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Catholic Enlightenment
Self-Secularization, Strategy Of Defense,

Or Aggiomamento?
Some Reflections One Hundred Years fter Sebastian Merkle

New ork Lecture in Remembrance of Change in Understanding
Harm Klueting

Prof. Dr. Dr Marıano Delgado in ribourg zugeeıgnet

Ihe ycCar 2009 15 the nnıversary” of ımportant change in the understanding
place iın Catholicism especially in GermanYy an inof the Enlightenmen which LOO

the German-speaking countries. It Was Catholic church historian Sebastian
pPCI ihne Catholic V1ıew of theMerkle who opened this change Dy his (GJerman pa
Historical Scliences in Berlin at

Age of Reasony gıven at the International Congress
hed by Berlin publisher ın 1909.“ Let rst ask:the 12th of August 1908 an publis

Who Was Sebastian Merkle? Afterward would ike ST ook at the Catholic VIEeW

of the Eighteenth-Century Enlightenment before Merkle Ihen ll speak about

Merkle’s point of V1IECW 1n his Berlin ecture of 1908 After AT SON1LC words will be

the development of the concept “Catholic Enlightenment‘ Dy wen-

tieth-Century erman, Austrıan anı French scholars. Finally ll ask for OUTr

understanding of “Catholic Enlightenment’ nowadays. Ihese aTre ive poıints.

Vortrag Januar 2009 In New ork Aaus Anlass der 100 Wiederkehr VO  — Sebastıan Merkles
Berliner ede ber die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters, Lecture given at the 89th
Annual Meeting of the Amerıcan Catholic Historical Assocılatıon (ACHA) in New ork CAty. USA,
Sheraton Hotel Manhattan.

Sebastian Merkle, Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters, 1n Merkle, Aus-
ed. Dy eobald Freudenberger,gewählte Reden un! Aufsätze. Anlässlich se1ines 100 Geburtstags,

Um die rechte Beurteilung derWürzburg 1965, Ar Ibid. 414-420 Sebastian Merkle,
Ssogenannten Aufklärungszeit —ME first 1n Schönere Zukunft b (1936), no. 4, 4th October 1936, Q LL
AAA Sebastian Merkle, Würzburg 1m Zeitalter der Aufklärung [fırst in AKG 11 914), 66-195|



Harm Klueting

Who Was Sebastian erkle?

Merkle Was born al the wabian [OWN ofEllwangen iın the south of GermanYy 1n 1862 °
He SICW in the cshadow of the famous basilica of the former Benedictine abbey,
ounded in 764 an converted into the 1803 abolished on institution an in
traditional atholıc surroundings. Since 1882 he tudied atholıc heology al UuD1n-
gCnh In the atmosphere of the yYyOUNSCI übingen school of atholıc heology. Hıs
master Was branz Aaver Funk (1840-1907), professor of patrıstics an of
the übingen iberal wing of atANolıc heology during that tiıme. In 1887 Merkle Was

ordained priest an!: in 1892 he goL his in classics. He Was instructor for
students of heology at the Wilhelm-College al übingen. In 1894 he got research
fellowship an he went Ome for studies in the Vatıcan archives, especially the files
of the Council of Irent He stayed in Oome until 1898 an he aid the foundation for
his later research iın the Council of Irent during those In 1898 he became
professor of church history aT the atholıc aC of heology of the Bavarıan
universıty of Wuerzburg. He remained there until his ea al village 11CcaTlr

Wduerzburg al the end of the Second OrWar. Hıis maın work church historian
Was his contribution the grea edition of the SOUICCS of the Council of Irent,
“Concilium Tridentinum” * He edited the first an the second volume the first with
031 in 1901 an the second with 964 88 1911° A nclude the
ımportant diaries of the Council’s Angelo Massarelli an SUTILIC maller
documents, for instance of Girolamo Seripando. Merkle dedicated the first volume of
“Concilium Tridentinum” the 3981 of the ultramontane Carl Joseph Hefele
(1809-1893) an the second volume theoof Franz Xaver Funk.

ogether with Herman chnell (1850—-1906) Merkle Was al Wuerzburg head of the
“Liberals” who eileve: In the possibility of synthesis between the essential truth of
atholıc religion and the essential truth of modernity. 'This Was the Anglo-Irish
modernist George Tyrrells (1861-1909) basic definition of atholıc modernism.
Indeed Merkle’s change in the understandig of Eighteenth-Century Enlightenment
cannot be understood without the background of the modernist MOovemen before
anı after the turn from the nineteenth tO the twentieth century anı especially SINCE
the French Alfred Loisy's (1857-1940) book “L’Evangile et l’Eglise” of 1902 an
without the Controversy of Modernism: after the ex of DODC Leo X] ıIn 1903
under DODC 1US anı sSince his antimodernist decree “Lamentabili” an his
encyclical letter “Pascendi Gregis , both iın 1907 © 'Ihe ‘Controversy of Modernism:
Wäas not stift 1n Germany compared with France Italy The German bishops held

Theobald Freudenberger, Sebastian Merkle e1in Gelehrtenleben, 1n Merkle, Ausgewählte
Reden (C$ fn 15

Concilium Tridentinum (= Diarıum, actorum, epistilarum, tractatuum OVa collectio,
vols., Freiburg 1m Breisgau 1901-38

CI Pars Herculis Severoli C ommentarıus. Angeli Massarelli Dıiarıa 1-1V; Freiburg 1mM Breigau
1901; CT, AS Il Massarelli Diıarıa V-VII,; Pratanı, Seripandi, Fırman1ı, Panvınıl, Guidi,

de Mendoza, Psalmaei Commentarıl, Freiburg 1m Breisgau 1911
Hubert Wolf ed.) Antimodernismus Uun! Modernismus in der katholischen Kirche. eıtrage

ZU) theologiegeschichtlichen Vortfeld des I1 Vatikanums, Paderborn 1998; Claus Arnold, Kleine
Geschichte des Modernismus, Freiburg Br. 2007
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in their pastoral letter of December 1907 that there Was modernism in GermanyYy.
But really there Was lhere Was also the C  SYy between antimodernism anı
modern1ısm, an Merkle Was rig in the middle of it. But the bishop of Breslau
cardinal co KOpPp (1837-1914) succeeded in persuading the DOPC that professors
of heology ike er must nOot take the antimodernist oath of 1910 Ihe contem-

Oxford cholar Reginald W alter Macan (1848-1941) sa1d modernism:
“Modernism 15 not religion: it 15 defense of religion”.‘ er hought the V
samıec of Eighteenth-Century atholıc Enlightenment.

Ihe Catholic 1eW of the Enlightenment before Merkle

In his Berlin ecture Merkle criticized Heinrich Brück (1831-1903), the atholıc
church historian an bishop of Maiınz Since 1899, anı: his study of rationalist efforts
In the Rhenish archbishoprics, published 1in 1865,° anı especially Johann Baptıst
Sägmüller (1860-1942) an he criticized the iberal Protestant theologian an later

sociologist Ernst Troeltsch (1865-1923),; in 1908 professor af Heidelberg universıty
an SINCE 1914 professor at the university of Berlin. Merkle disagreed with Troeltsch’s
pomint of view in his article Enlightenmen in the 3rd edition of the famous German

“Realenzyklopädie für protestantische eologie un:! Kirche” of 1897° that the

struggle agaınst church supernaturalism Was COMIMMON for all appcCaranıces of ight-
eenth-Century Enlightenment. He accepted that only for Protestant Enlightenment
but not for Catholic Enlightenment.”” This 15 the only patch of his where
Merkle used the term “Catholic Enlightenment‘ 1n (Jerman “Katholische ufklä-

rung”.
Johann Baptıst Sägmülhler Was born NCal Biberach in P Swabia in 1860,

became Catholic priest anı professor of church history at übingen an later

professor of anon law. As “consultor” he took part in the formulation of the
“Codex Iurıs Canonici” of 1917 Sägmüller, who died in 1942, Was opponen of the
modernists. In 1906 he published his book “Church Enlightenmen A the court of
Karl ugen duke of Württemberg from 1/44 179325 He did not usSsec the term

“Catholic Enlightenment‘ but the term rch Enlightenment‘ In German
“Kirchliche Aufklärung  N

In CO Merkle Sägmüller aAaBrecCS with Troeltsch’'s VIEW of Enlightenment
struggle agaınst church supernaturalism. >  at 15 the key for understanding the

difterent interpretations. In his V1IECW the Enlightenmen jeopardized the constitution

Reginald Walter Macan, Religous Changes iın Oxford during the ast fl y!  D Oxford 1917

Macan studied Potestant theology at Zurich university.
Heinrich Brück, Die rationalistischen Bestrebungen 1m katholischen Deutschland, besonders 1n

den Tel rheinischen Erzbistümern iın der zweıten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, Maınz 1865

TnNns Troeltsch, Aufklärung, 1n °RE, vol (1897) 225-241, agaln ın Franklin Kopitzsch (ed.),
Aufklärung, Absolutismus unı ürgertum, Munich 1976, 32328_3/4

Merkle, Katholische Beurteilung (L fn. 2), 364
11 Johann Baptıst Sägmüller, Die kirchliche Aufklärung ofe des Herzogs arl ugen Von

Württemberg (1744-1793) Eın Beıtrag ZUr Geschichte der kirchlichen Aufklärung, Freiburg 1m

Breisgau 1906
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of the church, the prımacy of the POPC an the authority of the bishops For him the

Enlightenment propagated order of the church “from eIi0W  29 an! not “from
above” an wanted change the church nto republican structure ike In

Protestantısm. Ihe Enlightenmen destroyed the dogmas infallibility of the church
an the PODPDC, authority of general councils, doctrine of tradition the other SOUTCE

of God’s revelation beside the Holy Scripture, inspıratıon of the Scripture, divinity of

esus Christ, trınıty of God, reality of angels an evy.b; venerability of Holy Mary an
the saınts, reality of miracles, effectiveness of the holy sacraments, reality of ad-
LOTY, heaven, an hell Toleration of other denominatıons Was relig10us indifterent-
15 He criticized the rejection of liturgies, church holy days, fasting days, devotion of
the Sacred Heart, the Holy Virgın, the saınts anı the O;  » processi1ons an

pilgrimages, Sacrifice of the Holy MasSs, atın liturgy, an the replacement of the

Holy Mass by SETINOIMNS moral philosophy. He deplored the hatred for the celibacy.

Merkle’s pomit of 1eW

In his Berlin ecture of 1908 er polemizes agalnst Sägmüller. He reproaches him
for judgement the Eighteenth-Century Enlightenment an the Eighteenth-
Century Catholic church dependent CO  rary cr1t1ics of the Enlightenment
in uncritical WAdY. Moreover he reproaches hiım for historiography ead Dy actual
tendencies of church policy, that by his antimodernist posıtion in the Con-

of Modernism:’. Merkle o1ves criticalu of Eighteenth-Century Cath-
olic heology atholıc heology In GermanYy iın the earlier eighteenth century Was In

danger of eing separated from the educated an from the primary SOUTICCS of belief.
This 15 the maJor premise. TIhe Holy Scripture Was ess-known an! heology of the

Scriptures Was disregarded. He quotes Martın Gerbert, the famous of the
Benedictines of ST Blasien 1n the aC Forest, with the complaint about the
dominance of scholasticism. TIhe Jesuıt order of studies, the “Ratio studiorum ” of
1599, did not satisfy the requırements of the spirıt of the dASC. By the WAdY: Merkle does
the Salllıc what he Says Sägmüller has one He also ounded his judgment
con  rary cr1ıt1ics, although from the other side. But that 1S not ımportant.
Only essential 15 Merkle’s NECW understanding of the Enlightenment for Catholicism
an 1n connection with Catholicism

In his opinıon the anti-jesuit reform of theological studies especially in Marıa
Theresa’s an Joseph ITs Vıenna brought renewal and, despite of SOMNE faults
T the beginning, “second ApC of humanism' with studies of SOUTCECS an better
method of teaching. TIhe reproach for ack of tirue atholıc character an: for
change Protestant rationalist forms he wants defeat Sayıng that atholıc Was

INOTE than scholastic. Ihe state-controlled General Seminarıes for the formation of
priests ounded in the Austrıan onarchy Dy Joseph I1 iın 1783 werTrTc in his opınıon
not contrary the decree of the foundation of seminarles Dy the Council of Irent of
1563 In his V1IEW the only problem Was that the CEMPCIOT did not ucceed 1ın making

Merkle, Katholische Beurteilung (GE: fn 2); /
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the DOPC an the bishops enthusiast for these institutions which could ave been

enOorm' advancement of theological studies. Merkle contradicts the opinıon that

catechesis under the influence of Enlightenment suppressed essential parts of the

doctrine and the truths of faith Ihose WeTIC only particular He defends Johann
Ignaz Felbiger's (1724-1788) catechism of 1765 agaiınst the reproach of indifterent-
1sSm in faith an asserts that this catechism followed the NECEW direction only in the

method and depended really the “Catechismus Oomanus” of 1566 Merkle does

nOot defend in the Samllc WdYy the later Jacobin uloglus Schneider (1756-1794) an! his

catechism of 1790, which Was only ocused moral theology an did NOT Sa y

anything about the sacraments; but he defended Schneider’'s catechism  ® agaınst the

reproach of Antitrinitarlianısm.
Merkle pralses the a  em for liturgical reforms an for liturgy in German

instead of Latın an: eriticızes the cr1ıtics who excoriated up-to-date lıturgy
change Protestantism anı assassınatıon religion. He praises the
mMore actıve participation of the people in the worship by hymns 1n modern languages
instead of chants in Latın although he C “vandalism“ if magnificent old chants
werTe replaced by rivial ON$S; He alls the reduction of relig10us Holy days an

the refusal of confraternities, pilgrimages an processions because of

pastoral, moral an economical TeAaSONS He takes positıve attitude Josephi-
nıan tolerance. He shares IMNOTEC less the dislike of the Enlightenmen for monks
an NUuUuNSs an pralises Joseph IT's abolition an secularizatıon of abbeys an ONas-

terles in the Austrıan Monarchy an ocused the use of the properties of the
secularized monasterıes for the iımprovement of the Uute of souls anı for the benefit
of parishes schools. For him Catholic Enlightenment Was not struggle agaınst
supernaturalism but struggle agalnst exaggerations of the belief in miracles* an
Catholic Enlightenment wanted ATILL people agalnst the problematic influences of
the Englightenmen teach them these influences, but NnOtT by
aNX1I0OUS isolation agalınst the Englightenment.14 er. SayS that nobody should
canon1ıze the Enlightenment. Ihe Enlightenmen had Malnıy problems, errÖOIs, an

shady sides, but the other hand with ıts struggle agaınst outdated phenomena
the Enlightenment Was passagc NECW aABC

'Ihe concept “Catholic Enlightenment” by Twentieth-Century scholars

After 1914 Merkle published nothing Enlightenment Catholic Enlightenmen
but only article the enlightened theologian Franz Berg in 1992° He Was nNOLT

the historian of the Catholic Enlightenment; he Was the eading German historilan of
the Council of TIrent before the yOuUuNgeL Hubert ın (1900-1980). Despite of his

Merkle, Katholische Beurteilung (CE. fn 2 364
Merkle, Katholische Beurteilung tef; fn 2 370
Sebastian Merkle, Franz Berg, katholischer Theologe, Historiker un! Philosoph —] 11

nNntion Chroust (ed.), Lebensläufe AUS Franken, vol. 2; Würzburg 1922, 1425 Cf£. Bibliography of
Sebastian Merkle in Merkle, Ausgewählte Reden (cf. fn 2), 116=125
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Berlin of 1908 atholıc Enlightenment Was nNnOot maın ubject for (German-

speaking scholars during the anı 1930 But there werTe Max TAaUuUDaC
(1899-1975), professor of modern history at the Universıity of onn SINCE 1928,
an Ludwig Andreas Veit (1879-1939), Catholic priest anı professor of church
history al the University of reiburg 1mM Breisgau. TauDac wrote about rch
Enlightenment” In 1928;*° Veıt published Eighteenth-Century enlightened liter-
ature an the church in 19377

CCFaubpac used the erms rch Enlightenment Church-religious Enlighten-
»19

ment } anı “Catholic Enlightenment synonymously. Catholic Enlightenment
Was iın his definition struggle agaınst superstition, belief in miracles eXOrCISm,
struggle agaınst baroque exaggerations In plety, especially in relig10us olidays,
pProcess10Ns, ilgrimages, veneratıon of saınts, sSayıng the rOSarYy, an! promotion of
catechesis an preaching, focussing internal devotion instead of x external
display, but also education an! tolerance.“ Concerning education the atholıc
Enlightenment understood monks teachers anı monasterIıies holders of chools
contrary enlightened education. Tolerance meant respect for the al of LL1LOIN-

atholıc Christians an sufferance of their cult.“* atholıc Enlightenment WAas, 1n his
op1ınıon, not adical Enlightenment but moderate EnlightenmentM did not want

call atholıc belief in question.““ Braubach oes nOot overlook the danger of the
Enlightenment for church an religion derision of the sacred, rejection of the
ogma, indifferentism ana but above all he SaW the positive eftect of the
atholıc Enlightenmen ın liturgy, schooling, education, preaching, anı catechesis.“”

Veit did nNnOot uUuse the rch Enlightenment” “Catholic Enlightenment”.
In his opinıon Enlightenment Was only rationalism an contrary the belief In
revelation. This Was close tO Troeltsch anı his understanding of the Enlightenmen

struggle agalnst church supernaturalism anı contrary Merkle.“* Veıt under-
stands Enlightenment only COrrosive ımpact church an religion anı
enlightened literature “literary STOrM signal”25 before the secularization.“® But
he denies victory of the Enlightenment NOot only ın the German ecclesiastical

Max Braubach, DIie kirchliche Aufklärung 1m katholischen Aufklärung 1mM Spiegel des ‘Journal
VO'  — und für Deutschland’ (1784-1792), In HJb (1934) 126  \ and 178-220, agalın In Braubach,
Diplomatie und geistiges Leben 1m 17 un Jahrhundert. Gesammelte Abhandlungen, Bonn 1969,
563-659

Ludwig Andreas Veıt, Das Aufklärungsschrifttum des 18. Jahrhunderts un!‘ die deutsche
Eın Zeitbild AUS der deutschen Geistesgeschichte, Cologne 1937SBraubach, Kirchliche Aufklärung (cf. fn 16) 1:3 et al

Braubach, Kirchliche Aufklärung GEn fn 16), 13
Braubach, Kirchliche Aufklärung (cf. fn 16), 215
Braubach, Kirchliche Aufklärung (ef: fn. 16);, 218€

16) 13Braubach, Kirchliche Aufklärung CL fn
Braubach, Kirchliche Aufklärung (eT. fn 16), 220
eit quoted Merkle only NCeEe (op C: 39)
Veıt, Aufklärungsschrifttum (note 179, Quoted ın the title of his article by Bonifaz

Wöhrmülher, Literarische Sturmzeichen VOr der Säkularisation, 1n tudien und Mitteilungen ZUr

Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. New Ser1es (1927), 1: 7224
Veıt, Aufklärungsschrifttum (cf. fn 17),
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principalities but also the [WO atholıc secular principalities, avarıa
and the Austrıan onarchy Bavarıan IL  — church reform anı Austrian Jose-
phinism aTe nNnOot classify Enlightenment the of struggle agaınst ogma
and faith

Braubach an Veıt studies WeTeC published ICWAaL Germany Germany
under Nazı rule But both e  e wWerTe far AWAY from Nazısm TIhe SaJmne applies for the
historian Franz cAnnaDe. who DaVCc the or volume of his German
history Nineteenth Gentury published 193 7/ of the atholıc
Enlightenment Eighteenth Century Germany

After the Second OFr War there Was the French Nouvelle eologie of Marıie-
Domiinıque Chenu Ves Congar Henrı1ı de Lubac

TIhe Ouvelle theologie Was closely connected with the Second Vatıcan
Council of the 1962 to 1965 enu, Congar an Lubac, who WeTliIC removed
from teaching an publishing Dy the Holy See under PODC Pıus X11{ played key roles

the haping of the Second Vatıcan Council 'Ihe Second Vatıcan Council COIMN-

pleted the rehabilitation of Catholic Enlightenment Catholicism the later
cardinal Walter Kasper wrote 1988 “After the Second Vatıcan Council the
Catholics Call ook back at the Enlightenment without embarrassment‘  »50 Ihe Second
Vatıcan Council realized INanYy of the demands of the atANOolıc Enlightenmen This

be SCCH; for by the Council Declaration of the Freedom of eligion
+ 1Dignitatis humanae”.

But after the Council of the 1960 there Was uncritical euphoric VICW of the
Catholic Enlightenment One of the O1C65 after the Council Was that ofEduard ege

atholıc prıest an professor of church history at onn an! Hubert
edin SUCCESSOT at that unıversıity 966 In his (erman study “"The GGerman
atholıc church under the influence of Eighteenth Century Enlightenment” of
1975° he uses the term “Catholic Enlightenment only CHICE; Just al the end He
understands the atholıc church the strongest contradiction agaınst the concept of
religion of the Enlightenmen He speaks about damages of the Enlightenment the

eit Aufklärungsschrifttum (cf fn 17)
25 Franz Schnabel Deutsche Geschichte 19 Jahrhundert vols, Freiburg Breisgau

1929 1937
29 Schnabel Deutsche Geschichte (cf fn 28) vol 13 Quoted according the second

edition (1951) by Hans Maıer, DIie Katholiken un! die Aufklärung Fın Gang durch die Forschungs-
geschichte, Harm Klueting ed.) Katholische Aufklärung Aufklärung katholischen Deutsch-
land, Hamburg 1993, 40—59 especlally 4/-49

Walter Kasper, Wahrheit un Freiheit. iDie ‚Erklärung ber die Religionsfreiheit‘ des IL
Vatikanischen Konzils, Heidelberg 1988; quoted by Maıer, Die Katholiken und die Aufklärung cr
fn 29)

31 In German arl Rahner /Herbert Vorgrimler Kleines Konzilskompendium, Freiburg
Breisgau 1966, “87000, 661675 C Iso Harm Klueting, Die vierte grofße Zeitbombe? Warum

die Konzilserklärung ber die Religionsfreiheit keine Verbeugung VOIL dem ıtgeist ist, Die
Tagespost. Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur 64, 3Oth May 2009, Pentecost
Special,

“ Eduard Hegel, Die katholische Kirche Deutschlands unter dem FEinflu{fß der Aufklärung des
Jahrhunderts, Opladen: 1975
” Hegel, DIie katholische Kirche (cf. fn 32 31
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church reduction of ecclesiology, subordination of the church under the the
dea of "rational territorialism ), misunderstanding of contemplative life, restriction of
Christiani only ethics. But he concedes defects ın monastıc ife He auı the
catechis of the Enlightenment but he crıticızes the theological hallowness of SOI1ILC

textbooks. He emphasizes that INalıy enlightened theologians tried serio0usly
defend relevation anı the sacred character of the Holy an that the histori10-
critical method could be defensive WCAaDON., But he also critizes the of other
theologians. Altogether his judgement 15 posıtiıve OILLC “It 15 the merit of atholıc
Enlightenment that Catholic Enlightenment listened the questions of the people of
that dA9C, that atholıc Enlightenment 5a W the problems, an: that atholıc Enlight-

»)

enment searched courageously for solutions for these problems

Our understanding of Catholic Enlightenment
For the current understanding of atholıc Englightenmen Bernard Plongeron
*1933),; professor emerı1ıtus of church history al the Institut Catholique de Parıs
anı priest of the diocese Nanterre, 15 eading authority.”” He has published SOINC

ımportant 00 and articles atholıc Enlightenment especially during the 1960
an: 1970 Ihe FEFrench Plongeron does nNnOot USCc the French word “la umiere” the
french term for “Enlightenment” but the (Jerman word “ Aufklärung . He does nOot

speak about «]a lumiere catholique ” but he uses the parlıy (erman term “} Aufklä-
»36

runNng catholique also in French anı Italian articles. In his opınıon the demands
an ideas of athOlıc Enlightenment WEIC close Kant's  D well-known definition of
Enlightenment of 1784 because he emphasizes athOol1ıc Enlightenment struggle
against superstition superstition the prejudice 1ın the meanıng of Kant's  2
cConcept of prejudice. He quotes the Epistle of St Paul the Romanss, chapter In
Latın “rationale obsequium , in English “ reasonable service , iın (GGerman in Martın
Luther’s translation “vernünftiger Gottesdienst”.”® And he quotes the pastoral letter
of the bishop of Toul of 1765 “Reason CONVINCES of faith”>? an the Gospel
according St. Matthew, chapter E where esus SayS: 7 an thee, Father,
because thou ast hid these ings from the WI1Se an prudent, an hast revealed them

Hegel, DiIie katholische Kirche (cf. fn 32),; 31
Bernard Plongeron, Recherches SUT l’«Aufklärung» catholique Europe occidentale

(1770-1830), In Revue d’histoire moderne contemporaine (1969) 555-605; Plongeron, Ques-
t10NS POUT l Aufklärung catholique Italie, 1n 11 Pensiero Politico. Rıvısta di Storla delle Idee
Politiche Sociali (1970) 30-58; Plongeron, Theologie politique siecle des lumieres
(1770-1820), enf OS

Iso 1n French articles and Iso for Catholic Enlightenment iın Italy. do not speak about the
Latın-American Ilustracion Catolica’, 1 Bernard Plongeron, Was i1st Katholische Aufklärung®, 1n
FElisabeth Kovacs Hg.) Katholische Aufklärung und Josephinismus, Wıen 1979, 11=56, especially
19{f.

Plongeron, Was ist Katholische Aufklärung? (Ef: fn 36), Immanuel Kant, Was ist
Aufklärung? Aufsätze ZUr Geschichte un! Philosophie, Göttingen ‘1975,

Plongeron, Was ist Katholische Aufklärung? (ef. fn 36), 23 (epistle the Romans 12
Plongeron, Was ist Katholische Aufklärung? (cf. fn 36),
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unto babes”.“” But when Kant, philosopher of Lutheran tradition, defines

superstition the religious practice of the =  E justification Plongeron
contradicts: such struggle agaınst so-called superstition 15 nNOt Catholic Enlighten-
ment.

In IN Y OW: contribution tO the debate, published 1ın 1993, distinguished for the

German-speaking countrıes between “Catholic Enlightenment” an! “"Enlightenmen
1n the Catholic of » 42  Germany”. called “Catholic Enlightenment” the attitude
towards the Catholic church anı belief, 1C wanted defend ogma an CI-
naturalism, an! “Enlightenment in atholıc Germany” the attitude which Was

against ogma an su}5ernaturalism.43 Ihe NON Philipp Anton VOo  3 Bibra

(1750-1803), for instance, Franz Wilhelm VO  — Spiegel (1752-1815) 7 werTe E
sentatıves of “Catholic Enlightenment” in this understanding; Eulogius Schneider,
the former Francıscan friar, then professor T onnn university an! al the en
Strasbourg Jacobin, Was representative of the rationalist “Enlightenment iın atholıc
Germany . Sa W Catholicism anı Enlightenment CONTtrary an! the maıiınstream of
the Enlightenment in secularization. Therefore understand Catholic Enlightenment

phenomenon of transıtıon an alliance only for SOM tiıme

Finally mention Bernhard Schneider“*® (*7959) anı his article “Catholic
Enlightenment” of 1998.*/ He understands Catholic Enlightenment effort
ring the church modern times ike DODC ohn 3CXTAT S Aggiornamento of 1961°

with the a1m defense church an faith.“” In this understanding atholıc Enlight-
enment 15 apologetic against the adical Enlightenment” although he does not SCC

Enlightenment an Catholicism cor1trary.5 ; Schneider wants integrate atholıc
Enlightenment into the history of the atholıc church.°* There 15 real contrary

Plongeron, Was ist Katholische Aufklärung? CR fn. 36), 25{f. (Matthew
41 Plongeron, Was ist Katholische Aufklärung? fet. fn 36),

Harm Klueting, ‚Der (Jen1us der Zeıt hat sS1e unbrauchbar gemacht. /Zum Ihema ‚Katholische
Aufklärung der: Aufklärung un! Katholizismus 1m Deutschland des 18. Jahrhunderts. Eiıne

Einführung, Klueting (Hg.), Katholische Aufklärung (cf. fn 29), Fa
Ibid.,
Max Braubach (Hg.), DIie Lebenschronik des Freiherrn Franz iılhelm VO  - Spiegel, Münster

1952; Harm Klueting, Franz Wilhelm VO  - Spiegel un se1in Säkularisationsplan für die Öster des
Herzogtums Westfalen, 1n Westfälische Zeitschrift 31/132 (1981/82), 47-68; Rudolfine Freimn VO  -

Qer, Franz W ilhelm VO Spiegel ZU Desenberg un! die Aufklärung in den Territorien des
Kurfürsten VOI Köln, 11 Klueting (Hg°); Katholische Aufklärung (cf. 29), 2335345

Klueting, er (Jen1us der Zeıt (cf. fn. 42), 8f.
Ihe book of the Amerıcan historian Michael Printy, Enlightenment and the Creation of

German Catholicism, Cambridge: 2009, Was published after New ork ecture. will gıve
COMMENTS this book in the American “Ihe Catholic Historical Review‘ and in the German
"Historische Zeitschrift‘.

Bernhard Schneider, ‚Katholische Aufklärung‘. Zum Werden und Wert eines Forschungsbe-
griffs, 1n Revue d’histoire ecclesiastique (1998) 354397

1useppe er1g0, “Aggiornamento” 1n LIh 1993, P
Schneider, Katholische Aufklärung (ef. fn 47), 384{f.
Schneider, Katholische Aufklärung (cf. fn 47); 385

51 Schneider, Katholische Aufklärung (cf. fn 47), 387
Schneider, Katholische Aufklärung (cf. fn. 47), 390
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between his an understanding of Catholic Enlightenment; there 15 only
contrary between his an! INY understanding of the Enlightenment in eneral.

Conclusion

atholıc Enlightenment Was attempt of Aggiornamento an strategy of defense
agalınst the adical Enlightenment, but sometimes with the danger of self-seculariza-
tiıon

Abstract

TIhe article calls Sebastian Merkle’s Berlin “The Catholic V1ıew of the Age of Reason” of 1908,
which stood at the beginning of today's understanding of Eighteenth-Century Catholic Enlight-
enment. TIhe liberal Catholic church historian moved AaWaAY from Sägmüller's po1in of V1I1ECW anı
denied for Catholic Enlightenment Troeltsch’s understanding of Enlightenment struggle agalnst
church supernaturalism. For him Catholic Enlightenment only Was struggle agalnst CXASHCI-
atı1ıons of the belief In miracles, attempt arın people agalnst the problematic influences of the
Enlightenment and teach them these influences, but nNnOot by aNX10US isolation
agalnst the Enlightenment. The article Iso sks for the us«e of the CoOnNcept “Catholic Enlighten-
ment  ‚P fter Merkle, specially by Braubach, Veıit, Hegel, Plongeron, Klueting, anı

Schneider.
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Der Gottesdienst des Bischofs Meinwerk VO  ; Paderborn

(1009-1036) ach dem Zeugn1s seiner Vita
VO  > Andreas en

Einleitung und Fragestellung
Das I1 Vatikanische Konzil hat in der Konstitution 55  umen gentium das ueinan-
der der Gesamtkirche mıt ihren Teilkirchen zwischen den Polen der Einheit un: der
Vielfalt beschrieben.“ Damlit wird ıne Denkfigur em  t’ die sich bereits se1t dem
frühen Mittelalter un die gesamte karolingische Epoche VOL em 1mM Hın-

Cauf die Kirche prägt.3 Dass sich ıne solche Auffassung auch in der Liturgie un
ihrer Geschichte ausdrückt, en die Forschungen der etzten TE 1mM 1C auf die
Ortskirchen und ihre gemeinsamen w1e ureigenen gottesdienstlichen Traditionen
zeigen können.* Für das Ta un:! hohe Mittelalter sind ler ZU einen die Aus-

wirkungen der bonifatianisch-karolingischen Liturgiereform CHHeH; die ıne

Be1 diesem Beıtrag handelt sich die überarbeitete un! Anmerkungen erweıterte

Fassung eines ESSays;, der für den Katalog der Jubiläumsausstellung für Bischof Meinwerk 1mMm

Erzbischöflichen Ihözesanmuseum Paderborn erstellt wurde.
Vgl „In ihnen (den Teilkirchen, A.O:) Uun! AUS ihnen besteht die eine un: einzıge

katholische Kirche“
hierzu Rudolf Schieffer, Dıie Einheit des Karolingerreiches als praktisches Problem un! als

theoretische Forderung, 1n W erner Maleczek (Hg.), Fragen der politischen Integration 1m mittel-
alterlichen Europa, Ostfildern 2005, 2324

Hıer ist etwa die Erforschung der teilkirchlichen Libri Ordinariu NENNECI, der Regiebücher des
Gottesdienstes. Vgl azu Jürgen Bärsch, Liber Ordinarius Zur Bedeutung eines liturgischen
Buchtyps für die Erforschung des Mittelalters, 1: Archa Verbi (2005), 9—58,; mıit einer Liste der

publizierten Libri Ordinarli 3740 Inzwischen se1 verwıesen auf die Studien öln un! Bonn
Andreas Odenthal/Albert Gerhards gg Märtyrergrab Kirchenraum Gottesdienst. Interdiszi-
plinäre Studien St. (jereon in Köln,; Siegburg 2005, mıt einer Edition des Liber Ordinarius VO  -

1424, 265-282; Andreas Odenthal/Albert Gerhards g9g.); Märtyrergrab Kirchenraum (jottes-
dienst Ir Interdisziplinäre Studien ZU Bonner Cassiusstift, Siegburg 2008, mıiıt der Edition eines
Ordinarius des 1:3 Jahrhunderts, 163-180 un des Ordinarius VO 1613, 181-303; Maınz Franz-
Rudolf Weınert, alınzer Domliturgie Begınn des 16. Jahrhunderts. Der Liber Ordinarius der
ainzer Domkirche, Tübingen-Basel 2008 DIie Valenz der Libri Ordinari beruht darauf, ass hier
alteste Bräuche selbst ann überliefert werden können, wenn s1e nicht mehr geübt werden.
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UOrientierung Rom und seiner Liturgie forcierte Zum anderen aber bilden sich
lokale Eigenheiten aus, „eindeutig Römisches wird unbefangen mıiıt überkommenem
Eigenem vermischt. Übertreibend könnte INa  . aABCIHL das Liturgiezeremoniell oms

« 6fungiert als blo{fß namensgebendes /Zitat Damıt 1st die Komplexität der Liturgie-
entwicklung des frühen un: en Mittelalters benannt,; die die Aufarbeitung
diözesaner Überlieferungsprozesse einfordert. Das Erzbistum Paderborn ehrt ın
diesem ahr miıt einer Ausstellung einen seliner grofßen 1SCHNOTe des 11 Jahrhunderts,
nämlich Bischof Meinwerk (1009-1036) AUs Anlass der Tausendjahrfeier selines
Amtsbeginns.‘ Seine Bautätigkeiten In Paderborn machen ih ebenso bedeutend
WI1e seine ähe ZU Herrscherhaus.® Di1e folgenden Überlegungen möchten VOT dem
beschriebenen Problemhorizont diesen Bischof 1im Kontext der Liturgie selner eıt In
den\nehmen un €e1 versuchen, jene romanıisierenden Tendenzen amaligen
Gottesdienstes Samı seiner topographischen Struktur aufzuspüren un: ihre konkrete
Umsetzung 1n den Gegebenheiten der Kirche Paderborns auszumachen. Damıt
bilden sS1€E einen Beitrag ZUT Liturgiegeschichte dieser bedeutenden Ortskirche.?
DIe Fokussierung auf das 13 un: 2. Jahrhunderts INUuSss offen lassen, inwıeweılt
bereits der Aufenthalt des Papstes Leo 111 799 ın Paderborn liturgische Spuren 1m
Sinne einer Anbindung Rom hinterlassen hat  10 Um eın Bild der Liturgie des
en Mittelalters Z eıt Meinwerks gewınnen, wird 1m Folgenden die Lebens-
beschreibung des Meinwerk, die Vıta Meinwerci, befragt und ın die liturgiegeschicht-
C Siıtuation des 11 un: Jahrhunderts eingeordnet. “ Die Vıta wird zwischen

Den Begriff „bonifatianisch-karolingische Liturgiereform” übernehme ich VO Arnold Ange-
nen! Bonifatius und das Sacramentum inıtlation1s. Zugleich eın Beıitrag ZUr Geschichte der
Firmung, 1: Arnold Angenendt, ıturgıe 1mM Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze ZU Geburtstag,
Ihomas Flammer/Daniel eyer gg.);, Münster “2005, 35-8/, 1er Der Terminus scheint
mI1r aufgrund seliner Valenz gerechtfertigt, einen mehrere Jahrhunderte beanspruchenden Prozess
allein zeitlich umfassen. Dennoch bleibt eine „leichte Skepsis’”, WI1eEe s1e formuliert ist bei Angelus
Häussling, Rez. Andreas Odenthal, Tradition als Inkulturation: Bonifatius und die römische
Initiationsliturgie. Überlegungen ZUT bonifatianisch-karolingischen Liturgiereform und ihren
Nachwirkungen 1mM Kloster Fulda, 1n ALw 47 (2005) 273-27/4,;, 1ler DL

SO die Wertung bei Angelus Albert Häussling, Mönchskonvent und Eucharistiefeier. Eine Studie
ber die Messe 1n der abendländischen Klosterliturgie des frühen Mittelalters und ZUr!r Geschichte der
Mefßhäufigkeit, Münster 1973, 179

aus der Fülle der Literatur Meinwerk hier die Überblicksdarstellung bei Manfred Balzer,
Paderborn 1m frühen Mittelalter (776—-1015): Sächsische Siedlung Karolingischer Pfalzort tto-
nisch-salische Bischofsstadt, 1n Jörg Jarnut (Hg.), Paderborn. Geschichte der Stadt In ihrer Region,

Das Mittelalter. Bischofsherrschaft un! Stadtgemeinde, Paderborn 1999, 3-118,; hier DA
Zu Paderborn grundsätzlich Tanı Wilschewski,; Die karolingischen Bischofssitze des sächsischen
Stammesgebietes bis 1200, Petersberg 2007, DD AT

Gabriele Mietke, DiIie Bautätigkeit Bischof Meinwerks VON Paderborn und die frühchrist-
liche und byzantinische Architektur, Paderborn 1991

Franz Kohlschein, Der Paderborner Liber Ordinarius VO  - 1324 Textausgabe mıt einer
strukturgeschichtlichen Untersuchung der antiphonalen Psalmodie, Paderborn 197 mıiıt einem
Forschungsüberblick K E darüber hinaus Benedikt Kranemann, Geschichte des katholischen (30t=
tesdienstes 1n den Kirchen des deutschen Sprachgebietes. Eın Forschungsbericht (1980-1995), 1n
ALw (1995) 227-303, Paderborn P d

Vgl die Vermutung bei Kohlschein, Ordinarius (wie Anm. 9),
‚al Die ateinische Fassung wird zitiert ach 1ıta Meinwerci Episcopi Patherbrunnensis, hg.

Franz Tenckhoff, MGH.SRG 59), Hannover 1921 DIe deutsche Fassung wird ıtıert ach Klaus
Terstesse, Das Leben des Bischofs Meinwerk VO:  ; Paderborn, Paderborn 2001
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155 und 1165 VOoN Abt Konrad VO  — Abdinghof niedergeschrieben worden e1in.
Damıt ergibt sich ıne methodische Schwierigkeit. Denn nicht alle aCcetiten der

Lebensbeschreibung Meinwerks entsprechen historischen Gegebenheiten. Vielmehr

egegnen Übermalungen AUsS der Abfassungszeıt, also dem 12. Jahrhundert.“” {DIie

Überzeichnungen dürften Z Teil einem Bischofs-, Priester- un!: Mönchsideal des

Jahrhunderts geschuldet se1n, w1e sich etiwa in der Kanonikerreform ausbildete
und bei der das Klerikerbild unter den beiden Begriffen einer vıta apostolica un
einer vıta COMMUNLIS reformiert wurde.** Nur mıt Vorsicht wird INanl VO damaligen
Bischofs- un Priesterideal auf tatsächliche Züge Meinwerks rückschliefßsen können.
Und doch wurde des ÖOfteren darauf hingewiesen, dass die kirchlichen und somıt

auch liturgischen) Reformen des Jahrhunderts ohne die vorbereitenden Prozesse
des 11. Jahrhunderts ndenkbar SEWECSCH seien.* Damıt ware für die Paderborner

Bischofsgeschichte mıt äÜhnlichen Prozessen rechnen, w1e s1e Klaus Gereon Beu-

ckers für Köln un seiıne Erzbischöfe ermann 11 (1036-1056) un: Erzbischof Anno
IL (1056-1075) festgestellt hat,; indem auf Motivübertragungen VO  e Bischof Her-

Mannn Bischof Anno hingewlesen hat rst Anno erntet die rüchte vieler Aktivi-
aten seines Vorgängers. ‘” Ahnliches kann für Paderborn vermu werden: 1J)ass Abt
Konrad Bischof Meinwerk nach dem ea des 12. Jahrhunderts zeichnen konnte,

/ur 1ıta Meinwercl,; ihrer teils problematischen Historizıtät und Verfasserschaft vgl Timothy
Reuter, Property transactıons anı social relations between rulers, bishops and nobles 1ın early
eleventh-century aXONY: the evidence of the 1ta Meinwercl1, 1n Wendy Davies/Paul Fouracre

gg. Property anı ın the early iddle Ages, Cambridge 1995, 165—-199, bes 166 mit
Literatur).

13 Vgl ermann Bannasch, Fälscher AUus Frömmigkeit. Der Meinwerkbiograph eın muittel-
alterlicher Fälscher un: se1ın Selbstverständnis, 1n ADipl 27 (1977) E,

Vgl hierzu, mıit Referierung der Forschungsliteratur, Klaus (Gereon Beuckers, Der hor des
Bonner Münsters und die salischen Langchöre des 1: Jahrhunderts. Zur Entstehung einer architek-
tonischen Sonderform 1M Umkreis der Kanonikerreform, 1n Odenthal/Gerhards gg Cassiusstift
(wie Anm. 4), 33-—82, hier 73-80; uch Johannes Schilling, Ile eilten, Mönche werden. IDIie

Reform der Kirche, 1: Gerhard Müller (Hg.), Kirche, Frömmigkeit un! Theologie 1m 12. Jahr-
hundert. eıiträge Heinrich dem LÖöwen un seiner Zeıt, Wolfenbüttel 1996, 9—3

Zur liturgischen e1ite der Reformen des 11. Jahrhunderts vgl Er1C Palazzo, OMm, die Trego-
rianische Reform und die ıturgle, 1n Christoph Stiegemann/Matthias Wembhoft gg.); (‚anossa
1077 Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur Aufgang der Romanik, ESSaYyS,
München 2006, ET ET Palazzo welst darauf 1n, ass das 11. Jahrhundert liturgiehistorisch
weiterhin eine Forschungslücke sel1. Dies betriftt indes ;ohl mehr eine esamtwertung des (ottes-
dienstes dieser Epoche, da 1n den etzten ren den liturgischen Quellen mehr un mehr Auf-
merksamkeit geschenkt wurde. Vgl 1er als ein Beispiel Thomas Forrest Kelly, Ihe ordinal of
Montecassino an Benevento. Breviarıum S1ve rdo ofiıciorum 11th CenturYy, Fribourg 2008

dieser Epoche uch Roger Reynolds, Ihe Liturgy of Rome in the Eleventh CGenturYy: Past

Research an Future Opportunities, 1n Oliver Münsch/Ihomas Zotz g9g.), Scientia veritatıs,
Ostfildern 2004, 227-239; ders., Law and Liturgy iın the atın Church, gth_ 19° CGenturIies, TEa
Yarmouth 1994, 109-124:; Timothy Thibodeau, Ihe Influence of Canon Law Liturgical
Expositions 0=1 1n (1997) 185-—202: Pierre-Marıe GY, La Papaute et le droit

liturgique CT O: siecles, 1n Christopher Ryan (Hg.), TIhe religi0us roles of the Papacy:
Ideals anı Realities 013 Toronto-Leiden 1989, 2729245

Vgl. Klaus Gereon Beuckers,; Di1ie Ezzonen un! ihre Stiftungen. Eiıne Untersuchung ZUr

Stiftungstätigkeit 1im I4 Jahrhundert, Münster-Hamburg 1993 7Z7u ermann eb! 27-30, seiner

Stiftungstätigkeit 17629727
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wird Anlass in der konkreten historischen Gestalt gehabt aben, schwer dies auch
1m FEinzelnen rekonstruileren se1ın INnas Vor diesem Hintergrund gelten die 1mM

Folgenden dargestellten Beobachtungen sicher für das liturgische Leben des ahr-
hunderts, das aber miıt grofßser Wahrsc  inlichkeit bereits unter Meinwerk auf den
Weg gebrac wurde. Auf alle annn die Epoche des 4<]: un Jahrhunderts als
iıne liturgisch für die Paderborner Ortskirche höchst bedeutende ausgemacht WEelI-

den&

Heilige andlung: ] J)as Verständnis der Messe se1lt dem frühen Mittelalter als
Bufßleistung un Opferhandeln in bestimmten nliegen

DIie Vıta des 1SCANOIS Meinwerk berichtet ausführlich über das Weihnachtsfest des
Jahres 1022, als Kalser Heinrich 11 in Paderborn weilte. Strukturiert wird der Aut;
nthalt des alsers durch die Feiler des Gottesdienstes, die Vesper oraben: VO  —

Weihnachten, die Vigilien un! die Feler der Messe In der Heiligen Nacht. In diesen
liturgischen Handlungskontext fügt die Vıta Meınwercı olgende Begebenheit e1n:
ach der Vesper sendet der Kalser einen kunstvollen Becher Meinwerk, angefüllt
mıiıt Obstwein Der Bischof aber älst och in derselben Nacht diesen Prun  echer 1n
einen Messkelch umwandeln, den während des Evangeliums der auf die igilien
folgenden Messe in der Heiligen Nacht konsekriert, ih sogleic als Messkelch
benutzen. Der Kaplan des alsers hat in dieser weihnachtlichen Mitternachtsmesse
den j1enst des Subdiakons vollziehen, ist also auch für die Opfergaben un ihre
Gefäfße verantwortlich. Er klärt den Kalser ber den entwendeten un: ZU eicCc
umgestalteten Becher auf,; woraufhin der Kalser den Bischof des Diebstahls bezich-
tigt. Meinwerk aber erklärt:

„ ESO., Inquam ep1SCOPUS, ‚NON rapınam, sed avarıcı1am tue vanıtatıs cultui mancı1pavı divini-
ccATIS In ad augmentum tue perditionis aufer Deo, S1 audes, oblationem INCC devotionis

Kalser Heinrich erwidert:

„ 5006 inquid ımperator, ‚Deo mancipata 110  — auferam, sed QUC I1NCa SUNtT, e1 suppliciter
offeram. TÜ de tu1s 1ust1ıs laboribus honora OomMmınum dignatum in hac nOcte DIO salute nascı

CCComnıum

ermann Bannasch, Das Bistum Paderborn unter den Bischöfen Rethar und Meinwerk
(983-1036), Marburg 19:Z2: I weılst darauf hin, habe bereits Motivübertragungen VO. Meinwerks

anger Rehar auf Meinwerk selbst gegeben.Vogg Über die Historizıtät der Anekdoten urteilt Bannasch, Biıstum (wie Anm. 173 189 „Vielleicht
haben die zahlreichen Anekdoten, die der Meinwerkbiograph 1m Zusammenhang mıiıt jenem langen
Weihnachtsaufenthalt überliefert, eın wenig VO  . dem Fluidum bewahrt, das damals das Verhältnis
zwischen dem Herrscher und dem Bischof bestimmte“

ıta Meinwercı 1582 10416—19 GH.SRG 59) „Ich habe keinen Raub, sondern deinen nichtigen
Besıtz In Gottes {hienst gestellt. Nımm du ZUr Vermehrung deiner Sündenschuld, falls du wagst,
‚,ott meıine fromme Opfergabe”, ıta Meinwercı 182 (147 Terstesse).

ıta Meinwercı 1852 10419-23 GH.SRG 59) „Ich werde das ‚ ott Dargebrachte nıcht WCS-
nehmen, sondern, Was meın ist, ihm demütig opfern. Du ehre mıiıt deinen gerechten Werken Gott, der
In dieser Nacht für das Heil aller geboren werden wollte”, ıta Meıinwercı 182 147 Terstesse).
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Und der Kaıliser äfßst sich nıicht nehmen, den eiCc selber beim Offertorium

feierlich Z Altare bringen un! sich des bischöflichen Gebetes für eele un:

Leib vergewissern,. W ie immer den Wahrheitsgehalt dieses Berichtes rund
steht, auf alle illustriert die liturgische150 re ach Meinwerks Lebenszeıt

Praxıs un Frömmigkeit eines Bischofs,; w1e s1e für das 11 un! 2. Jahrhundert
charakteristisch ist. er zıtierte ialog samt dem Opfergang durch den Kailser ist

bezeichnend für die liturgische un Aufgabe des Bischofs un! mittelalterliche
Messfrömmi1gkeit insgesamt. Denn der entscheidende liturgische Akt,; auf den die

1ıta Meinwercı sich 1ler bezieht, ist der Opfergang ZUX Bereıtung der charistischen
selbst.“* Und bemerkenswert ist jenesaben, ausgestaltet NU  a durch den Kaıl1s

Anliegen, der Bischof mOge gerade hier, beim Oftertorium, für Seele un Leib des

alsers beten. Der Verfasser der Vıta hat 1er den typischen Ablauf der Messe VOL

w1e sich die erste nachchristliche Jahrtausendwende ausgebildet hat.ugen,
enn mMan gestaltete unter anderem den Akt des Oftfertoriu mittels Gebetssamm -

lungen aus, die e1 der Gabenbereitung viele verschiedene nliegen thematisıeren.

Solche Gebete, die auch für den Herrscher un: seine Familie gesprochen werden

konnten, sind eines der Kennzeichen jener Veränderungen der Messliturglie, die sich

se1it dem Frühmittelalter zei'cigen.22 Die alten Sakramentare gregorianischer oder

gelasianischer Prägung als Vorläufer der Messbücher überliefern NUurLr einen schlich-
ten, appen Verlauf der gleichbleibenden eıle der Messe, des Messordo. Nur

kursorisch werden dort die entscheidenden Teile der Feler erwähnt: Der ingangs-
SCSANS (Introitus), der Gesang des yrıe sSOWI1e (an bestimmten Tagen) des Gloria, das

fort.  23 IDies andert sich seıit dem Frühmittelalter unTagesgebet (Collecta) un
führt E{tW; das ahr 1000 eın ueln Paradigma eucharistischer Liturgile. Es

ist der sogenannte Rheinische Messordo, der fortan die Messliturgie prägt, ıne HEeut

Größe eucharistischer Liturgle, die den Messverlauf 3E viele Privatgebete un
—-zeremonıen des Priesters oder Bischofs erganzt. Es geht el priesterliche
Frömmigkeit, die NUu  j iıne zweıte chicht des Betens formt, die für die versammelte
Gemeinde indes unhörbar bleibt.““ Benannt wird diese NEUC Gröfße ach den Zentren

mittelalterlicher Kultur, denen sich ein1ıge der Hauptzeugen jenes Messordo
en 1)as sind grob die Klöster un Bischofsstädte der Rhein-
schiene.“” Aufgrund der Hinweılise der Vıta Meinwercı1 in ezug auf den Opfergang

21 ähnlichen Vorgängen des Frühmittelalters Arnold Angenendt, Mensa Pippinı Regıs, 1n:
109enendt, iturgle Mittelalter (wie Anm. S} 89 —Ang 1er den Überblick bei Andreas Odenthal, nte conspectum diuinae maiestatıs {uae reus

Rheinischen Messordo“assisto”. iturgle- un frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchungen ZU) I>

und dessen Beziehungen Fuldaer Sakramentartradition, 1n ALw 49 (2007), 15

Vgl. hier Johannes Nebel,; Dıie Entwicklung des römischen Messritus 1m ersten Jahrtausend
anhand der Ordines Romanı. Fıne synoptische Darstellung, Rom 2000

auf die priesterliche FrömmigkeitEs ist dies der ersuch, den „objektiven” Messverlau
zuzuschneiden. DIies soll dem Priester ermöglichen, die ihm zugedachte Rolle übernehmen
können. DıIie 1m Folgenden beschriebene Ankleidung des Prlesters mıiıt den Begleitgebeten helfen

Kultdieners überführen.also, den Personenkörper des Priesters in den Amtskörper de
kx, De OOrsprong van het geEWONE derVgl. hier immer och die Forschungen VO  — Bonifaas Luy

Mis, Utrecht 1955 Dt. Der rsprun der gleichbleibenden Teile der Heiligen Messe, 1n Iheodor

Bogler Hg.) Priester‘ un: Mönchtum, Marıa Laach 1961, TL
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un das Gebetsanliegen des alsers ann I11all annehmen, auch die Messliturgie des
Bischofs Meinwerk sEe1 diesem Grundtyp der Messe, dem Rheinischen MesSs-
ordo, gefolgt Nun hat sich leider eın Sakramentar des Paderborner Lomes aus

dieser Epoche erhalten.“° Doch 1mM benachbarten Minden wird INa  e ndig Der mıiıt
Meinwerk etwa zeitgleiche Bischof Sigebert (1022-1036) gab zahlreiche lıturgische
Bücher in Auftrag, die unter anderem einen olchen reich mıiıt Privatgebeten des
1SCHNOIS angefüllten Messverlauf belegen.“” Es 1st bel den vielen ennungen des
Mindener Bischofs Sigebert in der Vıta Meınwercı ndenkbar, 111a habe In Pader-
born jene Entwicklungen nıicht gekannt.““ Zeitgleiche Messordines en sich auch
aus dem Skriptorium des Osters rhalten un: werden heute in Köln“? un
Bamberg”” autbewahrt. i iese Beobachtungen un die Tatsache, dass der Rheinische
Messordo A RE rundlage der mittelalterlichen Messe allgemein bis hıin Formula-
ICI der päpstlichen Kapelle geworden 1st; lassen s ih auch als prägende 6}
für die Paderborner Liturgie anzusehen Das Kennzeichen dieses uen rundtyps
der Messe ist, dass olgende rituellen Akte der Messe besonders ausgestaltet werden:
die Vorbereitungsriten des 1SCHNOTIS oder Priesters In der Sakristei, die bereits SC
schilderte Gabenbereitung, der Beginn des Eucharistiegebetes, des Canon Romanus,
SOWI1E die Kkommunionriıten. Schliefßlic sich eın eigenes Gebetspensum für die
Danksagung ach Beendigung der Messe. Folgender Überblick zeigt das reiche
Gebetspensum, das zusätzlich den ın den alten Sakramentaren aufgeführten
eigentlichen Messtexten VO Ti1ester verrichten ist: Iie Vorbereitung der Messe
beginnt bereits iın der Sakristei mıt Psalmgebeten (in der ege die Psalmen 8 ö 8 .9
85) Nun folgen Gebete ZU nkleıden muıt den Messgewändern, die jedes einzelne
Gewandstück allegorisc. un: tropologisc 1mM 1NDIIC auf das übernommene

SO die Hınweilse den liturgischen Quellen Paderborns bei Kohlschein, Ordinarius (wie
Anm. 9), E 7Zu den liturgischen Handschriften AUS Paderborn un: dem Umkreis un ihren
wechselvollen Geschichten vgl immer noch Franz Jansen, Der Paderborner Domdechant raf
Christoph Kesselstatt und seine Handschriftensammlung, 1n Paul Simon Hg.) Sankt Liborius

e1in Dom und se1ın Bistum. Zum 1100jährigen ubiläum der Reliquienübertragung, Paderborn
1936, 355368

Vgl hierzu Joanne Pıerce, Sacerdotal spirituality at 111455 Text and study of the prayerbook
of Sigebert of Minden (1022-1036), otre Dame/Ind. 1988; dies., TIhe Evolution of the rdo mi1issae
1n the Early Middle Ages, IN Lizette _Larson-Miller (Hg.), Medieval Liturgy. Book of ESSaYS, New
York-London 1997/, S  S

Nennungen Sigeberts finden sich: 1ıta Meinwercı (54° GH.SRG 59); 145 (97 GH.SRG
59); 192 110° GH.SRG 59); 210 (122 GH.5RG 59) Fkerner 111U55 betont werden, ass „die
Bischöfe VOIN Paderborn un! Minden 1n Einvernehmen lebten  Va  9 Bannasch, Bıstum (wie
Anm ‚DF 197; Ebd. 236 auch der Hınwels, ass beide Bischöfe das Allerheiligenfest 1031 wWwI1Ie die
folgenden Tage vollzogene Weihe der Abdinghofkirche gemeinsam gefeiert hätten.

Vgl Andreas Odenthal, /wel Formulare des Apologientyps der Messe VOT dem Jahre 1000 Z11
Codex un!‘ 137 der Kölner Dombibliothek, 1N: ALw (1995), Z

Andreas Odenthal,; Ein früher Trdo Missae rheinischen Iyps aus dem Fuldaer Skripto-
rium ın Bamberg. ZAAT Sakramentarhandschrift Bamberg, Staatsbibliothek, Msc. Lit. 1, 1n Bericht des
Historischen ereins Bamberg 135 (1999), 119—-134

31 /ur Prägung der Messliturgie der päpstlichen Kapelle vgl den Order of the iNass according
the use of the Roman Church (Court) before 227 1n Stephen EB Va Dijk, Ihe ordinal of the papal
COUT'! from Innocent 111 Boniface 3 and related documents. Completed by Joan Hazelden
Walker, Fribourg 1975, 493526
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Priesteramt un! die gebotene Reinheit des priesterlichen Dienstes hin ausdeuten.
Dieser Akt wird mıiıt eiıner Händewaschung abgeschlossen. Während die Schola ZU

Einzug der eriker in die Kirche den Introitus Singt, betet der rl1ester oder Bischof
wiederum still, un: ‚War Bußgebete Nachlass der Sünden, sogenannte Apologien,
gefolgt VO  - Psalm brneut sind solche Apologien während des esanges des Gloria
In excelsis beten, die euttl1c. machen, w1e sehr die ofhzielle Liturgie mıt ihren
Texten un Gesängen 1re diese zweıte Ebene erganzt wird, eben jene tillen Gebete
des Priesters, die auf die priesterliche Frömmigkeit un seıne besondere ische
Funktion ausgerichtet sind. er Rheinische Messordo kennt ferner Gebete ZU

Weihrauchritus bei der Verlesung des Evangeliums. Reich ausgestaltet sind VOT em
die 1ıten un! Gebete ZUr Gabenbereitung. In den erhaltenen Formularen en die
vielen Gebete auf, die mıt Suscıpe sanıcta Trinıitas („Nimm A heilige Dreifaltigkeit”)
beginnen. Ihre Fülle erklärt sich, wI1e bereits anhand der kaiserlichen atıon
deutlich wurde, Aaus der Vielzahl der Gebetsanliegen, die VOoO Priester für die
Messzelebration übernommen worden sind un 1U  ; in das pfer eingebracht
werden sollen. Priıvate Psalmgebete während des Gesanges des Sanctus ügen sich
dl zudem Psalmgebete während des Eucharistiegebetes, des Canon OMANUS (etwa
die Psalmen 24,; 5 9 8 9 90), die aber U: nicht VO zelebrierenden Priester selbst,
sondern VO.  - den Umstehenden, Diakon un: Subdiakon, für den Priester gesprochen
werden. DIie Gebetsgruppen die Brotbrechung mıt dem Rıtus, eın Partikel der
konsekrierten ostıe in den eilc miıt dem Blut Christi geben (Commixtio),
werden ebenso ausgestaltet w1e Gebete ZU Friedensgruß. Es folgen Gebete :
Kommunilon einen würdigen un fruchtvollen Sakramentenempfang, schliefßlich
das Placeat-Gebet ach der Messe, ine darum, ass die erfolgte Messzelebra-
tiıon ott wohlgefällig se1 Beschlossen wird die beler der Messe wiederum mıt prıvat
vollzogenen Psalmgebeten (Psalm 150 un:! das Cantıcum Aaus Daniel Eın chluss-

evangelium, das eines der Kennzeichen der tridentinischen Messe geworden ist;
kennt der Messordo des 11 Jahrhunderts och nicht. Ziel des komplexen Gebets-
PENSUMMS ist C5S, neben der objektiv „richtigen” Feier der Messe iıne würdige un: reine
innere Haltung des Priesters oder Bischofs garantıeren, die seiner besonderen

enstpricht. rst wenn Gottesdienst gefeiert wird, können die vielen 1in den

Suscipe-Gebeten gesammelten nliegen VOTL Gott gebracht werden, ass (Gott die
Gebete selner Kirche wirklich erhört. I)as in der Vıta Meinwercı erwähnte aben-
gebe des Bischofs für den Kalser samt dessen Opfergestuspsomıt gut 1Ns Bild der
eıt. Im Messordo des Sigebert VOoN Minden sich denn auch eın olches
für Herrscher un Reich, das während des Offertoriums beten ist:

„Pro recHC PTO populo christiano. Susc1ıpe sancta Irınıtas hanc oblationem QqUaIl tibi fier-
ImMus PTo rcHC nOStro et SU:  S uenerabili prole. et regn1 SUul el PTro mMnı populo Christiano.
et PIO elemosinariis nostrI1s. et PTO his quı nostr1 memorl1am in SU1S continuls orationibus
habent. ut hic uen1am recıplant peccatorum et in futuro CONSeEqul preml1a aeterna mereantur.
Per  e

32 „LFür den Herrscher un: für das christliche olk. Nımm heilige Dreifaltigkeit, diese Gaben,
die WIT dir darbringen für unNnseTeEeI Herrscher un!‘ seine verehrungswürdige Familie, für den Zustand
selines Reiches un für das christliche Volk, für unseTre Wohltäter un! 1E die eın Gedenken
unNns ın ihren ununterbrochenen Gebeten haben, ass s1e 1er Nachlass ihrer Sünden finden un: 1n der

21—10.Zukunft den ew1ıgen Lohn“, bei Pıerce, Sacerdotal spirituality (wie Anm.Z



Andreas Odenthal

DiIie Liturgie hat hier emınent politische Bedeutung. Der Bischof als geistliches
Oberhaupt ist In seiner 1Ö07zese letztverantwortlich für die Liturgle, die seıit dem
Frühmittelalter immer mehr in den Dienst des Reiches gestellt wird Eın 1€ zurück:
Spätestens miıt dem Concilium Germanıcum WO. wird der Gottesdienst
Reichsangelegenheit. Das Konzil unter der Hoheit Karlmanns legte damals fest, jeder
Bischof So 1n seinem Bezirk unter }  irkung des Grafen, der der Beschützer der
Kirche ist, dafür SOTSCHL, dass das Volk (sottes nichts Heidnisches treibe, sondern
en Unflat des Heidentums ablege. ugleic kodifizierte das Konzil liturgisches
echt, etwa die Erneuerung des ÖOls Gründonnerstag.”” Unter Karl dem
Gro{fßen SE sich die 1ler greifbare Tendenz fort: Es geht das Reich, dessen
Bestand UTC die Kirche gesichert werden soll Und diesem WeC wird die als
authentisch römisch anzusehende einheitliche Liturglie dienstbar emacht. Nicht
zuletzt die karolingische Schri  ultur hrt einer gründlichen Erneuerung des
(Gottesdienstes. Diese Erneuerungsprozesse des Gottesdienstes dauern ber Jahrhun-
derte un: können mıt Arnold Angenendt als bonifatianisch-karolingische Tfır
giereform apostrophiert werden. ES wird iıne klar abgegrenzte Aufgabenteilung
vollzogen, wI1e eın Brief Karls des Grofßen AaUus dem re 796 Papst Leo EL
eutlc macht

„Nostrum est. secundum auxilium divinae pletatıs sanctam undique Christi ecclesiam ab
INCUrSu PaganOorum et ab infiıdelium devastatione armıs defendere foris, et intus catholicae
idei agnıtione munire. Vestrum est, sanctissıme elevatis ad Deum C oyse manibus
nOostram adiuvare militiam, quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus
christianus u IN1IM1COS SUN sanctı NOMm1NI1S ubi
domini nostrı lesu Christi toto clarificetur In rbe“uc SCINDEI habeat victori1ıum, et

DIie Gebete beim Offertorium, wWw1e S1€ Meinwerk Weihnachten 1{322 gesprochen
en MmMag, lösen diese se1it Karl dem Grofßsen dem Bischof übertragenen erpflich-
tungen ein Es ist der Bischof, der für die Christenheit und das Reich betet. Und
betet Vergebung der Sünden, also auch einen rıte el rein gehaltenen
Gottesdienst, in dem der Kalser selber sich als Opfernder beteiligt, un: ‚WaTl durch
den Messkelch, den bei der Gabenbereitung Z ar nn Denn ist die
SAC Gabe, die selit dem Frühmittelalter beim Offertorium Bedeutung SC
wınnt un NU: als pfer qualifiziert wird.” Wenn die Gabenbereitung selbst

Vgl Arnold Angenendt, Bonifatius und das Sacramentum inıtiationis. Zugleich eın Beitrag ZUr
Geschichte der Fiırmung, 1n Angenendt, iturgie 1m Mittelalter wıe Anm 35-387, hier S0—=81

„Unsere Pflicht ist CS; gemäfß der göttlichen Hilfe die heilige Kirche Christi überall ach aufßen
den Einfall der Heiden und die Zerstörung durch die Ungläubigen schützen und nach innen

durch die Erkenntnis des katholischen Glaubens festigen. Eure Aufgabe, heiligster ater, besteht
darin, mıt Mose die Hände ott erheben und somıt UNSCTECIN Kampf helfen,
damit auf Eure Bıtten hin das christliche Volk unter der Führung (Gottes ber die Feinde selnes
heiligen Namens überall den Sieg erringt un! der Name uNnseTrTes Herrn Jesu Christi 1mM SaNZeCNH
Erdkreis verherrlicht werde“, 1n Epistolae Karolini Aevl (MGH ‚p1s 136-138, hier
137° 3384 {DIie ler bemühte Aufgabenteilung schlie{fßt indes die Sakralisierung politischer Herr-
schaft eın un: nicht au  D Vgl azu Arnold Angenendt, arl der Gro{fißse als „Rex sacerdos”, 1:
Angenendt, iturgie 1m Mittelalter (wie Anm. 5} S4TEIF)-

azu Arnold Angenendt, Das Oftertorium. In liturgischer Praxıs und symbolischer
Kommunikation, 388 erd Althoff (Hg.), Zeichen Rituale erte. Internationales Kolloquium
des SEB 496 der WW Münster, Münster 2004,E
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zunehmend als eigenständiger Opferakt der Kirche wahrgenommen wird, ist dies

bedingt UrC. die mannigfachen Veränderungen in der Auffassung VO  — Mysteriıum
und Sakrament se1it dem Ausgang der Spätantike. Es wurde zunehmend schwierig,
kraft eines platonisch gefärbten Urbild-Abbild-Verhältnisses das iıne un! einz1ge
Kreuzesopfer Jesu Christi un dessen stetige rituelle Wiederholung als eines
denken.?® Vielmehr konstruierte INa  aD eın Z Kreuzestod Christi zusätzliches, 1m

Grunde sekundäres Opferhandeln der Kirche, das sich nunmehr e{tw: in der (Ga-

bendarbringung der Messe kultisch realisiert. In dieses Opferhande fliefßen Sach-
gaben ebenso eın wie die vielen nliegen un: Bıtten, die der Klerus stellvertretend
mıiıt den einzelnen Gebeten ZUT Gabenbereitung verbindet un: VOT (soOtt tragt. |D3ITS

Stiftungen Meinwerks se1in Kloster Abdinghof formuliert die Vıta Meınwercı
bezeichnenderweise in kultischen Kategorien, un: ‚WarTr miıt den Formulierungen
aUus dem Gedächtnis für die Lebenden des damalig einzigen Eucharistiegebetes, des
(anon OMAaNUus: „PTO SC SUcC salutis et incolumitatis“ {)Das materielle pfer des
Meinwerk 1e mıiıt dem Gedächtnis des einmaligen Kreuzesopfers Christi
Inmen Arnold Angenendt fa{lßt die pannun: mittelalterlicher Opfervorstellun-
gCn INMMECI „Man zıtiert weıiter die Spıtzensatze des geistig-geistlichen Opfers
und dennoch zurück ‚früheren‘ Opferformen” nd diese frühen pfer-
formen sind Natural- oder Sachgaben. Wenn der MC den Priester vollzogene
pferakt das Entscheidende der Messe ist, wird verständlich, dass die Messe selbst
dann noch VO  — unverzichtbarer Bedeutung 1st,; we1lll s1e losgelöst aus dem Kontext
einer Feiergemeinde VO  - NUr einem Priester einem der vielen Altäre eıner
mittelalterlichen Kirche „gelesen‘ wird Es ist dies der I1ypus der Miıssa specialis, die
im Laufe des Mittelalters zunehmend im Sinne einer VO  a den Priestern stellver-
tretend übernommenen Bufßsleistung verstanden un als einzelne Messfeier des einen
Priesters Altar vollzogen wird.”” Die Klöster übernehmen Gebetsverpflichtungen
un:! gründen Gebetsverbünde füreinander, Bufse abzuleisten, Was mittels eiınes

Tarifsystems geregelt 1st. Von hierher ist übrigens der HinweIls der Vıta Meinwercı
verstehen, Heinrich 11 habe bei einem (zumindest für das angegebene Jahr 1015
nicht anzunehmenden) Aufenthalt in uny die Brüderschaft der dortigen Mönche
demütig erbeten un erhalten, SOWI1E sich zerknirschten Herzens ihrem

anempIohlen („et fraternitate monachorum humiliter petita et accepta C4 maxıma
contriciıone cordis omnıum orationibus commendavit‘;) 40 (Jemeınt ist seine
uiInahme 1ın die Gebetsverbrüderung Clunys, die, wenll auch nicht real diesem

Zu den durchaus komplexen Veränderungen 1mM Sakramentenverständnis vgl z Ferdinand
Pratzner, Messe und Kreuzesopfer. DIie Krise der sakramentalen Idee bei Luther und iın der mittel-
alterlichen Scholastik, Wıen 1970; umfassend Wolfgang 51ımon, Die Messopfertheologie ın
Luthers. Voraussetzungen, Genese, Gestalt un Rezeption, Tübingen 2003, C}

W „Für die Hoffnung auf se1in Heil und Unversehrtheit”, 1n ıta Meinwercı 21606 (12214—15 MG  aD
SRG 59) Im Canon Romanus lautet die entsprechende Formulierung: „PTO SC salutis incolomi-
atıs suae“”, bei Jean Deshusses (Hg.), Le Sacramentaire Gregorien. Ses principales formes d’apres les
plus anclens manuscrits. Edition comparatıve 1—3, Fribourg >1992, I 87, Nr.

Angenendt, Offertorium (wie Anm. 353
Arnold Angenendt, Mıssa specialis. Zugleich ein Beıtrag ZUT!T Entstehung der Privatmessen,

1N: Angenendt, Liturgie 1m Mittelalter (wie Anm. 111-190, ler 153160
ıta Meinwercı1l (3218—20 GH.SRG 59)



Andreas Odenthal

Datum geschehen,“ doch In die Aussageabsicht der Vıta un ihres Idealbildes
eines alsers Er bedarf als Herrscher des fürbittenden Gebetes der Kirche un
ihres Klerus. er 1NnweIls zeigt einmal den Einfluss des berühmten osters, zugleic
aber auch, In welchem aßße INa  H sich liturgisch ihm ausrichtete, War uny doch
etwa für die Ausbildung der Missa specialis, für die Installierung des Allerseelenfestes
SOWI1Ee für die Ausbildung un Vermehrung der Messfeiern für die Verstorbenen VO  —

höchster Bedeutung.“ Dass Meinwerk VO  — dort Mönche ach Paderborn holt un
zugleic. Antiphonar un Hymnar mitbringt, pass gut ın dieses Bild VO Finfluss
Clunys, ebenso die Tatsache, ass Meinwerk VO  u uny A verbreiteten er-
seelenfest 1031 seine Klostergründung Abdinghof einweiht.“* Eın welteres Beispiel,
1U  e AUus der ela, INas verdeutlichen, wWwI1e die Messe zunehmend als BufSß- un:
Gebetsleistung verstanden werden konnte. Im re 863 legt sich das Kloster Fulda
auf bestimmte Gebetsleistungen iın Stundengebet un Messe fest: F der Priester-
mönche betet für alle Lebenden, also die Menschen aus den Gebetsverbrüderungen,
zusätzlich ZU sonstigen Stundengebet zehn I Psalter un zehn Messen.* ESs
sind dies Bußleistungen, die zunächst 1m Rahmen des Stundengebetes mıt Hilfe der
Zusatzofhzien, etwa eın zehnmaliges eifen er 150 Psalmen, abgegolten werden.
Diese ursprünglich LO auf das bezogene deelle Verbindung VO  ; Büßer un:
Betendem wird 1n einem zweıten Entwicklungsschritt auf die Messe ausgedehnt:
„Der letzte Schritt, der in diesem Bußaustausch vollzogen wurde, bestand darin, da{fß
INa  e iın die geistlichen Buifswerke auch die Messfeier «« 45  miteinbezog“. Das Beten für
jemanden (orare Dro) wird ZU Opfern in einem bestimmten nliegen (offerre
prO) Dies drückt sich VOT allem 1m Vorgang des Offertoriums, der Gabenbereitung
aus, die als Handeln der Kirche 11U. als Teil einer stellvertretend übernommenen
Bußleistung interpretiert werden annn Von hierher verstehen sich übrigens die ın
der 1ta Meınwerci dokumentierten Beschlüsse der Provinzialsynode Seligenstadt
VO August 1023 WEe etwa 1m 1 un: Artikel Bußleistungen geregelt

41 das Itiınerar bei Manfred Balzer, Meinwerk VOIl Paderborn (1009-1036) Eın Bischof iın
seliner Zeıt, 1 Meinwerk VO PaderbornSFın Bischof In seiner Zeit. Sonderausstellung des
Metropolitankapitels Paderborn iın Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
Museum 1ın der Kaiserpfalz, Paderborn, VO 18 Oktober bis November 1986, 11-41, hier 2839
Zur Problematik der Zeitangaben, die Conrad VO  — Abdinghof 1mM Jahrhundert aum mehr hat
wissen können, vgl Reuter, Property transactıons (wie Anm. 2 194-199 73i einem möglichen
Clunyaufenthalt Meinwerks 1022 vgl Bannasch, Bıstum wıe Anm. 179; 187; vgl ZUT Problematik der
Terminangaben eb 230-—-23l1; 232 Anm. ELE

Vgl Jürgen Bärsch, Allerseelen. tudien ıturgıe un Brauchtum eines Totengedenktages In
der abendländischen Kirche, üunster 2004, (}

43 Vgl 1ıta Meinwercı 210 122-123 GH.SRG 59) vgl Balzer, Meinwerk (wie Anm. 41), 19;
Bannasch, Bıstum wıe Anm. 7 206; 2417243

SE UuNusSqu1Sque illorum singulis annıs generaliter PTO omnibus VIVIS 10 psalteria vel 10 M1Ssas
cantet vel perficiat”, Appendix VOIN 863 den Annales Necrologici Fuldenses. 9-—1 1n

13 (Georg W aıtz 161-218, 1ler 21545——46. Vgl den durch Bonifatius forcierten
Gebetsbünden etwa Jan Gerchow, Die Gedenküberlieferung der Angelsachsen. Miıt einem Katalog der
libri vıtae und Necrologien, Berlin-New ork 1988, AA

Arnold Angenendt/Gisela Muschiol, DIie liturgischen eXe: 1n MG  &a Libri InNe Dieter
Geuenich Hg ca 28-55,; 1er

Vgl azu insgesamt upe! Berger, Die Wendung „offerre u  pro In der römischen ıturgle;
Münster 1964
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werden.“ S1e zeigen eines der entscheidenden Ihemen der Frömmigkeit se1it dem

Frühmittelalter a nämlich die Bufse als Grundkategorie des Christseins. Und die

Felier der Messe wurde Sanz un gat als iıne solche Bufsleistung, vollzogen Urc die

reinen Hände des Priesters, angesehen. So erklärt sich ferner die Anweıisung jener
Synode, Lalen sollten, sS1e ine Messe in Auftrag geben, die Messe des Tages oder

die Messe für das eil der Lebenden un: Verstorbenen hören.“ I)as erhoftite eil

NU  a mittels des Gottesdienstes bewirken, ist Paradigma mittelalterlicher Froöom-

migkeit.“ Von diesen Überlegungen her erschlie{$st sich die eingangs erwähnte Be-

gebenheit des eihnachtstages 1022 nochmals in einem anderen Licht. Mag die

Aktion des Bischofs Meinwerk vordergründig Z Ziel gehabt aben, in den Besıtz

eines wertvollen Kelches gelangen, annn s1e tiefergründig als Wahrnehmung
der geistlichen Hirtenfürsorge Meinwerks dem Kalser gegenüber interpretiert WCI -

den er Bischof leitet den Kaıliser Z pfer un: somıiıt einer sStTeE nötigen
Bufßßleistung a die mittels des Messopfters sich ın egen un eil für Kalser un

Reich auszahlt.”” Doch geht der Bericht der Vıta Meinwercı für das Weihnachtsfest
des Jahres 1022 och weiter. Be1l der dritten Weihnachtsmesse Tage gelingt
dem Bischof endlich, den Kalser ZUT Stiftung des Hofes Erwitte bewegen, die

wiederum während der Gabenbereitung geschieht. Meinwerk ommentiert diesen
Oblationsakt des alsers mıt bemerkenswerten W orten:

„ Beatus es aıt, ‚Heinrice, ene tibi er1t, Cul Pro hac oblatione celum patebit, CU1US anıma CLE

‚Videte , alt, populi, considerate, fideles universI];sanctıs sempiterna possidebit gaudia .
talis oblatio peccatorum fit abolitio, hoc sacrifiıciıum Deo acceptabile animabus fit propicla-
b fle“ >

Der liturgische Dialog zwischen Priester un den Ministrı VOT Begınn der Präfation,
der VOT dem Jahre 1000 ZuU Messverlauf hinzugekommen 1st, bittet in Ühnlicher

Formulierung darum, ass das pfer annehmbar se1 bei (Gott

rate PIO peccatore ratres et SOTOTC ut INEUIN et uestrum sacrificiıum acceptum Hat
« 5

Domine Deo omnipotentı nte conspectum SUUIIL

Vgl ıta Meinwercı 178, Nr. 16—-18 (100:101° GH.SRGi 59) Zur Synode vgl Bannasch,
Bistum (wie Anm. F7 191

„vel PTro salute vivorum aut pPro defunctis“, 1n 1ıta Meinwercı 178 (100 GH.SRG 59)
Arnold Angenendt, Pro VIVIS et defunctis. Geschichte und Wirkung einer MefiSoration, 1n

Angenendt, iturgıe 1mM Mittelalter (wie Anm. 385395
Damıt ware eın Argumen in die Debatte eingeführt, In welchem Mafle der utor der

Meinwerksvita das Bild des Bischofs iın der Absicht überformt,; uch widerrechtliches Handeln un!
Denken zugunsten eines höheren Zweckes rechtfertigen. Und dieser höhere Zweck ist die 1etas,
Bannasch, Fälscher (wie Anm. 133 241

dieser Opfergabe wird dir der Himmelıta Meinwercı 182 (10526—31 GH.SRG 59) 99
offenstehen un! deine Seele mıiıt den Heiligen die ewigen Freuden besitzen. Seht alle Völker,
beachtet 65 wohl, alle Gläubigen: Solche Opfergabe schaftt Vergebung der Sünden, 1€eS gottgefällige

(149 Terstesse). Heinrich IL hatteOpfer bringt den Seelen Versöhnung , 1ıta Meinwercı
das Bischofsamt ın Paderborn über-übrigens mit ahnlichen rgumenten Meinwerk ewoSCIL,

nehmen. Bannasch, Bıstum (wie Anm. 17 156 Vgl. 1er uch grundsätzlich Bruno Reuden-
bach, Stiften für das ewıge Leben Stiftung, emor1a un! Jenseıts in mittelalterlicher Bildlichkeit, 1n

Canossa (wie Anm. 15);, 513527
\ „Bete' für mich Sünder, Brüder un! Schwestern, damit meln Unı eueTr Opfer annehmbar se1in

Z 1n Pıerce, Sacerdotal spiritualitymOöge für den Herrn, den allmächtigen Gott, VOL seinem Angesicht
(wie Anm. 279 Nr. 150, 2929



Andreas Odenthal

Und ist annehmbar, Ug viele Süunden un ZU0F: ewıgen Freude mıt den
eiligen auch dies iıne typische Wendung liturgischen Betens 1mM Messordo das
ahr 1000° DIie Ausführungen en geze1gt, in weilcC starkem alse die Laır
gieauffassung des Da un: 12. Jahrhunderts die Lebensbeschreibung des Meinwerk
gepragt en Bemerkenswert hierbei ist die 1m Kontext des kirchlichen Rituals
betonte Vorrangstellung Meinwerks VOr dem Kalser, die INa  e durchaus als eın
nliegen des Abtes Konrad VOIN Abdinghof 1m Jahrhundert ansehen annn  94

Heiliger Mann: DIie des Bischofs als Kultdiener mıt reinen Händen

Eın zweılter Gedankenkreis trıtt hinzu. Im Kontext der {römmigkeitsgeschichtlichen
Veränderungen seıit dem Frühmittelalter erhält die Person des 1SCNOIS oder Priesters
besondere Aufmerksamkeit Das Bufswerk der Messe hat desto größeren Wert, Je
reiner un eiliger der Bischof oder Priester ist, der hier als „Kultbeamter“ die
Zelebration übernimmt. Es ist das religionsgeschichtlich sehr alte Motiıv der reinen
Hände ” Um diese Reinheit gewährleisten, wird dem Akt der Vorbereitung der
Messe höchste Aufmerksamkeit geschenkt. Das rituelle ekleıden mıt den Gewän-
dern, die Händewaschung und das Psalmgebet der Geistlichen VOTL Begınn der Messe
wurden bereits erwähnt. Diese Rıten ermöglichen einen Übergang VO Profanen 1Ns
Heilige und machen zugleic die unverzichtbare Bedeutung des Priesters oder Bı-
schofs als „heiliger Mann  « euUulc Deshalb ist der Akt der Bekleidung mıt den
liturgischen Gewändern hoch ritualisiert. Der als Stiftung des Bischofs Heinrich 1L
VO  - Wer/|l (1084-1127) bis heute 1mM Paderborner Domschatz befindliche Tragaltar
zeist, welche Paramente INa  , sich vorzustellen hat Auf der Christusseite des Altares
finden sich Darstellungen der beiden eiligen 1SCHOTe Kilian und Liborius. och
fehlen ‚War die wen1g UVO in Übung gekommenen Mitren, doch zeıgt sich die

der Gewänder: das Grundgewand der Albe, darüber die Ola, darüber als
Zeichen der bischöflichen eihevollmacht die Dalmatik als das Gewand des Dia-

ZU Gesamtzusammenhang uch Hubertus Lutterbach, TIhe Mass an Holy Communion
In the Medieval Penitentials (600-1200) Liturgical an Religio-Historical Perspectives, ın Charles
Caspers/Gerard Lukken/Gerard Rouwhorst gg Bread of Heaven. Customs and Practices E a
rounding Holy Communion. ESSsays 1n the Hıstory of Liturgy an Culture, Kampen 1995, GFarı

Es bedürfte hier einer eigenen och leistenden Untersuchung, die rituelle Austarierung des
Verhältnisses VO Herrscher un:! Bischof, Reich un: Kirche 1im F Jahrhundert darzustellen. Dazu
ber waäre eine Cut liturgiegeschichtliche Sichtung der Epoche des 12 Jahrhunderts vonnoten. Hier
ware 1n Rechnung stellen, ass sich In der zweıten Hälfte des Jahrhunderts der (jottesdienst der
päpstlichen Kapelle allmählich VO  — den ansonsten 1n Rom geübten Bräuchen ablöst (vgl azu
Palazzo, Rom wıe Anm 151, 280), Was 1m Laufe des F: und frühen 13. Jahrhunderts Zur eigenen,
annn ber normbildenden ıturgıe der päpstlichen Kapelle führt. hier Ordinal of the cCourt of the
Roman Church, compiled during the reign of Innocent 111 (1213-1216), 1n Van Dijk, The ordinal (wie
Anm. 313; 7-478; vgl uch Pıerre-Marie GYy, Influence des chanoines de Lucques SUTr la liturgie du
Latran, 1n Pierre-Marie GYy, La Liturgie ans l’histoire, Parıs 1990, 12/7-139

55 Arnold Angenendt, „Miıt reinen Händen“ Das Motiv der kultischen Reinheit 1ın der
abendländischen Askese, 1: Angenendt, iturgie 1m Mittelalter (wie Anm. 245227267
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kons, darüber die Kasel als Gewand des Priesters, über dem Arm das Manipel.”® He
diese Gewandstücke werden 1mM Mittelalter allegorisch gedeutet, wWw1e wiederum der
Messordo des Bischofs Sigebert VO  . Minden zeigt.”” ach einer Händewaschung des
Bischofs VOL Begınn der Messe sich folgendes

„Largıre sensibus nostr1s omnıpotens Deus. ut sicut hic exter1us abluuntur inquınamenta
ManuuUIl. S1IC te mundentur inter1us pollutiones mentium crescat 88 nobis augmentum
sanctarum ulrtutum. Pere :5

Der außere Rıtus wird als Ausdruck eines inneren Reiniıgungsprozesses erfahren un

gedeutet, der dem Bischof dazu verhilft, den eiligen 1enst recht vollziehen.
Während NnUu  m seine Alltagskleider ablegt, beten die umstehenden Kleriker erneut

Psalmen. Es ist die Gebetsgemeinschaft der Stadtkirche mıt den Geistlichen für ihren
Bischof, die 1er erfahrbar wird Zum Anlegen des Schultertuches betet der Bischof
dann:

„Humeros InNnecOS sanctı spiırıtus gratia tege Domuine. 1116OS U1CHS omnibus expulsis
precıinge ad sacrificandum tibi uluent1ı regnantı ın saecula saeculorum”“.

7Zum Bekleiden mıt dem liturgischen Grundgewand, der Albe, spricht der Bischof:

„Circumda Domine fidei armıs. ut ab iniquitatum sagıttıs erutus. ualeam aequitatem et

iustitiam custodire“.

er 1enst des Bischofs wird 1er mıt dem W affendienst des Oldaten verglichen,
denn schliefßlich feiert das Messopfer für das Wohlergehen des Reiches un seiner
Herrscher, steht wI1e der Soldat In deren Dienst.©* Sodann umgurtet sich der Bischof
mıiıt dem Zingulum, das ebenfalls mahnt, sich VOIL Schuld bewahren:

den Katalog VO  — Christoph Stiegemann/Hiltrud Westermann-Angerhausen gg
Schatzkunst Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar un: se1in Umkreis, Mün-
chen 2006, ZEE Michael eter; Der Paderborner Dom-Tragaltar un die Anfänge der romanischen
Goldschmiedekunst in Helmarshausen, 1n (‚anoOssa (wie Anm. 153; 483—-495

azu Joanne Pıerce, Early Medieval Vesting Prayers iın the rdo mMI1SSdAe of Sigebert of
Minden (1022-1036), 1n Nathan Mitchell/John Baldovin gg.); Rule of Prayer, ule of Faith.

ESSayS In Honor of Aidan Kavanagh OS Collegeville/Minn. 1996, 0=7 Die 1m Folgenden
aufgeführten Gebete sind lediglich ıne Auswahl Aus dem reichen Bestand, den der Mindener rdo
als Repertorium bietet.

„Gewähre unseren S5Sinnen, allmächtiger Gott, dass, w1e hier die Unreinheiten der Hände

abgewaschen werden, VO  - dir die Befleckungen des (e1istes gereinigt werden un in uns die

Vermehrung der heiligen Tugenden blühen mögen , 1n Pierce, Sacerdotal spirituality (wie Anm. Z73
156 (Nr. 12)

„Meine Schultern decke miıt der Gnade des Heiligen eistes, Herr, und umgu meıline Nieren,
nachdem alle Makel beseitigt worden sind, opfern I dem Lebenden un! Herrschenden In
alle Ewigkeit”, 1n Piıerce, Sacerdotal spirituality (wie Anm. 279 1654 (Nr. 15)

„Umgib mich, Herr, mıt den W afftfen des Glaubens, dass, VO  - den Pfeilen der Sünde aufgewühlt,
ich Gleichmut un: Gerechtigkeit beachten vermag', IN} Pıerce, Sacerdotal spirituality (wie
Anm. 27 158 (Nr. 16)

6 1 DIies trifit für Meinwerk Ja insofern doppelt als bereıts als königlicher Kapellan un
Kardinal der Aachener Pfalzkapelle unmittelbar in den Dienst des VOI1l Kailser tto LLL repräsentierten
Kalisertums WaTlt un! sich och als Bischof fter Feldzügen der Kaiser beteiligte.
Bannasch, Bistum (wie Anm. 173 etwa 153 161 In diesem Kontext se1 NUr urz auf den „Ordo
ad armandum ecclesiae defensorem vel alium militem“ des 1 Jahrhunderts aus der Kölner Dom-
bibliothek Cod. 141, fol. 171v-174) hingewiesen, der die ähe des liturgischen Betens ZU
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„Circumcinge  .< 62 lumbos I11eOS Domine ZO1I1a iustitlae. et circumcide ulcla cordis et COrporIıs
InNeEel

Ahnlich lautet das bei der Bekleidung mıt der ola
„Stola i1ustitiae circumda Domine cerulcem 111CcCalll. ab mMnı corruptione peccatı purifica

CL 63mentem INa

Der Bischof legt sodann die Obergewänder der einzelnen Weihestufen die
Tunicella als Gewand des Subdiakons, die almatı als Gewand des Diakons und
die Kasel als priesterliches Gewand ıne solche Kasel in der alten Glockenform aus
dem Besıitz 1SCHNOLIS Meinwerk hat sich iın Resten erhalten ° Bischofsring, Pontifikal-
handschuhe SOWI1E das auf hohepriesterliche Vorbilder zurückgehende Rationale, eın
kurzes rechteckiges Gewandstück ber der Kasel,; bilden die bischöflichen Insignien.
er Messordo des Sigebert VO  e Minden pricht ‚War davon, der Bischof werde auch
miıt einer Miıtra ekleiıde („inful  t“)‚ doch in Minden eın eigenes
Vielleicht ist dies USaruc der Tatsache, dass die Mıtra erst urz ach der Jahrtau-
sendwende überhaupt In UÜbung kommt un sich noch nicht vollkommen etabliert
hat.° Stellvertretend für die 1elza| der Gebete, die der Messordo AUs Minden
anbietet, se1 ler L1UT noch das beim ekleıden mıt der Kasel zıti1ert

„‚Indue Domine OrnNnamentO humilitatis carıtatıs. concede mihi protectionem contra
hostem insidiatorem ut ualeam PUTO corde. et CastOo COIDOIC laudare tuum sanctum In
saecula saeculorum men  —-

Denn das Handeln des Bischofs 1st desto wirksamer, Je heiliger seın Lebenswandel ist.
Der Überblick über die Rıten S: Ankleidung VOT der Messe macht Folgendes
euulic DIe Gewandstücke werden auf die Würde un kultische Reinheit des
1SCANOTS hin ausgelegt, damit gewinnbringend die Messe feiern annn Hıer ist
VOT en Dingen auf das Eucharistiegebet hinzuweisen, den Canon Romanus, der
als Herzstück der Messe ZU „Allerheiligsten“ wird. Angelus Häussling hat auf iıne
Formulierung des rdo OMAaNnNnus prımus aufmerksam gemacht, also jener Form der
Beschreibung der päpstlichen Messe AdUus dem 8. Jahrhundert, die 1im Zuge der

Soldatentum des hohen Mittelalters zeıgt. hierzu Jean Flori,; PrODOS de ’ adoubement des
chevaliers XIS siecle. Le pretendu pontifical de Reims l’ordo ad armandum de Cambrai,; 127 FMSt

(1985), 330349
„Umgürte meine Lenden, Herr, mıiıt dem Gürtel der Gerechtigkeit un! schneide die Laster

meines erzens un Leibes ab 1: Pıerce, Sacerdotal spirituality (wie Anm 27), 158 (Nr. 18)
„Miıt der Stola der Gerechtigkeit umgib, Herr, meınen Nacken, un VO  - aller Verderbnis der

Sünde reinıge meıinen Geist”, 1n Pıerce, Sacerdotal spirituality (wie Anm 279; 159 (Nr. 20)
Vgl azu Regula Schorta, Monochrome Seidengewebe des hohen Mittelalters. Untersuchungen

Webtechnik und Musterung, Berlin 2001, ö9—91; 122; 135; 1472
65 ZU Problem der Mitra die Beobachtungen bei Gudrun Sporbeck/Gottfried Stracke, DIie

liturgischen (Gewänder 1mM Mittelalter. Paramente un: Reliquienkult ach UusweIls kölnischer rab-
ornate und Textilien des 11 Jahrhunderts, 1N: Nicolas Bock/Sible de Blaauw gg uns un!
ıturgie 1m Mittelalter. Akten des internationalen Kongresses der Bibliotheca Hertziana un des
Nederlands Instituut te Rome, München 2000, 191-—-203, 1er 193

„Bekleide mich, Herr, mıt der Zierde der emu und Barmherzigkeit und gewähre mır Schutz
den nachstellenden Feind, ass ich mıt reinem Herzen un: keuschem Leib deinen heiligen

Namen ıIn Ewigkeit preisen vermag”, IN Pierce, Sacerdotal spirituality (wie Anm. 279; L60 (Nr. 25)
ZKG IT Band 101



OC sacrıfıcium 1Deo acceptabile”

karolingischen Reform für das gesamte Reich Vorbildcharakter erhielt.°” Dort heißt
nämlich, der Pontifex in den Canon, das Hochgebet, eın er intrat In

canonem“  68 |Jas Eucharistiegebet der Messe wird ganz wörtlich als aum des

Allerheiligsten gedeutet, den würdig betreten gilt |DITG Topographie des Jeru-
salemer Tempels mıt dem NUur VO Hohenpriester betretenden Allerheiligsten
steht hier ate Gerade diese Stelle, den Begınn des Eucharistiegebetes, der
Messordo vVvon Minden 1U einıge Gebete, die der Bischof einen würdigen
Vollzug des Canon sprechen hat, während die Schola das Sanctus singt. Eines
dieser Gebete se1 hier och zitiert

„Domine [Deus quı 110  — mortem sed paenitentiam desideras peccatorum 1serum frag-
@liemque peccatorem {ua 110 repellas pletate. qu| aspıclas ad peccata et scelera INlca et

inmunditias cogıtatiıones quibus flebiliter t[ua disiungor uoluntate. sed ad miser1-
cordias tuas. et ad fidem deuotionemque quı pCer peccatorem tuam deprecantur
misericordiam. et quıla indignum inter et populum [uum medium fer1 uoluist! fac
talem ut digne DOossım tuam ECXOTAIEC misericordiam PIO PIO eodem populo [UO. Domine

adiunge nOstras uocibus sanctorum angelorum [UOTUM. ut sıcut illi audant 1inNCessa-

biliter infatigabiliter in aeftferna beatitudine. ıta 1105 qUOQUC interuentu te

audare inculpabiliter 1ın hac peregrinatione. Per‘  3

Niıcht mehr der Gesang des Sanctus verlangt die Nn Aufmerksamkeit des Bischofs,
sondern das zitierte ebet, das, etwa mıiıt der rwähnung der Stimmen der Engel,
edanken des Sanctus aufgreift. Danach el „Deıin CUu. reuerentlia

incıplat Te igitur‘, also das Eucharistiegebet.”” An der Schwelle ZU Canon Ooma-

11US, dessen Abendmahlsbericht mıt den Herrenworten als gefährliches gilt
(„Oratio periculosa“), ”” scheint angebracht, dass der Priester sich och einmal
seiner Unwürdigkeit erinnert. Dies ist deshalb vonnoten, weil der Priester oder
Bischof in seiner Funktion beim Vollzug des Canon OMaAanus Mittler zwischen
ott un: den Menschen ist; also ıne Funktion innehat, die die neutestamentliche
Überlieferung noch Christus selbst vorbehalten hatte (etwa Jı 2)3 ebr 8, un:
TI5 DIie Bıtte eın würdiges Anrufen des göttlichen Erbarmenss, die das
ausdrückt, wird VOTLT dem Hintergrund der Bedeutung des recht vollzogenen Kultes

Angelus Häussling, Dokumente der Liturgiegeschichte w1ıe verstehen? Erwäagungen
ber einen Satz des rdo Romanus primus, 1n ZK 107 (1985) 2230

rdo Romanus L, 88, 1n Michel Andrieu, Les Ordines Romanı du haut oyen Age IL, Louvaın

I9
„Herr, Gott, der du nicht den Tod, sondern die Bufse der Sünder wünschst, mich elenden un!

zerbrechlichen Sünder mögest du nicht VO  a deiner üte verstofßen, und du moOgest nicht meılinen
Sünden un:! Freveln un: meılnen unreinen un schändlichen Gedanken hinschauen, mıit denen ich
mich jammervoll VO'  a deinem Willen habe, sondern deinen Barmherzigkeiten und ZAE

Glauben un! ZUu!T Hingabe derer, die durch mich Sünder deine Barmherzigkeit erbitten. Und weil du
mich Unwürdigen als Mittler zwischen dich und deinem olk haben wolltest, mache mich ass
ich würdig deine Barmherzigkeit anrufen kann für mich un für ebendieses eın Volk. Herr, verbinde
uUuNnseTeEe Stimmen mıt den Stimmen deiner heiligen Engel, damit, wı1e jene dich hne Unterlass und
hne Erschöpfung ın ewiger Seligkeit loben, WIFr auf ihre Fürbitte dich untadelig loben können in
dieser Pilgerschaft”, 1n Pierce, Sacerdotal spirituality wıe Anm. Z 31232 (Nr. 153)

„Nun beginnt mıiıt höchster Verehrung Te 1Q1tur « 1n Pierce, Sacerdotal spirituality (wie
Anm 27) 223 (Nr. 155)

71 Raymund Kottje;, ()ratio periculosa Eine frühmittelalterliche Bezeichnung des Kanons®,
1n ALw (1967), 165-168
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verstehbar. Er ist V oraussetzung dafür, ass (Jott auf die Menschen hört. Der rlester
In seiner Mittlerstellung zwischen (Jott un: den Menschen bedarf hierfür jener
kultischen Reinheit, die se1it dem Frühmittelalter iImmer mehr für das liturgische
TIun bemüht wird. ‘“ rst annn das stellvertretende un: pfer bei Gott
wohlgefällig werden. Solche Vorstellungen prägen aber das liturgische Leben nicht
LL1UT se1t dem Frühmittelalter, sondern dürften ebentfalls 1mM Kontext der Kanoniker-
reform des Jahrhunderts einige Bedeutung erlangt aben, weshalb Abt Konrad
VO  m Abdinghof das Bild Meinwerks ın diesen Kategorien zeichnet. Der bereits
erwähnte Tragaltar des Domschatzes (um zeigt übrigens Bischof Meinwerk
iın den beschriebenen pontifikalen Gewändern, w1e gerade den eic erhebt ”®
ankıler wird die Darstellung uUurc das /itat aus Psalm, (Vulgata):

„Calicem salutaris accıplam domini invocabo

Das Formular des Messordo AaUus Minden lässt diesen Vers den Bischofbeten, bevor
aus dem eiCc kommuniziert.”” Damıt bilden der Tragaltar un: seine Ikonographie
eın weıteres Indiz für die Ihese, die Messliturgie Bischof Meinwerks, zumindest zr

Abfassungszeit seiner Vata; se1 jenem Messordo Rheinischen T'yps gefolgt, WIeE für
Meinwerks Zeitgenossen Sigebert VO  en Minden sicher dokumentiert ist

iıne andere Dimension der Messliturgie klang bereits ESs ist die seıit dem
Frühmittelalter forcierte Indienstnahme der Messe für die ebenden un: Verstorbe-
LCH: iıne liturgiegeschichtlich recht späte Entwicklung fügte in das Eucharistiegebet,
den Canon Romanus, die Bıtte für die Verstorbenen eın Und auch hierzu geben die
Erzählungen der Vıta Meınwercıi über das Kräftemessen zwischen Bischof und Kaiser
wieder interessante Hınvwelse. Denn der Kaiser versuchte, den Bischof necken,
indem 1mM VO Bischofgenutzten Missale 1ın einer (Oration für die Verstorbenen die
Silben fa VOIN famulis un: famulabus ausradieren jefß In Pergamentcodices IFC
Rasur nicht unschwer bewerkstelligen. Der Wiıtz des kaiserlichen uftrages liegt
1U darin, dass 1rc die Streichung AUsSs den lenern un: Dienerinnen aulese.
und Mauleselinnen (mulis, MULADUS werden, Was den Kalser der Bericht
herzlich erfreute ® Doch dann nthält die Viıta Meinwercıi einen liturgiehistorisch
bedeutenden 1nwels, enn der Bischof erkennt seinen Fehler un: verbessert sich
sogleic. durch Wiederholung der Worte („sed errorem IECOBNOSCCHNS repetit1s verbis,
quod male dixerat,; correxıt«) FT Auch dies entspricht ganz un!: gai mittelalterlicher
Messfrömmigkeit. ESs ist die durch das Frühmittelalter gepragte Liturgieauffassung
eines rıte et recte vollzogenen Kultes, der 1L1UTE dann seine Wirkung nicht verTIe.
wenn korrekt ausgefü ist.  8 Einige Jahrhunderte vorher, Juli /46, konnte
aps Zacharias die Frage des Bonifatius, ob ıne ın alschem Latein gespendete Taufe

diesem Kontext Hubertus Lutterbach, Sexualıität 1im Mittelalter. Eine Kulturstudie
anhand VO  S Bufßbüchern des bis Jahrhunderts, Köln-Weimar-Wien 1999

Vgl azu Balzer, Meinwerk wıe Anm. 41),
AIch will den Kelch des Heils empfangen und anrufen den Namen des Herrn“
Vgl Pierce, Sacerdotal spirituality (wie Anm 247 247
Vgl. Balzer, Meinwerk (wie Anm. 41), 25
1ıta MeinwercIi 186 1073 MGiH C Germ. 59) Zur Erzählung auch Bannasch,

Bistum (wie Anm. 17); SE
Vgl Z} (GJanzen Arnold Angenendt, Libelli ene correct]. Der „richtige 14 als eın OLLV der

karolingischen Reform, 1n Angenendt, ıturglie 1m Mittelalter wWıe Anm. %} D Z
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ennoch gültig sel, noch positiv bescheiden, denn schliefßlich käme auf den Sınn
und nicht auf das Lateıin an I dies andert sich zunehmend, einhergehend mıiıt den in
der karolingischen Reform korrigierten liturgischen Büchern. Es ist die korrekt
gesprochene Formel, die für das liturgische en der Kirche unverzichtbar ist;
wenl der Kult dem des Reiches dienen soll Nun überliefert die Vıta Meın-
wercı leider nıcht den gesam ext der VO Kaılser abgeänderten Oratıon. och
sucht 11a in der gregorianischen Sakramentartradition ach eiınem den Angaben
der Vıta passenden Beispiel, wird INa  — bei der ()ratio collecta AUS dem Messformular
für das eil der ebenden oder Z Gedächtnis der Toten („Missa 2200 salute
uluorum uel in agenda mortuorum ”) ndig. Ihr ext lautet:

„Sanctorum [UOTrTUumM intercessionibus domine el NOS protege et amulis famulabus
t111S UOTUIM commemoratıonem ag1ımus, uel UOLUMI elemosinas recep1mus, SCu etiam his quı1
nobis familiaritate iunct! sSunt, misericordiam (uam ubique praetende, ut ab omnibus inpugna-
tionibus defensi; tua opitulante saluentur, eft anımas amulorum famularumque tuarum,
omn1ıum uidelicet fidelium catholicorum orthodoxorum UOTUM commemoratıonem agımus,
et qUOTUTIN cCcOrpora in hoc monaster10 requlescunt, uel qQqUOTULI nomına nte anctum altare

a80.(UuUUumM scrıpta adesse uidentur, electorum tuorum jungere digneris consortio. Per

Auch WE Meinwerks iograp eın anderes VOT Augen gestanden en mag,
zeigt die zıti1erte Oratıon zentrale Gedankengänge mittelalterlicher Messfrömmig-

keit auf, wI1e sS1e in jedem dem liturgischen Tun ZUT eıt Meinwerks zugrunde
agen Der rl1estier T1 stellvertretend für die ihm Verbundenen in vielen Gebets-
anliegen den Altar Er gedenkt derer, die ih mıt en unterstutzen, derer, die 1mM
Monasterium begraben sind oder deren Namen VOIL dem Altar niedergeschrieben
sind. uch dies ist geradezu wörtlich nehmen, denn geht hier das (1e-
dächtnis der ebenden un der Verstorbenen, das der Canon OMAaNUuUus VOT bezie-
hungsweise ach dem Einsetzungsbericht kennt Dieses Gedächtnis bediente sich ın
der Frühzeit sogenannter Diptychen, also kleiner Tafeln, auf denen die verle-
senden Namen verzeichnet waren z S Mittels der Nennung und der Tafeln selbst sind

79 „Retulerunt quıppe, quod fuerit ın eadem provincla sacerdos, quı Latiınam linguam peniıtus
ignorabat e dum baptizaret, nesclens Latını eloquil infringens linguam diceret: Baptızo te ıIn nomıne
patrıa et filia spirıtus sanctı. A PCI hoc tua reverenda fraternitas consideravit baptizare. Sed,
sanctıssıme frater, 61 ille, quı baptizavit, 110 errorem introducens aut heresim, sed Ppro sola ignorantlia
Romae locutionis infringendo linguam, ut U| fati baptizans dixisset, NO

consentire, denuo baptizentur; qula, quod tua ene compertum habet sancta fraternitas, qU1CUM-
que baptizatus fuerit ab hereticis 1n nomıne patrıs filii spırıtus sanctı, nullo modo rebaptizari
debeatur, sed PCI sola impositione purgarı debeatur“”, Brief des Papstes Zacharias VO

Nr. 68, 1n Briefe des Bonifatius, nebst ein1gen zeitgenössischen Quellen (lat.-dt.), hg. bearb
Reinhold Rau, Darmstadt 1968 IVb), 210-213, ler 210

„Wir bitten dich, Herr, auf die Fürsprache deiner Heiligen, ass du u schützen moögest, dass
du deinen jenern un! Dienerinnen, deren Gedächtnis WIT begehen der deren Wohltaten WIT

empfangen haben der uch denen, die uns durch Freundschaft verbunden sind, deine Barmherzig-
keit überall vorhalten möÖgest, ass s1e, VOT allen Anfeindungen geschützt, durch deine Hilfe geheilt
werden mögen, Aass du die Seelen deiner i )hiener un: Dıienerinnen, Ja aller katholischen Recht-
gläubigen, deren Gedächtnis WITr feiern un! deren Leiber In dieser Kirche ruhen der deren Namen
VOr dem heiligen Altar aufgeschrieben gegenwärtig sind, das LOS deiner Erwählten zuteil werden
lassen mögest”, Deshusses, Le Sacramentaıre (wie Anm. 37X, L; 471-472, Nr 1448

81 Vgl azu immer och Josef Andreas Jungmann, Missarum Sollemnia. Eine genetische Er-
klärung der römischen Messe Ea Wiıen, Freiburg, Basel ”1962, hier 2 199—213; 295—308
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die Wohltäter wI1Ie die Verstorbenen bei der Liturglie prasent. Miıt SOIC räumlicher
Präsenz Altar ber klingt ıne weıtere Facette mittelalterlicher Frömmigkeit .
nämlich die Bedeutung des eiligen Ortes

Heiliger Ort Stationsliturgie als das typisch Römische
mittelalterlichen Gottesdienstes elıner Bischofsstadt

Wurde soeben auf die Bedeutung der heiligen Formel für mittelalterliche Messfröm-
migkeit hingewiesen, mussen diese Überlegungen solche ZUTF Bedeutung des
heiligen Ortes erganzt werden. ESs bildet sich 1M Gefüge einer oder eines
Osters iıne akraler (Irte AUus. Iiese verschiedenen „heiligen Orte“ einer
Stadtkirche oder eines Monasteriums verlangen indes nach einem integrierenden
theologischen System. DIie Ortskirchen organisieren sich seıit dem Frühmittelalter
immer mehr unter der Leıtung des 1SCHOTIS In Form einer Kirchenfamilie.““ Iie iıne
Liturgie zeitigt sich verschiedenen Orten und bindet verschiedene Kirchenbauten
in eın Liıturgiesystem e1in, das Stationskirchensystem. Es 1st die Form der Stations-
liturgie, die INan se1it dem Frühmittelalter als das typische Kennzeichen der Liturgie
Ooms ansah. Der aps feiert den Gottesdienst ach einem bestimmten System ın
den einzelnen Stationskirchen un: stellt unterschiedlichen Orten un:!
verschiedenen Zeiten die ıne ıturgıe oOms her Angelus Albert Häussling hat In
selner Studie über die Klosterliturgie diese für das Frühmittelalter un: seline ıturgıe
typische Tendenz beschrieben Man bemühte sich, die römische Liturglie in den 1U  3

entstehenden Klosterstädten oder Basilika-Klöstern kopieren, un als das 1SC.
Römische kopierte Ila  — die Stationsliturgie.”” DIies galt auf der Ebene einer DIe
vielen Kirchenbauten wurden UTr«ec die bestimmten agen VO Stadt-
klerus in ihnen vollzogene Liturgie in ıne deelle Einheit gebracht. Man legte dieses
Prinzıp aber auch für den einzelnen Kirchenraum zugrunde, der unter einem Dach
1U  _ verschiedene Heiligtümer, nämlich ıne 1elza VOINl Altären beherbergte, SC
mä{fß elnes zugrunde liegenden theologischen Konzeptes.““ DIies rug miıt einer
Häufung VON einzelnen Messfeiern den vielen Altären bei Denn der Altar als
eiliger Ort sollte durch die tägliche Messzelebration geehrt werden. Das Entschei-
en! ist; dass INa  F die einzelne Feler in ein das (GJesamte durchdringendes Liturgle-
system integrieren vermochte. Häussling wehrt Recht der neuzeitlich gepragten
orstellung, als selen die einzelnen Messfeiern der Priester iın einem Kirchenraum

Vgl 1er immer och Häussling, Mönchskonvent wıe Anm. 6), 202-207 Die Forschungen
ZUuUr Stationsliturgie z Kölns haben 1n den etzten Jahren uch die Epoche des 1 und Jahr-
hunderts NEU in den Blick Vgl etwa Andreas Odenthal,; Vom Stephanusfest ZUMm

Palmsonntag. Die theologische Bedeutung der Gereonskirche für die mittelalterliche Kölner Stations-
liturgie, 1In: Odenthal/Gerhards gg. St. Gereon (wie Anm. 4), PTE T:

Vgl Häussling, Mönchskonvent wıe Nm. 1811098
Vgl ler immer och Günter Bandmann, Früh- und hochmittelalterliche Altaranordnung als

Darstellung, 1n urt Böhner Hg.) Das erste Jahrtausend. Kultur und uns 1m werdenden
Abendland Rhein un: Ruhr, Textbd. 1, Düsseldorf 1962, 3/71-411; neben anderen NEUETEN

Darstellungen auch Angelus Albert Häussling, iturgie 1ın der Karolingerzeit Uun! der St. Galler
Klosterplan, ın eter Ochsenbein/Karl Schmucki gg Studien ZU St. Galler Klosterplan IL, St.
Gallen 2002, 151182
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>>„ ... hoc sacrificium Deo acceptabile“  29  rein subjektiv begründet gewesen und nur auf die Frömmigkeit des einzelnen  Priesters hin ausgerichtet. Diese Tendenz trifft vielleicht erst das Hoch-, sicher das  Spätmittelalter: Der integrierende Gesamtkontext eines liturgischen Systems ist hier  verloren gegangen. Der ursprüngliche Sinn aber war ein anderer: Die vielen Einzel-  messen sind theologisch von den einzelnen Altären, ihren Reliquiengräbern und  ihren Patrozinien her begründet. Diese Vielzahl an heiligen Orten ist auf der Makro-  ebene der Stadt und auf der Mikroebene einer Konvent- oder Kapitelskirche unbe-  dingt notwendig. Wenn Häussling als geistige Geburtsstätte solcher Adaptation  römischer Stationsliturgie die Pfalzkapelle in Aachen mit ihrem Gottesdienst an-  nimmt, so darf man vermuten, dass man auch in Paderborn bemüht war, in Bau und  Ausstattung des Domes und der anderen Kirchen samt der darin gefeierten Liturgie  dem Rang anderer Orte nicht nachzustehen, zumal dem Bischof Meinwerk ja die  Aachener Kapelle von seiner Zeit als königlicher Kapellan her vertraut war. Franz  Kohlschein hat in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass die Gründung des  Klosters Abdinghof wie des Busdorfstiftes nicht zuletzt liturgischen Zwecken diente,  nämlich die romtopographisch forcierte Stationsliturgie umsetzen zu können.“” Die  eine Liturgie, die sich an verschiedenen Orten ausdifferenziert, bedarf der einzelnen  Heiligtümer samt ihrer Reliquiengräber, wie es in Rom mit den Märtyrerbasiliken  möglich und üblich ist. Von hierher wird es verständlich, wenn Bischof Meinwerk  sich wie viele Bischöfe des 11. Jahrhunderts um den Ausbau der Sakraltopographie  der Stadt bemüht.*® Nach Aussage seiner Vita bittet er anlässlich der Romreise mit  Kaiser Heinrich II. im Jahre 1014 Papst Benedikt VIII. (1012-1024) um Reliquien.87  Denn sie erst ermöglichen die „Herstellung” heiliger Orte in Paderborn, die wiede-  rum Voraussetzung der Stationsliturgie sind. Die Vita Meinwerci berichtet wie folgt  über die Reaktion des Papstes auf Meinwerks Bitte:  „Denique desiderium eius de reliquiis sanctorum ad constructionem monasteriorum audiens  tercium dimidium corpus septem fratrum, filiorum sancte Felicitatis, qui sub Antonino  imperatore passi sunt, Philippi videlicet, Iuvenalis et Felicis, et craneum sancti Blasii, qui  sub Licinio anno dominicae incarnationis CCCXXII. gloriosa passione migravit ad celos,  brachium quoque sancti Miniatis, qui sub Diocletiano VIII. kal. Nov. passus est, cum aliorum  plurimorum sanctorum reliquiis ei tribuit et privilegium de bonis ecclesie sue concessis vel  concedendis apostolica auctoritate contulit“.“  ®5 Vgl. Kohlschein, Liber Ordinarius (wie Anm.9), 5, Anm. 19. Vgl. hier für Paderborn den  Überblick bei Sveva Gai/Claudia Dobrinski/Clemens Kosch/Sven Spiong/Martin Kroker, Die Sied-  lungsentwicklung Paderborns im 11. und frühen 12.Jahrhundert im Kontext der westfälischen  Bischofsstädte, in: Canossa (wie Anm. 15), 251-264.  36 Vgl. insgesamt Alfred Haverkamp, „Heilige Städte“ im Mittelalter, in: Frantisek Graus (Hg.),  Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltlich Probleme, Sigmaringen 1987, 119-156;  Frank G. Hirschmann, Stadtplanung, Bauprojekte und Großbaustellen im 10. und 11. Jahrhundert.  Vergleichende Studien zu den Kathedralstädten westlich des Rheins, Stuttgart 1998, indes ohne  eigenen Abschnitt zu Paderborn.  7 Vgl. Bannasch, Bistum (wie Anm.17), 174. Zu Reliquienerwerbungen im Jahre 1027 in  Aquileia vgl. ebd. 200; 235.  88 Vita Meinwerci 24 (29°°-30° Tenckhoff). „Als der Papst nun gar Meinwerks Wunsch nach  Heiligenreliquien für die Gründung von Klöstern vernahm, schenkte er ihm mit Reliquien sehr vieler  anderer Heiliger drei Körperhälften der Sieben Brüder, der Söhne der hl. Felizitas, die unter Kaiser  Antoninus gelitten haben, nämlich die des Philippus, des Juvenal und des Felix; dann den Schädel des  hl. Blasius, der unter Licinius im Jahre 322 der Menschwerdung des Herrn durch sein ruhmvolleshoc sacriıiıcıum Deo acceptabile”

rein subjektiv begründet SCWESCH und LL1UTI auf die Frömmigkeit des einzelnen
Priesters hın ausgerichtet. [Diese Tendenz trifit vielleicht erst das Hoch-, sicher das
Spätmittelalter: Der integrierende Gesamtkontext eines liturgischen Systems ist 1er
verloren er ursprüngliche Sinn aber War eın anderer: DIie vielen Einzel-
messen sind theologisch VO  s den einzelnen Altären, ihren Reliquiengräbern un:
ihren Patroziıniıen her begründet. Diese 1elza. heiligen Orten ist auf der Makro-
ebene der Stadt un auf der oebene einer Konvent- oder Kapitelskirche unbe-
dingt notwendig. Wenn Häussling als geistige Geburtsstätte olcher Adaptation
römischer Stationsliturgie die Pfalzkapelle in Aachen mıiıt ihrem Gottesdienst
nımmt, darf 111a vermuten, dass I1L1all auch 1ın Paderborn bemüht WAal, 1n Bau un
Ausstattung des Domes un der anderen Kirchen samt der darin gefeierten Liturgie
dem Rang anderer Orte nicht nachzustehen, zumal dem Bischof Meinwerk Ja die
Aachener Kapelle VO  3 seiner eit als königlicher Kapellan her vertrau: Wl Franz
Kohlschein hat in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass die ründung des
Oosters Abdinghof wW1e des Busdorfstiftes nıicht zuletzt liturgischen 7Zwecken diente,
nämlich die romtopographisch forcierte Stationsliturgie umsetzen können.” Die
ıne Liturgle, die sich verschiedenen Orten ausdifftferenziert, bedarf der einzelnen
Heiligtümer samt ihrer Reliquiengräber, w1e in Rom mıt den Märtyrerbasiliken
möglich un üblich ist. Von hierher wird verständlich, wenn Bischof Meinwerk
sich w1e viele 1SCHOTe des L3 Jahrhunderts den Ausbau der Sakraltopographie
der bemüht.®° ach Aussage seiner Vıta bittet anlässlich der Romreise miıt
Kalser Heinrich I1 1mM re 1014 aps ened1ıi VUH: (1012-1024) Reliquien.“
enn S1€E erst ermöglichen die „Herstellung” heiliger (Jrte ın Paderborn, die wiede-
IU V oraussetzung der Stationsliturgie Ssind. [Iıie Vıta Meinwercı berichtet w1e folgt
über die Reaktion des Papstes auf Meinwerks

„Den1que desiderium e1us de reliquiis sanctorum ad constructionem monasteriorum audiens
ercıum dimidium COI DUS septem fratrum, filiorum sancte Felicitatis, qul sub Antonıino
imperatore passı SuntT, Philippi videlicet, luvenalis Felicis, et CTIanNneUIl sanctı Blasii,; quı
sub | 1C1IN10 11110 dominicae incarnatıon1ıs CCS glor10sa passıone migravıt ad celos,
brachium QUOYUC sanctı Minıiatıs, quı sub Diocletiano 111 kal. NOov. DasSsıus est; CU aliorum
plurimorum sanctorum religuiis e1 tribuit et privilegium de bonis ecclesie SLIC CONCESSIS vel
concedendis apostolica auctorıtate contulit“.  « 8

Kohlschein, Liber Ordinarius (wie Anm. 9), OB Anm hier für Paderborn den
Überblick bei Sveva Gai/Claudia Dobrinski/Clemens Kosch/Sven Spiong/Martın Kroker, Die Sied-
lungsentwicklung Paderborns 1 E UunN! frühen 12. Jahrhundert 1mM Kontext der westfälischen
Bischofsstädte, 1n anossa (wie Anm. 15); 251264

Vgl insgesamt Alfred Haverkamp, „Heilige Städte“ 1ım Mittelalter, 1: Frantisek (Jraus (Hg.),
Mentalitäten 1mM Mittelalter. Methodische un! inhaltlich Probleme, Sigmarıngen 1987, 119-156;
Frank Hirschmann, Stadtplanung, Bauprojekte un Großbaustellen 1mM 10 und 11 Jahrhundert.
Vergleichende tudien den Kathedralstädten westlich des Rheins, uttga: 1998, indes hne
eigenen Abschnitt Paderborn.

Bannasch, Bistum wıe Anm. 17), 1/4 7u Reliquienerwerbungen 1mM Jahre 1027 ın

Aquilela vgl eb 200; 2A5
ıta Meıinwercı (292308 Tenckhoft). „Als der aps U gal Meinwerks Wunsch ach

Heiligenreliquien für die Gründung VO  $ Klöstern vernahm, schenkte ihm mıiıt Reliquien sehr vieler
anderer Heiliger rel Körperhälften der Sieben Brüder, der Söhne der hL. Felizitas, die unter Kaiser
Antoninus gelitten haben, nämlich die des Philippus, des Juvenal und des Felix; ann den Schädel des

Blasius, der unter | 1CIN1IUS 1m Jahre 37 der Menschwerdung des Herrn durch se1ın ruhmvolles
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Die Formulierung ‚ad constructionem monasteriorum , für die ründung VO  >

Östern, ist wörtlich nehmen: Der Besıtz VO  e Reliquien ist allererst Anlass, einen
Ort des (Gjottesdienstes chaffen Angelus Häussling hat anhand der Messedekrete
Gregors des 111 bereits für das ahr FE nachweisen können, dass der Reliquienbesitz
VO  e 1t-S eier den Anlass für NECUC apellen un: dort gefeierte Ofhziums- un:
Messliturgie bot: Nicht mehr die Notwendigkeiten der christlichen Ortsgemeinde
ildeten den Anlass für die Eucharistiefeier, sondern der qua Reliquienbesitz heilige
Ort verlangte CS, durch die womöglich tägliche Messteier geehrt werden © Es
in die eit: Auch für öln un: seine sakrale Stadttopographie ist das 11 Jahrhundert
ıne prägende Epoche. Der ebenfalls in der Viıta Meınwercı Ööfters Kölner
Erzbischof Pilgrim (1021-1036)”” sorgte sich einen romtopographisch Orlentier-
ten Ausbau bereits bestehender heiliger Orte Kölns ?! Die Vıta Meıiınwercı berichtet In
Kapitel 216 un: DA zudem darüber, der Bischof habe Mönche ach Jerusalem
geschickt, die architektonischen alße un: Besonderheiten des eiligen Grabes

erforschen. Diese ollten als topographischer Orientierungspunkt für den Ausbau
der usdortfkirche dienen, die dem Heiligen Grab 1n Jerusalem nachempfunden
werden sollte ?“ Ähnliche Bauten gibt in (Michaelskirche) un: anderswo.
Es ist das seit der Spätantike anwachsende Bedürfnis ach authentischer Liturgie
autenthischen Ort Deshalb besorgte INan für die Ratgarbasilika ın die alse
VO  e} 1t=$ Peter 1n Rom Bereıits die erwähnten Reliquientranslationen VON Rom
ach Paderborn chufen „authentische“ Märtyrergräber. Neben diese Romzitate trıtt
mıt der UuSdor:  rche Jetz das /itat Jerusalems.”* DIies wird u1IlNso mehr eutlich,
WEenNn die 1ta Meinwercıi ıIn Kapitel 218 erläutert, Meinwerk habe och Kirchenan-
agen 1m en un Norden der eplant, mıiıt der Abdinghofabtei un dem
Busdorfsti die Form eines reuzes erhalten.?” Das Kreuz U  w sollte die Stadt VOTL

Leiden In den Himmel übergegangen ist; ferner einen Arm des Minılas, der unter Diokletian einem
Oktober gelitten hat Mit apostolischer Vollmacht verlieh der aps Meinwerk einen Schutzbrief

ber die seiner Kirche überlassenen der och überlassenden Güter‘  ‚6 (47 Terstesse).
azu Häussling, Mönchskonvent (wie Anm. 288-297

SO 1ın der 1ıta Meıinwercı1ı 167 (92 Tenckhoff); 152 (96' Tenckhoff); 1972 I0 Tenckhoff);
201 (116 Tenckhoft) Zur 11 Verbindung VOI Meinwerk und Pilgrim vgl etwa Bannasch,
Bıstum (wie Anm. 17), 184, 189

91 Vgl hier Andreas Odenthal/Gottfried Stracke, Die Stationsliturgie Kölns un: ihre topographi-
schen Bezüge Rom Die Libri Ordinarii des Kölner Apostelnstiftes Grundlage eines Dialoges
zwischen Kunstgeschichte und Liturgiewissenschaft, 1n Franz Kohlschein/Peter üunsche gg.),
Heiliger RKaum. Architektur, uns und iturgle In mittelalterlichen Kathedralen und Stiftskirchen,
Münster 1998, 134=162

Vgl Bannasch, Bıstum (wie Anm Y Z
Vgl Werner Jacobsen, Die Abteikirche in Fulda VO  j Sturmius bis Eigil Kunstpolitische

Posıtionen unı deren Veränderungen, 1n Gangolf Schrimpf (Hg.), Kloster Fulda ın der Welt der
Karolinger un! UOttonen, Frankfurt 1996, TO5-TZ

für die Frühzeit Roms 1m Vergleich mıiıt Konstantionopel un: Jerusalem John Baldovin,
The Urban Character of Christian Worship. 'Ihe Urigins, Development, and Meanıng of Stational
Liturgy, Rom 1987

Mietke, Bautätigkeit (wie Anm. 8), 21/7-222; Bannasch, Biıstum (wie Anm FZ% 245 auch
art e Mekking, Een kruis Van kerken rond Koenraads hart Fen bijdrage tOT de kennis Van de
unctie de symbolische betekenis Van het Utrechtse kerkenkruis alsmede Vall die te Bamberg te
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>„ ...hoc sacrificium Deo acceptabile“  31  allem Unheil schützen. Ob man einen solchen Plan bereits Meinwerk selbst unter-  stellen darf, bleibt fraglich. Aber wie auch immer: Die Vita interpretiert solches  Vorgehen als Liebesbeweise Meinwerks an seine Stadt Paderborn.”® Es sind dies  typische Bestrebungen des 11. und 12. Jahrhunderts, eine Sakraltopographie auf der  Makroebene einer Stadt ebenso aufzubauen wie auf der Mikroebene eines einzelnen  Kirchenraumes.?” Ist es im Kirchenraum der Kreuzaltar, der als einer der zentralen  Altäre etwa in der Heiligen Woche von großer Bedeutung ist, so auf der Makroebene  einer Stadt die vielen Kirchenbauten in Form eines Kirchenkreuzes oder (wie in  Köln) Kirchenkranzes. Sie werden an besonderen Tagen liturgisch besucht und somit  samt den dortigen Reliquien oder Altarpatrozinien geehrt. Und deshalb ist es auch  nicht nebensächlich, das Datum der Kirchweihe der Busdorfkirche zu erwähnen: Es  ist der 25. Mai 1036.°® Das Besondere an diesem Datum aber ist, dass dies, wie die  Vita zwei Kapitel später und beinahe beiläufig erwähnt, zwei Tage vor Christi  Himmelfahrt ist, also am Dienstag der Bittwoche, liturgisch wie der vorausgehende  Montag und nachfolgende Mittwoch ausgezeichnet durch eine der drei kleinen  Bittprozessionen (letaniae minores). Der Liber Ordinarius des Paderborner Domes  von 1324 bezeugt zwar die Stationsliturgie auch an den Bittagen vor Christi Himmel-  fahrt.”” Doch leider nennt er nicht die einzelnen Stationskirchen. Es wäre nun weiter  zu prüfen, ob die Busdorfkirche am Bittdienstag Stationskirche in Paderborn gewesen  ist. Eine noch ausstehende Rekonstruktion des Paderborner Stationskirchensystems  100  hätte hierzu einmal den Ordinarius der Busdorfkirche selbst von 1480,  sodann den  Processionarius ecclesiae Paderbornensis‘®* mit einzubeziehen. Es ist durchaus denk-  bar, Meinwerk habe bewusst Zusammenhänge der Stationsliturgie mit den ent-  sprechenden von ihm begründeten Kirchenbauten eingerichtet. Die Beiläufigkeit  der Nennung in der Vita allerdings kann den Verdacht nahelegen, bereits gut ein  Jahrhundert später habe man um jene Zusammenhänge nicht mehr gewußt. Wenn  dem aber so ist, so liegt ein Beispiel vor, in welch minutiöser Planung Meinwerk oder  seine Nachfolger eine Sakraltopographie für Paderborn errichten wollten, die Hand  in Hand geht mit den liturgischen Handlungen wie den Bittprozessionen. Man wird  nicht fehlgehen, Meinwerk als einen der Architekten der Paderborner Stationsliturgie  anzusehen, und hierzu passt dann auch die Erhebung seiner Gebeine am 25. April  1376.!°? Denn dies ist der Markustag, also jener Tag, der in der liturgischen Tradition  durch die letania maior, also die große Bittprozession als Teil der Stationsliturgie,  Paderborn, in: Utrecht Kruispunt van de Middeleeuwse Kerk. Voordrachten gehouden tijdens het  Congres ter gelegenheid van tien Jaar Medi&vistiek Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit te Utrecht 25  tot en met 27 augustus 1988, Utrecht 1988, 21-53, hier 36-40.  % _ Dilectionis indicia“, Vita Meinwerci 218 (131?’ Tenckhoff).  ” Vgal. hier insgesamt Sible de Blaauw, Contrasts in Processional Liturgy. A Typology of Outdoor  Processions in Twelth-Century Rome, in: Nicolas Bock/Peter Kurmann u. a. (Hgg.), Art, Ceremonial  et Liturgie au Moyen Äge. Actes du colloque de 3° Cycle Romand de Lettres Lausanne-Fribourg,  24-25 mars, 14-15 avrilo, 12-13 mai 2000, Rom 2002, 357-394.  E Vgl. Vita Meinwerci 217 (129-131 Tenckhoff).  R Vgl. Kohlschein, Liber Ordinarius (wie Anm. 9), 202.  100 Trier, Bistumsarchiv Abt. 95, Nr. 587. Dazu Kohlschein, Liber Ordinarius (wie Anm. 9), XIII.  191 paderborn, Archiv des Generalvikariats, Band rot XIX fol. 69-87. Dazu Kohlschein, Liber  Ordinarius (wie Anm. 9), 12.  © Vgl. Balzer, Meinwerk (wie Anm. 41), 27.hoc sacrificium Deo acceptabile” 31

em schützen. INan einen solchen Plan bereits Meinwerk selbst unfter-

tellen darf, bleibt fraglich. ber WI1e auch immer: Dıie Vıta interpretiert olches
Vorgehen als Liebesbeweise Meinwerks seine Paderborn.”®© Es sind 1es
typische Bestrebungen des W un Jahrhunderts, ıne Sakraltopographie auf der
Makroebene einer ebenso aufzubauen w1e auf der Mikroebene eiınes einzelnen
Kirchenraumes.?” Ist 1MmM Kirchenraum der Kreuzaltar, der als einer der zentralen
Altäre etwa in der eiligen OC VO  e großer Bedeutung ist, auf der Makroebene
einer die vielen Kirchenbauten in Form eines Kirchenkreuzes oder (wie in

oln Kirchenkranzes. S1e werden besonderen agen liturgisch besucht un: somıt
samt den dortigen Reliquien oder Altarpatrozinien gee Und deshalb ist auch
nicht nebensächlich, das Datum der Kirchweihe der Busdortfkirche erwähnen: Es
ist der Maı 1036° as Besondere diesem Datum aber ist; ass dies, w1e die
Vıta wel Kapitel spater un beinahe beiläufig erwähnt, wel Tage VOTL Christi
Himmelfahrt ist: also Dienstag der Bittwoche, liturgisch w1e der vorausgehende
Montag un: nachfolgende Mittwoch ausgezeichnet Urc iıne der drei kleinen
Bittprozessionen (letaniae minores). Der Liber Ordinarius des Paderborner LDomes
VO  3 1324 bezeugt ‚WaTlT die Stationsliturgie auch den Bittagen VOIL Christi Himmel-
fahrt.?? och leider nenn nicht die einzelnen Stationskirchen. Es ware 11U  — weıter

prüfen, ob die usdortfkirche Bittdienstag Stationskirche in Paderborn SEWESCH
ist ıne noch ausstehende Rekonstruktion des Paderborner Stationskirchensystems

100hätte hierzu einmal den Ordinarius der Busdorfkirche selbst VO  — 14380, sodann den
Processionarıus ecclesiae Paderbornensis*® miıt einzubeziehen. Es ist durchaus denk-
bar, Meinwerk habe bewusst Zusammenhänge der Stationsliturgie mıiıt den ent-

sprechenden VO  ; ihm begründeten Kirchenbauten eingerichtet. DIie Beiläufigkeit
der Nennung in der Vıta allerdings kann den erdacCc nahelegen, bereits gut eın
Jahrhundert später habe INa  — jene Zusammenhänge nicht mehr gewußt. Wenn
dem aber ist, liegt eın eispie VOI, iın welch mınutiöser Planung Meinwerk oder
seine Nachfolger iıne Sakraltopographie für Paderborn errichten wollten, die and
in and geht mıiıt den liturgischen Handlungen w1e den Bittprozessionen. Man wird
nicht fehlgehen, Meinwerk als einen der Architekten der Paderborner Stationsliturgie
anzusehen, un: hierzu pass annn auch die rhebung seliner Gebeine pri
BTG Denn dies ist der Markustag, also jener Tag, der in der liturgischen Tradition
durch die etania MA10T, also die grofße Bittprozession als Teil der Stationsliturgie,

Paderborn, 1N: Utrecht rulspun' Vall de Middeleeuwse erk. Voordrachten gehouden tijdens het
Congres ter gelegenheid Vall tien Jaar Mediägevistiek Faculteit der etteren Rijksuniversiteit te Utrecht 75
tOt met DA augustus 1988,; Utrecht 1988, 21-53, 1er 36-—-40

„Dilectionis indicia , ıta Meinwercı TU (431” Tenckhoft).
1ler insgesamt Sible de Blaauw, Contrasts ın Processional Liturgy. Typology of Outdoor

Processions ın Twelth-Century Rome, 1n Nicolas Bock/Peter urmann Hgg.), Ceremonial
et ıturgie oyen Age ctes du colloque de 3e Cycle Romand de Lettres Lausanne-Fribourg,
24725 INAaIs, 14715 avrilo, Va mal 2000, Rom 2002, 357304

Vgl. ita Meinwercı D 129-131 Tenckhoft).
Vgl Kohlschein, Liber Ordinarius wıe Anm. 202

100 Trier, Bistumsarchiv Abt. 95, Nr. 58 7/. Dazu Kohlschein, Liber Ordinarius wıe Anm: X11
101 Paderborn, Archiv des Generalvikariats, Band rot E fol 69—-87 Dazu Kohlschein, Liber

Ordinarius (wie Anm 9), L
102 Vgl Balzer, Meinwerk (wie Anm. 41), EF



Andreas Odenthal

ausgezeichnet ist. Am Rande se1 noch erwähnt, dass Meinwerk, hier ebenfalls auf der
Höhe seiner Zeit, die benediktinische ründung Abdinghof mıiıt einem Kanoniker-
stift, dem Busdorfstift, ergänzt, also jenes Modells kommunitären Zusammenlebens
VO  en Weltklerikern Wa.  © das sich se1it dem Frühmittelalter als Alternative DE
benediktinischen Mönchtum ausbildet Solche Monastisierung des Klerus pragt
auch die Domkapitel, das VO  m9 Paderborn, dessen vornehmste Aufgabe im Gottes-
dienst besteht.  105 {Die Vıta Meınwercı äflßst 1U  m Meinwerk als den groisen Architekten
des Kirchensystems Paderborn erscheinen. Bezüglich des Stationskirchenwesens
wird ohl nlich se1ın wWw1e ın Köln Wer N  u der Architekt WAäl, bleibt letztlich
offen. Man hat dort VO  a vielen Händen auszugehen, die ein komplexes System VOINN

Stadtliturgie chufen Ahnliches wird 119a  z VO  . Paderborn vermuten dürfen Sicher-
ich hat ebenfalls Meinwerks effe Imad (1051-1076) en Anteil der Aus-
pragung Paderborns. 1° Doch tut iıne solche Annahme dem Ansehen un der
Bedeutung Meinwerks keinen Abbruch

Zusammenfassung: Meinwerk als typischer bischöflicher Lıturge
des 11 Jahrhunderts

DiIie Ausführungen gaben einen 1INDIIC ın das liturgische Leben des Mittelalters,
wenngleich 1mM 1INDIi1ic auf Bischof Meinwerk un: die Paderborner Ortskirche viele
Fragen ungelöst sSind. So I11USS$S ZU einen offen bleiben, ın WI1e weıt die Zeugnisse der
Vıta Meınwerci die Situation Lebzeiten Meinwerks authentisch widerspiegeln.
Zum andern fehlen Codices für die Paderborner Liturgie dieser Epoche. Doch
konnten gute Gründe gesammelt werden, den Grundtenor der liturgischen Schild-
CIUNSCH der 1ta einwercı AUus dem Jahrhundert aufgrun der Vergleiche etwa
mıiıt Minden auch bereits für die bischöfliche Liturgie des 11 Jahrhunderts gelten
lassen un: zugleic. fehlende Paderborner Zeugnisse HUTCc andernorts vorhandene
Quellen ersetzen. Denn die vielen Einflüsse un die Verwobenheit in die
liegenden Diözesen lassen aum einen anderen chluss als en,; die Liturgle
Paderborns habe sich aum VO  — der anderer Bıstüumer derselben Epoche unter-
schieden. SO gesehen sich Meinwerk in liturgischen Fragen als eın Bischof
auf der öhe der Zeıt, vergleichbar seinem Kölner Amtskollegen Pilgrim. ”” Meiın-
werk ist eingebunden ın die Verstehenskontexte gottesdienstlichen Tuns, w1e s1ie sich
se1t dem Frühmittelalter en DiIie Messe als Bufswerk, das Opferhandeln der
Priester für Lebende und Verstorbene, die Gebetsverbrüderungen der Klöster, die
Stationsliturgie mıt einer städtischen Sakraltopographie als Kennzeichen typisch
römischer Lıturgle, all dies sind die sich se1it dem Frühmittelalter ausbildenden
Akzentsetzungen mittelalterlicher Liturgie. ugleic zeigt sich, in welcC starkem
alßse die Lebensgeschichte des Meinwerk in der Aussageabsicht des Autors aUus

103 Kohlschein, Liber Ordinarius (wie Anm 9),
104 Vgl Clemes Kosch, Paderborns mittelalterliche Kirchen. Architektur un! iturgle 1300,

Regensburg 2006, I
105 RKeuter, Property transactıons wı1e Anm. 2 183, spricht VO  Cn Meinwerk > up-to-date and

economically prelate  e
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dem Jahrhundert liturgisch eingebunden ist. DiIie bischöfliche ıturgıe wird als der
Dienst verstanden, der dem Reich zugute kommt un: deshalb 1in der ähe A

Herrscherhaus esehen werden mMUu: Bel den Überlegungen wurde indes ebenso
deutlich, in welchem alßse die ıturgıe gerade des 11. Jahrhunderts welter
erforschen ware, die sakraltopographische, theologische WI1IeEe frömmigkeitsge-

106schichtliche Bedeutung dieser Epoche adäquat würdigen können.

