eit weitergelebt und gewirkt haben un: damıt für die Umwelt des £rühen
Christentums noch wichtig

Hinsichrtlich des Alten Testaments lıegt anders, weil dieses Buch
VO  ”3 Anfang heilige Schrift der Kirche WAar un ssraelitische Traditio-
He  3 VO' Christentum reziıplert worden Sin  d. ber auch hier hat der Helle-
NısSMUSs gewirkt. Dem hellenistischen Judentum 1St besondere Bedeutung
beizumessen (vgl die Arbeiten VO  3 Hengel). Das iSt Ja VO  } der
Kırche 1 der Form der Septuagınta, also ın griechischer Orm übernommen
worden, und Exegese Ww1e Liturgie haben Flemente Aaus dem hellenistischen
Judentum übernommen. (Nebenbei bemerkt: der Begriff „Spätjudentum“
sollte nıcht gebraucht werden. Man sollte vielmehr VO Judentum 1m hel-
lenistischen Zeitalter sprechen).

Es ware ZuUL, wenn das RA diese Gesichtspunkte in Zukunft stärker be-
achtet. Dann WUur  de auch die bei manchen Beiträgen festzustellende „Kopf-
lastigkeit“, das Überwiegen der klassıschen Antıke un des alten
Örients vermieden un die Konzentration auf das Thema befördert werden
können.

Das Problem der Auseinandersetzung 7zwischen Antike und thisten-
£u: ist VO  3 Klauser in der O, Schritt und auch in der Durchführung
des Programms 1M RAC als die rage nach der Entstehung einer neuen

Kulturepoche gestellt. Es geht also den Nachweis der Kontinuıtät ZW1-
schen We1 Kulturen oder den Aufweis der Diskontinu:tät, des deut-
lichen Bruchs durch die umfassende Untersuchung aller Kulturphänomene.
Ztschr.
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Nun stellt sıch diese Frage nach Kontinuität oder Diskontinuität für alle
(mehr oder wenıger voneınander abgrenzbaren) Kulturepochen. Es geht hıer

eine schwierige, aber besonders wichtige Aufgabe, dıe dem Hıstoriker,
yleich welchem Zeitalter sıch zuwendet, gestellt 1St. Der Epoche, mit der

das RAC Eun hat, also der Spätantike, kommt Nu  $ besondere Bedeu-
tung Z nıcht 198588 weiıl hier die Grundlagen der europäıischen Kultur S!schaffen wurden, sondern weıl die damalige Auseinandersetzung zwischen
Antike und Christentum grundsätzlıche Bedeutung tür das Verhältnis von
christlicher Verkündigung und ihrer Realisierung Zur Umwelt hatte. Eıne
solche Auseinandersetzung hat Ja nıcht 1Ur 1n den ersten Jahrhunderten
gyegeben, sondern auch 1n spateren Epochen, wobej der Rückgriff auf antikes
Erbe meist ıne große Rolle spielte (z. B Renaıissance und Humanismus,
Neuhumanismus). Das 1St aber ohl eın Zeichen dafür, daß mehr
geht als eın kulturgeschichtliches Phänomen. Letztlich ISt. ein emıinent
theologisches Problem.

Dıiıe Auseinandersetzung des christlichen Abolutheitsanspruchs MIt den
vielfältigen philosophischen und relig1ösen Traditionen der hellenistischen
Welt 1St eIn besonders charakteristisches Beıispiel für einen immer wieder
sıch abspielenden Vorgang Dıie christliche Verkündigung und der Vollzug
christlicher Exıistenz 1m ırchlichen und 1 privaten Bereich sınd gepragt
VO'  $ dem Wiıssen die Einmaligkeit der Offenbarung Gottes Jesus
Christus. Unbeschadet der unterschiedlichen theologischen Deutung und
Ausprägungen wiıird die Alleingültigkeit der christlichen Botschaft, iıhre b-
solutheit“, mitbestimmt VO  — der Überzeugung, daß S$1e as Neues SCHC
über allem Vorhergehenden 1St. Diese Vorstellung wırd erganzt, aber iıcht
1n Frage gestellt durch die Überzeugung, daß dieses „Neue die Erfüllung
der Heilsgeschichte, w1e s1e 1im Alten Bunde angelegt ist, gebracht hat

Aus diesem Bewußftsein heraus hat das frühe Christentum die AÄAuseiman-
dersetzung mıt der hellenistischen Welrt aufgenommen, hat dabe; vieles VeIr-
worten und anderes rezıplert (v . in der Theologie). ber dieser Vorgang,
der kulturgeschichtlich VO'!  3 weıitreichender Bedeutung iSst, 1sSt nıcht aut die
eit der Spätantike begrenzt, sondern hat sıch immer wieder vollzogen. Es
geht hier die theologischen Probleme des Verhältnisses VO'  3 Evangelium
und Welt, Glaube und Geschichte, Oftenbarung und Vernunft USW.

Nun se1 noch einmal betont, dafß mir fern liegt, dem RAC NEeEUeEe Pro-
bleme uUuzZumutfen. Die Aufgabe, die dem Unternehmen gestellt iSt, 1sSt schon

groß ber die Sache hat noch ıne andere Seıte, die das RAC 1Un
doch betrifit.

Als Döllinger 1857 sein berühmtes Buch „Heidenthum und Judenthum“
veröftentlichte, vab dem Werk den Untertitel „Vorhalle Zur Geschichte
des Christenthums“. Diese Erläuterung zeıgt A welchem Gesichts-
punkt Döllinger das Verhältnis VO  3 Antike und Christentum sehen wollte.

Pr  umm hat ın seinem bewundernswerten Werk „Religionsgeschichtliches
Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt“ (2 ufl be-
wußt Döllinger angeknüpft, dabei die These VO:  ; Schmidt VO
Urmonotheismus aufgenommen und als Ma(ßstabh für die Bewertung des
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assend gesammelten Materijals benutzt.
Andererseits hat die SOSCNANNTE „religionsgeschichtliche Schule“ Be-

Zinn NSCICS Jahrhunderts mıiıt 1e] Gelehrsamkeit un: Eıtfer die Ableitung
des Christentums Aus den hellenistischen Religionen (und VO  - allem
orjentalischen Phänomenen) versucht. Schneider hat in seiner „Geıistes-
geschichte des antiıken Christentums“ (2 Bde diese Arbeitsweise
überspitzt, da{fß S1Ee damıt ad absurdum geführt hat Schon 1932 hatte

Bultmann (in einem Aufsatz 1n der Theol Rundschau) sich mıiıt Holls
Angriffen auf Reitzenstein und die relıg10onsgeschichtliche Schule 2USE1IN-
andergesetzt un dabeji ohl wichtige Grundsätze aufgezeigt. Es geht bei
der relıgionsgeschichtlichen Arbeit nıcht die Ableitung des Urchristen-
LUMS AUuUs den vorhergehenden Phänomenen (Judentum, Gnosıs, Mysterıen
USW.), sondern das Verständnis des urchristlichen Verkündigung, die
wIıie alle historischen Phänomene ıne selbständige Größe VO  3 eigenem
Gepräge 1St, auch wWwWenn die Kırche sıch der Sprache, der Vorstellungen oder
gar der Gemeinschaftsformen der Umwelt edient. Es geht also Auf-
WEe1S VO  3 Analogien un nıcht den VO  e Genealogien.

Nun gilt das siıcher nıcht 11UTLr für die religi1onsgeschichtliche Problematik
des Urchristentums, sondern auch für die der kirchlichen Verkündigung der
folgenden Jahrhunderte, und damıt wiırd das, W as hier LLUr andeutungs-
weise skizziert werden konnte, auch für das RAC wichtig.

Dıe Konzeption des Lexikons bringt CS Ja mit sıch, da religionsgeschicht-
ıche Aspekte ein erhebliches Gewicht haben mussen. Es 1St nıcht leugnen,
da{flß viele Artikel des RAC ıne Fülle VO' religionsgeschichtlichem Material
bieten und den Leser 1n umfassender Weiıse iınformieren. Aber bej einer An-
zahl VO  3 Beiträgen hat INa  3 den Eindruck, daß lediglich Fakten gesammelt
un vorgelegt werden (was sıch schon sehr verdienstvoll 1St), aber
die siıcher umstrıttene Grundsatzproblematik religionsgeschichtlicher Arbeit
nıcht bewußt iSt. Bei anderen Artikeln scheint die alte Vorstellung einer
„Ableitung“ christlicher Phänomene Aaus der Umwelrt überwiegen. Das
alles müßte 1mM einzelnen nachgew1esen werden, WOZU h  j1er der Raum tehlt.
Nur das se1i festgestellt: Bei allen religionsgeschichtlichen Beiträgen mußte
doch ‚;ohl VOTr allem die Frage im Vordergrund stehen, WAas das frühe
Christentum, das sıch der Begriffe und Vorstellungen der Umwelt bediente,
das auch Dınge des täglichen und des kulturellen Lebens beibehielt (oder
späater wieder aufnahm), U  w durch die Rezeption und Umschmelzung dar-
AZUS gemacht hat und VOTL allem, W1€e sich das alles dem Anspruch, die
alleingültige LNEUEC Heilsbotschaft bringen, verhielt.

Das Problem der Kontinuiltät (oder der Diskontinutät) würde dadurch
sıcher ıne Vertiefung erfahren. Vor allem aber würde ıne solche schärfere
Ausrichtung auf das Kernproblem über das Antiquarische hinaustühren un

einer Konzentration auf das Thema des RKAÄA€ führen.
Diese rwägungen sollen keine kleinliche Kritik ınem großen Werk

SE1N, sondern collen Jlediglich AÄnregungen geben, das Unternehmen noch
vollkommener gestalten. Das RAC; 1St inzwischen für jeden, der auf dem
Gebiet der Spätantike arbeitet, ein unentbehrliches Arbeitsinstrument g—

K
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worden. Es verbietet sıch angesichts der immensen Leistung jede Beckmesserei
VO' selbst. ber gyerade weil dieses Werk nützlich: und wertvoll 1St, Mag

angebracht se1n, Hinvweise und Anregungen ZUr Verbesserung vorzulegen.
Im übrigen wird jeder Benutzer dankbar se1n für das, WAas bereits geleistet
1St und auch in Zukunft geleistet wird. Klauser, seine Mitarbeiter und
sein Nachfolger, Dassmann, der das Werk NU  —3 weıterführt, verdienen
unseren uneingeschränkten ank



Das ekenntnis des
(7TEZOT Thaumaturgus

be1 Sophron1us VO  z Jerusalem
ıund Macarıus VOTL1 Antiochela

Von Rudolt Riıedinger

Vor einıgen Jahren hat sich Luise Ahbramowski 1ın dieser Zeitschrift
dem Bekenntnis des Gregor Thaumaturgus be] Gregor VO'  ; Nyssa geäußert,
VOT allem der Frage, ob dieses Bekenntnis tatsächlich VO Wundertäter
S  9 denn dann müßte VOFT dem Jahre 273 formuliert worden sein!}.

kommt dem Schluß, da{fß dieses Bekenntnis, das Gregor VO Nyssa
1n seiner Vıta des Wundertäters (CPG als dessen Werk anführt, in
Wahrheit ıne theologische Komposıition Aus Gedanken des Basıliıus 1St, die
der Nyssener in den Jahren 379385 einem Kompromiß- und Friedens-
bekenntnis 7wischen Jung- und Altnıcänern ausformuliert hat An dieser
Stelle S 163) beschreibt Umstände, denen dieses Bekenntnis
als „einer der einflußreichsten Texte der griechischen Dogmengeschichte“
gelten müßte.

Dıieses Stichwort war der Anlaß den vorliegenden Ausführungen, die
sıch nıcht auf das A Z Jh., sondern auf die monenergetischen und IMONO-

theletischen Diskussionen 1 Jh beziehen, 1n denen siıch z we1l Autoren
der Formulierungen dieses Bekenntnisses bedienen?: Als erster zıtlert SO-
phronius VO Jerusalem (gest. 638) in seiner Epistula synodica ad Sergium
Constantinopolitanum (CPG den vierten und etzten Teil des Be-
kenntnisses, der schon 1im Jh esondere Beachtung gefunden hatte®
Jahre spater verwendet der monotheletische Patriarch Macarıus von Antıo-
che1ia 1n seinem Bekenntnıis, das VOT den Teilnehmern des VI oekum. Kon-
7ils (Konstantinopel 680/81) verlesen wird (GPG nahezu den voll-

Lu:ise Abramowski, Das Bekenntnis des Gregor Thaumaturgus bei Gregor VO  3

Nyssa un: das Problem seiner Echtheit. ZKG (1976) 145—166
Im Auftrage der Bayerischen Akademıe der Wissenschaften bın iıch dabei, die

griechisch-lateinischen kten der Lateransynode VON 649 un! die des VI oekum
Konzils VO  3 680/81 NCUu Cdieren. Das Bekenntnis des Sophronius und das des
Macarıus sınd 1n den Akten des VI Konzıils überliefert.

Auch W’e'! dieser Stelle icht auf die Handschriften der Konzilsakten e1in-
SCHANSCH werden soll, kann doch vie] esagt werden, daß die VO:  $ Photius
(Bıblioth. cod 251) erwähnte Ausfertigung ses Briefes Papst Honorius noch
in einer Nebenüberlieferun halten ist, die NUr diesen Brief tradiert. Für Papst
ONOFr1USs hatte INa  z} Jediglich den Briefschluß der Ausfertigung den Patriarchen
Sergıius umzuarbeiten.
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ständıgen Text, seıner eigenen Glaubensüberzeugung Ausdruck geben.Seine UÜbernahme kann VO  3 Sophronius AaNSCrIERT worden se1n, aber auch
VO  ; AOYOG EVEOYOG, einer Formulierung des Bekenntnisses (S 3, 4), die
Macarıus reilich anders verstand als Gregor VO'  3 Nyssa im Jh Im Unter-
schied Sophronius gyeht Macarıus miıt seiner Vorlage csehr großzügıg
Er beginnt zunächst miıt den ersten Worten des Symbols VO  3 3814 und gyehtdann fließend und ohne erkennbaren Bruch den Formulierungen des
Gregor-Bekenntnisses über. Auch diesem ext tolgt nıcht wörtlich, SON-
dern fügt ein weıteres Stück des Symbols VO  3 381 (über den Ausgang des
heiligen Geistes) ein und äandert einıges stilistisch S WI1e ıhm besser
sein scheint. Hınter seinen Umformungen hat INa  3 ohl keine besonderen
theologischen Motive mM  $ denn als Macarıus diese Paraphraseeendet hat, greift ohne jeden Übergang eiınem Stück AUus einer Predigt
Gregors Von Nazıanz (or. 39, 11); das schon bei der Formulierung der
Ekthesis (aus dem Jahre 638; CPG 7607 ine Rolle gespielt hatte> Ihm
geht CS ohl 1Ur darum, seline Überzeugung ın möglichst viele unverdächtige
Texte einzubetten, die eıgene Theologie dadurch als orthodox erscheinen

lassen. Von Sophronius dürfte siıch Macarıus auch dadurch unterscheıiden,
dafß sich seine beiden Quellen, das Symbol VO  &; 381 und das Bekenntnis des
Wundertäters, CHNS benachbart in der Collectio Sabbaitica (6 Jh.) finden®
Auch der Abschnitt Aaus einer Predigt Gregors VÖO'  3 Nazıanz hatte 1mM Jh
ine dogmengeschichtliche Vergangenheit, VO'  ; der WIr freilich NUur noch wel
Zeugnisse 1in lateinischer Sprache besitzen (ACO 94,32 452 207
23—2 Marcarıus benutzt also vermutlich wWwel Stücke der Collectio Sab-
baitica als Quelle für seıiın eigenes Symbol, ıne Beziehung, die bisher,
weıt ich sehe, nıcht erkannt worden iSt

Im folgenden werden beide Paralleltexte abgedruckt, zunächst als Belege
für das Gesagte, aber auch als Beispiele dafür, WI1e 1M Jh ehemals aktuelle
Formulierungen reinen Formelreihen eind.

Vgl A Kıtter, Das Konzıl VO  - Konstantinopel und seın Symbol. Gödöttin-
SCH 1965

Vgl Riedinger, Aus den Akten der Lateran-Synode VO  3 649 Byz
24—925

Seit Schieffers Index Generalıis OMOrum ACO [111 3,1 (Berlin
241, aßt sıch dieser bisher nıcht beachtete Fundort leicht teststellen. Dıe

Textform des Symbols bei 4 9 912-913 folgt der Handschrift, die Schwartz
mit bezeichnete. Dabei handelt es sıch aber, W1C Schieffer ebenfalls teststellte

un! 63), nıcht den Cod Vat. Sa 48, sondern den Cod Regın. SI 48
Von seinen Handschriften berichtet Schwartz 1m Orwort ACO 111 autf
ET

Auch Rißberger hat diese Zıtate 1n seiner römischen Dissertation nıcht
ıdentifiziert (Das Glaubensbekenntnis des Patriıarchen Macarıus VO  - Antiochien,des Hauptes der Monotheleten aut dem sechsten allgemeinen Konzil. Maschinen-
schriftlich, Rom 1938, und 153
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Gregor Thaumaturgus Sophronius VO  3 Jerusalem
ACO I1l p 13 Mansı 11 472 12

TEAÄELO OUV TOLAG TEAELC
M NC ULOC OEOTNTOG

TEAELOTNTL AaAAc XL UNEHOLE-
ÖOEN XOL ANG XL UNEQOEOG ÖOEN ML

AQLÖLOTNTL XL OOLÄELG, W ALÖLOTNTL XL BAOLÄELO, WT}
WEQLCOM WNÖE NAAAOTOLOU- WEQLCOMEVN UNÖE ANOGAAÄOTOQLOU-
WEVT] OUTE OUV MTLOTOV bb WEVT] OUTE OUV XTLOTOV LL

ÖQDAÄOV T TOLAÖL OUTE ÖQDAOV TOLAÖL OU1E
ENELOOXTOV WC WEV ENELOCKTOV WEV

VUX UNAOXOV UVOTEQOV ÖE eI-OUX UNGOXOV, VOLEOQOV ÖE EIL-
eLOEABOV OUTE OUV SVEALTEV eLOsA9Ov OUTE OUV EVEAELWE
OTE UVLOGC OULE ULW UVLOC OUTE UuLO®

-  o %CL JVEUUG A ÄTQENTOG XL

ÜVOAAOLWTOG OXUTY) m  3 ÜVAAAOLWOTOG CXUT “n  z

Symbolum Constantinopolitanum Macarıus Antiochenus, Symbolum
Mansı 11 352ACO IIL p 4.39 51

I ILOTEUOLLEV ELC EVO BsOv I1LLOTEUO® TOLVUV ELC EVO OsEOV
NATEOC NAVTOXOLUATLORU, LO VTOOVNUaLEOU NMAVTOXQATOOC JLOLTITT| V

OVQ VOU UL YNS ÖOQQTOV LE OQQTOV LE %CL QOQATWV ÖNMUL-
NÄVTOV %CL QOQUTLWYV OYOV
XL ELG Va XKUOLOV "InocoUvV XL ELC EVO XUQLOVY InOOUV
XQLOTOV TOV ULOV TLOU OsOuU XQLOTOV, TOV VULOV QÜTOUV
TOV WOVOYEVT], TOV EX TOU TOV OYEVI|, TOV E
NATOOG VE  9E JLOO MWOLV- VEVVNOEVTIO OO NAV-

TOV H83} OQOLOVOVTOV T' QLOVOV, DQOC EX QWTOG,
s  OV ÜANOLVOV E, OQEOUV AÜANOL- OEOV NOLVOV EX% OEOU nNOL-
VOU VOU,

Gregor Thaumaturgus
ACO 11 p 13

EAELOGC TEÄELOU YEVWNTOQ, TEAÄELOV ULOV TEAELOU YEVVI]-
NATNO VULOU WOVOYVYEVOUC’ eiCc 000C,
XUQLOG, LOVOC EX% WOVOUV, OEOC
EX% Os0V XL ELXOWV
EÖTNTOG, OC EV  EOYOG, VOV EVEOYN,

GOQLOYV ‚VJ0OLO NS ÖO  DE  ACOV OUVUOTOAOEWC
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NEQLEKTLAT) XCLL ÖUVAULG ING XCLL ÖUVOULV NS
OANG XTLOEWC MOLNTLAN, UVLOG OANG XTLOEWG NOLNTLANV,
ÖÜANOLVOG aAnOLVOU NATOQOG,
QÖODATOC QOQATOU XCOLL ÜQOaQ-
LOC ÜPOAQTOU %OL Ü0C  OC
ÜBavatoyV %XCOLL ALÖLOG AÄLÖLOUVU
EV MVEUUC Ü VYLOV, E OEOU INV %CL ELG TO MVEUUO TO Ü YLOV,
UNAQDELV EXOV TO SV TOVU NATO(OG EXNOQEVOUE-

XL ÖL ULOU NMEONVOG, VOV XL ÖL VLOV NEQNVOG,
ÖNACÖN TOLC AVOQWNOLG, ELXOW ÖNACLÖN TOLCG ÜvVODONOLG,
TOV ULOUVU TEAELOUV TEÄELC, CN CONV
COVTWV AQitLO, TOV COVTWV, OQLTLOWV QOAVATOV,
ÜyYLOTNG ÜAYLOAOUOU AyYLOTNTA MOVTOG Ü YLOOUOU
XOQNYOG, EV D MOAVEQOUTAL OEOCc XOONYÖV,

UL TAVTOWV “CLL EV
ITLCOOLV XCLL OEOC UVLOG ÖL
NAVTOV- T tTEAELC Ö0EN TOLAÖC TEAELOV ÖGEN
XL ALÖLÖOTNTL XCLL BAaOLAELG, XCL ALÖLOTNTL XL BAOLÄEL

7 WEQLCOMEVN XL YVOLMUN, MN WEQLCOLUEVNV
WNÖE ÜÄNOAAAOTOLOUMEVN. UNTE ÜNAAAÄOTOLOULEVNV, WLOLV

OEOTtNTA TE %CL XUVQLÖTNTO.
OUTE OUV MTLOTOV IL ÖQU- OU  EV YOQ OU-
AOV EV T TOLAÖL, OUTE AOV EV T TOLAÖL UNOßBEBNKOG

ENELOOKTOV, C NOOTEDOV XL ENELOOKTONV, WC NOOTEDOV
WEV OUYX ÜNAOXOV, ÜOTEQOV ÖE WEV OUX UNAOXOV, ÜOTEDOY Ö£
ENELOGENMOOV, OQOUTE  A OUV EVEAL- ENMELGEAOOV, OUTE YaQ CAL-
NEV OTE ULOG NOATOL OUTE NEV UVLOC NATOL OQOUTE
ıS>  vm NVEUUG, AaA ÄTDENTOG vl  Sı NMVEUUC, AA ÜTOQENTOG

XCLL ÄVAAAOLOTOG N ÜT 7 _  z XL ÖWOQUOLOG Ayia
vel T C OEÖC NUOV



Bemerkungen
ZU Christianıisierung der oten

11 ahrhundert
Von Peter Stockmeier

Zu den geläufigen Vorstellungen über die Christianisierung der Goten
Zzählt die Auffassung, daß durch Bischof Wulfila (ca 311=383) diesem gCI-
manıschen Volksstamm ein Christentum ariıanıscher Pragung vermittelt
wurde, das 1in der Folgezeıt die meılsten Stämme der großen Völkerwande-
rung erfafßte. Es steht aufßer Zweıifel, daß in den nachmalıgen Siedlungs-
raumen eın starker Unterschied 1m relıg1ösen Bereich gegenüber der einhei-
misch-romaniıschen Bevölkerung bestand; doch stellt siıch die Frage, ob dieses
geläufige Schema durch den völkisch-gesellschaftlichen Gegensatz verzeichnet
wird. Für den frühbayuwarischen Raum stellt siıch dieses Problem analog
dar, insotern das Herzogshaus der Agilolfinger als orthodox-katholisch
Ailt, während der sıch ausbildende Stamm angeblich arianıschen Bekennt-
n1ısses WAar, das ıhm VO  3 den Donaugermanen vermuittelt worden seıin soll
Dıie Christianısierung der Donaugermanen betrachtet INa  3 heute War dit-
terenzierter, se1 hinsichtlich der ersten Kontakte mit dem Chrıistentum
oder in Betracht der Vermittlung ines Arıanısmus; insotern nötıgen Er-
kenntnisse AUS der Bekehrungsgeschichte auch einem verhaltenen rteil
hinsichtlich der Bekenntnistorm. Tatsächlich 1St dıe christliche Botschaft
relatıv früh 1n das Gebiet der untferen Donau eingedrungen, auch wen:

gegenüber der Nachricht des Orıigenes VÖO'  3 einer Missionstätigkeit des Äpo-
stels Andreas bei den Skythen Verbehalte anzumelden sind! mmerhiın
führt bereits Tertullian (F nach 220) Daker und Sarmaten A denen das
Evangelıum gekommen sel, Völkerschaften ın Regıionen, die nach seiner Aus-
kunft VO'  - den Römern nıcht betreten worden sind? Dıie Kontakte
der einwandernden Goten MIt dem Christentum entstanden also Aus der
Begegnung mit der autochthonen gotisch-dakischen Bevölkerung; ıhnen
folgte aber bald ıne missionarıis:  e Aktivıtät, die Aus bescheidenen Antän-
gCnh heraus den Stamm unmittelbar erfaßte un 1m Laufe des vierten Jahr-
hunderts zunehmend Boden SECWAN, auch WEenNnn bis heute über den
Charakter des Bekenntnisses keine Einmütigkeit besteht. Gerade VO'  »3 den
Goten hat Knut Schäferdieck jJüngst wieder betont, dafß nach einer längeren
Geschichte gyotisch-christlicher egegnung in den siebziger Jahren (373—376

Orıigenes, Comm. 1n Gen 24 (PG 1Z% A); vgl Eusebi0os, hıst. cel 111 1
(GCS 9) 1, 188

Tertullian, adv Jud 7‚ (GCL 2)
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eın Durchbruch des Christentums erfolgte, „und ZWar den Umständen ent-
sprechend ines Christentums homöischer Bekenntnisform“3.

Höchst autfschlußreich für die Christianisierung der Goten iSst die Tatsache
ihrer Verbindung miıt Kappadokien. Adolf VO  3 Harnack zOgerte nıcht, die
Kirche Kappadokiens als „Mutterkirche der gothischen“ bezeichnen‘,
ine zutreftende Charakterisierung, die Ur angesichts einer unzureichenden
Kenntnis der frühchristlichen Missionsgeschichte verblüftt, aber durchaus ın
den Quellen verbürgt ISt.

Die Zusammenhänge zwıschen Kappadokien und dem Sıedlungsgebiet der
(Gsoten erklären sıch zunächst ALUSs der geographisch-politischen Gliederung
des spätantiken Imperium Romanum8®. Von Skandinavien kommend tauch-
ten die Goten während des Jahrhunderts Schwarzen Meer auf und
fielen nach usammenstößen miıt den Römern (um 214) 1m Jahre 238 1n
das Reichsgebiet eın Dıie Provinzen Dakien und Mösıen standen anhaltend

ıhrem ruck und des Sıeges des Kaıiısers Claudius IL 1m Jahre
269 über s1e, sah sıch Kaiıser Aurelian (270—-275 genötigt, das nördlich der
Donau gelegene Dakien diese eit raumen. Allein die Verlagerung
der mıilıtärischen Auseinandersetzung in diesem Raum illustriert die Bedeu-
Lung der Länder das Schwarze Meer und damit auch die Rolle Klein-
asıens.

Als Kernland Kleinasıens nahm Kappadokien zunächst wnen wichtigen
Platz 1im Verteidigungskonzept Roms den Osten eın und e erfüllte
als zentrale TOV1INZ zugleich ine vermittelnde Funktion. Von diesem
Selbstverständnis 1Ne Bemerkung des großen Basıleios, die Anatolien
als „das Land VO Illyrıkum bis AÄgypten bezeichnet®. Das Bewußtsein
VO' der Nachbarschaft zwischen nNnierem Donauraum und Kappadokiıen
überbrückte gewissermaßen die Kluft zwischen den Erdteıilen, eın Umstand,
der sıch oftenbar auch auf die missionarıische Aktivität des kleinasiatischen
Christentums auswirkte. Unter diesen Voraussetzungen stellt sıch schließlich
die Frage, 1inNnWwıiıewelt die Redeweise VO:'  >; der „Romanıisierung“ des Christen-
C{Uums der unferen Donau berechtigt 1St.

Dey Goteneinftall 1n Kappadokien
Die Landnahme der Goten 1mM Bereich der nNnteren Donau veränderte

nıcht NUur die Verhältnisse der römischen rovınz Dakien, Ss1e strahlte auch
auf die benachbarten Gebiete, und War bis Kappadokien ZUS. Im Zuge die-
ser Einbrüche eröftneten sıch für die christliche Miıssıon NEeUeE Möglichkeiten,

Schäferdiek, Art Germanenmıiss1on, 1N : RAC 492-548, 505 Zur Ge-
schichte der oten allgemein siehe Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme
bis ımm Ausgang der Völkerwanderung. Diıe Ostgermanen (München 21969) 195
bıs 5265 Claude, Geschichte der Westgoten: Urban-Taschenb 128 (StuttgartWolfram, Geschichte der Goten VO  - den Anfängen bis ZuUur Miıtte des
sechsten Jahrhunderts. Entwurft einer historischen Ethnographie (München
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insotern Inan nıcht 1Ur in Klagen über die germanischen Invasıonen aus-

brach, sondern den uCIH Völkern das Evangelium vermuittelte. Jedenfalls
wıssen WIr AZus mehreren Zeugnissen, da{f bei den Goten die christliche Bot-
schaft auch durch Gefangene ekannt wurde, die sie bei ihren Raubzügen ın
Kleinasıen gemacht hatten. Philostorgi0s, selbst gebürtiger Kappadokier,
berichtet, da{fß Christen Aaus dem Dort Sadagolthina bei Parnassos gefangen-
geENOMMEN und in das Sıedlungsgebiet der Goten Schwarzen Meer VeI-

schleppt wurden, und Gewährsmann erwähnt ausdrücklich, da siıch
hierbei Vorfahren des nachmaligen Bischotfs Wulfila gehandelt habe:
auch ine Gruppe VO  3 Klerikern z  4ar den Gefangenen‘. Den Einfall
der Goten in Kleinasıen datıiert INa  ® 1MmM allgemeinen 1ın das Jahr 264, also
1in ıne Zeıit, in der die Christianisierung des Landes die Dörter erreicht hatte.
Eın Reflex dieser Invasıonen miıt ıhren verheerenden Auswirkungen liegt
oftenbar 1n der Epistula canonıca Gregors des Wundertäters (T uln 270)
VOT, ın der heißt, „dafß dıe Fremden, die in HA re Gegend eingedrungen
sind, den Götzen nıcht geopfert haben“® Das Schreiben geht auf Probleme
ein, die 1m Gefolge der Raubzüge entstanden sind, darunter auch die Frage,
ob nıcht den Gefangenen Götzenopferfleisch vorgesetzt worden sel; dıes

VOraus, daß den Gefangenen Christen 1. Der Hınweıs, daß
die Eindringlinge nıcht den (GÖötzen veopfert hätten, wirft andererseits auf
die Religiosität der Goten eın bezeichnendes Licht? Ihr ult kannte nach
diesem Zeugnıi1s keine blutigen Opfer, VO  3 denen Fleisch für die Bevölkerung
abgezweigt wurde; und ergaben sıch nach Auskunft des Schreibens, das
NUur ethische Fragen behandelt, wenıger relig1öse Vorbehalte als Probleme
Aus der Kollaboration einheimischer Christen miıt den räuberischen Eın-
dringlingen. Dıie Bemerkung Gregors mi1t ihrem Hınweıis auf übereinstim-
mende Zeugnisse verrat jedenfalls, daß die Goten nıcht einordnet ın das
religiöse Schema antıker Religiosität mi1t iıhren Opferkulten; die Invasoren
gelten iıhm als Freunde und Ausländer, die „WI1€ Feinde“ gehandelt haben10.
Angesichts des Unheils, das durch den Einbruch der germaniıschen Stimme
über die Bevölkerung kam, £51lt die Zurückhaltung 1m Urteil über S1Ce auf,

Y Harnack, Dıie Mıssıon und Ausbreitung des Christentums in den erstien

reı Jahrhunderten 11 (Leipz1ig 41924) 199
Vgl Lippold ırsten, Art. Donauprovinzen, 1n RAC 147-189;

Kırsten, Art. Cappadocıa, 1n RAC:; I1 861—891
d  C Basılei0s, C (PG 32, 435

Philostorgios, hıst. ecel. I1 (GCS, Winkelmann 17) Vgl SozomenOs, hist
ecel 11 (GCS 50, 58)

Gregor Thaum., C Can 1 9 1020 A) Möglicherweise hat das Schreiben
einen £rüheren Einfall (253/254) von Boraden un Goten ZUr Voraussetzung, eın

chts andert (zu den Boraden-Boranen sieheUmstand, der der Aussage celbst nı
Schmidt, Ustgermanen 246 2192

Zur Religion der Goten siehe Betz, Die altgermanısche Religion: Deut-
sche Philologie 1mM Aufriß 111 Berlin 21962); de Vrıes, Altgermanische Reli-
gionsgeschichte, Bde. (Berlın 1956/1957).

10 Gregor Thaum., C C: (PG 10, 1037 B)
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VOT allem hinsıchtlich iıhrer Religiosität**. Man gewinnt tast den Eındruck,
als Gregor der Woundertäter eine YeW1SSE Disposıtion für 1ne christ-
1che Mıssıon be] den Goten OTAauUS.

Im Hınblick darauf wirkt die Nachricht des Philostorgios!?, wonach die
gefangenen kappadokischen Christen Einfluß autf ihre gotischen Herren
ausgeübt hätten, nıcht ungewöhnlich; entfällt doch nach dem Zeugnis Gre-
SOIS otffenbar eın Hındernis der Christianisierung, nämlich der Opferkult
mit selnen relig1ösen Implikationen. Jedenfalls wiıird iInNnan annehmen MUuUS-
SCHL, dafß die ruppe gefangener Christen Samıt Klerikern siıch den
Goten nıcht LUr behauptete, sondern 7zudem eın gyünstiges Klima für die
Ausbreitung des Glaubens vorfand. Ihre Resonanz mu{l beträchtlich g-

se1IN; denn als sıch Wulfhfila (wohl zwischen 342—-348) mıit seinen An-
hängern ın römisches Gebiet begab, s1e „stark SENUS, als ge-
schlossene Gruppe angesiedelt LA werden und selbständig weiterbestehen

können “l Binnen zweler CGrenerationen SCWAaANN oftensichtlich das Chri-
tentum über die ehemaligen Gefangenen hinaus den freien Goten
ıne colche Anhängerschaft, da{fß S1e als geschlossene Gruppe Führung
des Bischofs Woulfila auf römisches Reichsgebiet übersiedeln konnten.

Die Tätigkeit des Miıssıonars Eutyches
In einem Antwortschreiben einen illyrischen Bischof14 kommt Basılei0s

VOoONn Kaisareıa ebenfalls auf die Beziehungen zwischen dem Land der
Donau und Kappadokıen sprechen, und War in Oorm einer Replik

auf einen Hınvweis des Adressaten. Er schreibt: „Da Du unNns aber auch
den selıgen Eutyches eriınnerst und Vaterland gerühmt hast, we1  1
die Samen der Religion ausstreufe, hast Du uns WAar miıt solcher Erinnerung

alte Zeiten erfreut, uns aber auch miıt eiınem Vorwurf ob der Gegenwart
betrübt“15. Nach dieser Aussage War ein gewisser Eutyches als Missionar bei
den Völkern der Nnieren Donau tätiıg, der offensichtlich AUSs Kappado-
kien Nur 1St verständlich, daß der ıllyrısche Bericht die He:1-
mat des Basıleios als jenes Land rühmen kann, das den Grund des christ-
lıchen Glaubens gelegt habe iıcht zuletzt dieser Hınvweis macht den
überlieferten Adressaten, Acholius VO  3 Thessalonich, fragwürdig, da sich
bei seiner Gemeinde iıne apostolische Gründung andelt Apg I 1—9)
Das Bewufßtsein VO  3 der Abhängigkeit des Christentums der Nntieren
Donau, näherhin bei den dort siedelnden Barbaren, VO'  e} Kappadokien, 1sSt
nıcht NUur in Kleinasien lebendig, sondern eben auch bei den dortigen Chri-

Ebd (PG 10, 1039 A)
Philostorgios, 1ISt. ecel I1

13 Schäferdiek, Bischot von Gotien I vgl Anm14 Als Adressat kommt genannte Metropolit Acholius Vvon Thessalonich in
Frage der der Bıschot VO]  3 Tom.\. Vgl Mansıon, Les orıgınes du christianısme
chez les Gots, 1n nal Boll (1914) 12220

15 Basılei0s, C 164, (PG 3 9 636
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SLEN: Wenn auch nıcht ausdrücklich erwähnt, handelt sıch doch ohl
Goten, die se1it der Raumung der rovınz Dacıa Trajana im Jahre 271 das
Gebiet nördlich der Donau besetzt hatten16.

Nun 1St leider über die Gestalt des Eutyches über die Angaben des 2S1-
le10s hinaus nıchts weiteres bekannt. FEıne zeitliche Einordnung nımmt
NUur nach dem Kontrastschema „alte Zeıt“ und „Gegenwart“” VOI, wobeij das
„Heute“ mıiıt negatıven Merkmalen besetzt 1St. „Denn uns 1St keiner
dem Eutyches gleich Tugend; 1mM Gegenteıl, WIr sind weıt davon eNt-

fernt, die Barbaren mMi1t der Kraft des Geistes un: der Wirksamkeit seiner
Gaben bezähmen können, dafß WIr vielmehr die Gezähmten durch das
Übermaß unserer Sünden wieder 1ld machen“17 Fuür einen exakten chro-
nologischen Ansatz xibt dieser beliebte Topos der Geschichtsbetrachtung
wen1g her; bei einer Zeıtspanne VO  3 gzut undert Jahren, seıit denen Christen
1m Gotenland anzutreften sind, möchte INa  Dn allerdings noch ın das drıitte
Jahrhundert tür die Wirksamkeıit des Eutyches gehen, oll die Klage des
Basıileios noch einen Sınn haben!®. Das gemeınsame Wıssen die Tätigkeit
dieses Glaubensboten 1n Kappadokien un in den Donauländern nfer-

streicht jedenfalls, daß INa  ; sich über den Ursprung des Christentums bei
den (joten 1 klaren War

Verfall der Stammesordnung und Ü’bernahme des Christentums

Eın Beitrag VO  3 Frend 1ın dem Werk „Kirchengeschichte als Mıs-
sionsgeschichte“1* nahm VOT einıgen Jahren schon mit einem gewı1ssen Vor-
behalt die These VO  = Thompson“® auf, wonach die Christianisierung
der Goten wenıger autf Bischof Wulfila 7zurückzuführen se1 als autf den Ze1-

setzenden Einfluß, den „die Wanderung in das römische Gebiet auf ihre
herkömmlichen Glaubensüberzeugungen hatte“21. hne Zweıtel ZOS die
Begegnung der (Csoten mıiıt dem politischen, sozialen und relig1ösen Ord-
nungsgebilde des römischen Reiches Rückwirkungen auf das eigene Stam-
mesgefüge nach sich, nıcht 7zuletzt für die relig1ösen Strukturen. ber die

16 Wolfram, Geschichte der Goten
Basileios, C 164, (PG 32 636 CD}

cher 1n die Zeıt VOTLT der Mıtte des18 Schäferdiek rückt seine Tätigkeit 61
dafß „vielleicht jenen Ge-Ja (Germanenmission 502) Schmidt meınt,
W.-D Hauschild, Basilius VO  3fangenen gehörte“ (Ostgermanen 234) ÜAhnlich

Caesarea. Briefe ‚B} Bibl griech. L1 (Stuttgart 170, Anm 1893, und
schon Mansıon, Les orıgınes

19 Kirchengeschichte Is Missionsgeschichte Dıie Ite Kirche, hg. V, Frohnes
un Knorr München

20 Vgl Thompson, hristianıty the Northern Barbarians, i The
Conflict between Paganısm Christianity in the fourth CenturYy, V,

Momigliano Oxford 21964) 56—78, bes 76 f ders., The Visigoths 1in the Time
of Ulfila Oxford Verlauf der Mıssıon 1n der Alten Kirche bıs z921 W. H. Frend, Der
Jahrhundert, 1n Kirchengeschichte als Missionsgeschichte 32-50,
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grundsätzliche Möglichkeit solcher Eıinflüsse hinaus sınd konkrete Fakten
für einen begründbaren Wandel relig1öser Überzeugungen bei den Goten
reilich schwer auszumachen. Am ehesten liefße sıch autf den Sıeg Konstantins
des Großen (306—337 über die Goten be] Marcıianopolis 1m Jahre 332 Vel-

weısen, aus dem der Kirchenhistoriker Sokrates fOlgert, dieser germanische
Stamm hiätte aufgrund der erlittenen Niıederlage „als erster der Religion des
Christentums geglaubt“??, Das Denkschema VO  - der Überlegenheit jener
Religıio0n, die der jeweilıge Sıeger vertritt, bricht hier offenkundıg durch und

deutet 1ne Siıcht der Gotenbekehrung 1 Sınne der Auflösung eigener
Tradıtionen an°> Allerdings sprechen die geNANNTIEN missionarischen ktı-
vitäiäten SOWI1e der weitgehende Fortbestand des gotischen Stammeswesens,
nıcht zuletzt 1n der Oorm des arıanıschen Bekenntnisses, ıne solche
Interpretation. Christianisierung als Folge des Zertalls einer Gesellschaft
diese These scheint also weder dem vielschichtigen Verlauf der Gotenmissıon
gerecht werden, WI1Ie S1e auch insgesamt die Durchsetzung der christlichen
Botschaft ın der spätantiken Welt Nur unzureichend cQarakterisiert.

W ulfıla un das gotische Christentum

In diesem Zusammenhang stellt siıch erneut die Frage nach der Bedeutung
Wulfilas für die Christianisierung der Goten Wiährend Jüngst Knurt Schäfer-
diek die geläufige Kennzeichnung Weulfilas als „Missionsbischof“ WEBCN der
Gemeindebezogenheit des altkirchlichen Bischofsamtes nıcht ganz Unrecht
1n Frage stellte24 hatte Thompson Aaus historischen Gründen pointiert
ftormuliert: „TIhe apostle of the Goths did NOT CONvert the Goths ristia-
nıty  «25 Obwohl WIr über die Missionierung der Westgoten 1mM Vergleich
anderen germanischen Stäammen relatıv viele Nachrichten besitzen, hat die
Widersprüchlichkeit der Aussagen unterschiedlichen bzw. schematiısıeren-
den Ergebnissen geführt, und War hin bis ZUr Frage nach dem Arıanısmus
der Goten Eın Beispiel dafür, MmMit welchen Vorurteilen die Diskussion be-
lastet 1St, jefert bereits Ambrosius (T 307 der nıcht zögert, die Prophe-
zeı1ung Ezechiels (Kap 8—3 Von Gog als dem Erbfeind Israels auf die
Goten übertragen: „Gog iste Gothus est“26 und der Maıiländer Bischof
folgert weıter, dafß die Barbaren den Ketzern folgen?“, eine Argumentatıon,
24 die schon die Illyrer auf dem Konzıl VO  3 Aquileja Wiıderspruch

Sokrates, hıst. ecel. n 1 9 (Hussey 110)
23 Vgl Gschwantler;, Art. Bekehrung un Bekehrungsgeschichte Ostger-

n  9 1! Reallex. Germ. Altertumskunde 175—180, bes 178
D4 Schäferdiek, Bischot VO'  3 Gotien 115 Zur Gestalrt Wulfilas siehe Lıp-

pold, Art. Ulfila Wulfila), 1n I1 E 512531
”5 Thompson, The Visigoths

Ambrosius, De fide P 1 9 138 (PL 1 9 612 Diese Auslegung kritisiert
ber Hıeronymus, In Ezech 21 praef, sowie Hebr 10, un Augustın, Cıivr Dei Z
WT Vgl Haendler, Wulfila un Ambrosius: Arb Theol (Stuttgart

7 Ambrosius, De fide 111 16, 140 CRE 16, 613 A)
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einlegten®®. Dıie Identifikation staatlicher Interessen mit der Orthodoxıe, dıe
1im Religionsgesetz (Cod Theod XVI 1: VOIL 28 Februar 380 eutlich
ZzUur Geltung kam, führte zwangsläufig ZUFT Gleichsetzung VO  ; Reichsftfeind
und Häretiker ‚eın Umstand, der ıne objektive Darstellung der gotischen
Missionsgeschichte gew1ß nıcht erleichterte®?.

Da die Anfänge des Christentums bei den Goten 1n das Jahrhundert
zurückreichen, kann Wulfila, 311 VO  3 gotisch-kappadokischen Eltern
geboren, nıcht als Glaubensbote des Anfangs gelten. Fıne solche Rolle übte
nach Auskuntft des Basıleios eher der schon erwähnte Eutyches, auch wenn

über seine missionarische Wirksamkeit keine weıteren Nachrichten vorlie-
gCn Wulfila tritt 1n unseren Gesichtskreis als Mitglied einer gotischen
Gesandtschaft den Hof Konstantıns bzw des Konstantıus 12.; deren
Zeitpunkt jJüngst wieder eher in die letzten Regierungsjahre des großen
Konstantıns datiert wird®% hne hier auf die Umstände seiner Weihe „UNo
EüügeßLOv “CLL TOV OUV QUTO enLOKONOVCST einzugehen, 15t der Hınwelis des

Wulfilas emerkenswert:Philostorg1i0s aut die künfige Aufgabe
„XELOOTOVELTAL TV EV T T’etn YOLOTLAVLCOVTO«32 das heißt, wurde
„für die Christen 1mM Gotenland“ geweiht. Dıiıese Aufgabenumschreibung,
wonach Wulfila für (alle) Christen in Gotıien zuständig sel, entspricht dem
bisher festgestellten Befund, dafß die cQhristliche Botschaft dort bereits An-

in der 'Tat die Annahme frag-hänger hatte. Im Hinblick daraut erschein
würdig, Wulfila se1 bei den Goten Missionsbischof gewesen®S, Gleichwohl
wırd ina  - den missionarischen Auftrag eines Bischofs, der für ein Gebiet
außerhalb der Reichsgrenzen estellt ist, nıcht ausklammern können, zumal
seın Schüler Auxentius ausdrücklıch bemerkt: „Episcopus est ordınatus,
ut regeret et corrigeret doceret et aedificaret gentem gothorum“®  4&  . So

Dıss. Max (PLEL Suppl 1, 696) Die Gleichstellung VO!]  »3 Gog mit Gothus
bedeutet Iso nicht, „daß Ambrosius VO:  »3 den Goten als Heiden redet“ (sO Fridh,
Bekehrung der Westgoten 138); vgl folg Anm.

29 Vgl Scardiglı, La conversione de1 Ot1 41 cristianesımo, in La conversione
] crist1anesimoOo nell’Europa dell?alto medioevo: Settiman dı estudio del CenNIro

iıtaliıano dı studi ull alto medioevo (1967) 7-86; Schäferdiek, Der a-
nische Arianısmus, 1in Misc. Hıst cel Bibl de 1a A’hiıst. ecel. (1970)
71-83; Fridh, Die Bekehrung der Westgoten Zu Christentum, ın Studia
yotica, hg V, Hagberg (Stockholm 130—145; Kuhn, Die gotische

Bekehrungsgeschichte, 1n Saeculum (1976)Missıion. Gedanken Zzur germanisch nd die christliche Kirche Impulse Forschung50—65; Klein, Constantıus il
26 (Darmstadt 250—265; Schäferdiek, Wulfila. Vom Bischof VO:  »3 Gotien
ZU Gotenbischof, in ZKG (1979) 107146

3() S5o plädiert Schäferdiek für das Jahr 336 (Bischof VO'  3 Gotien 111) 1ilo-
stOrg10s, hıst. ccel I1 die eıit Konstantıins, während okrates (hist. eccl 11
7’ und S0O7z0OmenOs 1st ecel. 11 4,3) Kaıser Constanius I1 eNNECN.

31 Philostorg1i0s, hist.ecel. I1 (GCS, Winkelmann 18)
30 Ebd I1 (GCS Winkelmann 18)

S0 Haendler, Geschichte des Frühmittelalters und der Germanenmission,
1n Dıie Kirche in ihrer Geschichte, hg A Schmidt Wolf (Göttingen
°1976) Vgl auch Schubert, Staat un Kirche den arianischen König-
reichen und 1im Reiche Chlodwigs (München-Berlin

34 Dıss. Max (PL Suppl. I 705sg).
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gewiß dem Schreiber hiıer ıne verherrlichende Tendenz unterstellen 1St,
Ma  - WIr  d darın doch 1une zutreffende Umschreibung der Tätigkeit Wulfilas
in Gotien erblicken dürten. Wenn Sal 1 folgenden heißt „gentem
gothorum secundum evangeliıcam et apostolicam et profeticam regulam
emendavıt et vibere docuılt, et christ1anos VE T6 christianos S5C manıiıfestaviıit
et multiplicavit“, dann bezieht siıch diese Aussage offensichtlich auf ine
missionarische Tätigkeit Wulfilas 1m umfassenden Sınn, wobei 1m „multi-
plicare” auch eın Erfolg angesprochen ist96.

Unter Hınwelis aut die „Gemeindebezogenheıit“ des altkirchlichen Bischots-
2 hat kürzlich Knut Schäferdiek die Bezeichnung Wulfillas als „Miıss1ıons-
bischof“ als „irreführend“ bezeichnet*”. Dıie Diskussion über die Angemes-
senheit einer solchen Ausdrucksweise hängt VO Verständnıis ines „Miıs-
sionsbischots“ aAb Als Bezeichnung für einen nıcht ortsgebundenen Bischot
verwendete die frühe Kirche diesen Terminus nicht: auch der Chorbischof
ISt VO Ursprung her dem Leiter der civitas-Gemeinde zugeordnet®®. Dıiıe
Bestellung Wulfilas Z Bischot VO  3 Gotien also 1m Bereich ıner
raumten römischen TOVINZ kann die ausgeformte Territorialorganisation
der werdenden Reichskirche nıcht berücksichtigen; Ss1e erfolgt auf Gotien AH-
gemeın, wI1Ie Sokrates VO  3 einem Ileoons ENLOXONOG spricht®. Für diesen
nıcht näher umschriebenen Bereich übte Wulfila sicher auch missionarische
Tätigkeit AausS, reilich 1n Fortsetzung früherer Glaubensverkündigung.

Ofensichtlich SCmH religiös-politischer Spannungen kam in Gotien
Mafßnahmen C: die Christen, in deren Verlauf Wulfila nach sieben-

jähriger Tätigkeit, also 346, miıt einer Gruppe das Land verliefß und
sich südwiärts der Donau, 1n der rovınz Moesıa inferi0r, niederließ. Als
„Goti minores“40 s1ie ıne zew1sse Selbständigkeit, die auch ın dem
Wulfila zugeeıgneten Tıtel Primas Z.U Ausdruck kommt4!. Jedenfalls han-
delt sıch bei den siidlich der Donau un damit innerhalb der Reichs-
STENZECH seßhaft gewordenen Goten ine geschlossen-christliche Bevöl-
kerungsgruppe, als deren Bischot Wulfila ine fruchtbare Tätigkeit entfal-
tete icht mıiıt Unrecht hat INa  - vermutert, da{fß ıin dieser eıit seine gotische
Bibelübersetzung ZU Abschlufß gekommen 1St‘  A  42 Aus der Bezeichnung
Wulfilas als o TV LOtTÜOV ERiOKONO  S  = E hat Ma  - weitreichende chlüsse
SCZOSCH, und War hın bis kirchenrechtlichen Konsequenzen*, Angesichts
des Wechsels in der Terminologie und der durchaus geläufigen ethnischen Be-

35 Dıiss Marx. (PE Suppl $ 706)
36 Fridh meıint 1in dem atz auch eiıne Konversionsbewegung VO: orthodoxen

ZzZu ariıanıschen Bekenntnis erkennen (Bekehrung der Westgoten 133)
Schäferdiek, Bischof VO  “ Gotien 115

Vgl ırsten, Art. Chorbischotf, in: RAC 11 511
Sokrates, hist. eccl 83 (Hussey 36)

40 ordanes, Get. 267 (MG Aucet. Ant I: 127)
41 Ebd 267 ”ı CUÜu SUOoO pontifice 1psoque primate Vulfila“ (MG Auct Ant

1! 127) Als kirchlicher Titel iSt „primas“” 1m Jahrhundert noch N!  t bezeugt.
Vgl Lippold, Art. 518
Sokrates, hist. ccl 11 41; 373 (Hussey/Bright 129 210): Sozomenos, hıst.

ecel 24, (GCS 5 5 178)
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stiımmung VO  3 Bischöfen®? führt ine solche Interpretation doch ohl in die
Enge; VOr allem entspricht S1e kaum der missionarischen Verantwortung,
die beispielsweiıse der griechisch Orientierte Bischof Johannes Chrysostomos
(T 407) tür die Goten gezeigt hatt6 So gesehen 1St die Verbindung Wulfilas
miıt dem transdanubischen Gotien schwerlich abgerıissen, geschweige kirchen-
rechtlich gelöst worden. war werten die Nachrichten darüber literarische
Probleme auf?#/; aber Fortbestand qAristlicher Gemeinden auch 1im ans-

danubischen Goti:en annn keıin 7Zweitel sSe1N, W1e uns neben den verbürgten
Martyrien“® auch die Gestalt des „To0dCC C ENLOKONOG“ bezeugt®, Der

Schöpfer der gotischen Bibel 15t darum MIit seınem Einfluß auf die Heımat
schwerlich auszuklammern, zumindest biıs Zzu Ausbruch einer uecn Ver-

folgung (369—372 un: dem Fürsten Athanarich.
Dıe Christianisierung der Goten reicht also in ihren Anfängen zurück ın

das drıitte Jahrhundert und kann darum VO: Ursprung her nıcht mıiıt dem
Ariıanısmus in Verbindung gebracht werden. Bıs ın die Gegenwart bildet
die Annahme des arianıschen Bekenntnisses durch die Germanen eın viel-
diskutiertes Problem, nıcht 7uletzt deshalb, weıl die alten Quellen bereits
unterschiedliche Nachricht liefern. Wenn die Bischofsweihe Wulfilas im
Umkreıs der Kirchweihsynode VO Antiochi: erfolgte und celbst
bei einem rüheren Termin dürfte gelten dann bilden ohl die dort

die Leitthemenverabschiedeten Formeln, VOTLT allem das Z7weıte Bekenntnis,
seines Glaubensbewußtseins?. Bekanntlich vermeiden diese Formeln das
Stichwort VO Nikaia, das ÖWO0VOLOG; aber ıhre Vertasser distanzıeren sich
eutlich VO  3 Areıos und S1iE artikulieren ein Christusbekenntnis, das INa  z

nıcht vorschnell und polemisch in die ar1anısche FEcke drängen kann. Da
haftet seiner Ent-Wulfilas Glaube ohl VO  — dieser Theologıe vepragt Wal,

starkwicklung keıin dezidierter Arianısmus Ny, vielmehr bewegt sich
VO  - biblischen Ansätzen geprägt” Mittelfeld der theologischen OS1-

44 Schäferdiek erblickt 1n dem Ausdruck eine Neudefinıtion, wenn

cchreibt: „An dıe Stelle eines Aumlich umschriebenen bischöflichen Kompetenzbe-
reiches trıtt ein ethnisc definierter, wobei „der Goten“ sicherlich nıcht auf die Goten

sondern NUur auf die besondere, reichsansässıg gewordene Gotengemeın-schlechthin,
schaft bezogen wWerden dart“ (Bischof von Gotien 125}

chien 363 iISt beispıeIsweise ein „Bischof derAuft der Synode VO:  '3 Antıo
Araber“ anwesend.

46 JTohannes Chrys., C 14, (PG 5 ‘9 618); vgl Andres, Der Missionsgedanke
ın den Schritten des Joh. Chrysostomos (Hünfeld

A Sokrates, hıst. eccel 2% (Hussey/Bright 210); SozomenO0s, hıst. ecel VI

50, 294—297). Siehe Schäferdiek, Zeıt un! Umstande des westgotischenSbergangs DA Christentum, ın Histor1a 28 (1979) 90—-97
4 Vgl Delehaye, Saınts de Thraco de Mositie, 1n nal Boll. 31 (1912)

161—300
44 Ebd 215

hist. ecel. VI AL (GCS 50, 195) erlag Wulfila den Machen-50 Nach SozomenO0s,
schaftten arianiıscher Propagandısten Hoft des alısers Valens.

248-—251).51 Siehe Athanasıos, De SyYMN 7224 (Opıitz 11 T:
Wufila 1n seiner Übersetzung derEıne Arianısıerung des Bibeltextes hat

Heiligen Schrift 1m Grunde ıcht vorgeyomme * ol Lippold, 529

Ztschr.
12
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tıonen, un dies als Bischof einer germanischen Volksgruppe der Grenze
des Imperiums. Sein erühmtes Glaubensbekenntnis®? enthält fraglos subor-
dinierende (homöische) Elemente; doch scheıint, daß schon rrühzeıitig der
völkisch-politische Gegensatz das Urteil über die Glaubenshaltung der
Goten getrübt hat>4

Aus all diesen Betrachtungen geht hervor, dafß der Einfluß des klein-
asıatischen Christentums auf die Goten unübersehbar 1St, und War VO  3 den
Anfängen der Missionierung her Diese Tatsache eınerseılts und ıne yew1sseGeschlossenheit des gotischen Stammes ZU. andern lassen darauf schließen,daß durchaus Beziehungen Ortskirchen innerhalb der Reichsgrenzen be-
standen, solche Verbindungen jedoch nıcht einer Romanısierung des got1-schen Christentums führten, und ZWaar ım Sınne einer westlich-lateinischen
Überformung. Der vielschichtige Vorgang einer Verschmelzung bodenstän-
dig-dakischer Elemente mıiıt der römischen Kultur, WIie seinen unüberseh-
baren Ausdruck in der rumänıschen Sprache und in zahlreichen Monumen-
ten des Landes der untferen Donau gefunden hat, erfaßte oftensichtlich
den Stamm der Goten Aur in einem geringen aße Ihre Christianisierungdemonstriert, daß gerade 1n diesem Grenzraum zwıschen Orıent und kzı-
dent dem Prozefß der Romanisierung Grenzen BESETZT 7:

Bischof VO  $ Gotien 152
53 Dıss. Max 63 (PE Suppl (n 707) Vgl dıe Analyse VO  3 Schäferdiek,
54 Na AÄugustinus, Civ. De 18, 572 (GGE 48, 31 wurden 1mM Gotenland —_-nächst katholische Christen verfolgt.



FpIphanlus, Äncoratus und
S-Athanasılus, (jontra Sabelhlanos

Von Reinhard Hübner

7 weimal begegnet 1m Ancoratus des Epiphanıus völlıg gleichlautend tol-
gende Formel

ÄeL YOOQ TOLAC T %CL QUÖENOTE NMOOOÜNKNV AQUßO („Immer 1Sst
die TIrıas Irıas und Aßt nıemals ıne Vermehrung Zzu «)1

Diese kleine Formel taflßt knapp3 w as Epiphanıus in der Umge-
bung der ersten Stelle ZU Teil miıt denselben Worten, aber ausführli-
cher tormuliert. Ich zıtlere 1mM Hıinblick auf einen folgenden Vergleich
dreı Texte, A in größerem Umfang:

11617s OUV ÖUVOOCL TOAUOV XCLL AEYELV OTL  A OUX YV NATNO NATNOQ, LV XCLL
VLOV TOAWNONGS ELNTELV WL eLVOL (UveOV); EL Ö OUV TOAUAG LOV NOOOVELVAL
NATOL (TO VOo VYELOV EV TOAUTOTNTL O  .  UNAOXEL %CL OQOU%X% ENLÖESETAL NOOGUÜNKNG,
OU OSNS OUV NOOKONNGS), Ü UT} BACQONWELV', G 7  n NLOTEUE
NATEOC. ÄLÖLOV AhNVOG VEVVNOOQVTO. e  v—_> TOV za  e ÖVTWC OVTO NOOG TOV
OVTOWCG OVTO NMATEDCM. („Wann also kannst du dich unterstehen un N, der
Vater War nıcht Vater, damıt du auch n ag  9 der Sohn se1 nıcht
ohn)? Wenn du aber nıcht WagsStT, dem Vater ıne Würde hinzuzufügen
(denn die Gottheit exıstiert in Identität und bedarf nıcht eiıner Vermehrung,
nıcht einer Ehre, nıcht eiınes Fortschritts), ‚lerne nıcht lästern‘,
sondern gylaube, dafß der Vater ew1g einen wahrhaftt ewıgen Sohn gEZEUBTL hat2,
der ımmer wirklıch bei dem wirklich sejenden Vater ist. “ )©

OU GUVAAOLON SGTL NATOOC CL ULOU, AAAC T 7 .  z OUOC ING QÜTNG
0OVOLAG (ZES oibt auch keine Verschmelzung VO:  3 Vater un: Sohn, sondern
ıne Trias; die ımmer ist un: dieselbe OUSLA besitzt.“)*

N TOLÄG) UNÖE NMOOCAQUSAVOVOC OSENS WNTE ÄQALOOUMUEV
( )LÖLÖOTNTOGS. OU  EV YAO 6 TOLAÖL MTLOTOV ETLYEVNTOV, GAN) On WEV

TOV VLOV VEVVO, OU% YV ÖE TOTE XOOVOG OTE  b QOU% YV C' UVLOG (5Die
Trıas nımmt nıchts Ehre hınzu, noch verliert S1e hre Ewigkeıt. Nıchts 1sSt

Ancor. E un 59 1 9 un 24,
Ewige Zeugung be1 Epiphanıus z. B auch 9 11, Ho 30,

39 24 t;); Aer. 42, 16, 11 186, 14 f.); 69, 70, (I11 218, > 76, 26,
(III ILD ,  ’ 76, 28, (IIL 8 11 f.)

AÄAncor 6, (I 58 10 Holl)
Ancor. 6’ (I 139
AÄAncor. fü (1.14,12 LÖLOTNTOGS. Ich verbessere aufgrund der Parallelen Aaer.

Q2:36 (sıehe den ben folgenden Text) und Aaer. M  , (I11 TING
TOLAÖOC OUONS EV TAUTOTNTL ÖOEOAOYLAG XCLL WNÖENOTE ÖLAÄELTTOUVONG INSG TOLA-
00 TING QÜTNC ALÖLOTNTOS.

12
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1n der Trıas geschaffen oder hinzugekommen, vielmehr ZCU der Vater den
Sohn, vab keine Zeıt, da der Sohn nıcht war. ' )®

Die kurze, ErSTeETr Stelle zıtlerte Formel hat dem Epiphanius offenbar sehr
gefallen, denn wıederholt S1ie wenig spater im Kapıtel des Panarıon über
Sabellius und die Sabellianer nahezu unverändert:

AAA QOU GUVOAÄOLT TOLAG, WC ZAaßEAMLOG EVOÖLLOEV, QUTE NAAOLOUEVNTNC LÖLOLG AÜLÖLOTNTOG TE XO OENG, WC AQELOG KEVOOWVOV EOOYWÄTLOEV,X  >> 7  n WEV HV TOLAGC TOLALC XL QOUÖENOTE TOLAG NOOCÜN AQUBOKTA („Aber die TIrıas 1St keine Verschmelzung, Ww1e€e Sabellius meınte, noch
oibt ıne Änderung ihrer eigenen Ewigkeıt un: Ehre, w1e Arıus in leerem
Geschwätz behauptete; vielmehr WAar die Trıas ımmer Tras: und nıemals Alßt
die Irıas eine. Vermehrung 711  < uSW.)'

In einer Passage des Kapıtels des Panarıon über die Pneumatoma-
chen, die Epiphanius teilweise wörtlich Aaus dem Ancoratus übernimmt, WI1e
schon arl oll anmerkte, kehrt die Formel nochmals wieder, diesmal miıt
dem Zusatz: „Wıe iıch schon häufig ımmer ISt die Trias 'Irias und
äßrt nıemals ıne Vermehrung FAl

Anklänge diesen tormelhaften Satz und seinen oben zitierten Kontext
lassen sich auch noch anderen Stellen bei Epiphanıus entdecken, beson-
ders häufig in haer. 76 über die Anhomoier und Aetius?.

Niemand käme auf den Gedanken, daß diese Von Epiphanius geschätzte
Formel nıcht seın Eıgentum 1St. ber Sie steht ebenfalls 1n sprachlıch ele-

Fassung 1n dem pseudathanasianischen Traktat, der bei Mıgne
der Bezeichnung Contra Sabellianos (PG 28, 26—121) abgedruckt 1St.

Um den Vergleich mıt den oben angeführten Texten Aaus dem Ancoratus
ermöglıchen, zıtlere ich die entsprechende Stelle des Ps-Athanasıus, dessen
Identität ich mich bereits geiußert habe19, in ihrem Zusammenhang. Der
Autor (Apolinarıus VO  3 Laodıcea) zıtiert Jo 14, 10 als Argument des „Ju"
daisierenden“ nach meıner Meınung des Photin VO  3 Sırmium für die
Eınpersonalıtät Gottes, widerlegt e und tormuliert seine eigene Theologie:

ELONTAL, ONOLV, OTL  A "Ey® EV TOW NATOL XL EV EMOL. OUX%
EOTL ÖE EV XADÖLA TOU ULOUVU NATNO QOU TOLVUV OU ULOC V
XOAQDÖLO TOV NATOOG, ÄANLO COV ÄTO CÖOVTOC NATOQOC VEOU, QuÖLYEVVNOEL NMEQNVOG, ÜVÄOXOG TW NATOL OUVOV: WC UNÖENOTE WOVOV EILLVOEL-
GÜL TOV NATEOCM. EL YAO TI T/ XaL NOOTÜNKNV ÜEOTN :rog OU

L Ancor. 7,6 14,11—14 Holl)
Haer. 62,3.5 n (11 ,3—6
Haer. ,  , (111’ oll
Vgl Epiphan., de fıde 14,2 (111 QOUOOV ÖE Agl INV TOLAÖC KXCLL

WNÖENOTE NOOGÜNKNG ETLÖEOLEVNV REA: Aer. 9  5 (III 372,24—26 Holl); ,  ’(III 79,2-—5); /6:35:11 (IIT ‚ 14—=2  9 y  , (111 351 5  , (ILL1,10=13); ,  , (III 400,5—7); ,  ‚ (IIT ‚141
10 Vgl Hübner, Die Hauptquelle des Epiphanius (Panarıon, haer. 65)

über Paulus VO:  - Samosata: Ps-Athanasius, Contra Sabellianos, ın Von Konstantın
Theodosius. Beıträge ZUr Kirchen- un! Theologiegeschichte des Jahrhunderts.Wilhelm Schneemelcher ZU 65 Geburtstag. Hrsg. VO  3 Bıenert und Schä-

erdiek ZK!  C (1979) 55—74 (201)—-(220)
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AQuBd QUBÖ® JLOO (OV  Z GUV IO NATOL NOOOTLÜETAL ÜOTEDQOV
UVLÖOG, QV TW UL TO IVEUUO EMLYLVETOAL. T YOQ ONO QQ  A YEY:
VNLEVO XCOLL OTL XCOL ÖQVAC XL T TOLAÖL JUVOQLÜMELTAL
OUOCLUOG.