Abstract

Ihe Life of Bishop Meinwerk of Paderborn (1009-1036) Was wriıtten between 1155 an 1165 Dy
Abbot Konrad of Abdinghof anı contaıins manifold liturgically relevant information that cshows
the typical coinage of medieval plety: The liturgy of 1112455 culminates in the MOMent of the
offertory which 1S understood the church’'s OW!] act of offering sacrifice. According his
biography Meinwerk succeeds 1n persuading Emperor Henry D during his Stay at Paderborn 1n
1022 tO donate splendid chalice. 'Ihis linking of the sacrıifice consisting 1n the Emperor’s donation
and the sacrifice of Christ the Cross 15 SCEIIN precondition of od’'s INCICY for the
empire, ıts unıty and ıts protection. In this the bishop has the role of the ; Holy Man“ wh: ıth his
DUIC hands 15 able fulfill the part of the mediator between God anı humankind. 15 the ”offerre
—  pro which forms the foundation of medieval memorial culture. The efforts the bishop took
augment the quantıty of relics owned In Paderborn together iıth the foundation of the Abbey
Abdinghofanı expanding the religious foundation ofBusdorf testify his endeavour introduce
the ”Stational Liturgy” typically Roman form of lıturgy during which several ‚ holy places” ATr

inserted into overall theological PrOgram). There AdIiIc INalıy 1eaAsSO1S SUPPOSC that these opo1l
noOot only stem from his biographer, but already from Meinwerk himself.

106 azu Palazzo, Rom (wie Anm. 15)



1nNe antifranzösische Parodie des Dies Tae
AaUus dem Ende des Jahrhunderts

Ihomas Haye

Innerhalb der lateinischen Lıteratur des Mittelalters un! der Neuzeıt erfreut sich die
literarische Technik der Parodie einer besonderen Beliebtheit, weil diese Literatur
ma{ßgeblich HI den permanenten Rückgriff auf einen überschaubaren Kanon
berühmter Texte (Bibel, Pasahıc Antike, patristische Dichtung, liturgische Texte,
mittelalterliche un: humanistische Klassiker) epragt ist. Da die Referenztexte viel-
fach bereits In der auswendig gelernt werden un: ihre Kenntnis uNre tägliche
Prax1s vertieft wird, stehen S1e sowohl den Produzenten als auch den Rezıplenten
lateinischer Literatur jederzeit mental ZUr Verfügung. Deshalb werden /itate erkannt,
Anspielungen ekodiert, Verfremdungen wahr: genommen;2 die Voraussetzungen für
eın intertextuelles pie. sind somıt erfüllt DIie hohe Kunst der gelehrten Parodie
besteht darin, Urc kleinste grammatische Veränderungen, uUurc den Austausch
weniger W örter oder IC iıne überraschende Kontextualisierung einem ekannten
un! vertrauten ext einen Innn oder iıne LEUEC Funktion geben

ufgrun ihrer ubiquitären Verbreitung werden se1it dem en Mittelalter VOT

em die Evangelien, zudem der Katechismus, das Vaterunser, Ja ogN: Messen
parodiert.” DIie verfremdeten Texte en VO  - einem artiıfiziellen pie mıiıt der
Sprache, das nicht 1L1UL den Lesern, sondern auch den Verfassern (GJenuss bereiten
soll Seit dem Jahrhundert verfolgen Parodien vielfach jedoch auch eın aggress1ives
Ziel S1ie attackieren den Klerus un: das Mönchtum, die Kurie un: den Papst.“

Zur literarischen orm vgl grundsäézlich Frank Wünsch, { Die Parodie: Definition und
Typologie, Hamburg 1999; Winfried Freund, Die literarische Parodie, uttga: 1981; ZUT lateinischen
Branche vgl Wolfram Ax/Reinhold Jei (Hgg.), Literaturparodie In Antike und Mittelalter, Irier
1993; Martha Bayless, Parody 1n the Middle Ages. Ihe atın tradition, Ann Arbor 1996; Reinhold Jei
Hg.) Parodia und Parodie. Aspekte intertextuellen Schreibens 1n der lateinischen Lıteratur der
Frühen Neuzeit, Tübingen 2006

Zu diesen kulturellen V oraussetzungen vgl Fidel Rädle, 7u den Bedingungen der Parodie ın der
lateinischen Liıteratur des hohen Mittelalters, 1n Ax/Giei Hgg.), Literaturparodie wıe Anm.
K

die zahlreichen Beispiele bei Paul Lehmann, Die Parodie 1m Mittelalter, uttga: 1963
Zur Verknüpfung VO  - Satıre und Parodie 1n der Forschungsliteratur vgl Helga Schüppert,

Kirchenkritik In der lateinischen Lyrik des un! 13. Jahrhunderts, München 1972 Heinrich
Schaller, Parodie un Satıre der Renaissance und Reformation, 1n Fukr 373 (1959) 183—-1588
216-219; Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Sektion Germanistik, unst- un Musikwis-
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ıne antifranzösische Parodie des Dies Irae AUusSs dem Ende des Jahrhunderts

Wenngleich S1€e ihrer Oberfläche vielfach ‚nur‘ moralisierend erscheinen, birgt ihre
thisch oder relig1Öös fundierte Kritik auch politischen Sprengstoff, WIeEe insbe-
sondere die vielen Parodien des späten un en 16. Jahrhunderts zeigen, ıIn
denen reformatorisches Gedankengut verarbeitet ist. uch 1n der frühen Neuzeıt
welsen viele Texte einen ganz unverblümt politischen Charakter auf.

Innerhalb der parodistischen Tradition nımmt das Dies Irae die promiınenteste
Stellung e1in. Zu Recht hat Rädle den 1mM 12. Jahrhundert ohl ın Italien
entstandenen und fälschlich dem Ihomas VO Celano zugeschriebenen ext als
das „berühmteste Gedicht des lateinischen Mittelalters“ bezeichnet.® Als ıne 1mM
Römischen Missale verankerte, Allerseelen un: während der Totenmesse gelesene
Sequenz War das Werk bis in die Neuzeıt hinein innerhalb der chrıstliıchen Gemeinde
permanent präsent.‘ Nicht LL1UT sein er Bekanntheitsgrad, sondern auch seine
packende Emotionalität hat die gele  en Dichter immer wieder 711 inspirliert,
einer aggressiven, politisch Oorientierten Parodie verarbeiten. SO hat In den Jahren

1673 eın unbekannter Holländer ıne lateinische IDies irae-Parodie verfasst, die
sich König Ludwig XIV VO  e Frankreich richtet © Diese Tradition einer antı-
französischen Ausrichtung der berühmten Vorlage reicht bis Z Ende des Jahr-
hunderts Leone Vicchi hat unter dem 1ıte „Curiosıites poetiques SUrTr les evenements
de l epoque de la revolution“ zahlreiche aNONYIN überlieferte Dokumente AUS$S den
Jahren 1702 bis 1795 gesammelt, ın denen römische Geistliche die Folgen der
Französischen Revolution wettern.” Hier 111all etwa eın in italienischer Sprache
verfasstes Dies Irae un: e1in lateinisches Te Deum VO  e 176342 DiIie Texte sind hand-
schriftlich überliefert, dürften jedoch 1 Format des Flugblattes auch Z Druck
gekommen sein.

FEınen esonderen Schatz olcher Parodien hält der iın der Bibliotheca Apostolica
Vaticana aufbewahrte, aufßerlich unscheinbare €eX Vat Lat bereit. *} Er
überliefert Prosa un: politische Lyrik aus den Jahren 1794, zumeist 1n italieni-

senschaft (Hg.) Parodie unı Satıre in der Liıteratur des Mittelalters, Greifswald 1989; Suzanne iolier-
Mejean Hg.) Formes de la critique: parodie et satıre ans la France Italie medievales, Parıs 2003

Ediert bel Clemens Blume Hg.) Analecta Hymnica, Bd. 54, Leıipzig 1915/Ndr. New ork-
London 1961, 269—-27/95, Nr. 178 (hiernach wird 1m Folgenden zitiert); Blumes lateinischer Text, eine
deutsche Übersetzung SOWI1e eine ausgezeichnete Interpretation bei Fidel Rädle, Dies ırae, 1n
Hansjakob Becker/Bernhard Einig/Peter-Otto Ullrich Hgg.), Im Angesicht des Todes. Eın inter-
disziplinäres Kompendium E St. Ottilien 1987, 331-340. hier 331-333; vgl uch die Ausgabe und
Übersetzung VO:  - Paul Klopsch, Lateinische Lyrik des Mittelalters. Lateinisch/Deutsch, uttga: 1985,
436—-439

Rädle, DIies lrae wıe Anm. 5), 334
Die wichtigste monographische Behandlung bei Kees Vellekoop, { Dies ıre dies Jla Studien ZuUur

Frühgeschichte einer Sequenz, Bilthoven 1978
Text bei Strubbe, Een “Dies Irae hekeldicht Holland-in-nood, 1n Haec lim (1968)

/-10; vgl Jozef IJsewnyn, Companıon tOo €eO-  atın Studies. Part 88 Literary, Linguistic, Philological,
and Editorial Questions. Second entirely rewritten edition, by ith irk Sacre, Löwen 1998, 12

Leone Vicchi,; Les Francals Kome pendant la Convention (1792-1795), Parıs 1893, die
Nnte Überschrift hier

Vicchi, Convention (wie Anm 9), 16f.
11 Vgl Marcus Vatasso/Henricus Carus]1, Codices Vatıcanı Latını. Codices 10301-10700, Rom

1920, 241226



Ihomas HMaye

scher Sprache, doch INa  b auch ein1ıge lateinische Stücke.*“ 1 )as interessanteste
unter ihnen ist ıne bisher unbekannte lateinische Parodie des Dies Irae (geschrieben
auf fol 158 F=159%; welche auf die damals aktuelle Lage iın Frankreich ezug nımmt.
Der ext wird 1mM Folgenden 1in einer bioptischen Ausgabe präsentiert: Auf der
rechten Seite erscheint das literarische riginal, auf der linken die parodistische
ersion Jerbeıl sind die Veränderungen durch uUursıve markiert)

Parodie: Vorlage (Dies irae):
DIies ]la

Dies irae, dies illaI dies ırae, 1es Ila
Solvet Galliam in avilla Solvet saeclum 1n aviılla
Nec videbitur scintilla. Teste David 6108 Sibylla.

Quantus tremor est futurus, Quantus t{remor est futurus,
Quando (Caesar est venturus Quantus iudex est venturus
Cuncta Galliae discussurus! C uncta stricte discussurus!

Tuba mırum ONU. Tuba mırum parget ONU.

Per <sepulcra> regionum Per epulcra regionum,
oge Gallos ante thronum. oge ante thronum.

UNC stupebit et Natura, Mors stubebit eit natura,
Gallia ventıet CI ımpura Cium resu creatura

Iudicanti reESPONSUTTCA.Imperantı respONSUTa,

Liber scr1ıptus proferetur, Liber scrıptus proferetur,
In qQUO tottLum continetur, In qUO otum continetur,
nde Gallia iudicetur. nde mundus iudicetur.

(‚aesar CISO Cu sedebit, Iudex CI9O CU! censebit,
Quidquid latet, apparebit, Quidquid latet, apparebit,
Nıl inultum remanebit. Nil inultum remanebhbit.

ulid sSsunt miser1 dicturi, Quid SUL miıiser tunc dicturus,
Quem rogaturlt, Quemarogaturus,
61 7: Turca Sunt impuri® Dum VIX 1ustus sıt securus®

Rex tremendae malestatıis, Rex tremendae matlestat1ıs,
Qui1 salvandos salvas gratis, Quı1 salvandos salvas gratis,

alva IX fons pletatis.Damna Gallos, quantum satıs.

Es handelt sich ohl zume1st zeitgenössische Abschriften. Als Vorlagen könnten 1ın nıcht
wenıgen Fällen Flugblätter gedient haben
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Fıne antifranzösische Parodie des Dies Irae AUus dem Ende des Jahrhunderts

Recordare, (‚aesar ple, Recordare, lesu ple,
De tremenda ılla die uod SUıL t[uae vlae,
Lodovici malae 14€. Ne perdas ]la die

uUuNnNLeENS Gallos NO  > SIS lassus, Quaerens sedisti lassus,
nte fe sit Gallus aASSus, Redemisti C(I1IGEIH aSSUs;

Tantus OTr NO  u sıt CassusUUS furor 110  - sıt Cassus

Iuste Iudex ultionis,11 Iuste (‚aesar ultionis,
fac rem1ss10nNn1s Donum fac rem1ss10n1Ss,

Ante diem rat1on1s. Ante 1em rat1o0n1s.

Ingemiscıt Gallus FreUs, Ingemi1sco (amquam LCUS,

Culpa rubet vultus e1USs Culpa rubet vultus INCUS);

Supplicanti> DeusNulli> deus.

Qui latronem absolvisti Quı1 Marıam absolvisti
Et ecclesiam exaudisti, Et latronem exaudisti,
Romae QUOYUC SPCIN dedisti ıhi QUOQUEC SPCIN dedisti

Preces nostrae NO sunt dignae, Preces InNea4ae NO SUunt dignae,
Sed {Uu, deus, fac egnigne, Sed L bonus, fac benigne,

Ne perenn!1 CICINECI ıgneut crementur igne.
ntier haedos locum presta, ntier OVES locum praesta

fe Gallos proh sequestra Et ab hoedis sequestra
Et epelle dextera. Statuens in parte dextra:

Procul sSint benedictis, Confutatis maledictis
Flammis acrıbus addictis, Flammis acribus addictis
Voca C0S CUu. maledictis. Voca CUu. benedictis.

rat supplex et acclinis Oro upplex et acclinis,
Sola ecclesia quası C1INIS. COr contritum quası CINIS,
Gere SUl1 finis. (Giere mel finis.

Portentosa dies illa; Lacrımosa 1eSs illa,
Gallia HNUNC CU In avilla, Qua re aviılla
Iudicandus Gallus FreUs, Iludicandus homo rFCUS);
Pro QqUO UMGUUAM NON sıt Deus Huic Crg> Deus

Pie lesu domine, Pıe lesu omıne,
Dona e1s mortem 1)ona e1Ss requlem.
Amen.



TIThomas Haye

Philologische Anmerkungen:

2’ Galliae Kn Synızese 1er un 1mM Folgenden notwendig ZUT Bewahrung des

Rhythmus)
3) sepulcra e Kon)J. Haye; allorum Hs (verlesen AaUuUs Gallos 3,3)
4; Gallia venıiet beanmaamuf zweifache Synizese
E tottum K italianisierende Graphie
9‚ malae vlae K /7u V1a mala vgl Prv 2) 2 ’ 1 Ps 118, H1:

9,3 Lodovicıi bannnl italianisierende Graphie
101 Punitens knnn Synızese
S: Z ecclesiam banl Synızese
14,2 egnigne nna italianisierende Graphie
153 repelle bannnl Synaloiphe
153 dextera aaanl zweisilbig w1e italienisch: destra (vgl 1m Dies irae: dextra)
16,3 Voca eOSs bannn Synaloiphe
LE Sola ecclesia brnnnl Synaloiphe
E ecclesia b Synızese
18,2 Gallia b Synızese

Übersetzung:
eNer Tag

(1) Der Jag des Zorns,; jener Tag wird Frankreich SC auflösen, un iINan wird
SC hinterher| nicht einmal mehr einen glimmenden Funken sehen. (2) Wiıe grofß ist

das Zaittern, WEe1lll der Kalser kommen wird, alle Seiten Frankreichs prüfen! (3)
Wenn die Posaune einen wundersamen Ton über die Gräber der Länder erschallen
lässt, wird S1€e die Franzosen VOI den Ihron zusammenrutfen. (4) I)ann wird 08 die
atur VOT Schrecken erstarren, wenn das unreine Frankreich kommt, VOT dem
Herrscher d.h dem Kaiser| Rechenschaft abzulegen. (5) kın geschriebenes Buch
wird hervorgeholt werden, in dem es enthalten ist, nach dem Frankreich beurteilt
werden soll (6) Wenn also der Kalser Gericht sıtzt, wird es ffenbar werden,
Was verborgen ist; nıichts wird ungesühnt leiben. (7) Was werden die FElenden dann

agchı un: WEeIl werden s1e ann als Fürsprecher angehen, da S1€e doch SCHAUSO unreın
sind w1e die Türken? (8) König von Furcht erregender Majestät, der du diejenigen,
welche gerette werden sollen, ettest; auch WEeNll s1€e nicht verdienen: verurteile die
Franzosen in dem Maße, w1e angeM«ESSCH ist! (9) Denke, ütiger aliser, jenen
Furcht erregenden Tag, dem udwig den schlimmen Weg gehen musste. 10)
eige keine Müdigkeit bei der Bestrafung der Franzosen. Vor dir soll der Franzose
den Tod erleiden. Dein Orn se1 nicht ohne Wirkung. 10 Du, Kaıiser, der du

gerechte Strafe walten lässt, ewähre keinerlei Vergebung VOTL dem Jag der Rechen-
schaft 12) Frankreich seufzt unter der Anklage. Se1in Gesicht errotet aufgrund der
Schuld. Höchster Gott schone niemanden! 13) Du, der du den chacher freige-
sprochen un die Kirche erhört hast, ast auch Rom Hoffnung gegeben. 14) Unsere
Gebete verdienen nicht, doch du, Gott, bewirke oynädig, dass die Franzosen VO
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Fkıne antifranzösische Parodie des IDies Irae aus dem Ende des Jahrhunderts

Feuer verbrannt werden. 15) Gib ihnen einen Platz unter den Böcken. trenne die
Franzosen VO  — dir un verJage s1e VO  - deiner rechten Seite! (16) Fern selen s1e VoNnNn

den Gesegneten un anheim egeben den grimmiıgen Flammen. Rufe S1€ den
Verdammten! 47 {Iie Kirche allein War demütig un gebeugt wI1e Asche üummere
dich ihr Ende! (18) Unheilvoll ist jener Tag, 1U da Frankreich SC

aufgelöst wird un: der Franzose schuldig sprechen ist Ciott soll niemals für ih
sein! 19) Gütiger Herr eSUuS, chenke ihnen den Tod Amen

Kommenta:

Der ext zeıgt exemplarisch, dass iın der Parodie bereits minimale sprachliche
Operationen den inhaltlichen Tenor der Vorlage geradezu pervertieren un auch
die Gattungszugehörigkeit andern können: Aus dem persönlichen eiınes Indi-
viduums hat der Autor das eines Kollektivs entwickelt. Die tiefe Zerknirschung
eines angeklagten üunders ist einer politischen Anklage gewichen. Statt der emü-

tigen Vergebung der eigenen Verfehlungen ordert der Sprecher die harte
und gnadenlose Verurteilung eines anderen Sünders.‘

Aufschlussreich sind hier die Details: Am Tag des Gerichts wird nicht etwa das
Diesseılts, sondern Frankreich vernichtet werden (14) Neben das Jüngste Gericht
Gottes T3 zudem das weltliche Strafgericht des alsers. Wıe InNan 1er sehen kann,
wendet sich der ext in der ersten (1-1 ga nicht Gott, sondern Kaiser
Franz I1 (1792-1835, bis 1806 Kaılser des Heiligen Römischen eiıches (‚aesar (2:2:
6‚1’ 9,1', H41) I dieser wird Frankreich art bestrafen (2,2—3 4,3) rst In der zweıten

(12-19) olg ıne eindeutige Ausrichtung auf (zOft (12:3 13,1-2; 14,2; 18,4;
19,1) Diese zweıte Adressierung wird allerdings schon ıIn den trophen un
vorbereitet, da eın unbefangener Leser unfter dem Wort Imperantı 4,3) un der
Anrede Rex tremendae matestatis 8,1) nicht NUur den Kaiser, sondern auch den
Allmächtigen verstehen 11USsS er Verfasser bemüht sich also keineswegs ıne
klare Irennung zwischen diesen beiden Instanzen, sondern sucht 1MmM egentei
ine weitgehende ermengung der beiden erreichen: Er wendet sich Kailser
und ott‘!

Das (kaiserliche un göttliche) Gericht klagt ferner nicht alle Menschen A

sondern ausschlie{fßlich die Franzosen (33 535 |diese werden gleich zweimal als
„unrein“ klassiıfiziert un! den ungläubigen Türken die Seıite gestellt impura 43)
CI Turca sınt Iimpurı 3 Ihnen wird somıt die Qualität eınes christlichen Volkes
abgesprochen. Der precher ordert ıne gnadenlose Verurteilung un Bestrafung
dieser Franzosen 8,3) Als Grund der Unreinheit wird nicht etwa die Besetzung
Italiens un! des Kirchenstaates genannt, sondern die 71 Januar 1793 erfolgte
Hinrichtung Ludwigs DA durch die Revolutionäre. Nicht ohne Geschick andert der
Autor €1 das Leiden Christi in ıne Passıo Ludovici aD 2-3 DiIie Tötung eines

Königs VO  e} (Jottes Gnaden zwingt sowohl den Kaiser als bedeutendsten Monarchen
und Beschützer der Kirche) als auch Gott selbst einer radikalen Strafaktion

Vgl. Damna 85 Punilens (Gallos nNnON S1S lassus 10,1; furor H> Nihil fac rem1ss10nN1s FD Nulli
23 ut rementu: ıgne 14,3
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In der zweıten des Textes zeigt sich ein klareres TO des Sprechers: ] dieser
erwähnt die Kirche (ecclesiam 1:3:2) un Rom (Romae 13:3); zudem pricht VO  a

Preces nNOsStrae (141; Preces Mede in der orlage). Es redet SOM das Kollektiv
der kurialen Geistlichkeit Gott wird dazu aufgerufen, sich die Belange der
römischen ecclesia (17;2) kümmern, da 1Ur diese SOla 1752) ihm demütig gedient
habe DIie Bestrafung der Franzosen soll auch nicht auf den (vermutlich ernen) Tag
des üngsten Gerichts verschoben werden, vielmehr hofft der precher auf eın

sofortiges Eingreifen des Himmels ANUNC IIIie Anklage gipfelt 1n eiıner ab-
schließenden Forderung, welche iın scharfem Kontrast ZUT literarischen Vorlage steht
Aus dem en Dona e1Ss requiem entwickelt sich eın harsches Dona e1Ss mortem

Der demütig-zerknirschte LTenor des Dies Irae ist somıt 1NSs Gegenteil verkehrt: Auf
die un folgt keine Vergebung, sondern ine Bestrafung. {DIie Parodie ist auf diese
Weise ‚WarTr argumentatıv konsequent ngelegt, doch hat sS1e eben jene reizvolle
pannung verloren, welche sich 1n der textuellen Vorlage gerade aus dem Kontrast
VO  e Schuld un: Na ergibt. Indem der Autor das Dies Irae in dieser W eıse
abändert, lässt zudem einen Widerspruch entstehen, da Gott un: Kalser
auch in der parodistischen Fassung als gnadenreiche un! gütige Instanzen gepriesen
werden: So wendet sich der Sprecher den Caesar pie (9,1) SOWI1e Pıe TIesu domine

un bittet Gott deus, fac benigne Die hier erbetene nade besteht
jedoch gerade nicht in der chonung des Sünders, sondern iın der Gewährung des
Wunsches, den Sünder vernichtet sehen. Da die ZUT Rache pervertiert wird,
erweılst sich der ext als eispie: für iıne 1INnversive un: kontrastive Parodie. Hinsicht-
iıch selines nhalts un seiner Intention reiht sich In die Tradition politischer Lyrik
CS SCHAUCL gesagt steht, betrachtet I111all 1Ur die lateinische Branche, deren
Ende Miıt dem Begınn des 19. Jahrhunderts verliert diese Dichtung ihre etzten
kommunikativen Lebensräume un: kapitulier endgültig VOT der nationalsprach-
lichen Poestie.

Es ist das W esen olcher politischen Gelegenheitspoesie, nicht NUur 1m Reich der
Literatur angesiedelt se1n, sondern auch ber einen ‚S1tz 1m Leben‘ verfügen.
Obwohl der oben edierte ext keine Datierung aufweist, pricht nichts die
ahe liegende Annahme, dass CI ebenso w1e die übrigen 1mM eX Vatıcanus Latınus

überlieferten Chrırften, 1M Jahr 1793 oder 1794 entstanden ist. Seit der 1790
verabschiedeten Zivilkonstitution des Klerus befindet sich der französische Staat in
einem auerhaften Konflikt mıiıt aps Pıus NVI (1775-1799) Der unbekannte Ver-
fasser der Parodie betrachtet diese Auseinandersetzung AaUusSs einer spezifisch rÖöm1-
schen Perspektive. Dabei se ganz auf Kailiser Franz IS den Schutzherrn der
römischen Kirche, un: dessen schlagkräftige Armeen. Her die baldige Rache Vel-

heifßßende Ton des edichts den militärischen Anfangserfolgen Österreichs
1mM Ersten Koalitionskrieg (1792-1797), insbesondere den Ereignissen des Jahres
1797 1n dem die Rückgewinnung elgiens ine Eroberung VO  — Parıs in greifbare
ähe rücken schien. eflügelt e diese Perspektive, wendet sich der unbe-
kannte Autor, bei dem sich zweifellos einen in Rom weilenden Kleriker
handelt, eın römisches un: insbesondere kuriales, 1i zahlreiche französische
Flüchtlinge verstärktes Publikum Der ext könnte dort als Flugblatt Verbreitung
gefunden en eın Ziel besteht darin, den anwesenden Klerikern Mut CS
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chen un! ihnen Hoffnung geben, ihren Orn artikulieren un: ihrem Wunsch
nach Rache un: evlIsion der politischen Zustände entsprechen. Vor diesem
Hintergrund ze1gt sich erneut dass ine Parodie keineswegs das Ziel der
Belustigung verfolgt Der vorliegende ext ist in seliner tiefen Ernsthaftigkeit un:
bitteren Aggressivıtät eın musterhaftes eispie für die intentionale Offtfenheit der
parodistischen Form

ESs MUu w1e eın Scherz des Weltgeistes d dass die Prophezeihungen des
Dichters durch die unmittelbar folgenden historischen Ere1ignisse radikal widerlegt
werden. DDenn das LECUEC französische Regime wird keineswegs UTE den kaiserlichen
Verteidiger der römischen Kirche besiegt. Im Gegenteil: eın weitgehend unbekannter
französischer General ammens apoleon Bonaparte hrt 1796/1797 einen erfolg-
reichen Feldzug in Oberitalien, besetzt den Kirchenstaat un zwingt 1US VI in
Tolentino einem peinlichen Friedensschluss. Kurz darauf wird das vorläufig letzte
Kapitel in der Geschichte des Kirchenstaates eingeleitet: Im Februar 1798 erobert der
französische General Lou1s Alexandre Berthier die Rom un: erklärt den aps
für abgesetzt. ach der anschliefßßenden ründung der (recht kurzlebigen) OÖm1-
schen Republik wird der greise Pius 1799 als Gefangener ach Valence verbracht,

weni1g späater stirbt. Der ‚Tag der Rache ist damit zunächst in weıte Ferne gerückt.

Abstract

The codex Vatıcanus atinus contaıns collection of atlın and Italian concern1ing the
French Revolution anı especially the political situation of the yYCar 1794 One of the pleces wriıtten
by Italian author 15 hitherto unknown atın parody of the Dies Irae that 15 formed literary
attack directed agalnst France.
This presents critical edition an historical evaluation of the text



Landlouping Students of: Divinity' :
Scottish Presbyterians in German Theology

Faculties, 1840 1914
VO  e Todd tatham

“But here, in IMany other Germany,
earned, indefatigable, deep-thinking GermanYy

OUTr aid.
Ihomas Carlyle

Introduction

“"Ihe universities aTre the pride an glory of Germany They reflect pıcture of the
whole WOT/| of nature anı mind under its deal orm  2 So wrote Philip 1n
Germany; 1ts Unıversities, Theologians, and Religion, Reiseführer published ın 1857

guide American students hrough the Sstrange NECW world of (GGerman divinity.“
uring the nineteenth centurYy, the hining 1g of Wiıssen drew thousands of
students from merıica an the British Empiıre Germany s unıversitles. Almost
ten thousand Americans alone tudied iın Germany 1n the nineteenth century. This
Wäas the ApCc of German footnotes. Ihe heology faculties tOO attracted arge numbers
of what OE Scottish student called .  ndlouping students of divinity” ‘ Von-Land-
zu-Land-hoppelnde Theologiestudenten’].” Ihis 15 hardly surprısıng: OVer the COUTSE

of the century ıt had become aXx10m that theologica. sclence 1n merica, Briıtain,
anı elsewhere Was either building or tearıng OoOWNn heology that Was ‘made 1n
Germany . The Swiss-born 9—-9 Was important mediator of (GGerman
theology churches In merica OVer his influential CATGET at the (Jerman eiIiorme:
Seminary in Mercersburg, Pennsylvania, an then Union Seminary in New York

grateful to Professors David Bebbington anı Aaron Smith for helpful criticısm of draft of
this article. AIl eITOTS of fact anı judgement remaın OWI).

Ihomas Carlyle, Sartor Resartus: the Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh 1836 Berkeley
2000,

Philip Schaff, Germany; 1ts Universities, Theologians, an Religion, Philadelphia 185/, B 'This
Was ONe of number of introductions tOo (Jerman theology wrıtten for English-speaking students.
Scottish example 15 George Matheson, 1ds the Study of (GGerman Theology, Edinburgh 1875

John Cairns, Principal Calrns, London 1903, ote that the Scottish loup leap
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students egan visıting GGerman heologyCAty, but Ameriıican an British divinı
faculties long before he recommended 1t in his 1857 guidebook.“ Convinced that only
(GGerman expertise could satisfy their personal ambitions and the needs of their

vocatıons, international students channelled the ferment of nineteenth-century Ger-

InNall heology into the English-speaking world. The eftfect, in combination with other

of the transmissıon of ideas ike translations, lectures OUrS, eic, nglo-
Amerıcan Protestantism Was significant an irreversible.

American Protestantism owed the MOST Germany, an not only because of the

massıve number of (Jerman immiı1grants into America.” In nineteenth-century (Jer-

ManYy, the horizon of hought seemed be expanding quickly America’s
estern frontier. Ihe United States’ revolutionary Or1g1ns nd Ifs rapid expansıon
made it receptive the fresh an the progressive. It Was OPCH the model of the LICW

Prussian universities an sometimes less cCautious take the NECEW paths bein cut for

Biblical studies, heology, an church history iın the German heology faculties.
German theology probably had ıts second biggest effect upON heology in Scotland,

specifically, the everal Presbyterilan churches who claimed the allegiance of the vast

al decades after American Congregationalists,major1ty of the population. Sever
Presbyterlans, an! Unitarıans egan Crossing the Atlantic seek in the universities
of the old WOT. what the colleges of the NEW world could not yel provide, their

Reformed brethren from Scotland egan crossing the North Sea Hamburg
Bremen, OUnN! for Germany’'s university cıtiıes. By century's end, several hundred
Scottish Presbyterlans had studied theology in GermanYy; al the sSsame tiıme, the

Edinburgh publishing house of Clark had translated most of the significant
works of nineteenth-century (GGerman divinity.

OweVer, historian who wants follow these nineteenth-century res  e
1lans from Scotland the German universitles, an then Ursucer the inroads of

German heology into Scottish church ife needs watch Out for several Fallen Ihe
first 1s prejudice held Dy Many Anglo-American theologians an church historians
that nineteenth-century evangelische eologie Was iberal heology, plain an simple.
ItIthat because already know that the epıtome of iberal Christianı Call

be oun: in the theological contributions of Schleiermacher Harnack, Hegel's an
Feuerbach’s philosophical speculations, an Wellhausen s an Baur’s critical reat-

ment of the Bible, Call assumıe the kind of influence (Jerman heology had

English-speaking Protestantism. And this prejudice 15 far from eing only proJec-
tion of later Theologiegeschichtsschreibung. Victorian religious literature 15 full of

warnıngs agaınst the Manıy heresies ın the GGerman church an the hocking dis-

respect for the Scriptures reverend traditions of the church ın the university
faculties of heology. (Jerman cholar of Sanskrit transplanted Oxford, Friedrich

See Gesine VO  - Kloeden, Philip Schaft Vermittler zwischen den Welten, 1n Harm Klueting/Jan
Rohls Reformierte Retrospektiven, Wuppertal 2001;, 9-29

See for example Ihomas Howard, Protestant TheOlogy and the Making of odern
Bowden, Church History iın the Age of Sclence:German Universıity, Oxford 2006, 348-378;

Historiographical atterns iın the United States,. Chapel ıll 19/Al: Gary orrıen, TIhe

Making of American Liberal Theology: Imagıing Progressive Theology, 180519 Louisville 2001
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Max Mülhlher, complained that his LICW countrymen melled “rationalism ın the dots
OVCT the » 6 When church historian ASSUT11ES nineteenth-century German heology
Was ıberal heology, an when the hot rhetoric of the Vıictorlans agaınst "Teutonic
infidelity‘ 15 allowed overwhelm cool analysis, the conclusion 15 predetermined:
German divinity Was majJor factor In the liberalization of English-speaking Pro-
testantısm iın the Vıctorlan era Consequently, lot of scholarship—much of it high
quality—examines the debt owed tO German heology Dy the ıberal Oxford Noetics,

the Broad Church MOvement In the mid-Victorian Church of England, In the
1sSe of 1DI1Ca critic1ısm in merica anı the British Empire.‘ second pitfall ollows
from the rst. CcCNolars ike portray the nineteenth-century meeting of (GGerman an:
Anglo-American divinity Clas an CONLrOVerSY. Perhaps the best example 15 the
violent encounter between the pre-critical, “cCONservative’ interpretation of the
1CQ. of English-speaking Protestantism an the historical approac toO
ancılıent oun ın works ike Schleiermacher’s UÜber die chriften des Lukas
Niebuhr’'s Römische Geschichte ® This cClas caused SUOTILIC of the maJor church COIMN-
troversies in Vıctorıan Brıtaln, such that 1C OllOWE: the 1860 publication of
ESSAYyS and eviews in England, the William Robertson Smith heresy trial iın the
Free Church of Cotlan:! ın ell the Charles Br1ggs heresy trial
that rocked Amerıcan Presbyterians 1ın 1892—93

It 1S not if there 15 connection between iberal heology ıIn the English-
speaking WOT| during the nineteenth-century an certaın Lypes of theology which
WeTe eing promoted ın INalıy heology faculties iın Germany al the Samne time These
Lypes of (GJerman heology did g1ve boost tOo particular Anglo-American Protestant
SrOUDS who desired greater rTeedom from the 10D11Cca exeges1s anı dogmas of
yesteryear. Such 17 ex1st anı they AT important. But to focus them 1Cal,

scholarship has often done, 15 mistake side path for the Hauptstraße. 1rs of
all, mentioned earlier, German heology in the nineteenth century found ıts widest
an! armest welcome iın Brıtain not OI Anglicans but ON Scottish Presby-

Georgina Max Müller, 'Ihe Life and Letters of the Right Honourable Friedrich Max Müller L,
London 1902, Ta Max Müller made this remark In 18560

Examples include: leuan Ellis, Schleiermacher in Britain, 1n STIh 372 (1981),; 417/-452; idem,
Seven Agaıinst Christ: Study of Essays and Reviews , Leiden 1980; Stephen Sykes ed.) England and
GermanyYy: Studies iın Theological Diplomacy, Frankfurt 1982; Klaus Dockhorn, Der deutsche Hıstor-
1ISMUSs In England, Göttingen 1950; Nigel de (‚ameron, Biblical Higher Criticısm and the
Defence of Infallibilism In 19° GCentury Britain, Lewı1lston 1987; John Rogerson, Old Testament
Ciriticiısm ın the Nineteenth Century: England anı Germany, London 1984; Timothy Larsen, Bishop
Colenso and H1s Critics Ihe Strange Emergence of Biblical Criticısm 1n Vıctorian England, 1n SJTIh

(1997), 433-458; John Andrews, (Jerman Influence English Religious Life In the Victorian Era,
IN} EvQ (1972), 218-—-233; John Speller, Alexander Nicoll and the Study of GGerman Biblical
Criticısm 88 Early Nineteenth-Century Oxford, 1n JEH (1979), 1-59; Norman Vance, Niebuhr
In England, 1n Benedikt Stuchtey/Peter Wende British an GGerman Historiography
O—-1 Oxford, 853—99; Reardon, Religious Thought 1n the Vıctorlan Age, London
1980; Hart, Poems, Propositions and ogma: TIhe Controversy vVver Religious Language anı the
Demise of Theology ın American Learning, 1: (1988), 4105321

Friedrich Schleiermacher, Crritical SSaYy the Gospel of St. Luke, London 1825;
Niebuhr, History of Kome { Cambridge 1828
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ter1ans, followed Dy ‘Dissenters’ 5 non-established churches ike Congregation-
alists; English Presbyterlans, an! Methodists) Second, 1t Was not foremost liberal
Protes who engaged (GGerman heology but evangelicals.” This might be SUrprI1S-

Was simplying those who Presumıc that nineteenth-century (GJerman theolo
iberal heology. But, in fact, [WO strongly evangelical Presbyterian denominatıons in

Victoriıan Scotland WeIC the 1€British receptacle of (GJerman theology.“” 'Ihe rst of

these, the United Presbyterian Church, Was made of several group>s who had been

pushed out of the Church of Scotland at Varlıous times during the eighteenth century.
TIhese dissidents had become tOO oud in critic1sıng the church for absorbing the

spirıt of the Enlightenment—a fact that seemed obvious them from the Church of
Scotland’s uUusS«Cc of political manipulation S out movements of revival an
renewal. TIhe SMa churches that eventually united in 1847 the United Presby-
terlan Church endorsed evangelical Calvinism, heavily promoted MmM1SS10NS, anı

urged the separatıon of church an STa 1n Scotland Ihe second denominatıon
Was created In 1843 when approximately ONe third of the clergy an membership of
the Church of Scotland, led by thex Ihomas almers (1780-1847), formed the
Church of Scotland, Free This ‘Disruption (as ıt amnle be own the SWISS

theologian Karl Hagenbach declared be “the most remarkable religi0us event of the

» 11  century Around four hundred an evangelical miıinısters abandoned the
Church of Scotland because they believed 1ts tolerance of patronage compromised
both its spiritual reedom an! evangelical wıtness urbanizing, industrializing
Scotland When the United Presbyterians an the Free Church merged in 1900 the
United Free Church of cotland, they accounted for almost half of the Protestant

population in cotland. Ihe un1ıon of these [WO evangelical Presbyterian denomina-
t10nNs occurred l the VE en of the nineteenth centurYy, but the preceding SIXtYy
Sa W both churches of OIlC mind ın Man y things, including close attention German

heology. It chould be noted that the Disruption did nOoTt empty the Church of
CcCotllan of evangelical minısters an members. ManYy “evangelical Erastians”
mained in the established church.}* Alongside iberal an moderate currents of faith,
evangelical belief anı pıety continued and, iın fact, SICW in the established church

Of COUTSC, 'evangelical‘ ll be sed in its English—not German-—sense! For clarification an
definition N Erich Geldbach, ‘Evangelisch , ‘Evangelikal' and Pietism: Ome Remarks Early
Evangelicalism an Globalization from German Perspective, 1n Mark Hutchison/Ogbu alu (edd.),
Global Faith ESSaySs Evangelicalism an Globalization, Sydney 1998,;, 156-—-180; David Bebbington,

1989, REvangelicalism 1n Modern Brıtaln, London
The best single volume covering this period 15 Cheyne, TIhe Transformatıon of the irk:

Victorian Scotland’s Religious Revolution, Edinburgh 1983 Iso SC Drummond/James
Bulloch, Ihe Church in Vıctorian Scotland 31 Edinburgh 1975; idem, Ihe Church 1ın Late

Victorian Scotland 41 Edinburgh 1978; Stewart Gill, United Presbyterian Church,
/-1 1n Nigel de (Cameron ed.) Dictionary of Scottish Theology anı Church History,

ree Church of Scotland, 31 1n Dictionary of ScottishEdinburgh 1993,; 9-—-40; ROss,
Theology and Church HI1stOrYy, 337-338:; avıd Bebbington, Evangelicalism 1n Modern Scotland, 1n

SBET (1991), AS/E
arl Hagenbach, Text-Book of the History of Doctrines, New ork 1862, 285

John MacLeod, Scottish Theology in Relation to Church History Since the Reformation,
Edinburgh 1943, 266
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throughout the Vıctorı]an CId, fact confirmed by the partıcıpatıon of INalnıy Church
of Scotland mınısters an! laity In the famous o0dy revival of IR / 3B anı the
Keswick holiness movement.* If only half INanıy students from the Church of
CcCotlan: tudied in GermanYy from the predominantly evangelical Free Church
an United Presbyterians—approximately ninety—that they tudied in almost the
PXaAC SAalilllc places U: stock evangelical PI1eLy an heology shared between the
reakaway churches anı at least section of the establıshe: church.** Third, if the
COINIMMON assumption that iberal heology Was the sole export of Germany s unıver-
Sıty faculties of heology 1s true, then what AT make of the claim made by
in 1891 that it Was not iberal heology but the rthodox mediating heology
| Vermittlungstheologie| 1 “has exerted 19810)8= influence uponNn modern English
and Amerıcan hought than ALLY other German schoo]”?}>

This study draws roug! Map of evangelical Scottish Presbyterians Studienjahre
In the (German faculties of heology, 1840 1914 Mappıng the trafhc of
Presbyterian students from Ccollan Germany, 1C- 1all alongside church an
para-church cooperatıon between Christians the continent an those ın the
English-speaking WOr. during the nineteenth century, provides key insights into
the development of heology an: religion 1n Brıtain and, INOTE broadly, international
evangelicalism.”“ Ihe INap drawn from tracıng the routes of the land-leaping students
of divinity does not Ways connect to the progressive partıies in the Vıctoriıan church
IHNAaLLY scholars have considered the 1C3. reflectors of (Gserman heology. Nor does
ıt gıve the "last word’ to the violent imagery found in much Vıctorlan-era literature of

confrontation between reckless Teutonic heology an Britons’ go0d religion an
g00d For it will become apparen that Scottish Presbyterians, ike their
evangelical brethren elsewhere, generally sought out German faculties of heology

DEISONS within those faculties who WeTC of orthodox reputatıiıon, such O-
NnNents of Neuluthertum the Vermittlungstheologie. And they did strengthen
their evangelical beliefs How else Ca  b make of the knot 1C. nineteenth-

On evangelicalism In the established Church of Scotland SCC Norman Walker, Religious Life In
Scotland: from the Reformation the Present Day, London 1858,; 189—-311; W illiam Garden Blaikie,
An Autobiography, London 1901, 1 14; Callum Brown, Religion an 5oclety In Scotland SINCeE 1707,
Edinburgh 1997, 14-4 1

Likewise, that considerably INOTE students from the Church of Scotland than from the other
*wO churches visited Oxford ın the latter part of the nineteenth century MaYy suggest links between the
broad church segmen(ts of the [WO established churches.

Philip Schafft, Theological Propeedeutic 1, New ork 1892, 3572
'Ihis 18 NOTt suggest that theological trafhc [all Einbahnstrafße from the Continent

Brıtain. See for example, Nicholas Railton, No North Sea: TIhe Anglo-German Evangelical Network ın
the Middle of the Nineteenth Century, Leiden 2000; Stephan Holthaus, Fundamentalismus ın
Deutschland, Bonn 1993; John Roxborough, Ihomas Chalmers: Enthusiast for 1SS10N. Ihe Chris-
tı1an 00d of Scotland and the Rise of the Missionary Movement, Carlisle 1999; Kenneth tewart,
Restoring the Reformation: British Evangelicals and the Francophone "Reveil‘ 6-1 Milton
eynes 1996 Friedrich W ilhelm Kantzenbach, Johannes Christian Konrad VOI Hofmann Theologe
iın der Freiheit eines Christenmenschen, 1n Programme der Theologie: Denker, Schulen, Wirkungen
VO  —; Schleiermacher bis Moltmann, München 1978,;, 0-—-103,;, ere 93, notes that Hofmann Was

fascinated ith 'Ihomas Chalmer’s writings the godly ommonwealth‘’ anı efforts for parish
reform.
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century Anglo-American theological literature leaves the historlian untie?

Charles odge (1797-1878) of the Pres  erlan Princeton Semi1nary, the mOst

influential Amerıcan theologian of his generation, could make damning state-

ment “TIhe for (‚erman writers heology 15 factit10us, alien the gen1Us of
wherever ıt ex1sts, of dehabilitating anthe Anglo-American mind, an productive, tualrhapsodical musing”.*” Yet odge happily admitted deep intellectual an spirı

S|18debt his friend, August oluck, with whom he tudied al Halle 1n the late 1820

This study finds COMMOMN ground, then, with the work of SOMEC other scholars who

have uncovered surprising conclusions about the of evangelicals in mer1ıca

and the British Empire (erman theology, evolution, an biblical critic1sm, because

they refuse iımpose tidy liberal-conservatıve grid ONTO nineteenth-century
English-speaking Protestantism. ” An effect of this study mig also be C  enge
the presumption that nineteenth-century German heology Was iberal theology,
which ManYy American, British, an Canadian historians of heology hold, aving
earned it from neo-orthodoxy's ars judgement of the theological century that

preceded it. ailure respect the complexity of nineteenth-century German

heology results iın failure properly estimate 1ts eftect upon evangelicalis and,
INOIC broadly, English-speaking Protestantısm.

8 Why evangelical Presbyteriansf
TIhere ATC number of reaso1l>s why Mal y of the international students who visited
GGerman faculties of heology in the nineteenth century werI«c evangelical Presbyter-
1ans from Scotland Some of these reasons lie deep 1ın Scotland’s political an!
ecclesiastical context 1ın the VE Wesen of Presbyterlianısm. Some of these reAaSONS

aie specific Victorlian-era evangelical Presbyterianısm in Scotland. First, simply
put, Vell into the nineteenth century Presbyterian Scotland trusted Lutheran Ger-

mMan y IMNOTE than ıt di Episcopal England. Scottish Protestantism has not had
harmon10us relationship with 1ts greater southern neighbour an ıts Episcopal
church. A result, Scottish theology has habitually looked the Continent rather
than England for inspiratiıon an stimulation.“  0 Reformatıon an post-Reformation

1/ Charles Hodge, Review Article History of the Planting and Tramiıing of the Christian Church

by the Apostles, BYy ugustus Neander, 1nN: The Biblical Repertory Princeton Reviıew 15 (1844),
182

Charles Hodge, Systematiıc Theology IE New York 1871; 451, ote 52 Hodge, Ihe Life of

Charles Hodge, New ork 1880, 115-124; 133-142, 208-210, 216-219
Sell, The Kıse and Reception of Biblical Criticısm, 888 EvQ (1980) 132-148; Mark

Noll, Between Faith and Criticısm: Evangelicals, Scholarship an the Bible, New ork 1986; Richard
Rıesen, Criticısm an Faith in Late Victorian Scotland, Lanham 1988; avid Livingstone, Darwin’s

Forgotten Defenders: Ihe Encount Between Evangelical Theology and Evolutionary Thought,
Nonconformity’s Romantıc Generation: Evangelical an LiberalGrand Rapids 1987; Mark Hopkins,

Theologies 1ın Victorıan England, Carlisle 2004
At the tiıme of the Reformation, Scotland looked primarily Geneva, England to Zürich. See

Andrew Pettegree, TIhe Spread of Calvin’s Thought, 1n: Donald 1m (ed.), TIhe Cambridge
Companion John Calvin, Cambridge, TO07F—- 20& Torrance Kirby, Ihe Zurich Connection
and Tudor Political Theory, Leiden 2007
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Scottish divines WEeIC often Sschoole: the Continent took teaching
there *} During the times 1n the seventeenth century when the Stuart monarchs
forced bishops the Scottish church, INanYy Presbyterian miınısters waited Out their
exile 1n continental centres of eIiorme‘: Protestantism Political t1es between France
and CcCollan ate: from the Middle Ages: Huguenot academies in an an
Saumur WeTC thus natural choices for Scottish students. Relative asc of transporta-
t1ıon an from the Calvinist Netherlands, plus the international reputation of
Leiden, Groningen, anı Utrecht drew INany Scots Scottish students frequented the
University of Heidelberg in the sixteenth and seventeenth centurIies, as ell
eiorme academies in Herborn an (Jeneva. this Was the fact that
Presbyterians WeIec barred from ng degrees al Oxford and Cambridge until
subscription the Anglican articles of al Was 1n L&} When the urmoil
of the Napoleonic era ended; an the British Isles werTe longer isolated from the
rest of Europe, Scottish divinity Was ready 1ts old of g01nNg the
Continent for theological stimulation anı sidestep Anglican intolerance.

This tendency Was encouraged by the fact that the traditions at the centre of this
study, the Free Church an the United Presbyterians, WeIC evangelical. They WeIC

part, therefore, of the dominant form of English-speaking Protestantism iın the
nineteenth CeNTUry+-=—- a MOvemen that crossed with dSec international, confessional,;
and denominational borders.“* Trans-national mi1iss1ion organızatlons, Bible socletlies,
Prayer SIOUDS, and revivals, ell shared doctrinal eliefs, made evangelicalism
ruly international movement, fact strengthened by the ounding of the Evangelica.
Alliance In 1846 *° During the SaIine period rowıing SCI1S5C of theologica) rother-
hood ONg Reformed denominations led tOo the formation in 1875 of the Presby-
terlan and Reformed Alliance, the forerunner of the Or Jjance of Reformed
urches, ın which all Scottish Pres  erian churches participated from the onset.“*
Irue, the 1TCasonsSs listed above do nOot yel suggest why (ermany Wäas the destination of
SO Man Yy Scottish divinity students iın the nineteenth cCenturYy,. They do, however, cshow
that pa connected L/  Q  ottish divinity to the Continent. SOTINEC of those pa had
been ittle used ın the later eighteenth and VE early nineteenth centurYy, they were
nOot that NCW feet WONLL not find them

second 1Cason why Victorlian-era Scottish Presbyterians tudied 1ın Germany
OWECS the fact of Presbyterianism highly cerebral an doctrinally muscular
Protestant body. Presbyterianism has always been radically oriented the

21 Drummond, The irk and the Continent, Edinburgh 1956, G1
Ulrich Gäbler, ‚Auferstehungszeit’: Erweckungsprediger des 19 Jahrhunderts, München 1991;

Mark Noll/David Bebbington/George Rawlyk Evangelicalism: Comparatıve tudies of Popular
Protestantism 1n North America, the British Isles, and Beyond, —1 New ork 1994; John
Wolffe, TIhe Expansion of Evangelicalism: the Age of Wilberforce, More, Finney, and Chalmers,
Leicester 2007; avıd Bebbington, IThe Dominance of Evangelicalism: the Age of Spurgeon anı
Moody, Leicester 2005; idem, Evangelical Theology In the English-Speaking World during the
Nineteenth Century, 1n SBETLT (2004), 133150

lan Randall/David Hilborn, One Body ın Christ: Ihe Hiıstory and Significance of the Evange-
lical Alliance, Carlisle 2001

Marcel Pradervand, Century of Service: History of the World Alliance of Reformed
Churches, 5-1 Edinburgh 1975
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the sole rule of the church’'s al anı practice; historically, that rule has been

expressed systematically hrough Varlous confessions of al mOost famously the
W estminster Confession of 164 / Presbyterian churches have insisted uDOIL notıtıa of
God’s truth an ıt marks of the true church. As result, they ave

typically demanded educated ministry capable of the clear, intelligent presentation
of the biblical MECSSAHC, an encouraged theologically literate Jaity, keen learn
those doctrines ofar Upon visıting Scotland ın 1845, the SWISS church historian

Merle D’Aubigne marvelled al the penetrating of Christian doctrine by the

averag«c Presbyterian layperson.“” Presbyterians share with Lutherans rich confes-
sional heritage. 'Ihe contras with Anglicanism, centred ıt has been the Book of
C(Common Prayer; 15 equaliy obvious. W illiam Cunningham, theologian an principal
of the Free Church’s New College, Edinburgh, from 184 / 1861, despised the

"Anglican M1N: simply incapable of inking the Christian aith— in contrast, he

felt, Scotland, Germany, anı ven ome  26 Ihus, maJor reasom why Scots
concerned themselves with GGerman heology 1ın the nineteenth century Was that
there an then biblical crıtic1ısm, systematic heology, an Dogmengeschichte WeIC

eing moOost avidly pursued Reformed church 1n COUNIrY of the Book” could nOot

ignore the NCW,) often threatening, questions eing asked in the (Jerman universities
of the Bible, the church'’'s dogmas, an 1ts historical self-awareness.“” If it did, it TO
faith with its past an forfeited ıts present wiıtness. Indeed, eaders ike almers an

Cunningham felt it reproach that GermanYy rather than Calvinist Scotland Was

eading the WaYy ın the study of the biblical text an history.““
In his account of the orıgın an development of academic heology in the nıne-

teenth-century (Jerman universitlies, Ihomas Howard wrote “NO SIMa number of

foreign theologians an religious eaders ame the conclusion that cCon  Tary
Protestant heology led by GermanYy represented something of watershed in the

history of Christianı | It Was either pioneering brave DNECW possibilities for the
of Christian thought else it Was eading the faithful down destructive

path of restless innovatıon an hubristic erudition” Evangelical Scottish Presby-
terlans werTITcC ell that German theology Was pursulng both paths, fact which
August Tholuck detected early 1835 when visıting ritain.” As such, it wanted
tOo meet head-on the challenge comıng from Germany. This WOULU defuse ıts dangers

25 Merle D’Aubigne, Germany, England, an Scotland; OTI, Recollections of SWISS Minıiıster,
New ork 1848, 119{., 127

Robert alny an! James Mackenzie, The Life of W illiam Cunningham, London 1871,
43 7, 59

'Ihe phrase 15 from Cheyne, The Bible an Change 1n the Nineteenth Gentury, 1N: Studies
ın Scottish Church History, Edinburgh 1999, 123-13838,; ere 124

alny and Mackenzie, The Life of William Cunningham (cf£. fn 23 511
Howard, Protestant Theology and the Making of the Modern German University (cf£. fn

XAFTI:
Leopold 1  e, {)Das Leben oluck's IX Bielefeld-Leipzig 1886, 250 Tholuck explained: “die

einen schliefisen sich mehr die christliche NnNeUE deutsche Theologie die anderen die lau
vermittelnde VO:  > Morus, OpPpe, Kuinvel”. At the sSamne tıme, Scottish students In GermanYy were ften
shocked the low level of church attendance there, an the practical unbelief of Man y of the people
they encountered.
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and, at the Sarille tıme, ICaD ıts benefits In fact, this dual goal ould AaDDCal be
important background factor behind the ounding of the Free Church’'s New College,
Edinburgh, premi1er theologica. college iın Brıtalin, an the fact that the Free
Church Wäas the first denomination in Britain erecC chairs 1n critical exeges1s al
New College an! its other colleges In Glasgow an Aberdeen ** {t also explains why
evangelical Presbyterian students an scholars werTe encouraged read the best
German divinity an! to study ın Germany.““

Finally, number of factors peculiar the breakaway Presbyterian churches ın
Vıctorıan CotUan: helped the AV! of Free Church anı United Pres  erlan
students Germany. From ıts VE beginning, the Free Church Wads remarkabl
ambitious. It Sa itself the true Church of Cotland, the guardian an inheritor of
the rich eiIiorme tradition 1ın Briıtain, an the vanguard of international vangel-
icalism— a bold opınıon shared by SOTINEC outside observers.® Ihe high calling of Its
mıiniısters anı professors the work of Christ'’s church emande: the best LESOUTCES
at hand for INaNY, this ncluded studies ın Germany. 1ıle Scottish divinity studies
WeEIC super10r that in the English unıversities— a Leipzig professor warned British
students interested In semester in GermanYy that their unıversiıtles were places of
real learning, nNnOot finishing schools” for gentlemen al Oxford an: Cambridge! —
there Was ou that German divinity Was eading the WdY ın technical S  expertise.”
Already iın the S) evangelicals in the Church of cotlan: WeIC interested in
Germany’s heology an ıts models of theological education, althoug. students of this
tradition did nNnot begin arrıving ın German faculties until the 1850s.?> This (wenty-
VCar lag 15 understandable Ihe decade eading to the 1843 Dıisruption fully
aDSOrDe: evangelicals in theologica. debate an: ecclesiastica politicking; the decade
after Sa the infant Free Church concentrating building church infrastructure
nıhilo

The United Presbyterians also valued educated mMI1NIStrYy. Nor Was the Secession
tradition otnNere! by the ecclesiastica| conflict that gripped the Church of Cotlan:
And yet vmundane Teason elps explain why secessi0n1ist students wWerTe the first
Scots study in Germany. By seceding from the sSTate church in the eighteenth
century, secessionist churches lost all the benefits of the church establishment,;

31 On New College's founding SE tewart Brown, TIhe Disruption an the Dream: the Making of
the New College —1 1: David Wright/Gary Badcock Disruption Dıiversity:
Edinburgh Divinity 6-—-1 Edinburgh 1996, 29-50 British Nonconformity Was close behind the
Presbyterians iın engaging (Jerman Biblical crıticısm: see Willis Glover, Evangelical Nonconform-
ists and Higher Criticism in the Nineteenth Century, London 1954

Alexander Mackwen, The Life and Letters of John Cairns, London 1895, 149152 ote the
German books recommended 1n Proposal for the Foundation an Formation of Libraries in the
Manses of the TrTee Church of Scotland:; ıth Catalogue of Books, Revised anı Recommended by the
The Rev. Cunningham, Principal, and TIhe Rev. Buchanan, Professor of Theology,
New College, Edinburgh 1849

D’Aubigne concluded breathlessly fter meeting Chalmers anı sıtting In the Tee Church
General Assembly iın 1845 that the infant denomination ,  15 perhaps destined at the present period
be the vanguard of Christ’s army”. D’Aubinge, GermanYy, England, and Scotland c£. fn. 22 L26

Caspar GregorYy, Ihe Study of Theology in Germany, especially at Leipzig, 1n (1891)
18—-20, ere 18

Drummond, TIhe irk an the Continent (e£. fn 18), 235
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including the rig. Taın miıinısters the divinity faculties the unıversities of
Edinburgh Glasgow, Aberdeen, an! Andrews Ihey had to educate their OW.

candidates for MINISEILy Ihe humble of theologica education the secess10nN1st
churches the early part of the nineteenth century mean that these candidates
gathered with part i1me professors for ntiense SUTLLILNEI SCS5510I11 ten month
1ECES>S ollowe: Astudents tudied independently ıle working al jobs OTr

MINISICYy practiıcum This long vacatıon IC remained until the United Presby-
terl1an Dıvinıty all Was reorganized 18578 allowed students spen the fall
wınter, SPI1INS GermanYy And 1t WAas, wWwTrote Andrew Drummond that
“between 1540 an 1850 several TYTiıLLan. students afterwards made famous the
United Presbyterian Church) made history DyII the of post graduate
study, JE centurıes earlier, had drawn OUT eologues Heidelberg, Herborn
and Helmstädt”

11{1 1€ (erman faculties of eology®
Ihe rst WaVe carriedRres  erian students crossed the Nordsee three

ver small number of students from the secessi0nNn1ıst tradition during the an:!
early Like their Amerıican eIiorme brothers, the seCESSIONIST students
gravitated anı Berlin; Göttingen‘ reputation OI Amerıcan evangelicals

stronghold of neology aAaDPCaLs ave kept it off their Wanderjahre, too.
eology at had also been dominated Dy neology when Americans egan
ArT1V1INg the S looking IMDITOVEC their philological skills under the famous
Hebraist Wilhelm (Gresen1us But the 1826 calling of August oluck

professorship the faculty Was andmar. mMoment the history of the rans-
1I11SS1I0N of (GGerman heology to the English peaking WOTF. oluck Christ centred

David W oodside Ihe Soul of Scottish Church OI, The Contribution of the United Presby-
terı1an Church Scottish Life anı Religion, Edinburgh 1917 109 135

37 Drummond The irk anı the Continent (cf. fn 18) 25
tally of around 250 15 made from the denominational records, which BIVC details of where

miıinısters studied W illiam Ewing (ed Annals of the ree Church of Scotland 1843 1900 Edinburgh
1914 John Lamb ed.) The Aastlı of the United ree Church of Scotland 1900 1929 Edinburgh
1956 Robert Small (ed —r Hıstory of the GCongregations of the United Presbyterian Church from 1733

1900 Edinburgh 1904 Hugh CO ed.) Astı Ecclesiae Scoticanae the Succession of Minısters
the Church of Scotland from the Reformation, Edinburgh 1915 1928 These annals AT neither
comprehensive NOr eXaC They do NnOoTt always record if student studied GermanYy 'ven when other
SOUTCES like biographies and autobiographies indicate that he did Nor do they gIVeC the EXaC! date of
study This estimate by adding the date of birth For these reasoNsS, SIVC
ap'  te dates for the three of students anı avoid making final tally of exactly how

INany  39 evangelical Presbyterians studied ı Germany ] this period.
Dn Alexander, Ihe Life of Joseph Addison Alexander E New ork 1870, AD D37;

Hodge, The Life of Charles Hodge (e£: fn 18), 164—-66, 181 See Iso James Moorhead, Joseph
Addison Alexander Common Sense, Komantıcısm anı Biblical Criticism Princeton, JPH 523
(1975) 51

Ernst Kähler, Halle, Universität 388 02 especially 39() 250 Jahre Nıversıta)
alle Streifzüge durch ihre Geschichte Forschung un Lehre, Halle 1944 109
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piety—he had made Zinzendorfs mO en hab’ 1U ıne Passıon, un die ist Er,;
11UTr Er” his own— Biblicism, anı OrthodoxXy resonated with evangelicals.“” He became

beacon that drew Man Yy of them aile: an! h1s fluency iın English an willingness
eirıen. students of promisıng intellect an p10us heart created astıng friendships

with INalıy evangelical students from Scotland an Ameri1ca. TIhe friendships formed
in these early WeIC maintained OVver the next decades Dy Tholuck’s involvement
in the Evangelical lance, ven if ceased be destination for Scottish
evangelicals after the early 18508

From the standpoint of evangelicalism, oluck ell deserves the epitaph church
father of the nineteenth century (Martın Kähler) He mentored students who WOUL
become [9281 the MOST significant Reformed theologians of the nineteenth-century
evangelical world.* Tholuck’s interpretation of the history of (GGerman heology Was

V important in CoNvincıng these future eaders of evangelicalism that the cold anı
IMp10US neology of the Enlightenmen Was NOTt the extent of (GGerman heology
Rather, hrough the impulses of the Erweckungsbewegung an Schleiermacher,
much (GGerman heology had returned the Scriptures, esus Christ, an the
Reformation’s testiımonYy the reality of SIN an > Cn if this return tended

skip 0)'448 seventeenth-century orthodoxy.““ Tholuck’s Amerıcan students nCcIude:
odge of Princeton, whom he ame consider close friend, George Park Fisher of
Yale, M1 of Unıion Sem1nary, Moses Stuart anı FEdwards Amasa Park of
Andover SeminarYy; Tholuck’s Scottish visıtors ncluded the Congregationalist theo-
logian, Lindsay Alexander, John er: influential United Presbyterian pastor
and professor who tudied with him for S1X months in 1842, an ohn ( alrns
—who would shoot promıinence the leader of the secession1iıst tradition
In Scotland, an! principal of the United Presbyterians 1vinıty Ha In the spring
of 1844, oluck Was orlenting Calrns CO  Tary German heology, VEln

das Studentenleben Was opening the Scot’'s mind LICW culture—he
excitedly WTOTe his family that almost all his fellow students owned strange
ing called coffee machine! Calirns Was gılte student who quickly mastered

See Hans-Walter rumwiede, August Tholuck, In Martın Greschat ed.) Gestalten der
Kirchengeschichte Q uttga “1994, 281-—-292

42 See August Tholuck, Evangelical Theology ın Germany: urvey of Life Teacher of
Theology, 388 Phillip chafft/S. Irenaeus Prime History, ESSays, Orations, and erDocuments
of the Sixth General Conference of the Evangelical Alliance, eld 1n New York; October 2-12, E87/3,
New York, 85—-89

1}  €: Das Leben oluck’s (cf. fn. Z Z 73-—-78,; 142,; 169, 0-91, - Useful (from the
American side) 18 Roland Bainton, Yale an German Theology ın the middle of the nineteenth
CenturYy, In ZKG (1954) 294302

E.g. odge, 5Systematic Theology (cf. fn 15), 303, IL 440, 452, 534 See Iso eifer Erb,
Pıetism and Tractarıan Oxford. Edward Bouverie useYy, Evangelicalism and the Interpretation of
(German Theology, 1388 Wolfgang Breul-Kunkel/Lothar Vogel Rezeption und Reform: Fest-
schrift für Hans Schneider seinem Geburtstag, Darmstadt-Kassel; 309412

45 Lionel Alexander Ritchie, Ker, John (1819-1886), In Oxford Dictionary ofNational Biography,
Oxford 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/article/15453, accessed Sept 2008]; CGalrns, Princı1-
pal C.aırns (cf. fn 3), 55-—-58; cEwen, TIhe Life an Letters of John Calirns (cf. fn. 29), 148209 The
chronology 15 uncertaın: Cairn’s biography states that he visited GermanYy in 1843, anı that Ker and
others followed him there.
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(GJerman, an Tholuck sought in vaın ave him remaın in Privatdozent. It

15 nNOT difhcult SCS Tholuck’s WAarImIn plety an ability build ecumenical bridges
around evangelical essentials, ell his warıness of rigi dogmatic heology,
reflected in Cairns: subsequent CATeGCGT iın Scottish church ıfe an worldwide Re-

formed an! evangelical circles.
Before visıting Halle, (alrns SpP' the wınter semester of 1843-44 in Berlin. Ihe

heology aC iın Berlin Was visible AaCrOos>$S the sSCcCas the hining star of nineteenth-
ın Germany it Was the best faculty in the

century (1erman theology—Schaff insıste
best university in the world From the 1914 it WAas, overall, the heology
faculty MOST visited Dy evangelical Scots. By the time they egan attending lectures

there, Schleiermacher WAas, of COUTSC, dead.“ But well-known professors remained
who WeICcC erhaps IMOTE amenable evangelical belief. Ihe formidable

Hengstenberg (  2-6 Was professor ordINAr1IUS S1ince 1828 Hıs strıct VIEeEWS

the inspiratıon an! infallibility of the Bible, an the dogmatıc rather than historical
method shown in his masterwork Christologie des en Testaments, ALC often
ridiculed iın (GGerman scholarship regressive an restrictive. But such VIeWwSs WEeIC,

in fact, standard in nineteenth-century evangelical churches ike the Free Church an

the United Presbyterians, an vVelmnl within the IMNOTE diverse Church of Scotland.“®
TIhe church historian August Neander (1789-1855) attracted secession1ist students,
he did other evangelicals. (alrns Was wildly enthusiastıc about Neander’'s lectures. In

etters ome his family he described how the eccentrı1ıc professor lectured in dirty
COAaL, ausıng CVECILIY second sentence Sspit, twıstıng his PCIH pleces he lost
himself in passıon for his ubject “When he has Ainished his ecture, yOou SCC only

the MOStT wonderful eing ın the
MMass of saliva an the rags ofhis pehn Neander 15

Universıty an would gladly ave OMMeEe Berlin ear him alone” ıle
(‚alrns professed value above all Neander’s lectures in Dogmatik an Sittenlehre,
his historical works had much greater influence Scottish Presbyterlans an the

evangelical world Ihe combined effect of Neander’s pectoral heology an! his

romantıc historiography wWas focus attention the organıc srowth in history of
the mystical body of Christ. Ihis challenged Vallgelical Presbyterians inherited

theory of church history fall from early purı of belief an plety, which Was

repaired only at the Reformation. It encouraged them ell reckon historically
with the subjective ife of the Christian believer, instead of Just with doctrine an

polity.””

Schaff, GermanYy (cf. fn 63
Berlin 1960; alter Drefi$ß, Berlin,Walter Elliger, 150 Jahre Theologische Fakultät Berlin,

Universität, 1n IRE d 31-38,; especially S3
Andrew Fairbairn, who had fled the stricter Calvinism of the Presbyterian churches iın Scotland

for Congregationalism, wWwWas still finding profitable Hengstenberg's lectures exegesI1s during his visıt

Berlin in 1865 See Selbie, TIhe Life of Andrew artın Fairbairn, London 1914,
Cairns, Principal Calrns (cf. fn
Neander 15 recommended reading 1n Proposal for the Foundation and Formatıon of Libraries

1ın the Manses of the ree Church of Scotland (cf. fn 29) Philip Schaff, Hıstory of the Christian
Church B Peabody, Mass. 2002 18 37 notes Neander’s wide circulation T} evangelical
Protestants, oe€es Gooch, History and Historjlans in he Nineteenth GenturYy, London 1928, 535
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In the mid S: OIMlC of Tholuck’'s several VIisS1Its Britain, he remarked with
surprise: “merkwürdig, welchen Finflu{fß aber allmählich die deutsche eologie auch
hier gewiıinnt. In Schottland lernen alle eologen deutsch, meln Kommentar ZUrFr

Bergpredigt un: Römerbrief ist ın Schottland übersetzt; auch in Cambridge lernt es
deutsch”.?* It 15 ımportant note, that alongside this first WAaVeE of Scottish Presby-
terl1ans Germany, Edinburgh publishing house egan translating (erman
theological works for evangelical Upon [OUr of GermanYy in the S,
Ihomas ar Was struck Dy the idea of publishing translations of (German heology
anı 1DI1Ca. studies which could strengthen the kind of evangelical beliefs he held,
anı 1C the denomination he joined SOINE later, the Free Church, xempli-
fed.”* In the S: Clark’'s 1DiI1Ca: Cabinet published works Dy theologians who
werTIie ouched Dy the Erweckungsbewegung: Friedrich Krummacher, Hengstenberg,
Neander, an less than S1X volumes from oluck. In combination with his
nephew (of the Samnle name), ar of Edinburgh then established the Foreıgn
Theological Library imprint, which published Neander's nıne volume General Hıis-

LOYYV of the Christian eligion and ChurcheHengstenberg's Christology of
the Old Testment (4 vol., 854-58), urther volumes Dy oluck, an works Dy
theologians whom Scottish Presbyterians considered evangelical, ike ermann
Olshausen, Rudolph Stier an: Tholuck’s colleague Julius Müller.

basıc theologica orlıentatıon CONNECTS the (GJerman theologians with whom
secessionist students tudied an the translations made by the Free Church-con-
nected ar Ihis orlentatıon explains why the Universıity of onn Was also
destination for the secessionıiıst students: from ıts establishment 1n 1818, the theo-
ogical faculty Wäas mixed confession anı pro-Union, anı remained conservatıve
stronghold of the Vermittlungstheologie until the 1870s.”° Scottish Presbyterlans
OUuUnN:! this mediating heology amenable their OW. evangelical convıctl1ons.
Beyond that, this theological orlıentatıon explains the faculties of choice for the
second WaVe of Scottish Presbyterians Germany, ar encompassed the
1850 fo 1890, an NO included Free Church students 1ın addition toO United
Presbyterians, ell maller numbers from the Church of Scotland.°* At this
pomint it 15 of the utmost importance tune Out the crles of “"Teutonic infidelity‘ ear

Neander’s influence Was by limited evangelicals, either. Mrs. Oliphant, Memaoıir of John
Tulloch, Edinburgh 1888, 59—60, records Tulloch, the future principal of St. Mary's College StT.
Andrew's University and iberal churchman, deeply impressed Dy Neander’'s lectures upon his 1847

ö 1 1}  e: Das Leben oluck’s (cf. fn 2); 248
See James arvey, Ihe Publishing House of Messrs. Clark; Edinburgh, 1n 51 (1939),

10—-13; empster, Hıstory of Clark, Soham 1992 Richard Pfaff, Anglo-American
Patristic Translations 6—1 1n JEH 28 (1977) 39—-58, ere 48, notes that Philip Schaft credited

Clark ith doing 1L1OTE than aNnyOoN«C else make (Jerman theological scholarship accessible tOo
the English-speaking theological world.

53 Asserted Dy cEwen, The Life and Letters of John Calrns Cet: fn 3); 149, although nNnOT

supported by the ASsTı. On the Bonn theology faculty SCC Gerhard Goeters, Bonn, Uniiversität,
1n IRE f 75—-79, especially 76-77

Marcus ods ed.) Ihe Early JLetters of Marcus Dods, —1London 1910, indicates
that the future New College professor Was anticıpating studying in GermanYy in the early
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often in Victorıan Britain listen closely how Scottish Presbyterlans themselves

described (jerman theologians an chools of hought For velmn when Scottish
they were nevertheless that, from

Presbyterl1ans engaged in such bluster,
evangelical perspective, heology in GermanYy contained wholesome wheat along with

much chaff. TIhere Was SUC ing the c  German theology' of this polemical
lIiterature nstead, varlıety of theological position anı schools werIr«e found the

centurYy. ven within faculty(Jerman university faculties OVer the long nıneteent
CI it 1s essential when listenin how

diversity of opinıon Was possible. Furth
Scottish Presbyterlans described nıneteenth-century (G(erman heology bracket

fully drawn categorizations ike Erweckungsbe-out CO  TarYy scholarship s E
an die Vermittlungstheologie.”” Evangelicals

WeEZUNG;) Neupietismus, Neuluthertum,
They spoke, rather, of montage of

of this era did not uUuSsSe such eat categorIies.
the Erweckungsbewegung an

evangelical an rthodox theologians rooted in

Schleiermacher’s rejuvenation of Protestant heology, deeply opposed the ratiıon-

M It went under the name of “Liberal
alistic theological tendencies ın (Ge
Orthodox”,“Liberal Evangelica ”‚“Mediating school”,“believing theologians‘, Just

W illiam Hastıe INCluded within this mediating EVaANHC-“Evangelical”. bor example,
lical school Johann Tobias Beck, Stier, an Tholuck, theologians whom most church

etists.” Upon the death of the Old
historlans would NO classify pletists O-D.
Testament cholar Fkranz Delitzsch, his friend Stewart Salmond of the Free Church

College, Aberdeen, wrote “W e much INOTEC than ave yet confessed inNEeIN

Dollinger, not speaklike Ewald, Rothe, Hofmann, Beck, Tholuck, eT; Dorner,
of Schleiermacher, Neander, an others of earlier date May God ralse on

ble wed the NCW learnıng of the
scholars of the sSsamıe rank and of ike spirıt,

evangelical faith of the past»'58 Under editor W illiam Blaikie
present an the robust,
of New College, Edinburgh, The Catholic Presbyterian (the ganl of the Presbyterilan
and Reformed Alliance) \  - ser1es of articles in 1879-80 CO  rarYy Vall-

gelical German theologians. ncluded wer«ec the neo-Lutheran Christoph Luthardt an
d59mediating theologlans Isaak Dorner an UgU: Trar

E.g. Felix Flückiger, Die Protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts, Göttingen 1975;
der deutschsprachigen evangelischen Theologie VO  - Albrecht Ritschl

Eckhard Lessing, Geschichte
bis ZUTr Gegenwa 870-191 8, Göttingen 2000; Kantzenbach and Joachim Mehlhausen,

Neuluthertum, 1n A 24, 3077 —41; Michael Murrmann-Kahl, Vermittlungstheologie, 1n TRE 34,

730737 aınton, ale an German
For SOINC evangelical opinions SCC Schaff, GermanYy (cf. fn E55;

Edinburgh 1896, 12<23:
theology (et. fn. 40) 298; George Park Fisher, Hıstory of Christian Doctrine,

Peake, TIhe Hıstory of Theology, 1n Peake ed.) GermanYy in the Nineteenth CenturYy,
Manchester, 129-184.

W illiam Hastıe, Introduction, Frederic Lichtenberger, Hıstory of (jerman Theology ın the

Nineteenth CGentury, Edinburgh 1889,
55 Salmond, Franz Delitzsch: the Tribute of Friend and Pupil, 1n (1889/90),

201-203, ere 201, 203
59 George Matheson, Theologians of the Day- Dorner, 1n The Catholic Presbyteri1an (1879)

0-58; idem, Theologians of the Day- Ebrard, 1n TIhe Catholic Presbyterian (1879), 10—-20;
Luthardt, 1n Ihe Catholic Presbyterlan (1879),Alexander tewart, Theologians of the Day-

6—-54 Iso seEe Heron, An Exchang between Scotland and GermanYy 1ın 1879 Ebrard of

Erlangen an Matheson of Inellan, 1n STIh (1989), 341-366
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i# 1$ not surprisıng, then, that inventory of the New College library from 1868
cshows bookshelves full of divines whom church historians oday WOU.| classify
neo-piletist, mediating, an neo-Lutheran.° During the decades 1850 1890,
ar Was making accessible in translation this German evangelical school Johann
eier Lange, Dorner, Beck, Delitzsch, Kahnis, Richard Rothe, Friedrich
Phillipi, Karl Nitzsch, Karl Ullmann, Frank, well SWISS evangelicals like
Frederic an Alexandre iıne Of COUISC, Scottish Presbyterians recognized
diversity in this theologica. MOSAaIlC. Moreover, they WeTliTC that this GGerman
evangelical differed from their OW: evangelicalism in iıts INOTE critical stance
the confessions of alth, enthusiasm for philosophical speculation, an willingness
concede S of historical fact an! detaijil in the ible—this 15 what made SOINEC of
them 1ıberal evangelicals. stock evangelical al Was assumed between the Free
Church an United Presbyterians an this German theological moOSsaIlc. 'Ihe British
and Foreign Evangelica Reviews closely linked with evangelical Presby-
terlans iın cotland, reviewed for ıts readers the conte of the mediating ournal
Theologische tudien und Kritiken, the Jahrbücher für Deutsche eologie edited by
Isaak Dorner, and the confessionalist Theologische Zeitschrift an Zeitschrift für die
gesamte lutherische eologie und Kirche.©) It also translated articles that had
originally appeare in these periodicals. Its mandate, of COUISC, Was present
COININON evangelical front from Germany, Brıtain, an merıca agalnst the forces of
theologica! rationalism anı infidelity.”“

With OIlIC exception, the second WAaVC of Scottish Pres  erian students Ger-
INallıYy consistently eached university faculties and/or professors who shared this
COININON evangelical al Ihe Fastı indicate that übingen, Heidelberg, Berlin,
Le1pz1g, an rlangen WeIC the chools of choice between approximately 1850 an
1890 Ihe faculties of heology at these unıversiıties WeIcCc either of CONSsServalıve
mediating reputatıon, they hosted evangelical professors, such the University of
Tübingen, where eck an! Gustav Oehler taught alongside the theologica. descend-
ants of Baur. Ihe (Q)HE exception Was Göttingen s aC of philosophy, where
the Old Testament cholar August Wa (  37 Was magnet for Scots
keen 1mprove their anguage an historical sensibilities.°“ though VvVen

‚Wa ıt Was explained to Scottish evangelicals, owed much the Württemberg
pletism of Bengel!®” The Free urchman Davidson (1831—-1902), who tudied
al Göttingen iın 1854, Was probably the MOst influential of wald’s INanıy foreign

William Paterson ed.) Catalogue of the Printed Books an Manuscripts 1ın the Library of the
New College, Edinburgh, Edinburgh 1868

have en information about these journals from Friedrich Mildenberger, Geschichte der
deutschen evangelischen Theologie iın und Jahrhundert, uttga: 1981, 239252

empster, British anı Foreign Evangelical Review, 1n Dictionary of Scottish Theology
anı Church History CC£: fn 10), 9596

65 Ulrich Köpf, übingen, Universi1tät, 1: TRE 34, 5/7/-65, especially 1-64
eyer, Geschichte der Öttinger theologischen Fakultät, 1n 472 (1937); /-107;

Rudolph Smend, Theologie In Göttingen, 1n Gerhard Besier/Edward Lohse Glaube-Bekennt-
nis-Kirchenrecht, Göttingen 1989, TEn T

See Herman Freiherr VO  - der O,  Z Bengal anı his School,; 1: British an Foreign Evangelical
Review F3 (1862), 4-42, here 339
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students. Davidson s biographer wrote: “In Old estament an other Semitıc studies
He went at the beginnınghe received effectual help elsewhere than in Edinburgh

of OoOnNne of his SUMMECI vacatıons Gottingen, where Ewald,; the greates Old Testa-

ment cholar of his time, Was al the height his o an! fame. Ihere he had
her student iın that Te-Wäarl tiıme

doubtless much the SaIllc experlences mMan y anOot
however, that despitewhich NO far off“ Hıs biographer aSsures readers,

'Khis head an Was rather
the deep mark Ewald made Davidson, the Scotsman

inclined be critical”. in teacCching CAtec: that lasted until 1902, Davidson mediated

evangelical form of Fwald’s understanding of the Old Testament historical

revelation entıire generation New College students (as ell using
Davidson’s protege, the

translation of FEwald’s Hebrew grammar textbook).
S1ve pursul of critical historical

ashy W illiam Robertson Smith, whose aggres
approach the Bible landed hi before the Free Church Assembly heresy

an the en! of his ıfe counted him OoONe of
charges, also studied with Ewald,

typical of evangelical Presbyter1ans of this time that
his biggest influences. But ıt 15
Robertson AFr combined study with Ewald with SUmMMEI semester (1867) 1n

whose conservatıve Biblical commentarıes an!
onn with an 4  A  >
I)as en Jesu WeICcC published in Edinburoh at this time, an then Heidelberg, with

d68the mediating divines Rothe an Friedrich Nippol
Robertson Smith had been initially W: of g01 Heidelberg. Scottish Presby-

who formed the centre of the
terlans were ambivalent about (1799-1867/

fessorships from 1837-49 an agaln 1854-67
Heidelberg faculty during his PDTo
Despite converted heart, his D  ulatıve mind pushed the boundaries of evangelical

Ihe conservatıve Calvinist John Laidlaw, PIofessor of
and rthodox theology.®
systematic heology al New College from 881-1904, cshows ell this ambivalence.

ıle Daniel Schenkel Was
aidlaw studied at Heidelberg in the SUmM ME of 1858

“windbag” |Schwätzer|, Rothe’s words WeIC gold. aidlaw acclaimed him the
later, he

greates Protestant theologian S1inCe Schleiermacher. Almost fo

recalled ecture halls pPacked with students listening ecture the ecau
of the mediation of the human divine, church an world, Wissenschaft an plety.

stence that the Was not the Word of God
But Laidlaw implied that Rothe’s insı
but merely historical wıtness t— and velm then not divine revelation s only

lical position Scriıpture. 1g it also be
wıtness— was clearly less than the EVaANSC

London 1917, 66-6/ Compare Iso ith oge:James Strahan, Andrew Bruce Davidson,
the Non-Conformist

Tomes, Learning New Technique : Ihe Keception of Biblical Criticısm 1ın

Colleges, 1n URCHS) (2004) 288—-314
ertson Smith, 1: (1894), 356-—361,; especially 3558;almond, Professor W illiam Rob

illiam Robertson Smith, London 1912,; 55—95
Sutherland Black and George Chrystal, Ihe Life of

See 1so Ronald Nelson, Ihe Theological Development of the oung Robertson Smith, 1n EvQ 45

(1973), 81—-99
ange, The Life of the Lord Jesus Christ, Edinburgh 1864 Lange's long tenure at Bonn from

185480 helped eNSUuTEC the faculty's conservatıve character.
Heinrich Bornkamm , DiIie Heidelberger theologische kultät, 1n Ruperto-Carola. Aus der

Heidelberg 1961, 135-—162; Gustav
Geschichte der Universität Heidelberg un: ihrer Fakultäten,

Adolph Benrath, Heidelberg, Universität, TRE 14,A especially 6-8'

ohn Laidlaw, Richard Rothe, of Heidelberg, 1n (1899), 439443
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the ase that the ambivalence felt toward Rothe Dy evangelical Presbyterlans owed
something the fact his Hegelian-influenced belief in the ultimate fusion of an:
church ounded VE much ike the sanctification of the Erastian principle that Free
Church an United Presbyterians disavowed? In an y Casc, it 1S remarkable that
twenty-fived after Rothe’s ea Clark’s Expository Times Was publishing
In instalments his commentary ohn Rothe’s enduring popularity ON$ British
evangelicals, Scottish Presbyterians NC. throughout the latter Tı of the
Vıctorlan GL in other words, long after the SOTT of speculative mediating heology
he promoted Was passe in Germany, 18 partly attributable the fact that philosoph-
ical idealism Was in Osu 1ın Brıtain al the end of the nineteenth century. Hegel's
hought Was recelving much attention, especially al the unıversıiıtlies of Oxford an
Glasgow.

Another mediating theologian, Isaak Dorner S drew INanıy Scottish
Presbyterians an Congregationalists Berlin. Indeed, the Expository Times
pOo  @ “Dorner has been singularly fortunate 1n the favour he enJOYys with British
students”.  » /2 As with Rothe, long after orner's OW. star had faded in Germany and,
in fact, long after his ea Entwicklungsgeschichte der Lehre Von der Person Christi
an! System der christlichen Glaubenslehre remained influential 1n evangelical theo-
logy.  /3 Already from the S, Free Church an United Pres  erian theologians
considered VE seriously his crıtic1ısm of the halcedonian Christology their confes-
sional standards committed them t 9 they also appropriate IManYy of his insights
concerning the prior1ity of the incarnatıon in theologica. methodology, an! WeTIC

challenged by his critique of the dualism inherent 1n evangelicalism s traditional VIEW
of redemption.‘“ The personal iınk between Scottish divinity an! Dorner also
continued after his ex his SO  — August Dorner warmly greeted the initial pub-
lication of the The AtNOolLl1Cc Presbyterian, anı ope it WOU. SCIVC bridge for
continued contact between CcCoUÜUan an Germany.“”

Scottish Presbyterians flocked {oO the University of rlangen 1850 1865
This Was the heology faculty's Blütezeit: August Ebrard 888 an Herzog

held the chair in eiIiorme: heology, an the neo-Lutherans Gottfried
TIhomasius “  > HofmannSanı Delitzsch (  3-9 WeIcC famous./®

/1 See Sell, Philosophical Idealism an Christian Belief,; New ork 1995
John Banks, Our ebt tOo (GJerman Theology, 1: (1892/93), /2-—-74, 121-122, 1/2-174,

ere 1272 FOor American Presbyterian perspective SCC Friedrich Wilhelm Graf/Johannes Wisch-
> Verständigung der Protestanten diesseits und jenseıts des Ozeans” die Korrespondenz
zwischen Isaak August Dorner und Charles Briggs (1866-1884), 1n HM’Ih/ZNIhG L5 (2008),
6—1

73 Hıstory of the Development of the Doctrine of the Person of Christ, Edinburgh 1861-—-72;
System of Christian Doctrine, EdinburghC

For example, Dorner the Sinless Perfection of Christ, 1n British Foreign anı Evangelical
Revilew 5 (1862), 583-0632; Dorner the Immutability of God, 1n British Foreign and Evangelical
Review (1863), © E ote especially Oorner’'s influence James OUOrr, professor at the United
Tree Church College ın Glasgow: Ihe Christian View of God anı the World As entring the
Incarnatıon, Edinburgh 1893; TIhe Progress of ogma, London 1901 See urther Jen Scorgle,
all for Continuity: the Theological Contribution of James Orr, Macon 1988, especially 48; 50-51; 97/;
111 25 155

Dorner In otes and Queries, 1: Ihe Catholic Presbyterian (1879), 9-—6|
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ame Candlish I  E  9 wh studied at rlangen an! later became professor of
wrote “In these days, whensystematiıc heology at Glasgow Fkree Church College,

Malıy students arce, yCcar Dy yYCal in increasıng number, flocking the Universities in
the Universıity of

GermanYy, an studying the productions of 1ts ertile minds,
rlangen 15 OIlC that has become of late VC favourıte resort of this purpoOscC.,

the place POSSCSSCS smallMany reaSONS mig be assigned for this For ONC thıng,
attractions of external kind quıiet COUNTrY tOwn iın Northern Bavarla, ıt lies amid

pleasant an picturesque SCENeC P rlangen 15 place where SUMMEI mMaYy be
he aspects of erman ife in tOoOwn an cCountry MaYy bepleasantly spent, an where

observed, free from the disturbing influence of urısts anı: travellers. And then, LOO,

in S University ıt POSSCSSCS attractiıons of high order for the theologlan. It mMay be

said be the head-quarters of the modern Lutheran orthodoxy”.  » 77 Ihe rlangen
school of neo-Lutheranism owed much the Erweckungsbewegung (as did Ebrard

the Reformation, Scots it had theand Herzog) it did the doctrines of
reputatiıon eing evangelical, Vell despıte the haughty attachment of Man y of ıts

nNgcChH faculty, Hofmann himselfprofessors the Book of Concord. mong the Erla
chould be singled Out for the profound influence he had Scottish heology hrough
his writing anı through the Presbyterian students who attended his lectures.

Hofmann’s defence of supernatural revelation, God’s sSavıng actıo In esus Christ,
and the authority of the Bible, suggested John Dickie, wer«ec valued by Scots

buttresses orthodox an evangelical heology. Dickie added, however, that

Hofmann’s insistence the historical PrOCCSS of divine revelatıon weaned evangel-
na verbal inspiration of theical Presbyterlans aWdY from their strong VIEW of the ple

Bible, while his emphasis the Organıc nature of ristian truth challenged the

traditional Presbyterian tendency systematize revelation into doctrine. Be that it

Hofmann’s fingerprints afc all OVer Robert Rainy’'s ıimportant elivery and
MaY,
Development of Christian Doctrine. Rainy (1826-1906), the principal of New

College and ecclesiastical mastermind of the Free Church in the late Victorıan CId,

leaned Hofmann’s concept of Heilsgeschichte ENCOUTaAHC Presbyteri1ans VIEW

revelation above all historical. Further, he appropriated the rlangen school’s

interpretation of confessions of al the 1ving expression of the church'’'s OW:)

progressive understanding of divine revelation, rather than regula fidei imposed
from outside. Schaftf had complained in 1857 that English-speaking Protestants had
shut their CYCS the law of development, “which pervades all created life, all the

Karlmann Beyschlag, Dıie Erlanger Theologie, Erlangen 1993, 8S—-111:; artın Heım, Erlangen,
Uniıversität, 1n IRE L 9-64, especially 126

James Candlish, (GJerman Discussıions of the Atonement, 1n British and oreign Evangelical
Review (1865), 121-147/; ere OT:

Retrospect, Edinburgh 1937, 8788John Dickie, Fifty Years British Theology: Persona
Alexander Robb, Inspiration and Modern CriticısINl, 1n: The United Presbyterian Magazıne 21 (1877);

listed defend traditional notion of inspiration396-—401, 15 g00d example of Hofmann eing
from radical criticısm.

Robert a1lny, Delivery an Development of Christian Doctrine, Edinburgh 1874 One of

Hofmann’s Scottish students, Salmond, found that Davidson anı Hofmann chared similar

method an goal See Salmond, Davidson, ın (1897) 146 64
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works of GOd” 80 Rainy's elivery and Development of Christian Doctrine sShows that
Scottish Presbyterian CYCS WeIC eing opened the |aw of historical development al

work in revelation an church history with help from neo-Lutheranism. er
Rainy’'s caut10us oversight, the Free Church opened itself both the historical
analysıs of biblical history an the eed revise the seventeenth-century West-
mınster Confession according the CONSCIOUSNESS of the nineteenth-century
church.®

Franz Delitzsch’s departure for Leipz1ig in 1867 drew students AWAY from rlangen
SaxonYy's famous universi‘cy.82 Delitzsch Was often acclaimed INn the evangelical

world Germany’s greates evangelical divine.® He attracted Scottish
an Amerıcan students, ManYy, iın fact; that he led semiıinar for English-speaking
internationals. Evangelicals found kindred soul In 111all who would ell his

English-speaking Studienkreis how “he OUnN:! the Lord” MManl, who

vigorously defended supernatural revelation anı the atonıng eg of Christ, an
whose OW] commiıtment the Lutheran standards unlike Hengstenberg, whose
reputatıon ONg Scottish Presbyterians owered his Lutheranism became higher

did nNnOot prevent Warm fellowship with students of Varlous denominations.“* Upon
his ea ın 1890, tributes “the evangelical divine of Leipzig” poured in from
these former students.® Al Scottish mı1ınısters owned at least few of Delitzsch’s
commentarı1es, claimed OIlEC of his former students. Perhaps Scottish Presbyterians,
like other Amerıcan an! British evangelicals, increasingly accepted the composıte
nature of the book of Isaiah an Wellhausen’s documentary hypothesis ın part
because their respected MmMentfor of “evangelical an! conservatıve position himself
eventually accepted both.®°

Following the rst an second of Scottish Presbyterian students GermanYy
leads heology faculties that WeICcC ‘awakened’ an orthodox ike Berlin, Bonn,
Erlangen, an! Le1ipz1g, that hosted professors of evangelical reputation, ike
oluck In an Beck In übingen. The theological trafhıc leads not from

Schafft, GermanYy fr fn Z 311
S 1 ROoss, Church an Creed In Scotland, Edinburgh 1988; James Lachlan MacLeod, Revısıon

of the W estminster Confession of Faith and the ree Church of Scotland’s Declaratory Act of 1892, 1n

Ligon Duncan (ed.), Ihe W estminster Confession into the 71lst Century, Fearn 2003, 343366
Günther Wartenberg, Le1ipz1g, Uniıiversität, 1n IRE 20, 1-29, esp. /25-29; tto Kırn, {Die

Leipziger theologische Fakultät In fünf Jahrhunderten, Leipz1ıg 1909, 198—-221
e E.g Short Notices: Biblical Commentary the Old TLestament. By Keil,; and

Delitzsch, Professors of Theology, 1n Ihe Biblical Repertory anı Princeton Review (1864),
576

Elmsie roup, Franz Delitzsch, 1: >VT See Iso Salmond, Franz
Delitzsch Or fn. 55), 201203

(Qwen Whitehouse, Franz Delitzsch Exegete an Theologian, 1n >
177-179,; ere 4SI

Samuel Ives Curtiss, Delitzsch the OUOrıgin and Composition of. the Pentateuch 1n

(1882), 533-589, here 533 Curtiss amented the direction Delitzsch Was taking Man y evangelicals.
significant example 1s George dam Smith, the United Tee Church’s MOst famous Old Testament
scholar. He studied aT Tübingen (1876) and ith Delitzsch at Leipzig (1878), and became popular-
1zer of higher critical VIeWws. See laın Campbell, 1xXing the Indemnity: The Life and Work of SIr

George dam Smith (1856-1942), Milton Keynf:s 2004
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“Landlouping Students of 1Vn

‘“conservative Scotland ‘libera GermanYy but from evangelical cotland Vall-

Presbyter1ans students sed German
gelical GermanY. 'Ihis 15 nOot SaY that Scottıis

theology SETrVC arroW an fixed theologica| program. “With respect Scotland;
“lt 15 use—Scotland will not

Tholuck had told Amerıcan student in 1853,;
WaYy ıt Was in the day of John Knox  » 8/ But oluck

change—will ave everything
Scottish students werIr«c eing challenged an changed

was o1N$ During this period,
their reading of (Jerman theology. As the

Dy their semesters in GermanYy
biographer of Fairbairn, cottish Congregationalist who had studied In

“He had omMme from and where
Berlin with Lorner and Hengstenberg, wrote

religion Was free but heology ound, ONEC where ligion wWwWas bound but heology
Is with whom COTS studied claimed the reedom

free  k Ihe (GGerman evangelica
ook for solutions the burning philosophical an theological 1Ssues of the day apart

al least, Man Yy of them—gave history 1ts
from theology's past answels; ven ey——0r‚

tradition. This worked broaden evangelicalrights OVer agalnst Bible an churc
heology ın Scotland an beyond, loosen Presbyterians attachment their

creeds an confession.
Yet,; it 15 equally clear that the sults of the transformıng encounter of Scottish

mediating heology in GermanYy weiIitc still fallingPresbyterianısm wIiıt the evangelical
within the limits of the EVaNSClical spectrum. Nor weIc SCO{Ss uncritical of what they

their studies. Glasgow Free Church College
WEeIC hearing 1n ecture reading in

foe of (Jerman scholarship, told students in
professor Ihomas Lindsay, who Was

1875 ddress that “ GermanYy has well-nigh done all the work it Can for heology iın
German heology had estranged it

the meantime , because the university context

from the church He added 1in reproach: “(Germany has fajled in sympathetic
construction of the development of ogma, Just because ogma stands iın the closest

relation the COMMOIL ife of the Christian Chürech the hristian people, an
And

cannot be sympathetically apPrehended cultivated apart from that ife
udent of Neander an Tholuck, John CGalras; Was

Velil late 1891, that old st

maintainıng that Scottish divinity's 1NCOunter with erman heology Was charac-

ding Reformed evangelical eriteria.”®terized by critical sifting
TIhe explosion of Ritschlianism ın Britain in the last decade of the nineteenth

Scottish Presbyterian students Germany. It
century propelled the third WaVe

ended with the outbreak the rea War Scottish Presbyterlans seemed ave

discovered TEeC) Ritschl (18 when Robertson Smith encountered him
91 He praised Ritschl for grounding all

his second sOoJourn GermanYy in 1869

heology upon the fact of esus Christ, for his evangelical doctrine of AaSSUTANCC, an!

Cited from Baınton, ale an (jerman Theology (: fn 40) 300

Selbie, TIhe Life of Andrew artın Fairbairn (cf. fn 45), 32738
171 College Addresses an SermoOns; Glasgow,Lindsay, The Study of Church Hiıstory,

John Cairns,; Recent Dogmatic Thought 1n SCOtland, 1n PRR (1891), 193215 ee,; similarly,
John Laidlaw, Modern Thought, Its Relation Christianıty an the Christian Church, 1n

(1885) 322 especially 614
G1 Black an Chrystal, 'Ihe L1fe of W illiam Robertson Smith (cf. fn 64), 109-113 Troeltsch

appCals have had little nfluence Scottish divinıty. See a1nlıs Rollmann, |D3TS Beziehungen TNS

Schottland, 1n OTrS Renz/Friedrich ilhelm raf (edd Troeltsch-
Troeltschs England
tudien Protestantismus nd euzelılt, Gütersloh 1984, 9-—31, especially 9-—20, 324
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his iInsıstence uDON the churchliness ofheology. Y> he wildly misjudged Ritsc
PTrOgram “ SOrt of shrewd eclecticism 1E leaned decidedly to Calvinistic
rthodoxy  2 life-long friendship ensued between the Ritschl’'s entrance into
Brıtalin, however, talled with the 1872 publication of the translation ofvolume ON of
Die chrıistliche Lehre Von der Rechtfertigung und Versöhnung.”“ Ritschlianism really
only egan penetrate COLtlan: In the late S: but became force In the 1890s?*
Controversy an debate ()’ VT this 1L1CW PrOgLaL rage OVer the next decades.”*
Indeed, ON L1CAason why Scottish heology 1ın the late Vıctorıan anı Edwardian period
15 fascinating 15 precisely because Ritschlianism and idealism werTe competing in
the theologica. colleges an un1versity faculties at the VC S\amlle time.

In TaTre instance of divergence, Church of CoUuan:!ı students at century's end
preferred the iberal University of Jena, perhaps study with en whose
works WEeEIC known in Scotland ?° The heology aC a Berlin,; IC oasted the
emıinent Ritschlians 1US Kaftan an Adolph Harnack, Was destination for
established church students ell from the Free Church an! United Presbyterian
Church and, after 1900, United Free Church But Marburg's Wilhelm Herrmann
(1846-1922) Was phenomenon. David Cairns, the nephew of John Cairns, captured
1t In his autobiography.”® Calrns (1862-1946) egan studies at the United Presby-
terl1an Dıivinıty all in the late the student body Was agitated by questions of
the reliability of the ospels anı the reality of God, an: felt isolated from their
professors whose theological Opin10ns Cairns recalled) seemed belong iINnOre

ranquil dSC of faith. Cairns suppose that INany good students were lost minıstry
in the evangelical Presbyterian churches at this time because the traditional eltan-
schauung Was LOO aIlTOW for their questions anı doubts Ritschlianism made inroads
into this TOuDIe context. Evangelicals traditionally focussed theeChrist an!
his work the, an practical Christianity. It Was also, In the Victorian CIa a
least, specles of cultural Protestantism. Ihese WerTe Anknüpfungspunkte with the
Ritschlian call tOo S ‘'back CHhrIiSt: focus the actual work of Christ rather than
speculate about his nature an iIncarnatıon, an live out his thical ViIsS1IONn of the
kingdom of God Moreover, Ritschlian ike Herrmann oftered solace battered
evangelicals ike Calrns: Jesus’ inspirıng teaching instead of the old dogmas 4S
WEIC under fire morally repugnant tainted Dy metaphysical speculation; a}

Albrecht Ritschl,; The Christian Doctrine of Justification and Reconciliation L, Edinburgh 187
93 As ate 1889, Church of Scotland theologian George Galloway Was introducing Ritschl

English-speaking Protestants In TIhe Theology of Ritschl,; IN (1889) 192—-209
E.g. James OfT. The Ritschlian Theology and the Evangelical Faith, London 1897; Alexander

Maıir, Ihe Modern Gry of "Back Christ , 1n Ihe United Presbyterian Magazine (1897), /01-—-706;
Robert Mackintosh, Albrecht tschl an Hıs School,; London 1915 The influx of Ritschlianism into
Britain 15 handled well bDy Sell, Ritschl Appraised: Then anı Now, 1n RTIR (1979), SR

Elliot-Binns, English Thought O1 the Theological Aspects, London 1956, 79, C115 In
thinking Ritschlianism Wäas confined Scotland. He overlooks the fact that English Congregation-
alists took Ritschl’'s theology ser10usly, even if 1ts maın interpreters, Robert Mackintosh, (Jarvıe
an eter Taylor Forsyth, were transplanted COf{fs.

Wendt, Ihe Teaching of Jesus, Edinburgh 1892
For hat ollows SCEC David Calirns, An Autobiography, London 1950, SE See Iso Hans

Schneider, Marburg, Universität, 1n: TITRE 22 68—75, CSD. FÜ
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kept safe from historical critics’ scalpel work the because the present Christ
made himself real souls hrough the experience of ar Students returning from
studies in GermanYy egan telling of grea prophet 1in Marburg (Calrns left with
riends find oOut for himself. He recalled the atmosphere in Herrmann’s ecture-
rO00O0MN1 as like prayc_L meeting; ears streamed OoOWN Herrmann’ s face he warned
his students of the dangers of materialistic sclience; students flocked hım the

worship of ero Herrmann spoke about ott ike all German theologians did,
Calrns remembered hinking, but only the Ritschlians an not the neo-Hegelians
spoke about den lebendigen ott. Unlike 1ın Ameriıca, where Ritschlianism bore grea
frunt the ‘social gospel‘, VE few Scots fully converted this school,; although
elements of the Ritschlian programm influenced Scottish pulpits anı ecture 00

TIhe gre; Scottish theologians who ame of ApC before the First OF. W ar an
exerted such influence until the iın theological scholarship an in the
ecumenical movement, ike Mackintosh, ohn an Donald Baillie, an Cairns,
all studied with Herrmann during this period.””

Did the third WaVe of students GermanYy take place the change of the tide?

econdarYy SOUTCECS often depict the an the time when rthodox
doctrines an evangelical views revelation an the egan crumble before
the Juggernaut of (GJerman theology an biblicat studies.”® TIhe late Vıictorlıan era Sa W

the United Presbyterlans an the Free Church pass declarations that permitted
OTE interpretation of the W estminster Confession; several promiınent
professors In the Free Church anı United Free Church werTre formally accused before
the General Assembly of unorthodox beliefs about the Bible By the turn of the

centurYy, ‘believing criticism:' Was becoming widely accepted, and, David Bebbing-
ton Aargucs, evangelicalism Was becoming insecure, Velil if it maintained numerical
dominance into the early twentieth century.99 Is it coincidence that ohn Dickie
remembered Scots fawning OVeCI German heology in the last [WO decades of the
nineteenth century‘ “T}1e ultimate problems of heology an |were being|
tackled with 23 COUTFaHC, an VvVen something ike finality 1n Berlin, Göttingen,
and » 100  Marburg”. Herrmann’s answeIs to such ultimate problems MmMay ave seemed
especially CONVINCINS: OMNC United Free Church student al Marburg nNnOTt only ENCOUIMN-

tered “coffee an ro such the British kitchen achieved’ but also answers

his deep theological questions. ”” S  at New College’s Marcus ods COU. Jest with

Henry Sloane Cofhn of Union Seminary that they wriıte their exft 00 ..  1ın

Cheyne, The Baillie Brothers: Biographical Introduction, 1 David Fergusson ed.)
Christ, Church, and Soclety: ESSaYyS John Baillie an Donald Baillie, Edinburgh 1993, 3—-39; Robert

Redman, Mackintosh’s Contribution Christology and Soteriology iın the Twentieth
Century, 1n (1988), 517534 TIhe American Presbyterian and fundamentalist leader
Gresham Machen also studied under Herrmann. See Hart,; Defending the Faith Gresham
Machen an the C.r1s1is of Conservatıve Protestantism in Modern merı1Cca, Baltimore 1994, DA

98 E.g. Drummond/Bulloch, The Church in Late Victorian Scotland. (cf. fn 10);,
215207

99 Bebbington, TIhe Dominance of Evangelicalism Gc fn 19), 2529267
100 Dickie, Fifty Years of British Theology fef. fn 753;
101 Robert Stewart, At German University, 1N: Ihe Unı10n Magazıne (1903) 492-496, ere

497
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GGerman under SOTINE jaw-breaking name” In order gain publici
atmosphere where Wiıssen carried nstant authority.  102 TIhe published etters of

103United Free Church professors from this era AT peppere mi1t deutschen OÖrtern.
WOU. cautlion, however, agaiınst eading theologica. trafhic from Cotlan:

GermanYy In this period simply Dickie an others do, ell iımposing late
nineteenth-century Cotlan: lıberal eCISUS conservative‘ grid INOTeEe appropriate
the modernist-fundamentalist controverslies 3C occurred [WO three decades
later in merica. “* For the evangelical Pres  erian tradition ın CcCoUuan: exper1-
enced NOot only cClas. anı CONtroversy during this period but also significant CON-

finu1ty with the evangelicalism of preceding generations. 'This continulty Was wofold
First, despite heresy trials, declaratory aCTs, fin de siecle anxlety OVelr the future of
Protestantism, an eve:  ing connected with “Victorian Scotland’s religious EVO-

lution”, evangelical Scottish Presbyterianism Was ST1 rooted in its theologica herit-
105  age Cheyne, ooking north COotlan: from Oxford Universıity ın 1893,;
OUnN! the conservatıve Geist of oluck at work In the Free Church rather than that
of INOTE negatıve crıiticısm. This spirıt Nlowed historical criticısm be applied the
Scriptures, but prevented it from runnıng reckless bDy binding it tO presupposition of
supernatural revelation anı the needs of evangelical spirituality.  106 In fact; around
the Samne time, almond judged German eology's influence in CcCotlan:! be
In decline.}*?” H1s Oopınıon 15 MOST certainly incorrect, but it provides nonetheless
interesting VIEWS that simply ASSUTINE the opposite. Likewise, 1n 1893 the
Free Church miıinister Norman alker explained ın Amerıcan ournal that the
“spirit of change” MNan y eileve: be the Zeıtgeist had nNnOot penetrated deeply into the
Presbyterian churches in COLtlan!: Most miınisters anı MmMoOst of the people in the DW
aTre olidly evangelical, argued alker, anı the MOST recently published 1DI1Ca.
commentarıes from all three Presbyterian denominations are STL essentially tradi-
tional in their conclusions, VE if they acknowledge problems with er evangelical
VIEWS of inerrancy anı inspıration. ven the Free Church’s controversial Declaratory
Act Was  108 deeply conservatıve: it conceded only what ıt had t „ anı mposed itself
0)8[=

This first line of continulty deserves LLNOIC argumentatıon than Ca  - be provided
ere In keeping with the focus of this aPpCTI, the second line of continulty CONNECTS
the 1r' WaVe of land-leaping students of divinity {O 1ts predecessors. Ritschlians like
Harnack an Herrmann dIC, of COUTSC, classifiıed ıberal Protestants Par excellence.
We should not, however, ASsumne that because Scottish Pres  erian students delib-
erately sought Out (especlally) Herrmann, they WeiIiC surrendering their evangelical-

102 Marcus ods ed.) Ihe ater Letters of Marcus Dods, London FEL 53i
105 F Nicoll, Letters of Principal James Denney Robertson Nicoll: 3-—-1

London 1918
104 The PESSECEIICE of this mistake 15 O read back the full-grown Ameriıican fundamentalism of the

and NO SOTMME of 1ts seeds In ate nineteenth-century evangelicalism.
105 Ihe phrase 15 from eyne, TIhe Transforming of the iırk (et: fn. 10)
106 Cheyne, Old Testament Criticism: Biographies, Description an Critical tudies, London

1893, 213
107 Salmond, Franz Delitzsch (cf. fn 55); 2A04
108 Walker, Present Theological Drifts ın Scotland (cf. fn 13); D D

ZKG 121. Band 01



“Landlouping Students of Divinity”: Scottish Presbyterlans in (erman Theology Faculties

1Sm iberal Protestantism. Ritschlianism, SOTINEC of 1ts cr1ıtics acknowledged, often

sought be an looked conservatıve, ven if ıts effects INaYy not ave been  1097 'Ihis
WAas, ın fact, David Cairns point: his JjJourneYy errmann in Marburg Was alvage
his evangelical beliefs >  at Marburg, then, Was the 1edestination of the third WAaVe

of Scottish Presbyterian students GermanYy does not necessarily OV' disconti-
nu1Lty with the earlier generations of students who sought Out evangelical faculties

professors. In the same WAdY, Robertson ML hought his controversial VIeWwSs
divine revelation an biblical history, 16 owed much ‚Wa an Ritschl,; WeIc

not leading him AaWdY from evangelical esteem for the Bible but back the VCI)u
evangelicalism of the Reformers. “His OW. theological posıtion Was that of the
Reformers”, claimed OIlC of his supporters. “Tl'le au that he oun with their
SUCCESSOTIS, divines of the chools of Chemnitz, Turretin, Maestricht, an the
followers of these In OUrTr () W tiıme, Was that they had departed in arge iINEASUTE

from the heology of the Reformers, an his object Was eing inen back the
teaching of Luther an Calvin an: Zwi 110 It 1S disputable if Robertson Smith’s
VIeWSs really do coincide with the Reformers’ doctrine of Scripture, but church
historians should al least respect his explicit intent Us«e German theologians like
Ritschl evangelical doctrine of Scripture. In the Samne WAdY, that theo-
logical historiography after Barth has equated Ritschlianism with iberal Protestan-
tısm cshould not 1n historians the intent of Presbyterian students of this CTa

use elements iın Ritschlianism for rebuilding evangelical heology

Conclusion

Following the land-leaping students of divinity from Scotland GermanYy 1g
the relationship between British an G(erman Protestantism in the nineteenth

century, the modern history of Scottish Presbyterianism, an the development of the
evangelical mind’ TIhe trails these students have left behind do nNnOoTt Ways ead the
usual conclusions churca historilans an historical theologians ave drawn. Namely,
the fashpoints of ecclesiastical an theological CONTrOVeErSY in the nineteenth century,
and the sensationalist depictions ın Victorian religious literature of (Jerman theolo-
g1ans “infidel arı y of high-flying, transcendental, VIS1ONAaTY, arrogant,
pantheistic philosophists”, aTre not the best gausec of how nineteenth-century eut-
sche Theologie Wäas received by Anglo-American 111  divinity. Further, it Was nOot only
iberal theological MOvements In Brıtain an! America who welcomed (erman

theology. celebre like the novelist George FEliot S  > who translated
Strau{fß and Feuerbach after having had her evangelicalism ravaged, INAay draw
attention, but INOTE typical Was Presbyterian student ike ohn Cairns, whose

109 See Caspar Wiıstar Hodge, TIhe Significance of the Reformed Theology Today, 11n PIR
(1  2 1—-14, especially 6—7; Robert Mackintosh, Historical,; 1n DCG } New York, 726—-728; eter
Bayne, The TrTee Church of Scotland: Her Origins, Founders and Testimony, Edinburgh 1894, V-VI;
Adolph Zahn, TIhe rift of ogmatıc Thought iın GermanYy during the Last Decade, 1n PRR (1891),
443-458, especiallyW110 Salmond, Professor W illiam Robertson Smith (cf. fn 64), 361

C'itation from odge, Review Article (cf. fn. 4)) 182



Todd tatham

studies with oluck an Neander strengthened an! refined his evangelical COMN-

victions And Ihomas Carlyle’s famous rhetorical question 15 INOTE provocatıve than

plausible: "have countrymen s ea become turnıps when they 1n that they
Ca  w hold the premises of German unbelief an draw the conclusions of Scottish
Evangelical Orthodoxy?”**“ On the contrarYy, MOST Scottish students visited German

heology faculties an scholars that held ManYy of their evangelical conviıctions. 1le
there, they critically appropriated SOINEC of the premises of the mediating, evangelical
heology draw NEW the conclusions of Scottish rthodoxy Mapping where
evangelical Presbyterians tudied iın GermanYy iın the nineteenth century reflects the

complexity of German heology during this tiıme; ıt elps church historians depict the
effect of (German heology Protestantism 1n Scotland anı beyond in full colour,
rather than in simplistic S anı white

urıng the 1840 1914, the ancıent routes that connected Scottish divinity
the kuropean universıties led almost exclusively Germany. But the Wander- und

Studienjahr that Wäas popular with evangelical Presbyterian students argely en!
with the First OF War. 'Ihe Great War Was extreme religious OC for die
deutschen-freundlichen Scottish Presbyterians, indeed, much INOTE than ın Eng-
land. ** ven after the en! of the WAar, lingering bitterness anı mistrust between the
natıons, ell the turbulence in the W eimar epublic, did not ENCOUTAHEC them
return 1n anı y number Germany. And yet Dy 1937 George endry, who later
became professor of systematic heology al Princeton Seminary, Was reminding his

countrymen of those old routes the Continent: “Scottish heology has find ıts
irue a  Nnı with the heology of continental Protestantism rather than with that of
England an! merica  » 114 Only NOW, the rıse of neo-orthodoxy WOU. make Ger-
Man Yy Raststätte the road Switzerland

Abstract

Schon se1it der Reformation hatte die Schottische Theologie CNSC Beziehungen protestantischen
Schulen un! theologischen Universitätsfakultäten auf dem Kontinent. Im Jahrhundert bestand
eiıne srofße Anzahl der vielen internationalen Studenten, die In deutschen Universitäten Theologie
studierten, aus schottischen Presbyterianern. [ieser Artikel analysiert unter anderem, 1n
Deutschland diese schottischen Presbyterianer studierten. Tot7z des allgemeinen Vorurteils der
englischsprachigen Theologie, ass die deutsche Theologie des 19. Jahrhunderts überwiegend
iberal Warlr Uun! besonders VO  b liberalen theologischen trömungen in Amerika un England
geschätzt wurde, gibt doch deutliche Hinweilise darauf, ass schottische Presbyterianer wieder-
kehrend Fakultäten der Professoren aufsuchten, die den Ruf hatten, ihre konservativen und
evangelikalen Glaubensgrundsätze teilen. Solche Verbindungen, wl1e z B zwischen der
Vermittlungstheologie der dem Neuluthertum un den evangelikalen schottischen Kirchen,
ermöglichen, eine bisher übersehene Dimension der protestantischen Theologie des 19 Jahrhun-
derts aufzuzeigen.

112 This remark might vVeLY ell be apocryphal. 15 always cited without reference.
113 Stewart Brown, X Solemn Purification by 1re Responses the TEa War In the Scottish

Presbyterian Churches, 4-1 1: JEH 45 (1994) ea n }
114 George Hendry, God the Creator, London 1937, 111.
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S1ince the Reformation, Scottish theology has had strong tıes Protestant sem1narıes an
univers1ity faculties of theology the Continent. In the nineteenth centurYy, Scottish Presbyterlans
comprised large section of the mMan y international students wh: studied theology In the (GGerman
universıiıties. This article analyses where 1n GermanYy Scottish Presbyterians studied. Despite the
cCOMMON prejudice ın English-speaking theology that German theology 1n the nineteenth century
Was largely ‘liberal‘ anı wWwWas welcomed mMoOst of all by iberal theological movements ın Amerıiıcan
anı the British ‚mpire, the evidence SU: that Scottish Presbyterlans typically sought out

Suchfaculties professors who WeIC reputed chare their conservatıve and evangelical beliefs.
links between (German MOvements like the Vermittlungstheologie Neuluthertum an the

evangelical Scottish Presbyterian churches overlooked dimension of nineteenth-
century Protestant theology.
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Literarische Berichte und Anzeılgen

Allgemeines
Dıie Benediktinischen Mönchs- und Nonnen- Reformschüben: der cluniazensischen Reform

klöster In Österreich und Südtirol, bearb. von des Jahrhunderts, der hochmittelalterlichen
‚.libertas ecclesiae -Bewegung, den spätmittelal-Ulrich aUs und Waltraud Krassni1g, Mun-
terlichen Reformen, die besprochenen Ge-chen, Bd. 1 2000 (843 plus UÜberblicks-
biet das Kloster Melk anführte, und der (Ge-karte un! Detailkarten), Bd.2 2001 (923

2002 (851 plus 180 Register). genreformation, der österreichischen Sonder-
entwicklung des Josephinismus 1m 18. Jahr-

DiIie rel Bände, 1n kurzem Abstand zwischen hundert un:! den Entwicklungen des
eerschienen und der 1m Sommer Jahrhunderts.

D1ie Ausrichtung bleibt bei den meılsten2009 ZUT Besprechung überantwortet, erfassen
heutige politische Staatsgrenzen negierend Beıtragen ıne stark monastische, dass

un! nach Italien und in einem Fall uch nach INall, VOTL lem VO  5 Seiten der Geschichts-
Slowenien übergreifend die insgesamt 66 wissenschaft, sich sowohl der Einleitung als
Männer- und Frauenklöster In der Definition uch 1n den Einzelbearbeitungen doch oftmals
einer Austrıa Benedictina: Karantanıen mıt eine stärkere Diskussion mıt den NEUECTITCIL

Forschun sfragen wünschen möchte. TOTZseinen Nachbargebieten, die bayrisch-aleman-
ıner FÜ entsprechender Untersuchungennische Alpenregion und den Donauraum

hauptsächlich auf den Gebieten der Biıstümer letzten Vierteljahrhundert vermıiısst INall

Salzburg un! Passau, ber uch der Bıstumer ıne dezidierte Auseinandersetzung mıt den
Freising un:! Brixen SOWI1E des Patriarchats Besonderheiten der Frauengemeinschaften;
Aquileja. Die insgesamt gut 2600 Textseiten, 1U weniıge Worte, miıt Ausnahme der Epoche
komplettiert durch eın rts-, Personen- und des Josephinismus, berücksichtigen die Instru-

mentalisierung VOIN Klöstern und Stiften durchteilweise Sachregister Band, gönnen den
einzelnen Klöstern viel Raum. DIie Mitarbei- fürstliche Herrschaft: die Bedeutung einzelner

monastischer Gemeinschaften für die wirt-teriInnen des Bandes, darunter 23 Ordens-
brüder und eine -schwester, folgen dem verab- schaftliche Entwicklung ihrer Umgebung wird
redeten Aufbau der (GGermanıa Benedictina und bei aller Erwähnung wirtschaftlicher Besıitz-
unterliegen damit natürlich uch den VOrgese- standsveränderungen kaum angesprochen;
benen Zwängen einer solch srofßen nter- das Verhältnis der verschiedenen Ebenen des

liturgischen, geistlichen und pragmatischennehmung (Historische Namensformen, politi- Schriftgutes, 1ın Relation bildlichensche un kirchliche Topographie, Patrone,
geschichtlicher UÜberblick, wirtschaftliche, Quellen, findet kein Interesse, un! bei dem
rechtliche und soziale Verhältnisse, Priorate Unterthema ‚Bau- und Kunstgeschichte hät-
und Propsteien, inkorporierte Pfarreien, Bib- ten sicherlich die 1n vielen Klöstern vorhande-
liotheksgeschichte, Bau- und Kunstgeschichte, NneN und nicht 11UT für das bauliche Ensemble
bte und Administratoren, gedruckte Quellen, bedeutenden Gartenanlagen eine intensiıvere
Liıteratur, Archivalien, Ansichten und Pläne, Betrachtung verdient.

TOTZ dieser einzelnen Kritikpunkte istSphragistik und Heraldik) inıge eıträge
entwickeln umfangreiche Einzelstudien mıt aller Anerkennung wert, mıit diesen drei
7 mehr als hundert Seıiten; dazu zählen die Bänden und ich gestatte mır eine Verneigung
Bearbeitungen der Klöster Admont, Krems- VOT der Arbeit der Herausgeber und ihrer
munster, Melk, Michaelbeuern, St. etier In MitarbeiterInnen 1mM Sinne ines klar geglie-
Salzburg, Seitenstetten un! Sonnenburg. Da- derten Nachschlagewerkes ıne komplette und

höchst informative Übersicht über die bene-fallen die VO  - Birnbacher, aust, Groiß,
diktinischen Klöster Österreichs und SüdtirolsLechner, Ellegast und Lashofer verfassten eile

der Einleitung ZUWU Benediktinertum ın ÖOster- vorgelegt haben.
reich mıit gerade einmal 55 Seiten geradezu Ich würde MI1r erhoften, dass die Herausge-
knapp aus Sie Oorlentieren sich den orofsen ber der (Jermanıla Benedictina die folgende
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rage als Interesse ihrer Arbeit und schaften, die ‚Religion' beschlagnahmen!), also
hoffentlich konstruktiveAnregung verstehen: interdisziplinär zweifellos bedeutendem Be-

oriff ‚Religion VOI, die Gebrauch und Ver-Wäre nicht eine Überlegung wert, als
ständnis des esVOIN der Antike bis deneigenen Gliederungspunkt uch die aktuelle

Nutzung, die heutige ehbarkeit und die Anfang des 19. Jahrhunderts vorführt. Kın
ZU) Zeitpunkt der VerÖö entlichung bekann-ff Lebenwerk, darf der Kezensent T, ist
ten Besonderheiten einer Klosteranlage vollendet.

(1) Eıne weiıter differenzierende Inhaltsan-benennen“ Finıges davon INas eher in einen
touristischen Führer gehören, WIEe 7 die gabe einem derart umfangreichen Werk ist

Rahmen ıner Rezension natürlich Ull-vorbildliche Audioführung und der arten
der Religionen 1m Kloster Altenburg. och möglich; der Rezensent ist ihrer ber glückli-
markiert nıcht gerade uch diese OÖffnung cherweise uch überhoben, da TNS! Feil S1E
vieler Klosteranlagen und och ex1istenter selbst vorgelegt hat: vorläufig 1m ahre 2000

(Streitfall „Religion ‘ ,18-22; leicht greifbar undKlostergemeinschaften ıne NEUEC Etappe ihrer
Entwicklung? Und stellen sich nicht uch viele In aufserst pragnanter Oorm dann in der
Klöster diesen UE Herausforderungen als vierten Auflage VOIl Religion In Geschichte
geistige Gemeinschaft der als VON nicht- und egenwWa (2004) 263-27/4; berück-
klösterlicher Seite betriebene Unternehmung sichtigen ist uch Feils Beıtrag OLE Begriffsge-

mıt einer solchen Bravour, dass gleich- schichte VOIN „Religion” v)om Begiınn der
Neuzeıt bis ZUT Frühaufklärung‘ Hıstori1-zeıtig das Bewusstsein für ihre Geschichte In

der nicht-monastischen Welt stärkt? schen Wörterbuch der Philosophie (HWP
Gudrun Gleba Osnabrück 1992| 646-653), während der Verfasser

entsprechenden ınträgen in der Theologi-
schen Realenzyklo die nicht beteiligt War

(Feil beklagt, da diese 1997, gemeınt istFeil, YNS Religio. |Erster Band:| Die Ge-
wohl 2-5 „allem Anschein nachschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs

VO Frühchristentum bis ZUT Reformation. anonymıisıert Ergebnisse des ersten eils ent-
Goöttin Vandenhoeck Ruprecht 19806, hält“ HE9% obwohl sich W agner fünfmal
290 5 ISBN. 2572555 143-6 /weıter auf ihn bezieht).
Band: {IdDIie Geschichte eines neuzeitlichen Im folgenden soll ihrer Bedeutung die
Grundbegriffs zwischen Reformation und Konzeption des Gesamtwerkes das ‚Achterge-
Rationalismus (ca. 1540-1620), eb. 1997, wicht‘ erhalten (4) Bemerkungen ZUT Methode
D SE gbd., ISBN BD178—-9 Dritter (2) des Werkes und ZUT Behandlung der
Band DiIie Geschichte eines neuzeitlichen Quellen (3) werden vorangestellt.
Grundbegriffs ım und frühen 18. Jahr- (2) er Verfasser zieht CS,;, nach der Er-

Orterung des lateinischen und griechischenhundert, eb! 2001, 5472 S obd., ISBN:
3257555183 /-383 Vıerter Band: i die (Ge- Sprachgebrauchs, der uch auf die eptuagınta
schichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs und die Vulgata ausgedehnt wird (1,32-56;

15 un! frühen 19. Jahrhundert. Ebd., nicht ber auf die frühneuzeitlichen latein-
2007, 1006 S., obd., ISBN 07823 ischen Bibelübersetzungen, VOIN Sebastian
52555 199—8 Forschungen ZUT Kr Castellio 1551| und Sebastian Schmidt [ pOS-

tum 1696, definitiv 708 VOILI, den Gebrauchchen-und Dogmengeschichte 36, 70, 79,
91) Feil, YNS: (Hrsg.) Streitfall „Religion”. VON ‚reli 10 , spater des Lehnwortes ‚Religion ,
Diskussionen ZUTr Bestimmung Ab- inze Autoren 1421 beginnend mıt

des Religionsbegriffs (Studien Tertullian un schließend mıt Schelling, VOI-

ZUT systematischen ITheolo le und Eth: zuführen. SO entsteht eine lange eihe VO  -

21 Münster: I 2000, VI;, 190 S: diesen Begriff zentrierten Personal-Porträts.
ISBN 238258252527 Der Verfasser berichtet, dass dem Rat VOINl

Gutachtern der DFEG nicht efolgt sel,; solle
Im Jahre 1980, berichtet der Verfasser, habe sich auf wenige ausgewa te Positionen be-
„begonnen, die Geschichte des Begriffs und schränken“ (: TNS Feil macht dage

des Verständnisses VO  S ‚religio‘ aufzuarbeiten“ mıt Recht geltend (und vermochte sich
bar durchzusetzen), diese Methode würde(Streitfall „Religion“,1; 11,7) Miıt dem Erschei-
vorher zementieren, „welche die für diesesnenNn des vierten un etzten Bandes Ende 2007

gelang ihm, das VOIN Band Band umfang- Ihema ma{fßgeblichen Autoren sind“ (II, Das
reicher werdende Werk, „das wI1e VO  > Anfang Gesamtwerk miıt seinen 2300 Seıiten wird

geplant, bis ZU) Deutschen Idealismus sicher 1Ur Von wenıgen durchgearbeitet WEEI-

reicht”, abzuschliefßen amı liegt ıne den; viele werden 1Ur „überfliegen”
Grofen Nutzen verspricht sich derbisher ohl einmalig ausführliche Studie

dem für alle Kulturwissenschaften gleicher- Rezensent ber davon, da{fß jeder, der einem
ma{fßen (Ja, neuerdings ein1ge Naturwiıissen- der, neben bekannten uch sehr vielen unbe-

7ZKG 1D Band 0-1
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alau 1655 (von Feil nicht mitzitiert), da{ßkannten behandelten Autoren forscht unı
schreibt, grundsätzlich uch bel Feil nachsieht, nach dem „NOMN extiterint usplam, quı solius
wı1e sich bei seinem uftfor das Religions- naturae ductum sequuti” sind (Systema loc.
problem darstellt. TOTZ des grofßen Umfangs theol., 1,128)! DIiese frühneuzeitliche Sicht
weilß der Verfasser „die Gefahr, da{ß kommt z bei Winfried Schröder „(n)eben

dem verbreiteten (0)20N | demzufolge diewichtige Autoren l unberücksichtigt blei-
ben  A (IL21); „dafß mancher 1 eser den einen reine n.[atürliche] R.[eligion] den positiven
der anderen ihm wichtigen utor Sanz VeI- Religionen als ihren historischen Dege-
mißßt  . (II1,9) SO ist dem Rezensenten In der nerationsformen historisch voraufgeht L
Tat Es ist ‚War richtig, da{ß ecorg (HWP 719), nicht klar ZU) Ausdruck.

Kann I111all sich Iso der allmählichenalixt 1619 erstmals „die ‚religio‘ in grund-
le ende theologische Überlegungen einbezo- Peripetie dieses Begriffs einem egenwart-
en hat (111L27,100). Miıt dem blofßen Hinweils sphänomen aus Feils Bänden 4144 eın SCNAUCSH

auf Walter INS Werk Wiederkehr der historisches Verlaufsbild machen, uch WEl

Metaphysik VOIN 1976 (1IIL20, Anm. 1) fehlt keinen eigentlichen Längsschnitt gibt,
ber der noch bedeutendere Schritt, da{fß nicht dem doch eine eCue Reflexionsstufe

bezeichnenden Ausdruck ‚Wesen der eli-Balthasar Meısner 1625 erstmals „religio”
iON , da der Verfasser diesem keine sonder-ZU] Gegenstand der Theologie erklärt und

damit ın ihren Mittelpunkt rückt (nicht erst liche Aufmerksamkeit zuwendet. „Essentials of
der Meısner folgende Abraham Kalau, WI1e Feil Religion” belegt Feil zuerst 1671 bei Joseph
meınt {  5  5  >  )) und damit eine folgen- Glanvill, ähnlich 1678 bei Ralph Cudworth

(111L,393,366; bei Cudworth steht übrigens uchreiche Entwicklung einleitete: „Erst wird das
Materialobjekt der Theologie ZUIN integrie- der früheste Beleg für „Philosophy of Religion”,
renden Formalobjekt” (Sparn, 32) Um ZUT wI1e unter Frank Jüngst nachgewiesen hat
Methode zurückzukehren: Zeitliche Quer- und Die Vernun des Gottesgedankens. Religions-
Längsschnitte werden kaum geboten. Das philosophisc Studien ZUT frühen euzellt,

Stutt art-Bad annsta! 2003,18,261];hängt damit da{fß® der Verfasser
11,:479 und Streitfall „Religion ‚1 1) „Religio-weniıgstens bis 1INs Jahrhundert hinein für

sSe1INn Ihema „keine uch 1Ur einigermafßsen N1S Christianae essentia” abgehoben VO  3 ihren
kontinuierliche Entwicklung aufweisen“ kann „aCccessoria 1707 bei Pierre Poiret5
(IL, 334 mıiıt Anm. Ü 11,472) /war wird 314,318), „Wesen der Religion erstmals 1733

jedem der VO  - Feil gebildeten Abschnitte, bei Johann Conrad Dippel 1V,137) ber
Marıe Hubers 1738 offensichtlich darauf auf-beispielsweise „Altprotestantische Schultheo-

römischerlo le samt „Gegenspieler” bauenden anONYIN veröffentlichten, doch bald
5,17-1 der „Evan elische Schultheolo- als VO:  ' ihr stammend erkannten Lettres SUr la
e der ersten älfte 18 Jahrhunderts” religion essentielle aI> ’Homme, distinguee de
‚21- welche Leser dieser Zeitschrift est YUE l’Accessoire samıt den Reaktionen
besonders interessieren werden (aber gefähr- quı  darauf, insbesondere Johann Jacob Breitingers

schon 1741 erschienene De princıipis Indet In dazu Vi eine „Zusammen-
fassung“ geboten, un uch die Bände werden examinanda et definienda Religionis essentia
mıt einer Zusammenfassung der einem adhibendis amıca disputatio finden, ob-
„Rückblick und Ausblick“ geschlossen. ber ohl ‚W esen der Religion' hier bereits In den

fallt auf, WI1e vorsichtig der Verfasser C Titel VO  — Publikationen vordringt, bel Feil
keine Beachtung hierzu Jan Loop „Deismussichts der Vielstimmigkeit der VO  3 ihm yr

der Schweiz. Zürcher Reaktionen auf Marıesıierten Quellen mıt Verallgemeinerungen ist
(was LUr Zr begrüßen ist angesichts VOIN Hubers Lettres SUT la religion essentielle
Forscher[innen]; die immer noch alle Quellen ’homme, In ne‘ Lütteken Barbara
teleologisch ausblenden, die in ihr Konzept mann-Bauer Hrsg, Bodmer und Breitinger

Im Netzwerk der europäischen Aufklärungnicht aAsschH der unhistorisch in s1e
hineininterpretieren). SO kann INan sich ZWaTt Göttingen Ebenso bedauert der Rezen-
klarmachen, da{fß® ‚reli 10 naturalis‘, zuerst sent, da{fß dem Verfasser der I ractatus de
belegbar 1586 bei Christophe de Cheffontaines Casibus Conscientiae K Von Fried-
(11,277,340), VO bis ZUI 18. Jahrhundert rich Balduin; veröffentlicht 1628, ent-
eın 1Ur historischer, verganglNCI, verlorener gangen ist, da dieser, wahrscheinlich als erster
Tatbestand ist und somıt „keine neuzeitliche utor, weıt ausgeführte krörterungen (ed.