(„Aber heißt, Sagt l bin im Vater, und der Vater 1St 1in M1r
(Jo 14, 10) Der Vater 1St aber nıcht ein 0Z20S 1m Herzen des Sohnes, und
also 15t auch der Sohn nıcht ein ‚0205 1im Herzen des Vaters, sondern leben-
diger Logos VOINn lebendigen Gott Vater, durch ewige Zeugung erschienen,
anfangslos Mit dem Vater Z  IN da sıch nıcht denken läßt, da{fß der
Vater jemals allein SEWESCH ce1, Denn ıMMer ıst die Trias TriaAs, und une
Vermehrung der Gottheit äßt $Le nıcht U, Weder wird der Sohn, als ware

vorher nicht mıt dem Vater ZUSAMPACH, spater angefügt, noch kommt ZU

Sohn der Geist hinzu. Denn W2S durch ein Prinzıp entstanden 1St: St Mach-
werk un Sklave und kann niemals Z.US  TNCNHN MIt der 'TIrias gezählt
den. )=

icht 1LLUTF der kleine, VO  - Epiphanius erstmals ANCOTALUS f gebrachte
Satz „Immer die TIrıas TIrıas findet sıch ın Contra Sabellianos f
sondern ctimmen auch weıtere Gedanken dieser Passage MmMiıt den oben Aaus

AÄAncoratus und 7itierten Texten überein: die Polemik _>  SO die „sabel-
lianısche“ Aufhebung der Eigenständigkeit des 1.0@06, dıe eW1Ze Zeugung,
das immerwährende und anfangslose Beieinandersein VT} Vater und Sohn,
dıe Zurückweisung VonNn irgendetwas Geschaftenem oder Hinzugekommenen
1N der Irıas, und diese Themen werden teilweise MIt denselben Worten tormu-
liert. Be1i venauem Vergleich zwischen Ancoratus und Contra Sabellianos

Ps-Athan., Sabell. (PG 2Z6. 108 C-D) Der 7weıte eıl des zıtlerten Tex-
L(esS hat 7zweitelstrei yroße Ahnlichkeit mit der exposıtL0 eı des Gregor Thauma-
CUrSus, besonders ihrem etzten Abschnitt (beı Greg. Nyss., md Gregor. Thaum

4 $ 012 1)—913 A) Da: ber nıcht LWw2 dieses Glaubensbekenntnis die -
mittelbare Quelle des Epiphanıus 1St, erkennt INa  - schon daran, dafß der charak-
teristische Satz „1mmer 1sSt die Irıas 'Irıas darın ıcht vorkommt.
Luse Abramowski,; Das Bekenntnis des Gregor Thaumaturgus bei Gregor VO  -

Nyssa und das Problem seiner Echtheit: ZKG 87 (1976) 145—166, hat das Be-
kenntnıs dem Thaumaturgen abgesprochen un: als eın sicher nach 379 EeNTSLaN-

denes Produkt der Reaktion des Gregor VO Nyssa erklären wollen ebd 160
bis 162) Dies 1St jedoch schon durch dıe wörtliche Bezeugung des Schlußsatzes des
Bekenntnisses be1 dem wen1gstens Jahre früheren Ps-Basıl., ad:‘ Eunom. (PG
Z 753 ausgeschlossen; OFrt finden sıch noch zahlreiche andere Parallelen. Die
Frage der Authentizität der exposıiti0 bedart noch weıterer Untersuchung.
Auft ausgepragte Parallelen 7wischen der eXposıitio $idei des Gregor Thaumaturgus
un Athan., Ar 15, hat Martin Tetz hingewıesen (Markellianer un Athana-
S1055 VO Alexandrien. Die markellianische Exposit10 tide1ı ad Athanasıum des
Diakons Eugen10s VO  3 Ankyra: ZNW 64, 197 1er 107 112 We-
nıgstens ebenso spezifisch erscheinen mır Aazu noch die Übereinstimmungen ZW1-
cschen CONErAa Sabellianos (Z 8) 1 un Ar un 1 weıitere Parallelen
1e%ßen sıch aufzeigen. Ahnliches gilt für Ar. I1 (ein Beispiel Anm 29) un:

Ar 111 vgl das Paradıgma des alsers un kaiserlichen Bildes Ar 111
und Sabell. 6’ der die Auslegung VO  3 /o 14, 1n Ar 111 26 232
nd Sabell. 28, 109 B} einem Vergleich 7wischen der e ad Ebict.
und Sabell. siehe den Schluß des Beitrags. Dıe Beziehungen 7zwischen diesen
Schriften ertordern noch eine ausführliche Behandlung.



AT Kritische Miscellen

lassen sıch noch weıt mehr Übereinstimmungen in der triınıtarıschen Ter-
minologie entdecken, auf deren Kennzeichnung iıch aber hier verzichte, weıl

mır Tr den Aufweis der Quellen des Epiphanıius geht Sobald dies
geschehen 1St, kann die reizvolle Aufgabe 1n Angrıff M  IM werden
überprüfen, 1inNnWwW1ıeweılt die Trinıtätstheologie des Epiphanıus VO  3 den fest-
gestellten Quellen beeinflußt 1St.

Man könnte sıch natürlich autf den Standpunkt stellen, daß die oben aNnge-
zeıgten Parallelen zufällig selen, oder aber da der pseudathanasıanische
Autor VO  3 Epiphanius abhängig 1St. Da WIr ıcht mit zufälligen Paral-
lelen Lun haben, ergibt sıch jedoch Aaus weıteren spezifischen Übereinstim-
IMUNSCN zwiıschen Contra Sabellianos, dem Ancoratus und haer. über
Sabellius. beginne der Eintachheit halber mıit haer. Gleich 1MmM ersten
Paragraphen dieses Kapitels Jegt Epiphanius dem Sabellius und seinen An-
hängern eiınen anthropologischen Vergleich für die Trinität 1n den und
Er Sagt

SS lehrt dieser (scıl. Sabellius) un die VO  $ ihm duUSSCHANSCNEN Sabellianer,
daß derselbe Vater sel,; derselbe Sohn sel, derselbe Heiliger Geist sel, dafß
auf ıne einzıge Hypostase drei Benennungen kommen: oder auch: Wıe 1
Menschen Leib und Seele und Geıist, sel SOZUSARCNH der Vater der Leıib, der
Sohn gewıissermalßen die Seele, der Geıst aber w1e der des Menschen, auch
se1 der Heilige Geilst in der Gottheit.“ N WC EV AvVÜOONW OWUC XCL
XL NVEUUC, XCLL eivaLı WEV TO OWUC C ELNELV TOV NATEOC, DUXNV ÖE C
ELNELV TOV ULOV, TO MVEUUC ÖE WC AVÜOONOVU, OUTWC XCL TO A yYLOV MVEULCA
EV Tn ÜEOTNTL. )12

Auch dieser anthropologische Vergleich für die Trinität, mit dem die
triadische Struktur der Einpersönlichkeit Gottes veranschaulicht werden soll,
hat seın Gegenstück 1n Ps-Athanasıius, Contra Sabellianos. Nachdem der
Autor 1n 7zweıiımal kurz die Vorstellung zurückgewiesen hat, die Einheit
der Dreı des Vaters, Sohnes und Heıilıgen Geistes) onne  .. Inan sıch in
Analogie einer einzıgen Aaus drei ungetrennten, eingekörperten Teilen
ZUSaMMENSgESETIZLEN Wirklichkeit denken?!® o1ibt 1ın deutlicher CI -

kennen, welches TIrınıtätsmodell seines „Judaisıerenden“ Gegners
polemisiert. Er verwahrt sıch zunächst dagegen, aufgrund seiner eigenen
Trinitätstheologie SgeZWUNgEN se1in, Aaus der Trias ıne Monas machen,
un: fährt dann fort:

„Ich unterstelle aber auch nıcht, WI1ıe der Mensch aus dreien, namlıch
Geıist, Seele, Leib, ZUSAMMENZESETIZL 1St, auch Gott (zusammengesetzt) sel,WI1IE ebenfalls jene frech behaupten (0  SC  ÖE VÜQWNOV CX TOLOV UVILOVOO
OUVÜETOV, MVEUUATOG, QUXNG, OWOUATOG, QOUTO XL VE  OV, XKOVANEQ MÜKELVOL
TOAUOOLV) Denn die Teıle des Zusammengesetzten un! die Bewegungendes sıch Bewegenden haben überhaupt keine Gemehnnsamkeıit mıiıt der UuNzZzUu-

SamMmMENZgESETIZLEN und unveränderlichen Natur.“14
12 Haer. 62, 1L (II 389, 11-—-16
13 Ps-Athan., Sabell. (PG 28,116C): Mn TOLVUV WC EVO@OUATO. ÜÖLALOETOA. WEONOAVTACOUEVOA TO) TOLA. (116D—117A): OUY TOLWV NOCAYUC OUVTLÜELG.14 Ebd 13 (PG 28;1H17A -B).
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Es ISt deutlich, dafß der Pseudathanasıaner hıer dasselbe trinıtätstheologische
Modell bekämpftt, das Epiphanıus 1mM oben zıtierten ext aus haer. als
Eıgentum des Sabellius ausgıbt. An drei Stellen des Ancoratus spielt Nu  3

otfenbar Epiphanıus aut dasselbe Modell d ohne aber CH, welchen
Häretiker 1M Auge hat Die auffälligste Parallele hat bereıts oll 1n
seinen Noten haer. 62,1 angezeıgt. Sıe steht Ancoratus 81,51.

-  A  VILOVOLOV ÖE EYXEL TOLOAUTNV KEKQUUMEVNV, WC A N UOV TO VELOV ÄNELXÄ-
OUC, EV EQUTO@, OTL  E C z  EXO OWUC %CL %CL NVEULUO ÜVÜ OQONELOV,
QUTO  A XCLL VEOTNS. LLEV WC ELITELV TO ELÖOC, VLOC dE WC EV TW
AvVvÜOHNO QUXN, MVEUUC ÖE WONEQ tTO EW VEOV ÖLCL TOU AVÜOQWNOV. TLVEC
YAO ÖOALEUVOVTAL XCLL e  QUTWCG VOWLCOUOL INV VEOTNTOA. („Dieser naämlich:
Häretiker hegt ine heimliche Unterstellung derart, da{ß die Gottheıit mıiıt
uns vergleicht un! be] sıch erklärt: Wıe ich Leib und Seele un einen mensch-
liıchen Geıist habe, auch die Gottheıt. Der Vater ist SOZUSAHCH dıe Gestalt
(scıl des Leibes), der Sohn w1e die Seele 1mM Menschen, der Geıist Ww1ıe der, der
den Menschen durchweht. ESs o1bt ein1ge, die sich verstellen un:! die Gottheıt
auf diese Weıse auffassen. “ )1>

Die beiden anderen, 1m Verhältnis dieser ausführlichen Darlegung eher
kärglichen Anspielungen auf dasselbe anthropologische Beispiel für die
Trinıität stehen Ancoratus und Im Unterschied Passage Ancoratus
81 1St hier aber noch der Gedanke einer 1n Gott nıcht akzeptablen Zusam-
MENSCETIZUNG AauUsSs dem ext des Ps-Athanasıius aufgenommen?®.

Die Übereinstimmungen 7zwischen dem pseudathanasianischen Traktat
C’ontra Sabellianos und Ancoratus und Panarıon lassen siıch nıcht durch den
Hınvweis auf ıne gemeinsame Quelle über Sabellius oder durch die Abhän-
gigkeıt des Ps-Athanasıus erklären. Denn Epiphanıus hat den kleinen Trak-
tat Contra Sabellianos 1n haer. 65 nachweislich für seine Darstellung des
Paulus VO  3 Samosata benutzt un teilweise wörtlich ausgeschrieben?*”. Er
hat ıh: ebenfalls in haer. 41 über Photin VO  - Sırmium verwendetl8. Also
1St dieser Traktat auch die Quelle der oben festgestellten UÜbereinstimmun-
SC 1m Ancoratus und haer. über Sabellius. iıne sorgfältige Lektüre des
Ancoratus zeigt, daß das Pseudathanasıanum auch noch anderen Stellen
dieses Buches seine Spuren hinterlassen hat Gleiches gilt für das Panarıon.
Sıe lassen sich leichter und sicherer identifizıeren, wenn INn  3 ZU Vergleich
heranzieht, W as Epiphanıus ıin haer. 65 u  .  ber Paul VO  —$ Samosata aus dem
ext Contra Sabellianos gemacht hat!?

Aus diesem Befund erg1ibt siıch Der oben angeführten Stelle haer. 62,
1 über den anthropologischen Vergleich, den angeblich Sabellius für die
Trinı:tät benutzt haben soll, kommt für diesen Theologen keıin Quellenwert

15 Ancor. 51,5 (I „1—6 oll)
16 Ancor. 8,6 LA IVEU YAO VÜEOU XL NVEUUC TOU NATOOS OL

NVEUUCA ULOU, OU ATa LV uVvoCOLV, KXOAUANEOQ YULV DUXN XaL OwOUO UT Ancor.
E (1 Plr

17 Siehe den oben Anm angezeigten Autsatz.
18 Vgl haer. IIn 4, 1—3 (II1 20 9—15 un Ps-Athan., Sabell. E

(PG ZB. B— A B)
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Der Vergleich Stammt AuUSs Contra Sabellianos und 1St nach den Aussagen
des Autors dieser Schrift Eigentum eines „Judaisierenden“, 1n den Spuren
des Samosateners wandelnden Theologen, den iıch für Photin VO  3 SiırmuLJum
halte

Der pseudathanasianische Traktat Contra Sabellianos ISTt VOTLT 374 g-
schrieben, denn wird 1n dem sicher 374 verfaßten Ancoratus bereits be-
nutzt20

Wenn zutrıfit, daß Apolıinarıus VOnNn Laodicea der Autor der Schrift
Contra Sabellianos SE W1e ich das anderorts beweisen versucht habe*!,
ındert ıchts anzunehmen, dafß Epiphanius die Schrift VO' Verfasser selbst
oder aber ZAZUus seinem Anhängerkreis erhalten hat. Das müßte geschehen se1n,
bevor nach Antiochien reiste, zwıschen den nızänischen Parteien der
Eustathianer Paulinus und der Apolinarısten Vitalis vermıt-
teln, da diese Reıise doch ohl eher 1Ns Jahr 376 als 374 setzen ist22_ Daß

bıs diesem Zeıtpunkt den Apolinarıus überaus hoch gyeschätzt hatte und
siıch NUur widerwillig VO  w dessen Häresie überzeugen mußte, Sagt selbst in
haer. 7723

erlaube Mır hier ine These ZIEE Rolle der Schrift Contra Sabellianos
formulieren, obwohl sie nıcht im Sınn demonstrabel ict Um 370

Schüler des Apolinarıus nach Cypern gekommen und hatten Mi1t ihren
Aussagen, die Epiphanius als Mifßverständnisse der Lehren ihres Meısters
betrachtete, solche Verwirrung gestiftet, da{iß INa  3 sıch einer synodalen
Widerlegung genötigt sah Auigrund der ıhm Zugegangenen Kopie der
Synodalakten schrieb Athanasıus seinen Briet Epiktet VO  — Korinth, den
auch Epiphanius dem Kapıtel des Panarıon über Apolinarius einfügt“?.
Darın fallen ein1ıge Wendungen auf, die stark die Formel aus Contra

19 Vgl z. B die Darlegung ber J0 5, 31 und Ö, 3) DE S, 18—9,O aer. 6 9 F 10153 (III 10, 26-11, un Ps-Athan., Sabell.
(PG 2 9 101G-104A). Michael Mees (Text und Textverständnis VO]  3 Jn Ö, 12—-59
den Werken des Epiphanius VO  w Salamıis: Laurentianum (1979) 5301—525, hier
505) vermerkt, daß Epiphanius 3 un!: 3 C  el ine Textvarıante VO'  3 /0zıtilert. Dieselbe Varıante steht auch 1n seiner Vorlage Sabell, (PG 2 9
e  9 dafß sıch eine besondere Absıcht des Epiphanius daraus nıcht erschließen
NT:

Zum Datum vgl 60, un!: 149 7 9 12—73, und 147, DA
Holl); Schneeme!  er, Epiphanius VO!  3 Salamıs: RAC (1962) 914

Vgl den Hınweis 1n ZKG (1979) Anm
” Epiphan., aer. E 2 9 3—7); 2 9 (III 434, 13—27; 435, 30(\)—397 Zum

Datum vgl Lietzmann, Apollinarıs von Laodicea un: seiıne ule. Texte und
Untersuchungen (Tübiıngen 1904 Hiıldesheim, New York „Etwa 1m
Jahre 374° Mühlenberg, Apollinaris VO!  3 Laodicea FKDG 23 (Göttingen50053 219 „spatestens 376 Frederic Dechow, Dogma and Mysticısmin Early Christianity: Epiphanıus of Cyprus and the Legacy of ÖOrıgen.Dıss University of Pennsylvania 1975; 50—54, entscheidet sıch nach umsichtigerDiskussion der Quellenangaben un: Literatur für 176

Haer ISS 1, 1—2, 2, vgl ehı 18, 15—-19, (ILI 416 f.; 4237
24 Haer. FT 2! SS (IH 417, 5—24 Ho. anschließend die epistula ad Epictetum,die bei Migne 26, abgedruckt 1St. Zu den Vorgängen vgl die enAnm. 22) zıtierte Arbeit VvVon Dechow 42—45
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Sabellıianos („Denn ımmer ist die Trıas Trıas, und ine Vermehrung der
Gottheit aßt S1e nıcht zu“) anklıngen und ine Kenntnis dieses Traktats
oder zumiıindest dieses Argumentationsstückes des Traktats VOFrau:  Gt.

scheinen, und WAar sowohl bei den VO  5 Athanasıus nach den Synodalakten
zıtlerten (apolinaristischen) Irrlehrern Wie bei Athanasıus selbst. Wır be-
finden uI1ls hier aber in einem christologischen Kontext; der Gedanke der
Ewigkeit und Unvermehrbarkeit der 'TIrıas bılder die Prämisse für die
Schlußfolgerung der Apolinarıus-Schüler, daß der Leib des Og0S iıhm
konsubstantıial (homoousion) sein musse, damıt AUS der Irıas nicht ıne
Tetras entstehe. zıtiere Athanasıus 1in Anlehnung die Übersetzung
VO Joseph Lippl

N heftiger Scham werden 1aber alle Jene erroten, die Sal auf den Gedanken
verfielen, könnte der Irıas ıne Tetras entstehen, wenn iINAan SAZC, der
Leib sCe1 AuUsSs Marıa. ‚Denn wenn WI1r behaupten‘, ACH s1€, ‚daß der Leib dem
LOgOS konsubstantial (homoousion) 1St, bleibt die Irıas Irıas (LEVEL TOLAC
TOLAG), da der ‚0Z0S nıichts Fremdes ın 1E einführt: wenn WIr aber d:  11,
der Aaus Marıa stammende Leib se1 eın menschlicher Leib, muß, da der
Leib der O0USLA nach Fremdes und der Logos ın ihm 1St, ine Tetras

der TIrıas entstehen aufgrund der Hinzufügung des Leibes‘ (Ö1C INV TOVU
92JOWATOS NOOTÜNKNV).

Da{fß WIr hierbei mMit der Abwandlung eines Arguments fun haben,
das Apolinarıus selbst C  GQ die vorgebracht hat, die die Annahme eines
vollständigen Menschen durch den Logos VerTiFetCH,; 1sSt zweıfeistrei, WwWI1IE 1n
Blick auf parallele AÄußerungen lehrt26 Die Frage, ob cselbst durch seine
diftizilen Erklärungen der Schlußfolgerung auf die Homoouseität des 181“
bes Christı mit dem LOgOS Vorschub geleistet hat, braucht h:  jer nıcht erörtert

werden?!. In unseren Zusammenhang ınteressiert NUr dies, dafß doch

25 Athan., ad Epict (PG 2 9 064B-C); 13 4—14, ed Georgius Ludwig,
Athanasır epistula ad Epıictetum, Dıss phil ena UÜbersetzu119 nach Joseph
Lippl, 1n : Des heiligen Athanasıus ausgewählte Schriften, Band BKV213
(Kempten und München 54132 vgl ad Epict >

hata DISELS 31 179B, A Lietzmann); apodeixis,Vgl Apolinarıus,
fg (224, 72531 Lietzmann), be1 Gregor. Nyss., adv Apolin. (ZUL, Z

Mueller GN'!  ® 111 Jaeger); quod NS sıt Christus (296, 415 Lietzmann);
Ps-Athan., Arıan. Z (PG 26, 500A-—B), dazu Anton Stegmann, Dıi1e pseudo-
athanasijanısche »IVte ede die rianer« als »MATO ’ADELOAVÖV NOYOC« eın
Apollinarisgut (Tübıngen

SE Vgl Apolin., de fide et INC. f (194—1929 Lietzmann); fg / 153 (Z9 f 9
be] Henr1 de Riedmatten, Sur les notions doctrıina s248 L3): dazu dıie Diskussion

RevyvThom 51 (1951) 553—571,;, ı1er 563 f.; ders., La hrı-OppOsees Apollinaire:
stologie d’Apollinaıre Laodicee: Stud Patr. (Berlin 208—234,
bes. 218-—-222; Mühlenberg, Apollinarıs (oben Anm 22) 206; lie Moutsoulas,
La Lettre d’Athanase d’Alexandrie Epictete, 1n Politique theologie chez
Athanase d’Alexandrie. Actes du colloque de Chantilly DAn Septembre 1973,
Par Kannengiesser Theologie histor1ique (Parıs 313—333, hıer
322-324: Grillmeier, Jesus der Christus 1m Glauben der Kirche Bd Von der

(Freiburg, Basel, WıenApostolischen Zeıt bıs ZU Konzil VO  »3 Chalcedon
483485
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offenbar der Aus Contra Sabellianos bekannte Grundsatz der Unvermehr-
arkeıit der ewıgen Trias der Sache und dem Wortlaut nach vorausgesetzt
un: lediglich eınem LEUCN Ziele dienstbar gemacht worden 1St. In der Ant-
WOTrtTt des Athanasius vermehren sıch die wörtlichen Anklänge die Formel
Er dreht das Argument der Apolinaristen herum und beweist ıhnen, dafß
gerade die Behauptung der Konsubstantialität des Leibes Christi einer
Tetras führt „Denn WI1e der Sohn nach den Vätern® dem Vater War kon-
substantial (homoousios), aber doch nıcht selbst der Vater 1St, sondern als
Sohn beim Vater®*9 konsubstantial ZENANNT wiırd, 1St auch der konsubstan-
tiale Leib des Logos nıcht der Logos selbst, sondern eın zweıtes neben dem
‚0205 Wenn aber eın Zzweıtes 1St, 1St nach ihren Anschauungen ihre
TIrıas eine Tetras. Denn die wahre und wiıirklich vollkommene und unteil-
bare TIrıas duldet keine Vermehrung (OV YaO üAnNndırN %CL OVTOG tTEASLO
”L ÜÖLALLOETOG TOLAG ÖEYETAL NO0000NKNV), sondern UUr die VO  3 ıhnen CI-
dachte c A

Die weıter tolgenden, die oben zıtierte Passage Aaus Contra Sabellianos
anklıngenden Satze gyebe iıch hier ohne Rücksicht auf iıhren Kontext wıe-

der
XCL ÜNOVOOUVTECG ÖUVaAOÜaL INV VEOTNTA NOOOÜNKNV AQUBAVELV- XCr

NYVONOOV OTL OUVU ÖL NOOOUNKNV ÜEO  O6 VEYOVE 010705 KTA.S1
LEVTOL TOLAG XCLL ACQßBO  C X MaoLac OWUA TOUVU VOU TOLAC EOTLV, OU

(ÄELÖEXOUEVN NO0GÜNKNV QOU ÜQQOALOEOLV, a TEAELO 7 en  A KTAS2

8 S0 der Text bei Mıgne und Ludwig; bei Epiphanius, aer. F 11, (11I 425,
1 Holl) X“OT QÜTOUS.

Athan., ad Ebpict (PG 2 9 1064C): AAX VLOG NQEOS NATEOO ÄEYETAL
OU00VOLOG. Zu diesem auf J0 1, fußenden Argument 'E ‚sabellianische
Interpretation des homoousios vgl Ps-Athan.,, Sabell. (PG 238, —D „Und
deshalb bezei  nen S1e Ott MI1t dem Logos als 1ne einz1ıge Person, wıe
s1e Ja auch den Menschen mMI1t seinem Logos ınen einzıgen Menschen
CC Dabei gehen s1ie nıcht 1mM geringsten ber die Anschauungen der enhinaus, die den Evangelisten ıcht anerkennen, der gleich Begınn ruft: ‚ImAntang War der Logos, un der Logos War hbei Gott, und der Logos War Gott.
Denn WenNnn Ott den Logos 1m Herzen hat, hne da{fß 1N Wahrheit 4us iıhm als
Gott Aaus Gott BEZECUBTLT ist: W1e d  ware dann wohl der Logos bei Ott un! wıe ware  Ca

CGott? Denn der Logos des Menschen ıst nıcht ein Mensch bei einem Menschen,Aa weder ebendig ıst och subsistierend, vielmehr blo{ß eine Bewegung 1nes
lebendigen und subsistierenden Herzens:;: soeben BESART, 1St schon nıcht mehr,und auch häufig ausgesprochen, bleibt doch nıema x
Athan., Ar 11 35 (PG 26, 221B „Und der Logos der Menschen besteht Aaus
Sılben, ebt weder, noch wirkt 9 sondern bringt Jlediglich den Gedanken
des Redenden ZU Ausdruck, geht 1Ur Aaus und geht vorüber, hne wieder CI-
scheinen, da auch überhaupt iıcht WAar, evor ausgesprochen wurde. Deshalb
lebht uch nıcht, noch wirkt ELWAS, och 1St der Logos der Menschen überhaupt21n Mensch ıhr Logos subsistiert nıcht.“ (Übersetzung weitgehend nach Anton
Stegmann, ınK 167 F ben Anm 25

30 Athan., ad Ebpict (PG Z6, 1064C-1065A); 1 9 8$—13 Ludwig; vgl Ps-Athan.,Apollin, un! (PG 26, 1108B—-1109A und F3Ebd (1065A); 15; Ludwig.Ebd (1065B); I S13 Ludwig.
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Besonders merkwürdiıg und w1e MI1r scheint, eben eshalb als Anleh-
nung den Text Contra Sabellianos besten erklärbar 1sSt die damıt
wörtlich übereinstimmende Wendung, der Logos se1l nıcht 7wecks Vermeh-
rung der Gottheit (nD000NANV ÜEOTNTOG) Fleisch geworden. die
angezeigten Parallelen als Zeichen dafür, dafß der pseudathanasianische
Traktat, den Epiphanius SeIt 374 reichliıch benutzt hat, schon bei den
Synodalverhandlungen, VO  $ denen haer. E Z berichtet wird, ıne
Rolle gespielt hat, und dafß auch dem Athanasıus ekannt WAar. Damıt
rücken wır für Contra Sabellianos über die Abfassungszeıt des Ancoratus
374) mindestens Vor die Entstehung des Brietes Epiktet, also, WEeNN

Ma  - Martın 'Tetz folgt, über „die Jahreswende 371 hinauf®>. Da{fß
sich Spuren der Theologie un des Wortlauts Z  3 Contra Sabellianos auch
1in den Arianerreden des Athanasius inden lassen, habe ıch angedeutet**,
Diese Frage bedarf aber noch einer cehr sorgfältigen Untersuchung un Be-
handlung.

Martın Tetz, Markellianer en Anm IB 120; ebenso ders., Athanasıus VO

Alexandrien: TRE (41979) 344, 31 Keine durchschlagenden Gründe für die VO  —3

ihm vertretene Frühdatierung 360—361) bringt Methodios of Aksum, When W as

luralisme Oecumen1ısme Recherches Theolo-the ad Epictetum written?, 1n
@ Par Congar BibliothecaC5, Melanges ofterts Docks,51L  Ep. Theol Lovan. (Paris-Gembloux 2326

Vgl ben Anm. 11 und
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Allgemeines
Franklın Littell Artrlas S Geschichte des Christen-

Deutsche Bearbeitung h Wuppertal Brock-
haus) 1980 168 S eb 78 ,—.
]Die deutsche Ausgabe des 1976 erschienenen Macmaullan Atlas Hıstory o} Chri-

stianıty bemüht sıch ıne ZeEW1SSE Anpassung deutsche Gegebenheiten un
damır el auch 1in perspektivıische Entzerrung insbesondere durch die Kın-
schaltung einiger Textabschnitte un Karten Z Geschichte der Retorma-
t10N un: Neuzeıt, hne damit die Gesamtkonzeption andern un! hne auch
sonderlich U die Ausmerzung VO  - Fehlern der Unkorrektheiten der Darstellung
besorgt se1n. Die 194 eiIN- der zweıfarbigen, HAUur in wenigen Ausnahmefällen
zanzseıtıgen Karten und Graphiken VO  3 unterschiedlichem, zumeist ber recht be-

Intormationswert sind wenıger tragendes Element des Ganzen als viel-
mehr Beiwerk eiınem erzählenden Text, neben em S1E zuweilen allerdings auch
wıeder recht beziehungslos stehen können. Dieser 'Text macht mehr als die Hälfte
des Umfangs AaUuSs und sucht C1nNn ckiz7zenhaftes Gesamtbild von der Geschichte des
Christentums vermitteln. Die beherrschende konzeptionelle Vorgabe 1St dabe!i
ein mennoni;tisches ekklesiologisches eitbild, tür das Kırche 1mM authentischen 1nnn
die als „Freiwilligkeitskirche“ sich darstellende Personengemeinschaft 1St, die ihre
achliche Legitimität 1n der Selbstdarstellung nach eiınem idealtypischen Bilde der
Urkirche findet un damıiıt ihrer Umwelt 1m Entwurt einer „Gegenkultur“ N-übertritt. Von dieser Grundyoraussetzung, die die Möglichkeit legitimer christ-
licher Vergesellschaftung etztlich in C117T subkulturelle Minderheitenexistenz VOTI-
weılst, werden die Urteilskategorien 9 die ZUr Periodisierung der Ge-
chichte des Christentums tühren. 5je erfolgt nach dem alten ideologischen rei-
ogliedrigen Schema der Abtfalls- un Restitutionstheorie, das zwangsläufig une
elitäre Selbstverabsolutierung der gegenwärtigen Posıtion impliziert, Aus der her-
A4US 6S jeweils entworfen wıird In einer durchgängigen Anımositätr gegenüber„etabliıertem“ Kırchentum macht sıch ann auch dieser Moment bemerkbhbhar.

Auft einen der „frühen Christenheit“ (und ihrer Umwelt) gewıdmeten ersten
el folgt dem Periodisierungsschema entsprechend ein zweıter der Über-
schrıft „Das christliche römische Reich“ emeınt 1STt damıt indessen das, W as ander-
warts M1t dem abgegriffenen Schlagwort de: konstantinıschen Zeitalters bezeichnet
wiırd, die Zeit der gesellschaftlichen Privilegierung un VOT allem Monopolisierungdes Christentums un seiner kulturellen Führungs- und Herrschaftsposition. Her-
aufgeführt wırd diese Zeıt durch Konstantıins Indienstnahme der Kırche, und der
en Theologe, der dafür „systematisch ine politische Theologie entwickelte“
(S 16), se1 Augustın SEWESCH. Die 1er ZUrage tretende unterschiedslose Vermen-
SUns der Verwendung der Gottesstaatsiıdee in spateren Entwürten eines politı-schen Augutinısmus Mi1t Augustıns originärer Konzeption der C1Lvıt2s dei 1St. durch-
Aaus kennzeichnend tür einen Mange Differenzierung und ıne Neigungpauschalisierenden Vereinfachungen, dıe dem „Atlas“ ınsgesamt eigen 1St. Aus-
veblendet wırd ihrer weitreichenden geschichtlichen Wirkungen die frühbyzan-tinısche Reichstheologie, WI1e Ss1e bei Laktanz un Euseb VO  $ Kaısareia VOTr Augentritt. Allerdings hat S1Ce auch eine bis weıt 1n die trühchristliche Apologetik, Ja bıs
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11S Neue Testament zurückreichende Vorgeschichte, die sıch schlecht dem Dogma-
t1SMUuSsS des 1er gehandhabten Gliederungsschemas einordnet.

Der heraufgeführte Zeitabschnitt des „christlichen römischen Reichs“ 1St. 1im
Dreiperiodenschema des Artlas ein wahres „finsteres Mittelalter“ 1mM ursprünglichen
ideologischen Sınne des Begriffs. Er wird 1n eın VOo 1 Jh bis die Schwelle
der Gegenwart reichenden Prozefß abgelöst VO  3 einem „Zeitalter der persönlıchen
Entscheidung“, 1n dem die Stelle kollektiver Christlichkeit als eines integrieren-
den Systemelements politisch-sozialer Ordnung ein jeweils in individueller Ent-
scheidung verant  CtetEs Christsein trıtt, das seine soziale Ausformung Naturge-
ma{ in der „Freiwilligkeitskirche“ inden mufß Vorbereitet in der Soß. radikalen
R etormatıon un! dem Puritanısmus, wird dieses Zeitalter heraufgeführt durch die
Aufklärung mı1t ıhrer Säkularısıerung der Gesellschatt und der Forderung der Re-
l11g10NS- un Gewissensfreiheit. Dıiıe Ausgrenzung eines definierten Zeitabschnitts,
VO:  3 dem sıch ber ıne Jange Phase der Fehlentwicklung hinweg vermeintlich der
ogen nach rückwärts einer Urzeıit authentischen Christentums schließt, beruht
aut der Fiktion, lıefße sıch wıne AÄArt missionariıscher Stunde ull als ständıge
Existenzvoraussetzung cAQristlicher Gemeinschaftsbildung festschreiben und als tiele
persönliche Entscheidung ın einem leeren Raum in einem vorgegebenen dialek-
tischen Spannungsfeld von Freiheit un! Determinatıon.

Dıie Rahmenbedingungen einer ungehemmten Entfaltung dieses „Zeitalters der
persönlichen Entscheidung“ sind in besonderem Maßfße dort gegeben, das Prın-
Z1p der Religionsfreiheit uneingeschränkt Geltung hat Beispielhaft ı1St das 1in den

Amerika verwirs 1n Europa dagegen 1Ur 1n Frank-Vereinigten Staaten VO  -
hen Raum lediglich Toleranz herrs  ©: at-reich, während 1 europä1sc

lıch WAar keine Religionsgemeinschaft unterdrückt, ber doch „genehme“ Religions-
gemeinschaften unterstutzt erden nıcht dem Rechnung sel, da
„das Grundrecht“ der freien Religionsübung) „dem Bürger vorbehalten und nıcht
eine Konzession der Regierung“ 1st ® 129) Diese oftenbar ganz verfassungs-
rechtlichen Formalfinitionen klebende Schwarz-weiß-Zeichnere1 verkürzt nıcht NUL,
indem S$1e das Problem staatlıcher Begünstigung VO  3 Religionsgemeinschaften die
1n bestimmten Formen auch in den USA nıcht unbekannt 1St) 1Ur als ıne Frage
VO:  - Genehmhbheit der Nichtgenehmheit anspricht; s1e versteigt sich arüber hinaus
auch noch nahezu eXpress1s verbis de grotesken Unterstellung, Religionsfreiheit
se1 heutigen Europa lediglich chrlich begründet, ıne Absurdität, die der
Bearbeiter des deutschen 'Textes wWI1I«C INa  en andere Ungereimtheit auch unbe-
sehen hat stehen lassen.

Der rad der sachlichen Durchdringung des in den Rahmen dieses Dreiper10-
denschemas epreßten historischen Materials 1St urchweg iemlich gering, W as

ZU| Teil auch auf Rechnung des angestrebten, wenn auch nicht befriedigend
ausgefüllten Genus „Atlas“ gehe mag Dıie Nebeneinanderordnung VO  - Fakten
unı kurzen Skizzen einzelner kirchengeschichtlicher Phinomene der Abläute
steht 1mM Vordergrund. FEıne ber auschalqualifizierungen hinausdringende Ertas-
Suns größerer Zusammenhänge Problemfelder und umgreifender Entwick-
Iun slinıen wırd kaum errei:  £: Zumeist 1Eht sich der Benutzer bruchstückhaft
blei enden Intormationen gegenüber, die zudem keineswegs immer uch sachlich

nde Angaben 1m Detail derzuverlässig SIN Nıcht selten begegnen unzutreft
Halbrichtigkeiten un Schietheiten der Darstellung, die, wenn iıcht mangelnde
Vertrautheit mit dem Stoffl, doch 7zumiıindest Flüchtigkeit un Oberflächlichkeit
seiner Verarbeitung erkennen lassen, Indizıen der Selbstsicherheit eines fixierten
Vorverständnisses, das von hereıin der Mühe eines gEeENAUCH un: VOor em

bsoluten Tiefstand seines praktischen Informa-geduldigen Zusehens enthebt. Den
der Normannen-tionswertes erreicht der „Atlas“ wohl 25 mit der Behauptung,

herzog“ Robert Guiscard) habe »„ZWar Gregor“ „ VON seinen nördlichen
Feinden befreit, doch 1UTL: Rom plündern un eıiınen Gegenpapst einzusetzen,
der ıh: Z Kaiıser krönen ollte, als Gregor dies ablehnte“. Geschichrtliches Ver-
stehen, das historische Gegebenheiten wıe ELWa die Kollektivbekehrungen der M1t-
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telalterlichen Mıssıon un Verwirklichungsformen cAQristlicher Vergesellschaftung
iıhren eigenen Bedingungen un 1n ıhrem eigenen Selbstverständnıis als NSE-

haftes Gegenüber einer Diskussion ZUur Sprache bringen sucht, bleibt in Ansitzen
stecken. Die großen, 1mM Verlaut der Geschichte sıch entfaltenden Kirchengemeın-
schaften werden 1n ıhrem eigenen Profil NUr ZU Teil und NUur umrißhaft ıchtbar.
Selbst ıne mit Sympathıe gewertete ewegung W 1Ce der Purıtanısmus bleibt 1n der
Zeichnung unscharf. „Eın unentbehrliches Nachschlagewerk für alle, die sıch miıt
Kirchengeschichte beschäftigen“, wıe C mıiıt vollmundigem Werbepathos 1m Klap-
PENLEXL des Verlages eißt, 1St dieser „Atlas ZUr Geschichte des Christentums“ mMIt
seinen mancherlei Schwächen un!: perspektivisch bedingten Ungleichgewichtigkei-
LEN,; denen 1n der deutschen Bearbeitung gelegentlich auch noch eine Unbehol-
enheit der Übersetzung Lreten kann, siıcher ıcht. Niemand, der ernsthaft der
Geschichte des Christentums un der Kirche interessiert ıSt, versaumt eLtWaSs, WC11

VO: ıhm keine Kenntnis nımmt.
Lohmar nut Schäferdiek

Kirkehistorisk Biblıiosraft. Torben Christensen, Gron-
bek, rık Norr, Jorgen Stenbek, Ferdigredigering ved Gronbek

rik Narr. Kopenhagen AD) 1979 473 P-, kart. DKr 246,—.
Als in dieser Zeitschrift (ZKG 4, 1973, 432) die beiden ersten Bände des skan-

dinaviıschen kirchengeschichtlichen Handbuchs Kyrkohistoria VO  3 Christensen/S.
(söransson angezeıigt wurden, mu({fßte das Fehlen jeglicher weıterer Literatur-
hinweise eklagt werden. Dem Vorwort dem siıeben re ter erschienenen

Band vgl Z  C 89, 1978, 21 War dann entnehmen, da diesem Ban üIr-

sprüngliıch ıne Bibliographie für Gesamtwerk beige ben werden ollte, wirt-
schafrtliche Gründe ber genötigt hätten, ıne solche Bı jographie, NU:  » mit erwel-
FrFerter Zielsetzung, selbständig veröftent en. Sıe lıegt VOT, schon Von der
iußeren Aufmachung her als selbständıge Publikation neben der Kyrkohistoria er-

kennbar, auch Wenn 1m OoOrwort heißt, S1e se1 „insbesondere azu bestimmt, alsbibliographisches Hilfsmittel“ dieser dienen (S 21), un zweitelsohne 15St S1C
eın Nachschlagewerk VO!]  3 eigenem Wert. Dieser besteht darın, dafß 1er einmal eın
ın dieser Weise bisher beispielloses Handbuch einer bibliographischen Grund-
orlentierung ber den Bereich der Kirchengeschichte und Zu anderen
eine umfangreiche spezielle Bibliographie ZuUur skandinavischen Kirchengeschichte
vorgelegt wıird

Natürliıch kann (oC sıch dabe; für beide Aspekte LLUF 1ne Auswahlbiblio-
yraphie handeln Insgesamt sınd 6074 fortlaufend numerierte 'Titel aufgenommen
worden. Formale Begrenzungskriterien gegeben in der Beschränkung
selbständig erschienene Werke MIt gelegentlıcher Ausnahme VvVvon Forschungsberich-
cen,; die Erscheinungen Mitberücksichtigung alterer Literatur
NUur dort, diese „klassıschen“ Ran hat, SOWI1e durch ıne sprachliche
Begrenzung auf skandinavische, englısche, deutsche un: französische Veröffent-
lichungen. Was die Aktualıtät angeht, sind Erscheinungen biıs ZUuU Spätsommer
1978 berücksichtigt. Aut tormal präzıse Titelaufnahme, die sSOWelt WwI1e mOögl]lı
auf Autopsıe beruht, 15t offensichtlich yroße Sorgfalt verwandt worden. Die 1im
Orwort DE Kyrkohistoria 80 1ın Aussıcht estellte Kommentierung beschränkt
sich 1 wesentlichen auf Umfangsangaben Hınweise auf ın einzelnen Wierken

findende Bibliographien.
Der sprachliche Rahmen hat den Vorzug, eınen repräsentatıven Eın-

blick 1n die skandinavische Forschung gewähren, erscheint ber ‘9 zumındest
iIm Blick auf den Ausschluß des Italienischen, Niederländischen un Spanischen,
wen1g Jücklich Daß die Aktualıtätsgrenze nıcht immer erreı wırd neben Nr.
1389 Gero  5 Byzantıne Iconoclasm during the reign of Leo 111 (19733; fehlt
die wichtige Fortsetzung: drs4 Byzantıne Lconoclasm durıng the reign of Onstan-
tine O 383 Subsidıa 52 Löwen 1977 wird nıemanden verwundern.
Im übrigen ordert natürli. dıe Auswahl neben den formalen Abgrenzungskrıite-
rıen 1n großem Ma{iß auch Ermessensentscheidungen, nıcht NUr hinsichtlich der
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„Klassızıtät“ aAlterer Werke, tür die Gs immerhiın noch einen relatıv großen Kon-
SCI5 geben mags. Dabei lassen siıch gewiß hın un: wieder Fragen tellen, LWa

eın Nachschlagewerk W1e das Dictionnaire de Spiritualite fehlt, Jonas
ıcht den Beiträgen ZUr Gnosıs 78 erscheıint (Gnosıs un spätantiker
Geıist I‚ 1934 11 L. 1954 The NnOst1ic Religion, 1958 51970) der
beispielsweise Meslin, Les rıanes d’Occıdent, 1967 vermifßt wird Eıne CMP-
Aindliche Lücke 1St das Fehlen der Bände der Hıstoire des conciıles oecumen1ques
(Parıs 1962 ft., deutsch als Geschichte der Öökumenischen Konzilien, Maınz 1963 f3
während INd:  j autf einen Titel w1e Dallmayr, Dıe großen viıer Konzilien, 1961,
(Nr. 888) un sicher nıcht NUur autf diesen ohl verzichten könnte. Neben Manıtıus
(Nr. 1449 sucht INa  3 vergebens Brunhölzl, Geschichte der lateinischen Literatur
des Mıtte alters 1, 1975 Unter den Hilfsmitteln fehlt 7z. B Blaise/H. Chıiırat,
Dietionnaire latın-francaıs des AUuUtfeurs chretiens un! Blaise, Lexıcon
latınıtatıs medii aev1, 1975 Relativ unn berücksichtigt scheint der altere christ-
ıche Orıent, der vorwiegend 1n einıgen gyroßflächigen Übersichtsdarstellungen ZUuUr

Geltung kommt. Werke wı1ıe et J.-B Chabot, Litterature Syr1aque, E3 der
Graf, Geschichte der christlichen rabischen Lıteratur, Y sind nıcht

aufgeführt. Überwiegend ber bleibt die Breıite un:! Vieltalt der gebotenen
lässıgen Information, MIt der diese Bibliographie dem vorgesetztien weck 1n ein-
drucksvoller Weıse gerecht WIrd. Sıe gliedert siıch dabei, Ww1e angedeutet, ın we1l
große Teile, nämlich einmal Gesamtkirchengeschichte Ausschlufß Skandına-
viens und ZU anderen skandinavische Kirchengeschichte, Dieser Z7zweıte eil stellt
MIt 1608 Titeln gut ein Viertel des bibliographischen Materials, und das
Werk gewınnt dadurch seıin Eıgen ewicht als Spezialbibliographie. Natürlich han-
delt sıch auch bei diesem spezıiel eıl eine Auswahl, die den gleichen Krı-
terıen unterlie 5 w1ıe S1ie für den ersten eıl angewandt wurden. Au j1er kannnj S Bereichen sicher gelegentlich ein1geS nachtragen, eLtw2 Lange,INa  3 1n speziel 1958 während eın Tıtel wıeStudien ZUr cQristlichen Dichtung der Nordgermanen,

Bjorgmose, Stensnzs, 1967 (Nr her ZUrTF schönen Literatur gehört.
Beide Teile sınd 1n sich wieder gegliedert, der in Anlehnung Kyrkohi-

StOr1ı2 1n vier Perioden miıt Zäsuren jeweıls 600  „ 1300 und 1800, ine Periodi-
sıerung, W1e Ss1e auch Andresen, Geschichte des Christentums I! KL
vertritt, die ber dennoch 1n ihrem mittleren Teil problematisch bleibt. Der zweıte
'eil erhält demgegenüber Ausgliederung ein1ger Sonderräume ine Einte1i-
lung, die dem spezifischen Verlauft der skandinavischen Geschichte entspricht. In
erhalb dieser Einteilungen rfolgt dann wieder iıne recht we1i ehende Feinglie-
derung nach achlichen un geographischen Gesichtspunkten. Da 3  a] le Titel NUur ein-
mal verzeichnet sind, 1St für ıne sinnvolle Benutzung eine SCNAUC Beachtung dieser
Systematik un gegebenenfalls auch die Konsultation des ausführlichen Regısters
(3 349—424) wichtig. Entsprechende Hinweise gibt eine Einführung in die Benut-

iwerk der Bibliographie dänischZAF  3 (S Da dieses gyesamte Rahmen- und Be
CS'5rieben ist, liegt hier für den Benutzer, der eın nordische rache lesen kann,
sicherlich eın YEeW1SSES Hemmnıis, jedenfalls 1m Blick auf ıne VOo  Ya w k i7e Ausschöpfung
des möglichen Informationswertes, der ber dennoch auch 1n solc Fällen noch
beträchrtlich seın dürfte.

Lohmar Knut Schäferdiek

Herausgegeben VO  3Historisc  e Bücherkunde Südosteuropa
Matcthias Bernath. Leıtung und Redaktıon Gertrud Kräaltkert:
Band Mittelalter. eil und Südosteuropäische Arbeıten 76/1 urd Ol-
denbourg Verlag München 1978/1980. Z 1683 1985,—; 260,—
Das angezeıigte Werk 13T auf vıer Bände geplant. Es SFSTEht sich als „kommen-

als Nachschlagewerk türtierte Bibliographie ZUFr Geschichte yanz Südosteuropa
den deutschen un westlichen Historiker“ un „verzeıchnet die wesentliche wıssen-
schattliche Buchliteratur ZUr Geschichte Südosteuropas, die seit Beginn des Jh
bis einschlie{fßlich 1975 erschienen 1St (S un! VI)
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Der vorliegende Band in we1l Halbbände veteilt enthält 5159 Einzelnum-
9012881 allen Bereichen geschichtlichen Lebens: Hilfsmittel AA historischen
Erforschung MIE Quellenkunde, politischer Geschichte, Staats- un!: Verwaltungs-
yeschichte, Wirtschafts-, Sozial- un Kulturgeschichte. In den Inhaltsangaben der
angezeigten Titel 1St autf weıtere Spezialliteratur und Besprechungen verwıesen.

BA  Aur jedes einzelne der elt behandelten Staatengebilde (Byzanz, Bulgarien, Ser-
bien, Albanıen, Pannonischer Raum, OWCNCNH, Ungarn, Kroatıen, Ragusa, DBos-
nıen, Rumänıien) 1St eın eigener Abschnitt S „Kirchengeschichte“ eingefügt. Wıe
breit der Informationsinhalt angelegt 1St zeıgt die Untergliederung VO  $ „E“ in der
Gesamtplanung (S 1X) Alilgemeines. Il Einzelne Zeitabschnitte. 1884 Kırchen-
organısatıon, Mönchtum, Liturgie. I1I1 Kirchliche Geographie. 111 Kirchen-
amter. 1884 Kirchenrecht. I1T Mönchtum, Orden I1l Liturgıie. Bezıe-
hungen anderen Kırchen, Häresıen, Mıssıon (entsprechend den Verhältnissen in
den einzelnen Ländern). Papsttum. Andere orthodoxe Kirchen ef
katholische Kirchen 1n anderen Ländern). Häresıien. Miıssıon.
Auseinandersetzungen mIit dem Islam.

Da sich die Literatur notwendigerweise 1n den 11 enachbarten Geschichtsräu-
men überschneidet, sind Querverweıse eingefügt, wobei sich der Benutzer INa  -

mal 7zusätzlıche Einzelverweise gewünscht hätte: 4A ware bei der französischen
Übersetzung des Presbyter Kosmas durch uech Vaillant (Nr. 4587 in Geschichts-
PAauUuUIIn Bosnien) unbedingt auf die Quellenedition VO  3 Begunov (Nr. 1540 1n Ge-
schichtsraum Bulgarien) verweısen SCWCECSCIL.

Mır 209 Einzelnummern (Nr JA un zahlreichen weıteren Literatur-
hinweisen nımmt die byzantinische Kirchen eschichte 1n der Bücherkunde den
breitesten Raum bei S ein. wird aufge hrt die Literatur einzelnen eit-
abschnitten der byzantinischen Kirchengeschichte Nr 900—9553; ZU Kirchenrecht
Nr 971—984 (hier miıt Angaben der wichtigsten Editionen); ZU äyzantini;chen
Mönchtum Nr 985—1008; den Häresien Nr ST und der Slawenmission
Nr. Zur Häresiologie 1St auf andere Geschichtsräume (Bulgarien, Bos-
nıen) verwıesen, da CerST dort wichtige Quelleneditionen und Literatur ZUrr Häres10-
logie, VOrTr allem den Bogomilen erzeichnet sind Es ware  j müfßıg, 1in einer Be-
sprechung AUS der ungeheuren Literatur Werke aufzuzählen, die vielleicht noch
hätten eingefügt werden können. Der Rezensent Wagt sıch auf diesem Gebiet, 1n
dem jahrelang yearbeitet hat, das Urteil, da{fß 1er das erwähnte jel der Bücher-
kunde erreicht ist, die „wesentliche wissenschaftliche Buchliteratur“ D Kirchen-
gyeschichte VO  3 Byzanz erfassen, 1Iso die „Schlüsselliteratur“, die weıtere Spezial-
literatur erschliefßt. Mehr kannn eine breıt angelegte Bücherkunde nıcht bieten.

Ftwas ratlos dürtte der westliche Kirchenhistoriker VOr den 157 Einzelnum-
MmMetrnNn (Nr. 03 mMi1t weıteren Hınweıisen) stehen, die 1n der Bücherkunde für
die mittelalterliche Kirchengeschichte Ungarns vorbehalten sind der zweitgröfß-
ten kirchengeschichtlichen Literaturzusammenstellung der Bücherkunde „Da die
Kirchengeschichte 1n ngarn eın sehr vernachlässigtes Forschungsgebiet
sehen 1St, mu{fte 1er uch auf altere Werke Aus dem Jh zurückgegriffen Wetr-

den  « (S 755) Dıie Literatur 1St überwiegend 1n ungarischer Sprache ertaßt Außer
durch die Sprachbarriere 1St die Benutzung dieser Literatur durch den Umstand
erschwert, dafß NUr ein kleiner Teil der Titel 1mMm Westen zugänglıch seın dürtfte.

Hast in leichem Umfang 1St die Kirchengeschichte VO:'  e Bulgarıen (56 Num-
mern), Kroatıen (59 Nr.) un Bosnıen (56 Nr.) berücksichtigt, während der m
ringe Umfang für die übrızen Geschichtsräume (von 28 Nr. für Serbien bis

Nr für Albanıen) die SETINSCIC kirchengeschichtliche Bedeutung, w1ıe auch den
Forschungsstand dieser Räume widerspiegelt.

Miıt ber 500 Einzelnummern Zur Kirchengeschichte Südosteuropas Iso k a

gefähr einem Zehntel der Bücherkunde könnte das Werk eın unent-
be rliches ınstrumentum studiorum für den Kirchenhistoriker werden. Schwerwiıe-
gendes Hindernis DE Benutzung ist der überaus hohe Preıs, obwohl der Druck miıt
Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft erfolgte.

München (G(ünter Weiss
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Regesta Pontiıfic 1I11. Iubente Academıa Gottingensı1 COIM1-

SEICnda curaviıt eodorus Schieffer. Germanıa Pontihca S1Ve Repertorium
Driv1ıleg10rum lıtterarum Omanıs Pontificıbus TG 4141

les1is Monasteri1s civitatiıbus singulisque person1s CO  um.Germanıae Ecc
Vol Provıncıa Maguntinensı1s, Pars Bonifatius, Archidioeces1is Ma-
guntinens1s, Abbatıa Fuldensıs congessit Hermannus Jakobus SUu>S Heinricı
Buttner Schedıs Göttingen: Vandenhoeck W Ruprecht 1978 XLIV, 415

Es dauerte mehr als vierz1g Jahre, ehe eın weıterer Band des wichtigen Rege-
Albert Brackmann den Band für diestenwerkes erscheinen konnte. 1935 legte

Diözesen Strafßburg, Speyer, Worms, Würzburg un: Bamberg VOTI. Inzwischen
hat dıe Leitung des Gesamtunternehmens inıge Mal gyewechselt: 1951 hat Walter
Holtzmann, ch dessen Tod 1963 Theodor Schieftfer die Verantwortung
NOMMLCIL uch der vorliegende Band celbst hatte eine Jange Geschichte. Die ersten

Vorarbeıiten durch Fridolin Kehr un! Albert Brackmann gehen bıs 1n den Anfang
cklicherweıse überlebten die Papıere den Krıeg un:dieses Jahrhunderts „urück. GIü

dıie Nachkriegszeit. FEınen Anfang machte Theodor Schieffer, der 1948 die
Regesten für die Abteı1 Lorsch erarbeiLEL 1956 übernahm Heinrich Buttner die
Verantwortung tür den Band; ach seiınem Tod folgte ihm ermann Jakobs.

Der Band weılst wel Besonderheiten auf. Am Anfang ehen die Regesten
er1g gCWCECSCH, die wichtige Überlie-den Papstbriefen Bonitatıius. Es ware schwı

Kirche Zzuzuweısen. IDieser Band wurde gewählt, weıl Bonitfa-ferung eıner einzıgen
t1USs nde seines Lebens auch Bischof VO  3 Maınz SCWECSCH 1St. Die andere Be-
sonderheit 1St, da{fß die Reg für das Kloster Fulda aufgenommen wurden, das
eigentlich ur 10zese Würzburg gehört hat. Deshalb hätte dieser el bereıits 1mM

Band erscheinen mussen. Da{iß 1€eSs nicht yeschehen 1St, 1fßt siıch urchaus recht-
Grund der frühen Eximierung und eıinerfertigen. Die bte VO:  3 Fulda hatten

wirtschaftlichen Stellung VO:  } Anfang quasiepiskopalestarken politischen un
Funktionen, da{fßs die uordnung Z 10zese Würzburg aum mehr als eın for-
males Kriterium SCWESCH ware.

Insgesamt enthält der Band 629 ReZEesStCN, un War Aaus der Zeıt 7wischen 619
nd 1197 Be1 jedem Regest sind die bisherigen Drucke vermerkt; ebenso wird über

etferiert. Empfänger der Urkundendie Verwendung 1n der Geschichtsschreibung
cQhöten bzw. Erzbischöfen VO:  3 Maıiınz, die größerensind naturgemäß, neben den Bıs

adt, Ilbenstadt, Herzfeld,;Otitte und Klöster der 1özese ( Lorsch, Bleidenst
eın kurzer historischerPaulinzelle, Bursfelde uSW.), für die jeweils einleiten

Überblick gveboten WIr
Be1 Boniftatius, der 107zese und den einzelnen Klöstern bzw. Stiften 1St die

kt Da chronologisch geordnet wurde, ergab sıch. fallseinschlägige Literatur GCTHICI
hrere Seıiten umfaßt, eine ZeW1SsSE Unübersichtlichkeit. Dereın solches Verzeichnıs derung ankbar Au 1St ıchtBenutzer ware deshalb tür e1 sachliche Unterglie

immer einsicht1g, weshalb andere, ebenso W 1chtige Titel nıcht aufgenommen WUI-

den
Den Bearbeitern, der Pius-Stiftung und Göttinger Akademıie der Wıssen-

ber doch sehr schwierige Unterneh-chatten gebührt Dank, daß S1e das wichtige, Stück weitergebracht haben
InenNn der „Regesta Pontiticum Romanorum“ eın

Rudolf ReinhardtTübingen

Helvietia Sacra. Section E Volume Archidioceses Dioceses 111 Le
iocese de Geneve. L’Archidiocese de Vienne Dauphine. Von Louıis Bınz,

Redaktion: Jean-Pıerre Renard. Bern 1950Jean mer y Ul. Catherine Santschi.
391 105,—.
In diesem and 1St ZzZu ersten Mal 1m ahmen der Helvetıa Sacra eine 10zese

der französisch-sprachigen Schweiz beschrieben. Eın besondere Reiz lıegt darın,
daß ent csehr alt 1St. Um WIr ZU ersten Ma eın Bischof erwähnt. Ungebro-
chen reichte die Tradıtion bıs in diıe frühe euzeıt herein. Eın Bruch erfolgte 1536

kapitel die Stadt verlassen, Sıe ließen sichIn diesem Jahr mußfsten Bischof und Dom

13
schr.
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schliefßlich AÄnnecy nıeder. Große Teile der 1özese yingen durch die Retor-
matıon verloren; einıge Gebiete konnten spater rekatholisiert werden. im AauUSSC-
henden un beginnenden Jahrhundert wirkten sich die politischen Veräan-
derungen auch auf die kirchliche Gliederung aus 1819 wurden die schweizerischen
Teıle abgelöst un miıt dem Bistum Lausanne vereinigt. Die Gebiete außerhalb der
Schweiz wurden 18522 als Bıstum Annecy rekonstituilert.

Der Band 1St nach dem bereits bewährten Muster aufgebaut. Er bietet nach
einem gyeschichtlichen UÜberblick, einem Verzeichnis der Klöster und Kollegiatkapi-
tel, Hınweisen auf einschlägige Archive, handschrittliche Quellen un die Literatur,
die Listen der Bischöfe, Weıihbischöfe, Generalvikare, Offiziale un Dompröpste.
Alle Daten der Bıographien sınd belegt. Dıie einzelnen Lebensbilder enthalten,
weıt möglıch un notwendig, bibliographische Angaben.

Gegen nde des Bandes olgt eiıne Lıste der Erzbischöfe VO Vıenne; S1Ce
die Metropoliten VO  3 Genf-Annecy. Entsprechend der Konzeption der Helvetia
Sacra wurden auch ihre Namen verzeıichnet. Der einleitende el und die Bıogra-
phien selbst konnten ber escheidener gehalten werden. Dıie Liste reicht bıs 1801,

bıs Zzu nde der Abhängigkeıt.
Mırt dem uen Band 1St der sebte Band der Helvetia Sacra erschienen, un!: dies

SEITt 1972 Das bewährte iographisch-bibliographisch Hıltsmittel 1St damırt eın
weıteres Stück vorangekommen. Dazu dart 1114  - ıcht 1Ur die rührige Redaktion in
Basel, sondern auch den „Schweizerischen Nationalfonds ZUr Förderung der WI1S-
senschattlichen Forschung“ beglückwünschen.

Tübingen Rudol}f Reinhardt

O -  n Verzeichnis der 1n den päpstlıchen Registern
und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen un!: UOrte des Deutschen
Reiches. seiner Diıözesen un Territorien VO:! Begınn des Schismas bis ZUT
Reformation. Hrsg. VO Deutschen Historischen Institut 1n Rom and
Martın (1417-1431). Bearbeitet VO  3 yr| Personenreg1-
Ster Bearbeitet VO  3 5 Tübingen: Max Nıemeyer Verlag
(Kommissıon) 1979 EXVE 750 Seıiten.
Vor fast 50 Jahren bemerkte Friedrich Walter über den wissenschafrtlichen Rang

der sogenannten „Gedenkbücher“ (Protokolle) 1M Wıener Hofkammerarchiv: „Be-
denkrt INa  3 die zentrale Bedeutung der kaiserlichen Hotkammer tür die Donau-
monarchie un! die hohe Bedeutung für das eiıch und überschaut INa  3 die schier
unerschöpfliche Fülle des aufbewahrten Materials, annn liegt der Wert dieses

OST TCN Gutes klar VOrTr Au en“1. TIrotz solcher und Ühnlicher Hınweise 1St die
Bedeutung der roßen zentralen berlieferungen für die territoriale Historiographie

ımmer Nnı voll erkannt. Für dieses Defizit g1Dt viele Indizien. Besonders
deutlich 1St das geringe Interesse eiıner sachgerechten, VO  3 konkreten Themen
unabhängigen Erschließung derartiger Überlieferungsgruppen. Als Beispiele könn-
ten die bis zu Ende des Jahrhunderts iragmentarısch erhaltenen) Reichs-
regıster' der die großen Buchreihen der Oberösterreichischen Regierung in Inns-
bruck ZCENANNT werden. ber selbst dann, wenn der Wert olcher Archivalien CI -
kannt ISt, WIr! auf dıie Ers:  jeßung oft verzichtet. Der Autwand Zeıt nam-
ich, der notwendig ware, alle Nachrichten über ine estimmte Person der

Ortschaft ausfindig machen, stünde in keinem Verhältnis zZzu Ergebnis. Solche
Registerüberlieferungen haben nämli;ch 1Ur ein SChl' yrobes Ordnungsschema (z. BEinlauf, Auslauf, Suppliken) und SIN meıst chronologisch geordnet. Soweıt den
Bänden alphabetische Regıster beigegeben sind, helfen sS$1e dem heutigen Benützer
DUr wen1g. Es Arbeitshiltfen für die Verwaltun Von damals. Das Resultat
VO:! alledem ist, dafß solche Registerreihen der ahnli; zentrale Überlieferungen

Friedrich Walter, Die SOgeNAaANNTEN Gedenkbücher des Wıiıener Hotkammer-
archıvs, in Archivalische Zeıtschrift3 1934, 137—-158, 158
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MeISt nıcht ausgewerte werden können) un! die territoriale Forschung sıch auf
das bescheidenere, ber doch bereıits erschlossene der leicht erschließbare Materı1al
„VOr Ort“ beschränkt.

Etwas besser 1St n dıe groißen Registerreihen 1mM Vatikanischen Archiv
bestellt. In ihnen fand die Regierung einer Weltkirche ihren schriftlichen Nieder-
schlag Be1i der Erschl jeßung des mittelalterlichen Materials ZINg dıe Forschung VOI-

schiedene, iıcht immer die besten Wege (Für die euzeıt ware auf die Nuntiatur-
erichte un das Problem rer Publikation hinzuweısen). 5o fällt eın starker
nationaler Akzent auf; mit anderen Worten: die einzelnen, auch die kleineren
Natıonen suchten un suchen jenes Material erfassen, das Orte und Personen
innerhalb der jetzıgen renzen betriftit. Dıes bedeutet jedoch, da{fß jeder Bearbeıter
dıe betretfenden Bestände Zanz durchsehen MU: Gelegentlich wird der Rahmen
noch kleiner gewählt. 50 hat arl Rieder?® alle Registereinträge gesammelt un:
herausgegeben> die siıch auf dıe 10zese Konstanz 1n der Zeıt des Exıls VO  -

Avıgnon beziehen. Eıne solche Edition iSt hne Zweıtel recht verdienst- und re1Z-
voll;: Cs bleibt ber dıe Frage, ob S1E 1m Hinblick auf die ungeheure Materialfülle
die richtige Form der Erschließung solcher Registerreihen ISt.

Eınen anderen We versuchte das Repertorium Germanıcum (RG) Nach Pon-
tifikaten gyeordnet, len alle Registereinträge, welche die deutsche Natıon (im

emacht werden.Sınne des Mittelalters) betreften, durch Kurzregesten ZUSanglıch
Der Vorteil dieser Konzeption iSt, daß der Interessent die Möglıchkeit hat, sich
einen ersten Überblick ber den Umfang und den Inhalt des erwartenden
Materials verschaften. In vielen Fällen bleibt CS dem Forscher ber nıcht CI-

S  9 auf die Originalüberlieferung zurückzugreifen. Dıesen Nachteıil nahm INan

bewußt 1n Kauf, da durch die Vorteile weıt aufgewogen WIr
Als ersten großen Pontifikat hm VOT ber ünfzig ren Karl August Fink

die Regierung Martın 17-— in Angrift. Insgesamt ungefähr vier-
zigtausend Eınträge bearbeiten. Unter dramatischen Umständen begann noch
während des 7 weıten Weltkrieges die Drucklegung; ein erster Teilband konnte

die beiden anderen Teilbände vor41943 erscheinenS. Jahre spater lagen auch
sotern die letz-Das 1St alphabetisch gegliedert nach Personen und Orten,

akKtıv 1n Erscheinung traten Dıiıeses Gliederungsprinz1p erlaubt ber 1Ur ine
beschränkte Benützung des erschlossenen Materials. Daneben werden nämlich 1n -
nerhalb der Artikel weıtere Personen un rte erwähnt, D bei der Resigna-
t1on einer Pfründe auch der resign de Inhaber der be1 Streitigkeiten die

chichrtliche Forschung das NUur beschränktGegenpartel. Daher kann die Or{tSgeS
wer damals eine Abteı, Pfarreıbenützen. Man mu{(ß nämlich schon vorher wıssen,

der Kaplaneı innegehabt hat So 1St CS unumgänglıch, die einzelnen Teile des
durch Personen- un Ortsregister rsch 1e

Nach ber zwanzıgjäiähriger Vorarbeıt lıegt 11UM das Pérsonenregister Martın
VOTr. Es erschliefßt das ungeheure Material in der bereits angedeuteten Weıse.

It; die Drucklegung steht unmittelbar bevor.Auch das Ortsregister 1St fertiggeste
kannt, daß E mi1t einem schematischen undDıiıe Bearbeiterin hatte csehr rasch

mechanischen Verzetteln nı etan 1St. Da s1e sorgfältig aut Ungereimtheiten un
Widersprüche geachtet hat. konnte s1e ine ozroß(> ahl von Verbesserungen VOI-

chlagen. In nıcht wenıgen Fällen ließen sich HOr- und Schreibfehler den

Karl Rieder, Römische Quellen ZUr Konstanzer Bistumsgeschichte ZUT e1it der

stantıensıs in Germanıa illustrantıa. Innsbruck 1908Papste VOIN Avıgnon Monumenta Vatıcana histor1am ep1iscopatus Con

den päpstlichen Registern undRepertorium Germanıcum. Verzeichnis der 1in
Kameralakten vorkommenden PersONCH, Kirchen un rte des Deutschen Reiches,
seiner 107zese un Territorien VO Begınn des Schismas bis ZUr Reformatıon.
Hrsg. VO Deutschen Historischen Institut in Rom Band Martın 17-

Erster Teilband (A-H) Berlın 1943
Zweiter Teilband 1957; rıtter Teilband (L-Z) 1958

13
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originalen Regıstern nachweisen und jetzt 1MmM Regiıster berücksichtigen). Solche
Versehen der päpstlichen Kanzlei sind leicht erkennen, W CI eın Name des
öfteren vorkommt. Schwieriger wıird CS, WwWenn ine Person ur einmal begegnet.
Hıer ermöglicht Vor allem der Rückgriff auf die lokale Überlieferung den Nach-
wels un die Korrektur des Fehlers (z DB Eberhard de Bercheim Wertheim;
Heıinricus Bümrode Rumrode).

Abgesehen VO  e} solchen Einzelkorrekturen brachte dıie Arbeit Regıster in
folgenden Fallgruppen weıteren Aufschlufß:

Viele Namen bestehen aus we1l Teilen (Z Johannes de Ehenheim al de
Ochsenfurt bzw. de Ochsenfurt al de Enheym), die beıide als Famıiliennamen
begegnen können. Da das Ortsregister yleichzeitig MIt dem Personenregıster ear-
beitet wurde, hieß sıch die Identität solcher, bisher we1l Stellen geNAaANNTEr Per-
NCn leicht nachweisen.

Bekanntlich hatte die uriale Verwaltung yrofße Schwierigkeiten mit eut-
schen Worten. Deshalb latinisierten die Antragsteller nıcht selten selbst ihre Namen.
Be1 der systematisch durchgeführten Rückübersetzung zing die Bearbeiterin allen,
auch den VO Dialekt gepragten Möglichkeiten nach Der Autwand hat 61
lohnt, da in zahlreichen Fällen weıtere Identitäten mehrfach verzeichneter Personen
erkannt wurden (ZD Arboris Boem; Canıs Hunt; esarıs Kaiser; Su-
toris Schomeker; Tabernatoris Cru Gelegentlich hatten die Bittsteller
selbst el Varıanten angegeben (Zz Got _1 Rotificıs alias vulgo Redekers).

Der ständıge Rückgriff auf die lokale Überlieferung (Urkundenbücher, Spe-
zialliteratur) ergab weıtere Korrekturen.

Wiährend der Arbeit den Re istern War wiederholt die originale Überliefe-
onsultieren. Dabe: ließen sıch mehr als rel-rung 1m Vatikanischen Archiv

hundert Eınträge nachweisen, die entweder bei der erstien Durchsicht der Regiıster
übersehen worden der 1n seinerzeit nıcht bearbeiteten Beständen enthalten
Diese Eınträge wurden 1n der üblichen Weise verzeichnet, dem jetzt erschienenen
Band beigegeben (Seite X ALV) un 1m Regiıster miterschlossen.

Sobald auch das Ortsregister vorliegt, steht der CN- un: ortsgeschicht-lichen Forschung tür die Hälfte des Jahrhunderts eın Hılfsmittel ZUr Ver-
ugung, dessen Bedeutung und Wert iıcht hoch angeschlagen werden kann

Quantıitativ dürfte das neuerschlossene Material ungefähr dem entsprechen, das
aufgrund der Ookalen (gedruckten W1€e ungedruckten) Überlieferung bereits bekannt
1St. Qualitativ scheint die römische Überlieferung doch überlegen se1n; s1e
bietet nämlich zahlreiche Angaben (Herkunft, We egrad, Pfründbesitz, Ausbil-
dung, Fürsprecher und dgl.), die sıch AaUuUSs den anderen Quellen nıcht erheben las-
sSCcNM.