9-1 über den „cultus duplex '‚.natürliche Religion' darstellt, sondern allen-
falls deren Voraussetzung. Denn s1e meıint die unus Internus, ter exXternus, quı aliäs duo
‚religio' des Anfangs, deren erfall dann Gott religionis [!] actus pellantur”, enthält (120 a)
durch seıne Intervention wieder i hese beiden identi 1ert > sichtlich 1m Sinne
mufte“ (IL3 14;vgl speziell denArminlianern der Erklärungen Luthers 1m ‚Kleinen ate-

chismus’, mıt dem ersten („vertrauen“) bzw.besonders prägnan sagt Abraham
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„Forschungsstand”, den parallelen Wer-zweıten („anrufen”) und dritten („Predigt A
ken VO  — Wilfred Cantwell Smith (Ihe Meanınghören”) Gebot (142b) Auftallend ist, da{fs

Balduin einerseıts erklärt: „Externus ille Del an End of Religion 1962 und Michel
cultus KAT EEOXTIV Juxta usitatissımum vulgi Despland (La religion occident. Evolution
consuetudinem ‚am and „populariter‘ } des idees et du eCu 11979|) wird freilich 918088

Anfang geführt (1,10-12; vgl uch s1Ee istappellatur religio, die Religion QUAC vel
ber 1992 dokumentiert in dem VOoN Gerardpublice exercetur ab Oomnibus, vel privatım

ın cujuslibet familia.  * Andererseıits ber ordnet Vallee und Michel Despland edierten Band
diesen schlechthin gültigen und schon als Religion In History dE7I3

Lehnwort 1mM Deutschen eingeführten Begriff (3) 7u den /ıtationen ist N, da{fß die
den Analysen zugrunde gelegten ausführlichenVO  - ‚Religion 1m altrömischen inne VOI1
Wiedergaben aus den Quellen, die teilweise‚sichtbarer kultischer Observanz’ deswegen
den Charakter Von Dokumentationen rrel-nıicht dem ‚inneren Kult‘ VOI, vielmehr UMSE-

kehrt: „Internus Del cultus sedem SUaIll habet chen, soweıt der RKezensent die Originale
N1ımMO hominis, fundamentum est Omn1s mitgelesen hat, akribisch Nau sind und
externae reverentlae honoriIıs, quı Deo kaum Fehler enthalten, die zudem selten

gravierend sind (z:B mu{ß V7Z90.251.E xhibetur”, WOZU Sam 16,/ und Joh 423
heißen: „Christen verschiedener Confes-zıtiert werden (120b) Interessanterwelse

Balduin offensichtlich den Sprachgebrauch sion“ und danach „Religion ; Z„alles
VO  a Justus Lipsıus (11,179) VOTauUsSs (147b) politische”).
Wiederhaolt erwähnt der Verfasser eine Er- (4) och NU)  — endlich ZUT Konzeption des

Buches. TNs Feil ist anfänglich als einer derklärung Melanchthons und Luthers VO:
ersten Bonhoeffer-Forscher hervorgetretenJanuar 1540 „ Die weltweisen halden alle

streıtt VO  - der Religion für Wort ezenck, und sein Buch Die Theologie Bonhoeffers
Iso sind Frankrich, die CONCOT Irn alle VOoNn 19/1 hat sich bis heute auf dem Buch-
Religion, N, SCY ler völcker Hen markt behauptet (4 Aufl 199 Und
zeıtten eın religion CWESCIL, allein die seine „Studien Dietrich Bonhoeffer“, die ihn

„veranlafßten”, sich „einen Vers machen aufsind geendert CCL -  > 11,18f.,74,344;
‚3:  5} V) ber mu{ INan C eine dessen Diagnose VO Ende der ‚Zeıt der
solche „e1in neuzeitliches Konzept (1:272) Religion' un: dem Heraufkommen eines
enthaltende Aussage lasse sich damals nicht ‚religionslosen Christentums““ (IV,9; Streitfall
nachweisen, se1 somıt L1UI „VON der „Religion”,1), wWwI1e viele, scheints hne rech-

ten Erfolg (vgl versucht haben Wasgesetzten Seite unterstellt“ (1,245)? Be1l Mon-
für ıne ‚Religion' ist das, die Bonhoefftfer dentaıgne steht doch, VOoNn Feil unbemerkt 1L78),
berühmten „Briefe[n| und Aufzeichnungenimmerhin: ‚Unter len menschlichen und

ten Meynungen, welche die Religion be- aus der Haft“, zuerst veröffentlicht 1951,
treffen, scheint MI1r diejenige die wahrschein- ablehnt? DIie entscheidende Quelle, welche
ichste und ersten entschuldigen se1n, diese rage beantworten erlaubt, hatte
welche erkennt, da{fß (ott die Ehren- und Feil bereits 19/1 ın der „ersten Vorlesung”

Bonhoeffers VO W ıntersemester 931/32Dienstbezeigungen, welche ihm die Menschen
eisten, unter Was einer Gestalt, unter Was entdeckt, die damals 1Ur fragmentarisch als

einem Namen [l und auf Was für Anhan ZUT 196 / erschienenen Biographie
uch geschehen gnädig annimmt“ (Essais Bonhoeffers VO  — Eberhard Beth existierte,

InNS Deutsche rsetzt von Johann Daniel ber noch nıicht zitiert (TIheo 0Q1€, Berlin
1977,  5:  ;3413 s1e lautet nach der jJüngsten1etz 1753/4; 1,176) Montaı1ignes Essa1ıs
Rekonstruktion der Nachschrift VOINl Joachimerschienen WaTr TST 1580, sind ber doch

seinen „Anverwandten un! Freunden“ SC- Kanıtz: IT der nachkopernikanischen Welt
widmet und dienen dem „Andenken des mıt trıtt ‚Glaube’ das Wort religio auf (von den
(ihm) gepflogenen Umganges’ KXEHS rel- ischen Deisten)” Dietrich Bonhoeffer
chen also ın sicher schon Jahrzehnte lang in Werke 11 1994| 145) ber Trst 1972 tauchte

1ın diesem Zusammenha Bonhoefters BelegFrankreich geführte Diskussionen zurück, VON uf:denen die Wittenberger durchaus twas gehört für diese Behauptung „Paul de Lagarde
haben können. DiIies alles ist keine Kritik:; der ‚.das Verhältnis des deutschen Staates
Rezensent möchte ber zeıgen, da{fß Feil seinen Theologie, Kirche und Religion‘. Er sieht den
Leser SENAUCTECHN Hinschauen beim Vor- entscheidenden Gegensa' zwischen Religion

und reformatorischem Glauben. Diese Ver-kommen VOIl ‚religio‘ der ‚Religion anleitet,
indem alsche Übersetzungen dieser W orte sicherung war| 1so besser mıt (Ges. Schr.|
und damit verbundene Interpretationen kriti- glaubwürdiger als die ‚ der| zünftigen Theolo-
siert und nicht selten ZU „umlernen” SCH damals, die das Erbe der Reformation
NOTI und ZUr produktiven Weiterarbeit erhalten meinten“ (Werke, eb 145; vgl Ge-

sammelte Schriften Die DC-anregt. DIie Auseinandersetzung mıiıt dem
ZKG 121 Band O0-1
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meıinte Außerung Lagardes hat Feil In EVSI3: bl überhaupt ıne sogenannte objective
Religion (Gotteslehre und Gottesdienst) eınAnm. nach dem Handexemplar Bonhoeftfers

wiedergeben (er mıt Recht, da{ß dieser Unding se1 S hne die subjective Religion
Nachweis In beiden Werkausgaben fehlt!); die (die Frömmigkeit), welche den Kern bildet,
Haupftstelle ist: „dem wirklichen Sprachge- mu{fß$ VOIN jedem Religiösen selbst eingestanden
brauche des deutschen Volkes sgehört \ „das werden. I die objective Religion (jener mMOdus
Wort Religion ] TST seit etwa 1750 F deum cognoscendi et colendi) ist somıt das
(auch 11,480; E  5 Streitfall „Reli- Abgeleitete, die subjective das Ursprüngliche,

un! WE daher gefragt wird, Was Religion sel,jon“,1  *“ 6/,; Der weitergehenden Annahme
mu{fß VOT allem die etztere 1Ns Licht gesetztFeils (IV13T. muıt Anm. Lagarde griffe dabei

auf Friedrich ugus! (Jottreu TIholucks „Abrifß werden“ (19£,; seıt der Auflage 1845 und bis
einer Geschichte der Umwälzung, welche se1it ZU!r etzten 1889 ‚War radikal gekürzt, ber
1750 auf dem Gebiete der Theologie substantiell erhalten: „die altere Definition
Deutschland gefunden‘ Vermischfe e durch die CUCIC Fassung In ihren beiden

Gliedern wankend gemacht worden . 18Schriften 1{1 1839| zurück, steht der
bzw. 19) [ Diese und NUr diese Fassung VOIRezensent ‚her skeptisch gegenüber, enn

Tholuck sagt ‚WAarT' „d0 entstand B eine ‚Religion , die sich entsprechend der Voraus-
ber alle bestimmte Religionen hinausgehende Sapc Hagenbachs durchgesetzt, Ja verschärft
natürliche Religion” ber VO  a einem hat, in der Form, die beispielsweise TNS)
Wandel des Religionsbegriffs ist bei mıiıt Troeltsch, nach Bonhoefter „(r)epräsentativer
keinem Wort die ede / war wird Tholuck ertreter der damaligen Theologie” (Werke
weıter unten auf derselben e1te (Paul de 111509 ihr gab, der „ihre ‚lebendigsten Zeiten‘

als die ‚unkirchlichsten . das IndividuumLagarde: Deutsche Schriften, ed. PT. 878,17)
hervortreten lassenden‘ bezeichnen“erwähnt (worauf ber Feil sich nicht —MR bannn

einmal beruft!), doch Lagarde bezieht sich wollte (Streitfall „Religion”, 24) diese be-
offensichtlich auf die VOoNn ihm als „sammlun- kämpfte Bonhoefter: „die eıt der Innerlichkeit
en bezeichnete vierteilige Vorgeschichte des P und ben die eıt der Religion

Rationalismus (1853-1862) Tholucks, nicht überhaupt” (Werke 7:4021)
auf dessen frühe Arbeit VOIl 1839 Selbst In In diesem Sinne hat TNS Feil die „These”

selines Werkes selber zusammengefalst: „da{fßolucks unvollendeter Geschichte des alı0-
nalismus (1865) ist VOIN keiner Veränderung der Begriff ‚Religion' seine spezifische antik-
des Religionsverständnisses die ede Sie War römische Bedeutung aktisch unverändert
Tholuck ebenso „als solche nicht bewußt und beibehielt, bis 1m 18. Jahrhundert inen
bekannt  . wI1e dem ersten utor, Johann eorg epochalen Wandel erfuhr, und da{fß diese
Müller, der 1835 monographisch Ueber Bıl- (neuzeitlich-protestantische) ‚Religion‘ nur

bis die Miıtte des Jahrhunderts erlebt un:!dung und Gebrauch des Wortes RELIGIO
handelte und mıt dem Feil sein Werk be- erfahren wurde. Folglich kann inzwischen VOIl

schlie{ßt (IV,884 Wohl ber einem anderen, ‚Religion‘ Sinne der vorausgegangeNeN
ebenfalls Basler Theologen dieser Zeıt, den Feil Epoche nicht mehr die ede sein“ (Streitfall
nicht erwähnt, wiewohl den passenden „Religion”,5). Begriffsgeschichtlich mu{fß „eıne
Abschlufß selnes Werkes gebildet hätte: arl Diskontinuität“ (14553) der SFäasur

>  ,' festgestellt werden:; eine „Neu-Rudolf Hagenbach. [Dieser schreibt 1833 in der
konzeption” >  E V ,879) der „durchgrei-ersten Auflage seiner Encyklopädie und Me-
fend veränderte neuzeitliche Bedeutung‘ Vonthodologie der theologischen Wissenschaften:

„D1e altere Definition, wonach die Religion ‚Religion' (IV,14)
seın soll: .die (Gott erkennen und en ersten Teil dieser These Feil
verehren‘ (modus deum cognoscendi et durch den Nachweis des erstmaligen
lendi), ist durch die In euerTrTN /Zeıten VO:  e retens VO  . „RELIGIO INTERN 1707 bei

Pıerre Poiret (11L,317,327,480; N: un!verschiedenen Standpuncten AUS aufgestellte
„religion entiere“ 1718 bei FenelonGefühlstheorie (nach Jacobi, Clodius, Fries,

Schleiermacher, de Wett T westen, Benjamın (111,350,354; V? geführt haben:; als WCB-
Constant, (Anm „Auch bei Herder und eisend wird uch Christian August TUSI1US
Lessing findet sich Aehnliches . 1n ihren gesehen, der 17543 erstmals die Distinktion der
beiden Gliedern wankend gemacht worden, „Reli 10 | obiectiue“ und „subiectiue” be:
indem die Religion nach dieser Theorie ‚weder trachtet einführt (4V,62) DIiese NEUEC Termi-
eın Wissen, noch ein TIhun schlechthin seın nologie, zunächst noch lange inne des

klassischen Religionsbegriffs 1n, freilich schonsoll. Wenn 1U  e gleich diese Betrachtungsweise
ZUr Zeit noch vielen Widerspruch findet, prekär werdendem Gleichgewicht mıiıt der
dürfte S1e doch den Sieg einst davon tragen, ‚.äufßseren Religion , gewinn TSst durch das
sobald die Mifsverständnisse och mehr ent- Zuwachsen VOI)l „sentiment”, „Gefühl“”, „Herz”
fernt seın werden, die ihr anhaften. Da{ißs eine Bedeutung, „dergegenüber die aufßeren
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Vollzüge Grunde gleich gültig und damit gion frei Von jedem Transzendenzbezug,
gleichgültig sind“ (L:165); iıne Posıtion, die über die z B Streitfall „Religion” Auskunft
Johann Christian Edelmann, reilich damals gibt (vgl. uch V ,891{.), deutlich, Was schon
noch ein Aufenseiter, 1735 mıiıt der Behaup- 1929 Friedrich arl Schumann (1886-1960)

klar erkannte: da{fß „zwischen der Bedeutungtung „der Gleichgültigkeit der Religionen ‘
vertrat IV,143{f. 880) DiIie weiıit mehr, als VOIN ‚Religion , wI1e s1e sich In 1r endeinem
hier belegen möglich ist, differenzierte, modernen Weltanschauungskreis ndet, un!
ant und Schleiermacher und den 1M Publi- dem Sinn, den das Wort für Calvin hatte, als
kum weıt wirksameren, bekannten ußerun- seine Institutio christianae religion1s schrieb,
gCHh Schillers und Goethes langsam hinfüh- keinerlei Gemeinsamkeit“ besteht,;, abgesehen
rende Entwicklung ist der Inhalt der reich- freilich davon, da{fß „sprachgeschichtlich” fest-

stehe, „da{ß der Bedeutungswandel, uch wennhaltigen Analysen des vierten Bandes.
/Zum zweıten Teil seiner These macht sich eın völliges Verblassen darstellt, VOIN dem

Feil selbst den Einwand: Bonhoefters „„Reli- ursprünglichen Vollgehalt, wI1e z bei den
gionsloses Christentum: nımmt gerade nıcht Reformatoren vorliegt, ausg1ing, dieser also eın
Abschied VOIN christlichen Vollzügen wWwI1e (e- Ooment enthielt, das, vielleicht selbst un we-

bet, Sakrament der Verkündigung, ber uch sentlich, doch dazu verlockte, den Ausdruck
nicht VOINl ott selbst (die ‚Gott-ist-tot-Theolo- übernehmen, ihn dann nach und nach den

eigenen Bedürfnissen entsprechend abzuwan-gıe vornehmlich nordamerikanischen Ur-
un: hat sich Unrecht auf Bonhoefter deln“ (Der Gottesgedanke UN: der Zerfall der

berufen!)“ (Streitfall „Religion „172). So könnte Moderne, 5 Eiıne schönere Intuition der Von

111all J}, da{fß Bonhoefter 11UT meınte, die +Tns Feil historisch ewlesenen TIhese kann
„Religion überhaupt” negleren, während Ial sich kaum denken.
tatsächlich den klassischen Religionsbegriffder Burgdorf hei Bern Theodor Mahlmann
„Religio Christiana“ als „ratıo colendi EUM

secundum verbum scriptum” Johann
Friedrich Önıg: Theologia positiıva ACYOUMLU- Franz Felten Hg.) Maiıinzer YZ Bischöfe
t1Ca (Rostock ed. Andreas Stegmann, In ihrer Zeıit, Maiıinzer Vorträge, Band E2Z,
Tübingen 2006,26) wiederhergestellt hat Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008; ISBN:
nicht originell, sondern ganz entsprechend 0782357508 896—1 169
der Re-Theologierung des Religionsbegriffs ın
den 200er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wI1e Bonifatius, Lothar Franz Von Schönborn

und ermann Kardinal Volk gehören densS1e sich ausdrückt Paul Tillichs paradoxem
Titel . E3 UÜberwindung des Religionsbegriffs herausragenden Oberhirten einer bis in die

Antike zurückreichenden Maınzer Bischofs-1n der Religionsphilosophie” (Main Works/
Hauptwerke 4,73-90), die sich 1mM gleichen Jahr tradition. handelte sich eindrucks-
1922 manıitfestiert ın der zweıten Fassung der volle, Kirche und Reich gestaltende Erzbi-
Religionsphilosophie VO:  - Heinrich Scholz schöfe, Kurfürsten und Reichserzkanzler mıiıt
ebenso wI1e ın Die Idee der Religion VOI Bedeutung über ihre 1Özese, den grofßen
Friedrich Brunstäd, schon 1921 Max Sche- olitanverband und das „HeiligeMetrop  LReich‘ hinaus. Nachdem Maınz ab 1802lers Vom Ewigen ım Menschen und bei arl
Barth schon seıit 1916 (Feil: Theologie,326f.; Aur Bischofssitz WAarl, zählte weiterhin
vgl. uch Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoef- bedeutende Amtsinhaber. Ausgewählte Bi1-
fer . Aufl Trotzdem ist TNS) schofsgestalten werden U: 1mM neuesten
Feil rechtzugeben, aufgrund des VOIN Band der „Maınzer Vorträge‘ des Instituts
ihm nachgewiesenen Geschichtsverlaufes eın für Geschichtliche Landeskunde vorgestellt.

Dem wissenschaftsvermittelnden CharakterZurück hinter den Jungen, ‚modernen‘ ZU)|
klassischen Religionsbegriff mehr gibt und zufolge fehlen Anmerkungen bzw. sind Spar-
dessen Inhalt VOIN) christlichen Theologen iıch gesetZzt; die eıträge sind für Historiker
z mıiıt dem Wort Glaube (verstehe: der und Theologen VO  - Interesse.
Kirche) verdeutlicht werden mu{ (Streitfall Aus einer über 1650jährigen Tradition wird
„Religion”,27; 1V,894) Schon Schleiermacher kein vorbonifatianischer Bischof vorgestellt,
wollte „nicht sowohl Religion als \vielmehr| sondern fünf bzw. sechs Frzbischöfe ıner über

tausendjährigen Geschichte und wel ber-Glaubenslehre . sagen‘, womıiıt sich VO:  3
hirten der 821/29 wiedererrichteten 10zeseınem ‚Ausdruck”, der SIn unserer Sprache

sehr NEeEUu ist=. dem uch selbst, wI1e hier werden aufgrund ihrer Bedeutung für die
andeutet, seine TICUC Bedeutung verliehen Reichs- un:! Kirchenpolitik SOWIE für TIheolo-
hatte, distanziert (I1V,794—-799). LDenn ist, g1e und Kirche darstellend In den Blick
angesehen die heutigen bestenfalls noch gIm OrWO: weist der Herausge-
tionalistischen (wenn nicht gar naturalistisch- ber und Leıiter des Instıtuts für Geschichtliche
reduktionistischen) Definitionen VO  — ‚Reli- Landeskunde Franz Felten auf die Proble-
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matik einer Beschränkung AUS „rund achtzig Koadjutor und Nachfolger arl Theodor VO  -

mittelalterlichen Erzbischöfen und zwölf B1- Dalberg (1744-1817) un: dem Ende VOIl

schöfen se1it 802° (S hin. Wichtige Person- Reichskirche und Reich (S 103 spannt
einen Kontinuitätsrahmen für wel unter-lichkeiten fehlen daher, erster Stelle Bon1-

schiedliche Prälaten der (Germanıa Dasatlus, dem 1m Jubiläumsjahr 2004 Band der
eihe gewidmet WAäal. Dann stellt Felten den komparatıve Doppelporträt erwelst sich gC-
„praeceptor Germaniae” Rabanus Maurus (um enüber der üblichen Behandlung einer

780-856) als „Diener seiner eıt Vermittler Person als außerordentlich ohnend den
zwischen den Zeiten“ S. 11-34) VOT un:! präsentierten vier Bereichen soziales Umfeld,;

Verhältnis Aufklärung, Einbindung ın diebeleuchtet historiographische Urteile und Vor-
Politik und Geschichtsschreibung.urteile seinem Leben un! hauptsächlich

iIen den bekanntesten Bischofsgestaltenseinem Werk. rofß ist die Lücke ZUTr nächsten
Bischofspersönlichkeit nicht L1UT in chronolo- der Neuzeıt zählenden Wilhelm Emmanwuel
gischer Hinsicht. VO:  - Ketteler (1811-1877) thematisiert der

Infolge der reichen mittelalterlichen (3e- Maiıinzer Professor Zeitgeschichte Michael
schichte der FErzdiözese überrascht die Aus- Kifßener anschaulich als „Bischof der Mo-
wahl eines Trierer Erzbischofs, des 1328 ZU derne“ (S. 123-141), indem dessen Ver-

hältnis aat, Kirche, Freiheit, der sozialenzweıten uch Z Maiıinzer Metropoliten
ewählten Balduin VOINN Luxemburg (um rage und dem Recht beleuchtet.
e S. 35-58) Friedhelm Burgard, er langjährige Vorsitzende der Deutschen
Akademischer Direktor Lehrstuhl für Bischofskonferenz arl Kardinal Lehmann
Mittelalterliche Geschichte der Uniıversital behandelt seinen Vor-Vorgänger im Amt als

Diözesanbischof Dr. Albert Stohr (1890-1961;Trier, geht weniger auf Maiınzer Bezuge e1n,
3sı Während des NS-Regimes SC-sondern beleuchtet Balduin als „Stabilitätsfak-
hörte den couraglerteren und entschiede-tOr ersten Ranges” der ın beiden
neN Bischöfen mıt klaren AußerungenHochstiften durch den ‚Erfurter” bzw. .Ihü:

rınger Bildungskreis” Verwaltung und landes- allem gebotenem Mafßhalten. ach dem /7wel-
herrliche Ressourcen eftektiver gestaltete, unter ten Weltkrie trat durch vielfältige Ma(fi$-
Einbeziehung der Judenschaft erfolgreich F1- nahmen etwa ZUT Bewältigung der Flüchtlin &-

anzen sanıerte und Herrschaftsrechte mıt problematik für seine 1Özese und gr
und Engagement vornehmlich In Liturglie unBurgenbau Stadtrechtsverleihungen kumene im Vorfeld des /weıten Vatikanıi-stärkte. Auf dieser Basıs wird dann die Bedeu-

schen Konzils hervor.tung der Reichspolitik dargelegt.
Der Direktor des Maiınzer Dom- un:! Das Bischofsamt ist iıne der äaltesten NSU-

Diözesanarchivs Hermann-JosefBraun behan- tutiıonen Europas mıt Bedeutung für die
delt Albrecht VO  5 Brandenburg (1490-1545) kollektive Identität 1n iınem regionalen Teil-
als „Erzbischof und Kurfürst ın einer Epoche bereich. Nicht zuletzt ermöglichen die unter-

schiedlichen Charaktere auf dem „Heiligendes Umbruchs“ (S. 9-83), welst auf verschie-
Stuhl” Von Maınz ınen Blick auf die drängen-ene Epochen se1ines Wirkens, Widersprüche

In der Persönlichkeit un VOTL allem auf seıne den Aufgaben und Herausforderungen der
„bahnbrechende LeistungAllgemeines  75  matik einer Beschränkung aus „rund achtzig  Koadjutor und Nachfolger Karl Theodor von  mittelalterlichen Erzbischöfen und zwölf Bi-  Dalberg (1744-1817) und dem Ende von  schöfen seit 1802“ (S. 7) hin. Wichtige Persön-  Reichskirche und Reich (S. 103-121); er spannt  so einen Kontinuitätsrahmen für zwei unter-  lichkeiten fehlen daher, an erster Stelle Boni-  schiedliche Prälaten der Germania sacra. Das  fatius, dem im Jubiläumsjahr 2004 Band 9 der  Reihe gewidmet war. Dann stellt Felten den  komparative Doppelporträt erweist sich ge-  „praeceptor Germaniae“ Rabanus Maurus (um  enüber der üblichen Behandlung nur einer  780-856) als „Diener seiner Zeit — Vermittler  Person als außerordentlich lohnend in den  zwischen den Zeiten“ (S.11-34) vor und  präsentierten vier Bereichen soziales Umfeld,  Verhältnis zur Aufklärung, Einbindung in die  beleuchtet historiographische Urteile und Vor-  Politik und Geschichtsschreibung.  urteile zu seinem Leben und hauptsächlich zu  Den zu den bekanntesten Bischofsgestalten  seinem Werk. Groß ist die Lücke zur nächsten  Bischofspersönlichkeit nicht nur in chronolo-  der Neuzeit zählenden Wilhelm Emmanuel  gischer Hinsicht.  von Ketteler (1811-1877) thematisiert der  Infolge der reichen mittelalterlichen Ge-  Mainzer Professor für Zeitgeschichte Michael  schichte der Erzdiözese überrascht die Aus-  Kißener anschaulich als „Bischof der Mo-  wahl eines Trierer Erzbischofs, des 1328 zum  derne“ (S.123-141), indem er dessen Ver-  hältnis zu Staat, Kirche, Freiheit, der sozialen  zweiten Mal auch zum Mainzer Metropoliten  ewählten Balduin von Luxemburg (um  Frage und dem Recht beleuchtet.  1285-1354; S.35-58). Friedhelm Burgard,  Der langjährige Vorsitzende der Deutschen  Akademischer Direktor am Lehrstuhl für  Bischofskonferenz Karl Kardinal Lehmann  Mittelalterliche Geschichte der Universität  behandelt seinen Vor-Vorgänger im Amt als  Diözesanbischof Dr. Albert Stohr (1890-1961;  Trier, geht weniger auf Mainzer Bezüge ein,  S. 143-165). Während des NS-Regimes ge-  sondern beleuchtet Balduin als „Stabilitätsfak-  hörte er zu den couragierteren und entschiede-  tor ersten Ranges“ (S.58), der in beiden  nen Bischöfen mit klaren Äußerungen trotz  Hochstiften durch den „Erfurter“ bzw. „Thü-  ringer Bildungskreis“ Verwaltung und landes-  allem gebotenem Maßhalten. Nach dem Zwei-  herrliche Ressourcen effektiver gestaltete, unter  ten Weltkrieg trat er durch vielfältige Maß-  Einbeziehung der Judenschaft erfolgreich Fi-  nahmen etwa zur Bewältigung der Flüchtlings-  nanzen sanierte und Herrschaftsrechte mit  problematik für seine Diözese und großes  und  Engagement vornehmlich in Liturgie und  Burgenbau  Stadtrechtsverleihungen  Ö  %.  kumene im Vorfeld des Zweiten Vatikani-  stärkte. Auf dieser Basis wird dann die Bedeu-  schen Konzils hervor.  tung in der Reichspolitik dargelegt.  Der Direktor des Mainzer Dom- und  Das Bischofsamt ist eine der ältesten Insti-  Diözesanarchivs Hermann-Josef Braun behan-  tutionen Europas mit Bedeutung für die  delt Albrecht von Brandenburg (1490-1545)  kollektive Identität in einem regionalen Teil-  als „Erzbischof und Kurfürst in einer Epoche  bereich. Nicht zuletzt ermöglichen die unter-  schiedlichen Charaktere auf dem „Heiligen  des Umbruchs“ (S. 59-83), weist auf verschie-  Stuhl“ von Mainz einen Blick auf die drängen-  dene Epochen seines Wirkens, Widersprüche  in der Persönlichkeit und vor allem auf seine  den Aufgaben und Herausforderungen der  „bahnbrechende Leistung ... für die Neu-  jeweiligen Epoche. Die konzise, kompetente  organisation des Territoriums wie auch die  und interessante Bündelung des regionalge-  Schaffung des landesherrlichen Leitungsge-  schichtlichen, aber einen engen Lokalbezug  sprengenden Forschungsstandes ist den Auto-  walt“ (S. 82) hin. Kleinere Corrigenda betreffen  die referierte H  ren gelungen. Zu wünschen ist, daß neben der  othese von der Anzeige  Luthers durch  ie deutschen Dominikaner  hier geleisteten Betrachtung einzelner heraus-  1518 und dessen angeblich geplante Übergabe  ragender Bischofsgestalten aufgrund ihrer  an die „Inquisition“ durch Kaiser Karl V.  großen Bedeutung viele dieser nicht themati-  Friedhelm Jürgensmeier, der Leiter des  sisieren Persönlichkeiten genauer erforscht  Instituts für Mainzer Kirchengeschichte, skiz-  werden und die Ergebnisse einer interessierten  Öffentlichkeit vorgestellt werden, um die Dis-  ziert die weitgespannten Aktivitäten Johann  krepanz zwischen Forschungsergebnissen und  Philipps von Schönborn (1605-1673) als  „Erzbischof - Kurfürst - Erzkanzler des  allgemeinem Wissensstand zu überbrücken.  Reiches“ (S. 85-102) und bestätigt die positive  Erfurt  Klaus-Bernward Springer  Wertschätzung als „Politiker von europädi-  schem Rang“.  Methodisch und inhaltlich interessant be-  Abigail Firey (Hrsg.): A New History of  faßt sich der Direktor des Instituts für Europä-  Penance (Brill’s Companions to the Chris-  tian Tradition Volume 14). Leiden, Boston:  ische Geschichte Heinz Durchhardt gleich mit  Brill 2008, VII+4635S. Laminat.  ISBN  zwei Erzbischöfen, nämlich Friedrich Karl  Joseph von Erthal (1719-1802) wie seinem  1871-6377.für die Neu- jeweiligen Epoche. Die konzise, kompetente
organıisatıon des Territoriums wI1e uch die un interessante Bündelung des regionalge-
Schaftun des landesherrlichen Leıtungsge- schichtlichen, ber iınen N:  1 Lokalbezug

sprengenden Forschungsstandes ist den uto-walt“ S 82) hin. Kleinere Corrigenda betreften
die referierte 13 gelungen. /7u wünschen ist, da{fß neben derothese VO  a der Anzeıge
Luthers durch 1e deutschen Dominikaner hier geleisteten Betrachtung einzelner heraus-
1518 und dessen angeblich geplante Übergabe ragender Bischofsgestalten aufgrund ihrer

die „Inquisition” durch Kalser arl orofßsen Bedeutung viele dieser nicht themati-
Friedhelm Jürgensmeıer, der Leiter des s1isiıeren Persönlichkeiten gCeENAUCT erforscht

Instituts für Maınzer Kirchengeschichte, skiz- werden und die Ergebnisse einer interessierten
Offentlichkeit vorgestellt werden, die DDis-ziert die weıtgespannten Aktivitäten Johann
krepanz zwischen Forschungsergebnissen undPhilipps VOIN Schönborn (1605-1673) als

„Erzbischof Kurfürst Erzkanzler des allgemeinem Wissensstand überbrücken.
Reiches“ (S. 85-102) und bestätigt die positıve Erfurt Klaus-Bernward Springer
Wertschätzung als „Politiker VOINl europäl-
schem Ran e

Methodisch und inhaltlich interessant be- Abigail Firey (Hrsg.) New History of
faßt sich der Direktor des Instituts für Europä- Penance (Brill's Companı1ons the Chris-

tian Tradition Volume 14) Leiden, Bostonische Geschichte Heınz Durchhardt gleich mit
Brill 2008, V11+ 463 Lamınat ISBNZzwe!l Erzbischöfen, nämlich Friedrich arl

Joseph VON Erthal (1719-1802) wWw1e seinem
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{DIie Einleitung der Herausgeberin stellt klar, Zeitgeist wurzelten (vgl die ganz UNANSC-
dass der etwas steifleinern-statutarische Titel EeESSEI1IC Behandlung VOIN arl Müller 38)
dieser Aufsatzsammlung rein ironische Bedeu- Diese Manıer, imposante Forschungsleistun-
tung hat Es geht nicht darum, unter den gCch als historische Projektionen der üunsche
bestehenden „Grofßen Erzählungen‘ der Bufß und Befürchtungen ihrer Urheber decodie-
geschichte ıne favorisieren der ihnen gal FCIHIS wirkt anfangs erfrischend, sehr schnell
eine CUu«C hinzuzufügen, sondern die Autoren jedoch fade, weil letztlich der Eindruck bleibt,
haben den Auftrag erhalten, Aaus ihren jewel- als hätten lediglich ephemere Zeitgeistphäno-
ligen Arbeitsgebieten Quellen und Beobach- INEeNEC aufwendige Stellvertreterkriege wider-
tungen beizubringen, welche Jene „Grofßen einander geführt. DIie schiere Anzahl der Titel
Erzählungen” alle miteinander fragwürdig und utoren, die McLaughlin nennt, ist
machen, weil un: sofern S1E durch ungewohnte iımposant ber WEel111l 111all sieht, dass Autoren

WIeEe Johann dam Möhler und IgnazPerspektiven die herkömmlichen Vorstellun-
gCHh VON den geschichtlichen Verläufen und Döllinger der tto Scheel, Reinhold Seeberg
deren normatıve Grundlagen dem Zweifel und Oberman nicht erwähnt werden,
aussetzen. Der erste Beıtrag VON MMEe: WEeNn I111all geradezu groteske Fehlurteile liest
McLaughlin (Iruth, Tradition and History: (49 arl oll übrigens wird TNS
The Historiography ofHigh/Late Medieval and Woltfs Monographie über Luther und taupiıtz
Early Modern Penance“, 9-7 dieses nicht genannt?), dann relativiert sich das rotz
Konzept sogleich Passschalu u indem die ausgesprochen witziger Bemerkungen (zu N1I1-
bisherige Erforschung der Bußgeschichte In kolaus Paulus: „H1Ss history of indulgences
einem ideologiekritischen Rundumschlag de- reminds ONeEe of the French general staff
konstrulert. Den Anfang Her historischen always fighting the ast n  war”, 45) kann die

Behandlung des Ihemas nicht befriedi ©Beschäftigung mıt dem Bufs$wesen/Bufssakra- b  g(STment lokalisiert ın den spätmittelalterlichen zumal die Schluss eigentlich fällige Se]
eutungen des Dekrets „Omnıi1s utriusque” dekonstruktion des Autors leider nicht IL-
(Innocenz IM Laterankonzil wel- findet.
ches erstmals alle erwachsenen Christen VelI- Forschungsgeschichtliche Details ZUT früh-
pflichtete, ihre Sünden mindestens einmal mittelalterlichen Bufßßgeschichte referiert Rob

Meens, 3=9 Erst der Wende VOjährlich ihrem zuständigen Priester beich-
ten. LDieses Kirchengesetz wurde als Einschnitt ZU) hdt. setizte sich die Erkenntnis durch,
wahrgenommen, und provozıerte folglich dass die Beichtbufßse nicht In der römischen
Einordnungsbemühun Der reformatori- Zentrale, sondern der keltischen Peripherie
sche Einspruch herkömmliche Bulf$s- der lateinischen Kirche entstanden ist: Die

Hypothese eines „Poenitentiale omanum “ alsWar zwieschichtig: Er wandte sich
sowohl legitime Erleichterungen des Erstgestalt der Bußbücher wurde literarhisto-
Umgangs muıt der Sünde ( Ablass) als uch risch endgültig falsifiziert. Weiterhin zeigt C1;

willkürliche Erschwerungen (Verpflich- dass die private bzw. geheime Bufse mitnichten
(un: ZUT Beichte aller Sünden). egen den die öffentliche Bufse einfach ab elöst hat. [Diese
orwurf, hier lägen verderblichen Neuerungen lebte vielmehr unterschie ichen Sühne-,
VOI, insıstierten katholische Apologeten da- Versöhnungs- und Unterwerfungsritualen
rauf, das gegebene BufsSverfahren se1 alt wWwI1e durchaus fort. Insgesamt zeigt Meens, dass
die Kirche selbst. Diese Konstellation VeI- die Erforschung des Buflswesens 20; Jhat:
feinerte sich In der Folgezeit insofern, als sich zunächst aus konfessionellen Engführun-
katholische Autoren begannen, wirkliche his- SCH hat lösen können und dass dann ihre

spezifisch theologischen Fragehaltungen viel-torische Anderungen einzuräumen (Johannes
Morinus!), unbeschadet derer Ss1e jedoch der fach allgemeine sozialgeschichtliche For-
rechtsverbindlichen Lehre und Praxıs festhiel- schungsperspektiven diftundiert sind.
ten. Hınzu kamen als Kampffronten die In /Zu den her ebrachten Leitmotiven der
Frankreich innerhalb der Katholischen Kirche Bufßßsgeschichtssc reibung gehört die Ansicht,
des Jahrhunderts ausgefochtenen Konflikte ass der spätantiken Reichskirche und TST

recht nach dem Zusammenbruch des röm1-den Jansen1smus DbZw. die jesuitische
Bufstheorie un:! -praxIs. Mc Laughlin vollzieht schen Westreiches die „Öffentliche“ Bufßdiszip-
dann nach, wWwI1e seither die Streitigkeiten lın den Gemeinden zusammengebrochen
theologisch immer mehr Gehalt verloren SE1. Kevıin Uhalde („Juridical Administration ıIn
und sich zunehmend auf dem Gebiet der the Church and Pastoral Care In Late Antı-

quity“,  . 97-120) plädiert für ıne NEUEC Sicht-Hiıstorie abspielten. Dabei verweılst darauf,
dass uch hier selbstverständlich, zumal bei welse: DIie alte, eher juridische Bußanschauung,
protestantischen Autoren, immer erkenntnis- die bei Tertullian (warum GCyprian nicht
eitende Interessen obwalteten, die 1m konfes- heranzieht, bleibt unerfindlich) diagnostiziert,
sionellen Bewusstsein der schlichtweg habe sich durch asketische und seelsorgerliche

LO Band 0- 1
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Mögliche Erträge des „Spacial Turn 1n denotıve angereichert und ıne Vielzahl
Kulturwissenschaften für die Geschichte desindividueller und kollektiver Spielarten der

BufspraxIis hervorgebracht, die VO  — freiwilligen Bufswesens erkundet Dominique Iogna-Prat
Büfßern, welche In hohem Ansehen standen, „Topographies of Penance ın the atın West
kollektiven Bulfsriten angesichts natürlicher und (c.800-c.1200)” 9-1 Im Rückgriff auf

eine Fülle zeitlich und örtlich breit gestreutergeschichtlicher Katastrophen reichte. Das ist
les überzeugend, umal wenn 11Nall sich In Quellentexte wird die Bedeutung heiliger (Irte

Erinnerung ruft, dass seelsorgerlich-asketische (Kirchen, Klöster) für das Buf$wesen darge-
ntertone In der östlichen Bufstheorie seıt stellt. Das Bild, das entsteht, betont aller-
deren Anfängen (Clemens Alexandrinus) be- dings einselt1ig die magisch-fetischistischen

Züge un! hochmittelalterlicher Buf$s-
zeugt sind. Dennoch: Die Quellen (etwa Au-

raXIls, während die inneren Motivatıons-gust1ns Predigten), welche bezeugen, dass
besorgte Beobachter gravierende negatıve Ver- schichten (Schuld-/Sündenbewusstsein, eils-

änderungen im Binnenleben der Gemeinden frage, Verdienststreben etc.) wohl doch unter-

wahrnahmen, sind damit nicht weginterpre- schätzt werden.
tıert. Vielleicht könnte INall Ja ıne uneh- (Janz anders verhält sich 1m Beıtrag der

Herausgeberin („Blushing before the Judgemende Pluralisierung der Lebensstile und einen
mıit ihr einhergehenden Fragmentierungspro- and Physician: Moral Arbitration ın the
765855 in den Gemeinden denken? Fın solcher Carolinglan Empire”, 73-200) Ö1e nımmt

Deutungsansatz hätte den Vorteil, dass ihren Ausgang bei der Beobachtung, dass sich
sowohl widersprüchlichen Phänomenen als in der eıt des Karolingerreiches eine regel-

rechte Kultur des Bekenntnisses/Geständnissesuch unterschiedlichen Deutungen seıtens der
Zeıtgenosse Raum gewährte. weltlich-juristischen wWwI1e 1m religiösen Be-

Claudia Rapp („Spiritual (‚uarantors at reich herausbildete. DDaran anknüpfend zeigt
Penance, Baptısm and Ordination 1n the s1e, wI1e die monastisch erzZOgeNCNH Protagonis-
Late Antıque East”, 21-148) weılst darauf ten der Karolingischen Reformen das Phä-

des (Jew1lssens iın Aufnahme der Ost-hin, dass die Bußrituale der spätantiken OSt-
lichen, VO  — ass1ıan vermittelten ‚edan-lichen Kirche unverkennbare Ahnlichkeiten
kenwelt ZU) Inhalt ihrer Bildungsarbeit mach-miıt der liturgischen Gestalt der aufe auf-

weilsen, und das bringt s1e auf ihre Spur: uch ten un! w1e dadurch uch Rechtswesen
erwachsenen Täuflingen stellte die Gemeinde anfangswelse ethisch-psychologische Wahr:
aten, welche deren praktisches Hineinwach- nehmungskategorien ZUI Geltung kamen.
sen n den Lebensstand sicherstellen „Ihe excavatıon of the soul In judicial evalua-

tion of situatıon altered the expectations ofun: erleichtern sollten. I dieses NSUtU War in
Analogie ZUTr Bürgschaft bei einem Kreditge- both the judging and the prosecuted (Or
schäft strukturiert; religiös und theologisch investigated) with regard the weight of
wird hier eine Vorform der Lehre VO consclence In assessing culpability ” (181). DIie

Beichte, für die geworben wurde, Wal eınKirchenschatz greifbar: Der fortgeschrittene schwerlich überschätzbares Medium dieserChrist gewährt dem Anfänger nötigenfalls
Unterstützung Aaus dem FErwerb se1ınes bewähr- von Gewissensbildung. DIie wechselseitige

derten Christenstandes (prägnant 135) Iiese Durchdrin geistlich-klösterlichen
Grundanschauung ist In narrativ-legendärer Sphäre mıt !  de weltlichen, die sich hier
Orm schon bei Clemens Alexandrinus greif- abzeichnet, hat e1n Gegenstück darin, dass

arl der Groifßse die strafrichterlichen Befug:bar (139{f.) Koptische Quellen bezeugen, dass
nısse der Bischöfe auf innerfamiliäre Gewalt-solche Paten/Bürgen uch Neuordinierte

eintraten eın frühes Indiz für die Anschau- delikte ausdehnte die galten für das herge-
UNng, die Ordination se1 ıne „zweıte aufe“ brachte Rechtsbewusstsein gal nicht als Just1-
(Jenau dieses soziale uster ist uch für die tiabel. nsgesam diagnostiziert ırey in sehr
Bufße nachweisbar, un! ‚War zunächst sich überzeugender Weise miteinander ıne Ver-

rechtlichung der Beichte un! der Vorstellun-schon als lebenslanger Bußstand VeI-

stehenden Mönchtum Agyptens und Palästi- SCH VO Jüngsten Gericht und ıne deutliche
Nas „Väter” übernahmen stellvertretend die Verstärkung der religiös-ethischen Deutungs-
Bußileistungen für Schwächere Und und Bewertungskategorien innerweltlichen

Verhaltens, als deren das ewlssen the-diese quasi-materialistische Anschauung, die
matısıert WIT! 1)as Erwachen des (jewlssenssich auf O, meıinte berufen können,

Jahrhundert geschah also nicht _-stand uch Hintergrund der Beichte, die
Mönche bei ihren „Vätern“ ablegten dort sehens. Kategorial War vorbereitet ın den
gıng Iso mitnichten 1 rein innerlichen monastischen Traditionen der Selbstbeobach-
inne „Seelsorge‘! Ranggleiche Mönche tung und Selbstreflexion, und die wichtigste

Instanz für die Vermittlung dieser W eıise dermachte gerade diese Möglichkeit der Über-
Selbstwahrnehmung unı -beurteilung in dienahme geistlicher Bürgschaften „Brüdern”.
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Laienwelt War das BufßSinstitut mi1t sCINETN Henry Ansgar Kelly („Penitential Theology
katechetischen Seitenbildungen at the Turn of the 15© Century 240 266)

Wiıe frühmiuittelalterliche Lalen das stellt die Quellen VOLn denen Geoffrey Chaucer
mutma{(ßlich SC1I1I] Wiıssen ber die Theorie und

sich Karen Wa
BufSinstitut erfahren haben? [Diese rage stellt

Praxıs der Bufse entnommen hat e1n volumıi-201 A218), und da EgO-
Dokumente fehleC versucht S1C C111o Anhang (267 317) prasentiert das Ma-
die sich auf rituell--liturgische Überlieferungen terial Inhaltsübersichten und Paraphrasen
stutzt. Die Verfahren der öffentlichen der [Jas vielfach ironisch gebrochene, bisweilen
geheimen Bufse stark ritualisiert wobei bitter satirische Bild das Chaucer den
die Rituale jeweils deutlich erkennbar die Canterbury ales VO Bufswesen SCIHET eit
Funktion hatten, dem Pönitenten malt wird nicht entfaltet lediglich CINISC
geschickt gesteuerten psychophysischen Pro- Details AUsSs der Erzählung des Landpfarrers
55 ZUTr innerlichen neignung SC111C5 Schuld: werden interpretiert und welchem
bewusstseins und SCILIECT Vergebungshoffnung Maf{ßse Chaucer VOIN lollardischen Moaotiven

bestimmt Wal, bleibt leider unerortert7} helfen; sollte I ränen vergiefßßen, und
ihn dahin bringen sollte das uch der DIie römische Poenitentlarıe und
Priester {un „What the rituals of penance, both insbesondere die relativ WENISCH norwegischen
public and prıvate, contributed Was forum for Fälle (etwa 100 Berichtszeitraum, das
the laity be guided 1INnTto the CAPCI1ICNCC, and entspricht Tausendstel der gleichzeiti-
then the CADICSSION, of his SOTTOW SCH Fälle aus Deutschland) die S1C nach dem
nter Verwels auf andere Rituale den Zeugn1s der Register behandelte, stellt Torstein
Lehenseid CIMAS Wagner wahrscheinlich Joergensen VOT („Between the eal of Life

machen, ass gerade hiermit das kirchliche and the Order of Canon LAaWw r Holy
Bufsverfahren anderweitige kulturell tiefer Apostolic Penitentiary and the Supplications
verwurzelte Erwartungshaltungen anzuknüp- from OrWay 144 1531“ 319 341) Diese
fen vermochte (202 209) Behörde der Kurle, deren Anfänge 12 Jahr-

nter dem Titel „Ihe Scholastic Iurn hundert liegen, betätigte den Anspruch des
Penitential Theology and Law Papsttums, allen moralischen Fragen als

the Schools“ (219 237) erzählt Joseph G0e- oberste Gerichtsinstanz ApliCcICN {dDie aupt-
FINS C1NE Herzen gehende Verfallsge- aufgabe der Poenitentiarıe bestand also darin,
schichte DIie sich institutionalisierende Kano- dass i Ausnahmen (Dispense) VOIN kirchen-
nistik und Theologie der Frühscholastik VelI- un: eherechtlichen estimmungen gewährte
standen sich gänzlich VO  . ihren Bildungs und bekannt geworden sind den etzten Jahren
Ausbildungsaufgaben her S1e verfolgten das durch die Arbeiten VO  3 Ludwig Schm gC V.d
jel die Studenten den selbständigen, die Ausnahme enehmigungen, die eriker-
methodisch reflektierten mıiıt der kindern, Iso kanonischen Recht nach

unehelich Geborenen, erteilt wurden, damit S1ICreichen, vielfältigen Lehrtradition einzuführen,
den Geistlichen Stand eintreten konntenund sollten diese dann ZUIN kompetenten

und eigenverantwortlichen Wirken auf den (prominentester Fall Erasmus VOIN Oftter-
unterschiedlichen kirchlichen Handlungsfel- dam) Ins Gebiet des eigentlichen Bufswesens
dern befähigt werden Die Dısputationen und gehört die Behörde insofern hinein, als S1C
ihre literarischen Niederschläge verstanden solchen Fällen, denen das dem aps
sich nicht als Akte der selbstzweck- vorbehalten War (cCasus reservati) nach beson-
haften Suche nach Wahrheit sondern als ders schweren Vergehen die Exkommunika-
Exerzitien Sinne theoretisch solide tıon aufhob An Musterbeispiel (ein
unterfütterten praxısorıentierten Ausbildung Priester hatte Stavanger Totschlag/
Seit dem un 15 hdt wurde das anders Mord verübt) zeıgt Joergensen, dass CIM

Ursprünglich durch ihren didaktischen 7Zweck Verfahren der Entfernungen, die
mMotivierte Schulübungen degenerierten überwinden 1, 1Ur fünf Monaten
ustragungsorten echter Sachkonflikte, und abgeschlossen SC11I1 konnte! Besonders nteres-

konnten S1C ihre Bildungs- und Ausbildungs- sant 1ST folgendes Detail DIie Bescheide der
aufgaben uch nicht mehr richtig rfüllen Den Poenitentiarıe L1UTr rechtsgültig, WeNn

Tiefpunkt markierte könnte anders der Ortsbischof die ihnen ZUSTuN
sein?!? die Reformation Luthers Anliegen liegenden Tatsachenschilderungen, welchen
den 95 TIhesen bestand nıcht etwa darin, o die etienten das Material geliefert hatten,
illustrate and illuminate memorably the keinen Einspruch erhob DIie Poenitentiarıie
Church’s perennial teaching, but rather, wurde uch mıiı1t Angelegenheiten befasst die
defend the best of his ability his OW] teachin das eigentlich sakramentale Bufsverfahren

ach point  ‚en „ 50 siehst du A  aust (forum internum) betrafen egen des hier
pflegteurtTucholsky als Rezensent1] solchen unmittelbar Beichtgeheimnisses
Fällen Autoren zuzurufen...
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wurden solche Fälle jedoch nicht dokumen- enf ZU christlichen (Jemelınwesen for-
tiert. INECN, hätte sachlich, zeitlich und geographisch

In der Studie VON 1etse de Boer („At doch ohl näher gelegen! Im zweıten Teil
seiner Studie verfolgt de Boer anhand derHeresy's Door: Borromeo, Penance, and Con-
Druckgeschichte der einschlägigen Werke desfessional Boundaries 1ın Early Modern Europe”,
Mailänder Eruzbischofs deren Wirkungen43—375) verbinden sich auf höchst ein-

drucksvolle W eıise achtunggebietende Gelehr- den kirchengeschichtlichen Brennpunkten bis
samkeit und präzıse, weitsichtige Gedanken- 1Ns frühe Jahrhundert hinein (Deutschland,
führung. Im Mittelpunkt steht der 1610 heilig Niederlande). Von besonderem Interesse sind

esprochene Mailänder Erzbischof (reg. die Ausführungen Frankreich DbZw. ZUT

1564-1584), der Musterbischof der nach römischen Kurle: Ebenso kenntnisreich wıe
feinfühlig welst de Boer nach, wI1e Borromeo InITrTienter Vorgaben sich uch als Gegenrefor- kirchenreformerischer Absicht Von allen Par-matıon durchbildenden Katholischen Reform.

In seiner 107zese nahm mıiıt festem Zugriff teien 1m tief zerrissenen französischen atho-
die Lenkung des Bufswesens ın seine and: Er 1Z1isSmus In Anspruch g  I worden ist
allein reservierte sich das Recht, bestimmen, und welche olle se1in Erbe spielte, als die
welcher Geistliche Beichte hören durfte! uch moderne Papstkirche auf dem Felde der Seel-

und Menschenführung ihren WegIn die Verwaltung des Sakraments oriff e1nN!
zwischen den Extremen des Jansenismus, desEr jef1ß die alten Bufscanones mıt ihrer

drakonischen Strenge uf’s Neue bekannt (Quiletismus un! des jesuitischen Lax1ısmus
machen un verfügte, dass offenkundig hals- hindurch suchte und fand. Dass Borromeo
starrıgen Sündern die Absolution verweigert römischen Katholizismus noch heute bei
werden sollte. Absolvierten wurden Beschei- klugen konservatıven Reformern wirkt, zeigt

ein abschliefßßender Ausblick (375 mıt
Teilnahme der Osterkommunion berech-nıgungen ausgestellt, welche sıe dann ZUT

Anm. 113)
Allein die ebenfalls außerordentlich gedan-ıgten; durch mehrfache Listenführungen WUur-

den ‚ xakte Kreuzproben möglich, anhand kenreiche, difterenzierte Studie VO  j Ronald
derer INa 1Nau ermitteln konnte, wer It EF („Embracing the ‚True Relic‘ of Christ:
Wann bei hem lizensierten Priester SC- er1ng, Penance and Private Confession 1ın
beichtet und die Kommunion empfangen the thought of Martin Luther“, 77-393) ist der
hatte Auf diese W eise uch leicht, Reformation und ihren Folgen gewidmet. Für

ın Luthers Christentumsverständnis istMenschen aufzuspüren, die sich durch Ver-
weigerung der Pflichtbeichte und -kommu- die kompromisslose Ablehnung des Verdienst-

edankens charakteristisch: Das Heil des10 häretischer Neigungen verdächtig mach-
ten. In der Beichte selbst sollten strukturelle Menschen 1st ganz und gal es Werk, das
Bedingungen namhaft gemacht werden, wel- sich dem Menschen geistgetragenen Wort
che die Sünde förderten. Durch Verordnungen eignet und Glauben empfangen se1in

amı sind wel tragende Säulen deswurden Volksvergnügungen als Brutstatten
Bufßsakraments verneınt, nämlich nıcht 1L1UTdes Lasters und der Sünde bekämpft. An die

0) verdienstliche Werk derStelle des Karnevals sollte eine ernste, stille Zeıt das (de cCon

der der Besinnung und der Bulse treten: Das möglichst ständigen und reuigen Beichte
Bufssakrament sollte für den Einzelnen nicht als Vorbedingun für den Empfang der recht-
mehr blo{fß ıne periodisch wiederkehrende fertigenden (a C; sondern uch die aufgrund
Entlastung se1n, sondern auf NECUC W eıise ZU der eingegossenen Gnade (de condigno) VeEeT-

eifenden, authentischen dienstlichen uten Werke des Gerechtfertig-Beginn einer tief
ten. Dennoch hat Luther das BeichtinstitutErneuerung des Le enNs werden, und darum
beibehalten: allerdin hat außerlichtrat Carlo Borromeo entschieden für die

häufl ET Kommunılon und Beichte e1in. Er durch Ablehnung Je Zwanges Aaus seinem
erstreSMte also nicht mehr un nicht weniger als herkömmlichen Rechtskontext herausgelöst,
eine bis In die Tiefen der individuellen und hat innerlich gleichsam entkernt
religiösen Haltungen hinein nach katholischen und In einen gänzlich uen SInn- und

Funktionszusammenhan gestellt: DiIie ‚eiwil-Normvorstellungen
tende Beichte sollte alspragte Gesellschaft. Die

statutarisch verpflic lige Beichte schätzte priıes als des
individuellenMittel der sozlalen Kontrolle und zugleich der des Evangeliums.

persönlich-religiösen Vertiefung dienen. Zu den spezifisSPILLC  35 L  ten , weil VOI (Gott
Wenn de Boer allerdings In diesem /usam- verdienstlichen „Wer enIce zählte die her-
menhang auf Luthers Charakterisierung des kömmliche Bußtheologie uch Leiden aller
Christenlebens als täglicher Buße hinweist, Rıttgers zeıigt, dass Luthers Theologia
ann sel daran erinnert, dass nicht alles, Was GrucıIs, die, anders als dogmatisch verfangene
hinkt, uch schon als Vergleich gelten kann Schulrichtungen der Lutherforschungen N
eın Seitenblick aufalvin und seinen ersuch, wollen, keinesfalls blo{fß eın transitorisches



Literarische Berichte und Anzeligen

„vorreformatorisches“ Stadium selines Den- Zessen hatten und WIeEe sich das auf die Dar-
kens WAaäl, ıhm dauerhaft einen UuECeN Sinn- stellung auswirkte, bleibt leider erortert.
rahmen für das Verständnis christlichen Le1l- Soweit eın kurzer UÜberblick über die Be1-
dens bot „But suffering Was stil| In
the Christian ife: God used it first drive 0)81°

rage. Eine LICUEC Geschichte des Bufs$wesens
zeichnet sich hier wirklich nıicht ab. Allerdingshrist and then conform ONe the image 1st deutlich die Tendenz erkennbar, herkömm -

of Christ“ Hieran wird deutlich WI1e liche feste Unterscheidungskategorien VCI-
kaum irgendwo SONSLT, dass christlicher Glaube flüssigen, und diese Tendenz ist rückhaltlos
nach Luther „bejahtes Gotterleiden“ (Em begrüßen, weil und sofern S1e sich auf LIECEU
Hirsch) ıst. Und KT individuell-einübenden erschlossene bzw. SCHAUCI gelesene bekannte
Zueignung dieses der natürlich-innerweltli-
chen Vernunft bleibend fremden Gedankens

Quellen stutzt.
Erkennbar ist allerdings weiterhin eın CI -

erschien dem Wittenberger Reformator das 1m staunliches Desinteresse der theologiege-
Sinne radikal umgeformte überkommene schichtlichen Rückbindung und EinordnungBeichtinstitut als der providentiell vorgegebene irömmigkeits- und sozlalgeschichtlicher Phä-

OINenNeEC und Befunde. Dass all die unfter-
Denkbar breit sind die Phänomen-

bestände, mıiıt denen sich Gretchen Starr-
schiedlichen Bufrituale unı —praktiken, die
hier grofßer Breite un:! Vielfalt geschildertLebeau befasst (sLay Piety and Community werden, „ WEerI«c embedded unıque set of

Identity the Early Modern World“”, 395— beliefs about the relationship between God and
417) Im westspanischen Guadelupe, be- man (so in twas anderem Zusammenhangrichtet s1e, pragten das Gedankengut un:! die Starr-Lebeau, 404), ist ıne Einsicht, die, AUS$Ss-
Praxıs des katholischen Buflswesens uch solche die eıträge VOIN Kıttgers un!: de
zwangskatholisierten Juden weiterhin, die 5oer, durchweg erheblich SCHAUCICI Beach-
Religion ihrer ater rekonvertiert In tun: bedurft hätte.
den Missionsgebieten der Neuen Welt WaTlT DIie ten „grofßen‘ Entwürfe der Bulsge-schwer bzw. unmöglich, den katholischen schichte 111all denke 1Ur exemplarisch auf
Leitbegriffen des Bufils$wesens den indigenen katholischer Seite Bernhard Poschmanns
Sprachen Ausdruck verleihen:Awhether Faszikel „Bufe un: Letzte Olung  ‚c. and-
In the Americas Asıla, the ocal traditions that buch der Dogmengeschichte der auf CVi

ischer arl Haolls unübertrefflichen e]the friars built uDON ften encouraged the
perpetuation of modes of thought that WeIC „Buflswesen“ In der ersten Auflage der RGiG3
unrelated, anı sometimes fundamentally haben immer präzıse die Wechselwirkungenposed, the Christian theology that the zwischen Praxıs und theologischer Reflexion
mendicants and Jesults yearned teach“ Auge behalten. Darum sind S1E dem W esen

In den unterschiedlichen Spielarten des des Christentums als der Religion, die nıe und
Protestantismus INnan beachte die /Zusam- nirgends In ihren praktischen Vollzügen auf-
menstellung! wirkten die Denk- und and- geht, sondern fortwährend intellektuell Von
lungsmuster des vorreformatorischen Bufswe- sich selbstkritisch Rechenschaft ablegt, In
SCI15 in unterschiedlichen Brechungen fort. besonderer Weise gerecht geworden. Und

Jodi Bilinkoff(„Confessors Ha ographers darum werden diese „grofßen Erzählungen”,Early Modern Catholic Culture 419-437) unbeschadet aller Erkenntnisfortschritte
zeigt, WIe die Hagiographie neuartigen Einzelfragen, ihren hervor ehoben Kang be-
Wettstreit der Konfessionen In der Frühen halten, solange S1E nicht urch bessere Ent-

würfe ihrer überholt sind und solanNeuzeit uen Herausforderungen durch klare
Profilierungen gerecht werden suchte. Dass eine Kirchengeschichtsschreibung iDt, he,
Beichtväter gerade Hagiographen frommer frei Von dogmatisch-konfessionellen (oder
Frauen wurden und dass Ssie uch deren (mehr uch dogmatisch-„ökumenischen‘‘) Scheu-
der minder literarischen) Nachlass (Autobio- klappen, doch den Fluchtpunkt ihrer 1Ns
graphisches, Visionsberichte etc.) verwalteten, Unendliche sich streckenden Einzeluntersu-
War dem Mittelalter gegenüber nicht I1ICU; chungen In der alle Theologie AUsSs sich hervor
lediglich die und Vielfalt der Phänomene

tentums hat.
treibenden rage nach dem Wesen des Chris-

wuchs. Besondere Freude dürften psychoana-Iytisch interessierte Interpreten solchen Martın hst
Berichten haben, In welchen sich Söhne ust-
voll als geistliche ater ihrer leiblichen er
produzierten (423{f.) Weiterhin motivierten Hilpert, Konrad, Leimgruber, Stephan rguch patriotische und Jokalpatriotische nter- Theologie Im Durchblick. Eın Grundkurs

Seelsorger ZUT haIcographischen Schrift- (Grundlagen 1heologie), Freiburg Basel
stellerei. DIie rage, he der Quellen ihren Wıen, Herder, 2008, 320 kart:: 978-3-451-
„Sitz Leben“ (auch) Kanonisationspro- 29883-7
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Mıiıt Theologie 1m Durchblick legen Profes- bes 23-28, 4-45 Der Aufgabe, In einer
und Mitarbeiter der Münchener katho- „postsäkularen gesellschaftlichen Sıtuation

(223 den 1Inn VO  e Theologie erschliefsenlisch-theologischen Fakultät SOWI1eE Verant-
wortliche der pastoralen Ausbildung 1mM Erz- und Neugıler das Fach wecken, wird das
bistum München und Freising einen rund- Buch dagegen weniıger gerecht. Schon der
r1SS der Theologie un:! ihrer Disziplinen VOTL, Zusammenhang der Iheologie wird kaum
der auf den Grundkurs Theologie der Uniıver- deutlich, bleibt bei einer ‚her aufßserlichen
SITa} München zurückgeht. Reihung der Disziplinen entlang der Konven-

Die Bedeutung solcher grundlegender Eıin- tionen des Faches. DIie kurze Geschichte, mıt
der das Buch endet hätte hier eınführungen ın die Theologie ıst seıit Einführung

der theologischen Grundkurse den 700er anderes Vorgehen nahegelegt: eın Wanderer
Jahren weıter gewachsen, da einerseıts die fragt wel Arbeiter der Dombauhütte, Was S1IE
Heterogenität der Theologiestudenten und da ({un. er ine antwortet: „Ich haue Steine
die Unterschiedlichkeit der Studiengänge wel- Das ist ıne schwere Arbeit.“ Der andere: „Ich
ter zunehmen, andererseits in der „postsäkula- aue einen Dom!“ Woran also baut die
ren Gesellschaft eın Interesse für Theolo je? W ozu sich auf das oft mühsame

Kenntnissen VOIN christlichem Glauben und
Religion begegnet, das häufig mıit geringen „Steine opfen‘ der Theologie einlassen?

Die O! die Konrad Hilpert ın der
Theologie einhergeht. Kirchliche Sozialisation Einleitung des Buches gibt und die das Buch
annn unter den Theologiestudenten nicht strukturiert, folgt primär ıner studienprag-
mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden. matischen Logik (Berufsfelder, biographische
Theologie kann damit nicht einfach arbeits- Bedeutung des Studiums) SOWI1e einem Ver-
teilig In der Kirche funktionieren kritisch die ständnis VO  e Theologie als „Reflexion des
Glaubenspraxis und Glaubenslehre reflektie- Gilaubens. seinen theoretischen WI1e prakti-
T1 und der Ausbildung für kirchliche Berufe schen Gestalten.“ 11) Theologie MUSSse „den
dienen). S1e 111US5 den christlichen Glauben Glauben verantworten, das Oftenbarte inter-
grundlegend erschliefsen und Zugänge legen. pretieren un iImmer wieder VO'  . Neuem

[)Das vorliegende Buch legt den Akzent erschliefßsen und das Echte VO blofsen Schein
bereits mıt seinem Titel darauf, Urientierung __ unterscheiden und. korrigieren. (£B) Da-
(„Durchblick”) für das akademische Studium bei wird Theologie etrikt VOoO  - Bekenntnis un:!
der Theologie geben. Hierzu finden sich gelebtem Glauben unterschieden: geht ihr
knappe Hinführungen den Einzeldiszipli- y Argumente, Begriffe, Begrün-
NEN, geordnet nach den vier Bereichen der dungen,Allgemeines  81  Mit Theologie im Durchblick legen Profes-  (bes. 23-28, 34-45). Der Aufgabe, in einer  soren und Mitarbeiter der Münchener katho-  „postsäkularen“ gesellschaftlichen Situation  (223ff.) den Sinn von Theologie zu erschließen  lisch-theologischen Fakultät sowie Verant-  wortliche der pastoralen Ausbildung im Erz-  und Neugier für das Fach zu wecken, wird das  bistum München und Freising einen Grund-  Buch dagegen weniger gerecht. Schon der  riss der Theologie und ihrer Disziplinen vor,  Zusammenhang der Theologie wird kaum  der auf den Grundkurs Theologie der Univer-  deutlich, es bleibt bei einer eher äußerlichen  sität München zurückgeht.  Reihung der Disziplinen entlang der Konven-  Die Bedeutung solcher grundlegender Ein-  tionen des Faches. Die kurze Geschichte, mit  der das Buch endet (306), hätte hier ein  führungen in die Theologie ist seit Einführung  der theologischen Grundkurse in den 70er  anderes Vorgehen nahegelegt: ein Wanderer  Jahren weiter gewachsen, da einerseits die  fragt zwei Arbeiter der Dombauhütte, was sie  Heterogenität der 'Theologiestudenten und  da tun. Der eine antwortet: „Ich haue Steine zu.  die Unterschiedlichkeit der Studiengänge wei-  Das ist eine schwere Arbeit.“ Der andere: „Ich  ter zunehmen, andererseits in der „postsäkula-  baue einen Dom!“ - Woran also baut die  ren“ Gesellschaft ein neues Interesse für  Theologie? Wozu sich auf das oft mühsame  Kenntnissen von christlichem Glauben und  Religion begegnet, das häufig mit geringen  „Steineklopfen“ der Theologie einlassen?  Die Antwort, die Konrad Hilpert in der  Theologie einhergeht. Kirchliche Sozialisation  Einleitung des Buches gibt und die das Buch  kann unter den Theologiestudenten nicht  strukturiert, folgt primär einer studienprag-  mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden.  matischen Logik (Berufsfelder, biographische  Theologie kann damit nicht einfach arbeits-  Bedeutung des Studiums) sowie einem Ver-  teilig in der Kirche funktionieren (kritisch die  ständnis von Theologie als „Reflexion des  Glaubenspraxis und Glaubenslehre reflektie-  Glaubens... in seinen theoretischen wie prakti-  ren und der Ausbildung für kirchliche Berufe  schen Gestalten.“ (11). Theologie müsse „den  dienen). Sie muss den christlichen Glauben  Glauben verantworten, das Offenbarte inter-  grundlegend erschließen und Zugänge legen.  pretieren und immer wieder von Neuem  Das vorliegende Buch legt den Akzent  erschließen und das Echte vom bloßen Schein  bereits mit seinem Titel darauf, Orientierung  ...unterscheiden und... korrigieren.“ (11) Da-  („Durchblick“) für das akademische Studium  bei wird Theologie strikt von Bekenntnis und  der Theologie zu geben. Hierzu finden sich  gelebtem Glauben unterschieden: es geht ihr  knappe Hinführungen zu den Einzeldiszipli-  ‚um Argumente, um Begriffe, ...um Begrün-  nen, geordnet nach den vier Bereichen der  dungen, ... um den sachgerechten Umgang mit  biblischen, historischen, systematischen und  Texten und Theorien..., um methodisches  praktischen Theologie. Der innere Zusammen-  Analysieren und Rekonstruieren“, usw. (16)  hang dieser vier Bereiche und ihr spezifischer  Dass 'Theologie dies alles beinhaltet, soll nicht  bestritten werden, nur: worauf zielt diese  wird — anders als z. B. in den Einführungen von  Beitrag zur Aufgabenstellung der Theologie  Arbeit (das „Steineklopfen“)? Fängt nicht  Eicher (1980) oder Wohlmuth (*1995) — leider  Theologie im eigentlichen Sinn dort an, wo  kaum erschlossen. Auf die Hinführungen  sie in ihrer theoretischen Arbeit Gott und den  folgen zwei weitere Abschnitte zu „Weiterfüh-  Menschen so in den Blick nimmt, dass sie nicht  renden Perspektiven“ und „Praktischen Fra-  „rein theoretisch“ bleibt, sondern wieder zu  gen“. Unter „weiterführenden Perspektiven“  dem übergeht, wovon sie ausgeht: zum Be-  findet sich ein Kapitel zur Orthodoxen Theo-  kenntnis, zum Zeugnis, zum Gebet, zum  logie und zum Islam — eine Verbindung zum  Gottesdienst (in Feier, in Erinnerung und  Kapitel zur Ökumene (im Abschnitt „Hin-  Erwartung), zum Menschendienst (in Beglei-  führung zur Systematischen Theologie“) fehlt  tung, aber auch in Politik, Diakonie, Nächsten-  ebenso wie ein eigenes Kapitel zum Judentum,  liebe, Mitleiden). So sehr akademische Theolo-  wenngleich Josef Wehrle und Hermann-Josef  gie von diesen Vollzügen zu unterscheiden ist,  Stipp in ihren Beiträgen (in der „Hinführung  so wenig lässt sie sich von ihnen trennen. Um  das Ziel, die Mitte und die Einheit der  zur Bibel und ihrer Theologie“) wichtige Hin-  weise auf die Bedeutung des Judentums für das  Theologie - im Bild: den „Dom“, an dem sie  Christentum geben. Akzente setzt das Buch  arbeitet - sichtbar zu machen und um damit  mit der Einfügung einer religionssoziologi-  „Sinn und Geschmack“ an der Theologie zu  schen Analyse und eines eigenen Kapitels zur  wecken, scheinen mir die „klassischen“ An-  Modularisierung der Studiengänge.  sätze geeigneter, die konsequent die Gött-  Das Buch ermöglicht eine pragmatische  lichkeit Gottes und seine Anerkennung  („Ehre“) wie die mit Endlichem nie zu be-  Orientierung in der akademischen Theologie  mit knapper Einführung in ihre Disziplinen,  friedende Sehnsucht des Menschen, seine  wobei die Hinführungen zur historisch-kriti-  Selbstverfehlung und Gottes rettendes Entge-  schen Methode m. E. besonders gelungen sind  genkommen (das „Heil der Menschen“) insden sachgerechten mıiıt
biblischen, historischen, systematischen und Texten und Theorien..., methodisches
praktischen Theologie. Der innere Zusammen- Analysieren und Rekonstruieren“, USW. (16)
hang dieser vier Bereiche un! ihr spezifischer Dass Theologie dies alles beinhaltet, soll nicht

bestritten werden, worauf zielt diese
wird anders als ın den Einführun VON
Beitrag ZuUur Aufgabenstellung der Theologie

Arbeit (das „Steineklopfen‘)? Fängt nicht
Eicher (1980) der Wohlmuth <1995) leider Theologie eigentlichen Inn dort
kaum erschlossen. Auf die Hinführungen s1ie iın ihrer theoretischen Arbeit (1Jott und den
folgen zwel weıtere Abschnitte „Weiterfüh- Menschen in den Blick nımmt, dass s1e nıiıcht
renden Perspektiven” un „Praktischen Fra- „rein theoretisc CC bleibt, sondern wieder
:  gen Unter „weiterführenden Perspektiven” dem übergeht, IVOIN s1e ausgeht: ZUIN Be-
findet sich eın Kapitel ZUT Orthodoxen Iheo- kenntnis, ZU) Zeugnis, ZU Gebet, ZU)

logie un:! ZU) Islam eine Verbindung ZU Gottesdienst (in Feıler, In Erinnerung und
Kapitel ZUuUr Okumene (im Abschnitt „Hın Erwartung), ZUIN Menschendienst (in Beglei-
führung ZUur Systematischen Theologie”) fehlt tung, ber uch in Politik, Diakonie, Nächsten-
ebenso WI1e eın eigenes Kapitel ZU Judentum, liebe, Mitleiden). So sehr akademische Theolo-
wenngleich Josef Wehrle und Hermann-Josef gıe VO  — diesen Vollzügen unterscheiden ist,
Stipp in ihren Beiträgen (in der „Hinführung wenig lässt s1e sich Vo  H ihnen trennen. Um

das Ziel, die und die FEinheit derZUr Bibel und ihrer Theologie ) wichtige Hın-
welse aufdie Bedeutung des Judentums für das Theologie 1mM Bild: den .  Dom - dem s1e
Christentum geben. Akzente das Buch arbeitet sichtbar machen un damit
mıt der Einfügung ıner religionssoziologi- „5Sinn un! Geschmack“ der T_hgolo%ieschen Analyse und eines eigenen Kapitels ZUT wecken, scheinen mir die „klassischen“ An-
Modularisierung der Studiengänge. satze gee1gneter, die konsequent die (JOtt-

Das Buch ermöglicht eine pragmatische lichkeit es und seine Anerkennung
(„Ehre‘) w1e die mıit Endlichem nıe be:UOrientierung ın der akademischen Theologiemıt knapper Einführung ihre Disziplinen, friedende Sehnsucht des Menschen, seıne

wobe!i die Hinführungen ZUr historisch-kriti- Selbstverfehlung und es rettendes ntge-schen Methode besonders gelungen sind genkommen (das „Heil der Menschen‘) 1INns



Literarische Berichte und Anzeigen

Zentrum der Theologie stellen. Alle Konzep- nellem Zeitalter ermöglicht C5S, kirchenge-
tionen und Rekonstruktionen VO  - ott un! schichtliche Entwicklungen stärker 1mM Längs-
Mensch In anderen Wissenschaften, in kultu- schnitt betrachten (wie Hersches „Mußfse

und Verschwendung” eindrucksvoll elegt),rellen „Zerstreuungen (225), Politik
Okonomie und Technik sind VOIl der die häufig Uniiversitäten beobachtenden
Theologie kritisch reflektieren un! zurück- profanhistorischen Disziplinengrenzen werlr-

zuführen auf den Je größeren Gott und auf den den dadurch mıiıt (G(Jewinn für den Leser
Menschen als se1n Bild, die beide Je mehr überschritten. { J)as Adiektiv „ökumenisch“
erkannt uUu1INnso mehr Geheimnis bleiben, impliziert ein VOINl Iath  AJolischen, protestan-

tischen und reformierten Kirchenhistorikernverfügbar und über jede Nützlichkeit hinaus.
Im „Durchblic Ikann den Leser diese emeinsam verfasstes, vergleichend angelegtes

innere Dimension der Theologie In den her- Lehrbuch, doch schon das Inhaltsverzeichnis
vorragend ausgewählten Bildern erreichen, die verrat, dass hier chronologisch un! parallel
dem Band beigegeben sind. S1e sind weıt mehr (und nicht immer verbunden) die Konfes-
als Dekoration der IMlustration, verweisen In sionsgeschichte der drei grofßsen Religionen

andelt wird. Während derihrer Darstellung auf das Nicht-Darstellbare l%ehstärker(vgl bes Ö, 216, 231) und eröffnen einen Mittelalterte kirchengeschichtlich
anderen Blick auf ott und Mensch. Um die gahız uropa behandelt, erfolgt in der Neuzeıt
„postsäkulare” Glaubenssituation WIeE uch die ıne stärker Konzentrierung auf den deutschen

Sprachraum und die dort stattfindende kon-Neuordnung der Studiengänge orlıentieren,
fessionelle Ausdifferenzierung geographischeware diese innere Perspektive in der 1D)ar-
und thematische en hätten dem Hanstellung des Studiums und der Disziplinen

durchgängig stark machen. buch übrigens viel mehr Anschaulichkeit
Tübingen Martın Kirschner verleihen können.

Jeder In dem vorgestellten Zeitraum for-
schende Historiker wird mıiıt Blick auf das

Thomas Kaufmann, Raymund Kottje Heg.) eigene, mehr der minder gut gesattelte und
Okumenische Kirchengeschichte. Vom beschlagene Forschun s-Steckenpferd Bere1l-
Hochmittelalter his ZUTr frühen Neuzeıt. che vermissen der entulerungen veran-
Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darm- dert vornehmen, doch wird hier mıiıt Blick auf
stadt 2008, S. 586 (Personen- und Orts- eine Lehr- und Handbuch für den Universi-
register). tätsbetrieb eın gediegener, in der Lehre viel-

fältig erprobter Überblick geboten. Jeder, der
Die vorliegende, teilweise DEU konzipierte sich Überblicken mehr der minder erfolg-

„Okumenische Kirchengeschichte , zwelıter reich versucht hat, wei1ß die Schwieri e1-
Band einer dreiteiligen nunmehr abgeschlos- ten der Aufgaben, das CNC „Zeiche

korsett“ USW. Kıne nunmehr ajourıerte Basıs-1ieM Serle, umfasst die Jange eıt VOon der
Kirchengeschichte des Jahrhunderts bis ZUT bibliographie ermöglicht die selbstständige
Aufklärung, darin eıträge VOIN Johannes Vertiefung. Jeder Unterrichtende wird mıt
Helmrath, Andreas Holzem, IThomas auf- (Jewiınn diesem gründlichen Handbuch
INanıl, Ludger Örntgen, Volker Leppiın, Bernd greifen und dann vermutlich eigene, indivi-
Moeller, ıIn Ohst, Rudolf Reinhardt G duell verschobene Schwerpunkte Jjenseı1ts der

Institutionszentriertheit des Bandes ın derHans Schneider und Herbert Smolinsky
fassend. Gegenüber der etzten, fünften Lehre setzen. Wenige inhaltliche Fehler haben
lage (Mittelalter und Reformation, dieses sich e1in eschlichen die „Religionskonzeption”
Standardwerkes wurde ıne veränderte CPO- In Nıe erösterreich VO'  e 15658 ware als „Reli-
chale Einteilung ewählt, ıne Mischung VO  — gionskonzession ' aufzulösen, 408)

Man hätte sich als Leser einen stärkerälteren (neu bibliographierten) und ‚U,
speziell für den vorzustellenden Band CT problemorientierten Z7u ang,; jenseits ıner
schriebenen exten erlaubt C3S; NeUE For- Abarbeitung der chrono ogischen, zugegeben
schungsergebnisse etwa Bereich der Kon- twas ermüdenden Ereignisgeschichte DC-
fessionalisierung, der Aufklärung) ANSCINCSSC- wünscht eın thematischer Zugang, der in
NeTr berücksichtigen. Der Weg einer voll. den eıträge von Johannes Helmrath, Ihomas

Kaufmann und Andreas Holzem aus me1linerständigen Neukonzeption wurde durch dieses
„Alt-Neu” ber nicht beschritten, Was melnes Sicht viel besser gelungen 1st. Für ınen
Erachtens uch ine vergebene Chance ın thematischen Neueimnsteiger waren zudem
einem ın den etzten Jahren deutlich uch Ver eichende Synthesen Ende der
Dynamik CWONNCHECHN Forschungsfeld (etwa Kapitel, für die Neuzeıit Diffterenzen

un:! Gleichförmigkeiten der KonfessionenBereich der Raum-, der Kulturgeschichte
Zusammenschau VonUSW.) darstellt. Die herausarbeiten, wichtig SCWESCH., DIiese Resü-

Spätmittelalter, Reformation un! konfessio- Mecs würden besser erlauben, die Fülle des
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deskriptiv Vorgestellten verarbeiten. Gerade Zusammenwirken der „Ordensgeschichte
die Aufarbeitung der differierenden Konfes- mıiıt Kunstgeschichte, Philologie, Musikwissen-
sionskulturen —4 verdeutlicht das Po- schaft Ja, srundsätzlich muıt allen (Jelistes-
tential eınes konfessionsvergleichenden nsat- wissenschaften und Ö! mMut ein1gen atur-
ZC5S, der stärker sOzilal- und kulturgeschichtlich wissenschaften“ Für ihn steht die

entiert.
zisterziensischen Ordenstradition des 1245
Hochschule Heiligenkreuz sowohl In der

uch hätte 111a eventuell die einzelnen
Teile besser koordinieren können das entstandenen Parıser Bernhardskollegs als
„Phänomen” des Kirchenreformators bei- uch der in der frühen Neuzeıt gegründeten
spielsweise hätte 18980081 in vergleichender Sicht Jesultenuniıversität Dillingen, die der Ausbil-
(etwa Luther eTISUuSs Zwingli un: Calvin) mıit

stand.
dung VO  - Mitgliedern anderer Orden ftfen

Erkenntnisgewinn für den studentischen Leser
darstellen können. Während die alteren Be1- Der Intention des Instıtuts, Förderung der
trage nahezu hne I ıteraturverwelse auskom- interdisziplinären Forschung, kommt der Be1l-
MeN, haben s1e die LICUH eingestiegenen Autoren trag VOIN Immo Eberl, Lücken In der /ıster-

zienserforschung, Dem utor gehtvermehrte Belege (nach einem Kurzzıtat-
system 1m laufenden Text) bemüht. esüumltle- weniıger ine inhaltliche Darstellung als
rend könnte INan JN, dass sich die fOr- ıne Auflistung VO  - Desiderata ın der Ordens-
schungsgeschichtlichen Entwicklungen der geschichtsforschung. Die 1Ns Detail gehende
etzten Jahre iın diesem Band ‚Wal deutlich Aufdeckung VO:  — Lücken der Ordensge-
abzeichnen, ber der Schritt einer stärkeren schichtsschreibung bietet mannigfache Anre-
Problemorientiertheit Aaus der Sicht eines kir-

beachteten Gebieten der Zisterzienserfor-
Beschäftigung muıt bislang wen1g

chengeschichtlich dilettierenden Rezensenten
der Darstellung nicht gesetzt wurde. schun
Wıen Martın Scheutz Michael TNST, Der hl. Abt Stephan Harding

Von ( iteaux und seine Bibel Im Kontext der
Vulgata, exte und Vulgata-Revisionen his

Schachenmayr, Alkuin Volker Hg.) Aktuelle ZU Jahrhundert, ordnet die Bemühungen
Wege der Cistercienserforschung. For- des dritten Abtes VO:  - ( iteaux den late1-
schungsberichte der Arbeitstagung des Eu- nischen Bibeltext in die Geschichte der bereits
ropainstitutes für cisterciensische (Ge- 1im Jahrhundert in Nordafrika einsetzenden
schichte, Spiritualität, uns un: Liturgie lateinischen Bibelübersetzung eın Er stellt

der Päpstlichen Phil.-Theol. Hochschule Stephan damit die eihe der bedeutenden
Benedikt Heiligenkreuz VO Theolo C} die sich ınen mıiıt der
November 2007, Heiligenkreuz: E- &.  gata Hieronymus noch keineswegs CI -

Verlag 2008, ISBN 978—-3-9519898-—-2-2, reichten verlässlichen lateinischen Bibeltext
163 Seiten, weniıge sw-Abbildungen. bemühten. Dabei gIng Abt Stephan keines-

allein eın rein wissenschaftliches
Zu Beginn des Jahres 2007 wurde in der jegen, sondern, wI1e bei der Benediktsregel,

österreichischen /isterze Heiligenkreuz die eine für die Liturgle des Klosters und seline
„Päpstliche Philosophisch-Theologische och- ersten Tochtergründungen verlässliche
schule Benedikt die einzıge Hochschule thentische Grundlage. Der Verfasser gibt einen
des /isterzienserordens, In Anwesenheit des kurzen Einblick in die Entstehungs- unı
Papstes errichtet. Im gleichen Jahr entstand Wirkungsgeschichte der vier Bände umfas-

Verbindung mıt dieser das „Europa- senden Stephanusbibel und gelangt ıner
institut für cisterciensische Geschichte, Spir1- Würdigung der lateinischen Bibelrevision des
tualität, Kunst und Liturgie” (EUCist), ZuUr Zisterzienserabtes, die bereits hohen wI1ssen-
wlissenschaftlichen Erforschung der Ordensge- schaftlichen Ansprüchen genugte einer Zeit,

der noch keine heutigen Ma{isstäben
Arbeitsbericht als einen Aufsatzband der ersten
schichte. Der vorliegende Band stellt her inen

recht werdende Textkritik gab Der uftfor
Tagung des Instituts dar. Es geht In ihm darum, g1at seinem Bericht dankenswerterweise ine
durch die Referentenbeiträge einen Überblick nach Jahren geordnete Literaturliste beigefügt
ber die Ziele und Forschungsgegenstände des In seinem Beitrag, Die Planung einer ( 362
Instituts vermitteln. tercıienseruniversıität In Salem Im ahrhun-

In recht persönlichen en würdigt dert, gelingt Ulrich NapPp, den Zusammen-
zunächst der Rektor der Hochschule, arl hang der barocken Neugestaltung der Boden-
Josef Wallner, in seiner Begrüßungsrede Ent- seezisterze mıt der geplanten Zentralstellung
stehung und Anliegen der Hochschule. Alkuin Salems in der Oberdeutschen /Zisterzienser-
Volker Schachenmayer, Vorstandsmitglied der kongregation darzustellen. Dazu gehörte uch

ein dem wachsenden Selbstbewusstsein desEUGist, sieht die Chancen des Forschungs-instituts In der interdisziplinären Arbeitsweise, Klosters aANSCMESSCNCS Ordenskolleg. Wurden



Literarische Berichte und Anzeigen

geht die Mechanismen, die die VOIN dendie Salemer Konventsangehörigen AauSgeC-
Konventen verlassenen und Rumen gC-henden Mittelalter zunächst in Parıs, später in

Heidelberg, und in der frühen Neuzeiıit wordenen englischen /Asterzen den VOINl der
Jesuitenkolleg in Dillingen ausgebildet, breiten Offentlichkeit angeNOMMECNCNHN Bau-
sollte Salem für den Bereich der Oberdeut- und Kunstdenkmälern haben werden lassen.

Seine „Projektskizze” gliedert die vierschen Kongregatıion dessen Stelle treten.
Themenkomplexe Historiographie, Topogra-Während des Dreifßsigjährigen Krieges mMusste

Salem 1632 die hochgesteckten Pläne auf- phie, Bauforschung und bildende unst, S Z

geben. ach dem Klosterbrand VOIN 169 / Formung des kulturellen Gedächtnisses”, das
wurde kein Kollegiengebäude mehr für ih: dort deutlichsten hervortritt, 95

ebaut. DIie universiıtären Pläne blieben In Reiseführer das elitäre Fachwissen auf die
Bedürfnisse e1InNnes gesellschaftlich vielschichti-Salem Iso Episode, stehen ber 1mM N:  1

Zusammenhang miıt den Plänen der euge- Publikums zuschnitten und diesem
durch den Besuch der historischen Stättenstaltung der /isterze 1m un! 17. Jahr-

hundert. ıne unmittelbare Synthese VO asthetischer
Fıinen Überblick über die liturgie eschicht- Erfahrung ermöglichten . (S. 159)SAletel der Als eın ufruf Mitarbeit „der ganzehliche Entwicklung der /isterzienser

Cistercienser-Familie” (S. 162) ist der kurzeBeıtrag VO  — 1US ın Maurer, Die liturgi-
sche Bewegung ıIm Zisterzienserorden, Entwick- Beıtrag VO'  e} Frank Sasama, Cistopedia, aten-

Iungen Von der des Jahrhunderts his sammlung allen Cistercienserklöstern Un
ZU: E: Vatikanischen Konzil. s geht darin mehr verstehen. Im Auftrag un mıt
die 1m Jahrhundert einsetzende Suche nach nterstutzung des Generalatshauses werden

durch Cistopedia ın Anlehnung die nter-einer authentischen Liturgle. Ausgehend VOINl

den Benediktinern, bestimmte die auf Authen- net-Enzyklopädie Wikipedia ordensrelevante
ızıtät gerichtete liturgische Bewegung uch die aten gesammelt und auf der Webvseite des
/isterzienser, zunächst der strengen Obser- Zisterzienserordens (www.ocist.org) 1Ns etz
VanZzZ, der Trappiısten, annn ber uch der gestellt. Gedacht ist iıne umfassende I )ar-

stellung, Bildersammlung und Bibliographieallgemeinen Observanz. Der Vertfasser weılst
des gesamten Ordens.nach, dass durchaus CNC Kontakte /AME

schen beiden Observanzen ab Als Publika- Insgesamt betrachtet, stellt der schlicht auf-
t10Nsor für die WISSENSC aftliche liturgle- gemachte erste Band das „workshop artige
geschic tliche Forschung des Ordens diente Ergebnis „der Arbeitstagung des Europainsti-
insbesondere die Ende des 19. Jahrhun- für cisterciensische Geschichte, ‚pırıtua-
derts entstandene „Cistercienser Chronik”. lität, uns un Liturgie” dar. He aNgC-
Praktische un:! wissenschaftliche Impulse g1IN- sprochenen Bereiche finden 1ın dem Bändchen
gCmH twa VO wiedererstandenen schweize- Berücksichtigung. Es bleibt wünschen, dass
rischen Kloster Hauterive, ber uch VO'  — der dies erst den Anfang einer dem europawelten
österreichischen Zisterze Heiligenkreuz aus, Anspruch des Zisterzienserordens gerecht

werdenden Tradition bildet.
/weıten Vatikanums hinaus weiıter wirkt.
eiıne Entwicklung, die ber die Neuerungen des

Haına rnd Friedrich
Jörg Oberste, Vıisıtationen Un Generalkabpi-

tel, Neuere Forschungen ZU; cisterciensischen
Modell der Ordensverfassung fuflßst auf den VON Klaus Schreiner (Hg.) Heilige Krıege. Religiöse
Kaspar ın den /Uer Jahren in Berlin Be ründungen militärischer Gewaltanwen-

dung: Judentum, Christentum und Islam 1mbegründeten und VO:  - Gert Melville ın den 900er
Jahren zunächst ın Münster, späater in Dresden Vergleich. (Schriften des Historischen Kol-
fortgesetzten Forschungsarbeiten ZUT VeOeI- legs, Kolloquien, 78% München 2008
gleichenden Ordensgeschichte. Auf die Er-
gebnisse seiner eigenen Tätigkeit in Münster „Friedenstheologische Grundsätze VON

und Dresden stutzt sich der VOI1l den nstıitu- heute lassen nicht mehr Kriegsdienst,
WI1Ie Jahrhunderte lang der Fall WAar, alstionen der frühen Ordengeschichte, des (Ge-

neralkapitels un! der Visitation ausgehende Gottesdienst begreifbar machen“”, des
Bericht des Autors Die das Verhältnis VO  - Herausgebers pomtierte Option ganz A
Gesamtorden un FEinzelkloster bestimmende fang S1e macht die Perspektive deutlich,
Verfassungsgrundlage besafß großen FEinfluss unter der diesem Kolloquium eingeladen

wurde Der Begriff des „Heiligen Krieges’auf gleichzeitige wI1e die spateren Ordens-
beschreibt in Schreiners Perspektive die mili-gründungen.

Be1l Jens Rüfter, Ars Scientia MemoaorIı1a. Folge eines reli sen Totalisierungs-
Zur Wechselwirkung von UnNnsSs un Wissen- PFOZCSSCS, ın dem gO iche Beauftra
schaft hei der Schaffung kultureller Traditionen einer fanatischen un: besonders SCW tätıgen

Beispiel sakraler Cistercienserarchitektur Steigerung des gewöhnlichen Krieges geführt
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zwischen bestimmten religiösen und daraushabe. Solchen Kriegsideologien uch durch
historische Analysen treten, ist folgenden besonderen bellizistischen Struktu-
aller Ehren We  $ TCIN nahelegen? Soll „Heiliger Krieg  ‚: Iso ıne Je

Der Band selbst zeigt allerdings deutlich, zeitgenössische Erlebnisweise un! diskursiv
ass dieser Versuch, für die Kriegsgeschichte vermittelte Erfahrung der ine analytisch
des lateinischen kuropa der Vormoderne rekonstrulerte Orm des Krleges bezeichnen?
„Heilige Kriege” begriffsbildend postulie- Ist Ersteres gemeint, ware mehr der minder
ren, erhebliche Probleme aufwirft, weil, WIe jeder Krieg „Heiliger Krieg , WEl und weil
auch der Hg klar sieht, „„Heiliger Krieg‘ kein religiöse Deutungsmuster der deren Säkula-
Begriff ist] dem eindeutig definierte Begriffs- risate 1m Kriegsdiskurs aufgefunden werden
merkmale analytischer Prägnanz und T1IN- können:; gilt hingegen GUzteres:; ist das uster
SCNZ verhelfen.“ (XIX) aher neigt Schreiner mehr als UNSCHAU:; „Je pauschaler die ede
dazu, die Sakralisierungsschübe, welche dem VO ‚Heiligen Krieg, desto massıver die

Behauptung, werde besonders aggresSIV,Krıeg wI1e anderen Begriffen der politischen
emantik Im un! 20. Jahrhundert zuteil blutrünstig, fanatisch geführt. WDer eifernde
wurden, als einen Rückgriff auf twas eigent- ‚Gotteskrieger' als entmenschlichte Divinal-
ich bereits Uberwundenes, also als Wiederkehr bestie auf diesen Grundton sind In der
des Heiligen Krieges in der Moderne lesen. glaubenserregten Gegenwart viele eutungen
DIiese Konstruktion ber ist daraufangewlesen, des ‚Heiligen Krieges’ ' gestimmt. DiIie
unterschiedslos und wen1g begriffsscharf alle Behauptung, „da{fß jedem rieg ıne Sakralisie-

rungstendenz immanent ISEE.  AS, mache den Be-religiösen Merkmale, Deutungen und Ver-
haltensweisen, die In der Christentumsge- rift des Heiligen Krieges schlechterdings
schichte des Mittelalters und der Frühen inhaltsleer” das schreibt Friedrich Wılhelm
euzeıt, ber uch noch in den technisierten Graf In seinem aufßserst lesenswerten Beıtrag,
Weltkriegen der Moderne begegnen, als Symp- der über die „Sakralisierung VO  a Kriegen”
tome des „Heiligen Krieges’ lesen: „Folgt begriffs- und problem eschichtliche yrwägun-
I11all den sprachgeschichtlichen Befunden des SCH anstellt (1—30, ler dem Konzept
Mittelalters un der Frühen Neuzeit, können „Heiliger Krieg” Recht 1Ns Stammbuch.
als heilig gleichermafßen Gesinnungen, and- Denn dass nıicht die Theologen der
lungen und Intentionen, Rituale, Zeichen und Vormoderne {l die die Theorie des
Medien, liturgische Gegenstände und Lokali- Heiligen Krieges haben, sondern
'aten charakterisiert werden, die 1in kriege- eın bestimmter ‚wel1g der modernen bibelwis-
rischen Aktionen mıt ott in Beziehung stehen senschaftlichen Forschungsgeschichte IIS-
der VOIl ott Medien selnes Wirkens kursfeld ‚Jahwes ‚Heiliger Krieg””, dieses

Phänomen gleichsam gezielt herbeigeschrie-gemacht werden. Das Epitethon ‚heilig‘ bün-
delt verschiedenartige religiöse Merkmale des ben wurde: dass Englands koloniale Hilflosig-
‚Heiligen Krieges’, hne s1e In geschärfte Be- keit 1m Umgang mıt renıtenten Muslimen ZUT:

orifflichkeit überführen.“ Beispiele für ethnographischen Hybridisierung VonNn „Holy
diese Vorgehensweise eb VIII-XVIIMD) War“ und „gihad” führte, die INan dann auf

Für ine solche er-T’'ypologie stehen Judentum und Christentum zurückprojizierte;
allerdings keine distinkten Merkmale ZUT Ver- ass die Freiheitskriege, nicht die Kreuzzüge

und Konfessionskriege den „Heiligen Krieg  xxfügung, als 1M christlichen iınn gerecht
interpretierte Kriege religionis Von jenen prominent machten und Aass dort
Kriegen unterscheiden, deren Geschehen nationale, nicht christliche Heiligtümer gng
religiös gedeutet wurde, hne dass s1e faktisch alles das macht raf geradezu schneidend
religiöse (Mit-)Ursachen hatten. Selbst die transparent: „DIe verschiedenen lateinischen
Unterschiede zwischen jenen Kriegstypen, Christentümer kennen keine eigenständigederen Motivstruktur dominant uch religiös theologische Lehre VO ‚Heiligen Krıeg

10) er „Heilige Krieg”, Mag INan nach-WAar, den Kreuzzügen, Reformations- un!
Konfessionskriegen, konftessionellen Bürger- tragen, ist die Erfindung der „relig1ös Unmu-
kriegen der Türkenkriegen, lassen sich sikalischen“ (Max Weber eingeschlossen) und
nicht herausarbeiten. Schliefßlich liegt hier ıne der politisch un militärisch Enthusiasmierten
Redeweise VOTL, die zwischen den Deutungen ın der Moderne; erfolgreich wurden dessen
der Je zeitgenössischen Akteure und der Legitimierunsgpotentiale erst, nachdem InNnan

kriegstypologischen Analyse post nicht die ethischen Einhegungsbemühungen christ-
trennscharf difterenziert: Glaubten erstere licher Theologie durch Säkularisierung des
der gaben sS1e VOT, vermeintlich geheiligte politischen Denkens erfolgreich abgestreift
Gewalt üben; gab 11UT bestimmte hatte.
Gruppen, die das taten® liegt eın wieder- Darum befremdet der Beıtrag VOINl Aharon
holt erhebbarer Katalog VO  ; Merkmalen VOT, Oppenheimer über „Heilige lege 1im antiken
welche immer wieder einen klaren Konnex Judentum“ (31-42) Dass der „Monotheismus



Literarische Berichte un Anzeigen

ruppe ıne gemeinsame Anfälligkeit derals Anlass ZU Krieg” gelten habe, wird,
erläutert insbesondere für die hellenistisch- abrahamitischen Religionen den Heiligen
römische Epoche, bedenkenlos vertreten, ob- Krieg signalisieren
ohl der derzeitige exegetische Befund ıner Es folgen Beıtra ©C die Begriff und Sache des
solchen Ihese erhebliche Schwierigkeiten be- „Heiligen Krieges der christlichen 1egS-
eıtet, insbesondere Was die In der Christen- geschichte nachspüren sollen. [)as Ergebnis

ber ist Hes andere als eindeutig. Werner Ecktumsgeschichte breit reziplerten Landnahme-
kriege betriftt: die Sonderstellung der Kriegs- befragt Constantıns Sleg der Milvischen

innerhalb des gesamten Kanons der Brücke als Modell für den Heiligen Krieg
Hebräischen Bibel, die jenseıts der Landnah- (71-91) Deutlich wird die Verflechtung mıiıt

der heidnischen Kriegsdeutung herauspräpa-mekriege als defensiv beschriebene ung
riert, die ınen formell unter den Schutz derdes biblischen Israel, die höchst widersprüch-

lichen Merkmale der Landnahmetexte, die ın (JOtter gestellten, nicht etwa ınen ethisch
ihrer Endgestalt weitgehend auf der Redaktion gehegten rieg als hellum ıiustum ansah, SOWI1E
und Überarbeitung durch ıne „deuterono- der CNSC ideologische Zusammenhang VO

mistische“ Schule beruhen, welche den Kailser, Gottheit und dieg Krlieg, schliefßlich
die dominante Rolle des Konzeptes der Sieg-Untergang Israels und die Verschleppung 1nNs
hilfe des stärkeren Gottes, die noch keineswegsbabylonische erklären versuchte, die

Gewalterzählungen der Hebräischen Bibel als VOonNn einem prinzipiellen Monotheismus BC-
theologische Reflexionen extremer muilitäri- pragt WAar. Nicht TrSst Chlodwig, sondern schon
scher Niederlagen, die heutige Einsicht, SC- Constantın wurde auf nicht-christliche Weise

Christ, darf INan folgern, un ‚WaTl 1m Kontextstutzt durch exegetisch-literaturwissenschaft-
liche w1ıe archäologische Methoden, dass die des Krieges. Systematisch diskutieren bleibt,
dort berichteten Landnahme-Kriege dieser welche Konsequenzen für die westliche
orm niemals stattgefunden haben das alles Kriegsgeschichte hatte, ass das Christentum
wird hier überhaupt nicht diskutiert. Für den sich genötigt sah der bereit erklärte, diese
Vergleich mıiıt dem Islam steht der Beitrag VO  - religionsphänomenologische Lücke füllen.

Rudolf Schieffer beschreibt unter dem TitelTilman Nagel: Kämpfen bis z endgültigen
Triumph eli 10n un! Gewalt islamıi- Iuducium De1 vorwiegend mittelalterliche
schen (‚ottesstaat (42-54) Expans1onismus lege, insowelıt s1e als Gottesurteile aufgefasst
und Gewaltneigung islamischer Staaten WeTI- wurden 219-228, Warumll hier?®). ntier den
den sehr einleuchtend VOT allem mıiıt einer Voraussetzungen der Stammes- un:! Krieger-
unterentwickelten, VO  — der Scharia blockierten elt der Völkerwanderungszeit War die „Ver:
politischen Institutionenbildung, ınem feh- quickung on Volk un: Religion” uch 1M
lenden staatlichen Gewaltmonopol un! einem rıeg CIN18, dass der ‚natürliche‘ Krieg
daraus hervorgehenden Legitimitätsmangel zwangsläufig den stärkeren Gott, nicht ber
und elıner permanenten staatlichen nter- den gerechten rieg forderte. FEinmal In SCH-
finanzierung erklärt. „1as Abebben der Erobe- tilen Sozialkontexten christianisiert, mMusste die

Idee des stärkeren €es und seiıner Sieghilferungsbewegung führte P | O ZUTL völligen Zer-
ruttung der finanziellen Grundlage des islami- dann uch den imperialen Miss1ı0ns- un
schen Gemeinwesens“, Nagel, und darum Taufbefehl 1m Kontext des Krieges legitimie-
MUSSsSeE „die schariatische Staatstheorie das TC'  S Als im hohen Mittelalter die Dekretistik
Konzept der ewegun konservieren die Lehre des gerechten Krieges L1ICUu die
Darum „untergräbt nıe überwundene moralphilosophische und politische Diskus-

S10N einführte, wurde die Idee der göttlichenKonzept des Staates als einer Eroberungs-
bewegung die nach westlichem uster aufge- Sieghilfe jedoch nicht überwunden, sondern
bauten heutigen islamischen Staaten“ 54) vielmehr als allgemeiner Topos bedeut-
solche Einsichten fundamentale nter- samsten, WE uch keineswegs allgegenwär-
schiede gegenüber den westlichen Prozessen igen Flankierung der Prätention, für ıne wI1e

immer geartete gerechte Sache kämpfen.der Staatsbildung und Rechtsentwicklung In
1 J)ass (‚ott mıit den Seinen se1in würde, War bisspannungsreichem Verhältnis den christ-

lichen Konfessionen (und natürlich uch ZU ZUT Beliebigkeit ubiquitär anschlussfähig, ob:
Judentum) hätte 11an sich, dem Untertitel wohl noch die mittelalterlichen Quellen mıt
entsprechend, vergleichend diskutiert gC- der darin enthaltenen Vorstellung des Iudi-
wünscht. Hans Maıer schreibt hingegen einen CIum Det, die Aus anıg des Krieges eın

Gottesurteil erblickte, zurückhaltend UI11ll-flächigen Überblick Wirkungsgeschichte
des Combpelle intrare (Lk 4;16—24) für die gıngCn aher kann, selt den Forschungen
Gewaltlegitimationen des abendländischen insbesondere VO  - Ernst-Dieter ehl und Jörg
Christentums, mıiıt der Erklärung der eli- Oberste, VO Gedanken des „Heiligen Krıe-
gionsfreiheit auf dem 1L Vatikanum als es uch 1m Kontext der Kreuzzuge und
Kontrastfolie sollen diese drei Beiträge als Häretikerkriege keine ede mehr se1InN. Dieses
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Ergebnis bestätigt, freilich mıt schwankender, schen Mächtesystems und den alten Univer-
nicht Krıterien rückgebundener W eıterver- salbegriffen der Christianitas, des Imperium

der der onarchia universalis spielten hierwendung des Begriffs „Heiliger Krieg” Ludwig
Schmugge: „Deus I0 Z/u den Wand- ebenso ıne Rolle wI1e die innere Staatsbildung,
Iun der Kreuzzugsidee 1mM Mittelalter die als emanzipatorische Herauslösung aus

93-108) Er unterscheidet zwischen der Ka größeren übernationalen Herrschaftsverbän-
nonistik, der Kreuzzugskritik und einer „‚theo- den vollzogen wurde. In diesem Prozess VeI-

suchte der agı die Religion unter seinelogie populaire‘ jener Zeit“ 94) Denn die
Kontrolle nehmen, während deren ITrägerQuellen den Kreuzzügen, uch die Selbst-

seiner Protagonisten, kennen den fortwährend die Suprematıe des religiösen
Begriff des hellum sacrum/sanctum ebenso Arguments für die politischen Entscheidungen
wen1g wI1e die Kirchenrechtssammlungen der Herrschaft behaupteten. Letztendlich sollte
und die Moraltheologie bis hin TIhomas sich das durchsetzen, Was die Zeitgenossen als

ratıio Status, raıison d’etat der StaatsralisonVOINl Aquıin. Entfaltet und systematisıiert wurde
vielmehr die Theorie des gerechten Krieges ZUT bezeichneten. Nicht Säkularisierung, sondern
Verteidigung der Christenheit die Be- Indienstnahme der Religion deren eigener
drohung durch islamische Mächte un:! die Bändigung, ber uch ihrer Instrumentali-
Rückgewinnung ehemals christlicher Gebiete, sierung für die staatliche Legitimität wurde das
wobe!l die Teilnahme einem solchen gC- Signum der spateren Frühen euzeıt: der
rechten rieg keineswegs automatisch den Dreifßigjährige rieg War hier europawelıt die
Kriegsteilnehmer rechtfertigte, gar heiligte. letzte Schwellenkontroverse. „In den eli-
DIies blieb ein Problem intentionsethisch Uun! 10NS- un! Staatenkriegen des konfessionellen
individuell zuzumessender Sünde der Sünd- Zeitalters addierte sich somıt die Repräsenta-

tionskapazität der Religion mıt derjen] derlosigkeit. Der Kreuzzugsablass Wal diesem
Politik, konkret die konfessionskirchlicglSinne keine kollektive Verklärung der Teil-

nehmer ärtyrern, obwohl die Kreuzfahrer ralrepräsentation mıt der frühmodern-staat-
sich selbst In der Regel sahen, sondern eine lichen Machtrepräsentation, einem gewal-
auf die Absicht der Teilnahme zielende indi- tigen, gewaltsamen Potential verbaler, bild:
viduelle Bufskommutation, wenn der Auszug licher, ritueller un: zeremonieller Aktivierung

der Menschen.“ DiIie Beanspruchung der Ma-ausschliefßlich aus Gottergebenheit (Dro sola
rienkulte In katholischen Heeren der Konfes-devotione) erfolgte. uch nordeuropäischen

Expansiıonsräumen ormulierte die christliche S10NS- wWwIe der Türkenkriege, ber uch die den
Kriegstheorie keine Begrifflichkeit des Heiligen Königen alttestamentlicher jege und eli-
Krieges ad PxXIra AU!:  D Jürgen Miethke, der sich gionsrenalssancen abgeschauten Modellierun-
mıt den Kontroversen zwischen Deutschem SCH der Reformationskönige un: -fürsten

rekurrierten somıit nicht auf eın überzeitlichesOrden und Polnischem Königreich auf dem
Konstanzer Konzil unter der Fragestellung des uster des vermeintlichen Heiligen Krieges,
Heidenkrieges befasst, nenn ‚Warl gleich ein- sondern als „politische Religiosität” (Schilling,

religiös begründete und fundamentalis- 134) auf ben jenen Zusammenhang VOINN

tische Gewalt 1ın einem Atemzug, entfaltet Herrschaft, Kriegsverantwortung, Opfer- und
Gelübdekult und göttlicher Sieghilfe, der derann ber diferenziert die Legitimationsprob-

lematik dieser Kontroverse. Er erhebt 'XCI11- Formensprache schon der vorchristlichen Re-
plarisch die „schrille Position“ des Johannes ligionsgeschichte ausgebildet worden WAar.

Falkenberg, der 99. einem heiligen, VOonNn Gott Klaus Schreiner selbst untersucht In frucht-
gewollten Krieg auf[ruft], uch wWenln das barer phänomenologischer Breıte „Kriege 1m
Wort hellum sancium nıcht In den Mund Namen Gottes, Jesu und Mariä”, insbesondere
nimmt“ 173 zeigt jedoch etzten Endes, ass „Heilige Abwehrkämpfe die Türken 1m
das eine Außenseiterposition blieb und sich die spaten Mittelalter und In der Frühen Neuzeit“
Vorstellung, Missionsgebiete selen generell als 1-1 Mehr und mehr wurden die
Land der Heiden qualifizieren un:! katholischen Herrscher gerade dadurch
behandeln, auf dem Konzil keineswegs allge- „ruhmreichen Verteidigern der abendländi-

schen Christenheit“ stilisiert, dass Inmeın durchsetzen konnte. och skeptischer
ihrem unmittelbaren Umiftfeld Ordensleute,sind Heinz Schilling, der die konfessionellen

Religionskriege in die politisch-militärischen insbesondere ranziskaner Uun! Kapuziner,
Konflikte der Frühen Neuzeıt eingebettet unter Einsatz VOIN wundertätigen Bildern,
sehen (  7-1  > und Dietmar Willoweit, Reliquien, reuzen und geweihten Fahnen

verweigerte Toleranz und geheiligte „die Vorstellung einer VO  - (Jott gewollten
CC 1mM Ritual VeEeI-Kriegsführung rechtsgeschichtlich fassen und gebilligten Krie

versucht 251—-266,; Warum Trst hier®). DIie körperten. Vor lem die Türkenkriege ften-
Auseinandersetzungen zwischen der sich VelI- barten diesen Iypus der Selbstdarstellung, In
dichtenden Mehrstaatlichkeit eines europäl- der „Repräsentationsbedürfnis und Frömmuig-
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ordneten Bandes, untersucht Hans Güuünterkeıt eın N: Geflecht“ bildeten. Efftektive
Breitenwirkung erzielte diese der Regel Hockerts auf beeindruckende Weise die rTasse1l-

dort, das ideologische Pragung der NS-Gröfßen im I1gläubig vollzogene Inszenı1e Un 1mM Medium Weltkrieg, konkret „Kreuzzugsrhetorik, Vor-OLV göttlicher Schlachten sehungsglaube, Kriegstheologie” auf „Spurender Propaglerung bestimmter ulte (Lepanto, Deutun in Hitlers ‚Weltan-Rosenkranz, einende Gnadenbilder Marıens religlöser
etc.) die fromme Zivilbevölkerung für die schauungskrieg “ Kr unterscheidet
Gebetshilfe In Anspruch nahm. Predi zwischen Hitler, der die NS-Weltanschauung
und Andachten verbreiteten diese Vorste un- „1N gesuchter und gewollter Dıstanz ZU)

Religionsbegriff” propagierte und den-
gCNM, wobei berücksichtigen bleibt, dass viele

noch bemüht blieb, „eine dezidierte Kr-dieser Popularisierungen Interpretationen pDost
eventum, Ja das Ergebnis sehr gesteuerter hebung VOINl Rasse und Volk ın den Rang etzter

Umformungs- und Reformulierungsprozesse bindender Werte mıit einem Gottesbezug [zu|
11. ber die Zuordnung dieser Ritualisie- verbinden“ während Goebbels’ „Ver:

hältnıs ZUr Sinnressource Religion 5 absolut
N:  1 ZUT Herrscherfrömmigkeit, alsSO ZUTr

instrumentell” War In Hitlers vagleren-Aktualisierung militärisch vollzogener Sakra-
lität und kultischer Schutzpflicht für das der Religiosität überlagerten sich verschiedene
Christentum, verlangt die Rückfrage nach Vorstellungen VO  — „Vorsehung”, die zwischen
der prägenden Bedeutung dieser Rituale für Schicksalsglauben und Imıitat eines persön-

lichen Gottverhältnisses eigentümlichden Krıeg selbst. Wenn 11all die eıtrage VO.:  —
schwankten. Ausgerechnet etztere Kriegsdeu-Eck, Schilling und Schreiner zusammendenkt:

Hat einen christlichen Kriegskult, jenselts tung bestärkten die deutschen Bischöfe durch
des Herrscherkultes und seiner Derivate, eiıne „der Politik ‚.her abgewandte Spirituali-
den Heeren der Frühen Neuzeıt überhaupt in sıerung des Krieges ; und der Anti-Bolsche-
nennenswertem Ausmafß gegeben? Hıer ist WISMUS wurde NU)  e ZUT Brücke für die aben-

teuerliche Behauptung, der Ostfeldzug se1lweıtere Forschung dringend notwendig, ber
„wirklich eın Kreuzzug, eın heiliger rıeg fürgibt zahlreiche Anzeichen, dass das nicht der
eimal und Volk, Glauben und Kirche, fürFall War und WITr kaum mıiıt fanatisierten

Gotteskriegern, sondern mi1t ihr UÜberleben Christus und se1n hochheiliges Kreuz“ (Rackl,
sorgfältig planenden, hoch diversifizierten Eichstätt:; 242 Gegenakzente sieht Hockerts
Personenverbänden tun haben. Der Beıtrag In den „Bemühungen, das traditionelle Moral-

system die hemmungslose Brutalisie-
VO  z Hans-Christof Krause über die Freiheits-
kriege 3-2 zeigt, dass sich der Krıeg, als [[U  - des Krieges In raft halten“ un in

sich über die Sattelzeit ZUT Moderne hin- dem generell sich verschärfenden Spannung
wegbewegte, keineswegs säkularisierte. ber verhältnis VOIN Kirchen und NS-Regime 245

Dennoch hinderten ihre „Sondersinngebun-welche religiösen eutungen der Krıeg der
gen die Katholiken daran, den rıeg HitlersModerne zugeschrieben erhielt, hing NU)  -
als das sehen, Was Warlr (249{.)weniger VO  } den religiösen als VOIN den

politischen Prärogatıven der Akteure ab' en azı) Der Begriff des „Heiligen Krieges” ist

„Heiligen Krieg” brauchte INan NU]  — als SINN- für religionsphänomenologische Vergleiche
stiftende Funktion für jede Oorm der Krieg- nicht hilfreich. Mıt ihm unklar assoz1uierte

moderne Orientierungen, Motivatıonen undführung, „jeden noch radikalen und funda-
Ressentiments blieben Randphänomene uchmentalen Eingriff in die menschliche Lebens-

welt, jedes noch außergewöhnliche, schwere und gerade in solchen vormodernen jegen,
Opfer, jede noch Sal  9 unmenschliche, die INa 1n uropa gemeinhin in grofßer
Ja barbarische militärische Maßnahme“ Selbstverständlichkeit als Religions- bzw. He1-
artikuliert „1N der orm eines todernst PC- lige Kriege identifiziert: 1n den Teuzzu
me1inten menschheitlich-universalistischen Muslime und Häretiker, in den Re ©18

mationskriegen einschliefßlich der franzÖsı1-Pathos““ Alteren Semantiken und Ra-
tionalisierungen stand das keineswegs immer schen und ischen Bürgerkriege, schliefßlich
entgegen, vielmehr liefen die uster der Be- Dreifsigjä rigen Krieg, W eder einer in

gründung und Bewältigung vielgestaltig den Quellen nachvollziehbaren all emeınen
SamımNCI)1. ennoch, Kraus, bleibt die Deu- Kriegstheorie noch einer Lypo ogischen

orm des Krie haben sich solche Vor-tungsperspektive des „Heiligen Kriegs” defizi:
Geschichte des estenstar; weil INan ben uch mıt Natıons- stellungen 1n

bildungskriegen, Volkskriegen, A einem zwischen Mittelalter un Früher Neuzeıt aUuS-

tiefen SINn Freiheitskriegen” tun hat, die kristallisiert. Die präzıse Erfassung VOIN Juden-
(um, Christentum und Islam verwischt dergeführt wurden, elementare Grundrechte
Begriff eher, als dass dafür klare Kriterienerlangen der sichern (216{f.)
bereit stellte. Der vorgelegte Band ist nebenChronologisch abschließend, WEl uch
seiner breiten Präsentatıion VO:  — Befundennicht Ende des thematisch seltsam unge-
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insbesondere uch in jenen Beiıträgen wertvoll, ras Oorgo schließlich den Paulinern und ihren
In denen diese Einsicht klar hervortritt. Vertretern 1m arischen Landtag 1m

Andreas Holzem 158 Jahrhundert S 65-179) Bereıts der ersteTübingen Themenkreis zeigt die orofße Bandbreite des
Buches.

Der zweıte Themenbereich, „MendikantenHeidemarte Specht und Ralph Andraschek-
Holzer (Hrsg.) Bettelorden In Mitteleuropa. ın Stadt und Land”, stellt die olle der unter-

Geschichte, unst, Spiritualität. Referate der schiedlichen Bettelorden ausgewählten Be1-
spielen dar. uch hier ist das Spektrum sehrgleichnamigen Tagung VO bis Marz
orofS Von P Geltungskämpfen zwischen2007 St. Pölten, St. Pölten: Diözesanarchiv
Franziskanern und Benediktinern 1n der mıt-2008 (Beiträge ZUTr Kirchengeschichte Nıe-

derösterreichs S: Geschichtliche Beilagen telalterlichen englischen Stadt“ (Anne Müller,
St. Pöltener Diözesanblatt 32 P 82-197), über die K Ansiedlung, Posi-

Seiıten ISBN: 978—3-901 863-29-5 Preis: tıon und Aufgaben der Augustinerklöster In

39.90 EUR spätmittelalterlichen Städten“ des deutsch-
Raumes (Susanne Fritsch,sprachigen

DIieses gewichtige Buch veröfftfentlicht die 98-210), die Vorstellung des „Dominika-
eıtrage, die auf der internationalen StT. Pölte- nerinnenkloster[s| Velesovo/Michelstetten
ner- Lagung 2007 ZU) gleichnamigen Thema Laufe seines Bestehens“ (Jure Volcjak,

2112323 die ISM Handlungsspielräumegehalten wurden. In 38 Beiträgen werden
Ordens-, Epochen- unı moderne renzen religiöser Frauengemeinschaften in der Reichs-
überschreitend die Bettelorden und einzelne stadt Esslingen Neckar 11-16. Jahrhun-
Aspekte ihres Wirkens vorgestellt. Um der dert)” (Iris Holzwart-Schäfer, 352
Themenbreite Herr werden, wurden die „)ie Einnahmen und Ausgaben des Abens-
einzelnen Vorträge un: anschliefsend die Be1- berger Karmelitenklosters 1m 18 Jahrhundert”

(Maximilian Krodt, 253-285) bis hintrage des Tagungsbandes nach emenbe-
reichen geordnet, VO  e} denen der erste sich der „Bedeutung der Thüringischen Franzıs-
den „Orden 1im FEinzelnen“ widmet. ach kane FOVINZ das reli se Leben
einem einleitenden Beıtrag VO  e Johann Toma- und Jahrhundert“ (Christian Plath,
schek, der sich Beispiel der Admonter Z8RG=3 14), reichen die Ausführungen.

Die „Rolle der Zäsuren“, der nächste HeBenediktiner mıt der rage beschäftigt, w1ıe die
wahrnahmen menkomplex, hat als Schwerpunkt die eit deralten die uen Orden

Säkularisatiıon Ende des bzw. Be desSDwerden in NEeUMN Beıträgen die uen

Bettelorden vorgestellt. Roman Reisinger 19. Jahrhunderts. Dennoch umfasst erste

tersucht die Predigten des Francesco d’Assisıi Beıtrag dieses Komplexes, „‚Der Paulinerorden
der Schwelle der euzeit“ VON Gäbor Sarbakden Bürgerkrieg zwischen italienischen

(S. 316—325) thematisch den ÜbergangStädten (S. 24-34),; während Marcın Bukaia
schen Mittelalter und früher euzelıt, ein-auf die ethnisch-ökonomischen Unterschiede

zwischen den Franziskanern und Dominika- schliefßlich der Reformationszeıt, und geht
ern eingeht (S 54 und Ulrich Knapp VOTL gleichzeitig der rage nach, in Ungarn
Jem Beispiel der Esslinger Bettelorden ihr diese zeitliche Zäsur ıntrat. Ferner befasst sich
Verhältnis den Landesherren vorstellt Tomas Cernusäk mıiıt den „Dominikaner-

klöster[n| 1n Mähren 1n nachjosephinischerS 0-6. Dem schlie{fst sich ıne ZUSammm€eI-

hängende Gruppe VO  — Texten Al die die Zeit“ (S 263315 Mary Anne Eder mıt den
Karmeliter in Blickpunkt nehmen (Stephan „Zentralklöster[n| der Bettelorden zwischen
Panzer, DiIie Geschichte der Karmeliten 1m Säkularisation und Konkordat“ (S. 332-349),
Mittelalter Schwerpunkt Oberdeutsche in denen die Ordensstand verbliebenen

Geistlichen elegt wurden, un JirıProvinz, D Marıanne Sammer, Ideen-
Mihola mıt „‚Nutzlose n ] und gefährliche[n]geschichtliche Aspekte karmelitischer Marıen-

der Paulaner-verehrung, 74-806; Fdeltraud Klueting, „hiS- Untertanen‘. 7ur Aufhebun
tor1am provinclae et conventuum tenere“. Zur konvente der deutsch-tsc echisch-ungarI1-
Geschichtsschreibung des Karmeliterordens schen Provınz In den Jahren 4=4803°

S 50-367)©: Carm:], S.87-105) uch
Watzka den

üungere Orden
er nächste, wiederum csehr große Ihemen-finden Beachtung, stellt Car

„Hospitalorden des Heiligen Johannes VON komplex, der ebenfalls eıne orofße thematische
Gott ın der Habsburgermonarchie 1605— Bandbreite aufweist, widmet sich der „Kunst
1781 (S 06-132) VOTlL, Elisabeth Pauli widmet und Wissenschaft“”. FEinen Schwerpunkt bilden
sich dem Orden der Allerheiligsten Fragen ZUT Architektur (S dam Hindin,

Gothic (10e€eS kast. Mendicant Architecture ınDreifaltigkeit VO  > der Erlösung der Gefange-
Bohemia and Moravıa,NCNn un! seıine ätı eıt in den habsburgischen

Ländern (1688-1783) S 33-164)® und And- f  0-4'  » Markus Ihome, DiIie gerade g-
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schlossene Halle als Kirchenraum beli Bettel- VOIN Csiksomlyo 50-7bis ZUT Seelsorge
orden Un /isterziensern ausgehenden (Pieranton10 Pıattı, DIie Seelsorge der Augusti-
un: beginnenden 14. Jahrhundert S. 406- NneTr als „CUTIa monialium“ zwischen Mittelalter

un Früher Neuzeıt 22-7  4 reicht und432]1; Barbara Schedl,; Herzogshof Frauen-
damit umfassend die vielseitigen Tätigkeits-kKloster. Repräsentative Bettelordensarchitek-

tur Herzogtum Osterreich [S. 433-448]; bereiche der Bettelorden aufnimmt und präa-
Ingonda Hannesschläger, Konvente der Do- entiert.
minikanerobservanten 1ın Norditalien, 1390 Erganzt werden alle eıträge durch kurze

Abstracts ıIn englischer bzw. deutscher Sprache1550 Neue Aspekte Architektur und Aus-
und in vielen Texten beigefügte Abbildungen.S. 449-491]1; Stefan Burger, DiIie

Franziskanerklosterkirchen VOonN Kamenz Fın Register, bei dieser thematischen, reg10na-
Torgau und ihr Verhältnis AA Architektur der len und zeitlichen Bandbreite wünschenswert,
Pfarrkirchen 1500 1S.492-508]; Walpurga fehlt leider. TOTLZ dieser kleinen Kritik bietet
Oppeker, Barocker Bauwurm uch bei den der Band einen orofß angelegten Überblick
Bettelorden? 1S. 583-629|) ber uch Aus- über die zahlreichen Bettelorden SOWI1E ihre
stattung, Buchmalerei (Christine Andrä,; Buch- Wirkungsbreite und ädt ZUT weıteren Be-
malerei für die Regensburger Dominikaner- schäftigung mit diesen spannenden und In
innen. [ )as Lektionar VOINl Heilig Kreuz vielen Punkten bisher nicht sehr vertieften
5 509-538|) un!: die Klosterschätze (Susanne Forschungen ein.

Göttingen Nathalie KruppaHehenberger, Der kaiserliche Schatz bei den
Kapuzinern In Wıen. Zur materiellen Kultur
habsburgischer Frömmıu eıt N 39-5591];
Paulus Raıner, er kaiser iche Schatz bei den Jonathan Tom, Hartmut Lehmann, ames
Kapuzınern in Wiıen. Eın Beitrag ZUTr unst- Van Horn Melton (Hrsg.) Pietism in
eschichte eines habsburgischen Sakralschat- GermanYy and orth AmericaE

Burlington: Ashgate Publishing CompanYyZ N werden 1n einzelnen Aspek-
ten thematisıert. Den Abschluss bildet die 2009, 289 S., geb., 978-0-7546-6401-/
Untersuchung über „Klosteransichten aus

Herzogs Franziskanerkosmographie: Typolo- Die halleschen Pietismus-Kongresse haben
le und Quellenwert” VO:  a Ralph Andraschek- der deutschen Pietismusforschung 1nNs Be-

Holzer (S. 630-654) wusstsein gerufen: Es gibt eine lebendige,
intensive Pietismusforschung ın Amerika.Den letzten Schwerpunkt bildet das Ihema
Anders als die amerikanischen Piıoniere wI1e„Geistlichkeit”, das VO:  z der Ablassthematik

(Zdenek Uhlir, Heinrich Bitterfeld Aaus Brieg/ Frederick Ernest StoefHer (1912-2003) be-
rzeg und se1in Ablasstraktat 1ım Rahmen schäftigen sich heute die amerikanischen
seiner Reformtätigkeit S 682-688|) über Me- Forscher allerdings nicht mehr mıiıt der (Ge-

schichte des kontinentaleuropäischen Pietis-morla (Carola äggl, Gräber und Memorl1a ın
und Dominikanerinnen- INUs, sondern mıt dem Pietismus in den USA,den Klarissen-

klöstern des und Jahrhunderts un! dieser hat uch aus kontinentaleuropäi-
S.689-7  D Wunder (Sonja Reıisner, Kon- scher Perspektive erstaunlich Interessantes
kurrenz auf dem „geistigen Markt“ Dominı- bieten.
kanische Wunder- und Mirakelberichte des Der Sammelband Pietism In Germany and

North merı1ca E verein!: In sich13. Jahrhunderts 1m Lichte motivge-
schichtlicher Forschungen S 663-681|) SOWI1E eıträge amerikanischer und deutscher FoOor-

iritualität und Wissenschaft (Karl Brunner, scher, die überwiegend auf eine im Jahre 2004
orıe als Praxıs, Praxıs als Theorie. Humbert der EMmMOTY Universıity veranstaltete Kon-

VOIN Romans und Ihomas Von uın ferenz zurück hen. DIie deutschen Beiträger
G ne‘ Löffler, Wiıssensc aft (Ruth Albrecg(t Ulrike Gleixner, Hartmut

Lehmann, Hans-Jürgen Schrader, W iılliund Spiritualität Lichte des Buchbesitzes
der Franziskanerkonvente Leipz1ig und Temme, ermann Wellenreuther) behandeln
Chemnitz Über ang VO Mittelalter Ihemen 1m Horizont ihrer bereits bekannten,
Neuzeıt 15.706-721]; Andreas Scholten, in deutscher Sprache veröffentlichten Publi-
„Ende als alle die werelt gherne soude ten tionen. Interessanter für den deutschen

Leser sind die Aufsätze aus den USA SOWI1edansse gaCch, dat WI) dan sullen 1ın ONS gebeth
gaen!  { Entzifferung eines verlorenen Sprech- Aaus Kanada und England. S1e verfolgen teil-
kontextes anhand einer spätmittelalterlichen welse onkret-historische, teilweise überge-
Predigthandschrift aus dem Karmelitinnen- ordnete und forschungsstrategische Perspekti-
kloster „Onze ] ıeve Vrouw Vall Troost“ VeIl
Vilvoorde bei Brüssel .  0-75  » Norbert Der Pıetismus nahm 1n der Neuen Welt

seinen Anfang bereits Jahre 1694 DeutscheMedgyesy-Schmikli, Franziskanische Spirıtua- Einwanderer, die ihre Heimat manchmal,; berlıtät Beispiel der barocken Mysterienspiele
ZKG 121 Band UO-— 1
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nicht durchweg aus religiösen Gründen VeI- der Indianermission In Georgla beteiligt. DIie-
E: un der nicht UTr VONN Herrnhuternließen, brachten den Pietismus nach Amerika.

Es wurde ber keine Einbahnstrafße eingerich- gepragten 1733 gegründeten Siedlung Ebene-
tet, sondern vieltältig die üuück- und T wendet sich Helene Kastinger Riley
Wechselwirkungen. er Piıetismus des (Clemson University) nter anderem stellt

Jahrhunderts War eın „transatlantic pheno- S1e den aus Erfu: stammenden Indianermi1s-
menon“ (1) Neben radikalpietistischen Grup- S10Nar Christian Gottlieb Priber VO  —$ Er heira-

tete iıne Indianerin un setzte sich für die
pCN, die sich In Amerika etablierten, VOT

Rechte der Indianer e1in. Von der Kolonial-allem die Herrnhuter für die amerikanische
Entwicklung wesentlich. Zinzendorf selbst regierun geJagt, wurde gefangen un:! starb
hatte Amerika besucht. Mehrere eıtrage des 1744 ıIn Haffrt. Als „focal pomnt f an Atlantic
Bandes beschäftigen sich muıt diesem Teil- religious communıcatıon network“ 67) stellt

Alexander Pyrges (Universität Trier) Ebenezeraspekt des amerikanischen Pietismus und
VOT und behandelt diese Kommunikations-verknüpfen ihn mıiıt interessanten tuellen

Fragestellungen wI1e der Frauen-, Rassen- und zusammenhänge über eın Jahrhundert,
Judenfrage. bis 1828 Er bestätigt In diesem /usammen-

Beverly Prior Smaby (Clariıon Universıity of hang Beispiel der pietistischen Siedlung die
VO:  — der NEUCICH amerikanischen Geschichts-Pennsylvanıia) zeıigt, wWwI1e ın der Herrnhuter
wissenschaft vertretene Posıtiıon, dass nicht dieSiedlung Bethlehem der Einfluss der Frauen

zunächst orofß Wal, dann ber zurückgedrängt 70er-Jahre des 1 sondern TST die 30er-Jahre
wurde. Eine der führenden Frauen unfter den des Jahrhunderts als ‚watershed in Tans-

amerikanischen Herrnhutern, Anna Johanna atlantic history” anzusehen selen (66)
Piesch Seidel, beschreibt in ihrer Autobiografie Mehrtach wird uch der Salzburger Protes-

tantısmus thematisiert. Di1ie Vertreibung VOINdiese Zurückdrängung der Frauen un den
damit verbundenen „Schmerz” unter den 20 000 Evangelischen AUSs dem Erzbistum Salz-
Frauen über den Verlust ihrer „Leitschaafe” burg ın den 30er-Jahren des 18. Jahrhunderts

un! beklagt, dass ın diesem Zusammen- hatte, wI1e die Jüngere amerikanische For-

hang uch die Erinnerung die ehemals schung gezeigt hat, ıne starke Wirkung auf
die Entstehung des Treal Awakening. Erhel-prominente und beliebte (Gememmutter Anna
end ist der aus deutschen und amerikanischenNitschmann, „das gute Mamachen“

verloren ging. Katherine arte Engel (Texas Quellen schöpfende Beitrag Von James Van
A&  e University) untersucht, wI1e sich Bethle- Horn Melton (Emory University). Er ze1igt, WI1e
hem Von einer „Pilgergemeine‘ einer „Orts- stark die Salzburger VON pietistischem (Ge-

dankengut beeinflusst Eine besonderegemeinde” entwickelte un! nımmt dabei die
ökonomischen und missionarischen tivitä- olle spielte dabei Joseph Schaitberger aus

ten der Gemeinde ın den Blick. Jon Sensbach Dürrnberg, der in Nürnberg pietistisch gepragt
(University of Florida) behandelt die VO:  5 worden War und erstmals 1691 einen später
Herrnhut angestofßsene Entwicklung eigenstan- mehrfach und rweıtert NECUu gedruckten
diger schwarzer protestantischer Kirchen. 1E „Sendbrief” hatte ausgehen lassen, der uch
bei wird deutlich, WwI1e sich uch die Herrnhuter Amerika Verbreitung fand. Für die Pietisten

die Salzburger „the livin embodimentLaufe der eıt mıt der Sklaverei arrangler-
ten und 1m frühen 19. Jahrhundert ihre of Luther’s priesthood of all be jevers”
schwarzen Gemeindeglieder ZUT Gründung Der Sammelband wurde sorgfältig gestaltet
eigener Kirchen drängten. och die herrnhu- und mıt einem hilfreichen integrierten TrtS-,
tische Jesusfrömmigkeit lebhte 1ın diesen Personen- und Sachregister ausgestattet. Sämt-
schwarzen Gemeinden fort un: stärkte die liche eıträge sind ın englischer Sprache.