Die Benützung des neuerschlossenen Öömischen Materials verlangt allerdings
ıne exakte Methode. Das das heißt, die römischen Regıster) bieten Nachrich-
ten zZu iın kurialer Sıcht Miıt anderen Worten: WIr erfTfahren ZWAaTr.  ® da{fß Z}

Beispiel Papst Martın die Ptründe dem Geistlichen verliehen hat CS
gelang, dann auch tatsächlich in den Besitz dieser Pfründe kommen, geht A2US

weiterführen.
dem meist nıcht hervor. Hıer muß die territoriale Forschung un

1978 habilitierte sich Sabine Weifß in Innsbruck mit eıner Untersuchung e  ber
„Die Beziehungen des Erzbistums Salzburg und seiner Eigenbistümer Gurk, Chiem-
SCC, Seckau un Lavant Zur römischen Kurie Papst Martıin (1417-1431)°5.

Hıer zeigte W., welche Möglichkeiten die Zusammenschau der vatikanischen
Register Mi1t dem einheimischen Archivmaterial bietet. Im Grunde entstand ein

Bild VO  - der Entwicklung der BEeNANNTEN Sprengel Papst Martın
Herangezogen wurden VOrLr allem Bestände im Haus-, Hot- und Staatsarchiv Wiıen,
ın den Landesarchiven Salzburg, Graz, Klagenfurt und Innsbruck, 1n den Ordina-

Erscheint demnächst in der „Bibliothek des Deutschen Hıstorischen Instıtuts in
Rom
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riatsarchıven Salzburg, Graz un! Klagenfurt. Durch die prıimar benefizial-rechtliche
Struktur des vatikanischen Materijals wurden nıcht 1Ur die „politischen“ Bezıe
SCHL der Bischöte ZUT: römischen Kurie dargestellt; tast alle Klöster und Kollegiat-
stifte un ungefähr fünfunddreißig Prozent der Pftarreien begegnen durch das NCU-

erschlossene Material. Dieses Beispiel ze1igt konkret, wıe hoch die Bedeutung des
(einschliefßslich der beiden Register) für die YÜS- un rsonengeschichtliche

Forschung IStE. Es bleibt often, daß 1n absehbarer Zeıt andere Sprengel ın
Ahnlicher Weiıse bearbeıtet werden.

Manche Rezensenten en Ccs siıch 7E Gewohnheit gyemacht, Ende der Be-
sprechung jeweils dem Autor den ank der Mit- un Nachwelt auszusprechen. Da-
MIt sollte 1119  a Sparsamcer umgehen. Wenn überhaupt, dann 1St 1n diesem
Fall ein Wort des Dankes angebracht. Der Bearbeiter des für Martın N Kar!
August Fink (Tübıngen), hat in ber achtjähriger Arbeit die Register exzerpiert;
165 WAar DUr durch vorbehaltlosen Einsatz un den Verzicht auf andere wı1ıssen-
schaftliche Arbeiten möglich. Sabine Weiß hat spater die wenıg Glanz verheißende,
siıch ber viele Jahre hinwegziehende Arbeit übernommen, die beiden Register
erstellen. Fın Abschlufß WAar NUr möglich, weiıl ET Freude dieser Tatigkeit eine
heute (leider kaum noch vorhandene Bereitschaft ZUF Leistung kam

Tübingen Rudolf Reinhardt

O11 VLErMarıe:6]auyde Jünod,; Monıque Dromn-Brıdel.,
Labarthe: Polemiques relıgıeuses. Ftudes LEXFTESs Memo:i-
LCS er documents publies DPar la 7  >  D  .  S d’histoire d’archeologie de Geneve,
COM XLEVEID): Geneve Jullien) 1979 480 P-y YO! FEr.S
(B volume contient trO1S contributions tres dıfterentes, dont seule In premiere

le IMOYyCIL age: „Enquöetes CONLTrTE Aımon de Grandson, eveque de Geneve,
Pour sn memoOre de lıcence, MS Junod etudie deux feuıllets de Par-

chemiın cCONtenNAN le compte-rendu, exceptionnel SO}  3 308  ' d’interrogatoires de
se1Zze temoins; CeUX-C1 SONETE questionnes SUL: P’eveque Aımon, 1SSU une ımportante
amıiılle seigneur1ale du pays de aud L’auteur donne un  '4° nouvelle edition,
dressant le publie 17360 presente un traduction bıienvenue, Du1s COM -

mMentfe le document, 6clajire Par les ents  E  R  evenem! politiques la vV1Ie religieuse du
diocese.

En Cant que«e seigneur f  e  odal, l’eveque tient les droits regaliens du Saınt-Empire
romaın-germanıque. Ces regales, CONvoıt Par COMTtLES de Savoıe, furent SAaU-

vees de Justesse, l’apprend V’enquete. Pour defendre les biıens les droits
de l’Eglise, Aımon de Grandson bätit diıvers Äteaux quı coütent cher et
1a episcopale. Accuse V’une grande durete, P’eveque provoquaıt le depart de
5C5 SuJets Ct, PartOutrt, favorisaıt les teNUres detriment des reserves
seigneur1ales. En LAant qu«C chef ecclesiastıque, Aımon agıt que V’official
substitue UxX cures Au  D4 doyens dans le domaine judiciaıre. 'Tous les temo1gnages

Iu1 SONEL pPas defavorables quı la collation des benetices. Au ira-
4SE% des reponses dessine l’activite du prelat, Jusqu’aux conflıits, inevitables

l’epoque, chapıtre cathedral. Aans qu ' on pu1sse etablir clairement le lien
S ( V’enquete de i A l’archev&que de Vienne arbitre, lors ’un
DAasSSage Geneve 1234 M.-' Junod conclut analyse SO1ZNEE, clairement
presentee, soulıgnant l’habilete d’Aimon, capacite de resistance Pierre de
Savoıe Vefticacıte de son administration qu1 PCU les negligences dans
le domaine religieux.

Le SsOus-tıitre „Recherches bibliographiques comparaıson de textes“ indıque
j1en le SCI15 du travaıl de Droin-Bridel consacre „Vingt-sept Pamm p ets
huguenots (1560—1562) provenant de la bibliotheque 'ronchin  S Ces pamphlets,
relies dans eux recueils, ONtT et la propriete de Jacques Botillier, membre des
Conseils de Geneve, INOTFT 1619, de Jehan Gadoin, origınaıre du Bourbonnais,
marije Geneve 1564 er MOFT 15//. Pour SOM catalogue, ’auteur col-
lationne les pamphlets de 1560 CT quatre de 1561 VE les editions de 1563 de 1743,
etablissant qu«C maJeure partıe de PrCSSCS lyonnaises. Une introduction
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CXDOSC claırement les problemes d’edition, 61 delicats, DUu1s S1tue brievement le CON-
FeXTtE historique. Chaque notice signale particulier les d’autres bıblıothe-
ques, les ment1ions erudites les catalogues a1nsı quc les editions, DU1S CXDOSEC le
CONTITENU les attrıbutions Ofe les varıantes. 11 lA enorme travaıl de
clariıfication, utiılement sServı Par 1a reproduction tacsımıle des de titre GE
du materiel typographique utilise. Tables appareıl crıt1que tont de CCS „Recher-
ches“ un  D contribution remarquable V’etude des pamphlets du AXAVlie siecle, dont
certaıns SONT rarıssımes.

Avant d’&cerire „Jean-Francoıius alvard miınistre de l’Evangiıle (1530-1585)“ ST
de publier la correspondance de Pasteur, ont le 1O' Ate S1 SOUVENT deform  ©

Labarthe cache pas ’l Olt SCS devancıiers, DU1s l’edition des reg1S-cguLreS des de Geneve laquelle l partıcıpe actıyement. Orıginaıire de Ia
vallee d’Aoste, Salvard etudıa la theologıe Geneve, des 1559: devint AUSS1
docteur Droit. Sa V1e moOouvementee le mena Nevers, Lyon, Lausanne
Francfort, Ou l devint pasteur de l’Eglise francaise de 1571 1576 Ensuılte, ı1
Dartıcıpa Au  b m1ques reformes lutheriens TLTOUL partıcıpant aussı
Au  5 eftorts d’elaboration une contession de fo1 A4au. reformes. Pasteur

aAastres euX Aans, Salvard revınt Gen DOUT mourır 1)  age de 2a1l
eNVIrON. L’interet de 1a correspondance ubliee EST de Ontfrer les problemes de
SUrVI1e une Eglise reformee tace AU press1ions catholiques Au atteintes portees
Par certaıns 1a doctrine la discipline. Labarthe MONLIre 1a particularıte de
>Harmonıa confessionum (1581) laquelle travaiılla Salvard: dix-neut sSeCt10Ns de
l’ouvrage regroOuPpeNt les artıcles des NZzZe contftessions lutheriennes reformees, tral-
Lant d’un meme sujet; l’inconvenient EST 1en sSur de fragmenter chaque contession.
Les pleces ET les ANMNCAÄACS publiges (1565—1 384), d’un ensemble beaucoup plus
ımportant, SONT poınt annotees; l’auteur, excellent specialiste de l’histoire du
AGALTA 1ecle, renvole ftet A e correspondance de Beze de publication,
et K registres du Conseil de Geneve.

En resume, les tro1s auteurs la Societe editrıce ertent sService des histo-
riens volume varıe, d’une excellente

Neyu chätel/Suisse fean C’ourvorsier

Ite Kıirche
erd Eüdemann;, Paulus,; der Heidenapostel., Band Studıen

Z Chronologie, FRLANT 129 Göttingen 1980, 301
Zur Chronolo i1e des Papl_us zab ine bisher jedenfalls im deutschsprachigen

Raum nahezu eın ellige OPp1n10 communı1s: Paulus wurde ELW. 1 Jahre 273
35 Zu Apostel berufen; missıioN;erte Wwel bzw. rel re ın Arabien Gal 57
W ar dann sehr Jange (je nach Berechnungsverfahren der auch Jahre) als M1%
Antiochia verbundener Miıssıonar 1ın Syriıen und Kilikien tätıg Gal ZE) und be-
SAa nach dem SOß. Apostelkonzıl 48/49) seine selbständige Mıssıon 1im Innern
Kleinasiens (Galatien) und ın Kuropa (Mazedonien; Achaja, MIt dem
Statthalter Gallio zusammentraf [ Apg 18  9 12-171) Die erhaltenen Briete,
iıhrer Spıtze der in Korinth gyeschriebene 1'Thess, SstammMmen durchweg AaUS dieser
eit nach dem Jahre Diese auf einer Kombination VO  3 Angaben der Paulus-
Briete un der Apg beruhenden un als fast gesichert geltenden Daten werden in
L.s Buch, einer bei Strecker 1n Göttingen erarbeıteten un durch Forschungen
des Amerikaners Knox angeregten Habilitationsschrift, nachdrücklich bestritten.

nımmt A} Paulus se1l wenıge Jahre nach seiner Berufung 1n Europa SeCWESCH und
habe 1Thess bereits das Jahr veschrieben: eim Apostelkonvent konnte
Paulus schon auf 1nNe ausgedehnte selbständige Mıssıon verweısen.
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Methodischer Ausgangspunkt L.s 1St das Prinzıp, als Quellen für die Rekon-
estruktion der Chronologie des Paulus zunächst allein dessen Briefe 1n Betracht
ziehen; Angaben der Apg kommen TST sekundär hinzu, sOWeIlt S<1e sich den
Rahmen der allein aut Grund der Briete ewOoONNCHNEIL Chronologie einpassen lassen.

L.s Buch 1St der Band eiıner aut reı Bände angelegten Paulus-Darstellung
Band oll sıch mi1it dem rühen Antipauliınismus, Band mit der theologischen
Entwıcklung des Paulus befassen). In el (S e stellt die traditionelle
Chronologie dafr, sammelt kritische Einzeleinwände, VOT allem mıiıt Blick aut diıe
Auswertung der chronologischen Angaben bei Lukas und zibt schließlich einen
Überblick über die anzuwendenden Methoden. eıl (S 58—151) nthält die „Re-
konstruktion einer Chronologie des Paulus allein auf rund der Briefzeugnisse“.
Am Antang (> 58—110) steht eine Exegese VOI Gal 1,6—2, 1 9 des einz1 Textes,
1n dem Paulus detaillierte Angaben ZUr Chronologie seiner Missionstätig eit macht.

übernımmt die VON Betz (NTS Z 1975 353—379) aufgestellte These,
Gal gehöre ZAR: Gattung des „apologetic letter“, einer apologetischen ede 1n Briet-
torm. In einer solchen kommt der Rhetoriklehre Quintilians nıcht darauf
A daß der Redner ine vollständige Übersicht ber seine Biographie 71bt; vıel-
mehr coll ausführliche Angaben dem ZUr Verhandlun stehenden Problem
machen. Demzutolge, Mmeılınt 5 wolle Paulus in Gal EIS gar icht ıne Auft-
lıstung seiner bisherigen Missionsstationen geben, sondern ausschließlich seine Be-
ziehungen Jerusalem darstellen. Auch 1ın Gal sel, entsprechend eiıner VO  - Quin-
tilian ü zulässig erklärten Verfahrensweise, dıe Darstellung ıcht chronologisch
korrekt der antiochenische 7Zwischenftall 2:114) habe sıch 1 Wirklichkeit DOT

dem Onvent (2,1—10) abgespielt, se1 möglicherweıse O! Anlaß des Konvents
SCWECSCH.

Ausführlich erortert die Kollekte für Jerusalem (S 110—135): Paulus habe
1n Ausführung einer auf dem onvent eingegangenen Verpflichtung ıne solche
Kollekte 1n den seıt Jangem bestehenden Gemeinden VO  3 Korinth un 1n Galatien

verlorengegangene Briete) veranlaßt; der eıit „wischen(durch Boten der dur
1K un: 7Kor 8f nımmt m1t Conzelmann die FEin-der Abfassung

heitlichkeit des 1Kor un hält auch die literarische Einheitlichkeit des 7Kor
tür „eine SAr nıcht schlechte historische Möglichkeit 15 111 121jr} se1 das
Kollektenwerk 1n Galatıen ZU Erliegen gekommen, un: da nach Ga 210 die
Kollekte 1n Galatıen noch 1mM Gange sel, musse Ga nach 1Kor vertafßt worden
sSC1N.

hıer AauUuS ine Datierung des ersten Europabesuchs des Paulusmeınt, daß
möglıch se1 (S 136—148) In 1Kor fehle jeder Hınweiıis, daß se1t dem Gründungs-
aufenthalt SE kurze Zeıt vergangen ıst; zahlreiche Angaben machten 1mM Ge-
genteil wahrscheinlich, da{fß „wischen Gemeindegründung un Abfassung des Brie-
fes eın relatıv langer Zeıtraum liege, W as ftür die Annahme ine sehr ru
Europa-Mıssıon spricht. Darz Phil 4,15 der Ausdruck ÜOXN TOUVU
EÜUAYYEAÄLOU bezei:  ne „den Anfang meıner Evangeliumsverkündigung“,

WEe1n VOLT der Predigt in Mazedonien be-würde Paulus nıcht gesprochen aben,
reıits Jahre oder län 1in Arabıen, Syrıen un Kilikien tätig ZeEWESCH ware  a

un VO  e daher erkläre140—-146). In dieser rühen Zeıt se1 1'Thess entstanden,
sıch das Fehlen des Kollektenthemas in diesem Briet. otiıert (S 150 „offene
un halboffene Fragen“ 7 war se1 klar, daß die galatische Mıssıon VOTLT dem Apo-
estelkonvent Jag, unsicher bleibe aber, ob VOTLT der nach der Griechenlandmissıion:
die chronologische Vertauschung der 1n Ga 2,1£ un 2116 geschilderten Freı

chließlich, Paulus S  Snısse bleibe Hypothese; nıcht völlig erkennbar se1
eın VO!  3 Antiochia unabhängıger Missıonar überhaupt MIt Barnabas FE

ONvent se1 wahrscheinlich habe dies allein ekklesiologische, keines-
$alls ber missionspraktische Gründe gehabt.

In eil (S 152-206) nımm dıe Eiınpassung dieser Daten 1n die Tradı“
tionen der Apg NO Er fra em historischen Ort der aut Apg) vierten

un olgert A4Aus dem e egramm ” -Jerusalemreise des Paulus (Apg 18,18—23
1er e1ine VO  3 Lukas verkürzt wieder-Öt1 VOT 4] VO 19b-21a, da 61

1sSe des Paulus VOol Griechenland nachgegebene Tradıtion zeıige, die VO  ; einer Re
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Jerusalem UN: zurück berichtete (> 165) In Apg 9'  3 1L5:1% und 18,22 liege
CN bewufte lukanische Verdreifachung ein un desse ben zweıten Jerusalem-Konvents-)Besuchs VOTL, welchem Paulus AUS Griechenland gekommen sel.

in diesem Zusammenhang, Lukas habe bei der Abfassung der Apgeın aut einen Paulus-Begleiter zurückgehendes Stationenverzeichnis ZUr Hand DC-habt: denn bis auf die erkennbar redaktionellen Partıen stimmten die Stations-
angaben 1n
überein S 1/3 fg 16—20 mMIt den AUS den Paulus-Briefen gewınnenden Angaben

Besondere Aufmerksamkeit wıiıdmet dem Bericht VO  - Apg n ber denBesuch des Paulus in Korinth (S 174—203). Er findet hier re1 Episoden miıtauthentischen Angaben: Dıie Begegnung des Paulus MmMit dem kürzlich AUS Rom
ausgewl1esenen Ehepaar Aquıla un: Priscilla 2f): den Bericht ber die Bekeh-rungserfolge, einschließlich der Bekehrung des Synago envorstehers Krıspus5_8) y die Begegnung des Paulus mMIit Gallio un die Mı hanung des Synagogen-vorstehers Sosthenes 2-17 hält der blichen chronologischen Auswer-
LunNg der Gallio-Notiz test (Paulus WAar 51 57 1n Korinth; verwirftjedoch die tradıtionelle auftf TOS1US Uru  a gyehende Berechnung des Judenediktsdes Claudius (49 Chr) un verweıst stattdessen auf ıne Nachricht des Di0
Cassıus, wonach Claudius schon 1mM Jahre 41 eın Edikt erlassen habe, durch dasreilich nıcht „die“, sondern LUr einıge Juden Aaus Rom vertrieben worden seljen.Dıie Begegnung des Paulus mMIit ıla un Priscilla se1 mithin unmıittelbar nach
41, dıejeniıge mi1t Gallio erstı. wa re spater erfolgt.

E kommt Tolgender Chronoloo1e S Bekehrung des Paulus 1mJahre (oder 33i Aufenthalt in ArabıC} annn erster Jerusalembesuch un: Auf-entha 1n Syrıen un Kılikien (S 196 Is Arbeitshypothese veranschlagen WIrfür diese Zeit insgesamt we1l Jahre“), dann Reise ach Galatien SOWI1e (ab EeLIw2
36) nach Mazedonıien un Achaja, schließlich zweıter Jerusalembesuch zZzu Kon-
Vent

Nach einer Zusammenfassung seiner Ergebnisse (Teil 4} 207-212) machteine theologische Probe, ındem (Teil O 213—271) dıe eschatologischen Aus-
Nn Von 1Thess ,13—18 un 1Kor mıteinander vergleicht. 1 TIhess ze1ige,da{ß Paulus bei seiner Missionspredigt Thessalonich nıcht ber die künftige Auf-erstehung der Toten gesprochen habe, da dieser eıt den 'Tod VO  3 Christennoch für 1ne Ausnahme hielt; angesichts einıger Todesfälle 1n Thessalonich habeden Gedanken entwickelt, daß der 'Tod die Christusgemeinschaft nıcht aufhebe.Basıs seiner Argumentation se1 ıne Jüdısch-hellenistische16f) die Paulus als Miıniaturapokalypse“Herrenwort aufgefafßt habe S 254f) 1Kor se1hiervon scharf unterscheiden Zwar se1l dieser Text 1n Anlehnung 1 Thessformuliert, ber die Grundaussage habe sich völlig verschoben der Tod VO:  3Christen se1 iınzwıschen zZUu: „Regelfall“ geworden 267 mMiıt erweıs auf 1Kor,  > un: diese Erfahrung habe die Frage nach dem VWıe der Auferstehung auf-kommen lassen (S. 270) Folglich könne der zeıitliche Abstand zwischen 1Thess un1Kor ıcht W1€e NSCNOMMEN ELW bis Jahre betragen, sondern musseautf eLwa2 bıs 11 Jahre veranschlagt werden (S 274); WAas sich mıt der VO  3 denanderen exXten her WONNECNEN Chronologie deckt. Das Buch schließt MIt einerÜbersicht ZHT hronologie (S. 27:2$); Lıteraturverzeichnis (S 274—290), SOWI1eutoren- un Stellenregister 6i 291—301)

L.s Buch 1St anregend un auch provoziıerend (WwOzu auch der gelegentlichapodiktische Stil beiträgt). Zu akzeptieren 1St der methodische Ansatz, die Paulus-ronologie allein aus den Brieten gewiınnen wollen: die Frage ISt NUur, obdiese Briefe wirklich das leisten, W3as ihnen abverlangt. Größtes Problem 15tseine Auswertung Von Gal Es euchtet nicht ein, dafß Paulus 1in Gal ledi lıch
Aaus Gründen eines Formzwangs ine Jangandauernde un erfolgreiche Grie -landmission verschwiegen haben oll S 81') ohl Mag N ZUr Ten CeN7z des „aPO-logetic letter“ gehören, dem Leser 1Ur 1nı
Fa fen unterbreiten: SC entscheidende, keineswegs edoch alle

ber es 1St nıcht einzusehen, da{fß die Erwähnung einereigenständigen Mıssion in Mazedonien und Achaja eın gewichtiges zusätzlichesIndız für die VO  e Paulus behauptete Unabhängigkeit Jerusalem SCWESCN sSein
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soll (so die These LaS; 81) Die Aussage des Paulus, habe Jerusalem Jahre
Jlang nıcht besucht, ware  e doch noch unterstrichen worden, WEeNn auch auf den

kt dieser Unabhängigkeit häatte verweisen können.geographischen Aspe
Es stimmt außerdem cht, dafß wıe behauptet (S 81), alle Zeıt-, Orts- un!:

Personenangaben Gal 1,18f1 1n direkter Verbindung mMi1t Jerusalem stehen. In
wird die Stationenfolge Arabien-Damaskus ZENANNT, un der VO  - SCHE-

ene Hinweıs, dahıinter stehe rochen die Negatıon „nıicht nach Jerusalem“
(ebda Anm 473), wird durch 18 OIrTt widerlegt. Nach dem VO  I behaupteten

sondern hätte schreı-Prinzıp hätte Paulus Damaskus SAl ıcht erwähnen dürfen,
ben mussen:! l nach Arabien und ann nach Jahren nach Jerusalem“.
Problematisch 1St auch K Behauptung, das VO  n Paulus in ö 8_2» dreimal EG
brauchte Adverb EILELTO knüpfe das unmittelbar Voranstehende A
die Angabe „nach drei Jahren“ 18) beziehe sich nıicht autf den Aufenthalt in
Arabien, sondern auf die se1t der Rückkehr nach Damaskus verstrichene Zeıt, nd
in Za gehe dementsprechend nıcht dıe Dauer der Mıssıon 1n Syrıen un
Kilikien, sondern den seit diesem Besuch vergangenen Zeıitraum (S 85
beruft sıch für diese Deutung autf das EMNELTO VOon 21 und verwendet als Mo-
dell für dıe generelle Interpretation des Adverbs; ber im Unterschied S un:
Z fehlt in I1 die Nennung der Zahl der verflossenen Jahre, un 1Ur 2A4U5

diesem Grunde bezieht sıch ENELTO. 1er tatsächlich auf das direkt Voranstehende.
Wenig spricht auch für L.S These, Paulus habe in Gal 5  e  1-1 die Reihen-

absichtlich vertauscht Der jetzıge Text aßt Ja dıe Auslegungolge der Ereignisse
1n Antioch1ıia tatsächlich nıcht durchgesetzt (wır erfahrenZ Paulus habe S1

nıchts ber die Konsequenzen AUS dem Streıit); die umgekehrte (nach historische)
Abfolge der Vorgange, Gal 2,8—10 ormuliert ımm Anschluß S waäare
der Intention des AposteIs weıtaus dienlicher SCWESCH. Warum sollt sıch Paulus

die Möglichkeıit gebracht aben, den Jerusalemer Konvent als offizielle De-
stätigung seiner 1n Antiochia verfochtenen Posıtion darzustellen?

Für dıe Vorordnung des antiochenischen Z wischentalls VOor den Onvent >Sp
chen nach dreı Gründe (D 101 1e€ Forderungen der Gegner 1n Antiıo IC  -

un! derjenıgen, die den KOnNvVent veranlaft aben, sind ahnlıch“ ; „das Phäiänomen
der komplikationslos 7zusammenlebenden gemischten emeinde, Ww1€e Gal 2711#
ZU Ausdruck kommt, 1St ohl 1Ur VOr dem onvent denkbar“: nach dem Kon-
ent se1 eine Infragestellung der Tischgemeinschaft kaum mehr möglich, „weıl diese
nämlich durch ıne dem Aposteldekret vergleichbare Klausel geregelt worden se1n
wırd“. ber das zuletzt Argument 1St eine unbegründete Hypo CSC, un:
das 7zweıte Argument spricht gerade Erst nach dem Onvent vgl Gal
249) konnte quası offiziell gefordert werden, Juden un: Heiden müßten voneınan-
der Abstand halten dazu S 104 Anm 102] „Die herkömmliche Exegese
unterstellt den damaligen Verhandlungspartnern einen Stumpfsıinn, da: nde
der Z wischenfall VO  3 Antiochi:en durch die Konferenzergebnisse SOZUSAYZCH TST

provozıert wurde.“ ber da{ß Verhandlungsergebnisse Kontlikte heraufbeschwören,
dürfte auch 1n der Antıke vorgekommen se1n; und VOL allem Auch Paulus cselbst
würde die Richtigkeit der These L.s angeNOMMM! dem Konventsbeschlufßß eben
jenen „Stumpfsinn“ unterstellt aben, denn in Gal erscheint der Z wischenfall Ja
1n der Tat als Folge des Konventsbeschlusses.)

Problematisch 1St L..S These, dıe Wendung EV ÜOXN TOUV EÜUOLYYEALOU 1n Phil 4,15
eziehe sıch auf die Anfangsperiode der missionarischen Tätigkeit des Paulus

daß die auch nach der Griechen-überhaupt (s. 0.) Es euchtet nıcht ein, Jahre für Paulus quası V OXlandmission vorausgehenden immerhin ELW sechs
den relatıvendem Anfang“ gelegen haben sollen. Ist INa  e ber überhaupt bereit,

Charakter VO  3 ÜOXN einzuräumen und nıch anzunehmen, Paulus se1i sofort nach
seiner Bekehrung nach Mazedoniıien gegangen), ann wırd INa ÜOXN un! ÖTE
EENAVOV OÖLIT Maxsdoviac besten aufeinander beziehen: In der ersten Zeıt der
Verkündigung nachdem iıch verlassen hatte

Der Vergleich der VO  3 AUus den Paulusbriefen e  C WONNCNECNH chronologi-
schen Daten mIt den An ben der Apg Öördert eachtliche Übereinstimmungen
ZUTLage. 1St keineswegs Auffassung, die historischen Angaben der Apg se1en
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wertlos, sondern an zeıgen, da{f viele Einzeltraditionen historische Tatbe-
stände korrekt wiedergeben. Gleichwohl erheben sich auch hier erhebliche Be-
denken, W1E Beispiel VO'  3 Apg ö  > gezeigt werden soll nn für seine
These, da{fß hinter diesem Bericht 1n Wirklichkeit We1 Besuche des Paulus 1n Ko-
rinth stehen (5705; dreı literarısche und einen sachlichen Grund (S EZZ) (a) Dıie
Zeıtangabe VO)  3 11 beziehe sıch NUur autf die 1n DE berichtete Episode; (b)
der FEınsatz in se1 abrupt und (C) der Abschnitt P se1 iın siıch VCOCI-
ständlıich; (d) auffällig se1l der Wechsel des Namens des Synagogenvorstehers.
hält den d) naheliegenden Einwand, Krıspus habe, da doch Christ geworden
Sel, durch einen anderen Vorsteher EersetzZt werden mussen, für „eıne dem ext nıcht
entsprechende historisierende Fragestellung“ (S 17798 doch dieses Gegenargument
überzeugt iıcht: Wenn 1n ausdrücklich VO  3 der Bekehrung des Krispus CT -
zählt wird, dann annn 1m folgenden keinestalls n werden., als se1 LFrOTLZ-
dem Synagogenvorsteher geblieben und 1es zilt ganz unabhängig davon, ob INa  -
die Namen un Sosthenes für authentisc der für (vielleicht 1Kor 1,1.14
erschlossene) lukanische Fiktion hält Wenn die Gallio-Episode lıterarısch für sich
verständlich 1St (zu un e bedeutet 1€'5 doch nıcht, da{ß sS1e auch eitlich
we1it VO' den anderen Ereignissen werden mufß: und dafß die Zeitangabe
mıtten 1M Korinth-Bericht steht un: ıcht dessen nde (zu a), 1St ungsc-
wöhnlich nicht, w 1e der Ephesus-Bericht) zeıgt.

Unabhängig davon Jleiben ber estimmte 1m Zusammenhang miıt Apg DG
Einzelergebnisse wertvoll. So dürfte 6S ın der Tat wahrscheinlich C-

macht naben da{ß das Claudius-Edikt iıcht in das Jahr 4  9 sondern schon 1n 4as
JTahr 41 yehört (s 0.) ber das heißt doch nı  t, dafß Paulus Aquila un! Priscilla
1n diesem Jahr Korinth gyetroffen haben MUu: Gerade WECeNN Lukas der Kor-
rektheit chronologischer Daten eın Interesse hat (S 194 f): kann Ina  - Ver-
MUTteCN, da gerade selbst WAar, der den Aufenthalt der Vertriebenen
Korinth kurzerhand 30080 dem zeıitlich viel trüheren Claudius-Edikt verknüpfte,üAhnlich w ıe 1n „ Weltgeschichte“ se1in Werk einbauen können.

Zu den besonders lesenswerten Abschnitten des Buches vehört die Auslegung VO:  3
1 Thess E (D 215—264). verzichtet mR darauf, die eschatologischen Aus-

des 1Thess mMi1t denen der spateren Briefe vermitteln, und kann VO  3
daher e1in. höchst reizvolles Bild der altesten christlichen Verkündigung des Paulus
zeichnen (S 239 zeIgt, da 1Thess interpretiert werden ann der
Voraussetzung, da{f der Briet schon das Jahr gyeschrieben wurde; zeıigt
ber nicht, da{fß der Abschnitt VO  3 daher interpretiert werden mu ß betont mE
zutreffend, da 1n Thessalonich nıcht Gnosıs eing 221—226); ber seine
eigene Deutung, Paulus habe der Naherwartung der Parusıe zunächst Sar
nıcht ber die künftige Auferste ung der Christen predigt S 240 : O)); Ce1r-
weıist siıch ebenfalls als nıcht stichhaltig. Schon die ThCSC, Paulus tühre in 13
eine. bisher gänzlich unbekannte Aussage NECeUu eın (0U ÜEAÄOLEV Ög ÜLÄS Ü YVOELV), 1St

aum richtig: Zwiıschen OUVU dEXm Ü YVOELV und YVOQLEO besteht, W1ie 1Kor 1213
zeıgen, kein Bedeutungsunterschied; dann ber kann INnan 1Thess 4,13 vergleichen
mI1t 1Kor T5 die Wendung YVOOLEO eine Aussage einleitet, die die Leser
cehr wohl un >  a bis 1n den Wortlaut hinein kennen. 18 Annahme, Paulus
teıle in 1 Thess den Lesern den Gedanken Vo  3 der Auferstehung der Christen
erstmals MI1Tt (S 2583; Ja, habe ihn A dieser Stelle überhaupt erstmals gedacht(> 299 157 AUuUS diesem Grunde alles andere als zwıingend.

Die Argumentationsstruktur VO  3 1Thess 4,14 1St. dieselbe W1e die VO!]  3 1Kor
Die Aussage über die Auferstehungshoffnung wırd aus dem Bekenntnis

heraus entwickelt. L.s Annahme, Paulus habe dies 1n Thessalonich deshalb nıcht
expliziert, „weıl zlaubte, dafß das nde der Zeiten 11 unmittelbarer Niähe 1St
S 263 Anm 147); wird em folgenden Abschnitt D 113 nıcht gyerecht: Hıer be-
handelt Paulus austührlich ben dasjenige Thema, das nach alleiniger Inhalt
der Paulus-Eschatologie be1 seiner Predigt 1n Thessalonich ZCWESCH sein soll Zwar
klingt S} als wüflten die Leser ber diesen Punkt 1m Grunde schon Bescheid,
WAS S These T bestätigen scheint: ber die tolgenden Ausführungen zeıgen, dafß
CS S1CH 1Ur eıne Captatıo benevolentiae handelt.
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Die Difterenz 7zwischen 1Thess 4,13ff und 1Kor g lıegt ıcht darın, da;
inzwischen der Tod VO  - Christen „Regelfall“ (> 270) un ihr Überleben bıs SÜLE:

Parusıe Ausnahme geworden 1St. 1Kor 1430 VO  — als Beleg hiertür ZeNANNET
sind; sondern LXO.VOL wırd hier offenbar(S 267), Sagı nicht, da „viele“ gyestorb sind auf Grund des Abend-gerade Unterschied TOAAhOL verwendet: „Viele“

mahlsmißbrauchs krank veworden, ine „hinreichende Anzahl“ VO  - Christen 1St
O: gestorben. (Im übrigen: Die Stelle 1St. polemisch tormulıert un: darf nıcht
F Spekulationen ber die Sterbequote 1in der korinth:schen Gemeinde herange-

dıe 'Tod 1St nach 11:30 nıcht „Regeltfall“ ) sondern Strafte!) be-ZOSC} werden:
oachtet nicht die besondere La:  5  e in Korinth: Der dortige Enthusiasmus tührt die
Korinther AA Zurückweıisung des Gedankens einer Auferstehung der Toten
und AUS dıesem Grunde betont Paulus nachdrücklich, daß auch Christen sterben
mussen.

16 Annahme, daß die „Vikariatstaufe (1Kor 15,24 [sıc! gyemeınt 1Sst: 15290
ohl 1LUI dann enkbar 1St, wWwWenn die Todesfälle ın Korinth das Anfangsstadium

hat alle WahrscheinlichkeitY43inter sich gelassen haben“ S 268 Anm 158),
1STt nıcht daran z denken, dafß51 Wiıe ımmer die Stelle auszulegen 1sSt SCW1

A1: Tautfe ÜnEO TOV VEXOÖV ZUgu  n gestorbener Christen erfolgt seın könnte.
IDie entwortene euc Paulus-Chronologie hätte, ware s1e historisch -

treffend, einen ‘ ganz entscheidenden Vorteil: S1e d  w21re überaus plausibel. Der Be-
reich der vıita Pauli; den WIr überblicken könnten, ware erheblich weıter; seine Mıs-
sionstätigkeit un auch seın theologisches Denken gerade in den Anfängen waren
jel besser erfassen. Wır brauchten uns nıicht mehr MmMit dem Problem 7R be-
schäftigen, WIr Aaus bis ahren Missionstätigkeit überhaupt zeinen
Brief des Paulus haben, AaUuS den etzten bıs Jahren hingegen mıindestens deren
sieben. Wır brauchten nıcht mehr darüber rätseln, Waruln Paulus oftenbar 13

dann ber innerhalb wenıger JahreJahre iın Syrıen und Kiılikiıen verbrachte, Griechenland undbe1 nachlassender aherwartung der Parusie! Kleinasıien,
schließlich, wenn auch vergeblich, Spanıen als Missionsgebiet AHNSEGCUHEGTtEE. P O Hypo-
these würde alle diese Fragen beantworten. ber die Texte vermoögen, Ww1€e CX CII

plarisch zeıgen versucht wurde, PE These nicht LTagCNH. Bıs auf weıteres mu{fß
beı der herkömmlichen Paulus-Chronologie bleiben. Der Wert VO  3 S Mono-

graphie Leg VOT allem darın, da S1e die Schwächen dieser üblichen Chronologie
aufzeigt und da{ß s1e die methodisch richtige Forderung erhebt, iıcht 1Ur die Theo-
logıe des Paulus, sondern auch seine Biographie allein AaUus cseinen Brieten e
wınnen. Auf dieser Grundlage Mu.: weitergearbeıitet werden.

Bethe Andreas Lindemann

Helimut Merkel: Dıe Pluralität der Evangelien als theo-
Jo21sches und exegetisches Problem 1n der An K F
ch Traditio Christiana. Texte un Kommentare YABE patristischen Theo-
logıe Bd II1) Bern, Frankfurt, Las Vegas (Lang) 1978, K, 2 S, Ln
Fachkundige ausgewählte und kommentierte, auf eın Thema konzentrierte

Textsammlungen dieser Art können durchaus diıe vernachlässigte Beschäftigung
mMit altkirchlicher Theologie 1n breiteren reıisen Öördern Angesichts der Schwier1g-
keit, dafür Bearbeiter nden, legt CS siıch nahe, daß Vertasser entsprechender
Monographien ıhr Material auf diese Weıse ausbreiten, W1Ee es Merkel hier MI1t se1-
HOF Dissertation (Widersprüche „wischen den Evangelien, WUNT 1 $ Tübingen

FUut. Angesichts des sehr speziellen Themas WIF: INa  - ıcht gerade behaupten
können, daß die Textsammlung den Desiderata der Patristik gehört. Ilu-
striert Hand VO  3 utoren (von Papıas un: Irenaus his Theodor VO':  —

Mopsuestı1a un Augustın), Ww1e die frühe Kirche miıt dem Problem fertig wurde,
dafß das apostolische Zeugn1s VOo  —3 Jesus innerhalb des Kanons ın vıer verschiedenen
Evangelıen Mit u eıl divergierenden Einzelheiten un Widersprüchen aın
der Chronologie, 1n der Gehburts- und Passionsgeschichte) vorliegt, Seıit Irenäus galt
diese Pluralität al gottgewollte Differenzierung einer tieferliegenden Einheit, und

wurde die Harmonisierung PE entscheidenden hermeneutischen Prinzıp. (Zum
dornigen Diatessaron-Problem hıetet l eine Texte, 1U einen knappen 1nweıs
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in der Einleitung K Orıigenes begründete die Harmonie etztlich VO'  3 seinem
christologischen Prinzıp her, wonach Cottes Logos seine inkarnatorische Gestalt
dem spezifischen Erkenntnisvermögen un: Heilsbedürfnis unterschiedlicher Men-
schen angepalst habe Zur philologischen, historischen un!: theologischen Bearbei-

der Wiıdersprüche entwickelte ein difterenziertes exegetisches Instrumen-
tarıum, wobe1 die Allegorese BEST. das letzte Mittel WAar, W C1]: anders keine Über-
einstiımmung der Evangelisten gefunden werden konnte. „Die yroßartıige (sesamt-
schau eines Orıigenes hat eın Kırchenvater mehr erreicht“ S AVI) Dıiıe Kritik
des Porphyrius (hier leider nıcht mit speziellen Texten dokumentiert), der mIit phi-
lologischer Akribie die Widersprüche als Argument dıe Wahrheit der
biblischen Berichte interpretierte, provozıerte 1 harmonistische Gegenent-
würfe. Die ausführlichste Darstellung speziell diesem Thema bot, veranlaßt
durch die Kritik des Manıiıchäers Faustus, Augustın. Da in der Alten Kirche e
fundenen Lösungen 1im Mittelalter un 1n der Reformationszeit 1mM wesentlichen
reproduziert wurden, sind neben en grundsätzlichen Theorien der Väter auch
deren Einzelexegesen problematischen Stellen 1m Blick auf die Wirkungsge-
schichte VO Interesse. Auch azu bietet Merkel nützliche Informationen 1n dieser
insgesamt soliden Ausgabe.

München Hans-Dıieter Hazuschild

Auf der NMa ur Das Psalmenverständniıs des Ambro«-
Eın Beıtrag FL Deutungshintergrund der Psalmenverwendung 1m CGot-

tesdienst der Alten Kirche. Leiden Brill) K AAA 645 Gln 164,— H{l
So eid (n ıhm tuL, sieht dieser Rezensent sıch veranlaßt, die echniısche Herstel-

lung dieses Buches gleich anfangs beanstanden. Es 1St schier unmöglich, da{fß beı
dem S ZUEE größten el finanziert(en) durch dıe Nederlandse Organıtie Voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek‘ (Einleitung X) Werk, zumal CS die stattliche Summe
VO 164 Htf! kostet, sıch die Anmerkungen ıcht (wıe üblich) auf derselben Seite

dem Text efinden; S1e sind aut den Seıiten 329—581 Das ständige
Blättern 1St ine Zumutung tür den Benutzer un erschwert erheblich das Auffin-
den der richtigen Anmerkung. Für den Wucherpreis hätte INa  — berechtigterweise
eErwartien mussen, daß eiıne Liste VO Corrigenda (immerhin ' 49 ! Versteckt
auf 582) SANz überflüssıg sel. Sie 1STt ohnehin für den gewöhnlichen Be-
M ZeT A einer unmöglichen Stelle angebracht worden. Um S1C ZUr Kenntnis neh-
IN  e’ können, hätten Ss1e entweder in einem Beiblatt der OTNC angebracht WeTr-
den mussen.

Aus dem Werk des Ambrosius sind eine Reihe VO  e} Psalmenhomilien (ın Ps
9 3 453 f) 61; in DPs 148 eXpOSs.) erhalten. Wenn Inan noch ein1ıge
menhängende Psalmenerklärungen des Mailänder Bischofs in seinem übrigen
Schrifttum hinzunimmt, oibt Psalmen, die VON ıhm kommentiert werden.
Diese macht der Vf Z U Gegenstand seiner Untersuchung.

echt enttäuschend 15t dıe Methode. Aut der Maur ylaubt, die Psalmenexegese
des Ambrosius Vers für Vers untersuchen mussen. Dıes 1St ber NUur eiNe Vor-
arbeit Z eiıner Untersuchung der Psalmenbenutzung des Ambrosius, eine
Material- un Quellensammlung. Es tehlt jegliche Spur einer historischen ntersu-
chung der Psalmenverwendung, die sehr ergiebig SCWESCH ware.

Im ersten Haupftteil 2912368 die Anmerkungen azu auf _-
sucht Vft. ıcht NUur die Auslegung des Ambrosius, schickt eine detaillierte FExe-
TCSC der besprochenen Psalmverse entsprechend dem heutigen Stand der atl WıSs-
senschaft OTAauUs. Selbst der Patrologe bzw Patristiker sucht ıcht 1ın einer patrı-stischen Spezialuntersuchung ıne ausführliche Exegese der Psalmen; dafür gibt N
die einschlägıige Fachliteratur.

Im Haupteıl untersucht der Vf die Psalmenerklärungen des Origenes (S243/309; die Anmerkungen aı Es tolgt eın dritter Hauptteil, be1
welchem INnan sich ber die Proportionen der Arbeitsanlage Gedanken machen IMU:
auf Seiten (zuzüglich Seiten Anmerkungen) vergleicht der Vf die beiden
ErSLENn Teile un sucht P Ergebnissen kommen.
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1n der rageZumal die Abhängigkeıt VO  3 Orıgenes sich allerdeutlichst
da{ß der Vt. sıchder Psalmenauslegung un: -verwendung klären läßt, 1St 65 richt1g,

der Psalmenexegese des Origenes wendet. Nıcht ber in seiner Weıse. Dem Re-
zensenten 1St ganz klar, da{fß das Neue 1n der ambrosıianıschen Theologie nıcht 1n
der Psalmenexegese such ISE. Dies zeıgt eutlich die Anwendung der griechi-
schen Quellen be1 Ambrosius. Origenes 1St ıcht die einz1ıge der die wichtıigste

Imenauslegung anderer griechischer QuellenQuelle. Eıne Beschäftigung miıt der Psa
un der Vergleich MIt Ambrosius hätte Ilar gemacht, da{fß Ambrosius VOo  »3 Orıgenes
in der Frage der Psalmendeutung ıch abhängıig 1St Um 65 auf einen Nenner

bringen: Mıt Ambrosı haben WIr 65 mi1t einer zrundsaAtzlichen Vertiefung und
Neuorientierung AIl Ende des Jh CUunNn;,; WCS VO doch weıthin platten Mora-
lısmus e1INeSs Tertullian der Cyprian, hın einer vertieften, Christus NC 1NL-

deckenden Dıiımension VO  - FrömmigkeIt un: Theologie. Im Mittelpunkt dieser
der als eine r GelenkNeuorientierung teht Ambrosius (nicht Augustinus!),

die 1NSs Neue weisenden Kräfte.anzusehen ıst. In ihm treften sıch alle alten
Durch seiın feines Gespü nımmt alles, w 4s iın seinem Umkreis lıegt, wach L

un versteht CS, 65 kırchliıch £ruchtbar machen. Daß der Vf. nıur den Orıgenes
untersucht, 1sSt deshalb 1ne Srundsätzliche Fehlentscheidung. Die besonders 1m T1A-
nıschen Ötreit und mi1t den kirchl iıchen Pflichten gewachsene Frömmigkeıt bietet den

diesem Zusammenhang ware eine Beschät-Boden für das Neue be] Ambrosıius. In
tigung mit der Psalmenexegese des AthanaS10S$ vorteilhaft SEWESCH hierzu
Sieben, Studien SA Psalterbenutzung des Athanasıos VO Alexandrıen ım Rahmen
seiner Schriftauffassung un! Schriftauslegung, Diıss Theol Inst. ath Parıs 1968]1)

hler 1n dieser Arbeıit 1st, daß der Vt. die Schriften des Am-Der grundlegende Fe
brosıius nıcht historisch gelesen hat Ambrosius 1St eın Systematiker, sondern oft
e1in Mannn des Augenblicks. Deshalb 1St ine konsequente kirchen- und dogmenge-

der Maur.schichtliche Anlage gyeboten; eine solche fehlt beı Auf
De Behauptung (bzw. Feststellung) des Vt auf 300, „Bereıts AUu5S dem qUanNn-

titatıven Vergleich äßt sich mi1t Sicherheit T, da{ß Ambrosius 1n seinen Psal-
hängt, teilweise cehr CNmenerklärungen in weıtem Maße VO  3 Orıigenes 4Ab

das beobachtete Material ebenso eindeuti1 da{ sich dabeiAndererseıts zeıgt uns
nıcht bloße Kopıen origen1scher (sıc!) Texte andelt, sondern da Ambrosıius
das Origenesgut selbständig verarbeıt hat“, kann iıcht Als richt1g bezeichnet WOI-

den Eın Vergleich MIt AthaNAsS10Ss den Gegnern im arianischen Streit Auf der
Maur ignOriert dıe useinandersetzung des Bischots mMi1t der illyrıschen Theologıe)

führt Bedauerlicherweiıse wurde Herrmann,hätte anderen Ergebnissen C Dıss. Theol Heidelberg 1/2 (1954)Ambrosıius VO!]  - Mailand als Trinitätstheologe,
ıcht benützt.

Dieser Rezensent hätte n erfahren, welche Thematik sich AaUus einer Beschäf-
tigung MmMIit den Psalmen entwi  elt. Welche weıteren Konsequenzen CTSCben siıch
auf Grund der Auseinandersetzung M1t der in den Psalmen enthaltenen Theologıe?
Wiie csteht mM1t der Allegorese? Was hat Ambrosius u11s ber die Gottlosigkeit

ber Christus Gerade weil die Christologie die Mıttedes Menschen SagcnH und
ware ıne Erorterung der christologischender ambrosianıschen Theologie 1St,

Deutung der Psalmen cehr wünschenswert SCWCSCFE Was Sagt ber Gerechtigkeit
und Sünde, Erlösung, Barmherzigkeit und Gericht? Und wıe werden die Psalmen
1n der Taufpredigt det? Dıies alles yehörte TT Thematik des Gottesdienstes
1n Maijiland ZUr eit des Ambrosius.

ebenso viel Anlaß ZUF Sorge WI1e die inhalt-Die literarischen Angaben veben
lichen Ausführungen. Dudden 12 SE SOW1e V S hätte
Homes Dudden lauten mussen. Allerdings berechtige eiıne Menge £alscher 1te-
raturangaben ohl ZALT: Überlegung, ob der Vf die angegebenen Werke überhaupt
1n der Hand yehab hat Textzeile AA der Autor heißt Eisenhofer,
nıcht Eisen-Hofer! zıtiert hin un: wieder eine Arbeıt ber Cassiodors Psalmen-

chliehen Z D 9 Ratlos fragt INnan S1'  $ wWa5Ss
CXCHCSC von einem gewı1ssen
dieser Unsınn soll; der Autor hei(&r Schlieben! Seine Dissertation (Tübingen
wurde veröffentlicht dem itel: Christliche Theologie un Philologie 1n der
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Spätantıke Arbeiten AT Kirchengeschichte 46), 1974 Dies dürtte eigentlıchmaßgebend und autorıtatıv für das Zitieren se1in. Beı1i einem Einsehen der Original-dissertation VO Ort hat sıch herausgestellt, da{fß keine der Angaben der VOI-

liegenden Arbeit stimmen. Die Aufstellung der Unstimmigkeiten könnte 1NSs End-
lose gehen, 05 Nl LLUX noch eın Beispiel erwähnt: Vf. erwähnt 338149 die Habilita-
tionsschrift V Baus, als ob s1ie veröftentlicht worden 561 In der Tat 1St diese
unveröftentlichte Habilitationsschrift (Trıer schwer zugänglıch, Ww1e alle
deren N1CHT veröftentlichten Habilitationsschriften.

Die theoliogischen Disziplinen Ite Kirchengeschichte, Dogmengeschichte unı
Liturgiegeschichte können leider VO'  3 dieser falsch angelegten Arbeit nicht profitie-
ren, Weiterhin bleihrt eıne Untersuchung des Psalmenverständnisses des Ambrosius
eın dringendes Desiderat.

Bochum Bruno Muloci:hill

KIUSsS-Camps; The Four Authentic Letters of LenatıuUs,The MEg critical study based the anomalıes contained
LE XEUS FrECCDTUS. Roma: Pontiticıum Iustitutum Orientalium Studiorum, 1979
Di1e Frage nach Zahl und Gestalt der u1ls5 noch zugänglıchen oder zugänglich

P machenden Briete des Ignatıus klingt immer wıieder auf. In der enNeuerscheinung us spanıscher Feder trıtt s1e uns iın interessanter Form nund findet ine 1n dieser Weise noch nıcht yegebene Ntwort. Die entfalteten C =-
sen werden allerdings kaum Zustimmung finden, obgleich das argumentatıve Be-
mühen elnes engagıert-temperamentvollen Autors un: die profunden torschungs-geschichtlichen Kenntnıisse, uf welchen seine komplizierte Neukonstruktion erst
aufzubauen vermochte, Respekt abnötigen.

Im ErSICHL,; dem grundlegenden eil seiner großräumigen Studie, deren nde
eine kritische Neuedition der Ignatıanen, W1e€e Rıus-Camps sS1e sıeht, als Appendixdie Ergebnisse zusammenfließen lassen will, versucht der Forscher ıne Rekon-
struktion der ursprünglichen Ignatiusbriefe. Dabe: wırd VO' LTEXTIUS rECEDLUS, den
siıeben Briefen der SORCNANNTEN Miıttleren Rezens1io0n, AUSSCZANSCH, eine Sanz -dere Konzeptıion als dıe VO]  = Reinoud Weyenborg VOor Zut ehn Jahren vertretene
(vgl Aıa die Besprechung VO  3 Staats, ZKG 71 101 Unter Zuhilfenahme
dieses, allgemein verwendeten un anerkannten Textmaterials baut Rıus-Camps1er zenuıne Briefe des Ignatıus Der Römerbrief leibt, V allem auf-
grund seiner besonderen Überlieferungsgeschichte, unangetastet. Aus den Über-schriften VO Magnesıer- und Philadelphierbrief. sodann den Kapiıteln 12 des
Magnesıierbriefes, Philadelphier 2—9 un Magnesıer und oll der ursprüng-lıche Magnesierbrief wiedererstehen. Der echte Epheserbrief, den Rıus-Camps gleichdem eigentlıchen Magnesierbrief als von eiınem Fälscher zerbrochen beurteilt, W as
Z Entstehung VO  3 Epheser- un: Smyrnäerbrief, WwW1e s1e AauUus dem LEXTtHSbekannt sind, ührte, ol ebenso 1NEeUu zusammengebaut werden. Aus dessen uUr_r-sprünglichem nde habe der Fälscher Cue Schlüsse für den Smyrnäerbrief un:den Polykarpbrief und ann auch och eine Nachbildung tür den Philadelphier-briet konzipiert! Die durch Brüche entstandenen kleineren Briete seien VOoOnNn bendemselben Fälscher stark interpoliert worden, WI1e schließlich auch der Brief nachTralles, welcher uUum Zerbrechen klein gEeWeESCH sel. Im Polykarpbrief des Igna-f1Us sıeht Rıus-Camps, abgesehen VO  > einigen Spuren des ursprünglichen Epheser-briefes ın seiner zweiıten Hälfte, ine Fälschung.Die Interpolationen, welche der Autor aus dem FEeXfIuUs herauszudestil-lieren versucht, werden 1m Zzweıten el besprochen. Dabei gC Rıus-Campsden Nachweis, der Fälscher hinter dem SAr ein philadelphischer Bischof
wird; vgl 242) se1l VO:  > der zwıischen Begınn un Ende des dritten Jahrhundertsentstandenen Didaskalia Apostolorum gepragt Es stiımmt ber sehr nachdenklich,da VO  3 den flr dieses Dokument überaus wichtigen alttestamentlichen Traditio-
D  3 den s1ıeben Bsriıefen kaum viel anzumerken ISt. Somit überzeugt eher, Wır-kungen der Ignaıtusbrietfe 1n der Didaskalia anzunehmen als diese Hypothesezudrehen. Die Zuweisung Smyrnäer L 8, ZuUur Fälscherhand, ein VOonNn
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Rıus-Camps behandeltes Interpolationsbeispiel NENNCN, überzeugt nıcht. Smyr-
naer 8y (ÖOV OLV DAV ENLOXONOG, CKEL TO mANVOS EOTW, DONOV b  JTLOU CLV  FAl Y}
Inocovs XQLOTOG, EXEL XOÜOALKT EXXÄNOLO) ze1igt eın ursprünglıcheres Verständnis
kirchlicher Katholizität als die Didaskalia (vgl Achelis/Flemming, Z Z

un! E das Bischofsamt 1St SL: eit der Ignatıanen noch wenıger Dr
festigt un: ausgeformt als ungefähr einhundert e spater vgl Smyrn. m1t
entsprechenden Stellen der Didaskalie) Epheser 19 VO  w} Rıus-Camps Zu auf
Ignatıus zurückgehenden Textbestand gerechnet, 1St geradezu eine Illustration ZUT

unverkennbaren christologischen Fundamentierung der Ekklesiologie, tolglich 2AUCHN
kirchlicher Katholizıtät, 1im Smyrnäerbrief und nıcht NUuUr 1n diesem. Die
YCNOMMENE Interpolationen, 1es oilt für den SaNnzCch 7zweıten Teil der bespro-
chenen Untersuchung, waren auch auf ihre Konvergenzen mMIt den Rıus-Camps
als echt belassenen Passagen untersuchen, un N:  u das unterliä{fßt der Autor.
Man kommt dann schnell dem Ergebnis, pannungen 7zwiıischen den Aus-

vermittelbar sınd, eine einheitliche, WE auch uns schwer verständliche
Märtyrertheologie sıeben Ignatıanen nach Ww1e VOor her als ursprünglich anneh-
INCIN äßrt als die angebotene NeCUC ersi10n.

Somıit 1St auch der dritte Teıl, welcher ıne systematisch-theologische Gegenüber-
stellung genuın jgnatianischen Gedankengutes un theologischer Intention des Fa
schers bıeten möÖchte, mMIit aller Skepsis betrachten. Eın Gegensatz 7zwischen der
Einladung ” unıon ıth Jesus, mutual concord, respeCL tor hıs decıisiıon“ sei1tens
des Martyrers Ignatius un der Forderung ZUuUr Unterwerfung den Bischof
seıtens des Interpolators vgl 342) 1St wenıgstens nıcht zwingend. Von der Be-
deutung des Bischofsamtes für die kirchliche Festigung, Organisatiıon und Ausbrei-
Cung ZCUSECNH 1m Zzweıten Jahrhundert un davor nıcht allein die Ignatıanen. Aus
der aufgrund des Quellenbefundes mißlichen Lage tür seine Fiälschertheorie kann
sıch Rıus-Camps auch durch ıne extreme Frühdatierung (zwischen und 100
N COr vgl 143—146) der echten Ignatiusbriefe, w1e S1IEe sieht, nı retten
Die Ignatıanen sınd, das ze1gt dıe Sıcht VO  3 Christentum uch auf Provinzıalebene
auf die Rıus-Camps seiner kritikbedürftigen Thesen u £rühchristlichen
Bischotsamt cselbst hohen Wert legt; vgl ohl kaum bereıits derart früh
entstanden. Außerdem iSt, möchte inNna  3 die Fälschertheorie AUS einer Vielzahl
derer Gründe doch nıcht teilen, sicher, dafß dem Ignatıus Polykarp VO)  3

Smyrna bekannt SCWESCIL ISst.
Die editionstechnische Quintessenz der breiten Ausführungen versucht der be-

reıits erwähnte An aAM zıehen. Ungeachtet der verzweigten Argumentatıon ım
einzelnen fällt auf, dafß Rıus-Camps nıcht versucht, die Ignatıanen, w1e S1e als
LECXLIUS geläufig sind, dem Gesichtspunkt ihrer theologischen Ge-
schlossenheit be] aller Vielfalt lesen. Es 1St zumiıindest eıne hinterfragenswerte
Methode, 4U5 NSCHOMMCNECIL Anomalien innerhalb eines schmalen Textbestandes,
w 1e iıhn die sieben Briefe der Miıttleren Rezension darstellen, einen derart weıtver-
zweıgten Konstrukt planen und aufzustellen. Die Maßstäbe des Neuaufbaues
scheinen 1n vielem VO  3 abendländischen Denktradıitionen un Problemen diktiert.
Die Ignatıanen werden, etw2 1mM Sınne der „Frühkatholizismusdiskussion“,
reinıgen gyesucht. Der Theologie des Ignatıus 1St diese Vorgangsweise kaum durch-
SC ANSCIHMCSSCHL. Die unauflösbare Verbindung 7zwischen Martyrıum un: Ekkle-
s1iologie beispielsweise macht, ungeachtet unserer Verstehensschwierigkeiten, 1ne
entscheidende Eıgenart der Ignatıanen A Sakramentales Brot un dem ode eNt-

gegengehender Blutzeuge werden geradezu austauschbar vgl Eph 2 9 VO:  3

Rıus-Camps ur interpoliert gehalten! un Röm 4, Ott 1St Hırte, Jesus
Christus wird Bischof in der Kirche des Märtyrers seiner Statt vgl Röm 9) 1),
un Jesus Christus 1St, befindet sıch dıe XOATOALKT EXKXAÄNOLO. „Katholische Kır-
Che“ als Märtyrerkirche Ignatıus führt einen oft 1n unklarer Verklärung gesehe-
NCNH, oft veErgeSSCNCH, nıcht selten verdrängten Gesichtspunkt frühchristlicher Ge-
chichte VOrTr Augen,

Klayut Dieter ReichardtHeidelberg
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Peter Meinhold Studıen PFon Arr VO ntiochien.
Wiesbaden (Franz Steiner Verlag 1979 LE, 86 Sa kart.
Diese Studien sind 1n den Jahren verschiedenen Stellen bereits

erschienen und erganzen S1' jetzt einer vorzüglichen kleinen Monographie ber
Ignatıus. Denn 1n der Tatr sind iın ihnen Hauptthemen des Ignatıus in reprasen-
tiver Breite und solcher Intensität behandelt, dafß eın profiliertes ild dieses
Bischots entstand. Dıie Studien sind ZUut lesbhar un überschaubar, da{ß siıch ein
Bericht ber den Inhalt erübrigt. Stattdessen sei1en Schwerpunkte aufgezählt,
damıt der Leser weifß, W as VOIl diesem Buch darf, wobei die Autfzäh-
lung der nıcht chronologischen Reihung der Aufsäitze durch den Autor folgt

Aus den brieflichen Selbstaussagen des Ignatıus, iıhrer Form un!: iıhrer eıt
innerhalb der christlichen Literatur eın Phänomen, wird das difterenzıerte Selbst-
verständnıs dieses Theologen als „Episkope Pneumatiker Märtyrer” besprochen,
wobel der +4enner weilß, W1€e kompliziert die Implikationen aller Te1 Begriffe beı
Ignatıus sind ( das Verhältnis des Märtyrers Christus, des Martyrıums ST

Passıon); entwirfit eın instruktives Bild von historisch einleuchtender Kon-
PrucCNZz, Als zentrales Thema der polemischen Teile der jgnatianischen Theologie
LSTt die kontroverse Szene der kleinasiatischen Kirche rekonstrulert un beschrie-
ben; eın Kapitel der frühen Kirchengeschichte. Die geschichtstheologischen Kon-
zeptionen des Ignatıus, 7zumeıst nicht beachtet w1e andere Angelpunkte seiner
Theologie, gehören gleichwohl den bezeichnenden Gelenkstellen seıines Denkens,
indem s1e die besondere Realıtät des christlich begriffenen Heils SOWI1e die Einheit
der Geschichte VOI' - uUun!: nachchristlich verstehen lassen;: Ignatıus nımmt 1er die
Denkform spaterer Entwürte VOLrWCS. Einsch Ag1g ignatianiısch 1St auch die Kette

Inkar-der Topo1 VO  3 Tod und Leben als Erklärung der Heilsbedeutung Christ
natıon un Eucharistie, Realismus un: Jungfrauengeburt. Eıgens prob ematisch
1S5t und bleibt der Kirchenbegriff des Ignatıus mit der früh begegnenden Korre-
spondenz VO)  g himmlischer und kirchlicher Hierarchie un anderen neuralgischen
Seiten. ichter, „erbaulıcher“ 1St dagegen eine Darstellung der Ethik be1i
Ignatius miıt ihren eher paulinıschen Konturen.

Das Orwort un: die Studıen zeıgen keine Reaktion autf die „Beunruhigungen“
der Igznatiusforschung durch Neudatierungen bzw. Unechtserklärungen Jüngeren
Datums, die vermutlich tatsächlich iıne Episode 1n der Forschung bleiben werden.

Regensburg Norbert Brox

VYinirı dklramer.,. Der G 815# Gottes und des Menschen ı1n
frühsyrischer Theologie, Münsterische Beıträge ZUur Theologie,
Heft 46, Verlag Aschendorff Münster 1979 T1 95 kart. 36,-—.
Diese Untersuchung ZUr Geistlehre der frühsyrischen Theologie diente dem

Vertasser 1976 als Habilitationsschrift, daß spater erschıienene Arbeiten VON
ıcht mehr ate SCZOHCHN wurden, darunter die Arbeit VO  H3 Brock, The
Holy Spirıt ın the Syrıan Baptismal WT’radition, Syrıan Churches Ser1es Vol 9! LOr
die auch für die Frühperiode wichtige Hinweise enthält. Nach einer Einleitung ber
Art und tellung der frühsyrischen Literatur 1im Gesamtbereich der christlichen
Kirche un!: Theologie, die eine Sonderuntersuchung w1e diese berechtigen könnte,
beschäftigt der Vertasser siıch 1in vier Kapiıteln mMIit der syrischen Bibel, mM1t den
apokryphen Schriften 1mM syrischen Gebiet, d.h MIt dem Thomasevangelium un:
den omasakten, mit Bardaisan un: Tatıan un ihren Spekulationen ber den
Geıist, un schließt die Untersuchung MIt Aphrahat als Höhepunkt frühsyrischer
Pneumatologie ab Eın Literaturverzeichnis yeht Oraus, Register finden sıch
Ende

Der Vertasser betrachtet die frühsyrische Theologie als unbeeinflußt VO Yrie-
chischen Denken. Dessen Denkvoraussetzungen haben die Geistlehre dieses frühen
semitisch gepragten Christentums noch nıcht mM1t- un weitergebildet, da{ß diese
Lehre dem Urkery INa nahestehende Formen des Glaubens ewahrt hat der
wenı1gstens erahnen ßr Dieser Anschauung ach hätte die westliche Theologie die
Frühphase der syrischen Tradition noch nıcht überlagert und ihren Einfluß TSTE
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spater geltend gemacht, namlıch 1n vollem Umfang TST ach 400 Diese
rühsyrischen Theologie scheint M1r zußerst antfechtbarBetrachtungsweise der

da{ß die Verwendung der SYFISCsein. S1e basıert Ur auf der Voraussetzung,
Sprache und tür sich ıne Garantıe bietet, daß die darın formulierten Anschau-

VO)] sogenannten griech1schen Denken unberührt sejJen. se1 ber hervor-
gehoben, da{fß die syrische Sprach 1n Nordmesopotamıien w1ıe auch anderswo eh1-
culum der griechischen Kultur WAär, da die Sprachgrenze, W EC1111 S1e über-

he Gebiet War durchaus zweisprach1g keine kulturellehaupt gzab das 1 SYT1SC chen osrhoenischen Gebiet bildete die hypo-Barrıere WAar. Im nordmesopotamıs
thetische Sprachgrenze auch keine Scheidewand „wischen den sozialen Schichten der
Gesellschaft, weıl das Syrische S1 wahrscheinlich schon VOTLT dem Anfang uUunNnNsercI

Zeitrechnung eiıner literarisch und philosophischen Sprache 1m „Athen
Ostens“ entwickelte. Vielleicht Aa älteste literariısche Dokument 1n syrischer Spra-
che, der Briet VO  - Mara bar Serapıon seinen Sohn, 1St VO  3 philosophischen
Flementen durchzogen, die auf iıne Schultradition hinweisen. Die markionitische
Theologıe und Weltanschauung, die schon früh viele Anhänger 1M syrischsprachi1-
SC Raum tand, 1St hne die zeitgenÖSss1SChe Philosophie nıcht vorstellbar, und
dasselbe gilt {11 Bardaisans kosmologische antropologische Ansichten (siehe
zuletzt: Dile, Zur Schicksalslehre des Bardesanes, Kerygma Logos, Fest-
schrift Andresen, Göttingen 1979 123—-135) Tatıan hat ine philosophische
Ausbildung und auch beı phrahat sind Einflüsse der klassischen Rheto-
riık unverkennbar. Deshalb sollten die Schritften der frühsyrischen Theologıe
1mM Rahmen der YZanzen Theologiegeschichte des syrischen RKRaumes betrachtet werden

vieleun nıcht Aaus sprachlichen Gründen, die 7zudem nıcht immer zutreftend sind
Schritten sind zweisprach1ig überlietert worden als ine gesonderte Größe enan-
delt werden.

uch die oft angeNnOMMEN palästinensisch-aramäische Herkunft des syrischspra-
chıigen Christe'9 die uch VO:' Vertasser vorausgesetzt wird, 1St ine historische

ch NUur auf einen Passus in der Doctrina Addaı stutzt, erzäihltFıktion, die S1
wird, W1€e der Apostel Addaı aus Jerusalem ach Fdessa gyesandt wurde und bei
einem Juden Tobias AUS Jerusalem Wohnung nahm. Dıie Person des Apostel Addaıis
hat dıe edessenische Ort odoxıe VO: Manichä1smus, Addaı eıner der wicht1ig-
sten Missıonare WAarL, übernommen, da die N: Doctrina Adda: klare antı-
manichäische Zielsetzung zeıgt, wıe iıch in einem demnächst erscheinenden Auftfsatz

Detail darzulegen hoffe. Vielmehr dart INa  - cstarke anti-jüdische Elemente -
nehmen, WI1e 1n einem von Markioniten und ManichäGTL beherrschten Milieu fast
selbstverständlich 1SEt. Sıe können die ntı-jüdische Tendenz 1n vielen frühsyrischen
Schriften erklären. Es scheint mM1r deshalb außerst zweifelhaft, ob die Geistvorstel-

CIN „Urkerygma“ nahe stehen, wıelungen des frühen syrischen Christentums
diese eingeschränkte Untersuchungder Vertasser meint. Jedenfalls braucht

hen Christentums eine breitere kulturge-der Geistvorstellungen des frühen SYFISC
schichrtliche und yeistesgeschichtliche Unterbauung, die EıgenArt des syrischen
Christentums herauszuarbeıten.

Das Kapitel, das die Geistlehre der syrischen Bibel erörtert W as faktisch ıne
Untersuchung der Semantik des Wortes > Geist meınt zeigt dieselbe Eın-
geschränktheıit. Das schwierıge Problem der syrischen BibelüberseLZUNgSCN und
ihrer Beziehungen zueinander, das zugleich eine historisch-theologische Entwick-

Japıdaren Sitzen autf abgetan, einlung widerspiege t’ wiıird 1n einıgen wird Man dart ber annehmen, 48yriechischer Urtext als Vorlage vorausgesetzt die in Antiochien 889 Umlauftf I1,Versionen des griechischen Neuen Testaments,
als Vorlage tür die Vetus Syra dienten, W as uch die UÜbereinstimmungen 7zwischen
Vetus 5yra un (sıehe Anm 34) erklären könnte. Das Dıatessaron hat
ber Einfluß autf die ltsyrische Übersetzung geübt un daher atlans enkrati-
tische Ideen, wıe S1e auch 1n Diatessaronvarıanten ZU Ausdruck kommen. Es
scheint M1r ber angebracht, für das N: verwickelte Problem des Dıates-
sa  €es 1Ur die VO  m Ortiız de Urbina 1n Bıblia Polyglotta Matrıtensia -
sammengebrachten Lesarten ohn R ücksicht auf die daran yeübte Kritik Vel-

wenden; siehe S Baarda, The Gospel Quotations of Aphrahat the Pers:an

14Ztschr. -
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Sage, Dıss. Amsterdam DL 3, DD Überdies wırd die Bedeutung des Wortes
yanh Ge1lst 1n idiomatıschen Wendungen, Ww1e 'Da sıch verteidigen, sıch
entschuldigen, der gr SC dig se1ın, VO Verfasser we1it überzogen, Wenn

behauptet, dafß ‚dıe anthropologische Bedeutung der yW: durch 1ese rech-
weıise stark unterstrichen wird.‘ S 16) Es scheint mir durchaus möglıch, da
gr rayh? ıne wörtliche UÜbersetzung des gyriechischen makrothumein 1st: dafß
ine bewußte Anwendung eiınes spezifischen Geistbegriffes ar keine Rolle gespielthat, W 1€e das 1n fast allen gesprochenen un geschriebenen AÄußerungen der Spracheder Fall ISt. Für den biblischen Sprachgebrauch 1St das schon VOTr Jahren VO  3
Barr, The Semantıcs of Biblical Language, überzeugend nachgewiıiesen. Wenn der
Vertfasser auf behauptet, da{fß das syrische yanh) dqwds Geist der Heilig-keit, Heiliger Geıist, eine Wertverschiebung ZUgUNSTIEN der determinierten Form
impliziert, obwohl dıe gyriechische Vorlage bisweilen uch indeterminiert 1St, hat
ıcht 1in Betracht SCZOSHCN, da{fß der Status emphaticus 1M Syrischen seinen determ1-
nıerten Charakter teilweise verloren hat un eshalb oft indeterminiert übersetzt
werden MUu: (sıehe Nöldeke, Kurzgefaßte syrische Grammaltık, 47) 1le
VO' ıhm daraus SCZORCNCNHN Schlußfolgerungen werden dadurch hinfällig.

Das zweıte Kapıtel 1St den syrisch-apokryphen Schritten gew1idmet, d.h dem
Thomasevangelium un den Thomasakten, die VO Vertasser als Außerungen der
Volksirömmigkeit und als Erbauungsliteratur betrachtet werden. er Versuch,ben diese Schritften religions- und tradıtionsgeschichtlich einzuordnen ‚fehlt aber,obwohl S1C fundamentale Bedeutung besitzen tür 1ne Bestimmung des
Verhältnisses zwıischen Christentum un Manı  Ääismus 1m dritten Jahrhundertn 1im syrischen Raum. Zudem 1St CS zweifelhaft, ob die Thomasschriften
(warum hat der Vertasser die Schrift des Thomas des Athleten ıcht einbezogen?)
ZU Genre der volkstümlichen Erbauungsliteratur gehören. Vielmehr weist ihre
Phraseologie und symbolhafte Sprache auf velehrte Kreıse h  in, 1n denen auch der
Manıiıchäismus Anhänger fand Siehe z. B } Delaunay, Rıte symboliqueCtia T ’homae Er SYT., I’ 2a et 5 Memorıia /ean de Menasce ed G12gN0UX,cta Iranıca. Teheran 197/74, 1154 Gerade die Geistvorstellungen des syrischenChristentums hatten fundamentale Bedeutung tür den Manichäismus, dessen Stifter
VO:  3 seinen Anhängern als der Paraklet betrachtet wurde, weıl der Ge1lst der Wahr-
heit ın Manıs Offenbarungsverständnis ine grundlegende Rolle spielte. Sıehe
Nagel, Die apokryphen Apostelakten des un Jahrhunderts in der mani;chä-
ischen Lıiıteratur. Eın Beıtrag AT Frage nach den christlichen Elementen 1m Manı-
chä1smus, (7NnNO0SLS und Neues Testament Berlin 19773, 149—182, u.  S dargelegtwiırd, dafß das Verhältnis zwischen Jesus und seinem „Zwilling“ Thomas, dasGeiste hergestellt wırd, Manıs Offenbarungsverständnis bestimmt hat

Der Verfasser datiert das Thomasevangelium 150 n. Chr. und führt denkoptischen Text auf eın syrisches Orıigıinal zurück. Dıie Frage der Datıerung 1St
umstritten, und mMIit Recht ann behauptet werden, daß das Thomasevangeliumauf den Antang des dritten Jahrhunderts datiert werden MU: un! das „Diates-saronlesungen“ 1mM die Verwendung des Diatessarons 1n Syrıen zurück-gehen. Auch das Problem der Sprache 1St nıcht gelöst; jedenfalls kann festgestelltwerden, da{fß, WenNnn Syrisch die Originalsprache des ThFE ware, die koptische Ver-
S10n eiıne Übersetzung AuUuUS dem Griechischen ISt, dafß NUur eın mittelbares Ver-hältnis zwischen dem koptischen un einem vorausgesetzten syrıschen ext estehtUÜberdies mu{ dann noch bewiesen werden, daß 1mM Laufe der Tradition das ThEunverändert gyeblieben sel. Es scheint mM1r darum klar; da{f das ThE nıcht ohneweıteres als Zeuge für die syrische Theologie der ersten Jahrhunderten verwendetwerden kann.

Die Vorstellung des Heiligen eıistes als Mutter WIr: VO Verfasser
erörtert, das Perlenlied Aaus den Thomasakten zıtıert, 1n dem S1Ee belegt 1St.
Dıiıe Rolle des Heiligen eistes als Mutter scheint mır nıcht sosehr mı1t dem (gram-matıkalisch!) weiblichen Geschlecht des syrischen Wortes Y Geıist en-zuhängen, als vielmehr miıt der theologischen Vorstellung VO  3 der Geburt desSohnes AUS dem Vater 1n Verbindung 99080 der Wiedergeburt des Menschen, WwWI1ıe das
1m Prolog des Johannesevangeliums beschrieben wırd un in Joh 3, Ea weıter
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ausgeführt wırd In diesem Zusammenhang oll noch auf die Oden Salomos hın-
gewl1esen werden, 1Nsbesondere auf Ode 19 1n der die des Heiligen elistes
als Multter theologisc csehr reflektiert ausgeführt wird (siehe Drijvers, The 19th
Ode of Solomon: Lts Interpretation Place in Syrıan Christianıty, PThS S
1950, 337-355) Wenn INa  3 die Verbindungslinien 7zwischen den Thomasschriften
un den den Salomos iın Betracht zieht, scheint es kaum verechtfertigt, den Oden
keinen Platz dieser Untersuchung einzura2umen. Gerade ıhre Entstehung 1m
dritten Jahrhundert auch der Verfasser scheint 23 ıne spate Entstehungszeıt
anzunehmen macht die Oden einem wichtigen Verbindungsglied 7zwischen der
antiochenischen Theologie des 7zweıten Jahrhunderts und späteren theologischen
Entwicklungen ostsyrischen Raum.

Das drıtte Kapitel behandelt die Geistspekulationen Bardaisans und atl1ans
hne dem schon Bekannten viel Neues zuzufügen. Auch 1er fehlt der historische
Kontext, dafß der philosophische Schulunterricht 1n der Schule VO  3 FE.dessa Zanz
unbesprochen bleibt. Der Verfasser unternımmt CS eshalb auch nı  cht, die phıloso-
phischen Elemente 1n Bardaisans und atlıans Lehren SCNAUCI die antıke Philo-
sophie einzuordnen. Doch ware WEeEeSsCntlich, Bardaisans Standort innerhalb des
syrischen Christentums bestimmen, wıe schwier1g die Quellenlage auch sel.
Bardaıisans Polemik die Markioniten, das Buch der esetze der
Länder eiınen Nachhall enthält, 1St Sanz VO  e philosophischen Voraussetzungen be-
dıngt. Anderseıts weısen Bardaısans und atıans Anthropologie gemeınsame Züge
speziell 1n der Trichotomie auf, die m. X& möglich machen, die unterschiedenen
Gruppen, die das frühsyrische Christentum bildeten YENAUCT skiz-
zieren un: Unterschiede un Gemeinsamkeiten auch historisch trassıeren.

43 erortert der Vertasser e1ins der mythologischen Fragmente, dıe Ephräm
Syrus in den Hymnen cContra Haereses überliefert, un übersetzt in Hymne
Haer. 5 9 W IM by’z NN btnt wyldt w’tqry br dhy? und die Multter hat, w1e
ein Fisch, empfangen und iıh: geboren. Und wurde genannt: Sohn des Lebens.
Es scheint mıir, daß die Woörter bryr’z nn btnt übersetzt werden mussen: ‚(dıe
Mutter) wurde schwanger mi1t dem Mysterium des Fisches!‘ wWas auf die Inkarnatıon
des Sohn des Lebens Christus Ichthys hinweıst, in welcher Symbolik sowochl
astrologische Assozıatıonen mitspielen können, als auch der Kult der Atargatıs, der
Göttin der Fischen, den Hintergrund mitbestimmt. Die Bemerkung des Verfassers:
‚Bardaısan dürtte einen Wal gemeıint en scheıint M1r deshalb nıcht zuzutref-
ten

Wenn der Vertasser 53 die Geistsoteriologie atıans 1Ns Zentrum seiner
Gedankenwelt rückt, W as bestimmt richtig ist, hätte 1119}  - doch N gesehen, da

1n diesem Zusammenhang auch die Oden Salomos miteinbezogen und die Be-
deutung dieser zentralen theologischen Gedanken für die spatere Entwicklung der
syrischen Theologie erhellt hätte. Das Zusammengehen VO  e} Erwerben des Heils
un! Erkenntnis der Wahrheit 1St eine 7utreffende Erklärung für das Bündnis VO  3

Theologie un Philosophie, das die XL Geschichte der syrischen Kırche und
Frömmigkeit cQharakterisiert. In der Erörterung der Theologie Aphahats er-

streicht allerdings die Bedeutung atlıans (siehe F f
E Anm 316 un 78 deutet der Vertasser dıe schwıer1ige Stelle in Aphra-

Aats Dem VI (ed Parıisot, col 293 K ‚(1n der Taufe) mqablyn YZO dqwds
bsr’ d’Ihwt h ‚In der Taufe empfangen die Menschen den Geist der He1-

lıgkeit aus/von einem el der Gottheıit‘ drückt in diesem ontext die Formel
bsr d’Ihwt? nıcht 11U!T die Zugehörigkeit des eılistes Zur Gottheit Aus, wI1e

betont, sondern auch dafß die Menschen 1n der Tauftfe wıeder der Gottheit Teil
bekommen, nämlich dem Teil, der VOI Christus repräsentiert wiırd, 1n dem der
Urstand des Menschen wiederhergestellt wird

Der Vertasser hat ıne Monographie vorgelegt, die ein wichtiges Thema in ein-
geschränkter Weise behandelt Im YyanzcCch scheint mır das Kapitel ber Aphrahats
Geistlehre besten gelungen se1N, weiıl sich da der Mangel einem histo-
rischen Zusammenhang un: einer traditionsgeschichtlichen Näherun smethode
mindesten ühlbar macht Das Thema verlangt eine Einordnung 1n ASs (janze der
frühsyrischen Theologie, in welchem Rahmen auch Christologie und Anthropologie

14
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tiefgehend 1n historischer Perspektive ZUur Diskussion gestellit werden sollen Dafür
hat eine nützliche Vorarbeit geliefert.

Groningen Drijvers
The mode ot eologica ec1ısıon Makıng early

Cr  O I r C  C Inquiry 1nto the Functijon ot Scripture and
Tradıtion the Counscıils of Nıcaea and Ephesus, by ph Person
(Bd XIV der Theologischen Dissertationen, hrsg. Bo Reicke). Friedrich Rein-
hardt Kommissionsverlag, Basel, 1978
This paper-covered dissertation of 245 printed by oftset method treats

ot particularly interesting subject. Its author has read widely and judiciously uPDOHN
the theme, thoug It 15 A p1ty that he has NOT ncluded in his bibliography either
Diıiviıne Substance (1977) by Stead ındeed he be wholly uUuNn4aWAalc
o Protessor Stead’s contributions the understandıng of the Arıan Controversy),
nOor Sımonett1's La Orısı Arıana ne! Secolo (1975) But his book Was

parently written in 1977 MUSE NOT ame hım for missıng Lorentz’s weighty
study, Arıus Iudaizans®? (1980)

He devotes much the larger DPart of hıs study the Councıl ot Nıcaea of 3725
(186 pages), and hıs LreaAtment of 1t 15 the whole highly satisfactory. He makes

z00d C4aSsSeEe trom the SCAaNTY evıdence avaılable tor concluding that the Arıans at

Nıcaea, far trom boldly stepping orward and dominatıng the inıtıal proceedings,
WT reluctant an hesitant and knew emselves be 1n M1nOr1ty (pages
C He denies the thesis of Harnack and Seeberg that Busebius of (aesarea
was the leader ot Jlarge Origenistic Party which occupied middle yround, but
Aargucs convincingly that he W as basically pro-Arıan (as he had een betore Nı-
caea) IN Was doing all he could make the sıtuatıon safe tor iımself an his
frıends: he DULt orward hıs OW') creed NOTtT only vindicate hıs OW: reputatiıon tor
orthodoxy (Gif aACCECDPT thar the supposed Council of Antioch of took Jace),
but Iso 1n the hope of affording ormula which hıs riends could sıgn (pp
- Constantıne, Person e  , pressed tor the inclusion oft homoousios,
NOTt because he wanted please Origenist majority (so Harnack), but 1ın order

z1ve the Arıans loophole, tor che term could be interpreted (as Fusebius C12es
interpreted it) siımply excluding materıjalistic (pp. 7981 and 106—107).
Here Stead’s evidence would ave assısted the Dr Person Aas useful
discussıon of the SOUTCES ot the Nıcene Creed (PP . He ıghtly discounts
the theory thar the Western theologians tavoured homoousio0s because 1t derived
from Tertullian and W as therefore pressed by Os  s  1US (pp. 100—101). In tact the
likelihood of Ossius havıng insısted homoousios Nıcaea 15 much reduced by
the consideration e hat 18 later, Sardıca, he did NOT insert it in the Aatfe-
MENT ot the Western bishops, though he had CVCIY Oopportunity do Person
also 15 right 1n rejecting the theory championed by Krafrt and de Urbina (and
earlier propounded by that the councıl homoousic0s e taken iın the
seNS: of numerıical unıty (D 102) SUI11S effectively (D. 105)

„As it stands the creed, the homoousios CAN be read either As affirma-
tion of the divine unıty a1firmation of the equal deity ot the Son,
an ıt 15 difticult 1n the liıght af the theological discussion which took place
prio0r the councıl believe that this ambigulty Wr4S accıdental.“
It ıs heartening fın Dr. Person showing scepticısm about the connection of

Lucıan of Antioch with the „Dedication“ Creed of Antioch of 341 (p 164, 62)
No OoONne has CALET- produced satısfactory Frcason why Lucian should have een
requıred produce creed: the lınks between „Arıanısm“ and the „Dedication“
creed run through Aster1us, NOt Lucian: and the single doctrinal position which

Can with contfidence attribute _ Lucıan 15 denied 1n that Creed
tew mMıiınor cr1itic1ısms might be made ot hat 15 generally z00d handling of

the Councıl ot Nıcaea. Dr. Person STAates (p 30) that the Arıans regardedırrational the V1eW propounded by Alexander of Alexandria, based Isaiah 5378:that CANnNnNOL know how the Son 1s begotten. This might apply the later,
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NOT applyradıcal, Eunomi1ans, whom nothing W aAs myster10us, but does
OS theearlier Arıans. Eusebius of Caesarea SC same argument,

Second Creed the „Blasphemy“) of Sırmıium of 257 Agaın, Dr. Person here
Z01Ng aStray with large numbe of distinguished scholars, including Harnack
and Kattenbusch) faıls distingu1s between the baptismal creed AN: the rule ot

and varıable phenomenon than the bare,faıth, which W as much IMOTre $lu1
summarizıng baptismal creed (PP E 148) Nor does he realize (p. 101) how
fragıle 15 the evıdence that Orıgen applied the term homoous10s Son.

Hıs trezx  men of the Councıl ot Ephesus 15 much brieter and cketchıer than his
ACCOUNT of the Councıl of Nıcaea. Indeed, the work might ave en improved
had he omitted thıs chapter and tilled OUEtF the others. He ha difficulty in
showıing how unfair, hasty and unsubstantiated ME the 2CCusatıons which thıs
Councıil made agaınst Nestor1us and 1n concludıng that Cyril an Nestor1us
represented, NOF orthodox and heretical viewpoint, but LW difterent WayS
of interpreting the Bible And his general conclusions about Scripture 2N tradı-
t10N, 15 tar an y conclusions Ca  — be drawn *+rom the tar £rom abundant evidence
about Nıcaea, ATC sound. he ancıents placed Scripture Grst an tradıtion second
L} SOUFCCS, but WEere ready interpret Scripture by tradıtiıon, and the Ü W! acted
each other 1n what Person calls „Dialogic“ dialectical) WAY. This 1S, 11 short,

useful book tor the student otf patrıist1c lıterature.
But ıt could have een better book than it 1S; because 1tSs presentatıon 15

marred by number of careless and u  EY aults. VDr Person, his credit,
qUOTECS the original Greek ot hıs SOUTCES freely; counted less than thirty
mistakes in the Greek Less excusabiy, COUNTIE aAat least 25 mistakes the
Englısh BOXT. It 15 Iso possible detect SOI CUN10U45 spellings eXpressi0onNs:
„concensus” (thıs 15 NOT mer:ıcan mode ot spelling bur mistake);
„Syrian-speakıng“ Syriac-speaking) „publically“ } VOX nıhiılı tor
„publicly“) 136; „data“ singular NOUN 142 and 158; „Pneumato-
macher“ (German-Greek?) 190 Note 160 AT 15 displaced and inappli-

15 quıitecable long ILLE beginnıng „Wırch ımportant bishops
obscure, tor the reader CannOt determıne whom „they“ the ubject) refers.
Another of ing obscurıty OCCUFTS 1:60, 11,. The clause
„Wırth che problem of transportatiıon being what It waa4s 15 deplorably clumsy, and
the expression 174 (Eusebius) „Was NOtT. terribly pleased about accepting the
homoo4si0s“ made yOUur reviewer think that he w as readıng student’s Y

HansonManchester

Lorenzo Perrone La Chiesa dı Palestine le CONFrös
U "Lest1 recherche dı Scıenze religi0se, Brescia/

Paıdeija edtrice, 1980, 335 Price lıre, stift
From the early of the fitth CENTUrY down the rab INVasıons, ale-

stine played peculıar role 1in the ecclesiastical an doctrinal controversies ot the
Roman aSt, Whıile Zypt W as staunchly anti-Chalcedonıan and INOST $ Syrıa
became S Palestine Airst sightr the historıan wirch piıcture oft baffling
INCONSIStENCY. Immediately after the Councıl of Chalcedon 1n 451 feeling agalnst
the Definition equalled that prevaılıng in Alexandrıa. The Patriarcl Juvenal W as

torced flee and tor LW his place W as taken by the monk Theodosius
Thereafter, however gradual change took place. While Man y promiınent monks
remaıned antiı-Chalcedonian, the ishops followed the ead of the Patriarchs
Martyrıus —4 and Sallustius 64 2n moved towards mediatıng
posıtion between the Chalcedonıians An eir OppONECNTS. In the first decades of the
sixth CeENTUrY, however, Palestine opted firmly tor Chalcedon nd Was responsible
with cthe clergy an monks of Syrıa IL ftor initiatıng the downtall of Severus ot
Antioch in 518 In Justinian’s reıgn Palestine, though loyal Chalcedon, became
the CENTre tor revival of Origenısm 245 ell the ome of ON of the theolo-
&1ANS of CeaSTt, Leontıius of Jerusalem, who converted the Iwo-Natures CONCECDL
of Chalcedon into dynamıc mystical heology capable of withstanding the ALSU-
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1n favour of Monophysitism. How AN! why did these developments take
place?

Dr. Perrone these questi10ns 1n his study of the Palestinian
Church from 431—555, published under the auspices, of the Instituto peCr le Scıenze
religiose Bologna, He wrıtes AaS historian, aımıng unravelling the political
problems involving Christianity in Palestine that accompanıes the doectrinal CON-
troversies. He SCC5 Palestine excellent observatıon DOST whence tollow the
evolution otf the latter. The ftive sect10ns into hıch he divıdes hıs study namely,
Palestine between Ephesus and Chalcedon, the generatiıon of „mıinımal Chalcedo-
nıanısm“, the re-aftirmation of Chalcedon, the development of ‚integral Chalce-
don1anısm“, anı: theology and spirituality 1n Palestine between Chalcedon and the
Fıfch General Councıl 1n 555 faithfully reflect these 1ms.

errone ollows the A4s told by Zacharias Rhetor, Evagrıus and, above al
by Cyril of Scythopolis. In outlıne, 1t 15 relatively tamıliar but IT 15 valuable
watch the s1ıtuatiıon unfold £rom the Palestinian point otf VIeW. Undoubtedly, the
author’s maın contribution lies with his first chapter. Takıng his startıng pomt
the synod held Jerusalem September 400 the annual celebration of cthe
dedication of the Church otf the Resurction 13 September 335) he chows che
maın problems affecting the Church 1n Palestine 1N the GXT CENTUFY and A halt
WEeTeEe Iready in embryo AL that meeting. Origenism, the influence of the doctrines
of Apollinaris of Laodicea and above all, the relations between the Christians and
the other maJor relig10us communıties, the Jews and Samarıtans all tormed Part of

1tSs cosmopolitan intlux of pilgrims, 1tsche agenda. The Palestini:an WwIt
ever-increasing numbers of monks, Its developed lıturgy An articulate theologians
15 excellently SEL The author c<hows char the whole, the Palestinians, while
accepting the Logos-Sarx ot the person of Christ and favourıng 1ts Ale-
xandrıan interpretatıon, WeTIiC cCOonsıstent in their Opposıtion Apollinarism. The
student wr 11 be atetful 1n particular for the author’s demonstration of thıs LO
a comparıson Hesychius of Terusalem’s exegesis of Leviticus 14,7 the EW
ZO4tS) compared with that of Cyrıil of Alexandria. Juvenal’s SUPPOTT of Eutyches
1n 449 he pOoiNts OUT also, Was notably less Warm than that attorded by Dioscorus,
anı w as in Part motivated by his ftierce ambition wın tor Jerusalem the STAtUs
of patrıarchal S: generatıon later, he might ave een ıke the Patriarch
Martyrıus, Ina of the Henotikon.

Jerusalem however, the o Its OW! sustaın 1fSs pretensions. The
author rightly po1ints the tact Christianity di NOT succeed 1n becoming the
maJority religıon otf Palestine before the $ifcth CENTUTY, an correctly emphasıses
the role of the increasıng number of monastıc communıitıes in bringing this about.
Monasticısm however, w as far less of indigenous growth 1n Palestine than It w as
1n Egypt Anı Syrıa. Many of the Palestinian monAastıc eaders were ımmıgrants
and Iso INeE'  z of intellectual STAature. Thus, Euthymius the Chalcedonian eader,
CALINE from Melitene Near the Armenıjan frontier whıiıle his Peter the
Iberian W as trom the royal house ot the kıngdom of Georgıa. Whatever their
theologica]l leanings, they reflected cosmopolitan outlook and they epende for

e1r securıty imper1a] patronage and trOOPS. It 15 NOT surprising that read of
Saba’s MONASTETY petitoning Justinian 531 tor fort for protection agaınst
Saracen raıders (Vıta Sabae, 72) that Photion, described as „SCN10T7 monk“
took the field 1in 564 agalınst Samarıtan insurgents (John of Nikiou, Chron

In what 15 intended primarıly 4S polıtical and ecclesiastical SUFVEY this ASDECTof the religi0us history of Palestine needs stressing. The brittle
Christian posit10n, C: threatened by hostile forces explains much otf the feveris
aCt1V1ty anı INCONSISteNCY of the monastıc eaders. More D LOO, might

AaVe devoted the internal ıfe otf the monasteries and the personalinfluence exercısed by SOINEC of the monks the patrıiarch, otably by Sabas the
Patriarch Sallustius, 1ın Chalcedonian Monastıc history in Palestine 15
dominated by powerful personalities wagıng their private WAarTrs tor agalnstChalcedon. Here ONeEe would TAaW attention Dervas Chitty’s The Desert Cıty
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Oxford The author’s handlıng ot the complicated doctrinal 1SSUEeSs (Ch
fits 1n well witch his SUFVECY of the general ecclesiastical history of Palestine, without
displacing the acknowledged asters in thiıs field, such Halleux and Meyen-

O11l
AN 1n all, 1n focussıng attention on Palestine and bringing together and explai-

nıng INan y of the political A well the doctrinal factors that took Palestine Out
ot the Monophysite sphere, the author has rendered real service scholarshıp.

regional study otf the Christological CONLTOVETITSY such h  18 has long een
needed. Valuable Ü WE his insıghts 1into the characters of the SUCCeESSIVe patriıarchs
of Jerusalem 1n sıtuatıon where personalıty counted. Hıs tair-minded and well-
wrıitten study wil remaın standard work Palestine in the Centiur when 1ts
religi0us eaders exercised lıttle influence the development Christian
orthodoxy ın the Byzantıne empire.

Glasgow W.H Frend

Rudolt£ LO TEeNZ,, Arıus JUda1zanSst Untersuchungen ZUr dogmenge-
schichtlichen Einordnung des Arıus Forschungen ZUur Kirchen- und Dogmen-
geschichte, Band 31 Göttingen (Vandenhoeck Ruprecht) 1980 DA d kt

/S,—.
Nachdem dıe in den etzten beiden Jahrzehnten 1CUu belebte Erforschung der

Ursprünge des Arijianismusl 1mM wesentlichen außerhalb Deutschlands VOT sıch Z1Ng,
meldet siıch mMIiıt diesem Bu: dıe deutsche protestantische Patristik hierzu Wort,
und WAar in einer VWeiıise, die der gespannten Aufmerksamkeit aller Interessierten
V{} vornherein sicher sein A1I1N.

Das Buch eın mMi1t eiınem ausfürlichen forschungsgeschichtlıchen Überblick

PKap. 1l Die Erforschung der Ursprunge des Arıanısmus), welcher über die An-
ange der Dogmengeschichtsschreibung der Aufklärung noch hinausgehend 1M-

HAT wıeder auch auf die antıke Polemik un autf die Nennung VO!]  “} Traditionen
durch die streitenden Parteıjen VO  3 e1nst zurückgreift, die diese anknüpft. Folgt
sodann (ın Kap 11) 1ne zußerst hilfreiche synoptische Darbietung der wichtigsten
Arıusexzerpte bei Alexander und Athanasıus VO:  - Alexandrien mit anschließenden
(einleuchtenden) Erwagungen ZUr Abtassungszeıt der Thalıia; wIıe Ja überhaupt dıe
Feststellung, „daß für die Auslegung der Fragmente des Arıus, abgesehen VO  5 den
yroßen Schlagwörtern des arianischen Streites, nıcht viel eschehen“ sel, „wıe
mMa be1 eiınem häufig behandelten Thema annehmen so] te. als Begründung
für die erneute monographische Befassung mit dem Gegenstand dient (s Vorwort,

fı Aut dieser Grundlage wird (ın Kap 111) ıne „vorläufige Bestimmung des
theologischen Ansatzes be1 Arıus“ versucht, welche der ert. 1n den olgenden
Kapıteln bewähren bestrebt ISt, iındem mınut1ös den islang namhaft 5C-
machten und das 1St in der Tat gleichbedeutend mıt: tast allen denkbaren
Tradıtionen 1n ihrem vermeiıntlichen der wirklichen Eintlu{fß aut Arıus nachgeht

„1mM Vergleich arianischer Satze mi1t der origenistischen.“ wohlbemerkt: nıcht
Nnur der origeneischen, sondern beispielsweise auch der VO  3 Dionysıus VO]  e} Alexan-
drien repräsentierten“ „Logos- un Trinitätslehre“ (Kap. 1n der Näherbe-

Vgl hierzu meınen Artikel „Arıanısmus“, 692—-719, miıt weıterer
Lıteratur.

Da das Manuskript nach Auskuntfrt des Vorwortes nde 1977 abgeschlossen
Wal, konnte auf die abweichende Ansıicht Biıenerts (Dionysıus VO  3 ECXa4an-
drien. Zur Frage des Origenismus 1m Jahrhundert PTS Z Berlin
WAar noch hingewıesen 94, 222); die Diskussion mMIt ber ıcht mehr aut-
BCNOMMEN werden. bin reilich zutiefst skeptisch, ob die cCommun1s OP1N10 VO'

„Origenismus“ des Dıionysıius nach dieser Sanz vewiß verdienstvollen! Unter-
suchung als „widerlegt“ betrachten 1St (gegen Bienert, Das vornicaenische
ÖWO0UOLOG als Ausdruck der Rechtgläubigkeıit, in dieser Zeitschr., Jhg 9 1979

LO 82), annn 1eS5 1er jedoch nıcht vertiefen.
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stımmung des Verhältnisses des Arıus ZUT Logoslehre der vororigenistischen Ale-
xandrıner, Phılon un Klemens (Kap. V), in der Rückfrage nach „Arianıschem“
bei VOILL Orıigenes un den UOrıigenisten bekämpften Gruppen W1€e VOT allem 1n der
aufßerkirchlichen Gnosıs, bei Adoptianern un JäSst, NOLT least bei Paulus von
Samosata (Kap YVJx ehe endlich (ın Kap VII un: die Themafrage („Arıus
Judaızans?“) aufgegriffen un das Verhältnis Arıanısmus Judaismus (verstanden
1m Sınne des altkırchlichen Vorwurts Arıus, nähere sıch in seiner „Christo-
logie“ jüdischen Vorstellungen) einer eingehenden Prüfung unterzogen wırd Be-
sprochen werden: die jüdısch-christliche Auslegungstradition Von Gen 1,1’ Eusebs
VO:  - Caesarea (kein authentisches Bild Jüdıscher Theologie vermittelnder, sondern
ediglıch alexandrinische Religionsphilosophie vorstellender) Bericht über die
Lehre der Juden VO  3 einem 7zweıten Prinzıp (Praep bv NVTI 2-13); Engellehreund Hypostasenvorstellungen 1m spätantiken Judentum (orthodoxer und häretischer
Denkart) WwW1e Judenchristentum; „Arıanısches“ nd „Jüdisches“ in den Pseudokle-
mentinen, be1 Afraat, be1 Laktanz un!: Pseudo-Cyprian, De centesima; endlich
der mögliche Einfluß Jüdiısch christlicher Apokalyptik Sam(<t der FTrage, ob BEWS
der Arıanısmus Aaus der Engelchristologie abzuleiten sel, Im etzten und
zugleich umfangreichsten Kapıtel des Buches (Kap 1X) wird eıne abschließende

WOTrunter bemerkenswerterweise auch Lukian VO:  3 Antiochien und seiıne Schule be-
Bestimmung des Verhältnisses VO  w} Arianısmus und Origenismus VOrgcCchOMMCN,
tafßt werden. Lukian, heißt hier, habe den Orıgenismus übernommen, se1
jedoch VO origenistischen Systemgedanken abgewichen, iındem VOFr allem den
Gedanken der ew1gen Zeugung des Sohnes un! damit ıne tragende Siäule des
orıgeneisch orıgenistischen Systems herausbrach ber auch andere, deren
Oriıgenismus bisher nıemals ernsthafte Zweıtel gyeiußert wurden, kommen hier
(teilweise wıederholtem Male) ausführlich ZUr Sprache, un natürlich VOT
allem Orıigenes selbst. Mıt einem SOrgSsame: Vergleich der orıgeneisch or1ıge-nıstischen Christologie 1mM CHNSCICH Sinne (d 1M Sınne der Inkarnationslehre) mıt
derjen1ıgen des Arıus endet das Ganze, sowohl das Kapıtel w1e das Buch

AIl das 1St, W 1E INa  - sıch denken kann, durch eın hohes Ma{iß Akribie,Scharfsinn un souveraner Stoffbeherrschung gekennzeichnet, Eıgenschaften, Ww1e
INn S1e auch VO  3 den bisherigen Veröftentlichungen des Verf.s her ZUr Genügekennt und schätzen weiß. Allenfalls ein gewl1sser Mang ZU Schwelgen iın
entlegenstem Materı1al un eiıne 1m Einzeltall iıcht immer durchsichtige un: ein-
leuchtende Gedankenführung, die Wıederholungen nıcht entgeht, mindern hınun: wıeder das Lesevergnügen.

Das ber hat keinen Eintlu{ß auf die These des Buches, die vielmehr klar unbehutsam ugleich vorbereitet, entwickelt un: abgesichert wırd Sie lautet: Nıchtder Gottesbegriff, W1e allgemeiner Ansıcht entspricht, 1St der Schlüssel ZUurarıanıschen Lehre Vielmehr 1STt die Theologie des Arıus ın erster Linie Christo-logie. Nıcht die LOgoOs- un! Trinitätslehre des Urıigenes, sondern seine Inkarna-tionslehre 1St die Wurzel des Arıanısmus. Das „ermöglıcht die Lösung der Aporie,dafß AÄrıus sowohl 1mM Wıderspruch Origenes, als auch in Gemeinschaft mi1t iıhmstehrt hne daß INa  } ıhm die Zugehörigkeit Zzu Origenismus aberkennen müßfßte.Die Lehre VO  - der präexistenten Seele des Erlösers 1St dıe Stelle, Orıgenesdie adoptianistischen Überlieferungen, deren Anwendung aut den Logos ab-lehnt, se1ın System eingebaut hat. Die Seele Jesu, eın Geschöpf, wiırd durchSalbung 1 Christus un durch Annahme Z Sohn un Gott. Hıer lag der An-knüpfungspunkt für Lukian (von Paul VO  e S5amosata her) un für Arıus Von1er Aaus „wırd uch verständlıch, Lukian und Arıus den ‚Logos‘ als Seele1m seelenlosen Leib des Menschgewordenen betrachten. Der Arıanısmus 1St keineVerschärfun
Ersatz der Or1

des Subordinatianismus der orıgenistischen Logoslehre, sondern der
Erst Arıus ha

genistischen Logoslehre durch die orıgenistische Christuspsyche (sıc!).diese Lehre in klar durchdachten Formeln dargelegt ware  eader arıanısch Streit schon her usgebrochen un: mi1ıt logischer Begründungversehen“ DA
Hıer kommt
sdruck, das diese

gleich unverstellt eIN Verständnis VO  3 Dogmengeschichte Zuals Geschichte christlichen 5 uffaßt un sıch 1n der
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Frage nach den ehr- un Denktradıtionen äßt Und da
SELZEN meıine Bedenken ein! ber cehe iıch darauf näher eingehe, se1 unterstrichen:
ich halte 1es Buch für ein wichtiges, ein ebenso grundgelehrtes W1e -gescheites
Bu Iso für einen „echten Lorenz“. Ohne Prophetengabe alst sich absehen, da{fß
seine Ihesen, Anfragen und Beobachtungen die wissenschaftliche Diskussion st1mu-
lieren werden, und s1e werden da ihre Bewährungsprobe bestehen mussen. In
jedem Falle ber wırd auch, WeLr Ww1e der Rez M1t der Materıe eidlich VOI-

seın xylaubt, A4UusS dem Buch noch ıne Menge lernen können. exempli-
fiziıere dıes, indem iıch zugleıich einıge Anfragen formuliere und damıt die Diskussion
nach einıgen Seiten eröffne:

Gewiß MU: 1in einer Monographie und darum andelt siıch 1er
erlaubt se1IN, sıch auf ıne Detailfrage W1€e z. B auf das Problem der geistigen
Deszendenz des Arıus konzentrıieren, darauf, Wwi1e gelingen mMags, AUuSs den Frag-
enten durch >  EIC Auslegung 1m Lichte sich vielfach überschneidender Tradı-
tiıonen da{fß INaAal als Leser das Gefühl hat, einem höchst komplızierten Puzzle-

den verschütteten Grundriß seiner Theologie wieder sichtbarspiel eizuwohnen!
machen. ber ob INa  - den Versuch einer I9 dogmengeschichtlichen Einordnung“

un darum veht dem Verf., dem Untertitel des Buches zufolge als gelungen
bezeichnen kann, 1n dem NC geschieht als das, der sich ausschliefß-
11 den Texten Orjentlert un eıinen Blick über S1e hinaus aut den allgemeınen
kirchengeschichtlichen Hintergrund geradezu angstli vermeıden scheint, das
steht auf einem anderen Blatt. meıne, unbeschadet aller besonderen Akzentuile-

se1 auch VO  3 dogmengeschichtlichen Untersuchungen, VO heutigen Stand
kirchenhistorischer Grundsatz un: Methodendiskussion her, fordern, dafß S1e
sich nıcht damıt begnügen, theologische Gedanken nachzuzeichnen, hne die theo-
logische vorzuführen, hne nach den Motivationen fragen. Mag

uch 1 Einzelfall schwer se1nN, gesicherte Forschungsergebnisse 1n dieser Rich-
Cung gewınnen, mussen m. E do wenıgstens Verstehensbemühungen der
angedeuteten Art NTie:  IMME werden, der Versuch, den geschichtliıchen „Raum“
des bzw. der untersuchten Theologen, und se1 65 uch L1LUL: umrißhaft, 1n das (70=
samtbild einzuzeichnen. Stattdessen wırd der Leser dieses Buches Begınn des
Kapitels ber die „Erforschung der Ursprunge des Arıanısmus“ hne weıtere Er-
klirungen un Umschweite miıt dem AF empfangen: „Weniger VO] der Parteıen
CGunst als VO'  —3 ihrem Ha: verwirrt, hat das Charakterbild des Arıus in der (32-
schichte kaum geschwankt“, während Ende eines iıhm viel abverlangenden

und traditionskritischen Mosaikspiels miı1t dem schwachen Trost entlassenuellen- „welche ber der früheren (je-wiırd: 99  ın Zipfel der Decke“ habe siıch velüftet
schichte des Origenismus” liege. Dabei wırd sıch VOLr lauter Ermattung kaum
noch darüber wundern, geschweige enn aufregen, da{fß ihm Zu Schluß ansche1-
end noch eın Rätsel beschert wird, das Rätsel nämlich, ob „Origenismus“ hier
3801 (ın „Arıanısmus“ korrigierender) Druckfehler se1 der nıcht!

hat un behält 4 VO  $ Mosheim natürlich vollkommen recht M1t dem be-
herzigenswerten SatzZ, auf den sıch der Vert. emphatisch beruft: Et postulat adhuc
Hıstoria Arıana virum probum U: dı QUamı AmOTr1S expertem®. Allein, muß,
Ja dart der Respekt VOTLT dem „Siıne ira studio!“ weıt gehen, daß w1e in
diesem Buch selbst das kritische theologische Urteil gänzlich unterbleibt, das
allein doch Dogmengeschichte, WwW1€e Kirchengeschichte überhaupt, eiıner theogi-
schen Disziplin macht? Was 1j1er geleistet wiıird un: das ISE: iıch betone CS, ıcht
wenıg! 15r sıch 1n der Tat MI1t dem „mühsamen Voranschreiten in einem ITrüm-
mergelände“ zureichend beschreiben, „das 7zudem immer noch (sıc!) VO:  - den
Rauchschwaden einstiger dogmatischer Kämpfe vernebelt i1St  I f hätte da-

icht Ur einen entschiedenen theologischen Vorbehalt anzumelden. sondern
ich hätte auch die S5orge, ob sich Dogmengeschichte, abstrakt un! „zweck“- wıe

VO:  3 Mosheim, Institutionum historiae ecclesiasticae antıquae recentl0O-
F1S lıbrı QUatIUOT, Helmstedt 1755; 184 Anm ZIE. be1 L) 2 9 35
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„wertfrei“ betrieben und verstanden, 1n Zukunfrt überhaupt noch werde vermıiıt-teln lassen, sehr ich ecs als unausgesprochene Warnung davor, sıch als Dogmen-historiker dem Zwangsgesetz Sanz bestimmter theologischer Fragestellungen undInteressen unterwerfen, ohl würdıgen weiß und für berechtigtalte.

Es 1St sicher einer der besonderen Vorzüge des Lorenzschen Buches, dafß derFrage jüdısch häretischer un judenchristlicher Eıinflüsse auf Lukian un seineSchule, zumal auf Arıus, W1e sSie schon die antıke Ketzerpolemik behauptete,gyründlich nachgegangen 15 Ww1e lange nıcht mehr. Obwohl sıch auch Jetzt keineAbhängigkeitsverhältnisse MIt Bestimmtheit konstatieren ließen (s 224), hatsich doch utfs Cu:c gezeigt, da{fß der Jüdische Hıntergrund für die frühe Kirchen-W1e Dogmengeschichte weıt ber die neutestamentliche eit hinaus wichtig undaufschlußreich bleibt Freilich ware fatal, wWenn 1U  - lediglich eine Eıinseitigkeitdurch ine andere ErSsSetzZt würde. Eıine integrale Sıcht dagegen muß un wırd alleDuggestivalternativen (einschließlich derjenigen: „Jüdischer“ oder griechisch-philosophischer Einfluß) zurückweisen un wen
ann doch des chos auf ihn willen

schon ıcht Arıus’? selbst,1n den mIit seinem Namen verknüpftenAuseinandersetzungen sıch die Problematik der geistesgeschichtlichen Beziehungenzwischen Antıke und Christentfum überhaupt bündeln und verdichten sehen. Darın69  n  o ıhr einzıgartiger Rang und iıhre exemplarische Bedeutung bıs heute.
1St dem erf£. durchaus zuzustimmen, WeNn siıch das Bild VO] „Ra-tiıonalisten“ Arıus ZUT Wehr 5 „welches ein. zähes Leben in den Dogmenge-schichten führt“ (S 120) Auf die Frage ındes, Was die Triebkraft SCWESCH sel. diehinter den „Neuerungen“ des Arıus gestand habe, erfährt INa  — lediglich: dasDrängen auf begriffliche Schärfe, auf gedankliche Klarheit, autf logische Begrün-dung (S 209 223 Ö) Überdies macht Ccs der erf Leser besonders schwer,

vertritt, nıcht der Gottesbe
Arıus auch 1n seinem religiösen Anliegen ernstzunehmC weiıl Ja die Meınungorift, sondern die Christologie CNSCEreN Sınne se1 derSchlüssel ZU theolo ischen Denken des Arıus. Denn: „Was Arıus ber JesusChristus Nu  3 eigentli75 n hatte. 1St dank der gründl:;chen Vernichtung seinerSchriften kaum noch mIt Gewißheirt auszumachenGegnern zuzuschreiben se1n, die,

Das ber wırd weniıger den
sSOWweılt WIr sehen vermögen, der Debatte ISIallmählich ine spezifisch christo]ogisch soter10logische Wendung vaben darınJag Ja die auch ıwa VO'  3 Harnack keiNCSWECRS geleugnete Stäiärke der athanasıiani-schen Posıtion als dem Umstand, daß AÄArıus der Christologie „das weniıgsteInteresse“ hatte; „Ausgangs-seines religiösen Lebens War

und Endpunkt seınes theologischen Denkens, entrum
Arıus wahrscheinlich iıcht al

der ine allein ewıige Öft . 90 Und darın standein, sondern ın einer Gemeinschaf VO  ; Gleichgesinn-CC die selbst an den renzen der Kirche nıcht haltmachte.
Wenn der ert. dagegen einwendet, der Ausgangspunkt für Arıus könnedeshalb schwerlich die Gotteslehre, da

ıcht einzusehen ware,
Ü YEV eivar Gottes, SCWESEN se1n, weildie ‚Orthodoxen‘ Von der Agennesie Gottes,die S1Ee ebenso behaupten, nıcht ZUuUr Geschöpflichkeit des Sohnes“ kommen, annn 1Stdas ıcht vıel zwıngende als WeNn In  w} seine Neubestimmung des theologischenAnsatzes, der Grundanschauung des Arıus damit problematisieren wollte, dafß 1ınder Inkarnationslehre, der Logos N: Christologie. Arıus mi1ıt Athanasios undApollinaris ereinstimmte!

WAas immer dı
ohl ber oilt, dafß sıch bei Arıus alles utfsbeste ıneinanderfügt, daß C: religiösen Antriebe dabei SCWESCHse1in mögen, tast immer die vernünftigere, die leichtere „Lesart“ bietet. Wie siıchber lectio tacılior und Wahrheit zueinader verhalten, das eben 1St die Frage,damals W1e heute.

Marburg/Lahn Adolf Martin Rıtter

251 hier: 248
Elliger, BemerkunSCn ZUr Theologie des Arıus, ThStKr 103, 1991 244—

Ebenda, 250
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Hans-VWerner GOoCtZ. Die Geschichtstheologıe des Oros1i1us
Impulse der Forschung, S22 Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-

stadt 1980 VIIL, 180 5i Kartı Ladenpr. / 3,—.
Die Berechtigung für ine historische Beschäftigung mit TOS1US liegt darın,

dafß seine Geschichtstheologie auf das Mittelalter nachweisbaren Einfluiß ausübte.
Der 1 Afrika schreibende spaniısche Priester ühlte sich WAar als Römer, verta
aber bewußt ine Universalgeschichte, deren entscheidender FEinschnitt die Geburt
Christı bildet. Seine apologetische Tendenz zeıgt siıch darın, da{ß der heid-
nıschen Unglücksgeschichte ıne christliche Glücksgeschichte gegenüberstellt. Um
den heidnischen Vorwürten gegenüber dem Christentum 1m Westen begegnen,
deutet TOS1US den Goteneinfall Alarıichs 1n Rom als Beispiel tür die Miılderung
der Zeıten durch das Christentum;: enn die Schonung der römischen Christen durch
Alarich ertete als miraculum. In seiner Weltreichslehre lösen einander vıer
principalıa N: 1n der Vorherrschaft aAb Babylon, Karthago, Makedonien un
Rom Von der Lehre des Hıeronymus unterscheidet sıch dadurch, da{ß das
afriıkanısche eich AaNSTAtt des persisch-medischen aufnımmt. Indem durch
Gleichsetzung VO  3 Steuer und Bürgerrecht Christus als C1VI1S OMAaNus bezeichnet,
verstärkt die heilsgeschichtliche Aufgabe, die Rom von Anfang besessen
habe Den wahren Fortschritt hätten ber TST diıe tempoOra Christiana mMIt iıhrem
Rückgang der Unglücksfälle gebracht, wenn auch der Prinzıpat des Augustus miıt
seiner Welt- un Friedensherrschaft entscheidende Voraussetzungen für die (e-
hurt Christi ebracht habe Monarchie und Gottesherrschaft gEraLCNHN SOm1t bei
TOS1US in I: ezug zueinander. Da{ß sich das Imperium Romanum durch
Krıege ausdehnte, tführt TOS1US auf einen göttlichen Geschichtsplan ZUruü wel-
cher die Synthese „wischen Römertum, Christentum und Menschlichkeit ermöglicht
habe Diese Einheıit VOo  $ Staat un: Kult machen 65 TOS1US einfach, sich IM1t seiıner
Gegenwart identifizieren; doch WarTt tür seıin missionarisches Denken noch eın
Problem, da{fß die Barbaren außerhalb der christlich-römischen Menschheit standen.
FEın Vergleich miıt Augustıin un Bemerkungen ZU!T Wirkungsgeschichte des Oros1ıa-
nıschen Werks runden diese informatiıve Schrift

Marktredwitz Hans oachım Berbig

Uwe Süssenbach, Christuskult und kaiserliche Baupolı-
U Dıie Anfänge der christlichen Verknüpfung kaı-

serlicher Repräsentation Beispiel der Kirchenstiftungen Konstantıns. Grund-
lagen (Abhandlungen Z Kunst-, Musik- un Literaturgeschichte, 241) Bonn
Bouvıer 1DES A
In seiner bei Johannes Straub angefertigten Bonner Dissertation 11 nach der

Bewertung der Anfänge kaiserlicher Repräsentation ın der christlichen Kirche durch
die moderne Forschung fragen, Dazu erscheint 6S ihm A sinnvollsten, VOor allem dıe
modernen Interpretationsversuche des konstantinischen Kirchenbaus 1n den Mittel-
punkt seiner Überlegungen SteC

Im ersten Hauptteıil, „Das Problem Die Übernahme der kaiserlichen Symbole
durch die Kirche im Jahrhundert un iıhre Begründung“ (D 9—62), das 1n drei
Unterkapitel gegliedert iSE, leitet die Entstehung der Christus-Imperator-Vor-

Delbrück un VOT allem erneg-stellung in der olge VO  > Kollwitz,
SCI 2US5 dem Verhältnis VO  3 Staat un: Kirche seIit Konstantın ab Herneg-
SCIS Bu: „Macht hne Auftrag“ Aaus dem Jahre 1963 scheint auf weıte trecken die
Inspiration zZz.u vorliegender Untersuchung abgegeben haben Die UÜbernahme der
römischen kaiserlichen Heils- und Siegestheologie durch christliche Theologie und
Kirche machte möglich, d 1er Hernegger direkt folgend, Christus als s1eR-
reichen Imperator sehen un darzustellen und bot Konstantın eine Möglichkeit,
seine Herrschaft auch theologisch rechtfertigen. Die Formulierung der UÜber-
ochrift des Kapitels I>Die malestas dominı in Kunst un Liturgle: ein Ergebnis
der nizänischen Christologie der der Ausdruck des Staatskirchentums nach Br Zen
erscheint ın Formulierung und Begriffswahl unglücklich, da der Begrift „malestas
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dominı“ Terminus für eine ‚estimmte Christusdarstellung ISt, die nıcht VOTr dem

JTahrhundert autftritt und dıe auch SAl nıcht exklusiv meınt.
In der Interpretation Eusebs VO  3 Caesarea als des theologischen euters dieses

christlich yewordenen Kaısertums schliefßt sıch S., der oftensichtlich keine theolog1-
schen der dogmengeschichtlichen Kenntnisse hat, ebentalls CI1LS Hernegger
Die christliche Kunst hat 1in dieser S1ituation 1U für die Aufgabe, diese NEUEC
Einheit VO Kırche un Reich, dieses christliche Kaılsertum für alle siıchtbar PLOT
pagıeren. Dazu bedient S1C csich Elemente der höfischen Kunst, dıe immer mehr das
Erscheinungsbild der christlichen Kunst bestimmen.

Vehement lehnt jede innertheologische Deutung ab, die die Entstehung des
Christus-Imperator-Motivs 1ın der theologischen Lıteratur, Liıturgie un qchristlichen
Kunst A den Auseinandersetzungen des trinıtarıschen Streıites ableiten will ung-
INa a.) Sicher wıird IAl L} dieser Stelle yrundsätzlıch zustiımmen können,
uch wEeNil seine wiederholt vorgebrachte Behauptung, jer völlig Neues und bisher
1cht Beachtetes zZzu sehen, schon angesichts des Von ıhm selbst referierten For-
schungsstandes sich als unhaltbar erweiıst. Unerfreulich 1sSt in diesem Zusammen-
hang d16 sıch durch die IL Arbeit hindurchziehende Polemik eine SOSC-
Nannfe „konfessionelle“ Forschung eın n1ie definierter Begrift die angebli nNnur

apologetische Interessen vertritt un auf diese Weise als unwissenschattlich disquali-
fı7iert werden

Um seine These auch chronologisch abzusıchern, da keine innerkirchlichen der
innertheologischen Entwicklungen ZAUET:- Rezeption kaiserlicher Symbole 1n der Kır-
che veführt haben können, zeıgt eiıner Fülle VOL Beispielen, da{ß dieser Rezep-
t1ONSVOrgang direkt nach 31472 begonnen hat und nıcht in der Mıtte des Jahr-
hunderts, Vr1E verschiedentlich behauptet WIr| Als Belege dafür velten iıhm u, die
Basılıka V()  3 Tyrus, die wahrscheinlich schon VOr 52720 begonnen wurde un VO  3
deren Einweihung uNs die Rede Eusebs erhalten ISt, die Lateransbasıilika 1n Rom
un die bei Fuseb und 1m Liber Pontificalis überlieferten Nachrichten über kaiser-
liche Geschenke die Kirchen un Stiftungen Von Kırchenausstattungen. Als
Inıtiator und Motor dieser Entwicklung 1n der Kırche hat Konstantın selbst
gelten. Allerdings wird INa  e} aum darın zustımmen können, dafß TSE Her-
NCSSCIS „Verdienst“ SCWESCH 1St, das ecue christliche Herrscher- nd Herrschafts-
bıild auf Konstantın zurückgeführt zu haben (p. 61)

Um eıne klarere Sıcht ber die Anfänge der Kezeption kaiıserlicher Symbole ın
Theologie un Kirche bekommen, muß, d dıie Untersuchung VO:  3 Konstantins
Kirchengründungen als den siıchtbarsten Zeugen dieser Entwicklung ausgehen. Diıe-
SC Anlıegen 1St der Zzweıte Teil der Arbeit, „Die Forschung. Die äaltesten chr:  MO
lichen Basiliken: eın Werk der Liturgie?“, gewidmet (D 65—135) Durch seine sıch
schon in der Formulierung der Überschrift des Hauptteils ankündigende pole-mische Behandlung dieses interessanten un vieldiskutierten Gegenstandes verstellt
sıch VO  3 vornherein die Möglichkeit, einen uch NUur iırgendwie weıtertührenden
Beitrag z eisten. Geradezu absurd 1St seine Behauptung, da{fß bei der Frage nach
der Entstehung der frühchristlichen Basılika die wichtige Rolle Konstantıns allge-mein übersehen werde un ;PSE neuerdings die politisch-historischen Aspekte 1Ns
Rlickfeld sei1en. Ebenso 15t seine These VO  $ der prinzıpiellen Ableitungder konstantinischen Basilika ın der heutigen Forschung AUS der frühchristlichen
Liturgie ohl kaum haltbar Seine Zeichnung der Diskussion die Entstehungder trühchristlichen Balilika 1St denn auch äußerst tlach und kommt fast hneBelege ZUS.,. Auch WEeNN Ma  3 seinem Ergebnis durchaus zustımmen wiıll, daß keinekontinuierliche Entwicklung VO frühchristlichen Kırchenbau der vorkonstantini-schen Zeit_ zur konstantinischen Basılıka des Jahrhunderts 1bt, auch nıcht berdie Liturgie, 1St die Art der Behandlung dieses Fragenkomplexes 1n ihrer Ober-
y abzulehnen.
tächlichkeit, die 1Ur allzuoft wiıssenschafrtliche Argumentation durch Polemik r

Der Bruch zwıschen vorkonstantinischem und konstantinischem Kırchenbau zeıgtsich VOr allem unterschiedlichen „Sakralbauverständnis“, dessen schriftliche



367Ite Kirche

Zeugnisse B untersucht. Er kommt dem urchaus 7zutreffenden un
eigentlich auch ekannten Ergebnıis, da{fß die christliche Kirche iwa bis F: re
300 keinen eigentlichen Sakralraum kannte und GFESE Mit Konstantın die Vorstel-

architektur beginnt. Wenn 1m Zusammenhang derlung VO:  o christlicher Sakral
schen Zeugn1S56 des vorkonstaninischen Kır-Behandlung der wenıgen archäologı i1e schriftlichen ÜberlieferungencQhenbaus der Forschun den Vorwurf macht, bıisher

kaum MIt. den archäo vischen Zeugnissen verbunde haben (p 108), zeigt
d2s NUur einmal mehr, in welch unsinnıge Polemik sich durch seın Feststehendes
Bild einer „konfessionellen“ Forschung immer wieder verrennt. Angesichts der

nd der Zut dreißig Tahre wiährenden DiskussionAusgrabungen Von DDura Europos
lıche Anlage 1S5t CS töricht, behaupten, dieber die dort gefundene frühchrist

Forschung stehe in der HraADCc des orkonstantinischen Kirchenbaus noch be1 Har-
acks Aufßerungen V O  - 192 (SO 108; vgl Av arnack, Dıiıe Miıssıon und Aus-

breitung des Christentums EF 611—18). referiert Bekanntes über £rühchrist-
lichen Kirchenbau, mMelist Kraelings Zusammenfassung 1mM abschließenden Be-

Excavations Dura-Europos,richtsband ber die Ausgrabungen VO  3 Dura
Final epor' 111 2‚ The Christian BuildinS New Haven

Eınen längeren Abschnitt widmet der frühchristlichen Anlage dem
1DDom VO'  e Aquileıa, deren Interpretation NUu allerdings Schlüsselfunktion in der
Frage nach der Entstehung der frühchristlichen Basilika zukommt. Hıer olgt

Thesen Kählers. Die durch die Un-ber völlig unkritisch den umstrıttenen
Hırt un „Guter Firte- Freiburgtersuchungen Schuhmachers Schuhmacher,

der schonbestätigte Auffassung Finks, 54 angenomMm hatte, daß es S1
beı der £rühchristlichen Anlage in Aquilei nıcht eın Beispiel £-ühchristlichen
Kirchenbaus, sondern einen VO  - der cAQhristlichen Gemeind Aquile1as als Ver-

sammlungsraum benutzten Saal kaiserlichen Palastes andele, scheint ber-
haben vgl Fink, Der Ursprung derhaupt nıcht ZUT Kenntnis

e14, Münsteraltesten Kirchen Domplatz VO  - Aquıl
cht inhalrtlich definı:eren versucht, blei-Da qAje konstantinische Basilika nı

ben seine Bestimmungen des Verhältnisses 7zwischen vorkonstantinischem und kon-
stantinıschem Kirchenbau unscharf, auch W CI ia  —$ hm 1n den Grundlinien zustim-
- kannn ber sind diese Ergebnisse NCU, wı1e glauben machen will?

Zum Schlufß se1 noch angemerkt, da dıie Lektüre dieser Arbeit keine reine
Gliederung. Die Überschriften derEreude iSt. Vo allem fehlt ihr eiıne sachgemäfßse ihre unglück-einzelnen Kapitel führen den Leser sowohl inhaltlich als auch durch

liıchen Formulierungen her in die Irre. Das Verhältnis der vorliegenden einer
VO]  ”3 offenbar noch SCDlanten Arbeıt (V: IS eın vorläufiges Inaltsver-
zeichnis dieser noch z chreibenden Arbeit &1Dt) bleibt unklar und vermehrt das
Durcheinander noch Dıie Unsicherheiten 1m Gebrauch der deutschen Sprache

atzbaufehler machen e$ nıcht selten schwer, dendie manchmal geradezu grotesken
eigentlichen ınn herauszufinden. Da 65 „wischen un: seinem Doktorvater ber
diese Arbeıt Spannungen kam, wie AUuUS dem Vorwor hervorgeht, verwundert
nıcht.

Trotz einıger interessanter nsäatze 1in dieser auf den Leser unfertig wirkenden
nhalt und Form eine bessere Darstellunzg verdient.Studie, hätte dieses Thema

Hanns Christof BrenneckePoltringen hei Tübingen
Adolt Lippold: Theodosius der Große und seıne Zeit.

München 19380, Auflage (Verlag Beck)
Zahlreich S1iN! die Probleme, welche sich mi1t der Religionspolitik Theodosius

harten Gesetzgebungspolitikdes Großen verbinden, angefangen VO  - seiner
MI1t welchen eine VereinheitlichungHäretiker un Heiden und den Verfügungen, icht werden ollte, biıs hındes Reiches dem modifizierten Nıcaenum erre

den Auseinandersetzungen des alsers mit de Mailänder Bischof Ambrosıius. Dıiıe
Vorgänge die Synagoge von allinıcum das Blutbad VO'  3 Thessalonike sind
1er ohl bekanntesten. Trotz der relatıv breiten Überlieterung den einzel-

die religiös-politische Zielsetzung dıeses Herrschers
LLCIH Ereignissen stehen siıch über
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un die daraus abzuleitende Bewertung heute wel recht unterschiedliche Stand:
Pun gegenüber. Ausgehend vVon dem Februar 3580 erlassenen Gesetz
(Cod Theod XVI 1;:2),; 1n dem dıe einheitliche Gottesverehrung nach dem Vor-
bıld der Bischöte VO  3 Rom und Alexandrien vorgeschrieben wurde, charakterisiert

Örrıes das theodosianısche Reichskirchenregiment als „intolerante Zwangs-
anstalt“. welche der Geschichte für Jahrhunderte die Rıchtung gewlesen hal  B Dem-
gegenüber erscheint Constantın Gr als Vertreter einer Politik der „werbenden
Duldung“, bekannte sıch doch sowohl in der Frage der Heıiden w 1e der Häreti-
ker dem Grundsatz, dafß jeder den Kampf für dıe Unsterblichkeit NnUur reiwil-
lıg auf sıch nehmen könne. In dieser Sicht wıird Theodosius die volle Verantwor-
LUn VO der Geschichte für die Begründung eines unduldsamen Staatskirchentums
aufgeburdet bis hin Zur Züricher Reformationskirche Zwinglis), während Con-
stantın als Vertreter der Glaubensfreiheit erscheint, da den etzten Schritt, die
Nachhilfe mi1t der staatlichen Macht, vermijeden

Demgegenüber zeichnet der Regensburger Althistoriker Liıppold in dem VOTLI-

liegenden Buch, das erstmals 1968 erschien un 1n zweıter Auflage VOLr-

lıegt (ın der Darstellung einahe unverändert, ediglich mMit einem zwölfseitigem
Epilog versehen, 1n dem die 1n der Zwischenzeit erschienene wichtigste Literatur
kurz besprochen wird), ein wesentli anderes Bild Hıer tritt Theodosius W1e schon
beı En{fßlin u.,. als geradlınıger Fortsetzer un Vollstrecker des constantinischen
Willens9 da ebenso W1e der Sıeger der Milvischen Brücke VO!  3 dem
Wıiıllen beseelt SCWESCH sel, die Einheit des Reiches sıchern und einer nach
innen Ww1e außen starken Kirche eine dauernde Stütze gewınnen, Zur Erhärtung
seiner These tührt A} da{fß der VO  3 Ambrosius und Augustinus als Idealherrscher
gezeichnete Theodosius WAar 1M re 380 den Grundsatz des Glaubenszwangs
verkünder habe, ber 1n der Durchführung des Reichsgesetzes ben jenes Ma{l
politischer Klugheit, menschlicher Zurückhaltung un notwendiger Anpassung
zeıgte, welche die cQhristlichen Zeıtgenossen veranlaßte, darin eine konsequente
Fortsetzung eiınes schon trüher eingeschlagenen Weges sehen. Sicherlich liegt der
Grund eıner derart unterschiedlichen Bewertung nıiıcht allein dem verschiedenen
Ausgangspunkt 7„wrischen dem Theologen un! dem Historiker. Es 1St echt

C. WenNnn feststellt. daß der Zertall der heidnıischen Kulte un: das Anwach-
SCH gefährlıcher Streitigkeiten innerhalb der Reichskirche ine andere Entscheidung
erforderten, als s1e Constantın traf, der sich noch ıcht einmal einem bestimm-
ten Bekenntnis durchgerungen hatte. Trotzdem e schwer, ıne kontinuiler-
iche Linıie de C wenn INa  3 sıch die geradezu angstliche Scheu vergegenwär-
t1gt, MI1t welcher siıch der als rıaner un Despot verketzerte Constantıus (B hü-
tete, selbstherrlich eın eigenes Bekenntnis durchzusetzen. Bedeutet das Verhalten

Theodosius, der kraft eigener Machtvollkommenheit den versammelten Bischö-
ten Rechtgläubigkeit bescheinigte bzw. verwehrte, nıcht tatsächlich das nde eines
religiösen Selbstverständnisses, Wr/1Ee 1MmM heidnisch-römischen Staatskult lebendig
Wr un! W1e CS, transponiert 1n den christlichen Bereich, Constantın Gr und seıin
Sohn noch für sıch 1n Anspruch nahmen?2?

In umrTtTassender Weıse werden VO  3 1n wel Teilen „Leben und Regierungszeıt
des Theodosius (11—56) SOWI1e „Das Imperium Theodosius dem Großen“ S

P 1 geschildert.
In erfreulich übersichtlicher Form und lesbarer Diktion (was heutzutage be-

sonders hervorzuheben st) behandelt der Vertasser MIt AauUSSCW OSCHNCIN Urte1i
frei VO  3 jedem störenden Rankenwerk eigener Hypothesen zunächst iın chronolo-
gischer Reihenfolge die Stationen des politischen Wirkens des Kaisers, ausgehend
VO: Leben bis 378 ber die zahlreiche kirchenpolitischen Entscheidungen und den

Örrlies: Wort und Stunde Gesammelte Studien ZUr Kirchengeschichte
des vierten Jahrhunderts, Göttingen 1966, 46

Vgl Klein Constantıus 11l und die christliche Kirche, Darmstadt 1977
152
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Friedensschlüssen MI1t den Goten und Persern bis ZUr Teilung des Reiches 1m re
395 Im zweıten, thematisch angelegten eıl geht dem Vertasser die Gesell-
schaft, Gesetzgebung un Reichsverwaltung, Germanenpolitik un: Reichsver-

erumı Kirchen- un Religionspolitik. Die anschaulichenteidigung un wiıied
Skizzen über das politische, kirchliche un kulturelle Leben in den Stidten Kon-
stantinopel, Alexandrıa, Antiochla, RO un Mailand (S 80—107) bedürfen hıer-
bei eiıner besonderen Erwähnung. In einem etzten 7zusammenfassenden Abschnıitt
wird 1n bezeichnender Weiıse das Prädikat „der Große“ 1n Frageform gegeben;
dennoch lautet das dort EWONNECNC Kesumee, da{ß zwischen Constantın Gr

INMmMeEe wıe Theodosius 161)Justinian keinem Kaiıser der gyleiche Rang 7zuk
ber die vieltachen Klippen der Theo-Im einzelnen gelingt dem Vertasser

dosiusforschung souveran hinwegzukommen, hne reilıch abweichende Meınungen
verschweigen.
Eın Problem steIlt z. B der berühmte Gotenvertrag VO: re 3872 dar, mıiıt

welchem Theodosius erstmals Angehörigen eınes remden Stammes erlaubte,
einem eschlossenen UtOoONOMEC: Verband auf dem Boden des Reiches siedeln,
hne vaben eisten. Au raumt ein, da{fß dieses Ereigni1s eben nıcht csehr
als Anknüpfung frühere nsatze anzusehen ist, sondern als gyrundsätzliıch
Moment, das schließlich 1M Jh ZUr Auflösung des westlichen Imperiums tührte
S . 156 Für wıe umstrıtten INa  - eine solche Mafßnahme bereıts der
damaligen Zeıt ielt, ermag die vorsichtige Kritik 1n der Königsrede des Synesios

zeıgen. Das gleiche gilt natürli auch VON der Erlaubnıis, Germannen w1e dn

Vor em Stilıcho mi1t hohen verantwortungsvollen AufgabenArbogast, Bauto
1M eich betrauen. Der 1n der östlichen Reichshälfte aufkommende Antıgerma-
N1ıSsSmMuSs, dem selbst Ammıiıan uldigt, macht klar, dafß Theodosius auch ıne andere
Methode C: die andrängenden Germanenscharen hätte einschlagen können, wel-
che u.,. für die Zukunft wenıger gefahrvoll DEWESCH ware. spricht denn auch
VO:  e der „Politik des Risikos“. das 1Ur bestehen WAaäfl, wWwenn das Römische eıiıch
VO) einer starken Hand gelenkt wurde. Der frühe Tod des alsers ber machte ein
solches Wagnıs eiıner tödlichen Bedrohung.®

In yleicher Weise die Kritik se1t Jangem der Nachfolgeordnung des
a1lsers e1in, dıe schlie{ßlich einer efinıtıyen Reichsteilung des Reiches in ıne
östliche un eine westliche Hilfte führte un damit eine entscheidende Schwächung
einleitete. Man macht ihm einmal das Festhalten der Erbmonarchie zZzU Vor-
wurf, zumal die beiden Söhne regierungsunerfahrene Jünglinge 1, ZU. ande-
rTCMN halt in  —} iıhm die Machtstellung Stilichos VOT, dessen schützender Leitung die
beiden Jungen Herrscher anvertiraut wurden. Hıer 1St bestrebt, zahlreiche Belege
dafür anzuführen, w 1e sehr Theodosius bemüht War, die damals noch vorhandene,
alle Provınzen umfassende Interessengemeinschaft wahren (S 157 171
Er verweıst zudem MIt echt darauf, daß der auf die Macht des Impe-
rums sich stützende Kaiıser selbst wohl weniıgsten daran dachte. das eich
teilen. Tretzdem bleibt angesichts der weıteren unheilvollen Entwicklung das
Odium der endgültigen Entscheidung, selbst wenn INa  - berücksichtigt, wıe weıt der
ınnere Teilungsprozefß bereits 1mMm IC 395 fortgeschritten WAar.

Schliefßlich se1l AUusS$s dem Themenkreis Kirchen- un Religionspolitik“ Aı den
Feldzug erinnert, den Theodosius den westlichen Usur LOT- Eugenius 1mM
Jahre 394 tühren hatte. Nach der Auskuntft der kırchenges ichtlichen Quellen

In dem Abschnitt „Germanenpolitik und Reichsverteidigung“ StOrt die Be-
hauptung, Constantıus IL habe 1mM Jahre 250 Alemannen und Franken den
Usurpator Magnentıus aufgehetzt, die dadurch Ober- un Mittelrhein 1Ns
Reichsgebiet eingebrochen seı1en Diese Erzählung beruht autf einer Behaup-
Cung, die Julian 1n seiınem Brief die Athener aufstellte (286 f.) Ammian
spricht echt VO:!  3 einem Gerücht (AAXI 68 Dazu Stallknecht ntersu-
chungen AT römischen Außenpolitik in der Spätantike (306—395 ; Chr.): Bonn
1969, 48
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des Jh erscheint diese Usurpatıon als vornehmlich relig1ös bestimmte Auseın-
andersetzung, 1n deren Verlauf die stadtrömische Arıstokratie Nicomachus
Flavıanus ihre letzte Chance sah, „die freie Ausübung iıhrer Kulte wieder durch-
7zusetzen“” (S 134) Theodosius aber, heifst weıter, hielt damals die Zeıt tür
gekommen, das Heidentum energisch bekämpften, W S durch die Verschärfung
der Heidengesetzgebung besonders deutlich veworden sel. Es kannn ke:  1n Z weitel
se1n, da{ß die relig1öse Komponente tür einzelne heidnische Senatoren eine wichtige
Rolle spielte, ber andererseits iSt Szidat echt gveben, der betont, dafß die
Erhebung des Eugenius „SICH weder 1n ıhrem Verlauf als ıne vornehmlich relıg1ös
bestimmte Auseinandersetzung darstellt, noch 1n ihrer Wirkung, die S1ie auf die
weitere Entwicklung des Heidentums hatte, ein Wendepunkt ist“.4 Dies wurde sıe
erst dem Eindruck der Barbareneinfälle des Jh., VOTr em der Eroberung
Roms durch Alarıch, sowohl tür den Heiden Zosimus w1e für den Christen Rufin.