Osnabrück Martın Jungschwarze Identität. Herrnhuter uch

Ite Kirche
Schon Sl längerer eıt werden Hıerony-Andrew (Jaln: The Letters Jerome. Asceti-

MUS Schriften nicht mehr 1Ur als AusdruckCISM, Biblical ExegesIis, the Construction
of Christian Autorıity 1n Late Nt1quı seines tTwas fragwürdigen Charakters, sondern
(Oxford Early Christian Studies), Oxford als rhetorisch überaus geschickt gestaltete
Oxford University Press 2009, 286 e ISBN Dokumente interpretiert, miıt denen in
9/78-—-0-X2555 ganz bestimmter W eise auf seine Leser wirken

un! ihnen seiıne orm der Askese und der
Schriftauslegung nahe bringen wollte. Dazu
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haben nicht zuletzt uch die Arbeiten VO:  - Neben diesen beiden auf Marcella ZUSC-
Andrew Caln beigetragen, der seıit seiner schnittenen Briefcorpora behandeln das erste
Dissertation VOINl 2003 bei Danuta Shanzer und das vlerte Kapitel zentrale Ereignisse der
Cornell University) schon mıt einigen schwierigen römischen Karrıere des Hierony-
satzen hervorgetreten 1st. Darüber hinaus hat 1L1U!| die Von ihm zusammengestellte Korres-

gemeınsam miıt Josef Lössl] 1mM ahre 2006 pondenz muıt aps amasus, mıiıt der sich als
einen internationalen Hieronymuskongress VO  - [)amasus geförderter Schriftexperte profi-

lieren möchte S PODC and his scholar”,Jerome of Stridon: Religion, Culture, Society
and Literature In Late Antiquity) 1n Cardift 3-6 un die Briefe, die über seine Ver-
organısıert, dessen Referate gleichzeitig mıt der treibung AUus Rom 1m Spätsommer des Jahres
vorliegenden Monographie unter dem Titel: 385 Auskunft geben („Expulsion from S  Rome”“”,
„Jerome of Stridon: Hıs Life, rıtıngs and 99—-128) Dieses letzte Kapitel fällt insofern

etwas aus dem Rahmen, als sich ersterLegacy” erschienen sind.
Der hier besprechende Band bündelt :G Linıe dafür interessiert, die hinter den

Untersuchungen, die insbesondere das mittelbaren Ereignissen verborgenen Hınter-
Briefcorpus des Hiıeronymus kreisen, indem gründe aufzuspüren und daraufhin die Ver-

mutung aufßert, dass Hiıeronymus nicht aufsich fragt, wWwIe Hıeronymus gelingt, sich
gegenüber etwaıgen Onnern profilieren Betreiben des römischen Klerus
und sich VOIl seinen Konkurrenten abzugren- wurde, Rom verlassen, sondern dass der
Zen (4) Dabei geht VOT llem darum, die Familie der Paula gelang, ihn aus nicht mehr
rhetorischen Strategien verfolgen, miıt de- näher rekonstruilerenden Gründen kirchen-

rechtlich verurteilen lassen. Erst 1m etztenLIC1 Hiıeronymus sich gleichsam cselbst präsen-
tiert Abschnitt dieses Kapitels geht auf die

„Previous scholarship has identified instan- rhetorische Gestaltung un: Deutung dieses
Ces of autobiographical manipulation SOINEC schmählichen Ereignisses e1n, das Hiıeronymus
of the etters. This book however, 1S the first In C} 45 als Auszug AaUus Babylon und Rückkehr
systematic investigatıon of Jerome’s strategles 1INs gelobte Land interpretiert. i ie Bedeutung,
for manufacturing authority AC1I1OSS the whole die Rom für Hiıeronymus gehabt hat, wird Von

J: of his extant correspondence ‘ (6) ihm seither konsequent heruntergespielt. Da-
Als Ausgangspunkt wählt die beiden VOINl bei hatte sich seinerzeıt Jes hoffnungsvoll

Hıeronymus selbst zusammengestellten Brief- für ihn angelassen, wWwI1e die sehr bewusst
sammlungen: zunächst im ersten Kapitel den gestaltete Korrespondenz mıt aps' amasus
Epistularum ad diversos liber („The vVolce of zeıgt.
( HE calling the desert”, 34 mıt dem sich „Furthermore, suggest, that Jerome

leased both sides of his epistolary exchangesHieronymus In sorgfältiger Stilisierung als ein
erfahrener Wüstenmönch darstellt, sich als with Aamasus initially In Rome In order
spiritueller Seelenführer wohl inbesondere der the Christians there that he Wdads the
römischen Aristokratin Marcella empfeh- personal Scriptural advisor renowned
len. Danach präsentiert sich 1mM Marcel- pope“ 64)
lam epistularum liber, der dritten Kapitel kann sehr anschaulich zeigen, dass
(„Claiming Marcella”,e behandelt wird, Hieronymus se1in bereits angesprochenes Kon-
kurz nachdem Rom verlassen musste, als eın zept, sich als lateinischer Urigenes darzu-
anerkannter Exeget der Heiligen Schriften und stellen, 1n Rom konsequent fortführen wollte.
geistiger Leıiter eines namhaften relses VOIN An großangelegten Übersetzungen der orıge-

nistischen Kommentarliteratur 1Ns LateinischeAsketinnen rund Marcella. Anknüpfend
die Beobachtungen Von Mark Vessey, hatte Damasus kein Interesse, beschäftigte

wonach sich Hieronymus dieser Sammlung Hıeronymus jedoch mit der schwierigen
WI1Ie eın zweıter, lateinisch schreibender rige- gabe, die unterschiedlichen lateinischen Evan-
Nes in Szene SetZt: analysiert den lıber als gelienhandschriften mıt dem griechischen
gezielten Versuch, Marcella eine führende ext vergleichen. Oftensichtlich handelte
olle bei der Einführung der aristokratischen sich damit die Kritik iınes zeitgenössischen
Askese und der Auslegung der Schrift mıt .Xxegeten 1n, der spater als Ambrosiaster
Rückgriff auf das Hebräische zuzuwelsen, bezeichnet wurde. Genau diese Frontstellung

findet sich nach Ansicht Von uch in dersich selbst auf diesem Weg uch noch nach
seinem eigenen Weggang AUus Rom als Korrespondenz mıt Damasus, der Hıero-
entscheidender geistlicher Leıter dieser ruppe WB  U: seinen hermeneutischen Zugriff der
präsent halten. Gleichzeitig ging ihm Hebraica verıtas profiliert, gegenüber seinem
darum, „seinen“ asketischen Zirkel gegenüber Rivalen verteidigt und 1mM Gegenzug dessen
konkurrierenden Ansprüchen anderer spirl- Hermeneutik, WI1e Ss1e uns In den Quaestiones
tueller Asketen, wWwI1e etwa des Pelagius, der veter1ıs OV1 testamenti1 ogreifbar wird, der
uch Häretikern abzugrenzen. Kritik unterzieht. Vermutlich verbreitete Hıe-
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mehr über Fabiola (ep. 64; und 78)ronNyImMus den Briefwechsel mıt Damasus, dem
„Bischof der Bischöfe”, den Eindruck propagleren und gleichzeitig verstanden hat,
erwecken, seine höchst umstrittene Art der sich südgallischen Christen als Autorität In

Schriftauslegung werde anders als die des exegetischen Fragen empfehlen, w1e insbe-
Ambrosiaster VO aps selbst gut geheifßsen sondere die praefationes den langen Ab-

handlungen VOI ep. und 1241 deutlichund gefördert. machen.Die etzten beiden Kapitel vertiefen wel
bereits angesprochene Bereiche, für die Hıiero- Von erheblicher Bedeutung sind uch die
U Autorität für sich einforderte, zugleich drei Appendices 72 die seiner

Untersuchung beigegeben hat. Der erstejedoch uch mıt iner eihe VO  > Gegenspielern schlägt eiıne Einteilung der 1753 bei Hilbergrechnen musste: als asketische Leitungsfigur
( Ihe embattled ascetic sage”“, 29-167) und Aedierten Briefe nebst den beiden
als Experte für die Schriftauslegung G:Ihe inzwischen ebenfalls ZU ‚Orpus gehörenden
exegetical etters ,  CC 68-196) W ıe sehr sich (ep. 18* un! 275 nicht nach modern dogmatl-
Hiıeronymus uch nach seıner Vertreibung als schen Gesichtspunkten, sondern nach den
„Wächter der römischen Christenheit“ Konventionen der antiken Epistolographie

VOIL, die her nach der Funktion bzw.verstand, zeigt seine Streitschrift JOVI-
nlan, die ihm jedoch den Vorwurf einbrachte, nla{fß eines Briefes fragt. Im zweıten aufßert
se1ine darin geäufßerte Ablehnung der Ehe se1l sich den verlorenen Briefen und gibt 8881
nichts anderes als Manichäismus. Selbst seine dritten überaus wichtige Hınwelse ZUTr hand-
römischen Anhänger baten ih; Mäifsigung, schriftlichen Überlieferung der Briefe des

Hieronymus, deren Erforschung nter-Was seliner angeschlagenen Reputatıon nıicht
eben förderlich WAäal. Nichtsdestoweniger pra- schied den Briefcorpora seiner Zeıtgenossen
sentierte sich Hieronymus weiterhin als NeI- und/oder W idersacher noch kaum begonnen
kannter Wüstenasket und erfahrener spirituel- ist.
ler Ratgeber, etwa uch in Abgrenzung I dIie orofßsen Linıen des hier besprochenen

Werks hätte INan ‚WalLlr den bislang publi-Ambrosius, Sulpicius Severus und Pelagius.
zierten Aufsätzen des Verfassers nachlesenUm diese Abgrenzungen 11U)  — uch AaUus den

Briefen nachzuweisen, analysiert exempla- können, doch bündelt der vorliegende Band
risch drei Schreiben: C als iıne spirituelle die bisher erzielten Ergebnisse un zeichnet
Unterweıisung des in Norditalien ansässıgen uch VO' Briefeschreiber Hleronymus ein
Klerikers Nepotılan, C© K3n den gallischen überaus plastisches Bild als ınes OMO DE

der sich ın der Tradition des Urigenes stehendMönch Rusticus un! schliefßlich C 130 die
der römischen Aristokratie entstammenden sah und In all seinen Schriften beständig
ungfrau Demetrıas. [ )ass Hieronymus darum bemüht Wal, sich einflussreichen Gön-
C) se1in eigenes Leben der uste NnernNn empfehlen un:! potentielle der wirk-
Ambrosius 1INs Spiel bringt, der Begınn VO  e liche Konkurrenten AUS dem Feld schlagen.

DIie Monographie zeichnet sich uch da-De officiis ffen zugibt, VOor der UÜbernahme
selines mtes völlig unerfahren SCWESCH durch UuS, ass sS1e ansprechend geschrieben ist
se1n, ist ‚WaTl ıne immer wieder CErWOBCHC un uch die Leserschaft, die mıt den viel-
Möglichkeit, doch beweisen lässt s1e sich nicht. fältigen und sich überlagernden Kontroversen
Auffälligerweise stilisiert sich Hieronymus 1in des vierten und fünften Jahrhunderts nicht
C 125 als eın ägyptischer W üstenasket, sehr vertraut ist, jederzeit sicher leiten

CeIMaAaAS. Darüberhinaus sollte noch erwähntWas durch die nicht 1Ur aufgefallene ‚pitze
den Martın VO  z Tours des 1CIUS werden, ass 1n guter patristischer Tradition

Severus In C 125,9 noch verstärkt WIT Fast selbstverständlich nicht Jlein die englische
noch außergewöhnlicher als die Selbstdarstel- Sekundärliteratur ZUT Kenntnis g
lung als ägyptischer W üstenasket wirkt die in hat, sondern gleichermaisen uch mit den

deutschen, italienischen und französischenCD explizit Pelagius verwendete
Charakterisierung seiner eigenen Person als Veröffentlichungen vertraut ıst.

Katharina Greschateın Mose, der Demetrlas durch die Bochum
Wüste 1Ns gelobte Land führen Leider
untersucht dieser Stelle 1L1UT die VOIl

Hieronymus zielt eingesetzte W üstenerfah- Marıa (‚ramer Martın Krause: Das kopti-allseinen westlichen Konkurren- sche Antiphonar / und 11967)rung, die
ten VOTaus hat heraus egeben und übersetzt, Münster 2008

Im etzten Kapitel knüpft das zweıte (Jerus C1LHEr Theologisches Oorum 423
und vierte Kapitel und kann zeigen, dass 355
Hieronymus uch VOIl Bethlehem aus nicht

Diese wichtige und uch wertvolle Ver-aufgehört hat, seine spezifische Weise der
Schrifterläuterung 1im römischen Kontext 11U11- öffentlichung des koptischen Antiphonars hat
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einen langen Anlauf nehmen mussen, wWwI1e und des Textes nach liturgiewissenschaftlichen
Krause 1m OrWOo berichtet. Im orofßen Gepflogenheiten erwarten, sondern sind
(janzen 1978 VO:  — (ramer bis auf die natürlich eine SaNZC eihe VOINl Aussagen In

Einleitung und Indices abgeschlossen, dauerte diesem Antiphonar Von orofßer liturgiewissen-
nach dem Tod VO  Z (ramer (1898-1978) schaftlicher Bedeutung, WOZUu uch sehr viele

noch viele Jahre bis diese Edition un:! Über- Bruchstücke Aaus den Glaubensbekenntnissen
setzung des koptischen Antiphonars dann zählen sind, denen anhand früherer nter-
endlich erscheinen konnte. Dabei handelt suchungen systematisch nachzugehen ware.

Darüber und über einıge Eigentümlichkeitensich die erstmalige Veröffentlichung des
koptischen Antiphonars nach der einzıgen bei mehreren Passagen in diesem koptischen
vollständig erhaltenen Handschrift 575) Antiphonar, die miıt anderen christlich-orien-
AUusSs dem Jahre 890/ 1)as koptische Antiphonar talischen Quellen vergleichen sind, bin ich In

ınem ausführlicheren Kommentar mıt An-gilt als Vorläufer des „Difnar: In arabischer
Sprache, während das arabische AXalr ledig- gabe der jeweiligen Quellen 1m Original
ich stellenweise eine Verwandtsc mıt dem Oriens Christianus näher eingegangen. DIie
koptischen Antiphonar zeigt. Die einleitenden Edition und Übersetzung verdanken WIFr
Kapitel (1— 12) geben 1n Kap Eeinen generel- Cramer, Krause kommt der Verdienst
len Einblick ın die Handschriften; Kap. > die gesamte Einleitung verfasst haben,

zudem den Index und die Herausgabe dieseswidmet sich mıit Unterkapiteln dem Inhalt
des Antiphonars, die der wichtigen wichtigen Zeugen der koptischen Liturglie die
Informationen erkennen lassen, ass 111all andg haben.
sich mıt der liturgiewissenschaftlichen Fın- Tübingen Gabriele Wıinkler
ordnung des Inhalts schwer hat. Das
Kap. 6 dem und dem Zeitpunkt der

Benjamin Gleede: Platon un Aristoteles 1n derAbfassung des vorliegenden Antiphonars, wäh-
rend die beiden nachfolgenden Kapitel Aus- Kosmologie des Proklos, Eın Kommentar
kunft über das mehreren Handschriften den 18 Argumenten für die Ewigkeit der
überlieferte ifnar und 5Synaxar geben. Hıer Welt bei Johannes Philoponos, Tübingen:
wird ersichtlich, dass die Kopten den byzantını- Mohr Siebeck 2009
schen des Synaxar übernommen un! diehe Das aus einer Dissertation der CVaANSHC-heimisc Heiligen dazugesellt haben, WOTFrUu-
ber das Kap näheres berichtet. In den lisch-theologischen Fakultät der Universität
Kap 9—10 wird das Verhältnis zwischenn Tübingen hervorgegangene Buch enthält einen
phonar, Difnar und 5Synaxar besprochen und sehr eingehenden Kommentar den 18
wI1e das Antiphonar Difnar und Synaxar Argumenten, die Proklos für die Ewigkeit

der Welt vorgetragen hat (425 Seiten), davorweiterlebt. In diesem Zusammenhang wird
uch auf die Untersuchungen früherer ahre steht ıne Einleitung (36 Seiten), danach drei
durch Cramer (1968-1978), Quecke Seiten Schluss, folgen Bibliographie und
(1970) und Gabra (1989-1999) verwlesen. Register. Zur Bequemlichkeit des Lesers ist der
Besonders wichtig ist zudem das 11 Kapitel, in T1 Text nochmals griechisch (21 Seiten)

hne Apparat mıt einer eigenständigen ber-dem mıiıt Unterkapiteln die künftigen
gaben näher benannt werden. Fınen detail- setzung als Anhang abgedruckt. In einem
lierten Überblick über die relevanten Quellen Nachtrag geht kurz auf die nach ert1ig-
und die ] ıteratur für die weıtere Untersuchung stellung seliner Arbeit erschienene Ausgabe mıt
des Antiphonars bietet das Kapitel. An diese Übersetzung und Einleitung der Schrift DEe
Einleitung (pPP. 3-54 schliefst sich dann die Aeterniıtate Mundi des Johannes Philoponos

VO:  — Clemens Scholten eın (Fontes Christiani,Edition und die deutsche Übersetzung des
Antiphonars (pp. 55335 das die Bezeich- 64, Brepols, Tournhout 2009), denn Prok-
Nung tragt: 1Ias heilige Antiphonen-Buch der los ext ist 11UT In diesem Buch des Philoponos
a  er un! die Festtage der Heiligen haben auf uns gekommen, das bei diesem fehlende
WITr nacheinander aufgeschrieben, WI1eEe die Lehre Argument NUur in arabischer Fassung. Proklos

schöpft seine Argumente srundsätzlich ausder Kirche sS1e festgelegt haben“ Hervorge-
hoben werden verdient der ausführliche Platons neuplatonisch interpretierten 1 1ma10S,
Index über die griechischen er dazu kommen Bezugnahmen auf verschiedene
(pp. 37-361) Abgeschlossen wurde die CIND- Schriften des Aristoteles. Proklos argumentiert
fehlenswerte Publikation (1) mıiıt einem Lebens- beispielsweise mıt der Aussage des 1Tima10s,
auf von ( ‚. ramer8 einschlie{fßlich dass der die Welt erschaffende ;ott gut Wal,
ihres Schriftenverzeichnisses, un!: (2) miıt dass das Paradigma ew1g sel, dass der Demiurg
einem Literaturverzeichnis. Der liturgiewissen- ew1g ätıg se1 USW.
schaftliche Kommentar steht noch aul  D Nicht gliedert seinen Kommentar den e1nN-
1Ur ware künftig ıne Gliederung des Inhalts zeinen Argumenten (ausser bei Argumen

ZKG DAR Band 0-—1
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für Philoponos, sagt G.; stehe das korrektein einen textkritischen Teil, Angaben ZUTr
Verständnis des Timaı0o0s 1im Vordergrund,Struktur des Arguments und die Einzelkom-

mentierung. Im textkritischen Teil begründet uch wenn se1in Projekt als „christlich-
Abweichungen gegenüber der Ausgabe Von apologetisches” verstanden w1ssen wolle

abe (1899) wobeil sorgfältig nicht 1Ur die {[)as sehen Lang und Macro nicht S! doch uch
moderne Diskussion ZU ext einbezieht Scholten gelangt seiner ausführlichen Fın-
(Baltes, Share, Wilberding, Lang und Macro, leitung dieser ausgewOogChCH Sowohl- Als

a.), sondern uch die arabische Tradition. Da auch-Bilanz und tatsächlich sprechen Bibelzi-
uch diesem Teil sehr viel Arbeit steckt, tate und weıtere Stellen dafür.
könnte 111a bedauern, dass S1€ keinen Nieder- DIie Schöpfung ist eın zentrales christliches

Ihema. Das Interesse daran ist VOINl der Antikeschlag In ınem kritischen Apparat gefunden
über das Mittelalter bis heute in sehr VGI“hat. Der folgende Teil dient der übersichtlichen

Orientierung des Gedankengangs der einzel- schiedenen Zusammenhängen aktuell geblie-
nenNn Argumente. ES fehlen ber nicht wertvolle ben. (3.S fundierte Ausführungen erhellen den
inwelse auf die Filiation des Argumentes, Hintergrund dieses wichtigen Ihemas
seinen Zusammenhang mıt anderen Argu- ınem Wendepunkt der Kirchen eschichte.

FEinem aussenstehenden Betrac ter musstementen, seine allfällige Wirkungsgeschichte, auffallen, dass der Streıit die Ewigkeit derseın Vorkommen in anderen Werken des
Proklos, 1m Besonderen natürlich In seinem Welt, se1 U:  — einer der Gelehrten der einer
Timaioskommentar. religiöser Interessen, Tst ann möglich wird,

In der Einzelkommentierung, dem Kern- wenn AUS der „bildhaften ede  s. des 11malo0os
stück des Buches, gliedert Proklos’ ext in kosmologische und theologische Behauptun-
einere Lemmata,; die griechisch und pgCh werden. Be1l dieser Umformung, die aller-
deutsch voranstellt. Hıer findet die eigentlich din schon der Alten Akademie eingesetzt
inhaltliche Diskussion sta) un hier versucht ben scheint, treten die Funktionen der
G) die der Einleitung exponierte Ihese Geschichte ın ihren verschiedenen weılteren
begründen, das primäre Ziel der Schrift se1 die un! umgreifenden Zusammenhängen ın den

Hintergrund. Es ist nicht mehr wichtig, WasVerteidigung des korrekten Verständnisses des
Timal10s, und habe ‚mıt antichristlicher Pole- sS1e Zusammenhang mıiıt der Diskussion
mik nicht das eringste tun. Nachdem den aal bedeutet, und das philosophische
schon Helen Lang und Macro ın der Grundthema, das der Timaıo0s anschlägt, die
Einleitung ihrer Ausgabe des proklischen Unterscheidung zwischen Se1in und Werden,
Textes (2001) dafür eingetreten sind und wird durch die Alternative der 'Ihese der

Unendlichkeit der Welt un! göttlicher Schöp-Scholten das bestätigt, scheint sich hier eın
Onsens bilden, nämlich, dass Prok- fung abgelöst.

los Schrift nicht primar antichristlich mot1- Zürich Erwin Sonderegger
vlert 1st. Seine Argumente richten sich nach
vielmehr die aristotelische Kritik
Platons ]Timaı10s. Weıiıiter will Proklos, wI1e VOT Reinhard Yalz ermann Spiekermann

(eds.). Dıvyıne Wrath and Divine Mercy In theihm schon viele Platoniker, CHCH den W ort-
aut eıner allerdings „bildha Rede,“ C World of Antiquity, Forschun ZUNMM Alten
das Verständnis des Aristoteles (und CHCH Testament, Reihe, 33, A ingen Mohr-
heutigen Konsens) glaubhaft INaCcC e ass Siebeck, 2008, V, 279 S Paperback,
bereits Platon für die Ewigkeit der Welt 0/8—3- 16 149 820-—6
eingetreten sel1.

ach SUTZ! sich die Widerlegung des Der Band enthält englisch- und deutsch-
Philoponos der Sache nach hauptsächlich auf sprachige eıträge einem Göttinger Sympo-
das aristotelische Prinzıp der Unmöglichkeit S1IUmM Aaus dem ahre 2006 Er gliedert sich
unbegrenzter raft in be enzten Körpern. Miıt chronologisch rel Hauptteile über /orn

und Gnade als antik-vorderasiatische, antikeder Etablierung des riıstentums und der
Entwicklung der Vorstellung einer Schöpfung und spätantike „Concepts oft the Divine“
Aaus dem Nichts iıst die auf die rage Vorwort)
ach der Ewigkeit der Welt einem grund- Der Beitrag des Herausgebers über (1Jottes-
le enden Unterscheidungsmerkmal zwischen Orn und Gnade als hermeneutische „terms“

isten und Nichtchristen geworden. Wenn ist als „Introduction ” den Einzeluntersuchun-
deshalb Philoponos VOL christlichem ınter- SCH estellt. Göttlicher Zorn un!‘ gött-
grund Proklos mentiert, stellt sich liche (1na sollen ‚WarTlr als „crucial erms of
die Fra C; ob seine Ste ungnahame apologe- theological hermeneutics“ verstanden werden
tisch-re 121ÖS motiviert sel1l der nicht. Je nach- (S:33 definiert jedoch werden s1e als „theo-
dem ist seine Schrift Teil eines Gelehrtenstreits logische”“ Interpretamente menschlicher Kon-

tingenzerfahrungen, wobei „theologisch” reli-der eın Beispiel christlicher Apologie. uch
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Inschrift der zweıten Hälfte des vorchrist-gionsphänomenologisch fassbare Konzepti0-
lichen Jahrhunderts 2-1 als der histo-nalisierungen bezeichnen soll. |)araus folgt als

methodisches Aprior1: Alttestamentlicher und risch geographisch un! religionsgeschichtlich
polytheistisch-babylonischer (Jotteszorn „do nächstgelegenen Parallele ZU biblischen GO0t-
nNot essentially vary (S. 3) { iese maximale teszorn S 93) Hier wI1e dort dient das Konzept
Ahnlichkeit VvVon lem mıiıt allem als Resultat des (sotteszornes ZUT Deutung VOIN atastro-
eines maximal fragmentierenden Untersu- phen post. DIie Besonderheit des biblischen

Zornkonzeptes besteht arın, dass nach derchungsverfahrens soll allerdings Differenz-
wahrnehmung begründen: {ie alttestament- Katastrophe des Nordreiches eine posıtıve
liche Gnadenformel (zB x 34, nämlich Deutung der Geschichte und damit das
gebe dem rn-Interpretament ınen uCcI religiöse und kulturelle Überleben Israels als
hermeneutischen Kontext. Der exegetisch Juda ermöglichte S 121

Der Philosoph Michael Bordt (München)ohl doch eher schwierig begründende
Begriff der göttlichen atur (God nature) se1 begnügt sich nicht damit anhand VO  a Platons
nicht durch eine „correlation of divine wrath Nomo1 un! der Politeia darzustellen,
an mercy” bestimmt (S 16), sondern ben Platon die Vorstellung emotional bewegter
grundlegend durch N. Abgesehen VOonNn den (,Otter zurückweist S 43-151) Er fordert
nicht reflektierten theologischen Problemen zumindest suggest1V für diese Auffassung blei-
elnes extrem bende Geltung (S. 152) eier Schenk (Köln)segmentierenden Untersu-
chungsverfahrens tragen die Autoren des beschreibt den (‚Öötterzorn als handlungsge-
Bandes interessante Detailergebnisse - nerierendes OLV antiker Epik S 53-175)
InNeN Markus W ıtte (Frankfurt) versucht ıne Be-

Die Bonner Agyptologin Loulse (Gjerster- stiıimmung des (Jotteszornes als literarisches
OUV des Buches Eesus Sirach in mehrfacherINann beschreibt anhand ägyptischer exte Aaus

wel vorchristlichen Jahrtausenden ıne Ent- Hinsicht. Formal begegne 1n Paräanesen, ın
wicklung ausgehend VOINl der Annahme eines Bıtt- und Lob ebeten und poetischen (Je-
Tun-Ergehen-Zusammenhanges in alteren schichtsreflexionen (S. 199) inhaltlich lasse
Texten hın der Deutung des eigenen sich der Zorn geschichtstheologisch, eschato-
Schicksals als Resultante undurchschaubarer logisch, gerichtstheolo isch und schöpfungs-

theologisch VOT Jem Theodizee zuordnengöttlicher Willkür S 9-4erAltorientalist
Manfred Krebernik (Jena) untersucht den Krra- (S. 200) Pragmatisch schliefßlich bezieht sich
EpOs als einen Beıtrag ZUr Klärung der rage, ob die ede VO Zorn auf dessen Überwindung
die altorientalischen Quellen als „Zeugnisse (S. 200) Jörg Frey (München) beendet den
eines reflektierenden theologischen Diskurses Reigen der eıtrage ZUI Antike mıt ıner

traditionsgeschichtlichen und semantischengelesen werden können“ S 44-—-6/,; hier 54)
Der Erra-Mythos seıin Ergebnis spiegelt Untersuchung Joh 4, (S: 203-227):
keinen „einfachen Tun-Ergehens-Mechanis- Wenngleich einzigartıg (S. 214) 1m Neuen
mMus sondern seıin Dichter „versucht JTestament, se1 die Formulierung, (Jott se1
traumatische historische eschehnisse Ba- die Liebe, gleichwohl analog ZUTr paulinischen

un johanneischen Predigt über die göttlichebylonien —AT B bannnl verarbeiten, indem die
Liebe S 221)spezifischen dialektischen Möglichkeiten des

polytheistischen Systems nutzte.“ S 64) Billie Aharon Shemesh (Jerusalem) erläutert den
Jean Collins Atlanta) zeichnet anhand hethiti- spätantik rabbinischen Zusammenhang —

scher und hurritischer Keilschriften das Bild schen zugefügter Strafe und geglaubter Sühne
VOINl Gesellschaften, die durch Rituale, Opfer Beispiel der Prügelstrafe (  1-2

(Junnar Hällström (Äbo behauptet iıne voll-und Orakel die Universalität göttlichen Zorns
kommene Zurückweisung des Onzepts gOött-als der Konsequenz ebenso universaler

menschlicher Sünde bändigen sich bemüh- lichen /Zorns In der antiken Theologie
ten un:! ın denen göttliches Wohlwollen als (S. 239-247), schon erstaunen MUSs,

Folge göttlicher Rechtschaftfenheit, Vorsehung dass eın historischer Forschungszusammen -
und Gerechtigkeit gedeutet wurden SAD hang erlauben kann, Lactantıus vollkom-

InNeN unberücksichtigt lassen. Fın abschlie-Kyle Macer(Baltimore) parallelisiert das
ugaritische OUV der Gottheit, die durch Zorn ßender Beıtrag Von Tod Lawson (Toronto) ist
1n ınen 7Zustand der Übelkeit versetz! ist, mıiıt den TIThemen VOon Gnade und Gotteszorn 1m
dem OLV e1nes sich verselbständigenden Islam und deren Verhältnis Z religiösen
(Gotteszornes eisenzeitlichen Israel Symbol des W assers gewidmet (S. 248-267).
S.78-91). In beiden Fällen göttlicher SO CNB der Untersuchungsgegenstand iın den
Zorn einem für Menschen gefährlichen Beiträgen ZU) Alten Orient und ZUT Antike
Kontrollverlust der Gottheiten Reıin- gefasst Wal, schwer fel offensichtlich für
hard Tatz (Göttingen) vergleicht das alttesta- die Spätantike ahnlich klare Eingrenzungen
mentliche Zornmotiv mıit einer moabitischen vorzunehmen.

ZKG 1: Band O0-1
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er Band bietet ıne beachtliche Sammlung philosophische Aufriss, der die beiden frühe
VOIN Einzeluntersuchungen. Diese Stärke ist Ha Religionen als „Ihese und Antithese“ und
zugleich die Schwäche: |DITS Breıte des SC- den Islam „quasi” als „Synthese” verstehen
botenen Panoramas ZU (Jotteszorn VGU“ (S.229) der das religionswissenschaftliche

„Dreieck” vervollständigt und stabilisiertmöglicht intensıve Diskussionen den ein-
habe, „dass für ıne vierte abrahamitischezeinen Epochen, Sprachen un Kulturen. /war

ist aut dem einleitenden Beıtrag VO  — Spiecker- Religion kaum möglich ware, in dieses Span-
Mannn eine Untersuchung des (Jotteszornes als nungsfeld einzutreten und sich behaupten”
hermeneutische Konzeptualisierung beabsich- S 2329
tigt. Nicht 11UTF ber wird dieses Vorgehen nicht In jedem der Hauptteile, die in sich nach den

drei „Aspekten” gegliedert sind, kommen uchproblematisıiert, wird uch keineswegs bei
Bezuge den jeweils anderen Religionen Zlen Autoren durchgehalten. Be1l aller rnSf-

haftigkeit des historischen Bemühens 1m Detail Sprache, z die christliche „Lehre” in Ab-
fordert der Band angesichts seiner methodi- ZU Islam, der „zentripetale Aspekt”
schen, thematischen und disziplinären 1spa- des Judentums Abgrenzung Christen-
ratheit vertiefenden Forschun auf. und die Ablehnung des Korans durch die

Duisburg, Essen Ral Miggelbrink Anhänger der rüheren Religionen USW. ber-
raschenderweise treten diese sachlichen uer-
verwelse bereits bei der Darstellung der

Bertram Schmitz: Von der einen Religion des Religion des ten Israel auf Ez: „Jesaja und
Alten Israel den drei Religionen Judentum seine Bezüge EeSsSus Christus und Z

(Christentum und Islam), Stuttgart: ohl- Koran“, S: 71-76); Was (angesichts der Au-
hammer 2009, 24 / ßBer-Achtlassung historischer Rekonstruk-

tionsfragen, vgl $ 25) die rage nach der
Das NEUE Buch VO:  - Bertram Schmitz unter- angeMteSSCHECN religionswissenschaftlichen B1-

belhermeneutik aufwirftft.nımmt CS; ausgehend VO  a der „Wurzel“ S: 13)
der mosaischen Religion des Alten Israel,; die

Vertasser Recht den „kanonischen” Cha-
Im Kapitel über das Judentum betont der

drei Religionen des Christentums, des nach-
biblischen (rabbinischen) Judentums und des rakter des talmudischen Schrifttums (S. 150)
Islam 1im Hinblick auf ihre Verflechtungen und und betont zugleich die Kontinuitätslinien, die
Beziehungen darzustellen. Historisch wird VO alttestamentlichen Tempeldienst den
dabei der Zeitraum VO  a z 700v. Chr. bis rabbinischen Speisegesetzen führen: das nach-

biblische Judentum versteht den häuslichenS00 Chr. durchschritten; systematisch rlien-
tiert sich der utfor folgenden VO  — ihm Tisch 1ın Analogie ZU (und als Ersatz für den
etwas schwammi1g bezeichneten „Aspekten” nicht mehr vorhandenen) Altar 1im Tempel
der jeweili en Religionen: Der jeweils S 156) Unrichtig ist freilich die Information,
schriftlich ierte „Inhalt“ (in der Religion dass „die einzelnen Mischna- und damit uch
Altisraels die Tora des Pentateuch, 1mM r1S- Talmudabschnitte“ sich „grundsätzlich auf

das Neue ] estament und die altkirch- Weisungen’ bezögen, „die bereits in der
Tora genannt werden“ S: 1443%) Das Neuelichen Dogmen, nachbiblischen Judentum
und für den Historiker Rätselhafte derdie doppelte Tora VON Pentateuch un Tal-

mud, Islam der Koran); das zentrale Mischna ist Ja gerade, dass S1E weitgehend
„Ritual“ (Tempeldienst, Eucharistiefeier, rab- hne biblische /Zıtate auskommt un! sich uch
binische Speisevorschriften, Kaaba) SOWl1e formal VOINl allen biblischen Formen unter-
die „Prophetie” (biblische Propheten, EeSsSuSs als scheidet. Demnach Jässt sich die Mischna uch
„Pro het”, die rabbinische Kanalisierung des nicht auf die Rolles eines „Zaunes” der‚hetismus 1im Rabbinat, Mohammed). „Geländers” der schriftlichen Tora reduzierenProp
Bemerkenswert ist, dass Schmitz dem ersten (vgl 140)
Hauptkapitel, das der mosaischen Religion Es ware billig, bei einem solchen ambitio-
Israels gewidmet ist (historisch-kritische Fra- nıerten Entwurf darauf hinweisen wollen,
SCNHN der Bibelwissenschaft werden gänzlich Was fehlt. uch der Nachweis der Inkonsisten-
ausgeblendet), direkt das Kapitel über das ZCN, die sich strukturell AaUus dem verglei-

chenden Ansatz ergeben, stünde in der Gefahr,Christentum folgen lässt, bevor 1im dritten
beckmesserisch se1n; 1m übrigen welst derunı vierten Teil das Judentum un:! der Islam

besprochen werden. DIiese Reihenfolge ist Verfasser selbst auf die Beschränkungen hin,
chronologisch korrekt und, worauf neuerdings die sich aus seinem Ansatz ergeben: nament-
gerade jüdische Gelehrte mıiıt Nachdruck hin- ich die Ausblendung der religionssoziologi-
weisen, uch sachlich aNgEMESSCH, Mag für den schen, -historischen, -politischen, -psychologi-
einen der anderen Leser ber immer noch schen un: -geographischen Fragestellungen

S 173 Naheliegende methodische un! her-gewöhnungsbedürftig sSe1n. Für den Rezensen-
meneutische Einwände, EetrWw:; 1mM Hinblick auften gewöhnungsbedürftig ist der geschichts-
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finden; charakteristisch ist hier, da{fß 1MmM AD-
die historische und häufig asymmetrische
Dynam der jeweiligen interreligiösen Bezle- schnitt über die jüdische Selbstverwaltung ın

hungen, VOT 1em ber uch hinsichtlich des Babylonien die Zwischenüberschrift „Der
Stammbaum der Exilarchen“ entfallen istReligionsbegriffs, relatıvieren sich, WEl INa

das Buch als Lehrbuch wahrnimmt, obwohl und uch die entsprechende graphische Dar-
stellung fehlt. Stattdessen heifßst 6S; die ATnicht als solches gekennzeichnet 1st. Dennoch

die rage Wıe verhält sich die ede VO  — der stellung eines Stammbaumes der Fxilarchen

Spaltung der Religion Altisraels 35 die der eine durchgehende Geschichte des Am-

Zeitenwende” (vgl $.25) eigentlich der tes  b se1 nicht möglich, da der Talmud
offensichtlich dem paulinischen Sprachge- unzusammenhängende Einzelnachrichten“

biete (S 723 I diese Anderung hängt natürlichbrauch entino  enen Metapher der „Wur-
damit dafß, w1e in der Vorbe-ze|”? Und wI1e beides ZBild des „Dreiecks”?

Grifiige Vergleiche und Formulierungen wI1e merkung des Autors heifßßt, die rabbinischen
die, dass der Koran auf ıne „De-Christologi- Quellen „VOI den Historikern heute viel

kritischer“ gelesen werden. Wer beidesierung des Christentums” und eine „De-
lagen nebeneinander hält, bemerkt dennochTalmudisierung des Judentums” hinauslaufe
zunächst und VOI lem stilistische Verände-® 154), weılisen darauf hin, dass das Buch In

ınem didaktischen Zusammenhang ntstan- rungen, Bereıits die Ausgabe VOoO  e 1979 zeich-
den und für einen solchen unter der nete sich durch ihre eichte Lesbarkeit und

V oraussetzung, ass 1mM Unterricht immer ihren schönen, unprätentlösen Stil aus; die
wieder kritisch kommentiert und diskutiert NEUEC erheblich weıter verbesserte Fassung zeigt

NU, wI1e durch gründliches „Polieren“ deswird uch gee1gne ist. Wenn dem inwels
Textes unnötige Adjektive wegfallen undauf die emelınsame Wortwurzeln „gr IR für
durch das Umstellen VO  a Satzteilen nochMikra (hebräisch: „Schrift und Koran freilich

entnommen werden soll, dass die antitalmudi- elegantere Formulierung gelingen können.
schen Karäer („wenn nicht Miıssvers- Semantische Veränderungen kommen
tändnissen führen würde‘)  M uch als „Koranı- hinzu: An dem „Rabbi als Führer ines

Judentums, das den Tempel durch die Toraker“ bezeichnen waren S 1503 ist der
ersetzt”, wird der uecI) Ausgabe der Rabbi,Rezensent freilich der einung, dass sich

lohnen würde, einıge dieser Formulierungen der eın solches Judentum „vertritt” (S 113 Aaus

(und ihre geschichts- und religionsphilosophi- der Tora als dem „Grundgesetz des Juden-
schen Voraussetzungen!) ıner zweıten tums  b wird eine Tora als „Grundtext des

Judentums” (S:432) Zu einer Midrasch-Er-ufla och einmal gründlich überdenken.
ählun Aaus ohR 125 der Rabbi JonatanTü ingen Matthias Morgenstern und se1in Schüler sich mıt Mınım (Häretikern)
auseinandersetzen, heifßt 1U  — nicht mehr,

Günter Stemberger: IIas klassische Judentum. da{fß diese Minım „mıt einem Mädchen be:
Kultur und Geschichte der rabbinischen schäftigt waren”, sondern klar und deutlich,

da{fß sS1e mıt ihr A  „Sex hatten S2210 LheseZeıt, vollst. bearbeitete und aktualisierte
Geschichte dient hier als Beispiel für dieAuflage, BA d München: Beck 2009,

ISBN 978-—3-406-58403-9 polemische Auseinandersetzung mıt den
Gnostikern, denen die Rabbinen, ähnlich wI1e
die Kirchenväter, die Abwendung VO: (JesetzDreißig ahre nach Erscheinen der ersten

dieses War Ja eın Machwerk des DemiurgenAusgabe seines ın der deutschsprachigen der der bösen Weltmächte un! dement-Judaistik selbst schon „klassisch” gewordenen
Studienbuches legt der Wiener Altmeister der sprechend ausschweifende sexuelle Praktiken
Judaistik unter Stemberger eine Neubearbei- nachsagten, die s1e dennoch unter Rückgriff
tun seiner Darstellung des klassischen Juden- auf Bibelstellen rechtfertigen wulßten. Vor
{ums VOTL, die die eıit VO:  — der erstörung des dem Hintergrund der neuerTEeCI) Forschungs-

situatıon ist das leicht gekürzte GnosiskapitelJerusalemer Tempels Jahre 70n. Chr. bis
uch SONS eın tes Beispiel für das VOI)

ZU) Ende der rabbinischen Akademien z
1040 der ersten Kreuzzug Stemberger gewäa te Bearbeitungsverfahren.

(1096n. Chr.) behandelt. Der ufbau des Heifßt 1979 mıiıt Verweıls auf Harnacks
Buches ist unverändert eblieben: auf den Hellenisierungsthese und die Gegenthesen

ıner vorchristlichen der orientalischen Her-geschichtlichen Überblick folgen als weıtere
kunft der (nOs1s noch: „In diesen FragenHauptteile Ausführungen ZUT Organisation herrscht noch immer keine Einigkeit”, wirddes rabbinischen Judentums (II) ZUTC religiösen

Welt der Rabbinen und Z kulturellen 1U}  a uch die theoretische Möglichkeit einer
Rahmen (IV) uch bei den einzelnen nter- jüdischen Herkunft angedeutet und zugleich

formuliert: „Eıne Ösung dieser Fragen scheintkapiteln IMU) 1Nall Nau hinschauen,
kaum möglich” (S.219) Die DiskussionenAbweichungen Von der ersten Auflage
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Simlais mıt den bibelfesten Mınım palästi- Quartodezimanern als Anhaltspunkt dienten;
nensischen Talmud, die fragen, wievieleer dennoch se1 die Tradition, unter dem Patrıar-

die Welt erschaften hätten yBer :hen illel 11 se1 eın fester jüdischer Kalender
eführt worden, historisch unhaltbar, da

9,1 @ 433); scheinen dem Rezensenten
N1C t plausibel sel, der Patriarch aufdas

1im Einklang mıt neueren amerikanischen
Veröffentlichungen ber doch ‚.her in das Privileg der alljährlichen Verkündung der

Kapitel „Judentum und Christentum” Festtagsdaten hätte verzichten sollen, un:!
zudem die Tradition ınes festen Kalenders

I ieses etztere Kapitel ist denn auch, in erstmals 12. Jahrhundert bezeugt werde
dem die VO Verfasser einleitend angekün- An anderer Stelle geht Stemberger

deutlich skeptischer mıt neUeTCI) Forschungs-digte ‚retractatio” hesten erwarten WAar.

ergebnissen z Hinblick auf das
Vor dem intergrund der lebhaften Diskus-

rabbinische Konzept der noachidischen Ge-
S10N etier Schäfers Buch „JESUS 1m
Talmud“ findet das Unterkapitel, in dem die bote, Von denen puren in Apg 1520 finden
Reaktion der Rabbinen auf die Herausforde- und die bis auf das 230 v. Chr. zurück-

des Christentums beschrieben wird, führen (S. 152) nach einung des
besonderes Interesse. Vor dreißig Jahren hatte Rezensenten kommt hier die historische ET

ferenzlerung zwischen dem Jubiläenbuch, dem
der utor in Anlehnung Johann Maıer noch

Neuen estamen und dem viele Jahrhunderteherausgestellt, „die Reaktion auf die
christliche Jesusverkündigung den rabbini- spater kodifizierten Talmud kurz. nsge-
schen Texten viel weniger Spuren hinterlassen“ samıt sich der utfor mıiıt dem Forschungs-
habe als UV! geglaubt und angedeutet, dieser stand ber ausgewOgSch und fair, freilich mıiıt

Befund se1 möglicherweise noch nicht einmal einer ‚her konservatıven Grundausrichtung
auseinander. Das ist für eine zusammenfas-als „Totschweigen" deuten. Nun wird
sende lehrmäfßige Darstellung, die Studieren-räzisiert, da{fß die rabbinischen exte „für
den empfohlen werden soll, durchaus aNngc-die Frühzeit des riıstentums in Palästina.

historisch“ kaum verwertbar selen S 123 da{fß mMmMessenmn und würdigen. Wer eın Korrektiv
der babylonische Talmud ber sehr ohl vielen NEUECTIECN, me1st englischsprachigen Mo-

Aussagen erhalte, die als „Gegengeschichte nographien sucht die einerseıts vermögen,
ZUT Darstellung der Evangelien, als Parodie bei Studierenden Begeisterung für die auf-
darauf”, lesbar selen (S;213) Einschränkend regend uen Entwicklungen erwecken, die

das Fach in den etzten Jahren verzeichnenmerkt Stemberger Schäfer ber se1
hatte, VO:  3 denen INan andererseılts ber nichtnicht gesichert, da{ß die babylonischen Ver-

istig durch-fasser die Evangelien kannten; daher handele weil, ob die Ergebnisse sich 1eseıne Kostensich ohl her „literarische Polemik... setzen werden wird hier
für Insider als für das olk‘ Anderun- kommen. FEın Verzeichnis der Abkürzungen

der Quellentexte, ıne Zeittafel sSOWwl1e ein
gCH finden sich uch Abschnitt über die

Personen-, Sach- und Stellenregister empfeh-Folgen der Christianisierung des römischen
len das Buch für den Kınsatz akademischenReiches Palästina. Der utor beurteilt den
Unterricht; andererseıts ist die BibliographieFEinflufß des christlichen Streits den ster-

termın auf die Festl des jüdischen Fest- egenüber dem früheren Buch erheblich gC-
kalenders hier U:  — deutlich zurückhaltender urzt worden, da{fs ratsam ist; die Ausgabe
als 1979 7war habe die römische Regierung im des Jahres 1979 nicht 1Ns Magazın VeI-

vierten Jahrhundert die Aussendung der Oten bannen.
des Patriarchen verhindert, die den Pessach- Tübingen Matthias Morgenstern
termın verkündeten und den christlichen

Mittelalter
Kirche als Kirchenlehrer zählt. Neben Vel-Wessel, Susan: Leo the Great and the Spiritual
rauten Namen wI1e Augustinus, AmbrosiusRebuilding of Universal Rome (Supple-

mMents V1 1lae Christianae 93)) Leiden und Ihomas VO:  > Aquın tauchte erstmals aps
Boston: 2008, XII 272 S, ISBN LeoO (400-461 Chr.) der Aufzählung auf.
978—90-04-17 052-0 Diese spate Nominierung scheint verwunder-

ich bei einem aps se1ın, dem allein mıt
Im Jahre 1754 erklärte aps' Benedikt XIV. Gregor dem Grofsen des Epitheton Magnus

zugesprochen wurde und dies immerhin schonIn einem Schreiben, wer für die katholische
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se1it dem Beginn des 7. Jahrhunderts unter menschliche atur Christi als Modell der
aps Bonifacius 1IL Und die hier Barmherzigkeit un des Mitleidens SOWI1E die
anzuzeigende Arbeit VO  — Susan Wessel Nn Durchsetzung des kirchlichen Rechts A
mıt dieser rage eın „What Was it about LeoO über den Häresien.
that made him ‚the Great’?“ Es ist dieses

lenkt ihren Blick mehr aufdas Wirken Leos
Im sechsten und achten Kapitel wiederum

Ooment des wohlwollenden Staunens, wel-
hes das Buch VOIlN wI1e ein roter Faden innerhalb seiner römischen Kirche un! den
durchzieht. Herausforderungen durch die Völkerwande-

In acht Kapiteln untersucht s1e Handlungs- FUN: mıt ihren Eroberungszügen Rom
SO steht für LeO der päpstliche Priımat fest un:felder, auf denen Leo während selnes Episko-

pats wirksam wurde und fragt sich, WwI1Ie kam CS, uch iın der Auseinandersetzung den 2
dass Leo In die Kirchengeschichte als „Grofßer” Kanon des Konzils VOoNN Chalcedon, welcher die
eing1ing. Dabei bewegen sich insbesondere das Gleichsetzung VONN Rom und Konstantinopel
zweıte (Ihe Idea of Justice and ıts Bearıng upON beschloss, erwıies sich LeoO den kommenden
Law and Mercy; 37-178) und dritte Kapitel Jahren als entschiedener Vertechter des röm1-

schen Primats, denn Rom befand sich ın der(Suffering, Compassıon, and the (‚are of Poor:;
79-207) aufßerhalb des üblichen Blickwin- Sukzession des Felsen etrus, Konstantinopel

kels auf Leo0. DIie Verf.in betont dabei dessen dagegen Wal 11UTE „Kaisersitz”. Zugleich macht
Bemühungen, durch Rechtssatzungen sowohl Leo ber uch In dieser Auseinandersetzung
1m kirchlichen als uch 1m weltlichen Recht deutlich, dass das kirchliche Recht nicht ein-
Normen setzen, die bestimmt sind VOINl der fach wandelbar sel, weshalb immer noch die
Rechtfertigungslehre, die für Leo nicht allein alteren Ansprüche des Konzils VOINl Nızäa
ein theologisches Instrumentarıum 1Sst, SO11- höher werten sind.
dern ihre msetzung 1m kirchlichen Rechts- Wessel stellt 1n ihrem Buch Leo als ent-
alltag inden hat Dies zeigt sich ın seiner scheidungsfreudigen, oftmals kämpferischen
oroßen Bereitschaft, bei Verstöfßen vergeben römischen Bischof dar, der ZU) eınen durch

seinen Blick aufden Einzelnen, aufden Armenun verzeihen. Zugleich ber verwelıst Leo
bereits In seinem ersten Brief Septimus, und Rande Stehenden, der Kirche dazu
Bischof VO  — Aquileia, auf die kirchlichen verhalf, die Barmherzigkeit als Wesensmerk-
‚anones un:! Dekrete (ep KD die Bestand mal / entdecken, da S1e 1n Christi mensch-
haben un! umzusetzen sind. Dieses Rechts- licher atur selbst sich offenbarte. Zugleich
empfinden, W.; findet sich in seinem

römischen Rechtsdenkens dieses In das kirch-
gelang ihm durch ine Übernahme des

gesamten Episkopat, wodurch ma{ßgeblich
das kirchliche Recht VOoO. römischen Recht hat liche Zeitgeschehen einzubinden. Die Autorıin
bestimmen lassen un: damit dessen Era- liefert damit ıne anregende Studie über diesen
dierun beitrug. Pa st.

1I0c nicht allein 1m innerkirchlichen ( M Heilbronn Torsten Krannich
gang lässt sich Leo0 VO Gedanken der
Barmherzigkeit un! des Mitleids pragen, SOIN-
dern die Barmherzigkeit insbesondere 1im
Umgang mıiıt den städtischen Armen
Dabei postuliert mehr als s1e belegen Alberti Magnı Ordinis Fratrum Praedicatorum

De homine, hrsg. Henryk Anzulewiczkann, ass die Voraussetzung für Leos Hın-
wendung bereits geschah, als noch unter Joachim Söder (Sancti Doctoris Ecclesiae
aps Coelestin als Diakon atıg WAär. Alberti agnı Ordinis Fratrum Praedicato-
Deutlich arbeitet s1e ber AUSs seinen Predigten TU Ep1ISscop1 Upera (Omnıia. fidem
und Briefen heraus, w1ıe die Werke der codicum manuscriptorum edenda
Barmherzigkeit zugleich mıiıt dem regelmäfßi- cr1it1co notis prolegomenis indicibus instru-

nda curavıt Institutum Alberti agnıscCh Fasten als Zuwendung ZUr Welt und als
Hinwendung (Gott durch die christliche Coloniense Ludgero Honnefelder Praeside.
Gemeinde um: werden sollen. „Charity Tomus KXA Pars 11 De homine), Münster:
WAas, therefore, the only virtue that linked the Aschendorff 2008, FOON.1-709 O 978—3—
celestial and terrestrial realms because it had C E 105-6.
the o transform material g00ds into

Zusammen mıiıt De sacramenlti1s, De INCar-heavenly riches.“ (S 206)
In den folgenden Kapiteln zeigt W.; WIe Leo natıone, De resurrectione, De COdE-

In seiner eigenen Christologie (Kapitel 4)) den quaevIis und De ONO bildet das Buch De
Auseinandersetzungen Eutyches un der homine einen philosophisch und theologisch
Räubersynode (Kapitel 5) SOWIeE dem Konzil besonders wichtigen Teil der sogenannten

„5Summa Parisiensis“ DbZw. „Summa de 1eCA-VOIN Chalcedon (Kapitel 7) sich VONN diesen
turis ,  E die Albert Rahmen seiner Parıserbeiden Grundgedanken pragen lässt: die

ZKG LA Ban;l 0=1



Mittelalter 101

Lehrtätigkeit als Bakkalaureus und Professor chung der /00-seıtigen historisch-kritischen
(1243-1247) verfasste. Der erste Teil dieses Edition VON De homine andert sich die
Werks behandelt die menschliche Seele, den Lage der Forschung radikal. DiIie Editoren
KÖrper des Menschen Urzustand, die Joachim Söder S j= un! Henryk Anzu-
und W eılise der Verbindung VOIN Seele und lewicz (S. 256-595) legen einen ext VOI, der
Örper. Eın zweıter Teil ist dem ursprun- ersten Mal 1n philologischer Hinsicht iıne
glichen des Menschen, dem Paradies, un! verlässliche Grundlage für Studium und For-
der irdischen Welt gewidmet. Handschrif- schung bietet und der In philosophie- und
ten überliefern diesen Text, dem ıne zentrale theologiehistorischer Hinsicht durch ıne A1Ll1d-

Bedeutung für die Rekonstruktion der Theolo- Iytische Quellenforschung die Koordinaten
g1e Alberts Allgemeinen, und 1m Besonde- VOIN Alberts geistiger Welt nachzeichnet.
TE für die Untersuchung seliner Lehre VOT In den ausführlichen Prolegomena (S I -
seiner „Aristotelischen Wende“ (1248) LXXVI) bespricht Anzulewicz die Fragen ZUT
kommt. Echtheit, ZUr Form des 'Titels und ZUT UuTr-

Das Buch De homine hat den etzten sprünglichen Struktur des Werks Während
die Echtheit unbestreitbar ist, bleibt De homineJahren AUS$ mehreren Gründen die Aufmerk-

samkeit der Forschung gl Henryk Anzu- als Werktitel unsicher, umschreibt allerdings
lewicz hat 1ın zahlreichen, verschiedenen Ası den Inhalt des Buchs ziemlich adäquat. DiIie
pekten des Werks gewidmeten Beıträgen des- Struktur, die 111a AaUus den früheren unkriti-
SCI1 Bedeutung theoretischer Hinsicht auf- schen Editionen Jammys (Lyon und
gezeigt. Ferner hat Anzulewicz mıt orgnets kennt, ist nicht ursprünglich und
Joachim Söder den dankenswerten Versuch verschwindet AUS dem Band, durch
unternommen, die ın De homine vertretene ine csehr moderne Unterteilung la Wıttgen-
Lehre einem breiteren Publikum durch eine stein rsetzt werden (etwa 8  3E
ommentierte zweisprachige Teilausgabe 152° usf.) IDE jedoch die verschiedenen
gan ich machen, die ın Meiners Philoso- Hauptteile des extes nicht durchnummeriert
phischer Bibliothek (PhB 53135 Hamburg 2004 werden, dient die numerische Unterteilung
erschienen ist (einen Teil eines zweıten wich- lediglich als Hınwels auf die innenstruktu-
igen Werks Alberts, das Buch über die rierung des jeweiligen Hauptteils, und kann
Ursachen und den ervorgang VO  - Hem nicht bei lextzitaten benutzt werden. Man
aus der ersten Ursache hatte Hannes Möhle wird Von Jetz' das Buch De homine

ausschlie{fßslich durch den VerweIıls auf e1iteıIn der PhB 8U, Hamburg 2006 veröffentlicht).
und eile der kritischen Edition zıt1erenEs xibt noch einem weılteren Grund das

Interesse der Forschung De homine: VOI- können. Bel allem Verständnis für das nNOTt-
schiedene Studien haben nämlich die MöÖög- wendige Distanzierungsbedürfnis VON den
ichkeit eröffnet, 1mM SaNZCH Komplex der früheren Editionen hätte 111all doch ıne
„5Summa Parisiensis“ der das Werk pragmatischere Ösung finden können, ETfWw:;
gehört verschiedene Textbearbeitungsstufen durch eine ganz normale durchgehende Num-
und -schichten unterscheiden. Den ersten merlerung der Hauptteile (Beispiele In diesem
Schritt in diese Richtung machte Anzulewicz Sinne bieten frühere Bände der Editio

seliner Dissertation, De forma resultante In Coloniensis); dankenswerterweise haben die
speculo des Albertus Magnus, Münster 1999 Es Editoren Ende des Werks ıne analytische

Konkordanztabelle zwischen den alteren Aus-folgten mehrere Aufsätze (Caterina Rigos,darunter der wichtige Beitrag AF edak- gaben und der kritischen Edition beigefügt. Kın
tionsfrage der Frühschriften des Albertus Kapitel ist dem historischen Kontext des
Ma us”, Subsidia Albertina } Münster Werks gewidmet, folgt ıne synthetische
2005, 5 325374 In der Finleitung dem Klassifizierung der benutzten Quellen (Heilige,erwähnten Band De homine In der Philosophi- TIheologen, Philosophen), die den bereits
schen Bibliothek hat Anzulewicz den Stand der aufßergewöhnlich weıten Horıizont VOIl Alberts
Forschung zusammengefasst. Gelehrsamkeit zeigt.

Es War allerdings bisher für die Forschung Die Beschreibung der Handschriften (XVI-
kaum möglich, diese Informationen Aaus der XXXII) umfasst AL Vollkodices, die bekannte
Bonner Editionswerkstatt überprüfen. SO- alte Zusammenfassung VON artın VONN Bran-
lange INan für den ext VOI De homine auf die denburg, 15 ugen des Sondertraktats De
Edition Borgnet angewlesen WAal, Wal ine forma resultante In speculo un! weıtere Kom-
wissenschaftliche Beschäftigun mıt dem pilationen (darunter De quinque potent1sWerk kaum möglich. DIe neuesten Forschun- aniımae). Der Analyse der Überlieferung WCI -

Anzulewiczs haben übrigens den Verdacht den NeuUunNn Seiten gewidmet (XXXII-XLI) aus
estätı

sekun ren und sehr fehlerhaften Überliefe-
da{ß die Vorlagen orgnets einem denen hervorgeht, dass unter den sieben

Handschriften AUus dem AI Jahrhundert der
rungszweı1g angehörten. Miıt der Veröftentli- VO  . einer französischen and geschriebene
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Kodex (jetzt Ann Arbor, Alfred Taubman außerlich sichtbare „Erleuchtung” diesem
Siınne bezeugt ist. Die diesen instieg generle-Medical Library, 201) die beste UÜber-

lieferung darstellt („codici L, quı praestiterit rende und die Gesamtuntersuchung motivie-
fidelissiımum (eXtus testem,; locum princıpem rende These DIvrys ließe sich formulieren:
attribuimus”, XLI) Angesichts der neuesten uch die Heiligen des estens euchten. Ihr
Hypothesen über die Möglichkeit, Leuchten ist ın der lateinischen Tradition
werk Alberts verschiedene redaktionelle bis in die Gegenwa hinein noch zahlreicher
Schichten unterscheiden, hätte INan sich bezeugt als das VO  — Heiligen im byzantinischen
mehr Information dieser rage gewünscht. Raum. Wenn MNU:  5 die Lichtlehre körperlicher
Vielleicht WITF' 111all durch spezielle Studien Verklärung für die byzantinische Theologie
uch die rätselhafte Posıtion der Hs (Paris. zentral Ist, dann musste 188638 ın diesem Bereich
lat 18127) ın der Gesamtüberlieferung klären theologisch einen ökumenischen Berührungs-

punkt finden können. Aus der bekanntenkönnen. och ist un! bleibt die Leistung der
Tatsache, dass für die westliche TraditionEditoren dieses stattlichen Bandes hervorra-

gend. Zum ersten Mal steht der Albertus- bisher keine systematische Transfigurations-
Forschung eın wissenschaftlich benutzbarer lehre entwickelt ist, ergibt sich für den uftfor
ext 7117 Verfügung eın strukturierter und die Aufgabe, eine solche als „Brücke” (S. 4/ /

formulieren.interpretierter Text mıt einer lesbaren Varıan-
7u diesem 7wecke untersucht den dertenauswahl, mıiıt ıner SCHNAUCH und

systematischen Quellenuntersuchung un gesamtkirchlichen Tradition vorhandenen Be-
mıt einem guten und verständnisvollen Sach- stand Lichtlehre, se1l als systematisch

ister. I dDıie theologie- un: philosophiege- entfaltete Lehre, se1 als Fragment, In Aus-
ichtliche Forschung hat mıt der vorliegen- ahl Er beginnt diese Untersuchung bel den

den FEdition VON De homine einen wesentlichen biblischen Grundlagen, als welche alttesta-
Schritt nach mentlich das O{L1V des „leuchtenden Ange-

Lecce Loris Sturlese sichtes“ und neutestamentlich die Verklä-
rungsperikopen SOWIE die Stephanuserzählung
der Apg ählt (Kap 1) fährt fort mıt einem
kursorischen Durchgang durch die patristischeDıivry, Edouard: La Transfiguration selon

"Orient et l’Occident. Gregoire Palamas Tradition VOIN Irenäus VOIN Lyon bis DIonNYys10s
IThomas d Aquin, VeTsSs denouement Ps.-Areopagıtes (Kap. 2), und fokussiert dann
OeECOUMENIUE, Parıs: Piıerre equı editeur die byzantinische Tradition ın Gestalt VOINN

2009, 561 S’ ISBN 7822 7403-1442- Johannes Chrysostomos, Maxımus Confessor,
Johannes VOIN Damaskus und insbesondere

och eın weıterer Vergleich VON Ost und Gregori10s Palamas (Kap. und die lateinische
West als der griechischen und der lateinischen Tradition In Gestalt VO  -CVO:  — Alexandria,
theologischen Tradition anhand der beiden Augustinus und schliefßlich TIhomas VON

groisen klassischen Referenzautoren Gregor10s Aquın (Kap. 4) In wel weıteren Kapiteln
Palamas und TIhomas VOIN Aquin® Neıin: Ent- (Kap. und stellt noch einmal Gregori0s

Palamas bzw. Ihomas VO  a Aquın In dender ersten ermutung, die sich gerade
dem der kumene muıt den Ostkirchen Mittelpunkt, ber diesmal mıiıt dem Interesse,
interessierten und In der Fachliteratur bereits bei jedem der beiden einen Zentralbegriff
bewanderten Leser aufdrängt, ist diese Studie identifizieren, der sich ZUrTr bilateral konver-
nicht eın „Thomas-Palamas-Vergleich , SOI1- tiblen Übersetzung eignet. Be1 Palamas indet
dern ein theologisches Experiment. Das Expe- das enhy OStaton, für Ihomas den quası-

habitus. Im etzten Schritt (Kap. vergleichtriment des Dominikaners Edouard Divry,
Fundamentaltheologe der Universität Lugano, auf dieser terminologischen Grundlage VOI-

besteht In einer ausdrücklich kreativen und sichtig die Präsenz Christi In der Ikone mıiıt der
versuchsweisen Reformulierung der palamiti- Präsenz Christi In den Heiligen.
schen Transfigurationslehre innerhalb eines Die Erprobung sowohl der UÜbersetzbarkeit
thomistischen Begriffsrepertoires. des palamitischen Begriffs ın thomistische

Diktion als uch des Potentials einer thomisti-Der Eınsatz der Untersuchung ist bereits
ungewöhnlich. In vertrauter W eise wird ‚WaTr schen Transfigurationslehre gestaltet Dıivry mıt
die iın der byzantinischen Theologie heute ıner für dieses Ihema außergewöhnlichen
zentrale Transfı ationstheologie als ıne Selbstverständlichkeit 1n gut scholastischer
Lichtlehre aufge SSLT. UÜberraschend ber ist, Manıer: unter FEinsatz des aristotelisch-thoma-

sischen Instrumentarıums, insbesondere unterdass die Einleitung 1mM wesentlichen Aaus einer
lan Auflistung VO  3 Heiligen der römisch- Rückgriff auf die Ursachenlehre, entlang einer
ka olischen Kirche besteht, für welche hagio- eihe VOIN Einzelfragen und unter Verwen-
graphisch Lichtphänomene WI1Ie Glänzen und dung der Autoritätenzitate mehr summarisch
Strahlen dokumentiert wurden, deren denn in der modernen Bedeutung des es  o
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„systematisch”. [ )as unterscheidet seinen An- hung und Begegnung ware letztlich nNOT-
satz VOINl der ıIn diesem Feld gelegentlich wendig und natürlich unglaublich spannend,
üblichen Zurückhaltung bezogen auf die Vo- wenn eın orthodoxer Theologe auf der Grund-
raussetzung und Verwendung westlicherr lage ıner guten patristischen Ausbildung sich

eın Herz fasste und muiıt Humor und Neugierdeminologie und Methodologie Wissen
diesem Experimen: öffnete kritisch, ber 1mdie Skepsis und die antiökumenischen Ner-

gjen, die gerade diese scholastische erm1ino- Interesse ıner gemeinsamen Weiterentwick-
logie und Methodologie auf griechischer e1ite lung. [Dieses Buch ist ıne der kostbaren
auszulösen vermoögen. Arbeiten, die sich der rage einmal wieder

Für wen also ist dieses Buch geschrieben? vermittels der dogmatischen und systematı-
schen Arbeit Begriff nähern versuchen:Bel diesem Opus ist das ıne wirklich SDall-

nende rage. W artet die moderne katholische eine Methode, die ganz eigentlich der patrıs-
systematische Theologie auf ine ökumenische tisch orlentierten griechischen akademischen
Bereicherung 1m Bereich der Wunderge- Theologie ZUTr eıt beinahe näher liegt als
schichten und Heiligenerleuchtungen? Wird ınem grofßen Teil der „westlichen” Systema-

tik, die gahız andere Sorgen plagen. Beson-die griechisch der russisch orthodoxe Theolo-
gıe sich auf einen Vorschlag einlassen, der ders heikel und zugleich besonders faszinie-
erstens N}  u jener Sprache und Perspektive rend erschiene allerdings die zunächst natur-
verfasst ist, der ihre I1 Skepsis gilt, un der iıch binnen-westliche ezeption der recht steil
zweıtens fast vollständig schweigt in ezZzu auf formatierten Idee, sich VON der palamitischen
das dieser Orthodoxie eigentlich WIC tıge Theologie ıner uenmn theologischen Re-

flexion auf die eigenen Heiligen aNnregsech„Wie“” dieser Erleuchtung, also die asketische
und spirituelle Praxıs (Hesychasmus)? Es lassen. 1)as ware nicht ıne Wirkung als
macht die Originalität des Buches gerade Okumene 1im inne der direkten Begegnung,
aus, dass letztlich nıicht einzuordnen ist 1n sondern ıne conceptio0 AUus dem fremden Text
einen bereits existierenden Strom einer be- mıt dem Fernziel der assımilatio. Der VO  —

tiımmten Diskussion miıtsamt der sS1e beglei- Divry formulierte Zugang den Heiligen ist
tenden Literatur. Man könnte ein1ges damit unkonventionell, dass der aufgeklärte Leser
beginnen, WEl INan ebenfalls ZU) Exper1- angesichts der Diktion mehr als einmal wird
ment bereit ist. Sechs Bemerkungen: Für den schlucken mussennihrer ungebrochenen

scholastisch präziser Theologie Interessier- positivistischen un! optimistischen Frömmig-
ten ist ıne herausfordernde Skizze keit. DIie Idee nımmt ber zumindest eın

Problem Angriff, das ınes Updates drin-Kladde, freigegeben ZUT Weiterentwicklung
auf dem eigenen Terraln. Für den Kirchen- gend bedürfte: iıne zeitgemäfßse systematische
historiker bietet sich eın noch ziemlich theologische Reflexion auf den Begriff der
Acker dar, die historischen Durchgän blei- Heiligkeit jenseıts des „Moralapostolats”,
ben beim Bekannten der Oberfläc und das die Heiligen muiıt ihren wirklichen Leben

ohnehin schlecht 11UTE hineinpassen, undeisten in bezug auf eine TSst noch LICU
schreibende dogmengeschichtliche „ Vorge- unter Beachtung der olle des menschlichen
schichte einer westlichen Transfigurations- und kirchlichen Leibes, der Ja der Jüngeren
theologie” 11UT csehr Fra entarisches. eıt 1U}  3 durchaus ine Renaissance des nter-
Fände sich als Leser der Stu le eın französisch- erlebt hat. Eın kreativer und vorsichtiger
sprachiger ertreter der angelsächsischen Ra- thomistischer Vorschlag eine manchem
dical Orthodoxy, könnte ıne für beide Seliten {was festgefahrene und damit der Anregung
interessante Diskussion der These und des rade aus ungewöhnlicher Richtung dank-
Banzech Experimentes entstehen VOT dem BC- are, höchst tuelle Fragestellung.
melnsamen Hintergrund des Interesses Frankfurt Brıtta Müller-Schauenburg
einer Wiederbetonung der spirituellen Dimen-
S1I0N des Christentums unter Bezugnahme auf
TIhomas. Wıe ein evangelischer Theologe Feuchter, Jörg: Ketzer, Konsuln und Büßer. DiIie
diese Studie fruchtbar rezıpleren könnte, städtischen Eliten VOINl Montauban VOT dem
scheint auf den ersten Blick die gröfßte rage, Inquisıtor eIrus Cellani 1236/1241 (Spät-
der Autor selbst macht allerdings hierzu ın mittelalter, umanısmus unı Reformation
dem In zwölf Questionen gegliederten Epilog 40) Tübingen, Verlag Mobhr Siebeck 2008,
1n der Questio 431 also ziemlich dicht V1,; 607 geb 978-3-16-149285-5
Zielakkord und dort, ihm wichtig wird
und direktesten formuliert, Was Obwohl In den etzten Jahren viele Bücher
selbst „Will” einen Vorschlag, und zıtiert eine über die Ketzer des Mittelalters veröffentlicht
Bemerkung Pannenbergs ZUr grofßen Bedeu- wurden, sind wenige darunter, die das be-
tung der Enh Ostasıe bei arl Barth. Für kannte Material wissenschaftlich vermehrt
die est-Ost- )kumene als Austauschbezie- haben. [)as Buch Von Feuchter ist eın Meilen-
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ste1in. ESs ist sowohl Aaus einer umfassenden annn ist ‚Ketzerei‘ nicht eın anderer Glaube,
Kenntnis der gesamten Forschung über die sondern die Eigenheit der vorhandenen Oka-
Katharer un! Waldenser präzise argumentiert len Kirche, die erst VOIl ulßen für nicht-

orthodox erklärt wurde. {Iie rage, Wd>d ortho-auf die Ihesen hin als uch iıne SCNAUC
Auswertung der VO Inquisıtor in dem Städt- dox sel,; ist kaum beantworten. Überhaupt
hen Montauban Jahre 1241 ausgesproche- benutzt die Begriffe Areslie und ‚Orthodo-
NC 256 Strafen (paenientiae): Kın einzigartiger X1e relativ unreflektiert.
Quellenbefund! Im Unterschied vielen Den besten Stand der internationalen bor-

schung präsentierend und diskutierend, klaranderen Inquisıtoren, die mıt drastischen
unterscheidend zwischen wissenschaftlich-sys-Strafen die äres1e auszurotten versuchten,

bot die Taktik der ‚Gnadenszeit des Petrus tematischen Ergebnissen und positioniert-ein-
Cellani (des Mitbegründers des Dominikaner- seıtıgen Zuspitzungen, liegt hier eın rundla-
ordens) den Verdächtigten die Möglichkeit, genwerk VOI, das die Forschung rezipleren

INUSS, nıicht In Provinzialität der Ideologiedie Verbindung mıt Katharern und (in der
zurückzufallen. Eın bedeutender Historiker,Region weıt seltener) Waldensern zuzugeben
kenntnisreich In den ‚Hilfswissenschaften‘ undund mit milden Strafen rekonziliiert WeTlI-

den. Sehr häufig sind vielfach Pilgerfahrten als der okzitanischen Sprache, legt weiıt mehr als
Strafe ausgesprochen, oft mehrere hintereli- eine Dissertation (HU Berlin VOI; die
nander. Und die Möglichkeit der commutatıo mehr als ehn Jahre bis ZUrTr praktisch fehler-

freien Publikation haben sich gelohnt. Kınder Strafen durch Geldzahlungen. amı ist
das Quellenmaterial viel gesprächiger als viele Quellenmaterial ist wirklich erschlossen
andere Inquisitionsaufzeichnungen. DIe und steht als Bezugspunkt für andere lokale
Quelle iıst VOT estellt und muıt anderen Ketzer- Forschungen ZUT Verfügung als Messlatte.
gerichts-Que verglichen S 37=110, ediert Bremen Christoph Auffarth
S. 453489 eine Grundlagenarbeit A Quel-
lenkunde ZUL französischen Ketzergeschichte.
Neben der Geschichte der Stadt, die erste 1 144 Thomas Feuerer: Die Klosterpolitik erzog
TECeU gegründete Planstadt (bastide) 111-203:; Albrechts Von ayern Statistische und
der Unterscheidung VO:  a} Katharern und prosopographische Studien ZU vorrefor-
densern hat die Möglichkeiten der Sozial- matorischen Klosterregiment 1m Herzog-

Bayern VO  3 1465 bis 1508 (Schriften-geschichte durch die Zuordnung Familien
erschlossen Lannn stellt den reihe ZUL bayerischen Landesgeschichte
Inquisıitor VOI, der erstaunlich alt TSst mıt 158), München 2008, XDEL und 770
der Aufgabe betraut vorsichtig verhört und ISBN 978-—3-406-10772—-6.
nicht darauf AUS$S ist, viele Kketzer produzie-
LE  S Schliefslich untersucht LF (wie das für Es besteht ıne Diskrepanz zwischen der iın

Überblicksdarstellungen dem BayernherzogToulouse ames Mundy vorgeführt hat);, w1e
sich die städtische Gesellschaft verändert hat Albrecht einhellig zugestandenen histori-
nach der Inquıisıtion 2-4 verblüffend schen Bedeutung und dem weitgehenden
ger1in ist die Veränderung der führenden Fehlen moderner Untersuchungen seiner
amı ien. Wohl gibt nach der grofßen Herrschaft Teilherzogtum Ba ern-Müuün-

hen und dem nach dem Landshuter Erbfol-Inquisiıtion noch vereinzelt individuelle Diss1ı-
denz,; nıicht mehr ber kollektive. Am Schluss gekrieg dann „wiedervereinigten ” bayerischen
steht die rage, welche olle die Bettelorden 1n ukat. Umso begrüfßenswerter ist die hier
dem Prozess spielten. anzuzeigende Regensburger Doktorarbeit, die

DiIie auf der Grundlage ausgezeichnet analy- aufbreiter, gröfßtenteils ungedruckter Quellen-
sierter Befunde erarbeiteten Thesen können srundlage die Klosterpolitik Albrechts unter-

sucht. Bel der personalen Zusammensetzunghier nicht ausführlich vorgestellt werden.
Wichtig sind die These VOI der ‚exklusiven werden hierbei weitgehend die Forschungen
Anhängerschaft‘ 238-43). Interessan: die Heınz Lieberichs ZUT11 herzoglichen Rat und 1m
„Schwellenrituale”. Weitgehend 1EeUu die Gesamtergebnis das VO:  a Helmut Rank]l 1971
der Bestrafungen, dass das Bild VonNn ames VOT Hlem bezüglich des Verhältnisses zwischen

München und Rom getroffene Urteil des(Given (wo die Gefängnisstrafe ıne zentrale
olle spielt) rweiıtert wird. Kine Rezension Bayernherzogs als des Vollenders des VOIL-

111USS sich auf Einwände beschränken. Der reformatorischen landesherrlichen Kirchenre-
eindeutig herausgearbeitete Quellenbefund gıiments bestätigt.
‚segreglerte Sondergesellschaft der kathari- Auf dem Weg dorthin analysiert Feuerer 68
schen Fliten‘ stellt die rage: Untersuchte Visıtationen, die herzogliche Beteiligung
Cellani andere Familien als die Elite? Wenn Wahlen, AAy Mandate Albrechts Klöster
ber 1Ur die Elite, WOZuUu?® Wenn alle Elite- und Stifte, stellt ıIn gut 150 B1O die
ertretier den Häretikern zugeordnet werden, der herzoglichen Kirchenpolitik beteiligten

ZKG 121 Band 0- 1



Mittelalter 105

Personen VOT (mehrheitlich nichtgraduierte, liegenden Arbeit letztlich nicht vollends über-
aus Bayern stammende Laien) und liefert nach ZCUSBECN. FEindrucksvoll indes vermag Fkeuerer

relig1ıösen Instıtuten und chronologischer etwa zeigen, wI1e brecht das herr-
Fol geordnete Regesten. Feuerers erklärtes schaftlich fragile Straubinger Niederland uch
methodisches Ziel ist eine „AUSWE: mıiıt muithilfe der Klosterpolitik durchdringen

versuchte. UDer grofße Wert der bis auf Kleinig-quantifizierenden Methoden in Synthese muıt
qualifizierenden Betrachtungsweisen (S. 14) keiten (timorem de1 die, CU1US CIUS,
Dadurch erhofit CLs „das ische 1n der der quadringentesimo sStatt quadringente-
Geschichte“ herauszufiltern. Man mMag S10MO, S: 57, 179, 195) T lektorierten
eine solche Mathematisierung der Hıstorı1e, die und durch eın fast vollständiges Regıster

erschließenden Arbeit liegt ın den erwähntenzudem nicht frei VOon Redundanzen ist, be-
denklich finden, keuerer indes wird nicht rund 1 300 Regesten (S. 247-667). Diese sind
müde, seine Leistung loben (Z. 2 25 für weıtere Untersuchungen eın nicht hoch
147 238, 243) einzuschätzender Ausgangspunkt und

Methodisch stellen sich. ein1ge Fragen: Ist können bei Korrelation mıiıt der weıteren
Politik des Herzogs markante herrschaftlichesinnvoll, Belege, „die 1m Zuge der Nachfor-

schungen mehr der wen1g beiläufig gefunden Aufschlüsse geben.
wurden  e Klöstern un! Stiften Seehausen Staffelsee Christof Paulus
außerhalb des Teilherzogtums Albrechts sSTa-
tistisch auszuwerten? Macht nıicht einen

{Sen Unterschied, ob die Inıtiatıive Graßmann, Antjekatrin (Hrsg.) Der auf-
Iannn und der liebe (Gott. Zu OmmMerz undVisitationen VO Ortsbischof ausging der
Kirche 1im Mittelalter, ITIer: Porta Alba erl.nicht ob die Wahlen VO Herzog

passıv kontrolliert (wobei nicht ganz klar wird, 2009 (Hansische Studien 18)
Was 1es bedeutet) der aktiv beeinflusst
wurden ob eın herzoglicher Rat Aaus OmmMerzZ und Kirche ist schon selit langem

eın spannendes Ihema, stellt sich doch seıitdem (reichen) Bürgertum tammte der
Max Webers Ihesen „Protestantismus undbäuerlicher Herkunft War S Sind Aaus

einer günstigen Quellenlage en als ideal- Geist des Kapitalismus” die rage, w1ıe Men-

typisches Fallbeispiel herzogliche Visıitatio- schen VOT der Entstehung des evangelischen
NECI, essobrunn für Eingriffe bei Wahlen In Glaubens materiellen (jewinn und Verlust
Prälatenklöstern rechtfertigen‘ Werden die relig1Öös verarbeiteten, WwI1e s1ie umgıngen miıt

dem Bewusstsein, Sünder ob ihres (Jewinn-Einzelergebnisse, die eine zunehmende e-
matische Instrumentalisierung der Klosterpo- strebens se1in. Hat der spätmittelalterliche
ıtik besonders gegenüber den ten Orden Kaufmann mıt Gott und dessen irdischem
zeigen, nicht prior1 gängigen Albrechtbild Stellvertreter ebenso Handel getrieben wI1e mıiıt
eınes VON rationalen Herrschaftskriterien be: seinen Geschäftspartnernf Wollte sich selbst

1in seinen kirchlichen Stiftungen eın Denkmaltimmten Herzogs ausgerichtet?
setzen, der wollte ZUT Ehre (Gottes wirken?Was die historische Beurteilung betriftt,

se1 wenıgstens auf wel Aspekte verwlesen. DIie Erlebte der Kaufmann seinen Reichtum als
I1 BT Anzahl VO  — Visitationen bis 1479 Geschenk (Gottes“‘ Welche Bedeutung hatte dieC]  un S6  ih steigende in den achtziger und Religion Alltagsleben der Kaufleute? Und:

Wıe anderte sich das Verhältnis VOonNn Kircheneunziger Jahren lässt sich kaum ausschlie{f$-
ich miıt dem wittelsbachischen „Bruderzwist” und OmmMerZz mıt Einführung der Reforma-

tion® Vielleicht reduzierte sich dieses Ihemaın Verbindung setzen S 351 da dieser sich
W1e eın roter Faden und ohl uch als „herr: für die Kaufleute auf die rage: Wiıe viel War

schaftstheoretisches“ Ferment durch nahezu der Reformation verdienen?
die gesamte Regierungszeıit Herzog Albrechts DIie VON der Herausgeberin, der früheren

zieht. Diesem „eiıne besonders stark aus- Leiterin des Lübecker Stadtarchivs, Annkatrin
Grafßßsmann, versammelten ehn utoren, fastgepra persönliche Religiosität” als Movens

In ecclesiasticıs zugunsten „säkularer” alle bekannt als Fachleute für mittelalterliche
Beweggründe abzusprechen (S:24153; ist ana- Geschichte Norddeutschlands, mehrheitlich
chronistisch bei einem Herrscher, dessen VOINl den Universitäten jel und Hamburg,

gehen diesen und anderen Fragen muiıt Blick aufFrömmigkeit schon Zeıtgenossen lobten und
die Lübecker Kaufleute einem Sammelbandder 1473 verfügte, solle täglich Mariıen-

tar der Kappelle in der Alten este nach. /7u einem gemeinsamen Ergebnis SC-
München eın Amt Ehren der (Gottesmutter langen die Autoren natürlich nicht dafür sind

werden. ihre jeweiligen Forschungsansätze un: ber-
Wenn INan ınen Hammer hat, schauen alle Jegungen disparat. uch ist der ezug der

einzelnen Studien dem TIThema KaufmannProbleme w1e Nägel aus, meınt eın Sprichwort. und Oommerz nıiıcht immer deutlich. DieSo ann der methodische Zugriff der VOI-
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Aufsätze bieten ber solide Zusammenfassun- stlichen Kurie 1m und 15. Jahrhun-
dert“ 9-11  > die Herausgeberin selbst

gCmh früherer Untersuchungen un! einıge
weiterführende Details ZUT Kirchen- un:! fragt nach dem „Kirchliche(n) Leben in den
Frömmigkeitsgeschichte Lübecks SOWI1E ein1ıger hansischen Niederlassungen des Auslandes“
anderer Hansestädte, verankert In dem FOor- (S. 13431 und Raıiıner Postel untersucht die

Einführung der Reformation S 31-146)schungsdreieck: religiöses Selbstverständnis
DIie Herausgeberin merkt ın ihrer Einleitungdes Kaufmannss, ezug des Kaufmanns ZULE

Kirche ın der Stadt SOWI1e der In RKom und dass manche Fragen ffen bleiben ussten,
Handel 1 ()stseeraum. etwa die nach Memorialkultur, nach auf-

Hervorgehoben werden soll AaUusSs dieser Ayıts leuteautobiographien und dem Vergleich sol-
satzsammlung Claus Veltmanns Versuch einer cher Selbstzeugnisse, uch die rage nach dem

Handel zwischen Kaufleuten unterschiedlicher„Verlaufstypologie” der „Reformation in Han-
konfessioneller Ausrichtung der nach dersestädten des südlichen und östlichen (J)st-

seeraums“ (S. 147-162). Veltmanns Tiel be- Verwirklichung eigener religiöser Bedürfnisse
steht darin, die „Vielfalt des städtischen Re- in anderskonfessionell gepragten Kontexten,
formationsprozesses” (S 147) darzustellen. die der Lübecker Kaufmann des Geschäfts
afür wählt die Städte Stralsund, Stettin, willen aufsuchte. Man möchte weıter fra

die Einführung der Reformation CI -Rıga un! Danzig AU!  D FKine Ahnlichkeit der
Entwicklung Wäal in Hen vier Städten dadurch haupt Auswirkungen aufdas Geschäft? Es fehlt
gegeben, dass Begınn der reformatorischen uch die Überlegung, Warum Kaufleute sich
ewegung n mangelnder Übertragung der Reformation zuwandten, ob un! DCHC-
Von Luther-Schriften 1Ns Niederdeutsche und benenfalls wI1e die NEUE religiöse Selbstver-
L1LUTFr einzelner Drucker wenı das Medium rtun ihr kaufmännisches Verhalten veran-
Buch stand als vielmehr 1INO zielles Gespräch derte. Viele Fragen mussen oftenbar TST noch
und VOT Hem die Predigt VO:  n Angehörigen der estellt werden. Welche davon die Quellen
Bettelorden. Die Unterschiede der Ent- eantworten erlauben, wird I11all dann sehen.
wicklung zwischen den genannten Städten Hamburg Angelika Dörfler-Dierken
sieht Veltmann in der jeweiligen Dauer des
reformatorischen Prozesses, In der Rolle des
ates und der Territorialobrigkeit bei Eın- Lezlie Knox: Creating Clare ofAssıisı. Female
führung der Reformation SOWwl1e In der sozialen Franciscan Identities in ater Medieval Italy,
Trägerschaft der Bewegung. „Die Reformation Leiden-Boston 2008 (Ihe Medieval Francıls-

Cans 226 S ISBN 978900416651 -6.hat in jeder der untersuchten Städte einen
anderen Verlauf genommen. ' S 160) YOTLZ-
dem kann Veltmann feststellen, dass neben Spätestens se1it dem Klara-Jubiläum 1m Jahre
aller Singularität der Entwicklung gewIlsse 993/94 (vgl hat die Klara-Forschung
Ahnlichkeiten aufzuweisen sind: deeskalieren- weltweit stark ZUSCNOTMNINCIN. Vor Hem ın
des und obrigkeitstreues Verhalten der AUs Italien und den englischsprachigen Ländern

werden Klara und die frühen Gemeinschaften,Wittenberg kommenden Prediger, grofße Be-
die sich uf ihr Charisma beziehen, intensiverdeutung der Verfügun sgewalt über die
untersucht. SO ist sehr interessant die breitteriellen Kirchen- Klostergüter 1n den

lokalen Streitigkeiten, nachhaltige Hebung des angesetzte Arbeit einer englischsprachigen
Bildungsniveaus durch Umorganisation des Historikerin, Lezlie KNOX, über die Sicht Klaras
Schulwesens iın Hen Städten. DIe Fra se1 ıIn Frauengemeinschaften des Mittelalters, VOT

erlaubt: Was lernt der Leser hier hinsic tlich Iem des Spätmittelalters lesen, darin
viele eUuUeEeIEC Einsichten der Klara-Forschungder Kaufmannsreligiosität®

Ahnlich gering ist der ezug auf das Ihema zusammengefasst entdecken können und
ın einıgen der übrigen Aufsätze, In anderen einen tuellen Einblick In die englischspra-
dagegen T1' deutlicher zutage. Hartmut chige Klara-Forschung bekommen. Das

Buch ist aus der Dissertation der AutorinT/  ag und Hildegard Vogeler fra nach
tsein des heraus verfasst, die s1e sich bei John Van ngendem „Sendungs- und Sündenbe

Iübeckischen Kaufmanns“ (S. 1420% Heinrich erarbeitete. Dabei halfen ihr ıne orofße Reihe
Dormeiler untersucht die durch die religiösen anderer Personen Aaus der Mittelalter-For-
Bruderschaften gestifteten „sozialen Beziehun- schung der Vereinigten Staaten VO  _ Amerika,

und wirtschaftliche(n) Interessen“ die Be Inn des Werkes unter „AcknowVJ-
edgments (XIH-XV) genannt werden.S: 21—44),; Dietrich Poek fragt nach der

und dem Finfluss des atesBedeutun In der Einleitung unter dem Titel „Ihe
S. 45-58), rnd Reitemeiler untersucht die Frlars and Sisters“ (1=1 versucht Knox ihr
Attraktivität der Pfarrkirchen (S. 59-88), Grundthema vorzulegen, WwI1IeEe Brüder und
Christiane Schuchard analysiert die „Lübecker Schwestern Klaras abe un Berufung
und Hamburger Interessenvertreter der verstehen versuchten. Dabei nenn!: Ss1e aus-
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12572 kirchlich bestätigten Klara-Regel VeTl-drücklich die 1n Quellen überlieferte „Frauen-
feindlichkeit“ misogyny VONn Franziskus und mochte Klara ihre Spiritualität in Oorm einer

seine besondere Liebe ZUTr Gemeinschaft VON verbindlichen Regel formulieren. DIe Kıir-

San amı1ano (2-3) Erst nach Klaras Tod 1m chenleitung wehrte sich ber dagegen einen
Orden VO  - mehr als 100 GemeinschaftenJahre 1263 wurde der „Orden der heiligen haben, der keinerlei materielle Sicherung hatte.Klara”“ durch aps Urban gebildet, der

versuchte viele verschiedene Gemeinschaften uch die Brüder wollten nicht, dass sich die
ın diesem Orden durch die sogenannte Urban- Klara-Regel weıt über San amılano ausbreiten

el zusammenzuführen. Seıit Jahrzehnten konnte (v 44) och die Verehrung der
Reg heiligen ATa breitete sich schnell 1m Volk
'ersucht die Forschung sich der Bildung des

und ınter leitenden Personen der Kirche AU!  ROrdens und der diesbezüglichen Entwicklung
Klara wurde nach ihrem Tod einemder Bedeutung Klaras einsichtig werden.

Dabei entwickelte sich eine „klarianische weiblichen Modell (female model 48) für die
religiösen Frauen ihrer Zeıt, während dieFrage” (Clarian Question: ın Parallele ZUT
Mehrkheit der Brüder nach Aussage derbisherigen „franziskanischen Frage”, die diese
Autorin Klara nicht DOSItIV betrachtenEntwicklungen der Klarissen emeinschaft un!'

der Bedeutung Klaras tıe verstehen können (49) DiIie Kirche versuchte nach Klaras
versucht. KnOox nennt dabei Klaras eigene Tod das Charisma der Schwestern nstıtu-

Schriften als wesentliche Grundlage einer tionalisieren un uch erhalten, darum
Kenntnis ihrer Sichtweilse. Dabei stellt sS1e verliefß S1e sich weni1g auf die Klara-Regel,

sondern mehr auf weıtere Regeln, die VeI-ber fest, dass viele teilweise angesprochene suchen, Klaras Charisma 1mM Alltag umzusetzen.exte Klaras fehlen mussen (9) und diskutiert
dabei kurz ein1ge In den etzten Jahren disku- [)as zweıte Kapitel behandelt den Orden der
tierte Themenbereiche bezüglich der Klara- heiligen Klara (57-86) \ er Generalminister

(Stefano Brufanıi, Attilio Bartoli Langeli, Bonaventura bis der den Franziskaner-
Werner Maleczek: 0-14 orden versuchte un! 1ın ihm die

In einem ersten Kapitel (19-55) erortert die Predigtausbildung hervorhob, handelte sehr
Autorin die Situation Klaras und der ersten zurückhaltend gegenüber den Klarissen. Leider
Schwestern in San amı1ano. Dabei stellt s1e kennt hier Knox die wertvolle Neuausgabe der
fest, dass europäische Historiker dazu neigen, Generalkonstitutionen der Franziskaner, die
Klaras Interesse VOT allem auf die eigene einen guten Überblick über die Entwicklung

des Ordens bieten, noch nicht CencıGemeinschaft in San amıano bezogen Mailleux, Constitutiones Generales Ordinissehen, während einige Anglophone eher der
einung sind, dass Klara aktiv versuche ihre ratrum Mınorum (Saeculum 111

Gemeinschaftsvorstellungen und ihre Beru- XIIN), Grottaferrata Bonaventura hatte
fun anderen Gemeinschaften weitergeben auf jeden Fall einen Kontakt den nahe

Parıs lebenden Schwestern in Longchamp.können (20-21) Leider s1e der
uch lernte Bruder LeO, der einen sehrgegenteiligen geNaAUCHI Untersuchungen und

Erörterungen VOIN Boccali, der das Jahr 12 N: Kontakt mıiıt Klara pflegte, persönlich
fundiert vertritt den FEintritt Klaras in die kennen. Die Autorıin ist ber der einung, dass
franziskanische Bewegung iın Portiunkula 1m Bonaventuras Schriften und seine Haltung auf

keinen eNgCrCN Kontakt miıt Klaras SichtJahre 12172 (21) Der CENLC Kontakt der
hinwelisen würden. uch seine Schrift „UberBrüder Leo, Rufino un Angelo mıt San
die Vollkommenheit des Lebens“ würde 11UIamlano wird hervorgehoben, ebenso der

Wille Klaras ihr Charısma einıgen anderen dreimal auf Klara verweısen (67) Von ıner

religiösen Gemeinschaften ın Italien weiter- richtigen Krise zwischen den Franziskanern
und des San Damiano-Ordens spricht KNOxX Ingeben könnenZKlara empfand ihr Leben
den Jahren (70) DIie Brüder wollenIn San amılano Iso als iıne eigene kirchliche
für die Schwestern 1Ur ıne csehr beschränkteBerufung, die s1e weitergeben wollte und die s1€e

nicht stark andere kirchliche (jeme11n- erantwortung wahrnehmen und überneh-
schaften anzugleichen versuchte. Um 1228 sind ICI letztlich UTr freiwillige Dienste ihren

Konvente in Italien festzustellen (Karte: 33), Klöstern. 1263 veröffentlicht aps' Urban
die In der Lebensform Klaras leben VeCI- die Urban-Regel, die den „Orden der heiligen
suchten und eine Gemeinschaft VOonmn Schwes- Klara”“ begründet, letztlich ber uch ZUT

tern in Geiste San Damianos bildeten. Er kann Vielfalt verschiedener Regeln 1im Umifeld des
als eın „‚Orden VO  - San amiano“ bezeichnet (Je1istes der Klara Außer der Klara-
werden. Dabei bildeten sich im Umfeld der Regel ın dieser Zeıt die Schriften der hl.
Spiritualität Klaras uch „Minorissen”, die iıne Klara selber kaum bekannt und hatten weni1g

FEinfluss auf die Spiritualität der Schwestern.wandernde Schwestern gEWESCH sind, die
Im dritten Kapitel berichtet die Autorin überber Von der Kirche oft angefochten un! ın

geordnetere Bahnen gedrängt wurden. In der den franziskanisch zentrierten Orden, der
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ebildet wurde (87-121 Beyond Clare Im Schlusskapitel „Die wahren Töchter VON5  f} ancıscan centered order: 87) Knox betont, Franziskus und Klara“ —1 hebt die
Aass die Idee eines Frauenordens, der VO  - Autorın noch einmal hervor, ass Klara lange
Franziskus gegründet wurde und sich eıt weniıger wichtig für den Klarissenorden
Klara bildete, eın frommes spateres Verständ- War als Franziskus und dass Klara VOIN den
N1Ss der Gemeinschaft geWESCH sel,; nicht ber Klarissen SOZUSaßCH wieder entdeckt und

wieder NEU geschätzt werden mMUusste.ıne historische Aussage. S1e hebt hervor, dass
der Klarissen-Orden letztlich nicht auf Klara { IIie Arbeit VO:  - Knox legt Uulls sehr wertvolle
zentriert WAar, sondern mehr auf den Franzıs- Überlegungen ZUr Rezeption Klaras bis das
kanerorden un seline Berufung A Begleitung Jahrhundert hinein VOL. Dabe!i werden viele
der Klarissen ausgerichtet wurde. DiIie Autorin verschiedene Schwestern und Brüder genannt,
hebt als heiligmässi Persönlichkeiten der die Klaras Charisma irgendeiner rm

umzusetzen versuchten und werden dafürKlarissengemeinscha die folgenden hervor:
Elena Enselmini In Padua (gest. Filippa viele wertvolle Literaturangaben vorgelegt.
Marer 1 In Oorgo San Pietro (gest. und Allerdings verfällt die Autorin gerade der
Margherita Colonna ın Palestrina (gest. Haltung, die s1e einem grofßsen Teil der
[ diese drei bei uns wen1g bekannten Persön- Tradition vorwirft: s1e übersieht das eigentliche
lichkeiten 1m Umifeld Klaras beschreibt KNOX Charisma Klaras. Dieses kann nicht sehr
SCHAUCT und gibt verschiedene interessante durch historische Überlegungen der Entwick-
Quellenangaben diesen drei Frauen lung der Gemeinschaften verstanden werden,
(90-1 14) uch weıtere Frauen Aaus Klarissen- sondern 11.USS5 sich mıt den Jlexten Klaras
gemeinschaften des 14. Jahrhunderts werden selber auseinandersetzen. Das Übersehen die-
genannt 14-120) SCT Texte führt einem auflßserst einseltigen

Klara-Bild. uch die starke Irennung ZW1-{ )as vierte Kapitel versucht die Klarissenge-
schen Brüdern und Schwestern, wI1e KNOX sS1emeinschaften und die Observantenreform des

Franziskanerordens darzustellen 3-1 immer wieder vorlegt (B 49), und der
[)as 15. Jahrhundert War uch ım Klarissen- posıtıve Blick auf die Haltung der Schwestern,
orden elıne eıt der Erneuerung. 1431 Iud aps der tiıvere auf die Haltung der Brüder, ist

STa vereinfacht, dass falsch 1st. SO zeıigt
Diese wurde besonders VOIN den Brüdern desEugen ZUT Reform des Klarissenordens e1ın.

uns etwa das Nürnberger St. Klara-Buch des
beginnenden Observantenzweiges begleitet, 15. Jahrhunderts (vgl. Werkstatt Franziskanıi-
VOT allem VO Ohannes VO  e Capıstrano, der sche Forschung, Vena vivida Lebendige
1448 eine Erklärung der Klara-Regel verfasste Quelle. Texte Klara Von Assıis1i und ihre

SO bildeten sich In Italien Klarissen- Bewegung Deutsche un: niederländische
/Zeu 1Sse ZUr Hl Klara, Norderstedt 2008,Reformgemeinschaften (Karte dazu 130), die

VO  — den Observantenbrüdern begleitet wurden 94 das heifßt die deutschsprachige Klara-
und in Frankreich unter Leitung VOINl Colette Tradition, dass Schwestern und Brüdern In der
VOIN Corbie blühen begannen. KNOX hebt Verlebendigung der hl. Klara für ihre eit
hervor, dass Johannes VO  3 Capıstrano, der chtbar miteinander zusammenarbeiten
Mitleiter der Observantenreform, uch ın konnten und einander erganzten. uch über-

sieht die Autorin die Tatsache, dass nıcht 1Urseiner Regelerklärung der Person Klaras
die Franziskaner Klara Franziskus zurückunıinteressiert SCWESCH se1l m 1516

begann Br. Marıano Von Florenz einen Bericht binden versuchten, sondern dass Klara
über die Geschichte der Klarissen schreiben selber sich immer wieder auf Franziskus beruft
und vermittelt seiner Zeıt eın Interesse und ihm den Grund ihrer persönlichen

ihnen 144-155) Berufung erkennt. So etwa der Ableitung der
Das fünfte Kapitel beschreibt die Arbeit zwoölf Kapitel ihrer Regel VO:  3 der Franzıs-

observanter Klarissen der Geschichte ihrer kusregel und ın ihrem deutlichen dauernden
eigenen Gemeinschaften —1 Dabei ezug auf Franziskus ıIn ihrer Regel. och
wird besonders auf Katharina VıgrIi verwliesen. stärker in ihrem estamen! Klara entdeckt 1n
uch das Interesse der Schwestern Leben Franziskus den Quellgrund ihrer eigenen
der heiligen Klara begann wachsen, etwa bei Berufung un:! entfaltet diese ausserst frucht-
ST. Battıista Alfani In erugla, und wurden arer persönlicher Vertiefung.
verschiedene Übersetzungen Von ten exten, Das Buch VO  - Knox hat ınen sehr hohen
z dem Heiligsprechungsprozess Klaras, Wert in der Na  g dargelegten Entfaltungsge-
veröftentlicht. KNOow hebt hervor, dass die schichte der SUarianischen Spiritualität bis 1Ns
observanten Klarissen ın ihrer Klara-Sicht ahrhundert hinein. aflür VEITINAS leider
kaum mehr VON den Brüdern abhängigI wenig über die Spiritualität Klaras M, die
sondern Klara als die Gründerin ihrer (3e- der historischen Betrachtung der Klara-
meinschaft selber entdecken begannen Bewegung immer wieder als fehlend anmahnt.
5-1 Graz aul Zahnery OFM

7KG IT Band 0-1



Reformation un: Frühe Neuzeıt 109

Strauch, IDieter: Der Große Schied Von 1258 reıits 1m ahre 12592 Warlr 1mM 5SOS. „kleinen
Erzbischof und Bürger Kampf die Schied“” der „Frieden zwischen dem Erzbischof
Kölner Stadtverfassung (Rechtgeschichtli- un:! der Stadt Öln wieder hergestellt worden“.
che Schriften 1m uftra des Rheinischen och Ende des Jahres 125 7/ brachen wieder
Vereins für Rechtsgeschichte Köln, militärische Auseinandersetzungen Fehden)

Ööln: Böhlau 2008, XVII, 305 aus, in denen keine e1ite als Siegerin hervor-
Geb., 9783412  0210-1 Q21ng, dass unfter Einfluss des Dominikaners

Albertus Magnus die Einıgung auf einem
Als das Werk 1. Juli 2008 in öln Schiedsgericht erreicht wurde. ntier dem

Kölner Erzbischof Konrad VONN Hochstadenvorgestellt wurde, War die Kölner Geschichts-
(1238-1261) gehörten ZU Schiedsgericht:und Archivwelt noch in Ordnung, ach der

Einsturzkatastrophe des Kölner Stadtarchivs vier Mitglieder des ıIn öln einflussreichen
überschattet die Besprechung dieser Priorenkollegs, der Dominikanerpater und

Edition die rage nach dem Verbleib der Lesemeıster Albertus Magnus und acht Kölner
Originale. Denn VOINl den sechs erhaltenen Bürger. Irotz dieser ähe ZUIN Erzbischof
Ausfertigungen dieser Kölner Stadtverfassung Stil und Inhalt des Schiedsspruches
befanden sich fünf in wel Beständen des (Difhiinitiones) VON der scholastischen Me-

thode nüchterner mittelalterlicher Juristen-Historischen Archivs der Stadt Öln (Haupt-
urkundenarchiv un Domstift), die ZW al sprache gepragt. SO billigte der 28.6.12558
orößten Teil gerettet werden konnten, deren erzbischöflichen Palais verabschiedete
speziellen Zustand ber keine näheren Schied sowohl die den Erzbischof bestätigen-
Auskünfte erhalten sind. den Sprüche SOWwIl1e die den Erzbischof be-

Umso verdienstvoller ist die vorliegende schränkenden und abweisenden Sprüche als
uch die die Stadt bestätigenden sSOwl1e die dierechtshistorische Spezialstudie. nter textkriti-

schem Rückgriff auf die Ausfertigungen SOWI1e Stadt abweisenden Sprüche S 74-181)
der enutzung der äalteren Editionen Da der Erzbischof se1ın Hauptziel, das „der
Lacomblet 1840/1966, Ennen 1860/1970) Landesherrschaft über die widerspenstige
und der Auswertung der LEUECICI) Kölner Stadt” S 182), nicht erreicht hatte und die
Literatur @Ka D Stehkämpfer, Groten) Stadt sich bereits bald mıt Utrecht verbündete,
SOWI1e mıt insgesamt 537 Literaturtiteln begannen schon 1259 LEUC juristische ;AuUs=-

einandersetzungen (u. a. annung ein1iger(  —2 ist miıt fünf Teilen und FA
Kapiteln SOWI1e weiterhin dreifach untergliedert Schöffen), die Erzbischof Konrad VO:  3 och-
eine sehr differenzierte Darstellung, die zudem staden bis seinem Tod 1im Jahre 1261
och durch drei Register erschlossen ist: neben beschäftigten. uch unter seinen Nachfolgern
den Personen und rten SOWI1e Sachen sind (Engelbert VOIN Falkenburg, Siegfried VOIl

die Klagen und Schiedssprüche eigens 1m Westerburg) etfzten sich die Rechtstreitigkei-
Anhang indiziert (S 286-303) DIie klare und ten fort, wenngleich “der oroise Schied seine

Bedeutung behielt, denn War die erstmaligeprägnante Darstellung wird abgerundet durch
fundierte und pragnante Anmerkungen In den Aufzeichnung der Kölner Stadtverfassung und
einzelnen Kapiteln mıt einer Gesamtzahl VO  en stellte VOT allem uch einen vernünftigen
ber zwölfhundert Fußnoten. Ausgleich beider Parteien dar  - (S. 189) Speziell

Im 13 Jahrhundert erreichte der Streit VOT dem tuellen Hintergrund zeigt ] ieter
schen den Kölner Erzbischöfen un: der Stadt Strauch mıt seıner fundierten und gul kom-
öln einen Höhepunkt. Der machtbewusste mentierten Ausgabe z  eın Mahnmal ın der

Auseinandersetzung die LandesherrschaftErzbischof beanspruchte gegenüber der Stadt
des Erzbischofs, das für die Geschichte derdie Stellung eines höchsten Richters und

Landesherren. IIıe Kölner ürger hingegeben Stadt uch nach 700 Jahren seine Bedeutung
pochten darauf, ihre Privilegien und ihr Selbst- nicht verloren hat” S 194)
verwaltungsrecht beibehalten können. Be- öln Reimund Haas

Reformation und Frühe Neuzeıt
Martin Bucers Deutsche Schriften Bd. 9,2: loh: Gütersloher Verlagshaus 2006, 728

Religionsgespräche, bearbeitet VO  > Cornelis Seiten.
Augustijn. Gütersloh 2007; 464 Seiten, und

DiIie beiden Teilbände schließen mıt den InLE3 Schriften ZUT Kölner Reformation,
bearbeitet VON Ihomas W ilhelmi,; (jüters- ihnen edierten Texten die TIhemenkomplexe
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raft der Religionsgespräche insgesamt weiıter„Religionsgespräche” und „Kölner Reforma-
erhellen können.tion.  : ab. Insofern sind s1e nıicht 1Ur VO

Erscheinungsdatum, sondern VO Inhalt her Band 143 ZUr „Kölner Reformation“
nah beieinander. Mıt ihrem Erscheinen liegen fasst ausschlieflich die „Bestendige Verant-
die Werke in Bucers bis ZU eNT seiner wortung” ın Bucers Johann Grop-
Wirksamkeit, den die Religionsgespräche und PDCIS „Christliche und Catholische Gegen be:

richtung‘, die als ihrerseits als Erganzungs-daran anschließend die genannten „Kölner
Reformation“ Erzbischof Hermanns VO:  - Wied band azu herausgegeben wurde. Der 1ın Banı
markieren, vollständig ediert VOI; jedenfalls, I editierte ext ist das umfangreichste Werk
Was die in Serles der „Martını Bucer1 pera Bucers in deutscher Sprache.
Omnia” erscheinenden „Deutschen Schriften“ Be1l der Edition wurden die Richtlinien

modifziert und einleitend vorgestellt. S1eangeht. Die VON Anfang die Edition der
Werke Martın Bucers begleitende Arbeitstei- sind geeignet 1 ese- un Benutzungsfreund-
lung bei der Edition der „Deutschen Schriften , lichkeit mıt hoher Genauigkeit 1n der Wieder-
der „UOpera Latina“ SOWI1E der Korrespondenz gabe des Originals verbinden. Um der

nach wI1e VOT unterschiedlichen Ge- Beschleunigung des Editionsvorhabens willen
schwindi eiten beim Erscheinen der einzel- werden die Einleitung und die Kommentie-

der exte gestrafft, darüber hinaus1E Ban
Band 9, hietet VOT lem exte ZU Abstriche den Registern gemacht un: die

Religionsgespräch in Regensburg 1541: VOL- „Chronologia Bucerana“ aufgegeben.
nehmlich bereits als Drucksehrift erschienene Letzteres ist für den Gebrauch der Edition
Gutachten Bucers den Missbräuchen 1n der verschmerzen. Gleiches oilt die straffere

indicatio; Einleitung un die Kommentierung, die sich(römischen) Kirche (Abusuum
Respons10 de reformandıis abusibus), die VO  - auf Wort- und Begriffserklärungen SOWIl1e den
Bucer Namen der protestantischen Stände Nachweis VOI /Zitaten begrenzt. Hierbei wird
verfasste den päpstlichen Legaten nicht NUur auf die Je aktuellsten Druckausgaben
Contarın1ZEntwurfdes Reichstagsabschie- verwlesen, sondern uch auf Internetadressen
des und VOT allem seine Aktenausgaben, die (z::B Pseudoisidor, 555) Be1l den Regıistern
„Acta colloquii” DZW. „Alle Handlungen und hingegen wurde r1goros sekürzt: Der Weg-
Schrifften“. Erstmals ediert liegen dem Band fall des Sachregisters ist 1m Hinblick auf das
Entwürftfe Bucers Artikel un! des jel Beschleunigung nachvollziehbar und m1ın-

Regensburger Buches VOTL, ebenso WwWI1e die dert den Gebrauchswert der Edition kaum.
‚WaTlT als zeitgenössische Drucke erschienenen, Dass künftig das Register für „Zatate und

Bele e auf Nachweise aus den Rechtskorporaber NUur wenig verbreiteten Briefe Bucers
besc ränkt wird, ist allerdings ıne erheblicheFriedrich Nausea VO Januar 1541 Aaus der eıt

des W ormser Religionsgesprächs. Einschränkung. W er beispielsweise untersu-
Der Blick auf den Inhalt lässt erkennen, dass hen möchte, welche /itate der Kirchenväter

für den Band 9; das Editionsprinzip der Bucer verwendet, wird sich künftig selbst ın
den Anmerkungen auf die Suche machenpera (Imnila ın Bucers durchbrochen
mussen, und das Namensregister hılft dabeiwurde, da hier lateinische und deutsche

Schriften SOWI1e Briefe in einem Band VeI- nicht in allen Fällen weiıter (z. B Symbolum
ammelt sind. Der Parallelabdruck einer la- Apostolicum, BDS 1E 5.329, Anm. und Z
teinischen und deutschen Textfassung wurde der die „Summa chartae carıtatıs,
bereits in Band O, 1 den Religionsgesprächen Gerade bei ınem utor wI1e Martın Bucer, der

reichlich Väterzıiıtate verwendet, ist dies be-praktiziert, un: uch In anderen Bänden der
dauerlich; vielleicht werden die Editionskrite-Deutschen Schriften wurde bereits lateinische

exte mıt ediert, die thematischen AL riıen dieser Stelle nochmals überdacht.
sammenhang gehörten (z.B BDS 3 und Vereinheitlicht werden könnte noch der
BDS 6,1) Es ist erwarten, ass uch bei Um ang mıiıt den Marginalien des Originals:
weıteren Bänden der Edition das Kriteriıum der BDS 143 druckt S1e als solche ab; BDS 9,

werden s1e bei den Sachanmerkungen aufge-Sprache zugunsten des sachlichen /usammen-
führt.hangs durchbrochen werden 111USS5.

Im Blick auf den vorliegenden Band ist nsgesam' ber gilt für beide Bände der
durch diese Pragmatik eine sinnvolle un! Edition, dass die Kommentierun 'oftz „Straf-
brauchbare Ausgabe entstanden, in einem fung“ des Anmerkungsapparats 1e exte hne

welıtere Zuhilfenahme VOIl Lexika der Sekun-Band kompakt ın Bucers Anteil den
därliteratur erschliefßt und verstehen hilft!Religionsgesprächen erheben können. Erst

mıt der Edition der entsprechenden Briefe So ist hoften, dass die Veränderungen der
allerdings wird sich der gesamte Horıizont für Editionskriterien dazu beiträgt, dass uch die
die Forschung wirklich eröfinen, ın noch fehlenden Bände VOoNn ın Bucers
Bucers otıve und Absichten als treibende Deutschen Schriften bald erscheinen, damıiıt

7ZKG 121 Band 0-1
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Die beiden Bände schliefßen sich uch beiwenı1gstens VOoNn dieser e1lte AUS die nach wI1e
VOTr groißsen Forschungslücken über Martın der Einrichtung der Regesten das VOIl Krebs
Bucer bearbeitet werden können. vorgegebene Schema In der bischöflichen

Gießen Volkmar Ortmann Kanzlei wurden die ıntrage in den Investitur-
protokollen in chronologischer Reihenfolge
verzeichnet, die Dokumentatıon der e1in-

Hundsnurscher, Franz Bearb.): Die Investitur- zeinen Ereignisse der selben Pfründe inden
rotokolle der 1OZzese Konstanz AUS dem sich miıtunter verstreut ın mehreren Regıistern

Jahrhundert. Bde. (Veröffentlichungen AUS verschiedenen Jahren. In den beiden VOIN

der Kommissıon für Geschichtliche Lan- Franz Hundsnurscher bearbeiteten Regesten-
bänden sind dagegen sämtliche Ekıntrage, diedeskunde in Baden-Württemberg 48/1
sich auf dieselbe Pfarrkirche beziehen, —-und uttga! Kohlhammer 2008,

ISBN 978—3-17-020795-—-0 und 078—3-1/— mengestellt, gruppilert nach der Pfarrpfründe
020 796—/ un weıteren untergeordneten Kaplane1- un

Altarbenefizien. Der Aufbau der Regesten
weicht damıit vollkommen VOoNn dem derDas Bistum Konstanz zählte den oröfßten

Diözesen des Reichs. Im Spätmittelalter SC- Originalregister ab, bietet ber den unschätz-
hörten rund 1700 Pfarrkirchen un:! 350 baren Vorteil ıner übersichtlichen Darstel-
Klöster ZU) Konstanzer Sprengel. Um diese lung, da schnell erkennbar ist, welche-
Fülle geistlicher Benefizien verwalten, je1ß nellen Veränderungen eine Pfarrpfründe eI-

fuhr.die bischöfliche Registratur zahlreiche Pfrün-
denverzeichnisse un! Protokollbücher anle- I dIıie Regesten der Investiturprotokolle CI -

pCN, die 1n außergewöhnlich orofßer Zahl scheinen aufden ersten Blick sperr1g, da s1e fast
überliefert sind. Neben Abgabenlisten, die 11UT lateinische Orts- und Personennamen
Geldzahl der Pfründeninhaber den enthalten un: die Sachverhalte in abgekürzter
Bischof festh  150alten (Annaten- und Subsidien- W eise darstellen. DIiese Quellen sind jedoch

nicht 1Ur Kenner des Benefizialwesens VOIregister), zählen die genannten Investitur-
Interesse, sondern haben uch ınen grofßenprotokolle den das und 16. Jahr-

hundert weitgehend Iückenlos überlieferten Stellenwert für die sozialgeschichtliche KOr-
Quellen. schung. Die Reichhaltigkeit der Registerein-

Die Investiturprotokolle verzeichnen Eın- trage soll anhand der Pfarrkirche In Dietersho-
fen (Kreis Sigmaringen) VOTL Augen geführttrage Besitzveränderungen auf Pfarrbenefi-
werden. Fın kıntrag dieser Pfarrei lautetzıen, Kaplaneien und anderen Pfründen. Ne-

ben der Dokumentatıon VO  - Proklamationen S 158) 1509 procl,, 1536 {{ inst. Jacob
und Investituren enthalten die Protokollbände Gırım de Pfullendorf ad Dietershofen, VaCc.

uch Nachweise über die Beurlaubung vVon ob. Mathie Krusenbuch, pnt. Annam de
Pfründnern und die Anstellung ihrer Stellver- Rotenstain abbatissam et prior1ssam
treter. Des weıteren finden sich hier Geneh- conventum 1101I1. Wald.“ Dieses Regest gibt

darüber Auskunft, dass der Pfründenanwärter,mıgun ZUT Verwendung VOon Tragaltären,
1e aufReisen mitgeführt werden sollten. Jacob Grim aus Pfullendorf, September

Die Investiturprotokolle stellen die Aus- 1535 für die Pfarrkirche in Dietershofen DTO-
laufr ster des bischöflichen Generalvikars klamiert und Februar des folgenden
dar egl Jahres investiert worden WAäl. 1)as Präsenta-
Rechtsakt. 1Da die Or 1 aldokumente 1Ur 1njeder Eintrag dokumentiert einen

tionsrecht der Pfarrstelle besafßsen Abtissin
un! Konvent des ZisterzienserinnenklostersEinzelfällen überliefert sind, kommt den Kon-

stanzer Investiturregistern ein bedeutender Wald. Das Benehizium Warlr durch Tod des
Quellenwert Matthias Krusenbuch vakant geworden. Aus

DIe Investiturprotokolle des 15. Jahrhun- dem Re estenwerk VOoO  e Manfred Krebs das
derts wurden bereits zwischen 1938 und 15; Jahr undert wWI1ssen WITF,; dass Krusenbach

seıit 14585 / als Pfarrer Dietershofen atıg1954 Von Manfred Krebs regestiert. Die 1U)]  e
Von Franz Hundsnurscher vorgelegten wel EeWweESsEIN WAaTr, also 48 Jahre lang hier amtıert
Bände mıt Protokolleinträgen für das Jahr- hatte. er 535/36 angestellte Jacob Grim blieb
hundert knüpfen die Kreb'sche Arbeit hingegen L1L1UTE bis 1538 1n Dietershofen. In
Von den 1m Erzbischöflichen Archiv in Tel- diesem Jahr resignierte die Pfründe. eın
burg aufbewahrten 15 Bänden mıt Investitur- Nachfolger wurde Gregor Bader, der bis

seinem Tod 1551 In Dietershofen das Pfarramtprotokollen wurden NEeUN Bände ausgewertet.
Mit Ausnahme der Jahre 1500 bis 1517 und versah. 7Zwischen 1551 und 1593 erlangten
1527 bis L531,; für die keine Protokolle über- Jacob Schwickhart, Caspar Brentzing, Johan-
liefert sind, konnte Franz Hundsnurscher das nes Suntheimer, eorg Molitor un! Jacob

Hüpschenberger nacheinander die Pfarr-gesamte Jahrhundert dokumentieren.
pfründe. Hüpschenberger starb 1593, se1in
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mıt dem Titel „Einführung, Verzeichnisse,Nachfolger wurde Jacob enckel, der bis
seiner Resignation im Jahre 1597 ın Dietersho- Register” angekündigt. Hıerin WIT! Dagmar
fen Pfarrer WAal. Wiıe lange sein Nachfolger Krause, die bereits bei den beiden Regesten-
Johannes Waldpeurer hier blieb, ist nicht bänden die Redaktion hatte, Hınweilse ZUrTr

ersichtlich, da seine Amtseinsetzung der letzte enutzung des Regestenwerks geben, eın
] ıteratur- un: eın Ortsnamenverzeichnis, Er-Eintrag der Investiturprotokolle für Dietersho-
läuterungen den verschiedenen Handschrif-fen 1m Jahrhundert 1st.
ten und den Schreiberhänden vorlegen SOWIEDIie Regesten für Dietershofen führen VOI

ugen, wWwI1e viele Amtsinhaber im Laufe eines eıne ausführliche Dokumentation, nach wel-
Jahrhunderts elıner Pfarrkirche ätıg In hen Grundsätzen die Regesten eingerichtet
w1e Jange sS1Ee ihre Pfründen besafßen und auf wurden.

Heidelberg Sabine Arendwelchem Wege (Resignation, Tod, Verset-
zung) sS1e diese wieder verließen. Daneben
ECMNNECI die Eintrage nicht selten die Her-
kunftsorte der Geistlichen (Z:B Jacob Grim Helmar Junghans Hg.) IDG sächsischen Kur-
Aaus Pfullendorf) und ihren Bildungsstand fürsten während des Religionsfriedens VO  -

1555 bis 1618 5Symposion anlässlich des(magister, doctor). Aufgrund dieser näheren
Abschlusses der Edition „Politische Korres-Spezifizierung der Kleriker können Querbe-

zuge hergestellt un! der Lebensweg der e1ist- pondenz des Herzogs und Kurfürsten Mo-
lichen anhand verschiedener Pfründenstatio- rıtz Von Sachsen“ VO bIs 18 September
LE verfolgt werden. leraus lassen sich Aus- 2005 In Leipz1g, Steiner Verlag: Stuttgart

hinsichtlich der Mobilität des niederen 2007 Quellen und Forschungen ZUT säch-
Klerus treffen,z die, ob sich die Geistlichen sischen Geschichte 31), ISBN O78 3

e125innerhalb eines Dekanats Pfründen
bewarben, 1n der gesamten Konstanzer DIOÖ-
A der gar In benachbarten Bistümern. Der ZWaNZlg eiträge umfassende Sammel-

DIie Investiturprotokolle stellen ber uch band steht 1m Kontext des se1it 1896 laufenden,
ıne Gesamtschau der Pfarrkirehen und der immer wieder unterbrochenen, se1it einigen
Altarlehen für die 10zese Konstanz 1im Jahren wieder aufgenommenen Projektes ZUT

Edition der Politischen Korrespondenz desJahrhundert dar. Ausgehend VOon den durch
Manfred Krebs regestierten Investiturproto- Herzogs un:! Kurfürsten orıtz VOI Sachsen.
kollen des 15 Jahrhunderts können 1U  —; Ent- Im Anschluss das entsprechende Sympo-
wicklungslinien 1Ns Reformationszeitalter S10N anlässlich des 450 Todesjahrs des Kur-

fürsten orıtz 2003 wurden auf dem nach-nachgezeichnet werden, etwa die, inwiefern
sich die Anzahl der Pfründen einer Pfarr- folgenden Symposion insbesondere die ach-
kirche infolge der Reformation veränderte. folger dieses sächsischen Herrschers auf drei

DIe Investiturregister sind ine wichtige verschiedenen Feldern thematisıert:
Quelle VOT allem für ländliche Pfarrkirchen, DIie auswärtigen Beziehungen Dresdens als
die z ın der (Germanıla Sacra nicht berück- politischer Akteur Mitteleuropa beleuchten

die eiträge VOoNn Fike Wolgast ZUTr Kurpfalz,sichtigt werden, die jedoch ın der Forschung
der etzten Jahre 1Ns Zentrum des Interesses Jens Olesen Dänemark, Manfred Ral-

gerückt Ssind. Die Konstanzer Register sind für dersdorf Hessen, Volker Leppın den
die Erforschung des Niederkirchenwesens Ernestinern SOWI1eEe VOn Jens Bruning ZUr alber-
für die Untersuchung der Pfründenbesetzung tinischen Positionierung auf Reichsebene. a
und des Pfründenbesitzes VON AiSsem Wert bei wird die Bedeutung der verwandtschaft-

1e Von Franz lichen Beziehungen und deren spezifischerund ware wünschen, dass
Hundsnurscher vorbildlich eingerichteten Re- Wandel deutlich, etwa hinsichtlich der Neu-

gestenbände zahlreiche Nutzer finden orlentierun essens nach Württemberg, der
Franz Hundsnurscher WAar bis 1998 Direktor unterschie ichen Intensitäten der Verhältnis-

des Erzbischöflichen Archivs ın Freiburg im SCS Dänemark der des problemati-
schen Verhältnisses den Ernestinern. Dem-Breisgau, das die Investiturprotokolle utfbe-

ahrt. HBr hat sich jahrzehntelan der mühe- nach familiäre Bindungen zweifelsohne
vollen Aufgabe unterzogen, die NUur schwer nicht unterschätzende Faktoren iın der
lesbaren un:! mıt zahlreichen Abkürzungen kurfürstlichen Politik DZw. ihrer strategl-
versehenen lateinischen Protokolleinträge schen Anlage. S1e dürfen jedoch uch nicht
rten und Personen identifizieren und für überschätzt werden. Im Falle der hessischen
die wissenschaftliche uswertung aufzube- Landgrafschaften kam nach deren dynastı-
reıiten. Hundsnurscher erlebte die Veröffentli- scher Neuorientierung un! Vierteilung des
chung des fertig gestellten Werks jedoch nicht philippinischen Erbes einer Versachli-
mehr, da 2007 verstarb. Neben den beiden chung. Aus den Bindungen das dänische
Editionsbänden ist 2009 eın dritter Band Königshaus resultierte nıicht zuletzt au;h ıne
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erstaunliche Europäisierung der Dresdener und nicht ganz nachzuvollziehende Konzen-
Perspektive, die allerdings spater durch den ration auf die protestantischen Politikpartner.
konfessionellen Faktor erheblich belastet WUulI - Immer wieder wird VOIl den Autoren auf die
den. Im Kontext dieser eıtrage ist uch der Kaiserfixierung der albertinischen Politik VeI-

wlesen, mıiıt Recht. och ist dabei dann folge-wichtige Artikel VO  — atrın Keller ZUr olle der
sächsischen Kurfürstinnen sehen, deren richtig uch darauf verweılsen, dass eine

Korrespondenz eigene, informelle bzw. inofh- solche Politik nicht hne katholische Partner
zielle Kommunikationskanäle für die Dresde- wI1e etwa den Maiınzer Kurfürsten betreiben
neTr Politik eröftnete. Schliefßlich zeigt Brunings War und ass ben gerade dieses Duo selbst

bei offensichtlichen Difterenzen die Reichs-Beıtrag, wWwI1e wen1g ıne Interpretation der
kurfürstlichen Pollitik als monolithischer Block politik ‚amıl Laufen hielt‘. Anders un:! schärtfer
tragt, weil der Hof zwischen seiner Kalisertreue, ormuliert liefse sich die rage stellen, ob
Reichspatriotismus und der eigenen Konfes- nicht das Attestat der besonderen konfessio-
sionalität ıne eıgene, dynamische I ınıe VeI- nell-lutherischen Politikpositionierung Dres-

dens uch eın Ergebnis solcher post*folgt habe
Auf dem Feld der Religions- un Konfes- historiographischen Perspektivie-

sionspolitik lassen die eıträge VON eiko rungs ist; wobei die konfessionelle Ausrichtung
Jadatz, Christian Peters, Helmar Junghans, der kurfürstlichen Regierung unbezweifelt
Wolfgang Sommer, Anne-Kristin Kupke SOWI1E bleibt. Ebenso bedauern ist die Tatsache,
GüntherWartenbergdeutlichwerden, wI1e stark dass damıit einhergehend das Feld der Reg10-
Dresden In der zweıten Hälfte des 16. Jahr- nalpolitik weitgehend brach liegen geblieben
hunderts einerse1ts dem Augsburger Religions- ist, obwohl für das albertinische Sachsen VON

frieden und seiner olle als an- besonderer Bedeutung WAarl. Insofern kann
tischer Führungsmacht verpflichtet WAal, wI1ıe nicht wundern, wenll bspw. der Hessen-Begriff
abhängig andererseits zugleich jedoch VO  - weitgehend undeutlich bleibt bzw. die Bezle-

hungen Kassel ‚WaTlr beleuchtet werden,dem Funktionieren des Reichssystems und der
innerprotestantischen Diskussionslage ÜDTrI1- diejenigen Darmstadt jedoch eindeutig
SCNS Reich wI1e uch innerterritorial WAar. gering geschätzt werden. Schliefßlich ist uch
Erst mıt dem Sturz des sachsischen Philippis- die un! W eise hinterfragen, mıt der die
INUS wurde Dresden iınem anısatorI1ı- Konfessionalisierungsthese hinsichtlich der

CWCHUNG; Effekte der frühneuzeitlichen Konfessionalisie-schen Hauptträger der Konkordien
während die innerterritoriale Konfessionalisie- runNng als 99 vollmundig” (JTunghans,
rung sich ‚WaT in den üblichen Bahnen ent- abgekanzelt WITF: Sämtliche VO ufor SC-
wickelte, jedoch ‚her den Abschluss der Refor- nannten Argumente welsen gerade un! ein-
matıon unter landesherrlicher Agide als eiıne gestandener Mafßen in die Richtung einer
Fortentwicklung darstellte. Aufschlussreich Verifizierung der These hin; dass s1e vielerlei

Blindstellen und Defizite besitzt, ist mittler-hierfür sind die Bemerkungen Kupkes den
weile hinreichend bekannt, nicht zuletzt wWasKirchen- un Schulvisitationen zwischen 1600

und 1618,; die keine weitergehenden Dynamı- den sogenannten ‚Blick VOIN unten‘ (Hartmut
sierungseffekte der Religionsentwicklung muit Lehmann) betriftt. ber dafür War S1E uch
sich gebracht haben scheinen. nicht konzipiert, selbst WE 1n vielen Fällen

Auf dem dritten Feld demjenigen der gerade uch VO  e einer gemeindlichen Selbst-
konfessionalisierung gesprochen werden kannLandesherrschaft beschäftigen sich Christian
Insofern ware uch dieses für Kursachsen 1mMWinter, Andreas Göfner, Reiner Gro(fdSß, (Gsunt-

[am Martin, Steftfen Delang, Johannes Herr- ausgehenden und beginnenden 17. Jahr-
INann und Uwe Schirmer miıt den Ihemen hundert auszuloten SCWESCH.
Universitätsentwicklung, Wirtschaftsförde- Gießen Alexander Jendorff
rung, Schlossbau der dem Einfluss der Land-
stände auf die kurfürstliche Politik. Alle Be1-
trage zeıgen, Aass die Tendenz ZUr Ausbildung Klueting, Harm: Das Konfessionelle Zeitalter:
Sogenannter frühabsolutistischer Strukturen uropa zwischen Mittelalter und Moderne:
für die genannten Bereiche eindeutig und Kirchengeschichte und Allgemeine (Ge-

schichte, Darmstadt: Wissenschaftlicheunter den Nachfolgern des Kurfürsten orıtz
unumkehrbar 415 Ja sich vielmehr SYIMNP- Buchgesellschaft 2007 480 ger ISBN

353420 57726tomatisch un in Verschränkung mıiıt der
Reichs- und Konfessionsentwicklung verstärk-
ten. Harm Klueting greift in seiner eindrucks-

SO informationshaltig un instruktiv samt- vollen Überblicksdarstellung die Jüngeren
Theoriedebatten über das Konfessionalisie-liche Beiträge sind, sehr mussen dennoch

einige Memorata angebracht werden: Dies rungsparadigma insofern auf, als seine
betrifft ZU: einen die unverkennbar starke Darstellung VO Spätmittelalter bis ZUT
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klärung SalıZ bewusst als europäische Epoche bewegungen des und 15. Jahrhunderts
„zwischen Mittelalter und Moderne“ über- verbunden un sOomıt als Teil einer ro1Ss-
schreibt, ZU) Modernisierungspotenzial reli- epoche sehen ist] deren Anfang 1Im SOBE-
gionsgeschichtlicher Tendenzen der frühen nannten Spätmittelalter liegt und deren Ende
Neuzeiıit also explizit Stellung M  IN WCI - In der sogenannten Frühen Neuzeıit suchen
den I1USS. ‚uropa, TSTt nach dem Ende des ist.  A 31 Vorsichtig herausgehoben wird die
/weıten Weltkriegs einer „Chiffre ines Phase einer „relativ kurzfristigen evangeli-
politischen Raumes“ geworden, wird hier schen Bewegung“ zwischen 151:7 und

30; die Marburger Religionsgespräche und derbewusst weıt gefasst und 1mM Grunde mıt den
spätmittelalterlichen Begriffen der christianitas Augsburger Reichstag VON 1530 führten bereits
der des christianus orbis identifiziert, entscheidenden Verfestigungen theologi-
denen Silvio Piccolomini der ante Alighieri scher Lehrentscheidungen.
selbstverständlich uch noch das byzantinische Dieses Periodisierungskonzept dem
Reich zählten, während die Zugehörigkeit ersuch, uch alle bisherigen Forschungs-
Russlands umstritten blieb; Klueting bezieht konzepte nach Möglichkeit mindestens termı1-

umfassend e1IN. In len diesen Regionen nologisch integrieren. Neben der Reforma-
blieb, Klueting, der Anfang der Neuzeıt tıon xibt daher für Harm Klueting weiterhin
„undeutlich“, und der weıte Europabegriff uch „Gegenreformation , also jene teils DC-

automatisch WCS VO  - einer Vorstellung, setzgebende, teils gewaltsame Rekatholisie-
welche den Begınn der Neuzeıt mehr der rungspolitik weltlicher und geistlicher Obrig-
minder umstandslos mıt dem Begınn der keiten, die als den Konfessionalisierungs-
Reformation identifiziert (22-27) PTFOZCSS „eingelagert” beschrieben wird. Darü-

Weil Klueting die kritische Diskussion ber hinaus und davon abgegrenzt gibt ber
die Validität der Epochengrenze 1500 uch „Konfessionsbildung” als faktischen Ent-

stehungsprozess Von Konfessionskirchen (un:durchaus posıtıv aufnimmt und den Zäsur-
charakter der Sattelzeit 1800 stärker abhängig VOIN ihrem bleibend universalisti-
gewichten eneigt ist als derjenigen schen Selbstverständnis) und ben uch „KOon-
1500, WIT im Rahmen der europäischen fessionalisierung” als vorwiegend sozialge-
Religionsgeschichte natürlich insbesondere schichtlichen Veränderungsprozess 1n einer
das Verhältnis VO:  e} Mittelalter, Reformation katholischen, utherischen und reformierten

Varılante, deren Dimensionen freilichund ein Begriff, den Klueting welterverwen-
det „Katholischer Reform“ klären se1InN. schwieriger angebbar sind, als VOIN Hen diesen
Das Charakteristische des 16./ Jahrhunderts frühneuzeitlichen Projekten, Pro
sieht VOT allem 1M „Gegenüber konkurrie- und Entwicklungsprozessen schlie iıch die
render christlicher Glaubensformen“”, die In „katholische Reform“ nochmals abgegrenzt
dieser rm der konfessionellen Polarisierung wird, welche, 1mM Spätmittelalter einsetzend,
weder zwischen den religiösen Bewegungen Reformation unı! Konfessionsbildung/Konfes-
des I5 noch 1m zunehmend aufgeklärten sionalisierung zeitlich übergreifend, Reform-
Kontext des spaten und 18. Jahrhunderts bewegungen theologisch-spiritueller, ber
gegeben habe. längere Sicht habe die als uch organisatorisch institutioneller
„Verchristlichung intendierte Konkurrenz fassen soll. Nur wenn alle diese Aspekte
der Konfessionen ZUT „Verweltlichung” beige- terminologisch ausgesondert werden Was ıst
tragen; die innere Verflechtung VOIN Religion dann Konfessionalisierung? Und wI1e kann der
un Politik, Kirche und ;aat, rleg un innere Zusammenhang dieser Entwicklun
Frieden se1l Schritt für Schritt abgebaut worden. un ‚WaTr sowohl In der programmatiscS

Bedeutet 1€S also eın FEnde des konfessio- Akteursperspektive als uch 1ın der sOzial- und
nellen Zeitalters „1IN der Miıtte un:! In der kulturhistorischen Retrospektive analytisch
zweıten Hälfte des Jahrhunderts mıt ach- 11 herauspräpariert und ZUr Darstellung
wirkungen bis 1Nns 18. Jahrhundert”, entschei- gebracht werden? In Kluetings Darstellung hat
det sich Kluetin uch für eine individuelle sich das Problem insbesondere ın zahlreichen
Abgrenzung des onfessionellen Zeitalters g - „und”“-Formulierungen niedergeschlagen (Ka:;
genüber der Reformation und dem Spätmittel- tholische Reform und Gegenreformation, Ka-
alter. Das un! 15. Jahrhundert werden tholische Gegenreformation und Konfessiona-
betrachtet als „Vorraum VOIN Reformation und lisierung, Sar Konfessionsbildun und Kon-
konfessionellem Zeitalter” und als Phase einer fessionalisierung). Konfessionsbildung wird
frühen „katholischen Reform“”, die keineswegs ZUT Angelegenheit der Theologen, Konfessio-
TST als Antwort auf Luthers Kirchenkritik nalisierung hingegen ZU) eil der Politik, der
einsetzte; mıt der Konsequenz, dass „ das Staatsbildung un! der (Bürger-)Kriegsge-
konfessionelle Zeitalter b nicht scharf abge- schichte (vgl 137 184)
hoben von der frühen Reformation und über- Besonders intensiv diskutieren wäre ber
dies mıt dieser mıt den Reform- die Konsequenz, die dieses Modell für die VvVon
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Klueting herausgearbeitete „Dialektik VOoN Binnenperspektive der Konfessionskirchen
Konfessionalisierung und Säkularisierung‘ selbst verdoppeln noch als separate Prozesse
328 200) haben 111USS. I dhese Wechselwirkung der Reform/Reformation und Konfessionsbil-
sieht darın gegeben, dass die Permanenz der dung ausgelagert werden mussen.
relig1ösen Auseinandersetzungen „durch ıne ense1lts solcher lohnenden Diskussionsan-
politisch-säkulare Friedensordnung über- reguNSCH ZUTE Konzeptualisierung der Frühen
deckt“ wurde, Gegenreformation und Kontes- Neuzeıt als Epoche und ihren pra enden
sionalisierung also etzten Endes eine Säkula- Charakteristika le Klueting ein gl6

lesbares, vorbildlic übersichtliches, dierisierung heraufgeführt hätten (und ‚War
tisch darin verarbeitete Gelehrsamkeit NIr-zunächst des politisch-staatlichen Bereiches).