Dies: wenıgen Beispiele dürtten genugen für den Nachweis, Ww1e wen1g2 e5 selbst
heute möglich ist, das reichhaltige Material autf einen einheitlichen Nenner
bringen. Gerade weil aut Theodosius zahlreiche Lobreden existieren, WOogCHCNH
lediglich bei Os1ımus auf Eunapıus zurückgehend ine negatıve Charakteristik ET-

scheint, £ällı schwer, einem historisch abgesi Urteil gelangen. Um
begrüßenswerter 1St CS, da{fß Lippold, aus dessen Feder auch der umfangreiche
Artikel ber Theodosius stammt?, e1in Buch geschrieben hat, das sowohl als Arbeits-
instrument für Fachkollegen un Studenten, ber auch als einführende Darstellung
ur weıtere Kreise seinen weck voll erftüllt. Die ZUr Auflage hinzugekommenen

Abbildungen (mıt Abbildungsverzeichnı1s), die beiden Karten ber das Imperium
omanum 390 bzw. ber Konstantinopel 400 Chr., die knapp gehalte-
NCI, 1n der Auflage vermehrten Anmerkungen, ıne Zeittatel 1iNe

Quellen und Literatur KEITENNTE Bibliographie erhöhen den Wert des Ganzen.®6
Man wünschte sich mehr Bücher dieser Art über herausragende Gestalten der rom1-  S
schen Geschichte.

Wendelstein Richard Klein

Les Homelies Festales d’Hesychius de Jerusalem by
Michel Aubineau. volumes 1978 an 1980 Les Homelies I-XV;
11 Les Homelies VT et Tables de deux Volumes. LXXV+1008 No.
59 1n the ser1es Subsıidia Hagiographica. Soc  o  D  D des Bollandistes Boulevard
Saınt-Mıchel, B- Brussels.
This fine work, the OUtfcCOmMe otf S1X of labour, brings together 1n Greek

LEXLT ıth accompanyıng French translation anı rich documentation, the NOWN
SUFrV1IVINg SCTINONS for feast days ın the ancıent Jerusalem calendar by Hesychius,
priest an leading preacher of the urch there during the first half of the Sth
CENTIUTY. The slender ınformation 2ve Hesychius’ ıfe and EATGeT 15 SUTMMNIMN-

arised TD of the Introduction volume He Was remembered
A} brilliant preacher and expositor (a handful of Jengthy works of exeges1Ss,
NOTtTa commentary Levıticus 1n Latın translation 93 FRAZFES
aın ONE Isaiah ed Faulhaber along wiıth Psalm commentarıes, Survıve
2AN! ATC 1n need of modern edition and translation) and, less clearly, a4as OD
ent of Theodore of Mopsuestia 1n hıs Ecclesiastical Hıstory, fragment of which
had the honour of quotatıion the Fifth General Councıil AC 4,

'Thıs last (a plece of polemic) 0e€es NOLT leave üNe wiıth much FeEDTEL the loss
of the reST, It MUSLT be admıtted. Hıs doctrinal sympathies lay wiıth Cyrıil of Ale-

Szidat: Dıie Usurpatıon des Eugenius, Hıstoria XVIII 1979 508
Theodosius Suppl XeBE! 837961 (1973)

6 Als störende ruckfehler seı1en vermerkt: 165 Barbarisch (statt barbarisch),
192 D Daut2 (statt Daut ©3 193 2872 1n Sophonicam (statt Sopho-nıam), 193 290 Le retre (statt Le spretre), 203 Constantıiınus I1 (Kaiser \

337 bıs 361) Constantıus IL
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xandrıa, whom he INAay well have Jerusalem 1in 4238 Are Aubıineau rejects
the test1mony otf Pelagius In def 221 CaAD (cited XX that Hesychius
agalnst Leo’s Tome an the Counscıl of Chalcedon. Clearly thiıs repOrt conftlicts
wiıth the esteem 1n which Hesychius w as held by the rigorously ro-Chalcedonian

XX Perhaps 0391° m1g sSCcCC 1n Pelagius’Cyril of Scythopolis (see Hesychius for Theodo-statemen: the ot SOINE indiscreet inıtıal SUupPOrt
S1US, the fierce ot Chalcedon, who temporarıf ousted uvenal from
Jerusalem after violent campaıgn. However that may be, Hesychius’ interest tor

here 0€S nOt lie in his church-political 4SSOC1At10NS in an y doctrinal ‚po1nts‘
that mMay be extracted £trom these SErINONs. Section VI ot the Introduction vol
(‚Quelques AaPCICUS SUur 1a theologie d’Hesychius‘ neatly summarıses all that needs

be sal| Rather have ere magnificent spreacher, learly 1n demand
S: OCCAasıOons because he W as able them with discourses couched 1n Ornate

20 thrilling language. These SeETINONS AaTrTe NO all pıeces of controversial dıvi-
nıty; indeed they deliberately avoıid contentious 1551U6€65. When they polemicıize, it
15 agalnst conventional enemıi1es like the Jews, about whom al Hesychius’ hearers
would be agreed t+hat they had persecuted the prophets, denied the Christ and O]  «
They ATre SECETINOMNS composed ın the grand MAaNnNCr, full of rhetorical eSTUTES: eT1-
t10NS leadıng climaxes, DPICCCS ot imagınary dialogue between sacred PErSONASCS,
elaborated ınternal rhyming schemes, neologisms least unusual words <

(nı fallor) carefully designed rhythms. Perhaps the NEeAaATrEST equivalent them
ın the post-classical world would be something NOL lıterary but musical: set-pleces
by Vivaldı Handel, tor example, in hich indiyıdualıty oft sentiment yields
che demands ot the public Occasıon. Not that they AIC hackneyed COTMM-

mon-place ıin thought expression far *rom 1t) but they Ar VEeLY csimilar in
IMAaNnnNer agaın iıke the bıg choral fugues otf Handel. The reviewer had ead
rhem in the possible WaY, seri1atım; but they should, of COUTSC, be savoured
individually.

The similarıty of mManner 15 OoNC, but only ONC, Iue used by Pere Aubineau 1n
the establishment oft Hesychius’” authentic COrPUuS, The work ere has een one
convincingly and Pere Aubineau’s arguments for the gyenuıneness of the first
homelies, the doubtful character of AN: the SPUr10USNESS of the last SCCIH

solid Ea homily 15 yiven careful introductory aAssessment 1n which 1ts claim
genulneness 15 looked at, 1tfs CONITENLT an construction examıned and 1ts original
setting deduced. In these individual introductions there 15 much admiıre 1n Pere
Aubineau’s wiıde learnıng and above all 1n the sympathetic analysıs he 71 VES of each
pıece isplay 1ts tiner points. Hesychius could NOL 2ve OUnNn: INOTE diligent
loving first edıtor, 4as Pere Aubineau 15 of MOST of hıs pleces printed here.

The sDurıa ATe interesting LOO. The LW:! pıeces Longınus the Centurıion
yhe erucıfixion (nOs. XIX and XX) chow early in the development of the
Jegend an throw SOINC light th: plety of the peri1ods hıch they belong. The
second, curiously, incorporates feature well-known 1n yhost-stories V1Z. the spirıt
unquıet because It acks PTrODPCI burijal 1n thıs Case the headless yhost of Longıinus
demands the deposıtion of the head ith the reSst of the body. No XAIL, St
Luke, has interesting points otf CONtLACT (explored by Pere Aubineau) wWwIıt. Proclus’?
Hom D and with the antımarcıonıte prologue Luke.

Liturgists, specialists in late Greek rhetoric an 1n the transmıssıon of UuS-

Cr1pts will, 1t SCS without sayıng, find much of ımportance for them ere. Whart
N S pleces y1ve the NO  — -specialıst Church historian 1S, it WEETIC, wındow upON

che Church of Jerusalem assembled for high celebrations. They Ca  w} ook ın upPON,
and listen U the Church of Jerusalem praycr f particularly interesting
peri0d. They will tind little ere that directly enlarges OUTr knowledge ot Church-
political events doctrinal developments, but much cthat brings them close the
ancıent mentalıty. The SEeTIMNMONMNS Saınt Mary, for example (nOs Say nothing
about the Councıl ot Ephesus but bring ıvyıdly before the reader how much
hung upDOon her title, theotokos.

15Ztischr.
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lıst here few (1) in Homily Z think It 15 quıte lıkely
ht SC6 expression ot the belief that the resurrected Christ appeared firstrıg
hıs MOTher (so Aubineau but should ike ave sechn the eviıdence

tor that (allegedly quıte wiıdespread) beliet sSet OUL with ITMNOTE than reference
from authors trom John Chrysostom Severus of Antioch collected in

artıcle which 15 hard er hold of (2) In Homily 3, the texXt

and translatiıon: WONEP ÜNAOXOV NOOG 0Ü, OC NOOS OV  _- NAÄONS XTLOEWG X  O!
V 65 OUVU AN! OV stand oddly without finıtepricıpe fın de creation‘. The relatı
V, OC NOOOV NÄÜONG XTLOEWS y beingverbs. SUgSESL: WDONEP ÜNAOXOV OO

betfore thee, pre-existing all creatıon‘. (3) In Homily VFE 6, f cthe phrase
ÜNAÄELDOV MNOOLV EYXAÄNLOATO ‚celui quı efface POUIF OUS les imputations de

dettes‘ looks suspiciously iıke doublet ot the SAaINC phrase 1n lıne suggest it
be eleted (4) In Homity 1LE I ‚ead: EXELIVN NEOL TOV _  3 BoL@ EL (
DonDetl), ÜT ©Oa veL TOV 0UOOVOV %CL TOUS OÜVO  SEn xoNoOPopel, QÜTN TOLC OÜVO  2
NOAOQLOTATAL ‚(le son) est retenu dans alr Par SO  o po1ds; (le parfum) atteint le
jel comble euxX d’en haut, l demeure presence de CEUxX d’en haut’. ıke the
clever conjecture BoL@stı, but something be aAm1Sss wiıth the clause XCL
AANDOQODEL where urther paiır of CONIFraSts 15 desiderated. SURSCST EXELVN
TOUS AÜTtO NMANOOQPOQEL an translate the pPasSsSasc. ‚the sound hangs heavy the

theatmosphere, the perfume reaches heaven; the sound satisfies those below,
perfume attends those alott‘. (5) In Homily F the uüsSe of NOÖG with the
aCcusatıve INecan ‚by' 15 1n lıne with th sSame (rather unusual) application ın

6, (6) In Homily 24, suggest ”EEsOTtL (TOoLG) A  n YNS QUOLV (7) find
the fırst paragraph ot Homily (preserved only in Photius’ Bıbliotheca 275)
extremely obscure. The CW! short paragraphs constituting the ot thiıs
sermon Saınts James and Davıd would NOLT ave een worth printing, ha it
NOL een tor the interesting they have evoked ftrom the editor, wh: DO1NtS
02008 that December Z5ch hıch the teast was celebrated the Jerusalem Church
kept feast ot the Natıvıty that day) has links wiıth Jewish celebrations of aco
the patriarch, along wirch kıng David, the S4hAINe ate (Pp 359 E (8 1n Homily
XVI 1, the translatiıon aAapPCars follow the apparatus and NOLT the CTEXT printe

<hould rtranslate: ‚Exultations (axtgtfi@1{a) AT al and INOST glorious of al
those) of inspired prophets‘. The antı-Origenism 1n this ShaInec Homily (10) COU
perhaps be linked wiıth certaın quest1ons posed Cyril of Alexandrıa 1n De
dogmatum solutione (a GEXT have edited for In 14, SUSBESLT for
%CL TL (whiıch do NOLT understand) XOLTOL. Linkıng wiıth the Prevı1o0us
translate: ‚Nevertheless the Deyvıil could NOT slander him, though thirsting, though

an needing (to do so) In D do NOTtT understand what the cnakes
hissing OUL of Salome’s flanks AaIc Is che supposed be osnakedancer? Or Arec

these snake-shaped angles (see ESJ S, E ÖQAKOV 2)? (9) Homily 6,
find puzzling with ItSs talk of possessing rather ike celebrated

Passage of Lewiıs Carroll. think the LEXT INUST be fault WwWIt lacuna CANNOT

plausibly fill (10) In Homily 22 read DAaOLAEL and OL
w aAare number of small pOoINts which ONe would ıke question the

author urther. For example, what evidence has he for the Statement that Proclus’
famous Homily I) preached ın the PTESCIHLCC of Nestori1us, W 4S quoted document

the Council ot Ephesus SPCCe 146>? Nor (ibid.) Can persuade mysel£
that the (alleged) Homily of Cyril of Alexandrıa (AiG:© I L 102—104)
15 by Cyrıil It 15 wretched pıece, S1V1INg the impression that: either the preacher
the short-hand writer who took 1t down Was drunk: it the headıng 1n the 1I1SS, be
COTFeCT it CAaNNOTt be by Cyril; finally it 15 IMNOST unusual (to SayY cthe Jeast) for Cyril

retfer the BV  — ASs  °n od’s ‚temple‘, title reserved habitually by hım for
Christ’s humanity.

Omne of the author’? Judgements will NOTt be welcome hıs colleagues elsewhere.
do NOTL think that the earned editors of the Belgian Corpus, tor example, wiıll

Care hear that TeXts published without accompanyıng translatıon 1nto ern

language ATC still-born (p 607) Nor 15 it Lrue though tully concede that plenty
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of Church historians do NOT know enough Greek and Latın do their job properlyand that they rely eaviıly translations they Ar incompetent VCI1
Pere Aubineau 15 exceptionally 1n hıs acknowledgements predecessors
who have contributed cthe subject. Hıs criticısms ot incompetence inefficıiency
ATe correspondıingly withering. Poor Pıttman who ha the misfortune
produce teehle doctoral dissertation tor the Catholic Universıty of merıica
(blessedly unpublished) 15 roundly rebuked (p ON an elsewhere) though it
would SeCCIN that the University 15 be blamed rather tor incompetent
examınatıon of the candıdate. Richard and Datema SEL It 1n the neck (p. EK
Ofe 5) tor sheltering from g  cCriticısm behind editions of the Greek LEXE ıts OWN.
Somebody called Sever Voicu will teel extremely uncomfortable atter readıng

160 but A K  — console himself wiıth the fact that he has een immortalized;: and
Charles Pıetri 15 (quıte rightly) puniıshed for disastrous ofe in that mer1tOor10us
but often y WOT Roma Christiana (p. 465 Ofe 1 Pere Aubineau has earned
the right these little dısplays of emperament.

The Oftfe IMUSLT end 15 ONe ot gratitude the editor wh: has splendidly
and selflessly served Hesychius. Al but LW of these sCeTIMONS ATrTe marvellous pleces,able speak the modern reader 1ın direct and vivıd WaYy. (The exceptlonswould be the Homily James and Davıd, for the 1C450115 o1ven above; and
KXAN Saınt Procopius, where Hesychius’ style strikes pretenti0ous an
overblown COO much Aart expended CLOO little matter.) have earned lot
trom readıng this book an will freely contfess that have oreatly enjoyedlistening Hesychius the CEXPEIT COMPDAaNY ot ere Aubineau.

Huddersfield Lionel W;ickham

Mittelalter
Kırchengeschichte als Missionsgeschichte, hg. V, Heıinzgün-

ter Frohnes, Hans-Werner Gensichen Uun! Georg Kretschmar. Band 11/1 Dıe
Kırche des rüheren Mittelalters, hg. V, Knut Schäferdiek, München (Kaiser)
1978, 604 e Ln
Z u den 1n Jüngster Zeıit viel erorterten Problemen gehört die Frage nach dem

theologischen Charakter der Diszıplın Kirchengeschichte. Dıiıese als Miıssionsge-
schichte verstehen, kann ine profilierte Antwort aut jene Frage erbringen (vgl
die Rezens:on ZKG 56, 1975 367-381). Doch das liegt nıcht 1n der
Zielsetzung dieses Werkes. Vielmehr wehrt Knut Schäterdiek als Herausgeber sıch

1ne derartige Programmatık als „eine untragbare Einengung dessen > Was
als Kirchengeschichte anzusprechen 1St  D (S 8 Nun braucht ine besondere Akzen-
tulerung noch keineswegs Einengung bedeuten. Immerhin erweıst gerade der
vorliegende Band I1/1 des auf monumentale Ausma{fe zusteuernden Werkes die
Berechtigung und Fruchtbarkeit des SaNZCH Unternehmens: ST möchte eine I1Nar-
kante Epoche der christlichen Ausbreitungsgeschichte ın ihrem gesamtgeschichtlichen
Kontext als Teilaspekt einer Wirkungsgeschichte des Christentums verständlich -
chen, die immer uch eine Geschichte des vielfältigen Handelns un Lebens der
Kirche 1ISt  CC Vielleicht kommt dabei der Hand doch W1€e das
Programm einer Wesensbestimmung heraus, ber darüber streıten, 1St angesichtsder signifikanten Verbesserung des Gesamteindrucks, die Band 11/1 gegenüberbietet, müßig. Im Vergleich anderen Versuchen, die Kirchengeschichte einem
bestimmten Aspekt selektiv darzustellen vgl Zz. B das NeUuUe Werk „Christentum
un Gesellschaft“, hg Gülzow un: Lehmann) gewinnt das vorliegendeWerk gerade durch Band 11/1 eın eigenes Profil, weil das Thema Mıssion diıe
Eıgenart jener Umbruchsepoche Beginn der abendländischen Geschichte INar-
lert.

15
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Das WIF: dem einleitenden Beıtrag von Hans-Dietrich Kahl (Die BFrStEN

Jahrhunderte des missionsgeschichtlichen Mittelalters, s eutlich, der miıt
einem Überblick ber die Forschung „Bausteine für ine Phänomenologie“ der Zeıt

600 bis 1050 bietet, damıt ber auch im anzen des Bandes ine yrund-
sätzliche Ortsbestimmung liefert: „Missionsgeschichte erlangt 1n dieser Übergangs-
phase ıne Bedeutung für die allzemeıine Geschichte, W1€e s1e nı;emals vorher
gegeben WwWar un auch nıemals wiederkehren sollte; S1C erlangt s1e, weıl ben Mıs-
S1012 1st. in deren Vollzug sich 1n derma{fßen entscheidendem Ausma{iß die Funda-
mentierung un Konstitulerung Ekuropas als, WIr® historische Wesenheit be-
oibt un ereignet“ (S 20) Frühmittelalterliche Missıon bringt den Z usammenstofß
der qQhristlichen Universalreligion die jedem Menschen als einzelnem eın für alle
gültiges jenseıitiges Heil bringt) miıt den Pagahcn Gentilreligionen, welche ihre
Gottheit 1n der Bındung das jeweilıge olk un damıt in Konkurrenz den
Je anderen Gentilgottheiten verehren, ıne individuelle Religiosität 1Ur eingebun-
den 1n den kollektiven Rahmen un ein metaphysisches Bedürtfnis Sar ıcht der
LLUT 1n Formen der Diesseitigkeit zennen S Der Vorzug VO  - Bei-
trag besteht 1n der Kunst der Differenzierung; uch bei der phänomenologischen
Betrachtung, die leicht nıyvellierender Pauschalierung ührt, MU: die historische
Kontur des einzelnen Phänomens ertafßt werden. Von allgemeiner Bedeutung 1st
die Difterenzierung 7zwischen Entpaganisierung als dem negatıven Aspekt der Miıs-
s1oN1EruNg und der Christianisierung dem posıtıven Aspekt. Beide können
durchaus se1n, wobel meıist der se1lIt Augustın gültige Grundsatz beachtet
wird, daß Gewaltanwendung wohl be1 der Destruktion des Heidentums, niemals
ber bei der eigentlichen Bekehrung statthaft sel. „Wır werden demnach aufhören
mussen, VON vewaltsamer ‚Christianisierung‘ sprechen, ediglich Zwangs-
maßnahmen bezeugt sınd, die der ‚Entpaganısierung‘ dienen“ (S 41) Zu echt
betont Kahl die Sonderstellung der Sachsenmission Karls Gr Weıtere methodi-
csche Differenzierungen ergeben sıch VO  3 Gregor her 1m lick auf direkten Zwang
un indirekte Nötigung, VOor allem ber 1m Blick aut die Bekehrungsarbeit VOTr der
Taufe un: die kirchliche Nacharbeit. Wegen der fundamentalen Bedeutung der
Taute gilt Gewaltanwendung gegenüber Apostaten als Form innerkirchlicher Dis-
zıplinierung, nl ber als Zwangschristianisierung. Mangelnde Differenzierung 1St
tür ahl der Hauptgrund, da das Bild der . mittelalterlichen Missionsgeschichte

oft 1 Sınne einer Schwertmission verzeichnet worden 1St (S 58)
Auf dıese beachtenswerte Grundsatzüberlegung tolgen die spezifisch M1SS10NS-

geschichtlichen Beıträge: Von der Christianıisierung der Goten und Irlands 1m 4./5
ber die merowingische Zeit bis hın den großen Missionsunternehmungen

des /4$ Jh un: der byzantinıschen Missıon. Wıiırkte Band dieses Werkes 1n
mancher Hinsicht als eın außerlich komponierter Reader, erweist siıch
Band 11 als systematische Sammlung VO  $ Übersichten, die den derzeitigen For-
schungsstand repräsentieren. Ausgewiıesene Fachleute fassen jeweıls re früheren
Einzelforschungen ZUSaMMeN, da{ß ein eindrucksvolles, reich nuancıiertes Gesamt-
bild ZUr Entwicklung der Christianisierung Europas im frühen Mittelalter entsteht.
(Nur der Beıträge sınd Nachdrucke anderweıtiger Publikationen.) Der Bogen
1St weit annt: VO  3 Island un Irland ber Miıttel- und Usteuropa bıs ZUr
Nestorijanerkirche in Zentralasıen. Insgesamt 1St e1in hervorragendes Panorama
der iınneren Kräftte und vieltältigen Formen, die sıch 1n der starken Ausbreitung
bekunden

UÜber „Dıie veschichtliche Stellung des SOgENANNTLEN germanıschen Arıanısmus“
z1Dt ÄKnut Schäferdiek eine konzentrierte Zusammenfassung seiner bisherigen Hor-
schungen S 79— Die Ausstrahlungskraft des OSTt- un des westgotischen Zen-

Wr bereits 1m Jh.; Iso auf dem Höhepunkt der missionarıschen Dynamik
beıder Kirchen erschöpft; 6s blıeb „eine Episode hne weitergestaltende eschicht-
liche Wirkung“ S 79) Doch ın der spezifischen politischen Religiosität des gyot1-
schen Arıanısmus 85) zeıgte sıch vorgreifend eın Strukturelement des germanı-
schen Christentums insgesamt. Robeyt Mc AallYy (Die keltische Kirche 1n Ir-
land, 91—115) faßt 1im wesentlichen Bekanntes Die Miıssıionierung
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VO  } bestimmten Aspekten des un1ı-Irlands pragte gerade durch die Abweichung
cht des monastischen Elements Kulturversalen Christentums und durch das UÜbergew1

und Geschichte der Insel Durch die irofränkısche Missıon wurde diese Form des
Christentums einer der tenden Kräftfte des Mittelalters. Den drıtten PrO-

jetet Eugen Ewig 1n einer ÜberarbeıtungRen Komplex ZUFr Missi:on 1m 5./6 Jh
nsıon 1im Merowingerreich“, 16—145),eines Alteren Beıtrags („Christliche Expa Schäferdieks über die Motıve VO hlod-

in welche eine ergänzende Ausführung
Dıe Christianisierung des fränkischen Kern-W1ZS Religionswechsel eingefügt iSt.

rAUMECS un der ostfränkischen Randräume tutzte sıch aut die Ausbreitung der
Klöster, sodann auf die Königsresı1denzen un die CL fund jerten Bıstüuümer. S1ie
Wr kein rein politisch-organisator1scher Vorgang, doch ein „formales Verständnıis

VOT, das ZULr Überbetonung VO  - Kultus unı
der christlichen Religion" herrschte christlicher Wert-Rıtus gegenübe dem Ethos ührte S 143) In der Aufnah

vollzog sich eine be-
SETZUNSCH, die sich VOLTr allem Kirchenrecht artikulierten,
deutsame Verchristlichung der sozialen Ordnung“” ( 144) Das 1St eın grundle-
gender Aspekt, der sıch mit situationsspezlfischen Modifikation auf allen weıteren
Missionsfeldern findet.

Peregrinatı1o, Mönchtum und Mission“VDer Beitrag VO  - Friedrich Prınz ber
diesen Zusammenhang. Der Neu-(5 445—465) SChört V  3 der Chronologie her wobelaufschwung der Miıssıon > End des Jh 1St VO!] Mönchtum9

der britische Missionsauftrag Papst Gregors w1e das Wirken Columbans als
wichtigste Anstöße nennen sind Be1 Columban wird die Bindung dieser Art

V Missıon A} die fränkische Staatsgewalt erstmals sichtbar: „Erst die Verbindung
chte A4US dem ceher zufälligen Erscheinen VOINl rC1-MmM1t dem fränkischen Hote 888

kenreıch eine Neu Epoche der abendländischenehn ırischen Mönchen 1im Fran
Klostergeschichte“ 452), und di Klöster wurden dank der Verbindung mi1t dem
del den Zentren der Christianısierung. Mönchfum un Adel bıldeten die dre1ı
kausal miteinander verknüpften Hauptkräfte dieser Entwicklung. Den Zusammen-

Adelsherrschaft ıllustriert Prınz 1n Aufnahme seinerhang VO  3 Mönchtum und
qcQhenden Arbeit VO  - 1967 Durch die Bindung die Klöster mit den

ENTSPIEC Isfamilien) und den Reliquienkulten f BHeiligen (den Ahnherren der yroßen Ade
Herrschaftslegitimation be-langte der durch die Christianısıieruns seiner pagancn

raubte del ıne Ccue®e Basıs, weil den Ahnen-Heilıgen „Garanten für das
geheilıgte Vorrecht auf Macht, Besitz Herrschaft“ präsentieren konnte 463)

Der VO!  . nut Schäferdiek 149—191 dargestellten „Qr_undl;gung der angel-
eld insular-keltischen un kontinental-römischensächsischen Kirche 1m Spannungsf chichtliche Bedeutung Z weil 1erChristentums“ kommt deswegen gesam;ges h-charismatischen Kircheden iroschottischen Typ der dezentralisıerten, mOonastıisc

das „Modell der romverbundenen Landeskirche“ mMIit einer bischöflichen Organısa-
t1on entwickelt un VO Bonifatius den Kontinent übertragen wurde un: ,_,eip_e
der geschichtlichen Voraussetzungen ZUr Entstehung der universalen abendländi-

Einzelheiten dieses bekannten Sachver-schen Papstkirche“ bildete 190) Die
un kulturgeschichtliche Wirkunghalts (dem einen Hinweis auf die geistes-

zziert durch eine sorgfältigeder Angelsachsen Z Seite ellen müßte) cki
Interpretation der zeitgenÖss1SChen Quellen un allem der Kirchengeschichte
des eda Venerabilis, dıe die historisc) Vorgange betont un dıe angelsächsischen

die verfassungs- und missionsgeschichtliche Entwick-Spezifika umsichtig erortert;
664 1in Northumbrien wird iın ihren onturenlung bis hın ZU: Entscheidung VO  3

sehr schön deutlich.
Heinz Löwe, „Pirmin, Willibrord un: Boniftfatıus. Ihre Bedeutung für die Mıs-

sionsgeschichte ıhrer Zeıt  C6 (S 2—-226; Abdruck eines Vortrags VON skizzıert
ın einer trefflichen Mischung aAaus Übersicht un Detailerörterung die Arbeitsweise
der dreı großen Miıssıonare, die 1m Jh die ostfränkische Kirche pragten „Der
innere und zußere Aufschwung, den das Frankreich damals nahm, 1st hne ihre

Kirchenretorm und -Or-Leistung in olks- un: Heidenpredigt, Klostergründung,
yanısatıon ıcht vorstellbar“ (S 192} Der Einzelgänger Pirmın wirkte nıcht als
Heidenmissionar, sondern als Retormer Volkserzieher 1ın Kooperatıon mi1t
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arl Martell und den Bischöten. Dıie Anlehnung die fränkische Reichsgewalt
WarTr auch für die Missionsmethode der Angelsachsen typisch; s1e WAar „zugleich eine
Notwendigkeit un iıne Belastung für dıe Mıssıon“ S 218); dennoch war ıhr
sorgftältig geplantes un! organısıertes Bekehrungswerk „keine staatlıche Zwangs-
ıssıon“ ©&) 223 Ganz anders in politischen Zusammenhängen stand dagegen
die Sachsenmission. Reinhard Schneider ar. der Große politisches Sendungs-
bewulfstsein und Mıssıon, 227-—248) verweıst echt darauf, daß S1e für Karl
einen Teil der Etablierung seiner Herrschaft 1n einem fränkischen Großreich bil-
dete; da{fß ıhm ıne spezifische Missionstheologie der Bekehrungsmotive relatıv
tern Jagen, 15t wohl uch richtig. „Eıne Dominanz christlichen Gedankengutes etfw2
1m Sınne einer königlichen Verpflichtung ZUur Ausbreitung des Glaubens 1St nıcht
erkennbar“ (S 247) Doch völlig vernachlässigen kann 114  — dıe relig1öse Kompo-
n  ‘9 gerade 1n ihrem politischen Kontext, nıcht. Schneider gveht ber ENTISPFE-
chende Indızıen rasch hinweg, un gegenüber seinem 1 Prinzıp unbestreitbar
richtigen methodischen AÄnsatz, zwischen den Konzeptionen seiner Berater (insbe-
sondere Alkuins) un Karls eıgenen Ideen differenzieren, bleibt iragen, ob
einNe klare Trennung beider der historischen Wirklichkeit entspricht. Da{fß siıch der
Zwangscharakter der Miıssıon „ VOTr allem 1n Sachsen als tiefgreifende Belastung“
auswirkte, trıftt treilich zumındest 1 Blick autf die unmittelbar etroftene Cjenera-
tion

Demgegenüber gehört „Die Bekehrung aut Island“, deren Vorgeschichte un
Verlauf Klaus Düwel 2497275 Hand der Quellen detailliert-illustrierend
nachzeichnet, zZzu friedlichen Iyp VO Miıssıon. Der VO isländischen Allthing 1m
Jahre 1000 beschlossene Glaubenswechsel „steht hne Parallele 1n der germanischen
Bekehrungsgeschichte“ un 1St etztlich 1n der spezifischen staatlichen und gesell-
schaftlichen Struktur der Insel begründet (S Z72) Für die europäische Geschichte
hat allerdings, interessant 1St, nNUur marginale Bedeutung. Im übrigen würde
dieser Beitrag, der den chronologischen Rahmen des vorliegenden Bandes SPFreCN£T,
1M ONtext anderer Beıträge über die Miıssıionijerung Skandinaviens Profil E
winnen.

Eınen weıten chronologischen Bogen SPANNCHN naturgemäfß dıie beiden Beiträge,
die dıe Perspektive ach UOsten hin erweıtern. Dıie umfangreiche Darstellung der
byzantinıschen Missiıonen VO  - Christian Hannıck (S 279—359) sucht Berück-
sichtigung der historischen Geographie Inhalt, Methode un Entwicklung der auf
die Nachbarvölker des Imperiums konzentrierten Christianisierung erfassen,
wohbel die Skizzierung der Fakten die systematischen Aspekte überlagert.
Dıie Arbaıt der SOr Slawenlehrer Konstantın und Methodius 1m yrofßmährischen
eich verfolgte primär ıcht spezifische Missionsziele w1e Evangeliumsverkündi-
SunNg, Kirchenorganisation u.  .9 sondern ein erzieherisch-kulturelles el Ihre
emımınente historische Bedeutung erwıes sıch durch die Auswirkung bei Bulgaren,
Serben, Kroaten un Russen. 1Ne missionarıschen Bemühungen standen 1m Dienst
der Reichsidee; sS1C zielten auf Eingliederung jener Völker 7zumindest 1in den byzan-
teinischen Kulturkreis, gCH dıe Sprachenfrage ZUrFr wesentlichen Komponente
der Mission wurde: „Konstantinopel WAar icht wenıger 3.15 Rom mit dem Lateıint1-
schen bestrebt, die Reichssprache, das Griechische, innerhalb un außerhalb der
Reichsgrenze als einz1ge kirchliche Sprache gelten lassen“ (S 355) Doch dort,

das Griechische durch eine adäquate Landessprache ErSEtZTt werden konnte,
wurde diese akzeptiert. So konnten Inhalte und Formen des byzantinischen hri-
StenNnfums 1n den slawischen Kirchen ortleben In räumlicher Hiınsicht die ogrößten
missionarischen Erfolge hatte die „Apostolische Kirche des (Ostens“ der Nestor1a-
NCT, en „Gegenmode. DE staatskirchlich gepragten Christenheit der Mittelmeer-
welt  CC [& 360 eine Kirche mMi1t einem „internationalen Charakter“ S 375) Die
Einzelheiten Nestori1anermission ın Zentral- und Ostasıen stellt Wolfgang Hage

360—393 höchst instruktiv dar „Der Weg nach Asıen: Die ostsyrische Miss1ıo0ns-
kirche“. In China, c$S 1m Jahre 635 Fufß aßte, blieb das VO  3 Syrern und Per-
SCrn gerragene Christentum eine Religion der Fremdlinge, Was 1m den Un-
tergang bewirkte. Das Hauptverbreitungsgebiet lag bei den zentralasiatischen
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Stammen der Turko-Tartaren - War mühselig ZU Aufbau einer Kır-
„Metropolı:en des Außeren“ kam, aber langfristig 12 -chenorganısatıon MIt den

kretismus die christliche Identität verlorengıing.folge des wachsenden 5yn
Die bedenklichen Folgen der politischen, sozialen un kulturellen Integration

christlicher Missıon 1n der jeweılıgen Gesellschatft zeıgt die Auseinandersetzung mi1t
dem Judentum (Ammon Linder: Christlich-jüdische Konfrontation kirchli
Frühmittelalter, 397-441) Dieser eıtrag chrt in eindrucksvoller Weıse, den

das Herausarbeıiten gyroßer Linı:enMangel frühmittelalterlichen Quellen durch
kann damıt ber der Gefahr derse1it der konstantinischen Z eıt kompensıeren, hen. Höchst aufschlußreicheÜbertragung VO)  - Pauschalurteilen nıcht immer eNTS

Differenzierungen auf einem VO  3 Kirchenhistorikern allgemeınen vernachläs-
sıgten Gebiet hietet ML1Lt philologischer Akribie Hans Eggers „Dıie Annahme des
Christentums 1 Spiegel der deutschen Sprachgeschichte“ (S 466-—504). Das Wer-
den des Deutschen als einer nischen Kultursprache i1St CNS mit der

fränkischen Stamme nach 750 verbun-etzten Phase der Christianisierung der OSLT

den. Dıe schwer bestimmbaren Einflsse der iıroschottischen und angelsächsischen
Erziehungsarbeit erortert VO den kennbaren Spezifika her, bıetet darüber
hinaus ber VO  - den ersten 5mischen intlüssen auf die germanischen Sprachen
hıs ZU IT eıne detaillierte Übersicht ber die Entwicklung, deren große Linien

hellt sınd, auch wenn viele Einzelheiten umstritten
VO  3 der neueren Forschung des Chrisentums ergeben sıch auf-leiben. Fur das Problem der Germanıisıerun
schlußreiche Aspekte (Z 454 DA BegrI truhtıin dominus).

Dıie Solidarıtät des ganzch Unternehmens bekundet 61 ıcht zuletzt den
detaillierten Registern un: 1n der hervorragenden Bibliographie 507-542), die
Sılke Meckbach erstellt hat Neben den Handbüchern der Kirchen schichte dürtte
dies Werk 1n Zukuntft einen Platz 1n Lehre und Forschung einne Missı10ns-
geschicht überschnıtt siıch 1n der 1er behandelten Epoche 1n singulärer Weise mit
der allgemeinen Kirchen-, e1istes- Kulturgeschichte.

München Wolf-Dieter Hauschild

Breatnach: Dıe Regensburger Schottenlegende
Petr1.Libellus de fundacıone e 0i sı e Consecratı

Untersuchung Textausgabe Münchener Beiträge ET“ Mediaevistik un!:
Renailssance. Forschung 27) München (Arbeo) 1979 324

Schottenkongregation ekannten Niederlassungen VOIlDıie als Regensbur
Iren 1n Mitteleuropa urzzeitig auch in Kıew) werden bıs heute in den Namen
ON Bauwerken un Straßen allem in Erfurt, Regensburg, Wiıen un! Würzburg
erinnert. Ihre bıs 1Ss Jh nachwirkende (Geschichte (s. meıne Notız 1n The Irish
Book Lover K (1960) 79 hat gema sowohl Iren (S. bes die leider
bislang ungedruckte Dıss VO:  3 Binchy, München Ww1e Deutsche (S. hier

als ein eigenartıges Kapitel in den Beziehungen 7zwischenBibliographie 31s
interessiert. Die vorl. VO: Bischoft angeregte Dıisser-Irland un dem Festlan

tatıon, bei der die atıona Universıity of Ireland un der Deutsche Akademische
Auslandsdienst Pate gestanden haben, csteht in dieser Tradition. Der 1er erstmals
vollständıg 2US5 Codices vorgelegt Libellus wurde „wischen 12506 und
1261 VO:  (’ eiınem, A4US den dariın SCIHLannfien 1r1SChen Ortsnamen (29 f} 35) schlie-
ßen, AuUus Kerry stammenden Mitgl1e des Regensburger Benediktinerklosters VeLr-

faßt Näher noch als die V1ıs10 Tundalı (ca un: die ıta Marıanı Scott1
merkwürdigerwei VO  — ıcht erwähnte ıta Albartı(ca steht ihm die

in Mediaeval Studies V11 (1945) 21—39 zeıgte, da{f S1e,(14152 X 4181); von der ı
indem S1Ee den von ihr vermultli erfundenen (im Libellus üunfmal genannten)
Heıiliıgen als Erzbischof VO  »3 Cashel vorstellte, eine wicht! Illustration Deutsc
vermittelter Kenntnis VO  ( der Ersetzung der monastısch durch die dıiözesane
Struktur der irıschen Kirche 1St. Von der Vis10 Tundali bis dem Libellus kann
der Verfall festländischer Irlandkunde 1S Legendäre verfolgt werden.

Der Libellus zeichnet S1C} durch seinen Umtang (hier rund 700 Seiten) un!:
seinen Anspruch auf historische Weiıte (Apostellegenden, Patrick als Zeıtgenosse
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Karls G., trühe iırısche Festlandmissionen, Unterstützung der Regensburger Kon-
yregatıon durch Almosen irıscher Könige e d:) Aaus,. (Das „Kloster Pursetum in
Aquisgranis“ (18,191 u. Ö.] 1St Burtscheid, und ber diese angeblıch Iren VCOI-
dankende Gründung z1bt 65 Spezialstudien VOr em VO]  3 Bellesheim). Der
letzte Abschnitt des Libellus, die Geschichte der Gründung des ZUr Regensburger
Kongregatıon yehörenden Hauses 1n Memmingen durch den Schwabenherzog elf
A  9 könnte ıne spatere Anfügung sein 43 Anm.) Die Beschreibung Irlands
1M Eıngang des Libellus ware miıt Kochs Bu ber Fridolin Von Säckingen
un seiınen Biographen Balther (Zürıich 53 1n einen weıiteren Zusammen-
hang stellen als NUur die VOIN T 7ıtlerten iırıschen Texte. Die Tradıtion,
die Regensburger Schottenkongregation AIn die ylorreiche Gesellschaft der aller-
ersten irıschen Missıonare auf dem Kontinent einzureihen“ Z wurde durch die
1MmM un Jahrhundert auf dem Festland Zuflucht findenden Iren weıterge-führt; durch as Studium dieses Gegenstandes würde das VO  — vorgestellteMaterı1al kırchen- und weltgeschichtlicher Bedeutung gewinnen können.

Basel John Hennıg
Traditiones Wızenburgenses. Die Urkunden des Klosters Weißen-

burg 661—864, eingeleitet un AaAus dem Nachlaß Von Kar]l Glöckner hrsg. VO  e}
Anton oll Arbeiten der Hessischen Historischen Kommuissıon Darmstadt),Darmstadt: Selbstverlag der Hessischen Hıstorischen Kommissıion Darmstadt
1979 A, 653 Hi Tateln mi1t 21 Abb Brosch 158,—; Ln 1685,—
Die 1547 VOIL Caspar euß edierten „Iradıtiones POSSCSSiOIICSqUC Wiızenburgen-sSCcs  “ sind 1n vielen Bıbliotheken ıcht mehr gyreifbar un auch ber das unıversıtiäre

Fernleihsystem oft MLTE schwer un nıt Jangen Verzögerungen erhalten. Daher
bestand seit langem miıindestens das Bedürfnis nach einem preiswerten Nachdruck,der offenbar WESC der schon VO  3 Karl Glöckner, dem verdienstvollen Herausge-ber des umfangreıchen Codex Laureshamensis, vorbereiteten Neuedition unterblieb.
Eın Vergleich der VO'  3 Anton Doll fertiggestellten un nunmehr endlich vorliegen-den Ausgabe mıt Jjener VO  3 1 müfßte daher vorrangıg nNtwort geben auf die
Frage, ob das Werk VO]  3 eufß änzlıch überholt bzw. entbehrlich 1St der nach w1e
VOrTr konsultiert (und vielleicht doch noch nachgedruckt) werden muß Eıne solche
Ausgangsfrage mag ırrıtiıeren, VOT allem WCLN nıcht 1Ur die Erscheinungsdaten,sondern auch der außere Umfang verglichen werden: Hıer 390 Seıten, dort immer-
hin 653 Seıiten mi1t mehr als oppelt großem Satzspiegel un immenser Ver-
wendung des Petit-Drucks. Und dennoch trıtt 1mM Vergleich das Kernproblem der
Neuausgabe hervor, da S1e umfangreicher Einleitung (> 1—-16 un den für
die eigentliche Edition 165—519) notwendigen „Regesten der Urkunden In Zze1lit-
licher Folge  ‚CC S 521—563) umfangreichste Tabellen (> 565—639 ın Petit) enthält

jedoch keine Indizes! Herausgeber un die verlegende Hıstorische Kommissıon
werden vermutlich auf finanzielle Schwierigkeiten verweısen, die solchen Orts-,Personen- un! Sachregistern (vorerst?) 1MmM Wege standen, und dennoch ann nıcht
deurtlich betont werden, daß von Editionen solcher un! ÜAhnlicher Art Regı-
ster verlangt werden mussen. Vertretbare Einschränkungen dürfte Ccs ohl NUur
geben, WCNN die kritische Edition ohne usätze publizıert wird, der finanzielle
Zwangsrahmen Iso oftensichtlich ISt. Caspar euß hat VOTr 137 Jahren ımmer-
hın geschafft, einen nach Wwı1ıe VOrTr unentbehrlichen rtsnamenındex VO  3 Seiten
SOW1e ein Register wenıgstens der Amts- un Würdenträger [L22 Seıten) seiner
Edıition beizufügen.

Doch ZUT Doll’schen Ausgabe selbst. Die 1m frühen Jahrhundert egründeteBenediktinerabtei Weißenburg 1mM Elsaß spielt in der frühmittelalter iıchen Ge-
schichte 1n mancherlei Hinsicht 1ne besondere Rolle Gerade in quellenarmer Zeıt
kommt ıhr eiINe beachtliche Stellung schon insofern Z als Weißenburg mit einem
reichen, 1mM Traditionskodex VO  3 8555—-860 erhaltenen Urkundenbestand neben
beispielsweise St. Gallen, Fulda der Hersteld eine recht gyeschlossene Quellenbasis1e ert; die vornehmlich der allgemeinen polıtischen Geschichte, der Verfassungs-geschichte SOW1e der Wirtchafts- und Sozialgeschichte weıitreichende Aussagen 1i -
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möglıcht. Wıe bedeutsam dieser Bestand eLtwa2 für wichtige Grundfragen der früh-
mittelalterlichen Verfassungs- un Agrargeschichte ISt, hat unlängst noch Schle-
sınger MIt seinen Untersuchungen ber „Hufe un Mansus 1mM Liber donationum
des Klosters Weißenburg“ (Festschrift für Helbig ZU 65 Geburtstag, hg Von

ulz, 1976, a gezeıgt. ber uch für den Kıirchenhistoriker besitzt
diese Urkundensammlung zroßes Interesse, für dıe Geschichte der berühmten Abte!i
un des elsässisch-südwestdeutschen Raumes 1St s1e unentbehrlich Mıt acht Stücken
reicht dieser Urkundenbestand VOT das Jahr 700 zurück, womit die Weißen-
burger Überlieferung 1m deutschsprachigen Gebiet etwa2 Jahre früher einsetzt
als bei den übrigen Klöstern!

Wiıe euß en Glöckner/Doll 1n ıhrer Ausgabe die insgesamt 275 Urkunden
(aus dem Zeitraum VO  3 661—864) 1n der Reihenfolge des überlieterten Tradıtions-
buches gedruckt. Damıt bleibt die Übereinstimmung MmMI1t der Ausgabe VO  — euxß
yewahrt, un was och wichtiger se1in mMnas das die klösterliche Archiv- un Ver-
waltungsordnung widerspiegelnde Mischsystem personell-geographischer Art 1St
dem Benutzer einsichtiger, VOTr allem auch dıe individuelle Form der verschiedenen
Kopistenhände, deren Kenntnıis häufig unentbhbehrlich 15t für Detailinterpre-
tatıonen. Der insgesamt vielleicht doch vertrethare Verzicht einer chronologischen
Reihung bleibt dennoch eın yroßes Opfter un äßt sıch 1Ur mühsam mMi1t Hılfe der
schon erwähnten zeitlich geordneten Urkundenregesten (S 521 überbrücken
Indizes hätten 1er entscheidend helfen können un waren doppelt gyerecht-fertigt SCWESCH. Begrüßenswert 1St CD, da{fß der Herausgeber MmMIit Schriftproben-nachweisen auf x Abbildungen Kontrollmöglichkeiten bietet, die auch bei moder-
N  —3 Editionen ähnlicher Art ıcht mehr tehlen dürften.

Doll hat jede Urkunde austührlich kommentiert un oibt ber die Lesarten
sorgfältig un detailliert Auskunfrt. Da uch auf die Identifizierung VO ÖOrts- un
Personennamen außerordentlich 1e] Mühe verwendet worden ist, ann INa  —3 ıcht
dankbar für diesen eigentlichen Editionsteil sein. Die 1er erzielten For-
schungsschritte lassen sich wohl deutlichsten erkennen Umfang der Neu-
datierungen: So sınd tür annähernd Prozent der Urkunden die Zeıtansäitze VO  -
Zeuß korrigieren. FEıne Benutzung dieser grundlegenden Edition 1St künftig
erläfßlich.

Wegen der Vorzüge des Urkundenteils tällt CS schwerer, die Kopfregesten der
Einzelurkunden kritisch erortern. Doll hat anders als Zeufß, der die Inscriptio-
nes des Kartulars die tür Nr 1—-191 auch gesondert im Register der Urkunden des
Elsaßgaus überliefert ınd als Überschriften der einzelnen Stücke druckte, sıch für
eıgene Regesten entschieden. Bei tehlenden Indizes ware  ‚OS ıhre Bedeutung als Not-
behelf recht grofß. Doch bisweilen schillernder Formulierung und SE
präzıser Angaben wird ıhr Nutzen beeinträchtigt. Beispielsweise heißt 6cs tür Nr 4,
da{fß Grimhild 1n Herlisheim ıne „Wıese [eigentlıch: Fuhren Heu“
schenke (ın der Urkunde steht: dono '9 ubj o plus MILNUS colligere de feno
carradas VED für Nr. lautet die Angabe korrekt: „und eine 1ese LWa
Fuhren Heu (et ubi DOTEST aNnıs singulis plus MINUS carrada de feno
colligere) Dieser Unterschied 1St gravierend, weiıl schon eın Annäherungswertsıch Ertragsangaben hohe Aussagekraft besitzt. In einıgen Kopfregesten (zNr. werden Ssoß. Pertinenzen angeführt, 1n anderen (Nr 2) nıcht. Im RegestNr. werden außer der bereits erwähnten Wıese Z} Tagwerk Ackerland“ DC-Urk iurnales de aratorıa), während tür Nr lediglich VO  3
Tagwerk un kurz darauf VO  - Tagwerk die ede 1St. Dıe Urkunde selbst gibtde culturali iurnales bzw iurnales septem de ET culturalıi. Irre-
ührend ISt auch der häufig verwendete Terminus „Gesamtbesitz“, wenn be-
stımmten Orten des jeweiligen Schenkers Besıtz ML1t zugehörigen Rechten (res
INCAas gemeınt 1St (Nr 55 un öfter) Für Nr. 1St VO)  3 einer Hube mMit Weıin-
garten die Rede, der Urkundentext weıst ViNeas Aus. Solche Beobachtungen bleiben
oftensichtlich auf die Kopfregesten beschränkt, die ohnehin stärker Vorbild der
MGH-Editionen hätten Orlentiert und damit vekürzt werden können.
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Eın kritisches Wort verlangt auch dıie übergroße Mehrzahl der beigefügten 'Ta-
bellen, die den straften und wichtigen Einleitungsteil entlasten sollen. Na einem
auf 61 vegebenen Gesamtschema werden in Tabellen 564—639) ormale
Detailbeobachtungen Adressen, Arengen, Pertinenzformeln uSW. AIn inem
Dezimalsystem 1 Kennziffern (Kz.) verschlüsselt“ S 565) ber abgesehen davon,
da das Urkundenformular nıcht vollstandıg betrachtet wird (beispielsweise WEeI-
den Inıtulationen übergangen, obwohl mındestens Nr Z ZU! Jahre S46 den
interessanten Beleg eines gratia dei ep1SsCOpuUs enthält), 1St der Rez kaum fähig
och vewillt, die Zahlenausdrucke gewinnbringend HZ eH: Immerhin äßt
sich durch einen Benutzungshinweis auf 565 trösten: „Eıne exakte tabellarische
Darstellung der häufig ebenso umfang- Ww1e€e varıantenreichen Formeln 1St ıcht 1M-
MmMer möglich, gerade be1i den eben beschriebenen Umstellungen. Doch wollen die
Tabellen 1LUFr das Schema einer Formel un! iıhrer einzelnen Fassungen, iıhre Wand-
lungen, Erweıterungen und Verkürzungen deutlich erkennbar machen; wenn auch
in der Regel durch Entschlüsselung die Wortfassung rekonstruijerbar ist, empfiehlt
Ssich der Genauigkeit doch, den jeweiligen Urkundentext selbst miıt heranzu-
7ıehen.“ Dies Lun, sel auch 1Jer empfohlen

Saarhbrücken Reinhard Schneider

„Godeschalcus und V ıs10 Godeschalcı“ MI1t deutscher UÜberset-
A hersg. VO!  - Erwiın sSsSmMmaAann „Quellen un! Forschungen ZUr Geschichte
Schleswig-Holsteins“. Herausgegeben VO  e} der Gesellschatt tür Schleswig-Hol-
steinische Geschichte, 7 9 Neumütünster ar. Wachholtz), 1979 213 Sr
brosch 62,— D  9 Leinen 68,—
Um 65 VOrWCSZUSASCNH: Das VO  3 Erwın sSsSmann 1n vielen Jahren erarbeıtete

und jetzt SELr 1979 vorliegende Buch 1st VO  3 hoher Bedeutung tür dıe Ge-
schichte und besonders für die Kıirchengeschichte Schleswig-Holsteins. Erstmalig
werden 1n vollkommener Wiıedergabe Wwel Berichte DA Thema „Volksfrömmig-
eıt 1m Mitrtelalter“ mitgeteilt, für das CS 1mM Blick auf die VO  3 ssmann behandelte
Zeıt SONST 8888 wen1g Quellenmaterial z1bt. Vielleicht 1St CS möglıch, Von dieser be-
merkenswerten Arbeıt her weıter „tündıg“ werden, damit mehr ıcht in
dunkle Tage vergansCher Zeiten kommt und noch mehr ausgesagt werden kann,
W1e es einmal dıe Frömmigkeit des einfachen Menschen im Volke bestellt 5e*
SC 15t.

In der Einleitung dem Buch spricht ssmann 1n einem ersten
el ber „Gottschalk und seine Vision“. Nach den beiden Quellen Gode-
schalcus) un Vısı10 Godeschalcı), die nach der Einleitung 1mM lateinischen
Wortlaut un in der deutschen Übersetzung durch sSsSmMmaAann mitgeteilt werden, War
Gottschalk ein Rodungsbauer AauUs dem heutigen Großharrie bei Neumünster, der
nach der vorzeitigen Rückkehr Heinriıichs des Löwen AaUus der Verbannung ın Eng-and in den Wochen VOT Weihnachten 1189 der Belagerung Segebergs durch
holsteinisches Aufgebot A4us umliegenden Dörtern teilnehmen mußfste. Obwohl Gott-
schalk eın kranker Mann WAar, wurde nıcht VO Belagerungsdienst befreit, w as
denn uch Vor Segeberg einer Verschlimmerung der Krankheit m1t tagelangerBewußtlosigkeit tührte. Gottschalks Dorfgenossen VO  ; daher der Meinung,sSe1 bereits COT. Da die Belagerungszeit begrenzt WAar, begruben S$1e ıhn nıcht
Ort un: Stelle VOT Segeberg, sondern nahmen ih mi1t nach Hause, iıhn 1er

bestatten. In Großharrie ber stellte sıch heraus, da{fß Gottschalk ıcht gestorben
WAar. Er wurde wıeder gesund un teilte dann auch bald mıt, welchen Begeg-
NUNSECEN mi1ıt dem Jenseits Cs 1n den fünf Tagen seiner tiefen Bewußtlosigkeit gC-kommen sel. AÄAm eindrucksvollsten 1St in dem Bericht hne Zweitel der letzte Tag,
AI} dem Gottschalk 1n „einen stadtartıgen Wartebereich“ kommt, JM dem die SCc-läuterten Seelen 1n requ1e un 1n einer unirdischen Herrlichkeit dem Jüngsten Ge-
E  A entgegenfebern, der ıhnen eine vielfach gesteıgerte Herrlichkeit bescheren
WIr

In einem zweıten Teil der Einleitung berichtet ssSmann ann ber den Ver-
tasser der A-Quelle, der eın befreundeter Geistlicher Aaus dem enachbarten Neu-
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munster sein muß, dem Gottschalk seine Vısıonen erzäahlt hat und der s1e
dann auch 1 Jahre 1190 niedergeschrieben hat ZUr. Belehrung des Kirchenvolkes,
u  = dessen „Leben 1n dieser Welt Zu Besseren (ZU) wenden un damıt die Seelen
der Verstorbenen Ott (zu) führen“.

Unabhängı1g VO  - der Quelle entsSkan in „eitlich geringem Abstand uch die
Quelle DE dıe wahrscheinlich von dem Priester A2U5S5 de Kirchspiel Nortorff,
Gottschalk geboren WAarl, n1ı€edergeschrieben worden 1St. Der Autor 1ä{fßst Ott-
schalk seine Vısıon in der Ich-Form erzahlen In der Darstellung, die beim Autor

nicht dıe Wiäirme enthält w ıe eım Autor sind Unterschiede. Im 1e]1 ber
sind sıch beide utoren gleich un B.-Texte selbst, der latei-Un dann folzen auf den Seiten die A
nische un daneben die beneidenswert meisterhafte bersetzung des Herausgebers,
der beide Texte, mMit einer vroßen Zahl VO  } Anmerkungen versehen, einer
fre  en Lektüre un: einer Bereicherung des Wıssens acht.

:E verhältnismäßigSchleswig-Holstein iSt, verglichen m1t anderen Ländern,
Klöster un Orden,spat missionı1er un christianısiert worden. Über Kirchen,

Mönche un Geistliche kann bereıits aus früher Zeıt et wa AausgeSaßt werden. Was
A ber die Frömmigkeıt der einfachen Menschen eweEsSCH 1St, 1sSt cchr viel
cschwerer 1, da kaum Quellen nd Berichte vorhanden ınd Mır der Arbeıt,
die Erwiın Assmann als Philologe nd oyründlicher Kenner der lateinischen Sprache

un!: Kirchengeschichtswissenschaft $ür den Raum Schles-vorlegt, 1St dıe Geschichts
wig-Holstein ın yroßes Stück vorangekommen. An einer Stelle se1inNes Buches be-
merkt Assmann, der sich 2UCH theoloyisch un bibelkundlich ZuUut auskennt, dafß das
angeschnittene Thema auch VO  - der Theologie bedacht werden möchte. Keiner, der
diesem 1NWEeIS folgen bereıt 1St, WIr! der VO ssmann hervorragend und
dankenswert geleisteten Arbeit vorübergehen können. Eıne Hiltfe werden dabei

das Regıster Schlufß des Buches sein,auch die mitgeteilten Literaturhinweise
doch viel mehr als ANUr. Übersetzungdas ın seinem Hauptteıil Übersetzung un

ISE.
Preetz Joh Schmidt

und Peter Kıngz: The T ax ook of theArne Odd Johnso
Cistercıan Or (Detr Norske Videnskaps-Akadem: il Hıst Filos
Klasse NY ser1e No 16) Oslo-Bergen-Iromso (Universitetsforlaget) 19/9 128
US$ 11.00
Soweit dem Rez bekannt, g1bt eın Vergleichsmaterial, un darum 1St diese

Veröffentlichung ohl die in ihrer Art Es sind Wrl Rechnungsbücher einzZe
ıer Abteıen veröffentlicht worden, W1 ELWa das VO Zınna vgl ds (1978)

ber dıese beschränken sıch tast- oder auch das „Account-Book ot beaulieu“,
immer auf eine einzelne Abtei

Vergebens zieht 11 die reiche Fundgrube D: Geschichte der Zısterzien-
ser-Generalkapitel RKate, die Gregor Müller ın Cistercienser-Chronik“

Neubearbeitung dıeser Statuten un:! Rezesse 1St eın(ab angelegt hat: eiıne
cht empfohlen durch die beispielhafte Autarbeıi-dringendes Desiderat, übrıgens felder Benediktinerkongregation V O]  - Paul olk

Cung der Kapitelsrezesse der Burs
Den Herausgebern 1St sehr danken, die Edition 1St unentbehrlich für alle, die
sich MmMIt Ordensgeschichte un im besonderen M1t Zisterziensergeschichte betassen.
Es handelt sıch eın Regıster der Abgaben, die VO  3 allen Klöstern der Ordens-
zentrale zuflossen; A 1St die Ilständigste Aufzählung nd Namensnennung VO  3

801 Kl!östern 1 Europa und im Vorderen Orıent) und die Taxı:erung ihres WIrt-
Etwas Ahnliches gab Ödiıger 1967 heraus,.chaftlichen Abgabe-Vermögens.Zehntbuch der Kölner Kirchen, Klöster und eka-als der den Tiber valorıs, das

n2afe L 1300, veröffentlichte (Publ. (es Rhein esch 12) einfach unentbehr-
lıch ZuUur Kölner Kirchengeschichte

Unter den Resten der Handschriften von Citeaux, die 1n der Stadtbibliothek
zunächst 1Ur

Oln Dıjon erhalten SIN findet sich dieses Regıster, A
dann aber 1M Gesamt-nachgesehen aut Mitteilungen ber <kandinavische Klöster,
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WEert erkannt und tadellos ediert. Wıe der Kölner Liber valoris schon für ıne um
100 Jahre rühere Zeıt gültıg ISt, liegt dem Citeau-Ms. VO  ; 1460 ıne Vorlage
1354/5 zugrunde, AZUS der Zeıt kurz nach den hohen Verlusten, die 1347/51 die
Pest hatte erleiden Jassen, da{fs eine Korrektur AaUus trüheren Vorlagen nötıgwurde. Unser Dokument spiegelt 1ne Entwicklung des Ordens wider, die sıch ber
Jahrhunderte hinzog und sıch noch bıs ZUTC Siäkularisation 1803 halten ollte, nAam-
11 die Ananzielle Ordnung, die der Gerechtigkeit wıllen gewahrt werden
mujßfßste. Das Armutsideal erlaubte Ja nıcht, Schulden machen und sie nıcht
bezahlen. Zunächst konnten die jJahrlichen ber 300 Jahre wurden s1e ununfer-
brochen abgehalten Äbtekapitel kostenlos ZUSAaMM!  TFeEtLEN. Man durfte
dem Mutterkloster nıcht ZUr Last fallen Andererseits wurde 1198 Clairvyaux 4A4US-
ersehen, die Geldspenden für den Kreuzzug lagern un verwalten. Bald
vab auch reiche Klöster, die C}  3 Könıigen un Fürsten ausgestattet wurden, die
ber ebenso bald VO denselben Wohltätern ben herangezogen wurden,
WEeNNXn manche Bedürfnisse in Staat und Kırche be riedigt werden mulßfßsten. Um
1300 wiırd sıch die Methode, die einzelnen Klöster nach dem Ertragswert 1NZU-
schätzen, voll entwickelt haben; yemäß der Zahl der ernährenden Mönche sollte
taxıert werden. Gewiß fand diese Praxıs keine Gegenliebe., oriff sS1e doch tief 1n die
Selbständıigkeıit der Abteien ein un beschnitt s1e scharf die attraktive Freiheit der
Gründerjahre, mMu INa  3 iıhr dennoch den hohen Wert eines Ordnungsfaktorserkennen, der sıch jahrhundertelang gleichmäßig auswirkte.

auch WCeNnNn die Doppelnamen und die 1350 ıcht mehr bewohnten der ıcht
Die ahl 801 scheint den höchsten Stand der Verbreitung kennzeichnen:

mehr ex1istierenden Häuser dıe Zahl auf 650 etw2 herabdrücken, besagt S1e noch
mehr als eiıne ries1ige Urganısatıion. Es sınd immer lebendige, selbständige Einhei-
tCH, die jJahrhundertelang Wohl un Wehe iıhrer Umgebung mitgelebt haben, In1t
iıhren Bauten, Schulen, Bibliotheken und Gotteshäusern Träger der Kultur und
Religion SCWESCH siınd Unter en 25 reichsten Klöstern, die 45 bis Pfund
ormalerweise abgaben, findet siıch 1LUFr deutsches Kloster, Eberbach, den
19 armsten, dıe Pfund un weniıger abgeben sollten, allerdings auch L11UFr ein
deutsches, Gotteszell. Dıie umfangreiche, jedo nıcht vollständige Liste der (da-mals) deutschsprachigen Abteien xibt nıcht 11UTE bisher aum bekannte Auskunft
ber die Wırtschattskraft des jeweıligen Klosters, S1e hat auch für Jange Zeit jeden-falls das Ansehen innerhal des Verbandes eingestuft und festgelegt. denn
menschlich verzeihlich gelten die reicheren Klöster als die angeseheneren. Wır be-
yinnen Mit den reichsten und setzen die Zahl der abzugebenden Pfunde hinzu.
Arnsburg (Hessen) AI Zwetrtl 3 9 Hımmerod ST Walkenried 25, Marıenstatt 2 9Mıchaelstein (Fhür.) Z Volkenrode (Thür.) 2 9 Salem 19 Reinteld Hamburg)185 Kaısheim E Engelszell, Stams, Tennenbach Je 1 ‘9 Kappel Zürich, Leubus,Neuenkamp Mecklg.), Wiılhering, Rein, Schönau, Disıbodenberg, Doberan, Düna-
münde, Lehnıin Je F3 Heısterbach. Heiligenkreuz, Schulpforta, Waldsassen jJe 1 $Raitenhaslach, Viktring, Marienfeld, Baumgartenberg Je Z Sıttıchenbach, Isen-
9 Hude Hıddensee Je KFE Falkenau DE ra Schöntal, Heilsbronn je10, Usseg, Reitenstein (Thür.) Maulbronn, Altzelle, Altenberg, Bronnbach, Wersch-weiler (Daar) je 99 errenammmn nb, Chorin, Georgental Je Waldersbach, Loccum,Lützel, Zıinna, Fürstenfeld, Aldersbach, Pelplin, Bernau (Burgenland) Je 7! Sıttich,Scharnebeck Hamburg), St Urban-Luzern, Bu (Sachsen Sausenstein, Neu-berg (Stejermark), Hohenfurt (Böhmen), Heinrichau Polen), Grünhain (Sachsen) je6, Lilienfeld, Schläg] Je 5! Kamp, Amelungsborn, Hardehausen Je 4, Olıva, Für-stenzell, Frienisberg (b. Bern) Je Nur wen1ıge Klöster (ın Österreich) estehennoch heute: Heiligenkreuz Wilhering, Lilienfeld, Rein, Zwettl, einige sind NECUu be-siedelt: Hımmerode., Marıenstatt, Viktring, Sıttich, Altenryf. Immerhin gabnach der Napoleonischen Sikularisation eINEe Neublüte, die Mit denTrappisten in den Zahlen VO  3 141 Klöstern und 6000 Mönchen ablesbar 1St,nunmehr zumeıst außerhalb EuroPasS, Was 1St VO  3 den 800 europäischen Abteienübrig geblieben? Vieles, jeweilshobene Schätze.

verschieden un: eigenartıg, durchweg noch UuNnsc-

Siegburg Rhaban Haacke
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Thomas VO SUttoH: Quaestines Ordißatrıde. Herausgegeben
VO Schneider, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München
1977 9 +279* (Bayerische Akademıie der VWiıssenschaften, Veröffentlichungen
der Kommissıon für die Herausgabe ungedruckter Texte Aaus der mittelalterli-
chen Geisteswelr. 3
Die Sammlung der Quaestiones ordinarıae, welche die mittelalerlichen Magıister

regelmäfßig während der Vorlesungszeit disputierten und die oft 1M achhinein
)*1mMmMen systematisch verarbeıtet wurden, 1st neben den Quodlibeta des Thomas
VO Sutton, dıe Gonziales-Haba 1969 in der gleichen Reihe ediert hat vgl
Rerz in: Theol Rev 68, 1972 121-122) das andere wichtigste theologisch-
philosophische Werk des englischen Dominikanertheologen. S1ie liegt 1n einem
lumınösen Band MmM1t umfangreicher Eınleitung (1) und kritischer Edition (Z) VO  ar

In der Einleitung werden 7zunächst die Handschriften des und
ahrhunderts, welche die Sammlung der Quaestiones ordinarıae Sanz der tel.  1
WweIise enthalten, urz vorgestellt; desgleichen werden die übrıgen Handschritften
gyenannt, die (teils unberechtigterweise) VO  w der Forschung damıit Zusammen-
hang vebracht wurden. Die wichtigsten Textzeugen sind:
die beiden englischen Codices, Merton College, Oxtford 138 (mıt sämtlichen 34 qq.)

un Cod lat. Ottobonianus 1126 der Vatıcana (mit qg.) ©); terner
die Handschriften Amplonianus 368, Erfurt (mıit qq.) und
Basel Unirv. Bibl BIV (mıt qq‘); die Ühnlich wı1ıe unı O „aber auf nıedr1-

Nıveau“ (S ine Gruppe bılden un schlie{fßlich die Handschritt
Troyes, Stadtbibliothek J7 (mıt dq.); die keiner der beiden Gruppen UuUZu-
ordnen 1St.

Der Sammlung des Merton College 1n Oxtord kommt icht N1ur iıhrer
Vollständigkeit eine besondere Bedeutung Z die Merton-Hs enthält auch die
Quodlibeta un wurde be1ı deren Edition als Leithandschritt benutzt. Nach ıner
glaubwürdigen Notız dieser Hs Wr Thomas VO  — Sutton VOT seinem Eıntritt in
den Predigerorden „SOCIUS domus de Merton“ (Cod lat. 138 Oxtord Merton Col:
lege tol 154 V); Wr Dozent an diesem College Dort bestand Iso eın be-
gyründetes Interesse, die beiden Quästionenwerke ihres Magısters sammeln. Nach
dem Befund der hsl Überlieferung 1St ber uch die Oxtorder amm-
lJung der Quaestiones ordinariae nıcht vollständig. Die Hss un enthalten
eine Quästion, die 1n e  e die ber nach der begründeten Meıinung VOon 1.Of=
tin) Sutton zuerkannt werden mMu. Umgekehrt bezeugt Quästionen (q9g
un AJ die 1n der 2 VA übrıgen Tradition tehlen Schneider hielt sıch beı
der Edition hinsichtlich der Ordnung un: des Umfanges der Quästionen

Die Chronologie der beiden Quästionenwerke und die Authentizität aller ande-
K  »3 Sutton zugesprochenen Schriften, die zuletzt Senko, JrZY stuclia nad
spuscızna pogladamı 0OMOSZ2a Suttona dotyczacymı problemu ıstot1 istnıen1a,
1n ! Studia Mediewistyczne 11 (1970) 111—283) zusammengestellt hat, geben Wwel-
terhin viele Fragen auf Schneider suchte die Klärung dieser Fragen AUS der Sıcht
der VO  a i;hm edierten Quästionen voranzubringen. e1SteSs- un: problemgeschicht-
ıch vesehen mussen die Quaestiones ordiınarıae in das letzte Jahrzehnt des
Jahrhunderts eingeordnet werden. Sıe betreften mI1t Schwerpunkt die Auseimnan-
dersetzung mi1t dem abgeschlossenen, schriftlich vorliegenden Werk des Heinrich
VO ent (T s1e nehmen dıe Kontroverse mi1ıt den ‚modern1‘, Gotttfried VOoN

Fontaıunes, Aegıdius VO  3 Rom U: uf un berühren nde auch die Nn  e auf-
tauchenden Ideen des Duns Scotus un Robert Cowton. Für diese zeıtlıche Eın-

der beiden Quästionenwerke lassen sich gute Gründe angeben. Die 1ın
1esem Zeitraum bzw. kurz VOor 1290 bzw. unmittelbar nach 1300 ANgeESETIZIEN

Schriften Suttons (Z:B der Formtraktate, der Quästionen ZU Buch der Meta-
physik des Aristoteles, des Traktates De CcS5C essent19a) finden ın den Vergleichs-
LEXteEN un -lehren der Quaestiones ordınarıa2e ıne mehr der weniger zutreffende
Bestätigung, nıcht dagegen der Liıber propugnatorius D' Sententiarum Duns
Scoti, dıe Impugnatıones CONfiFfra Aegıdium Oomanum un die den Opus-
cula des Thomas von Aquın edierten Traktate. FEıne yeitere kritische Diskussion
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er die Autorschaft Suttons Correctorium „Quare“ War ıcht mehr nötig;diese 1St yesichert. Dagegen ließen sıch ohl Aaus den Quaestiones ordinariae Ver-yleichstexte tür die Echtheit der Streitschrift SCHC Robert Cowton beibringen. Dadiese Schrift CTST nach 132 entstanden seın kann, ware S1C 1m Falle ihrer Authen-tizität e1in willkommenes ZeuZ7N1S des SOgeNannten Spätwerkes VO  3 Sutton, Vondem ın der Forschung oft schr unkritisch gesprochen WIird.

Darstellung der doktrinären Positionen un Probleme
Den umfangreichsten Teil der Eınleitung (S 20—267) wıdmet Schneider der

Suttons 1ım Sanzen Quästio-nenwerk. Hr stellt dıe Schwerpunkte der Diskussio heraus: das Problem derEinheit der (substanzialen) Form, ihrer intensiven Mehrung und Mınderung, dieFrage nach dem Verhältnis VO rat10 un voluntas 1n der Bestimmung der mensch-lichen VWiıllensfreiheit, die Erkenn
Difterenz VO  3 Wesen un: Seın,

barkeit des Substanzialen un! Intelligiblen, diedie Analogia ent1s. Eıne doxographische Beschret-bung der Quästionensammlung hat hne Zweitel Bedeutung. Sıe kann ber VO]Editor weder verlangt noch WwWartet werden. Da das Verständnis einer Disputa-tion immer uch dıie Kenntnis der gegnerischen Posıtion VOTAaUSSETZT, kann auchautf Grund der Edition der Quästion eines einzelnen Partners der Diskussion nıchterbracht werden. Zweckdienlıcher ware CS,theologischen Diskussion aufzuzeigen, iıhren
die Knotenpunkte der philosophisch-zeıtgeschichtlichen Hıntergrund be-euchten un ber die notwendige Literatur intormieren.

Die beiden Kronzeugen für die EditionIhr exXt weılst ebenso W 1e der Von un! Erweıiterun
un sınd englischer Herkunft.

SCH auf zusätzliche Argu-MmMentfe und Verweısstellen auf das Werk des Thomas Aquıin. Veröffentlichungund Verbreitung de Quästionenwerke des Thomas Von Sutton geschahen nıchtden Strcengen Vorschriften der VWerke, deren Herausgabe VO:  » der Universi-tätsbibliothek betreut wurde. BesondBES interessant sınd naturgemäß die erweis-stellen auf die Schriften des Thomas Vvon Aquın, da diese zeıgen wiıe siıch VOr allemdie englische Dominikanertheologie 1n den neunziger Jahren des Jahrhunderts(nach dem Korrektorienstreit iın den
IMNas VO  3

achtziger Jahren) auf dıe oftizielle Lehre desquın festlegte, Lehrabweichungen wurden der Doktrin des‚doctor COIMNMUN15 ausgerichtet.
Suttons Ausführungen über die Kraft und Art der Selbsterkenntnis der eib-eigenen Geistseele veranla{fßte Korrektoren, Zensoren der Lektoren, die WIr leidernıcht kennen, auf die erkenntnistheoretisch
verweısen: th 4727

Grundtexte des Thomas von Aquınun I1 Nur 1n der Hın-wendung den Sınnenbildern ‘ vermag menschliche Intellekt kraft der ihmeigenen Denkformen (,specı1es intelligibiles‘) erkennen. Die Crstgenannte Stelle2A2uUus der theol 5Summa 1n der Edition S App 414 nıcht klar. I3 * SiCuUtPCTI prima Argumenta PC“ S Aargumenta 427 in pede Dieurchgängige Zählung der einzelnen Artikel
War yvebräuchlich Dıie Editiones Paulinae der

artes der Summa theologiae
der englischen Scholastik bezeichnete INan das gveben diese Zählung In

rDUS artıculi als PCS.

Edi:
Be1 der Lage der handschriftlichen Überlieferung kam der kritischention darauf A den ursprünglichere)n ext un dessen Wiırkungsgeschichteerauszuarbeiten. Durch den Verg]eich der weiftfach doppelten Überlieferung(M-O un: A-—B) War CS möglich, der ursprünglıchen Überlieferung, die wohl ihren167 im Merton-College in Oxford hat, auf die Spur kommen. Die Wiırkungs-geschichte muf{fß dem Apparat gelesen werden. Die Textarbeit rdient alle An-erkennung. Von den unvermeidlichen, weniıgen Druckfehlern abgesehen, 1St derText untadelig. Diese gediegene Arbeit zeıgt, daß auch größere Editionsvorhabenvon einzelnen Gelehrten durchgeführt werden können. Programm un Edıitions-grundsätze der durch die Bayer. Akademie der Wıssenschaften heraus egebenenEXIiE AaUS der mittelalterlichen Geisteswelt sollten allerdings vereinheit iıcht Wer-den. Die Reihe könnte damirt Nnur ZeW1Nen.Bochum dl
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Herbert Kraume: Dıe Gerson-Übersetzungen Geilers
VO Kaysersberg. Studien ZUur deutschsprachigen Gerson-Rezeption.
Münchener Texte un Untersuchungen ZuUur deutschen Literatur des Mittelalters.
Band /1 Artemis-Verlag Zürich und München. München 1980 L 780 Seiten.
Gebunden /4,—
Dıie außerordentliche Bedeutung des Parıser Theologieprofessors un Kanzlers

Johannes Gerson (1363—1429) auch tür die deutschsprachıge veistliche Literatur
des fünfzehnten Jahrhunderts 1St anerkannt. Häufig zıitiert wırd, diese COp1n10
cCOMMUNIS belegen, beispielsweise Möllers AtZz? „Hier 1St der Einfluß Ger-
SONS, den INa  - geradezu den Kirchenvater der deutschen geistlıchen Schrittsteller
des Jahrhunderts NCNNECIN könnte, spüren.“” (Frömmigkeit 1in Deutschland
1500 In ARG 56, 1965 19)

Dıe Erforschung der Gersonrezeption 1m deutschsprachigen Raum wurde ber
biısher dieser Anerkennung des Einflusses des meıst als ‚cancellarıus Parısıensıis‘,
‚doctor christianıssımus‘ der ‚doctor consolatorius‘ Gerühmten noch weni1g
verecht. Abgesehen VO  3 seiner Rezeption be1 den Brüdern VO Gemeijnsamen
Leben, 1n Tegernsee (Vansteenberghe be1 Erasmus (Dolfen 1936 un Kohls
1966), Luther (Dress Biel (Oberman un! Wimpfeling (Herding 1965
sınd 1mM wesentlichen einzelne Übersetzungen, die bisher untersucht wurden: Die
des Diatessaron Xe. Mante dıe der Theologia mystica (Gunna Schuch
(1969), dıe des TIractatus de remedis COnfifra pusiıllanımıtatem (Werner Höver

Über Gerson-Schriften 1n der Basler Kartause arbeitete Veronika (Gserz-
VO:'  - B  uren (1973) Hınweıise auf Gerson finden sich auch in Woltram Sexauers
Untersuchung ber die Kartausen VO  3 Basel, Buxheim nd Güterstein (1978)

Taumes Dissertation, entstanden auf Anregung des Historikers Otto Her-
dıng 1n Freiburg, geht 1n we1 Richtungen: Sıe untersucht historisch und sprach-
N die Gerson-Übersetzungen des Geiler VO  3 Kaysersberg, ber darüber hinaus
stellt S1e alle Übersetzungen ersons 1NsSs Deutsche ZUSAMMCN, dıe 1n den Kata-
logen der angefragten Bibliotheken als solche verzeichnet sind, un ordnet sie
den Übersetzern un: den durch Besitzvermerke erschliefßenden Rezıpıienten

Die Sorgfalt der Darstellung Geilers als Gerson-Übersetzer wiırd 1es Thema
bıs PE Auftauchen überraschender Funde gültıg behandelt haben Dıie DG
sammenstellung der sonstigen Gerson-Übersetzungen 1St eine Herausforderung

andere Forscher, MIit ÜAhnlicher Akribie 1U einen der herausgestellten Lragen-
den Kreıise der deutschsprachigen Gerson-Rezeption untersuchen, beispielsweise
die Benediktinerklöster der Melker Observanzbewegung, die angeführten Frauen-
klöster, Kartausen oder Häuser der Brüder VO Gemeinsamen Leben

Vt eibt 7zunächst einen Überblick ber die Geiler-Forschung un entwickelt
seine eigene Zielsetzung und Fragestellung: Inwieweit 1St Geilers „Wirken die Folge
der Rezeption bestimmter Traditionen theologischen Denkens“? Auf welches „kırch-
ıche un gesellschaftliche Interesse“ antworie sein Umsetzen „des rezıplerten (Ge-
dankenguts 1n Cu«cC Formen err Vermittlung“? Wo assen sich die Bedingungen,

denen seine Gersonübersetzungen ihrerseits rezıplert wurden, „1n der sprach-
lichen Gestaltung“ erkennen? S Das Achten auf ıhre Funktion soll einer
ANZCEMESSCHCTICH Beurteilung der deutschsprachigen Scholastik-Rezeption führen als
Lw2 bei Stadelmann der Gerhard Rıtter CS S Geilers Übersetzungen werden
als besonders Zut dokumentierte Schwerpunkte innerhalb der deutschsprachigen
Gerson-Rezeption exemplarisch untersucht 4}

Wenn auf Geiler als einen herausgehobenen Leser ersons reflektiert, der
dann seinerselits wieder als Autor auftritt und 1M Hinblick auf die Bedürtnisse
seiner Predigthörer un Beichtkinder ıne Auswahl ersons Schriften trifft,
dankenguts NEUE Formen der Vermittlung“? Wo lassen sıch die Bedingungen,
18) Geiler als exemplarischen Gerson-Rezıpıenten untersuchen hält insotern
für berechtigt, als dieser ahl der Übersetzungen, Verbreitung der übersetz-
ten Werke un Vielfalt der Genera (Predigten, Lesetraktate) W1€ des TO-
chenen Publikums (reformierte Ordensgemeinschaften, Nonnen, städtisches Bür-
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gertum) eiıne Sonderstellung einneh Da Geiler miıt seiınen Übersetzungen einereformerische iIntention verbinde, ersons Zıele fort ( 17)In den Adressatenkreisen Vft. einen Bedarf theologisch fundierter,nach FOorm und Inhalt ber leicht faßliche Literatur OIaus (S 26), ıner Liıteratur,die die Klufrt zwischen Theologie un
Kleriker- un Laienkultur sollte überb

ystik, Wıssenschaft un La:enfrömmigkeit,rücken können d2) Dıie Untersuchungze1gt, daß auf dem Umweg ber lateinische Übersetzungen VOrTLr allem solche Schrif-
ten ersons 1nNs Deutsche übertragen wurden, die dieser auf Französisch, Iso inder Volkssprache, für ein nıcht theologisch gebildetes Publikum geschrieben hatte.Es waren Iso wel Rezıpientenkreise geschieden geblieben: die Gebildeten, dieGersons lateinische Schriften 1n Frankreich WwIie 1mM deutschsprachigen Raum lesenkonnten, und die Lai:enbrüder, Nonnen der lesekundigen Bürger der Predigt-hörer, tür die INa  $ die ursprüngli tranzösischen Schriften ersons AaUuUsSs lateinischenÜbersetzungen 1Ns Deutsche berCrug.Vft stellt dar, W1e der StraßburSCT Kreıs Geiler VvVon Kaysersberg Gersonrezıpierte un ihn durch die lateinische Edition den Gebildeten, durch UÜberset-

ZUNZSCH den anderen zugänglich chte Er schildert, w1e spezıell Wımpfeling Ger-
SO  3 1mM Kamp ıne spitzfındige dialektische Theologie als Verbündeten be-trachtete, un STCNZT dabe;i Wımpfelings Kritik Mißständen des monastischenLebens seiner Zeıt sorgfältig CDC generelle Ordensfeindlichkeit ab

Er gelangt dem Ergebnis, daß Geiler 1n Übersetzungen, die für Nonnen be-stimmt 5 weniıger Verstehenshilfen un auflockernde Einschübe einflechtenussen meıinte als in solche tür die lateinunkundige, ber lesefähige städtische Be-völkerung. Wenn diese Arbeiten ber die Nonnenkonvente hinaus verbreitet WeTI-en sollen, habe Geıiler gebilligt, daß Inan s1e kürze oder erweıtere. Freilichezefl  n die Besiıtzvermerke erhaltener Exemplare, daß die Übersetzungen nıchtausschließlich 1n den Rezipientenkreisen velesen wurdC] tür die s1e bestimmt —_
Fen. Eın besonders schöner Fund des Vt. 1St dieÜbersetzung der Gersonschen Ars morijendi ntdeckung, daß Geıler Biels

fast wörtlich 1Ns Oberdeutscheschrieb, obwohl selbst diesen Text schon Z Wımal übersetzt hatte (S 148)SorgfältiSC Eınzeluntersuchungen wıdmet Vt. den Übersetzungen, die zunächstals PredigteN, spater als Lesetraktate veröffentlicht wurden. Er untersucht Rheto-rik, Stil un
Aquı1valente bestimmte ersons

emantik. In einem lateinisch-deutschen Glossar vergleicht Geilersche ermin] AUS dessen Sammelband ‚Das ırrıgSchaf“ mMiıt solchen der Übersetzunge Biıels un Walchers.
In den SchlußbemerkunSCH bündelt Vt. seine Ergebnisse un spricht das ABbrechen der Gersonrezept10on 1mM deutschsprachigen Raum nach 1520 Dankbar

EeNUtfZT der Leser das Handschriftenverzeichnis und -regıster SOWIl1e die Namens-un Werkregister.
Für die zweıte Auflage ware ANZUregen;: Im Abschnitt Geıiler und Gerson‘(S 71—-94 ollten Geılers Gerson-Bild un das Wımpfelings VO  3 beiden deutlichervoneinander werden. Auf 95 scheinen Gerson und Geiler einander Ühn-ıcher se1in, als sıch das wohl halten 15Rr Es wırd nıcht eutlich CNUS, daß auchGeiler selbst Skrupeln neigt und be

weıtervermuittelt.
Gerson Trost sucht, ehe diesen Trost

Die Zusammenstellung Von Parallelen zwischen der Ärs-morijendi-ÜbersetzungVO: 14872 und dem ABC 1497 106) paßte besser 1n den Abschnitt ‚Mehr-tach bearbeitete Texte‘ S 2— im sechsten Kapıtel.Es tührt den Leser ırre, WENN ME VOIT gleichen Codex St Peter Pap bald(nach dem Aufbewahrungsort) als Karlsruher Codex S 1153 bald (nachdem erschlossenen Schreibort) als Freiburger Codex 116) spricht. YSt Zu-rückblättern nach 107 verdeutlicht dıe Identität beider.
Falls Vf wirklich die Reformation Sanz Aaus dem Spätmittelalter erklärenköNen meınt, müfte das ausführlicher begründen als 1n einem Halbsatz:‚wurde einem Kriterium für

spaten Miıttelalters und damit VOr alle
die Eınschätzung der Epoche desder Reformation“ (S 238)
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Nicht völlig schlüssig 1St das Verhältnis der Hınvweise nde auf „W1SSeN-
schaftliche Bemühungen des Jahrhunderts die relig1öse Prosa des dUSSC-
henden Mittelalters“ (S 237 ZU)] ersten 'e1l des ersten Kapitels, der sıch SPC-
z1e11 der Geiler-Forschung zuwendet.

dıeDas Literaturverzeichnis 1St verbesserungsfähig. Arbeiten VO  3 Vertassern,
MI1t mehreren Werken vertreten sind, werden bald durch Zentralbegriffe der Je-
weiligen Tiıtel, bald durch die Jahreszahlen des Erscheinens der Werke, bald durch
die Nummern der Hefte näher bezeichnet. Die Arbeıt VO  z Mante (erwähnt auf
den Seiten und 33 erscheint nıcht 1 Literaturverzeichn1s.

Abgesehen davon ber hat Vt. MI1t seiner sorgfältig und zuverlässıg gearbeıte-
ten Dissertation ine beispielhafte Untersuchung Johannes Geilers VOo  a} Kaysers Cr
Als Gersonrez1ipient un Gersonübersetzer, 1nNe flüssig gyeschriebene ersicht ber
Eersons volkssprachliche Schriften un eine nützliche Aufstellung der bisher be-
kannten Übersetzungen Gersonscher Werke 1Ns Deutsche Sam«L.ı ihren Übersetzern
und Rezipientenkreisen geliefert, die tür die Geilerforschuns WwW1e für die Arbeıt

inen Meilenstein bedeutet.deutschsprachigen geistlichen Schrifttum des Jahrh Christoph Peter BurgerTübingen kn  C
Jan Lindhar  Er Rhetor, Poeta, Hıstorıcus: Studien ber rhe-

torısche Erkenntnis un! Lebensanschauung 1mM italienischen Renaissancehuma-
NıSmMUuUs (Acta Theologica Danıca, vol Leiden, Brill, F7 700
Die Untersuchung von Lindhardt enthält iıcht das, vwas der Titel verspricht:

Es handelt sıch nıcht ıne allgemeıne Erörterung der Bedeutung der R hetorik
1mM italienischen Humanısmus un auch nıcht eine Darstellung des humanıst1ı-
schen Selbstverständnisses. Was WIr Vor uns aben, 1St ıne Monographie er dıe
Lebens- und Glaubensanschauungen des florentinischen Kanzlers Coluccıio0 Salutatı
(1330—-1406). Die Studie bewegt sıch demnach urchaus 1m Bereich des dem Mittel-
alter 1n mancher Beziehung noch eNS verhafteten Frühhumanismus, W as 1M Titel
auch verschwıegen wırd. Salutatı ISt ıne Gestalt des Übergangs un!: als solche SC-
wıiß VOon Interesse. Aus diesem Grunde haben S1CH schon viele moderne Historiker
mMiıt seinem literarischen Oeuvre befaßt. Ihre Forschungsergebnisse werden durch

kritisch und abgewogen gewürdigt, und iNd:  - erhält be1 der Lektüre des
ersten Kapitel vorgetragenen Forschungsberichts den Eindruck, als ob dem
Thema za nıcht mehr vVv16e. Neues gebe.

befaßt siıch VOrTr allem miıt den relig1ösen Anschauungen Salutatis. Als eigent-
liches Hauptwerk erscheint De seculo etf religione, Man erfährt, dafß Salutatı 1n
der intendierten Befolgung des „doppelten Liebesgebotes“ gyegenüber .‚Ott unı
dem Nächsten einerselts Abstand ZUT Welt gewıinnt un andererseıts die echt-
fertigung für den aktıven Einsatz 1m 1enste der Republik un der Familıie findet.
Auffallend iSt seıin scheinbar geringes Interesse der „V1ta actıya“ der Kauf-
leute 11n seine kritische Haltung gegenüber der Anhäufung materijellen eich-
[UMS (Kap. D:

In seinen Bemerkungen ber Salutatıs Wissenschaftsbegriff (Kap betont der
Verfasser die Abhängigkeit VO:  3 der scholastischen Tradition und erganzt damıt
das VO  ; Eugen10 Garın entwortene ıld der geistesgeschichtlichen tellung des
Frühhumanisten. Wenig Unbekanntes enthalten dagegen die Abschnitte ber Salu-
tatıs Auffassung VO)  - Rhetorik un Poesie (Teil IL, Kap 8—13) Kaum akzeptabel
erscheint die Schluß aufgestellte These, wonach S1C] Humanısmus und Christen-
[Uum nach Salutatı nıcht mehr SC enselt1g beeintflufit un!: befruchtet hätten.

Dıiıe Arbeit wurde ursprung ich in dänischer Sprache geschrieben. Dıe deutsche
Übersetzung enthält zahlreiche stilistische Unsicherheiten, ungebräuchliche Wort-

über dasschöpfungen un inhaltlich unklare Satzkonstruktionen. Dazu kommt ıne
erträgliche Ma weıt hinausgehende Zahl störender Druckfehler Man erhält den
Eindruck cehr flüchtiger Korrekturbemühungen un wundert sıch darüber, daß eın

hochangesehener Verlag w ıe Brill eın technisch derart mangelhaft redigler-
LEes Bul überhaupt der Offentlichketi übergeben hat.

Basel Hans Guggisberg
schr. 16
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Alexander böhmischen EPatschovmsky. Quellen z

quisıtıon 1m rhundert, Monumenta Germanıae historica,
Quellen AA Geistesgeschichte des Mittelalters LE Band, Hermann Böhlaus
Nachfolger Weıimar 1979 411 Seiten miıt Tafeln, Karte, 65,—
In seinem Bu: „Die Anfänge einer ständigen Inquisition 1n Böhmen“ AUS dem

Jahre 19/5 vgl {KG SÖ, 1977, 369—372) verwertete Patschovsky bereits
teilweise Bruchstücke der VO  3 ıhm unlängst 1n der Bibliothek des Zisterzienserklo-

Heiligenkreuz entdeckten Inquisitionsverhöre; seıin Buch unterwirft
sodann dıiese und uch weıtere auf die Inquisıtion 1n Böhmen Jh bezügliche
Fragmente einer yründlıchen Analyse un hauptsächlich einer krıitischen FEdition.
Bislang sind ınsgesamt Blätter miıt Bruchstücken VO  ; Inquisitionsverhören Aus der
Zeit des Inquisıtors Gallus VO  3 Neuhaus bekannt (1335—1353/55); S1e STamMmmMeEnN
alle AUS einer umfangreichen Handschrift, die 1n der Umgebung des Prager Inquıi-
s1t1oNszeNtrums bald nach der Mıtte des Jh als unmittelbare Protokollabschrift
ANSC Eertıgt wurde. Vıer Blätter der ursprünglichen Handschrift, die mit tol OT,
164, 233 und 238 bezeichnet sınd, STLammMeEnNn Aaus Heiligenkreuz; Florian Watz]
hatte s1e seiner n1e gedruckten un VO  3 der Historiographie unbeachtet gelasse-
NnNe'  3 Wıener Dissertation VO  3 1903 herangezogen, ann S1e verlorengegan-
SCH, wurden VO  3 Patschovsky 1CU entdeckt un faktisch zu ersten Mal publizıert.
S1ıe enthalten Verhöre Aus den Jahren$ die 1n Budweis, Neuhaus, Prag,
Könıiggrätz un Tschaslau stattgetunden hatten. Zusammen mit N}  - zibt Pat-
chovsky noch wWwe1l weitere Bruchstücke 2US derselben Handschrift heraus, dıie be-
reits publiziert worden WAar, für die jedoch nıcht NUur die praktische Zugänglich-
eıt un der direkte Zusammenhang mMi1t den vorherigen, sondern auch die abwei-
chende un bessere Lesart eine Neuausgabe vollauf rechtfertigen; siınd dies das
eINst VO'  3 MencCcik un: unabhängig davon VO  3 Fuchs herausgegebene Bruch-
stück A2US Göttweig fol 162) mi1ıt dem el eines nde 1335 1in Neuhaus STALLSE-fundenen Verhörs und das unfoliierte, heute wıederum verschollene, 1957 VON

Hlavicek herausgegebenen Bruchstücke aus Brünn mMi1t el eiınes 1337 1n
Prag abgehaltenen Verhörs. Miıt diesen Protokollen verbindet Patschovsky noch
weıtere Quellentypen TT Inquisitionstätigkeit: umfangreıiche Fachgutachten (con-sılıa, consultationes), W1€e sı1e 1mM Streitfall der Anschuldigung des Brünner Patrıziers
Heynus Lügner Ketzereı angefordert worden WAarcen; s1e haben sich in der
Handschrift Lınz R erhalten, SsStammMmen A4US dem Zeitraum zwischen 133543 und
wurden wahrscheinlich VO päpstlıchen Inquıisıtor der 1özese Olmütz DPeter VO  $
Nacerac ausgearbeitet. Während die Protokolle ıne erstrangıge Quelle für die Er-
kenntnis des Alltagslebens 1n seinen Detaıils und nıchtverzeichneten Einzel-
heiten darstellen, siınd die Gutachten Typ einer gyelehrten juristischen Literatur: sıe
sind in Form VO  - quaestiones abgefaßt un: sollen die Argumentatıon des Autors

Heranziehung VO  3 Zitaten und Beispielen VO  3 verschiedenen Seiten Aaus
beleuchten; typologisch geht 1nNe 1n den Inquisıtionsprozessen nıcht
haltene Quelle. Aus derselben Handschrift sStammt auch das deutsch stilisierte (SE:
ständnis VO  3 etzern VOT dem Inquisıtor Svatobor VO  3 Langendorf aus den Jahren1329 und 1344 Den Zeıitraum der zweıten Hälfte des Jh erfassen sodann ın
der Edition der Auszug Aaus eliner 1m Januar 1384 Söffentlich gehaltenen Predigt des
Matthäus VO  3 Krakau miı1t eıner Zusammenfassung der VO Prager Erzbischof Jo-hannes VO'  3 Jenstein verdammten ketzerischen Lehren (Handschrift St Florian 1,unı Wıen SOW1e ferner dıe VO Inquıisıtor Nikolaus (aus Pilsen?) für das
Dominikanerkloster Zu HI! Geıist 88 Pilsen angeforderte Ablaßurkunde des Kar-

6091
dinals Pileo da Prata VO: 3C 1379 (Vorsatz der Handschrift St Florian XL,

Den Grundstock un! den wichtigsten Beitrag des Buches bılden demnach die
Quellen UT Inquisıtion des Endes der ersten Hältte des B jener,MmMiıt der auch der bekannte Autstand 1mM Gebiet VO:  $ Neuhaus 1n den dreißiger ah-

TIecnNn des Jh zusammenhing. Aus den Quellen ergibt sıch ber VOTr allem
eın Wweitaus größerer territorialer und soz1ialer Umtang VO  3 Ketzereı un Inquist-tıon 1n jener Zeıt, INa  w ANSCHOMMECN hatte;: übersichtlich zeıgt dies die bei

329 beigeschlossene Karte. Patschovsky gelangt durch einen Vergleich der m9 den
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Protokollen erfaßten Personen 1mM Verhältnis ZUr vorausgesetztiecnh Größe der ur-

sprünglichen Handschrift einer Zahl VO:  > 400 Mensche die 1n irgendeiner
Weıse ın Böhmen VO:  3 der Inquisıtion verhört wurden, un 220 verbrannten
Ketzern, Iso Zahlen, die 1m Verhäl tN1Ss ZUr Bevölkerungszahl dieses Gebietes
VO Cwa 1! Miıll el riesenhatte Ausdehnung un! Intensität der Inquisitions-

die wahrscheinlich die bekannte Ketzerverfolgung Be-untersuchungen dartun, Dıie 1n den sechs Blättern derzinn des 1n der Languedoc übertraf
Handschrift festgehaltenen Verhöre decken mM1 ıhren Angaben Süd- und Südost-
böhmen 1n weılitaus oyröfßAA Umfang 1Ab als das ursprünglıche Gebie VO  5 Neuhaus
(einschließlich eines territori1alen Überhangs bıs nach Südmähren), Ostböhmen, den
treiten des Erzgebirgsvorlandes un!: fa{ßte MI1t einzelnen Punkten Fu
West- un Zentralböhmen (nur Prag elbst) Die yroße territoriale Ausgreifsweite

schafts- un! Freundschaftsbeziehungen der
W Ar durch die Verfolgung der Verwan

beträchtliche Mobilität der Ketzer bedingt,verdächtigen Personen und durch die
die offensichtlich bemüht T, durch Aufenthaltswechsel die Spuren hınter siıch

verwischen.
Aspekt den wichtigsten Beıtrag derWas edoch eiınem weitergefaft

der 61chere Nachweıis der Tatsache, da{fß dashıer edierten Quellen darstellt, 1St
Ketzertum icht 1Ur aut dem Lande, sondern zumindest gleichermaßen auch 1n den
Stidten verwurzelt WAar. Un: da S1 meistenteils Waldenser, NUur au

Ma{fe ketzerische Begiınen un: Begarden handelte, die durch re Le-
benstorm fast ausschliefßlich die Stadt gebunden 1, bıldet dieser Umstand
offenbar ein wesentliches Argument ur den posıtıven Abschlufß der alten Streit-

Hussıtentum, dies CI,frage über den Einflufß des Waldensertums aut da
beiden, die 1 der Predigt des Matthäusals das chronologische Bindeglied 7wisch

VO:  - Krakau festgehaltenen häretischen Artikel, eindeut1g waldensisch un: dabeı
EArtet sind, wıe S1e sıch auch 1m radıkalen Hussıtentum außern, bei dessen Ent-

SteE uns das städtische Flement ine bet achtliche Rolle spielte. Die Quellen beweli-
semMn un Patschovsky dokumentiert dur ine sorgfältige Analyse 1n der Einlei-
Ctung überzeugend, da ıcht iwa die rmsten 1n der AÄresie eınen Ausweg Aaus

ihrer unerfreulichen Sıtuation suchten, sondern darın hauptsächlich die mittel-
chten in Stadt un Land lebten (grundsätzlichbegüterten un führenden S-

werden den Verdächtigen keine Adeligen festgestellt) ; diese Mittel- und
Oberschichten bestanden Aaus Ratsherren, Fıgentumern VOo  5 Hausern oder Werk-
statten 1n Städten, Aaus Dorfrichtern; Patschovsky qcQharakterisier S1e als jene
Schichten, die 1mM un einen WwWw1 rtschaftlıchen un: gesellschaftlichen Auf-
st1eg rlebten un die nach dem Erfolg auf diesem Gebiet dıe Häresie den Ver-
sıuch Schaffung einer eigenen Weltanschauung darstellte. Es handelte siıch
solche Schichten, dıe nach Erreichung einer ott recht ansehnlichen Sozialstellung
(wenn es die Position elnes5 „commodum pulchre ZINg, mMit kleinem Bad
als Unterschlupf für den vorübergehenden Aufenthalrt waldensischer Magıster in

un!:der Stadt [S siıch bereıts den „Luxus“ einer gewı1ssen Bildun
damıiıt der Voraussetzung für eigenes Denken un eigene Suche nach der Wa rheit
erlauben konnten, Schichten, die ungeachtet ihres Vermögens nicht mit der

elbar 1n Verbindung standen und be1 ihrer Suche sichdamaligen Ordnung unmıtt
eine Analyse der Namen der der Ketzere1 VOCI-selbst überlassen 59 Dur dafß jene Namen, diedächtigen Pers_onen gelangt Patschovsky der Feststellung,

1n ihrer Form irgendwiıe ıne nationale Herkunft vertraten, b1s auf wenıge Ausna
IMNeNn auf die deutsche Volkszugehörigkeit ıhrer Träger hinweisen; dafür SPFricht uch
die deutsche Stilisierung der Geständnisse VOLFr dem Inquisitor Svatobor. Im Z{
sammenhang miıt dem rher Gesagten cht ann Patschovsky die Ketzerschichten
des Endes der ersten Hafte des Jh 1m wesentlichen den Nachkommen
ener deutschen Kolonisten, die in der 7weıten Häiltte des das Territorium

Böhmens, Ober- und Niederösterreichs vollends besiedelt hatten, und stellt die
rage nach der breiteren ZCSellschaftlichen Entwicklung Böhmens, ob nämlich jene
als ketzerisch erfaßten, erfolgreichen Aufsteigerschichten ıcht bislang ausschließ-
N 45 deutscher Bevölkerung bestanden. Ohne daß angesichts des bisherigen Er-
kenntnisstandes eine endgültige ntwort möglich ware auch Patschovsky vermaß
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s1e ıcht geben mu{ hier den relatıv verspateten materijellen Aufstieg die-
SCT böhmischen Schichten gedacht werden, der jedoch parallel bereits längere eıit
verlief, wWeNnNn sıch dann 1n der Miıtte des Jh bereits 1mM Bereich des öffent-
ıchen Lebens un: der Verwaltung der Stidte aufßern konnte. Überdies hängt
unbeschadet der Volkszugehörigkeit dieser Aufstieg zahlenmäßig stärkerer
Schichten VO soz10-ökonomischen Erfolg einer gew1ssen mentalen Emanzıpa-
v10N wahrscheinlich auch noch mMi1t einer Verschiebung der eigentlichen Inquıisı-
t10NSPraX1s USaMMECN, WwI1ıe Uu11ls die VO  3 Patschovsky herausgegebenen Verhöre
zeigen und W1e WIr S1e noch .her auf Grund anderer als der Inquisitionsquellen
für die zweıte Häilfte des Jh VOraussefzen können. Wır denken an den Kreıs
jener Fragen, die nde der ersten Hältte des 1 VO: Inquisitionsgericht
als verdächtig verfolgt wurden, ber ın der Zzweıten Jahrhunderthälfte vielleicht
verade ihrer Allgemeinverbreitung als Bedingung einer gew1ssen Toleranz
für die Inquisıtion bereits authörten als verdächtig velten. Wenn die Inquisı-
tionsverhöre VOr der Jahrhundertmitte noch Wucher, Blasphemie, Vernachlässigung
der Sakramente verzeichnet hatten, rügt 1n der zweıten Jahrhunderthälfte ıne
intache Vısıtation solche gebührlıchkeiten, hne S1Ce mi1t der Häresıie irgendwie
1n Zusammenhang bringen. Sicherlich hatte 1es5 auch der Sıeg der ordentlichen
kirchlichen Gerichtsbarkeit nach der Mıtte des Jh ber die außergewöhnliche
Form, die Inquisıtion, bewirkt; meıines Erachtens kann INa  w} nämlich dieser Zeıt
bereits kein solches Ausma{fß der Inquisıtion VvOoraussetzen, WwI1e CS Patschovsky für
die dreißiger bis vierziger Jahre nachwies, INa  3 kann 6r umgekehrt gerade 1mM Hın-
blick auf den Ausbau einer präzısen un funktionierenden Organıisatıon der Sp1-
ritualverwaltung der Prager 1özese ausschließen, die 1U nach den Spannungen,
ja geradezu Konflikten 7zwischen den ordentlichen un außerordentlichen Formen
1n der erstien Häilfte des Jh das Feld beherrschte: ber die augenscheinliche
Verschiebung 1n der offiziellen Betrachtung ungewohnter Verhaltensweisen (und,
Ww1e hinzugefügt werden mußß, auch 1n der Art der Aussagen der Zeugen un ıhrer
Beflissenheit und iıhrem Interesse Denunzıationen) War wahrscheinlich verade
durch die geringere Ungewohntheit jenes Verhaltens als Folge der yrößeren Zahl
seiner potentiellen Träger edingt Dıies gilt tür jene Gruppe der bei den Inquı-
sitionsverhören des Endes der ersten Häilfte des Jh LLUX: venerell Verdächtigten,nıcht allerdings für die Angehörigen ırgendeıiner wirklichen Sekte

Wenn schon das Buch Patschovskys ber die Antänge der Inquisition in
Böhmen einen yrundsätzlichen Fortschritt 1n uNnserer Erkenntnis mM1t sich bringt,
gilt 1es 1n vielleicht noch größerem Maße hinsichtlich der hier besprochenen Ar-
beit. Ihre Quellen bieten, abgese VOonNn prinzipiellen Fragen, auch ine
Menge plastischer Daten zu Alltagsleben nde der ersten Häilfte des JS
das 1ın seinen grundlegend menschlichen Reaktionen un Beziehungen dem heutigen
geradezu überraschend ähnelt In diesem Zusammenhang ebührt hohe Anerken-
Nung dem umfangreichen Anmerkungsapparat der Edition, der jede einzelne Per-
SO durch Angaben aller erreichbaren Quellen elegt, die Orts- und Flurnamen
identifiziert un diese. ebenso W1e die verschiedenen Begrifte, sachlich un philo-ogisch erläutert: W ds 1es 1n der Sıtuation e1ines iın einer lateinıschen Quelle fest-
gyehaltenen deutsch-tschechischen Milieus bedeutet, liegt auf der Hand Als Edition

sıch 1St das Buch ertekt aufbereitet, jede Quelle mi1t umfiassenden Einleitungs-und ferner exXt- SOW1e Sachanmerkungen versehen: eine Erganzung dazu bi den
Reproduktionstafeln AaUs den herausgegebenen Quellen, eın Verzeichnis der FE

tate, e1n Personen- un: Sachregister SOWI1e eın Wortverzeichnis. Als weıtere Ergäan-
ZUNSECN sınd ZUr einleitenden Studie kurze Regesten beigefügt, die die Exıstenz
der Häresie un Inquisıtion 1n Böhmen VO Pontitikat Ernsts VO'  3 Pardubitz bıs
Z Begınn des Jh abgesehen VO  w den Dokumenten ber die InquisıtionGallus VO  e} den Quellen die Streitigkeiten Wvyclif und Hus belegen, CS-
yleichen eine eingehende Beschreibung der Handschriften Lıiınz 1F und Vat.lat.
4265, die eine Nn Reihe weıterer, 1er nıcht editierter Texte 1m Zusammenhangmi1t Inquisition enthalten. Auf 411 sınd ein1ıge Nachträge z Buch des
Autors „Die Anfänge einer ständigen Inquisıtion ın Böhmen“ bgedru G

Prag Zdenka Hledikovä



Reformatıon
LOME (jusqu en PublieCOrresp ondance de Martın BUE

ond Reformation Thought, NO<
Dat Jeaän R Ott: Studies in Medieval
Iume XXV) Brill, Leiden 1979
Die Veröffentlichung des BrietwechseIs Martın Bucers 1St 1m XN Jahrhundert

hrhundert gewissermaßen vorbereitet worden,zewünscht und seit dem Ja
U1l Gedächtnis einer Reihe VO (ze-wıe CS dıe Wiıdmung dieses ersten Bandes,
hat Iso nıcht 1L1UI ein wissenschaftlichlehrten und Forschern, bezeugt. Jean Rott

und historisch wichtiges Unternehmen in Anoriff NgCNOMMEN, sondern auch ıne
ehrenvolle und schon lange als unerläfßlich erachtete Aufgabe erfüllen begon-
NCl

nd dem Umfang dieses Unternehmens (mehr Als 2500 verzeıich-Der Bedeutung
Stücke) CNTISDIECchen die Sorgsamkeıt un Gewissenhaftigkeit, weilche die VOI-

liegende Ausgabe kennzeichnen. Dieser Band enthält, nach einem Verzeichnis
dar Als sicher verloren, festgestellten Briefe, 86 NuMMETN, denen eın Briet
VON Luther, Nr 635 bıs, seinen rıchtigen Adressaten Nicolas Prugner nstelle
VO Bucer wird und eın weıteres> Nr 51 bıs, schon unter den Deutschen

hr vorgerückt 1St. Alle erhaltenen BrieteSchriften veröffentlichtes Stück, ein Ja schon 1n der Reihe der Deutschenınd Gutachten sind einbezogen, auch W CN 61
Schriften erschienen sind; in diesem etzten Falle steht 1L1U! das die übrıgen Stücke
begleitende Regest, IN1allchmal ber auch nEeEUE un wertvolle Anmerkungen.

Die Briete des vor]jegenden Bandes dehnen sich aut die Jahre 1511 (Nr. 137
Iso eıines humanistisch, ann evangelisch gerich-1518 (Nr. bıs 1524, dıe Zeıt

nıtten 1St das esamte eingestelit; ErSte: die JahreBucer. In dreı Zeitabsch
dann die Zwischenzeıt (bıs der Flucht(bıs des jungen Dominikaners,

2US dem Dominikanerorden un der nkuntt 1n Straßburg, endlich das entschei-
dende Tahr 1524, Bucer der formatorischen Bewegung dieser Stadt
teilnimmt. Z um erstenmal n  veroFentlicht sind Briefe Sapıdus, Capıto, der als
Freund un: bald als Mentor erscheint, Gerbel, Spalatın, Kniebs, ell

Einblick xibt 1n die Beziehungenund Nesen gerichtet, W asSs uns eınen genaueren
Rucers den humanistischen reisen w1e (künftigen) Hauptfiguren der
Straßburger Reformatıon. Das esamte stellt eın vollständiges Bı der Entwick-
lung Bucers Retormator dar.

Wirkens un!: Denkens während diesen JahrenManche Aspekte se1ines Lebens, Nachdem 1n Schlettstadt 1ne huma-werden dadurch 1ın volles icht gebracht.
nıstische Richtung aufgenommen hatte spätestens 1507 in den Dominikaner-
orden eingetreten WAar, begab sıch schon 1512 Heidelberg, sich sein
Studienlauf, der ausführlich festgestelIt wird, 1n einem stark erasmisch gepragten
Kreıs vollzog; da liest yleichzeit1ig üb FErasmus un die scholastischen. Schriften,

teresse für eıne praktische, der Nächstenliebederen überdrüssıg wird eın In
unterordnete Theologıe führt ıh dazu, die Grenzlinie zwischen Erasmus
Luther och unbewufßt überschreıiten. Seine Mitbrüdern verdächtig, denkt
schon d den Orden, dessen sıch schämt, verlassen. Wiährend der folgen-
en, durch Unruhe bezeichneten Jaren wird ZU eifrigen Anhänger un

wenn auch noch nıcht führendeSchützling Sickingens. Dann ßr sich seine tätıge,
ch die gemeinsamen Briefe derTeilnahme der Straßburger Reformatıon dur

evangelischen Prediger den Ra un: dessen Antworten Schritt für Schritt ab-
lesen. Es s€1 hıer auftf Grund eines Briefes an Capıto yerichtet (Nr 7333 die Tatsache
erwähnt, da Bucer in diesem reformatorıschen Prozeß nıcht NUur als Helfer, SO11-

ern schon als Berater un: künftiger Führer se1HE} Kollegen Capıto beisteht. Ob-
schon dieser durch seine akademischen Grade, seine vorıge politische und religiöse

nd ErfahrungsunterschiedeRolle iıhm überlegen 1St, kommen jetzt emperamentS-
zwischen den beiden Männern ins Spiel: die Erlebnisse Bucers innerhal des Domıi-
nikanerordens, seıin mgang mi1t Hutten und G1 ıngen, seine Predigertätigkeit ın
Weißenburg un: der daselbst folgende Mißerfolg, alle diese oft beunruhigen
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Umstände hatten einen dem Kampf und Unternehmen mehr ANSCINCSSCHNCH Geist
gebildet; dies, und die Tatsache auch, da Straßburg ür Bucer eiınen erweıterten
Tätigkeitsraum darstellte, W as tür Capıto nıcht der Fall WAäTr, erklären seiınen schnel-
len Aufstieg.

Über den Brieftext hinweg bılden die zahlreichen un gründlichen Anmerkun-
SCH des Herausgebers 1nNe vollständige Aktensammlung zu Leben Bucers.,. Viele
Quellen un: zeitgenössischen Dokumente sind angegeben, welche die Stellung un!
die Entwicklung des Reformators 1M Werdegang dieser Jahre erleuchten, WI1e ZzuUu
Beıs 1el die Aleanderdepeschen, die eın eindrucksvolles Abbild Bucers VO Stand-
Pun der altgläubigen Parteı darstellen.

Der Herausgeber hat sıch emüht, den vorliegenden Band enutzbar W1€
möglich für den Leser un: Forscher machen. Bemerkenswert sınd insbesonders
die Einleitungen: „renseigne tires de C6s lettres“, „dates de 1a Vv1e de Bucer“,
die die 1m ersten Band der Deutschen Schriften angegebene chronologia Bucerana
berichtigen un! vollständigen, w1ıe auch die Personen-, Orts-, Biıbelstellen- un
Sachwörterregister, die sorgfältig ausgearbeitet SIN  d, da Zu Beispiel
dem Stichwort Bucer alle biographischen Einzelheiten wıe auch die Urteile seiner
Zeıtgenossen ber ıh: angeführt siınd Das Regiıster der VO: Bucer erwähnten Na-
Inen und Werke erganzt die Anmerkungen zu Brief Nr 2 welche die SENAUCN
Titel un: Auflagen der 1518 1m Besitz Bucers estehenden Bücher teststellt; $5ä1lt
dem Leser wıiederholt Bucers scholastischer un!: humanıistischer Bildungsweg auft.

uch wenn zein vollständiger theologischer Kommentar jedem Brief DBn
ben werden konnte, bietet doch dieser Band gehaltreiche und teste Vorausset-
ZUNSCHN tür jede künftige Bucer- un Reformationsforschung. Die weıteren 1n Vor-
bereitung stehenden Bände des Briefwechsels sollen dieses der Straßburger un
europäischen Retormation würdige Denkmal tortsetzen.

Stra UHYTS Oliver Millet

Hoöotfmann, Toleranz und Reformation, Gütersloh 1979,
8 kart.; 24 ‚— (Texte ZUur Kirchen- un Theologiegeschichte, Hefit 24)

Der Herausgeber nenntT in der Einleitung die Krıiterien: Es wurde der Zeitraum
bıs 1555 gewählt. Die nach diesem Zeitpunkt einsetzende Diskussion auf rund
der Calvın-Castellio-Kontroverse habe bereits modern anmutende Argumentatl1o-
ne'  =) entwickelt. Aus Raumgründen selen lediglich die Aussagen der wichtigsten
protestantischen Theologen aufgenommen; die staatlichen un kirchlichen Gesetz-
gebungen, die Rechtsgutachten, Kirchenordnungen un Religionsgespräche seıien
auSgZESDATT worden. Die Auswahl reicht „VOoN den Humanısten ber die deutschen
Reformatoren un Calvın bis Z ınken Flügel der Retformation“ S 6Obgleich auch die Texte möglıchst knapp gehalten sınd, 1sSt dıe Auswahl BC-glückt Je dreı Texte VO':  w Thomas More un Erasmus biılden den Anfang. Die
fünf Luthertexte zeıgen den Wechsel in der Haltung des Retformators VOIN AdNSC-klagten Häretiker ZzuU Verteidiger kirchlicher Lehre Irrlehrer; geschicktwerden seine Auslegung VO:  3 Gal 5, 1n den Kommentaren 1519 un!: 1535 116-

beneinandergestellt. Melanchthons, Luthers u. Gutachten 1531 und 1536 olgen,1n denen S1e für die Hınrichtung der uneinsichtigen Wiedertäuter votlieren. Es 1St
bezeichnend, da{ß keine Texte Melanchthons o 1bt, 1n denen sıch tür die ole-
[AanNnz gegenüber etzern einsetzt. Johann Brenz’? überraschende tolerante Einstel-
lung schliefßt die Außerungen lutherischer Theologen aAb Es tolgen StellungnahmenBalthasar Hubmaıiers, Thomas Müntzers, Sebastian Francks un Menno Sımons.
Den Abschlufß bilden WEe1 knappe, Sut ausgewählte 'Texte 2Zus Calvins Institutio
und seiner Schrift Servet (1554), SOW1e Castellı0s Proteste die Ketzer-
verfolgung (1554)

Das Büchlein legt Dokumente AaUS einer Zeit VOTrT, der yrundsätzlich die Tole-
TAanNnz unbekannt War. Eınige wenıge (abgesehen VO  a Castellio) ungehörte Stimmen
bilden die rühmliche Ausnahme. Dıie Texte sind nach den besten Quellen aufge-führt Unser1ös 1St allerdings die Aufnahme des Buches 99  ın (Gewıissen dıe
Gewalt“ VO Stephan Zweıg 1n das Liıteraturverzeichnis.

Ostbevern Münster Neuser
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Maximiliı:an Liebmann: Urbanus Rhegıus und dıe Anfänge
F3 Beıträage seinem Leben, seiner Lehre un: seinem

Wirken bis ZU Augsburger Reichstag VO  a 1530 MT eıiner Bibliographie seıiner
1en un Texte ALE (Aschendorff)Schritten. Reformationsgeschichtliche Stu

Münster 1980, MN und 48 0O 135
Dıiıe Reformationsforschung der etzten Jahrzehnte 1STt nıcht zuletzt durch dıe

Beschäftigung MmM1t den Reformatoren des weıten und dritten Gliedes un: die Er-
schließung L5 Schrifttums bereichert WOTLrden Eıne derartıge Bereicherung bildet
auch die Grazer katholische Habilitationsschrift Liebmanns, dıe sich erstmals seiIt

1US (1489-1541) befaßt. DieUhlhorn 1861!) wieder monographisch mIt Rhe
die 1m 7zweıten 'eil 9—ide und wertvolle Grundlage der Darstellung bl

Erstdrucke VO  3 Rhegıius, die aufbeigegebene Bibliographi der Handschritten und
den Beständen VOomn 226 Archiıven un: 213 Bıbliotheken basıert. Handschriften,
einschließlich der Briefe, un 144 Drucke werden aufgeführt. Dıiıe Nachdrucke
werden weithiıin wenıgstens genanntT. An dieser Stelle könnte dıe bibliographische
Arbeıt, nıcht 7uletzt hinsichtlich der Druckerbestimmung noch fortgeführt wer

Manche Schriften VO Rhegıus erlebten mehe Nachdrucke, die „Seelenarzne1”
1721 Nachdrucke. Methodisch über-brachte einschließlich der UÜbersetzungen

zeugend wiırd bewı1esen, da ich hinter den Pseudonymen Sımon Hessus und Hen-
rICUS Phoeniceus Rhegıus verbirgt. „Aın schoener Dialogus. Cuntz und FEritz“
(Schade, Satıren Z 119-127), der Rhegıus oft zugeschrieben wurde, muß War in
Augsburg entstanden se1n, STAMMT ber schwerlich VO  - ;hm.

Die Monographıe bescQhränkt sıch autf die oberdeutsche e1it VO:  3 Rhegius b1s
seiıne niederdeutsche Wirksamkeit ıcht ein. Auch tür den be-1530 und geht auf

handelten Zeitraum wird keine vollständige Biographie oder Theologie VO'  3 OC

Z1US geboten. Bekanntes un Erschlossene w1ıe Rhegıius Stellung 1m Abendmahls-
streit der auch 1mM Bauernkrieg werden ausgelassen, Der konzentriert sıch auf
Unbekanntes un! ungelöste Fragen, außerdem auf ıne theologische Standort-
bestiımmung VO  - Rhegıus. Das Resultat dart als beachtlich bezeichnet werden.

unächst ber dıe bisherige historische Be-Sehr ausführlich S 7-—67) wiırd
wobel alsbald die bestehenden Unsicherheitenschäftigung miıt Rhegı1us informiert,

sichtbar werden. Gut recherchiert SIN Herkunft un! Bildung, Rhegius mu Z7W1-
schen dem un 23 Maı 1489 als Sohn des Priesters Konrad Rıeger 1n Langen-
1 geboren se1in. Der Familienname der Multter möglicherweise König.
1516 erfolgte die Latinıisıerung des Namens 1n Regıus, spater Rhegıus. Wiährend
se1ınes Studiums in Freiburg kam Rhegı MmMIt Zasıus, Matthäus Zell Aesticampıan,

ohann Eck 1n erührung. Ihm ZU$S 1512 nach IngolstadtCapıto und VOrLr allem
nach 1518 hielt sıch be1 Johann Fabri 1in Konstanz auf. Dort wurde 1520
ZzZu Priester geweiht. Unklar 1St. das LUum der Doktorpromotion iın Basel, die
im Zusammenhang mI1t seiner Berutun ZU Dompredige nach Augsburg rfolgt
se1n muß 11A)  — Rhegıus 1n diesem Zusammenhang „Ungereimtheiten“ OL[ WEI -

fen MU (S 314), 1st mMır nıcht sicher. Deutlicher als die Zusammenfassung des Vt£s
die tromme humanistische Bildung VOI Rhegius herausstellen&3 314) WIr| na  3

cht unmittelbar ber seinen Weg 7zwiıischen Zwingli unmussen, auch wennl S16 nı
Luther entschied. Das ehrbuch ber die Cura pastoralis Von 15720 empfängt seiıne
‚eformerischen Impulse aAUus$s Humanısmus.

Als 1DDom rediger in Augsburg (seıt November vollzog sich die Hınwen-
dung VO:  - heg1us Luther. Am Dezember verkündiıgte noch die Bann-
androhungsbulle. Kurze Zeit spater w andte sich schon ZC S1Ee. Seine den

1521 brachte ihn 1in Konflikt mMIi1t demAblafßß gerichtete Fronleichnamspredigt digerstelle 1m September 1521 ausschied.Domkapitel, eshalb Aaus der ompre weiılDer unterstellt Rhegius amals Mißverstehen un: Mißdeutung Luthers,
dessen Lehre als iıcht Nneu und nıcht revolut10nAar bezeichnet werde S 152) Das
Mißverständniıs dürtte ber 1er eım Vf. jegen, der die Argumentationsform
V O' Rhegı1us nıcht durq‚hschaut hat Beiliäufi se1 erwa NT, da die Kenntnıis des

Von der Heılıgen hre“ (WA 10/I11; 407 wohl dazuRhegıus VO  3 Luthers
datieren. Nach einer Zeit zurückgezogenerZWIingt, diesen exXt 1Ns Jahr 1520

theologischer Arbeı wurde Rhegı1us im September 1522 Prinzipalkaplan der
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Heıiligtumskapelle in all 1n Tırol Dem Vft erscheint dıe UÜbernahme dieser
Stelle mıt ıhren gyottesdienstlichen Verptilichtungen, Von denen sıch Rhegıus innerlich
bereits gyelöst hatte, als problematisch. Er dürfte dabe;j aber sehr VO  3 heutigenVoraussetzungen ausgehen. Eıgentlich schon seit Aprıl 1523 konnte sıch Rhegiusin all ıcht mehr halten. Am nde dıeses Jahres wurde ann endgültig Ver-
triıeben. Es siıch se1InNe Wirksamkeit als reformatorischer Prediger in Augsburg

Das Problem des theologischen Standorts VO  3 Rhegius tührt der Vt ıcht
Hand des Abendmahlsstreits, sondern der Stellung ZUur Privatbeichte VOT. Rhe-
Privatbeichte beeindruckt un verunsichert worden. Schliefßlich suchte inen
Z1US WAar 1er zunächst Luther gefolgt, dann ber durch Zwinglis Ablehnung der
mittleren Weg. Schön 1St der Nachweıs, dafß Rhegius seinerseits spater Luther 1ın
seinen Ausiührungen ber die Privatbeichte beeinflußt hat (S 187) Insgesamtwiırd Rhegius wohl zutreftftend als kritischer Lutheraner, der ber aufgeschlossenfür Zwinglı WAar, während sıch von Erasmus distanzierte, eingeordnet.Sehr ausführlich wırd die Phase des Augsburger Reichstags 1530 und der Anteiıl
VON Rhegius ihm als Höhepunkt seiner süddeutschen Wirksamkeit behandelt
(S 201—302). Dabe:i ergeben sıch interessante Einsichten 1n die Geschichte des
Reichstags. Einleuchtend wırd das kaiserliche Verbot aller Predigten als Mafßnahme
Z Verhütung VO  - Ärgernissen interpretiert. Die Deutung des sächsischen Wıder-
stands dagegen aflt sıch reilich miıt der sonstıgen sächsischen Politik nıcht 1n FEın-lang bringen. Insgesamt erscheıint die Rolle Von Rhegius als Gegner Ecks, Ver-
mittler Philipp VO  3 Hessen der Bucer, Schiedsrichter zwıschen Melanchthonun Os1ander UuSW, EeLWwWAas überzeichnet. Mıt echt wird ber der theologischenAlleinvertretung der Lutheraner durch Melanchthon wıdersprochen. In den
strıttenen Ausgleichsverhandlungen MIt den Altgläubigen auf Grund von Melan-chthons Mınımalprogramm erscheint Rhegius neben Brenz als Parteigänger Melan-chthons. Fıne Berufung Von Markgraf Georg nach Brandenburg-Ansbach hatte Rhe-Z1US 1528 ıcht AaNSCHOMMECN., Das Zusammentreffen M1t Herzog Ernst VO  3 une-  Sburg tührte ıh annn nde August 1530 in den y niederdeutschen Wirkungs-reıs.

Das oftensichtliche Verdienst der vorliegenden Untersuchung besteht darın, die
Grundlagen für ıne weıtere Erforschung VO!]  3 Rhegius gelegt und seine fast durch-
WCS einleuchtende und zuverlässige Eınordnung 1n die Anfänge der Retormation
VOrSCcNOMMECN haben (Abgesehen von gelegentlichen Druckfehlern 1St die Schrei-
bung der Namen Elliger statt Ellinger, Ehses Ehes un Heınrich Hermelink

Hermann berichtigen).
Münster/W. Martın Brecht

Fursen LOFZ, Das reformatorische Wıirken Dr Wenzes-
laus Lincks 1n Altenburg und Nürnberg (1523—-1547). (Schrif-tenreıihe des Stadtarchivs Nürnberg 25) Erlangen 1978
Jürgen Lorz, der sıch bereits durch seine W.-Linck-Bibliogra hie (1977) ‚UuSSE-wıesen hat, jefert in der J1er vorliegenden Arbeit e1INe ufs ußreiche Untersu-chung ber Leben un Werk Von Linck 1n D Jahren ınck EC-hörte ur zweıten arnıtur der Reformatoren un: hat über seine Hauptwirkungs-statten in Altenburg un Nürnberg hinaus kaum Bedeutung erlangt. Er War Nach-folger VO  3 Staupitz 1mM Amt des Generalvikars der ÄAugustinereremiten un gehörteden mn  n Vertrauten un: begeisterten Anhän CIM Luthers, der 1n dessen Ratden Willen Gottes sah UÜber Lincks reformatorisc Tätigkeit in Altenburg kannkeine archıyalischen Erkenntnisse bringen, weıl die zuständigen Stellen inder DD  s eiınen Aufenthalt 1n den Archiven ablehnten. Die Darlegungen ber dasWirken Lincks Altenburg können sıch deshalb 1Ur auf bereits gedrucktes Mate-rial stutzen. Günstiger 1St die Sıtuation für die Nürnberger Zeıt. Hıer kannauf Grund einıger lücklicher Quellenfunde seine Würdigung der WirksamkeitLincks 1n den Tahren 1525/47 mMit ecuem Material elegen Seine Arbeit in Nürn-berg begann Linck mMIit dem Versuch, die Nonnen VO  3 Klara mIit ihrer Abtissıin
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Charıtas Pirckheimer für dıe reformatorische Lehre yewınnen, eın Bemühen, das

jedoch ergebnislos blieb Die ENISDICchende Darstellung VO'  3 Zzeichnet siıch durch
ein zroßes Verständnıis tür die Nonnen VO  } St. Klara AaUusS. we1ist darauf hin, da{fß
Linck Strafen und harte Zurechtweisung als legıtıme Mittel betrachtete, dıe

ckheimer solche Methoden mifß-Reformatıon durchzusetzen, während Charıiıtas Pır
Geschenk Gottes un alsachtete, weiıl nach ihrer Überzeugung der Glaube e1

solcher der menschlichen Verfügungsgewalt sel.
7Zur Frage der Gültigkeit der Klosterprivilegien urteilt Ka da sıch Lınck ın

dieser rage iner subjektiven Beurteilung hinreißen liefß, ANSTAtt dıe Vorgänge
üten.1n unvoreın: genommener Weıse pI

Die vielgepriesene evangelische Freiheit, die INa  - den Nonnen VO: St. Klara
7zuteil werden lassen wollte, hatte nach Lorz für Charitas Pirckheimer iıhren uhm
bereits eingebüßt. Sıe argumentierte: Was se1 da5  5 tür eine Freiheıt, dıe den unSc-
ZWUNSCHECHN Sakramentenempfang verweigere auch die einst freie Wahl des
Beichtvaters einschränke.

Was se1 das für eine Freiheıit, deren Verkündiıger spitzfindig argumentierten,
IMa  —$ dürte nıemanden Von seinem alten eiınem Glauben zwıngen,
keineswegs zulassen, dafß der Ite Glaube weiterhin bestehen bleibe, weil mMı1t ım
Anstofß un Ärgernis für die Neugläubigen vegeben sel.

Erst Melanchthons Besuch in Nürnberg bedeutete einen Wendepunkt 1m Kampif
daß dieder Nonnen ıhre relıg1öse Freiheit: Melanchthon machte Linck klar,

der Reformatıon mehr schade als nutze.Anwendun jeglichen Zwangs der Sache
Neue Quell konnte über die Frage de Widerstandsrechtes bei ınck in Nuüurn-
berg und Wolfenbüttel auffinden, die seine Haltung 1in dieser Frage in difteren-
zierterer Sıcht erscheinen lassen.

Von Interesse siınd auch die Ausführungen VO' inck ber die Religionsver-
handlungen 1 Augsburg. Nürnberg verurteilte I1a bekanntlicherweise die in
Augsburg beschlossenen Ergebnisse. Hingewiıesen se1 och autf das Appellationsgut-
achten Lincks, das vielleicht eiıne umfangreichere Erörterung verdient gehabt hätte.
Die Teilnahme Lincks den Religionsgesprächen Hagenau un Worms werden
AL gewürdiıgt. Hıer ware  P eın Hınvweis Pfeilschifter, cta reformation1s
catholicae, 1IL, 94—355, hilfreich SCWESCH. Schriften aus den JahrenEingehend terrichtet über Lincks
U, über seiıne Teilübersetzung und Kommentierung des 1516 gedruckten Zere-
monienbuchs VO  3 Patrizı un: Burckard. Eın Vergleich VO:  3 inck mi1t dem Original
hätte 1er vielleicht aufschlußreiche Ergebnisse gebracht.

Der Überblick ber Lincks Theologie, der verständlicherweıse ergänzungsfähig
tisıerten Zusammenfassung verstreuter FEınze1St, stellt den Versuch einer SySTeEMA

dar Er behandelt u. De Mensch nach dem Fall; Gottes Zuwendung
ZU Menschen  9  * die Gotteslehre als Lehre VO'  »3 Gotte Wort. In einem Anhang legt

eın chronologisches Verzeichnis der Brieft VO:  ‘3 u inck VOTXT und ediert bis-
her noch Nı  cht gedruckte Quellen seine Leben Eın Personen- un Ortsver-
Z7eichn1s schliefßt die wertvolle Dissertation Ab, die uns eınen ICN Einblick das
reformatorische Wirken VO  3 inck bietet.

Die Zahl der Druckfehler 1St gering. Das Verzeichnis der abgekürzten Liıteratur
1St nıcht übersichtlich angelegt. So sucht mMa  n die Arbeit VO LOTrZ, Bibliogra-
phıa Linckiana nıcht unt dem Stichwort „Bibliographie“, die Werke des TAaSmus
cht üUunter A Clerieus:s der die ernestinischen Landtagsakten ıcht inter „Erne-

ber diese kleinen Schönheitsfehler Vel-stina“, sondern ıhrem Herausgeb die deutlich macht,mindern nıiıcht unseren an für die sorgfältige Untersuchung,
ertorscht wird.M1t welcher Liebe auch die „Zzweıte Garnıtur“ der Reformatoren

Freiburg Remigius Bäumer

KILAHS Deppermann, Melchior Hoffmann. Soziale Unruhen un
Zeitalter der Reformatıion. Göttingen, Vandenhoeckapokalyptische Vısıonen 1m

Ruprecht, 1979 376



396 Literarische Berichte un: Anzeıgen
Die Darstellung Orientiert sıch Lebenslauf un:! Wırkungsstätten Hofftmanns.eın Lebensweg bis seinem Auttreten 1im Jahr 1523 1mM lıyländischen Wolmarlıegt 1mM Dunkeln. Hoftfmann versteht siıch selbst Livyvland als Anhänger der SacheLuthers, doch seine prophetische Schriftinterpretation un: seine spirıtualistische

rennun
Abendmahlslehre enthalten VOMN Begınn seiner Tätigkeit nsätze ZuUur spateren

VO:  3 Luther. €e1In Chiliasmus, der Anlaß ZU Streit mIiıt der liyländischenGeıistlich e1It wurde un sein Vorwurf, dafß der Dorpater Bürgermeıister beschlag-nahmtes Kirchengut verunftreute, führten 1mM Zuge der Unterdrückung sozialer Un-ruhen 1n den Stäidten und einer den Ständen anvertirauten Reformation ZUr Lan-desverweisung des 1E charismatische Gemeinschaft gleichberechtigter Brüder for-dernden unı höheres Wıiıssen gegenüber aller erlernten Gelehrsamkeit beanspru-chenden Mannes. Nach der Schilderung seıines kurzen Autenthaltes in Stockholmwıird umfassend se1iner Tätıgkeit 1n Schleswig-Holstein, Ostfriesland un StraßburgSOWI1e seiner Wirkungsgeschichte nachgegangen. eın Spirıtualismus un seıne SO-zialkritik tührten iıh ZUr Auseinandersetzung mMit dem landesherrlichen Kırchen-regıment; dies mündet 1m Zuge der Flensburger Dıiısputation 1im Jahr 1529 e1in ineiınen oftenen Bruch Mi1t dem Luthertum, offenkundig emacht 1n Sonderheitseiner spirıtualistischen Abendmahlslehre. Hoftmann sıch 1in der Folgezeitder apokalyptischen Vorstellung, dafß durch mıiılıtärıschen Kampf des geistigenJerusalem Kaıiser, Papst, Pfaffen, Lutheraner nd Zwinglianer die ParusieChristi heraufgeführt werden könne. DıCcs«e aggressive Haltung sollte ıne geist1geGemeinschaft formen, deren Spiıtze Hoftmann siıch selbst als lia redivivus be-erift, der absolurt Glaubenswahrheit vertritt. Diese, dem bislang wen1g beachte-
ten Urheber des norddeutschen un: holländischen Täufertums gewidmete undden religiösen, politischen und soz1alen Traditionen des Mittelalters WwI1e den Ver-hältnissen des Jahrhunderts entwickelte Bıographie legt in AuseinandersetzungMILt bisheriger Täuferforschung und deren Tendenz typologisierend-ahistorischerBetrachtungsweise die historischen Bedingungen und geistigen urzeln seiıner Taä-tigkeiten und seıines Schrifttums genetisch überzeugend ften Die sowohl AZus demVergleich mIit den Anschauungen anderer Täuter WI1Ie Aus alteren Lehrtraditionenerulerten Grundüberzeu Hoftmanns Von der Verwandlung dieser rde inGottes Reich, VO! Fortschreiten der Oftenbarun in der Seele der Gläubigen, derVergottung des Menschen un der Unvergebbar eiIt VO!]  3 Sünden der Erleuchtetenführen 1n der Gesamtwürdigung se1nes VWerkes und Wiırkens der These, da{fßßHoftmann ıne derart eigenständige Position rireten hat, da INa  3 1n ıhmneben den mıiıtteldeutschen und schweizerischen Anfängen einen dritten OriginärenAusgangspunkt des Täufertums sehen hat

Bonn Faulenbach

Neuzeit
1cerche PCI la sStorıa religiosa dı Roma. Studı, docu-ment1, inventarı. Roma (Edizioni dı Storia Letteratura) L7 4272Dıie Verfasser dieses Werkes versuchen, das Problem der Armut 1n Rom un:
dieses besonders während der nachtridentischen Reform mM1t dem moralischen An-
1mM Latıum zwiıschen dem und dem Jahrhundert dazustellen un: zeıgen, W1e

i1egen der päpstlichen Stadt verflochten Nach der katholischen Moraltheologiedes Jahrhunderts yalten nıcht Nur die)enigen für Arm, die das Nötigste für denLebensunterhalt entbehrten, sondern ch solche Menschen, die nıcht be-
Sl C standesgemäß leben onn Besonders schwierig War CS, den ber-fuß bestimmen, der ach einem Jesu zugeschriebenen Wort an die AÄArmen ab-gegeben werden sollte. Bellarmin zeıgte eın persönliches Interesse für die Armenın Rom; se1n Versuch ZUur Lösung des Problems des UÜberflusses un der Rückgabe
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die Bedürftigen, W a4s ıhnen weggenOmMmMeECN worden WAal, war StrENS, dafß
kritisiert wurde. Doch schrieb

VO11 den Theologen der römischen Kurie
dafß Arme Reiche ın verschiedenen soz1alender vöttlichen Vorsehung Z
PsdIE N mundo dıvites er S Ut sint ınterVerhältnıissen vab Deus mult

homiıines misericordia et patıent1d4 S 56) Nach Paolo De Angelis (Della elemosina,
RKom war die AÄArmut eine Strate Gottes; s1e bot ber den Reichen eine Mög-
ichkeıit, sıch dem Endgericht entz1ıehen Durch Almosen konnten dıe Reichen
das Heil erwerben. Man dachte dabe1 Iso eher die Rettung der Reichen nd
nıcht der Armen!