Für den Charme selner Ösung, mindestens gends ZUT Schau stellendes und damit höchst
terminologisch alle ın der Forschungsge- bemerkenswertes Handbuch VOI, das In aNngC-
schichte ede stehenden Ansätze integrie- Umfang nicht 1Ur über Ereign1isse,
renNn können, WITF: hier freilich eın hoher Hintergründe und Entwicklungen informiert,
Preıis bezahlt: die „Steigerung der Religiosität” sondern uch die Forschungsgeschichte
welche die Konfessionalisierung ‚zunächst” INeTr wieder klärend einbezieht. Spezialisten
gebracht habe, 111USS gleichsam als eine Kinder- nehmen die positionellen Bezüge 1M Rahmen
krankheit Europas „zwischen Mittelalter und vielfacher Forschungsdebatten wahr, die der
Moderne“ betrachtet werden. Das produktive utor einer ausführlichen Zweitpublikation

separat ZU Druck bringt. Fine sehr detailliertePotenzial der religiösen Intensivierung ist hier
NUur sehr bedingt ZUT Sprache gebracht, ebenso Zeittafel 2-4 und ein Personenregister
WwI1e das Selbstverständnis der Akteure, insbe- erganzen die vorzügliche Benutzbarkeit. DIieses
sondere der diese Prozesse initiierenden und Buch wird auf dem Markt lange iıne BE-
tragenden kirchlichen und politischen Eliten, wichtige olle spielen.
ber uch der tiefgreifende Wandel Selbst- Tübingen Andreas Holzem
verständnis VO  - Dorf- und Stadtgemeinschaf-
ten, religiösen Vergemeinschaftungen VO
Reformorden bis pietistischen Hauskreisen. Langensteiner, Matthias: Für Land und Luther-
Hıer stellt sich die rage, auf: welcher Die Politik Herzog Christophs VOIl
Kriterien die „Neuzeit” der e „Moderne” Württemberg (1550-1568) Köln, Weimar,

Wıen 2008 (Stuttgarter Historische bor-gefasst werden kann un wIie Ian S1IE den
anderen überlieferten der ach wI1e VOT ein- schungen,
geführten Epochenbegriffen wıe „Katholische
Reform“, „Gegenreformation”, „Konfessions- DIe 1m W ıntersemester 2006/07 der
bildung“ und/oder „Konfessionalisierung” In Philosophischen Fakultät 111 der Unıiversıitä:
Beziehun seizen kann Denn wollte 111a Regensburg vorgelegte Dissertation stellt Her-
tatsächlic „Neuzeiıit mıiıt Säkularisierung des ZO9 Christoph VO  - Württembergs 568)
Denkens un:! Mittelalter miıt undifterenzier- den Mittel unkt ınen württembergischen
tem religiösem eltbild gleich setzen|  m. (23); Herzog, für Regierungshandeln VO:  a} derde
WIe Klueting das vorschlägt, werden Mediävis- Historiographie bislang lobende Worte
ten möglicherweise die Differenzierungsfähig- gefunden wurden. Dass diese Wertschätzung
keit der mittelalterlichen Wissensgesellschaft durchaus seine Berechtigung hat, zieht uch
unterschätzt sehen, Frühneuzeithistoriker hin- Langensteiner nicht in Zweitfel. jel seliner

darauf verwelsen, welches Rationalisie- Studie ist deshalb uch nicht, die Herrschaft
rungspotenzial und welche Entwicklungsdy- Christophs einer ewertung unter-
amik nicht DUr dem säkularen, sondern uch ziehen; ihm geht vielmehr eine Analyse
dem religiösen Denken und den Konkurrenz- der Strukturen und Handlungsverläufe chris-
kämpfen seine Wahrheitsansprüche ihrer- tophinischer Herrschaft. DDazu fasst die
se1ıts innewohnten. Bruchstellen religiöser Politik des Herzo Württemberg als
Weltdeutung wurden in der europäischen „politisches System Press, Moraw)
Vormoderne nicht allein als Säkularisierung auf, dessen „unmittelbarer und alleinverant-
wirksam, sondern größeren Handlungs- wortlicher Entscheidungsträger” S.9) der
rahmen des TIransfers und der Transformation Herzog WAarl. Langensteiner interessiert sich

besonders für die miteinander verschränktendes religiösen Wiıssens selbst verhandelt und
durchgestritten. Wiederum Iso bleibt die Faktoren und Motivatıonen, die die Entschei-
Frage debattieren, wI1e die spezifischen dungsfindung des Herzogs wechselseitig be:
religions- und kulturgeschichtlichen Aspekte einflussten. eın Interesse gilt personalen WwI1e
des Konfessionalisierungskonzeptes mıt den strukturellen Dıispositionen un! potentiellen
anderen Faktoren der spätmittelalterlichen Handlungsoptionen, die uch Handlungsal-
und frühneuzeitlichen Entwicklungsdynamik ternatıven einbeziehen, die nıe Realität WUI-

ernetz! werden können, dass s1e weder die den, ber für die Entscheidungsfindung durch-
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aus Bedeutung hatten. Externe Faktoren mınanten Ihema württembergischer Politik
(Landstände, Fiınanzen, reichspolitischer Rah- wurde und dadurch die Handlungsspielräume
men) spielten dabei ebenso iıne olle wI1e insgesamt erheblich einschränkte (Kapitel 5).

Als der Augsburger Reichstag 1566 der VONNpersönliche Handlungsmotive un! religiöse
Überzeugungen. Letztendlich geht Langen- Christoph geforderten Abgrenzung der Van-
steiner darum, ıne ‚Matrıx VOIN renzen un gelischen Stände VONN Kurfürst Friedrich 11L
Möglichkeiten politischen Handelns B nıicht folgte, geriet W ürttember die Isola-
nerieren“ (S. 10) Aus der Gesamtheit dieser tion und büfste 1m protestantisc Lager viel
Einflussfaktoren lässt sich der „Handlungs- Ansehen e1in. Christoph Wal mıit seinem Ziel,
raum. Luttenberger) württembergischer eine innerprotestantische inıgung herbeizu-
Politik konstruieren, lassen sich Rückschlüsse führen, gescheitert. Persönlich desillusioniert,
auf politische Entscheidungen und politisches führte seine Auseinandersetzung mıt der
Handeln ziehen und somit die ‚Handlun Kurpfalz nicht fort und erlie{ß eın Verbot ZUrTr

spielräume” Vierhaus) christophinischer Publikation theologischer Streitschriften. In
Politik auslotsen. Politisches Handeln kann der Folgezeit (Kapitel stellte Christoph seline
ın seliner gesamten Komplexität und nter- persönlichen Ziele zurück. Sein Engagement
dependenz untersucht werden; diesen metho- galt der Behauptung der führenden Rolle
dischen Nsal der politischen Kulturge- Württembergs 1M Schwäbischen Kreıis und
schichte Langensteiner in einer Kombi- der Sicherung der dynastischen Erbfolge
natıon AUus chronologischem und systematı- Herzogtum. Eın kurzes a7Z1 (Kapitel 7) fasst
schem Zu die Ergebnisse der Studie 1NeEIN.

DiIie Darstellung selbst gliedert sich ın sieben Dass die Stolpersteine und renzen des
Kapitel. Einem einleitenden Kapitel folgen politischen Handelns VOT allem dort lagen,
thematische Schwerpunkte: Kapitel 2 befasst sS1e mıiıt ähnlich Interessenslagen
sich mıiıt der politischen Ausgangslage bei der jenseıits des eigenen territorialen Rahmens

kollidierten und andere konfessionelle Über-Regierungsübernahme Christophs un dessen
ersten Schritten AA Erweiterung seines and- 1Ns Spiel kamen, wird VOINl Langen-
lJungsspielraumes. Zwischen 1550 und 1553 steiner überzeugend herausarbeitet. Dass 65

kam inem Stabilisierungsprozess, der des Detailreichtums der Studie, der
mıt den Passauer Verhandlungen erfolgreich „große[n| ahl der wechselnden FEinflussfak-
abgeschlossen werden konnte. Die Schaffung toren“ nicht immer gelingen konnte,
VOIN Handlungsspielräumen durch die NSIru- die handlungsleitende Motivatıon des Herzogs
mentalisierung des Heidelberger Bundes, die ffen legen, War dem Autor uch selbst
Lösung der Schuldenfrage, die Hegemoniali- bewusst. Im Ergebnis eistet die auf einer
sierung des Schwäbischen reises und die breiten Quellengrundlage erarbeitete Darstel-
Schaffung VON Sicherheit dank des Augsburger lung des Handlungsraumes württembergischer

Politik nicht L1Ur einen Beitrag ZUTr Reichsge-Religionsfriedens sind die TIhemen des dritten
Kapitels. Es umschreibt den Begınn einer schichte des Jahrhunderts, sondern öffnet
eigenständigen Reichs- und Konfessionspolitik zugleich den Blick für die ma{ißsgebenden
Christophs in den Jahren 1553 bis 1:555, uch Strukturen, Einflussfaktoren und Handlungs-
wenn sein Einfluss aufden Augsburger Reichs- verläufe 1m politischen Handeln Herzog Chris-

nicht überschätzt werden sollte tophs VOINN W ürttember amıt bietet S1E uch];(S. 214—226) Zwischen 1556 und 1565 geriet ınen Beıtrag ZUT politischen Kultur eines
die württembergische Politik 1Ns Spannungs- Reichsterritoriums mittlerer Gröfße.
feld VOI1 Reich un Konfession (Kapitel 4). Tübingen Sabine Holtz
Innerhalb des Herzo gelang die Fest-
legung des lutherisc Bekenntnisses als

ın den interkonfessionellen Auseinanderset-
Landeskonfession, Reich betrieb Christoph Martın Luther: Lateinisch-Deutsche Studien-

ausgabe. Die Kirche unı ihre miter,
ZUNSCHL w1e 1ım binnenkonfessionellen Diskurs hg. Günther Wartenber un! Michael
ıne dezidiert lutherische Konfessionspolitik. Beyer. Eingeleitet VO  . ied Härle, Le1p-
Zugleich bildete der Schwäbische Kreıl1s, g. zZig Evangelische Verlagsanstalt 2009 750
stärkt durch die Exekutionsordnung VOIN 355 ISBN OLT241 -0
einen uen Schwerpunkt christophinischen
Engagements; wurde für Christoph, nach Der vorliegende dritte und abschließende
der UÜbernahme des ImnTtes des Kreisoberen, Band der Lateinisch-deutschen Studienaus-
einem Instrument württembergischer Politik. gabe beinhaltet acht grundlegende Texte Mar-
DIie ahre zwischen 1563 und 1566 waren tın Luthers ZUT Ekklesiologie aus dem elt-

T[AaUIl Von 1518 bis 1545; davon sechs AUS denbeherrscht VO: Kampf den kurpfälzi-
schen Calvinismus,; der, motiviert aus einem Jahren 1518 bis 1523 DIie lateinischen Fassun-
persönlichen Bedürfnis Christophs, ZU) do- SCH wurden nach den entsprechenden IIrH:-
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cken LICUH ediert, wobei wel Fällen auf Schrift den Dominikaner Ambrosius
und der lateinischen Studienausgabe VO  3 Catharinus %: die einen weıteren
1987 DZW. 19972 zurückgegriffen werden Schwerpunkt der vorliegenden Textsammlung
konnte. Im Unterschied ZUTr W eıilmarer Aus- bildet, ıne Grundunterscheidung zwischen
gabe wurde auf die „SCHNAUC Wiedergabe der der Kirche des Papstes und der Kirche Christi.
rofß- un:! Kleinschreibung SOWIeE der Zei- Ist etztere als eine geistliche Kirche be-
chensetzung” (S XLIUI) geachtet, weil diese für stımmen, deren Kennzeichen die Verkündi-
die rhetorische Struktur der Ausagen durchaus SunNng des Evangeliums und die Sakramente
wichtig sind. DIie deutschen Übersetzungen, sind, konnte Luther die päpstliche Kirche
die allesamt inhaltlich un:! sprachlich gelungen L1L1UT als antichristlich auffassen un: begründete
sind, haben Renate Preul, Raıiner Preul, Jörg das mıiıt einer Auslegung der Vısıon In [)an
Neijenhuis und Michael Beyer angefertigt. Iie „23—-2 Der folgende ext ‚De instituendis
knapp gehaltenen Kommentierungen in den miınıiıstrıs ecclesiae, ad clarissiımum Senatum
Fuflßnoten den lateinischen Texten be- Pragensem Bohemiae‘ aus dem ahre 1523
schränken sich auf Bibelstellen- unı /itat- (S 75-647), der die böhmischen Utraquıls-
nachweise SOWI1e kurze Begriffs- bzw. Sacher- ten gerichtet Wal, entfaltet 1ne Amterlehre auf
läuterungen. In einer historisch-theologischen der Grundlage ıner umfassenden und diffe-
Einleitung S IX-XLI) Wilfried Härle in renzierten Darlegung der Lehre VO Allge-
die Grundgedanken der einzelnen Schriften meılnen Priestertum, In der zwischen den
SOWIle ihren Entstehungskontext unı ihre Priesterrechten unı:! -pflichten aller Christen-
Wirkungsgeschichte e1n. menschen un:! der praktischen Notwendigkeit

Der erste ext ist der ‚Sermo de virtute kirchlicher Amter unterschieden wird. Mıt der
excommunicationis‘ (S. 1-15) eıne Predigt Formula mi1issae et COMMUNI1ONIS PTO ecclesia
über die Wirkung der Exkommunikation, Wittembergensi (S. 649-679) ebentfalls AaUus
die Luther nach seliner Rückkehr VOI der dem Jahre 1523 hat Luther ınen ersten
Heidelberger Disputation Maı 15158 in Schritt ZUr liturgischen Neuordnung des Ciof-
Erfurt gehalten und deren aus dem Ge- tesdienstes vollzogen, indem ZU einen das
dächtnis rekonstruierte Druckfassung traditionelle Messformular die FEle-
ann Ugus 1518 veröftentlicht hat. DiIie mente bereinigte, die den Opfercharakter der
historische und theologische Bedeutung dieses Messe ZUur Geltung brachten, und ZU anderen

das Abendmahl unter beiderlei Gestalt ZUTFSermons liegt ın selner klaren Unterscheidung
zwischen einer kirchlichen und der göttlichen Regel machte, während sich ansonsten für
Exkommunikation. Es folgt Luthers Erläute- ine weitestgehende Freiheit der Gestaltung

seiner 13 These über die Gewalt des des Gottesdienstes aussprach. Es folgen noch
Papstes (S. 17-171), die 1519 verfasst un! wel Texte, die relativ grofßem zeitlichen
der sich mıt der vVon Johannes Eck VCI- Abstand den ersten entstanden sind, jedoch
tretenen Lehre VO: römischen und papst- deren Darlegungen ZU] theologischen Ver-
lichen Primat auseinander gesetzZt hat. Im ständnis Von Kirche mıtsamt den praktischen
Mittelpunkt steht die Auslegun VOIN Mit Konsequenzen, die sich daraus ergeben, noch

un Joh S wobei Lu C155 Argu- interessante Aspekte anzen: Mıt der
mentation darauf hinausläuft, dass der papst- ‚Disputatio de Potestate CONCI aus dem ahre
liche Primat nicht sondern
menschlichem Recht Hıer zeich-

göttlichem, 1536 (S. 681—-685) reaglerte Luther auf die
Ausschreibung ınes Konzils durch aps

1len sich bereits die Grundgedanken der Zwe!i- Paul 538e indem grundsätzlich zwischen
Regimenten-Lehre WI1Ie uch der Lehre VO der allgemeinen wahren Kirche und der
Allgemeinen Priestertum ab Der dritte Text ist Kirche, WIeEe SIE einem Konzil repräsentierteine der reformatorischen Hauptschriften des wird, unterschieden und damit die utorıta:i
Jahres 1520 ‚De captıvitate Babylonica eccle- eines Konzils eingeschränkt hat In seiner
s1ae. Praeludium:‘ (S 173-375) In dieser Schrift Schrift ‚Contra articulos Lovanıensium
wird die römisch-katholische Sakramenten- theologistarum , die Luther 1545; wenigelehre ıner grundsätzlichen Kritik unterzogen onate VOT seinem Tod, verfasst hat, setzte
und demgegenüber der Verheifßungscharakter sich noch einmal mıiıt dem Selbstverständnis

und der Lehre der römisch-katholischen Kır-der Sakramente herausgestellt. amı hat
Luther nicht 1Ur die Frömmigkeitspraxis che auseinander, wWwI1e S1E die LOÖöwener Theo-
und das Selbstverständnis der römischen logische Fakultät eın Jahr 1n Artikeln
Kirche als Heilmittlerin angegriffen, sondern zusammengefasst hatte. amıt verbunden hat
die Sakramente VO  5 der Heiligen Schrift her Luther uch ine klare Abgrenzung VO
auf Taufe und Abendmahl reduziert. Vor dem radikalen Flügel der Reformation, den Täufern
Hintergrund seiner eigenen Auseinanderset- und den ‚Sakramentariern‘.
Zung mıiıt der Amtskirche entwickelte der Insgesamt wird hier eine In jeder Hinsicht
Wittenberger Reformator dann 57 in seiner überzeugende un verdienstvolle Auswahl
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zentraler exte Luthers SA Ekklesiologie Gruppen werden die Missionsmethoden miıt
der Sesshaftmachung als Schlüsselmaf$nahmepräsentiert und ist diesem Band wI1e AduCcC

den beiden vorangegans HC wünschen, vorgestellt, anschließend das gemeinsame Pro-
dass VOT allem bei Studierenden auf eine der zentraleuropäischen Ordensmitglieder,
positive Kesonanz stÖöft, damit nicht LLUT die ihr Indiobild und ihr nach wWI1IeEe VOT VON der
Lektüre deutschsprachiger Texte des ıtten- damnata-TIheologie gepragtes Miss1o0ns-

verständnis. ach den Aufzeichnungen desberger Reformators, sondern uch der lateini-
Kaspar Beck wird dann O: der Versuchschen Originaltexte gefördert wird.
emacht, die ‚her unfreundliche indigeneDortmund Michael Basse

Reaktion auf die Missıon schildern.
schließend geht die Geschichte der

Johannes Meıter Hg.) Christoph Nebgen Ausweisung der esulten 767/68,; bevor eın
kurzer Rückblick die Leistungen des OrdensBearb.): esulten AUsSs Zentraleuropa
würdi und eın Ausblick seine spätere olle InPortugiesisch- und Spanisch Amerika. Eın

bio-bibliographisches Handbuch miıt ınem den Nachfolgestaaten samıt der tuellen
Überblick über das außereuropäische Wir- Problematik anspricht.
ken der Gesellschaft Jesu 1n der frühen Kritik dieser eindrucksvollen gelehrten

Leistung üben, erscheint fast als Beckmes-
Muünster: Aschendorft 2008, NN
euzeıt, Neugranada (16T

serel; obwohl MIr immerhin aufgefallen ist,
244 5., 6 Abb., Karten. ISBN 978—3— dass der „deutsche Blutzeuge” Kaspar Beck
402-1 788-0, 43,00 auf ıner Karibeninvasıon, auf 134 einer

Indianerrevolte ZU Opfer gefallen se1n soll.
Der durch seline monumentale Dissertation Wirtschaftliche Grundlage der Provınz

über deutsche Missionsbewerber des esulten- die Haciendas, die planmäßig erworben und
ordens einschlägig ausgewlesene Bearbeiter sorgfältig bewirtschaftet wurden, hauptsäch-
Nebgen veröffentlicht In diesem Band das ich mıiıt Afrikanersklaven, Was INall ber TST
Material für 45 Patres und Brüder, die In knapp nachträglich erfährt. In diesem /usammen-
wel Jahrhunderten mıt dem das heutige hang ist verschiedenen Stellen VOIl der
Kolumbien zentrierte Vizekönigreich Neu- widersprüchlichen Haltung des Ordens

dieser Sklaverei die ede. Er hatte mıiıt AlonsoGranada hatten; allerdings 1Ur
de Sandoval un! Pedro Claver SOWl1e Aus demdavon nachweislich dort wirklich ätıg. Es

handelt sich den als dritten gezählten, KreIlis der Zentraleuropäer mit dem auf u
faktisch ber nach dem Brasilien-Band als tätıgen eigenwilligen Michael Schabel
zweıten erschienenen Teil einer AUus einem bemerkenswerte Sklavenmissionare aufzuwei-

SC  S Er stellte die Einrichtung Sklaverei berMaınzer theologischen Forschungsprojekt her-
vorgehenden Serle. Vıer weıtere sind H- nicht 1n Frage, denn War offensichtlich auf
sehen. Die kürzere zweıte Hälfte des Buches sS1E angewlesen. Allerdings wurden Ordens-
enthält demgemäfß die überwiegend aus nicht richtlinien über die Behandlung der Sklaven
weniger als 35 lateinamerikanischen un erlassen, über deren Inhalt und (Nicht-)Ver-

wirklichung InNan N} mehr erfahren hätte.europäischen Archiven minut1iös rekonstruiler-
Vor Hem drängt sich bei llem Respekt VOTten Angaben Leben und Tätigkeit der 45

Personen samıt Regesten ihrer (sämtlichen?) der vorliegenden wissenschaftlichen eistung
erhaltenen Briefe und Werke, wobei unter der dennoch die rage auf, ob die Beschränkung
letztgenannten ruppe bei Bruder Michael auf die AUSs den deutschen Provınzen stam-

Schlesinger ZUrTr Abwechslung die Fassade der menden Jesunten, die ieweils NUur eine Minder-
heit der Neugrana tätıgen darstellten, undJesuitenkirche VO'  - artagena auftaucht, die

nach dem Vorbild VOIl Landsberg Lech aufSüdamerika konzeptionell heute überhaupt
errichtet hat. noch sinnvoll ist. uch Mexiko un! Guatemala

DiIie längere erste Hälfte behandelt nach gehörten „Spanisch-Amerika”, sollen ber
bewährtem Schema Ordenshistoriographie anscheinend nicht berücksichtigt werden. Man

erfährt aufßerdem gut wI1e nichts über dieun Quellenlage, die Verselbständigung der
Ordensprovinz Neu-Granada 1696 und ihr Beziehungen der untersuchten Gruppe ZUE

rundes Dutzend Niederlassungen 1m Einzel- Mehrheit des Ordens, angefangen mıt dem
NeN, die wirtschaftlichen Grundlagen und die enauen Zahlenverhältnis. Sinnvoller waren

Aufgaben der esulten unter der Kolonial- erartıge Arbeiten für den esamten Personal-
bevölkerung, VOT Hem Volksmission und bestand des Ordens außerg(alb kuropas elt-

weiıt. Natürlich ist dergleichen uch VO  — einemBildungswesen, dann ihren nıcht
Forscher mıiıt den Qualitäten des Bearbeiters 1mMbesonders erfolgreichen Missiıonsanstrengun-

SCmH unter der indi eNneN Bevölkerung, VOTr Alleingang und mıiıt der üblichen DFG-Förde-
allem 1m Orinokoge jet, überzugehen. ach IU  . nicht eisten. ber könnten solche
ınem Blick auf die verschiedenen indigenen Pionierleistungen nıicht als Vorreıter umfas-
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sender Bearbeitung durch internationale Fa- VO  - Flacius 1mM Humanısmus. Nachdem den
sammenarbeit dienen? Humanismusbegriff mıiıt Reformation und

Konfessionalisierung Beziehung gesetztFreiburg/Erfurt Wolfgang Reinhard
un! Hinblick auf humanistische Hiıstorio0-
graphie vertieft hat, gleicht Pohlig Charakteris-

Arno Mentzel-Reuters undartına Hartmann tika des Flacius muiıt einem als Wertesystem
(Hrsg.) Catalogus und Centurien: inter- verstandenen Humanısmus einerseıts und
disziplinäre Studien Matthias Flacius und dererseits mıt einem humanıistischen Minimal-

konsens ab. Dabei holt recht weiıt AUus undden Magdeburger Centurien, Tübingen:
Mobhr Siebeck, 2008 249 &. ISBN-13 kommt erst relativ spat 41) seinem eigent-
978—3—16-149 609—7. lichen Anliegen. uch wirkt die Fragestellung,

ob Flacius Humanıst WAaäl, nach der umfän-
erVO Arno Mentzel-Reuters und artına glichen, VOIN Pohlig zusarnmengetr agenen

Fremdexpertise Humanısmus un! huma-ann herausgegebene Band versammelt
ehn eiträge, die, abgesehen VOI den DBe1l- nistischer Historiographie eın wen1g künstlich.
tragen der Herausgeber un:! jenen VoO  — Mat- Franz Fuchs erschlie{f$t wichtige Bestände
thias Pohlig und Ronald Diener, anlässlich des Regensburger Stadtarchivs einer Le-
eines 5Symposıions ZUT!T Eröffnung der AusS- bensphase des Flacius, die der uftfor mıt

ein1gem Recht als die besten dokumentiertestellung ‚Dıie Magdeburger Centurien un:
bezeichnet. Vor allem dem Briefwechsel desdie Anfän der quellenbezogenen Geschichts-

forschung 1.2.2006 ın den Räumen des Flacius mıt dessen Regensburger Freund und
Münchener Historicum entstanden. Geistesverwandten Nikolaus allus kann

Sammelband, Symposium und Ausstellung Fuchs eine Fülle anregender Details entneh-
gehören einer mehrjährigen Beschäftigung INC)}  S An ein1gen Stellen lässt sich jedoch

stilistischen Unangemessenheiten hinreifßen.mıiıt Matthias Flacius Ilyricus, die uch die sehr
verdienstvolle digitale Bereitstellung des Liber Beispielsweise kann die Bezeichnung der Ehe-
de scriptoribus ecclesiasticis des Trithemius frau des Flacius als „Welı (58) heute nicht
und der dreizehn im Druck erschienen entu- mehr als Zze1 mäfß gelten.
rien über die Website der Bibliothek der TNS HeI1gardt und Norbert Kössinger
Monumenta (Jermanılae Hiıstorica hervor- bieten in wel aufeinander bezogenen Be1i-
brachte. tragen ıne aufschlussreiche Spurensuche

Eine hilfreiche und sinnvoll platzierte Ekin- Rezeption un: philologischer Auswertung des
führung Personal- und Sachzusammen- Evangelienbuchs Otfrids VON Weißenburg VOoN

hängen bietet der einleitende Beıtrag VOIl Johannes Trithemius bis Flacius. Letzterer
artına Hartmann über „Matthias Flacius habe Aaus Otfrids Werk einen umfassenden
Ilyricus, die Magdeburger Centurıiatoren textgestuützten Interpretationsansatz entwickelt
und die Anfänge der quellenbezogenen Ge- und Otfrid dezidiert Zusammenhang mıiıt
schichtsforschung. Allerdings enthält uch Luthers sola gratia gestellt, dass Flacius
Ungenauigkeiten. Beispielsweise sympathi- Tätigkeit nicht 11UT einen Anfang der wIissen-
sıerte der kaiserliche Rat ‚aspar VOINl Nidbruck schaftlichen Auseinandersetzung mıt der la-

teinischen, sondern auch mıiıt der volkssprach-nicht heimlich mıt der Sache der protestan-
tischen Centuriatoren (so Hartmann, 2 » SOMN- lichen Literatur markiere (Kössinger, 921)
ern handelte mıt Kenntniıs und Billigung Leider WIT| die Lesbarkeit VOT JHem des
Maximilians H: WwI1e aus dem Beıtrag VOoN Franz uziden Beıitrags VO  . TNS Hellgardt durch
Fuchs 531 im selben Band) ersehen 1st. sinnentstellende Druckfehler beeinträchtigt,
Nidbruck hat Flacius in ınem Schreiben VO. bezieht sich der uftfor etwa aufeile acht ines
1. November 1554 (vgl Jahrbuch für die (Ge- siebenzeilig abgedruckten Lextes 73)
schichte des Protestantismus Österreich, L5 In der vierteiligen Gedichtsammlung ‚Varla
(1897) 231-236) Geheimhaltung gebeten, doctorum plıorumque virorum de corrupto
allerdings wollte hier seine finanziellen ecclesiae poemata’, die Flacius 155/
Interessen schützen, weil für Bücherliefe- ruck gab, erkennt eter Orth ein poetisches
rungen haften hatte. Pendant der 1555 veröftentlichten Antilogia

In seinem kenntnis- und materialreichen apae, hoc est de COrrupto ecclesiae statu, et
Beitrag will Matthias Pohli nachweisen, Aass totıus cleri Papıisticı perversitate, (Basel, UOpo-
der Humanismusbegriff nic geeignet sel, „ Un IINUS; das wohl „als flankierende Quel-
die Charakteristika VO  a Flacius geistigem Profil lensammlung ZU Catalogus est1ium verıtatis
herauszuarbeiten“ 223 In der Beschäftigung konzipiert (96) sel. In einem ersten Appendix
mıiıt Humanismus nımmt Pohlig den gibt Aufbau und Inhalt der Varıla
Reihentitel ‚Spätmittelalter, Humanısmus, Re- poemata wieder und liefert Hınwelse
formation‘ auf und überprüft die in der Handschriften und NEeUETEN FEditionen der
Literatur bislang wenig reflektierte Verortung exte. Kın zweıter Appendix enthält das VelI-
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dienstvolle Werk einer kritischen FEdition der VOoNn Nidbruck angefertigte Abschrift des Mün-
Bernhard VONN der Geist zugeschriebenen chener Codex sein könnte, und bringt S1E uch

miıt der verlorenen Speyrer Handschrift In
Hinführun
Dialogismi nebst einer kurzen hilfreichen

Verbindung, die Johannes Busaeus für dessen
Grundlage für den Beıtrag VO  e Ronald TNS Hinkmar-FEdition (1602) vorlag, kann ber

DIiener ist das überarbeitete Kapitel ‚Methodo- letztlich keine posıtıve Evidenz erbringen.
logy AUs seiner 1978 aANSCHOMUNECNECN UNsSC- mmerhin wird die strikte Ablehnung ıner
druckten Dıissertation "Ihe Magedeburg cCentu- Abhängigkeit durch IN Perels die für
ries. bibliothecal and historiographical ana- die bisherige Behandlung der Basler and-
lysis (Cambridge Mass.| übersetzt VO:  — Arno schrift ma{isgeblich Waäl, nicht mehr
Mentzel-Reuters. |)hener erläutert den kom- halten se1n. AnschliefßSsend bietet Hartmann
plexen Prozess der Konzeptentwicklung der eine sorgfältige Edition der Collectio Dominı
Magdeburger Zenturien über Scheda, Consul- Hıncmarı sentent1s contra haere-

t1Cc1s (Basel, Öffentliche Bibliothek 11 29, folatıo und Methodus. Gegen Heınz Scheible
bestreitet |hener iıne häufige Verfasserschaft 5v-107r); deren Apparat umfangreiche und
der Beteiligun des Flacius den Dokumen- nützliche Sachanmerkungen begleiten.
ten ZUT metho ischen Konzeption der entu- Der zweıte Beitrag VOIN Arno Mentzel-
rien. Aus dem Quellenbefundkann Matthäus Reuters beschäftigt sich mi1t der Kritik der
Judex und Johannes Wigand namhaft machen, Centurlatoren der Echtheit der apokryphen

Clemensbriefe, die azu führte, dass uch diewobei Letzterem den eigentlichen Metho-
dologen der Centurien erkennt. Pseudoisidorischen Dekretalen als Fälschung

en Zusammenhang zwischen der IXZCI- entlarvt wurden. Die Zweifel der C enturlato-
pierenden Arbeitsweise der Centurlatoren un! TCIl, die sich VOT Iem auf sprachliche und
der Textpräsentation der dreizehn gedruckten inhaltliche Argumente stutzten, hätten darauf
Centurien untersucht der erste Beıitrag VO  e} gezielt, die Gültigkeit der exte erschüttern
Arno Mentzel-Reuters, ıne abgesicherte 235) Mentzel-Reuters erkennt hier einen
Einschätzung gewinnen, ob sich weıtere, apologetischen Zirkelschluss, da die UÜberein-
bislang unbekannte der als verschollen gel stımmung mıiıt der Iutherischen Lehre eın
tende mittelalterliche exte den Centurien Krıterium für die Echtheit der Dokumente,
inden lassen könnten. In sehr material- und die Unechtheit derselben ber uch ıne Be-
detailreichen Exkursen miıt zahlreichen erhel- gründung für die Wahrheit der lutherischen
lenden Beispielen konturiert Mentzel-Reuters Lehre iefere, sodass die textkritische 1S'  g
die Vorgehensweise der Centurilatoren als der Centurilatoren VOTLr allem 1im Erasmus
häufig sinnverändernd, 1Ur punktuell tiefer geschulten Einleitungsteil suchen sEl1.
schürfend un! stark VOI bereits vorhandenen Das Textcorpus se1 AUS konfessionellem
Druckversionen abhängig, während Quellen-

Briefe veranschaulichten die Verruchtheit des
Interesse nicht kritisch bereinigt worden. I Iıie

angaben und Genauigkeit wörtlicher /ıtate
uch nach heutigen Ma{ißsstäben zuverlässig Papsttums, die „sich mıt solchen Eseleien
selen. en1ig überraschend erkennt die wWI1e dem angeblichen Brief Clemens’
leitenden Interessen bei der Quellenwahl in den längst verstorbenen Herrenbruder
konfessionellen Anliegen der Centurılatoren. acobus” Allerdings 111US$S uch Ment-
entzel-Reuters kommt dem Schluss, dass zel-Reuters sich ıne kleine Eselei vorwerfen
durchaus weıtere, heute unzugängliche Quel- lassen: Petrus (‚omestor War kein Franziskaner
len ıIn den Centurien verborgen sein könnten, (so Mentzel-Reuters, 234), Was der Nachfolger
diese sich bern des Systems des Exzer- des Lombarden schlechterdings uch nıicht
plerens und Neugrupplerens, das die Centu- SCWESCH se1ln kann, da en WI1e der uftfor völlig
rliatoren verwendeten, un! weil ıne iste der richtig bemerkt, bereits 1m Jahre 1178,; Iso
aus ewerteten auctoritates fehlt, 11UT sehr mehrere Jahrzehnte VOT der Gründung des
MU Sa} werden aufhinden lassen.SE  üh Franziskanerordens, starb. Seine etzten s

Mıiıt ihrem zweıten Beıtra will artına bensjahre verbrachte Comestor In der Abtei ST.
Hartmann erweılsen, dass der ekannte Mün- Victor in Paris.
chener Codex clIm der sich 1Im Jahr- Der erfreulich quellenzentrierte Band bietet
hundert 1ın ST Emmeran in Regensburg befand, mıiıt einer Neuentdeckung (Hartmann und
ein bislang unerkanntes Werk Hinkmars VO'  a einer Neuedition (Orth) und der vertieften
Reims enthält, auf das bereits Caspar VOI1 Betrachtung der olle des Trithemius als
Nidbruck aufmerksam geworden sel. Hıerzu Vermittler zwischen Spätmittelalter un Frü-
zieht s1e die Basler Centuriatorenhandschrift her Neuzeit beachtliche Ergebnisse. Inhaltlich

konzentriert sich fast ausschlie{fslich auf
dem Münchener Codex erkennt.

Basel {1 29 heran, deren Vorlage s1e 1n
Fragen 1m Umifeld der Magdeburger entu-

Hartmann erortert die Möglichkeit, ass die rien, während der Catalogus Testium Veritatıs
Basler Handschrift ıne 1mM Auftrag Caspars weniger prominent vertreten Ist, als 111all
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anhand des Titels erwarten könnte. DiIie Bel- Einflußmöglichkeiten anderer Landesherren
und Instıtutionen umzugehen. Wichtigragı eröftinen eine Vielzahl anregender Per-
den hier analysierten Raum War z derspektiven, die ZUT weılteren Beschäftigung mıiıt

Flacius und den Centurien einladen. 1)Dem sehr Kurfürst VOIN TIrIier. eine Hochstiftsgebiete
lesenswerten Band und uch dem faszinie- lagen nicht 1Ur nahe, sondern seine Kollatur-
renden un mıt diesen Forschungen be1 rechte für Pfarrkirchen überkreuzten sich mıiıt
weıtem noch nıcht erschöpfend behandelten landgräflich-hessischen Herrschaftsrechten.

Politisches Handeln, wI1e z die vertraglichMaterial se1 ıne reiche Leserschaft gewünscht.
Vera Von der Osten-SackenMaınz zugestandene Suspension der Diözesanrechte

der rheinischen Erzbischöfe 1MmM €  ag VON
Hitzkirchen VOIN 1528 der die sogenannte

Alexander Rıtter: Konfession und Politik „Rheinischen Einung” VO  > S32 pragte den
Mittelrhein (1527-1685), Darmstadt/Mar- ReformationsprozelS. IDenn gemeinsames In-

teresse der Territorialherren entlang des mıtt-burg 2007 (Quellen und Forschungen ZUT

hessischen Geschichte }53); 657 leren Rheins Wal C5, die Einflußmöglichkeiten
der Habsburger In dieser Region 1inımle-

{ DIie der Johannes-Gutenberg-Universität e  S

Maınz entstandene Promotionsschrift Von Deutlich wird die Bedeutung des Augs-
burger Religionsfriedens für ınen entschiede-Alexander Rıtter versteht sich als Beıitrag ZUT
NneN Reformationsverlauf, der nicht zuletzt„Erforschung konfessioneller Identität und

interkonfessioneller Verständigung ; seine durch die Beharrlichkeit der landesherrlichen
Untersuchung bewegt sich „1M Spannungsfeld Diener während des Interims vorbereitet
zwischen Theologiegeschichte und geschichtli- wurde und langfristig einer Verfestigung
cher Landeskunde“ (S amı sind zentrale entstehender landeskirchlicher Strukturen
Anliegen AuUus dem OrWO: der Studie benannt, Hessen geführt hat S 98 f.), die freilich über-
welche der geweckten kErwartungen dies wiegend auf der hergebrachten Urganıisatıon
se1 betont durchaus gerecht wird. basierten. Dies führte bis ZUT des

Das 1mM Buchtitel mıiıt „Mittelrhein” be- 16. Jahrhunderts indes noch nicht einer
zeichnete Untersuchungsgebiet ist die Nieder- umfassenden landeskirchlichen Einheit, viel-

afschaft Katzenelnbogen, die 15. Jahr- mehr gab ZUTE Mıiıtte des 16. Jahrhundertshı  Sr dert unter die Herrschaft des Landgrafen noch grofße regionale Unterschiede wWI1e etwa
VOINl Hessen gelangte. Hınzu trıtt VOL allem die bei der orm des Gottesdienstes (S.87£.)
kurkölnische Pfandschaft Rhens I ie Herr- Wohl ber wird bestätigt, da{ß den landes-
schaft insbesondere über die Niedergrafschaft herrlich angeordneten Viısıtationen Refor-

mationsverlauf ıne besonders hohe Bedeu-War Nn der durch diese verlaufenden
Verkehrswege und der Rheinzölle reichspoli- tun: beizumessen ist.
tisch bedeutsam und zudem einträglich. Im Klar erkennbar ist ferner, da{fß die urch-
Untersuchungszeitraum, der mıt der FEinfüh- setzung der Reformation und die Konfessiona-
run: der Reformation In Hessen Jahre 15297 lisierung der Bevölkerung Mittelrhein

durch landesherrliche Ma{iß$nahmen un:! diebeginnt und bis 1685 eicht, entwickelte sich in
diesem Territoriıum, bedin durch dynasti- größeren reichspolitische Zusammenhänge
sche Wechselfälle, eine beachtliche konfessio- bedingt wurden. Es gab ber uch dynastische
nelle Inhomogenität, die alle drei 1m Heiligen Voraussetzungen. Anstatt einer völlig konfor-
Römischen Reich schliefßlich zugelassenen IN lutherischen Konfessionalisierung kam
Konfessionen umschlo{fß$ un gahnz äahnlich sowohl ZUT Ausprägun VOINl reformierten als

uch katholischen Bevö CErUNSSSrIUPPCH In St.uch andernorts 1m Heiligen Römischen Reich
(10ar un anderen rten des Untersu-entstand. Indem dem utfor gelin bis

kleinsten Details des vorwlegen freilich chungsgebietes, deren Existenz Westfäli-
lutherisch geprägten Reformations- und schen Frieden VOIl 1648 und Regensburger
Konfessionalisierungsprozesses vorzudringen, Rezefß VOIN 1654 reichsrechtlich abgesichert
veEIIMAS zeigen, WI1e weni1g geradlinig und wurde unı irenischer Ansätze der

hessischen Kirchenpolitik eın steter elıt-eindeutig diese fundamentalen historischen
Entwicklungen fortschritten. Auf eın Referat gegenstand ın den nachfolgenden Jahrzehnten
der Einzelheiten kann dieser Stelle VeTl- blieben.
zichtet werden. er uftfor betont insbesondere seinem

Das administrative un: kirchliche Zentrum stark aufdie hessische Landesgeschichtsschrei-
bung fokussierten Ergebniskapitel die Be-des Untersuchungsgebietes War St. (i0ar mıiıt
deutun der Von ihm 1n zahlreichen Archivenseinem Stift. och regierten die Landgrafen

Von Hessen mittels ihres Oberamtmannes VvVon ermitte ten reformations- und konfessionali-
dort AaUuUs nicht uneingeschränkt 1n die Fläche sierungsgeschichtlichen Zusammenhänge für
hinein. Vielmehr galt CS miıt unterschiedlichen die Entwicklung frühmodernen Flächen-
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die Verbreitung der Klöster, ihre innere Ord-und nımmt das VOIl Wolfgang Reinhard
und Heınz Schilling gepragte Konfessionalisie- NUunNng, der auflßsere gesetzliche Rahmen, Wiırt-
rungsparadigma Einwände und Kritik in schaftsweise und Sozialstruktur gemeınt sSind.
Schutz. Diese schlußendlich doch sehr etatıs- iIm zweıten Teil werden die „Funktionen”
tische Deutung der Ergebnisse wird Grunde behandelt, die Frömmigkeitspraxis (bezo-
durch die UV! beschriebene Vielgestaltigkeit gChH auf das Leben In den Klöstern w1e auf die
der herrschaftlichen Verhältnisse Mittel- Klöster als heilige Stätten), die karitativen
rhein konterkariert. 1 )as Buch, dessen Lektüre Tätigkeiten und die Bedeutung der Klöster
lohnenswert ist un! das in der Forschung als Gefängnisse. { dDıie Darstellung schliefßt mıt
Beachtung fınden wird, wird durch PrOSOPDO- einem esumee, In dem In pragnanter W eise
graphische UÜbersichten und Quelleneditionen die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst

werden.1mM Anhang SOWI1Ee die Beigabe VOIN drei Farb-
Der Aufbau lässt bereits erkennen, dassreproduktionen historischer en abgerun-

det. ınen sozialgeschichtlichen Ansatz erfolgt,
Würzburg Frank Kleinehagenbrock ass mıiıt anderenen den Alltag

in den orthodoxen Frauenklöstern eht, die
Herkunft der Frauen, die soziale 9 die
wirtschaftlichen Grundlagen eiCc. Genau darınSchmähling, Angelika: Hort der Frömmigkeit

uch die Stärke der Studie, die ben diesender Verwahrung. Russische Frauen-
klöster 1m 6.-18. Jahrhundert, Stuttgart: liegt  AlNt:tag anhand vieler Einzelbeispiele 1I1-

Franz Steiner 2009, 2:14) schaulichen VEIINAS, hne sich Einzelbei-
spielen verlieren. en1g erfährt INan aller-
dings über die geistlichen Beweggründe, dieBe1l der vorliegenden Studie handelt sich

die überarbeitete Fassung der Dissertation zr INrı} In das Kloster geführt haben. Mag
der NV£: die Von der Philosophischen Fakultät dies noch der Quellenlage geschuldet se1n,
öln 1M ahre 2007 aANSCHOTNUIN wurde. DIie bleibt doch uch die Beschreibung des ge1ist-
Studie reaglert auf ein doppeltes Forschungs- lichen Lebens den Klöstern mehr der
desiderat: indem s1e erstens als eigenes Ihema weniger auf die praktisch-organisatorische

e1ite beschränkt. Diesem Befund entsprichtIn den Blick nımmt, Was bislang 11UT Rande
behandelt wurde, die Geschichte orthodoxer uch der Abschnitt, dem der Begriff
Frauenklöster, un:! indem S1E zweıtens den „Frömmigkeit” theoretisch reflektiert wird
Schwerpunkt auf das bis 18. Jahrhundert der Versuch, ıne Definition Durchgang

durch unterschiedliche Disziplinen (Religions-legt, einen Zeitraum, der 1n der Geschichte des
russischen Mönchtums VOT allem als Zeitraum soziologie, Theolo le, Geschichtswissenschaft)

nicht L11UT ıne eihe VO  —klösterlicher Dekadenz gilt, als unerfreuliche gewinnen,
Zwischenphase ach Jahrhunderten heraus- Fragen auf (wie Bernd Hamm „Frömmig-
ragender Mönchsgestalten wI1e dem hl. Serg]] keitstheologie” definiert, scheint nicht verstan-
Radonez der 1321/22-1392) der den, vgl 119), sondern bleibt uch hne

systematischen Tag,
erneuten Blüte des Klosterwesens Star-
dem Sorskij (1433-1508) und Vor der

Davon unbenommen ist die Erschliefsung
zentum des Jahrhunderts Dabei 1st gerade des Quellenmaterials, die diese Studie sehr
dieser Zeitraum durch einschneidende Veran- lesenwert macht. kann dabei auf umfas-
derungen gekennzeichnet, eitete eter Gr. senden Forschungsarbeiten aufbauen, die
(1682-1725) doch einen epochalen Umbruch Russland Jahrhundert geleistet wurden,

allerdings eigene Akzente un! tragt durch1n, der uch das Klosterwesen erfasste. Das
ihre Arbeit zudem dazu bei, dass eile dieserVO  e ihm erlassene Geistliche Reglement (1722)

beinhaltete dementsprechend ıne radikale Forschungsarbeiten westlichen Kontext
Umformulierung der Zielbestimmung MON- überhaupt TST bekannt gemacht werden. DiIie
chischen Lebens, das fortan gesellschaftlichen Ergebnisse sind dabei gleich 1n mehrfacher

Hinsicht aufschlussreich: So VELIINAS V{f. dieNützlichkeitserwägungen unterstellt werden
sollte DiIie Geschichte des russischen Mönch- Unterschiede zwischen Männer- und Frauen-
{ums dieser eıt steht damit zugleich exempla- klöstern einerse1lts (Z. in ezug aufden Besıitz
risch dafür, Was die VON eter dGr. inıtnerten VO:  3 Leibei CNCI), der Männerklöstern 88 der
Säkularisierungsprozesse für die orthodoxe Regel rhe ich orößer war), zwischen Frauen-
Kirche Einzelnen bedeuteten. klöstern in Zentren und der Peripherie des

russischen Reiches andererseits deutlichFür die Darstellung der durchweg interes-
santen Forschungsergebnisse Aahlt ınen machen. Demnach gab der Tat; w1e VOINl

klaren Aufbau: nach ıner Einleitun die der sowjetischen Geschichtsschreibung be-
Auskunft über den Stand der Forsc ung und hauptet, reiche Klöster, ber diese bestimmten
die Quellenlage gibt, folgen wel eile Der nicht das Gesamtbild des klösterlichen Lebens,;
erste Teil widmet sich den „Strukturen“, womıit das teilweise VOIN erbärmlicher TMU! gepragt
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WAar. Erkennbar wird auch, WI1e sich Kloster der Studie uch ihren Titel gegeben hat:
durch soziale Herkunft bestimmte hierarchi- zwischen dem Anspruch der Klöster, Orte
sche Strukturen durchhielten, die dem Ideal weltabgewandter Askese, geistlicher Besin-
einer geistlichen Gemeinschaft zuwiderliefen. NUuNng se1n, un! der Realität, die nicht MNUL,

UÜberhaupt sind die Diskrepanzen, die V{. ber eben uch darin bestand, Frauen in einer
aufdeckt, die den besonderen Wert dieser schwierigen sozialen Situation eine Versor-
Studie usmachen. SO kann 1m Einzelnen gungsstäatte bieten, bis dahin, psychisch

Kranke der O: Kriminelle in Verwahrungzeigen, wI1e gesetzliche Vorgaben oft nicht der
nehmen. Gerade das Kapitel über „Klöster11UT mit erheblicher Verzögerung umgesetzt

wurden, sodass beispielsweise erst unter Ka- als Gefängnis’ erscheint als eines der
harına d.Gr.F 796) die bereits VOIN etfer stärksten Kapitel der Studie, weil ıne
d.Gr. angestrebte Säkularisation des Kloster- Verzwecklichung der Klöster beschreibt,; die,
gutes realisiert wurde. Ahnliches kann uch uch das macht V{f. deutlich, nicht 1mM Sinne der

dem Verhältnis VO  — Strafanordnung (wie jeweils betroffenen Klostergemeinschaften
die Verbannung in eın sibirisches Kloster) WAarl.

Berlin Jennifer 'asmuthund Strafvollzug deutlich machen. Am bemer-
kenswertesten ist berohl die Diskrepanz, die

Neuzeıt
die Lieddichtungen Aaus dem EvangelischenRaymond Dittrich: Die Lieder der Salzburger

Emigranten Von 734/32 Edition nach zeıt- Sendbrief des Joseph Schaitberger, entstanden
genössischen Textdrucken. Miıt ıner alpha- schon VOL 34432 und das Sonderliedgut der
betischer Übersicht der Lieder, Abbildun- FEinzeldrucke des Vertreibungsjahres LA Als
SCHh un:! wel Registern hrsg. VOIN ermann drittes untersucht die verstreut zeıtge-
Kurzke (Mainzer Hymnologische Studien nössischen Druckschriften enthaltenen Lieder,
223; Tübingen: francke 2008, 25./ S! ISBN bei Gerhard Gottlieb Günther Göcking und
978—3-7720-8289-4 Samuel Urlsperger. Ekine schnelle Übersicht

über die Edition ermöglicht eın ehn Seiten
Fast unübersehbar ist die ıteratur ZUT umfassendes Verzeichnis, alphabetisch geord-

Emigration der Salzburger Protestanten net jeweils nach dem Textincipıit mıt Verfasser,
JT So erstaun(t, dass sich mıt dem Strophenumfang, Titel, Melodie und Quellen-
Liedgut der Salzburger Exulanten se1ines angaben. Das Literaturverzeichnis un:! wel
oroßen Quellenwertes aufser Gerhard Florey Register runden nebst einıgen Abbildungen

das profunde Werk abund Gerhard Walterskirchen weder ‚MI1gra-
tionsforschung noch Musikwissenschaft inten- In der Skizzierung der Vorgeschichte der
S1ver beschäftigt haben. Fin rund dafür mMag Emigration VOI 173 1732 geht der ufor zurück
die mangelnde Verfügbarkeit der ın 1U bis den Bauernkriegen 525/26, be-
schwer zugänglichen Quellen überlieferten schreibt die Ausweisung der evangelischen
Werke se1InN. Raymond Dittrich, utfor lyrischer Bewohner des Defereggentals 1684 un der
und prosaischer exte, Musikwissenschaftler Dürrnberger Knappen, deren Protagonist Jo

seph Schaitberger (1658-1733) WAar. DIieund Leiter der Proskeschen Musikabteilung 1ın
der Bischöflichen Zentralbibliothek Re C1I115- Schwarzacher Versammlung VO ugus
burg, hat sich MNU)  - einer Edition leses 1/31 und die nachfolgenden Vorfälle bis hin
TIhemas ANSCHOIMNINECL., Hierbei hat mehr als ZU Emigrationspatent VO: AT Oktober 1./31
hundert Liedtexte AaUus zeitgenössischen Dru- und ZUr Aufnahme der Exulanten durch den
cken Neu herausgegeben, s1ie in den preufischen Önıg in Preufßisch-Litauen WeI-

den umrissen. Der Gedanke der konfessionel-Kontext der Vertreibung stellen.
len Koex1istenz habe, aus,Die Anregung dieser Arbeit gab 2004

Professor Dr. Matthias Asche, Tübingen, Ende des 17. Jahrhunderts Boden ON-
anlässlich einer Tagung des Instituts für OST- 11C  S Ausweisungen religiöser Minderheiten
deutsche Kirchen- und Kulturgeschichte selen Ausnahmeerscheinun geworden,
TIhema ‚Glaubensflüchtlinge . Im 27008 heraus- die Vertreibung sel1 bereits Von Aufklärern

gebenen ngsband erschien eine erste nicht mehr als zeitgemäfß angesehen worden5°8  kur S 14) Dies ist jedoch der ersten AussageAbhan ung Dittrichs den Liedern
der Emigration VO.  = 14732 nicht ganz zutreffend, da gegenreformatorI1-

Der Autor gliedert seine Veröffentlichung sche Tendenzen Reich noch lange nach-
vier Abschnitte. Schwerpunkthaft behandelt wirkten ın der fast zeitgleichen Auswelsung
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LICUH entstandenen Lieder fallen nicht durchder Berchtesgadener Protestanten I L33, miıt
den Deportationen Aaus den habsburgischen pietistische Strömungen auf, sondern legten
Erblanden bis in die zweıte älfte des 18 Jahr- vielmehr Wert aufdie zentrale Vermittlung der
hunderts hinein und 1ın der Auswanderung der lutherischen Lehre. DIie zeitgenössischen Quel-
Zillertaler Protestanten 1837 nach Preufßisch- len drucken zumeıst keine Melodien ab. DiIie
Schlesien. Zudem hat Stephan Steiner 2003 die Texte wurden aufdie Melodien alterer bekann-

ter Kirchenlieder der auf die populärerenbisher weni1g beachteten Karolinischen I rans-
migrationen 1 /34- 1736 untersucht. Gerade Volksweisen Letzteres erleichterte
die innerhabsburgischen Zwangsumsiedlun- die ezeption 1m Glaubenskampf. { IIie Em1g-
SCH aus ärnten, dem Salzkammergut und ranten ernten die Lieder VOINl ihren AFr
der Steiermark, die auf einer anderen Rechts- sangern, Wäas einer Vielzahl VO  - Fassungen

führte. FExulantenlieder WIeEe das Ach Wnnn WIrgrundlage basierten und weniıger Menschen
betrafen als In Salzburg, blieben VOIN der das recht hbedencken VOoNn upe: Schwaiger
Historiographie des 18. Jahrhunderts weıtge- thematisıerten ıne typische Verknüpfung VO  z

hend unbeachtet. Dittrich untersucht hier Vertreibung, Kreuzesnachfolge unı Bekenner-
somıt nicht ıne der etzten Auswelsungen, mut FABÜR reinen Lehre Die Liedverse begründe-

ten somıt eine gemeinschaftsstiftende Identitäthingegen den bekanntesten und gröfßten ExXO-
dus des 18 Jahrhunderts. unter den Emigranten, spiegelten uch gerade

Aussagekräftig für das Selbstverständnis der bei upe: Schwaiger deren kollektive Selbst-
Salzburger Emigranten sind die populären reflexion wider als wanderndes, auserwähltes
Lieder, die Umifeld der Vertreibung ent- Volk €es. Im Gegensatz dazu stellten die
standen. Nur eın geringer Teil stammt VO  — den fremden Lieder her die Jesusnachfolge und
Fxulanten selbst. Neben der schriftlichen ist das seelsorgerliche Bild VO ‚Guten ırten

Tradition VOINl besondererdie mündliche den Vordergrund. amı kristallisiert sich,
Bedeutung BEWESCH. Dabei stand In den Dittrichs Ihese, eın Oment der Unterschei-
Liedern nicht 1Ur die bloße Erbauung 1m dung in der Selbst- un! Fremdwahrnehmung
Vordergrund, mangels religiöser UnterweIl- heraus, wobei die otıve ineinanderfliefßen

können. (S. 53)SUN: der Protestanten In ihrer He1imat konnten
die anlässlich der Durchzüge durch die Orte Raymond Dittrich weıst muit seıner Publi-
SESUNSCHENR W eısen ebenfalls eine unterrich- kation der Emigrationsforschung HIC Wege
tende und ermahnende Funktion besitzen. Das TOTZ der Aussage, die Edition stelle lediglich
Repertoire der Exulanten bestand aus Liedern eine erste Beschäftigung mıiıt dem Ihema dar
AUs der Heimat, denn Gesangbücher un se1 keine historisch-kritische Ausgabe,

vermıisst INa ine zusammenfassende erstesehr verbreitet 1m Erzstift. Des W eıteren SC-
hörten Dichtungen AUus den unterwegs AUS- Einordnung in den Rahmen der Emigrations-
gehändigten Gebetbüchern und aus Textdru- forschung. Perspektivisch ware wünschens-
ken dazu, die konkret auf die Emigration wert, 1n einem zweıten vergleichenden Schritt
ezug nahmen und 1m gleichen Jahr gedruckt die Migrationszuge Aaus den habsburgischen
worden Von hohem Interesse für die Erbländern auf ihre gesangliche Prax1ıs hin

untersuchen.Forschung ist das handschriftlich überlieferte
Gabriele EmrichLiedgut, das vermutlich für den eigenen Bedarf Bergisch Gladbach

zusammengestellt wurde und Aufschlüsse über
gesangliche Vorlieben geben kann.

iie Fxulantenlieder erschienen mehrheitlich Arnın Holger: Die Macht des Heıils und das
1737 als Einblattdrucke ıIn Frankfurt Maın, Un e1il der Macht. Diskurse VOINl Katholizis-

111US und Nationalsozialismus Jahr 1934Leipz1igundAugsburg,das uch als Druckortder
Emigrationsgraphik Bedeutung besafß Selten eine exemplarische Zeitschriftenanalyse.
sind die Verfasser der Dichtungen bekannt. Politik- und Kommunikationswissenschaft-
Historisch assbar als Komponisten AUS dem liche Veröffentlichungen der Görres-Gesell-

schaft, 28, Paderborn: Ferdinand Schö-Kreise der Salzburger sind jedoch eorg und
upe: Schwei Irotzt der mehrheitlich ningh-Verlag, 2008, 57658$.. ISBN 0783

506-76436-2AaNONYIMMECN Ve asserschaft lässt sich die Prove-
nıenz einiger Lieder bestimmen. Als bevorzugte
Quelle diente der Neuvermehrte Evangelische Not tut, den Untersuchungen
Sendbrief des Joseph Schaitberger, der uch das katholischen Kirchenzeitungen 1m Driıtten
bekannte Lied Ich hin ein Exulant Reich ıne welıtere hinzuzufügen, fragt der
verfasste. Es ist das einz1ıge der Sendbief-Lieder, utor Begınn selner Untersuchung Von

das konkret ezug auf die Emigration nımmt „Unser Kirchenblatt”, der Kirchenzeitung für
und ZU aktiven Repertoire der Salzburger acht Dekanate ın un Recklinghausen 1m
ehörte. Dittrich kann mehrere Fassungen und Zeıitraum VO Dezember 1933 bis ZU

Überlieferungsstränge nachweisen. DiIie 1737 Juli 1934, insgesamt Nummern miıt Je 16
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uch der Rekurs auf die wissenschaftlicheSeıiten. Er bejaht seine rage, sich doch
durch deren Analyse „dem übergeordneten ] ıteratur bei der Nachzeichnung der „DISs:
TIhema VON Macht und Widerstand 1mM Driıtten kurse“ bleibt stark 1mM Meinungshaften. Was
Reich auf eine EeUEC W eıse nähern, theoretisch soll INan etwa VOIl Aussagen wI1Ie dieser halten:

„Möglicherweise lag UTr Zögern derfundiert und mıiıt eıner eigenständigen Metho-
dologie” (S. 13) Be1 dieser handelt sich Kirchenleitung, dass nicht eıner breiten,
die auf Michel Foucault ges!  vA Diskurs- entschiedenen Abwehrfront den atıo-

analyse, mıiıt der allerdings leicht nicht nalsozialismus S 119) Im Potentialis
lässt sich leicht vermuten un! insinuleren,umzugehen ist, se1l doch Foucaults Terminolo-
doch ware wenıgstens eine Diskussion derg1€ ‚.recht verschwommen“ und

werden uch fast 100 Seıiten des Buches für Handlungsspielräume erwarten, WEl sol-
Methodisches benötigt. hen ermutungen uch 1Ur eın Hauch Von

Danach werden die Rahmenbedingungen Wissenschaftlichkeit zukommen soll. Hınter
erortert (Nationalsozialismus un! se1in 1T3IS- Aussagen dieser Qualität steckt letztlich ein

nicht ften gelegtes TIheorem eines für diekurs, Katholische Teilgesellschaft und ihr
Wochenblätter und 1930er Jahre inadäquaten säkularisiertenDiskurs,; Katholische

Recklinghausener Kirchenblatt), bis die eigent- Glaubensverständnisses, das kopfschüttelnd
liche Untersuchung beginnt. Diese wiederum VOTL der Tatsache steht, dass die Katholiken
analysiert nicht 1n direktem Zugriff die exte, doch tatsächlich ihre „Ziele nicht priımär
sondern beschreibt die diskursiven Strategien anhand politischer Kategorien” definierten

(S. 488)des Nationalsozialismus, seine „Mythen un
Feindbilder“ (Rasse und Blut, Kampf, Volks- Im Ergebnis seiner Arbeit findet der uftfor

gemeinschaft, Reich, Führertum, Heldentum, die bekannte Formel VO „Milieuegoismus’
Mutterschaft, Germanentum , Volkstum, BO- der Kirche bestätigt, der L1UTr kulturelle
en,; Lebensraum, Feindbilder Judentum, Ta Selbstbehauptung sSE1. Iiese 'These ist

Ja NUN hinlänglich bekannt und erstaunlicher-beralismus/Kapitalismus/Kommunismus, br-
SOWIE das Verhältnis destellektualismus) welse spielt uch ın der Untersuchung VO  — 33

Katholizismus ihnen beides nach der Ausgaben eines regionalen Kirchenblattes die
Sekundärliteratur! Der „Umgang des Katholi- seelsorgliche Zielsetzung der Kirche, ılfe
Z1ISmMUus mıiıt den nationalsozialistisch epragten (Gewinn des ewigen Heiles geben, keine

olle. { Die Auseinandersetzung mıt dem Neu-Diskursstrategien” wird dann » > etailliert“
heidentum, heilst demgegenüber, habe 11UTS 182) Beispiel der Kirchenblattausgaben
die „Aufmerksamkeit der Katholiken VvVon deraus den genannten sieben Monaten behandelt,;,

das Kirchenblatt „zwischen Macht und Tagespolitik” abgelenkt (S 490) Dass dabei
Widerstand verorten“ S 180) zentral die öffentliche Geltung der christ-

Die Diskurse des Katholizismus nachzu- lichen gegenüber den diesen diametral e-
genstehenden nationalsozialistischen enzeichnen erfordert eine gewIl1sse methodische

Disziplin Hinblick auf alteren und A1ng, kommt nicht 1Ns Blickfeld.
echNEUETEN Forschungsstand), die INall teilweise oachim Kuropka

vermıisst und bleibt doch einigermalisen
ungewıss, diese Diskurse denn greifen Burtscheidt, Andreas: Edmund AL VO  —SiNd. In rage kämen, sollte INal vermuten,

Frentz. Rom-Korrespondent der deutsch-die Verlautbarungen des Vatikans, die Auße-
LUNSCH der Bischöfe der vielleicht noch eher, sprachigen katholischen Pressez
weil basisnäher, die Predigten in tausenden (Veröffentlichungen der Kommıissıon für
katholischen Kirchen. och dass 1U  > gerade Zeitgeschichte, eihe Forschungen
das Kirchenblatt Recklinghausen besonders 1425 Paderborn: Schöningh, 2008,

LF Geb., 978-—3-506-76472-0.prädestiniert se1n sollte, darauf kommt INall
nicht leicht, VOor Hem uch deshalb nicht,
weil INnan fast nichts über die Autoren der dort Nachdem 1m etzten Jahrzehnt In Etappen
veröfftfentlichten eıträge erfährt. /Zur eprä- verschiedene vatikanische Archivbestände
sentatıvıtal des Kirchenblattes wird C» gänglich wurden, hat sich die zeitgeschichtlich
bracht, se1 das Sprachrohr Bischof Von orientierte deutsche Katholizismusforschung

mıt grofßem Elan und nicht hne Hoffinung aufGalens SCWESCIHL und daher „WI1e der Bischof
selbst her dem traditionalistischen Flügel des sensationelle Entdeckungen diesen Beständen
Katholizismus zuzuordnen der nicht unbe- gewidmet. Nicht wenı1ge markante Neuentde-

die Mehrkheit der westfälischen Katholi- ckungen wurden gemacht, allerdings greift
ken repräsentierte” S 147) Belege für diese inzwischen uch eine (sinnvolle) Ernüchte-

rung sich, weil sich (bislang etwaAnsichten xibt nicht, ganz abgesehen davon,
besonders umstrıttenen Kapiteln w1e demass der Bischof Ja nicht die Kirchenblattbei-

trage autorisıerte. Ermächtigungsgesetz und dem Reichskonkor-
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dat VOIN 1933 keine wesentlich uemn Erkennt- jeweiligen Positionen der römischen Kurie
nach Deutschland vermitteln. 1930nısse gewinnen liefßen.
kann In ewlsser W eıse als SprachrohrDie hier anzuzeigende Kölner historische

Dissertation betreut Von Prof. Dr Harald VOINl Kardin staatssekretär Eugen10 Pacelli
Hömig) geht einen anderen Weg und folgt gelten, mıt dem begünstigt durch das
gleichsam einem Seitenpfad. S1ie stellt nıcht die Ehrenamt als Päpstlicher Geheimkämmerer
vatikanischen Quellen In den Mittelpunkt, ınen vergleichsweise regelmäfsigen und recht
sondern ınen Nachlass, der sich ZAT ınen vertrauten Kontakt pflegte. Er selbst versuchte
1m Archiv der OmMMmM1ssSION für Zeitgeschichte allerdings auch, die Posıtionen des Zentrums

Bonn und ZU) anderen 1n Privatbesitz Rom in eın posıtıves Licht rücken. In der
befindet. Es geht den Nachlass VOINl NS-Zeıt zeigte sich dann uch insofern als
Edmund altz VO  e} Frentz (1887-1964), einem Diplomat, als lange und 88 hohem Ma{ißse

bestrebt WAaäl, durch seine Arbeit die ogenrheinischen katholischen Adligen, dessen WeC-
sentliche Funktion bereits Titel der Arbeit spannungsreichen Verhältnis zwischen dem
genannt ist. Miıt 144 Archivkartons allein 1mM Vatikan und NS-Deutschland glätten und
(bedeutenderen) Bonner Nachlass kann dieser ınen Bruch vermeiden, hne dabei selbst
unzweifelhaft als sehr beachtlich gelten. Be- uch Ur für einen oment miıt dem National-
deutsamkeit kommt ihm ber noch mehr sozialismus sympathisieren. eine guten

Kontakte den verschiedensten Stellen ımdurch die exponierte Posıtion dieses „Deutsch-
Vatikan w1e ZUT deutschen Vatikan-Botschaftrömers” Z der seit seiner beruflich motivlier-

ten Übersiedlung (1924) Jahre miıt seiner lassen ihn als einen me1st sehr gut informierten
Tau in Rom lebte. Insider erscheinen. Darın liegt dann uch der

Burtscheidt widmet näherhin den ren spezielle Wert seiner Veröffentlichungen, VOT

zwischen 1924 und der ersten Phase des IL allem ber seiner unveröffentlichten, vertrau-
lichen Berichte. das breitet Burtscheidt inWeltkrieges seine Hauptaufmerksamkeit

0-31  > macht den Leser ber ‚UV( 1n klarer chronologischer Ordnung mıiıt orofßser
knapper und SOUVveraner W eıse mıiıt dem Akribie und Quellennähe VOT dem Leser Zu08  7

biographischen Hintergrund selnes Protago- Man erhält bildlich esprochen fort-
nısten vertraut S6— DIie eıt nach dem aufende W asserstandsme dungen über die

Deutschland betreffenden EinschätzungenIL Weltkrieg findet L1UT noch schwache Be-
un! Gerüchte der Kurle, kann dadurchachtung (S. 316—-327), Was nicht 1L1UT dem

Interesse des Verf. geschuldet Ist, sondern immer wieder uch unterschiedliche Posıitio-
sich sowohl pragmatisch als uch sachlich nenNn der Kurie erkennen wI1e ber uch
begründen lässt. Für eine Dissertation ist eine manche Interpretationsmuster im politischen
thematische Konzentration sehr sinnvoll, Katholizismus In ihrer (1enese besser VeEI-

mal 1m gegebenen aıtz VOIN Frentz stehen. Sensationelle Enthüllungen bietet die
Wirksamkeit unzweifelhaft ın der näher unfter- Dissertation dabei nicht, s1e erweıtert NseTC

suchten Periode ihren eindeutigen Höhepunkt Kenntni1s der organge gerade den beson-
hatte, während diesem nach 1945 kaum ers spannenden 1930er Jahren ber eiıne

Fülle interessanter Beobachtungen. Es wirdnoch gelang, der gewandelten deutschen
z B sehr deutlich, wI1e 11an in Rom einePresselandschaft jenen Rang gewınnen, der

ihm als Korrespondent der breit aufgestellten Positionierung nach der „Machtergreifung”
Zentrumspresse vorher zugekommen WAäal. rang, wWwI1e sehr Ial dort das Arrangement

Mıt seiner journalistischen Arbeit beein- mıt Mussolinis Faschismus der gelegent-
flusste altz VO  - Frentz wI1e Burtscheidt lichen Konflikte schätzte und wI1e lange INa

das jel verfolgte, den NS auf ben diesesüberzeugend herausarbeiten kann das Bild
der deutschen Katholiken über den Vatikan Modell festzulegen bis Erst
wI1e über das faschistische Italien nachhaltig. allmählich drang dessen viel weıter reichende
Das elang mıt seinen zahlreichen Artikeln, die weltanschauliche Qualität einschließlich des
ICHC äßig in den führenden Urganen der Rassenantisemitismus 1INns breitere kuriale Be-

wusstseıin. uch altz VO'  ; Frentz unterlagZentrumspresse, ber uch In Kirchenzeitun-
der Zeitschriften erschienen. Darüber Fehleinschätzungen (kurzzeitig hinsichtlich

Inaus erlangte durch ıne Fülle vertrauli- Franz VO  za Papens und seiner Brückenbauver-
her Informationsberichte seine Redaktio- suche; län O6T eıt 1M Hinblick auf Bischof
nen der andere Persönlichkeiten im katholi- udal die Chancen eines echten AUS>
schen Deutschland iınen meinungsprägenden gleichs zwischen Katholizismus und NS) In
Einfluss. Er verstand sich dabei In en für den der bekannten Scholder-Repgen-Kontroverse
deutschen Katholizismus ebenso krisenhaften die Zusammenhänge zwischen Ermächti-
WIeE ereignisreichen späten 20er und den 330er eseTZ, Reichskonkordat und Selbstauf-
Jahren als schreibender Diplomat, der sich OSun des Zentrums bestätigen die von Burt-
wesentlich dem Auftrag verpflichtet sah, die schei ausgewerteten Materialien tendenziell
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die Posıtion Kepgens, lassen Iso keinen Gebetserhörungen berichtet. Vor Jem katho-
inneren Zusammenhang und keine gezielte lische Unterschichtangehörige und überwie-

gend Frauen fanden dieses Angebot attraktiv.Strategıe Pacellis erkennen.
Katholische Bürger un! Intellektuelle wandtenDIie materialreiche, anschauliche, sauber

belegte und uneingeschränkt verdienstvolle sich indigniert ab
Andreas Henkelmann schreibt VOT IlemArbeit hat beim Rezensenten allerdings uch

Wünsche aufkommen lassen. Den Wunsch, eıne Organisati1ons-, rogramm.-, Personal-
den Fluss der Ereign1isse weniger nachgezeich- und Politikgeschichte des Seraphischen Liebes-
nel, sondern intensiver und problembewusster werks. Fürsorgerische Praxıs und die Bezie-
ommentiert sehen. Den Wunsch, die hung zwischen Mitgliedern und Führung

werden thematisiert, sind ber quellenbedingtArbeit eines herausragenden Journalisten
NUr schwer fassen. nter den Quellenuch iner gezielt kommunikationsge-

schichtlichen Perspektive dargestellt sehen die ungedruckten Materialien aus der Ge-
(so verlangt etwa Burtscheidts 1Nwels auf das schäftsstelle in Koblenz-Ehrenbreitstein her-
VOIL altz Von Frentz aufgebaute Netzwerk VO  — Daneben wurden ergänzend Quellenbe-
Kontakten nach einer förmlichen Netzwerk- stände aus NEUMN anderen Archiven SOWI1eEe das

gedruckte Schrifttum herangezogen. Henkel-analyse). Fur Letzteres bietet Burtscheidts
Studie bereits ein1ıge wertvolle Vorarbeiten 111anllıl gliedert seine Darstellung chronologisch
(S 37 fünf Hauptteile und sortiert innerhalb dieser

I'rıer Bernhard Schneider Hauptteile thematisch. Das gelegentlich
Dopplungen, bewährt sich 1m Allgemeinen

ber gul An manchen Stellen ufert die Dar-
Henkelmann, Andreas: Caritasgeschichte stellung aus auf die Darstellung der Woh-

zwischen katholischem Milieu un Wohl- nungsprobleme Anna Reinheimers
hätte uch verzichtet werden können insge-fahrtsstaat. [ )as Seraphische Liebeswerk
samt ber habe ich die 469 Textseliten mıt(1889-1971), Veröffentlichungen der KOom-

mission für Zeitgeschichte, eihe FOr- (Gewinn gelesen.
schungen, 133; Paderborn s  J Ferdi- DIie Lektüre lohnt sich, weil Henkelmann
nand Schöningh Verlag, 2008, 508 n Pa Geb., se1in Beispiel gut In die Milieudiskussion der
978-3-506-76527-7 Katholizismusforschung einbettet. Er weılst

anhand der konfliktreichen Beziehungen ZWI1-
schen dem Liebeswerk und anderen carıtatıven„Rettet weilßse Heidenkinder!“ „Der erste

Zweck des Seraphischen Liebeswerkes ist: teuren auf die Spannungen hin, die 1m
ITE verwahrloste Kinder VOT dem Verluste carıtatıven wI1e politischen Katholizismus
ihres Hl Glaubens retten.“ Di1ie plakative unterhalb der nach uflßsen sichtbaren Milieu-
Programmatik des Seraphischen Liebeswerks dächer Caritasverband bzw. Zentrumspartel
wirkt heute obskur. S1e War ber wilhelmi- wirksam Er folgert aus der 1mM Wilhel-

MINISMUS hohen, schon während der W eima-nischen Deutschland eın voller Erfolg. Drei
Jahre nach seiner Gründun 1889 zählte das rer Republik ber verblassenden Attraktivität
Liebeswerk bereits Mitglieder. 1914 der Liebeswerkprogrammatik, dass dem M1-
wWaren 391 000 Seine Attraktivität beruhte lieu eine erheblich größere historische Dyna-
auf der Verbindung VO  — Pastoral und Carıtas. mik innewohnte als me1ıst angeNOMMECN, Er
Im Kern der Arbeit standen nicht glau- fordert nach Untersuchung der Aktionsweisen

VOIN Ordensangehörigen, Klerikern und wohl-bensgefährdete Kinder, sondern uch die Zeıt-
schrift „Seraphischer Kinderfreund“ mıt der fahrtsprofessionellen Lalen, die unterschied-
Kinderbeilage „Das Marienkind“. Nicht mehr lichen Rollenzuweisungen und Konkurrenzen
als wel Fünftel der Ausgaben des Liebeswerks innerhalb des Milieus stärker berücksichti-
wurden 1913 für Pflegekosten verwandt. kın SCH als dies Begriffe wI1e „Milieumanager” (Olaf
knappes Drittel floss hingegen in die ere1ins- Blaschke) der „Carıtatıves Sozialnetzwer
zeitschrift, weıtere 16°% in Personalkosten. (Meike Wagener-Esser) tun. Hr plädiert ab-
Wer die Zeitschrift abonnierte un damit schließend dafür, das Milieu als iıner
das Werk finanziell unterstutzte, wurde regel- ständigen diskursiven Selbstverständigung
mäfßig über die Größe eines Gebets- und über katholische Identität begreifen. Eın
Gnadenschatzes informiert, der durch eifri in dieser Weise oftfener Milieubegriff könne die

lesene Messen und Gebete der „Pfleglinge‘ 1960er Jahre als Transformation und nicht alsSCUr ihre „Retter“ bestand. 19 brauchst dem Zusammenbruch des katholischen Milieus in
lieben Gott 1Ur eın paar Groschen leihen, den Blick nehmen.

Andreas Henkelmann wurde miıt der nter-SC hohen, unterhört hohen Zins und mıiıt
SIC erster Garantie”, hie{ß 1895 1m Seraphi- suchung des Seraphischen Liebeswerks der
schen Kinderfreund. Regelmäfsig wurde bis katholisch-theologischen Fakultät der uhr-

bischöflichen Verbot dieser Praxıs über Universität Bochum promovıert. DiIie Dıstanz
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des Historikers un! die kritische Sympathie aufs Neue erschreckend. Verstärkt wird dieses
des Theologen pragen das Buch gleicherma- Erschrecken durch die Enttäuschung, dass uch

die Bekennende Kirche oft keine erhöhteen Nur ıner Stelle schlägt der Theologe
den Historiker: DiIie Theologie der 1950er und Sensibilität für die Gefährdeten und Verfolgten
1960er Jahre sSOWl1e das /weite Vatikanum Ze1 dass sS1e sich unelns und schon der
werden nicht mehr historisiert. Hıer dominie- Sel stbezeichnung nach mıt anderem befasst
11 unkritisch verwandte Quellenbegriffe WI1e WAal, ist andererseits 1Ur bekannt. Umso
„der theologische Aufbruch In die Welt“ drängender ist die rage nach den weniıgen

Gerechten, die nıiıcht 1Ur unter den derder „traditionelles Caritasverständ-
Nn1ıS (S. 430) Insgesamt ber liegt eın quellen- Bekennenden Kirche Zuzurechnenden gab
WI1e forschungsnahes Werk VOTL,; das umsichtig, Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiterdes BUuros
reflektiert und selbstbewusst argumentiert. In Grüber derer ein1ge, sS1e standen, der
dem Jlange unterschätzten carıtatıven Katholi- Buchtitel,; „An der e1ite der Entrechteten un

Schwachen“. uch S1E ber VOT lem mıtZ1SMUS liegt, macht die Dissertation VO  -
Christen befasst. DIie Kirche stand ‚ben nichtAndreas Henkelmann deutlich, erhebliches

Potential die Katholizismusgeschichts- VOT der „Judenfrage”, die S1e weithin ignorlerte,
schreibung insgesamt. sondern erster [ inıe VOT der Judenchristen-

Tübingen Ewald Frıe frage der nach den christlichen „Nichtariern”
also un!dafür engaglerten sich Menschen AUsS$s
ihren Reihen.

Der erste Teil ZUT Geschichte des BuürosLudwig, Hartmut, An der Seite der Entrech-
und Schwachen. Zur Geschichte des Grüber macht deutlich, dass se1it 1933 etliche

„Büro Pfarrer Grüber“ bis und Hilfsprojekte geplant wurden, die sich die
der Ev. Hilfsstelle für ehemals Rasseverfolgte Kirche (institutionell Iso die Deutsche Evan-
nach 1945, Berlin: LOogos Verlag Berlin, gelische Kirche der die Landeskirchen) ber
2009, 195 S’ 978383752126 —4 nicht eigen machten, ebensowenig tat dies

die Diakonie. Namen wI1e arga Meusel,
Das „Büro (Pfarrer) Grüber” War die wich- Charlotte Friedenthal, Elisabeth Schmitz und

tigste Hilfseinrichtung für evangelische Friedrich Weißlßler stehen für den Ruf, das
„Nichtarier” der Zeıit der nationalsozialisti- Schweigen brechen, und immerhin kam
schen Verfolgung. Das vorliegende Buch hat 19358 ZUT Gründung der Hilfsstelle Christen
ıne längere Vorgeschichte, besteht die erste jüdischer Herkunft. Ihr Leiter wurde Heinrich
Grundlage doch aus der 1988 der Hum- Grüber, der NU:  e uch nterstützung beim
boldt-Universität vorgelegten Habilitations- lutherischen Flügel der Bekennenden Kirche
schrift (also der Promotion des Autors, fand, Uun! somıit uch 1ın den Bekenntnisbewe-
der seither weıtere Einzelbeiträge diesem SCH in den utherischen Landeskirchen,
Ihema geliefert hat. DIie Veröffentlichung nicht ber bei Friedrich VO:  . Bodelschwingh,
besorgte die „Evangelische Hıiılfsstelle ehe- den Grüber warb. Institutionalisiert wurde
mals Rasseverfolgte”, die ın der Nachfolge des die Hilfsstelle erst durch die staatliche Aner-
Büros Grüber steht und die damit uch ihre kennung Dezember 1935 ach der Reichs-

pogromnacht sollte s1e die Auswanderung VOINeıgene Geschichte geschrieben bekommen hat.
Das Buch besteht AUuUs einem ersten, darstel- evangelischen „Nichtariern“ befördern. etel-

lenden Teil ZUT Geschichte des Büros Pfarrer ligt War S1e uch den „Kinderverschickun-
Grüber, einem zweıten, biographisch-erin- gen „nichtarischer” christlicher, ber uch
nernden den ermordeten Mitarbeiterinnen jüdischer Kinder nach England. Zu solchen
und Mitarbeitern des Büros SOWI1e einem 7Z7wecken dienten ökumenische Kontakte, VOT

allem Bischof Bell, ber uch in anderedritten ZUT Evangelischen Hilfsstelle für ehe-
mals Rasseverfolgte In den Nachkriegsjahren. Länder. Eın spezielles Problem resultierte da-
Nachgestellt ist eın Zeitzeugnis VvVon Walter TauUs, dass die Verantwortlichen auf staatlicher
Sylten, dem Sohn des wichtigsten Mitarbeiters e1te die christlichen Hilfsstellen für getaufte
VOI Heinrich Grüber, des 1942 ermordeten Juden liebsten kurzerhand in die „Reichs-

vereıinı der Juden‘  ar inte lert hätten, WasWerner Sylten.
Publikationen Ihema Kirche Un Juden immer abgewendet WeT konnte. Eine

bzw. Kirche und Judenchristen haben mıt CHNSCIC Zusammenarbeit mıiıt der Reichsver-
ınem Sachverhalt Üder sich nicht einfach War das Er ebnis. S1e betraf uch den
historisieren lässt. DIie rage der Einschätzung ein1  Auf einer „Famı ienschule“ Kinder aus
des Verhaltens „der Kirche“ ist immer wieder betroffenen evangelischen und katholischen

Familien. DIie erste Leıterin dieser Schule Waraktuell; und selbst, Wenln INall sichu
wä .gt’ dass der Antisemitismus allgemein tief Klara unsche, eine VOINl mehreren mutıigen
verwurzelt WAaäl, ist doch die weithin VeTl- „Vikarinnen“”, also nichtordinierten Theolo-
zeichnende Untätigkeit der rche(in immer ginnen
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Dass Grüber bei der Kirche und der Inneren über die soziale Arbeit der Hilfsstelle bis in die
Missıon keinen festen Rückhalt fand, gehört egenwa hinein.

Leipzig Klaus FitschenZUI Tragik der Hilfsstelle. Relativ frei agleren
konnte sS1E ohnehin NUTL, solange ihre Arbeit
den Interessen des Staates Uun! seiner unter-
geordneten Stellen entsprach, Iso der Aus:- Catherine Maurer: Der Caritasverband
wanderung förderlich WAarl. Als mıiıt dem Begınn schen Kaiserreich und W eıimarer Republik.
des /Zweiıten Weltkrieges zuerst die Deporta- /7ur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des
tiıon und dann die Vernichtung der Juden carıtatıven Katholizismus Deutschland,
obenan auf der politischen Agenda standen,

3258 Brosch., ISBN 978—3-—7841-0970-1
Freiburg Br. Lambertus Verlag 2008

WAar die Arbeit der Hilfsstelle überflüssig; S1E
wurde geschlossen. Grüber, der nach dem
Krieg als Beauftragter der EKD bei der In der neuerTeN sozialgeschichtlichen FOr-
Regierung der DDR eine nNEUEC Funktion schung ist die Geschichte der Wohlfahrtsver-
erhielt, wurde 1n Sachsenhausen eingesperrt, bände eın prominentes Ihema. Umso erstaun-

licher ist CS; dass bisher ıne zusammenhän-Werner Sylten wurde nach Dachau gebracht
und 1942 1ın der Tötungsanstalt Schloss Hart- gende Darstellung der Geschichte der arıtas,
heim bei Linz ermordet. des katholischen Wohlfahrtsverbandes, gefehlt

Über Syltens Schicksal und das anderer hat. S1e wird 1U  . für die eitbis Begiınn der
informiert der zweiıte Teil des Buches, der NS-Herrschaft In der vorliegenden Arbeit SC-
Personen jeweils einen tabellarischen und liefert, die der Sorbonne als geschichtswis-
einen ausführlichen Lebenslauf bietet. Hıer senschaftliche Dissertation eingereicht wurde.
finden sich Schicksale wWw1e das der Studienrätin Geformt 1m Kulturkampf unı darauf bedacht,

die e CI1C Gemeinschaft innerhalb der konfes-Margarete Draeger S1ie tammte AUuUs protestan- ]]tischem Elternhaus, galt aufgrund ihrer MOF- sione Schranken stabilisieren, gelten die
fahren als Jüdin und wurde 1933 ZWAaANHQS- Einrichtungen der Carıtas rückblickend als eine
pensioniert. 1934 je1ß sich ihr Mannn VON ihr zentrale Organisatiıon des katholischen Milieus.
scheiden und gab S1E damit der Verfolgung Das WaTr Beginn ihrer Tätigkeit noch nıcht

absehbar, ihre Anfänge ‚her mühsam.
schule“ und wurde 1944 In Auschwitz L-
preıis. Margarete Draeger eitete die „Familien-

Erst Gefolge des Ersten Weltkriegs gelang
det. Der Ministerialrat Paul Heiniıtz wurde den Protagonisten, VO: Episkopat anerkannt
1934 zwangspensıionIlert. Er eitete die Abtei- werden un VO  - Seıten der staatlichen
lun Auswanderun Büro Grüber. Stellen die eine breite öffentliche Tätigkeit
Wa rend seine „arische‘ Tau bei ihm blieb, notwendige Förderung erhalten. [ )araus
obwohl S1€e ihre Stellung I} der Ehe mıt ergibt sich die klare Gliederung der Arbeit:
einem „Nichtarier” einbüßste, verlor der eben- ach einer knappen Einleitung werden

ersten Teil die Entstehung der Carıtas, derenfalls für Auswanderer zuständige Kaufmann
Werner Hirschwald durch Ehescheidung den V oraussetzungen und der schwierige Weg ZUr

wWwenn uch gefährdeten Schutz ıner Anerkennung geschildert, der zweiıte Teil be-
„privilegierten Mischehe“. schreibt dann unter der Überschrift $9:

Der dritte 'eil des Buches, der Geschichte schwung‘ die eıt des Ersten Weltkriegs und
der Hilfsstelle den Nachkriegsjahren g - der W eeımarer Republik.
widmet, thematisiert noch inm das Ver- DiIie Männer der ersten Stunde Frauen War

hältnis ZUr Kirche und insbesondere das noch nicht dabei gehörten ZUT Elite des
deutschen Katholizismus:; s1e nahmen dasVvVon kugen (Gerstenmaler geleiteten Hilfswerk

der Hier kam die Schuldfrage 1Ns Spiel, Ungenügen der traditionellen katholischen
die Von Grüber und anderen gestellt wurde, Wohlfahrtseinrichtungen wahr, gerade
nicht zuletzt, für die ehemals verfolgten Vergleich miıt protestantischen Einrichtungen
„Nichtarier“ Nothilfe und ılfe ZUrTr Wieder- un! der öffentlichen Fürsorge. Hıer sahen Ss1e

uch ihre Vorbilder, neben der Inneren MIi1s-eingliederung organisleren, zumal sich
S10N uch ın französischen Wohlfahrtseinrich-Gerstenmaier weıgerte, sie als besonders unter-

stützungswürdige Gruppe anzuerkennen. Die tungen; der Blick nach Frankreich legte sich
Jüdischen Hilfsorganisationen wiederum WeCI - VOIl Freiburg und AaAaus dem einland, den
den mıt den en Curt Radlauers, des beiden ersten /Zentren der arıtas, nahe Im
wichtigsten Mitarbeiters Grübers, kritisiert, deutschen Katholizismus War die traditionelle
weil S1e die evangelischen „Nichtarier“ nicht Wohlfahrtspflege nıe dsätzlich in rage

gestellt worden, vielmehr h:  BLunhatten der erfolgrei-den Spenden aus dem Ausland teilhaben
ießen, obwohl diese doch SCHNAUSO gelitten che Ausbau der Pflegeorden seit dem ühen
hätten w1e die Juden eine heute WwI1e damals 19. Jahrhundert und der Zusammenschluss
fragwürdige Nivellierung. Die Erinnerungen Betroffener 1n ständisch auf: ebauten Vereini-
Walter Syltens erganzen die Ausführungen die Ilusion nähren Onnen, Aass eıne
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erhöhte. dies rief die Kritiker auf denschlagkräftige karitative Organıisatiıon über-
Plan, die auf die Gefahren der Bürokratisie-flüssig sel1. Anfangs Warelil der Caritasarbeit

VOTL allem Angehörige des katholischen Bil- ruNns und der Professionalisierung hinwiesen
dungsbürgertums interessiert, die die aktuellen und fra A ob die (arıtas noch wirklich eın
Probleme der modernen Gesellschaft wahr- katholisches Profil habe. Solche Fragen kann-
nahmen und ihnen offensiv begegnen wollten, ten die Verantwortlichen der Carıtas AaUus der

Anfangsphase der Caritasarbeit ZUT Genüge,uch wenlll sS1e dafür Argumente und ber-
daher konnten s1e auf die seinerzeıt benutztenlegungen VOoN Kirchenfeinden übernehmen

ussten. 1 Iie Furcht der Bischöfe, dass der Argumente zurückgreifen und hne grofße
Caritasverband die bischöfliche Autoritaäat In Mühe diese Angriffe zurückweisen. DG Carıtas
ihrer 10zese beschneiden könne, erwles sich wWar einer zentralen Agentur des katholi-
als besonderes Problem für die Gründer, unftfer schen Milieus Deutschland eworden.

Am Beispiel der Carıtas 111LAC die Vfin. diedenen sehr bald der Freiburger Domkapitular
Lorenz Werthmann hervorragte. Ihm gelang Bedeutung der konfessionellen Wohlfahrts-
CS,; die Vorbehalte auszuraumen und den arbeit deutlich. /7usammen mıt der Inneren
Verband als theologisch rechtgläubige nstıitu- Miıssıon gelang der arıtas, die duale
tıon darzustellen. Eine kompliziert-komplexe Struktur der Wohlfahrtsarbeit Deutschland

dauerhaft sichern. Vermittelt durch ihreSatzung, die eın Mitwirkung VOIl Finzelmit-
gliedern, Anstalten und Korporationen vorsah, Sozialverbände beteiligten sich die Kirchen
konnte die Furcht VOTL einem karitativen der Ausbildung des modernen Sozialstaats, Ja
Zentralismus verringern. Notwendig War VOI pragten ihn einem guten Teil Erfreulicher-
Jem die UÜberwindung der Okalen Schwäche welse beschränkt sich die Vfin. nicht auf eine
des Verbandes, denn L1UT durch möglichst viele Institutionengeschichte, sondern bettet diese
Einzelmit ieder konnten zunächst die Gelder iıne soziologisch angelegte Darstellung des
aufgebrac werden, die für den Ausbau der Milieus e1ın, In dem die (‚arıtas aglerte. Dabei
Verbandes, seine Publikationen und Schu- werden uch die prägenden Vorstelungen der
lungsmöglichkeiten nötig Verantwortlichen 1m Umifeld der deutschen

er Trste Weltkrieg veränderte die Grund- Gesellschaft zwischen 1890 und 1933 gut
herausgearbeitet. Tabellen ZUT Mitglieder-lagen der Caritasarbeit. Der Verband bewährte

sich bei der Organisatiıon der praktischen bewegung, deren regionaler Verteilung
Arbeit, wichtiger War noch, dass die Fuldaer und ZU) Finanzaufkommen SOWIl1e eın An-
Bischofskonferenz O17 bereit Wal, den (Carı- hang mıt den Satzungen des Verbandes
tasverbandes als „legitime Zusammenfassung” erganzen die Darstellung; TrtSs- und Personen-
der karitativen Arbeit den Iiözesen 1IZU+- register beschliefsen das Buch.

Hannover Hans tteerkennen. Ebenso wichtig War die Anerken-
Nung durch die staatlichen Stellen. Stärker als
das protestantisch gepragte Kaiserreich Velr-
stand sich die W eimarer Republik als Wohl- Thomas Thorak Wilhelm Weskamm. Diaspo-
fahrtsstaat, in dem das Zentrum als politische raseelsorger 1n der SBZ/DDR, Würzburg:

Echter 2009Interessenvertretung der deutschen Katholi-
ken eine Schlüsselstellung einnahm, stellte
doch VO  - 1920 bis 1928 den für die Sozial- In der Diskussion über das Verhalten der
politik verantwortlichen Reichsarbeitsminis- katholischen Kirche totalitären Diktaturen
ter: den Priester Heinrich Brauns. In /usam- wird oftmals übersehen, ass die Bischöfe
menarbeit mıit der Inneren Missıon der weniger politisch als vielmehr seelsorgerisch
Caritasverband bald ıne führende Stelle unter handelten. DIies herauszuarbeiten ist das jel
den Wohlfahrtsverbänden, fungierte oft der vorliegenden biografischen Studie, einer
als deren Stimmführer und konnte durch die der Theologischen Fakultät der Universitat
Verteilung staatlicher Zuschüsse die ihm Erfi aNgSCHOMMLENCH kirchenhistorischen

Dissertation @23 Sie rückt den Lebenswegangeschlossenen Einrichtungen uch ine BC-
des fast vergesscheh Berliner Bischofs Wes-wissen Unabhängigkeit gegenüber den I öze-

sanverwaltungen und regionalen Interessen kamm in den Mittelpunkt. Das Beispiel ist gut
wahren. Auf diese W eıise blieb erkennbar, gewählt: ber den aus der hessischen Diaspora
Aass die Carıtas nicht mıiıt der Amtskirche des Paderborner Erzbistums stammenden un
identisch WAar, uch wenNln das Führungsperso- VOT seiner Berliner Bischofszeit (1951-1956)
nal mehrheitlich aus Geistlichen bestand und als Propst und Weihbischof in Magdeburg

wirkenden Weskamm liegen wenige al-in den anderen katholischen Organisationen
gut verankert WAäl. Miıt dem Ausbau der chivgestützte Untersuchungen VOTL. I diese kon-
eigenen UOrganisatıon ging ıne deutliche zentrieren sich ber vornehmlich auf sein
Professionalisierung der Mitarbeiter einher, kirchen olitisches Wirken und arbeiten dessen
die die Durchsetzungskraft des Verbandes seelsor ich motivierte Zurückhaltung den1P'  gli
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VvVomn sozialistischen Kirchenkampf bestimm- Erzbischofs Jaeger gefunden hat; hinzu kom-
TE einıge wen1ge, die orgäange der DDRten Jahren der frühen DUDR heraus; W ees-
betreffende Akten des Kölner Kardinals Frings.kamms Maxıme unterschied sich VOINl der

seines Vorgängers wWw1e selines Nachfolgers Schließlich zieht TIhorak die für seine Leitfrage
Amt, der Berliner Kardinäle VO:  > Preysing und 1Ur begrenzt aussagekräftigen Protokolle der
Döpfner. Thorak bestätigt diesen Befund durch ostdeutschen Berliner Ordinarienkonferenz
seine intensıven Quellenforschungen und heran. Be1l den seelsorglichen Quellen hingegen

handelt sich fast ausschliefßlich BC-spricht VOIN einem „auf politischer Abstinenz
Ansatz Wes- drucktes Schrifttum AUS der Feder Weskamms.beruhendeln| pastorale[n]

amms“ Ansprachen, Hirtenschreiben und seelsorge-
Im Anschluss eın Lebensbild Weskamms rische Anweisungen des Bischofs bleiben

(9-54 „Biographisches’) entfaltet der Ver- unberücksicht1 ebenso diözesane Seelsorgs-
fasser seine TIhese vier systematisch aNSC- akten ZUT kirc ichen Verwaltung, ZU) Klerus,U:  1
legten Kapiteln, in denen die pastoralen Organisationen, Schule, Presse, Seelsorge, 3O

tur 1e SOWI1e Finanzen.Grundanliegen Weskamms beschrieben WeI-
den: eiıne theologisch fundierte Diasporaseel- Infolgedessen bietet das Kapitel über die

(55-1 „Theologische Ansätze‘), das „Theologischen nsätze“ ‚WaT interessante
Bemühen die Einheit des Bistums Berlin Einblicke das theologische und seelsorgliche
und Deutschlands (115—164: „Dienst der Denken Weskamms. Der Autor wichtige
Einheit Geteiltes Deutschland, geteiltes Stichworte wI1ie „Katholische Aktion”, „liturgi-
Bistum ”), Aufbau und Organıisatıon e1INes sche Erneuerung”, „Okumene”, „Priestertum

aller Getauften“ un!| gruppilert sS1eAusbildungsnetzes für katholische Priester
Weskamms bischöflichen Wahlspruch „Aedi-165-218: „Programmatische Zukunftsorien-

tierung) un! die Einiıgung der Ordinarien ficare orpus Christi“ herum Er lotet S1e
unter dem ach einer ostdeutschen Regional- jedoch in ihrer faktischen Bedeutung für das
konferenz (217-270: „Zentralisierung der Kır- alltägliche kirchliche Leben nicht AU:  D Dem-
chenleitung in der DR“) Erst das letzte entsprechend wird uch das pra nde persön-
Kapitel befasst sich mıt der „Kirche 1mM liche Umifeld des Berliner Biscg4S, das sich
diktatorischen Staat  . 1 und unter- keineswegs 1930808 auf den Berliner Theologen
streicht anhand aus ewählter, schon bekannter Pinsk und den Jungen Magdeburger Seelsor-
kirchenpolitischer Konfliktfelder, dass W es- geamtsleiter un:! spateren Erfurter Bischof
amm politischer Abstinenz keineswegs Aufderbeck beschränkte, lediglich skizziert.
ein „unpolitischer” Bischof WAär. dieser |DITS weıteren Ausführungen (1 15:270) neh-
damit uch die Fundamente für den kirchen- TE ‚Warlr ebenfalls wichtige pastorale Themen

olitischen Kurs Kardinal Bengschs auf. S1e erscheinen ber nicht als konsequente
msetzung Von Weskamms pastoralem Den-(1961-1979) legte wWw1e die Stich-
ken. Dazu hätte aufschlussreich se1n können,worte ‚Einheit” arnd „Zentralisierung‘ andeu-

ten,; bedürfte weıterer Nachforschungen über die katholische Kirche geteilten Deutschland
den ach der Zäsur des Mauerbaus unter der 1950er Jahre Aaus pastoraler Perspektive
anderen Bedingungen entschlossen agierenden (erodierende Mehrheitsmilieus hüben und
Berliner Kardinal. „doppelte Diaspora ' drüben) betrachten,

die theologische, spirituelle und aszetischeInsgesamt wird durch die Studie deutlich,
Innenseıte der VOIN Erich Kleineidam aufge-w1e zahlreich und vielfältig die Herausforde-

n1,denen sich W eskamm VOL Jem bauten, zukunftsweisenden Priesterausbildung
als Bischof von Berlin gegenübersah, ber uch behandeln der den weıteren Ausbau der
welche uen Anstöfße auf ihn zurückgehen. Seelsorge und Verwaltung 1n der Diaspora
Dennoch bleibt eın unbefriedigender Gesamt- Berlins bzw. der übrigen DDR vergleichend
eindruck. afür sind VOT IHem wel Gründe problematisieren. [)as den 1950er Jahren

noch CNg mit dem Erzbistum Paderborn VelI-ausschlaggebend: Zum einen verfolgt Thorak
bundene Kommissarlat Magdeburg SOWI1e dasseın angepeiltes Ziel, die leitmotivische „Jn:

nenseite“ im Handeln Weskamms herauszu- noch nicht vollständig geteilte Bıstum Berlin
arbeiten, nicht konsequent /Zum ande- hätten dafür idealtypische „Laboratorien” BC-
Ien erscheint die hervorgehobene kirchen- boten. Solche Perspektiven werden ber da-
politische Führungsgestalt innerhalb der ka: durch verdeckt, dass der utor allzu sehr auf
tholischen Kirche der DDR unzureichend ene Gegner Weskamms im Berliner Domkapi-
begründet. tel abhebt, die dessen kirchenpolitischen Kurs

hinter seinem Rücken unterminleren such-Zum ersten Punkt: Das Hauptfundamentder Studie bilden nicht seelsorgliche, sondern ten. amı ber rückt unweigerlich der aat-
kirchenpolitische Quellen. Der Verfasser WeTlI - Kirche-Konflikt un: die rage nach dem rich-
tet insbesondere jene Akten AUs, die in den igen kirchenpolitischen 6r  „Kurs das Zentrum
Nachlässen Weskamms und des Paderborner seiner Argumentatıon.
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Das ZU zweıten Punkt: Im Rahmen Be1l der vorliegenden Arbeit handelt sich
dieser Argumentatıon streicht TIhorak die ıne umfangreiche und gründliche Studie

ZUT Geschichte der Benediktinerinnenabtei St.Bedeutung heraus, die Weskamm für die
Zentralisierung der katholischen Kirchenlei- Gabriel/Bertholdstein, die Jahr 2007 in
Cun: iın der DDR hatte. dieser Führungs- (Graz als Dissertation 1M Fach Kirchenge-
anspruch des Berliner Bischofs uch VOIl den schichte eingereicht wurde Wenn uch
übri Mitgliedern der Berliner Ordinarien- WI1Ie bereits dem Titel des Buches entnehmen
konfe ist der Schwerpunkt auf die Anfänge desfraglos mitgetragen wurde, bleibt
undeutlich. So sind beispielsweise beden- Klosters ın Smichov bei Prag gelegt wurde, ist
ken die erhebliche Skepsi1s, die der Pader- die späatere und durchaus interessante Ent-
borner Erzbischof Jaeger Weskamms Aufbau wicklung bis (fast) ZUr Gegenwal keineswegs
eines Regionalpriesterseminars ausgeblendet.
brachte, die Schwierigkeiten, einheitliche DadS- Als Stifterin des Klosters die Gräfin
torale Leitlinien ın der Jugendweihe-Frage Gabrielle VO  3 Sweerts-Spork (1847-1884),
erarbeiten, die Auftritte des Erfurter General- deren Vermögen nach ihrem Tod für die
vikars Rande der Parteiıtage der Ost-CDU Gründung des Klosters verwendet wurde. Man
der nicht zuletzt das beinahe jegliche KO- könnte ber uch VONN einer Familienstiftung
operatıon unterlaufende Verhalten des Meiße- sprechen, da hne die aktive Unterstützung der
Nner Bischofs Wienken. darüber hinaus 1m utter un! der Schwester der Stifterin, Gräfin
Gegensatz ZUTr bisherigen Forschungsmeinung Adele VOINl Nostiz und Gräfin Josephine VOoNn

Weskamm die richtungweisende kirchen- Chotek, dieses Projekt ohl n1ı€e realisiert
politische Handlungsmaxime VO  e der politi- worden ware. Auf die Stifterin gehen uch
schen Abstinenz des Klerus entscheidend intensive Kontakte ZUTF Beuroner Kongregatıion

zurück, die im Jahr 1880 die ehemalige Abteipräzıisiert un! für die katholische Kirche in
Emaus wiedererrichtet un: sich damit eınder DDR verbindlich gemacht hat (SOg.

„Weskamm-Erlass”), ist zweifelhaft. Thoraks eigenes Standbein 1n Prag geschaffen hatte. Es
geführter Nachweis scheitert daran, dass die War daher 1L1UT folgerichtig, das geplante
„Erklärun Zeitfragen ” fälschlich und Frauenkloster mıt ilfe VON Beuron CI -

ereıts vorliegender Forschungser- richten und in dessen Verband integrieren.
St. Gabriel wurde überhaupt das erste Frauen-gebnisse In das Jahr 1954 einordnet Nstatt s1e

auf den Juli 195 / un: damit In die INTISZEI kloster innerhalb der Beuroner Kongregation,
VOINl Weskamms Amtsnachfolger Döpfner deren onstitutiıonen TST 1884 VvVon Rom
datieren (vgl Akten Deutscher Bischöfe seıt bestätigt wurden.
1945 DDR /-1 bearb. VO:  - Thomas 1887 wurde e1in Grundstück für den Kloster-
Schulte-Umberg, Dok. U, 144f.;; Höllen, bau in Smichov bei Prag angekauft un! 1mM
Loyale 1stanz, 27 59, Anm 140, die folgenden Jahr muıt den Bauarbeiten begonnen.
in 1n Band irrtüumlich VOTSCHOMUINECH! Fın Im Juli 1887 reiste der Erzabt der Beuroner
ordnung In das Jahr 1954 korrigiert wird) Kongregation, Maurus Wolter, nach Salzburg

Jles in JHem eröfftfnet die biografische und erbat sich VOIN der Abtissin des Benedikti-
Studie über Wilhelm Weskamm aufschluss- ner-Frauenstifts Nonnberg, Magdalena Klotz,
reiche Einsichten in das Leben und Wirken ıne Gründungsfamilie für das geplante Klos-
eines Bischofs, der sich unfer schwierigen ter. Dieser Bitte wurde uch entsprochen,
kirchenpolitischen Rahmenbedingungen weshalb November 1889 VOIN Salzburg
erster Linıe als Diasporaseelsorger verstand. AUuUs fünf Chorschwestern, eine Postulantin,
Dieser Perspektive uch Beispiel anderer wel Laienschwestern und drei Kandidatinnen
„Diasporabischöfe” in Ost wWwIe West nachzu- nach Smichov aufbrachen. /Zur Priorin (und
gehen, erscheint lohnenswert. DiIie Befunde spateren ersten Abtissin) wurde Adelgundis
über die kirchenpolitische Bedeutung des Berlinghoff bestimmt. Das Salzburger Frauen-
Berliner Bischofs bestätigen bereits erreichte stift stellte nicht 1Ur die Gründungsfamilie,
Forschungsergebnisse, wobei einzelne ravle- sondern nahm uch Einfluss auf den Bau des
rende Mängel den Gesamteindruck tru Klostergebäudes un! die Gestaltung der Kon-

Bonn stitutionen dieser Klostergründung ın Böh-Christoph Kösters
NC}  S Bel der Ausarbeitung der Konstitutionen
kam allerdings der Beuroner Einfluss stärker

Wagner-Höher, Ulrike-Johanna: Die Benedik- 7 (ragen, Was einer merklichen Ver-
tinerinnen von SE. Gabriel/Bertholdstein schlechterung der Stellung der Laienschwes-
(1899-1919) Studien monastischen tern erkennbar 1st. Dies dürfte uch der Grund
ultur, St. Ottilien: EOS 2008 SCWESCH se1ln, weshalb die beiden Salzburger

Laienschwestern 1893 wiederum ın das Mut-618 5., kart.; ISBN S306‚_A0 terkloster zurückkehrten.
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Was zunächst noch fehlte, War die staatliche glieder folgten ihr bzw. Maı 1919
und kirchliche Bewilligung der Klostergrün- nach, obwohl aus der Steiermark die Nachricht
dung etiztere erfolgte November 1889 eingetroffen Waäl, ass T der drückenden
durch ıne VO Prager Erzbischof Kardinal Lebensmittelnot eın Kommen noch VOT der
Franz de Paula Schönborn ausgestellte Jr rnte nicht angeraten erscheine. DIie Regierung
kunde, wonach der Beuroner FErzabt bzw. seine in Prag drängte jedoch auf baldige Räumung

des VON ihr ekauften Gebäudes, Was einenDelegierten ZUTL Leıtung des Klosters St. Gabriel
und ZUrTr Ernennung der Beichtväter ermächtigt weıteren schub der Abreise unmöglich
wurden. uch überlie{ß der Prager Erzbischof machte.
Beuron die gesamte Rechtsprechung. IDIie TOTZ der widrigen Umstände In der Nach-
staatliche ‚ustımmung ZUrTr Errichtung einer kriegszeit TWIeS sich die UÜbersiedlung des

Klosters als eine richtige Entscheidung. I dıieBenediktinerinnenniederlassung in Smichov
wurde erst Juli 1893 erteilt. rechtzeitige Suche nach einem alternativen

Di1e Gründung VO  - St. Gabriel erfolgte In Standort und die geschickten Verhandlungen
unruhigen Zeıten. Der aufkommende tsche- mıt der Regierung in Prag ersparten den
chische Nationalismus und die ständigen Benediktinerinnen ein ahnliches Schicksal

WI1e den Mönchen VOIN Emaus, deren KlosterSpannungen mıiıt der deutschen Minderheit
dass das VON auf: ehoben wurde. Der Konvent Von EmausBöhmen verhinderten,

deutschsprachigen Nonnen errichtete Kloster verteilte sich auf verschiedene Niederlassungen
VonNn der in der Umgebung wohnenden tsche- der Beuroner Kong atıon, ein1ıge Mönche
chischen Bevölkerung freundlich aufgenom- flohen In das ebenf;alls  L CB Beuron gehörige
inen wurde. DIie Nonnen hatten mıt Kloster Seckau. Die Umstellung für die Non-
häufigen Schikanen kämpfen, Diebstähle HA VOIl St. Gabriel War jedoch Aus
und Bosheitsakte machten den Schwestern das einem für ihre monastische Lebensweise PCI-
Leben schwer. Obwohl die spirituelle, mate- fekt gee1gneten Stadtkloster übersiedelten S1E In
rielle und personelle Entwicklung des Klosters, ıne baufällige mittelalterliche Burg, die weitab
das 1891 VO aps ZUrTF Abtei erhoben wurde, VOIN jedem kulturellen Zentrum Jag und den

Bedürfnissen der Klosterfrauen keineraufßserst DOSItIV verlief, begann sich allmählich
die Unhaltbarkeit des gewählten Standortes W eıse entsprach. Die notwendigen „Adaptie-
abzuzeichnen. Der TSte Weltkrieg und die rungsarbeiten verschlangen über Jahre hinweg
tschechoslowakische Staatsgründung be- die physischen und psychischen Kräfte der
schleunigten noch diese Entwicklung und Nonnen“ (S 380)

Kaum hatte 111all sich der HeimatZWaANSHCH die Abtissin, ıne Verlegung des
Standortes denken. eingelebt, sahen sich die Benediktinerinnen

Im zweıten Halbjahr 1918 bot sich die erneut durch die kirchenfeindlichen Tenden-
Gelegenheit, In der Steiermark das Schloss Ze1 des Nationalsozialismus bedroht. 1941
Bertholdstein sehr günstıgen Konditionen wurde die Abtei beschlagnahmt, deren Ver-

erwerben. Der Kaufvertrag wurde zunächst mögen eingezogen und die Nonnen als
„Volks- und Staatsfeinde“ des (Jaues verwie-Von der Gräfin FEleonore Von Lamberg unter-

zeichnet, VOIl der die Benediktinerinnen 1m SE  S Auf insgesamt L5 Ordenshäuser Öster-
Dezember 1919 das Schloss mıt den ZUBC- reich un:! Deutschland aufgeteilt, konnten die
hörigen Liegenschaften uch formalrechtlich ersten Ordensmitglieder TStT in der zweiten
übernahmen. Bereıts Jänner 1919 sandte älfte des Jahres 1945 iın die Burg Berthold-

stein zurückkehren, die sich nachdem s1e VO  —Abtissin Adelgundis eine Vorhut, bestehend
aus fünf Chorschwestern un! vIıer Lalen- den Russen als Kriegsgefangenenlager11-

schwestern nach Bertholdstein, die ber- det worden War In einem desasteriösen
siedlung des gesamten Konvents vorzuberei- Zustand befand. Erneut musste alle Energle
ten. Unterstützt wurden die Schwestern 1n der für den Wiederaufbau aufgewendet werden
Steiermark Von wel Mönchen des Klosters un dies eines zunehmenden personellen
Emaus, die bereits 1M Dezember 1918 nach Engpasses. So gehörten der Abtei Jahr 1919,

als der Konvent VOoO  . Smichov nach Berthold-sterreich abgereist Seitens des jJungen
tschechoslowakischen Staates wurden die stein übersiedelte, der Tochtergründung
wanderungspläne der Nonnen N gesehen St. Hildegard in Eibingen noch Chorfrauen
und aktiv unterstüuützt, indem INan ihnen un Laienschwestern Im Jahr 2006

zählte 11a gerade noch elf Nonnen und ınefür ihr Klostergebäude einen durchaus aNHC-
Kaufpreis bot und ihnen O: Postulantin, die sich die Gebäude der Burg

estattete, das gesamte Inventar des Klosters Bertholdstein als überdimensioniert un:! wWEeIl-
15 hin ZU) jeh aus der eigenen Landwirt- terhin unpraktisch erwlesen. Aus diesem

schaft in das Ausland mitzunehmen. Abtissin Grund suchten die Benediktinerinnen lange
Adelgundis verliefß das Kloster St. Gabriel eit einen Standort für ihr Kloster. UÜber
25. Februar 1919, die restlichen Ordensmit- ZWanzıg Objekte wurden vergeblich begut-
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Wolf, Hubert: S Teufel. DIie Archive desachtet, schliefßlich gaben s1e die Autorin
Vatikan und das TI Reich, München:„die Suche auf. |DITS Kräfte schwanden, sodass

uch grundlegende AÄnderungen nicht mehr in Beck, 2008,; 360 &i Geb., ISBN 978 406

AngriffM  I werden konnten“ (S. 369) 577420
I)a die Dissertation VO  - Trau W agner-

Höher Jahr 2008 Druck erschienen Nachdem der Münsteraner Kirchenhisto-
riker Hubert Wolf seit Jahren schon seineist, halte ich für sehr bedauerlich, dass die

Verfasserin offensichtlich keine Möglichkeit neuesten römischen Quellenfunde verstreut

gefunden hat, die ungsten Entwicklungen In präsentiert hat, findet INan diese 1U  e} g-
der Geschichte des Klosters noch In ihre Arbeit bündelt iın seinem Sammelband. Dabei greift
miteinzubeziehen der zumindest 1Im OTWO: uch auf Ergebnisse der Rom forschenden

erwähnen. Denn noch einmal fanden die Kollegen Brechenmacher und Burkard
zurück. bemüht sich eıne leicht esbareNonnen die raft für grundlegende Verände-

T DIie Schwestern beschlossen nämlich, Darstellung, die auflockert durch ‚OTOS der
die Burg Bertholdstein verlassen un:! inner- Hauptakteure un! bedeutender Gebäude,
halb der 1Özese Graz-Seckau einen similes zentraler Dokumente, eine orlentie-
Standort suchen. I iesen fanden s1ie St. rende Zeittafel historischer aten und eine
Johann bei Herberstein, unmittelbar neben geographische arte sSOWwle einen überschau-
einem diözesanen Bildungshaus (Erholungs- baren Anmerkungsapparat, ausgewählte Lite-
und Bildungszentrum „Haus der Frauen ). Im ratur und eın Personenregister.
Oktober 2007 traf eın Dekret AUSs Rom e1n, das nımmt die Leserschaft SOZUSAHCH VOIN der
die notwendige Erlaubnis für diesen Schritt Antragstellung bis 1n den Lesesaal der atika-

nischen Archive mıt, bevor fünf TIhemen-erteilte. Fine Genehmigung War unter anderem
deshalb erforderlich, da die Benediktinerinnen blöcke vorstellt Aaus den bisher zugänglichen
VOIN E Gabriel/Bertholdstein uch ihre recht- Beständen, also jenen bis ZU) Tod aps Pius
liche und spirituelle Zugehörigkeit andern 1im Februar 1939 möchte den spezifisch
wollten. S1ie schieden 1n der Folge aus der römischen Blick auf Deutschland zwischen

1917 und 1939 und die internen DiskussionenBeuroner Kongre atıon aus und schlossen sich
Schwestern VOIN der HIder Föderation der Kurle exemplarisch erschließen. Dazu

Lioba Am Jänner 2008 errichtete der dienen ihm VOT allem die Nuntiaturberichte,
(sirazer Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari das die Pacelli; nachmaliger Kardinalstaatssek-
selbständige „Priorat der Benediktinerinnen retar und späterer aps Pıus LE un seine
VO.  > der Lioba Kloster St. Gabriel” Ende Nachfolger Vasallo di Torregrossa und
November 2008 verliefßen die Nonnen Bert- Orsen1go verfassten, zudem Akten der Kon-
holdstein und bezogen ihr neugebautes Klos- gregationen, insbesondere des Staatssekreta-
tergebäude 1n St. Johann bei Herberstein. riats, des HI Ofhziums, der Ritenkongregation

Die 381 Seliten umfassende Abhandlung SOWI1eE Unterlagen Kardinalstaatssekretär Pa-
wird erganzt durch eın Quellen- und Literatur- cellis, die Anschlufß Unterredungen

mıiıt Pıus und nach Audienzen für atı-verzeichnis (S. XNV-XTHD); einen umfangrei-
hen Anhang (Schwesternliste, S. 385—-397; kanbotschafter anfertigte. bleibt nah
Lebensbilder DIie Nonnen Von St. Gabriel der Quelle, zıitiert s1e ausgiebig wörtlich der
In den Jahren 9—-1 5. 398-481; ich- paraphrasiert und begleitet s1e kommentie-
tungen, 482-—-485; Übersicht über Reisen der rend. Da jeweils brisante TIhemen aufgreift
Abtissin Adelgundis und Besuche Aaus anderen und versteht, s1e als „Fälle“ enthüllen,

wird die Lektüre iImmer wieder mıiıt SPaANNCH-Klöstern, 5. 486; DIie Unterschiede ın den
Konstitutionen VO  - Nonnberg un! Beuron, den Passagen belohnt.

487-492; Urkunden, 493-—-515; 1sıtatı1ıons- So erfährt InNnan bezogen auf die Nuntıiatur-
bericht, 516; Glossar, 517-524; Marcellina eıt München Uun! Berlin, mıt welchen
orb: Aus der Baugeschichte Von St. Gabriel Vor ben Pacelli 1917/ nach Deutschland ent-

525-5383; Chronik, SCI1 et wurde und mıt welchem Deutschland-Prag, Freiburger bild 1929 nach Rom zurück kehrte Prägend4 eın Bildverzeichnis (S. 603—-605)
SOWIE eın Personen- (S. 607-615) und eın für Pacellis spateres Handeln War das Scheitern
Ortsregister (S.616-618) Alles iın allem han- des Friedensappells aps Benedikts da
delt sich bei der gegenständlichen Publika- der Nuntius selbst die Vorgespräche mıiıt der
tiıon eine gut lesbare, detaillierte un! deutschen e1lte geführt hatte. Daraus ZOS als
kenntnisreich geschriebene Klostergeschichte zukünftige Handlungsmaxime, strikte Neutra-
und zugleich einen wertvollen Beitrag ZuUr lität in politischen Fra wahren. Wichtig
Kirchengeschichte des ausgehenden und War ihm der Abschl der Länderkonkordate
des Jahrhunderts. und die Neubesetzung der Bischofsstühle mıiıt

Salzburg Alfred Rinnerthaler Rom genehmen Kandidaten hne staatliche
und ortskirchliche Einmischung, wI1e das
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anhand der Bittbriefe VOIN Edith eın undNCUC, VOIN ihm mıt erarbeitete Kirchenrecht
(GIG nahe legte, SOWIl1e die Durchsetzung jüdischer Persönlichkeiten N des gefOr-
des römischen Zentralismus. Pacellis Charak- derten öffentlichen kıntretens Pius DE
ter1sıerungen der Bischöfe, des Breslauer die Unrechtsmafßnahmen. uch die Berichte
Kardinals Bertram, sind ın dieser Hinsicht Orsen1gos bezüglich der Nürnberger Rassege-

setze 1935 und der „Reichskristallnacht”“ 1938,sehr aufschlußreich. verdeutlicht Pacellis
Präferenzen durch einen Vorgriff auf die jenen „antisemitischen Vandalismus”
Ernennungen in der 16 die beispiel- SOWI1eEe die Pläne Pius’ Al< ıne Enzyklika
haft der Eichstätter und spatere Berliner den Rassısmus veröftentlichen, nımmt
Bischof raf VO  — Preysing steht, der Pacelli ın den Blick. Durchgängig taucht in den

Dokumenten die rage auf, ob Rom nochselt München CNS vertraut WAar. Frhellend ist
nicht zuletzt, wI1e Pacelli die Münchener äte- weıter „schweigen” dürfe angesichts des ffen
republik aus nächster ähe erlebte und sS1e als begangenen Unrechts, das mithin nicht 1Ur

„sehr harte russisch-jüdisch-revolutionäre TIy- VO  — Bittstellern, sondern uch VOIN Urseni1go,
rannei” geifßselte 93) „Antisemitische Stereo- Pacelli un Pıus H als solches gesehen wurde,

denn 111all WaTrT darüber „bestens”O:  type , W.s ungeschminktes rteil (93)
Ahnlich deutliche W orte W 1m Wel- informiert. Eın Abwägen Her Umstände

ten Themenblock, in dem den Reformver- führte dazu, das Sprechen den deutschen
such der Priestervereinigung „Amıcı Israel“ Bischöfen überlassen. Als Pıus K spater
behandelt, die Karfreitagsfürbitte für die Juden den Entschlufß fafste, 11U  — endlich reden un!
VOMM „PTO perfidis Judaeis” dem laut die VvVon ihm hne Pacellis Miıtwissen Auftrag

egebene Antirassismusenzyklika veröftent-„liturgischen Antisemitismus” be- 1ichen, ereilte ihn Februar 1939 Lags UVO:freien. Obgleich die Liturgische Omm1ssıonN
den Reformvorschlag 1928 begrüßte, lehnte der Tod. Pacelli ber je1ß die vorbereitete ede
das Ofhzium diesen ab. „Ausgesprochene vernichten und die geplante Enzyklika 1V -

Antisemiten“ und „Antizionisten” selen öffentlicht verschwinden. Am Gegenbeispiel
diesem innerkurialen Konflikt „erklärten des Münsteraner Bischofs raf VOIl

alen erläutert dessen Weg In die Öffent-denfreunden “ und Unterstützern des /10nN1S-
111US gegenüber gestanden. DIie „Amıiıcı Israel“ lichkeit allerdings 1m Falle des TOTESTS
wurden verboten, die Unterstützer W1- die Euthanasiemorde 1941, nicht 1m
derruf Kardinal Merry del Fall  5%5' der Judenverfolgung, WOZUu uch alen
bediente sich übrigen seinen Stellung- schwieg. Pius XIl habe den Schritt Galens
nahmen der ‚antisemitischen Rhetorik“ gelobt, die eigene olle als aps ber weiterhin

der Wahrun der Neutralität esehen.aps Pıus ber wollte gerade diesen
erläutert di1e ReaktionEindruck der Offentlichkeit vermeiden, Abschliefßen

ass Aufhebungsdekret ausdrücklich der Roms auf die ökumenische „Una Sancta”-
moderne Antisemitismus verworfen wurde, Bewegung, die 1927 als gefährliche „Häresie”

verurteilt wurde, zudem die Indizierung desWas dennoch eın „Armutszeugnis’ Wal,
enn das Fanal den Antisemitismus in „Mythus” VO  3 Alfred Rosenberg 1934 und die
der katholischen Liturgıie blieb Aul  D In der Umstände des nıe verhängten Verbots VOIN

Folge wurde die Irennung 1ın ınen „‚kirchlich Hitlers „Meın Kampf‘ und der darin ent-
verbotenen ‚.‚bösen‘ biologistisch begründeten haltenen Irrlehren. 337 stellte IinNnan die
Rassenantisemitismus und einen kirchlich „strategisch-politischen Überlegungen über

die klare dogmatische Linie“ „Mıterwünschten ‚guten theologisch begründeten
Antisemitismus“ vertreten. brennender Sorge“ erfüllte März 193 / 1n

Bezogen auf die Vorgeschichte des Reichs- etwa die lehramtliche Funktion, ebenso eın
onkordatsKkann aufgrund der die katholischen Universitäten April 1938
zugäan ichen, überlieferten römischen Quellen geschicktes Reskript, iıne „Antı-Rassıs-

Vo mus-Syllabus”.alte Ihese bestätigen, dass offenbar
eın „Junktim“ gab, In dem Pıius der W.sS einzigartiger Vorteil bei dieser wichti-
Pacelli das Zentrum ZUT ustimmung ZU) und insgesamt gelungenen Publikation,
Ermächtigungsgesetz und die deutschen Bi- randneue Archivfunde präsentieren kön-
schöfe ZUr Rücknahme ihrer NS-Verurteilung NECI, die ınen bislang verbor NnenNn römischen
veranla{ßst hätten, 1mM Ge NZU Pacellis Blick enthüllen, erweiıist SiE— allerdings bei

selıner Arbeitsweise nicht selten uch als ach-„geliebtes Reichskonkordat”“ abschliefsen
können. teil, WE fast holzschnittartig schnelle
Die Stellung der römischen Kurıle ZUT Schlüsse zieht, die eigentliche Recherche iıner

Judenverfolgung In Deutschland bis 1939 Gegenüberlieferung vernachlässigt, Ormu-
untersucht anhand der Reaktionen lierungen greift, die entweder VOon Unkenntnis

der Nachlässigkeit bezüglich der Materı1e un!Jahr 1933 auf den Aprilboykott jüdischer
Geschäfte und den „Arierparagraphen” SOWI1eE konkreter Sachverhalte ZCUSCN. Um abschlie-
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ßend einıge Beispiele CII So führt unbedingt einbezogen werden ın die Quellen-
immer wieder All, Pacelli habe als Bischöfe kritik, da SONS' unklar bleibt, ob Ursen1gos

gerade jene geschätzt, die nicht ıner Quelle falsch zitiert der Ursen1go seiıne
deutschen Staatsuniversität, WI1e Bertram Informationen über die Gespräche Bernings

nicht korrekt wiedergibt. W.s Schluss60) sondern Rom der bei esulten (Z.
in Innsbruck) studiert hätten. Bertram wurde Hitlers Ausführungen über die Juden als
jedoch 18584 ZU) Dr. 1uUr.can. In Rom O*+ „Schädlinge” greift 1m übrigen in der Analyse
viert, nachdem bereits In Würzburg den Ir kurz: „Man wulßste späatestens Jetzt, Wds in
theol. erworben, ber uch In Innsbruck Deutschland Sache Wal und Was nicht: Hitler
studiert hatte. uch nenn: Bertram wollte die jüdischen ‚Schädlinge vernichten“
Maärz 19353 den „Vorsitzenden der Deutschen Folgt INa der Gegenüberlieferung
Bischofskonferenz“ Diese Bezeichnung zıtiert diese Stelle Nuntiaturbericht leider
xistiert bekanntlich TSTt se1it der Gründung der nicht sagte Hitler, meılne der Kirche einen
DBK In bundesrepublikanischer Zeit Der sroßen I ienst erweılsen, durch „ihre die
Teilkonferenzen zerfallene deutsche Episkopat „schädlichen” Juden, Zurückdrängung

VO Studium un! den staatlichen Berufen“.kam überhaupt TrSst Ende Maı 19353 -
MC  S Allerdings nicht „alle“ dort » C1- 1)as ber Wal ein Projekt, das uch die Kirche
treten“ sondern lediglich alle eingeladen: gemäls des „guten” katholischen Antisemitıs-
Passau un Regensburg ehlten. Das hatte verfol un Was sich daher uch 1im
wiederum mıt der verpfuschten Erklärung Hirtenbrief der bayerischen Bischöfe VO Maı
VO RRI tun, die Bertram 1m 1933 als nachträgliche Rechtfertigung des
Alleingang vorgezogen hatte, dass die Aprilboykotts niederschlug. IDEN heißt,
Bayern überstürzt folgen mulfsten. Diese Nuan- diesem Zeitpunkt ging noch nicht ftfen
CenNn fehlen bei Hın und wieder ist uch ein angekündigte „Vernichtung”, sondern subtiler
ıTa nicht korrekt wiedergegeben, das VOINl ıne „Verdrängung”, die uch die Kirchen

raf VOoN Moltke nach einer Unterredung komplizenhaft gemeinsam mıiıt dem weltan-
mıt Preysing über Galen (240£.) { die SPall- schaulichen Gegner Hitler anstreben wollten.
nende rage, wWwI1e die deutsche Regierungsseılte I diese difterenziertere Analyse der vatikani-
schon VOT der Konsistorialansprache Pius schen Dokumente und ihrer staatlichen und
(13 „Öffentliches Lob für Hitler”, ortskirchlichen Gegenüberlieferung, Iso das,;
Faulhaber davon erfahren konnte, diskutiert Wäas einer historisch-kritischen Methode

üblicherweise sehört, hätte dem Werk W s gutleider nicht. [ Diese rage beantwortete IT11aAll

innerkatholisch mıit „undichten Stellen“  9 durch
die Interna AUuSs dem Staatssekretariat „‚durch- München Antonıia Leugers
sickerten“. Der Von ennern der Kurıie als
„Faschist” eingeschätzte Kardinal Pizzardo

Zeiß-Horbach, Auguste: Der Vereıin ZUT Ab-wurde als Überträger gehandelt. Dem musste
wehr des Antisemitismus. Zum Verhältnisnäher nachgegangen werden, umal Pizzardo

VOIl Pıus schon 1931 als Gesprächspartner VOIN Protestantismus un! Judentum 1m
für Göring bei dessen Rombesuch bestimmt Kaiserreich un! In der W eimarer Republik,
worden War zıti1ert ZUTE rage, WwI1e Leipzı1g: Evangelische Verlagsanstalt 2008,
Hitler ZUT „Judenfrage” gestanden habe, edi 4672 S) Paperback, 978-—3-374--02604-3
ich aUus dem römischen Archiv den Ber1c
Orsen1 VOIN 8 5. 1933 Am 26.4 hätten Am 7 1933 beschlie{f$t der Vereıin ZUur

Bischo erning und ertreter der Fuldaer Abwehr des Antısemi1itismus (VAA) den 43
Bischofskonferenz „eine Unterredung mit Jahre ‚UV! Gelehrte, Pastoren und andere
Hitler gehabt, der neben apen und Öring besorgte Bürger gegründet hatten, der Von

seinen Gegnern oft als „Judenschutztruppe”uch der preufßische Kultusminister Bernhard
Rust“ teilgenommen hätten Ausweislich verspottet worden Warlr die eigene Auflösung.
des Berichts, der schon In den VOINl Stasiewski Be1l der finalen Versammlung 1n Berlin VOIL-

bearbeiteten Bischofsakten 1968 publiziert treten 255 Stimmberechtigte NECUNMN Urtsgrup-
wurde, WaT dies folgendermaßen: Berning PCH mıt 2550 Mitgliedern. och Maärz
habe in wechselnder Begleitung 25 mıt hatte der Vorstand ıne Presseerklärung

„Greuelpro aganda über ebliche Judenpo-apen, zunächst mıit Rust, dann muit
Hitler und mıiıt Göring jeweils ge' grome” afßst, in der hie Es verbiete sich,
sprochen. uch der bei Kupper in 35 der Aufrichtigkeit und dem TNS der
Staatlichen Akten über die Reichskonkordats- Erklärungen zweifeln, welche VON e
verhandlun 1969 publizierte Bericht aus Reichskanzler Hitler, Vizekanzler Von apen,
der Vatikan otschaft erwähnt den gesonderten Reichsminister un preußischer Innenmin1s-
Besuch Bernings bei Hitler. Diese ortskirch- ter Göring Hi über die Gleichberechtigung
liche und staatliche Gegenüberlieferung sollte un:! den Schutz deutscher Juden abgegeben
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atur uUunNnseIc>s Volkes zuwider ist” heifst inworden sind  e Am April hatte der Boykott
dem Aufruf. Man wolle antisemitischer Agl-jüdischer Geschäfte begonnen. Am April „wirklich vorkom-

Warlr eorg Grothein, V A A-Vorsitzender se1it tatıon entreten,
Jahren, zurückgetreten, Anfang Maı der mende AÄussc reitungen und Missstände WC-

38jährige Zentrumspolitiker Heinrich Krone der verhehlen noch entschuldigen, sondern
als erster Katholik die Spiıtze der kultur- durch posıtıve Einwirkung, insbesondere uch

durch wirthschaftliche Maßregeln, solcheprotestantisch gepragten erein1gung gewählt
worden. Krone hatte, miıt seiner Reichstags- beseitigen suchen.“ DIie Vereinszeitschrift Miıt-
fraktion, dem Ermächtigungsgesetz Hitlers teilungen, spater Abwehrblätter genannt, ist
VO: Maärz zugestimmt. In der Erklärung die eine Speerspitze, gut besuchte Vortrags-
Z Ende des wird das „Opfer der tätigkeit die andere. Rednerduelle bei antı-

semitischen Veranstaltungen werden bald e1nN-Selbstauflösung” damıt begründet, dass INa

die „Befreiung und Hebung unsercs ater- gestellt, da die Szene Z umult
landes“ nicht behindern wolle. DIe NEUE eskaliert. Mangelnde Basisbindung erweıst

Regierung werde Wahrkheit, Gerechtigkeit sich als strukturelle Bremse. Der ist
und Menschlichkeit „auf Dauer uch In der keine Agitprop-Bewegung, sondern eın

Schreibtischforum. eın Ziel, „die MehrkheitBeh(:(andlung der Judenfrage ZUrr Geltung brin-
der Bevölkerung für den öffentlichen Kampf

„Zum Verhältnis VOIl Protestantismus und den Antisemitismus gewinnen , habe
Judentum 1mM Kaiserreich un! ıIn der W eimarer verfehlt, schreibt Zeiß-Horbach.
Republik” hat uguste 7Zeiß-Horbach ihre DiIie ideologische Bremse der Organısatıon

besteht in ihrer unausgegOorenNeh Haltung ZUMUntersuchung des VAA angelegt. Dabei refe-
Judentum. Angstlich vermieden wird der An-riert s1e detailliert, mitunter poröser schein eines „Philosemitismus”, der als blindeQuellenlage, die Vereinsentwicklung und POL-

Ta1ltıe: als Fallbeispiele achtzehn Mitglieder: Parteinahme missverstanden würde. Vorsich-
Seelsorger, Theologen, ınen Archivar, einen tig raumt 11a eın, dass etwalige angebliche
Unternehmer, Naturwissenschaftler, uristen jüdische Unarten ‚Wal nicht (wie Antisemiten

Formuliert wird als FOcCcus der nter- sagen) T Erbsubstanz gehören, ber als
suchung die Assimiliations- der Integrations- Produkt Janger Unterdrückung überwunden

werden mussen. amı kommt der übervision der Mitglieder: „welchen in der
deutschen Gesellschaft“ INall seinerzeıt 1 Erziehungskonzepte, bei denen hundert Jahre
Kreise der Wohlmeinenden den Juden ZUSC- UV( die Emanzipationsdebatte der Aufklärer
standen habe Aufßerdem der zeıtge- ange: hatte, kaum hinaus. DIie Verteidi-
schichtliche Stoff als subhtile Spiegelung aktuel- SUuNg der Juden erscheint 1Ur als eın Mittel:

die Einheit der Natıon erreichen. Diesemler Verhältnisse beim Leser Assoziatiıonen frei:
Fragen nach dem Zusammenhang des „gut- 1e] haben sich kulturelle Eıgenarten unter-

menschlichen“ Antizıonısmus muiıt nationalen zuordnen. Ihre Religion sollen die Juden
Identitätsdebatten „VON damals” der heute. behalten, sich ansonsten unterschiedslos SO1-

milieren ZU Nutzen des deutschen Volkes.Den Spannungshintergrund liefert darüber
hinaus, aus der Nachgeborenen-Perspektive Aufftälliges „Ostjudentum” wird ın diesem
der Besserwisser, die Theodizee-Frage: Konzept ebenso ZU) Problem WI1eEe der als
ausgerechnet „die Guten  N S  © wenn s1e gefährlich eingestufte /ion1smus. Viele deut-
herausgefordert sind w1e niemals UV! sche Juden stimmen solchen patriotischen

Verschmelzungs-Perspektiven Dennoch
1890 durch den VO  — Heinrich VO  -

Angeregt worden War die Gründung des
bildet sich 1893 als Alternative der Central-

Treitschke inspirıerten Berliner Antisemit1s- Vereın deutscher Staatsbürger jüdischen Tau-
musstreit. Zehn Jahre ‚UVO: hatten L Akade- ens. Hıer wird vaterländisch orientierten
miker die Berliner Notablen-Erklärung Juden mehr Akzeptanz geboten als 1m Z/war-
Treitschke Co. unterzeichnet:; darunter Aber-Milieu protestantisch-liberaler Konser-

vatıver, die der Sprache und den Gefühlenspatere V A A-Gründer wıe Theodor Momm-
ihrer eıt unreflektiert verhaftet bleiben.SCH, der Direktor der Berliner Sternwarte

Wilhelm Foerster, Berlins Oberbürgermeıister WOo das Scheitern des als Organisatıon
Max VonNn Forckenbeck, der Jurist Rudolf VO  — deutlich wird, beeindruckt die eihe engagler-
Gneist. Der V AA-Gründun sauf VO:  - 1890 ter Kulturbürger unter seinem Einfluss. eın
wird als Initiative 535 christlic Staatsbürger Verdienst als Sammelbecken dokumentiert
für die Minderheit formuliert. Gleichwohl sind Zeiß-Horbachs Portrait-Parade. Leider wird
aktive Juden engagıe im VAA:; deren etel- das reiche biographische Material nichte
ligung reilich me1ıint 11a bisweilen, AaUusSs t1V ausgeschöpft. Die chronologische Wieder-
strategischen Gründen, unterschlagen sol- holun VO  e} Posıtionen, /Zitaten, ıten VCI-

len. „Gegen HAT jüdischen Mitbürger wird müittelt Gleichförmigkeit, Individualität mıiıt
unterschiedlichen Schwerpunkten herauszu-eın gehässiger Kampf fortgesetzt, welcher der
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arbeiten ware. Eın wenig VOINl der Farbigkeit des beschäftigte In grofßsem Umfang Zwangsarbei-
selbstverfassten Gedichtes („Die alte 5yna- ter  n berichtete, selen während des Zweiten
goge ), das die Autorin voranstellt, hätte der Weltkrieges „flächendeckend“ Zwangsarbeiter
Bearbeitung des Stoffes gutgetlan Eın Meltau für die Katholische Kirche Eıinsatz SCWESCH,
vergeblicher Appelle aus der Studierstube liegt, löste der Sender geradezu eine Lawıine Aul  7
WIE das Dilemma des VAA-Milieus, über ufen WIT kurz den Zusammenhang In Er-
dieser Studie. Dabei lassen die Skizzen durch- innerung: Just In jenem Sommer verpflichteten
aus erkennen, da{ß AUsSs priıvaten und politischen sich die Bundesrepublik Deutschland und die
Erfahrungen persönliche Zerreifßsproben ent- deutsche Industrie nach Jangwierigen Ver-
stehen. Für Einzelkämpfer, die schliefslich handlungen auf eine noch gründende
„Dritten Reich“ abtauchen wI1e für Jjene, die ihre Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Ex1istenz riskieren: der letzte Vorsitzende Zukunft“ ZUTL Entschädigung ehemal
Heinrich Krone Uun! der Heidelberger Pfarrer Zwangsarbeiter un:! auf einen entsprechenden  iger
ermann Maas. Beide helfen Judenchristen Verteilungsschlüssel. Als sich abzeichnete, dass
überleben. Krone hat Kontakt Verschwö- die Wirtschaft ihren finanziellen Beitrag 1Ur
TeTr1 des uli, wird verhaftet, entgeht dem sehr zögerlich eisten vermochte, schlossen

zufällig; später ist Adenauers Berater un: sich die Evangelische Kirche un! die Diakonie
Mınıiıster. Maas stÖ1lßSt Bekennenden Kirche, auf Empfehlung des Sonderbeauftragten des
ZU) Hilfsbüro des Probstes Grüber, die Bundeskanzlers für die deutsch-amerikanıi-
Gestapo belegt ihn mıt Schreib- und Aufent- schen Verhandlungen, tto raf Lambsdorff,
haltsverbot,; wird ZUIMN Ruhestand 33 der Stiftungsinitiative Als 1U  - einzelne
SCH, 1944 inhaftiert, ZUT Zwangsarbeit VeEI- Dokumente über den Einsatz VOIN ‚Wangs-schickt. arbeitern kirchlichen Einrichtungen auf-

Wo Auguste Zeits-Horbach die tauchten, begannen uch die Kirchen SC-verbreiteten theologischen Ansätze sortiert, spat w1e die Bundesrepublik Deutsch-
offenbart sich eın klassischer Konflikt zwischen and sich mıt diesem dunklen Kapitel ihrer

Geschichte beschäfti Nachdem For-christlichem Absolutheitsanspruch, jüdischer
Auserwählung und eschatologischer Uniiver- schungsdefizite und -lüc C} ber wohl uch
salität, der bis heute selbst durch die Pflicht- „Erinnerungslücken” diese Auseinanderset-
toleranz schuldbewusster Nachkriegsgenera- ZUNS verzoögert hatten, 1U  — seıit der
tionen nicht plausibel harmonisiert wurde. deutschen Wiedervereinigung uch die recht-
Eiıne gewWlsse Hilflosigkeit se1 damals, AaNSC- lichen Voraussetzungen AA Entschädigung

unklar WarTr bersichts des Zionismus der erstarkenden Jüdi- geschaften worden. Ölli
schen Identitätsgefühls, unfter Vereinspastoren das Ausma({ß® der Z/wangsar eıt den Kirchen.
festzustellen SCWESCH: schreibt die Autorın. S1e Die Katholische Kirche schloss sich des
erwähnt den konservativen TIheologen Eduard öffentlichen Drucks der Stiftungsinitiative
Ön1g, der einzelne Juden SCIN ZUT Wahrheit nicht d sondern ıng mıt einem kirchlichen
des Christentums bekehren wollte, S1e ber Entschädigun sfonds und einem zusätzlichen
zugleich als auserwähltes Volk betrachtete, Was Versöhnungs nds ihren eigenen Weg und
hiefß „Das Befremdende den Juden War das AUS guten Gründen.
damit den Heilsplan (jottes eingeschlossen, Denn rasch wurde eın rechtlicher Schwach-
dadurch gewollt und nicht beängstigend. ‘ punkt staatlichen Entschädigung esetz
Einheit In Vielfalt haben sich die Intellektuellen wirt-offenbar: Zwangsarbeiter in der Lan
der „Judenschutztruppe” kaum vorstellen kön- schaft, also VOT allem jene in kirchlichen
NECN; ber WCeI kann das schon. Einrichtungen, zunächst generell VOINl

Berlin Thomas Lackmann der Entschädigung ausgeschlossen. Selbst nach
ıner finungsklausel War ihre individuelle

und katholische Kirche
Entschädigung noch immer davon abhängig,Zwangsarbeit ob nach der Entschädigung aller anderen

.7Geschichte un Erinnerung, Ent- Opfergruppen noch finanzielle Mittel ZUT

schädigung und Versöhnung. Fıne oku- erfü stehen sollten. Selbst In der
mentatıion, hg. 1m Auftrag der Deutschen kritisc Öffentlichkeit stiefß dieser Weg auf
Bischofskonferenz Ol Karl-Joseph Hum- eın hohes Ma({ß Zustimmung. Der Ständige

Rat der Deutschen Bischofskonferenz be-mel und Christoph Kösters Veröftentli-
hun der Kkommission für Zeıtge- schloss daraufhin Ende ugus 2000 die E1in-
schic E: Reihe Forschungen, richtung eines Fonds für die individuelle
Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh Entschädigung VON fünf Millionen D-Mark
2008 ISBN 978—3-506—-75689—3 SOWI1e die Bereitstellung VON weıtere fünf

Millionen D-Mark für die Versöhnungsarbeit.
Die Katholische Kirche hatte damit den

tOr
Als 1M Juli 2000 das ARD-Magazin „Moni-

in dem Beitrag „Katholische Kirche erweıterten Zwangsarbeiter-Begriff der Ge-
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meldungen, die ausländische Zivilarbeiter inschichtswissenschaft angeknüpft, der vier
idealtypische Kategorien zusammenfasst. HErs- Einrichtungen der Katholischen Kirche be-
tens die grofße Gruppe der ausländischen trafen, konnte ermittelt werden. Von diesen
Zivilarbeiter (zeitgenössisch oft als „Fremd- FA Ermittelten 823 gestorben (knapp
arbeiter” bezeichnet), die zwischen 1939 und %) 524 noch lebende ehemalige Zivilarbei-
1945 zunächst häufig auf freiwilliger Basıs, ter 13 Prozent der beim Entschädigungs-

fonds eingegangenen Meldungen konntezunehmend ber zwangswelse („Reichsein-
satz“) ZU Arbeitseinsatz 1n das Deutsche eine Entschädigung in Ööhe VO  - jeweils
Reich gebracht wurden. /weıtens die 1n gern 5000 D-Mark (bzw. der entsprechende EuroO-

untergebrachten und als Arbeitskräfte einge- Betrag) bewilligt werden. Insgesamt wurden
etzten Kriegsgefangenen VOT lHem Aaus Polen, I Millionen Euro ausbezahlt. Die verbliebe-

L1ICI) Gelder flossen In die Arbeit der 1TIEUFrankreich und der Sowjetunion, einschliefß-
„Maximilian-Kolbe-iıch der italienischen Militärinternierten. T1it- gegründeten Stiftung

tens die jüdischen un nichtjüdischen Häft. Werk“
linge in Konzentrationslagern, Arbeitserzie- Auf die prioritäre Suche nach Überlebenden
hungslagern, Strafgefangenenlagern, Haftan- folgte die Dokumentation des Ergebnisses der

„aufwändigsten Recherche, die Je der kirch-stalten un Straflagern VOon Gestapo und Justiz.
lichen Zeitgeschichtsforschung durchgeführtViertens schliefßlich die Aus ihren eımat-

ändern deportierten Juden, die ZUr Zwangs- worden“ sel, Kardinal Lehmann ugus
arbeit herangezogen wurden. ESs liegt auf der 2005 ach acht Jahren Forschungsarbeit liegt
Hand, dass sich diese vier Gruppen hinsicht- diese Dokumentation U}  e} VOIL, herausge ben
ich ihres politischen Status, der und Weise im Auftrag der Deutschen BischofskoC  Z

VO  a Karl-Joseph Hummel und Christophihrer Rekrutierung, der rechtlichen Grundlage
ihrer Beschäftigung der ihrer sozialen Lage Kösters. S1e belegt in eindrucksvoller W eıse
deutlich unterschieden. Darüber hinaus unter- sowohl die Tiefe als uch die Breıte der
Jag ihr Status natürlich uch der Dynamik des kirchlichen Forschungen. Mıt ihrer Einfüh-
Kriegsgeschehens. Während die Bundesstif- rung ist s1e mehr als i  „Nur Dokumentation,

sondern uch profunder Bericht über dentung „Erinnerung, Verantwortung und Z
aktuellen Stand der kirchengeschichtlichenkunft“ ihren gesetzlichen Regelungen 7ivil-

arbeiter, die in der Landwirtschaft beschäftigt Forschung. Der Einführung folgen die aten-
T, TST 1n zweıter Linıe anerkannte, wollte dokumentation, Einzelberichte aus den F
die Katholische Kirche uch jene Zivilarbeiter Dıiözesen, eine Darstellung VvVon Arbeitsauftrag,

Arbeitsweise und Er ebnissen des Entschädi-entschädigen, die nicht in einem Konzentra-
Arbeit des Versöh-tionslager, einer Haftanstalt der aus rassı]- gungsfonds SsSOWwl1e

schen Gründen ZUTr Zwangsarbeit für deutsche nungsfonds.
Unternehmen herangezogen worden Zumindest wissenschaftlich ist damit eine

Bemerkenswert War die Entscheidung der „historische Last“ Kardinal Lehmann) der
Katholischen Kirche in weılterer Hinsicht: Ihr Katholischen Kirche vorerst abgeschlossen.