Unter dem FEinflufß der tridentinische Theologie und Antropologie,, entwik-
kelte sıch (ın Rom) 7zwischen dem dem Jahrhundert ine Hilf£s-

1n Italıen und Europa” Fioranı, 98)Versorgungsbewegung ohnegleichen llo De Lellis un zahlreiche nachtridentinischeMänner w1€e Filıppo Ner1 und Camı
Bruderschaften enttalteten eine reiche atigkeit auf diesem Gebiet. ber ıne 10

SUuNg des Problem der Armut wurde des Z ustroms Bedürftigen AaUuUs dem
Agro Romano VO Pilgern, dıe VO  - Almosen lebten, ımmer schwieriger. Man
dachte daran, die wahren »  ui“ Armen Ll einem einzıgen Ort sammeln und

Innozenz AA gründete 1693 das Osp1z10 Apo-dıe falschen Armen wegzujagen. durch ine organisıerte unstolico Lateranense mMI1t der Absicht, das Privatalmose
kontrollierte Staatshilfe erserizen. Dıiıe Armen WwWUurden 1n Hospizen eingeschlos-
SC} WOmIt Ma  —$ ihnen auch das letzte Gu der persönlichen Freiheıit wegnahm.
Darın folgte INnan dem Beispiel Frankreichs, das bereıits 1662 eın höpital general 1

richtet hatte. In Rom edoch lehnte sich diejeder Provinz und jeder 10zese eın
denn s1e WAar nıcht ;1lens, auf das Privat-katholische Frömmigkeit dagegen

almosen verzichten, welches eın Verdienst bei Ott 1St.
Rossı A 315-351) 1St den „monellı“ un „monelle“ desEın Beitrag VO:  3

Agro Romano ZeWwldmet Diese das armste un meısten ausgenützte
Landproletarıat des nd Jahrhunderts. Kardinal Rezzonıico versuchte i
folglos nde des 15 Jahrhunderts ihnen menschlichere Lebensverhältnisse
verschaften. Marıo Beniügn1 untersuch 1n seinem Aufsatz La Dastorale nelle borgate
YTOMANEG. Torpignatara ITra ] 1904 1932 die sozialen und seelsorgerlichen Pro-
bleme 1n einem Stadtteil Roms, Torpignatara, 1n den ersten Jahrzehnten

enquartieren der Stadt sind
unsSsSeIrcs Jahrhundert In den rasch angewachsenen Aufß
solche Probleme nach dem Zweıten Weltkrieg nerm«tRlıch viel orößer gveworden,

daß INa  (} s1e heute kaum mehr meistern kann.
Rom Valdo Vınay

S16 ANna della CLr CGe; Gerhard Tersteeren. Neubelebung der

Mystik als Ansatz einer kommenden Spirıtualıtät. (Europäische Hochschulschrif-
teN, Reihe 126), Bern, Lang; L979: 180 S) SEr 32,—.
Katholische Forschung entdeckt, urch Zeller an  5  9 bei Tersteegen eine

kontessioneler Art, die gyeeignet erscheint, 1ın der Pro-mystische Spiritualität ber
tanıtiät dieser Zeıt eınen Beitrag ur Erneuerung relig1öser Werte Z eıisten. (je-
schildert werden in den viıer Hauptteilen de Arbeıt Tersteegens Leben und schrift-
stellerisches Werk, der breite FEinflufß katholischer Mystike aut ihn und durch ıhn
1n Teile des Protestantısmus, seine Deutung der Schrift als Quelle eines inwendıgen
Christentums MI1t dem pastoralen Zıie: da{ß Testeegen abhebe autf eine kontemp A

1e sıch zugleich durch eine ın Bescheidenheittive Lebenstorm für alle Christen,
Dıenen auf dıie sozialen Probleme derpraktizıerte Bereitschaft Z elbstlosen

Zeit einlassen vgl 134) ertf hat eıne zuverlässiıge Kenntnis VO'  3 Quellen un
Lıteratur, in deren Auswertung S1e dazu ne1igt, 1n ökumeniı1scher Aufgeschlossenheit
in Tersteegen einen Kronzeugen tür Te Überzeugung finden, „dafß echtes hri-
Stentfum. in seiner vollständıgen Realisierung nach Formen der Ganzhingabe strebt,

der Eremitage möglich SiN. (S 54)wı1ıe S1E wohl NUuUr 1m claustrum der ın FaulenbachBonn
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Wılhelm räb Humanıtiät und Christentumsseschıchte.Eıne Untersuchung ZUu Geschichtsbegriff 1m Spätwerk Schleiermachers GöÖöt-

tinger Theologische Arbeiten 14) Göttingen (Vandenhoeck &N Ruprecht)1980 DA
Das Ergebnis seiner dank der Unterstützung der Hannoverschen Landeskirche

und der VELKD ZU Druck betörderten Göttinger Dissertationsschrift faßr rab
selbst in vıer Punkten l Schleiermachers philosophische Ethik 1St als
Theorie sachhaltigbestimmter Sıittlichkeit zugleich Grundlagentheorie des geschicht-lıchen Lebens. S1ıe macht Geschichte dabe]l Jedo| durch einen Vernunftftbegriff be-
schreibbar, der auf die Bedingungen endlichen Verstandeswissens beschränk- bleibt

Schleiermachers Theologie des Christentums entwickelt ine Verkaufstheorie der
Geschichte, nach der TST MI1t dem Eıintritt des Christentums 1n die Geschichte die
Bedingungen fü die Verwirklichung der Welt des Sıittlichen hinreichend ertüllt
sind {ÜDiese Verlaufstheorie der Geschichte sieht sich allerdings daran gebunden,als rekonstruktive Darstellung der gyeschichtlichen Selbstdeutung christlichen
Bewußtseins un SOmM1It als sekundärer Ausdruck 1im Verständnis seiner jeweiligenGegenwart möglıch sein .. Schleiermachers Doppelentfaltung der Ge-
schichtsthematik verhindert die Ineinsetzung der anthropologisch-ethisch begründe-
tECN Kulturtheorie mi1t der Theologie des Christentums ein Begriff der hri-
stentumsgeschichte äßt vielmehr erkennen, da{ß (l der ethischen Beschreibung desgeschichtlichen Lebens Jjene relig1öse Deutung der Wıiırklichkeit bereits vorausgehensicht, die CIYST das Christentum ZUT gyeschichtlichen Gegenwart ebracht hat DaSchleiermacher diese Wirklichkeitserfassung die Je indıyiduelle Aktualisierungchristlich-frommen Selbstbewußtseins und dessen Miıtteilung 1mM Geschichtszusam-menhang der christlichen Kırche yebunden sieht, 1St s1e ıhm ber uch LUr ımBlick auf diesen Proze(ß ihrer geschichtlichen Selbstvermittlung in ihrer entschei-denden Bedeutung tür die Leistungsträger der sittlichen Vernunft beschreiben.Diıe konstruktive Entfaltung der unıversalen Möglichkeiten de: Vernunttshandelnsbleihbt der abstrakt-anthropologisch begründeten Ethik vorbehalten. Sowenig Isodie Theologie des Christentums ZALT: ethischen Kulturtheorie werden kann, sowen12kann ber uch die ethische Kulturtheorie jenen Begrift Von Christentumsgeschichte
ZUT: Ausbildung bringen, den Schleiermachers Theologie des Christentums entwik-kelt Deann S1C expliziert einen Vernunftbegrıff, der siıch hinsichtlich se1nes eigenenGrundes verschlossen bleibt und gyerade darin seine beständige Abhängigkeit VO  &}jener Selbstdeutung relig1ösen Bewußtseins erweıst, die durch die Geschichte desChristentums ihre Bestimmung eriahren hat Schleiermacher hat den Vernunft-begriff beschrieben, daß sıch nıcht zugleich aus seiıner Selbstvoraussetzung be-yreifen kann. Er hat ber uch den Religionsbegriff gefaßt, daß dıeser seine Le1j-
STUNG hinsichtlich der Erschlossenheit jenes Grundes humaner Vernunft Nnu 1mveschichtlichen Ontext der konkreten Geschichte des Christentums erweist. Deshalbbleibt Cdıie Versöhnung VO  —$ Vernunft nd Religion zuletzt selber 1n der Geschichtedes Christentums begründet 7—-

Grähbhs erster eil ISt überschrieben „Dasde philosophischen thik und die Strukturth thropologische KonstruktionsprinzipeOr1e der Geschichte“. In iıhm findetsiıch der vortreffliche SAtz, „da{fß nıcht das, WOZU der Mensch siıch selbst bestimmt,Saın Wesen konstituiert, sondern da umgekehrt die Vorgegebenheit se1INeEs Wesenszugleich das Gesetz angıbt, demgemäß die kte seiner sıttlichen Selbstbestimmungerfolgen sollen.“ (32) Leid aßt räb bei der Würd]ıUn  4y der philosophischenErthil aufßer Acht, da das Hervorbringen’ die Pro-duktion der Güter eın „ENnt-bergen“ IS da Anschaulichkeit der Güter un darstellenHandeln wWwel Seıiıten derselben Sache sınd un die Oszılla
des (symbolisierendes)

ens ıIn der Wechselwirkun tion des sıttlichen Le-
VO' Darstellung und Eıinsicht esteht (Peıter: DıiıssMaotiv der Eftekt, e38) Die Güterlehre 1St der Ort darzulegen, daß die Ver-nunft sıch dasjenige usbildet, worıin SIE erkannt werden kann (Auswahl, ed BraunZ 425 563) Statt diese „symbolisierenden“ Handeln nachzugehen, verbaut Gräbden Weg, der ZU ethischen Erkennen führlehre se1 nıcht auf die Hervorbringung der

kann, und behauptet, die Güter-
verkennt, daß das Wahre nıchts anderes 1St a]

sıttlichen Einsicht gerichtet (15) Er
das 1mM Darstellen sıch Entbergende



Neuzeıt 399

wWw1e Offenbarende, un: Wagt dıe These, Schleiermachers Konzeption einer Ethik
der sittlıchen Einsicht 1n seiner Wahrheitse1l nıcht darauf gerichtet, da Phänomen

W as sıch darstellt der ZUrr. Dar-un Wirklichkeit zZz.u begründen (15) Obwohl das,
Grä ADie Vernunftstellung gebracht wird, aus der „Anonymıtät“” CHItE:

Natur FEinheit bleibt 1im konstruktiven Entwurf der Kultursysteme selber
an  * Sıe gewıinnt 1n iıhm nıcht ihre fortschreıitende Selbstdarstellung (51)
Niäher kommt räb der Auffassung Schleiermachers, wenn G1 meınt, da{fß die TE
ichkeit sich Tätigkeiten ausbildet, dıe auch „auf eın aufnehmendes FErkennen-
wollen der Vernunf 1n der Natur gerichtet sind.“ (44)

Da Gräb nıcht gründlich bedenkt, da{fß das „Symbolisiertsein der Natur
für die Vernunift“ (44) die Vernunft ennbar werden Aflßt un: damıt dıe S1EEt=-
ıche Einsicht zeıt1gt, bringt sich in eiINneEe Verlegenheit, AaUuSs der ıhm Schleiermachers
Dialektik helfen soll. Die Dialektik wird emuht, den Begriff des sittlichen

machen (36) Doch WerWollens „auf ein ethisches Wıssen hın überführbar“
Vernunft 1St 1PSO eine wissendewill, weiß, W as will Die handelnde

(keine blinde) Vernuntft. Die Dialektik braucht eın Wollen eın Wıssen über-
führen, da jedes sittliche Wollen bereıits in ein sittliches Wıssen überführt 1St.

Bei Schleiermacher soll, behauptet Grä2b‚ nıcht ZUrT Problemerörterung gelangt
nft, insotern S1e praktisch WIr VO  j derse1n, „inwiefern die Tätigkeit der Vernu

des Verstandes 1m theoretischen Erkennen unterscheiden ist.“ (20)Spontaneıität
räb Aßt un!erücksichtigt, da „das ursprüngliche Gesetztsein der Vernunftft in der
menschlichen Natur ıhr Eingesenktseıin 1n die Receptivıtät dieser Natur als N er-
stand un die Spontaneıtät dieser Natur als Willen“ 1St (Auswahl, ed Braun 23
254.)

Schleiermachers philosophischer Ethik oll das geschichtliche Werden als eın

qualitatiıver Prozefß gerich Veränderung unthematisch bleiben (178 47 .48.51
4—56.60) Dabe1 behauptet Schleiermache VO höchsten Gut „ s 1St un
WIr! (Auswahl, ed Braun D 455.509) DagegC da das Werden des höchsten
Gutes, 711e iıch meıne, tür Schleiermacher eın eNnNtscheidendes Thema 1St, erhebht räb
den dunklen Einwand, die menschliche Vernuntit-Natur bleibe für Schleiermacher

ethischen Konstruktion 052} „Sı1e sieht in ıhrdas anOoNyYyINC Leıistungszentrum der
das sich celber durch die Bildung eiınes Ver-nicht das Sub)ekt siıch konstituleren,

Jlaufszusammenhangs als Träger des ethischen Prozesses bestiımmen 7zönnte.“ (52)
Fuür Schleiermacher enthält die Beschreibun eines jeden CGutes „die Formel, in
welcher die NZze Reihe der _Veränderux}\gen irgendeines ethischen 7Zustandes ein-

vewickelt eNtLh  5alten 1St VOÖ:  e SC111CI ersten Bearbeitung bis seiner Vollendung“
1e philosophische Ethik 1St Ausdruck „eineSs Weltwerdens VOIl(Auswahl E S419)

der Vernunift AUS Motıv der Effekt,(Z 500 Weıtere Hınweise bei Peıter:
141—143).
Im ZE der christologischen Verlaufstheorie der Geschichte gewidmeten el

cseiıner Untersuchung Grä zeıgen, > dafß Schleiermachers Theorie des
das Problem des Werdens der sittlichen Welt einerrelıg1ösen Bewufstseins

cht hat, die den bereıts iın der Ethik angezeıgtenBeschreibung zugänglich CMa
LÖösungsansatz ZUTFrC Durchführung Tinot.  “ Der Teil 11 sıch VO  e der
rage leiten lassen, „ob die Geschichtsthematiı 1m Kontext des Schleiermacher-
schen Theologiebegriffs nıcht verade dechalb eine s1e VO  $ der Wissenskonstruktion
unterscheidende Fassung gewınnt, wel dieser die Bedingungen ihrer Transfor-
mMatıon allererst bereitstellt.“ (64)

räb bekennt sich ZUT Freıheıit und Unabhängigkeit der außertheologischen,
mehr der wen1g philosophisch bestimmten Wissenschaften. Entscheidender als die
Freistellung der Philosophie 1St M K da{fß die Theolo i1e für sıch cselbst gewinnt,
WaSs S1e der Philosophie zugesteht: nämlıich Eıgenständıg e1it auch und 1er Nntier-

scheide iıch mich von Gräb!) gegenüb einer Individualitätsphilosophie. „Freiheit
der Wissenschatt“ wird erst eine theo M'  N, WwWweinll S$1e theologisch erprobt

eit ıch Von der christlichen Theologie hat relıWI1rd. „Wenn Nnu  $ die Weltweıis
machen gewußt: MUu: auch diC christliche Theologie suchen VO  3 der Weltweıis-
heit immer mehr freı werden“ e 213 ed Peiter I T3
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„Das sıch 1n der Unbedingtheit des Gottesbewulßfstseins verwıirklichende Indıvi-
uum ertaißt sich cselber als die Mıtte der Zeiten.“ (Gräb 122) Mıt diesem „Indivi-
duum  « meıint räab Jesus! Dafß Jesus als Indiıviduum, als individuelles, seine
unbedingt produktive Wirksamkeit wissendes Subjekt (102.104.124 127.129) be-
zeıchnet, 1St jedoch nichtssagend, solange Aussagen ber Jesu Individualıität fehlen
Da die neutestamentlichen Schrittsteller derselben ıcht interessiert c
müßte die Geschichtstheologie, konkret werden, zumindest ebensoviel Phan-
tasıe entwickeln w1e eLw2 der Kirchenvater, der die unaussprechliche Schönheit
der 1ußeren Erscheinung Jesu Jaubte preıisen mussen. Jesu wahre Menschheit
wırd verfehlt, wenn seine Individualıität iın dıe Mıtte gerückt wird (ZKG 88 (197Z;
415) Christus War seiner Menschheit nach ausgezeichnet durch die Unpersönlich-
keit der menschlichen Natur in ıhm (CG1 I13, ed. Peıter Z 39 Ott iSt uUuns
Menschen nıiıcht als Individuen, sondern als Menschen yleich geworden. Unser
ens  seıin erschöpft sıch theologisch nıcht 1n unserer Individualität. Keıine Einzel-
PCrSoN (wıe eLtw2 der römische Papst), sondern allein die Gemeinschaft der ]äu-
bigen VEIMaS der Einzelperson Jesu entsprechen; oibt keine individuelle,
sondern 11UT ıne „gesellschaftliche  « Fortsetzung des Handelns Jesu (Das christliche
Leben, ed Peıter, I 251

Wenn Christus sich menschliche Individuen nıcht subsumieren läßt, aflßt
sich schon Sar nıcht als sich verwirklichendes Individuum bezeichnen. Vielme

Sagl Schleiermacher, bei der Vereinigung des gyöttlıchen Wesens mMi1t der menschlichen
Natur 1n Christo se1l das göttliche Wesen allein tatıg SCWESCH (CG1 I1 ed Peiter
2‚ 50, Das „Subjekt“ des Verwirklichens des Aktes der Vereinigung) ISt das
öttliche VWesen, das aut eın Indıyıiıduum deuten eiıne das Göttliche vermensch-
chende Willkür ware.  Ta Im Zustand des Vereintseins des göttlichen Wesens un

der Menschlichen Natur steht der wirkliche Christus VOr uns. der CS nıcht nötıg hat,
sich SE noch verwirklichen. Daß Christus sich verwirklicht, ware schon ar
ıcht die nNntwort auf die Frage, WT iıhn VO  3 den Toten auferweckt hat (Röm
10, 9 Der durchgängige Gebrauch der heiligen Schrift ISt, „die Auferweckung
Christi Ott chlechhin zuzuschreiben“ (CG1 120, 1, ed Peıter Z 64, 23

Dıiıe vortreftliche Erkenntnis, dafß Schleiermacher seine eıgene hilosophie nıcht
ausnımmt, WE eine Unabhängigkeit zwischen Philosophie un Dogmatik be-
hauptet (167. I7 ßr siıch auch räb wenden. Mögen die Individualität
un der wechselseitige Austausch den Individuen philosophisch eın positıyves
Phänomen se1InN? theologisch 1St dieses Phänomen nıcht eindeutig. Der Individualıi-
tätsbegriff ISt Arg belastet, weıl „nämlich die Einzelwesen sıch celbst un: nNntier-
einander verderben, welches auch oftenbar eıne zureichende Beschreibung aller
Sünde 1sSt  < (CG* Z ed Redeker I 591 Von drei entscheidenden Quenstedt’-
schen Formeln äßt Schleiermacher NUur das ersona corrumpit personam“ gelten,
eine Formel, die theologischerseits 1Ur eın rochenes Verhältnis zZzu Personalıis-
[1US bzw Indiyidualismus gestattet. Das Bemühen, Jesus als prinzipiell
Individualität verstehen, erübrigt S1 wenn InNna ıh als VO  e} der Sünde freies
„Indivyiduum“ versteht. Freiheit VO  3 der Sünde 1St kein Prinzıp, sondern das
Evangelium.

Es erinnert nicht mehr die Einheit VO  3 göttlicher „Naur un (abgesehen
VO dieser Vereinigung: unpersönlicher) menschlicher Natur, WEeNnNn Gräb,
verständlich werden lassen, Was „Prinzipialität“ heißen soll, VO  3 „der christo-
logischen Einheit VO:  3 Prinzipialität un Individualitit“ spricht iın das C
schichtliche Leben der Person Jesu die „Einheit VO  3 Prinzipialität un Indıyıiduali-
tat  Dn ftallen äßt und die Prinzipialität des 1n der Person Jesu individuell
Hervorgebrachten die VO:  e Jesus ausgehende Geschichte 1n ihrer Ganzheit um
Kreıis ihrer Wirkun machen äßt AÄhnliche Formulierun wiederholen
sich auf den Seiten 104—106 119 123 126 132 147 149 167

In der Einheit VO!]  3 Prinzipialität un Individualität sieht räb die Kontinultät
der Geschichte der christlichen Kırche gewährleistet. Die Aufnahme der traditionel-
len Geistlehre vebe Schleiermacher 18 Möglichkeit, die Kontinuitäit der Ge-
schichte der christlichen Kirche mit ihrem geschichtlichen Ursprung in der Person
Jesu verade dadurch herzustellen, daß diese Geschichte die unıverselle Realisatıon
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dessen heraufführt, w as 1n der Person Jesu WAar prinzipiell, ber doch EYST ind1v1-
duell hervorgebracht 1st.“ Nach räb fällt der heilıge Gei1st „mMI1t dem nde
der irdischen Wirksamkeit Christi da{fß deren allgemeıne Mıttei-

damıt das ZUr Durchsetzung bringt, W as die in S1Clungsfähigkeit realisiıert
selbst gesetztch (?) Prinzıpialıtät fordert.“ räb sieht 1n dem heiligen Geist
„nicht TST zusätzlich Hınzutretendes“ un leugnet, dafß se1in Wirken als
eine 7weıte göttliche Mıtte1ilung neben die geschichtliche Wirksamkeit Christı trıtt

Do:  S die Mitteilung Geistes, die Entstehung de Kirche, für
Schleiermacher das Verschwundenseın Jesu VO: irdische Schauplatz OFrFraus (Das
christliche Leben, ed Peıter I 294) Schleiermacher estreitet, (dafß die christliche

Anfänge 1M. eigentlichen, ENSCTICIL ınn des Wortes,Kirche, auch icht ihre erst c (ibid.) räbschon bestanden habe, solange Christus auf Erden lebte
wenn Mmi1t Rechtübrıgens selbst die Mitteilung des e1istes als Zweıtes,

daran erinnert, daß TST nach dem nde der persönlichen Wirksamkeıit Jesu die
yemeinschaftliche Fortsetzung des Handelns Jesu erfolgen konnte Wenn
räb Schleiermachers „Unterscheidung einer dreifachen Prasenz Gottes“ 1n der

kannn das NUur, wenn -Welt, 1in Christus, 11 der Kirche aufgreift
egenselit1g nıcht überbietenden) Konkre-erkennt, daß jede der drei (sıch reilich
kennt das irgendwıe auch A} wenlltiıonen Gottes eine „zusätzliche“ ISt. rab

auf iıne bedenkliche VWeıse. Wenn der Ge1ST, Iso der Geist des (GGesamt-
lebens, nıcht mehr brmgt als ine Erinnerung d; Person, das Wort Jesu
Joh 1 9 263 aßt sıch nämlich mi1t rAäb nıcht behaupten, I>da das Christliche
nıcht in dem siıch yleichbleibenden Selbstbezug frommen BewulfSstseins auf die Per-

zugleich darın erweısen muß, da{fß eiıne durch
SO' Jesu aufgeht, sondern CS S1

führt.“seinen Geist gepragte NEeEUC Welt heraut
Unklar bleibt, W as „theologisch“ heißen soll, w el 1114  - liest, Schleiermacher

se1l „nicht azu übergegangen, das christologische Geschichtsprinzip theologisch
einzuholen.“ chleiermacher redet theologisch, WCI111 nde der lau-
benslehre die göttliche Liebe als dıe Eıgensaft Z iıchen Wesens bestimmt,

mitteilt (CG1 182, Peıiter Z 345, 18 Gräbs „christo-vermöge deren AD S1
keıin Evangelium, wenn in dem umtassendenlogisches“ Geschichtsprinzıp war

dem Namen Jesu Christı verbunden iSt,Wirklichkeitsgeschehen, das MI1t
anderes geschähe, als dafß Ott S1 selbst xibt. Die Christologie iSt theologisch ein-

geholt, wennm Schleiermacher behauptet, dafß 1n dem Werk der Erlösung die gyöttliche
Liebe kannt wiırd (CG1 I8Z; ed Peıter, Z 345, 8 ft.) Sotern die Theologıe
das W esen CGottes erfaft, o1ibt N überhaupt nıchts mehr, W as VO  3 noch einZzU-
holen ware, siınd alle Geschichtsprinzıpien der Rumpelkammer der Geschichte über-

christologischen Konstruktionspunkt“ her-geben. Angesichts seiner „sich er den
„zerfallenden Gotteslehre“ und CI -stellenden Einheıit spricht räb VO  3 einer

die das eın Gottes 1m Werden dar-weckt den Anscheıin, als ware ıne Lehre,
stellt, 1mM Zertallen.

„Reprasentant Christentumsgeschichte bleibt sSOmıIıt eın Bewußtsein, das
aktum seines Anfangs 1n der PeSOM Jesu weiß w1ıe Aarum,

da Cs der
das prinzipielle Werkes ıhm selbst bedürftigfortgesetzten Hervorbringung seıines

CGGarant für die Kontinuität derbleibt. Die Kontinuität dieses Bewulfbstseins 1St der
Theologe beweıst sich Gräb,Christentumsgeschichte.” Als angelischer

wenn die vermeintliche Kontinultät der hristentumsgeschichte ıne Unterbre-
chung erfahren 1ißt un die eformatıon als „ZAasur Verlauf der Christen-
tumsgeschichte“ bezeichnet Freilich bıldet für Schleiermacher die Reformatıon
nıcht 16 einzıge Zäsur 1 erl der Christentumsgeschichte“, wie das räb

vielmehr stellt die Theologie, sotern s1e historisch 1St (und histo-behauptet
w enl e1in „Geschichtsbegriff“ ZUXF Diskussion steht!),risch darf s1e wohl verfahren,

dar als ine Reihe durch Epochen (Plural!)den ganz Verlau des Christentums
getrennter Perioden (KD, ed Scholz Kontinultät mu{ sıch in der Überwin-
dung VO  3 Diskontinultät erst wieder herstellen das wußte Schleiermacher ebenso-
Zut w1e Hegel un: Fichte (ZU räb 172)

Behauptungen wıe dıe, die eformatıon hätte ine Neubestimmung der Kirch-
die Allgemeingültigkeit christlichen Erlösungsbe-lichkeit eingeleitet, „dıe gerade
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wußtseins einer starren kirchlichen Autorität gegenüber wieder {reigesetzt hat

der die gELrOST vergessende Andeutung Schleiermachers, das Beson-
ere der evangelischen Kirchen bestehe 1n ihrem germanischen, nıcht romanıschen
Charakter treften den Unterschied Zzwiıischen „katholisch“ un „CVANSC-lisch“ nıcht entscheidender Stelle. Dem Atz Schleiermachers, „daß der Prote-
stantısmus das Verhältnis des Einzelnen ZzUur Kırche abhängig acht VO  3 seinem
Verhältnis Christo, der Katholizismus ber umgekehrt das Verhältnis des Eın-
zelnen Christo abhängig macht Vn seinem Verhältnis ZUr Kırche“ (CG1 28,ed Peıiter 1 99 1n diesem Mt7 äßt sich Stelle VO'  - „Kırche“ auch „Kon-
tinıutät“ SseLzen g1 rab die Wendung, für den Protestantismus stelle das Ver-
hältnis TL Kirche eiıne Funktion christlicher Frömmigkeit dar, während dem Ka-
tholizismus das Verhältnis des Glaubens ZUr Person Jesu 1ne Funktion seines
Verhältnisses SC Kırche se1l

rAäb behauptet, 1in der Reformation se1 die im Selbstbezug auf die Person Jesukonstitujerte Frömmigkeit der kontinuierliche Kepräsentant der Christentumsge-schichte gyeblieben Sofern raäb das reformatorische, kirchenverbessernde
Handeln die kontinuierliche (sprich: tormelle) Repräsentatıion der Kırche der
SAr einer noch blasseren Christentumsgeschichte bındet, denkt Zut katholisch
vgl Schleiermacher: Das christliche Leben, ed Peıter, F 137 Die Reforma-
LOren pflegten nıcht die Kontinuintät, die die Repräsentanten VO  = Kırche un hri-
SteNfTuUum dadurch gyarantıeren suchten, dafß S1e die Frage nach Kırche und hri-
stentum auf die Frage nach deren Repräsentation beschränkten, sondern entschie-
den sich aut SAhaNZ anderes, tür die Opposıtion »5C5HCH die N s1e berüh-
rende Mitwelt“ ( I 1472 Eıne historische Kontinuität des trommen
Selbstbewußtseins waäare ebenso ine Abstraktion, w1e ine Repräsentation der Kır-
che hne eine Opposıtion C dieselbe die gegenreformatorische Eınseitigkeitware. Den > die Verwe tlichung der Kirche opponıerenden Reformatoren
müßfÖte der Gleichmut unerträglich se1n, miıt dem räbh behauptet, die 1n Jesu Werk
erschlossene Wiırklichkeit talle nıcht mehr mMIit ihrer „kıirchlichen Realisationsgestalt“
ZUSAMMECN, sondern musse sich Von der Vernunft authelfen und ZUur retlektierten
Darstellung verhelfen lassen (138 t) Falls Cr für den Katholizismus charakteri-
stisch 1St, daß 1 ıhm der unıverselle Anspruch des Christlichen und seine kirchliche
Wirklichkeit nicht auseinandertreten (so 139); ware bedenken, da{ auch
evangelischerseits eın christlicher Anspruch andere nıcht
die Wiırklichkeit, die INa  —3 kirchlicherseits orlebt. 7veitergehen darf als

Wenn dıe evangelische Kirchlichkeit darin bestehen soll, „daß S1e die Selbst-
darstellung des Christlichen in Lehre un Leben ZUr jeweils eıgenen Gegenwartbefreit“ (138 141 166 171 L7:39; un „die Auslegungsgestalt der Frömmigkeit
11U7 1m Ontext humaner Vernunft sıch ZuUur eigenen Gegenwart befreien kann

bleibt unerfindlich, worın der Unterschied ZUr Kıirchlichkeit w1ıe ST phiılo-sophischen Aufgeschlossenheit moderner er deswegen noch nıcht evangelischer)katholischer Gruppen bestehen soll Die Befreiung DA Gegenwart geräat indessen
bei räb in Wiıderspruch der viel beschworenen kirchlichen Kontinultät. Nach
räb erweısen die legitimen veschichtlichen Folgen der Retormation S nıcht iın
der bleibenden Bındung evangelischen Christenums dıe retormatorische ehr-
gestalt“ Er bestreitet (ohne iıne wirkliche Alternative A die Hand
ben), dafß der protestantisch-katholische Gegensatz 1n der Lehre VO  3 der Re t-fertigung, dem Abendmahl, der Kırche un dem Priestertum „das evangelischeChristentum bereits normatıv 1n Geltung sefzen könnte“, un: verkennt, dafß
Schleiermacher eben diese Lehren in Verkündigung UMSETZT, WEeNnNn 1m Anschlufß

Kor f D3 „die Freiheit der Kınder Gottes“ predigt (437 5 Dıie Rechtterti-
gungslehre 1St icht NUur eiıne „Lehrgestalt“, sondern eine Lehre, mMI1t deren Relati-
vierung Gräbs Protestantismus einer Pose wırd. habe e zeıgen VOTr-
sucht, WI1ie Schleiermacher die Rechtfertigungslehre un das allgemeine „Priester-tum  ©“ aller Gläubigen für die Gestaltung des modernen christlichen Lebens trucht-bar macht (Ideologiekritik

In der verpflichtenden Geltung der reformatorischen Bekenntnisse iın der evıan-
velischen Kırche ol Schleiermacher, behauptet Gräb, eine Korrumpierung der
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daß das FragwürdigeReformatıon selber gyesehen en rtäb verschweigt;
atıyen Geltunnıcht die Bekenntnisschri ten, sondern die Phäiänomene der NOLIIN

MU: S1un Verpflichtun sind. „Das Bestreben eın gemeinsames festzustellen,
1n der Glaubensle aussprechen durch Berufung autf die Bekenntnisschriften, und

(CG1 30, ed Peiter 1: 105 i1e protestantischen Bekenntnisschriften
werden VOT der heiligen Schriftt genannt, weil die Berufung auf dieselbe NUur das
Christliche dartut und nıcht das Protestantische G1 30 © ed Peiter-1, 104,

Schleiermacher 1mM Blick autf das Augsburgische Bekenntnis wenıger darum
ischen Lehrgehalt würdigen, als vielmehr darum,se1n, dessen theolo

die ‚That‘ seinNner Übergabe das eigentlich folgenschwere Ereigni1s hervorzuhe-
dessen andere Akzente als Hirsch, dem rabben. Schleiermacher 1n

1er folgen scheint. Schleiermacher S1eht das Augsburgische Bekenntnis als
solches Werk, „dessen WIr uns, WE WIr billıg sein wollen, in hohem Maaße er-

freuen; un das WI1r uns seinem Wesen und Geıiste nach immer noch aneıgnen mMUuS-
SCIH (Predigten, Neue Ausgabe, (1843), 629 EN Schleiermacher macht,
anders als räb 1n diesem Zusammenhang Luther nıcht als den yroßen
Mannn der Reformation“ namhatt. cQhleiermacher bezieht sich nıcht auf die refor-

dern auf die Personmatorische Lehre, das gemeinsame Werk der Reformatoren son

wenlll iıhm der Name Luthers nıchts anderes bedeutet „als ıne geschicht-Luthers, ıh der iıhn auf irgendıche Erinnerung, ıcht S daß WIr unls dadurch autf
eine Weiıse hätten verpflichten csollen un wollen; denn das würde Panz
seiınen und jedes andern 1eners des Evangel1UmMs Dank un Wıillen ZC-
schehen se1in. (a Z 615 f

Der sroße Mannn spiel auch 1n der Christologie Schleiermachers nicht die Rolle,
die ihm räb außer 55 119 überträgt (53 108 165; vgl Z  C 88
(19773 415) erholt rab seinen Gedanken (s 0.), die Person Jesu könne alsAuf 134 wıe
geschichtliches Ind:ıviduum ihre schlechthin allgemeıne Bedeutung NUur dadurch
realisieren, „da s1e sıch ST Mıtte der Geschichte macht“. Er oibt der exegetisch
Zzut begründeten Fınsicht Schleiermachers, „daß Er durch das (Gesetz fallen musse

die Gewalt des Gesetzes brechen“, schließlich die Deutung, Jesus habe »
sich cselbst den Übergan VO  3 der alten Zeıt ZUr Zeıt vollzogen un: rfa
ren In der angc hrten Predigt Sagt Schleiermacher, Christus habe sıch Aus

den renzen des (jesetzes niemals entfernt, sondern se1 ur die Seinigen eın Fluch
(Predigten 27 424—426) Einen „Über-geworden un!: durch das (Gesetz gestorben

S1e konnten siıch VO!] Gesetz „auf ganzgang“” konnten NUur die Jünger vollziehen;
UÜbergan steht 1n der Anandere Weiıse“ lösen als Jesus (2’ 424) Hınter 35

führten Predigt keine identitätsphilosophische Mıtte;: 1m R8 ergang“ erfüllten die
Jünger ıhre Bestimmung, »  n alle ölker gehen und s1e Jüngern -

chen, wobei s1e mi1t dem Gesetz unmöglıch N: nehmen konnten“ (ibid.).
Hınter dem hoch ZC riıftenen Ausdruck „christologische Zeitalterkonstruk-

tion“ steht die blafß eibende Theorie, da: Christus eine NO< un eine
168 f Eıne Weihnachtspredigt Schleiermachers ber

D A
“ D O Folgegeschichte hat (149

d Anlaß, die Geschichte des Griechentums einerCiIa 17 nımmt räb estaltung sich mehrbloßen Vorgeschichte klären, 1n der ıne humane Welt
wobe1l räb dieun mehr n chaotische Zersplitterung“ aufgelöst haben sol

paxX Romana und die derselben entsprechende Katholizıtät der römischen Kirche
wohlweislich uneroörtert äßt (195 168) Schleiermacher hält den Ausdruck „Zeıten
der Unwissenheit“ acta 1 30) für eınen „MUr flüchtig hingeworfenen Ausspruch“,
be1 dem daraut ankommt, wıe Paulus ih „anderwärts rechtfertigt“ ( 317) Zur
Rechtfertigung dieses Ausspruchs eht Schleiermacher auf den echten Paulus (nam-
li den des Römerbriefs) Zurüc doch führt dabei nıcht den Begriff der Vor-

höchster Blüche der Wissenschaft und der Kunst,yeschichte 1Ns Feld „Zeıten Iso
die Nnl den Höchsten suchte der von ıhım AaUS-ber reilich einer Wissenschaft (Z: 3175 diese&1INg, eiıner Kunst die NUrTr das sinnliche vergöttern estrebte“

Zeıten bilden W C111 C111 bloßen Rezension erlaubt 1St, sich bei IknaemAndeutungen begnügen keine Vorgeschichte, sondern die Geschichte. Das

schr. E Kı 17
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Menschen auf eschlossene Gebiet der Vergangenheit, AUus dem Lehre oder auch
Genuß zıeht, ezeıichnet Schleiermacher als Orzeıt und Geschichte, nıcht aber als
Vorgeschichte (Predigten 2, 273) An Christus scheiden sıch we1l Zeıten, ber nıcht
wel Geschichten. Es gilt bei aller Anerkennung der Vielzahl der Geschichten,
VO!]  - der rab auf spricht 1Ur Eıne Geschichte. Das kann auch rab schlecht
iın Abrede stellen, W C1]: „Geschıichte“ als „umfassendes (also nicht, wıe iıch als
Rezensent erganze, als halbiertes) Wirklichkeitsgeschehen“ einführt (3 So nıchtssa-
gend 1St, da{fß die Geschichte ein Geschehen se1in oll (geschieht 1n der Natur
niıchts?), wen1g selbstverständlich iSt, lange der noch dunklere Begrift der
„Wirklichkeit“ uneroörtert bleibt (1st die Natur keine Wirklichkeit?), die Unter-
stellung, 1n der jüdischen bzw. antıken Geschichte se1 9880858 ıne Wırklıiıchkeits-Vor-
stufe geschehen.

Ebensoweniıg wıe VO!]  3 einer Vor- 1St in Schleiermachers Weihnachtspredigt VO  —
einer Folgegeschichte Christı die ede Wiıchtiger erscheint Schleiermacher, w as
weder Geschichte noch Verlauf, sondern Gegenwart ISst: eın oder, besser PCESART,
das ANUN: „Der Uebergang U aus jenem Zustande der Unwissenheit den
worın der Mensch tahıg 1St gerichtet werden, dıeser Uebergang 1St das, Was der
Apostel durch das Wort Buße bezeichnet, wenn Sagt, Nun gyebietet Gott allen
Menschen allen Enden uße thun, dieweil die Zeıt der Unwissenheit, welche

alleın übersehen konnte, vorüber 1St. Dieses Nun, BT, 1St I1LU:  - eben das
tröhliche Unı herrliche Nun, se1it dem Tage, dessen glorreiches und schönes Fest
WIr heute miıt einander begehen, das Nun seit der Erscheinung des Erlösers.“ Z
323) Eın auf eıiınen Verlauf gedeutetes „Nun hätte sich Sar bald verlaufen, ware
schnell zerlaufen. Keıne Verlaufstheorie, keine „Christologische Verlaufstheorie der
Geschichte“ könnte dem Einhalt gebieten, sondern allein die „Zuversicht“, daß Wäas
einmal durch Christus aufgegangen 1St, „auch ıcht wieder untergehen kann (2,
327) In Abwandlung einer Gräbschen Formulierung aßt siıch N, daß die Ge-
schichte,, in Christus als der erfüllten Zeit“ (153 ihr nde hat Wenn, Ww1ıie Griäb
richtig bemerkt, die Geschichte VO: ersten Zu zweıten dam verläuft (110 150
168), dürtte S1e 1n dem zweıten dam nde gekommen se1ın. Nur 1n Anbetracht
des Endes der Geschichte hat CS Sınn, miıt Schleiermacher Sapch: SE nıchts

bedürfen WIr enn alles 1St uns schon gegeben in dem Einen.“ (Predig-
2) 281) Eıne erfüllte 1St die letzte Zeıt. „Neues, das wieder verschwinden

müßte, kann nıcht wiıeder eintreten, W1e die Knechtschaft, W1e das Gesetz War
zwischen Abraham un Christus:;: denn WIr leben schon in der lezten Zeıt.“ (Pre-digten Z 280) Das Wıssen, 1ın der etzten eit leben, 1St das Wıssen das
nde der Geschichte, das nde aller vermeıntlich christologischen Geschichts-
prinzıpien.

Eine Geschichtstheologie ware  W sinnlos, Wenn VO  3 ıhrem Gegenstand nıchts
ware.  SA Wenn Erwartungen die Geschichte estellen asselbe 1St w1e  E

andere Zeiten erwarten, hat Schleiermacher keine geschichtstheologischen Erwar-
Cungen. {e Zeıt dessen, der da kommen ollte, 1st die lezte Zeıt; wenn ihr euch
VO:  — ihm abwendet 1n der Meınung noch ıne andere Zeit, iıne schönere Zeıt
größerer Selbständigkeit un Iso uch größerer Freudigkeit des menschlichen
eistes herbeizuführen, irret iıhr euch; denn C5 steht 1U  — keine eue eıt weıter
bevor.“ (2’ 664) Diese Erinnerung gilt ıcht 1Ur eiınem modernen heidnischen
Freiheitsbewußtsein, sondern auch einer Theologie, die neben Christus vermeınt-
ıch christliche Geschichtsgesetze etellt und die Mahnung Schleiermachers vergißt,alles VO' Christus 9 un nıchts neben ıhm suchen“ (ıbıd.) Die (3
schichte steht ebenso neben Christus, WwW1€e das Gesetz neben iıhm Ste

Gräbs el 1St überschrieben: „Die systematische Funktionalıität des Ge-
schichtsbegriffs“. Dort rfährt INa  3 u ern gyehöre ZUr Kennzeichnung geschichts-philosophischer Entwürfe, daß S1e auch ber das nde der Geschichte Auskunft
geben wollen Bereıits aut 147 hatte Gräb eine ensprechende Auskunft -geben: Im Blick auf das Ende der Geschichte, das nıcht mehr 1n der Kontinuität
ihres Verlaufs stehe, sondern m1t dessen kontingentem Abbruch da sel, vollziehe
Schleiermacher den Gedanken einer Vollendung der Kirche: MIt dem nde der
Geschichte werde der Abbruch ihres Werdens gedacht.
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Abbruch der Geschichte das ISt 1m Unterschied dem Wıssen, 1ın der etzten
ehört denZeıt leben, eın Mythologumenon,. Der Abbruch der GesqQichte

christlichen Vorstellungen VO:  3 den etzten Dıngen, denen Schlejerma nıcht den-
selben VWert WwI1e€e den übrıgen Glaubenslehren beilegen 11 (1 173 ed Peıter

das siıch 1n den Vorstellungen V  3 den etztenZ S12 Das Prophetische, Bedeutung nıe bestimmt, ine eigentliche Er-Dıngen ındet, 1St ın seiner höheren
ed Peıter Z 338, 8 Der N Ab-kenntnis hervorzubringen $ 179 Zus.,

ndeten Weiterlaufens der Geschichte 1stbruch des vermeintlich christologisch begrü die sıch I11UI miıt apokalyptischeneine einzige yeschichtstheologisch Inkonsequenz,
Vorstellungen rechtfertigen laßt Im Unterschıe 7A8 jüdischen bzw. eıner Ju-
disch estiımmten christlichen Theologıe, die Jlange der Geschichte hing un
darum ıne Apokalyptik brauchte, als das nde der Geschichte siıch als Problem
aufdrängte, Schleiermacher ın seiner Eschatologıe das nde der Geschichte

nıcht spät) Schleiermachers Eschatologie begınnt nıcht TSE MI1tbeizeıten (un sondern ın der Christologie.seinen prophetischen Lehrstücken,
N, dafß die Schleiermacher-Inter-UÜber aller Kritik soll icht unerwähnt bleibe
Schwierigkeit sucht rab darın,pretation eın schwier1gCS Geschäftt darstellt. Dıe

„dafß Schleiermachers philosophısch-theologische Systemkonzeption der Geschichts-
themati' ein nıcht unerhebliches Gewicht verleiht, ohne S1e jedoch selber 1n einem
geschlossenen theoretischen Zusammenhang ZuUur Entfaltung bringen.“ So
bleibt nde die Frage, ob nı gute Gründe 1, die Schleiermacher
davon abhielten, seine Theologie Is Geschichtstheologie entfalten.

Kiel Hermann Peıter

Erwın A Akten der Fuldaer Bischofskonferenz, Bd E
1=—1 eröffentlichungen der Kommissıon für Zeitgeschichte, Reihe
Quellen 223 Maınz Grünewald) 1977 SW 789 S En:; 154,—.

IL, RIOg Veröffentlichungen Kommiıssıon für Zeitgeschichte,
Reihe Quellen Z Maınz Grünewald) 1979 ELV 572 Ln.,

112,—.
Der Bearbeıter, bereıits durch zahlreiche Veröf‘r'entliduingen ZUFr Kirchenge-

schichte des Jahrhunderts ausgewlesen, legt hiermit ine mehr als 1500 Seıiten
Dıiıe Fuldaer Bischofskonferenz War bisher 1Ur 1n ıhrenumfassende Fdıition VOTL.

Anfängen (Würzburg 1848, FulIda 1867/ VO]  i Lill untersucht worden. Ur-
das seine eilnehmer nıchts VeOI-sprünglıch 11UL5 als „Gesprächsforum“ angelegt,

pflichtete“ un nıcht dıe Stelle VO'  3 Provinzial- der Landessynoden treten

sollte, Ntw1ckelte die Konferenz sich em FEinfluß des Kulturkampfes und
etarker Persönlichkeiten als Vorsitzende (die Kölner Erzbischöfe Melcher un
Krementz, annn der Breslauer Erzbischof Kopp) sehr bescheidener Hilfsmittel
un ohne nennenswertien Apparat einem faktischen Entscheidungsgremium in

Bischöfe zumindest „moralisch“ die Beschlüsseallen Grundsatzfragen, das dı
ch den CIE un: dann besonders durch das 11 Vatıi-band Damlıt nahm S1e die dur

kanische Konzil gemeinrecht1i eingeführte Institution 1n wesentlichen FElementen
bereits VOTrWCB. Eıne este Tagesordnun tür die 1n der Regel einmal jahrlich STatt-

fndenden Zusammenkünfte der Oberhirten der PIrCuRischen Bıstümer (Köln, Mün-
STCT, Paderborn, Trıer, Gnesen-Posen, Kulm, Breslau, Ermland, Hildesheim, Osna-
brück, Fulda, Limburg sSOW1€e Freiburg, Maınz un: Zzeitweıse die Feldpröpste) gab

Erst 1b 1891; eın Gesamtkonzept {{ sich bis ZUuUr Jahrhundertwende jedo
noch ıcht herausgebildet. nheıt ilden, ıne fast identische Gliederung haben undDa beide Bände iıne FEı

1er NUur angedeutet werden kann, sollen s1€edie Vielfalt der behandelten Themen
1er ihrem Autbau folgend geme1ns behandelt werden.

Das Verzeichnis der „ungedruckten Quellen“ weıst als zentrale Editionsgrund-
Jage Aaus den Titel der „Cabinettsregistratur” des „Erybischöflichen General-
vikarıates Köln“ 2Us dem „Historischen Archiv des Erzbistums“; aneben auch
Generalia-Bände VONn dort Nach dem Umfang der angeführten Aktentitel stellt
das „Politische Archiv des Auswärtigen mtes“ den zweitgrößten herangezogenen

der Einleitung des 7zweıten Bandes A4UuU$S5-Bestand dar un: dieser wırd VOTLT allem in

17



406 Literarische Berichte und Anzeıgen
1Is Ergäanzung ZUr 'Sd11ießufig von .Lücken 1in der Kölner Überlieferungwüurden in beiden Bänden noch die einschlägigen Akten folgender Biıstumsarchiveherangezogen: Breslau D); Eıchstätt (IT), Limburg, Münster GE Trier. Das Werkenthält dadurch nıcht 1Ur die Konferenzprotokolle, die ihrer Form nach als Be-schlufß- bzw Ergebnisprotokolle zudem noch sehr knapp sınd, sondern auch dievorbereitende un weıterführende Korrespondenz, wodurch e1in „Proftil des ZeIt-genössiıschen Episkopates un: seiner Aktivitäten“ (Bd 1, XX VIII) entstanden1STt bzw. noch erarbeitet werden kann. Die Publikation könnt INan Iso als (er-weıterte/angereicherte) Fond-Edition bezeichnen.

Trotz des Abschlusses der Bearbeitung 1in Rom hat der Herausgeber bei „Ge-druckten Quellen und Liıteratur“ altere un neUeTrTE Arbeiten nahezu vollständigheranziehen können, darunter auch polnische un abgelegen erschienene diözesan-geschichtliche Veröftentlichungen.
Das Abkürzungsverzeichnis (Bd der überwiegende Teil, 11 nur noch Er-ganzungen) stellt die VerWwWendeten Kürzel- Versehentlich nicht aufge-nommMen wurden fact[um] un exped[1ıtum].Mıt tast 150 Seiten und mehr als 650 Anmerkungen stellen die bei-den „Einleitungen“ fast eine e1 He Untersuchung für sich dar, wenngleich S1C NnUurder „Rote Faden“ für die zah]ıreichen Themen der Bıschofskonferenzen ın einemTrizenium seiın können. An Hand der nach Konferenzjahren chronoloderten Einleitungen lassen sıch drei Perı

iısch geglie-oden mit folgenden thematisc Schwer-punkten unterscheiden:
(—-1881) Rezeption des Unfehlbarkeitsdogmas; Reaktion SCHCH dıeKulturkampfgesetze; Vakanzen der Bıstümer und xl der Bischöfe.

B Rıngen um den Abbau des Kulturkampfes; Reorganisation des 1N-nerkirchlichen Lebens. Bischöfliche Ablehnungsfront dıskretionäre Gesetz-gebung un: UÜbereinkünfte zwischen Preußen un der Kurie Bischof Kopp)
Staat: DE Afrikamissio

Detailfragen des kirchlichen Lebens und des Verhältnisses ZU
N, freie katholische Universıität, Religionsunterricht,Sperrgelder.

Während die Konferenzprotokolle immef Einhelligkeit der Meınungen unBeschlüsse suggerieren könnten, werden 1n den Korrespondenzen die durchaus VOTr-andenen unterschiedlichen Posıtionen der Bischöfe deutlich ıchtbar. Die Konfe-renzbeschlüsse konnten nıcht einmal vereı
ausschließen.

nzelte „Alleingänge“ VO  } Bischötfen Sanz
Die Kennzeichnung wörtlicher Zıtate durch TIypenwechsel, NormaltypeSTAtt Anführungszeichen, ISt wenn auch als solche nıcht ausdrücklich angegebenıne markante und praktikable Methode Aus der Einleitung des ersten Bandessejen 1jer 1Ur Wwe1 sınnverfälschende Versehen korrigiert: AT Zeile VO  —3oben: „seine Erzdiözesanen (statt Erzdiözesen) selen .. nıcht betroffen“: (Ze1 Von Ntien: „Marwitz, der 1856

worden war“.
Bischof VO!]  ; Kulm (nicht Köln) SC-

Dıe Brücke zwischen dem Vorspafin un dem Hauptteıl der edierten Textebildet jeweıls das chronologische „Dokumentenverzeichnis“, das für jedes vollstän-1g abgedruckte Aktenstück die laufende Nummer, das Datum, Absender undEmpfänger SOWI1e die Seitenzahl angıbt. Zu diesem mMi1t römischen Zahlzeichen gC-ählten Einleitungsteil gehört 1m zweıten Band noch eine anschauliche bersichts-abelle mit den „Teilnehmern der Fuldaer Bischofskonferenz RO Dadurch,daß die römische Seitenzählung bis (S5X XI gyeht, wiırd manchen Benutzer wohlıne ungewohnte Anforderung gestellt und das Nachschlagen eın wen1g erschwert.
Das Kernstück der beiden Bände bilden 495 bzw. 268 'Texte ım Vollabdruck.Entsprechend den allgemein gebräuchlichen Grundsätzen für die Edition neuzeit-lıcher Aktenstücke umfaßt Jedes Dokument: ine zentrierte, laufende Nummer[Fettdruck]; eın bzw. eine der we1ıl Arten von) Kopfregest: Absender unanger bei Korrespondenzen bzw. Sachtitel bei anderen Aktenstücken (z.BDenkschriften . A, Ort un: Datum [halbfett, kursiv]. Bei der Stückbeschreibungtolgt nach der Fundstelle die aktenkundliche eschreibung (Entstehungsstufe, Ver-
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merke, Besonderheiten); gegebenentalls auch der Hınweis auf andere Druckorte
der auf Übersetzungen; das Ganze 1n Petit un kursıv. Die Texte Voll-
abdruck (einschließlich der Schlufßcourtoisien) sind in der üblichen Weıse MIt An-
merkungen un Fufifnoten versehen. Inhaltlich bringen s1ie wesentliche HDEU! Ge-
sichtspunkte und Hintergrundinformationen bisher me1st NUur vordergründıg
bekannten organgen un Ereignissen.

Wenn 1m Folgenden tür Einzelheiten der Präsentatıiıon der Texte Alternativen
diskutiert werden, soll 1es5 der durchaus als voll gelungen bezeichnenden Wıe-
dergabe keinen grundsätzliıchen Abbruch So ya  ware vielleicht überlegen Be*
N, ob nıcht ıne regestenhafte Wiedergabe bereits anderen Stellen (manch-
mal mehrfach) gedruckter Stücke ( Dok 292) ausgereicht hätte. Da diese
schon ekannten Dokumente ber schätzungsweıse höchstens eın Zwanzigstel AUS-

machen, 1St CS das ıcht übersehende Verdienst des Werkes, da{ß jetzt alle e1n-
schlägıgen Dokumente zugänglıch sind und mMa  ; Nnu nıcht mehr auf otft
schwer auffindbare zeitgenössische Drucke zurückgreifen MUuU (Z-B die 1n B4anzZ
geringer Auflage 1 Privatdruck erschıienenen Konferenzprotokolle). Zwar eNTt-

halt eın eıl der Briefe verschiedene „Materıien“, ber ware hilfreich SCWESCH,
dıe Hauptgegenstände des jeweiligen Schreibens w1€e vielfach üblıch ZUr besse-
L  - Orıientierung (ın Stichworten) 1Ns Kopfregest mitaufzunehmen. Denn iSt die
sachliche Erschließung der Korrespondenzen, die ohl 1ne der Hauptbenutzungs-
weısen der Edıtion sein wiırd, 1Ur ber den Index möglıch. Auch 1m Hinblick auf
umfangreıchere un: fremdsprachliche Schriftstücke würde dıe Aufnahme kurzer
Sachbetrefte 1Ns Kopfregest eine gute Orientierungshilfe se1n. Ühnlich Ww1e 1es beı
den Memoranden bereits geschehen 1St. Inkonsequent erscheıint dem Rezen-
SCHTICH, den Punkt, wenn offensichtlich die Funktion einer suspensiven Kürzung
hat un dıese (fast) überall 1n eckigen Klammern aufgelöst wird, ann doch noch
hınter der etzten Klammer wiederzugeben. Kontraktive Kürzungen siınd bei den
Unterschriften erganzt, bei den Anreden ber nıcht

Das jeden Band abschließende „Chronologische Register“ verweıst nıcht 1Ur

durch verschiedene Druckformen der Seitenzahlen sichtbar gemacht aut die 763
Aktenstücke des Textteıiles, sondern verdienstvollerweiıse auch auf rund weıtere
1m Text bzw. den Anmerkungen Sanz der teilweıise wörtlich wiedergegebene
Schriftstücke SOWI1Ee aut mehr als 690 darüber hınaus erwähnte Schreiben. Wenn-
gleich die Entscheidungen Z Auswahl der Dokumente für Vollabdruck, Auszug
un! Erwähnung durchaus überzeugend sind un: eın spezieller Rückgriff auf die
11ULE angemerkten Schreiben dank der SENAUCH Zıtatıon leicht möglıch sein wird,
hätte INa  $ sıch vielleicht do: die Auswahlkriterien in der Einleitung thematisiert
und YVENAUCI umschrieben gewünscht.

Erschlossen wird dıe umfangreiche FEdıtion durch eın (von unwesentlichen Ver-
sehen abgesehen) sehr austührliches un: zuverlässiges gemeinsames „Personen-, Orts-
und Sachregister“ für beide Bände Schluß des Zzweıten Teiles. Umfangreichere
Schlagworte w1ıe „Bischofskonferenz“, „Krementz“, un „Melchers“ siınd dan-
kenswerterweise mehrtach untergliedert un bedeuten damıt eine wertvolle Hılfe
be]l der Erschliefßung und Benutzung der beiden Bände.

Auf den kurzen Fuldaer Bischofskonterenzen CRNCN uns nıcht, WwW1e vielleicht
VO den Katholikentagen her vermutet, „alle w 1xtiıgeren“ und „zentralen Pro-
bleme des zeitgenössischen Katholizısmus“. ohl ber wurden auf iıhnen die We1-
chen yestellt für Zzentrale Fragen des kirchlichen Lebens und des Verhältnisses Zu

preußischen Staat. Damıt 1St die vorliegende umfangreiche un verdienstvolle
FEdıtion gleichsam das „Rückgrat“ für die weıtere Erforschung der Kirchen
schichte in West-, Nord- und Ostdeutschland 1M etzten Drittel des vorıgen Ja
underts

So 1St die VO: Bearbeıter geplante Fortsetzung der Edıtion der Akten der
Fuldaer Bischofkonferenz bis ZUmm Jahre 1919 begrüßen und eine intensıve Aus-
wertung der schon vorliegenden Bände tür thematische und diözesangesdfidutlidueEiınzelstudien wünschen.

K öln Reimund Haas



408 Literarische Berichte un:! Anzeıgen

Joseph Hubert Reinkens, Briete seınen Bruder W ıil-
Eıne Quellenpublikation ZU rheinischen un!

schlesischen Katholizismus des Jahrhunderts un den Anfängen der
Altkatholischen Bewegung, hrg. VO:  3 Hermann Josef Sıieben (Bonner Beıiträge
ZUTXr Kirchengeschichte, 10/1—3), Köln-Wien 1979
Die Brüder Wilhelm und Joseph Hubert Reinkens nehmen 1n der Geschichte

der katholischen Theologıe des Jahrhunderts eıne besondere Stellung ein:
Wilhelm (1811—1889) War als Pfarrer VO  — St Remigıus 1ın Bonn geistlıcher Mittel-
punkt der rheinischen Güntherianer un: iıhrer „Filiale“ 1n Breslau; Joseph
bis Protessor der Kirchengeschichte 1n Breslau, selit 1863 ıne der leitenden
Gestalten der antiultramontanen Bewegung, wurde Jahre spater S ersten Bı-
schof der Altkatholiken 1n Deutschland.

Wenzel hat 1n seinem Werk „Der Freundeskreis Anton Günther un:
die Gründung Beurons“ (Essen als erster den 1mM Kloster St aul außerhal
der Mauern Rom aufbewahrten Briefwechsel des Güntherkreises MIt den Be-
nediktinern Johannes Nickes, Ernst und Rudolph Wolter Aausgewertet un! somıt
eın zusammenhängendes Bild der Entwicklung dieser Schule geliefert. Nıcht weniıger
wichtig 1ISTt 1U  — die Herausgabe einer weıiteren Hauptquelle, die diesen Zusammen-
hang betrifft, der Frun! 900 Briete Joseph Reinkens seinen Bruder Wilhelm, die
sıch hauptsächlich ber dıe Jahre erstrecken, und Wilhelms AÄAntworten
bis 18550 Die Brüder hatten sıch versprochen, mındestens einmal ın der Woche
schreiben und haben auch 1mM großen un: yanzen eingehalten, da{fß abgesehen
Vo  S den me1lst 1n Bonn gemeinsam verbrachten Zeiten eın fast lückenloses Bild
dieser A Jahre schrıtftliıch niıedergelegt wurde. Nach dem Tod se1nes Bruders 1M
Jalr 18389 versuchte Bischot Reinkens VO Testamentsvollstrecker und gemeın-

Freund Karl Kiesselstein, Ptarrer Vo Wesel seine Briete zurück
bekommen. Dieser verzögerte die Erfüllung dieses Wunsches; da auch knapp

Jahre danach starb, verlor wohl Joseph Reinkens die Möglichkeıit, die Briete
kommen. Diese gelangten schliefßlich dıe Obhur des Kirchenhistorikers

ÖOtto Pfülf (u. Biograph des Kölner Erzbischofts Johannes Geissel, VOT dem
Joseph Reinkens 1850 nach Breslau „geflohen war) 1n das Schrittstellerhaus des
Jesuitenordens 1in Luxemburg. Nach mehreren Umzügen gelangten s1e über Holland
schlieflich nach Köln Nach einer Anregung se1ines Ordensbruders Heinrich Bacht
übernahm schließlich der Frankturter Jesuit Hermann Josef Sieben die verdienst-
volle Aufgabe, die umfangreiche Korrespondenz edieren. Das Werk wurde 1n
die Reihe „Bonner Beiträge ZUTF Kirchengeschichte“ aufgenommen un seıtens der
Herausgeber VO  3 Eduard Hegel betreut.

FL Sieben ISt 65 VvVor allem gelungen, 1n ber 4000 Anmerkungen Personen
un Ereignisse straft un! intormatıv ‚eleuchten. In der zwölfseitigen Einlei-
Lung werden 1n gleichem Stil dıe Lebensdaten der Brüder Reinkens un der Weg
des Nachlasses nach W;ilhelms Tod behandelt. Der altkatholische Leser WIFr dıe
Objektivität der Berichterstattung schätzen, die überaus selten eine Wertun
deutet (sıehe 1ne Ausnahme 1823 Anm 1  9 die holländische altkatholische
Kirche als „Jansenistisch-schismatisch“ bezeichnet WIr: reıilich wırd auch
feststellen, da{fß wichtige altkatholische Werke, VOr allem die Reinkens-Biographie
VO seiınem Neften Reinkens und das Leben Baltzers VO  3 Melzer, obwohl
1n der Bibliographie zıtlert, für den Apparat nıcht benutzt worden sind. Die Briefe
siınd 1n vollem Wortlaut abgedruckt, allerdings MmMIt ein1gen Eingriffen: dıie Ortho-
graphie 1St autf den heutigen Stand gebracht, sämtliche Unterstreichungen gC-lassen, die atzzeichen modernisiert un: die Einteilung in Sınnesabschnitte E
abgeändert worden. Dıe Getahren lıegen autf der Hand (als kleines Beispiel se1l
vermerkt, da{fs der Bonner Historiker un Altkatholik Rıtter bewußt „Morız“
und nıcht „Moritz“ zeıchnete, woraut mich Hübinger aufmerksam machte).

Da schon ıne altkatholische Besprechung VO:  3 Hans Freı 1mM „Christkatholischen
Kirchenblatt“, Bern 102 (1979); 42% erschienen 1St un: seinerselts Heinrich
Bacht 1ne Abhandlung ber „Die Brüder Reinkens und das Erste Vatikanische
Konzil“ ın „Annalen des Hıstorischen ereins für den Niederrhein“, Heftft 183,
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1980, 102—200, veröffentlicht hat, se1ı hier ergänzend auf einıge wichtige Aspekte
des Inhalts aufmerksam gemacht.

Im wesentlichen 1St die theologisch-kirchliche Entwicklung Joseph Reinkens’
CN mMIit dem Schicksal der Günther-Schule verwoben. Schon die ersten Briefe Zze1l-

Er wiırbt für dıe Theologie des Meısters
SCH iıh als eifrıgen Güntherianer.

Herwartz viel VO'  - Veith un! Günther er-Aachen Zl habe dem Herrn Dr.
lesen möchte“ November 1843; ın Mün-zählt, dafß doch auch davon

chen VOrTr seiner Promotion redet Joseph eine Stunde miıt Reithmayr ber Günther,
„den hochschätzt. Er kennt iıh SeIt 1838 un unterhält tortwiäihrend Briefwech-
ce] MmMI1t ıhm 21 Julı 1849, un: berichtet, da{fß Stadlbaur, der damaliıge Rektor,
„stark Güntherianer ISt Julı 1849 Aus Breslau Günther „den hef“

ber die Zustimmung des Präsiıdenten des Pius-Vereıins,Maı 1850, un!: freut sıch
das Günther un: Hermes auf einem Scheiter-Junı 1850 ] )as zornıge Feuer,

hauten verbrennt“”, chreibt Julı 1852, „züngelt auch nach Breslau her-
ber un wındet sıch zunächst den TINnCeCN Baltzer. Wenn dieser ın wenıgen
Monaten alle seine AÄmter nıederlegt un!: 1n ein Kloster geht, wundere dich
ıcht.“ Damıt 1St der Kreıs angedeutet, 1n dem sich der aufkeimende Konflikt in

wickeln sollte: zunehmende Angrifte aut die Günther-en nächsten Jahren ent
Iner Erzbischof Kardıinal Geissel un! den Jesuuten, Pro-Schule, VOF allem VO] KO

z{ 1in Kom, vergebliche Verteidigungsreis Knoodts, Baltzers und Gangaufs, Indı-
zıerung Günthers 1857, KnNOoOdts un Baltzers 1859, Prozefß CSCmHh Baltzer aAb 1860.
Joseph Reinkens beteiligt s1 Kamp nachdem seine Idee „einmal eiıne
Reihe orthodoxer theologischer Schritten deutscher Antigüntherianer bei der Kon-

etzen“ Marz 1857 vgl Wenzel, 174 diegregation 1n Anklagezustand VelIrs
Nickes in dieser Angelegenheit, allerdingsKorrespondenz 7zwischen Knoodt

A2U5 dem Jahr durch di Indizierung auch der Gegner die Auseın-
andersetzung ıd absurdum führen, sıch als ıcht durchführbar erwıesen hatte,
veröffentlichte dem Pseudonym Christian Franke eine Schrift „über dıe
Anthropologie un die Unfehlbarkeit des aDSTES VO: Standpunkte der Zornigen

1, 1n der ironisıerend die Lehre derder Gegner Günthers) AUuUsSs Marz 186
Gegner bekämpft. Besonders die Verurteilun der Lehren Baltzers 1860 INg ihm
nahe: „Von Rom 1St ein Breve gekommen, welches SagtT, daß der Heilige Vater
nıcht einmal das promemorl1a Baltzers lesen, sondern entscheidet auf dıe £ida
relatıo der Jesuıten un Dominikaner hın Nun, W as die ihm ntwortien würden,
hätten WLr ıhm 1m OTraus können. Parteien sind Richter gewesen“, Jun!
1860 Dıiese Zeıt WAadr 1863 Ende Joseph Reinkens Zing daraus gefestigt Uun:
elautert, ohne Illusionen ber die kirchlichen Zustände sıch seiner Ww1ssen-
schaftlich-schriftstellerischen Arelit widmen. Wıe klar schon damals ber Rom
und dıe Jesuiten urteilte, zeıgt ine Aufßerung miıt Bezug auf seine eıgene Schrift
über den Kirchenlehrer Hıeronymus: „Hätten s1e [seıne Gegner ] damals dıe Jesu1-
ten ZUX Disposıtion gyehabt un: einen Papst, der sıch unfehlbar un omn1ıpotent
hielt, dazu die heutige Zentralisatiıon, ann ware Hıeronymus N der gefeierte
heilıge Kirchenlehrer, sondern ein 1n der Kirchengeschichte mitleidig erwähnter,
ohl begabter, ber do hochmütiger, renıtenter Priester, der 1in mannigfache Irr-
tumer gefallen, ıch 1n den Geist des kirchlichen Gehorsams nı  f [zu] finden RC-
wuflt!“ Juli 1864 Und ZUuUr Veröffentlichung des Syllabus erklärt
Dezember 1864 „So wahr ein Lenker der Kirche 1m Himmel lebt, wird eine Läu-
terung und der turz solchen Regimentes kommen. Und ann möchte iıch der
Geschichte ıcht als ein Diener desselben gelten. Fürchte ber nıchts; ich bin
csehr ruhig hier, habe mit niemand Streıit, spreche miıch 1Ur Aaus Vor den nächsten
Freunden und bın voll Zuversicht aut die Zukunft, hoffe auch, daß der orgen-

der Herzen mir nıe untergeht.“ Dıiıe Reıise nach Rom 1867-—68 war dann 1Ur

noch eine Bestätigung der schon lange davor eingenommenen Haltung Bacht,
der sıch 1n seiner erwähnten Arbeıt fast NUuUr mi1t dem Barid des Briefwechsels
beschäftigt, scheint 1€5$5 nıcht erkannt haben)

Parallel dıeser Entwicklung verläuft seın Verhältnis Z früheren Freund
und ursprünglicher Günther-Sympathisant, dem Fürstbischof Heinrich FoOörster. Dıie
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entscheidende Auseinandersetzung fand 21 März 1859 un tührte
einem nıe mehr Banz geheilten Bruch Reinkens eklagt „dıe Trostlosigkeit dieses
ganzen natürlichen VO:  - dem übernatürlichen Geiste verlassenen Regimentes.“
„Durch Wahrung des Interesses der geborenen Schlesier, und durch Beschirmung
nıcht seiner, sondern der außerlich geforderten Orthodoxie will den Ruft ines
guten Biıschofs retten”, 28 März 1859 Eın Jahr spater stellt fest: „Es 1St nıchts

machen miıt den Bischöten, die ıcht für Ideen begeistert sind, die der angst-
lichen Verteidigung ihrer kirchlichen Dıgnität, aAb ıpsorum viscerıbus scilicet 1Nse-
parabiıles, die Liebe der Herrlichkert der Person Jesu Chrsti vergessen“, 11 März
1860 Wenn dann nach dem Vatikanum Förster, wıederum 1M Gegensatz se1iner
ursprünglichen Überzeugung, sıch den Papstdogmen unterwirft und Reıin-

115 mMit Entzug der m1issıon canonıca un!: schlie{fßßlich Exkommunikation vorgeht,
1St das ebenfalls Nnu die notwendige Konsequenz zweıer schon Zut ehn Jahre frü-
her eingenommener Haltungen.