DIie Forschungen haben ergeben, dass ZW1-lag ZU! einen der Gedanke zugrunde, dass
schen 1939 und 1945 nachweislich 4829Entschädigung, Versöhnung und Erinnerung

In einem unauflösbaren Zusammenhang ste- Zivilarbeiter un! 1075 Kriegsgefangene in
hen. Zum anderen ging nicht L11UTr die 776 katholischen Einrichtungen eingesetzt
passıve Meldung VO  — Überlebenden, sondern Krankenhäusern, Heımen, Klosterhö-

fen und Pfarrbetrieben. Der orößte Teil VOTzugleich die aktive Suche nach überleben-
lHem In den süddeutschen Ihözesen mussteden Opfern. Die individuelle Ananzielle Ent-
Arbeit iın der Land- und Forstwirtschaft VeI-schädigung zielte damit nıcht wıe 1m Fall der

Stiftun sinıtlatıve der deutschen Industrie auf richten. In den vorwiegend VOIN karitativen
Rechtsf}rieden. Vielmehr sollte die finanzielle Anstalten gepragten nordwestdeutschen |)10-

Entschädigung als este verstanden werden, Zesen die me1listen Zivilarbeiter der
Hauswirtschaft eingesetzt. Zum Arbeitseinsatzdie der Versöhnung muiıt den Opfern dient.

Priorität hatte fortan die aktive Nachfor- herangezogene Krıe efangene arbeiten da-
schung auf der Ebene der PE DIiözesen aufdem fast ausschlie{fß 1C 1n der Landwirtschaft.
Gebiet der heutigen Bundesrepublik (was Bemerkenswert ist darüber hinaus, ass in den
allerdings zwangsläufig eile des damaligen katholischen FEinrichtun VOT allem Junge
Deutschen Reiches un: damit Einsatzgebiete Erwachsene und ugen iche arbeiteten. Aus

den VO Deutschen Reich besetzten LändernVon Zwangsarbeitern ausschloss). Der KOom-
1ssion für Zeitgeschichte In Bonn wurde die UOsteuropas wurden Jungen un Mädchen ab
wissenschaftliche Begleitung der Nachfor- einem Alter VOIN Jahren deportiert.
schungen übertragen. Eine vorläufige Schluss- (‚emessen der Zahl VO.:  - mehr als 13
bilanz 1Im August 2005 ergab: Etwa ın Drittel Millionen Zwangsarbeitern, vornehmlich aus

UOsteuropa, bewegen sich die ermittelten Zah-der bis dahin eingegangenen 4519 Personen-
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len derer, die In katholischen Einrichtungen schung ware. Vielmehr geht VON den inhalt-
arbeiten mussten, noch unter der Promille- lichen wWwI1e methodische Fortschritten, die Von

DrENZE., Von einem „flächendeckenden” Eın- dieser breiten Basıs bisheriger Arbeit aus erzielt
SatZ, WI1Ie das ARD-  agazın „Monitor” Iso werden, eın weıt über Belgien hinaus reichen-
vorschnell gesprochen hatte, kann keine ede des dynamisierendes und innovatıves Potential
se1ln. „Entschuldigt” ist damit ber uch nlie- für die Konzilsforschung auf regionaler,
mand ber das wIissen alle Beteiligten. Aus tionaler und internationaler Ebene aul  7
dem vorbildlich gemachten Dokumentations- Fın wesentlicher Grund für das Interesse,

das den belgischen Konzilsaktivitäten WIeEeband mıt seinen über /00 informationsge-
sättıgten Seiten wird vielmehr deutlich, dass deren Erforschung bereits seıit längerer Zeıt
die Katholische Kirche WIeE alle anderen gilt, ist ıne im Verhältnis grösseren
gesellschaftliche Bereiche uch Teil der Episkopaten w1e denjenigen Deutschlands
Kriegsgesellschaft WAäl. Dies führte ambiva- der Frankreichs übersichtlichere (GrÖösse.
lenten Positionen und Handlungsweisen In Der dabei eintretende Synergieeffekt wurde
ınem Verhältnis ZU) NS-Staat, das uch als während des I1 Vatiıcanums durch die g-
„antagonistische Kooperation (Winfried Süfß) melınsame Unterbringung 1im römischen (20f=
beschrieben wurde legi0 belga verstärkt, dessen Vorsteher Albert

Stuttgart Reinhold Weber Prignon eine wichtige Funktion als nichtbi-
schöflicher Brückenbauer ukam. Zudem
stand mıiıt Kardinal Leon-Joseph Suenens, der
als einer der vier Konzilsmoderatoren einenDori1s Donnelly, Joseph Fameree, Matthijs

Lamberigts, Karım Schelkens He.) The wichti Faktor 1m konziliaren Kräftever-
Belgian Contribution the Second Vatıcan hältnis darstellte, dem belgischen Episkopat
Council. International Research Conference eın theologisch gebildeter Primas VOIL, Was für
AF Mechelen, Leuven and Louvain-la-Neuve den Wirkungsradius belgischer Konzilsbi-
(September 12-16, (Bibliotheca Ephe- schöfe un -theologen auf dem Konzil ıne
meridum Theologicarum Lovanıensıum Konzentration wI1e uch eine Ausweiltung mıt
216), Leuven: Peters 2008, sich brachte. /war bedeutete dies nicht, dass
ISBN 978—-90—-429-—2 10E alle Belgier immer explizit einem Strang

ziehen ussten, WI1IeEe der Beıtrag VO:  - Matthijs
[)ass das IL Vatıcanum (1962-1965) VO  3 Lamberigts über Bischof Calewaert (Gent)

Zeitgenossen als „Concilium Vatıcanum ze1igt, der bei ler Loyalität sicher nicht der
cundum, id est Lovanıense primum” bezeich- einz1ge ‚her einzelgängerische Konzilsvater des
net wurde, macht die Beteiligung VOIl belgi- En Vatiıcanums WAar. Dennoch wurden Insge-
schen Bischöfen und Theologen aufgrund samıt Bischöfe WI1eE Emile-Jozef De Smedt un:!

Theologen WIe (Justave Thils, Charles Moellerihres gemeinsamen Einflusses Konzilszeiten
bald „Squadra belga genannt einem und insbesondere Gerard Philips, denen 1m
Ihema ersten Ranges für die Konzilsfor- vorliegenden Band gründliche Untersuchun-
schung. Dies gilt UmMso mehr, als seıt den SCn gewidmet sind, Konzilsakteuren, die bei
1990er Jahren Von belgischen Konzilsarchiven aller Verschiedenheit hinsichtlich Mentalität,
AUuUs der Konzilshistoriographie wichtiges Quel- Herangehensweise und theologischen Einzel-
lenmaterial ZUr Verfügung gestellt und, urteilen darin ıne konzilspragmatisch ent-
VON den theologischen Fakultäten Leuven und scheidende Gemeinsamkeit den Tag legten,
Louvain-la-Neuve und nicht zuletzt In Zu- dass S1e das VOIN Johannes CI anvısılıerte
sammenarbeit mıiıt den führenden Zentren der Programm ines „Aggiornamento‘ beherzt
Konzilsforschung In Bologna, Parıs, Laval aufgriffen un:! mıt ihren jeweiligen diesem

Falle me1ist In Leuven in die theolo ische
Immer mehr erwachsen dabei aus der KOon-
(Quebec und München, ausgewertet WIT!

Schule SCHANSCHNCH Kenntnissen, Erf: run-
zilshistorio aphie, insbesondere In der in SCH un: Anliegen aus estalteten. Dass sich dies
Leuven Louvain-la-Neuve gepflegten Zu- bereits, wWwIe Karım SCSelkens Beispiel VOINl
sammenarbeit muıt der systematischen Theolo- Lucien Cerfaux un:« dem Schema De fontibus
g1e, uch Perspektiven der Konzilshermeneu- revelationis nachweist, der Vorbereitungs-
t die ihrerseits wiederum den historischen phase des Konzils auswirkt, WEeNn uch 1m

arıg bereichern. Dies ist mıt eın Grund Vergleich mıt der Konzilsdynamik noch rechtZu  da{ dass die internationalen Vergleich zaghaft, ist für ine differenzierte theologiege-
bereits gut erforschte belgische Konzilsbeteili- schichtliche Einordnung des Konzils VOIN

gunNng uch weiterhin ein Forschungsge SrOSSCI Bedeutung.
stand ist, bei dem nicht einfach 1Ur 1e Im Vergleich mıt rüheren Phasen der
und rweıiterung bestehender Kenntnisse Konzilsforschung iın Belgien trıtt mıiıt diesem
erwarten sind, wenngleich bereits dies allein Band die internationale Verflechtung der
Von SrOSSCI Bedeutung die Konzilsfor- belgischen Konzilsakteure noch stärker

ZKG 121 Band 0-1
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den Blick. SO sind z die Untersuchungen, lerten theologischen Schulen un! spirituellen
Traditionen (nicht zuletzt uch der Orden)die sich den Beziehungen VOIl Kardinal Sue-
einerseıts und, über das Konzil hinaus, den

ens einflussreichen Konzilsvätern widmen,
höchst aufschlussreich. [ )ass diese ebenso zunehmend mehr als notwendig erachteten
latent konflikthaft (wie illes Routhier anhand Okalen Konkretionen des Christlichen ande-
Kardinal Legers zel: WwWI1e prinzipiell VeEI - rerse1lts, keineswegs unerheblich se1n.

Wenn mıt Blick auf Geschichte un: Her-trauensvoll (wie Guido Treffler anhand des
meneutik des IL Vatıcanums mıiıtunter derwährend des Konzils ZUT Vorsitzenden der
Eindruck sich Bahn verschaftfen scheint,Fuldaer bzw. Deutschen Bischofskonferenz

avancılerten Kardinals Döpfner arlegt) seın dass mıt dem Abschluss der uınter Feder-
konnten, verweılst auf eine menschliche E führung VOIl 1useppe Alberigo erarbeiteten
ens10n, die neben der theologischen und „Geschichte des /weıten Vatikanischen KOon-

zils  A und des Von etfer Hünermann inıtnerteninstitutionellen für den Konzilsverlauf durch-
Herder-Kommentars TT I1 Vatıcanum die

AUsSs eine olle gespielt hat. Nicht vergesschl
werden darf auch, dass ZUL eıt des Konzils die Konzilsforschung ihren Dienst hat,
ehemalige belgische Kolonie Kongo-Leopold- zeigen die ıIn Beıtragen dieses Bands ent-

ville ihre ersten Schritte der Unabhängigkeit haltenen Forschungsperspektiven und For-
schungsdesiderata, die reilich nicht immermachte. Trotzdem grundsätzlich ZUL Konzils-

zeıt in Episkopat und Theologie miıt Bischöfen explizit als solche markiert sind, dass dem
wI1e Joseph Albert Malula der Theologen wl1e keineswegs 1st. Insbesondere zeigen gründ-
TIharcisse Tshibangu verstärkt uch FEinheimi- liche un:! differenzierende Untersuchungen
sche Verantwortun: übernahmen, die wI1e diejenige VOINl LeO Declerck und Mathijs

Lamberigts dem der Konzilsliteraturpersonellen wWwI1e theologischen Verbindungen häufig zıtierten Kardinal Suenens, mıt über 150Belgien noch stark, WI1e der Beıtrag VOoOnNn

Eddy Louchez über die belgischen Miss10ns- Seiten ıne Monographie heranreichend,
bischöfe nachweist. amı kam eıne uto- dass gerade uch die unabdingbare Verbin-
chthone Theologie War als Aufgabe der ach- dung VOIl historischer und systematischer
konzilszeit durchaus schon latent 1ns Blickfeld, Zugangswelse ZU) Konzil groüssck konzilsher-

meneutischer Umsicht bedarf (vgl 86{f.hne jedoch ihrerseits bereits das Konzil
umfassend mıtpragen können. DIie inter- die Analyse des berühmten Suenens-Plans mıiıt
nationalen Querverbindungen zwischen KON- seiner Unterscheidung „ad intra“ und „ad
zilsvätern un -theologen, w1e s1e ın diesem extra ‘). SO erfordert die iın der Konzilsfor-
Band exemplarisch untersucht wurden, dürf- schung ın diesem Band exemplarisch Tage

tretende Vielfalt, dass deren weıterer Weg VOINten für künftige Forschungen ZU Konzil ıne
ınem ausgewOgEeNCI Wechselverhältnis VOoO  .wichtige olle spielen, dann, WEl s1e die

Verwurzelung der Konzilsakteure In verschie- provisorischen Synthesen und Interpretatio-
denen kulturellen, sozialen un! politischen nEeIl einerseılts un weiterführenden rage-
Kontexten und die daraus erwachsenden stellungen und Detailstudien andererseıts gC-

pragt 1st. Nicht zuletzt hierfür liefert derKonsequenzen für (Genese und Interpretation
der Konzilsdokumente mıt in den Blick neh- vorliegende Band in Gestalt der abschlie-
111C)  - Denn eines ZUT eıt des I1 Benden usWe:  ng VOon Michael Fahey
Vaticanums durchaus noch gemeınsamen eın ausgezeichnetes Beispiel, das weıt über
theologischen Paradigmas dürften die Fragen Belgien hinaus inspiriert und anspornt.
ach zumindest partiell verschieden akzentu- Michael Quisinsky
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zuerhalten ist
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Wilhelm Freiherr VO'  S Pech- Luther, Zwingli un! CalvinZ 250 Mal Anlässlich
HNannn e1ne 1n Politik, Kultur, dieses Jubiläums widmet S1C. hat die Reformations-

geschichte miterlebt und m1t-Wirtschaft Un Kirche glei- Peter Zimmerling den bisher
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Die Iudicia 1mM (GJanzen des
pachomianischen Regelcorpus

VO  — Christoph Joest

Das pachomianische Regelcorpus
Das pachomianische Regelcorpus el S weil auf den ägyptischen Mönchsvater
Pachom (287%-347) zurückgeführt wird, den Begründer des straff organislierten
koinobitischen Mönchtums. Pachoms Lebenswerk umfasste bei seinem Tod NEeUN

„Brüderdörfer““ un: wel Frauenkonvente, die Urc einen gemeiınsamen Lebensstil
und ıne einheitliche Urganıisatiıon miteinander verbunden Es War der erste

Zur Person vgl Heinrich Bacht, Anton1ius und Pachomius. Von der Anachorese ZU CÖöNoO-
bitentum, IN Basilius Steidle HE3 Antonıus Magn us eremıita 56—-1956, Rom 1956, 6—107; ders.,
Das Vermächtnis des rsprungs. Studien ZU) frühen Mönchtum In Pachomius der Mann und se1ın
Werk, Würzburg 1983; Christoph oest, ) > alle Tage den Menschen dienen.“ Pachomius un seine
ursprüngliche Inspiration ZU koinobitischen eDeM. 1n FuA (1991), 35-50; ders., Spiritualität
evangelischer Kkommunıitäten. Altkirchlich-monastische Tradition iın evangelischen Kommunıitäten
VO  —$ heute, Göttingen 1995, 7-1 Paulin Ladeuze, Etudes SUT le cenobitisme pakhömien pendant le
IV“ siecle et la premiere moıitie du V Löwen 1898, unveränderter Nachdruck Frankfurt 1961;
Philipp Rousseau, Pachomius. The Making of Community ın Fourth GCentury EgYypt, Berkeley

“1999; Fidelis Ruppert, DDas pachomianische Mönchtum und die Anfänge klösterlichen (Ge-
horsams, Münsterschwarzach 19/1 ü den Lebensdaten Christoph oest, Ein Versuch ZUr

Chronologie Pachoms und TIheodoros’, 1: ZNW- 85 (1994) 132-144; Graham ould,; Pachomian
Sources Revisited, 1: StPatr (1997), 202-217, 1er besondersPL, bezweifelt beide Eckdaten:;:
das Todesjahr Pachoms 1st jedoch durch Alberto Camplani, Sulle date del SinOodo di Latopolis della
orte di Pacomio, 1n Mon (1995), E  J aufgrund der Bischoflisten VOINl Latopolis bestätigt
worden.

Die Bezeichnung „Brüderdorf” trifit den Charakter pachomianischer Siedlungen weiıt besser als
das Wort „Kloster”“, a) weil ihre ersten Siedlungen 1ın Tabennese und 1n Pbau tatsächlich verlassene
Dörfer n, un: weil deren Struktur mıit Zunfthäusern, Gemeinschaftshalle und Mauer der
Bauweise normaler ägyptischer Dörtfer entsprach; die Pachomianer haben beide Bezeichnungen
gebraucht; vgl oest, Spiritualität (wie Anm 1), 120-=122: ders., Vom 1nnn der TMU bei den
Mönchsvätern Agyptens. Über den Einfluss des kulturellen Hintergrunds auf das Konzept der
Askese, 1n GuL (1993), 249-271, 1ler ZG2 Z Die viel gerühmte Mauer ist Iso weıt davon
entfernt, Zeichen für Weltflucht se1n, ber Van Molle, Aux orıgines de la VIE communautaiıre
chretienne, quelques EqUIVOqUES determinants DOUTF “avenir, 1n VSS (1969), 101-121, 1er 106,
aber auch die meısten anderen Autoren mıit Ausnahme VO  — Kousseau (wie Anm.
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regelrechte en VOI Brüdern SEMEINSAMLECN Leben VO  . ihnen selbst Ko1inontia
genannt Für die Leıtung SOLIC komplexen sozialen eD1ıldes genugte die
persönliche Autorität einzelnen geistlichen aters nıicht mehr Pachom musste
feste Regelungen treffen, durch die Weıisung überall gleichzeitig prasent War SO
SE die erste Mönchsrege die früheste, die uns bekannt 1St

Regelcorpus 1 ich S1e: weil SIC nicht LLUTE aus Vorschriftensammlung,
sondern AUS 1er unterschiedlichen Regeltexten besteht, nämlich den Praecepta, den
Praecepta et Instıtuta, den Praecepta udicia un!: den Praecepta Leges.”
Vollständig sind SIC uUunNs L1UT auf Lateın der Übersetzung des H1iıeronymus
(c3 34 /—419) AN dem ahre 404 erhalten * ESs gibt CINISC griechische Fragmente,
die sich als kxzerpte der lateinischen Fassung für anderen Kontext heraus-
stellten. Wır en 1Ne kürzere Rezension des lateinischen Textes, doch 1ST die
ängere ersion Urc den Fund CINISCI Abschnitte der Regeln sahıdıschem
optisc) als ursprünglich erw1iesen worden.® Allerdings en WI1T dieser ober-
ägyptischen Sprache NUr die Instituta ganz un: die Praecepta teilweise erhalten.‘ Von
koptischen lexten der Iudicia un der eges jede Spur. Charles de Clercq hat
diese Tatsache die vorsichtige Vermutung geknüpft dass diese beiden Regelteile

eıt entstammen könnten Es lässt sich aber nachweisen, dass die Iudicia
die Übersetzung ursprünglich koptischen Textes sSCe1N INUSSCIL; dies wird 1er
untfen dritten Abschnitt dargestellt werden

Während die älteren Autoren die Pachomregeln LOFLO als C111 (GJanzes behandelt
aben, hat die Tatsache, dass VIier unterschiedliche eıle gibt un dass VOTL em
der erste un ängste C1H fast unförmig angewachsenes Sammelsurium verschieden-
ster Vorschriften SC11 scheint den erdac der Forscher auf sich SCZOHCH, die
Regeln könnten höchstens ZU Teil auf Pachom zurück gehen, aber hätten

Gewöhnlich und uch hier werden die TEl hinteren Teile hne das jeweils vorangestellt
Praecepta angeführt un! bei Textverweisen alle HT mıt Praec, Inst Tud und Leg abgekürzt

Text bei Amand Boon, Pachomiana latina Regle et Epitres de Pachöme eiCc exte latine de
Jeröme, Löwen 1932 1:3 17 lateinisch und deutsch bei Bacht ermächtnis I1 wıe Anm 1),
82 114 226 234 255 260 S 286 englisch Armand Veilleux, Pachomian Kolnon1a Pacho-
IN1an Chronicles and ules Kalamazoo 1981 145 183 italienisch 15a Cremaschi,; Pacomıo SUO1

discepoli Regole scrıttl, Magnano 1988 149
Theofried Baumeiıster, Der aktuelle Forschungsstand den Pachomiusregeln, M’Ih

(1989) 313 321 hier 314 Eın ausführlicheres Referat des Folgenden bei Armand Veilleux, La liturgie
ans le cenobitisme pachömien quatrıeme siecle, Rom 1968 KAE 120 Bacht Vermächtnis wıe
Anm 47

Charles de Clercg, influence de la regle de aın Pachöme Occident Melanges histoire
du oyen Age;, dedies la memoIire de Lou1s Halphen, Parıs 1951 169 176 1ler 172

den Textanhang bei Boon (wie Anm 155 182 Lou1s Theophil Lefort (Euvres de
Pachöme et de SCS disciples, Löwen 1956 Nachdruck 1965 21 19 Uun! 159)
vgl Heinrich Bacht Eın verkanntes ragment der koptischen Pachomiusregel Museon (1962)
Y

e Clercq (wie Anm 171
SO Ladeuze wıe Anm David Amand de Mendieta, aSCEse monastıque de aın Basile

SSaYy historique, Maredsous 1949 ders., Le systeme cenobitique basilien compare systeme
cenobitique pachömien, RH  Z (1957) 1572 31 Heinrich Bacht Eın Wort ZUTr Ehren-
rettung der äaltesten Mönchsregel SC DE, (1950) 35() 359 ers Vom SCINECINSAMLECIN Leben Die
Bedeutung des pachomianischen Mönchsideals für die Geschichte des christlichen Mönchtums,
LuM 11 (1952) Yl 110 ers Anton1ius (wie Anm uch och Ruppert (wie Anm

7ZKG 121 Band 2010
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möglicherweise (Gsenerationen VO  — Nachfolgern daran gearbeitet un: S1€e erweitert. “
er de Vogüe ist nach gründlichen Auseinandersetzungen mıiıt Veilleux un Vall

einem ma{fvolleren Urteil gekommen.“ Dennoch schien geraten, die
einzelnen Regelteile och einmal eigens untersuchen un: sS1e ın ihrem Miteıiınan-
der verstehen. Charles de Clercq hat dazu schon früh einen wichtigen Beitrag
geliefert, als feststellte, dass die einzelnen Regelteile unterschiedliche Adressaten
en Die Instıtuta un die eges richten sich ezielt die ern, die Tudicia tellen
einen „Strafcodex” dar.!“ Wenn das ist, dann erübrigt sich die Frage, welche

Regeln ursprünglich un welche spater entstanden sind, jedenfalls dann, wenn INan

eın Hervorwachsen der einen AUus der anderen unterstellt. Di1e Regelteile können auch

parallel zueinander entstanden un in Gebrauch SECWECSCH se1n.
e Vogüél3 hat darauf hingewlesen, ass die Regelabschnitte infach der ange

nach geordnet sind un! dass mithin die Reihenfolge der einzelnen Teile keine

Aussage über den Zeitpunkt ihrer Entstehung macht. Fkerner zeıgte auf,; ass die
Überschriften der drei kürzeren eıle Instıtuta, Iudicia un eges dem phabe
folgen, während die jeweilige oPp et, alq un ıne umgekehrte alphabetische
Reihenfolge aufweisen. i Diese Phänomene sind Ur in der lateinischen Sprache
möglich S1e können also nicht ursprünglich, sondern mussen ıne Schöpfung des

Hieronymus se1in.
In wel aufeinander folgenden tudien habe ich bereits die Praecepta un die

Instıtuta eingehend untersucht un die verschiedenen Argumente für un die
Autorschaft Pachoms geprüft. “ DiIie Ergebnisse sollen 1er urz zusammengefasst
werden, bevor ihnen die Auseinandersetzung mıt den Iudicia die Seıite gestellt
wird

Zusammenfassung der Ergebnisse den Praecepta un den Instıtuta

DiIie Praecepta irrıtieren durch ihren aspektivischen Schreibstil, ‘” Was bedeutet, dass
die Gedanken flächig neben einander gestellt sind, ohne Einleitung un chluss, ohne

kompositorische Gipfelpunkte, ohne Steigerung auf eın Ziel hin, also ohne „Per:

SO VOI allem Veilleux, iturgle (wie Anm. 5), 116-132; ders., Pachomian Kolnon1a (wie
Anm. 4), /-11; Valı Molle, Essal de classement chronologique des premieres regles de VvIie
COMMUNE CONNUEC chretiente, 1n VS.S 21 (1968), 108-127, 1er besonders 124—-127; dies., AÄux

orıgines (wie Anm.
11 Adalbert de ogüe, Les pleces atines du dossier pachömien. Remarques SUurT quelques publica-

t10ns recentes., 11 RHE 67 (1972), 26-67; ders., Histoire litteraire du moOouvemen‘' monastıque ans

l’antiquite. Premiere partıe: Le monachisme latin, Sulpice Severe et Paulin de ole (  3-4
Jeröme, homiliste et traducteur des “Pachomiana , Kom 1997

De Clercq wıe Anm. 169
De Vogüe, Pieces (wie Anm I')); 3133
Christoph oest, Die Praecepta Pachoms. Untersuchung dem gröfßten Abschnitt der Pa-

chom-Regeln, 1n A 13 (2009) 430-451; ders., LDie Instıtuta des pachomianischen Regelcorpus, 1n

JCoptSt 12 (2010) [ im Druck].
Christoph OeSsL, Aspektive und Perspektive iın den Schriften und ım Wirken Pachoms. Eın

Beitrag ZU Verständnis der pachomianischen Liıteratur, 1n Mon (1997), B Zum Phänomen
der „Aspektive‘ generell siehe Fmma Brunner- Iraut, Frühformen des Erkennens. Aspektive 1m alten
Ägypten, Darmstadt 1996
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spektive”. Verschiedene Aspekte werden aneinander gefügt, OrSCnKr reiht sich
Vorschrift, ege ege Dennoch lässt sich bei SCHAUCICI Analyse des Textes eın
sinnvoller Aufbau erkennen, der lediglich wel tellen VOINl größeren Einschüben
unterbrochen ist. DIie VO  - de Clercq genannten „Kleinen Konklusionen“ C1-

welsen sich nicht als Wachstumsknoten der Praecepta‘” un: sind nicht aussagekräftig
für ine vermutete schrittweise Erweiterung dieses Regelteils.““ Er stellt 1mM Gegenteil
eın sinnvolles (GJanzes dar. [ Iıe sprachliche un: stilistische Anlayse ze1gt, dass der
ext auf Pachom zurückgehen 111U55 Besonders die auf optisc erhaltenen Teile, die
sich mıiıt den anderen koptischen Pachomtexten vergleichen lassen, belegen das Die
Untersuchung rın aber och das überraschende Ergebnis, dass auch die Einschübe
VON Pachom stammen mussen, Was nichtel dass sS1e selbst eingefügt hat 1)a S1€e
den au stOren, ist her davon auszugehen, dass sS1e eın Späterer hinzugefügt hat,;
doch mussen S1e inhaltlich authentische Anwelsungen Pachoms darstellen, weil SONS
eın Bruch 1m Stil erwarten ware, der nicht gegeben ist Lediglich eın kleiner Satz
In Praec 8a könnte gemä: der Stilanalyse ine In den ext gerutschte Glosse VO  '

Horsiese“ SCn Was vielleicht einen 1nwels darauf Sibt, wWwer die den Aufbau StOr-
enden Texte eingeschoben hat, aber das etiztere bleibt ıne Vermutung.2 }

DiIie Instıtuta mussen eın ursprünglich selbständiges Stück SEWESCH se1ın un!: sind
erst nachträglich den Praecepta angehän worden. Dafür spricht, WI1Ie de ogüe
überzeugend nachgewiesen hat;  22 die auch auf optisc) erhaltene ausführliche
Überschrift den Instituta: DıIie Praecepta welsen ıne Überschrift auf,; die inhalt-
ich völlig un: wörtlich fast identisch ist miıt der der Instituta.“ W aären €l Stücke
VO  en Anfang ININECIN gestanden, hätte dieser Wiederholung nicht bedurft
DIies pricht eher dafür, dass die Praecepta 1im Nachhinein den Instiıtuta vorangestellt
un: mıt einer gleichwertigen Überschrift versehen wurden. I)Dass die Instıtuta arü-
ber hinaus etiwas früher als die Praecepta entstanden se1in mussen, zeigen die Amts-

1 Praec K Der Anfang des Mönchslebens. I1 Praec 34 Das Leben 1mM orf. 111 Praec 49-66
IDIie Pforte Beziehung des Dortes seliner Umwelt. Praec /-107; 120126 Das Leben 1m Haus.

Praec DdAIZUR: Das Ende des Mönchslebens Todestfall und Beerdigung. VI Praec 144 Ab-
schluss. Die FEinschübe sind die Blöcke Praec 108—-119 un! Praec 29b-143

oest, Praecepta (wie Anm. 15} 437439
SO de Clercq wıe Anm. 169
oest, Praecepta (wie Anm. 15) 446; 448
Zur Person: Heinrich Bacht, DDas Vermächtnis des Ursprungs. tudien ZU)] frühen Mönchtum

E Würzburg 1984, 13-28; Cremaschi (wie Anm. 33/-343; James Goehring, Ihe Fourth Letter of
Horslesius an the Situation 1n the Pachomian Community following the Death of TIheodore, 11}
ders., Ascetics, Society, and the Desert. Studies ın Early Egyptian Monastıcısm, Harrisburg 1999,
221-240; Hengstenberg, Pachomiana, miıt einem Anhang ber die ıturgıe VO Alexandrien, 1n
Koeniger (Hg.), eiträge ZUT Geschichte des christlichen Altertums un der Byzantinischen Literatur,
Bonn-Leipzig 1922, 228-2952; Rousseau, Pachomius (wie Anm. 1), 46 —49 183-—-191 passım;
Ruppert (wie Anm. 1), 202209 ber die Chronologie des Horsiese wlssen WITr nichts Weiıteres,
als ass im Jahre 356 der 387 mıt Erzbischof Theophilos ın Alexandrien zusammentraf und dabei
aussagte, se1l se1it ahren Mönch Er 1I11US$ sich Iso 37() Pachom angeschlossen haben und
gehört unter die Brüder der ersten Stunde.

21 oesLT, Praecepta wıe Anm. 15), 449
De ogüe, Les pleces (wie Anm. 11), 3334

Boon wıe Anm. 4), 13,1-—-4 un! 5313
ZKG 121 Band 0-2
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bezeichnungen für den Wochendiener, den Hausobern un den Dorfobern. Die

Praecepta welsen ıne spätere Terminologie auf, die noch Z eıt des Horsiese in

Gebrauch Wäaäl, die Instituta sind demgegenüber ursprünglicher.““ Zusätzlich fällt auf,;
dass in den Instituta das für Pachom charakteristische Amt des „Zweiten” als
Stellvertreter des Hausobern fehlt,“” während 1n den Praecepta prasent ist. Auch
dies pricht für ıne rühere Entstehung des zweıten Regelabschnitts. Hıer zeichnet
sich also ıne relative Chronologie ab ber daneben sind die unterschiedlichen
Geltungsbereiche beachten: |DITS Praecepta beziehen sich auf das (Janze des Brüder-
dorfes, auf das Verhalten 1m Haus ebenso w1e auf das 1 orf. Di1ie Instıtuta dagegen
sind iıne Art Handbuch für den Hausobern un! beziehen sich 1U auf das einzelne
Haus  26 Die zahlreichen inhaltlichen Parallelen zwischen den Instıtuta un den

Praecepta tellen keine Wiedersprüche dar, sondern lassen sich auf dem Hintergrund
unterschiedlicher Geltungsbereiche un: Sprechrichtungen erklären; e{IWw:; die
weılst wieder auf eın höheres Alter der Instituta 1n, die andere Hälfte rlaubt
diesbezüglich eın Urteil Das merkwürdige Stück Inst hat sich als besonders
CNg mıt dem Gedankengut Pachoms verbunden erwlesen, wI1e 1n seinen Briefen
und Katechesen ZU Ausdruck kommt. uch ıne stilkritische Untersuchung des

koptischen Textes erweıst die Urheberschaft Pachoms.
Dieser Durchgang War notwendig, weil die vlier Regelteile als Ensemble betrachtet

werden mussen. Das Folgende wird darauf zurückgreifen un erst 1mM Gesamtzu-

sammenhang verständlich werden. Zunächst aber soll der ext der udicia abge-
druckt werden.

Der ext der Tudicia®”

Vorschriften un! Urteile (Praecepta Iudicia), ebenfalls VO  e unseTeIN Vater
Pachom.

DiIie Fülle des (Gesetzes ist die Liebe Uunls, die WIr die eıt wI1ssen, ass NU  a die
Stunde da ist, ass WIr VO Schlaf aufstehen un:! dass das eil näher ist als der

De V ogüe, Histoire (wie Anm. 11), 366(. Der Vergleich mıit den „Reglements’ des Horsiese ist
natürlich 1Ur ann schlüssig, wenn sich Horsıese als deren utor erwelsen lässt; 1€es habe ich
In Christoph OoestL, Die 50O8. „Reglements” als Werk des Pachomianers Horsiese ( ach 386), 1:

VigChr (2009), 480-—-492 KOousseau (wie Anm. Anm. rat angesichts der Freiheit, die sich
Hiıeronymus 1n der Übersetzung pachomianischer Ämterbezeichnungen nımmt, davon ab, den
oikonomaos der Instituta vorschnell mıt dem Klosterobern der Praecepta identifizieren, Was ber
der Analyse VO  - de Vogüe Grunde liegt. Beachtet INall allerdings die Funktion, die ın Inst dem
oikonomo. un! 1n Praec 133 dem princeps zugesprochen wird, I1MUuS$S5 Inan dem Schluss kommen,
ass VO  - eın und emselben Amt die ede ist. Daher wird 11a mıiıt de Vogüe dennoch O1l einer

Entwicklung der Terminologie sprechen dürfen, vgl uch ders., Le 1O: du superieur de monastere
ans la regle pachömienne. propos d’un OUVrage recent, 1n Mon 5 (1973), TD

Van Molle, FKssal (wie Anm. 10), 121 ebenso de V ogüe, Histoire wıe Anm. 11),6/ Zum Amt
des „Zweiten“ vgl Basilius Steidle, Der /Zweıte 1mM Pachomiuskloster, 1n BenMon (1948), 7-104;
174-179; Ruppert (wie Anm. 2315320

S1e setzen allerdings explizit un implizit die Existenz mehrerer Häuser VOrauUus, Inst
auch Inst E das die Existenz des Dorfes voraussetzt.
Die Übersetzung folgt großenteils, ber nicht überall, der VO  . Bacht, Vermächtnis (wie

Anm 255260
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Zeıt, da WITF läubig wurden. Di1ie Nacht ist vorgerückt, der Tag ist genaht. ass uns

die Werke der Finsternis ablegen (vgl Röm 1 : 10 5=13); als da sind Streitereien,
Lästerungen, Gehässigkeiten und den Hochmut eiınes aufgeblasenen erzens (vgl
Kor 1 9 20b)

Wer leicht andere herabsetzt un: Sa Was nicht stımmt, den soll I11lall zweimal
ermahnen, WenNn bei dieser un ertappt wird, un: wenn verachtet,
hören, soll sieben Tage VO  ; der Gemeinschaft (conventus) der Brüder
werden und LL1UT rot mıt W asser erhalten, bis verspricht un: beteuert, dass
VOIN diesem Laster Abstand nehmen wird, un soll ihm vergeben werden.
Der Jähzornige un: ütende soll; WEln regelmäfßig ohne Tun: gCnh einer

bedeutungslosen un nichtigen acCc) zZornıg wird, bis sechsmal vermahnt
werden. eım siebten Mal soll iINan ih VO  x seinem ordnungsgemäfßen Sitzplatz
aufstehen un: ih: unter den Letzten Platz nehmen lassen, un! INa  . soll iıh
lehren, dass sich VonNn dieser Geistesverwirrung rein1ige. Und miıt drei des
Zeugnisses würdigen Zeugen, die für ih versprechen, dass n1ıe wieder etwas
ähnliches tun werde, erhalte seinen S1tz wieder. Andernfalls, wWEenl 1n dem
Laster verharrt, soll unter den Letzten bleiben, un: den vorherigen Platz
verlieren.
Wer einen anderen Falsches erwelsen will, einen Unschuldigen
unterdrücken, der werde dreimal ermahnt, und danach wird der Ungerechtig-
eıit angeklagt werden, se1 ‚einer| der Oberen, se1 einer| der Untergebenen.
Wer die Salız üble gewohnhei hat, seine Brüder durch seine| Rede aufzuwie-
geln un: die Seelen der Einfältigen verderben, der werde dreimal ermahnt.
Wenn as verachtet un mıt sturem Sinn INn der Hartnäckigkeit verharrt, soll
I11all ih: aufßerhalb des osters absondern un VOT den Toren verprügeln, un
INa  F gebe ihm draufßfßen 11UT rot un W asser „ bis VOoO  - dem chmutz
gereinigt ist.
W er die Gewohnheit des Murrens hat un sich beschwert,; als werde Urc
schwere Arbeit edrückt,; den soll 111a üunfmal elehren, dass ohne TUnN:!
murrt, und INa  > coll ihm die offenbare ahrher zeigen. Wenn danach \ immer
noch| ungehorsam ist, un: WEeNn das volle Alter hat, soll 1988381 ihn w1e einen
Kranken behandeln und in die Krankstation bringen, un: dort soll CI; ohne
arbeiten, verpflegt werden, bis ZUT ahrheı zurückkehrt. Wenn aber seine
Beschwerde berechtigt ist un VOINl einem ern edruc. wird, dann soll der,
welcher ihm Ansto{fß egeben hat, dem selben Urteil unterliegen.
Wenn einer ungehorsam ist oder streitsüchtig oder Widerworte gibt Oder lügt,
un! wenn das Vo Alter hat, soll ehnmal ermahnt werden, VO  - seinen|
Lastern Abstand nehmen. Wenn nicht hören will, soll gemä den
Klosterregeln gescholten werden. Wenn aber durch die eines anderen
in dieses Laster verwickelt wurde un: dieses erwlesen wird, dann soll jener, der die
Ursache WAaärl, angeklagt und| bestraft werden.
Wenn einer der Brüder €l ertappt wird, das N mıt Knaben a un:
scherzt un: Freundschaften mıiıt dem ungefestigten Alter unterhält, soll 111all ih
reimal ermahnen, sich VO  } dem NSCH Verhältnis ihnen zurückzuziehen un!
aufAnstand un: Gottesfurc bedacht sSe1nN. Wenn nicht ablässt, soll 111Lall ih:
In strengster W eise hart anpacken.
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Diejenige, welche die Gebote der ern un die Klosterregeln verachten, die auf
ottes Geheifß festgesetzt sind, un: welche die Ratschläge der en gering
schätzen, sollen ach der festgesetzten Ordnung art angepackt werden, bis s1e

sich bessern.
W er Richter ber alle Sünden ist un: aus verdrehtem Sinn oder AaUus ach-

lässigkeit die ahrheı verlässt, über den| sollen ZWaNnZzıg heilige un gottes-
fürchtige Männer (zericht sıtzen oder zehn oder auch bis herab| fünf
un S1€E sollen ih richten un Z etzten Platz degradieren, bis sich bessert.
Wer die Sinne der Brüder verwirrt, leichtfertig schwätzt un: Streıit un: Zank sat,
soll zehnmal ermahnt werden, und wenn seıne Fehler nicht beseitigt, soll
nach der Klosterordnung art angepackt werden, bis sich bessert.

E3 Wenn einer VO  - den Altesten un ern seinen Bruder in Not sieht un nicht
den Grund der Not erforschen will;, |sondern| iıh: verachtet, ann soll der Fall
VO  — den oben genannten Richtern zwischen dem Bruder un dem ern unter-

sucht werden: un we1ll s1e feststellen, dass der Bruder durch Nachlässigkeit oder
Hochmut des ern 1n Bedrängnis [geraten| ist un: dass ih nıicht gemäfß der
ahrheit, sondern aus Ansehen der Person beurteilt hat, soll VOIN seinem Amt

/ wörtl AThron:] degradiert werden, bis sich bessert un sich VO chmutz der

Ungerechtigkeit reinigt; denn hat nicht auf die Wahrheit geachtet, sondern auf
die Personen un hat der Verdorbenheit se1ines erzens gedient un nicht dem
Gericht ottes
Wenn einer versprochen hat, die Klosterregeln efolgen, un!: angefangen hat,
S1€e {un, s1e dann aber aufgegeben hat, danach aber umkehrt lund| Bufße LUuL,
wobei geltend macht, dass SCH der Schwäche seines Körper(chen)s nicht
rfüllen konnte, Was versprochen hatte, dann lasse inNan ihn unter den Ermat-

weilen un ernähre iıh unter denen, die nicht arbeiten, bis in Taten der
Bufße Lut, Was versprochen hatte
Wenn die Jungen 1mMm Hause den Spielen un: dem Müßiggang ergeben sind un:!
sich rotz] harter Korrektur nicht bessern können, soll s1e der Obere selbst bis

agen ermahnen un zurechtweisen. Wenn sieht, dass sS1e 1n der chlech-

tigkeit beharren, aber nicht dem ater [des Klosters| meldet, und wenn ine

un bei ihnen festgestellt wird, ann soll selbst für s1e die Schuld tragen
gemäfß der unde, die gefunden wurde.
Wer ungerecht urteilt, wird VOoNn den andern SCH Ungerechtigkeit verurteilt.
Wenn einem der Brüder, oder zwelen oder auch dreien, VO  e jemandem eın

Ärgernis |bereitet wird und| sS1e das Haus verlassen un!: späater wiederkommen,
soll zwischen ihnen un dem, der das Ärgernis gegeben hatte, das rie esucht
werden, un: wWwWenn der Schuldige gefunden ist; soll gemäis der Klosterregeln
estraft (wörtl gebessert) werden.
Wer den ündern zustimmt un einen, der sich vergangscel)ı hat, verteidigt, wird
bei Gott un den Menschen verflucht se1n, un: gemäfßs der Klosterregeln bestraft.
Wenn sich Aus Unwissenheit getäuscht hat un: die Angelegenheit nıcht
bedacht hat, w1e der Wahrheit entspricht, soll ihm verziehen werden. Und

jeder; der Aaus Unwissenheit sündigt, soll leicht Verzeihung erhalten. Wer aber
wissentlich sündigt soll der Strafe unterliegen ach dem Ma({ß seıner Taten.



152 Christoph oes

Der koptische Hintergrund der Tudicia

Es wurde bereits erwähnt, ass der ext der Tudicia un der Leges NUr auf Lateın
erhalten 1st. Dennoch lässt sich für die Iudicia zeigen, dass sS1e einen koptischen
Ursprung en müuüssen, und ‚WarTl anhand der Bibelzitate 1mM Prolog. Es seien
zunächst Tre1I Fassungen neben einander gestellt: der ext des Prologs, der der
Vulgata un!: der griechische ext

Iud Prolog ulgafa griech.
Plenitudo egis carıtas, $C1- Plenitudo ETSO egis est MÄANPWLA OUWV VOLLOU

dilectio. Et hoc scıentesentibus Lempus quod 1am AayaTın Ka TOUTO ELÖOTEC
instet hora ut de LemDus: qu1a hora est 1a4m TOV KALPDOV, OTL  W& A  WPa NÖn
CONSUFTSAMUS et VICINLOT sıt NOS de SUTSETE., LUÄCG s& UTVOUD EyepONvaı
salus qU A tempore qUO Nunc nım propi0r est VUWV yap EYYÜTEPOV 1LOV
credidimus: NOX praecessit, nOostra salus, qU aAM CÜU owOnpla OTE  Sn
dies adpropinquavit, depo- credidimus. Nox praecessit, ETOTEVOAMEV. vbDE

dies autem appropinqua- NPOEKOWEV, Ö$ NuEpPAtenebrarum,
vıt. Abiicimus ETSO NYY!KEV. äno0wLEOA ODV
tenebrarum, et induamur Ta EPYa TOU OKOTOUC,
ArMd IucCIs. Siıcut In die EVÖLOWLEOAa ÖE Ta OTL  L4  Aa
honeste ambulemus: non TOU PWTOG. WC EV NuEPA
In comessationibus, et EUOYXN LWLOVWC
ebrietatibus, nNonNn In cubili- NEPITATNOWHEV, UT KWHOLG
bus, el impudicitiis, NON In KAaL WEOALG, UT} KOLTALG KaL
contentione, et aemula- ÄGENYELALG, UT EplÖL KaLl
tione Römer I3 C(HAW '

QUAE Sunt contentiones,
detractationes, odia et [U- forte contentiones, L Jn TUC EPLG, NAOG,
ment1s anım1 superbia. aemulationes, AanımoOSsI- uLOL, EpıOETaL,

dissensiones, detrac- KATAAAALAL; WLOLPLOLLOL,
tatiıones, susurrationes, MUVOLWOELG, ÄKATAOTAOLAL.
inflationes, seditiones sınt
ınter VOosS.

Korinther 12.20b

Es ist ersichtlich, dass 1m Prolog der TIudicia Römer 1 > zıtiert wird, allerdings
ın charakteristischen Abwandlungen. Auch das ist 1SC. für Pachom, w1e sich in
seinen Briefen immer wieder zeigen lässt, dass Bibelstelle verkürzt oder frei
zitiert,“® Was auf mündlichen Vortrag und auswendiges Zitieren schliefßßen lässt.

ZU Beispiel Pachom ep> Christoph oest, Bruderliebe un! eil Pachoms Brief un das
Osterkapitel der Pachomianer, 11n F (2006), 522-54>5, 1er 5729f.
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Vergleichen WITFr hier die grammatische truktur Wo die Vulgata dilectio liest, hat
der Prolog arıtas, Was die lexikalische Entsprechung VO  3 A VATN ist. Auch der

koptische ext hat XFAaTIH. 1Jas Neine ist jedoch och nıicht aussagekräftig
ES fallt aber auf, dass die Vulgata ebenso wW1e der griechische Bibeltext 1im ortgan
des Satzes ıne abgekürzte Redeweise zeigt, welche der Prolog der Iudicia nicht
übernimmt. Hei(ßt in den Bibelversionen: ‚un eil ist uns näher als da WIr

gläubig wurden“, schiebt der Regeltext noch eın Wort ein! „Das eil ist ulls näher als
ZUT der Zeıt, da WITF gläubig wurden.“ Diese Wendung entspricht Nau dem opti-
schen ext: | P aNENOYX D0WN SPON ENI-

NINCTEN (tenou gal apenoucal hön ehoun T1OIN ehoue DEOUOILS entanpisteue), Was

wörtlich el „Denn jetzt ist eil unls ahe gekommen, mehr als die Zeit, da
WIT glaubten” Das Koptische annn die abgekürzte Ausdrucksweise des Griechischen
und Lateinischen nicht nachbilden un iIN1USS das Wort „die eıit  A einfügen, damit der
Satz für einen Agypter verständlich wird ** IDIie kritische Ausgabe des griechischen
Neuen Testamentes verzeichnet dieser Stelle keinerlei Varıanten, die den /usatz

99- der eit  ‚CC aufweisen:“ die Erweıterung geht also allein auf das ONO der
koptischen Bibelversion. Anscheinend hat der Übersetzer der ege aus dem Sahidi-
schen 1NSs Griechische sich CNg seine Vorlage gehalten, un: Hiıeronymus ist ihm
seinerseı1ts darın gefolgt,”” ohne das Bibelzitat seiner Vulgata anzugleichen. Damıiıt
erweılst sich, ass der ext der Iudicia tatsächlich auf einer koptischen Grundlage
S-

Eın welıterer HinweIls ist das Fehlen der Partikel Ö$ lat autem) 1in dem Satz NOX

praecessit, dies adpropinquavıt. LJ)ass das Koptische olchen Partikeln durchaus

äahig ist; beweist der nächste Satz anoQwLEOA OUV Ag ul EPYA TOU OKOTOUG, EVÖvOWLEOCA
ÖE Ta OTL  &r  Aa TOU QWTOG, 1m koptischen Bibeltext entsprechender Stelle ce)
und steht; aber 1m davor stehenden Satz steht es nicht: aTEYON MPOKOTMITE
A DOO Y D0UN (ateuse prokopte, apehoou hön ehoun) 1 e aC ist

vorangeschritten, der Tag hat sich genaht”, Was ganz wörtlich dem ext der Tudicia
entspricht.

Der Regeltext macht vermOöge des Stichwortzusammenhangs „Streit“ (content10,
EPLG, kopt TUN titön) einen kühnen Sprung ZUuU /weıten Korintherbrief, dem

SO hat die Vulgata 1m „Hohenlied der Liebe“ ın Kor 13 durchweg carıtas, während s1e In Joh
I® 34835 mMiıt dem Wort diligere arbeiten IMUsSs, weil 65 ZU) Oortstamm carıtas kein Verbum gibt.
Horsiese, der In seinem Testament den selben Satz zıtiert, hat w1e die ateinische Bibel dilectio,
LibOrs 55 Boon (wie Anm. 146, 30, deutsch bei Bacht, Vermächtnis wıe Anm. 20), 187

Be1 diesem griechischen Lehnwort dürfte sich die Umschrift erübrigen. Text bei: Herbert
Ihompson (Hg.), The Coptic ersion of the cts of the Apostles and the Pauline Epistles 1n the
Sahidic Dialect, Cambridge 1932, Nachdr. London 1980, 113 505 bei Karlheinz Schüßler, Biblia
Coptica, ıe koptischen Bibeltexte, Das sahidische Ite und Neue Testament, Lieferung 1-4,
Wiesbaden 572

31 uch das Deutsche tut sich mıiıt der abgekürzten Redeweise schwer, weshalb die gängıgsten
Versionen wI1e die Lutherübersetzung, die Zürcher Bibel, die Einheitsübersetzung der die ute
Nachricht Bibel alle eın LU der Zeit“ einfügen. Für weiıter Beispiele 1ın koptischen Bibeltexten (hier
des Johannesevangeliums) siehe Karlheinz Schüfßsler, Oome Peculiarities of the Goptic (Sahidic)
Iranslations of the Gospel of John, 1n JCoptst (2008), 41-62, hier „Additions/omissions” 51=53

Erwıin Nestle/Kurt Aland, Novum LTestamentum Graece, uttga: 471093
Hieronymus hat nicht direkt aus dem Koptischen übersetzt, sondern aus dem Griechischen,

Praefatio Hieronymıil: Boon (wie Anm. 4), „14-5,
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das Wort detractationes entnımmt griech.: KATAAAALAL; kopt KATAAAAIX  34). ach
odia,; das frei hinzugesetzt wird, olg der au  ige Ausdruck: tumentıs anım 1 er-
hia „Hochmut eines aufgeblasenen erzens“ (Janz offensichtlich soll damit das
inflationes der Vulgata bzw. das MUVOLWOELG des griechischen Textes wiedergegeben
se1n, die €e1| „Aufgeblasenheit” bzw. „Aufgeblähtheit” heifßen [)as Letztere GE
auch ‚StO1zZ- bedeuten. chauen WIT in den koptischen Bibeltext, en WITr ort
dieser Stelle den Ausdruck IC NOHT (Cise nhet), un das heifßt HUr „hochmütig
se1n, eingebildet sein“ (xıcE 1se „hoch se1n, erheben, erhöhen”; NOHT. het „des
erzens”, also wörtl.: „hohen, erhöhten Herzens sein‘“). Dadurch erklärt sich
einleuchtend, ass 1mM pachomianischen Regeltext neben das ITuUumMmens anNnımus;, das
alleine schon genugt hätte, den biblischen USdTUuC. wiederzugeben, quası redundan-
terwelse och das superbia trıtt, weil dies der wörtlichen Bedeutung des koptischen
Bibelverses entspricht. Auch 1er ze1igt sich die Verwurzelung der Tudicia in einem

koptischen CX
Da die Iudicia aber sprachlich eın 1n sich einheitliches un: geschlossenes ext-

aNZCS darstellen, dürfen WITF annehmen, dass dieses Urteil auf den egel-
abschnitt ausgeweltet werden kann. amı ist eın wichtiger chritt für die eur-

eilung der€l des Textes

Das typisch Pachomische in den Iudicia

Zunächst INUuss als ganz ısch, Ja als Stempel der el angesehen werden,
dass die Iudicia überhaupt mıit diesem Bibelzitat beginnen. „Di1ie Fülle des Gesetzes ist
die Liebe“ darum geht Pachom In allem, un 0g WEen einen Strafcodex
erlässt, geht ihm die Liebe Wenn alle folgenden Abschnitte soziales ehlver-
en ANPTAaNSCII, ist mıt dem programmatischen 1inwels auf die Liebe gleich ım
ersten Satz das posıtıve Gegenstück dazu benannt. In seinem Brief schreibt Pachom:
U3 WIT wIlissen, Was kommt, lasst un! einander 1n Liebe verbunden sein , un! etwas

späater: „ Wır wollen uns ühe geben, unls einander die Lasten tragen, WI1e auch
Christus 1iSCIC Schwachheiten seinem Leibe getr hat Wenn Christus

elister ist, (dann) lasst uns seine Nachahmer sein.  «36 Die Bruderliebe ist das
Herzstück der pachomianischen Koinoni1a. Dem und nichts anderem, als die Liebe
schützen un bewahren, dienen auch die Regeln.

Entsprechen: fällt bei dem Vergleich der Bibeltexte mıt dem Prolog der Iudicia
auf, dass die Liste der Laster einselit1ig ekürzt ist Entfallen sind alle Erwähnungen
VO  en Trunksucht, Fresssucht, Unzucht un Ähnlichem, obwohl der zıtierte ext AaUS

Sa 505 Ihompson wıe Anm 32) 165
Wolftfhart Westendorf, Koptisches Handwörterbuch. Studienausgabe, Titelauflage der Ausgabe

Heidelberg 1965/1977, Heidelberg 1992, 434 Crum, Coptic Dictionary, Oxford 1993, 790

gibt für den Ausdruck als Bedeutung ZWal QUOLWOLG ber entnımmt diese der biblischen
Parallele, die interpretieren WITr gerade 1m Begriffe sind. amı zeigt 6I WwI1e Iinan das Wort uch
verstehen konnte, aber die wörtliche Bedeutung, die einem Kopten sicher immer mıiıt 1mM 1nnn Wäaäl,
WEe1llll den Ausdruck gebrauchte, geht darunter verloren.

Pachom C 53237386 00N (wie Anm. 4), 92,3{f.; 12-15; oestT, Bruderliebe wıe Anm. 30),
526{f. un!: 542544 (Kommentar).
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dem Römerbrief ATr eın reiches Arsenal bietet. Geblieben sind allein die sozialen
Sünden, also Streitereien, Lästerungen, Gehässigkeiten, Hochmut eines aufgeblase-
nNeI erzens.37

Dies ist in doppelter Hinsicht auffallend Auf der einen Seıite geht ın den Iudicia
ausschliefßlich soziale ergehen, also Verfehlungen die Gemeinschaft
und die Beziehungen der Brüder untereinander. Der Prolog intoniert also das

Folgende iın eindeutiger W eıse.
Auf der anderen Seıite ist aber diese Konzentration auf soziale Sünden typisch für

Pachoms Denken überhaupt. W ır en in seinem Brief ıne schlagende Parallele,
nicht 1mM Worftlaut, aber in der ac. Der Brief ist iıne Einladung alle Brüder, sich
ZU Herbstkapitel versammeln.?® üunfmal ist darın iıne Warnung VOI den
Sünden „des Fleisches“ enthalten,”” aber eın einziges Mal wird das erwähnt, Was

WIT normalerweise darunter verstehen würden: sexuelle Ausschweifung und Unma-

igkeit 1mM Essen un: Trinken Stattdessen geht Streıt, Spaltungen, Zwietracht,
Herzenshärte un: Hass: die „Reıze des Fleisches“ bestehen ach Pachom darin,
Schuld nicht vergeben un Schulden nıcht erlassen. In dieser Konzentratıon
auf die sozialen Beziehungen der Brüder untereinander zeıgt sich das typisch
Pachomische.

Aber WITr en noch weıtere Zusammenhänge zwischen den Iudicia un:' dem

Gedankengut Pachoms Heiflst in Iud „Wenn einer der Brüder €e1 ertappt
wird, dass n miıt Knaben AC un scherzt un Freundschaften mıt dem

ungefestigten Alter unterhält, soll INa ih dreimal ermahnen, sich VO  - dem NSCH
Verhältnis ihnen zurückzuziehen un: auf Anstand un Gottesfurcht bedacht
sein“, en WIr in Inst 18,537/ die Anweisung: BT soll nicht unter Jugendlichen
lustig sein , un in der Katechese „An eıinen grollenden Mönch“ „Wenn du mıiıt

Brüdern wohnst, unterhalte dich nicht miıt Spottreden. Nimm keinen Jungen
ZU Ereund“.“° erden in Iud diejenigen angesprochen, „welche die Gebote der
ern un! die Klosterregeln verachten, die auf Gottes Geheifß festgesetzt sind“.
el 1n einem Brief Pachoms 39-  .aSS uns nicht die Gebote ottes vergessSCH,
damit nicht ber uns gesagt wird: ‘Sie kehren mIır den Rücken un: nicht das
Gesicht‘ Der Nn Abschnitt Iud F1 in welchem die ern gewarnt
werden, den Brüdern durch Hochmut chaden un der Verdorbenheit ihres

eigenen erzens dienen dem Gericht ottes, lässt sich kommentieren aus

DDas hat schon Vall Molle Recht festgestellt: Essal (wie Anm. 10) 118
Text bei Hans Quecke, DiIie Briefe Pachoms. Griechischer Text der Handschrift 145 der

Chester ea Library, Regensburg 1975; Ergaänzungen 1: Papyrologica Colonensia Vol V-H: Kölner

apyrı Bd. 4, bearb Bärbel Kramer/Cornelia Römer/Dieter Hagedorn, Opladen 1982, 90—-97

(  5 deutscher lext un Kommentar bei Christoph oest, Aas Herz dem Bruder öffnen“
Pachoms Brief Deutsche Übersetzung un Deutung, zugleich eın Versuch ZUr Echtheitsfrage der
Pachombriefe, 1n ZKG 107 (1996), 300—-318 Aa den beiden Kapiteln der Pachomianer (Ostern
un ım Herbst oest, “  „Herz’ wıe oben), 313-—-315 (dort Anm weıtere Literatur); ders., Bruder-
liebe (wie Anm. 30), 5727{f.

Be1l oest, i  „Herz‘ (wie Anm. 40), 310, („Schlechtigkeit des Fleisches”), („Gedanken des
Fleisches”), 4125% „Gesetz des Fleisches”), 31 („fleischliche Ehre“), 99-  e1ze des Fleisches”).

Inst 18,37 Boon (wie Anm. 60,10; Kat L:43 Lefort wıe Anm. Z 5,9f 13,32. Zum Ihema
der „Jungen”“ der „Knaben“ siehe unten bei der Besprechung der Strafen.

4 1 Pachom C 535 Boon (wie Anm. „8-10; deutsch: OoesLtT, Bruderliebe (wie Anm. 30), 526



156 Christoph oes

Inst 1 > Pachoms Brief un!: AUS der oben genannten Katechese: AT soll seinem
Nächsten nicht HIC Hochmut chaden O7 Er soll nicht den edanken sei1ınes

CCerzens folgen, sondern dem Gesetz ottes „Deshalb wurde ihm vergolten, weil
das Gesetz seines (Jottes vergessch hat Mensch, nımm eın Herz in

Zucht,; damit du nicht die Zahl der| Toten vermehrst iın deinem Hochmut un: in
deiner Sorglosigkeit Urc die Täuschung deines erzens. . ber s1e en nicht
Ruhe egeben, sondern jeder rannte darauf OS| nach seiner eigenen eele (sut-

44dünken)“.* Die Katechese fügt hinzu: verlasse deine Herzenswünsche
Schliefßlich en WITr in Inst 3 iıne Iud uentsprechende egelung: „Wenn
eın Uun: ın einem Haus ıunter den Männern geschieht (beidemale geht
Homosexualität) und der Hausobere den Fehler sieht un: ih nicht eendet un ih

45dem Oikonomos meldet, soll ihm werden nach ihren Regeln.
Als rgebnis können WIT festhalten: Wenn schon für die Iudicia eın Stilvergleich

mit koptischen Pachomtexten möglich ist, w1e bei den Praecepta un den Instıtuta

gegeben Wal, en S1€e sich dennoch aufgrun VON inhaltliıchen Krıterien als
genumn Pachomisch erwlesen. eNauso w1e die ersten beiden Stücke des pachomiani-
schen Regelcorpus dürfen WIT auch das dritte dem sgroßen Koinobiarchen ueI-

kennen. ffen bleibt w1e immer el die rage, ob persönlich aufgeschrieben
hat, oder ob seine Regeln mündlich erlie{ß un:! eın anderer sS1e mitschrieb.*®

{dDie trafen in den UdiCcia

eNnriac. ist bereits festgestellt worden, dass die Iudicia insgesamt den Abschnitten
un: der Instıtuta entsprechen.“” IDieser zweiıte egeltei behandelt unter dem
Generalnenner „Pflichten der Hausobern“ die unterschiedlichsten Ihemen. oz1iale
Unzuträglichkeiten werden 1Ur In den genannten beiden Abschnitten erwähnt. 1ort
el „Wenn jemand gefunden wird, der streıitet oder über das Ma{ß hinaus
widerspricht, soll iıh: schelten, w1e se1lne Jlat verdient“ NS 9); „Wenn jemand
gefunden wird, dass lügt, oder hasserfüllt redet oder ungehorsam ist oder scherzt
oder faul ist oder harte un: unerbauliche Worte oder die Brüder oder Fremde
verleumdet alles, Was aufserhalb des Ma{ißses der Schrift ist, ber das es soll der
Oikonomos richten Pa .3 (Inst 10) 48 DıIie Iudicia sind 1U  ; ganz diesen sozialen
Lastern gewidmet; jeder USATUC aus Inst un: wird dort irgendwo aufge-

Inst 18,30 Lefort (wie Anm. 60,4{f.,
Pachom C S 14 Quecke (wie Anm. 40), 101,49—-51 04,108{f.; deutsch: Christoph

oestT, . ott und den Menschen dienen. Das Anliegen des Pachomius ach seinem Brief Nr. S 1n ICS
103 (1992) 1—32, hier ‚14{f.; 2,26-29; 4.104€

Kat 24 Lefort (wie Anm. I 253
Lefort (wie Anm. Z 35,4-6

oest, Praecepta (wie Anm. 14), 448{f.
Van Molle, Essal (wie Anm. 10), 118{.; de V ogüe, Histoire wıe Anm. I7 379{f:; Veilleux,

ıturgıe (wie Anm. 27 der allerdings irrıgerweise eine Abhängigkeit der Instituta VO  - den Iudicia
vermute'‘:

ach dem koptischen Text übersetzt, Lf:fort (wie Anm. 73 34, 2543}

7Z7KG 121 Band 2010-2
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oriffen, ” VOI allem aber werden die trafen präzisiert. Wıe gerichtet werden soll un
WdS die einzelnen Taten verdienen, wird 1U  — ausgeführt.

Dabei 1st besonders auffallend, dass in sehr vielen Fällen nıicht gleich ıne Strafe

verhängt, sondern als erste Mafßnahme iıne Ermahnung erteilt wird, un das nicht
Urr We1l- oder dreimal,; sondern bis Mal Dazu TL dann, Je ach dem, ıne

zeitweilige Irennung VO  . den Brüdern bel W asser un rot Iud einmal die

Prügelstrafe Tud 4)50 oder die Degradierung (Iud 2.9.11 die etzten Abschnitte
betreffen die Obern); zweimal wird jemand ZUT Strafe in die Krankenstation geschickt
(Iud 5.12) DiIie übrigen Abschnitte geben 1UT allgemeine Hıiınweise „man soll ih
hart anpacken” Iud 8.10.; „1IN strengster Weılse hart anpacken‘; Iud 7 46:; »  N
Ungerechtigkeit anklagen” Iud 3: 1 59 soll gemä der Klosterregel gescholten
werden“ Tud 6) „die Schuld tragen gemäfß der Sünde  « Iud 13)

Meınes Erachtens genugt aber nicht, sich miıt der Feststellung egnügen, dass
die ege aufgrund der vielen vorausgehenden Ermahnungen relativ ML ist Was

S1e natürlich ın der Tat ist un:! damit erneut ihre Herkunft VO  dn Pachom andeutet.
Jedoch entspricht die Anzahl der Ermahnungen der chwere des Vergehens. Wenn

WIT die Anweisungen in ıne numerische Reihenfolge bringen, erhalten WIT folgendes
Bild
Ermahnungen: Iudmal wWwerTr andere herabsetzt un: verleumdet

3 mal Iudwer falsche Anklage Unschuldige erhebt
WelI andere aufwiegelt Iud

IudWeCeI mıt Knaben spielt un scherzt
5 mal wer sich ber die schwere Arbeit beschwert Iud

Iudmal wer jähzornig ist
mal Iudwerl ungehorsam ist un Widerreden gibt

IudWelI leichtfertig schwätzt, streitet oder zankt
IudTage die Knaben, Spiel un Müßiggang

Wenn die Strafe bereits ach wel oder drei Ermahnungen angesetzt wird, dürfen WITFr
davon ausgehen, dass die betreffenden ergehen als schwerwiegender angesehen
werden als etwa bei sechs oder zehn Ermahnungen. Es stehen also Herabsetzung
anderer, Verleumdung, alsche Anklage Unschuldiger, Aufwiegelung un „Spie un
Scherz mıiıt Knaben“ sprich Junger, ohl och jugendlicher Brüder) oberster
Stelle der sozialen Laster Miıt Letzterem sind eindeutig homosexuelle Beziehungen
gemeınt, un: da die ege. sich die Hausobern richtet, geht 1er in Iud
unerlaubte Übergriffe auf abhängige Untergebene. Das diesem symmetrisch ent-

Streit und Widerspruch: Iud 1 Lüge: Iud Iu. Ungehorsam: Iud 6u. Scherz: Iud
Faulheit: Iud harte un! unerbauliche W orte: Iud Verleumdung: Iud 1U

Van Molle, Essal (wie Anm 10), 119{., me1ıint ZWAal, die Iudicia hätten viel mildere Strafen als die
Instituta und orlentierten sich €e1s des Evangeliums”, verschweigt ber die Prügel; die nter-

scheidung ist vermutlich anachronistisch, enn aufgrund Von Spr „11-1 und Heb 12,5-6 (Schläge
als Zeichen der Sohnschaft!) hätte Pachom die Prügelstrafe auf jeden Fall für biblisch gehalten, Was

für den antiken Christen als Legitimation genügte; zudem War s1e 1n der ägyptischen Mentalität (und
vermutlich nicht L1UT in dieser) als normales Erziehungsmittel fest verankert, vgl Hellmut Brunner,
Altägyptische Erziehung, Wiesbaden 1991, 58f.

51 Bacht, ermächtnis I1 (wie Anm. L 761{f£. Anm. Van Molle, Essal wıe Anm 10), 119
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sprechende ergehen in Iud 1 9 nämlich pie un! Müßiggang der „Knaben“ selbst
wird sehr viel milder beurteilt: Tage lang sollen S1€ ermahnt werden. Was ihnen
ann <Dlüht; wird nicht mehr eSsagtl; stattdessen wird der Hausobere bestraft, WEn

das ergehen nicht meldet Er also für seine Untergebenen un: 111US$5

persönlich für S1€ einstehen.
ähzorn wird nicht hart beurteilt, 1er sind sechs Ermahnungen angebracht,

bevor die Strafe einsetzt Anscheinend unterscheidet Pachom zwischen Tatsüunden
un! Charaktersü:  en un: ahndet die TYTStTeren S Andererseits sind auch
ungehorsame Widerreden, Leichtfertigkeit, Streit un: Zank Tatsünden, doch en
S1e ffenbar weniger Gewicht als die Erstgenannten, weil diese andere hbewusst schä-
igen, während jene infach allgemein iıne Atmosphäre des Unfriedens entstehen
lassen.

Mittleres Gewicht kommt ffenbar der Beschwerde über allzu harte Arbeit
Allerdings glaubt Pachom dem Bruder nicht wirklich, ass die Arbeit schwer 1st.
Er soll Urc die fünfmalige Ermahnung einsehen, dass 55 ohne Tun murrt“ Iud

er erwels in die Krankenstation ist anscheinend ıne echte Strafe, vielleicht
weil mıiıt öffentlicher Beschämung verbunden ist. Gleichzeitig verhindert natur-
ich auch, dass sich eın Bruder gegenüber den anderen einen Vorteil verschaftt un
sich ine leichtere Arbeit erschleicht. Sollte seine Beschwerde allerdings begründet
se1n, trifit den Oberen 1eselDe Strafe, der die Anweisung gegeben hat

elche trafen sind denn 11UI, die auf die rmahnung folgen? Auch 1er hılft
iıne listenartige Übersicht:
Konkrete Strafen

Tage Ausschluss, W asser un!: rot Iud „gemä der Klosterregel” Iud
oder „nach festgesetzter Ordnung“ Iud

Degradierung Iud
Ausschluss, W asser, Brot, Schläge Iud Aa strengster Weise“ Iud (so annn

auch Iud 139

Es darf ANSCHOMUNMN werden, dass die allgemeinen Bemerkungen ın Iud 6.8.10 un
(„gemäfß der Klosterregel gescholten‘; „nach der festgesetzten Ordnung art

angepackt werden [corripientur[]”; „nach der Klosterregel hart angepackt werden“:
„gemäfß der osterrege bestraft werden”) sich auf Iud beziehen, denn das ist die
einzige Stelle, die osterregel ıne konkrete Strafe anführt Wenn heifßt „n
strengster W eise art angepackt” (correptione sever1ssSım.d, Iud 16) ist ler jeweils
ohl die Prügelstrafe miıt hinzu denken, weil S1€E ın Iud der in Iud
verhängten Strafe als Verschärfung eigefü: wird Wenn diese strengste Bestrafung
1ın Iud für den ern gilt, der sich Jüngeren Brüdern exuell vergreift, dann ist S1€E
ohl auch 1n Iud impliziert, WEl den ern die Strafe VO  e sexuellen ergehen
der Jungen Brüder untereinander treffen soll,; die Vorkommnisse nıiıcht
gemeldet, sondern verheimlicht und damit ohl auch verharmlost oder ihnen gal
zugestimmt) hat

Welches Bild erhalten WITr nun?®
Ausschluss, Wasser und Brot für:

werTrT andere herabsetzt un: verleumdet Iud
Iudwer ungehorsam ist, Widerreden gibt

ZKG 121 Band UO-—-2
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Iudwelr die Gebote der ern un die Klosterregeln verachtet
IudweTl leichtfertig schwätzt, Streıt, Zank verursacht
IudwWwer die Brüder verargert, ass S1€e weglaufen

„Strengste Weise“ W1Ie oben, aber mit chlägen:
IudweI andere aufwiegelt

wer miıt Knaben spielt un scherzt Iud
Iudwer seine Aufsichtspflicht bei den Knaben vernachlässigt

wer Sünder unterstutzt Aufwiegelung) Iud

Iud S, un: sind oben 1n der L.ıste der Ermahnungen nicht aufgeführt. DiIie 1er

angeführten ergehen: Verachtung der Gebote der ern un: der Klosterregeln,
Verärgerung VO  e Brüdern, ass s1e WCB laufen, un Unterstützung VOIN Aufrührern
kann anscheinend nicht erst HTC Ermahnungen gebessert werden, sondern wird

sogleich unter Strafe gestellt.
Iud un 11 betreftfen die Obern, ZU Teil auch Iud G1 Kl wird SCH

Ungerechtigkeit angeklagt werden, se1 eıner der Oberen, se1l eiıner der nter-

gebenen ). Was el y  gChHh Ungerechtigkeit angeklagt werden“ ebenso w1e der

lapidare Abschnitt Iud „Wer ungerecht urteilt, wird VO  . den andern
Ungerechtigkeit verurteilt“? DiIie ntwort en WITr 1in Iud un Dort geht

den, „der Richter ist ber alle Sünde“ Miıt diesem Ausdruck annn LLUT der
Dorfobere gemeint se1n, w1e eın Seitenblick auf Inst zeıgt: y selbst (SC der
Hausobere) soll den anderen, der verdorben hat, zurechtweisen ach der Meinung
des Oikonomos,;, ohne den niemand einen Bruder zurechtweisen [kann] «2 IDannn
setzen aber auch die Iudicia,;, obwohl s1e hnlich wWw1e die Instiıtuta fast 11UTL muıt den
Hausobern tun aben, dennoch die Exıistenz des Brüderdortfes mıt mehreren
äusern Oraus Dafür spricht auch die Verwendung des Plural iın TIud 11;, denn miıt
den ‚Obern“ sind l1er immer die Hausobern gemeint, also 111US5 bei mehreren
Obern auch mehrere Häuser geben.”” Wenn also der Dorfobere ungerecht urteilt
‚dUu>S verdrehtem Sinn oder aus Nachlässigkeit” un „die ahrheı verlässt”, dann
verletzt In eklatanter W eise seine Amtspflichten. Wie soll ih: Vo  C
werden? „Zwanzig heilige un gottesfürchtige Männer sollen ber hn) Gericht
sıtzen oder zehn oder| auch bis /herab| fünf un: S1€e sollen ih richten un
Z etzten Platz degradieren, bis sich bessert” Iud Meınes Erachtens können

Aus dem Koptischen, Lefort (wie Anm. Z 4,14-16
53 Van Moaolle gıing VO:  - der fixen Idee .UusS, iın den ANsLLLuUa WwI1IeEe 1n den Iudicia se1l 1Ur VO' einem

einzigen Haus die Rede, das 1n den Anfangszeiten die Bruderschaft Pachoms ausgemacht habe
(dies., Essal \ wie Anm. 10], Demgemäfß I1US$S5 S1€e ın em,; „der Richter ist über alle Sünden“,
Pachom selbst vermuten (ebd S1e erreicht dieses Bild ber LLUTE dadurch, ass sıe alle
Ausdrücke wI1e monasterium, monachos, regula der als sekundär un! „unnütz“ ausscheidet
ebd. I:E 118) [)Das Argument ist strukturell zirkulär. Wenn uch der Begriff monasterium
anachronistisch ist, jedenfalls für die Frühzeit der pachomianischen Koinon1i1a, ist doch sowohl in
den Instituta als auch ın den Iudicia die komplexe Organisatiıon der Gemeinschaft explizit un!
implizit präsent. Vgl azu ferner Bacht, Vermächtnis (wie Anm. 269 Anm 45; Ruppert (wie
Anm. 295 de ogüe, Les pleces (wie Anm. 11) 31 A3tE 46{f.
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diese „heiligen Männer“ nicht ınfach bewährte Brüder des Dorfes sein,”* denn als
Untergebene des Dorfoberen waren S1€e ‚War geeignet, die age erheben, aber
nicht, ihren Vorgesetzten richten. Ich ann mich 1r er de Vogüe
schliefßen, der vermutet, ler selen andere Dorfobere gemeint, ass Iud implizit
auch bereits die XIiSLeENZ mehrerer Brüderdörfer voraussetzt.55
Gericht Vor eiligen Brüdern und Degradierung:

IudWerT als Richter AUs nachlässigem Sinn die ahrheı verlässt
WeTl einem Bruder 1n Not nicht beisteht, wer auf die Person sieht Iud 13

IudWeI alsche Anklage Unschuldige erhebt
IudwerTr ungerecht urteilt

TIud betrifft die Dorfoberen Dort wird die Strafnorm festgesetzt, die anderen
Abschnitte werden davon abgeleitet bzw. daraufhin bezogen. Iud 11 pricht VO  a

den Hausobern, Iud VOINl jedermann, „sel VOIN den ern, se1 VO  y den
Untergebenen , und Iud pricht scheinbar ganz Igemein VO  a} allen, aber da die
Urteilsfindung und damit die richterliche Gewalt in den Händen der ern un
nicht der Untergebenen lag, sind auch ler die Verantwortlichen gemeint. Unge-
rechtigkeit und Verlassen der ahrheı 1ım Empfinden Pachoms sehr gravlie-
rende Sünden, gefährdeten sS1e doch ıIn fundamentaler Weise den sozialen Frieden der
Gemeinschaft. Gerade die ern mussen aber dafür einstehen un die Grundwerte
der Koinon1la hochhalten Ihre Degradierung 1st er eine sechr empfindliche Strafe
Das Richterkollegium Au „heiligen un gottesfürchtigen Männern“ 111USS$S nicht 1n

jedem Fall asselbe se1n, auch wenn Iud 14 darauf verweisen scheint. kın Haus-
oberer Dorf könnte auch unter dem Vorsiıtz des Dorfoberen VO  — andern Haus-
obern gerichtet worden se1in. Pachom wollte aber iın olchen Fällen eindeutig eın
remium eteili wWwl1ssen und einen ern nicht dem Urteil eines einzigen Mannes
überlassen, wahrscheinlich ıne größtmögliche Objektivität gewährleisten un

persönliche Abrechnungen aus Rivalitäten oder Anımosi1itäten zwischen den
ern unterbinden.

DIie udicia 1im Regelganzen
Nachdem er de ogüe die Überschriften der Praecepta un! der Instiıtuta
untersucht un! die Unabhängigkeit der Stücke festgestellt hat, beobachtet iın
dem kurzen 1te der Iudicia: „Eiusdem patrıs nostrı Pachomii paraecepta
iudicia “ die klare Bezugnahme auf einen vorhergehenden Jext, der bereits Pachom
zugeschrieben WAarl. { dies könnten die Instiıtuta SCWESCH se1n, jedenfalls ware dies der
EFSsie:; unwillkürlich in den ınn kommende Schluss, dass die Tudicia bereits mıt
den Instituta verbunden je bevor dieser Regelgruppe die Praecepta vorangestellt

{)Das scheint aber Bacht, Vermächtnis (wie Anm. 269 Anm 46, unterstellen, WEell

1er eın „VOI den späteren Regeln me1ıist nicht beibehaltenes Element einer .demokratischen Kon-
trolle‘ gegenüber dem uUuNangeMESSCHNCHN Verhalten eines Obern“ erkennt.

De Vogüe, Les pleces (wie Anm. 133;
ZKG FG Band 0=2
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wurden. Immerhin sind el für die and des Hausobern gedacht un: erganzen
einander inhaltlich.

Diese Beobachtung sa aber Jleine och nıchts ber ıne Reihenfolge der Ent-

stehung aus W ır werden unten sehen, dass die Iudicia in bestimmter Hinsicht etwas

ter als die Instituta se1ın könnten. Allerdings ergibt eın Vergleich der Instituta, der

Leges und der Praecepta 1mM Hinblick auf die Zuordnung der Strafvollmacht (der ler
nicht durchgeführt werden kann, sondern einer späteren Veröffentlichung ber die

Leges des pachomianischen Regelcorpus vorbehalten bleiben muss), dass einzelne
Stücke eines Regelteils auch spater entstanden se1in können, als dem egeltei selbst

zugestanden werden 11US5 Selbst wenn WITr 11UT ıne relative Chronologie aufstellen
können, mussen WITr uns VOTLT zZzu pauschalen Datierungen der Regelteile ıIn ihrer

heutigen Gesamtgestalt hüten. Bekanntlich en die Pachomianer, w1e 1to Orlandi
Recht feststellte, keine Literatur als solche geschaffen, ” sondern die Zeugn1sse, die

uns VO  - ihnen überliefert sind, tellen allesamt Gebrauchschriften dar Daher raucht
uns nicht wundern, wenn och Lebzeiten Pachoms un unter seiner

Führung Je nach den Gegebenheiten ihnen gearbeitet wurde. Deshalb ist

dann aber auch nicht möglich, mıt Bestimmtheit SagcCh, wWwann die Sammlung
der udicia entstanden ist.

So lässt sich ıne kleine Unordnung in der olge der einzelnen Absätze innerhalb
der Iudicia feststellen, auch wWEelll s1e, WI1eEe oben bereits bemerkt,; in sprachlicher
Hinsicht ıne Einheit bilden ESs aber auf,; dass Iud 1E Vergehen der Brüder
behandeln, Iud auf eın ersagen des Dorfobern sprechen kommt, Iud wieder
1in die vorige ematik zurück springt, während Iud 11 die Angelegenheit mıt den
ern weiterführt. Man könnte diesem thematischen OC auch och Iud
zuordnen, während Iud eher ESs ist aber iragen, ob den Pachomia-
Hern SOIC einer Systematik überhaupt gelegen WarL. IDıie bunte Sammlung pas
E: Stil aspektivischer Schreibweise. Lediglich die Verschränkung VOINl Iud un: 11

mıiıt Iud 1-8 un ist wirklich auffällig. Da sich €e1 aber keinerlei Stilbruch
manifestiert, bleibt 11UI die Feststellung, dass hier möglicherweise gearbeitet un
erweıter‘ wurde, dies aber unter der Leıtung Pachoms, dem WITFr das d ucCc.
bereits zuordnen konnten.

Wenden WITr u1lls 1U den inhaltlichen Berührungen der einzelnen Regelteile
Wır en bei der Einzeluntersuchung der Instituta bereits gesehen, ass die rei-
malige rwähnung des Kleidertrocknens In der onne, zweimal In den Praecepta
(Praec 103) un einmal in den Instiıtuta nS un: die unterschiedlichen
Strafen, die €e1 für eın Versäumnıs ausgesprochen werden, keinerlei Hınwels

De V ogüe, Les pieces (wie Anm. 11);,
f Tito Orlandı, Coptic Literature, 1n Bırger Pearson/James Goehring gg Ihe OOTS of

Egyptian Christianity, Philadelphia 1986, S1831 hier 61 63 Seine Behauptung, die Pachomianer
hätten Liıteratur abgelehnt(„rejected”) geht allerdings weıt; die practical standen einfach
les bestimmend 1ım Vordergrund des Interesses. Dagegen INUSS Iinan ihm zustımmen, wenll

feststellt, ass die Pachomianerschriften immer eine mündliche Erklärung des Geschriebenen VOTauUus-

setizen. Das gilt besonders für die Regeln, vgl Rousseau (wie Anm. IX 100—-104, der ın einer grofßs-
artigen Analyse gezeigt hat, wI1e wen1g diese für sich allein das Leben der Koinontia gestalten konnten
un! wIl1e sehr S$1e zusammenspielten mıiıt der Autorıität der Heiligen Schrift un! der personalen
Autorität der Obern un! Pachoms selbst, Ja VO  3 diesen abhängig
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darauf xibt, dass 1er Doppelungen, Widersprüche oder Verschärfung der Bestim-
INUNSCIL 1M Lauf der eit vorliegen. 1elmenr regelt Praec den Normalfall, Praec
103 einen mittleren Schadensfall un Inst einen Extremfall.

Ahnlich erhält sich bei den Berührungen der Iudicia miıt den anderen egel-
teilen Dass eın Bruder oder mehrere dem Brüderdorf entlaufen, wird viermal
erwähnt. tellen WITr die lexte nebeneinander:

Instituta Tudicia Praecepta
V Wenn eın Mannn entflohen 15 Wenn einem der Brüder, 136 Wer die Gemeinschaft
ist un: der Obere nicht der zweıen der uch dreien, der Brüder verlassen hat und
innerhalb VOIN Trel Stunden VO  a jemandem eın Ärgernis spater nach geleisteter Bufßse
dem ater meldet, soll jener für bereitet wird und| s1e das Haus wiederkommt, soll hne (Je-
seinen Verlust haften, VOTaus- verlassen und spater wieder- heiß des Obern seinen Rang
gesetZzt, ass ih: nicht wieder kommen, soll zwischen ihnen nicht wiedererhalten.
findet un! em, der das Ärgernis 137 uch der Hausobere und

gegeben hatte, das Urteil SC- der Ökonom, der eine Nacht,
sucht werden, un! WE der fern Von den Brüdern
Schuldige gefunden ist, soll draufßsen geschlafen hat un!
gemälßs der Klosterregeln be- ann reumütig Zu Kloster
straft werden. zurückkehrt, soll hne We1-

SUNg des Obern nicht be-
rechtigt se1n, in sein Haus

gehen der seinen Kang e1n-
zunehmen.

Hıer liegen verschiedene Sprechrichtungen VOL: DiIie Praecepta ahnden das ergehen
des Flüchtigen. S1ie fragen also: Was passıert mıiıt dem, der WC$ gelaufen ist® Die
Instituta bestrafen den Vorgesetzten des Entlaufenen, nicht rechtzeitig Mel-
dung macht. DiIie Iudicia dagegen agen nach dem Verursacher, auf den der N
Ärger zurückgeht. Das könnte OS einer der ern se1n, enn die folgenden
Abschnitte Iud 13 befassen sich mıt diesen. In en Fällen scheint der Dorfobere
als Strafinstanz einbezogen se1in In Praec 137 kann MLE gemeınt se1n, in Praec
136 könnte PCI Analogieschluss auch se1nN, INa  e kann aber auch den Haus-
obern denken (Hieronymus hat beidemale mMai0r). Die egelung der Instiıtuta sieht
VOTL, dass der Dorfobere bei Verlust eines Mannes benachrichtigen ist. Lediglich
die Tudicia lassen C ihre passivische Formulierung offen, welche nstanz sich der
aC annımmt. Da sich dort aber eın Vorkommnis ın einem bestimmten
Haus handelt, das Nnu  - untersucht werden soll, ist die Einschaltung des Vorgesetzten
des betreffenden Hausobern OTaus setzen, un das ist eben der Dorfobere. Es
zeigt sich wieder, dass die Instituta un die Iudicia sich miıt dem Leben 1mM Haus
befassen, die Praecepta mit dem des Dorfes, dass aber auch die beiden Erstgenannten
die Dorfstruktur euilıic erkennen lassen. Dass auch eın Hausoberer un eın
Okonom dem orf unerlaubt fernbleiben konnten, ist bemerkenswert! Wahrschein-
iıch pricht aus dieser egelung schlechte Erfahrung, Was wiederum als 1Nnwels
darauf werden kann, dass die Praecepta 1ın ihrer heutigen Gestalt etwas

späater anzusetzen sind, als die beidep mittleren Regelteile. Ubrigens gehört die
ZKG 121 Band O0=2
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Regelung Taec 136 137/ den nachträglichen Einschüben an, Was deren ach-

träglichkeit unterstreicht, ihnen aber nicht den Charakter einer VO  a Pachom selbst
stammenden Anwelsung nımmt.

Eın weıteres Beispiel sind die Bestimmungen über Konflikte, die sich 1M Ver-

hältnis VO:  — Brüdern ihren ern ergeben.””
Instituta Tudicia eges

Wenn alle Brüder, die 1n 11 Wenn einer VO  . den Wenn einer 4auUus den
Altesten un! Obern seinen Brüdern seinen Haus-einem Hause sind, sehen, ass

der Obere allzu nachlässig ist Bruder ın Not sieht un: nicht obern einen Grolil der der

der die Brüder hart anfährt den Grund der Not erforschen Obere selbst einen

will; \sondern| ih: verachtet, Bruder eine Klage hat, annund die Richtschnur des los-
ters überschreitet, sollen s1e ann soll der Fall VO  - den sollen Brüder VOon bewährtem

Wandel un! Glauben s1eden ater benachrichtigen, ben genannten Richtern ZW1-

und soll VOINl ihm zurecht- schen dem Bruder und dem anhören un! ihren Streıit

gewlesen werden. Obern untersucht werden: und schlichten. Wenn der ater

WEl s1e feststellen, ass der des Klosters abwesend der
Bruder durch Nachlässigkeit irgendwohin verreıist ist, dann

sollen s1e zunächst auf ihnder Hochmut des Obern in
warten. Wenn s1E jedochBedrängnis [geraten| ist und

ass ihn nicht gemäfß der hen, ass länger ausbleibt,
ann sollen s1e zwischen demWahrheit, sondern AaUus Anse-

hen der Person beurteilt hat, Obern un: dem Bruder das
soll VO:  — seinem Amt de- rteil fällen, damit nicht

durch langes Hinausschiebengradiert werden, bis sich
bessert un: sich VO chmutz des Urteils der Verdruss och
der Ungerechtigkeit reinigt oröfßer wird ‚ und damit

ohl der Vorgesetzte wWwI1Ie der
Untergebene un! diejenigen,
die das Verhör anstellen, les

Gottesfurcht tun un 1n
keiner Weise Anlass / wie-
tracht geben.

58 oest, Praecepta (wie Anm. 14), 435436
59 Dass etwas überhaupt erwähnt wird un: ass Obere, die sich etwas haben Schulden

kommen lassen, ZUT Rechenschaft geZOBCH werden, widerlegt schlagend die Behauptung VO Amand
de Mendieta, Systeme (wie Anm. 9), 4 5} die ern hätten 1n den Pachomregeln „keine Rechte und
Pflichten“ Eıne systematische Darstellung, wI1e€e s1e Amand de entıeta erwartet („un eXpose ) bieten
die Regeln freilich nıcht.

Übersetzung VO Bacht, Vermächtnis I1 (wie Anm. 1);, 229, der dem lateinischen Text folgt; der
koptische Text, den Veilleux, Pachomian Koinonila (wie Anm 4), FE wiedergibt, ist knapper.
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Auft den ersten IC sehen diese Bestimmungen recht verschieden, WEen nicht
widersprüchlic AaUs, doch sind wieder die verschiedenen Adressaten beachten.
ach Inst sind alle Brüder eines Hauses angesprochen. Wenn S1€e beobachten, dass
ihr Oberer nach der einen oder anderen Seite weIlt geht (Nachlässigkeit oder
Härte), sollen s1e sich den Dorfobern wenden. In Iud 11 ist der ere selbst der
Ausgangspunkt. Sein ergehen wird hier nicht 1ın allgemeinen egriffen geschildert
wWI1Ie ın Inst 1 „ sondern recht konkret als Vernachlässigung eines Bruders AaUus Ver-
achtung heraus. Richter ist nicht der Dorfobere, sondern das schon oben erwähnte
Kollegium VO  . „heiligen und gottesfürchtigen Männern“ Wır sahen dort bereits,
dass sich €e1 andere Dorfobere handeln könnte, dass aber unter Umständen
auch andere Hausobere unter Vorsıtz des Dorfobern edacht sein INas Insofern
widerspricht diese egelung nıicht der VO  . Inst EL sondern erweıter s1€, bzw.
umgekehrt, die Instituta SICHNZEN eın Leg lässt jedenfallsu diese Sıtuation
erkennen und als Normalfall fest, dass „Brüder VO  — bewährtem andel un:
Glauben“ gemeinsam mıt dem Dorfobern solche Streitfälle schlichten

Wenn iINan nıicht das remıum bei Inst als unausgesprochen vorausgesetzt
verstehen 11 aber der ortlaut mıt dem eindeutigen Singular steht eigentlich
dagegen dann ist in der Tat fragen, ob die Instituta einen bisherigen Brauch
einschränken un:! auf den Dorfobern mehr richterliche Gewalt konzentrieren, oder
ob umgekehrt die Tudicia un! die Leges die Gewalt des Dorfobern einschränken,
indem s1e ihm eın rem1ium die Seite tellen iıne Entscheidung ist nicht leicht
en Meınes Erachtens ist das aber auch nicht nötıg, wenn INa  w die unterschiedlich
gelagerten beachtet. IdDıie Situation in den Iudicia un: den Leges ist sehr hnlich
Eın Oberer verachtet seinen Bruder, eın Bruder hat TO seinen ern, eın
Oberer hat ıne Klage einen Bruder das sind symmetrisch gelagerte AFOT-
kommnisse, die eweils konkrete Konflikte beinhalten In Inst dagegen geht
das allgemeine Verhalten des ern,; das Konflikten ren kann, aber nicht
unbedingt bereits dazu ge: en INUSSsS, jedoch konfliktträchtig 1st. Ich
für möglich, dass Pachom in seinem olchen Fall die Rüge des Dorfobern für
ausreichend 1e. während in konkreten Konflikten wiederum eın rem1ı1um
einschalten wollte, weil ıne Art Gerichtsverfahren den Hausobern
Q1ng, ın dem W illkür auszuschalten un: Objektivitä gewährleisten suchte.

Eın etzter Vergleich betrifft die Strafen, die eweils verhängt werden. Dabei
auf, dass die mehrmalige Ermahnung, die u15 oben intensiv beschäftigt hat, HUT In
den Iudicia vorkommt. Die anderen drei Regelteile wWwIissen davon nichts. Umgekehrt
wird iın diesen ıne öffentliche Bestrafung erwähnt, bei der der Delinquent iın der
OllecLia un: 1mM Speiseraum stehen musste. Diese Verordnung sich in den
Instıtuta (Inst ohl auch Inst 1: 32 „Öffentlich Bulfßse tun‘), in den eges (Leg
un: in den Praecepta (Praec 31.:135); wobei die Letzteren och präzisleren,
dass der Schuldige mıt abgelegtem Gürtel un: herabhängenden Händen stehen
hat In den eges ist diese Strafe 11UT angedeutet, In den Iudicia ingegen sSIE SUANZ.
Hıer scheint MIr ıne n  icklung ın Richtung Verschärfung vorzuliegen: Ermah-
NUuNscCh mOögen öffentlich oder unter vier ugen abgegeben worden se1n, aber
dann sehen die Tudicia iıne Irennung des Bruders Von der Gemeinschaft VOT. Das
Stehen Vor en ist ingegen iıne öffentliche Beschämung gegenüber en anderen
Brüdern. Da die Regelteile, w1e WITFr sahen, neben einander ın eDrauc un:

7ZKG 121 Band‘2010—2
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unterschiedliche Geltungsbereiche hatten, mussen die Ermahnungen nicht unbe-

ing völlig entfallen se1n, obwohl S1€E nicht mehr erwähnt werden. Aber das Stehen
als öffentliche Bufse scheint hinzugetreten se1n, un: War sowohl 1mM Haus (Inst

Mag oftfen bleiben, ob ort nicht auch die Gesamtcollecta des anzcelh Dortfes

gemeint ist un Leg als auch im Dorf (ebenfalls Leg un die Praecepta).
Meıines Erachtens spricht diese Beobachtung aIur, dass die Iudicia jedenfalls in

dieser Hinsicht etwas früher entstanden se1ın könnten als die Instituta, weil s1e diese
trafen noch nicht kennen. Wären s1e bereits in Brauch SCWESCIL, hätte iINan gerade in

einem Strafcodex, den die Tudicia Ja darstellen, ihre Erwähnung erwarten mussen.

Zusammenfassung

DIie Iudicia des pachomianischen Regelcorpus sind eın Strafcodex für die and eines

Hausobern. S1e scheinen bereits früh miıt den Instituta verbunden gEWESCH se1n.

Das Ensemble ist wahrscheinlich ETW alter als die ihm vorangestellten Praecepta in

ihrer heutigen Gestalt. DiIie Tudicia sind uns ‚Wal 1U auf Lateın überliefert, lässt
sich aber anhand der Bibelzitate 1imM Prolog nachweisen, ass s1e auf einem koptischen
ext eruhen. ESs gibt mehrere inhaltliche Querverbindungen andern Schriften
Pachoms (Briefe, Katechesen, die anderen Regelteile) un: 1SC. pachomische
Charakteristika der Gedanken, ass einer Urheberschaft des großen Koinobiar-
chen den Iudicia nicht gezweifelt werden annn Die Regelteile spiegeln alle die

omplexe Organisatiıon der pachomianischen Koinonla mıt mehreren Häusern ın

einem Brüderdorf un Oga mehreren olcher Dörfer wider. {IIie Regeln
Gebrauchsschriften un! sind immer wieder den Umständen angepasst worden. S1e
wurden parallel einander verwendet, dass sich keine Hierarchie der Entstehung
feststellen lässt,; sondern UT ine relative Chronologie. Aufgrund der verhängten
trafen scheinen 1mM Vergleich aller vier Regelteile jedenfalls in dieser Hinsicht die
Iudicia etwas alter als die übrigen drei Abschnitte se1In.

Abstract

Ihe third section of the Pachomian rules called Iudicia 15 mean' SETVC housemaster penal
code. It Was connected the Instıtuta before the Praecepta WeIC added the It 15 ITBe
ave only the atın version of the Iudicia, but ıt Cd.  - be PrOVen that the text 15 rooted 1ın Coptic

at10Ns of ıts prologue. The ontent cShOows Malıy relation-original by scrutinisıng the Biblical quot
ships other writings of St. Pachomius the etters, the catechesis, the other Sections of the rules)
and displays typical features of Pachomius’s thinking that ere Ca  — be doubt that the Iudicia
stem from him. S1INCE the rules werI«c used alongside of each other an are difterent iın focus ere 1S

WaY reconstruct hierarchy of orıgın meanıng OIC part developing out of another. Al Call

reach 15 relative chronology. When COMPAaIC the punishments enacted in the four of the
rules INAaYy OINEC the conclusion that 88 this respect the Iudicia could be somewhat older than
the other three



„Princıpium professionis nNOstrae
quemadmodum uel nde descenderit,

prımum debetis agnoscere.‘
Zum historischen Selbstverständnis der Devotio moderna

VO  an Aloysia Jostes

„Gro(fse un! wunderbare Werke der raft Gjottes haben sich, w1e WIT erkennen, In uUuNseTeEeN

agen un: ın der Jüngsten Vergangenheit ereignet; WITLr sehen, WI1e s1e sich VOT uUuNseTEN ugen
ringsrum überall mehren, sich ausbreiten un: fortwährend LICUu geschehen. L Man findet
nämlich in dieser gaNzZeCN Provınz kaum ine Stadt der einen nıcht ringsherum Klöster
der Gemeinschaften un! sechr viele andere Devotenhäuser entweder LICU gegründet der AaUus

alten Einrichtungen reformiert worden sind Denn, w1e WIT schon des ÖOfteren ausgeführt
haben, ZU) gegenwärtigen Zeitpunkt zählen WITr ber achtzig reformierte Klöster unseTres

Ordens in siebzehn Diözesen, die 1n das Generalkapitel VO  ; Windesheim inkorporiert un:'
darin verein!: worden sind un: die P knnn gaNZCS Vaterland un! alle seine Bewohner
durch die Gestaltung ihres Lebens un durch das Licht der göttlichen Gnade innerlich
erleuchten. Ähnlich wirken In ihrem Stand die äter, Brüder un Schwestern der devoten
Gemeinschaften, die aus dem Herr-Florens-Haus ın Deventer hervorgegangen sind, mehr als
fünfzig der Zahl,; un! die mehr als einhundert Tertiarengemeinschaften, die AauUus derselben
Wurzel un!: demselben Spross hervorgegangen sind Niemals geben sS1E sich dem Müfßiggang
hin, sondern s1ie mühen sich fleißig w1e die Biıenen ihr eigenes eil un: die Gewinnung
VO Seelen; bringen s1e vielfältige un: unvergängliche Frucht. | Schauen WIFr uch darauf,;
w1e viele Menschen beiderlei Geschlechts, die ın der Welt leben, mıt jenen freundschaftlich
verbunden un: durch sS1e VO  e der Fitelkeit der Welt bekehrt und einem besseren Leben L
hingeführt worden sind.“*

SO resüumıiert der Windesheimer Chronist Johannes Busch in einer eindrücklichen
W achstumsbilanz, mıiıt der den ‚Liber de orıgıne devotionis modernae‘ beschlie{ßt,
den gewaltigen Ausbreitungserfolg der Devotio moderna. Diese Erfolgsgeschichte,

Vgl Johannes Busch, Liber de orıgıine devotionis modernae, Cap. 4 7, 1n arl Grube (Hg.), Des
Augustinerpropstes Ilohannes Busch Chronicon Windeshemense un! Liber de reformatione S-

ter1ıorum, Halle 18806, 372-374; äahnlich Liber de orıgıne devotionis modernae, Prolog, 245 Cap Z
265 Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube, CaD E: 41{f. Ferner Petrus Impens, Chronicon Bethlee-
mıitıcum 12 (Wien, ÖNB, 12816), fol. ed. John Va  w Engen, Brabantine perspective the
Or1g1ns of the Modern Devotion. The first book of Petrus Impens ‚Compendium decursus temporum
monaster11 christifere Bethleemitice puerpere’, 1n Werner Verbeke (Hg.) Serta devota in
memorl1am Guillelmi Lourdaux, Devotio Windeshemensis, Leuven 1992, 3—78, 1l1er 53{f.



Zum historischen Selbstverständnis der Devotio moderna 16 /

die Busch eiıner „Neuevangelisation des ‚LOTU. Almanicus orbis‘? gleichsetzt, geht
zurück auf das irken des Bufßpredigers (Jeert Tote AUS Deventer.” Ihn preist
schon 122 der aus dem Kloster Windesheim stammende, als Bibelübersetzer un

Hymnendichter bekannte Johannes cutken ( 1n der Nachfolge des

angelsächsischen Missıonars Willibrord (T 739), der die Friesen . Christentum
ekehrt un das Bıstum Utrecht gegründet hatte, als zweıten Apostel des Bıstums

Utrecht.* Denn nachdem das Bıstum unter Willibrord ıne erste Blütezeit erlebt
hatte, War eer‘ Grote, der erneut in ein goldenes Zeitalter rte Seine
chüler gründeten zahlreiche geistliche Häuser einerseıts fromme Gemeinschaf-
ten VO  e Männern un Frauen, andererseıits Klöster der W indesheimer ongrega-
tıon Deutlicher als der Dichter hrt Johannes Busch drei devote Lebensformen auf
das irken des Geert Grote zurück. { Iies sind die Brüder un: Schwestern VO

gemeinsamen Leben, die Chorherren un horfrauen der W indesheimer
Kongregatıion SOWl1e auch die Tertiaren- un: Tertiarissengemeinschaften,5 die

Vgl Nikolaus Staubach, Das Wunder der Devotio moderna. Neue Aspekte 1ım Werk des
Windesheimer Geschichtsschreibers Johannes Busch, 1n nton Hendrikman Hg.) Windes-
eım ST Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale
CONBIECS „600 Jaar Kapittel Vall Windeheim“ mel 1995 te Zwolle, Nıjmegen 1996, 170-135; 1er
171£€.

eodore Va  e Zijl, Gerard Groote, ascetic an reformer (1340-1384), Washington 1963;
Georgette Epiney-Burgard, Gerard Tote (1340-1384) et les debuts de la devotion moderne, Wies-
baden 1970

1{tUS Brandsma, 1 wee berijmde levens Va  - eer' Groote, 1n (Ins geestelijk erf (1942), 5—-51,
A Edition des ‚.Diıctamen rigmicum ), 1ler bes S Traiectensis dyocesis Canens S15

hylaris, qUE€E grata alrı uminum per willibrordum inclitum. Ipse CÜ) celum petit, fe solam NO  -

deseruit, linquens post egreg10s patres nNechNon discipulos. Hi11is assumptis CU patribus,
nascıtur fılius diebus 115 HNOVISSIMLS, gerardus venerabilis. Ferner 231-234; danach iılhelm
Vornken, Epistola de prıma institutione monaster11 1n Windesem, ed Jacobus ACQqUOY, Het
klooster te Windesheim, Bde., Utrecht Dat (Nachdruck Leeuwarden _ 235-255,
1ler 237 : acobus Iraiecti alias de Voecht,; Narratıo de inchoatione domus clericorum ın Zwollis,
met akten bescheiden betreffende dit fraterhuis, ed. Michael Schoengen, Amsterdam 1908,;
auch Koen Goudriaan, De derde rde als onderdeel Vall de Moderne evotle, 1n Ons geestelijk erf

5—32, 1er 13; Bertram Lesser, Johannes Busch, Chronist der Devotıio moderna. Werkstruktur,
Überlieferung, Rezeption, Frankfurt 2005, 8789

Carolus Vall der W ansem, Het Ontstaa: en de geschiedenis der Broederschap Va  — het
Gemene Leven tot 1400, Leuven 1958; Ulrich Hınz, DıIie Brüder VO (jemeinsamen Leben
Jahrhundert der Reformation. Das Münstersche Kolloquium, Tübingen 1997/; Gerhard alX;, Gabriel
Biel un: die Brüder VO' (Gemeinsamen Leben. Quellen und Untersuchungen Verfassung un!
Selbstverständnis des Oberdeutschen Generalkapitels, Tübingen 1999; Wolfgang Leesch/Ernest
Persoons/Anton Weiler Hgg.), Monastıcon Fratrum ıtae Commun1i1s, Bde., Brüssel
—2 Nnton Weiler, Volgens de NOTIIN Va  . de VITOCHE kerk. De geschiedenis Vanll de huizen
Van de broeders Vall het (Gemene Leven in Nederland, Nijmegen 1997; Gerhard ehm, Idie Schwes-
tern VO: (emeinsamen Leben ım nordwestlichen Deutschland. Untersuchungen ZULF Geschichte der
Devotio moderna und des weiblichen Religiosentums, Berlin 1985; Anne Bollmann, Frauenleben un
Frauenliteratur ın der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher iın literarhistorischer
Perspektive, Groningen 2004, 8-172; Regnerus Post, The Modern Devotion. Confrontation
with Reformation and Humanısmus, Leiden 1968; John Van Engen, Sisters an Brothers of the
Common Life. Ihe Devotio Moderna and the world of the later Middle Ages, Philadelphia 2008;
ACQqUuUOy, Klooster (wie Anm. 4); W ilhelm Kohl/Ernest Persoons/Anton Weiler gg Monastıcon
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ıne mittlere tellung zwischen den beiden vorgenannten Einrichtungen einnah-
INEeN

IDIie devote Frömmigkeitsbewegung entstand einer Zeıt, die Urc. grund-
legende Veränderungen des religiösen Lebens gekennzeichnet WAäl. Im un

Jahrhundert etablierten sich w1e keiner anderen eıt zahlreiche LIEUC rden,
Kongregationen un: Reformbewegungen. Um sich einerseılts die grofße Kon-
kurrenz zahlreicher frommer Gemeinschaften behaupten können und ande-
rerseits 1m ständigen Wechsel VO.  - Erneuerung un: Niedergang, VO  e dem die Ge-
schichte der en eın beredtes Zeugn1s gibt, den Bestand der Gemeinschaft sichern

können, wurden die Rückbesinnung auf die Anfänge der eigenen Gemeinschaft
un die 1xierung eines eigenen historischen Bewusstseins überlebenswichtigen
Faktoren. Deshalb wurden in vielen devoten Gemeinschaften schon ühzeitig Werke
verfasst, die den „Gemeinsinn” un das aus diesem resultierende identitätssichernde
Wiıssen ewahrten un den eigenen tandort un: das eigene historische Bewusst-
seiın reflektierten. Iiesem WEeC dienten die Lebensbeschreibungen der Gründer-
vater der Devotio moderna, die Geschichten einzelner devoter Gemeinschaften un!
schließlich breit angelegte kloster-, verbands- un ordensgeschichtliche Werke

Irotz vielfältiger Gestaltungsformen erfüllten die devoten Geschichtswerke glei-
cherma{fsen formative wI1e normatıve Funktionen. Denn die Verfasser dieser Werke
gaben sowohl Antwort auf die Frage ach der Herkunft der eigenen Gemeinschaft als
auch auf die rage nach der rechten, vorbildlichen Gestaltung devoten Lebens Dabei
War die Verquickung VO  — erbaulich-biographischen un historiographischen Ele-
menten, die die devoten Geschichtswerke bestimmten, außerordentlich nützlich.
Gerade die in den Hausstatuten un der Ordensregel SOWI1e die ın den devoten
spirituellen cnrıften theoretisch formulierten Anwelsungen ZUT devoten ebensge-
taltung konnten besonders einprägsam un anschaulich anhand des konkreten
Beispiels einzelner Konventualen aus dem nahen Umfeld vermittelt werden. Durch
die Weitergabe un Verinnerlichung dieser Ideale sollte der Eifer der (Grün-
dungsphase ber die Zeiten hinweg lebendig erhalten werden. Insofern wirkte die
Rückbesinnung auf die Vergangenheit sowohl stabilisierend als auch kontinuitätsbil-
dend un diente dadurch als Verpflichtung für die Zukunft.

Windeshemense, Bde., Brüssel —1 Florence Koorn, Het kapittel Vall Utrecht, 1n
WindesheimS(wie Anm 2); 131-142; Koen Goudriaan, e derde rde Vall Sint Francıscus 1ın
het bisdom Utrecht. Een voorstudie, 1n Jaarboek (010)48 middeleeuwse geschiedenis 205-260;
Ders./Ihom ertens gg De derde rde Vallı Francıscus in het bisdom Utrecht. Lezingen Van het
sympos1um oktober 1999 te Amersfoort georganiseerd OOr de medievistenkring Vanll de ryye
Universıiteit Amsterdam, IN Ons geestelijk erf (2000). 5—-1380; Sabrina Corbellini/Hildo Vanll Engen
Hgg.), e derde rde rde Balans Van het onderzoeksproject dar de derde rde Vall Sint Francı1ıscus
In het middeleeuwse bisdom Utrecht,; 1n rajecta (2005) 129-228; Madelon Vall Luijk, Bruiden Van

Christus. e tweede religieuze vrouwenbeweging ın Leiden Zwolle 0—-1 Amsterdam 2003;
Hildo Van Engen, De derde rde Vall Sıint Franciscus In het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage
tot de institutionele geschiedenis Vall de Moderne evotie, Hilversum 2006

Rudolf Vall Dijk, Het Kapittel Van Windesheim LT Terugblik voorult-
zicht, 1n Hendrikman, Windesheim 15951929 (wie Anm. 1—9, hier 6f.

ZKG 121 Band 0-2



/Zum historischen Selbstverständnis der Devotio moderna 169

Während aus den Drittordensgemeinschaften NUur iıne geringe Anzahl VO  . CHhro«-
niken bekannt ist: entstanden sowohl iın den ausern der Brüder un: Schwestern
VO gemeinsamen Leben® als auch ın den Östern der W indesheimer ongrega-
tion” eine Vielzahl historiographisch-biographisch ausgerichteter chrıfiten. Aus den
zahlreichen Beispielen devoter Historiographie einıge er hervor, denen
ıne übergeordnete Perspektive zueigen ist. {Dies sind das ‚Chronicon 1ındeshe-
mense‘ des Johannes Busch, das ‚Primordiale monaster11 canon1ıcorum regularium
Rubeae Vallis’ des Johannes Gielemanss, das ‚Venatorıum sanctorum ordinis alnlO-

nicı des Johannes Mauburnus SOWI1e das ‚Chronicon Bethleemiticum:' des Petrus

Impens Diese er wurden in einem Zeitraum VO  — etwa sechs Jahrzehnten VoNn

der Miıtte des bis Z Anfang des Jahrhunderts allesamt iın Ööstern der
Windesheimer Kongregation abgefasst. ”“ 1a die Autoren bei der krörterung des
rsprungs der Devotio moderna,; der Geschichte des ordo CANONLCUS un: des darin
aufgehenden Windesheimer Klosterverbandes unterschiedlichen Ergebnissen
kommen, dokumentieren s1e in ihren Schriften den andel des Selbstverständnisses
und Selbstbildes innerhalb der devoten Bewegung. Es ist fragen, Werke mıt

Gerrit Verhoeven, De kronieken van twee Delftse tertiarıssenconventen, 1n Goudriaan/
Mertens gg Derde rde (wie Anm. 5), 105-152; abrina Corbellini,; Mannenregels O07 6CI

vrouwenwereld. De spirituele opvoeding Van zusters In derde-orde-gemeenschappen, 1n Dies./Van
Engen gg Derde rde (wie Anm. 177-192, 1er 178-181, 191 ferner Goudriaan, Derde rde
(wie Anm. 4), 22-22, 28

mıiıt einem Überblick John Vanll ngen, 'Ihe virtues, the brothers, an the schools. text from
the Brothers of the Common Life, IN Revue Benedictine 08 (1988), 178-217/; Wybren Scheepsma,
‚Verzamelt de overgebleven brokken, opdat nıets verloren ga ()ver ‚atı)nse Middelnederlandse
levensbeschrijvingen ut de sfeer Van de Moderne evotle, 1n Paul Wackers Hg.) Verraders
bruggenbouwers. Verkenningen aar de relatie tussen Latinıtas Middelnederlandse letterkunde,
Amsterdam 1996, 211-238; 334-346; Ders., ‚For hereby hope SOIMNEC piety. Books of
isters from CONVeEeNTS and sister-houses associated ıth the Devotio moderna iın the LOW Countries,
1N: Lesley Smith/Jane Taylor gg. W omen, the Book and the Godly, Cambridge 1995,
27/-40; Ders., Zusterboeken. Bijzondere bronnen (0]0)8 de Moderne Devotie, 1N: Jaarboek OOI

vrouwengeschiedenis (1996) 153-170; Anne Bollmann, Weibliches Frömmigkeitsleben Rande
der Neuzeit. Volkssprachliche Schwesternbücher als Deutungsmuster sozialer und literarischer
Kommunikation In den Frauengemeinschaften der evot1io moderna, 1n Nıne Miedema/Rudolf
Suntrup gg.), Literatur Geschichte Literaturgeschichte. eıträge Z mediävistischen Lıteratur-
wissenschafr. Festschrift für Volker Honemann ZU 60 Geburtstag, Frankfurt a. M 2003,
/38-753; Dies., Frauenleben wıe Anm 5), 1755256

Ü z B Van Engen, Brabantine perspective wıe Anm. Staubach, Wunder (wie Anm. Z
Lesser, Johannes Busch wıe Anm. 4); Ludo Jongen/Wybren Scheepsma, Wachten de hemelse
bruidegom. De Diepenveense nonnenviıten ın literairhistorisch perspectief, 1n: TIThom Mertens
(Hg.) Boeken OOT de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk 5 Amsterdam 1993, 295-317,;
467-476; Wybren Scheepsma, Deemoed devotie. De koorvrouwen Van Windesheim hun
geschriften, Amsterdam 1997, 121=7152:; 240-245, 306-314; Ihom ertens, Het Diepenveense
zusterboek als exponen Van gemeenschapstichtende kloosterliteratuur, 1n Wybren Scheepsma/
Ton Hendrikman gg. Het ootmoedig fundament Van Diepenveen. Zeshonderd Jaar Marıa

Sint-Agnesklooster 0-2' Kampen 2002, 77-94, 141-143:; 165f.:; Bollmann, Frauenleben (wie
Anm. 5: 45/-592, 609-—-615 ZU) Schwesternbuch aus dem Chorfrauenkloster Diepenveen.

Vgl Aloysia Jostes, Die Historisierung der Devotio moderna. Verbandsbewusstsein un! Selbst-
verständnis ın der Windesheimer Kongregation, Groningen 2008
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einem übergeordneten, umfassenden Nnspruc ausschließlich 1im monastischen
‚welg der Devotio moderna entstanden un: ort galızZ unterschiedliche
Erklärungsmodelle für das eigene „Gewordensein” entwickelt wurden. Um diese
besondere Leistung würdigen können, ist auch danach fragen, WI1IeE die Brüder
VO gemeinsamen Leben sich innerhalb der devoten CW! einordneten un

dort keine vergleichbar umfassenden historiographischen Arbeiten entstan-
den

DIie Brüder un Schwestern VO gemeinsamen Leben repräsentierten die uUur-

sprüngliche Form der devoten Lebensweise. Im Mittelpunkt stand das Leben in
der Gemeinschaft Gleichgesinnter, verbunden muıt täglicher Lesung un Handarbeit,
dem Verzicht auf Privatbesitz, gegenseltigen Ermahnungen un der freiwilligen
Unterordnung unter einen Oberen Obwohl diese Lebensweise deutliche Ahnlich-
keiten einem klösterlichen Leben aufwies,gsich die Brüder un: Schwes-
tern davon ab, indem S1e auf die Profess, das verpflichtende Gelübde VO  _ Armut,;
Keuschheit un:! Gehorsam den Oberen gegenüber bewusst verzichteten. In dieser
Lebensform zwischen der Geistlichkeit un: dem Ordensstand einerseıts un: dem
weltlichen alentum andererseits‘ sahen viele Religiose iıne Konkurrenz 1m ANn-

spruch auf ihren STALUS perfectionis, der für den eintachen Christen unerreichbar War

Im Kampf die Anerkennung der Rechtmäfßigkeit der devoten Lebensweise Ve1I-

fassten die Brüder VO: gemeinsamen Leben ine Verteidigungsschriften, ”“
in denen s1e die Grundlagen ihres devoten Lebensmodells erarbeiteten un sich
un anderen über ihr Selbstverständnis Rechenschaft ablegten. Während zunächst
auf der Grundlage juristischer Fachgutachten die Abwehr der Kritik 1im Vordergrund
stand, entwickelten die Brüder im Lauf der eıt eın Selbstbewusstsein, un der
apologetische Aspekt ihrer CcnNrıtrten {TAaT immer mehr zurück.

11 Kaspar Elm, DIie Bruderschaft VO: gemeinsamen Leben Eıne geistliche Lebensform
zwischen Kloster und Welt, Mittelalter un: euzelıt, 1n Ons geestelijk erf (1985) 470—-4906;
Ders., ıta regularis sıne regula. Bedeutung, Rechtsstellung und Selbstverständnis des mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Semireligiosentums, 1n Frantisek Smahel/Elisabeth Müller-Luckner
Hgg.), Aäresie un vorzeıtige Reformation 1m Spätmittelalter, München 1998, 239-273; John Van

kEngen, Frıar Johannes Nyder laypeople living religious in the world, 1n Franz Felten/Nikolas
Jaspert Hgg.), ıta religiosa 1m Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm, Berlin 1999, 583-615;
Nikolaus Staubach, iıne vot1ıs et regula. Der Rangstreit der geistlichen Lebensformen in der Devot1o
moderna, iın ert Melville/Anne Müller gg Regula sanctı Augustini. Normatiıve Grundlage
difterenter Verbände 1m Mittelalter, Parıng 2002, 539-—-5380; Ders.;, Zwischen Kloster un Welt? Die
Stellung der Brüder VO gemeinsamen Leben iın der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Miıt einem

Anhang: Neue Quellen ZU) Grabow-Konflikt, 1n Ders. (Hg.), Kirchenreform VO unten. Gerhard
Zerbolt VO  - Zutphen unı die Brüder VO. gemeinsamen Leben, Frankfurt 2004, 368-426.

Vgl Iheo Klausmann, Consuetudo consuetudine vincıtur. Die Hausordnungen der Brüder
VO: gemeinsamen Leben 1m Bildungs- un: Sozialisationsprogramm der Devotıio moderna, Frankfurt
a. M 2003,f
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Fın herausragendes Beispiel aliur ist der 469/70 verfasste ‚Iractatus de
commun1ı vıta clericorum‘ des Gabriel Biel der, in der Tradition früherer Ver-

teidigungsschriften, ıne umfassende inführung in die Geschichte un Gestaltung
der devoten Lebensweise der Brüder VO gemeinsamen Leben bietet. In einem

historischen Abriss leitet Biel die Begründung der vıta COMMUNLS aus der eıt der
Urkirche”? her un verfolgt, WI1e Geert (Girote un seine chüler diese Lebenstorm
erneut elebten. Ausgehend VO  — der Frage nach dem rsprun: der vıta COMMUNLILS
beschreibt die eigene Lebensform als ordo apostolorum vel discipulorum Christi vel
sancte primitive matrıs ecclesie. Dabei verwendet den Begriftf ordo, Augustinus
folgend, in der Bedeutung „Frorm eines ehrenhaften un geordneten Lebens“ (mo
dum vel forma alicuius honeste el ordinate vite). ‘° Damıit grenzt Biel die devote
Lebensform VO  — monastischen ‚Orden” ab, 1ın denen diejenigen, die ihnen aNnSC-
hören, ach der fejerlichen Profess un: der Annahme des Ordensgewandes als

religiosi bezeichnet werden. Um die Richtigkeit dieser difterenzierten Verwendung
des Begriffs ordo bekräftigen, verwelılst Biel auf die Ausführungen des Johannes
Gerson, der ZUT Verteidigung der Lebensform der Brüder VO gemeinsamen Leben
auf dem Konstanzer Konzil iın Üıhnlicher Weise den Begriff elig10 verwendet hatte.*‘
In Anlehnung die Argumentatıon (Jersons bezeichnet Biel als einz1g wahre elig10
jene, der Christus selbst auf vollkommenste Weise gefolgt se1l Obwohl, Biel
fort, die eiligen Väter nicht ohne göttliche Inspiration en gegründet hätten,
se1 doch jener ordo,; den Christus selbst gestiftet habe, herausragend. Wäre dieser Von

den Menschen 1in seiner Vollkommenheit bewahrt worden, ware nicht notwendig
SCWESCH, verschiedenartige en gründen. “ Dem vermeintlichen OrZUg, ass
der INrı In einen monastischen en den Verdienst VOL Gott mehre un: einen
höheren Status verleihe, stellt Biel die Vollkommenheit gegenüber, ın der Freiheit des

13 FAIx. Gabriel Biel (wie Anm. 60-67, 347-368 (Edition); Gerhard alX, DıIie Brüder VO.

(emeinsamen Leben in Süddeutschland, 1n Staubach, Kirchenreform (wie Anm. 11), 324-339, hier
328-332; Klausmann, Consuetudo (wie Anm. 12), 130-134 Der ‚Iractatus de commun1ı ıta cleri-
corum:‘ wird 1m folgenden ach der VO: Gerhard Falx erarbeiteten Ausgabe zıtiıert, s$1e ist der Von

W ilfrid Werbeck besorgten FEdition vorzuziehen; Wilfrid Werbeck, Gabriel Biels ‚ Tractatus de
Communı vita clericorum‘, 1n Ulrich Köpf/Sönke Lorenz Hgg.), Gabriel Biel und die Brüder VO

gemeinsamen Leben, uttga 1998, 137154
besonders Albert Hyma, Het traktaat ‚Juper modo vivendi devotorum hominum simul

commorantium‘ OOTr Gerard Zerbolt Vanll Zutphen, 1n Archief (80]0)8 de geschiedenI1s Vallı het
aartsbisdom Utrecht (1926), 1—-100; John Vall Engen, Devout communıitıes an inquisitorial
orders: The legal defense of the New Devout, 1n Staubach, Kirchenreform (wie Anm. RR 4—-1
Van Engen, sisters (wie Anm. 5} 84-—1

15 Der Rückgriff auf die Urkirche ist bei Orden und Semireligiosengemeinschaften eine verbreitete
Methode Z Definierung des eigenen Selbstverständnisses,; vgl Marie-Humbert 1calıre, L’imitation
des apötres. Moıines, chanoines mendiants, Parıs 1963; Hans-Jürgen Derda,; ıta commMun1s.
Studien ZUr Geschichte einer Lebensform in Mittelalter und euzeıt, öln 1992; Klaus Schrei-
NECI, Eın Herz un! eine Seele Eine urchristliche Lebensform und ihre Institutionalisierung 1mM

augustinisch gepragten Mönchtum des hohen und spaten Mittelalters, 1n Melville/Müller, Regula
sanctı Augustini (wie Anm E 1-47; ferner Gordon Leff, 'Ihe apostolic ideal in later medieval
ecclesiology, 1n The Journal of Theological Studies, 18 (1967), 5882

16 Vgl Falx, Gabriel Biel wıe Anm. 347
Falx, Gabriel Biel (wie Anm. 5 348{f.

18 Falx, Gabriel Biel wıe Anm. 349
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christlichen Gesetzes unter dem einzıgen Abt Christus en LJass die Brüder
dieser deutlichen Abgrenzung VO Ordenswesen dennoch ein1ıge der dort uUuDlıiıchen
Gebräuche übernommen aben, soll, hoflt Biel, nicht ın irgendeiner W eıse

stoßerregend se1n, sondern vielmehr der rbauung dienen. Denn se1 durchaus
statthaft, w1e ein Mönch eben; ohne selbst Mönch sein.* [ Diese Lebensform,
die Biel In der Tradition des Gerhard Zerbolt VO  w Zutphen als medius Sfatus vivendi
bezeichnet, eröftnet auch denen einen Weg ZU Heil,; denen der 1N{Irı iın eın
Kloster einerseıts nicht zuträglich ist, denen aber andererseits das Leben in der Welt

unsicher erscheint.“®
In einem weılteren Argumentationsschritt Gabriel jel die eingangs gestellte

rage nach dem rsprung der vıta COMMUNLS aus Er beschreibt das brüderliche
Zusammenleben der Apostel, dessen Charakteristikum die Gütergemeinschaft Wal,
als nachahmenswerten STALuUs perfectissimus un betont, dass diese Lebensform VO  e

aps Clemens ( 97) en erıkern empfohlen worden sel. Diese forma prıimıtıve
ecclesie diente den Brüdern VO gemeınsamen Leben als Vorbild für ihr eigenes
Zusammenleben.“* Im Rahmen einer commendatio COMMUNLS ıte benennt Biel,
och auf vorchristliche Traditionen zurückgreifend, Zeugen und Vorbilder des SC
melinsamen Lebens. Besonders ausführlich stellt die Bemühungen Augustins
heraus, die vıta COMMUNLS gemeinsam mıt den ih umgebenden Klerikern

un: Öördern ‚War wurde das gemeinsame Leben der eriker 1n der
Folgezeit verschiedenen Orten gepflegt.““ Ekiınen besonderen Aufschwung hat diese
Lebensform aber dadurch erfahren, dass sS1e iın der Alemannia inferior 81  e belebt
wurde “* Die Ausbreitung der devoten Bewegung in den Niederlanden beschreibt
Gabriel Biel in drei Stufen:“* Durch die redigten des Geert Girote wurden viele
Menschen dazu veranlasst, das weltliche Leben aufzugeben un: ın einen en
einzutreten. er schlechte Zustand vieler en un: Klöster 1e S1e jedoch davon
ab, diesen Plan umzusetzen. Stattdessen beschloss Grote, mıt seıinen chülern eın

gemeinsames Leben führen secundum egulam sub sanctıs apostolis constitutam.
Angesichts der erfolgreichen, aber auch gefährdeten Ausbreitung dieser Lebensform
gründete Florens Radewijns,“” der Nachfolger Grotes, ZU Schutz der Jungen Häauser
gemeinsamen Lebens das Regularkanonikerkloster Windesheim. Als dann auch die
Zahl der nach diesem Vorbild gegründeten Klöster wuchs, wurde das Kapitel VO  —

Windesheim eingerichtet. Auf diese W eılse aDen, Biels Fazıt, die Brüder VO:

gemeinsamen Leben ine allgemeine Reform (universalis reformatio) befördert

HaiX,; Gabriel Biel (wie Anm. 5), 349{f.

21
Falx, Gabriel Biel wıe Anm 5); 351
FalX, Gabriel Biel wıe Anm. 252255
Falx, Gabriel Biel (wie Anm. 53 255357
alX, Gabriel Biel (wie Anm. 357
Falx, Gabriel Biel wıe Anm. 5), 359f.

25 Jan Gerretsen, Florentius Radewijns, Nıjmegen 1891; ın Vall Woerkum, Het
ibellus ‚Omnes, Inquit, artes‘. Een raplarıum Vall Florentius Radewijns, Bde., Leuven 1950;
Ders., Florentius Radewijns. Leven, geschriften, persoonlijkheid ideen, 1n Ons geestelijk erf
(1950), 337-3064; Ders., Het ibellus ‚Omnes, Inquıit, artes Een raplarıum Vallı Florentius Radewijns,
11 Ons geestelijk erf 2A5 (1951), 113-158,; 22?—268.
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nicht NUur für den ordo CANONILCUS, sondern für viele rden, da S1€E diese mıt SC-
eignetem Klosternachwuchs 6  Versorgten.2

Gabriel Biel fasst in diesem historischen Abriss praägnan un repräsentatıv die
wesentlichen Aspekte des Selbstverständnisses der Brüder VO gemeinsamen Leben
INMECIL. (JewI1lss ist berücksichtigen, dass die Brüder VO gemeinsamen Leben
1m süddeutschen AL den Schutz der Landesherren un ihre tellung
dort iıne andere War als die der Brüder 1m niederländischen un nordwestdeutschen
Raum, die sich bis 1Ns letzte Viertel des Jahrhunderts in ihren chNrıften ZUT vıta
COMMUNLILS mıiıt dem Nachweis der Rechtmäfßigkeit ihrer Lebensform befassen
hatten.“ Auch WEl die CcNrıften der Brüder AUusSs dem niederländischen un nord-
westdeutschen aum deshalb VO  — einem vornehmlich apologetischen Charakter
epragt sind, en sich in ihnen doch verstreut ähnliche Außerungen D Selbst-
verständnis der Brüder VO gemeinsamen Leben WI1e in den Ausführungen des
Gabriel Biel {ieses Selbstverständnis der Brüder 1Sst in der zweıten des

Jahrhunderts epragt VOoON dem Bewusstsein den Wert der eigenen devoten
Lebensform.“® Dieser gründet sich auf olgende FElemente: Durch iıne historische
Argumentatıon un: die Rückführung der vıta COMMUNILS auf die Urkirche wird diese
Lebensform nicht NUr legitimiert, sondern MIr die erufung auf Christus als ihren
„Stifter” über alle etablierten en gestellt. Eınen Vorrang Vor oder zumindest ıne

gleichberechtigte Posıtion neben den Religiosengemeinschaften leiten die Brüder
VO gemeinsamen Leben MIrC ihre eiılhabe Reformauftrag der Kirche ab
enn S1€e en durch ihr Wirken in der Welt bereits viele für das Klosterleben
geeignete MenschenDdurch die wiederum LIECUC Klöster in verschiedenen
en gegründet un alte, in Vertfall geraten: Häuser reformiert werden konnten.

Während die Brüder VO gemeinsamen Leben durch die Berufung auf Christus
und auf Geert Girote 88 zweifacher Hinsicht die Ursprünglichkeit ihrer Lebensform
nachweisen können, ist dies den Windesheimer Chorherren nicht möglich War
können auch s1e Ur die Teilhabe der Brüder Florens Radewijns der
ründung ihres osters die monastische devote Lebensform AUus der devoten
Frömmigkeitsbewegung herleiten, aber mıt dem Aufgehen 1n den ordo CANONICUS
und dem Erstarken der W indesheimer Kongregation entfernen sS1e sich zugleich VOoO  3

Diese Aufgabe ist schon in einıgen Urkunden thematisiert, die für die Brüder VO gemein-
Leben 1n Deventer und Zwolle In den S0er un! 900er Jahren des Jahrhunderts ausgefertigt

worden In einer Urkunde VO 57 1384 heifßst 6S; ass das Bruderhaus In 7 wolle uch für
Gäste ffen stehen soll, die dort für ein1ıge Zeit verweilen wollen (De Voecht, Narratıo, ed Schoengen
\ wie Anm. 4|1; 283); 1es wird einer für die Brüder AUus Deventer ausgestellten Urkunde VO

391 dahingehend präzıslert, ass s1ie auch andere, die ott dienen wollen, bei sich aufnehmen
und ihnen mıt Rat un Tat ZALT Seite stehen sollen (Van der Wansem, Broederschap |wie Anm. 51,
Appendix 5: 183-187, 1er 186) DIie Aufgabe der Brüder, insbesondere jene Kleriker bei sich
aufzunehmen, die sich einem Orden anschliefßen wollen, s1e auf ihre Eignung hin prüfen und
ihnen die geistliche Ausbildung für den INrı 1n Windesheim der eın anderes oster VelI-

mitteln, 1st ausdrücklich ın Zzwel Urkunden festgeschrieben, die 1m November 1396 für die Brüder in
Deventer ausgefertigt wurden Van der W ansem, Broederschap |wie Anm. Appendix 4, 188-190,
1er 189; Appendix 5, 190—-192, 1er auch Van der W ansem, Broederschap (wie Anm.
81-83

B Vgl Klausmann, Consuetudo (wie Anm. 12), 134
28 Klausmann, Consuetudo (wie Anm 12), 126, 129{.;, 134137
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dem devoten Lebensideal SO mussen die Windesheimer Chorherren, zwischen der
Devotıio moderna un der Tradition des ordo CANONLCUS stehend, ihre Posiıtion erst

definieren. DIies bedarf auch der Auseinandersetzung mıiıt un: der Abgrenzung VOINN

dem Selbstverständnis der Brüder VO gemeinsamen Leben Eın olcher nsatz

pragt besonders das ‚Chronicon Windeshemense‘ des Johannes Busch E
der die Geschichte des osters Windesheim un der Windesheimer Kon-

gregation als ıne die Wunder der Urkirche erneuernde Erfolgsgeschichte versteht.“?
Ihiesen Ausbreitungserfolg hatte Busch, der als einer der bedeutendsten Kloster-
reformer der Windesheimer Reform gilt, ma{ßgeblich mıiıt gefördert. So ist
erklären, ass Busch für das Kloster W indesheim ıne glanzvolle Vorgeschichte
schafft, die mit dem real fassbaren Wachstumserfolg korrespondiert.

In den einleitenden Kapiteln des ‚Liber de VIr1S illustribus‘, der in den Editionen
den ersten Teil der Windesheimer Chronik bildet, ordnet Busch die elebung des
ten vıta communis-Ideals UuUrc die modernen Devoten ın die denkbar weiıteste

Perspektive der Heilsgeschichte eın Er spannt einen Bogen VO  - der Erschaffung der
nge un Menschen, über den Engelsturz bis hin DAr Auftreten Christi aufen
Durch Christus un! seine Jünger wurde das „gemeinsame Leben“ begründet un In
den ersten christlichen Gemeinden der Urkirche weiterhin gepflegt;”” wurde in
den Mönchs- un: Kanonikergemeinschaften der nachapostolischen Zeıt, die nach
den Regeln des Basilius, Augustinus, Benedikt un Franziskus lebten, immer wieder
MECU kultiviert. ach Zeiten der Reformen un: des Verfalls wurde die vıta COMMUNLS
schließlich Urc die Gründerväter W indesheims erneuert.31 Damuit die eils-
geschichte In der Devotio moderna un insbesondere 1m Kloster Windesheim ihre
irdische Erfüllung. {Dıie Verdienste der Windesheimer Väter die Neubelebung des
fast iın Vergessenheit geratenen vıta communis-Ideals wertet Johannes Busch hoch,
dass die paftres primitıvı ın einem hymnenartigen obpreis 1mM Einleitungskapitel
des ‚Liber de VIr1IS ilustribus‘ unter die Himmelsbewohner einreiht un ihnen ebenso
wI1e Geert rote einen Platz neben Augustinus zı weist.?“ Obwohl gerade die Brüder
un Schwestern VO gemeinsamen Leben das apostolische ea des „gemeınsamen
Lebens“ auf viel ursprünglichere Art un: Weise in einer eigenständigen Lebensform
erneuert hatten un!: lebten, nımmt Busch das Privileg der Apostelnachfolge VOTI-

neNmlıc. für die Windesheimer Väter in nspruch.
Ebenso w1ıe Gabriel Biel führte auch der Windesheimer Priıor iılhelm Vornken”

(} ın der zwischen 1450 un 1455 verfassten ‚Epistola de prıma institutione
monaster11 in Windesem:‘ die ründung des osters W indesheim direkt auf Florens
adewijns un: seine chüler zurück: Angesichts der erfolgreichen Ausbreitung

Vgl das Eingangszitat Busch, Liber de orıgıne devotionis modernae, ed. Grube (wie Anm. 1);,
CaD. 47, 372 —374; 3/53 Prolog, 245; vgl auch Staubach, Wunder wıe Anm. 233 Lesser, Johannes Busch
(wie Anm 4), 209258

Vgl. Busch, Liber de VIrıs illustribus, ed. Grube (wie Anm. Cap Z 1012
41 Busch, Liber de VIr1IS illustribus, ed. Grube (wie Anm. Cap. Y L

Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube (wie Anm. 1), Cap 1, ferner Cap 44, 35<132:
cap. 21,

33 Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed Grube (wie Anm 1), cap. 47-51, 137-149; Liber de
orıgıne devotionis modernae (wie Anm Ü CaD, 33—36, 328-341:; Cap 44, 365-—-36/; ACQqUOY, Klooster
wıe Anm. 4), Bd.2, 106-127; Lesser, Johannes Busch (wie Anm. 4), 0205
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devoter Gemeinschaften beschlossen sle, e1in Regularkanonikerkloster gründen,
das en Devoten sicheren Schutz bieten sollte. In der Gewissheit, dass (Girote ahn-
liches beabsichtigt hatte, aber durch seinen frühen Tod nıicht mehr ausführen
konnte, ühlten sich die Brüder ın diesem orhaben bestätigt.”“ ach dieser radıi-
tionslinie, die sowohl den Brüdern VO gemelinsamen Leben als auch den Windes-
heimer Chorherren geläufig WAal, bestanden der semireligiose un der klösterliche

Zweig der Devotio moderna als wel gleichberechtigte Lebensformen der Devotio

moderna nebeneinander. [)Davon se sich Johannes Busch 1m ‚Chronicon Windes-
hemense bewusst ab ach seiner Darstellung tragt rote in einer pathetischen
Abschiedsrede urz VOT seinem Tod lorens Radewijns un dessen Gefährten auf, eın

Regularkanonikerkloster gründen, das in der Nachfolge rotes den Schutz
aller Devoten VOI Angriften VO  e aufsen gewährleisten soll.”” Auf diese W eise bezieht
Busch Geert (Girote unmittelbar in den Gründungsakt des Klosters Windesheim eın

un definiert auch die der Brüder VO gemeinsamen Leben 80  C I)enn

Busch pricht damıt den Brüdern die Initiatıve ZUT Klostergründung ab un: „de-
gradiert” s1e gleichsam Testamentsvollstreckern Grotes, die lediglich dessen
Klosterplan ausführen.

Gerade die Anfangs- un Aufbauphase des osters Windesheim präsentiert
Johannes Busch als gepräagt VO  . einem sehr B'  > geradezu symbiotischen Ver-
ältnis zwischen den Brüdern VO gemeinsamen Leben un den Windesheimer
Chorherren In diesem Verhältnis sieht Busch die Zustände der ersten Apostelge-
meinde, die „ein Herz un! iıne Seele  “ Act 47 32) WAäl, wieder aufleben.?® DIie CNSC
Verbindung zwischen den Fraterherren un den W indesheimer Chorherren be-
schwört als Idealzustand, denn bekräftigt wiederholt, ass alle Devoten aus

einer einzıgen Quelle hervorgegangen sind.”” Aufgrund der Traditionslinie, die
Busch zufolge VOoO  — eer Girote ber Florens Radewijns un: die Brüder VO. geme1n-

Leben bis den W indesheimer Chorherren reicht, sind insbesondere diese
dazu verpflichtet, mıt en Devoten beiderlei Geschlechts in Ewigkeit unzertrenn-

<38
1Cc Liebe, FEinheit der Herzen un treuen Beistand bewahren.

Vornken, Epistola (wie Anm. 4), 244{f£. Inuenerunt ISE. Florencius SocCH eius], Domino

inspirante, hoc modo fıeri5 s1 constitueretur monasteriıum Aalicuius approbate religionis
precipue CAaNnOoONICcOruUM regularium, sub CU1US vmbra possent deuoti urtures ab insultibus
accıpitrum tutissımum habere refugium Rememorantes ınsuper hec eadem magıstrum Gherardum
Yoe In proposito semper habuisse, quamuls, morte preuentus, huiusmodi affectum producere NON

poterat ad effectum. Eine ähnliche Darstellung indet sich uch in der Von Ihomas VO  - Kempen
verfassten ıta eer Grotes, vgl TIhomas VO  — Kempen, Dialogus nOovıclorum 11 EDi ed. Michael
Pohl, pera omn1la, Bd. 7, Freiburg Br. 1922, 770 ferner Van der W ansem, Broederschap wıe
Anm FE

35 Busch, Liber de orıgine devotion1s modernae, ed. Grube (wie Anm. 1); CabD. 3 2622265
Busch, Liber de orıgıne devotioni1s modernae, ed. Grube wıe Anm. M, Cap L0, 27/8; CapD. S:

288{.; CaD L/ 293; Liber de VIr1S ilustribus (wie Anm. 13 Cap. 18,; 50{f.
37 Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube (wie Anm. IM Cap 16, 45f. ad memori1am

FTEVOCEMUS, quli uno fonte INICIUM nostrum primordiale agnOosCcIMUr habuisse. Vgl uch Liber
de orıgıne devotionis modernae (wie Anm. Prolog, 245

38 Busch, Liber de VIrıs illustribus, ed. Grube (wie Anm. 1), Cap L 47 id CLIrCco
CUÜU. e1s CUÜ: omnibus devotis utriusque individuam carıtatem cordium unıtatem et fıdelem
assıstenciam In eVum CONSETVATE debemus fene NMUÜU Vgl uch Cap 18; 48-52; ferner Liber de
origine devotionis modernae wıe Anm. 1 Cap. 4 5: 290; Cap Z 293
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Miıt der Konsolidierung un: Erweıiterung des Klosterverbandes nahm der Einfluss
des Florens Radewijns un: der Brüder VO gemeinsamen Leben 1n Windesheim
chnell ab amı verschieben sich auch die Gewichtungen in der arstellung des
Johannes Busch en die Versicherung der Einheit beider devoter Lebensformen
trıtt die Überzeugung VO Vorrang der klösterlichen Lebensform VOT derjenigen der
Brüder un Schwestern VO gemeinsamen Leben Ungeachtet er Einheitsbeteue-
LUNSCH betrachtet Johannes Busch das Kloster Windesheim als die bedeutendste
Stiftung der Devotıio moderna. So bekräftigt eindringlich die uch HIC andere
devote Autoren bezeugte Schutzfunktion, die das Kloster Windesheim in der
Nachfolge des Geert TOTEe für alle Devoten ausüben ollte; dieser Funktion welst
Busch ıne besonders erhabene Bedeutung ZU. In dieser Schutzfunktion ewährten
sich die Windesheimer Prioren gemeinsam mıt den Priıoren anderer der Windes-
heimer Kongregatıion angehörenden Klöstern, als s1e 1395 gegenüber der kirchlichen
Obrigkeit““ und erneut 1416 auf dem Konzil Konstanz“* Leumundszeugnisse
zugunsten der Brüder un Schwestern VO gemeinsamen Leben abgaben un die
Haltlosigkeit der sS1e vorgebrachten Angriffe nachwiesen. amı wurden die
Windesheimer Chorherren der Verpflichtung gerecht, die ihnen aufgrun ihres
höheren tandes zukam, den s1e innerhalb der kirchlichen Hierarchie VOT den
zwischen Weltleuten un: Geistlichen ebenden Devoten innehatten.“*“

ach Busch erga sich aber Adus diesem Standesunterschied schon früh ıne
Konkurrenz zwischen den Windesheimer Chorherren un: den Brüdern VO SC
meiınsamen Leben Viele Kleriker un: Lalen, die für eın Leben In einer rdensge-
meinschaft geeignet schienen, erhielten bei den Fraterherren ihr geistliches üstzeug,
bevor sS$1e in Klöster verschiedener en eintraten.? Vornehmlich aber
Windesheim un: andere der Windesheimer Kongregation angehörende Klöster, die
AaUus den Reihen der Brüder VO gemeinsamen Leben ihren Nachwuchs rekrutier-
ten. Darın sieht Busch ıne Garantiıe für den Fortbestand un die erfolgreiche
Ausbreitung der Kongregation, da langfristig die ursprüngliche Disziplin un
Observanz bewahrt werden konnte. Für Johannes Busch ist das Verhältnis zwischen
den Windesheimer Chorherren un: den Fraterherren Von dem Prinzıp der egen-
leistung bestimmt: |DITG Fraterherren VEISOISCH die Windesheimer Klöster mıiıt ach-

Busch, Liber de origine devotionis modernae, ed. Grube (wie Anm. 1 > Cap 5. 263{f.; CapD. 6,
266, 268; CapD, S, 274; Cap 14, 286; Liber de VIir1ıSs illustribus (wie Anm 1), CaD. 1 5: 41-43; CabD 16, 45;
Cap. 18, 4851

DIe Urkunde VO: 9.3 1395 ist ediert VO Hofman, De broeders van't SCINCCIHLE leven
de Windesheimsche kloostervereeniging, 1n Archief OOT de geschiedenis Van het aartsbisdom
Utrecht (1875), 217-275, 1er 225-229; Paul Fredericgqg, ‚Orpus documentorum inquisit10n1s
haereticae pravitatıs Neerlandicae. Verzameling Vall stukken betreffende de pauselijke bisschop-
pelijke inquisitie 1n de Nederlanden, Bde., Gravenhage 9—1 2 156-—-158; De Voecht,
Narratıo, ed Schoengen wıe Anm. 4), 499—-501

Vgl azu Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube (wie Anm. Cap. 58, 1/2-174; De Voecht,;
Narratıo, ed. Schoengen (wie Anm. 4), 105-107/7; ferner Klausmann, Consuetudo wıe Anm. 12),
1101 13; Staubach, Kloster (wie Anm. 11); 397/-426

Vgl Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube (wie Anm. Cap. 16,
Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube wıe Anm. B Cap. 16, 44{.: vgl uch Anm.

Vgl Busch, Liber de VIr1S illustribus, ed. Grube (wie Anm. Cap 6,
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wuchs, der bei ihnen die devote Lebenstform ihrer ursprünglichen Ausprägung
kennengelernt hat; egenzug übernehmen die Windesheimer Chorherren den

GeradeSchutz der semireligiosen Devoten VOI den ngriffen ihrer Gegner.””
dieser dealen Zusammenarbeit un gegenseltigen Unterstützung des klösterlichen
un semireligiosen Zweiges der Devotıo moderna liegt für Johannes Busch das
Erfolgsgeheimnis der Frömmigkeitsbewegung

Allerdings hrt Busch auch CIN1ISC Beispiele aIiur d dass die Brüder VO

geMEINSAMICH Leben die Abwanderung ihrer Mitbrüder ach Windesheim schon
frühzeitig als große ast empfanden Tatsächlic kam Konflikten zwischen den
beiden Zweigen devoten Lebens erst die Miıtte des Jahrhunderts; S1C wurden
VOoO zunehmenden Expansionseifer des Windesheimer Klosterverbandes veranlasst
[a 1G Betonung der Vorrangstellung Windesheims VOT den Brüdern VO CINECUN-

Leben diese zeitgenössischen on verschärft hätte, bekräftigt Busch die
Einheit und Gleichheit beider Zweige als Vorbild un: Mahnung Mitbrüder
Erst entschiedenen Entwurf der Vorrangstellung Windesheims un: SCIHNECI

gleichzeitigen Entschärfung uUurc ein Konzept übergeordneter, dealer Einheit aller
Devoten konnte der VO  e Busch stilisierte OS Windesheim weithin akzeptiert
werden un: raditionsbildende Kraft entfalten Das galt insbesondere für die
Windesheimer Klöster, die den nördlichen Niederlanden Kerngebiet der
Devotıo moderna agen, für die VO Kloster en Westfalen Aaus

reformierten Konvente un: für die nieder- un ostsächsischen aum gelegenen
Klöster, Johannes Busch selbst als Klosterreformer gewirkt hat

DIe Augustiner Chorherrenklöster den südlichen Niederlanden konnten sich
miıt dem VO  — Johannes Busch formulierten Konzept allerdings nicht identifizieren
enn 1er pragte nıicht A1I1e devote, sondern 1iNe kanonikale Tradition das Selbst-
verständnis der klösterlichen Gemeinschaften Seit der zweıten des ahr-
hunderts Brabant vermehrt Augustiner Chorherrenklöster gegründet WOI-

den Diese Klostergründungen dienten dem Ziel das Kanonikerideal reformierter
Form wieder ufleben lassen Das Vorbild dieser Konvente War das 1350 SC
gründete Kloster Groenendaal das Verbindungen dem altehrwürdigen Kloster St
Viktor Parıs unterhielt War schlossen sich die Brabanter Klöster, die seıt 14072

Kapitel VO:  a Groenendaal organısıertI 1412 der Windesheimer ongrega-
L10N Gleichwohl versuchten die Brabanter Klöster, auch ach ihrer Eingliederung

den Windesheimer Klosterverband ihren Eigenstand un: ihre Identität ewah-
IeN Zeugnis davon gibt der Rooklooster beheimatete Johannes Gielemans )

der Chronik SC1NECS osters, dem Primordiale monaster11 Ca  um regula-

Vgl Busch Liber de illustribus, ed Grube (wie Anm Cap 45 DIiese Beziehung 1sSt
schon 1396 ausgestellten Urkunde formuliert der der Windesheimer Prior
Johannes Vos CINECINSAM mıft CIN1ISCH Konventualen Zeugni1s ber die Gründe für die Stiftung des
Florenshauses Deventer un! ber die des SCIMEMMNNSAMLEN Lebens der dort wohnenden Brüder

vgl Van der W ansem, Broederschap (wie Anm. Appendix 190 192ablegtVgl Lesser, Johannes Busch (wie Anm. 4), 364 —400
Luc Jocque, De Victorijnse wetgeving als inspiratiebron (80]0)4 de constıtuties Van Windes-

heim, Ons geestelijk erf (1985) 211 7FE 1er 2i DDers Salint Vıctor et Windesheim
influence de la legislation Vvictorıne SUT les usages windeshemiens debut du U siecle, Sacrıs

Erudiri (1986), 313 360 1ler 335 ST mMi1t Anm und 81
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r1um Rubeae Vallics In diesem Werk formuliert Gielemans erstmalig AUsS$ Brabanter
1C ıne Gegenposition Johannes Busch.*”

Johannes Gielemans hinterlässt vier handschriftlich überlieferte, monumentale
hagiographisch un: historiographisch ausgerichtete ammelwerke;” iın denen
seine eımat Brabant als eiliges, VO  — Gott auserwähltes Land idealisiert, das mıt
einer gewaltigen Anzahl Heiligen ge; ist  1 un: sich gCh seiner Verbindun-
SCH Karl dem Grofsen un Gottfried VO  _ Bouillon, dem ersten cAnrıstlichen
Herrscher des 1100 errichteten Königreichs Jerusalem, einer glanzvollen Vergangen-
eıt rühmen darf. kın weılteres Ruhmesblatt für Brabant jefert ach Gielemans die
Tatsache, dass hier die kanonikale Lebensform, die späater auch die Windesheimer
Klöster übernahmen, bereits ın mehreren Brabanter Konventen gepflegt wurde,
bevor W indesheim selbst und der Windesheimer Klosterverband gegründet worden

{ DIie Geschichte VO  - Rooklooster, das ‚Primordiale monaster11 canonıcorum reSU-
lariıum Rubeae allis‘, ist eın in Form eines ialoges zwischen einem OVIzen und
seinem Lehrer gestaltetes eNrDucC für OVvVIzen. Darın bietet Gielemans keine
systematische Darstellung der Geschichte selnes Heimatklosters, sondern eNan-
delt inhaltlich un methodisch strukturiert ausgewählte Kapitel, die ıne grund-
legende, traditionsbildende un identitätsstiftende Funktion en Neben konvents-
internen Ihemen w1e das contemptus mundi-Prinzip, die Gründungsgeschichte VOINl

Rooklooster”* un: die beispielhafte Umsetzung des devoten Lebensideals?” efasst
sich Gielemans auch mıiıt übergeordneten Ihemenkomplexen wWI1Ie ausgewählten
Episoden A der Geschichte des ordo CANONICUS un: dem rsprun des monastı-
schen Zweiges der Devotio moderna.”*

48 Johannes Gielemans, Primordiale monaster1 anonıcorum regularium Rubeae Vallis in
Zon1a, 1: Anecdota codicibus hagiographicis Lohannis Gielemans Canon1C1 regularis in Rubea
Valle Bruxellas, Brüssel 1895, 109—-197 (Edition)

Van Engen, Brabantine perspective (wie Anm. bes 033
In einem Zeitraum VOIl 1471 bis 1487 entstanden das vierbändige ‚Sanctilogium , eine in der

Tradition muittelalterlicher Martyrologien stehende Sammlung VOon ber 1000 Kurzviten, das zwel
Bände umfassende, der Lokalhagiographie verpflichtete ‚Hagiologium Brabantinorum‘, 1n dem
Gielemans vorwiegend Heilige aus dem Früh- und Hochmittelalter behandelt, das ebenfalls wel-

bändige Novale Sanctorum‘, In dem neben Lebensbeschreibungen Von Heiligen, die ach 1300
lebten, auch exte zusammenstellt, die die politische, kirchen- un! frömmigkeitsgeschichtliche
Situation Brabants dokumentieren. EFıne solche Textauswahl bildet auch 1im einbändigen ‚Historiolo-
g1um Brabantinorum' den thematischen Schwerpunkt; vgl Petrus Trudonensis, Catalogus scr1pto-
TU W indeshemensium, ed W illem Lourdaux/Ernest Persoons, Leuven 1968, 10821170

5 ] Rıa Vanl Loenen, Johannes Gielemans (1427-1487) de heiligen Vall de Brabanders, 1n
Anneke Mulder-Bakker/Marijke Carasso-Kok gg. Gouden Legenden. Heiligenlevens heili-
genverering in de Nederlanden, Hilversum 1997, 139—-149; Veronique Hazebrouck-Souche, Le
Brabant, erre de saintete Tavers L ’ ceuvre de Jean (Gielemans (T 11 Sofla Boesch Gajano/
Raimondo Michetti gg Europa Raccolte agiografiche et identitä politiche in kuropa fra
Medioevo ed Eta moderna, Kom 2002, 33-—44; Di1es., Spiritualite, saiıntete patriotisme. Glorification
du Brabant ans l ’ ceuvre hagiographique de Jean Gielemans (1427-1487), Turnhout 2007

Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota (wie Anm. 48), L: Incipit prıma DPars Primordialis
Tactians de orıgine monaster11 Rubeae Vallis In /Z0Nn1d.

> Gielemans, Primordiale, ed Anecdota wıe Anm. 48), 1:72185
Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota wıe Anm. 48), 147 equıtur secunda pars Primordialis,

Tactians de Inıt10 propagatıone ordinis et capituli nostri.
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Als Bindeglied zwischen dem monastischen ‚weig der Devotio moderna un dem
ordo CANONLCUS gilt Gielemans die Person des aus dem Brabanter Augustiner-Chor-
herrenkloster Groenendaal stammenden yS  ers Johannes Ruusbroec.”? Auf der
Grundlage der VO  — Ihomas VOINl Kempen un Henricus Pomerius verfassten Lebens-
beschreibungen, die VO Zusammentreffen zwischen Geert Girote un: Johannes
Ruusbroec in Groenendaal berichten,”®° zeıgt Gielemans, ass Grote nıicht 1Ur Urc)
das In diesem Brabanter Kloster vorbildlich elebte Kanonikerideal,?” sondern gerade
durch die beeindruckende Person Ruusbroecs dazu veranlasst wurde, selbst eın
Kloster nach diesem Vorbild ründen. Gielemans steigert nämlich die
Ruusbroecs, indem in ZU Reformer des ordo CANONLCUS stilisiert un: ihm einen

mafßgeblichen Anteil der institutionellen Gestaltung des Augustiner-Chorherren-
klosters Groenendaal zuschreibt. araus folgt für Gielemanss, dass Ruusbroec, der
Priıor VO  —_ Groenendaal; un nicht Girote als treibende Kraft bei der ründung
Windesheims anzusehen ist. { dies rın Gielemans auf die treffende Formel
prımus prio0r Viridis Vallis aAU. Pa bagn ImNOVENS, magıster Gerardus Magnus AÄAU.

promOoVens, discipulorum erı eiusdem coetus au O | exsequens.59 Gielemans
erkennt durchaus rotes Verdienste als Begründer der Devotio moderna d denn

tituliert ihn in Anlehnung Henricus Pomer1ius als fons et or1Q20 devotionis
modernae.° Aber verkürzt seine Vorlage, enn vollständig lautet die Stelle bei
Pomer1us: Gerardus Magnus fons et OT1Q0 modernae devotionis In Bassa Almania
inter CANONLCOS regulares. Während noch Pomerius Grote als Begründer des OoNas-

tischen Zweilges der Devotio moderna betrachtet, schreibt Gielemans dies Johannes
Ruusbroec |)araus leitet den Anspruch ab, dass Brabant auch als usgangs-
pun der gesamten devoten Klosterbewegung nzusehen sel1. Diese Sichtweise
resultiert AUs einer Umdeutung un Umakzentuierung der Ere1igni1sse, Ww1e S1e ın
den Viten Ruusbroecs un: Gırotes geschildert werden:;: gibt aIiur jedoch in den

55 eer‘ Warnar, Ruusbroec. 1 ıterature an mysticısm ın the fourteenth cCenturYy, übersetzt
VON Diane Webb, Leiden 2007

56 Ihomas VO Kempen, Dialogus NOVICIOTUM I1 1 ed Pohl (wie Anm 34) 52-54; Henricus
Pomeri1us, Liber de orıgıne monaster11 Viridisvallis 8—10, ed. de eU, 1n Analecta Bollandiana
(1885), 257-334, 1ler 288-—-290

5 / TIhomas VO Kempen, Dialogus nOovicilorum FS, ed. Pohl (wie Anm. 34), TT Habuit SC
eer Grote] et1am In proposito aedificandi monasterıum clericorum ordinis Canonicorum regularium

UNC ordinem regularium instituendum praecıpue inductus fuit, propter singularem TeVE-

rentiam et UMOTEM venerabilis dominı Iohannis Rusebroec prımı pri0rıs Viridis vallıs aliorum
iıbidem religiose conversantıum probatissimorum fratrum In ordine regularıt: qU OS dudum personaliter
In Brabantia visıtaviıt, quibus MASTLATN aedificationis formam ob multam ıpsorum humilitatem
simplicis habitus deferentiam traxıt et annotavıt. Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota (wie
Anm. 48), 156f.

Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota (wie Anm. 48), 155 Nam prımus priıor Viridis Vallis, Ut

praedictum eST; motiva exsLifr 'anltı boni; qu1 habitum formam sanctiae religionis
MoOnNnasterio Victoris 1uxta Parıisıus CU conventu SUO accersiens, In primordiali urıtate SETVATE

Curavıt UNC magıstrum ad aemulationem modo praefato provocavıt, consequenti1 idem
discipulos S$UOS ad exsecutionem excitaviıt.

59 Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota (wie Anm. 48), 158
Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota (wie Anm. 48), 156 1ın Anlehnung Henricus

Pomerius, Liber de orıgine monasteril Viridisvallis 8, ed. De Leu (wie Anm. 56), 288
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UVO VO  } Gielemans selbst zıti1erten Auszügen AdUus diesen lexten keinerlei Anhalts-
punkte.

Für Gielemans wirkt das VOILL Groenendaal Aaus erneuerte anonikerinstitut
übermächtig, dass dahinter das devote Klosterideal,; w1e In Windesheim verwirk-
IC wurde, zurücktreten 111USs5 DIieses devote Osterı1dea. erscheint Gielemans
lediglich als ıne achahmung des Brabanter OrD1lds Dabei bewertet die Ge-
meinsamkeiten Oner, die in dem Anschluss den Ordo CANONICUS liegen, und
vernachlässigt die Anfänge der devoten Frömmigkeitsbewegung. SO ist erklären,
dass Gielemans das Wirken der Brüder VO gemeinsamen eDen, die der Grün-
dung Windesheims einen ma{sgeblichen Anteil hatten, VO  - einer kurzen Erwähnung
abgesehen, unbeachtet lässt.

Dass schlıelslıc. Windesheim Z Haupt des Klosterverbandes avancılert, dem
auch die Brabanter Klöster beitreten un sich unterordnen, un: nicht etwa (iIr0e-
nendaal, liegt für Gielemans lediglich der günstigen geographischen Lage Windes-
heims: ESs se1 seiner eıt der Mittelpunkt einer insgesamt über Klöster umfas-
senden Kongregation, die über Bistümer verteilt selen; ecCc se1 Windesheim
das Haupt dieser Kongregation, denn INa  b könne VONN allen Konventen AUsSs den
jährlichen Generalkapiteln etwa Ee1IC bequem erreichen ©} Das Ansehen un: die
überaus erfolgreichen Reformaktivitäten Windesheims, Urc die dieses Kloster ZU

aup eines gewaltigen Klosterverbandes aufsteigen konnte, würdigt Gielemans
nicht

Während die anonikale Tradition bei Johannes Gielemans CHNS mıt dem Braban-
ter Kloster Groenendaal verbunden 1Sst; trıtt mıiıt dem AaUus dem Kloster St Agnieten-
berg bei Zwolle stammenden Johannes Mauburnus (F eın Autor aufs der die
kanonikale Tradition In seıinen ordensgeschichtlichen Werken bsolut setzt.© DiIie
Windesheimer Kongregation ordnet als Jüngste un erfolgreichste Entwicklung in
die Geschichte des ordo CANONLCUS eiın.

Auf der rundlage umfangreicher uellenstudien hat Mauburnus 1mM Venato-
1um sSsanctorum ordinis canonici‘ als erster die Geschichte des ordo CANONILCUS
systematisch aufgearbeitet un: die eiligen des eigenen tandes usammengetr agen.
DIieses iın verschiedenen Handschriften überlieferte Werk diente sowohl für die
Reformen VO  e Augustiner-Chorherrenkonventen in Frankreich, die Johannes Mau-

61 Gielemans, Primordiale, ed. Anecdota (wie Anm 48), 160
Pıerre Debongnie, Jean Mombaer de Bruxelles, abbe de LIVIY. Ses ecrits SCS reformes,

Leuven 1928
63 In diesem Zusammenhang sind folgende Werke nNeNNen: ‚Calendarium sanctorum ordinis

CanoN1ıCcCoOorum regularium , ‚Apologeticon ofhc ordinis canonici , ‚Iractatus difensorius prioritatis
ordinum regularium , ‚Responsiones ad trıa qUaC ordini CanoN1ıcorum regularium obiciuntur‘,
‚Investigatorium sanctorum ordinis CanON1ICOrumM regularium' (Langfassung des ‚Venatorium ),
‚Compendium Venatorii‘; vgl ZUr handschriftlichen Überlieferung Petrus Trudonensis, Catalogus,
ed. Lourdaux/Persoons wıe Anm. 50), 118-125>; Caudio Balzaretti, Un manoscriıtto di Jean Mombaer

Novara, 1n Scriptorium 53 (1999), 347350 Im Gegensatz diesen ordensgeschichtlichen
Arbeiten haben die asketisch-spirituellen Schriften und Meditationsanleitungen des Johannes Mau-
burnus bislang mehr Beachtung gefunden, vgl. Henrı Watrıgant, La meditation methodique Jean
Mauburnus, 1n Revue d’ascetique et de mystique (1923), 13—-29; Johannes Donndorf, Das Rosetum
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burnus 1mM Auftrag des Windesheimer ener  apitels se1it 1496 eitete, als auch für
die gesamte Windesheimer Kongregation als ıne zentrale, identitätsstiftende Schrift.

Der Ordo CANONICUS ist keine In sich geschlossene Gemeinschaft, die sich auf die
Person eines Ordensgründers, auf ine einheıtliıche Ordensrege un gemeinsame
Statuten erufen kann. Der ordo CANONICUS bildet vielmehr den übergeordneten
Rahmen, unter dem ıne 1elza verschiedenartiger, eigenständiger Kongregationen
zusammengefasst werden, die ihre Entstehung auf unterschiedliche Gründerpersön-
lichkeiten zurückführen können. Miıt der allgemeinen Darstellung der institutio-
nellen Entwicklung des Kanonikerwesens verpflichtet Mauburnus die einzelnen
Grupplerungen innerhalb dieses übergeordneten Systems des ordo CANONILCUS auf
die gemeınsamen urzeln. Das hohe Alter,°* die Würde®> un! die gewaltige Zahl
heiligen un: illustren Persönlichkeiten®® sind die Elemente, auf die Mauburnus die
Vorrangstellung des ordo CANONILCUS gründet.

Br führt den Nachweis des en Alters, indem den Ursprung der vıta CAaNOoN1Ca
AUsSs der vıta apostolica herleitet. Um sich VO  w anderen Ordensgemeinschaften, die
ihre Lebensform ebenfalls iın die Tradition der Apostelnachfolge stellten, abzugren-
zen und die Rechtmäfßigkeit se1inNes für den ordo CANONILCUS erhobenen Anspruchs
beweisen, edient sich Mauburnus einer „wissenschaftlichen”, für jedermann nach-
prüfbaren Methode Er AaUus den ihm verfügbaren Quellen AUsSs ronıken,
Viten, päpstlichen enun kanonistischen Texten ıne Fülle VO  — Belegen un:!
versucht 5 den postulierten Vorrang des ordo CANONILCUS VOT anderen en unan-

greifbar abzusichern. ber den Altersbeweis ist ihm möglich, das Kanoniker-
institut innerhalb der vielfältigen Ordenslandschaft seiner eıt positionieren un

dessen Verhältnis den Mönchsorden bestimmen.
Mauburnus stilisiert Augustinus ZUuUr Identifikations- un: Integrationsfigur der

Augustiner-Chorherren, dessen Bedeutung mıt der der Gründergestalten ın den
Mönchsorden vergleichbar ist. Von der Gestalt Augustins leitet Mauburnus eın
weıteres Argument für den Nachweis des en Alters des ordo CANONICUS ab Da
der Kirchenvater (  4-4 etwa eın Jahrhundert VOT ened. VO  ; Nursia 0-5
gelebt und gewirkt hat, ist der ordo CANONLCUS, falls INa seinen rsprung In der
apostolischen eıt anzweifeln wollte, In jedem äalter als der alteste Mönchsorden.
Dieses hohe Alter bedingt sowohl ein höheres Ma{iß ur als auch die größere
Anzahl Heiligen, die den ordo CANONILCUS VOT en anderen Ordensgemeinschaften
auszeichnen.°” Dieser idealisierenden und apologetischen Funktion sind die agl0-

des Johannes Mauburnus. kın Belitrag ZUrTr Geschichte der Frömmigkeit in den Windesheimer Klöstern,
Halle 1929; Ernst Benz, Meditation, Musik und Tanz. ber den ‚Handpsalter‘, eine spätmittelalter-liche Meditationsform Aus dem ‚Rosetum' des Mauburnus, Maınz 1976; T1{tZz Oskar Schuppisser,Schauen mıiıt den ugen des erzens. Zur Methodik der spätmittelalterlichen Passionsmeditation,
besonders In der Devotio moderna un bei den Augustinern, 1n Walter Haug/Burghart Wachingergg.), Die Passion Christi in Liıteratur un uns des Spätmittelalters, Tübingen 1993, 169—-210

Johannes Mauburnuss, Venatorium sanctorum ordinis cCanonı1cı (Brüssel, KB,
Cap e O8 fol.

65 Mauburnuss, Venatorium, (wie Anm. 64), CaD, 39—40, fol 6367
Mauburnus, Venatorium, (wie Anm. 64), Cap. 1-2 fol. GTE ZDA3T
Mauburnuss, Venatorium (wie Anm. 64), CaPD. 41, fol. 67° -68"
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graphischen eıle des Venatorium untergeordnet. ESs ist weniger Mauburnus’
Intention, erbauliche un moralisierende Vıten VOINl eiligen un illustren Ange-
hörigen des ordo CANONILCUS ammeln, als vielmehr ihre übergrofßse Anzahl heraus-
zustellen. uch mıt dieser quantitatıven Argumentation demonstriert Maubur-
11US5 die ange Erfolgsgeschichte des ordo CANONICUS un seıne daraus resultierende
Überlegenheit.

Für Mauburnus steht der ordo CANONICUS nicht L1UT konkurrenzlos rhaben über
allen anderen en betrachtet ihn vielmehr als die Keimzelle, AUS der andere
Mönchsorden hervorgegangen sind ©® Diese Vereinnahmung der prominenten C)rs
den hat für Mauburnus ıne oppelte Funktion. Er Nnu deren Ansehen, das

Prestige se1ines eigenen „Ordens” steigern. mgeke verdanken aber auch diese
Mönchsorden, impliziert Mauburnus, gerade dem Ordo CANONICUS ihren eigenen
Erfolg un ihr Ansehen.

Mauburnus verabsolutiert also den ordo CANONLCUS, indem ihn als einen die

gesamte christliche Welt umspannenden, 1ın sich geschlossenen Kosmos beschreibt
Die Jahrhunderte hindurch ist VO  — weltlichen un geistlichen Herrschern SC
fördert worden: alle Schichten der kirchlichen Hierarchie un: alle Formen des
geistlichen Lebens sind VO  . heiligen Mitgliedern des ordo CANONICUS durchdrungen.
So konstruiert Mauburnus das Bild einer einheitlichen Institution. 1)as trifit aber für
den ordo CANONICUS tatsächlich nicht Seine Geschichte erscheint vielmehr als ıne

olge zahlreicher Reformkongregationen, die isoliert un:! ohne inneren usammen-
halt nebeneinander stehen. Mauburnus löst das Gefühl der Unterlegenheit, eın
wirklicher en se1n, dadurch auf, ass dem ordo CANONILCUS vergleichbare
Ordensattribute zuschreibt un iıne die Mönchsorden prägende Homogenität und
innere Geschlossenhei als Voraussetzung für iıne klar abgegrenzte Identität auch für
ihn konzipiert. Daher schränkt Mauburnus all jenie Gesichtspunkte, die die Bedeu-
tung un das Ansehen des ordo CANONICUS schmälern könnten, wI1e etwa die nebulös
anmutende Gründungsgeschichte, die mangelnde Einheit, die ehlende Ordensstruk-
Ltur SOWI1eEe auch die vielfältigen Reformansätze, die die Geschichte des ordo CANONICUS
bestimmt aben, eın oder blendet sS1€e O: Sahız aus Zr Begründung einer ano-
nikalen „Ordens”“-Identität stellt Mauburnus das abstrakte Gebilde des ordo CAaNoNl-
CUS über die vielgestaltigen, real fassbaren Reformkongregationen.

Die Windesheimer Kongregation versteht Mauburnus als einen Hort der eilig-
eit un: Gelehrsamkeit innerhalb des 0Ordo canonicus.®  9 Damıiıt verengt die Devotio
moderna allein auf ihren monastischen ‚weig. Statt eines geschichtlichen Abrisses
der Entstehung und Entwicklung der W indesheimer Kongregation präsentiert 1m
“‘Venatorium’ eın Verzeichnis VO  e Autoren AUusS$s Windesheimer Klöstern un ihrer
Werke.”® Johannes Mauburnus beschreibt die Windesheimer Kongregation als

Mauburnus,; Venatorium (wie Anm. 64), Cap 173-175, fol. 95
Aloysia Jostes, Gelehrte un! Gelehrsamkeit ın der Windesheimer Kongregation, 1n Rudolf

Suntrup/Jan Veenstra/Anne Bollmann Hgg.), Erziehung, Bildung, Bildungsinstitutionen, Frank-
furt 2006, 285-338, hier 289298

Mauburnus, Venatorium wıe Anm. 64), Cap 166-172; fol. 93
ZKG W Band 0-2
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klösterliche Buchgemeinschaft, ”” die auf dem devoten Bildungsideal gegründet 1st.
Anstelle des Strebens nach wissenschaftlicher Erkenntnis un: Bildung steht für die
Devoten allein die geistliche Vervollkommnung un Heiligung des eigenen Lebens
1m Vordergrund. SO verwundert nicht, wenn Mauburnus fast ausschließlich
erbauliche, spirituelle un: moralisch-didaktische CchArıtten aufführt. Be1l der Auswahl
der 1im Schriftsteller- un Werkverzeichnis behandelten Autoren legt Mauburnus den
Schwerpunkt auf Brabanter Konvente un besonders auf das Augustiner-Chorher-
renkloster Groenendaa172 Dieses Kloster hebt als Zentrum der Gelehrsamkei
innerhalb der Windesheimer Kongregation hervor. Iso steht nicht Windesheim,
sondern das Brabanter Kloster Groenendaal 1mM Mittelpunkt seiner Betrachtungen.
DIiese exponıi1erte Stellung Groenendaals erklärt sich aus dessen Bedeutung für die
Erneuerung des Kanonikerinstituts 1mM niederländischen aum. Von Giroe-
nendaal aus nahm diese n  icklung ihren Anfang; VO  j W indesheim AUus wurde sS1€e
späater gefördert, da sich miıt der Ausbreitung der Windesheimer Kongregation auch
die nzah der Klöster mehrte, die dem ordo CANONILCUS angehörten.

Etw: zeitgleich miıt der Abfassung des ‚Venatorium’ UuUrc Mauburnus nahm
Petrus Impens } 1m Brabanter Augustiner-Chorherrenkloster eem die
Arbeit dem ersten des insgesamt sechs Bücher umfassenden, handschriftlich
überlieferten ‚Chronicon Bethleemiticum:‘ auf. ‘> Bevor Impens sich der Geschichte
seines Heimatklosters selbst zuwendet, beschreibt CI; die Ansätze eines usch,

S John Van Engen, anagıng the COILNLINOIN ife The brothers at Deventer an the codex of the
household (Ihe ague, 75} 1n agen Keller/Christel Meier/TIhomas Scharft Hgg.)
Schriftlichkeit und Lebenspraxis 1m Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Verändern. Akten des nter-
nationalen Kolloquiums WE Jun1 1995, München 1999, 111—-169; Ihomas Kock, [DIie Buchkultur
der Devotio moderna. Handschriftenproduktion, Lıteraturversorgung un! Bibliotheksaufbau
Zeitalter des Medienwechsels, Frankfurt 1999, 2002:; Nikolaus Staubach, Text als Prozefß.
Zur ragmati des Schreibens und Lesens 1n der Devotio moderna, 888 Christel Meier/Volker
Honemann/Hagen Keller/Rudaolf Suntrup Hgg.), Pragmatische Dimensionen mittelalterlicher
Schriftkultur. Akten des Internationalen Kolloquiums 26.-29. Maı 1999, München 2002, 251-276:;
Ders., Devotio moderna als Textgemeinschaft, 1n Angelika Lehmann-Benz/Ulrike Zellmann/Urban
Küsters gg. Schnittpunkte. Deutsch-Niederländische Literaturbeziehungen 1 spaten Mittelalter,
Münster 2003, 19-40

72 Von den insgesamt dreizehn 1mM ‚Venatorium' aufgeführten devoten Autoren stammen acht aus

Groenendaal selbst, Zzwel AUS den ebentalls in Brabant gelegenen Konventen ooklooster un!
Korsendonk. Lediglich Te1 sind nicht In einem Brabanter Konvent beheimatet: /wel Beispiele führt
Mauburnus AUus seinem Heimatkloster St. Agnietenberg bei Zwolle allein Johannes Busch
reprasentiert das Kloster Windesheim selbst. Im Werkverzeichnis nenn! Mauburnus ausschliefßlich
die Schriften Brabanter Autoren: Von ihnen stammen sechs Aaus Groenendaal Uun! jeweils einer AUSs

Korsendonk un Rooklooster.
T3A Vgl Timmermans, Bethleem S1Ve coenob Bethleemitici canon1ıcorum regularium ordinis

Augustini Or1go PTOSICSSUS, Leuven 1893; Floris Prims, De kloosterslot-beweging in Brabant ın de
Vde CCUW, Antwerpen/Utrecht 1944; Ernest Persoons, Het Kapittel Van Windesheim de laat-
middeleeuwse vroomheid. De religieuze culturele geschiedenis Vall het klooster Bethlehem bij
Leuven In de 15de CCUW, Bde., Brüssel 1970; Ders., Het intellectuele leven 1n het klooster Bethlehem
1ın de 15de CCUW, 1n Archief- bibliotheekwezen iın Belgie 43 (1972), 47—84; (1973) 5-143; Van
Engen, Brabantine perspective (wie Anm 41—-74 Edition der Prologe und ausgewählter Kapitel);
ZUr handschriftlichen Überlieferung vgl. Charles Pıot, Chronique du prieure de Bethleem
nuscrıts de l’abbaye d’Orval,; 1N: Compte rendu des seances de la CcCOmMmM1SSION royale d’histoire, 4e
serie, (  5-7 125-138; Hubert Nelis, ote SUTr le ‚Chronicon Bethleemiticum:‘ de Pıerre Impens,
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Gielemans un: Mauburnus nutzend,“* 1mM ersten Buch den institutionellen ınter-

grund seines Hauses.
uch Petrus Impens spannt die Windesheimer Kongregation 1n den weıten

Rahmen des ordo CANONILCUS eın LDessen Erhabenheit un Autorıtät ist auch für
Impens darıiın begründet, dass sich die kanonikale Lebensform über die Jahrhunderte
hinweg bis auf die eıt der Apostel zurückverfolgen lässt. Deutlicher och als
Mauburnus versteht Petrus Impens aber die Jahrhunderte überdauernde Geschichte
des ordo CANONILCUS als Abfolge VO  } Verfall un: krneuerung. Aus diesem beständigen
Erneuerungsprozess sind ıne grofße Anzahl eigenständiger Kongregationen inner-
halb des ordo CANONICUS hervorgegangen. Zu ihnen rechnet Impens auch das Groe-
nendaaler Kapitel”® un die Windesheimer Kongregatıion. Beide betrachtet als
zeitgenössische Reformbewegungen des ordo canonicus, “ die CN miteinander VeCI-

bunden sind. So erklärt sich die VO  3 Impens gewä  e Bezeichnung nostra reformatio
autem congregationis Viridisuallis HUNGC Vbindesemensis 78  nuncupata. Da erst die
Windesheimer Kongregation die weıtere Ausbreitung der 1in Groenendaal begonne-
1E  e Reform des Ordo CANONILCUS ermöglichte, begreift Impens die W indesheimer
Kongregation als erfolgreichere Fortentwicklung des Groenendaaler apitels. Weil
die 1n Groenendaal gepflegte kanonikale Lebensform das Modell für die Gründung
des osters W indesheim ieferte, relativiert auch Impens den och VO  — Busch allein
für Geert Girote beanspruchten Anteil der institutionellen Gestaltung dieses
osters.”  9 Als Vermittler des Groenendaaler OrD1lds hrt Impens auf der

In: Bulletin de la commıssıon royale Cd’histoire 93 (1929) 197-243; Leon alkin, Une historique
belge recuperer Vienne: la chronique de Bethleem, 1n: Revue belge de philologie d’histoire
(1945), 202-210; Ernest Persoons, De autograaf Vall het ‚Chronicon Bethlemiticum: OOr Pieter

Impens, 1n Mededelingen Vall de geschied- oudheidkundige kring Van Leuven omgevıng
(1962) S

Petrus Impens nutzte für die ordensgeschichtlichen Kapitel 1M ersten Buch des ‚Chronicon
Bethleemiticum: die zwischen 1483 un! 1487 entstandenen ‚Responsiones ad trıa qua«Cl ordini
canon1ıcorum regularium obiciuntur:‘ (Brüssel, KB,; 858-38061, fol 3737907 diese Schrift des
Johannes Mauburnus zıti1ert Impens größtenteils wörtlich.

Vgl. Impens, Chronicon Bethleemiticum I S (wie Anm. IX fol. BL
Impens, Chronicon Bethleemiticum (wie Anm. 1), Z rdo CAaNONICcOrUM regularıum

reformatus In brabantia In monaster10 viridisuallis exorıtur. 1349, fol 10=13:: 2 Fundatio
monaster1] viridisuallis, que fuit VENd, nde processit fons et inchoatio reformationis OUE CAaNONICOTrUM

regularium In hijs terr1s,; fol. 9V
Impens, Chronicon Bethleemiticum (wie Anm. 1), 1 Reformatio CanonNiIcorum regularium

In brabantia hollandia oriıtur, fol. 8r
Impens, Chronicon Bethleemiticum an wıe Anm I fol. 9V
Impens, Chronicon Bethleemiticum 2 wıe Anm. fol. L Igitur mer1to afırmarı

potest monasterıum viridisuallis pijssimam fuisse nde fantus diuinı Aamortis et deuotionis fons
cooperante magıstro gerardo groot per alemanniam sSuccreult.
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Grundlage der Ruusbroec-Vita des Henricus Pomeri1ius un der Girote- Vıta des
TIhomas VOoON Kempen“”“ Johannes Ruusbroec un Geert Girote Aä17

Obwohl Gielemans un: Impens für diesen Teil ihrer jeweiligen Darstellungen
dieselben Quellen HULZen,; lassen sich zwischen beiden Autoren hinsichtlich der
Wiedergabe ihrer orlagen keinerlei Abhängigkeiten feststellen uch 1ın der ntier-
pretation und Auswertung der Texte unterscheidet sich Petrus Impens grundlegend
VoO  — Johannes Gielemans. Während sich Gielemans allein auf die Begegnung
zwischen Ruusbroec un (Girote eru[ft, den Ursprung des monastischen Zweiges
der Devotio moderna Aaus Brabant herzuleiten, baut Impens diesen Abschnitt 1n iıne
umfassende Geschichte der Windesheimer Kongregation e1n, die 1m wesentlichen auf
dem ‚Liber de orıgıne devotionis modernae‘ des Johannes Busch basiert. Impens
WUr‘ un: schätzt Johannes Ruusbroec un Geert Grote erstmals gleichermaßen
als Kepräsentanten .  „ihrer Klöster Ruusbroec als Vertreter Groenendaals un:
Trote als Vertreter Windesheims: enn Grote, auf den früh der Plan /ABER indes-
heimer Gründung zurückging, lernte, ANSCZOSCH durch die Berühmtheit Ruusbroecs,
das Vorbild Groenendaals kennen. Deshalb benennt Impens als rsprung einer
uen Reformbewegung des ordo CANONILCUS sowohl Johannes Ruusbroec als auch
eert Girote

So elingt Petrus Impens, das Kloster W indesheim un: die Windesheimer
Kongregation über die Tradition des ordo CANONICUS hinaus auch auf die INn der
Devotıio moderna gegründeten urzeln zurückzuführen. In Anlehnung die [)ar-
stellung des Johannes Busch beschreibt GIs dass rotes Plan, eın devotes Kloster
gründen, erst Uurc Florens Radewijns un die Brüder VO gemeinsamen Leben
umgesetzt wurde.®® Nachdem S1e diese Aufgabe erfüllt aben, treten sS1e ın Impens
Darstellung ın den Hintergrund. War esteht Impens Z dass die Brüder VO

Anm Deutlicher och als Ihomas VO Kempen betont Impens die Vorbildfunktion
Groenendaals für die Gründung Windesheims. Da Ihomas VOIN Kempen den Schwerpunkt auf die
Gründung Windesheims legt, die auf die Inıtiatiıve Girotes zurückführt, ist für ihn die Wahl der
klösterlichen Lebensform nach dem Vorbild Groenendaals VOIN beiläufiger Bedeutung. Einen anderen
Ansatz wählt Impens: Ausgehend VO  — der Tradition des rdo CANONICUS, richtet se1in Augenmerk
vornehmlich auf die UÜbernahme der kanonikalen Lebensweise In Windesheim, wWwI1Ie s1e in Toenen-
daal bereits einıge Jahrzehnte eingeführt Wa  — In diesem Inn weıist Impens eer‘ Tote bei der
Einführung der kanonikalen Lebensweise lediglich eine Hilfsfunktion (cooperante magıstro gerardo)

81 Impens, Chronicon Bethleemiticum (wie Anm. 1), Z De fratre iohanne de ruysbroek
deuotissimo atre, CUIUS OCCaSIiONeE reformatio per hassam alemanniam inchoata est, fol
11 SI0 Z Magıster gerardus groot deuote visıtat dominum iochannem ruysbroek, ad CU1US
exemplum reformationem CANONICOTrUM regularium inchoare disponit, fol. E
Magister gerardus groot or1g0 fons reformationis CcanonIcOorum regularium aliarum
deuotarum congregationum floret In hassa alemannia, fol. 16”.

82 Van ngen, Brabantine perspective (wie Anm. 1), 26{f., 30f., S 34-40, subsummiert uch
Impens’ Konzept unter den Begriff „Brabanter Perspektive”. Be1l dieser Vereinnahmung VO  3 Impens
als Vertreter einer Ausgleich bemühten Varıante dieser „Brabanter Perspektive” wird ber seline
auf den rdo CANONICUS ausgerichtete Sicht 11UT begrenzt berücksichtigt. Vielmehr führt Impens
Verständnis der Geschichte des rdo CANONICUS als Abfolge VO'  — Reformbewegungen ber Troenen-
daal schließlich ach Windesheim.

83 Impens, Chronicon Bethleemiticum (wie Anm. B: F 1->5, fol 1619“ 8, 1 fol. 9,
1—-3, fol. 19
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gemeinsamen Leben als Ausbildungsstätte für den Ordensnachwuchs ZU Nutzen
der Kirche wertvolle Arbeit eisten. ber welst ihnen, vereinnahmt 1mM 1enst der

Förderung der Reform des ordo CAaNONILCUS, 1Ur och iıne untergeordnete /

die ihrem 1mM Verhältnis Z kanonikalen Stand niedrigeren Status entspricht.““ SO
definiert Impens die Gewichtungen innerhalb der devoten Frömmigkeitsbewegung
NEeEU. Ursprünglich repräsentierten die semireligiosen Gemeinschaften der Brüder
und Schwestern VO gemeinsamen Leben das originale un: echte devote eal,; un
die ründung eines Kanonikerklosters War anfangs NUr iıne Folgeentwicklung dieser
Frömmigkeitsbewegung mıt dem Ziel ihrer institutionellen Absicherung. Aus der
zeitlichen Dıstanz VO  3 über einem Jahrhundert un der Entfernung VO  ; den devoten
Wurzeln 1m gemeinsamen Leben der Brüder un Schwestern hlt sich Impens ın
erster Linıe dem monastischen ‚we1g der Devotio moderna verbunden, dessen
institutionelle eimat 1im ordo CANONILCUS Jag |dieser hat MHre den grofßsartigen
Ausbreitungserfolg der W indesheimer Kongregation einen gleichsam wundersamen
Aufschwung erfahren, der Impens zufolge einer Neubesiedlung der Welt nach der

grofßen intflut gleichkommt.””

{DIie Aufforderung des Johannes Casslan, dass jeder die Ursprünge seiner Lebenswelilse
kennen musse, damit die nachfolgenden (Generationen auf gleichen Bahnen dem
Ziel kämen, das die Gründerväter schon längst erreicht hätten,“° annn als e1ıtwor
der Ordens- un Klosterhistoriographie 1mM allgemeinen un jener der Devotio
moderna 1m besonderen angesehen werden. Innerhalb der devoten Frömmigkeits-
ewegung etablierten sich mıt den Brüdern un: Schwestern VO gemeinsamen
eDeEN, den Chorherren un Chorfrauen der Windesheimer Kongregation un den
Tertlaren- un!: Tertiarissengemeinschaften unterschiedliche Lebensformen, die der
historischen Einordnung un: der Selbstvergewisserung edurtten

Impens, Chronicon Bethleemiticum 12; (wie Anm. 1), fol. 265 ed. Van Engen,
Brabantine perspective (wie Anm.

Impens, Chronicon Bethleemiticum 12; (wie Anm. L fol. Ta Nam CÜU interea fausto
magnifico diuino fauore ene ceptis rebus succederet, vndique erigl, fundari multiplicarique 1S0a SUunft

cenobia. Augebatur cotidie In domino credentium YMMO deo serutentium multitudo vırorum

feminarum. lim NUMETO hreul paucissimı UNC professores huius nostrı instıitutı reformatortj
excreuerunt In gentem fortem et robustissiımam felicihus auctam SUCCeSSibus. Pauce idest CLO anıme In

archa noe fuere, quibus amen disseminate replete Sunt insule gentium. In huius nostre reforma-
f10N1S archa prımo paucı simul aderant patres, sed multiplicauit UL stellas celi altissiımus

agna est per locum natiıonem, UE sub hoc est celo, huius nostre laus reformation1s
gloria. Que enım prouincla, que C1IU1tas quod vel aruum opidulum, vbi HMON modo HU sed
ONNUMUAM plura Uuliusmodi vtrıusque sSunt monaster1a.

Johannes Casslan, Collatio 4, }/3, 1n Ders., Collationes ed Michael Petscheni1g,
Wiıen 1886; editio altera supplementis aucta GEr Gottfried Kreuz, Wiıen 2004 508{f.
Quamobrem rdo princıpium professionis nostrae quemadmodum uel nde descenderit, prımum
debetis qu1a NECCESSE est UNAMQUAMQUE 1a4m ad illum finem SUUM pertrahere
sectatorem, ad QUEM Aauctor LDS1US inuentorque peruenıt. Vgl uch Mauburnus, Venatorium wıe
Anm. 64), CaPp. }, fol. 4r/v‚ Impens, Chronicon Bethleemiticum (wie Anm. 1); E s fol. 31'
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Aus der Tatsache, dass der monastische ‚we1g der Devotio moderna seine OS1-
tion zwischen den dealen der devoten Frömmigkeitsbewegung un der Itehrwür-
igen Tradition des Ordo CANONICUS erst en musste, erklären sich die verschiede-
NEeIl onzepte des historischen Selbstverständnisses, die innerhalb der Windesheimer
Kongregation erarbeitet wurden. {DIie er. des Johannes Busch un: Johannes
Gielemans sind gleichermafßen VO  — dem Bemühen bestimmt, die eigene eiımat,
se1 ©$; dass sich €e1 den Heimatkonvent oder die Region der eigenen
Herkunft handelt, berhöhen un: idealisieren. So konstruiert Johannes Busch,
dem Kloster Windesheim un: dem Ausbreitungserfolg der Kongregatıon aufs engste
verbunden, ıne Gründungsgeschichte, in der den rsprung Windesheims
mittelbar auf die charismatische Gründergestalt der Devotio moderna, auf Geert
Grote, zurückführt. War gilt ihm die Windesheimer Kongregation als die edeu-
tendste devote Stiftung, gleichwohl verpflichtet alle Levoten auf das Idealbild
urkirchlicher Einheit, Vrc das Zusammenwirken der einzelnen Stände den
Fortbestand der Windesheimer Kongregation un dergdevoten Frömmıig-
keitsbewegung langfristig gesichert wlssen. Dieser Entwurf ist für den AUS$S Brabant
stammenden Chorherren Johannes Gielemans nicht nachvollziehbar: leitet aus der
VO  — dem Brabanter Kloster Groenendaal ausgehenden Erneuerung des Kanoniker-
ideals die Ursprünge des monastischen Zweiges der Devotio moderna her uSsSPe:
hend VOIN der Geschichte des Kanonikerinstituts ın seliner Gesamtheit, nımmt
Mauburnus 11UTE die Windesheimer Kongregation in den Blick, w1e s1e sich
Ende des Prozesses der Verbandswerdung präsentiert un! wI1e sS1e sich als etztes,
vVvollendetes Ruhmesblatt 1in die Geschichte des ordo CANONICUS einfü: Petrus Im-

PCNS, dessen Heimatkloster ebenfalls in Brabant liegt, hält dagegen die devoten
urzeln insbesondere für die Gründungsphase Windesheims weiterhin lebendig,
gleichwohl versteht deutlicher noch als Mauburnus die Windesheimer ongrega-
tion als iıne Reformbewegung des Ordo CANONICUS un ordnet S1e in dessen jahr-
hundertealte Geschichte eın SO konzipiert Impens der Schwelle VO Z

16. Jahrhunde eın Einzelinteressen überwindendes devotes Selbstverständ-
N1S, das Hrec seinen umfassenderen Ansatz geeignet ist, die Windesheimer Kon-
gregatiıon in iıne NeEeEUE eit begleiten.

Die besondere Anerkennung der Windesheimer Kongregation, die sich in diesen
erken widerspiegelt, ründet sich primär auf der ürdigung der praktischen
Vorzüge des Klosterverbandes auf seinen Einfluss, seine Autorität un: Stärke
Von den Sicherheit bietenden orzügen des Klosterverbandes profitierten alle, auch
die hemals 1m Kapitel VO  - Groenendaal organisierten Brabanter Klöster. Den
Höhepunkt des Wachstums des monastischen Zweiges der Devotio moderna enn-
zeichnet demnach eın beachtliches Selbstbewusstsein, dem Erfolg un Größe in der
Tat zusprechen.

Dabei die Anfänge der devoten Bewegung fern VO  - stolzer Selbstgewissheit.
Die Brüder un Schwestern pflegten War 1im gemeinsamen Leben ohne verpflich-
tende Gelübde die ursprüngliche Form der devoten Lebensweise. och sahen S1€e sich
chnell mıiıt Versuchen konfrontiert, die zuständigen kirchlichen Instanzen einem
Verbot ihrer neuartıgen Gemeinschaften veranlassen. Im amp die Aner-
kennung der devoten Lebensweise verfassten die Brüder VO gemeiınsamen Leben
ıne Fülle Verteidigungsschriften. Durch die Rückführung der vıta COMMUNLS auf
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die Urkirche Jegitimierten S1€e diese Lebensform, Ja sS1€ Urc die Berufung
auf Christus als Stifter entschlossen remder Kritik. Diese Lebensform, als medius
sStatus vivendi bezeichnet, eröffnete für S1e einen Weg Z Heil; der zwischen
Ordensgelübden und Welt keineswegs vermittelte, sondern selbstbewusst erklärte,
dass CSd, den Fährnissen der Welt entkommen, nicht erst der notvollen Stütze
des Ordenslebens bedürfe. Eın Leben secundum egulam sub sanctıs apostolis Const1i-
am sollte jenem, das In Ordensregeln Zuflucht suchte, iın der Heilswirksamkeit
nicht nachgeordnet se1InN.

Angesichts der erfolgreichen, aber noch angefeindeten Ausbreitung dieser Lebens-
form gründeten die Brüder VO gemeinsamen Leben ZU Schutz ihrer semireligio-
SCI1 Lebensform das Regularkanonikerkloster Windesheim. chnell gıngen die Wın-
desheimer Väter auf dieses Modell erfolgversprechender Kooperation eın und
krutierten 1mM egenzug ihren Nachwuchs aus den Brüderhäusern. DIie elbstge-
wissheit der dem sStatfus medius angehörenden Devoten, der eigentlichen eligi0
Christi folgen, reichte jedoch nicht aQuss, den Wechsel 711 vieler ihrer Mit-
glieder 1ın das kirchenrechtlich angesehenere, womöglich weiterhin heilswirksamere
Ordensleben verhindern.

Auf dem Höhepunkt der Ausbreitung der Windesheimer Kongregation iraten die
devoten urzeln immer mehr in den Hintergrund zugunsten eines eiIibstver-
ständnisses, das 1m Erfolg einer angesehenen Reformbewegung des ordo CANONICUS
gegründet WAar. Diese Selbstgewissheit, die zunächst für Attraktivität un Stärke einer
grofßen Kongregation stand, die ihre Herkunft AaUs$s der Gemeinschaft der Brüder In
eventer gering achten urTfte, wurde bald, MHTC Reformation un Kriegswirren,
einem apCI, der tatsächlichen Herkunftsgeschichte weniger verhafteten Selbstver-
ständnis: führte nicht mehr Wachstum, sicherte aber dennoch eın wechselvolles
Überleben der Klöster.

Abstract

Fundamental changes characterized religious ife ın the 14 an 1 5(h CenturYy; other era Sa the
CINCTSECNCE of INallYy L1CW orders, congregations and reform MOvements (Ine of those 15 the
Devotio moderna. The construction of specific historical self-awareness became of vital 1mpor-
ance the Modern devout: The brothers an sisters of the Common ife exemplified the devout
ideal In ıts original form, but because of their canonical status halfway between clergy an laity
they first of all needed ascertaın the legitimacy of their WaY of ife in apologetical treatıses. On
the other hand, the Canons anı Can oNeEeSsSCS regular of the Windesheim congregation WCIC

positioned halfway between the devout ideal anı the traditions of the rdo CANONICUS. Johannes
Busch, Johannes Gielemans, Johannes Mauburnus an Petrus Impens defined his position from
difterent perspectives in large-scale works dealing ith the history of the monasterI1es, the COIN-

gregation an the order.

(Übersetzung des Abstracts: Prof. Y Kees Schepers, Antwerpen.)
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'Ihe Councıil of Trent an Yın Culture
Documents 1ın the archive of the

Congregatio Concilii*
VO  - David d Avray an ulıa Walworth

One of the richest archives for the history of atholıc Christianı 15 also OlNle of the
MmMOst neglected.“ Ihe “Positiones” Fondo of the Congregatio Concilii contaıns huge
amounts of material of interest for social an religious history. Ihe Oongrega-
t1o0n of the Council Was set up implement the non-dogmatic decrees of the Council
of TIrent, and Was continue until 196 / when it Was transformed into the C‚on-
gregatio PTro Clericis.” Ihe establishment of the Congregation marked watershed in
the history of the atholıc Church’s law instead of eing integrated nto the Corpus
of Canon Law, an commented by Canonıists, the disciplinary decrees of the
Council of Irent WeICcC kept Category of their OW. an the interpretation of them
Was assigned the Congregation, effectively commıttee of cardinals.* The infra-
structure of the Congregation the administration an system of consultation
underpinning it clearly needs further investigation. In the “Positiones” Fondo

We would ike thank artın Davıes, eil Harrıs, JIony Grafton, ıll raye and especially
Benedetta Albani for their help

Pıetro („alazzas L’Archivio tOr1CO della Sacra Congregazıone del Concilio (Primi appuntı PCI
problema di riordinamento), 1 Ricerche di Storla Sociale Religiosa, NS 472 (1992), 7-24; and
Francis Blouin ä Vatıcan Archives. An inventory and guide the historical documents of the
Holy ee, New ork-Oxford 1998, P ED b A For practical the MOst useful guide 18 Vatıcan
Secret Archives. Collection Index and Related Description and Research Resources, Vatıcan City
2006,

Blouin, Vatıcan Archives kE fn 2); Z
Paolo Prodi, ote sulla genes1 del diritto nella C‘hiesa post-tridentina, 1n Legge Vangelo.

Discussione 1la legge fondamentale per la Chiesa, Brescıa 1972, 190—-223,; EeSD 198—- 199 SE
strumento che i} papato forma PeCIX esercitare il monopolio interpretativo revendicatoThe Council of Trent and Print Culture:  Documents in the archive of the  Congregatio Concilii”  von David d’Avray and Julia Walworth  One of the richest archives for the history of Catholic Christianity is also one of the  most neglected.” The “Positiones” Fondo of the Congregatio Concilii contains huge  amounts of material of great interest for social and religious history. The Congrega-  tion of the Council was set up to implement the non-dogmatic decrees of the Council  of Trent, and was to continue until 1967 when it was transformed into the Con-  gregatio pro Clericis.” The establishment of the Congregation marked a watershed in  the history of the Catholic Church’s law: instead of being integrated into the Corpus  of Canon Law, and commented on by Canonists, the disciplinary decrees of the  Council of Trent were kept as a category of their own, and the interpretation of them  was assigned to the Congregation, effectively a committee of cardinals.* The infra-  structure of the Congregation - the administration and system of consultation  underpinning it — clearly needs further investigation. In the “Positiones” Fondo  ! We would like to thank Martin Davies, Neil Harris, Tony Grafton, Jill Kraye and especially  Benedetta Albani for their help.  ? Pietro Caiazza, L’Archivio Storico della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per un  problema di riordinamento), in: Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, NS42 (1992), 7-24; and  Francis X. Blouin et al., Vatican Archives. An inventory and guide to the historical documents of the  Holy See, New York-Oxford 1998, 21-27. For practical purposes the most useful guide is Vatican  Secret Archives. Collection Index and Related Description and Research Resources, Vatican City  2006, 28.  ? Blouin, Vatican Archives (cf. fn. 2), 21-22.  * Paolo Prodi, Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina, in: Legge e Vangelo.  Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa, Brescia 1972, 190-223, esp.198-199 “Lo  strumento che il papato forma per esercitare il monopolio interpretativo revendicato ... € ... ‘Sacra  Congregatio Concilii Tridentini Interpretum’: le interpretazioni della Congregazione manifestate non  come legislazione generale ma come sentenze emesse di volta in volta sui singoli casi con suprema  autoritä giurisdizionale rapprasentano la base del nuovo diritto pontificio dei secoli dell’eta mod-  erna”, at 198-199, My impression from this paper is that Prodi had not worked on the actual archival  fondi of the Congregazione del Concilio. The silence about the Positiones fondo of W. Henkel in his  very useful paper on another section of the Congregation’s archive, where he refers to other  important fondi, is symptomatic of the oblivion in which the Positiones were so long shrouded.  See Willi Henkel, Das Inventar des ‘Fondo Concili’ im Archiv der Konzilskongregation, in: AHC 15  (1983), 430-451.The Council of Trent and Print Culture:  Documents in the archive of the  Congregatio Concilii”  von David d’Avray and Julia Walworth  One of the richest archives for the history of Catholic Christianity is also one of the  most neglected.” The “Positiones” Fondo of the Congregatio Concilii contains huge  amounts of material of great interest for social and religious history. The Congrega-  tion of the Council was set up to implement the non-dogmatic decrees of the Council  of Trent, and was to continue until 1967 when it was transformed into the Con-  gregatio pro Clericis.” The establishment of the Congregation marked a watershed in  the history of the Catholic Church’s law: instead of being integrated into the Corpus  of Canon Law, and commented on by Canonists, the disciplinary decrees of the  Council of Trent were kept as a category of their own, and the interpretation of them  was assigned to the Congregation, effectively a committee of cardinals.* The infra-  structure of the Congregation - the administration and system of consultation  underpinning it — clearly needs further investigation. In the “Positiones” Fondo  ! We would like to thank Martin Davies, Neil Harris, Tony Grafton, Jill Kraye and especially  Benedetta Albani for their help.  ? Pietro Caiazza, L’Archivio Storico della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per un  problema di riordinamento), in: Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, NS42 (1992), 7-24; and  Francis X. Blouin et al., Vatican Archives. An inventory and guide to the historical documents of the  Holy See, New York-Oxford 1998, 21-27. For practical purposes the most useful guide is Vatican  Secret Archives. Collection Index and Related Description and Research Resources, Vatican City  2006, 28.  ? Blouin, Vatican Archives (cf. fn. 2), 21-22.  * Paolo Prodi, Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina, in: Legge e Vangelo.  Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa, Brescia 1972, 190-223, esp.198-199 “Lo  strumento che il papato forma per esercitare il monopolio interpretativo revendicato ... € ... ‘Sacra  Congregatio Concilii Tridentini Interpretum’: le interpretazioni della Congregazione manifestate non  come legislazione generale ma come sentenze emesse di volta in volta sui singoli casi con suprema  autoritä giurisdizionale rapprasentano la base del nuovo diritto pontificio dei secoli dell’eta mod-  erna”, at 198-199, My impression from this paper is that Prodi had not worked on the actual archival  fondi of the Congregazione del Concilio. The silence about the Positiones fondo of W. Henkel in his  very useful paper on another section of the Congregation’s archive, where he refers to other  important fondi, is symptomatic of the oblivion in which the Positiones were so long shrouded.  See Willi Henkel, Das Inventar des ‘Fondo Concili’ im Archiv der Konzilskongregation, in: AHC 15  (1983), 430-451.‘Sacra
Congregatio Concilii Tridentini Interpretum ': le interpretazioni della Congregazione manifestate NO

legislazione generale COMME sentenze eINECSSC di volta in volta SUu1 singoli cCası CO  ; SUPTEMA
autoriıta giurisdizionale rapprasentano la ase del diritto pontificio dei secolij dell’etä mod-
erna:, at 198—-199 MyYy impression from this 1S that Prodi had NOTt worked the actual archival
fondi of the Congregazione del Concilio. The silence about the Posıtiones fondo of Henkel 1n his
verYy useful ON another section of the Congregation s archive, where he refers other
important fondi, 15 symptomatiıc of the oblivion ın which the Positiones WeIc long shrouded.
See W illi Henkel, Das Inventar des ‘Fondo Concili 1 Archiv der Konzilskongregation, 1: AHC 15
(1983), 430—-451



190 Davıd Avray and Julia Walworth

ON finds free an wide LaNnslnıs theologica. 38(0)8| ega. an practical discus-
S1O11 of the myria: difhcult that extensıive legislation almost inevitably produces
Its rem1 Was apparently wide enough al the beginning of 1Ts history OW 1T
consider business plan for setting Vatıcan ress, document 4C has much
eres for Counter Reformation Church history, for the Hıstory of the Book an:
for the connection between the [WO themes

TIhe authorities of the atholıc Church WeTiC slower than the Protestant Reformers
tOo mobilize theo of the Initially the PaDaCcY attitude Wäas Cautious and
atıve That rapidly had change There Was period of eXperımentatıon an:
flux From 1539 aradına Cervinı led attempt publishing ecclesiastical anı
SOI other works, primarily the printer Anton10o0 D: who Was appointed
printer the Apostolic Camera_ It Was unsuccessful ultimately for want of PTrODEr
financing.“ Was established ı 1556 at the Jesuit ollegio Romano, but it did
nNOot al  3 meet the eed for market scholarly religious works ? Pıus tried
make adequate avaijlable for 1 He arranged for Paolo
Manuz1o (son of the famous OmMme ome 1561 direct
produce, ONg other OOKS, the publications an! editions required Dy the Council
of TIrent This venture got oftf g00d but finance Was problem, an: 1563

1 papato S1 era illuso mdi contenere libri dei nOovalorı alimentando ul  «6
discreta produzione libraria, fosse C552 di contenuto liturgico, biblico, dottrinale, patrıst1cCo EeVO-
zionale Ma creduto principalmente di sconfftere oli stampator1, gli autorı librai
antıromanı CO  - peCne spirituali PECUMILATNIE, inquisitoriali restrz10n1ı carcerarie” CF
luseppe Finocchiaro, Cesare Baron10 la tipografia dell’oratorio Impresa ideologia, Florence
2005 Dominique Julia, Reading and the Counter Reformation, Guglielmo Cavallo anı Roger
Chartier Hıstory of Reading the West Cambridge 1999 238 268 at 238 239 See also
Paul Grendler, TIhe Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540 1605 reprinted 4A5 number

his Culture and Censorship Late Renaissance Italy and France, London 1981 For
Venice, sharp contras ith the backwardness of Rome this regard SC Iso his Ciritics of the
Italian World 1330 1560 (SF nton Francesco Donıi,; Nicolö Franco and Ortens1io ando, Madison
1969

<CDifatto soltanto alla fine del Concıilio de Trento la Chiesa OIN1INC1ava comprendere che pCI
sconfiggere l’eresia, infıltrata anche Italia, L’onere di metodi strumentı
Per contenere l’onda doveva necessarıamente respondere agli Opposıtorı1ı replicando
pCI alla contestata potesta [OINAaNa ed opponendo i] CcIO al falso PCI fare questo 61

IMPERNAVi P kamssmnf ondare ul  — attı tipografica gestita SO la Proprı1a diretta responsabilitä,
4S See Finocchiaro, Cesare Baron10 (cf. fn 5), 1 Julia, Reading, 241 C fn
”/ Blado printed bulls, briefs and other ofhcial papal documents. He died i 1567, and the business

Was continued by his widow anı heirs until 1593 Francesco Barberi,; Paolo anuz10 la Stamperia
del Popolo Romano T CO  - documenti inediti, Rome 1942, brief SUMMAAaTY of the
actıvıty of the printing house of Blado an heirs 15 provided, with further references Fernanda
Ascarelli/Marco enato, La Tipografia del '500 ı talia, Florence 1989, 100— 101

CC
Barberi,; Paolo anuz1ıo0 (cf. fn I A

cs55a Ithe 116 press] l ideatore fondatore, Ignazio di Loyola, assegnato un
caritatevole pedagogica (libri POCO PTCZZO PCI 110 abbienti, purgaftı peCI gi0vani) tale
Carattere popolare mantenne fina alla SU:  Q estinzıione nel 1615 nNONOstante suggerımen(tı del Can1s1o,
che avrebbe voluto imprimerle indirizzo P1IU elevato, C  - la pubblicazione di qualche raro_.
See Barberi, Paolo anuzio (cf fn

(G1an Ludovico Masetti Zannini,; Stampatori librai Roma nella seconda meta del Cinque-
cento Documenti inediti, Rome 1980 170
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the Pope ave entrusted the task of providing publishing house the
people of ome collectivity. From 1564 Manuzıo 1all the sometimes

unecas Y collaborative arrangement with the olo Romano” 11 Manuzı1o did nNOoTt last

long; in addition the financial problems, he INdaYy ave been disappointed that the

plans Frevıise the Vulgate an! other presti1g10us projects did not materialize, his
health Was bad, anı he missed Venice anı his amily. He educed his ommıtments
and then abandoned his task anı privileges the olo Romano , 1n 1570

This 15 the context of (Glovannı Carga s proposal set really maJor religious
at ome arga (c.1520-c.1600) Was second rank curial administrator in

Counter-Reformation Rome He acquired SOIMMEC benefices anı SOTILIC powe
patrons: notably Cardinal arlo Carafa, an! arlo Borromeo. Tolomeo Galli, head
of the papal Segreter1a, chose arga assıstant ın 1560 Galli's replacement and CYC
problems ead him g1ve his post an travel around Italy in search of GUFre,

without SUCCECSS He S short period ın Milan with his old patron arlo
Borromeo, but returned ome After 1572 en his patron resumed the
directorship of the Segreteria he Was trusted consultant. detailed description,
with proposals for improvemen(ts, of the Segretaria, wriıtten Dy arga 1n 15/4 shows
that he Was free with his advice other mattiers also). *

Carga’s curriculum vitae elps understand why his plan for printing Was taken
seriously by the Congregation of the Council Hıs O W maın memorandum has been
printed in full Dy Baumgarten1 ? (as document addressed ardına Lomellini) an
analysed also by Höpfl.”° As Carga's memorandum 15 the basıis for the submission by

11 asett1! Zannınl, Stampator1 (cf. fn 10), 170 “Nel novembre magıstrı capitolani,
sollecitati prendersi il Carıco dell‘ impresa lo accettararono, DUL cosclientı dell’onere ımposto al
Popolo TOINAaNO ' (il aprile P10 ONO la stamperla Paolo anuz10o che la
retrocesse Popolo romanoQ, 110  - contrastı CIrca la revisione dei conti. maggı10 1566 furono
firmati capitoli pCI la conduzione dell’impresa.' Ihe fundamental study of Paolo anuz10 and his
Roman publishing venture remaıns Barberi,; Paolo anuz10 (cf. fn DasSsim; but further information
gleaned through recently edited documents 1S found in George Fletcher, Paulus Manutius In
Aedibus Populi Romanı. Ihe ampaıgn for Rome, Florence 1998; an Martın LOWwTY, Facıng the
Responsibility of Paulus Manutilus, Los Angeles 1995 See also Julia, Reading CSn fn. 5} 245:; Paul
Marıa Baumgarten, Die Vulgata i1xtına VO.  - 1590 und ihre Einführungsbulle. Aktenstücke un
Untersuchungen, Münster 1. W. 1L911,; Edvige Barletta ed.) La Stamper1a Romana di Paulo
anuz1lo0 dal 1561 al 19563; 1n Aspett1 della Riforma Cattolica del Concilio di Irento. Oostra
Ocumentaria, Rome 1964, 126136

12 Masett1i Zanninl, StampatorI (cf. fn 10), 170-171; LOWwWTY, Facıng the Responsibility, (cf. fn 11),
62-63

TIhe SUMINALYy of Carga's ife that ollows 15 derived from the article by Marıa Cruclanı
Troncarelli, arga, Gilovannı, 1: Dizionarıo Biografico degli Italiani (1977) 86-—-88

Informatione de segretar1o et secreter1a di nOsSstro sıgnore et di gli ofhtii che da quella
dependono del Ser. (s10vannı arga. 1574 Printed Appendix 11 ın Hugo Laemmer, Monumenta
Vaticana Hıstoriam Ecclessiasticam saeculi XI illustrantia, Freiburg i.Br. 1861, 457-468, citing BAV
Cod. Urb. 859 fol 72 ft Cod. Urb. 854, fol 79ff.

(s10vanna arga, opra modo facile, et SICUTO, di essequıre ın Roma, grauart la Camera,
Decreto della Quarta Sessione del Concilio di TIrento edited Beilage aumgarten, DiIie

Vulgata Sixtina (cf. fn. F 141750 We ave based OUr SUMIMALY of Carga’'s memorandum
aumgarten s precis and edition; his edition of Carga’'s text has een compared with the coples In the
Positiones.

Hildebrand Höpfl, eıträge ZUr Geschichte der ixto-Klementinischen Vulgata, ach SC-
druckten un! ungedruckten Quellen, Freiburg Br. 1913, 58, FI671E18
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the printers anı reveals much about al least ON possible WaY iın 1C mig
be incorporated into the papa. administration, it 15 elpful summarıze it ere

Carga's proposa. eals with: the editing of authoritative XES: the establishment of
Vatican Press; an the preservatıon and dissemination of approve From the

Outset arga reminds his reader that the ole operatıon 31l not be financial
burden the church and INaYy Vecn produce income, demonstrating perhaps his
familiarity with the financial problems of the Manuzıio enterprise Just OVer ten
earlier.

Editing
Ihe memorandum refers the requirement of the Councıil of Irent for the
production anı diftusion of the an other sacred 00 the highest scholarlystandards. ” After introduction in IC arga makes the dsSe for his inıtlatıve bDy
cıtıng the high incidence of printing CIIOIS iın such key "XTS reprinted editions of
the 1564 ecrees of the Council of Trent, © he that scholars be brought
together edit team. HeS that INany of the best people for this
scholarly un  e  Ng will already be oun: in Rome, either ONg the Varlous
Cardinals and others officially attached the papa. COUr' on the INanYy
scholars from foreign countries who naturally gravitate ome (Something of
the SOTrT actually appene with the editors of the Corpus Iuris Canonici 1C Was ın

around this time)19
As for remuneratıon of. the COrrectiors IC arga points mechanisms already In

uUuse In the papa. administration for remuneratiıng ofhcials working for other ofhces
such the Penitentiary, Chancery, (Camera ota.

Establishment an organısatıon of Vatıcan Press

TIhe greater part of the memorandum guidelines for the operation an
administration of Vatican arga adds weight this suggestion by cıtıng the

taken in this direction by Paul (1555-1559) who issued the first Index of
prohibited 00 an who had been involved with the emendation of the Breviary
and Missal. Skilled printers ould be attracted to OoOme by the incentive of working
without repeatedly having seek the approva. of the Inquisıtion an (0181 author-
ıtles. Ihey WOU. also be producing [0716) for 16 there Was guaranteed market.
arga refers the papal inıtiative that brought Paolo Manuzio Rome, anı

Council of rent, Fourth SeSSION, Decretum de C anonicis Scripturis, IN Conciliorum Qecu-
men1corum Decreta, ed Josephus [Giuseppe] Alberigo et al;; Bologna 4073 664-665

Manuzio’s folio editions were carefully corrected, but the text Was rapidly taken and
reprinted elsewhere throughout urope. See Barberi,; Paolo anuz1lo (cf. fn. 131—-132; anı LOWTY,
Facıng the Responsibility (cf. fn. 1, dn

See arga, Oopra modo facile, 1n aumgarten, Die Vulgata S1ixtina (cf. fn 1A3 146 On the
membership of the Correctores Romanı SCC Mary Sommar, TIhe Correctores Romanı. Gratian’s
Decretum and the Counter-Reformation Humanists, Zürich et al. 2009, passım but the scholars
involved, especially 142}
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observes that the printers of the Populo Romano aT present aTre nNOot skilled enough for
the of work required Dy papa. arga draws number of analogies
between the tasks of the printers of the proposed and other functions in the

papal administratıion, 199(0)8° amıiliar him an perhaps also his readers, for
example: the work of CopyIısts, registrars, anı notarıes TIhe detailed analogies COIN-

clude tellingly with the printers obligation not print anything that difters in any
WdY from their exemplum. AnYy printer oun: guilty of such mistakes ould be
subject the Samne punishments alse colıners.

arga lists four regulations for the administration of printers: SUTI11S5 collected
hrough fines ll be distributed with half going the Fisc, 0)81° quarter the AaCCUser

and OINlC quarter the eaders guild; ONeEe 15 lowed print without revisers,
cCorrectiors masters regentSs; all previous privileges relating to printing must be
lifted, they had led only abuse:“* an! 1n future there ould ex1ist only OILlIC

“privilege : the reedom of any printer in anıy atholıc Country print anıy book with
the sole condition eing that they WeICc make changes of anı y kind the Roman
edition of the work. (Carga envısages that the printers will submit the foregoing
conditions, an that in return theyll produce set of “capitoli” f their OW: Ihe last

regulations WOU have ffected the printing ndustry whole, effecting dramatic
changes ın current practice had they been implemented, Since privileges, hile
restrictive, also protected printer's financial investment in gıven work.)  21

Disseminatıion of oman 'approved CX

Ihe single “privilege” PFresuppOSCS that printers anywhere would ave ACcCCCS$S5 the
Roman editions models, and arga outlines the following S in this PTrOCCSS.

Before ıts distribution, the first edition of allıy text issued by the Vatıcan must
be authorised Dy the Cardinal-Vicar, the Magıster Sacrı Palatıi other CrSON put
in charge of printing ın order confirm that the edition has been officially
authenticated. arga ONCE agalın draws specific parallels with existing practices
of authentication iın the atary, the Chancery, etc

arga adds, allusively and rather obscurely: “Bt NO  I3 il medesimo esscCTC Vivandiero el

Contrabandiero, Conduttiero et Venturiero, Notarıo et Copista. arga, Oopra modo facile, 388

aumgarten, DIe Vulgata S1ixtina (cf. n 11), 146
21 On papal privileges for printers SCC Christopher Witcombe, Copyright ıIn the Renaıi1s-

Prints and the Privilegio in sixteenth-century Venice and Rome, Leiden al 2004, 423 Since,
1n Carga s tıme, printers might ave had apply for several privileges (e. - local and papal), the right

e-print an y Roman edition, although restricting them tO particular authorized editions, would
ave theoretically made things much easier for printers.

22 Ihe reference the aster of the Sacred Palace reflects current practice. 'Ihe Bull of Leo A,
uper impressione lKbrorum of 15 May 1515 (subsequent the tenth sess1ion of the Fifth Lateran
Council) states fines an punishment for those who print alıy books without the approval of the
Cardinal Vicar and the aster of the Sacred Palace (Magister Sacrı Palatii Apostolici). Books would
be burnt anı the printer fined. See Witcombe, Copyright (et: fn 213 574 Baumgarten s SUMIMMALY
oes nOot include Carga's cıtatıon of analogous practices, although they provide useful context for
understanding Carga's thinking and/or his assumptions about analogies that would make his
proposals relating printing understandable his readers.
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Documentatiıon of ach of the editing an! publishing PTOCCS should be
deposited in the Vatıcan Library and the “Secret Archive
All authenticated Roman first editions aTre be sent all princes, bishops and
inquisıtors, Just coples of papa. bulls AdIiIe sent OUu  —
TIhese Master coples are be kept carefully in public place that aNVONC Caln

eCc the text

AnYy printer who wants re-print these eX’ must uUSse the Roman edition ASs

MO an must COIMMNDAIC their edition with the Roman edition, but they Can

reprint AT will without seeking anı y special privilege.
Re-printers mMust g1ve (cautione) the 0Ca authorities not make
ally changes of anı y kind from the master CODY (it 15 NOot clear whether this mig be
interpreted involving the ayment of fee)
Re-printers should let themselves be provided, at their OW: CXDENSC, Dy the
ordinary (i the bishop) the iInquisıtor with “Ravisori et Corettori”
Ihe authentic coplıes of the reprints should also be kept in public place
(presumabily for the consultation that arga mentions towards the en: of his
proposal), an in eneral re-printers must make CVCILIY effort duplicate the style
of the Roman edition closely they Call

There ollows Passasc which Ursc publication of decree permitting
an yON«C make observations the editions the nearest inquıisıtor, bishop,
un1ıversity FeCTOTF; the Deputati" ıIn charge of the 283 ome. Good pomts
should be taken Oar an registers of the suggest1ons cshould be kept, with VIEeW

FrevieWw of the editions by future eneral council, IC COU. decide take
account of the improvements Dy putting them In appendix but NnOot Dy simply
replacing the original edition)24

Towards the end of the businesslike part of his memorandum arga addresses the
possible objection that the propose Vatıcan Press WOU. create MONOPDOLY Dy
explaining that unlike monopolies that SCTVE the interest of individual OUuPp,
his organızatıon of printing would SETVO the honour of God an pastoral>
1ıle carryıng Out iımportant decree of the Council of Trent No ONe WOU. be
prohibited from printing the Roman eXTISs, and merchants WOU. CarrYy them all OVer

Che S1 havessero da tenere buona custodia iın libraria Vaticana, COME ın Archivio Sacro
emorIla, codici antichi, CO quali OCCOTrTESSE far collatione oli stampatı, quali

apParecsscIo le Correttionli, et similmente corretti dati alla Stampa, et 11CO copla delli tampatı, COINE
fanno ı Notarı, gli Archivisti Registratori. See ‚arga, opra modo facile, 1n aumgarten, Die
Vulgata Sixtina (cf. fn. 119 147

bisognarebbe decretare che ad OfNUNO fusse libero lecito denuntiare al p1u propinquo
Inquisıtore, Ordinario Rettore di Universita, 1i eputatı le Stampe 1n Roma quello,
che leggendo, scontrando annotasse degno di consideratione. Dando insieme un ’ ordine generale,
che S1 rI1CONOSCEesSser»o le atiche, 1 tenesse CONTO di chi 1ın C1' valesse, che le annotatıonı S1 tenessero
registrate, ben custodite, et m} debito S1 riferisse ad Concilio universale, i] quale
havesse da giudicare probanda, improbanda, et risolvere, COIMNE rinovare, guastare le prime
Stampe, S1 potesse fare un appendice de scontrI1, et meglioramenti, che di m ın m s1
facessero_” See arga, opra modo acile, 1n Baumgarten, Die Vulgata Sixtina (cf£. fn 11), 14/-148
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Christendom (Christianita an the NEW Christendom of the Indies. In fact; he
adds, with corrected CX available, Vell heretics WONL: want SCC the corrections
and mig be encouraged return the church.“?

TIhe submission Dy the printers

What Baumgarten, Höpfl an INOTIC recent Italian historians of printing In ome did
not know Was that Carga s memorandum found ıts WaY into the Posıtiones on  0 of
the Congregatio Concilii. Ihe rationale for this 15 simple the Council of TIrent's
Fourth Session had published decree the Canonical Scriptures that included
statements about the eed for accurate published editions.“  6 The of Carga s
proposal an accompanyıng documentatıon In this on Sug! that his idea
received consideration al the highest eve In fact his memorandum 15 88| at least
[WO huste of the ON  0 Posıtiones fols an! Posıtiones 2’ fols A all
references diIicC the foliation)27

arts of the dossier weTe left unedited. In ASV ONQT. Concilio. Posıtiones 1) the
memorandum by arga 1C has been printed, 15 preceded Dy others making
the Salllıc asc Ihe first 15 1n Italian:

ncıpıt: “Ordinando i} Concilio di Irento, Sessione LIV®* De editione, et usu

librorum, U+t Scriptura, potissiımum VeIQO ve{us, et gata editio qUaM i1nNenN-

datissime imprimatur.
Et NO havendo ancOIdAd hauto effetto i} decreto; Et crescendo utavıa gli errorı dele

stampe, in quelle OS«C aNncCcOIaA ASV, Congr. Concil., Positiones E fol

xplicit: S la D' NO  - Vquando buona; 61 fä ın tratto; et NO  - PUO
stare ot10sa; et DUI desiderabile che CF  — la SUPTeMA auttoritäa di Signore chi solo
OCCAa, et che solo PUO pPeCI vıa acile, et SICUTFra, essegulsse il decreto importantissımo
del Concilio, Ut Scriptura qUaI emendatissime imprimatur,
ASV, ONBT. Concil., Posıtiones 1, fol 12

lhere ollows Latın memorandum:
Incipit: Deliberandum de e et consultandum, quod In sSessioOne quarta sacrosancta
Tridentina synodus decrevit, ut licentia coherceatur Impressorum, qulı femere, ' SINe
modo SACTde Scripturae libros, et illis annotatıiones, et expositiones quorumlibet

We ave not summarized Carga s lengthy closing remarks, for which SCC, Oopra modo facile,
1n: aumgarten, DIie Vulgata Sixtina Cc£ fn 113 149-150 Hıs argumen about improved an
corrected attractıng heretics tO return tOo the faith 15 the kind of idea that arga might have

acquired working ın the circle of Borromeo.
Hubert Jedin, Geschichte des Konzils VOIl Trient, 11 DIie erste Irienter Tagungsperiode 545/47,

Freiburg l. Br. 195/,; 76-—-77, 7982
If scholars arga wrote his plece ın 1576, it 15 not CasY explain why they are found

ın the buste corresponding Positiones and 2, which should correspond, ONne ould imagıne,
ith the first *[WO of the Congregation, 4-6 SCC Calazza, L’Archivio ‚tOr1CO tet. fn. 2
This 15 problem still be resolved, an indication of how little know about the fondo. 15
conceivable that further investigation may also bring light ther coples 1ın later hbuste of the fondo.
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indifferenter imprimunt‘ et ut posthac VeLius et vulgata latina editio GU AF emenda-
tissıme iımprimatur ASNA, mediocrique prudentia CÜU De1i honor, IUumM
anımarum salus huc VOCAaL, GU ÜE U1sSque optıma potest, utı dicat2
ASV, Ongr. Concıil., Positiones F fol
xplicit: CÜU MAXIMO emolumento; et gloria, siquidem cedet ad dei honorem, et
sanctıssımı1 Domuiniı Nostriı bonam e1 famam, errores SUCTÄdE scr1p-
[urae er1PuU1SSE, qUAPN incorruptam, et constantem sanıctiae Matrıs ecclesiae manibus

pıetate populus accıpie christianus.
ASV,; ONgT. Concil., Posıtiones 1) fol. 1 ıV

From the angle of the present ınvestigation into the interaction between the
Congregatio Concilhi an the printing ndustry focus here another unpub-
lished ectlion, texts claims give the po1ın of VIEW of SOIMMNE printers who
supported Carga's proposal.

No (8188 arga had arge hand in the drafting of the document, but discussion
with real printers almost certainly lies behind iıt. It 1S SOrTt ofbusiness plan, laying Out
what they had to offer an: what they WOU. CEXPeECL in concrete terms In SUMMATFY
WI references {O the divisions employed in the edition that 15 appended)

At the pope's iInvıtation printers WOU. OmMe ome do the edition of the
Vulgate an anything else assigned them, 1ın an y Janguage A.1) Ihey WOU. reach

agreement satisfactory tOo the PODC with the Popolo Romano” (A.2) Ihe back-
ground this strange-sounding clause Was that the of the Popolo Romano
enjoyed all the privileges that had been ranted Paulo Manuzio.°

The printers WOULU. be answerable the Deputati put In charge of them, an
ubject the penalties aid OWN by the Council of Irent A.3) Zhis presumably
refers the PrOovIS10Ns about printers in the “Decretum de Editione et Usu Sacrorum

31Librorum relating {O uncontrolled annotatıon, bad qu  4 eic. They WOU.
pPaY those who weeded mistakes TOmM the eXTis they WerTe go1ing tO prıin at honest
rate, they WOU. those who corrected the proofs A.4) TIhe Deputatı WOU be
shown amples of the they WeIC going use and they ould nNot subsequently
UuSse different kind of (A5) This addresses the VC real COMNCETN about printers
usıng POOTF quality in order SaVve ONCY. Where typefaces wWere concerned
they WOU. follow the best models (A.6) Orthography ould be for the Deputati
determine A:Z) an: the latter WOU. have general oversight an authority (under the
pope OVeTr all practicalities, from title deposit in the Vatıcan Library A.8)

NSee Council of rent, Fourth Session, Decretum de Canonicis Scripturis (cf. fn 17), 664 —665
(abridged quotation).

allust, Sallusti Crispi Epistulae ad Caesarem Senem de Re Publica, K 1n AppendixSallustiana ascC. Epistulae ad Caesarem, ed. Alfons Kurfess Leipzig 1962, vol the
quotation 15 adapted).

aumgarten, Die Vulgata ixtina Car fn LE In the even the 1582 ‚OTPUS IUTIS CANONICI
appeared under the imprint of the Popolo Romano

31 See Jedin, Geschichte (L fn. 26)
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Next omMe SOINEC PrOVIS1ONS FE remind of the overall objective of making
rthodox books easily avaijlable possible. Prices AT be lower than those of
other printers A.9) Presumably this Was NnOTt ın order drive the latter Out of
busiıness but make their products affordable (though this mig ave ftected the
profitability of the press) 'Ihe ext clause specifies that all Catholics should ave the

rig, print reprint 00 published Dy the papa. publishing house, provide: they
WeIC bound Dy the Salillec rules the latter From ONeE pomint of VIEeW this clause
15 clear. Ihe pPOPC WOU. prevent princes, bishops an inquisıtors interfering with the
iffusion of the 00 What 15 not clear 15 how these reprints would er
economically from “pirated” editions, at least from the po1n of VIeW of printers in
ome Would such editions be in where the papal printers could not easily
distribute their O W products anywayf Were eCconOMmI1C considerations secondary
the a1ım of spreading religi0us truth? It 1S unclear, but the likelihood 1S that the papa.
publishers ould recelive SOMME kind of re-publication fee, such the ru  an Dy
Paolo Manuzı1o an the Popolo Romano arranged with Florentine merchant for
rights of reproduction.”“

Ihe best printers of Germany, France an Italy WOU.: be nduced OmMMMe ome

Join the team They would not be organised ike modern business:
arrangements aTre Propose: for setting “colleges” of “(ireater Printers”
of whom must always be from North of the Alps); this collegiate WOU.
obviously be in charge of the day day runnıng of the Press imilarly, there
WOU. be college of “Minor Printers”, who WO. do the physica. printing work

'This 15 remıinıscent of the papal cribal colleges, whose workings werTe uncovered
in classic study by Brigide Schwarz;” an! of curial colleges generally.”“ They WeIcCc

INOTE ike guilds than bureaucracles. I1 wo features INay be singled OUu  —— Firstly, the
“Greater Printers” Jlected their OW] boss: he Was not appointed Dy the deputies.
Secondly, the work WOU.: be “rationed” OI the “Minor Printers”, it Was in the
papal cribal colleges in the period tudied Dy chwarz. It likely that they WeIC

be paid Dy the plece, with alilc taken distribute work, an thus income, evenly.””
ECESSATY conditions for admission into either college WOU. be skill in the art of
printing, profession ofal anı promıise observe the “Capitoli”

viously the printing business at Oome would expand rather than AIl
the existing printing PICSSC in Oome ould be activated kept working LIECW

PICSSCS WOU. be introduced needed Ihe L1CW would work together
harmoniously with existing printing enterprises in the papa. “especi  y In

32 ella medesima edizione lof the breviary] il Popolo anuz1o vendettero L al mercante
fi1orentino Carlo Del Nero diritti di riproduzione per 1i Regn1, Provıncıe luoghi di SpagnaCouncil of Trent and Print Culture: documents in the archive of the Congregatio Concilii 197  Next come some provisions which remind us of the overall objective of making  orthodox books as easily available as possible. Prices are to be lower than those of  other printers (A.9). Presumably this was not in order to drive the latter out of  business but to make their products affordable (though this might have affected the  profitability of the press). The next clause specifies that all Catholics should have the  right to print or reprint books published by the papal publishing house, provided they  were bound by the same rules as the latter (A.10). From one point of view this clause  is clear. The pope would prevent princes, bishops and inquisitors interfering with the  diffusion of the books. What is not so clear is how these reprints would differ  economically from “pirated” editions, at least from the point of view of printers in  Rome. Would such editions be in areas where the papal printers could not easily  distribute their own products anyway? Were economic considerations secondary to  the aim of spreading religious truth? It is unclear, but the likelihood is that the papal  publishers would receive some kind of re-publication fee, such as the press run by  Paolo Manuzio and the Popolo Romano arranged with a Florentine merchant for  rights of reproduction.”“  The best printers of Germany, France and Italy would be induced to come to Rome  to join the team (A.11). They would not be organised like a modern business:  arrangements are proposed for setting up “colleges” of 12 “Greater Printers” (half  of whom must always be from North of the Alps); this collegiate group would  obviously be in charge of the day to day running of the Press (A.12). Similarly, there  would be a college of “Minor Printers”, who would do the physical printing work  (A3B3):  This is reminiscent of the papal scribal colleges, whose workings were uncovered  in a Classic study by Brigide Schwarz,”” and of curial colleges generally.”* They were  more like guilds than bureaucracies. Two features may be singled out. Firstly, the  “Greater Printers” elected their own boss: he was not appointed by the deputies.  Secondly, the work would be “rationed” among the “Minor Printers”, as it was in the  papal scribal colleges in the period studied by Schwarz. It seems likely that they were  to be paid by the piece, with care taken to distribute work, and thus income, evenly.””  Necessary conditions for admission into either college would be skill in the art of  printing, a profession of faith, and a promise observe the “Capitoli” (A.14).  Obviously the printing business at Rome would expand rather than contract. All  the existing printing presses in Rome would be activated or kept working (A.15), new  presses would be introduced as needed (A.16). The new press would work together  harmoniously with existing printing enterprises in the papal state, “especially in  32 RE  Della medesima edizione [of the breviary] il Popolo e Manuzio vendettero [...] al mercante  fiorentino Carlo Del Nero i diritti di riproduzione ‘per tutti li Regni, Provincie e luoghi di Spagna ... 0  in qualunqu altra parte delle Indie’. Tale concessione, della durata di cinque anni, impegnava il Del  Nero (migliore offerente) a versare al Popolo Romano scudi 1750 in oro, di cui 1000 subito, e il resto  entro un anno_ Barberi, Paolo Manuzio (cf. fn. 7), 76.  ® Brigide Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur  Mitte des 15. Jahrhunderts, Tübingen 1972.  * Thomas Frenz and Sergio Pagano, I Documenti Pontifici nel Medioevo e nell’Eta Moderna,  Cittä del Vaticano 1998, 68-69.  &e Baumgarten, Die Vulgata Sixtina (cf. fn. 11), 4.ın qualungu altra delle Indie’. Tale cConcessi1one, della durata di CIinque annı, impegnava il Del
Nero (migliore offerente) VEISaIC al Popolo Romano scudi 1750 in EO; di CUul 1000 subito, resto
entro annoO. Barberi, Paolo anuz1lo0 (cf. fn 7:

33 Brigide Schwarz, Die Urganısatıon kurialer Schreiberkollegien VO  j ihrer Entstehung bis ZUT!T

des 15 Jahrhunderts, Tübingen 1972
Ihomas Frenz anı Serg10 Pagano, Documentiı Pontifhici nel Medioevo nell’Etä Moderna,
de] Vatıcano 1998,;, 68—-69

35 Baumgarten, Die Vulgata Sixtina (cf. fn. 43,
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Bologna, where the art has already been introduced” and ould VE perform
raınıng nction for printers, booksellers and businessmen, with VIeW the

dissemination, imıtation anı reprinting ...  1n all the provinces” of00 published by
the Apostolic Press it 1S called later in the document (B.5) Clearly this
WOU be high-status ndustry. TIhe ext article puts printers in the Samne
Status papa. scribes, notarıes an: 1881 like these professionals, they
COU. be deemed trustworthy Dy the VE fact of belonging professional body
IC ould presumably have self-regulating mechanisms CINSUTE ıts members
dIille tO that high standard. (Later O: 1ın the second part of the document (B;Z) the
printers PITODOSC that they en)oy the SaImne privileges papa scribes, notarıes and
moneyers.)

The first section then end with SOTrT of eneral mi1ission statement
they dIiIC in favour Carga’s proposal, an for cCarryıng ouft the pope s will, eic
The second part of the document 15 In effect the printers‘ &6,  wish list” for subventions
and privileges from the PODEC

The first three articles 13 H about the loan from the PODE that they WOU.:
need launch the enterprise, SINCE private investment ould not be forthcoming for

enterprise that scale; they promise that the ONCY ould be the Press
one For their part they ll provide the materials (paper, Lype, nk) an the
technicians of printing Maestri de Ponzonıl, et Getti di lettere” | B.4)

They want the POPDC ave suitable palazzo Hr B.5) They want him CIlSUuUTE

by his SUDTIEINEC authority that the “Scritture” (Bibles Religious wrıtings generally?)
that they publish AdIe Tee of CITOIS5 VC high degree, an that AaNyONC INaYy reprint
them, and EVEIVYONEC mMust tTea them authentic in the Samne papa
B.6) They cshould en)oy the exemptions an immunıities the “Roman Re: in ıts
role C1 Roman printer (it 15 unclear whether the “Roman Pe 15 retaın
these privileges: perhaps 1t 1S) (B.7) 'Ihe Apostolic Press 15 to ave 1ts OW)] aradadına
Protector.

On the other hand it 1S be self-regulating body Ihe following clauses
presumably relate the OWCECIS of the Maggiori. Disputes relating the craft of
printing should be ettled ın the first instance Dy judges whom they WOU elegate
for the Purpose All contracts anı CH ACTS relating the printing business

be registered by Notaries whom they ave retained tOo work for them (B E1)
Ihey ould ave absolute authority OQVeTr the membership an affairs of the Stampa-
tor1ı Minorı

TITwo regulations relate ONCY B.:13=14) Ihey AdIiIc NOTt CasYy interpret, but
SCCI1 Sa y that the Maggiori should get quarter of all theOthat the
papal (amera and Datarıa because of the > an the Minaorı quarter of the
profits of the Dogana”® from the Press. The final clause SdYS that the foregoing
are STL for negot_iation‚ ıt good the DODEC

For background the Dogana, S Ivyana Ait, La ogana di Eustachio ne] secolo, 1n
Arnold Esch, el. al.. Aspetti della 1ıta Economica Culturale Roma ne| Quatrocento, Rome 1981,
1-1 at
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How Was the projected enterprise be integrated with the bureaucratic structure

of the Curia® We Call reconstruct much of what arga had in mind. We ave SEECI

that the printers ould have place iın the System analogous that of the Scriptores,
whose guild-like structures Brigide chwarz elucidated More generally, they ould

probably ave been integrated into the ‘Collegial‘ stTructiure 1C dominated the

organisatıon of the papa. curia.” Cardinal Protector WOUL. ink the printing
enterprise the tOp level of the (rıa Furthermore, the VE of these
memoranda 1n the Posıtiones archive of the Congregatio Concilii Sug! that arga
hoped it would act midwife ın the birth of the L1ICW Press. Superintendents would
settle disputes do with the press.”® Finally, anıy f edition should be authorised
officially.”” Ihis incidentally reminds that papal offered opportunities
exercise ofhcial control OVer the content of publication of kind hardly conceivable
before the invention of printing. We have SCECI1 that arga envisages that the

preparatiıon of such edition would involve varıety of specialists.“” Recent study
of the Correctores Romanı who produced NECW edition of the Corpus Turıis (‚anoni1c1

g1ves INOTE concrete idea of how this could ave worked

Summary

Carga s proposal Was not put into practice, but [WO other somewhat similar enter-

prises took oft instead. Vatıcan Press Was set April 15857 Its ife Was

intense but short.“** Ihe Press established by the (Oratorians al ome 1n the last
decade of the century would ave long history, an V successful ONe 1n its OWIl

terms.#
Ihe document printed eI0W brought commıttee of printers together with

committee of cardinals, combination symptomatiıc of the Counter-Reformation
curila’s effort gel gr1p the changing world around it.

Thomas Frenz, DiIie Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1572), Tübingen 1986,
188-192; Frenz and Pagano, Documenti1 Pontifhici er fn 34), 68—-69

38 STA sopraintendenti alle stampe deputati da Nostro Signore oltre servıti1o OopOsto, haveriano
OCCaslone di farsi pratichi, per pO1 Giudici de appellationi, et Comministrı del santo ofhcio In

le controversIie, che OCCOTTESSCIO pCI CONTO di stampa, di fare molte Decisioni et Tattalı

salutary iın questa materia. arga, Oopra modo facile, 1n aumgarten, I Iie Vulgata Sixtina (cf. fn.
11} 150

“Converrebbe ordinare, che la prima editione innanzı che S1 publicasse, S1 havesse da autent1-
Care, sottoscrivere dal 1Carıo dal astro |del] Sacro Palazzo et da gli altrı eputatı le
Stampe  > arga, Sopra modo facile, 1n aumgarten, Die Vulgata Sixtina et. fn. }4; LA

40 ‚arga, Opra modo facile, 1: aumgarten, Die Vulgata Sixtiına (cf. fn. LE) 143
41 Avra un vıta intensa breve, la Cul durata füu di solo diciassette 1111 See Finocchiaro,

Cesare Baron10 ter. fn 21 and ote The Tipografia Apostolica Vatıcana lasted only until 1610,
Ascarelli and enato, La Tipografia del 500 tet. 7Z); 128-129

Finocchiaro, Cesare Baron10 (cf. fn 5), 105 and passım.
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EDITION OF HF ERS’ G ARPITOLT?

igla
ase MS ASV, ongr Concilio, Positiones 25 fos
P1 ASV, ongr. Concilio, Posıtiones 1) fos ELG

ASV, Misc., Arm Al,; 93, fos HE1

This 15 diplomatic edition of P 9 ONe the coples kept Dy the Congregazione del
Concilio. It 15 similar both PI an! that they InNay be in the Samne hand TIhe
three manuscr1ıpts aTre strikingly similar 1n general aspect, but the scribes INay be
different.

The varlants AdTe overwhelmingly orthographic. Ihus has Dogane” agalnst the
“Doane” of an P]I an “ agomenti” against their “ augmenti’ These ortho-
raphic and/or trivial varlants do not form pattern. P] and ave “mantenirano”
agalinst M's “"manteneranno” for instance, an an have “massime” agalnst PI’'s
“  et massime”. After completing full collation of these three manuscrı1ıpt versions it
Was clear that there Was pomint ın signalling the varlants In the apparatus, oug it
15 worth noting that the number of trivial differences 15 NOot inconsiderable. There dIe

couple of significant but NOt VErTYV significant) varlants:
A:-13 S1| 1i P]
B} acolta M) P]
So diplomatic edition 15 justified.
Orthography: nNnOote that consonantal 15 rendered in the transcriptions and

throughout this paper)

Baumgarten, Die Vulgata, O Cit:; 116, note 1) mentions [WO cCoples of
Carga s dossier In the Vatican Library. One of the call numbers he o1ves 00 like
mistake: there 15 X  e200  David d’Avray and Julia Walworth  EDITION ©F THE PRINTERS' “GAPITOLT?  Sigla  Base MS: P2 = ASV, Congr. Concilio, Positiones 2, fos. 10-11”  P1= ASV, Congr. Concilio, Positiones 1, fos. 28-29  M = ASV, Misc., Arm. XI, 93, fos. 117-118” = M  This is a diplomatic edition of P2, one the copies kept by the Congregazione del  Concilio. It is so similar to both PI and M that they may be in the same hand. The  three manuscripts are strikingly similar in general aspect, but the scribes may be  different.  The variants are overwhelmingly orthographic. Thus P2 has “Dogane” against the  > 43  “Doane” of M and PI and “agomenti” against their “augmenti’  .  These ortho-  graphic and/or trivial variants do not form a pattern. PI and P2 have “mantenirano”  against M’s “manteneranno” for instance, and M and P2 have “massime” against P1’s  “et massime”. After completing a full collation of these three manuscript versions it  was Clear that there was no point in signalling the variants in the apparatus, though it  is worth noting that the number of trivial differences is not inconsiderable. There are  a couple of significant (but not very significant) variants:  AB si] G  B.12: facoltä] om. M, P1I  So a diplomatic edition is justified.  Orthography: note that consonantal u is rendered as v in the transcriptions (and  throughout this paper).  P. M. Baumgarten, Die Vulgata, op. cit., p. 116, note 1, mentions two copies of  Carga’s dossier in the Vatican Library. One of the call numbers he gives looks like a  mistake: there is no “C. V. 1. ... 6742 II” (we say this on the basis of a handwritten  catalogue in the Vatican Library: there is no printed catalogue for this section of his  holdings.) A little detective work would probably reveal what manuscript he meant, if  it were important to do so. The other manuscript, “C. V. 1. 3944”, i.e. MS BAV Vat Lat  3944 has been briefly examined, as has the unprinted catalogue. It is a very  miscellaneous manuscript. For instance the Carga dossier is preceded by the acts  of the provincial council of Reims, 1564, and followed by “Modus et ordo celebrandi  Classes”. The copy of the ‘printers’ section, edited below, is on fos. 243'-244” (where it  follows on after Carga’s memoire, as with the Archivio Segreto Vaticano copies). It  has not seemed necessary to collate it: the focus of this investigation is on the archival  copies and above all on that of the Congregazione del Concilio. It is worth noting  however that the Vat. Lat 3944 copy is very similar in appearance to P2 and M, which  suggests that Carga may have been spreading copies of the dossier around at the time  when he mooted the project.  The numbering system (a section A and B, each with arabic-numbered para-  graphs) has been introduced by the editors for ease of reference.  %Ar B, 14  ZKG 121. Band 2010-26747 II» (we Say this the basis of handwritten
catalogue in the Vatıcan Library: there 15 printed catalogue for this section of his
holdings.) little detective work WOU. probably reveal what manuscrıpt he meant, if
ıt were ımportant do The other manuscrı1pt, N  e 3944”, MS BAV Vat Lat
3944 has been briefly examined, has the unprinted catalogue. It 15 VEmiscellaneous manuscri1pt. For instance the arga dossier 1S precede: by the ACGts
of the provincial council of Reims, 1564,; and followed by “Modus et ordo celebrandi
Classes”. TIhe CODY of the ;printers’ section, edited e10W, 15 fos 2A(where ıt
ollows after Carga's memoıre, with the Archivio degreto Vaticano coples). It
has nNnOot seemed ollate it: the focus of this investigation 15 the archival
COpIeS an above all that of the Congregazione del Concilio It 15 worth notinghowever that the Vat Lat 3944 CODY 15V similar iın aPpPCarance to anı M’ IC

that arga INnaYy ave been spreading coples of the dossier around al the tiıme
when he mooted the project.

Ihe numbering System (a section an B, each with arabice-numbered para-
graphs) has been introduced by the editors for ase of reference.

At
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Capitoli formati la parola de alcunı Stampatori desiderosi1, ele stampe 47

faccino, ef 51 CONSETVINO, emendatissime, conforme alla proposta S*. o} arga

(A.)

Che rıicercatı da Ostro Signore veneTrTanllO fare oma la editione
Scrittura $ et di quello, che Sala loro commandato le lingue
Che S 1 accomoderanno col Popolo Romano quel miglior modo, che placcCIa
Sua Santıta
Che 51 obligaranno le PCNC CSDIESC nel Concilio di Irento, CO  F cautione
idonea 11O  - aliter, vel alio modo di quel che gli SaTrd sottoscritt: da
Deputatı OP la Stampa
Che pagaranno ul  Q honesta assa per ] emendatione de libri,; che oli Saranno

dati da stampare, et PCI la correttione de ogli, che stamparanno
Che alli Deputatı OD le stampe daranno 5Sd9S10, et sn Carta, che
metterano D'  9 et la mMantenıranno tale quale Sara la MmMostira

6) Che SETVITaNNlO CO  — 1i migliori caratter1, che S61 tra Stampatorı le
forme de libri, che NNO volta
Che NO  . altra ortografia, stampar anno altra forma di quella, che
CONVeENIITANNO Deputatı
Che intituleranno, sottoscrıveranno, autenticaranno, CONSCHNAFANNO alla Biblio-
teca V aticana:; et publicaranno le loro quel meglior modo, che da Sua
Santıta et da deputati Sara ordinato
Che che publichino le lore D'  » metteranno ITCZZO, lo eneranno

SCINDIEC P1IU basso di quello che communeMmMentTte oggı di DPCI le loro fere, et

1AZZC, et di quello, che pPCI AaVELlLIC lo metteranno oli altri stampatorı absenti
10) Che le che sta:  annOo, metteranno, et ONSerVarann inviolabile

Decreto di Sua Santıta che OgNUNO tra Cattolici Ö stamparle, et

ristamparle le conditioni et PENC alle quali S51 S1 Saramnınıo sottomess!]1, et

obligati et desiderano Decreto S14 MgOTSSIMA forma, et tale, che da
Princı1pl, agli Ordinarii, et aglıi Inquisıtorı faccia ESSCHYUME, S1d 1TrTeIN1SS1-

bilmente cCastıgato chi contraverräa fol 10”)
11) Che invıtaranno et indurranno CN lor COMDASNIA a oma

megliori Stampatorı di Germanlıla,; di Francıla, ei Italia
12) Che spatıo NNO Os1i arcIa Sua Santıta ridurranno ollegio, el

UTlNeTO di X11l quali S1 chiamaranno Stampatorı Maggıor1, eit la meta Sara SCHADIEC
de Oltramontani, et traloro 51 eleggeranno unQD, che S1 chiami Presidente,
Decano, KEeZeNtTe.

13) Che CONSTESATFTANTNO buoni ordini, et aestrı1 11 Stampator1, che lavorano al
Torcolo, et Saranno0 pCI la meta Oltramontanıi,; etSs1 chiamaranno StampatorI
Minori,; et distribuiranno pPCI Turno le D'  9 che haveranno da

del| di eın
S1| 1i P]
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14) Che 110  e ammetteranno a} collegio de StampatorI Maggılorl, de MınorI1,
PETSONA che 110  7 facci professione di fede, et 11O  P s1a idonea nell’arte, et NO  e S]
oblighi mantenere apitoli, che S1 faranno.

15) Che comınclaranno far lavorare, et teneranno continuamente In D' quantı
Torcoli SOT1O di in OMa

16) Che introduranno et mantenıranno9Torcoli di P1U, quanti! SadrallnıoO necessar11
PCI supplire all’ offerta, et albuon servıtio di santa Chiesa In quello che gli
sara commandato.

17) Che ne cıtta Stato Ecclesiastico, dove studio, massıme in Bologna, dove
g1a introdutta L’arte, compartıranno, et AdCcCcTIEeESCETANNO le faccende sodisfattione

partı
18) Che introduranno CO  - Ogn1 industria In Roma, et dovunque YTanno,
uSeminarı1o0 de buoni Stampatori, Librari; et Mercantı accioche le Stampe
Romane S1aNO disseminate, segultate et ristampate in le provincıle.

19) Che CI VaTralnlll: inviolata la fede publica (0)]881= fanno gli Scrittor1, ei Notarii,; et
Zechieri Apostolici.

20) Che in S] soOttometteranno CO  x ogn1 affetto di devotione quanto contiene
la de] arga, et quanto Sua Santıta commandara, et quanto l’arte
comportara PCI et PCI OIMNservare le scrıitture emendatissime.

(fol I1I9)

(B)
AIl incontro detti Stampatori supplicano pCI le infrascritte sovvention1,; et gratie.

Che Sua Santıta 61 igni sovvenirli, et prestarli liberamente gratis quella de
dinari, che gjudicarä convenıente PCI dar buon princ1plo, et incamınare il negot10
CO  e dignitäa Sede Apostolica.
Che daranno cautione Bancarıa 1ın OoOma di restituir Ia del prestito
infra i} che convenıranno, et dimandano i} prestito, perche CONOSCONO, che
borsa prıvata, NO A  PUO, C- 110  5 S1 pigliarebbe questo assunto di principlare da S1
grande impresa, ei PCI assıcurarsI1, che N1ıssunoO accidente O impedirli,
ritardarli.
Che 61 obligaranno NO  3 spendere i} danaro in altro UuUSO, che beneficio

stampa.
Che valeranno PE Pasalc giornalmente le asse alle quali 61 bligar-
Aa111NO, et PpCI provedere antıcıpatamente, et abondantemente di Carta, caratter1,
stagnı, inchiostri, et simil OSsSe necessarle, ei percondurre, ei trattenere aestrI1 de
Ponzon1,; et (Getti di lettere, et altrı pratichi, che COMPONSONO, CD- COTTICSSONO
SOVEINANO Torcoli, et che sopraintendono, et fanno principali essercıit11 dell’arte
Che C XDTE Sua Santıta Vora COMPTFarannO, S1 metteranno fabricare
allazzo CaDaACcl et commodo all’habitatione, et alli principali essercıiti1 loro, che S1
habbia da chiamare perpetuamente Stamparla Apostolica.
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ipiu supplicano, che Sua Santita roveda iın quel meglior mOdo, che PUO venıre
SUa SOPTECMA auttoritäa, che le Scrıtture, che S1 daranno alle ampe S1aNO

emendatissime, et S1 publichino CO  w tali decretil, che OBNUNO le habbia da
rıstampare, et da tenere PCI autentiche, et inviolabili, OINe SUOTI10O le ApOSs-
oliche
Che pOoSSINO godere L essentionl,; et immunıitä, che ha Populo Romano
OMeEe Prefetto Stampa, et privilegii, che hanno 1i Scrittor1,; et Notarı, et

Zecchieri Apostolici. fol H
8) Che la Santıta Sua gli dia peCI Protettore ardınale, alquale pOossSino ricorrere in

tuttı bisogni
Che in oma NESSUNO possa lavorare in Torcolo NOINC di tampatore che
NO  e S12a approbato da loro.

10) Che le controversıie dell’arte in prıma instantıa S1aNO conoscıute da Giudici,;
che SS1 deputaranno.

H Che tuttı contrattı, el attı che S1 faranno nell’arte S1ano0 notatı, ei tenutı da Notarıl

deputatı, et dependenti da loro.
12) Che habbino libera“® facoltä, et assoluta auttorita di confirmare, riformare,

admettere, et instituire StampatorI Minorı1 OIMlC di OD
13) Che Collegio de agglor1 habbia la quarta parte de tuttı oli Emolumenti,; che la

CGamera, et la Datarıa participara ne Cil, quali 61 agglungerä, s’applicara
essercı1t10, mıinuto servıt1o PCT conto di questa stampa.

14) Che ollegio de Minorı habbia la quarta de tuttı oli Emolumenti,;
agoment!], frutti, che le Dogane particıparanno pCI CONTLO di detta Stampa.

15) Che diminuiranno, et ampliaranno sudette conditioni in quello, che CO  —

p1u matura discussione 61 conosceräa espediente et necessarl10, et g Sua
Santitäa  A
(ASV, Congr. Concıilio, Posıtiones 2’ fos. IOI

ABSTRACI

In the ontext of the Council of Trent's re-structuring of papal government, the Congregation of
the Council Was ounded ın 1564 an entrusted ith the task of implementing the Reform ecrees
of TIrent. In the hitherto little explored “Positiones’ fondo of the Congregatıion ATe preserved
memoranda laying Out plan for rinting House directed Dy the papaCcYy, anı entrusted ith the
publication of the atın Bible, eic One of them purports be from representatıves of the printing
industry. It explains hat would be needed for papal P  ’ notably ith respect organisatıon
and Strucftiure. In this WdY the papacYy Was brought into ontact ith the 1E  s printing industry.

Im Rahmen der Tridentinischen Neugestaltung der kurialen Strukturen wurde die 1564 ntstan-
ene Oongregatio Concilii mıt der Verwirklichung der Reformdekrete des Konzils beauftragt. Im
bisher wen1g erforschten Posıtiones Fondo der Kongregation sind Denkschriften vorhanden,
welche Pläne für ıne VO Papsttum geleitete Druckereli,; die für die Ausgabe VO  - Bibeleditionen
USW. zuständig se1in ollte, beschreiben.

facoltä ]
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Darunter befindet sich uch eın Dokument VO  e angeblichen Vertretern der Drucker, mıt einer
Beschreibung dessen, Was für iıne _ päpstliche‘ Druckerei erforderlich sel,; beispielsweise die
organisatorische Struktur betreftend. Somit War eın unmittelbarer Kontakt zwischen dem apst-
u  3 un: dem Druckhandwerk zustande gekommen.
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Doctrina et consolatio
Fur katechetischen Funktion der Trost- un: Leichenpredigt

bei Johann Mathesius
Von Stefan Michel

Am Februar F5 starb Sibylle Mathesius, mıiıt der Johann Mathesius seit 15472

glücklich verheiratet SEWESCH WAar. Der Tod seliner Frau sollte das Leben des
Reformators un: Pfarrers VO  - Joachimsthal, der 1im E Lebensjahr stand, erheblich
verändern. Er hatte NU  . seıine Stütze, Freundin un: Multter seiner sieben Kinder
verloren.“ Immer wieder klagte seitdem ber seine Traurigkeit un: den Verlust
seiner Partnerin.” Die Irauer un! das fortschreitendene Alter, das sich ın Erkran-
kungen emerkbar machte, gaben vermutlich den Ansto{(ß ZALT. verstärkten Beschäf-
tigung mıt den Themenkomplexen Tod un Irost für Sterbende un: ihre Ange-
hörigen Dabei konnte Mathesius auf reformatorische Gedanken zurückgreifen. Dies

zeigt sich besonders in seinen redigten Urc die Konzentration auf die ec  er-
tigungslehre un die Christologie. Seine redigten werden einer exemplarischen

ZUT Einübung 1n die AaArs moriendi. Darın wollte den Hörern un: Lesern die
Angst VOT dem Tod nehmen SOWIl1le das Vertrauen un die Hoffnung auf das Ver-

Der Beitrag gibt die stark überarbeitete Fassung me1lnes ortrags auf der Frühjahrstagung ZUr

Wittenberger Reformation „Rezeption und Verbreitung der Reformation Beispiel VOIl Johannes
Mathesius (1504-1565)” und März 2004 wider. Für Anregungen danke ich Prof. Dr. Irene

Dingel, Prof. Dr. Volker ‚epp1n, Prof. Dr. Johannes Helmrath und Dr Andres Straisberger.
die Grabschrift, die Mathesius seiner Tau dichtete: Schöne geistliche Lieder/ m' etlichen

Sprüchen nnd Gebetlein, mıt kurtzer aufslegung. Item: Epitaphia der Grabschriftten/ des alten
Herrn lohan. Mathesii seligen. Alles mıt fleifß gebracht/ un! einfeltigen Christen
utz inn druck verfertiget/ Durch Felicem Zimmermannum loachimucum. Miıt Röm. Key. Maı.
Freiheit. Johan. Samlet die ubrigen brocken/ da{ß nichts umbkomme, Nürnberg 1580, DE 4V

Vgl. eorg Loesche, Johannes Mathesius. Eın Lebens- unı Sittenbild aus der Reformationszeıt,
Bde., Gotha 1895, besonders I 113—-120 un! Z A DIie beiden hatten vier Söhne Johann (>+

Paul (>+ Eutichius (1552-1565 [ vgl. Mathesius, Des ten Herrn Simeon1s Trostpsalm,
4"]) und Caspar un! reıl Töchter Sibylla, Christine und Margarethe. Be1 der Geburt

der letzteren verstarb die utter.
Vgl Johann Mathesius, Leichenreden. ach dem Urdruck (1559) Verkürzte Ausgabe mıiıt

Kommentar, nebst einem Lebensabrifß des Verfassers hg. VO  - eorg Loesche, Prag 4, der
Mathesius, De profundis, Vorrede (wie Anm. 21)
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dienst Jesu Christi stärken, das 1mM Glauben ergriffen werden müsse * Ars moriendi
bedeutete bei ihm zugleic AT'S vivendl, aber nicht 1m spätmittelalterlichen Sinn,
Mathesius üpfte vielmehr ausdrücklich das in Wittenberg entwickelte reforma-
torische Konzept an Er widersprach menriac dem Vertrauen auf eigene Verdienste
oder fromme Stiftungen un: setizte sich bewusst VO  a vorreformatorischer Fröm-
migkeit ab Weder Urc Geduld noch emu oder die Abwendung VO Irdischen
wird der Mensch getröstet. Streng VOIN der Erkenntnis der Rechtfertigung des Sünders
N entfaltete Mathesius seine Trostgedanken, ass I11all VO  . einer Bewährung der
Wittenberger eologie 1m Angesicht des es sprechen könnte. uch beginnt das
terben nicht iın der Todesstunde, sondern schon 1mM Leben soll sich der Christ 1m
Vertrauen auf das Verdienst Jesu Christi Gott hinwenden un: damit aktiv auf
seinen Tod vorbereiten. In den Zusammenhang der Abgrenzung gegenüber VOT-

reformatorischen Traditionen gehört auch die ohl 1551 entstandene Kirchen- un:
Schulordnung für Joachimsthal, die ebenfalls Mathesius verfasste. Miıt dieser Ord-
Nung strukturierte das religiöse Leben Joachimsthals NCU, WOZU ebenso die Be-
erdigungsriten gehörten.“

Die I rost- un Leichenpredigten des Johann Mathesius ehören in die bisher
weni1g erforschte rühphase der Geschichte der lutherischen Leichenpredigt, die in
dieser Form erst 1m Jahrhundert entstanden ‘ Ihr Vorhandensein CIe dass sich
Miıtte der 1550er TE der Heiie Beerdigungsritus ın Joachimstha. durchgesetzt hatte
Seelenmessen wurden offensichtlich nicht mehr gehalten, sondern die Trauergesell-
SC traf sich einer Predigt. ‚Wwar kannte Ial auch 1mM ausgehende Mittelalter
vereinzelt Grabreden, jedoch hatten S1e keinen festen Platz in den Uurc die ıturgle

Mathesius schreibt ber seine Motivation 1ın der Vorrede den Trostpredigten VO 1556 „Und
damit difß sehnen und verlangen In mır VO'  - tag tag wachsse und zuneme/ un! das natürliche
entsetzen Unı abschew (0)0888! tode gedempfit werde/ ist di{ß meln hertzliche freude und leben/ das ich
(8)]8! dem ewigen Vaterland un/[d| künfftigen herrligkeyt/ Uun! VO' one Gottes/ der u11l solches les
aufß gnaden verdienet und gibet/ un: VOIN der Historien/ darinn der Herr Christus beweyst/ das eın
err des todes/ und aufßstheyler des lebens sey/ dencke/ rede/ schreybe/ und predige. ach
dem ich ber meınen lieben un befohlenen Pfarrkindern/ neben andern nötigen Artickeln VOIN der
Busse/ gerechtfertigung/ gew1ssen/ un: gehorsam/ der Wercken/ nnd VO

heyligen Creutz offtmals Geprediget/ hab ich NU: iInn meıliner Witwenschafftt/ nnd weyl ich 1U  -}
schier den einen Fufß 1m grab habe/ etliche Trostpredigten gethan/ für die sterbenden/ und[d| die ihre
aller jebste freunde verloren haben/ Welche ich au guter eut rath und zimlich ursachen/ dieser zeıt
hab wöllen in Druck geben.”