Durch diese SAaNZCU Kämpfe hindurch bleibt Joseph Reinkens eın spirıtueller
Mensch, der seinen Frieden in Gott hat und ıh: dabe!: auch noch vertieft, der se1-
1E Bruder längere Ausführungen Aaus dem „liber de contemplando Deo“ des
Wilhelm VO  3 St. Thierry (1080—1149) abschreibt un dazu vermerkt: „LEr scheint
eın Thema berühren, das u1ls interessiert, die uhe VO  3 der Sehnsucht, un: tast
auch die Frage nach dem Wachstum Erkenntnis un! Liebe“, Dezember 1859
Diıiese uhe 1ın Gott wird dem Streben der Gegenparteı nach iırdischen Garantıen
eNtgeEeZSCENSgESETIZT: „Doch habeant s1bi, WIr haben einen nfehlbaren, der die Wahr-
eIit 1St und bleibt, dessen Friıede iıch Dır wünsche. In Ihm, dem Friedensfürsten
nıcht VO  3 dieser Welt, küfrt Dich Deın Joseph“, Dezember 1869 In seiner

Tätigkeit ZUr Gründung altkatholischer Gemeinden sieht einen Kampftür die „Innerlichkeit der christlichen Religion“, die trüher „tauben Ohren, und
solchen, die Brot begehrten“, predıgte, März 1872 So wırd 1n den Brieten der
Priesterbrüder auch dıie geistige Entwicklung des Mannes deutlich, der 1n seiner
ersten grofßen ede als Bischof die Unmittelbarkeirt des Heilvorgehens 1n Christus
betont: „Was 1n dem Innersten des Menschenherzens vorgeht, das sıeht 1Ur Gott,
der allein der Rıchter 1St. Wenn dıe heilige Schrift Sagt, daß das Band des Men-
schen Ott e1n unmittelbares sel, daß der Vater ZU Sohn hinziehe, un: wenn
autf Grund dessen der Apostel Paulus kühn ausruft: ‚Was sol] mich cheiden VO!]  3
der Liebe Christi‘, und alle die zerstörenden und scheidenden Momente auft-
zählt un: versichert: In allem diesem sınd WIr sıegreich dessentwillen, der uns
erlöst hat, wenn das in der heiligen Schrift lesen un: der Papst behauptet,könne durch seiınen Bannstrahl uns scheiden VO!  3 der Liebe Christı. dann

allerdings verbieten, die heilige Schrift lesen“ („Der dritte Altkatholiken-
ongreifß Constanz 1M Jahr 1873 Stenographischer Bericht“, ‚OnNnstanz 1873,

269 r Das 1St die Spannung, dıe aut diesem Brietwechsel liegt: INa  - erlebt den
Reifungsprozeß einer 1n ihrer Bildung breit angelegten Persönlichkeit VO  » ökume-
nıscher Relevanz, die 1n der Härte des geistigen Kampfes immer deutlicher
einem mündigen Christen wırd

Bonn Christian Qeyen
Fohn Elbert WE Sson: OLT Mensch und Welt bei Franz

(Basler und Berner Studien ZUr historischen und systematıschenTheologie XXX) Bern-Frankfurt 1977
Es 1sSt merkwürdig: Overbeck 1sSt se1it dem nde des ersten Weltkriegs eigentlichimmer modern BCWESECNH. Die theologischen Bewegungen VO  3 der dialektischen

Theologie bis ZUr Gott-ist-tot- Theologie haben ıhn tür sich reklamiert und ebenso 1St
1mM Bereich seines eigentlichen wissenschaftlichen Interesses, dem Neuen Testament
und der Alten Kırchengeschichte sein Beitrag ErNCUtTt ZUr Kenntnis SCHOMMEN un:
erwogen worden.

Auch der 1n Basel auiIibewahrte Nachlaß, dessen Lektüre der ungefüge Stil
Ov’s reilich nıcht ımmer ZUr Freude macht, 1St 1n diesem Zusammenhang ngdurchgeackert worden. Nach den zahlreichen Arbeiten, denen DUr die VON
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Emmelius un! Pfeifter durchgeführten, weıl zuletzt erschienen, geNANNL seıen,
blieb dem MEr des vorliegenden Bandes reilıch 1Ur eıne Nachlese veranstalten
übrig.

Immerhin: führt Wichtiges VOT. Dies gilt insbesondere für ; die Anfangszeıt:
die ersten und einzıgen Predigten, die Vorlesung über Trinitätslehre und hrı1-
stologie, Bemerkungen Rothe Dıie Texte, ANS denen 1n zıtiert wird,
ergeben Aufschlüsse das Werden des Ov’schen Denkens.

Unter dem Verschiedenen fällt auf eine verborgene Hınneijgung ZuU Tradıtio-
nellen etwa g' wen1g Freude Schiftbruch‘; 86), damıt 1n Zusam-
menhang stehend ine Schätzung des Mönchtums als Rückkehr DA Urchristentum
S TI die Forderung einer Form VO  3 Mystik als Ersatz tür Religion (S. 125)
un: 1n einem der spatesten Texte dıe Beschwörung des Dichters als des 1mM
Vergleich zum 'heo OSCHL ‚anhörenswertesten Interpreten heilıger "Texte‘ > 97
Nıcht unbekannt Ov’s Gedanken ber den Gegensatz zwischen Relıgion un:
Geschichte, Gedanken, die aut die dialektische Theologie einwirkten und VO  3 dıeser
umgebogen wurden. Man wiırd jedoch MI1t Aufmerksamkeit die Formulierungen
lesen; die twa auf 115 dargeboten werden.

Das ausgebreitete Material müfste reilıch, £ruchtbar gemacht werden, in
einen yrößeren Zusammenhang, se1 6cs der Geistesgeschichte des Jahrhunderts
un! der 1in ıhm siıch vollziehenden Säkularisierung, se1 der Lebensgeschichte Ov’s
gyestellt werden. Was das erstere anbelangt, INa CS lange dauern,; bıs ein Geist
VO Range Hiırschs aufsteht, der das VO  - jenem begonnene Werk aAuiIzunehmen
sıch könnte. Im Hinblick auf letzteres stellt sich jedoch dıe Frage, ob siıch
das lohnt, wWwWenn Ma  3 sich ıcht blo{fß auf eın psychologisches Gemälde beschränken
will Hıer gilt wohl, w as Harnack ber Orv. sa „Eın Vvirtuoser Bohrer 1St
noch kein virtuoser Baumeıister“, den beschreibt als einen, der siıch selbst viel
deutlicher als seinen Gegenstand porträtiere, der VO sıch selbst ıcht loskomme,
„weıl ihm wirklicher Kraft, eın geschichtliches Problem bezwingen DE
brach der Kraft, die aus Kongenialıtät entspringt” 1912 Sp. f
Allerdings wird INa heute, da sich INa  3 CT, der seiıne Art kopiert, in der
theologischen Welt tummelt, die selbstquälerischen, ja sıch kasteienden Betrach-

Ov.’s nıcht ohne Erschütterung lesen das aut wiedergegebene Zıtat
endet MIt Markus 1, un älßt tiefste Tiefen der inneren Kämpfe Ov’s
ahnen)

Miıt Dankbarkeit nımmt INa  —; Zur Kenntnıis, dafß der ert sıch der deutschen
Sprache bedient hat INa  3 en darf, daß andere Angelsachsen ihm folgen
werden? Es erSspart viele Mißverständnisse, wWenn 1n einer Wissenschaft estimmte
Themen ın einer Sprache verhandelt werden.

Bonn Ernst Bammel

Günther N: z Norden: Der deutsche Protestantısmus ım
nationalsozialistischenJahr der Machtergrei:fung:

Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus erd Mohn 1979 438
Mıt dem vorliegenden Werk greift der ert. eın Thema auf, das ihn auch schon

1n seinem 1963 erschienenen Buch „Die Kırche 1n der Krise“ beschäftigt hat die
Lage der evangelischen Kirche un die Haltung führender Theologen 1m Jahre
1933 Dieses Jahr torderte auch den Protestantismus grundsätzlichen Entschei-
dungen gegenüber Wesen un: Politik des Nationalsozialismus heraus, un! damıt

annn bereıts frühzeitig dıe wichtigsten Weichenstellungen für den SA AKif-
chenkampf“ DESTLE

In dem Buch verbindet VQa  - Norden Darstellung un: Dokumentation. Die vıer
Teıle (I Stellungnahmen Aus dem deutschen Protestantismus den politischen
Ereignissen des Jahres 1993, FE Die Deutschen Christen, 111 Die entstehende Be-
kennende Kirche, Der deutsche Protestantismus un die „Judenfrage“) sind
jeweils wieder untergliedert in kürzere einleitende Abschnitte, die breıite Darbie-
Cung zeitgenössischer Dokumente un! die Anführung weıterer zeitgenössischer
Literatur. Eın umfangreiches Literaturverzeichnis, das auch die wichtigste Sekun-
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därliteratur enthält, ıne Zeittafel, eın chronologisches Quellenverzeichnis un: en
Personenregiıster chließen den Band ab Das etzere gz1bt knappe biographischeDaten der auftretenden Personen unı! ErSeIzZt zumındest stückweise den
gut wıe völlig fehlenden Kommentar den Dokumenten.

Dıie Dokumentation 1St iıcht Aaus archivalischen Quellen erarbeitet; Van Norden
druckt vielmehr zeıtgenössische Texte wıeder ab, die dem Fachmann ZuUu Sroel geläufig sınd, die einem anderen 'e1] ber auch AZus schwer zugänglichenkırchlichen Zeitschriften, Sonntagsblättern OE A: Vor allem des Rheinlands ‚uUSam-
mengestellt wurden. Dıie Texte vermitteln durchaus einen repräsentatıven Quer-SCHNITE durch den Protestantismus des Jahres 1933

Durch dıie Veröffentlichung dieser Texte besonders die des ersten Teıls
wırd das weıithin vorherrschende Bild üb: die Haltung der evangelischen Kirche

Anfang der natiıonalsozialistischen Herrschaft difterenziert un! ansatzweiıse
auch korrigiert: der Protestantismus WAar breit un verschiedenartig, als da{f
pauschal VO  } einer Kapiıtulation VOT: dem Nationalsozialismus gesprochen werden
xönnte. Die Texte weısen für den Begınn des Jahres 1933 vielmehr auf ıne starke
politisch-ideologische Pluralität hin, die sıch ann nde des Jahres aller-

Ings 1n ine auftallende Konformität hinsichtlich der yrundsätzlichen Bejahungdes Nationalsozialismus als politische Bewegung gewandelt hat. In diese „politı-sche' Konformität einzuschließen 1St auch die werdende Bekennende Kirche, die
jedoch miıt iıhrer Verweigerung der Gleichschaltung und ihrem Pochen aut dıe Un-
abhängigkeit kirchlicher Entscheidungen iıhr „kirchliches Neın“ ZU National-
soz1alısmus ausdrückte und nolens volens mIiıt dem 5System 1ın Konflikt gerlet.Es 1St e1in gewisser Nachteil des Buches un einNe Verengung des anfangs inten-
dierten difterenzierenden Ansatzes, Wenn der ert. 1mM II un: III eıl die Doku-

Aaus der SanzeChN Breıite des Protestantismus 1U  3 wieder dıe and-
läufigen Grupplerungen „Deutsche Christen“ un „Bekennende Kirche“ subsumiert.
Nıcht jede deutsch-christlich klingende Stellungnahme 1St dieser organisatorischdoch relativ fest umriıssenen Gruppe zuzuordnen (so wa der Pfarrerverein,210 fE3: un: unaufgearbeitet ist nach wıe VOTr das zußerst komplizierte Verhält-
Nn1s der liberalen Theologie ZUuUr Bekennenden Kırche vgl Mulerts Besprechung VO  3
Karl Barths „Theologische Exıstenz heute“, 288

München arsten Nicolaisen

Ernst Christian Helmreich: The German Churches under
Background, Struggle and Epilogue. etroıt (Wayne State UniversıityPress) 1979 616 S geb

Der amerikanısche Hiıstoriker Ernst Christian Helmreich hat trüher schon Ver-
schiedene Arbeiten ZUr NeEeUsStITeEeN deutschen Kirchengeschichte publiziert, darunter
auch ine Geschichte des Reliıgionsunterrichts 1n Deutschland (Religious Education
1n German Schools: An Hıiıstorical Approach, 1959; dt. Übers Religionsunterricht1n Deutschland VO  3 den Klosterschulen bıs heute, Nun legt als Krönungseiner Lebensarbeit ıne umfangreiche Gesamtdarstellung des Kirchenkampfs VOTL.
Nach John Conw bekanntem Buch Nazı Persecution of the Churches
1933—45, 1968, dt. Sbers.: Dıiıe natiıonalsozialistische Kırchenpolitik 1933—45,1St 1es5 das ‘9 VO  »3 einem angelsächsischen Autor für eın englisch-sprachigesLeserpublikum verfifalste umfassende Werk ber die Kırchen 1m rıtten eich Vor-
aussıichtlich wırd denn auch Helmreichs Buch 1mM englischen Sprachbereich Zu
standard-work der Kirchenkampf-Geschichtsschreibung werden. Es iSt flüssig HC-S!  rieben unı INa  —3 spurt ihm auf Schritt un: Tritt die soliden Kenntnisse und die
Vertrautheit mit Deutschland, mMIt den deutschen kirchlichen un: politischen (Ge-
gebenheiten Helmreich hütet sıch VOr kurzschlüssigen un einseıtigen Urteilen,scheut ber auch iıcht VOT deutlichen Stellungnahmen und Schlußfolgerungen —
rück Auf weıte Strecken basıert se1n Bericht ber Fakten und Entwicklungen auf
eıgenen Forschungen 1n amerikanischen und deutschen Archiven Die Literatur ISt
bis ELW 1970 ertaßt nd verarbeitet. Es bleibt bedauerlich, da{fß 1n dem 1979 Eer-
schienenen Werk ıcht NUr die beiden großen, allerdings noch nıcht abgeschlossenen
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Gesamtdarstellungen VO:  e} Kurt Meıer (1976) un! Klaus Scholder (1977); sondern
auch Schäfers wichtige mehrbändiıge Dokumentatıon des Kirchenkampfs 1n
Württemberg ff.), Jürgen Schmidts „Martın Niemöller 1M Kirchenkampf“
4971) un: das für die Religionspolitik Hiıtlers cehr bedeutfsame Buch VO Sıe-
gele-Wenschkewitz „Nationalsozialismus un Kirchen“ (1974) offensichtlich nıcht
mehr ZUr Kenntni1se wurden. Gleiches gilt für die Weimarer Zeıt, ber
die se1it 1970 wichtige eu«c Untersuchungen erschienen sind Der m1t der ne

deutschen Literatur ZUr Kirchenkamptzeit vertrautfe Leser erfährt (außer ZEeW1S-
sCcMH Einzelheiten) weder über den Gang der Ereignisse 1mM evangelischen und katho-
ıschen Raum noch ber ihre Hintergründe viel Newues. Dagegen 1St verdienstlich,
da{fß Helmreich auch auf die Freikirchen un Sekten ausführlich eingeht. Hıer C171 -

fährt INa  j manches, W 45 nirgends finden ISt.
Auftf alle Fälle erfüllt edoch Helmreichs Buch die wichtige Aufgabe, interes-

sıerten Lesern 1n der angelsächsischen Welt den Weg der deutschen Kirchen durch
die Hıtlerzeit eindrücklich schildern. Die institutionellen Probleme un: Entwick-
lungen sind dabei eutlich 1mM Vordergrund, wihrend sowohl die theologischen
Weichenstellungen w ıe die gesellschaftlichen Verflechtungen weniıger Beachtung fin-
den. Gerade für die nichtdeutschen Leser 1St wichtig, da{fß in den einleitenden
Kapiteln ıne knappe Skizze der kirchlichen Entwicklung und der kirchlichen Struk-
LUreN in Deutschland se1it der Reformationszeıit entworten wird. Dann folgt eine
Schilderung der Weıj1marer Zeıt, wobei sowohl für den Protestantismus w1e tür den
Katholizismus die rechtliche Beziehung „wischen Kıirche un Staat 1m Mittelpunkt
steht. Wıe dieser Hauptabschnitt („Background“, Kap 1—5, 17-117) dem
Leser hilft, die ım breiten Haupttel („Struggle“, Kap. 6—20, 121—410) geschil-
derten Kampfjahre besser hen, 111 Helmreich 1m Schlufßfßabschnitt („Ep1-
logue“, Kap 21-23, 413—469 die Entwicklungen nach 1945 ın knappem Abriß
vergegenwärtigen.

IBEN Buch stellt mi1t den genannten EinschränkunıgCch ıne eachtliche un:
dankenswerte Leistung dar

Andreas LindtBern

Notizen

Regle de Benoit. Edıtıon du Centenaıre. Texte latın, introduc-
t1on Par Par Mannıng, version francaıse Dar Rochais. Les Edi-
t10NS de la Documentatıon cistercıenne 5430 Rochefort, 1980, in-8, C

236 Prix  e 350
Les FTEVUCS de langue francaıse avaılent depu1s pres de ans publie des

artıcles nombreux OonCcernan 1a priorite de 1a Regaula Magistrı Par rapport la
Regle de Saınt Benoit. Peu V’articles avaılent .  U rediges langue allemande ı1
faut dire Qu«EC le monde scientifique allemand, V’exception de quelques SAaVan(ts,
o’est zuere interesse quest1on capıtale: saınt Benoit a-t-ıl NO  - puise ans
une yegula anterieure POUL copıer 1a DTreSqU«C totalite du Prologue, des chapitres

77 La reponse ete donnee depu1s longtemps rencontire plus -
jourd’hui de tenants de l’opınıon traditionnelle.

l’occasıon de l’annee jubilaire de 1a naıssance de Ssaınt Benoit (480— le
Eugene Mannıng resume les differentes pos1ıt10ns des SAaVants et DOULF QU«C

ogrand public pui1sse faire une ee de Ia problematique de SCS cConsequences,
Sans aAvolr recourır Al  D4 difterentes FEVUCS AU.  D S1X volumes tort techn1iques des
SOourcCcCESs chretiennes qu«e le de Vogüe consacre recemment O la quest10n.

On PCUT resumer A1NsS1 1a posit1on de ”auteur: la Regula Magıstrı, SOUTCE de ]a
Regula Benedictt, TrOUVEC SO  e orıgıne Gaule K  P} ecrite deux trO1s
etapes. Un de Ces etats >  QV utilise pPar abbe du Mont-Cassın quı pu1se dans
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regula POUFr tırer la PreSQuUE totalıte de spirıtualite Prologue LOUL
S’inclinant CIs plus de cQharıte SOUS l’influence de Augustin. Partois Benoit

aJoute supprıme Passage le demontre le Comme les regulae-etaientdes reflets d’une epoque d’une certaıne evolution, peut certaınes
secti1Ons de la Reg. Ben SONL posterieures la MOFTFT de Benoit u  N redaction
definitive la Lıturgie le d  e  but du 64 SUr l’election abbatıiale 1NsSs1 qJuU«cCle 65 SUr le praepositus. En POSAanNt des quest1ons SUr poi1nt, l‚ donne des
ArSgumenTts qu1, SAanls etre definitifs, feront reflechir les chercheurs. De . meme U:  Nla datatıon de 1a VI1IeE de Benoit, ’A refuse les dates tradıtionelles S la
plupart de SCS predecesseurs, n devoir ul date posterieure DbU;faıt eNvıron I f POUr 1a IMOrTt du patrıarche.

Des doctrinales de Ia version Jangues francaise prolongent l’expose deIa spırıtuaıllite de la regle des tables (mots francais, INMOTS latıns, Citations SCr1pP-turaıres) termınent volumu. 51 les Aautfeurs ONT voulu atteindre Jlarge public,les LrOuUuveron des etudes arucs ans les dernieres annees CT,S  ıls PEUVENT Das etre touJours d’accord VEC tel tel detail, ils SEroNt interesses
etfre u AVEC plaisır.
Dar les VLG 161 eXposees. Sıgnalons queE le latin 6ST sutfissament souple DOUr

/sues E rnile‘ Brouette
Vries o ser de, Grundbegriffe der SC öla 1980 XIIL,120 d Kartoniert, Ladenpreis 36,50 für Mitglieder

Wenn inNan das Bändchen ZUr Hand nımmt, 1St 19908  . zunächst über weı Dınge
UnNnTt: Dafß auf nıcht Sanz 120 Seıiten „Grundbegriffe der Scholastik“ abgehan-delt werden sollen un da tür das wahrlich dünne Bändchen der stolze Preıis VO  j

36,50 (für Miıtglieder gefordert werden. Immerhin 1St es jedocheın renommıerter Autor, der für das Ganze verantwortlich zeichnet. Er gyeht davon
AUS, daß Ccs siıch auch heute noch lohnt, „sıch miıt der ebenso scharfsinnigen wıe in
die Tiete gehenden Gedankenarbeit der yroßen Scholastiker, insbesondere desThomas VO:  3 Aquın, auseinanderzusetzen“ ( Vorwort VII), daß einerseits das rbeder Scholastik noch durchaus lebendig Ist, daß daher andererseits 1ese Scholastik
keineswegs eine einheitliche Größe 1St Uun: die Interpretation ihrer Grundlehren
immer noch zahlreiche Probleme ufgibt Sıch nıcht ausschließlich, ber doch
wesentlichen aut Thomas VO] Aquın stützend, befaßrt sich der Verfasser mıtBegriffen 1ın ausführlichen Hauptartikeln, 1n denen auch zahlreiche andere Be-oriffe behandelt werden, die leicht aufzufinden sınd, weil S1e 1n die alphabetischeOrdnung MI1t den Hınweisen aut die jeweiligen Hauptartikel aufgenommen WUr-den Die Hauptartikel sel'en ZENANNT: Abstraktion, Akt un Potenz, Allgemein(es),Analogie, Beziehung, Form, Individuation, Kausalprinzip, Kontingent, Materıe,Metaphysik., eın (Seiendes), Seinsprinzip, Substanz un Akzidens,sache, Teilhabe, Ur-Urteil, Vollkommenheit, VWesen. Eın Namensverzeıichnis un eın Verzeichnisder lateinischen Fachausdrücke beschließen das Opusculum, das ıcht zuletzt durchseinen geringen zußeren Umfang Zeugnis Von der Meisterschaft des Verfassersablegt, die sıch 1m briC auch In der Klarheit und Einfachheit seiner Sprachezeigt.

München Werner Dettlof}
The Church 1n Town and Countrysıde, edited by Derek Ba-

Studies 1n Church Hıstory, Vol 1 5} Oxtord 1979 486
Der vorliegende stattliche Band bietet 1ne Auswahl Von Reteraten un Vor-

tragen, die dem und 18 Kongreß der Ecclesiastical Hıstory Society 1n Shef-field gehalten wurden. Grundthese der Tagungen ber die Kirche 1ın Stadt un and
War offensichtlich, daß das Christentum in seinen An angen eine „städtische Reli-g10N“ gewesen WAar, die sich in den spätantiken Stidten etablierte: Diese Tatsachepragte die ersten Jahrhunderte der Kırche chichte und involierte 1ine Neihe VON Problemen und Schwierigkeiten, 2das Christentum daran Z1Ng, auch

entscheidende Prozeß wiırd ındas Land erobern. Dieser für das Christent
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einer Reihe VO! Retferaten mMit eindrucksvollen Beispielen belegt un dokumentiert,
dıe VO) Nubien und Syrıen ber das spätantik Rom: und Gallien bis nach Eng-
and den Angelsachsen reichen. Andere Beıträge beschäftigen sich Mi1t der-
nCN, sehr speziellen Problemen der Kirche, vorrangıg 1in Großbritannıien, w1e ELWa

der Stadtmissıon 1in J]as der den Trinkern 1ın englischen Stidten 1m Welt-
krıeg. Dıiese Referate SC der grundsätzlichen Frage nach, w 1e das mittelalter-
lich-ländliche Christentum 1n der euzeıt wiederum m1t den überwiegend urbanen
Lebenstormen und Lebensgewohnheiten der modernen Welt kontrontiert wird und
damıt fertig werden versucht. Für die deutsche Kirchengeschichte verdient der
Beitrag VO  3 Bernd Moeller 1n ein ıcht ganz einfaches Englisch übertragen
besondere Beachtung, der VO  — der Bedeutung der Stadt tür die Retormatıon han-

der bekannten hese AuUsS, da{fß die deutsche Retormatıondelt. Dabei geht VO:

primär eın städtisches Lre1gN1s WAar. Denn 1ın der deutschen Reformatıon tand ine
Interaktıon 7zwischen Stadt un Kirche 9 zumindest zwischen relevanten Grup-
pen 1n der Stadt und in der Kirche Moeller 111 dabei beweısen, dafß diese Inter-
aktıon ein sehr Ites Thema der Kirchengeschichte 1SEt. Er greiit für seıne Argumen-
tatıon autf Max Weber zurück, der dem Beıtra „Die Stadt“ Aaus dem posthum
veröffentlichten Werk „Wirtschaft un Gesellscha diese Stadt-Kirche-Beziehung
eingehend erläutert. Dıie „Stadt“ 1St dabe!] ıne der Weberschen Idealtypen für ıne
Gemeinschaft. Sie hat ıhre typische Gesellschaft, ıhre eiıgene soz1i0-öÖkonomische
Struktur un: eiıgenen Gesetze, wodurch s1e sıch eindeutig VO' Umland abhebt.
Weber sieht für die ideale Stadt ıne tast gleichlaufende Entwicklung un ıne
gebrochene Kontinuiltät zwischen dem Altertum un: dem Mittelalter, 7zumindest

Abendland. Hıer schränkt Moeller eın  ; denn nach seiner Meinung kannn 1Ur dıe
griechische Polis, nıcht aber die römische 1Vv1tas mi1t der mittelalterlichen Stadt
verglichen werden. In den Stadtstaaten der griechischen Antike ber erwuchs das
Christentum. Mıt dem Zerfall dieser Stadtgemeinden un: dem Entstehen völlig

politischer Strukturen muifite sıch auch dıie cQhristliche Religion umstellen: s1ie
wandte siıch NU: dem Land Im westeuropäischen Bereich entwickelte sıch jetzt
die Form der „feudalen Adelskirche“ Als SEITt dem Jahrhundert, ausgehend
VO  - Italien, ıne Cu«c Stadtkultur entstand und die Städte Zentren eiınes eNLt-

wickelten wirtschaftlichen un gesellschaftlichen Lebens wurden, da konnte sıch die
ändlich-feudale Kirche nıcht mehr-anpassen. Die tradierte, ändlich gepragte Kır-
chenorganisatıon konnte sıch 1n die -neue Stadt nl  t mehr einfügen un: wurde
schliefßlich ZuU Fremdkörper 1n den Kommunen.

Für die Stäiädte ber wurde wicht1g, nach der wirtschaftlichen un politischen
iıche Freiheit un EigenständigkeitUnabhängigkeit auch noch die religiös-kirchl insbesondere den Reichsstädten, schonerlangen, dıe teilweise iın manchen Städten,

1mM Spätmittelalter erreicht wurde. Dıie völlige Trennung VO:  - der landorıentierten
Kirche war nach Moeller der tiefere Grund un eigentliche Motor für die Retor-
matıon, was MIt Sicherheit tür die Reichsstädte zutrifft. Miıt der Mitte des
Jahrhunderts brıcht Moeller seine Darste un ab, mit gutem Grund, enn NEeuUC

Strukturen entstanden, nämlich der frühmoderne Staat un: schliefßlich der 1bso-
lutistische Staat, der gerade die estädtischen Freiheiten radikal beschnitt un damıt
auch das religiös-kirchlich Leben entscheidend veränderte. Moeller wollte mit se1-
ne Reterat keine Einblicke eröffnen, XCsuchte auch keine FOor-
schungsansatze der Thesen, doch bot sein Vortrag eınen csehr gedrängten, ber
höchst formatıven Überblick ber die Rolle der Stadt 1n der deutschen Reforma-
t10N2. Rudolf FndresErlangen
Ecclesıa seEmM.PCTI reformanda. V:Ortrage zZzu Basler Retor-

1529—1979 Hrsg. Von Hans Guggisberg un:mationsjubiläum Friedrich Reinhardt Verlag Basel 1979, 168Peter Rotac
Der Stadtkanton Basel umfaßt außer der Stadt am Oberrhein auch die nörd-

iche Vorortgemeinde Riehen, ın der SeIt Jahrzehnten Öökumenische Besinnung 1n
für die Schweiz exemplarischer Weise praktische Tradition geworden 15t. So kam CS,
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da den A24US Anlafß des 450jährigen Jubiläums der Basler Reformation 1n der
Stadt VO Kırchenrat un: seınem Präsiıdenten Rotach organısıerten und Sut be-
suchten öffentlichen Vortragen eın halbes Jahr vorher bereits drei Vorträage ın
Riehen vorausgıngen, welche die Retormation mehr Aaus heutiger un Sökumenischer
Sıcht beleuchteten.

Gottfried Locher, heute Emeritus 1n Bern un früherer Ptarrer 1n Riehen, faßte
reformatorisches Christentum Aaus hıstorischer Sıcht USamMm«CN, iındem daraus
Aufgaben tür dıe Gegenwart tormulierte (S 103 fl > Lukas Viıscher. bıs kurzem

Ckumenischen Rat 1n ent und heute Leıiter einer schweizerischen Evangeli-
schen Arbeitsstelle tür Okumene 1n Bern, stellte den spezifisch reformierten Auft-
trag 1n der ökumenischen Bewegung heraus S 116 un Vıctor Conzemi1us, b1s
VOT kurzem Ordinarius für in Luzern, schilderte 1ın der VO'  3 iıhm gewohntendifterenzierten, originellen un anregenden Weiıse „die Reformation Aaus katholj-
scher Sıcht“, indem den Ruf Zwinglis ‚ nt Gottes Wıiıllen Tapteres“aut die tapferen kleinen Schritte der Gemeıinden, die sıch ökumenisch begegnen,reduzierte un VOT den theatralischen großen Gesten warnte.

In der vorliegenden Ausgabe sind jenen Aktualisierungen retormatorischer
Bemühungen V1er rein historische Vorträge vorangestellt, die „ Wesen un Wır-
kung der Basler Retormation“ A2us verschiedenen Blickwinkeln beleuchten wollen.
Bernd Moeller, Göttingen, eröftnete den Reigen, indem den stadtgeschichtlichenRahmen Basels miıt dem Lübecks 1m Jh näher verglich Richard Staufter, Parıs
ehedem Pir. der franz. Gemeinde Basels), paraphrasierte das „heute fast Sanz
vergessene” 28) Basler Bekenntnis VO  I 1534 des Oswald Mycon1ius un!
die beiden Basler Ordıinarıen für Neuere Geschichte Hans Guggisberg un
Markus Mattmüller folgten miıt Beiträgen rAN un!: Jh ährend Gugg1s-berg Basel nüchtern nıcht als „Miıttelpunkt“, wohl ber als eiınen „geistigen Brenn-
punkt zwischen Parıs, Rom, Wıttenberg und ent mi1ıt eiıgenem Charakter“ VOT
Augen führt, ındem die „humanistische Kontinuität 1m konfessionellen Zeitalter“
(5 70 nachzeichnet, geht Mattmüller den Versiumnissen des Basler Obrigkeits-farramts 1m Jh ebenso WI1e den zahlreichen, WEeNnNn auch relatıv spaten Auft-
rüchen Wegen nach, deren Aufzählung nıcht gerade als vollständig -zusehen ISt.

Kurzer tassen sıch der Solothurner Weihbischof Otto VWüst ın einem.: AUuUs „Er-
un Einheit“ bestehenden Besinnungswort eines Katholiken ZzUu Anlaß,

ın dem besonders die gemeınsame Zuwendung ZU Sökumenischen Einheitsgedan-Icen als wichtigste Innovatıon gegenüber früheren Reformationsjubiläen hervorge-hoben wird, während &. Lochman 1n seiner Jubiläumsansprache die Basler
Synode VOT allem dem zuletzt durch Staehelins Gesamtwerk ve: eich-
Gottes-Gedanken seine bekannten gesellschaftsverändernden Kategorien bei CHT.Insgesamt ein Band, der 1n seiner Vielfalt der Aspekte un: Materialien -
regend für weiıtere Reformationsjubiläumsbände anderer Regionen un Stiädte seın
könnte!

Basel Karl Hammer

Das Verdienst des Vortrages VO  3 Andre Seguenny: Spiritualist1-sche Philosophie Antwort auf die religiöse Frage des
Institut für Europäische Geschichte Maınz. VorträgeNr f (Steiner) Wiesbaden 1978, S 1St CS, erneut auf dem Problem der Be-

stımmung des Spirıtualismus des Jh.s aufmerksam machen. Die bestehende
Diskussionslage wırd gekennzeichnet: e1It dem Anfang des Jh.s o>ibt 6s ıne
spiritualistische Bewegung, ber 1st nl gelungen, s1e N erfassen. Sıe ist
VOr allem auch für die weıtere philosophische Entwicklung VO  —3 Bedeutung.Entstanden 1St der Spiritualismus W1€e die Reformation in der damaligen Krise
der Religion, bzw. der der Philosophie und Theologie. Verkürzt un darum schief
wirken 1n diesem Zusammenhang manche Parallelisierungen der LösungsversucheLuthers un der Spiritualisten gegenüber der bestehenden Skepsis, Nach den Wur-
eln des Spiritualismus wiırd iıcht ernstliıch gefragt. Durch die Beschränkung auf
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Denck, Entfelder und Franck kommt das Phänomen Spirıtualismus seiner Breıite
(Abendmahlsauffassung!) Bar ıcht 1n den lick. eachtlı: ISt hingegen, daß nach
der „Philosophie“, dem Verständnıis VO  — Gott un!: eın beı den Spiritualisten LE
fragt wird. Dıie göttliche Liebe den Menschen, reilıch nıcht nach seinem
natürlichen sondern nach seiınem geistigen Wesen, als Gegenüber OTaAus, Dıie 1Abso-
ute Transzendenz wird selbst transzendental und somıit dem geistıgen Menschen
zugänglich. Dies geschieht allerdings nıcht 1n abstrakter Erkenntnis, sondern 1m
Lebensvollzu ber das wird miıt eınem Zıtat A4US der „Deutsch Theologia“ be-UQlegt! Dem 1St für seine, hoffentlich eine CUuc Diskussion ber den Spiritualıs-
INUS provozierenden Thesen danken.

Martın BrechtMünster/W.
Die aus einer Bonner Dissertation hervorgegangene Arbeit VO!]  3

Krıeg, Der mystische Kreıls. Wesen und Werden der Theologie Piıerre
Poirets m Arbeiten ZUT Geschichte des Pietismus F Göttingen, Vanden-
hoeck Ruprecht, 1979; Z&} 5 untersucht 1n Verbindung VO:!  3 Biographie un
genetischer Sıcht des literarischen Werkes dıe ınnere Kontinuität poiretianischen
Denkens. Hatte INa  3 siıch bislang zume1st Einzelaspekten seines Schaftens gewid-
met, wird 1er umsichtig die au allen Schriften un!: Editionen ertfaßbare Theo-
logıe religiöser Erfahrung, des Weges der Begegnung Gottes miıt der für Gott treien
Seele des Menschen, 1n OT: argumentatıven Entwicklung Einbezug VO  —

Poirets Gegnern und Gewährleuten w1e auch 1n subtiler Auseinandersetzung Mi1t der
bisherigen Forschung nachgezeichnet. Dıie Bedeutung Poirets wırd 1n sSEeE1iINCIN Ver-
such der Verbindung VO  3 Mystik und Cartesianısmus erkannt. eın Bemühen, der
Moderne religöse Erfahrung durch ıne rationale Methodologie zugänglich Ce1I-

halten, geriet rasch 1n Vergessen, wohl ıcht zuletzt deshalb. weıl seıin ochge-
schultes >ekulatives Denken NUur 1n den weniıgsten Fäillen VO  3 den Frommen 1m
Lande verstanden wurde. Darın lıegt gewiß auch der Grund, daß Poiuret siıch mehr
durch die VO:  - ihm besorgten Edıiıtionen anderer Mystiker als durch seine eigenen
Schriften einen Namen als Tradent erwarb.

Bonn Faulenbach

Alfred chindler (Herausg.): Monotheismus als DOlitısches
o b m ? rık Peterson un! dıe Kritik der politischen Theologie Stu-

dıen ZuUur evangelischen Ethik Band 14), Gütersloh (Gerd Mohn) 1978, 234
In diesem VO]  3 Schindler (jetzt Bern) herausgegebenen un VO!  3 ıhm und sel-

116}  3 einstigen Heidelberger Mitarbeitern Badewıen, Fellechner, Gertges,
Hartmann, H.-UÜ Perels un!: Scholz bestrittenen Diskussionsband 1St die

einstmals vielerörterte These Petersons VO  3 der (prinzipiellen) Erledigung jeder
„politischen Theologie“ (verstanden 1m Sınne des Mißbrauchs der cQristlichen Ver-
kündıgung ST Rechtfertigung einer geschichtlichen Situation) durch ıne eigentlich

nennende trinıtarische Gottesvorstellung der bisher umtassendsten und viel-
leicht abschließenden Prüfung unterzogen worden. Die Einzelbeiträge befassen sıch
miıt der „Entstehung des Monotheismus-Aufsatzes“ (S 9 der Prüfung VO  j

Petersons historischem Beweismaterial nach These Uun! Belegen VO!]  3 Aristoteles bıs
Augustin (S 23— mM1t Methode un These Petersons als Spiegel dogmatischer
Entscheidungen“ (Sr Petersons theologischem Weg (S 76—148), der „Theo-

heologie“logie arl Schmitts“ (> 149—169), dessen berühmte „Politische
Peterson bei der Formulierung sSsC1iNCT These mMIt 1mM Auge hatte, un endlich MI1t
„Bemerkungen DE Funktion der Peterson-These 1n der NEUECTCIL Diskussion ıne
Politische Theologie“ (S 170—201). Das Ganze WIr'! eingeleitet durch ıne kluge
„Einführung“ des Herausgebers S 9—13) un durch eine Serie VO  - (vor allem
bibliographischen) Anhängen bereichert. Das Ergebnis der Überprüfung ist, daß die

aus dem konkreten Herausgefordertsein der Anfangsjahre des „Dritten Reiches“
These Petersons NUur als eın produktives Mißverständnis be-wohl begreifliche

Zzeichnet werden kann, sehr C® sıch nach wıe VOT lohnt, sich gründlich mi1t ıhr
auseinanderzusetzen. ber da eın kausaler Zusammenhang bestünde 7wischen
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Eusebs VO!]  3 Caesarea, des „Kronzeugen“ Petersons, mangelhaftem Glaubensbe-
kenntnis, seinem „arıanischen“ Monotheismus, un: seiner fatalen „politischenTheologie“, während umgekehrt das korrekte Bekenntnis dem drejeinigen Gott
auch das umiındest prinzıpielle nde aller politischen Theologie 1M negatıvenSınne bedeute, das aßt sıch historisch verifizieren un! iSt wohl auch sachlich

ON, wahr sein! kann dem 1ın allem NUur völlıg zustımmen (Eın-zelausstellungen nıchts Z Sache und hoffen, daß dieser gehaltvolle Band bei
den immer wıeder unvermeıdlichen berlegungen un Erörterungen ber den
des antıken Christentums (inner:' des Imperium Romanum) ZUr Reıichskirche,ber die Ideologiekritik als Aufgabe der Theologie, ber die politischen Folgen des
Evangeliums uUSW. die gebührende Beachtung finden mOge.Mar H“TS Adolf Martın Rıtter

Zeitschriftenschéui
Herbergen der Christenheit 1 FD ahrbuch für deutscheKirchengeschichte. In Verbindung mit Herbert VO'  — Hıntzenstern, Helmar Jung-hans un: Wolfgang Ullmann herausgegeben VO)  3 Karlheinz Blaschke (Beı-trage D deutschen Kirchengeschichte herausgegeben im Auftrag der Arbeitsge-meinschaft für Kirchengeschichte der Evangelischen Landeskırchen un! der

Arbeitsgemeinschaft für das kıirchliche Archiv- und Bıbliothekswesen 1n der
DDR, Band AJ) Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1978, 167 PP-., Abb
Der &D  an enthält: f32 e  e 5 Kenz als muittelalterlicher

Wallfahrtsort und späterer Gesundbrunnen
Buske, der ausgewı1esene Kenner pommerscher Kırchengeschichte vgl Herbergender Christenheit 1973/4, behandelrt die Geschichte des bedeutendsten mittel-

alterlichen Wallfahrtsortes auf dem Gebiet der heutigen Greitswalder Landeskirche,
Kenz bei Barth, 1mM Mittelalter die „Marıa Pomerana“ verehrt wurde un INa  -
1n einer mineralhaltigen Quelle Heilung von Lahm- un Blindheit suchte. Die
Wallfahrten nach Kenz haben nach 1400 eingesetzt. Der eigentliche Anzıe-
hungspunkt war das schon 1M 1 ahrhundert verlorengegangene Marienbild für
das ine ausschließliche Wallfahrtskirche errichtet wurde, die keinerlei; pfarramt-liıchen Zwecken diente. Gegen die bisherige Forschung kann Vt. den Bau dieser
Kırche schon für die allerersten ve des 1 wahrscheinlich machen un ihre
Abhängigkeit VO  3 der Stralsunder Marienkirche und der NUur wenıge Jahre UVO!]
errichteten prächtigen Wallfahrtskirche 1n ilsnack erweısen. Noch 1n der
Häilfte des Jh erlebte Kenz, inzwischen MI1t verschiedenen Ablaßprivilegien
ausgestattet, seinen Höhepunkt als Walltahrtsort. 1405 war auf der Reıse nach
Kenz Herzog Barnım VI gestorben und 1n der Kenzer Wallfahrtskirche raben
worden. So bekam Kenz als Begräbnisstelle der pommerschen Herzogsfami -
sätzliche Bedeutung. Vf. hierin den Grund, das Gnadenbild ZUr
„Marıa Pomerana“ wurde. Nachdem se1it Anfang des Jh die Wallfahrten nach
Kenz anscheinend immer mehr zurückgegangen N, verlor Kenz urch .die Eın-
führung der Reformation 1n Barth (1533) alle rühere Bedeutung. In den /0er
Tahren des 1 Jh wurde AauUs der ehemaligen Wallfahrtskirche ıne evangelischePfarrkirche. Der dreißigjährige und der Brandenburgisch-Schwedische Krieg VeI-
wusteten Kenz wahrscheinlich total. Als INnNan 1n den achtziger Jahren Kenz NUu:  -
1n Schwedisch-Vorpommern gelegen wieder aufbaut, erinnert INa  —3 sich auch desheilkräftigen Brunnens. Im Laufe des Jh entsteht eın beliebter Kurort fürdie führenden Schichten 1m schwedischen Vorpommern. Dıie AngliederungPreufßen sSe1It 1815 und das Aufkommen VO  - Seebädern 1ın der unmittelbaren Um:-gebung seiIt Ende des 18, Jh lassen Kenz als Kurort unınteressant werden. DerAufsatz wırd erganzt durch eın reichhaltiges Literaturverzeichnis ZUur Geschichte
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VO'  3 Kenz und durch Fotographien alter Stiche des urortes und einer 1n der Ken-
ZeTr Wallfahrtskirche bis die dreißiger Jahre unNnseres ahrhunderts autbewahrten
Pietäa, die häufig fälschlich tür das verlorene mittelalterliche Gnadenbild
hielt.

3346 5 - Eınıge Bemerkungen zZUm ehde-
nıcker Altartuch ım Besıtz des Märkischen Museums Berlin

Vf:; stellvertretender Dıirektor des Märkischen Museums Berlin, das das 1884
erstmals erwähnte Zehdenicker Tu: seiIt 1933 aufbewahrt, stellt in vorliegendem,aut einen 1974 OE der Arbeitsgemeinschaft für Berlin-Brandenburgische Kirchen-
geschichte gehaltenen Vortrag zurückgehenden Autsatz dieses tür die Mark Bran-
denburg einzigartıge Kunstwerk Aaus Anlafß eıner ZU einhundertjährigen ubılaumdes Märkischen Museums 1im Jahre 1974 eröftneten Dauerausstellung VOrT. Es han-
deilt sıch eın ELW X gyrofßes in einer Kombination A4US Fiılet- un
Weißstickerei hergestelltes Tuch dem Ende des 1 Jh (dazu die technisch sehr
u Abbildungen 6—20), das Vti ehesten in Frankreich entstanden annehmen
möchte. aufgenähte Leinensterne zeigen Motive Aus dem Leben Jesu und der
Marıa. An Hand ikonographischer un technologischer Untersuchungen kann Vt.
feststellen, daß das Tuch größer als ursprünglich geplant hergestellt wurde. Dıie
Ursache für die Vergrößerung sieht Vft darin, den and des Tuches umlauten-
den aut die Eucharistie bezogenen Text die Worte „qul dubitat FCUS est  . CI-
weıtern, die sıch seiner Meınung nach Kritiker der seit 1215 gültigen Formu-
lıerung der TIranssubstantiationslehre richten könnten. kämen 1er ber auch
(bezeugte) Zweitler klosterbegründenden Zehdenicker Blutwunder in Frage.Vt. denkt Katharer, Was ber unwahrscheinlich erscheint. An Hand technologi-scher Untersuchungen des Tuches kann Vi das Tuch die bisherige Forschung,die als Fasten- der Hungertuch ansah, überzeugend als Altartuch interpretie-
r’en Abb 1—24

4763 fg > Thomas Müntzer als T’heologe des Geı-
sSies UN): SeINE Sıcht VOo  >> der Erziehung der Menschheit
In seinem auf eiınen März 1975 VOTLr der Arbeitsgemeinschaft für Berliın

Brandenburgische Kirchengeschichte gehaltenen Vortrag zurückgehenden Autsatz
111 43 Müntzers Auffassung VO  3 der pädagogischen Funktion des Heıligen Ge1-
STES ür die kommende Kirche der Auserwählten aufzeigen. Nach einem Blick aut
Müntzers theologische Anfänge un seine SeIt 1519 beobachtende HınwendungLuther beschreibt Vt. Müntzers weıtere Entwicklung bıs den Ereignissen Von
Allstedt 1523 Inzwischen ın scharfem theologischen Gegensatz Luther wiıll
Müntzer in Allstedt die selt den apostolischen Zeiten verlorengegangene reine
Kirche des eistes wiederherstellen, 1ın der Ott durch seinen Heıiligen Geıist
mittelbar weıterwirkt. 50 bezeichnet Vf Müntzer als „Geisttheologen“, der 1m
Gegensatz Luether das theologische Schwergewicht auf den Artikel legte. Für
Müntzer wirkt der Geist direkt un hne zußere Mıiıttel W1e Sakramente, AÄAmt un:
Kirche. Der Geist erzieht die Auserwählten Gliedern dieser Geistkirche, hat
für Müntzer eine vorwıegend pädagogische Funktion, da{fß Vf Von einer „Päd-agogık des eistes“ bei Müntzer spricht, die 1n der Tradıtion des Spirıtualismuseines Joachim VO  3 Fıore, der Joachitischen Bewegung und der Mystik sıeht. Dıie
Vorstellung VO  3 der „Pädagogik des eistes“ durch die der Mensch „Christförmig“„christgleich“ wird, sıeht Vt. noch bei Lessing und den deutschen Idealisten
un: 1n ihrer säkularistierten Form bei arl Marx weıterwirken. Dıe Kirche 15t
Geist CrZOgECEN werden un iın der das eich Christi verwirklicht wırd Diese Kırche
für Müntzer ıne Erziehungsanstalt, 1n der die auserwählten Glieder VO: Heiligen
1St ıne sichtbare Art „Elite-Gemeinschaft“. Als radıiıkale Konsequenz Aaus dieser
pädagogischen Geisttheologie erg1bt sıch Müntzers Forderung, alle die AaUSZUFrOotiIienN,die sıch dem Erziehungswerk des eistes widersetzen. Da Nnur der VO HeıiligenGeist Erzogene Glied dıeser Geistkirche seın kann, lehnt Müntzer folgerichtig die
Kındertaufe ab Die Taufe kann 1LUr empfangen, Wer 1n der „Zucht“ des Heılıgeneistes steht. Müntzer eröffnet 1er für Vt. einen bedenkenswerten Mittelweg7zwischen Kıinder,- und Erwachsenentaufe.

Ztschr. 18
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—IO Hans=Günter Leder, Zum Stand UN ZUY Kritik der

Bugenhagenforschung
Vt 111 1n seinem überarbeiteten un auf den Stand VO  3 19/4 gebrachten Vor-

Lra VO  - 1971 eınen kritischen Überblick ber den Stand der Bugenhagenforschung
se1it 1958 geben, als INa  - des 400 Todestages Bugenhagens auch literarısch vieltältigyedachte. Der größte el der VO Vt. 1n einem Anhang aufgeführten se1lt 1958
ber Bugenhagen erschienenen "Litel stand 1m Zusammenhang miıt dem Gedenkjahr
1958 und bıetet kaum wıssenschaftlich weiıiterführende Beıträge. Diese Gedenk-
literatur vermittelt allgemeın den Eindruck einer problemlosen un 1m Grunde ab-
yeschlossenen Bugenhagenforschung. Die eigentliche WI1SS. Bugenhagenliteratur da-

zeıgt Desiderate VO: beträchtlichem Ausmaße. Das Schwergewicht der For-
schung lag bısher auf Bugenhagens umfangreichem erhaltenen Brietwechsel un
seiner kirchenordnenden Tätigkeit, wotür sıch die Gründe bıs 1Ns Jh zurück-
verfolgen lassen. ber dıe Forschung verfügt bis heute ber keine kritische Ge-
samtausgabe der Werke Bugenhagens. eit 1966 steht wenı1gstens ein durch Wol-
gastı besorgter Neudruck der Vogrt’schen Ausgabe der Briete Bugenhagens Von 1888
AA Verfügung, dem 1n einem Anhang die seither bekanntgewordenen Brietfe des
Reformators beigefügt wurden. Etwas besser 1St CS dagegen mit kritischen Aus-
gaben seiner Kirchenordnungen estellt. Die biographische Forschung 1St laut Vt.
1m Jahrhundert stehengeblieben un: hat die Ergebnisse der NECUETECN retorma-
tionsgeschichtlichen Forschung kaum aufgenommen. Fast völlig tehlen bısher Un-
tersuchungen ber Bugenhagen als Theologe und hier besonders als Exeget: Die
Arbeit Holfelders (1972) ber Bugenhagens Psalmeninterpretation, 1n der Holfel-
der Bugenhagens theologische Selbständigkeit gegenüber Luther erstmals deutlich
herausgearbeitet hat, würdigt Vf austührlich als wichtigen Schritt in der L1CUECTITCN
Bugenhagenforschung, 1n der auch die Frage nach Bugenhagens Verhältnis ZU
Humanısmus un seine Stellung 1n politischen Fragen noch weıthin ungeklärt sınd
Uun! VOLT der Herstellung einer kritischen Edition der Werke des „Doctor Pomera-
nus ohl auch nıcht kliären sind.

101132 Wolfgang Schössler: Zur Entwicklungsgeschichte des
Dompkapitels Brandenburg ın der eıt des Spätfeudalismus

Miıt der überarbeiteten Fassung seiner 19/4 der Sektion Geschichte, Bereich
Archivwissenschaft der Humboldt-Universität Berlin eingereichten Dıplom-arbeit 111 der wissenschaftliche Archivar Domstift Brandenburg einen „theo-
retischen Vorlauf“ für das für die Zeıt des „Spätfeudalismus“ reichhaltiıge Archiv
des Domkapitels gyeben, die Quellen nach archivywissenschaftlichen Methoden ZU-
gänglıch machen, „indem die Entwicklungsgeschichte des Domkapitelsinstitutsgeschichtliche Gesichtspunkten dargestellt werden co]]“ (p 101) Das Bran-
denburger Domkapiıtel, das durch die Reformation seine eigentlichen kirchlichen
Funktionen verloren hatten, wırd für die Epoche des „Spätfeudalismus“;, die tür
Vf VO:  3 der Zeıt der Reformation bis ZU nde des Feudalismus 1n Preußen
Begınn des reicht, als ıne feudale Standesherrschafrt bestimmt, die auch
ber außerökenomische Herrschaftsrechte verfügte, Ausführlich beschreibt Vft.
Rechtsstellung un innere Organisation des Domkapitels 1n seinem Charak-
LOT: eıner Patrıimonialherrschaft, dessen Aufgabe se1it der Retformation darin be-
stand, die finanzielle Versorgung der Dombherren sichern. Eınen breiten Raum
nımmt die detailliert elegte Beschreibung der Verwaltung des Besıtzes ein, auch
des aufßerökonomischen w1ıe S Gerichtsherrschaft, Polizei- und Kommunalver-
waltung, Kırchen- und Schulpatronat. Vf. kommt dem u da{fß das Dom-
kapıtel eine machtsichernde Funktion für den brandenburgisch-preußischen bso-utismus hatte unı MI1t seiner Rolle in den ständıschen Versammlungen als W VCE®längerter Hebel des Fürstenstaates“ anzusehen 1St. Miıt seinen schulischen Einrich-
Cungen hatte das Domstitt auch roße Bedeutung für die Ausbildung des Nach-
wuchses der „Feudalklasse“. Da eudale Strukturen auch nach der Umwandlungdes Dompapitels in ine staatlıcher Autsicht stehende „kapitalistische Rent-wirtschaft“ nach dem bergang ZUuU Kapitalismus noch bıs 1n das Jh erhaltenlieben, olgert Vf. als Archivwissenschaftler, daß ıne Aufteilung der Bestände
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des Domarchivs 7zwischen teudalıstischer un kapitalistischer Epoche niıcht weck-
mäfßig se1.

13532155 Hans John; Der Dresdener Kreuzkantor Gottfried Äugust
Homulıus un seine Bedeutung für dıe evangelische Kirchenmusik

Vf xibt eın kurzes esümee seiner Promotionsschrift B) „Gottfried August
Homilius un die evangeliısche Kirchenmusik Dresdens 1mM 18 ahrhundert“, die
eın mehrere hundert Tıtel umtassendes Werkregister dieses heute weitgehend VeCeT-

Schülers Johann Sebastian Bachs enthält, das Homilius (1714—1785) als
Komponist 1n allen Gattungen evangelischer Kirchenmusik ze1Igt. Vt. >1bt einen
kurzen UÜberblick ber Jugend des sächsischen Pfarrersohns, die Schulzeit in der
Dresdener Annenschule, in der 1mM 18 Jh die Pflege geistlicher Musık ıne hervor-
ragende Rolle spielte. Nach Lehrjahren be1 Bach in Leipzig wird Homilius, 1INZW1-
schen vornehmlich als Organıst bekannt, 1742 Organıst der Dresdener Frauen-
kirche, wobel Vft uch die wirtschafrtliche Exıistenz eines Organısten im Jh
beleuchtet. 1755 wırd Homilius Kreuzkantor 1n Dresden mit den entsprechenden
Lehrverpflichtungen der angegliederten Kreuzkirche und Dırector musices
den reı Dresdener Hauptkirchen. Als Komponist steht Homilius nach Auffassung
des Vt stilistisch Übergang ZAGG Frühklassık, ber doch stärker als andere
Kirchenmusiker 1n der Zzweıten Hältte des 1 Jh dem rbe Bachs verpflichtet,
ein „natürlich yewachsenes Produkt einer dialektischen Verschmelzung Von Altem
und Neuem ...  “ (p 1953) Das theologie- und liturgiegeschichtliche Umtfteld der
zweıten Hälfte des 18 T: dem in der nNnNeUeEerTenN Forschung zunehmend mehr Auft-
merksamkeit geschenkt wird, deutet Vt.

hıis TE
157167 Das Katechetenseminar ın Zeitz TL

Wahrscheinlich nach dem Vorbild Löschers, der 1718 aut privater Basıs
eın Consortium Theologicum 1n Dresden begründet hatte, eine prakısche Aus-
bildung künftiger Pfarrer nach dem eigentlichen Universitätsstudium ermO$g-
lıchen, wurde auch 1m Kirchengebiet VO  w} Zeitz-Naumburg, nach Auskunft der
erhaltenen kten wohl 1m Jahre L/ZE ein Seminarıum Theologicum der Cateche-
t1icum ZUr praktischen Ausbildung des Ptarrernachwuchses gegründet, Ob das bei
Löscher in Dresden erkennbare pietistische Anliegen auch in Zeıtz ıne Rolle spielte,
1st iıcht ermitteln. Aus den Akten teilt Vf. manches ber Organısatıon un
Pfilichten des Seminars, ber Prüfungsakten und die dauernden finanziellen Pro-
bleme mi1t. Nachdem Zeitz-Naumburg 1815 Preußen gekommen WAärL, estand
durch das 1817 als Ersatz für die verlorengegangene Universität In Wittenberg
gegründete Predigerseminar für das kleine eitzer Seminar keine Notwendigkeit
mehr; 1828 wurde s endgültıg aufgelöst. In einem Anhang (p 160—165) teilt Vt.
Namen und Lebensdaten VO  3 109 ermittelten Kandidaten mıt, die ın den wen1g
mehr als einhundert Jahren seines Bestehens das Zeitzer Seminar durchlaufen
ha

Poltringen hei Tübingen Hanns Christof Brennecke

Archiv tfür Eiturgiew1iıssenschaft VOLBSLNLGDEZI
DE DT. Lilienfeld, EvAoyvic. und EUAOYELV 1M gyottesdienstlichen Handeln

der orthodoxen Kirchen. Der Segen ın der Ostkirche un seıin Bezug aut Schöp-
fungswirklichkeit un: Heil (Vortrag der Tagung „Liturgie und Schöpfungswirk-
ichkeit 1n der Abtei Marıa Laach, Junı 78—55 An enendt, eli-
Z10s1tät und Theologie Eın spannungsreiches Verhältnis 1im Miıttelal;ter (Antrıtts-
vorlesung auftf dem Lehrstuhl tür Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu-
zeıt, Kath.-Theol Fakultät der Universitä Bochum) 56—80 Benz, Kaıser
Konrad 188 (1024—1039) als kirchlicher Herrscher Der Straßburger Adventsstreit
und die Synode VO  3 1038 1m Kloster Limburg der Haardt (In der Regelung
der strıttigen Fragen des Adventsbeginns schliefßt siıch der Kaıiser WOo. im Inter-
S5C der Einheitlichkeit 1m eich der kirchlichen Mehrheit un lehnt den
liturgischen Sonderbrauch des Bıstums Straßburg ab, durch den korrekten Weg

18
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eıiıner Synodalentscheidung). 81—94 Häusslıng, Normen der Häufigkeit
liturgischer Feiern (kommt dreı Häufigkeitsnormen: Der wesensgerechte (JOt-
tesdienst 1St häufig, WwW1ie innerhal des Lebensbereiches der Kirche situationsän-
dernde Anlässe gegeben sind. Dıe Häufigkeit liturgischer Feiern vermindert sıch
MI1t der steigenden liturgischen Wertigkeit des jeweilıgen Gottesdiensttyps. Got-
tesdienst 1St unstatthaft, WECNN die rechte Proportionalıität der Grundakte kirch-
lıcher Selbstverwirklichung nıcht gewahrt bleibt) SM Heım, Volkswider-
stand die Abschaffung relig1öser Festtage 1n der Schweiz (erhebliche un Eer-

folgreiche Widerstände die Abschaffung katholischer Feiertage ın VeOerS 1e-
denen Kantonen, wobei sıch verschiedenartige Interessen überschneiden),. 1715

Eizenhöfer, Zur dritten Auflage des Sacramentarıum Veronense (Herder, Rom,
14725 Reichert, Die äalteste deutsche Gesamtauslegung der Messe

(kritische Edıition der Erstausgabe 1480; hsg. u. eingeleitet VO  3 Reichert:
Corpus Catholicorum Z Münster 272388 umtassender Literaturbe-
richt.

München Georg Schwaiger
S Kevue internationale des Etudes Byzantınes (Prag

1979
1l Baldwin, Leontius Scholasticus and his Poetry. 13521 Rochow,

Zum Fortleben des Manıchäiismus 1m Byzantinischen eich nach Justinian (Im
Byz eich afßt sıch die Exıistenz VO  - Manıchäern nach Justinian 1Ur nde
des Jh.s noch eindeut1ig nachweisen. Für das Jh liegen 98088 noch vereinzelte
Hınweise auf Manıiıchäer 1n AÄAgypten un Nordafrika VOT, während 1m Jh —

nichäische Betätigung innerhalb des Byz Reiches nıcht mehr bezeugt 1st.) DD
POopov, Deux torteresses bulgares mentionnees Par Manuel Philes Georges

Pachymere (zur Lokalisation der bulgarischen Festungen Kolina un: Rjachovo un:
den bulgarisch-byzantinischen Beziehungen 1m spaten un frühen ]a

M1t Karten nach 160) 15612135 Winkelmann, AÄgypten un: Byzanz VOr der
arabischen Eroberung. Als die arabische Eroberung der byzantinischen Ostprovinzen
begann, zeıgte sıch nach der vorübergehenden Stärke des Reiches Herakleios
die tiefe Schwäche, Ja Krise des byzantinischen Staates: unzureichende zıivıle und
militärische Verwaltung 1n AÄgypten, keine yeschlossene Verteidigung, Habgier und
Zerstrittenheit der Beamten; das tührte bei vielen Ägyptern zusätzlicher Resıig-
natıon, die der Tod des Herakleios un! die einsetzenden Thronkämpte noch VT
stärkten. Endgültig wurde die christliche Bevölkerung Ägyptens durch den Aus-
N u ß AUS der orthodoxen Reichskirche 1m monophysitischen, monotheletischen
und monenergetischen Streit isoliert. „Es ware fragen, Was ihnen auf die lange
Siıcht mehr geschadet hat, dıe Besetzung durch die Araber der diese endgültige
Verbannung 1n die ideologische Isolatıon“ 182) 183—198 Jacobs, K Osmas
Indikopleustes, Die Christliche Topographie, 1n clavischer Übersetzung (zur Neu-
ausgabe der Topographie Chretienne, besorgt VO)  Z Wanda Wolska-Conus, Band
I—I11; Sources Chretiennes 141, 159; 197 Parıs 1968—-1973).

München Georg Schwaiger
Studıa Theologica 33, 2 (Oslo

85—99 Räısanen, Zum Gebrauch VO  S Erntd vula und Erı uvuEIV bei Paulus
(Ergebnıis: Es z1bt außerhalb VO  3 Röm nıchts, W as eine nomuistische Auffassung
der epithymia jener Stelle torderte der auch einmal rechtfertigte. Au 1in
Röm Z 7 iSt, W1€e allen anderen Stellen, eın „antinomistisches“ Verständnis
das natürliche. Dıie Interpretation Bultmanns urzelt offenbar 1n lutherisch-exi-
stentialer Systematik). 1011317 Jeppesen, How the Book of Micah Lost ıts
Integrity: Outline of the Hıstory of the Orıiticısm of the Book of Micah with
Emphasis the 19th Century. 33 TLT Parvio, The Basıc Sources of the
Finnish Medieval Mass Tradıtion die mittelalterliche finnis  e Meißliturgie kommt
ARES deutlichsten Z Ausdruck 1m Missale des Bıstums Abo, Missale Aboense, gC-
druckt 1488; Sie steht Zanz 1n der Tradition der lateinischen Kirche und 1St. erkenn-
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bar mitgeprägt VO  3 der Liıturgıie des Dominikanerordens),. 149—164 Hoft-
Man, Memaekeristaiı ho Christös? Anti-Enthusiast Polemic from Paul Augustine
(Hauptthema der „antı-enthusiastischen“ Polemik zwiıschen Paulus un Augustinus
ISt, da{fß die Gaben des eistes nutzlos sınd hne Werke der Nächstenliebe; Be-
antwortun der Frage Cyprıians „Quı1 1O  3 habet quomodo dat?“ bekennen die
katholischen Apologeten mMIt Augustinus, da Gott allein der Gebende se1)

München Georg Schwaiger
Studıa Theolös1i1ca 34 (Oslo 1980

T1 Kapelrud, Creatıon in the Kas Shamra Texts dıe Ras Shamra-
Texte stellen keine eigentlıchen Schöpfungserzählungen dar, sondern biılden 1n einer
„Creatıve analogy“ tür die Menschen iıhrer Zeıt Lebensgrundlage dem Tem-
elkult) 13—38 Jervell, The Mighty Mınorıty (zum bedeutenden Eintflu{fß
jüdischen Gedankenguts aut die frühchristliche Literatur der Wende des Jahr-
hunderts). 3971 Lönning, Zur Denkbarkeit Gottes ein Gespräch mi1t olt-
Ya er Pannenberg un: Eberhard Jüngel (vergleichende Auseinandersetzung 1n leiten-
den Motıven in der Gottesvorstellung bei Pannenberg |Gottesgedanke un!'
menschliche Freiheit, Göttingen un Jüngel | Gottes ein 1St 1mM Wer C]
Tübingen Ott als Geheimnis der Welt, Tübingen 97831]) D
Aartun, Studien d Gesetz über den großen Versöhnungstag B mıiıt Varıan-
ten Eın ritualgeschichtlicher Beıtrag (Rıtualgesetz 1n Lv MI1t Varıanten Lv
ZI. DA un Num 2 $ PE 1St ıne sekundäre Erscheinung. Zwei Rituale, welche
iıhrem Typus nach ursprünglıch S” Ausführung 1n tietster Notsituation bestimmt
N, sınd 1n exilischer der nachexilischer Zeıt Nn der geäinderten kultischen
Aktualität miteinander kombiniert und teilweise bearbeitet worden. Letzteres Er-

tolgte als natürliche Reaktion autf die rituellen Probleme iın der nunmehr csechr be-
rohlichen Sıtuation der allgemeinen kultischen Unreinheit). ID Meıle,
Isaaks Opferung. Eine Note Nıls Alstrup ahl (1im Anschlufß dessen Essay
„The Atonement An Adequate Reward tor the Akedah?“, 12 * The Crucihed
Messiah an other Essays. Mınnesota 129152 Christensen, Rufinus of
Aquileia an the Hıstor1a Ecclesiastica, 1i VIIL-IX, of Eusebius (ın seiner Über-
SETZUNG der lıbrı NVAILISEX der erweılst sich Rufinus als gelehrter, kritischer
Denker, der miıt der Theologie des ÖOstens un Westens ISt. 153—-171

Hale, The Impact of Kierkegaard’s Anticlericalısm 1n Norway (nur beschränk-
OT FEinfluß VO!  3 Kiıerkegaard’s „Antiklerikalismus“ 1n Norwegen; die CNSC Verbin-
dung Kırche-Staat bleibt)

München Georg Schwaiger

Anschriften der Mitarbeiter diesem eft
Dr. habıl Arnold Stötzel, Wolfratshauser Str. 214, 83000 München IS Privatdozent
Dr. habıl Wolfgang Wiıschmeyer, In der unferen Rombach A, 6900 Heidelberg;
Dr. Rudolt Riedinger, Odenwaldstr. D 8700 Würzburg; Studiendirektor Dr.
Hans Joachim Berbig, Steinwaldstr. 20: 8590 Marktredwitz; rof. Dr. Ulrich
Bubenheimer, Peter-Rosegger-Str. 193 7410 Reutlingen; Dr Karl Hausberger,
Helmtrudenstr. 4, 8000 München Prof. Dr. h.c Wilhelm Schneemelcher,
Böckingstr. I 5340 Bad Honnef: Prof. Dr. DPeter Stockmeier, Institut für Kirchen-
yeschichte, Geschwister-Scholl-Platz E 8O00O München ZZ Prot. Dr Reinhard
Hübner , Universität Eıichstätt, Ostenstr. 26—28, 8O/S Eichstätt.



beiten ZUTF kirchlichen Zeitgeschichte
Eın hochinteressantes Kapitel politischer Auseinandersetzungzwıschen wel befreundeten Theologen in den ersten Hitlerjahrenbietet and der Reihe Darstellungen:

Jens Holger SchilorringTheologische Gewissensethik und
politische Wirklichkeit

Das Beispiel Eduard Gelsmars und Emanuel Hirschs.
354 s 9 geb D — bel Subskr. der Reihe 49 ,—

Zu diesem uch bitten die Erben Emanuel Hirschs folgende Mitteilung:
» Infolge eines Rechtsirrtums des erl. wurde verschiedentlich aus unveröffent-iıchten Briefen und Manuskrıipten VOIMN Emanuel Hırsch zıtlert, obwohl dieZustimmung der berechtigten Erben hlerfür nicht erteılt worden ist und nichterteilt werden kann Verfasser und Verlag bedauern die Verletzung des Urheber-rechts un:! welsen darauf hin, daß die aus unveröffentlichten Quellen zıtiertenAbschnitte gcn fehlender Zustimmung der Berechtigten 1m Sinne der SS6und des Gesetzes über Urheberrecht un verwandte Schutzrechte weıterhıinunveröffentlicht sind.«

i“  M  \\
Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen un Zurich
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