Bernd Moeller, Sterbekunst in der Reformation. Der 'köstliche, gute, notwendige Sermon
VO' Sterben’ des Augustiner-Eremiten Stefan Kastenbauer, 1n ders., Luther-Rezeption. Kirchen-
historische Aufsätze ZUr Reformationsgeschichte, hg. Johannes Schilling, Göttingen 2001, 245 —269;
Austra Reinis, Reforming the of Dyıng. The Al moriendi In the German Reformation
(1519-1528), Aldershot 2007

Vgl Markus Wriedt, Kirchen- un! Schulordnungen. Dokumente des kulturellen Wandels 1M
Zeitalter VO  — Reformation und Konfessionalisierung Beispiel der Kirchen-, Spital- un! Schul-
ordnung des Johann Mathesius VO  3 1951 1ın Irene Dingel/Wolf-Friedrich Schäufele Hgg.), Kom-
munikation und Transfer 1m Christentum der Frühen euzeıt, Maınz 2007, 69—94, hier

Vgl. Rudolf enz (Hg.), Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften, 1, Öln
1975; 2’ Marburg 1979; 3: Marburg 1984; 4, uttga: 2004; ders., De mortuls nil 1S1

bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle, 5Sigmaringen 1990; ders., Art Leichenpredigt, 1:
Walther Killy (Hg.), Literaturlexikon 13 (1992) 509—-511; Stefan Michel, Art Leichenpredigt, 1n
Metzler Lexikon Lıteratur, uttga 428
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bestimmten Beerdigungen Ihr bestand oft in einer „Aufforderung, des oten
CS Eın erstes Muster1mM ebet, mıt pfer un andern gu Werken gedenken.

evangelischer Leichenpredigten tellte dagegen Martin Luther mıt seinen wel Be-

gräbnisreden für Kurfürst Friedrich den W eılisen (1525) un dessen Bruder Johann
den Beständigen 1532) ZU!T Verfügung.” Frühe ammlungen VO.  F Leichenpredigten
stammen VO  } Johann Spangenberg (1484-1550)" un: Johann Mathesius, * die
VO  — den Kirchenordnungen des Kurlandes VOIN 1570° oder der Grafschaft en-
burg VOoO  — 1573° als Muster den Pfarrern empfohlen wurden. {DIie Leichenpredigten
des Mathesius sind eutlic schlichter als solche des Oder beginnenden Jahr-
hunderts, * in denen neben der eigentlichen Predigt och einen Lebenslauf des
oder der Verstorbenen, Epicedien, Gedichte der Freunde un Angehörigen, ine
Stand- oder iıne Abdankungsrede geben konnte. Allerdings bei den TOST- un:
Leichenpredigten des Mathesius der stark enrhaite Zug auf, der 1im folgenden Beitrag
auch 1mM Mittelpunkt der Darstellung stehen soll Christologie, Rechtfertigungslehre
und Eschatologie werden besonders auf ihren Irost für den Trauernden hin entfaltet.

Mathesius als Irost- un Leichenprediger: Quellenbeobachtungen

Aufgrund der inhaltlichen und strukturellen Gemeinsamkeiten der Irost- un Le1i-
chenpredigten ist angebracht, S1€e als eın gemeinsames Orpus anzusehen. Insge-
samıt handelt sich 30, WEn INan die Predigten AUus der ammlung De profundis

Hugo Grün, {Die Leichenrede 1mMm Rahmen der kirchlichen Beerdigung iım 16. Jahrhundert, 1n
IhStK (1925), 289—312; ler 291

4, 196—-227 un! 36, ELG
Irene Dingel, „‚Recht glauben, christlich leben und seliglich sterben“ Leichenpredigt als EeVall-

gelische Verkündigung 1mM 16 Jahrhundert, 1nN: Lenz, Leichenpredigten als Quelle, (wie Anm. 7);
9—36; vgl Johann Spangenbergs Sohn Cornelia Niekus Moore, DIie Leichenpredigten des Cyriakus
Spangenberg in der Leichenpredigttradition seines Umtfelds, 388 Stefan Rhein/Günther Wartenberg
Hgeg.) Reformatoren ım Manstfelder Land. Erasmus Sarcer1ius un: Cyriakus Spangenberg, Leipz1ig
2006, AL TT dort uch weıtere Literatur).

11 Eberhard Winkler, Die Leichenpredigt 1m deutschen Luthertum bis Spener, München
1967, 50)=57/

12 Emil Sehling Hg.) Die Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, V Leipz1ig 1943 105
„Zum dritten, die leichpredigt, wWenlll eın deutsche begrebnus geschicht, der die ection bei der
undeutschen grebern. |DITS predigten und lectiones sollen auf das kürzeste Au der Corınt. 55
Item Thess. der andern schriften gCZOSECN werden. Darınnen fürnemlich der lebendige TOS VOI

der seelen unsterblichkeit und des fleisches auferstehung den christen fürgehalten werde, darzu den
die leichenpredigten Spangenbergli und des herrn Mathesii den pfarherrn sehr dienstlich.“

13 Emil Sehling (Hg.), [Die Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 11/ IE Z E Tübingen
1980, 1109 sol der kirchendiener auftretten un! VO  en sterblichkeit un! schwacheit der INeN-

schen, VO  - ursachen der sünden und des tods, VON erlösung durch Christum geschehen, VO  e

auferstehung der todten, VO  - ewigen leben un! dergleichen eın kurzen SCIT1110O11 und vVeErmMaNnun:
tun, WI1e enn azu aus den leichenpredigten, VOIN alten herrn oOhanne Spangenbergio, herrn
matthesio und andern geschehen un! dusgegangen sind, gute, richtige anleitung haben kan

Vgl Johann Gerhard, Sämtliche Leichenpredigten nebst Johann MajJors Leichenrede auf
Gerhard, hg. VO  — Johann Anselm Steiger In Verbindung mıt Ralf Georg Bogner Alexander Bitzel,
Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, bes 317-3063; Konrad Hammann, „Di1e Allerseligste Vorbereitung
ZU] seligen Sterben“ Kontinuiltäi un! Wandel lutherischer Frömmigkeit und Sterbekultur VO

bis ZU 18 Jahrhundert 1m Spiegel der Öttinger Leichenpredigten, 1n N. 101 (2003), 1164
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hinzu nımmt, Oßa Predigten.”” Dabei bleiben bis auf wel redigten die
Postillen des Mathesius unberücksichtigt.*®

d Die Textgrundlage un hre Überlieferung
Die untersuchenden redigten ammlungen un Einzeldrucke sind ın
chronologischer Reihenfolge: (1.) die ammlung Trostpredigten Auß eiliger Ott-
licher Schrift Auß der schönen Hiıstorien Vo Lazaro, Der Wıtwen Son, Und des alr]
Töchterlein VO  > 1556;/ (2,) die dreiteilige ammlung VO  . Leichenpredigten AUsSs dem
ahr 1559;*$ (3.) der FEinzeldruck Fın Trostpredig/ aufß den wortfen des Hern/ Matth
IX 825 VO  . 1561:; ” (4.) der FEinzeldruck: 1Ine T’'rostpredigt/ Das die ım Herren
entschlaffen/ mi1t freuden wider kommen VOI 1565:“° (5.) die 1565 C1I-

Winkler (wie Anm 11) E E benutzte für seine Habilitation leider L1UT die dreizehn Predig-
ten; die Loesche im ersten Band seliner Mathesius-Ausgabe edierte SOWIl1e die Trostpredigten ın der
Nürnberger Ausgabe VO:  - 1579

Nicht iın die Untersuchung einbezogen werden die Leichenpredigten auf Ferdinand VOIN 1563
un 15065, vgl Loesche, Mathesius (wie Anm. 2 404

Trostpredigten Aufß Heiliger Göttlicher Schrift Aufß der schönen Hıstorien VO: Lazaro, Der
Wıtwen 50n, Und des alr) Töchterlein S1ie erschienen erstmals 1556 Loesche, Mathesius |wie
Anm. 21 382, nenn: als Vorstufe: Zwo Trostpredigten, Eine, das die seligen einander 1im ewigen leben
wider sehen, nnd kennen werden. Die ander, VO' schlafftf der Christen ' Leipz1ıg Weiıtere
Auflagen folgten 1558, 1573 un 1579 S1e wurden spater ın die Evangelienpostille aufgenommen
(Nürnberg {DIie Trostpredigten umfassen vier Homilien ber die Auferweckung des Lazarus
Joh 1,1-31) Die fünfte Predigt handelt ber die Auferweckung des Jüngling Naın (Lk f 1-17),
die sechste ber die Auferweckung der Tochter des Jaırus (Mt 9,18—-26) Mathesius hat diesem
Buch och „Ettliche Collecten ZU Begrebdnufß”, „Eın aufß heiliger schrift wider das schrecken
und zagen/ für der sünde/ (Jottes zorn/ Todte/ un:! Grabe“ VO  — seinem Schwiegersohn un Kollegen
Caspar Franck SOWI1eEe „Eıin Grablied der Kirchen (Jottes In Joachimsthal” „Last uns volgen
Paulus S beigegeben.

Leychenpredigten Aufß dem fünftzehenden Capitel der Epistel Pauli ZU Corinthiern. Von
der aufferstehung der Todten und ew1ıgem leben, Nürnberg 1559 Die dritte Predigt 1m zweıten Teil
„Von Jacobs farht un: der rechten Hymels pforten” erschien separat bereits 1557, vgl Loesche,
Mathesius wıe Anm.2];, Weiıtere Auflagen erschienen 1561, 1565, 1569, 1572 1581 un!
1587 (vgl Loesche, Mathesius Z {Die Sammlung gliedert sich 1n Te1 ungleiche Bücher: Der
erste Teil enthält eine Auslegung VO  m 1 Kor 15 ın Oorm VO:  e} Homilien, der zweıte Teil ler
Predigten ber Gen „2-13,; Joh 11 Loesche, Mathesius 2 388, nenn folgende Einzelausgabe: Eıne
Trostpredigt für betrübte hertzen, die jre lieben reunde verloren haben, aufß dem XL Cap. Johannis
L Nürnberg 1564, 1568 un! Gen un! Jes Den dritten Teil miıt sechs Predigten hatte
Mathesius selinen sieben Kindern gewidmet und ihnen ohl Hause vorgetragen. Von einer Predigt
erschien 1m Jahrhundert eine Neuausgabe (vgl. Loesche, Mathesius 2 389) Be1l dem Tode einer
heiligen Pfarrfrau L uttga 1862

Eın Trostpredig/ aufß den worten des ern Matth. Das Megdlein ist nıicht todt/ sondern
schleftt/ eic. Für alte un:! sterbende leut/ Gepredigt 1n Joachim{fthal, Nürnberg 1561

FEine Trostpredigt/ Das die 1m Herren entschlaften/ mıiıt rTeuden wider kommen/
unnd eines das ander nach der aufferstehung kennen wird/ nnd die seligen ın ewıiger freud/ und
Englischer keuschheit/ un: Himlischer freundschafft beyeinander bleiben werden. Aufß dem Evan-
gelio VO  - der Wıtwen one Naın Nürnberg 1565 Diese Predigt wurde 1566, 1567, 1573: 1584,
1587, 1594 und 1596 erneut aufgelegt. Aufßerdem fand s1e Aufnahme als zweiıte Predigt ZU 16.
Sonntag ach Irinitatis iın der Postilla VOIl 156 / Nochmals abgedruckt bei: Wilhelm Beste, |DITS
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schienene ammlung Das tröstliche De profundis;“” (6.) die Predigt ZU Begräbnis
VOIL eorg Geflßners VO  a 1554:“* (7.) die Predigt FU Begräbnis Paul Richters
(T Januar 1559).“”

Mathesius gab die meılisten der genannten redigten selbst ZU Druck Teilweise
erlebten S1e mehrere Auflagen un: wurden bei der Zusammenstellung der Postillen in
diese aufgenommen. Auflagen 1MmM 18. Jahrhundert gab nicht un: 1m 19. Jahr-
hundert 1Ur vereinzelt. eorg Loesche machte erstmals 18596 *1908) die dreiteilige
Leichenpredigtsammlung Von 1559 erdings unvollständig 1m ersten Band
seiner Mathesius Werkausgabe wieder zugänglich.

ıne Ausnahme tellen die Weihnachtspredigten In der posthum erschienenen
Sammlung über Psalm mıt dem 'Titel „‚Christkindlein Mathesii“ dar, die nıicht
Mathesius, sondern se1ın Buc  rucker Johann Beyer 15972 herausgab. Er berichtet 1im
Vorwort, dass Mathesius ihm diese Predigten noch Lebzeiten mıt dem Ziel der
Veröffentlichung übergeben habe ach dem Tod des Verfassers lieben s1e zunächst
1n der Druckerei liegen. Schliefßlic entschloss sich Beyer doch ZUTC Herausgabe:

„Als hab ich solche nicht lenger aufthalten/ Sondern durch einen gelerten Man ordentlich
CCschreiben assen/ nnddamit allen frommen Christen AUS meınerDruckereydienen wollen.

bedeutendsten Kanzelredner der alteren utherischen Kirche VOIl Luther bis Spener ‚#
Leipz1ig 1856, 338346 Auszüge befinden sich 1n Basilius Faber, Christliche/ nöthige un nuützliche
Unterrichtungen Von den etzten Hendeln der Welt tettin 1663, 132134

21 Das tröstliche De profundis, welches ist der Psalm Davids. amp Predigten VO  en der
Rechtfertigung/ anrüffung/ der Wag Gottes/ un seliger sterbkunst des alten Simeon1s uCcCe

Mıt einer Vorrede VO  - Gottseligkeyt/ zucht/ ehr/ und ob/ Christlicher und andechtiger
Matronen L Nürnberg 1565 (vgl. Loesche, Mathesius wıe Anm.2], 445-457) {IDie Ausgabe
Von 1565 ist eın Sammelwerk aus verschiedenen Predigten und Trostschriften. ach einer langen
Vorrede, die den Glauben zahlreicher Frauen preıist, enthält dieses Werk elf Predigten ber Psalm
130 Mathesius bezieht sich dabei auf Luthers Lied „Aus tiefer Not“”, das mıiıt abgedruckt ist. In die
Sammlung fand die Schrift „Vom Artickel der Rechtfertigung und Anrüffung“ Eingang, die
bereits 1563 ın Nürnberg erschienen Wa  E Darauf folgen „LEine Trostschrift für eine betrübte Matron“
un:! „E1n bericht VO' der Anrüffung/ m einer kurtzen aufßslegung des ater unsers“” Hıer
findet sich das Vaterunserlied des Mathesius: „Herr Oott der du meın Vatter bist“ (Wackernagel,
Nr. 1340:; Mathesius, Schöne geistliche Lieder |wie Anm. In 4'f.) Weiterhin enthält dieser Band
„kın Predigt VOI der Wage Gottes“ Luc 18) und „Des alten Herrn Simeon1s Trostpsalm Luce IL Vom
ewigen nnd zeytlichen Todt und seliger sterbkunst“. Von dieser Predigt erschien eine Einzelausgabe
(vgl Loesche, Mathesius |wie nm. 2], 407) Des alten Herrn Simeoni1is Trostpsalm Luce VO:

ewigen und zeytlichen Todt un! seligen Sterbkunst . Nürnberg 1565 (und eıtere
Auflagen: 1506/, 15 /4; 1580 un! 1581 (vgl. Loesche, Mathesius |wie Anm.2], 409)

Die Predigt „Die dritte Weihnachtpredigt ın den Pslam/ Gehalten Stephans tage de{fß
1554 ahres/ ZU Begräbnifß Georg]l) Gefßners.“ ist abgedruckt 1n Johann Mathesius, Christkindlein
Mathesii. Das ist Lehr un! Trostreiche Erklerunge de{ß Zwey un! siebzigsten Psalms/ uch etlicher
schönen Sprüche de{ß Alten Testaments/ VOIl der Person/ Ampt un! Wolthaten uNnNseTrSs Heylandes
und Erlösers Jesu Christi. Inn Vierzehen Predigten abgetheilet/ un! ufts Christfest unterschiede-
nen Jahren In Joachimsthal gehalten Leipzig 1592, D4

253 In Postilla Prophetica, Oder/ Spruchpostill des Alten Testaments. [Das ist: Auslegung vnd
Erklerung der rnemesten Sprüche OS1S/ der Propheten vnd Psalmen/ welche den Grund der
Sontags vnd Fest Euangelien durchs gantze Jahr/ eigendlich legen vnd ufts richtigste erkleren.
Gehalten In Joachimsthal des Neun vnd funfftzigsten Jahres | Leipz1ig 1589, 60”-68”
Paul Richter: Loesche, Mathesius (wie Anm. 118 und 589

Vorrede VO  ; Johann Beyer Mathesius, Christkindlein ne Paginierung).
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Dıie Personalia In den redigten
In den gedruckten A rOSt- un: Leichenpredigten des Mathesius en sich gut WI1IeEe
keine Angaben über die verstorbene Person. Höchstens vereinzelt gibt stilisierte
Hınweise auf den Toten, die seinen Glauben herausstellen .“ Um ıne gemein
ansprechende Form der Predigten für breite Leserkreise bieten, ist auch
möglich, dass die Personalia 1mM Druck weggelassen wurden. SIie spielten schliefßlich
Ur für die Angehörigen iıne besondere Gleichwohl lassen die 1ım Druck
erschienen Leichenpredigten des Mathesius erkennen, dass nicht der gesellschaftliche
an für das ndenken einen Toten wichtig WAaäl, sondern sein Glaube, der für
andere vorbildlich se1in konnte.

{dDIie Ausgabe der Lieder des Mathesius, die se1in Schwiegersohn Felix immermann
1580 besorgte, nthält 21 „Epitaphia und Grabschrifften“ Mathesius chrieb diese
kurzen, meıist deutschen Epicedien ın paarweisen Jamben für Personen, denen
freundschaftlich verbunden War oder die für die Kirche 1n Joachimsthal wichtig
wWwar' en.2 Diese Trauergedichte fanden jedoch mıiıt Ausnahme des für Margarethe
VO  . Hasenstein“® keinen Eingang iın die Predigtsammlungen. Möglicherweise
hatten ein1ıge dieser Dichtungen ihren Ort 1m Beerdigungs- und Irauerritus. DIie
me1listen dürften aber als persönliche Beileidsbekundungen oder als Zeichen der
Verbundenheit, mıiıt Philipp Melanchthon, anzusehen seiIn.

{ Leichenpredigten als Trostpredigten
Leichenpredigten sind Trostschriften mıt erbaulıchem Charakter.“? er Trost ent-
steht ach Mathesius’ Ansicht durch die Hinwendung CHhYsStus. der die rlösung
AUs dem menschlichen Leiden durch seinen 'Tod un: seiıne Auferstehung verheifßst.
Durch das Hören auf biblische Aussagen un: den Zusammenhalt der christlichen
Gemeinde kann sich Irost In gegenseıtiger röstung (mutuum colloquium) entfalten.

Vgl. Rudoltf Lenz, Zur Funktion des Lebenslaufes in Leichenpredigten, 1n Walter parn Hg.)
Wer schreibt me1ine Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Ent-
stehungszusammenhänge, Gütersloh 1990,B

Nicht aufgenommen habe ich die Grabschrift VO und für Caspar Franck 8°); vgl acker-
nagel, 1149, Nr. 1329 Vgl uch Loesche, Mathesius (wie Anm. 209—-213

In der Reihenfolge bei Mathesius, Schöne geistliche Lieder (wie Anm. Margaretha VO:

Hassenstein (T vgl Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm 3 41; Anna VO End (}
Barbara auh (F 1ın Luther (F Philipp Melanchthon (t Balthasar

Klein (F Hans oten VOIl Mainstockheim e Margaretha Mühlin (+ Hans
Müller ( 10 „Eıner Gottseligen Jungkfrawen/ die Innn wahrer bekentnufß nnd anruffung des
Herren Christi sanfftt eingeschlaffen st/ 1m L562. jar.“ 4 J: FF Hans Sebart VO SS1g (F
LDomminıicus Stoy, Schmidmeister ın Joachimsthal ( 13 eorg Rößlinger, ater VOIN Barbara
Rauh ET Katharina Fischer (F 15 Rupprecht Purlachers der Puellacher ( 16.
Johann VO  e Berg (T Gottfried VO:  e Ende (F 18 für sich selbst VOon 1565; Sibylle
Mathesius (F Eutychius Mathesius (+

Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm. 3), 41
Winfried Zeller, Leichenpredigt un: Erbauungsliteratur 1 Protestantismus, 1n Ders.,

Theologie un Frömmigkeit. Gesammelte Aufsätze Z hg. Bernd Jaspert, Marburg 1978, 23-—34;
Albrecht Beutel, Erbauung, 1n RGG *1999),
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rbauung meınt in diesem Zusammenhang die seıt dem Jahrhundert verstärkt
beobachtende individuelle ärkung des aubens

Leichenpredigten dienten demnach nicht Ur der Memor1a des Verstorbenen oder
alsnfür die Predigttätigkeit anderer Geistlicher, sondern ebenso in beson-
derer W eıse der prıvaten Lektüre un: rbauung. Deshalb wurden S1€e gesammelt,
dass 1m un: 18. Jahrhundert grofße Leichenpredigtensammlungen entstanden.
55  YOSL, Hoffnung und ärkung des Glaubens  «“ nannte Luther als ufgaben der
Leichenpredigt.”” Gerade bei einer Beerdigung sollte die Predigt des W ortes ottes
1m Mittelpunkt stehen, (Gott en un: die Gemeinde rösten, erbauen
und belehren.? (Jenau diesem Vorbild folgten die Leichenpredigten des uther-
schülers Mathesius. DIie Iröstung der Hinterbliebenen un: die ärkung der Hoft-

Nung auf die Auferstehung nahmen bei ihm möglicherweise ausgelöst Urc den
Tod seiner Frau ıne zentrale tellung 1n, dass anfıng, Trostpredigten
halten und in den Druck geben Damıt vertiefte und verbreiterte Mathesius die
reformatorische Ars moriendi-Literatur, die den Lesern Vorbereitung auf ihren

eigenen Tod dienen sollte ugleic. sorgt' für einen Transfer reformatorischer
Gedanken

Im Gegensatz ZUT verbreiteten Predigtweise der zweıten älfte des ahrhun-
derts; die als (1enera für ıne Predigt 1mM Anschluss 1ım 3,16 un Röm 15,4
doctrina Lehre), redargutio (Widerlegung), institutio (Unterweisung), correcti0 (Zu
rechtweisung) un!: consolatio 'Irost) nannte,3 dominieren ıIn den Irost- un: Lel-

chenpredigten des Mathesius ganz überwiegend 1Ur die Elemente doctrina un:
consolatio.” Zur Abgrenzung alsche Meınungen egegnen polemische Pas-

SCH altgläubige Posıtionen NUur deshalb, weil diese den wahren Irost un: die
Lehre des Evangeliums verdunkeln könnten.“*

Mathesius legte sich bei der Bezeichnung seiner redigten terminologisch nıicht
fest. { Dies pricht auch dafür, dass die Gattung Leichenpredigt och ange nıiıcht voll
entwickelt WarLr Die Trostpredigt „Das die 1m Herren entschlaffen/ miıt freuden wider
I kommen“ VO  - 1565 wurde als Leichenrede für die Frau VO  ; eorg
Geizkofer Oktober 1565 gehalten. Im Druck wird s1e aber als Trostpredigt
bezeichnet. mgeke sind die sechs redigten iım dritten Teil der Leichenpredigten
VO  3 1559 eher Trostpredigten, die Mathesius seinen Kindern Hause 1e S1e

gehören ohl SCH ihres katechetischen Charakters in die Gruppe der Hausväter-
literatur. Gemeinsam ist diesen redigten die kınwelsung in die evangelische Lehre

Rudolf Lenz,; Art: Leichenpredigt, 11 (1990), 665-—-669; 1er 666
31 Lenz, De mortuils (wie Anm. 23
372 Vgl TITheodor Christlieb, Homiletik, 1n “1880), 270-294; 1er Z ES handelt sich

1er ein in der Forschung och längst nicht genügend erforschtes, ber jel strapazıertes ideal-
typisches Schema, das Andreas Hyperı1us (1511-1564) entwickelt hat

33 Mathesius, Leichenpredigten, 1V Die orte dienen der „gewissen ehr nnd seligen
trost  ‚..

Häufig warn! Mathesius VOTLT falschen ITröstungen der Römischen Kirche. So beschreibt die
Praxis, WI1e die Laien auf das Fegefeuer hingewiesen werden. Dieses System „‚kondte kein hertz
1n sterbens noth un! todtes rieden stellen/ sonder War Nes vergebens/ un verloren/ wıe
Doctor Creutzenach (T 1491 seinem ende VO  —; len seinen wercken saget.” Mathesius, De

profundis |wie Anm. 24L
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VO  $ der Rechtfertigung des Sünders, die IC den Glauben ihre tröstliche Funktion
entfalten kann.

Eın guter Tod el bei Mathesius, die Rechtfertigung des ünders 1ın der Urc.
den Tod Jesu Christi liegenden Verheißung 1m Glauben erfassen. Eiınen guten Tod
stirbt 11UT der, der sich geEWISS Ist, bald VOT Gott stehen. Der rediger hat €e1 ıne
grofße Verantwortung, die se1in aNZCS theologisches Urteilsvermögen herausfordert:

„Sterbekunst un!: seligklich 1m Herrn einschlaffen/ ist iıne hohe un:! himlische kunst/ Wenn
111a zumal des todes bitterkeyt/ mıiıt der süssigkeyt (Jottes wWwOoTrts temperiıren un: uberzuckern
sol.“

Zum Irost des Sterbenden kommt der Trost für die eDenden hinzu, die UrcCc) den
Tod eines Freundes oder Angehörigen chmerz un Leid erfahren haben ?®© S1e sollen
Urc die richtige Lehre getröstet werden un sich zugleic. auf den Tod vorbereiten.
Zielen also die Trostpredigten und -schriften auf die inübung iın die Sterbekuns
un: die Begleitung Sterbender, sind die Leichenpredigten vornehmlich DE TIrost
der Hinterbliebenen bestimmt.

nNnier Vorbereitung auf den Tod verstand Mathesius nicht das Erbringen eigener
Lebensleistungen WI1e der Stiftung VO  , Totenmessen oder das Almosengeben, SON-

ern die glaubende Hinwendung (Gott 1mM Vertrauen auf das Verdienst Jesu
Christi Nicht Tod, un und Hölle?” So I1a sich vorhalten, sondern Leben,
na und Seligkeit.”“ Konkretisiert ist dieser Zusammenhang in der 1559 VO  e

Mathesius gedichteten Grabschrift für die 1MmM Alter VO  - Jahren verstorbene
Anna VO nde en

„Bey heiligen Creutz ist gnad un: trost/ ott endlich all darau{fß erlost/ DIie in gedult bifß Jr
end/ Sich geben willig In se1ın hend. W ıe di{ß Jungkfrewlein Christlich that. rofß gedult in
seinem Creutz 65 hat. TOS! sich drinn (iJottes rath und gunst/ ern! drau{fß die rechte sterbe-
kunst. Schickt sich all tag ZUr etzten stund/ utter me1n/ enn wird ich gsund/ Wenn ich
difß krancken leibs wird o{18/ Und om|m] au gnad 1n Christi schofß Aufß ieb ‚ott se1in SOn
für mich gab/ In Jm allein ich’'s leben hab

359Vom sterbestündlein s1e offtmals redt/ Ihrn strebekittel sS1e SCIN bey sich hett.

Mathesius wollte zeıgen, w1e Geduld 1mM Leiden, Zuversicht auf die Zuwendung
Gottes, Vertrauen auf das Kreuz Jesu Christi SOWl1e Umgang mıt dem Tod dem
Mädchen Erleichterung schafften, weil der Tod den Schrecken für S1e verloren hatte.
Der Tod ist nichts, Was einen Christen erschrecken musste, sondern gehö Z
Leben dazu un markiert den Übergang Gott Andererseits können sich die
Hinterbliebenen dem Vorbild des adchens rösten

Eın Ritualwandel zeigte sich uch Sterbebett: Wenn eın Mensch 1ım terben
liegt, sollen ih die Anwesenden nicht w1e 1m alten, vorreformatorischen Rıtus ach

Mathesius, Eın Trostpredig/ au den worten des ern Matth. DE Nürnberg 1561
Ute Mennecke-Haustein spricht VO:  ; consolatio mortiıs un! consolatio doloris. dies, Luthers

Trostbriefe, Gütersloh 1989
Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm. 8} 151
Mathesius, Leichenpredigten (wie Nnm. 167 Vgl oachim Bauer, artın Luther. Seine

letzte Reise, Rudolstadt 1996,
Mathesius, Schöne geistliche Lieder (wie Anm. X A
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seinem Glauben efragen, ih mahnen oder für ih: die Heiligen anrufen, *” sondern
ihm die tröstlichen Orte Jesu Christi> damit in Frieden einschlafen
annn  z Es sind die gleichen orte VO  . der Rechtfertigung des ünders allein aus

Glauben, die auch für die ebenden der Irost sind. Zugleich chaften diese orte als
Wort ottes Gewissheit:“*“

DB gehört U: ZUI rechten sterbekunst/ WCTI seligklich 1im Herrn einschlaftfen/ nnd miıt fried
und freud faren will/ ob schon Christum 1mM fleysche nicht leybgafftig sihet/ WI1eEe Simeon
nnd Ihomas/ der halt sıch ZU. wort des ebens/ glaube dem Euangelio der gnaden/ Iso ist
schon durch den gegenwertigen und doch unsichtigen Herrn Christum/ VO ewigen todt/

4nnd allem ıttern un: des leyblichen todtes erlediget.
Die orte Christi 111US5$5 INa  - aber als Lehre 1im Herzen en und bewegen,“ s1e
als „das sanfltte ruhbetlein un weyche küßlein“ verstehen, ‚darauff die seligklich
einschlaffen/ nnd VOoO  a dieser welt abscheyden” können.”

1& IIıe Auswahl der Predigttexte und die Orm der redigten
eits ezieht sich Mathesius iın seinen ArOst: un Leichenpredigten grundsätz-
licher Möglichkeit freier Textwahl auf die gleichen biblischen Textabschnitte, w1e
Hı 1 :& Mt 9) 2) 7, Joh 8’ Joh 11 un Kor Diese Auswahl spricht für die
Bedeutung dieser Texte 1mM Zusammenhang der Trauerarbeit, die alle VO  — der
Hoffnung auf Leben oder der Errettung AUs dem Tod sprechen. S1e gehören nicht
1U 1m Jahrhundert ın den Kontext der Beerdigung.

Ebenso sind die VO  - Mathesius herangezogenen biblischen Beispiele hnlich Gern
verwelst auf Hiob, David oder Simeon, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus selbst
In schwerer Anfechtung enalten en akob Gen 35) ist ein gu Vorbild aIur,
wI1e 11a sich rösten annn In seiner Irauer über Rahels Tod die Hoffnung
auf den Sohn. Dieser Sohn se1l Jesus Christus:

„Also WEe1n ott einem eın Stück VO Hertzen wegreisset/ nımmet einer ihren lieben aufSs-
vater/ un: einem seinen jebsten besten Schatz weg/ der lerne mit Jacob seinen Ehegenossen
INn des HERREN Christi Schofß anschawen/ unnd hoffe des seligen Stündleins/ da sie/ in
leid VO einander. 6getrennet/ 1n Lieblicher nnd Himmlischer Frewde/ wider
kommen werden“.

Raıiıner Rudolf, Ars moriendi I (Mittelalter), 1n TIRE (1979), 143-149; 1er 144; ders./
Briesemeister/ Gerritsen/ Plotzek-Wederhake, Art. Ars moriendi, 1n LM.  > (1980),

9—1
Mathesius, De profundis wıe Anm. 215 3r
Mathesius, De profundis, 1v „Aber diese rechte sterbkunst nnd Euthanasian hat kein

WEVSECI un! vernünfltiger Heyde/ hne (Jottes wort nnd erkendtnufß des seligen Herren des todtes
erkennet/ Wie ZWaTlT auch heut tag die elt VOINl disem tröstlichen abscheyden/ ausseTr dem
lebendigen WOTrT Gottes/ nichts weylß och wl1ssen kan  zn

Mathesius; De profundis, 2V (Hervorhebungen S.M. Mathesius beruft sich dabei auf Joh
8,51 „Wer meın Wort hält,; der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit.” auch Mathesius; Schöne
geistliche Lieder (wie Anm. O 2r Der Abschnitt 8 _E 3') steht unter der Überschrift
„Von der Christen tod  4 Mathesius legt auch och kurz AÄpC 14,13 und Pred 1231 aul  7

2,19: Marıa ber behielt alle diese Worte und bewegte s1e 1n ihrem Herzen.
45 Mathesius, De profundis, Y

Mathesius, Postilla Prophetica, 6 E
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Mathesius legte die Heilige Schrift .US, wWwI1Ie in Wittenberg gelernt hatte Dabei
bevorzugte In den Leichen- un: Trostpredigten die Form der Homilie.*/ DIies hat
den Nachteil, dass die Gliederung oft schwer erkennen ist, da verswelse vorgeht
un deshalb manchmal ıne die systematische Stringenz vernachlässigende Medita-
tion entfaltete. kınıge Predigten vermitteln den 1INATruc! reiner Lehrvorträge, die
über keine Gliederung verfügen un: lediglich eın Ihema behandeln Möglicherweise
hatte Mathesius gelegentlich beim redigen OS eın Bild VOT ugen, das be-
schrieb.“® Katechetisch wWw1e rhetorisch geschickt erwähnt iın den Leichenpredigten
für seine Kinder ein Bild TecC Durers SOWIE welıtere Bilder, die S1€E A der Kirche
kannten.“” amı sprach ihr Bildgedächtnis

Die Trost- un Leichenpredigten des Mathesius
ım Umfeld des Jahrhunderts

Die nhalte der :rost- un Leichenpredigten des Johann Mathesius sind insgesamt
wen1g originell. S1e tragen alle die theologische Handschrift seines Lehrers Martın
Luther. SO verwundert auch kaum, dass inhaltlich Ahnlichkeiten miıt Werken
anderer Lutherschüler gibt Hierfür ist neben Johann Spangenberg auf Andreas
Poach (1515-1585) hinzuweisen, der 1559 das Lebensende un!: die Sterbebegleitung
des Yrztes Matthäus Ratzebergers schilderte.” Auch miıt anderen Autoren VO  w

Trostschriften weilß sich Mathesius einer Meınung. 7u enNnNnen sind Johann Pfefhn-
SCIS (1493-1573) ‚ Trostbüchlein Aus ottes Wort“ VOINl 1552 oder Andreas Fabricius’

47 Man könnte das Schema Von Fmanuel Hirsch (Luthers Predigtweise, in Luther 25 54|,
1-23) auf die Predigten des Mathesius anwenden, der ber Luthers Predigten Sagl, s$1e selen „biblisch”

weil S1E die Heilige Schrift auslegen „zentral“ weil s1e auf Christus bezogen sind un
‚antithetisch” weil s1e sich mit Gegnern und dem atan auseinandersetzen. Albrecht Beutel (Caput
doctrinae Christianae. Zu Luthers Predigt VO 13 Dezember 1528,;, 1n ders./Volker Drehsen \Hgg.]
Wegmarken protestantischer Predigtgeschichte. Homiletische Analysen, Tübingen 1999, 13-—26: 1er
Pn erwelıterte das Schema och „konkret“. Vgl uch Hans artın Müller, Homiletik. Eıne

evangelische Predigtlehre, Berlin-New ork 1996, 46—66; Dietrich Rössler, Beispiel Un Erfahrung.
/u Luthers Homiletik, 1n Christian Albrecht/Martin Weeber Hgg.), Klassiker der protestantischen
Predigtlehre. Einführung iın homiletische Theorieentwürtfe VO'  — Luther bis ange, Tübingen 2002,
9— 2  o

Aleida ssmann, Erinnerungsraäume. Formen un! Wandlungen des kulturellen Gedächt-
n1sseSs, München 1999, bes 218-240 Ssmann (230f.) schreibt in ezug auf eın Gedicht ber die
„Mona T:  2 „Gegenstand des Gedichtes ist nıcht die Beschreibung des Bildes, sondern die Wirkung
dieses Bildes auf einen kontemplativen Betrachter, nicht I1 die Konstruktion eines
Frauenbildes 1m Auge eiınes männlichen Betrachters.“ Wenn WITr dieses Zitat auf Mathesius abwan-
deln wollten, könnten WIT „Gegenstand der Predigt ist nicht die Beschreibung des Bildes,
sondern die Wirkung dieses Bildes auf einen kontemplativen Betrachter, nicht n die
Konstruktion eines Bildes VO Himmelreich 1m Auge eines christlichen Betrachters.“ Mathesius
könnte ber auch iıne Mnemotechnik angewendet haben, die mıiıt Hilfe eines imagınären Bildes
funktionierte.

49 Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm. 181
Vgl Robert Kolb, Ars moriendi Iutherana. Andreas poachs Schrift „Vom Christlichen Abschied

Aaus diesem sterblichen Leben214  Stefan Michel  Mathesius legte die Heilige Schrift aus, wie er es in Wittenberg gelernt hatte. Dabei  bevorzugte er in den Leichen- und Trostpredigten die Form der Homilie.*” Dies hat  den Nachteil, dass die Gliederung oft schwer zu erkennen ist, da er versweise vorgeht  und deshalb manchmal eine die systematische Stringenz vernachlässigende Medita-  tion entfaltete. Einige Predigten vermitteln den Eindruck reiner Lehrvorträge, die  über keine Gliederung verfügen und lediglich ein Thema behandeln. Möglicherweise  hatte Mathesius. gelegentlich beim Predigen sogar ein Bild vor Augen, das er be-  schrieb.“® Katechetisch wie rhetorisch geschickt erwähnt er in den Leichenpredigten  für seine Kinder ein Bild Albrecht Dürers sowie weitere Bilder, die sie aus der Kirche  kannten.“” Damit sprach er ihr Bildgedächtnis an.  1.5 Die Trost- und Leichenpredigten des Mathesius  im Umfeld des 16. Jahrhunderts  Die Inhalte der Trost- und Leichenpredigten des Johann Mathesius sind insgesamt  wenig originell. Sie tragen alle die theologische Handschrift seines Lehrers Martin  Luther. So verwundert es auch kaum, dass es inhaltlich Ähnlichkeiten mit Werken  anderer Lutherschüler gibt. Hierfür ist neben Johann Spangenberg auf Andreas  Poach (1515-1585) hinzuweisen, der 1559 das Lebensende und die Sterbebegleitung  des Arztes Matthäus Ratzebergers schilderte.”” Auch mit anderen Autoren von  Trostschriften weiß sich Mathesius einer Meinung. Zu nennen sind Johann Pfeffin-  gers (1493-1573) „Trostbüchlein aus Gottes Wort“ von 1552 oder Andreas Fabricius’  2 Man könnte das Schema von Emanuel Hirsch (Luthers Predigtweise, in: Luther 25 [1954],  1-23) auf die Predigten des Mathesius anwenden, der über Luthers Predigten sagt, sie seien „biblisch“  — weil sie die Heilige Schrift auslegen -, „zentral“ — weil sie auf Christus bezogen sind - und  ‚antithetisch“ — weil sie sich mit Gegnern und dem Satan auseinandersetzen. Albrecht Beutel (Caput  doctrinae Christianae. Zu Luthers Predigt vom 13. Dezember 1528, in: ders./Volker Drehsen [Hgg.],  Wegmarken protestantischer Predigtgeschichte. Homiletische Analysen, Tübingen 1999, 13-26; hier  25f.) erweiterte das Schema noch um „konkret“. Vgl. auch Hans Martin Müller, Homiletik. Eine  evangelische Predigtlehre, Berlin-New York 1996, 46-66; Dietrich Rössler, Beispiel und Erfahrung.  Zu Luthers Homiletik, in: Christian Albrecht/Martin Weeber (Hgg.), Klassiker der protestantischen  Predigtlehre. Einführung in homiletische Theorieentwürfe von Luther bis Lange, Tübingen 2002,  9-25.  %8 Vgl. Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächt-  nisses, München 1999, bes. 218-240. Assmann (230f.) schreibt in Bezug auf ein Gedicht über die  „Mona Lisa“: „Gegenstand des Gedichtes ist nicht die Beschreibung des Bildes, sondern die Wirkung  dieses Bildes auf einen kontemplativen Betrachter, um nicht zu sagen: die Konstruktion eines  Frauenbildes im Auge eines männlichen Betrachters.“ Wenn wir dieses Zitat auf Mathesius abwan-  deln wollten, so könnten wir sagen: „Gegenstand der Predigt ist nicht die Beschreibung des Bildes,  sondern die Wirkung dieses Bildes auf einen kontemplativen Betrachter, um nicht zu sagen: die  Konstruktion eines Bildes vom Himmelreich im Auge eines christlichen Betrachters.“ Mathesius  könnte aber auch eine Mnemotechnik angewendet haben, die mit Hilfe eines imaginären Bildes  funktionierte.  %9 Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm. 3); 181.  50 Vgl. Robert Kolb, Ars moriendi lutherana. Andreas poachs Schrift „Vom Christlichen Abschied  aus diesem sterblichen Leben ... Matthei Ratzenbergers“ (1559), in: Gerhard Graf u. a. (Hg.), Vestigia  pietatis. Studien zur Geschichte der Frömmigkeit in Thüringen und Sachsen, Leipzig 2000, 95-112.  ZKG 121. Band 2010-Matthei Ratzenbergers” (1559), 1n Gerhard raf Hg.) estigla
pletatıs. Studien ZUTr Geschichte der Frömmigkeit ın Ihüringen und Sachsen, Leipzig 2000, 051
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(ca 1520-1577) Buch „Das letzte selige Stündlein“ VO:  — 1574 Inwieweilt diese
oder andere Trostschriften für seine Predigten heranzog DZW. auf diese wirkte,
musste eigens geprüft werden.”“ Daran ist das Entstehen einer geordneten e-
rischen Konfessionskultur sehen.

Reformatorische Theologie als Inhalt der Irost- un Leichenpredigten
In en Trost: un Leichenpredigten des Mathesius trifit der Leser bzZw. die Leserin
auf das Schema doctrina un consolatio. SO werden die Predigten, die eın zentrales
Medium ZULFE Vermittlung der reformatorischen eologie in der Frühen Neuzeıt

sind,;  25 einer Art Laiendogmatik,”“ wobei die Lehre dem Irost dient. Nur werl VO

Heilshandeln Jesu Christi wei{ß un dieses erneut memoriert, ann sich dadurch
rösten lassen. Die Lehre darf also nicht für sich als reines dogmatisches Wissen
verstanden werden, mıt dem die Gemeinde VO  - der Kanzel era überschüttet wurde,
sondern s1e gehö elementar ZUu Leben eiınes Christen. ESs kommt darauf d die
Lehre des Evangeliums verstehen, ganz aufzunehmen, enNnalten un: immer
wieder bedenken, dadurch und das hinzutretende Wirken des Heiligen
Geistes, der die Lehre erschlie{i$t, getröstet werden.”” I Iıe Polemik dient el
der Abwehr alscher Heilsangebote oder -hoffnungen. ıe Lehre ist immer die

leiche: esus Christus, der für den Sünder in den Tod geht un: der für den
Menschen 1mM Gericht einstehen wird, dass des ewigen Lebens teilhaftig wird

also Christologie, Rechtfertigungslehre un! Eschatologie.”® {DIie Bildhaftigkeit un:

häufige Wiederholung der einzelnen Lehrpunkte sollen beim kınpragen helfen,
adurch dem Sterbenden Irost un uhe geben SO werden die dunklen Bilder
verdrängen, die L11UTE Angst einflöfßen können. Katechetisch ist den redigten des

.1 Kolb, Ars moriendi lutherana, 96, Anm.
52 Hinzuweisen ware auf die „Seelenarznei” VO:  - Urbanus Rhegius (1489-1541) VOIl 529/39

der das Sterbebüchlein (1539) VO  e Caspar Güttel. Vgl Kolb, ÄTS moriendi lutherana, 6, Anm.
53 SO Albrecht Beutel,; Kommunikation des Evangeliums. Die Predigt als zentrales theologisches

Vermittlungsmedium in der Frühen euzeıt, 1n Dingel/ Schäufele, Kommunikation und Transfer
(wie Anm. 6), 315

Rudolf Mohr, Art Ars moriendi Jahrhundert), 11 (1979), 149-—-154; 1er 149

„Die protestantische Al moriendi-Literatur der Reformationszeıit ist ıne kurzgefafßßte Laiendogmatik
mıiıt dem Schwerpunkt auf der Rechtfertigungslehre.”

den rhetorischen Hintergründen der emorla als Seelenvermögen: Andres Straisberer,
emorI1]a. Zur homiletischen Relevanz einer psychischen Kategorie in der lutherischen Orthodoxie
und ihre Kritik in Pietismus und Frühaufklärung, in Stefan Michel/Andres Straßberger gg
Eruditio Confessio Pıetas: Kontinulntät un! Wandel in der lutherischen Konfessionskultur
Ende des 17. Jahrhunderts. [)Das Beispiel Johann Benedikt Carpzov (1639-1699), Leipz1g 2009,
261-314

Ich lasse die Unterscheidung VO'  - (Gesetz und Evangelium unberücksichtigt. Mathesius legt s1€e
natürlich ebenfalls seinen Predigten Grunde. Bekenntnis der Sünden und Bekenntnis Jesus
Christus gehören für iıh: selbstverständlich Vgl uch Uugus Vilmar, Johannes Mathe-
S1US. Lebensabrifß; Charakterisierung, |ıteratur und Proben aus seinen Predigten, In ders., Kirche un:
Welt der die Aufgaben des geistlichen mts 1n unNnseIier Zeıt. Zur Signatur der egenwa un
Zukunft. Gesammelte pastoral-theologische Aufsätze, Bd.2, Gütersloh PS£3: 263326 mar geht
neben der Christologie S 69-273) uch urz auf die Ekklesiologie (S. 73277) e1in.
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Mathesius aufßerdem die Beigabe VO  —_ Liedern, ” die den Predigthörern als Zusam-
menfassung der Predigt SOWIE CT ertiefung un: dem Erlernen der evangelischen
Lehre dienten * IDIie Predi  Örer ollten diese muiıt ach Hause nehmen und dort
singen.”” SO erhielten sS1€E eın Mittel die Hand, auf das s1e In ihrer Sterbestunde
oder iın ngs und Anfechtung zurückgreifen konnten, da die Musik nicht 11UT

lehren, sondern auch röosten VELINAS.

Z De Christo Dıie wunderbare Lehre der Christologie
Den TUun: der eologie des Mathesius die Christologie, VO  e der aus seine
Predigtgedanken entwickelte. Dabei erwles sich in en Punkten als Schüler
Luthers.®* Unermüdlich betonte die FEinheit der wel Naturen Christi;® über
deren Eigenschaften seine Gemeinde in traditioneller Weise lehrte, ass die
menschliche atur VO  ; der göttlichen wird, die ihr aber gleich ist un:

c63auch <ZUF rechten des Vatters S1LZ Dies ist wichtig, weil 11UT iıne Person AUs

7u nNeNNEN sind beispielsweise: SE tröstlich Lied/ der Kirchen (iottes inn Jochim{$sthal/ VO  a

der aufferstehung des fleysches/ darinne dif$ Capitel Pauli gefasset ist  ‚: VoNn Nicolaus
ermann (Mathesius, Leichenpredigten, Aa 2'-Aa 4N „Hört, ihr Christen, und merkt recht“ VOIl

Mathesius (Mathesius, Leichenpredigten ed. Loesche], 62-065; Philipp Wackernagel, Das deutsche
Kirchenlied VOIl der äaltesten Zeıt bis Anfang des VIL Jahrhunderts, $; Leipzi1ig 1870,
\Nr.7 „Gott schufdam AUS$S Staub und Erd“ VO  - Mathesius (Mathesius, Leichenpredigten ‚ed.
Loesche]l;, 240f.: Wackernagel, 1154, Nr. Pn Grablied der Kirchen (,ottes in Joachimsthal”:
„Last uns volgen Paulus er/ das WIT nıt wI1e die Heyden” (Mathesius, Trostpredigten, 3°-y 7°);
„E1n Christlich lied VOIl der rechtfertigung/ enes1is AA „Abram glaubt dem verheifßnen Christ/
Drumb gerecht gezelet ist  Z (Mathesius, De Profundis/ Simeoni1is Trostpsalm; Wackernagel,
Nr.

Martın Röfsler, DIie Liedpredigt. Geschichte einer Predigtgattung, Göttingen 1976,
105-—-108 Lieder In den Postillen) un!: 156-159 Lieder In ADe profundis”). In Leichenpredigten
spielen Lieder immer wieder eine Rolle „Valet will ich dir geben” VO  — Valerius Herberger
(1562-1627), das erstmals 1614 ın seiner Sammlung VO  ; Leichenpredigten „Trauerbinden” erschien.
In vielen Einzeldrucken VO  ; Leichenpredigten des und 18. Jahrhunderts findet INa entweder
Geistliche Lieder der Arıen beigegeben der den 1inwels auf Lieblingslieder des der der Ver-
storbenen. azu Patrice Veıt, Kirchenlieder un lutherisches „Privatleben“. Die Leichenpredig-
ten als Fallstudie, 1n {Dieter Breuer (Hg.), Religion un: Religiosität 1M Zeitalter des Barock, Bd.2,
Wiesbaden 1995, 593-—-602

Mathesius, Leichenpredigten, 4V „Das ist die der inhalt dises schönen Capitels/
wI1e ın ied sehr artıg gefasset st/ diis solt ihr daheim mıiıt kindern singen/
Und den Jlext des heyligen Apostels euch ofit tische lesen assen/ nnd den selben gal Ausseil

lernen. Damit/ da ott für sey/ euch der tage eins bücher C} und 1Ns fewer
geworffen würden Ir eın lebendig Buch In hertzen hettet/ nıt mıiıt feder und dinten/ sondern
mıt dem finger nnd gesite (,ottes geschrieben/ des 1r euch erinnern und TrTOsten hettet.  &e

Röfßßsler, Liedpredigt, 170f.
61 Vgl arl He1lnz Ratschow, Jesus Christus, Gütersloh 1982, DA

Mathesius, Leichenpredigten wıe Anm. 474$£. Mathesius liest Aaus Gen die Ankündigung
heraus, ass Christus „einen jrrdischen der wesentlichen leyb sich werde, das ist, das die
Göttliche natur 1m one (Gottes nnd die menschliche natur, aufß Marien blut un! fleysch durch
uberschattung des heiligen Geystes sambt ater und Oone beschaften, sol eine unzertrennete und
ewıige PCISON se1n, ott un! mensch, (‚ottes Son und der Jungfrawen kind, eın einiger und
unzertrenneter Jhesus Christus“.

Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm.
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menschlicher un göttlicher Natur „der ewige Son Gottes/ ewiger Priester/ ewıiger
Mitler/ ew1iger Heyland/ ew1ger T1IOSer. un! ewiger Hüter/ ewiger Ön1g un:
Schützer seiner irchen  «64 sein kann. i dies el zugleich, ass Christus nıicht NUur

ıne historische Person ist; auf die 10b sehofft hat, sondern ottes Sohn 11
ıne ew1ge Person ohne zeitliche Begrenzung se1n, ass zugleich Christus für alle
Menschen ANB Christus ist „diser einıge mitler”, der „Gott un menschlich SC
schlecht“®> versöhnt hat Er annn 1es tun, weil Erlöser schon VO  - Ewigkeit her
ist. So hat innertrinitarisch Anteil Heilsplan Gottes.°”

In ezug auf das Erlösungswerk spricht Mathesius VO  r Christus als den Urc|
ott Auferweckten.®® Er ist das „Schuldopfer”, der Hohepriester, Mittler un das
Schlachtlamm.®” Dahinter steht eın posıtıves Gottesbild, das Mathesius in das Bild
(Gottes übersetzt, der eın „Mütterlich hertz nnd Vätterliche ruth“ hat./” In seinem
Sohn offenbart (Gott se1ın wahres Herz, das voll Liebe für seine Geschöpfe ist. Im
Anschluss Mt 11,28 formulierte

„Denn der Herr ist eın Herr ber todt nnd alles hertzeleyd/ unnd bey ihm ist rath un:!
weyls WCS und rettung/ da hertz lauter NEeUN spricht/ und die gantze elt uns

heyst/ unnd darzu leyb un seele In uns gar verschmachtet/ Er ann un! wil früe nnd
«/l

rechter zeyt helffen/ nnd weyt besser/ denn WITS Je hetten dencken der begeren dörften.

Dieses Wiıssen schafft uhe 1mM Leben un! 1mM Sterben, weil Nan seıine Zuversicht
ganz auf Christus setzen sollte Wiıe bei seinem Lehrer Luther ist die Christologie des
Mathesius soteriologisch ausgerichtet.”“

De justificatione Das Evangelium der Rechtfertigung

Eng miıt der Christologie un dem Verständnis des esetizes ist die Rechtfertigungs-
re als der reformatorischen Botschaft Luthers verknüpft.”” reu versucht
Mathesius die Erkenntnis seine Joachimsthaler Gemeinde vermitteln, ass der
Sünder durch das Verdienst Christi VOT Gott erecht gesprochen wird:

Mathesius, Leichenpredigten, Bbbb 0r
Mathesius, Leichenpredigten wıe Anm.

66 Mathesius, Leichenpredigten, Mm 4V
Mathesius, Leichenpredigten, o 0r „Denn der Herr hat Von ewigkeit Iso bey sich

beschlossen/ un! fürgenommen/ un! War seiın gnediger vorsatz/ wille/ rath/ un/|d| wolgefallen/
das se1n geliebter Son umb frembder schuld/ also mıiıt elend/ jammer/leyden/ ONl zal sollte
schlagen/ un:! zermartert werden“.

Mathesius, Leichenpredigten, Nn
Mathesius, Leichenpredigten, Jo Ov und Pp Or

/1
Mathesius,; De profundis (wie Anm. 21), 31'
Mathesius, De profundis, 2r

Marc Lienhard, artın Luthers christologisches Zeugn1s. Entwicklung und Grundzüge
seiner Christologie, Göttingen 1979, DTEZDI6

73 ZUr NEUETEN Forschung: Udo träter (Hg.), Zur Rechtfertigungslehre 1n der Lutherischen
Orthodoxie. eiträge des Sechsten Wittenberger 5>ymposions ZU1 Lutherischen Orthodoxie, Leipzig
2003 /Zu Luther: Albrecht Peters, Rechtfertigung, Gütersloh 1984, Z PE Es ware prüfen, wI1e weıt
Mathesius ın diesem Punkt VO  ; Philipp Melanchthon, mıt dem In Wittenberg intensıven Kontakt
pflegte und spater einen Briefwechsel führte, beeinflusst wurde.
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„Hie höret Jr NU) eygentlich die lere/ heut in uUuNseTrMN Kirchen geprediget wirdt/ das Christus
der Herr alleine eynıger rhum nnd preyis VOTLT ott sey/ der das WITr alle gerecht/ ott
ANSCHEIN un: wolgefellig se1in/ allein durch den glauben alls blut un wunden Jhesu Christi/
damit WIT INn der heyligen Tauffe besprenget/ nnd VO  — allen sünden gereyniget/ nnd
kindern Gottes AUNSCHOININEC: se1n/ Ja das dieser Christus die eynıge un!: selige ertzeneYy un!
himlischer Tiriack sey/ wider den ewigen un zeytlichen todt/ der innn m gefressen un/|d|
verschlungen st/ wI1e Jr hören sollet.

Die redigthörer ollten lernen, dass nicht ihre Verdienste s1e VOT Gott erecht
machten, sondern das Verdienst Christi,; das ihnen zugerechnet wird 1mM Sinne
einer ımputatio alienae iustitiae.

{DIie Lehre VOIl der Rechtfertigung als zentraler Artikel der Wittenberger Refor-
matıon WarLr Mathesius eın Trost, den selbst freudig weitergeben konnte. Deshalb
erwähnt oder entfaltet ih: in fast jeder Trost- un: Leichenpredigt.‘”

ulserdem mahnte Mathesius seline Hörer ZUr Bufse Urc. Sündenerkenntnis un:
eue als V oraussetzung, das Verdienst Christi Sanz ergreifen 77 können ”® /7u
dieser Erkenntnis können S1€e durch das (Gesetz kommen, das w1e das Leiden die
Funktion hat: die schlafende un aufzuwecken. Doch (Gott lässt den Menschen
ann nicht mıiıt sich allein, sondern gibt ihm Urec den eiligen (Geist den Glauben
1Ns Herz Durch den Glauben Christus gewinnt der Mensch die Hoffnung auf die
Fürbitte Urc Jesus Christus”” un damit auch TIrost aus dem Artikel der Recht-
fertigung.‘“

Mathesius, De profundis (wie Anm. U 2v Vgl Mathesius, Leichenpredigten, o Or (vgl
uch Oo 23 „Dis alles hat |Christus| unschuldiglich und unverdient gelitten/ damit uns

schuldige/ un! die WITFr des hellischen fewers werd waren/ für .‚ ott AUS gnaden heylig und unschuldig
machet/ umb sonst/ nnd OIlC alle U1lscIiIe verdienst Uun! wirdigkeit/ WI1Ie WITr auch umb SONS VO.
Teuftel unter die sünde verkauftt waren.“

75 Mathesius, De profundis (wie Anm.21), LA „Difß ist eygentlich der hohe Artickel/ VO'  e

gnediger vergebung ler sünden/ der WI1e die Kirche (Jottes heut tag redet/ VO der rechtfertigung
der seligkeit des Menschen/ das WITr allein durch den glauben Jesum Christum für ‚ ott gerecht/
un m ANSCHNCIN nnd wolgefellig se1n/ nnd gnedige verzeyhung aller sünden/mder ind nnd
erbschafft des ewıgen lebens/ auf$ lauter gnade|n|]/ gratis, umb sonst/ alle wirdigkeyt/ rhum
nnd verdienst werck/ durch die erkentnu{fß unnd zuuersicht AU! das verson un zalblut Jesu
Christi/ bekommen.“

Besonders entfaltet IN Mathesius, Leichenpredigten wıe Anm. 33 1259228 Es handelt sich
die dritte, vierte und fünfte Predigt für se1ıne Kinder, In denen S1E ber Sünde, Bekehrung und

Gehorsam unterwilies.
Mathesius weifß uch sehr ohl den imputatıven Glauben, vgl Mathesius, Leichenpredig-

ten, 2v
Mathesius, De profundis (wie Anm.21), GSf BBEN ist 1U der selige/ tröstliche und

unüberwindliche Artickel/ VO  — der rechtfertigung/ nnd seligkeyt/ des un Gottlosen
Sünders/ das der barmhertzige . ott propri0 MOTuU, eın ewıigen Mitler/ fürbitter nnd außsöner
verordnet/ damit WIT allein durch dieses selines geliebten Sones/ unsers Hohenpreisters fürbitt/
unterhandlung/ opffer/ blut/ tod und sieg, eın bestendige versönung bey un eın ewıge
abwaschung aller Sünden/ und bezalung für alle blutschulden/ des ewigen todtes wird
waren/ un! der grewlichen nnd CYSCIN gefencknufß/ alle Hellenpforten und unleydliche ast
sünd/ nnd VOIl Gottes gesetZz und vermaledeyung/ nnd UuULNSsSeIs gew1ssen/ uUu11$5 unterla{fß
beschuldigt un! uberweiset/ au{fß gnaden/ gratis, umb sonst/ all uUmNseTrN rhum/ verdienst nnd
wirdigkeyt gerechtigkeyt/ aufß gnaden/ churkinder Gottes/ Himlische burger/ und/[d|
ewige erben/ un[d| miterben un|d| brüder Jesu Christi/ aufß frembdem verdienst würden und set1gs
blieben.“

/ZKG 121 Band 02
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Gelegentlich hebt Mathesius den Unterschied ZUT altgläubigen Posıtion deutlich
hervor. ıne Auseinandersetzung miıt der Rechtfertigungslehre des Tridentinums

aber in den TOSt- und Leichenpredigten nicht In Anlehnung Psalm
a „Denn bei dir ist die Vergebung.” formulierte W l1e die Bibel un: David
diese Aussage in ıne kleine Zeile brachten, „Also fassen Kirchen innn iren

Confessionen diesen hochwirdigen handel in di{ß wOort eın mensch ann seıin Sünd
selber büssen un ezalen. un ottes OrIN mıt se1n wercken/ oder der
verstorbenen eyligen verdienst unnd stullen. vil minder mıiıt der falsch
erdichten clerisey unnd Klosterleu opfter un! gehorsam/ Allein der glaube esum

«79Christum macht uns erecht un selig.

e NOVISSIMIS Eschatologie als Hoffnung auf ein Wiedersehen

Mathesius predigte seıner Gemeinde Eschatologie als Tod, Gericht mıt doppeltem
Ausgang, Himmelreich un Wıe Luther War Mathesius der Ansicht, dass in

der etzten eıt VOTr dem urz bevorstehenden Weltende lebte.” An Spekulationen,
wWannl dieses Ende eintreffe, beteiligte sich aber nicht

Besonders 1m ersten Teil der Leichenpredigten sich in Anlehnung VO  — 1 Kor
15 ıne entfaltete Eschatologie, die sich CNg Paulus nlehnt Miıt der Auferstehung
Jesu Christi hat Gott vorgebildet, w1e Jüngsten JTage zugehen werde. Wiıe der

Erstling Christus VO  — den Toten auferstanden ist; werden auch die Menschen als
Geschöpfe ZU Leben erweckt werden. Aus der Heiligen Schrift ist es erfahren,
Was InNall darüber wI1issen ann.  81

Miıt Paulus stellt Mathesius fest, ass der Artikel Vo  en der Auferstehung uUuNnNUI1-

stößlich sel. Dabei zeigt CIs ass die Lehre der rlösung HFE Christus Von Adam
ekannt gEeEWESCH un überliefert worden ist, die christliche eligion die

alteste ist  SS I dDies ele der Prediger mıiıt zahlreichen Beispielen un: SC  er in Form
eines bekannten reformatorischen Geschichtsbildes, w1e die Lehre bis nach Deutsch-
and gekommen ist un sich hier vieler Versuche S1€e verdunkeln gehalten
hat Mathesius nennt unter anderem aum überraschend Jan Hus als Beispiel für
einen Zeugen des Evangeliums.““

Da ber die Auferstehung schon Paulus Zeiten verschiedene Meınungen
gab, sieht sich Mathesius genötigt, klar beschreiben, w1e die Auferstehung ach

Mathesius, De profundis (wie Anm. 21); 3V
Mathesius, Leichenpredigten, Or

81 Mathesius, Leichenpredigten, „Lieben Freunde 1mM Herrn/ WIT haben gehöret das eın

BEMEYNE aufferstehung aller derer undter der Erden schlaften/ se1n werde/ Den|n| weil Christus
der erstling undter denen da schlaften nnd ın jhren grebern leben/ wider erwecket un aufter-
standen st/ nnd ist der Vatter der künfftigen Welt/ der durchs Wassel un Geyst/ jhme eın ewigen
Samen zeuget der newgebirt/ welcher seın bild tragen wirdt/ wI1e alle sündige nnd sterbliche
menschen Adams bilde ragen/ SO werden uch alle ınn Christo aufferstehen/ die Gottlosen ewigen
schmach un! schande/ die glaubigen ZUT ewıgen ‚hre un! herrligkeyt. Diß hat Paulus bißher
gelehret un starck erweyset.”

Mathesius, Leichenpredigten, 3\’
Mathesius, Leichenpredigten, 3V
Mathesius, Leichenpredigten, 3V
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der Lehre der eiligen Schrift statthnden werde. Er unterscheidet wel Arten der
Auferstehung: iıne geistliche (schon Jer un: ıne leibliche (am Jüngsten Tage)  85
Die leibliche Auferstehung ist och nicht geschehen, denn noch herrscht die rig-
keit und och feiert iINan das Abendmahl bis Christus wiederkommt.

IDIEG ‚wigkeit bestimmt Mathesius in Anlehnung 2 Petr 3,7-13 {DIie erste und
böse Welt 111USSs vergehen, damit danach iıne ewige NeUe Welt entstehen kann, die
ohne Ende sein wird. Christus werde als Richter auf einer oder einem
Regenbogen wiederkommen un: sich offenbaren, das Gericht miıt doppeltem
Ausgang halten (2Ihess 3S Wenn auch der Tod vernichtet ist, wird Christus
die Welt seinem ater übergeben. Das stückweise en hat dann eın nde uch
Predigt und Obrigkeit werden aufgehoben werden. Jedoch bis 1es eintritt, wird
Christus seline Kirche erhalten ®°

Breiten aum nımmt die Erörterung des Auferstehungsleibes ein. An vielen
Beispielen verdeutlicht der Prediger, w1e ın  1g un: gefährdet verweslich

der Mensch un: se1ın jetzıger Leib ist.  87 Der He Leib werde nicht mehr die
Merkmale der Verweslichkeit sich tragen.

In der neunten Predigt ber 1Kor 93,934-5/ beschreibt Mathesius die errlichkeit
des zukünftigen Lebens, auf die die Menschen och „1IN starker hoffnung un: gedult”
warten, dann 1n „der völligen gerechtigkeyt/ seligke un: herrligkeit” leben.®®
Paulus lehrt, Was das ewige Leben se1in werde: Nicht V1a Dpositiva, sondern negativa, da
noch eın Mensch WISSe, Was das ewıge Leben I1  u sSe1 1Ns aber ist wIlssen, dass
ünde, Tod” un: abgetan se1n werden.? Das ewıge Leben wird ohne nde un:
ohne Sünde se1n.

Mathesius wird nicht müde, seinen Hörern einzuschärfen, dass das ewige Leben
allein INC den Glauben geschenkt wird.?® Gott nımmt die, die glauben darauf
en,; Kindern un macht S1€e selig allein 1IPe esus Christus,”” da Christus
der einz1ıge Mittler ist; nicht aus ‚CEYSCH frömbkeyt/ gerechtigkeyt/ gehorsam/
eyden/ opffer/ gaben/ allmosen/ oder umb der verstorbenen eyligen verdienst un

85 Mathesius,; Leichenpredigten, Ov un: 41'
Mathesius,; Leichenpredigten, 0r
Mathesius, Leichenpredigten, DE 4\'

afe Mathesius, Leichenpredigten, 3V
Mathesius (Leichenpredigten, weilß sehr ohl die Macht des Todes >> ber das stehet

eın harnisch/ nnd helt eın pantzer. unı hilfit eın schilt der krebs/ nnd wWwenn auch der er
anc Örg, Uun! alle viertzehen Nothelffer draufft gemale nnd schilt nnd helm decke/ auf dem rock

Jrıier/ und dem plawen mante|l arıe/ und Sanct Francıscı kleyd/ nnd Dominicus scheplier/
nnd Sanc Brigitten weyhel/ und Sanct Mertens Mantel/ und au{fß einm Corporal gemacht/ und mıit

Lorentz kelch belegt un uberzogen were/ Contra uım mortis corporalis, 11O herba crescıt ın
hortis. Es ist uch eın pflentzlein/ In allen Kirchen/ Klöstern/ nnd Religionen/ das sich wider den
todt schützen un aufthalten könne/ enn das zarte Reißlein Nazareth/ Wer darein gepflanzet der
gepfropffet/ un: ist 1n den tam m] Christum eingeleibt/ der stehet und S1LZ}! sicher für der Schlangen
biß und todes stich/ nnd aller pforten der Hellen/ vergifften pflitzschen un! fewr geschütze.”

1
Mathesius, Leichenpredigten,
Mathesius, Leichenpredigten, 4r
Mathesius,; Leichenpredigten, 3t
Mathesius, Leichenpredigten, 4r
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üurbit/ oder umb der Münche Messe/ Collecten/ ablafß un! ihre Closterwerck/ die sS1€e

uberig un: zuuerkauftfen habe[n]“* wird dem Mensch dies zuteil.
Pointiert vertritt Mathesius die Ansicht, dass 1m ew1ıgen Leben eın Wiedersehen

mıt Freunden un Angehörigen geben werde.”” Irotz des Auferstehungsleibes wird
seiner Ansicht nach eın Wiedersehen bzw. eın Wiedererkennen geben. Besonders

deutlich spricht diesen Gedanken in der Trostpredigt VO  — 1565 aus W ıe Jesus
den Knaben VOoN Naın aus Mitleid AT Leben erweckt habe, wird Jüngsten
Tage alle Menschen ZU Leben rufen. DiIie Toten werden sich dann wiedersehen un
erkennen, wI1e die Mutltter den Sohn oder Marıa Magdalena den Auferstandenen
der Stimme erkannte. Auch seinen Kindern schärft e1ın, dass sS1e ihre Mutltter
wiedersehen werden. Dies dient ihm zugleich als Argument, seine Kinder einem

tugendhaften Leben ermahnen, miıt dem S1€E dem Vorbild ihrer Mutltter nacheifern
sollen.?‘

DIie Eschatologie dient ZULT Entfaltung der Christologie. Indem Mathesius seıinen
Hörern un Lesern das zukünftige Leben ausmalt, S1€e eruhigen. S1e brauchen
keine ngs VOT dem ungsten Tage aben, WEl sS1e esus Christus glauben un
ihm vertrauen.

DIie katechetische Funktion der Irost- un Leichenpredigt
bei Johann Mathesius

ach 15595 ist bei Johann Mathesius ıne verstärkte Auseinandersetzung miıt dem
Ihema Tod un Irost in Todesnot beobachten Diese Beschäftigung könnte durch
den Tod seiner Frau ausgelöst worden se1n. In selinen 1 TrOSt: un die Leichenpredig-
ten, dien ihrer inhaltlichen un strukturellen Gemeinsamkeiten als eın geme1n-

Corpus angesehen werden können, erprobt die Relevanz un: Tragfähigkeit
reformatorischer Gedanken 1mM Angesicht des es Dabei lehnte sich Mathesius

auffällig die eologie Martın Luthers
Anders als die Leichenpredigten des un: Jahrhunderts dienten die Predig-

ten des Mathesius weniıger der Sicherung des Andenkens des Verstorbenen. Vielmehr
zielten S1€e stärker ebenso w1e die Begräbnispredigten Luthers auf das Lob ottes
SOWIE die Tröstung un die ärkung der Hoffnung der Hinterbliebenen bzw. der
(Gemeinde. S1e wollten elehren un erbauen un auf das terben vorbereiten un

Mathesius, Leichenpredigten, 4V Etwas spater (X z schreibt „Sola fides iustificat.“
auch 2v Wır erhalten das „ew1ge leben/ durch Jesum Christum/ Gratis, Sine mer1to NOSTIrorum

OPCIUM, das heisset/ allein durch den glauben Jesum Christum werden WITr gerecht un[d| selig‘”.
Mobhr nenn Johann Pfeflingers Trostbüchlein Von 1552 In dem sich dieser Gedanke

ebenfalls finde. ders., Ars Moriendi (wie Anm 54), ESE
Mathesius; Eiıne Trostpredigt/ Das die 1m Herren entschlaften/ mıit reuden wider

kommen Nürnberg 1565 Mathesius beginnt seine Predigt miı1t dem 1n wels darauf, ass
diesen Text die Auferweckung des Jünglings Naın schon oft gepredigt habe. SO wussten die
Hörer beispielsweise, ass Inan die oten VOT den loren der Stadt begrabe, damıit die Luft In der Stadt
besser sEel1. Vgl azu die Predigt Sonntag nach TIrinıtatıs, 1n Mathesius, Postilla. Das st/
Kurtze ausfSlegung der Sontags unnd rnemsten este Evangelien: In Fragstück verfasset: Und auft
die Lehre des Catechismi gerichtet, Nürnberg 1590

Mathesius, Leichenpredigten (wie Anm. 3: Za
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in die ATS moriendi einüben. ESs gibt er keinen Unterschie in der Otfscha für
Sterbende un: Lebende, denen gleichermafißen das Wort (Jottes predigen ist.
Deshalb spielt auch die Biographie des Toten In keiner seiner redigten ine
Mathesius bietet höchstens einıge (stilisierte) Begebenheiten aus dem Leben des
Verstorbenen, die die Hörer beispielha Trösten un: ZUuU christlichen Leben anleiten
sollen

IDITG Trost- un: Leichenpredigten des Mathesius Erbauungsschriften, die
der Verbreitung einer lutherischen Sterbekultur dienten, die VO  > der memorIe-
renden Rechtfertigungslehre getragen War un: ZU chauen auf Christus nhielt Die
konsolatorischen Hauptgedanken verbanden sich miıt lutherischer Lehre (doctrina),
die verinnerlichen galt Zentrale Lehrinhalte Christologie, ecC  er-
tigungslehre un: Eschatologie. Mathesius kommunizierte damit seinen Hörern
ıne Art Laiendogmatik, Urc die S1€e iImmer wieder mıt reformatorischer Theologie

emacht wurden. Auf diese W eilse konnte sich reformatorische eologie
uch 1mM Bereich der Beerdigungsrituale durchsetzen un: ZUu Entstehen einer
lutherischen Konfessionskultur beitragen.”® iıne Umformung spätmittelalterlicher
Frömmigkeit in Bezug auf das Begräbnis oder die MemorIla gıng damit einher.??

Damıit en die Trost- und Leichenpredigten des Mathesius zugleic 1ne
katechetische Funktion. Mathesius predigte bildreich un: eZ0og immer wieder
Kirchenlieder ZUr Konkretisierung iın seine redigten ein, womıt die Möglichkeit
erhöhte, die nhalte seliner redigten begreifen un: erinnern können. Es VCI-
wundert deshalb kaum, dass Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts die Leichen-
predigten des Mathesius Pfarrern D Nachahmung un DE eDraucCc empfahlen,

die Rechtfertigungslehre Ta oder schon In der Todesstunde eines Ge-
meindeglieds verkundıgen können und das Vertrauen un: die Hoffnung auf
Jesus Christus stärken.

Abstract

Source analyses represent Luther’s pupil Johann Mathesius (1504-1564) reflected theologian
anı miınıister, able display 1n his consolation an uneral SCTI11011S5 the reformatory theology
(doctrina) consolation (consolatio). eing personally induced deal ith this atter, working

this kind of SCITIINON increased significantly fter the death of his wife in 1555 Yet only the
knowledge about the right doctrine (Christology, doctrine of justification, eschatology) 15 not
sufhıcient Va the consolations worth 1n times of grief and ApgONY, it Must be earned an
understood during the ifetime. With his pointed dependence Luther’'s doctrine Mathesius
contributes sustainably the formation of lutheranian culture of denomination.

0S
Z Wandel Bernhard Jussen/Craig Koslofsky gg.); Kulturelle Reformation. Inn-

formationen iım Umbruch 0-1 Göttingen 1999
als UÜberblick: Bruce Gordon/Peter Marshall gg TIhe Place of the ead. Death and

Remembrance ın Late Medieval Early Modern Europe, Cambridge 2000; TIruus Van Bueren (Hg.),
Care for the Here and the Hereafter. MemoriI1a, and Ritual 1ın the Middle Ages, Turnhout 2005
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KRITASCHE

Der Dlegeszug des Papalismus.
Von Febronius bis INn die Gegenwart

7u 7wel Eebronius-Streitschriften des ITrierer Weihbischofs
Johann Nikolaus VO  a Hontheim (1701-1790)

VON Manfred Weitlauft

DiI1ie beiden hier anzuzeigenden Schriften des Irierer Weihbischofs Johann Nikolaus
VOI Hontheim (1701-1790 stehen 1ın engstem Zusammenhang mıt seiıner 1763
unter dem seudonym Justinus Febronius Jluris] Clonsul]tus veröffentlichten Streit-
schrift 132 SLALU ecclesiae et legitima potestate Romanı Pontificis er singularis, ad
reuniendos dissidentes In religione Christianos compositus‘. S1e bilden SOZUSABECN den
VO  - Hontheim gesetzten Schlusspunkt in der VO  - ihm durch seine Streitschrift VO  a

1763 ausgelösten ontroverse. Hontheim, eın VO  e gallikanischen un jansenistischen
Ideen beeinflusster gemäßigter Episkopalist, plädierte iın seinem Febronius,; gestutz
auf gallikanische un:! episkopalistische Historiker un Kanonisten, auf protestan-
tische Autoren SOWI1eEe auf die Beschlüsse der Reformkonzilien VON ONnstLanz

(1414-1418) un Basel (1431-1449), ein1ge mittelalterliche Konziliaristen un:! die
deutschen konkordatären UÜberlieferungen, für ıne Kirchenreform 1m Rückgriff auf
die synodal bzw. odera. verfasste ecclesia primitiva der ersten acht J  rhunderte.
S1e War für ihn die ‚wahre Kirche“ un das 99- für ine überfällige kirchliche
Verfassungsreform ZUr Wiederherstellung der ursprünglichen libertates ecclesiae.
Seiner Überzeugung ach basierte die spatere Entwicklung auf den pseudo-isidori-
schen Fälschungen des 9. Jahrhunderts un auf dem darauf aufbauenden „Hilde-
brandismus“ des Fa un Jahrhunderts mıt seinen jurisdiktionell-papalistischen
Übersteigerungen, die VO  - scholastischen Kanonisten un: eologen einem

„System ausgebaut wurden. Gerade deshalb bekämpfte Febronius auch die cholas-
Febronius verfolgte mıt anderen Worten iıne historisch-theologische Verteidi-

gunNng des iın der Reichskirche vorwaltenden praktischen Episkopalismus AT Abwehr
zunehmender konkurrierender jurisdiktioneller Eın- un UÜbergriffe der Römischen
Kurie un ihrer Nuntien „VOL Ort“ 1n die Jurisdiktion der Bischöfe, sachlich argu-
mentierend un: €e1 bewusst ıne kompilatorische Methode anwendend. Das

Johann Nikolaus VO'  —; Hontheim, Justinus Febronius abbreviatus et emendatus (1777) hg.
eingel. Ulrich Lehner, Nordhausen 2008; SOWI1E Johann Nikolaus VO Hontheim, Justin] Febronii
cCommentarıus ın SUamı retractatıonem (1781), hg. eingel. Ulrich Lehner, Nordhausen 2008
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Pseudonym sollte Hontheim somıt als eigentlichen Verfasser VOT seinen Gegnern
schützen. Dabei ahm weithin lediglich die Proteste und Beschwerden auf, WI1e S1e
in den Giravamına der reichskirchlichen Upposition Rom wiederholt artiku-
liert worden die kurialen Verletzungen der In den Concordata Germa-
n1iae VO  53 1448 getroffenen Übereinkünfte hinsichtlich der Freiheit der Bischofswah-
len, hinsichtlich der Annaten un: Pfründenverleihungen, die Appellationen
aps un: Nuntien In Prozessen, die Fragen weltlicher betrafen. Und glaubte,
Hre die ihm vorschwebende Rückkehr ZUr AForm : der ecclesia primitiva un: Urc
die Abstellung der VOoO  . der Kurle widerrechtlich angemafsten Prärogativen auch den
Weg für ıne UC: der protestantischen Christen ZULE katholischen Kirche frei
machen. Nur In diesem Sinne einer Rückkehr verfolgte mıiıt seiner Schrift auch eın
ökumenisches nliegen. Wären ZUr eıt der Reformation, WI1Ie VO Dekret Frequens
des Konstanzer Konzils (1414-1418) vorgeschrieben, regelmäfßig allgemeine Konzi-
lien einberufen worden, hätte, wWw1e meınte, die Kirchenspaltung möglicherweise
verhindert werden können.

Hontheim War durch qualifizierte historische Forschungen un: Publikationen
ausgewlesen und mıit der historischen Methode seiner eit hervorragend Tau
Im UÜbrigen argumentierte nıicht zuletzt aus der Praxıs des auf französisches,
österreichisches und niederländisches Gebiet ausgreifenden rierer Sprengels. alli-
kanisch bzw. episkopalistisch dachten un: argumentierten aber auch nicht wenige
katholische Historiker un: Kkanonisten seiner eit. Dabei ist beachten, dass Rom
den Gallikanismus TOTLZ heftigster Spannungen mıiıt dem französischen Königtum bis
ZU Ende des Ancien Regime nıe fhziell verurteilen wagte och gerade mıiıt
seiner ruhig sachlichen, MrC eın grofßes ufgebot „Autoritäten“ untermauerten
Argumentationsweise erzielte Febronius ıne breite Wirkung Das Werk wurde
alsbald 1Ns Deutsche, Italienische, Französische, Spanische und Portugiesische über-

fand Zustimmung un: provozlierte natürlich auch heftigen Widerspruch.
‚War wurde Febronius bereits 27. Februar 1764, fünf Monate nach seinem
Erscheinen, VO  — Rom indiziert: wer sich jedoch hinter dem seudonym verbarg,1€' zunächst unerkannt. Als Urc Indiskretion die Verfasserschaft Hontheims, der
möglicherweise einen Mitarbeiter gehabt hatte, pu wurde, bestritt S1e dieser
oMientlhc mıiıt Nachdruck, dass GIs VO rierer Erzbischof un: Kurfürsten Johann
Philipp VO  e Walderdorff (1756-1768) und, zumindest auf Zeit, VO  e dessen ach-
folger Clemens Wenzeslaus VO  3 achsen (1768-1801/12) edeckt; bis PEF fhziell
unbehelligt 1e Sein Werk konnte Et; miıt Anhängen un Erläuterungen SECU

refutationes nonnullorum opusculorum adversus Justini Febronii JlurisJc[onsul]ti
Iractatum versehen, wiederholt auflegen. F7E War das Werk auf vier Bände ANSC-
wachsen. Wiıe sehr Febronius mıit seinen die päpstliche Kurie herausfordernden
Thesen ın der Reichskirche Anklang fand, INas die Tatsache belegen, dass der
Aufforderung Clemens’ XII (1758-1769) VO März 1764 den Reichsepisko-
pat, das Werk vorzugehen, das Zzu Sturz des römischen Stuhls un damit ZU
Umsturz der aNZCH Kirche aufrufe, VOoO  = Reichsbischöfen die päpstliche
Indizierung des Febronius nicht publizierten. Und noch 1im selben Jahr forderten
die Kurfürsten VOIN Maıiınz, TIrier un: der alz in einem Kollegialschreiben Joseph IL
(1741-1790) VOT seliner Wahl ZU römischen Önig SalızZ 1mM Sinne des Febronius auf,
alle Appellationen un: Evokationen die Nuntiaturen un: römischen Gerichtshöfe
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unterbinden, Was dann auch in die Wahlkapitulation einging,“ freilich aber ohne

praktische Auswirkung 1e€ Hontheim vertrat lediglich einen gemäfßßigten Episko-
palismus miıt dem Ziel einer mıt der dogmatischen Lehre der Kirche vereinba-
renden Reform der aufßeren Kirchenverfassung, samıt einer Erneuerung des rch-
lichen Lebens un der theologischen Wissenschaften. Er verstand sich mıt anderen
W orten keineswegs als euerer; sondern als Reformer ach dem Vorbild der radi-
t1ıon der Kirche VOIL der w1e überzeugt Warlr verfälschenden Wirkung Pseudo-
Isidors.

[)ass ihm der Gedanke eiıner kirchlichen Verfassungsentwicklung fernlag, ann
mMan ZEWISS nicht behaupten; enn oriff Ja mıiıt seinem Reformanliegen nicht Vor

alle Christentumsgeschichte auf die als alleingültige Norm zurück, sondern auf
Bibel (d.h neutestamentliche Überlieferung) un kirchliche Tradition der ersten

acht Jahrhunderte, auf ihre unterschiedlichen kirchlichen Verfasstheiten un auf die
frühen Konzilien. Danach allerdings sah 1mM FEinfluss der pseudo-isidorischen
Fälschungen die Ursache einer alschen „Weichenstellung”, durch die ach seiner

Überzeugung die nunmehr einselt1g papalistisch domintierte weıtere Verfassungsent-
wicklung VO  — der „Norm“ der ecclesia primitıva abwich un! somıt illegitim wurde,
zumal die spätmittelalterlichen Konzilien VO  — ONnstanz un Basel, deren Okumeni-
zıtat für ih auflser jedem Zweifel stand, die kirchliche Verfassung ach ebendieser
Norm hatten reformieren wollen

Aber auch och für Jgnaz VOonNn öllinger (1799—-1890) stand iın seinem Kampf
das YSTe Vatikanum (1869/70) un dessen Lehre ber die päpstliche Vollge-

walt un Unfehlbarkeit fest, ass in den pseudo-isidorischen Fälschungen „einer
vollständig gelungenen un el doch plump angelegten Eiction“” der uell-
srund dieser „Fehlentwicklung” sehen se1 die Grundsätze, welche HT
S1E verbreitet un praktisch verwirklicht werden sollten, en tiefe urzeln ın

den Boden der Kirche getrieben un: sind verwachsen mıt dem kirchlichen eDeN,
da{fß die Aufdeckung des \ „Sseit drei Jahrhunderten enthüllt(en)” | Betrugs nicht ein-

mal ıne nachhaltige Erschütterung des herrschenden Systems ZUTr olge gehabt
hat“ 4 Dabei War Döllinger der westfränkische un: nichtrömische rs SsSOWl1e
der eigentlich beabsichtigte 7weck „dieser Erdichtung , die „Sicherstellung der B1-

schöfe ihre Metropoliten un andere Mächte“ (vor ihrer ‚Haustür’) durch

„Steigerung un! Erweıterung der päpstlichen Gewalt  ;& (frans montes ın welıter Ferne),
durchaus bewusst, ebenso, dass diesen ‚1m westfränkischen Gebiete entstandenen
Fälschungen „1N Rom schon einige sehr wirksame un! allmälig anerkannte Fictionen

Begınn des sechsten Jahrhunderts” vorangegangen RE ‚welche die Maxıme

Heribert Raab, Dıie Concordata Natıon1s (Jermanıcae 1n der kanonistischen Diskussion des
bis 19. Jahrhunderts. Eın Beitrag ZU!r Geschichte der episkopalistischen Theorie in Deutschland,
Wiesbaden 1956, 133; arl mar Freiherr VO  - Aretin, Heiliges Römisches Reich G}

Reichsverfassung un! Staatssouveränität Bde., Wiesbaden 196/, hier Bd.1; 378, siehe uch

1, 40-46; Hubert Jedin Hg.) Handbuch der KirchengeschichteY Freiburg Br.

1971, 1ler V.; bes 477507
|Ignaz VO  - Döllinger], er aps und das Concil VOon Janus. FEine weıter ausgeführte un: mıiıt

dem Quellennachweis versehene Neubearbeitung der 1n der Augsburger Allgemeinen Zeitung C1-

schienenen Artikel: {[)as Concil Uun! die Civilta, Leipzig 1869, 100{£.
[Ignaz VO:  - Döllinger], Der aps un! das Concil (wie Anm. 101
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begründen sollten, da{ß® der aps als der Höchste in der Kirche VO  - Niemandem
gerichtet werden könne“ ” AIn dem Maa{flßse“ aber, A als diese |pseudo-isidorischen|
Grundsätze durchdrangen un: bis in ihre Consequenzen verfolgt wurden“, MmMusste
die Kirche „nothwendig die Gestalt einer der absoluten Willkürherrschaft eines
Einzigen unterworfenen Monarchie annehmen, un: die Grundsteine ZU Gebäude
der päpstlichen Unfehlbarkeit waren!| schon gelegt“.  « 6 er eigentliche Wendepunkt
der Entwicklung Warlr nach Döllinger, „eben als die ichtung Pseudo-Isidors in
weılteren reisen ekannt wurde“”, während des Pontifikats Nikolaus’
„der alle seine V orgänger Kühnheit des Strebens übertraf”, und, egünsti Urc
den politischen Zerfall der karolingischen Universalmonarchie, habe der aps den
Entschluss gefasst, „die rTrenzen der römischen Suprematie bis ZUT Monarchie VOTI-
zurücken“ reilich selen dann „noch nahezu drei Jahrhunderte VELrSANSCIL, bis der
ausgestreute Same seine VO Frucht trug se1it Gregor VIL un: VOT em in dessen
Aaus den pseudo-isidorischen Dekretalen SCZOSCNCIM 1CLALUSs Papae. He „spateren
Päpste, auch die kühnsten‘, hätten „doch eigentlich 1L1UT die VO  ; Gregor VIL
SCZOBCNCNH Linien“ weitergeführt.“

GewI1ss, anders als Hontheims sachlıc argumentierender, lateinisch abgefasster
Febronius,; der nach Döllingers Urteil ‚nich historisch, sondern SAalızZ dogmatisch
un: assertorisch“ geschrieben War,9 War ingegen dessen pseudonymer „Janus” iıne
gahnz bewusst journalistisch-provozierende Kampfschrift 1m unmittelbaren Vorfeld
des Ersten Vatikanischen Konzzils. Miıt ihm wollte Döllinger die VO  r Pıus
(1846-1878) un: seinen jesuitischen Ratgebern forcierte lehramtliche Definition
der päpstlichen Unfehlbarkeit mıiıt allerdings gewichtigen historischen Gegenargu-
menten verhindern. Wohl sieht 111a 881 der modernen Forschung auf dem Gebiet der
mittelalterlichen Fälschungen die Entwicklung differenzierter. Danach War nicht
Pseudo-Isidor der Grund, dass das Papsttum se1ın Nutzniefßer wurde, sondern eın
verändertes, auf Rom konzentriertes Kirchenverständnis, das sich dieser älschung
öffnete aber eben doch 1ın Rom un: mgebung, ZLT: „quellengesättigten” Unter-
INdieser Zentrierung während die Päpste, beginnend mıt 1KOlaus I) die
Fälschung zunächst 1L1UT zögernd aufgenommen hätten. Für 1KOlaus INnag dieses
anfängliche Zögern zutreffen, aber suchte, weil die Umstände unstig schienen, die
Anerkennung des jurisdiktionellen Primats- und Vorrangsanspruches des Papsttums
mıt er Gewalt durchzusetzen. Auch War der erste apst, der mıiıt den pseudo-
isıdorischen Dekretalen direkt ın Berührung kam un: sich ausdrücklich auf sS1e berief,
TEULNC ohne sich schon der wahren Natur dieser ammlung bewusst se1ln. och
nicht sehr ange ach ihm wurde das römische Papsttum über eın Jahrhundert
(Saeculum obscurum) ZU Spielball rivalisierender römischen Adelscliquen, un
die Kirche OMS turzte VO  ea einem chisma 1Ns andere, ohne dass dies übrigens

Ignaz VO  en Döllinger Der aps und das Concil (wie Anm. 33 103
Ignaz VO:  — Döllinger Der aps und das Concil (wie Anm 3), 101E Ignaz VO:  - Döllinger Der aps un! das Concil wıe Anm. 3), 104-106

[Ignaz VOI Döllinger], Der aps un! das Concil (wie Anm. 3), 109
gnaz VO)  — Döllinger John Lord cfion, München AL Dezember 1868, In Ignaz VO:  j Döllinger

Lord cion Briefwechsel ST 1-IIL,; bearb. Victor Conzemius, München 3-1
1er 1., 524-535, das 1Ta e DA
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die „Kirchen in der Zerstreuung” sonderlich tangıerte. Man War Petr1 ange
Jahrzehnte sehr mıiıt sich selbst beschäftigt, deshalb ehlten alle V oraussetzungen,

die VO  a 1kKoOolaus erhobenen päpstlichen Vormachtsansprüche weıter 1I1-

zutreiben. rst als dank dem Eingreifen des deutschen KÖön1gs Heinrich 111

(1039-1056) auf den Synoden VO Sutrı un Rom 1046 dem darniederliegenden
Papsttum wieder aufgeholfen wurde un Päpsten eingesetzte Reichsbischöfe dem

aps wieder Ansehen verliehen, CWaNN auch die Primatsidee wieder Kraft.
Alsbald begann iInNan sich der seinerzeıt 1kolaus überbrachten pseudo-isidorischen
Dekretalensammlung erinnern. elz trug „der ausgestreute Same seine volle
Erucht“ un:! In den wuchtigen Behauptungssätzen des IcCtatius Gregors
VIL schlug Pseudo-Isidor schliefßlich voll durch {DIie hier lediglich angedeuteten
Umstände erklären hinreichend, weshalb der zahlreichen, auch frühen, and-
schriften der pseudo-isidorischen Fälschungen, rund hundert der Zahl,; Was ihre
weıte Verbreitung elegt, deren Rezeption voll erst in der eıt der sogenannten
Gregorianischen Reform des T: un: 12. Jahrhunderts eingesetzt hat. Nunmehr

gingen die pseudo-isidorischen Dekretalen in die Kirchenrechtssammlungen des
Hochmittelalters eın ber das einflussreiche Decretum Gratianı (um 1140 mıt

spatere Erweiterungen) als grundlegendes Werk der entstehenden Kanonistik WUuTl-

den sS1e ın Teilen fester Bestandteil des Kirchenrechts, mıt Nachwirkung bis in den
exXx Turis Canoni1c1 VON P un seıner revidierten Fassung VO  a 19830 „Für das

Papsttum erwles sich Pseudo-Isidor als Geschenk ottes, denn hier wurde in der

Sprache des Rechts Nnau das ausgedrückt, Was das Papsttum ange gefordert
hatte Bıs hin Giratian die Miıtte des Jahrhunderts War Pseudo-Isidor
eines der wichtigsten Quellenbücher für späatere kanonistische Rechtssammlun-
« 11  gen Insofern en Pseudo-Isidor un: mıiıt wel Jahrhunderten Verzögerung
Hildebrand-Gregor VIL beziehungsweıise die ach ihm benannte sogenannte (Gre-

gorianische Reform in der Tat ıne ebenso tiefe w1e folgenschwere Zäsur in der
kirchlichen Verfassungsentwicklung bis Z Ersten Vatikanum un darüber hinaus.

RLT legte Hontheim mıt seinem vierbändigen Febronius auch seinen 1m VOI-

liegenden ersten Band als Faksimile-Abdruc der Erstausgabe wieder greifbaren

Auf die 850 entstandenen „pseudo-isidorischen Fälschungen“ mıiıt ihrem teils echten
Konzilsmaterial und zahlreichen gefälschten und verunechteten Papstdekretalen 1mM einzelnen e1n-

zugehen, ist ın diesem Rahmen weder möglich och notwendig. Vgl azu die grundlegende Studie
Von Horst Fuhrmann, Einfluf£ un!: Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem
Auftauchen bis iın die NeEUEIC Zeit, FIH,; uttga:SOFrS Fuhrmann, Pseudo-Isidor, 1n

LIh *1999), 709{.:; eorg May, Kirchenrechtsquellen. Katholische, 1n TRE 19 (1990). 1—44,
bes 10—-26; W ilfried Hartmann, Pseudoisidorische Dekretalen, 1n RGG *2003) 1789 f.: arl August
Fink, Papsttum un Kirche 1m abendländischen Mittelalter, München 1981, bes 33 Klaus Schatz,;
Der päpstliche Primat. Seine Geschichte VONn den rspruüngen bis ZUT egenwart, Würzburg 1990,
bes 218{£.;; Klaus Ganzer, Das Kirchenverständnis Gregors VIL 1969 In Heribert Smolinsky/
Johannes Meier gg Kirche auf dem Weg durch die Zeıt. Institutionelles Werden un! theologi-
sches ıngen. Ausgewählte Aufsätze und orträage, Münster 199/,; La

11 FQ the papacCcY Pseudo-Isidore proved heaven-sent gift, because the work contained 1n legal
language exactly hat the papacYy had postulated for long. . Pseudo-Isidore became ONe of the
MOStT ımportan SOUICEC books for later collections of law OWN to Gratıian ın the midtwelfth
centurYy. ” Walter Ullmann, chort History of the Papacy 1n the Middle Ages, London 1972, 102;
Ders., Kurze Geschichte des Papsttums 1m Mittelalter, Berlin-New ork 1978,; 03
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Justinus Febronius abbreviatus et emendatus VOIL, mıt dem die Intention des Werkes
hervorhebenden Untertitel id est de Statu Ecclesig Iractatus de Sacra Scriptura,
Traditione et melioris NOLC catholicis scriptoribus adornatus ab auctore LDSO In hoc
compendium redactus. Es ist ıne systematischer un straffer aufgebaute, aber auch
1MmM Ion entschärfte Zusammenfassung des ursprünglichen Febronius. Dieser iın VII
Capıta gegliederten Ausgabe ist ıne In Briefform gehaltene Auseinandersetzung mıt
des Febronius schärfstem Gegner OMMAasSo Marıa amachı (1713-1792) N-

gestellt, für den die Verfassung der Kirche, weil ihr der Beistand des eiligen Geistes
verheifßsen sel; sich n1ıe geändert habe und nıe ändern könne. Es folgt ıne \EOT-
überlegung De Subsidiis Methodo IN tractandis Ecclesiasticis Disciplinis, in der
Febronius mıt der VO  - der aristotelischen Dialektik infizierten Scholastik 1Ns Gericht
geht Arıistotelis Dialectica, In Theologiam invecta, fuit mMmater plurimarum QUCS-
Htonum MAQZIS CUrL0sarum U AF utilium, ubinde ridicularum; peperit insipidas
argutias, sophisticas subtilitates, distinctiones frivolas cCaptıosas; ihr stellt die
auf dem tudium Sacre Scripturae, Conciliorum, Patrum Historicge Ecclesiastice
basierende Antiqua SANLOT eologia, qU AF Posıtivam vocanft In einem
ersten positiv-darstellenden Teil über den Zustand der Kirche (status ecclesie@e) un
die Allgemeinen Konzilien Capita 1-I1) werden sodann Thesen über die äauilsere
Verfassung der Kirche, wWwI1Ie S1€E 1n Schrift un Tradition als VOoO  F Christus eingesetzt
ubDerlieier sel; entwickelt. Da el beispielsweise: Der Kirchea perpetuus
Rector Christus est (I OlLestias Clavium Ecclesia data est (I 3): Omnes Apostoli In
Apostolatu, 1scop1 In Episcopatu, SUNT $ 4); Forma Ecclesiastici
regImInNIS S 5 wWar würden die Römer behaupten, Statum Ecclesig S56 r

Monarchicum:; tatsächlic aber se1 dieser mıt Verwels auf Eusebius Amort
11692-1775|] weder monarchisch noch aristokratisch noch demokratisch; da der
Bischof kraft göttlichen Rechts mit er Vollmacht ZUT Leitung selner Kirche seines
Bistums] ausgestattet sel, er könne keinen universalen Bischof geben RoO-
ANda Ecclesiam S5€C Centrum UNIONIS: eiro eJus sSuccessoribus Deo COoMMISSAM
S5€ superintendentiam, SEU ut Bernardus loquitur, ‚sollicitudinem
Ecclesias’ GqU AF JuxXta prescriptum ANOoNUM xplere FA Concilia generalia
s@epe utilia, ubinde necessarıa SUNTF (11 23: Suffragia Episcoporum In Conciltis sınt
decisiva (II 5) An Concilia generalia per Rom|anum]|. Pontificem debeant confiırmari
(IT S 6); Concilium generale est super1us Romano Pontifice (II Miıt einem Wort
{Iie superintendentia des Papstes habe lediglich subsidiären Charakter:; dem Primat
komme für die Einheit der Kirche „funktionale“, nicht konstitutive Bedeutung E
se1 eın Primatus ordinis, Inspectionis directionis, ın diesem Sinne SEWISS era

auctorıitatis, aber nicht jurisdictionis.
Im kritisch-analytischen zweıten Teil Capita I-V. ber den Primat in der

Kirche über den Episkopat IV) ber die den Bischöfen in ihren Diözesen
vorbehaltene Verleihung VO  . Präbenden un: kirchlichen ürden (V) SOWI1eE über die
Gesetze un kirchlichen Urteile VI) finden sich Thesen wl1e Exıistıt In Ecclesia
Priımatus divine Institutionis I Dass der Prıimat in der Kirche UuUrc göttliche
Autorität begründet und Petrus verliehen worden sel, wird als CONnNstans ]
UNANLMLS Catholicorum doctrina anerkannt. Aus den Worten Christi Matth XI
Iu Petrus } elucet prerogatıva Petrt1, CUl LANquam fıgzuram Ecclesige gerentt,
prımum inter ceteros Pastores locum occupanltı, OMNIUM nNOoMINe OCO Christus
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claves regn1 celorum commıisıt 0OV1UM. Christus habe den Primat FTan-

quam medium ad servandam unıtatem, tollendam schismatis Occasıonem inst1-

tulert; da aber die Kirche ach seinem illen In tTernum fortdauern sSo un: der
Prıimat propter Ecclesiam eingerichtet sel,; olge daraus auch dessen Fortdauer, olange
die Kirche existliere. och iın der Primatsnachfolge se1 unterscheiden zwischen der
SUCCESSLO LDSA un der Ratıo SUCCESSIONLS; jene se1l ordinatıione Christi, diese
instituto hominum: Dass die Bischöfe In der Kirche selen un unter diesen (inter hos)
der Primas, se1 göttlichen Rechts, die Bindung des Primats den Öömischen
Bischofssitz dagegen komme ordinatione hominum, se1 also menschlichen Rechts,
folglich grundsätzlich widerrufbar, zumal ach Febronius die Schüsselgewalt ach
dem Zeugn1s der Schrift (Mt 16,19; nıicht dem Petrus allein, sondern der
Gesamtkirche übertragen worden sel; denn wWI1e alle Apostel 1m Apostolat, selen
alle Bischöfe 1mM Episkopat gleich Um seliner Aufsichtspflicht ZUT Wahrung der
Einheit der Kirche nachkommen können, habe der aps SEWISS das Recht auf

Berichterstattung VO  - Seiten der Partikularkirchen, jedoch se1 dieser Brauch der

Berichterstattung nicht weniger VO  — Partikular- un Universalkonzilien beobach-
ten Aber dem aps stehe iın seinen Antworten nicht A regulas eINZU-
führen, sondern NUur die Apostolica Fa tatuta antıquas Traditiones in

kErinnerung rufen HI S 4); enn der Römische Pontifex se1l lediglic. (ustos
XecCculor anonum II Wohl könne der aps kraft selıner Autorität ıIn CAUSIS SEU

questionibus Fidei un: In Disciplinaribus, wenn auf TUnN! seiner Aufsichtspflicht
nötıg, Dekrete erlassen, aber da ach Cap probatum sıt, Statum Ecclesiae nO  N

PSSE Monarchicum, olge daraus gul gallikanisch dass deren universalkirchliche
Geltung der Zustimmung der Bischöfe bedürfe Und Febronius zitiert den ent-

scheidenden Satz der Declaratio cleri gallicani VO  — 1682, der 1m ‚nachgeschobe-
nen  « albsatz der Unfehlbarkeitsdefinition des Ersten Vatikanums in fast wörtlicher
Wiederholung verworfen wurde: In CAUSIS SEU questionibus Fidei Dprecipuas SUmMML1

Pontificis 'ss5€e partes eJjusque Decreta ad singulas Ecclesias pertinere, HNet

amen irreformabile 's5:Ce ıllius judicium, AIS1 Ecclesig CONSENSÜUS accesseri1t, ero
Gallicano ANTLO 1682 solemniter declaratum fuit. Itaque Pontificum esl, In UL1S de Fide
Constitutionibus sollicitudine circumspectione utt, ut de Ecclesiarum ConNsensioOne

plenam fiduciam mer1to conciplant. I1 re1ilic. gebe auch Rechte, die dem
Primat Jure humano per€Vices S pro Ecclesig beneplacito publice
utilitatis exigentia zugewachsen selen, VO  a denen deshalb aber mutatıs circumstantııs
auch wieder abstrahiert werden könne. DiIies gilt für das Recht der Konfirmation der
Bischofswahlen, der Admission einer Postulation, der Translation oder Deposition
VO  — Bischöfen oder der Kanonisatıon eines Verstorbenen. Diese accidentaria Prıma-
[US Jura, die VO  > den Metropoliten, Bischöfen un Synoden die Päpste überge-
SaNSCch selen, könnten (so etwa ach Franz Stephan Rautenstrauch 1173417  1)
salva unıtate Ecclesice, juribus Primatul propriis atqu essentialibus (maxime CÜU

In origine NO  Pa bono titulo acquisita noscantur) gegebenenfalls den Synoden restituert
werden 68 Schliefßlich 111 De juribus Prıiımatus Aaut falsis aut controversis
Hier 79 Febronius den Romanorum Curialistarum petitiones, die entweder offen
falsch oder zumindest zweifelhaft un kontrovers selen, priımo 0CO die päpstliche
Infallibilitas. Und argumentiert: Wenn das Konzil,; w1e demonstriert, ONLL-

ficem stehe, Tam ıIn CAUSLS Fidei qU UF Discipline, un: ach dieser Definition dem
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Konzil die letzte Entscheidung zukomme, damit OMNIS dea infallibilitatis des
Papstes Zu diesen alschen petitiones Za zweıtens die pretensio Hat Pontificis In
temporalia Ü  > drittens der ohne jedes Fundament erhobene kuriale Anspruch,
quod Papa Concurrentem In omnıbus (B Episcopis jurisdictionem habeat, CUMQUE In
lorum diveecesibus libere ‚5 valeat. Damıt ist klar T USArucC gebracht, dass
für Febronius konkurrierende jurisdiktionelle ingriffe päpstlicher Legaten und
Nuntıien oder auch römischer Kongregationen und Gerichtshöfe in die Leitung der
Bistüumer abusus sind; denn Episcoporum auctorıtas immediate Deo est die
These in Cap olglic ($ Der Bischof ın seinem Sprenge Habet
conjJunctam Ecclesiastice? potestatıs plenitudinem, nämlich ocere, baptizare, ligare,
solvere, subortas e& queestiones resolvere, eges CIrCa disciplinam condere, In e1Ss
legitima dispensare summatım VESETC, id est OMN1LA UE ad statum SUUTUM

respective Ecclesiarum pertinet, ordinare. Und diese den Bischöfen immediate Deo
verliehene Autorität ın ihren Bıstümern ($ Non potest SUMMO Pontifice arctarı.
eswegen ist auch orıgınäres Jus Ep1iscoporum conferendi OMN1G beneficia SUATUM

dieecesium (Cap E
I diese Beispiele belegen hinreichend, welche Brı1ısanz, welcher „Zündstoff“ 1n den

jeweils miıt ausführlichen /itaten aus Schrift, Tradition un: zeitgenössischer Lehr-
meinung begründeten TIhesen des Febronius steckte. Man annn sich unschwer VOI-

stellen, WI1Ie über die Freiheit der kanonischen Bischofswahlen, zumal In der
Reichskirche ($ über die in den Konkordaten, presertim Germanic, VOINl den
Päpsten für sich „arrogierten S1 C arrogarent) Kollationen VO  — Bistümern un:
Benefnizien (S un über die VO  . den Päpsten beanspruchten Annaten ($ USW.

dachte
apu VIL De libertate Ecclesig bildet die Conclusio des Werkes: 99  Ne Kirchen

reklamieren ihre Freiheit“: reclamat edS Ecclesia Gallicana, reclamant Ecclesig (Jer-
MANLE, reclamavit Ecclesia Anglice, CÜU esset Catholica ($ DIiese Freiheit aber
bestehe Febronius zıitiert hier: Puteanus (Pierre du Puy 11582-16511), Iraites des
droits et libertes de l’Eglise gallicane, Vol,, 1699 nach dem Konzil VO  - Ephesus

in der Beobachtung der alten AaANnNnoNnes un Gewohnheiten, lam paulatim
libertas amıttatur, QU AF nobis donavit sanguine SUÜU.  ® OMINUS noster ESUS Christus
omnıum hominum liberator / Votum quod ep1scop1 Cyprii ordinationes per 1LDSOS
faciant. ]”“ Sie bestehen 1mM einzelnen olglic in der Wiedergewinnung er ur-

sprünglich grundgelegten, jedoch VO  5 Rom nach und nach usurplerten Freiheiten,
die plenius hoc foto opusculo entnehmen VO  3 der Kirche reklamier
worden selen ($ un! gerechterweise den FEinzelkirchen restitulert werden mussten
(S Has Principes s@culi Ecclesiis eddere possunt debent ($ Febronius appel-
liert, gestuütz: auf Aussagen ZFrAaVISSIMLS D auctoritatibus WIeEe aps Leo

Isidor VON evilla (um 560-633) bei Gratian, Natalis Alexander
(1639-1724) und Petrus de Marca (1594-1662), „denen eın Kluger un: ele  er

sein“ könne (refragari), die weltlichen Fürsten, „denen die Gewalt VoNn

Concilium Ephesinum 431 Votum: quod episcopl ypril ordinationes PCI 1PSOS aclant.
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1973,

7Z7KG 121 Band 2010-
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Gott verliehen“ sel; der Kirche Ter Länder) ZUrTr Wiedergewinnung ihrer genannten
Freiheiten ihre Protektion gewähren.

Als Kurfürst Clemens Wenzeslaus der siebziger Jahre sich Franz Heinrich
Beck (1740-1828), einen streng „ultramontan gesinnten Elsässer Priester, seinem

directeur de la Cconscience wählte, ** unter dessen Einfluss einen konservatıven Kurs

einschlug, nicht zuletzt seıine allerdings 1Ns Leere laufenden weıteren reichs-
kirchlichen Karrierepläne durch die Deckung Hontheims nicht gefährden, wurde

für Hontheim immer schwieriger, seine Verfasserschaft eugnen. Schliefßlich
musste 1778 Widerruf eisten. Als Grundlage wurde ihm ıne 1ste VOoON

kurialistischen Satzen vorgegeben. Hontheim, inzwischen eın alter Mann, eu:
sich, ohne allerdings seine Gesinnung andern. Im Sommer LA schickte selinen

Widerruf nach Om, dieser begrüßßt, aber doch nıicht für genügend erachtet
wurde. Man machte ihm für ıne endgültige Fassung Auflagen |DITS Affläre ZO$ sich

monatelang hin Endlich unterwarf sich Hontheim den römischen Forderungen, bis
auf einen Punkt: Den Satz, dass das (päpstliche) Kirchenregiment VO  e den katholi-
schen eologen un: Kanonisten mıiıt Recht „monarchisch” genannt werde (ut
proinde mer1to monarchium Ecclesiae regımen catholicis Doctoribus appelletur),
weigerte sich unterschreiben. Allerdings musste anerkennen, ass der kraft

göttlichen Rechts dem aps verliehene Prıimat nNoON ordinis, inspection1s directionis
tantum est, sed erce auctorıitatiıs Jurisdictionis, un: nulla ratiıone VO römischen
Stuhl auf einen anderen übertragen werden könne: hanc Ecclesiam ‚propter
potiorem principalitatem' (id est, propter supereminentem eJus dignitatem
auctoritatem) ut1 aıt Irene@Xus, ‚NECESIE S:E convenıre Ecclesiam, hoc est,

O0S, qul SUnt undique, fideles‘; ed SS5€ a Ecclesiarum, e qua ,, ul inquit
Bonifacius Papa ‚QqUISQUIS abscindit, Christiana Religione extorris‘ (Punkt

Unter dem atum des 15. November 1778 ıng die endgültige Fassung se1ines
Widerrufs iın Form eiınes den aps gerichteten Briefes ach Rom. Und bereits

Dezember erfolgte die Antwort Pius VI (1775-1799), der sich hocherfreut ber
die bezeigte eue des „Sünders” außerte.

Freilich hatte Hontheim ohl aum damit gerechnet, dass der aps seinen, WwI1e

meıinte, pro foro ınterno geleisteten Widerruf 1m Konsistoriıum der Kardinäle bekannt
machen un die Reichbischöfe auffordern würde, ihm ST Unterwerfung Hontheims

gratulieren un damit indirekt die päpstlichen Ansprüche anzuerkennen. (GsJenau
das aber geschah: Rom setzte Hontheims Retractatio öffentlichkeitswirksam 1n,
nicht zuletzt als „Waffe“ das theresianisch-josephinische Staatskirchenrecht
und dessen theoretische Verfechter. em wurde Hontheim VO  o Clemens Wen-
zeslaus angewlesen, seinen Widerruf ININCIL mit einem Hırtenwort publizie-
LCH.: uch dieser Weisung eu: sich Hontheim; 4_ Februar 1779 erfolgte die

gewünschte Publikation. * Dafür wurde Hontheims Resignation als Weihbischof
nicht aNgeENOMMLEN., Man wollte tunlichst jeden öffentlichen kandal vermeiden.

Zu Franz Heinrich Beck siehe: Manfred Weitlauff, Das Bıstum Augsburg zwischen Säkulari-
satıon (1803) un! Bayerischem Konkordat (1817/21). Clemens enzeslaus VOIl Sachsen, der letzte

Augsburger Fürstbischof (1768-1812) und se1ın Generalvikariat, 1ın Ders. (Hg); Das Bıstum Augs-
burg im un: frühen Jahrhundert, Augsburg 2008, 1-64; 1er A 33

i)heses auf den Februar 1779 datierte Hırtenwort samt den Widerrufsakten ist Hontheims
commentarıus In SUUAM retractationem 1m Anhang beigegeben.
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Dennoch 1e sich der kuriale Sleg, jedenfalls 1m Augenblick, in NSCH Grenzen,
denn Zn einen die römischen Ansprüche innerhalb der Reichskirche nicht
durchzusetzen, andererseits sickerte uch Urc des Weihbischofs eigene ndiskre-
tıon allmählich urch, dass Hontheim einen ihm 1mM Girunde VO  z Rom vorgegebenen
1derrulediglich unterzeichnet hatte, wenngleich auf Drängen seines Erzbischofs
un Kurfürsten 2Aprıl 1780 die Freiwilligkeit selines Widerrufs Öffentlich
beteuerte.

Man hat Hontheim sCh seliner zweideutigen Haltung iın der ANZECN Widerrufs-
affäre Charakterschwäche, Heuchelei,; „Zweiseelenwirtschaft“ vorgeworfen un €1

wenig bedacht, weicCc psychischer Druck auf den alten Mann, der sich mıt seinem
Febronius n1ıe als Revolutionär verstanden hatte, ” ausgeübt wurde. Am nde aber
entschloss sich, der kirchenpolitischen Ausschlachtung seines Widerrufs einen
ege vorzuschieben, indem sich nochmals in die theologische Kontroverse ein-
schaltete, un: ‚.WarTr mıt seiner 1781 publizierten und 1m vorliegenden zweıten Band
ebenfalls als Faksimile-Abdruc wiedergegebenen Selbstkommentierung seines
Widerrufs: Justini Febronii Jluris/Clonsulj]ti Commentarıius In UUAM retractationem.

Diese Schrift, 1ın der ihm letztlich darum gıng klarzustellen, dass seine 1mM
Febronius verteidigten Thesen 1mM Grundsatz der VO  a Rom nıe {hziell verurteilten
gallikanischen 1C entsprachen, War seine Antwort auf die Forderung des Papstes
bei Annahme seines Widerrufs, in einer wissenschaftlichen Abhandlung die 11VeTI-

gleichlichen Vorrechte des Heiligen Stuhls verteidigen. In diesem Positiones
umfassenden Werk widmet Febronius- der Name Hontheim erscheint erst in den 1m
Anhang beigegebenen Widerrufsakten VO  — 778179 dem Prıimat breiten aum
Aber hält fest, dass nach der Schrift die claves Ecclesig sowohl dem „einen Petrus“
als uch der Einheit der 1SCNOTe zugleic VO  — Christus verliehen worden selen, „und
das ıne das andere nicht ausschliefßt“ Pos. Der Primat se1 SEWISS mıiıt „großer
Autorität un: wahrer Jurisdiktion” ausgestattet, jedoch urtie der Papst als nhaber
des Primats „‚nich 1in die Rechte un: iıchten der 1SCNOTIe eindringen”. Er eru
sich auf die Lehre des Jean Gerson (1363-1429), 35 deren anhnrher un:
Gegründetheit klugerweise niemand zweiftelt“. ach ihr nämlich se1 „die päpstliche
plenitudo potestatis nicht als über en Christen tehend verstehen, dass die
‚ primatiale] Jurisdiktion ach elilebDen unmittelbar alle per vel per alios
extraordinarios allenthalben ausgeübt werden könne; denn würde sS1e die 1SCHNOTfe
präjudizieren, qulı JuS habent immediatius, 1MO immediatissimum plebes P1S
COMMLISSAS ACtus hierarchicos exercendti” zumal auch die Theologen VOTL em in
Deutschland „beobachten, dass die Protestanten nichts mehr VOIN der Wiederver-
ein1gung un: Rückkehr iın den der Multter Kirche abschrecke, als jene häu-
fıgen, nicht notwendigen, och weniger nützlichen ingriffe in die Rechte un:

Hontheim 1ef1ß nıe einen Zweifel daran, ass absolut loyal seiner Kirche stand Am April
1778 beispielsweise erklärte seinem Erzbischof Clemens Wenzeslaus VO:  - Sachsen, ass bereit sel,;
„Blut un: Leben für die Römisch-Catholische Kirche hinzugeben. Allein ich mache einen grofßen
Unterschied zwischen der Römischen Kirche, und denen übertriebene Forderungen des Römischen
Hofes, durch welche el Übels angestellet, die heilige Religion bey unNnseren Gegnern verunglimpfet
und diese sehr gewünschte, uch In den Reichssatzungen selbst angehoffte Religions-Vereinigung
unmöglich gemacht WIT!  d“ Zit 1n Jedin, Handbuch (wie Anm. 2 495 Anm.

ZKG 121 Band O=2
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Diozesen der Bischöfe“. Im Übrigen habe der aps seine primatialen Rechte un:

Handlungen der Norm der eiligen anones auszurichten Pos VII), womıt

Febronius klar artikuliert, ass der aps nicht, w1e spätmittelalterliche Papalisten
gelehrt hatten, CANOTNES et leges, sondern unter den CAaNOoNES der Kirche stehe
und s1e gebunden sel; dem allgemeinen Konzil somıt die übergeordnete Autorıität
zukomme, gahzZ schweigen davon, dass aus der primatialen tellung des Papstes,
w1e geschehen, etwa auch die plena dispositio, die unbegrenzte Verfügungsgewalt des

Papstes ber jede FEinzelkirche abgeleitet werden könne. Zudem raumt Febronius den
Fürsten, also dem aat, hinsichtlich der Gewalt über Glauben, Sakramente un

Kirchendisziplin grofßen Einfluss eın Entscheidungen der kirchlichen Obrigkeit ber
diese bedürfen nach ihm, sofern S1€e Wirkung auf den Staat en könnten, staatlicher

Approbation, un: dies gelte auch für die Veröffentlichung kirchlicher Lehrentschei-
dungen un Zensuren Pos XXXVUII) Das War SOZUSAHCH iıne Antizipatıon des
staatlichen Placetum regıum für die Publikation kirchlicher Verlautbarungen, das
die deutschen Monarchen des Jahrhunderts für sich beanspruchten (und das 111a  -

sich bei manchen kirchlichen Verlautbarungen unwillkürlich zurückwünschen
möchte)

Febronius-Hontheim entschärft War im Commentarıus In SUU4M retractationem
seiıne Kritik aps un Kurıle un: seine Angriffe auf diese; die Ihesen seiner
Posıtiones sind muiılde, auf den ersten Anschein fast pOSItIV formuliert. Aber seinem

episkopalistischen Standpunkt hält unverändert fest, Was ih nıicht hindert, die
ihm gestellte Aufgabe damit für erledigt betrachten. I dIie ellen schlugen wieder
hoch Clemens Wenzeslaus versuchte vergeblich, die Auslieferung der Schrift
verhindern:; iın der Römischen Kurıe herrschte MmMp Aber da Kalser Joseph DE
nach Marıa 'Iheresias Tod (1780) in seiınen habsburgischen Erblanden, nunmehr als
Alleinherrscher, rücksichtslos ıne Febronius orilentierte (d.h Febronius Appell

die weltlichen Fürsten aufnehmende) Staatskirchenpolitik umzusetzen begann,
1e INa  P sich in Rom ZUr Vermeidung einer Eskalation vorderhand zurück. Febh-
roONIUS’ Ihesen, die bereits auf die Koblenzer (Gravamına VO  - 1769 abgefärbt hatten,
wirkten in der olge unmittelbar auf den Emser ongress VOoO  - 1786 un: auf die

Synode VO  e Pisto1i1a im selben ahr eın Freilich vertrug sich die Emser Punktation, die
ıne ärkung der Reichskirche un: VOT allem ihrer Metropoliten gegenüber Rom
intendierte, nicht mıt der zentralistischen Politik osephs H. der somıt einer Um-

setzung der Emser Beschlüsse 1m Reich se1ine kaiserliche Unterstutzung versagte.
Schliefßlich Pa über Frankreich un die Ecclesia gallicana 1789 die Revolution
herein, die Isbald ganz kuropa ın Brand steckte. Die Emser Punktation blieb ıne

Kampfansage, die VO  en den durch die Revolution ausgelösten politischen Um:-
sturzen hinweggefegt wurde. In der Säkularisation VO  - 802/03, als unmittelbarer
olge der Französischen Revolution, versank die Reichskirche, 1806 auf dem
Fu{fß der Untergang des Heiligen Römischen Reiches (deutscher Nation). |DITS CNSA-
gjerten Bemühungen des Fürstprımas Karl eodor VO  a} Dalberg (1744-1817),; des

einzigen un etzten geistlichen Reichsfürsten, der als Kurerzkanzler des Reiches un:

Fürstprimas des Rheinbundes die Säkularisation für eın Jahrzehnt och überlebte,
und seines Konstanzer Generalvikars Ignaz Heinrich VO  3 Wessenberg (1774-1860),
im Zuge der staatlichen Umgestaltung Deutschlands VO  e der reichskirchlichen
Tradition retten, Was irgend och retten WAaäl, un ‚WaTl auf der rundlage
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eınes Konkordats mit OM, scheiterten den landeskirchlichen Bestrebungen der
SOUveran gewordenen weltlichen Fürsten un Widerstand der Römischen Kurie.
Letztere erblickte In albergs Vorschlägen 1Ur äresie un: Schisma un: iın Dalberg
einen gefährlichen Episkopalisten Emser Version, der sich Z „Papst in Deutsch-
d“ machen WO eın „blindes Werkzeug höllischer Umtriebe“. Dalbergs Von der
Emser Punktation nicht unbeeinflusstes Konzept einer CNS mıiıt dem Papsttum Ver-
bundenen und dessen übergeordneter Jurisdiktion prinzipie: zugeordneten deut-
schen „Nationalkirche“ mıt einem bevollmächtigten Primas der Spitze gleich-
Sa als Ersatz für den nicht mehr existierenden Kalser als geborenen advocatus
ecclesiae ZUuUr unmittelbaren Abwehr staatskirchlicher Übergriffe un: ZuUur Wahrung
der FEinheit der katholischen Kirche Deutschlands, kam en Werbens W essen-
ergs als selines Gesandten nicht einmal mehr auf die Tagesordnung des Wiıener
Kongresses (1814/15 Dalberg selbst ber wurde ST nämlichen eıt 1n einem
Breve Pius VIL (1800-1823) als Vertreter oder SCHAUCI als ‚Relikt“ der aus rÖöm1-
scher Sicht glücklic. überwundenen reichskirchlich-episkopalistischen Tradition in
unerhörter W eıise gemalsregelt. Der Papst, oder wer immer Verfasser dieses Breves
Wafl, scheute sich nicht, die über die Kirche Deutschlands hereingebrochene Säkula-
risatıon als die gerechte Strafe des Himmels für den SI Deutschland in den etzten
Jahren die Rechte des Apostolischen Stuhls wütend un: hartnäckig SC
führten Krieg“ (Febronius, Emser Kongress) bezeichnen (Nemo quıppe 19norat,
qUAM S4AEeVUM et pertinax In Germania bellum CONEFra 15 Apostolicae jura postremi1s
hisce annıs gestum fuerit un die „schrecklichen erke  i un: „gerechten Urteile
des Herrn“, Wenn auch profusis lacrymis, en Sed sımul N  > potuit, quin profusis
lacrymis CTE ropheta diceremus: Deo Quam terribila SUNT UGQ, Domuine. Et
tem Justus Domuine et rectum judicium Tuum).‘” Solche „Angriffe” en iın Rom
als bleibende Erinnerung; INa  — vergisst dort nicht,; und, WEn sich Gelegenheit bietet,
„SC. INan >zurück“.

Der Revolution un: ihren Folgen mıiıt dem Ancien Regime aber nicht 1LLUTr
die Ecclesia gallicana un: die Reichskirche samıt ihren Instiıtutionen ZU pfer
gefallen, sondern auch das Papsttum, das eineinhalb Jahrzehnte der Gewalt Napo-
leons ausgeliefert WL Als aber ach dem Zusammenbruch der hegemonialen Politik
Napoleons un: dessen politischer Liquidation das europäische Staatengefüge sich im
(Geist der Restauration 1IC.  c formierte un: die SOUveranen Fürsten den kirchlichen
Wiederaufbau In ihren Ländern In Angriff nahmen, schlug für das gedemütigte

Beda Bastgen, Der Entwurf des Regensburger Erzbischofs Dalberg einem Konkordat für den
Rheinbund un: seine Ablehnung durch Rom, 1n Vierzehnter Jahresbericht des ereiıns ZUr Er-
forschung der Regensburger 1özesangeschichte (1940), 1-27, 1er 224 Franz Aaver Bischof, DIe
Konkordatspolitik des Kurerzkanzlers un:! Fürstprimas arl Theodor VO:  >; Dalberg und se1nes
Konstanzer Generalvikars lgnaz Heinrich VO  — Wessenberg 1n den Jahren 1803 bis 1815, ın ZKG
LO08 (1997), /5—-92; Manfred Weitlauff, Der Konstanzer Uun! Augsburger Domhbherr Ignaz Heinrich
Reichsfreiherr VO:  — Wessenberg (1774-1860), etzter ertreter der ten Reichskirche un!: wegwel-
sender kirchlicher Reformer, in eter Fassl/Rainer Jehl Hgg.), Schwaben 1m Heiligen Römischen
Reich und das Reich in Schwaben, Augsburg 2009,:

Breve 1USs VIL Dalberg, Rom, November 1814 Abgedruckt 1n Franz Xaver Bischof, Das
Ende des Bistums Konstanz. Hochstift und Bistum Konstanz im Spannungsfeld VO:  - Säkularisation
und Suppression (1802/03-1821/27), uttga: 1989, 548-550, das /itat 549

ZKG A Band 2010  ;
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Papsttum, dem als der „Aältesten Monarchie”, wI1Ie sich selbst sah, auf dem Wıener

ongress der Mächte auch der Kirchenstaat restitulert worden Wal, die Stunde, seine

jurisdiktionell-primatiale Autorität urbi et orbi, WI1e se1it Jahrhunderten nicht mehr,
ZUTE Geltung bringen; enn die kirchliche Neuorganisatiıon miıtsamt der Errichtung
ihrer jeweiligen Hierarchie bedurfte ach uralter, VO Patriarchatsrecht abgeleiteter
Rechtstradition ihrer Legitimation der päpstlichen Mitwirkung. S1e erfolgte denn
auch ach langwierigen Verhandlungen mıt der Römischen Kurıie auf konkordatärer
oder konkordatsähnlicher Grundlage, unter gezwungenermaisen erheblichen kuria-
len Zugeständnissen die weltlichen Souveräne 1m Sinne ihrer staatskirchenrecht-
lichen Postulate; in diplomatischem egenzug gelang jedoch auch, den fürstlichen
Vertragspartnern die Anerkennung der kurial-rechtlichen Prinzipien abzuringen,
wenngleich zunächst NUr auf dem Papıier. Gerade der 1Ssens zwischen vertraglichen
Vereinbarungen auf dem Papıer un ihrem def1zienten oder kirchlicherseits als
defizient empfundenen staatlichen Vollzug förderte aber 1mM europäischen Katholi-
Z1SMUS MAaSsSSıv die Entstehung eines uen, auch kämpferischen, kirchlichen Selbst-
bewusstseins in dezidierter Rückbindung den Von der „Sturmflut der eıt  D
brandeten, dieser trotzenden „Felsen Petri“. ıne „ultramontane Bewegung , VO  —

„unten“ inıtnert, VOoO  a CC  „oben geleitet, Ta sich Bahn. Und die zume1st jesuitischen
oder jesuitisch geschulten Protagonisten dieses uc€en, „papstzentrierten‘ kirchlichen
Selbstbewusstseins drängten, VO  — den ellen dieser Bewegung etragen, mıiıt Rücken-
deckung Ooms un: geradezu brachialer Gewalt innerkirchlich 1mM Laufe des Jahr.
hunderts ZUT Vorherrschaft. S1e dominierten mıiıt ihrer bsolut ahistorischen NEU-

scholastischen „Theologie der Vorzeit  «18 un: papalistisch-ekklesiologischen 1C die
theologische Entwicklung, jede VO  — ihrem „allein gültigen” Denken abweichende
geistige Regung, zumal alle VO aufgeklärten Denken angestofßenen philosophischen
und theologischen Reflexionsansätze, als häretisch oder doch heterodox denunzie-
rend un: verfolgend. Es begann die Ser1e der römischen Theologenverurteilungen,
die bis weılt ber das Jahrhundert hinaus anhielten un: der katholischen eoOl0O-
gıe in en ihren Disziplinen bis In das Vorfeld des /7weılten Vatikanums herein den
Anschluss die wissenschaftliche Entwicklung der eıt un: die Auseinandersetzung
mıiıt ihr V€I'Sp€t'l't6fl.

Dennoch War auf dem Boden des alten Reiches die dee einer die LICU geschaffenen
„Landeskirchen” verbindenden strukturellen FEinheit des deutschen Episkopats unter

Führung eines Primas ZUTC Abwehr staatlicher Bevormundung keineswegs erstorben.
Nach der Märzrevolution VO  - 18458 gelang dem Kölner Erzbischof Johannes VOoO  -

Geissel (1841/45-1864), einem durchaus autoritären un intransıgenten, aber abso-
lut romtreuen Oberhirten, die me1listen seiner bischöflichen Amtskollegen für den
ungewöhnlichen Plan einer gemeinsamen Konferenz gewinnen; denn seıt den VO  e

den Königen un alsern einberufenen mittelalterlichen Reichssynoden hat solche
usammentritte der i1schOTle nicht mehr gegeben. Dıie Konferenz fand och 1

{Iie beiden Hauptwerke des 1n Rom einflussreichen Jesulten Joseph Kleutgen (1811-1883)
lauten: DIie Theologie der Vorzeıit verteidigt, Bde., Münster 3: Aufl Bde., Münster
—1 Die Philosophie der Vorzeit verteidigt, Bde., Münster O<
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Herbst desselben Jahres in ürzburg statt, ” un: nach en Diskussionen
befürwortete die enrher unter Federführung Döllingers neben zeitgemäißsen
Reformen ın Kirchenordnung un Liturgie (im Sinne einer stärkeren Berücksichtung
der Volkssprache den Zusammenschluss der deutschen Bıstümer, überzeugt davon,
dass iıne geeinte deutsche Kirche AI iıne CNSCIC, festere un regelmäfßsigere Ver-
bindung muıt dem allgemeinen Centrum unitatıs treten“ un: „die Einwirkung des
apostolischen tuhles auf die deutschen kirchlichen Verhältnisse vielmehr
erleichtern“ würde, „als dies bei dem gegenwärtigen Zustande der Zersplitterung
un: Vereinzelung geschehen kann  «20 DiIie Frage der förmlichen Errichtung einer
deutschen Nationalkirche mıt primatialer Spıtze wurde ausführlich diskutiert, aber
SCH Uneinigkeit der Meinungen schheisl11c. „die Nationalkirche ehrenvoll in den
Akten der Versammlung egraben . Man bat jedoch den apst, möge die FE1In-
berufung eines Nationalkonzils ZUT Verabschiedung der entsprechenden Beschlüsse
genehmigen und Döllinger als spirıtus rector setizte zweifellos seine AJ Hoffnung
darauf, dass ein Nationalkonzil das VO  $ ihm ın die Konfterenz eingebrachte Postulat
einer VOoO  - einem bevollmächtigen Primas geleiteten deutschen Nationalkirche erneut
aufgreifen und beschließen werde) och mıt olchem Antrag, obwohl einstimmi1g
gestellt, \biis- INa  b in RKom auf Giranıt: Er stiefß auf kategorische Ablehnung in der
Form dilatorischer Behandlung.“ Der Gedanke überdiözesaner Verantwortlichkeit
des Episkopats, überhaupt eines Eigenrechtes der „Kirchen iın der Zerstreuung”
passte nicht in Pius Vorstellung VON Kirche. (3ar einen deutschen Primas
dulden, War für Pıus un: selne Kurile eın alarmierender Gedanke on sah INan

„Febronius”“ wieder auferstehen: Misstrauen oriff sich, un! der Münchner Inter-
nuntius arlo Saccon1ı (1808-1889) versaumte 1m usammenwirken mıt dem
Münchner Erzbischof Karl August Graf Reisach (1841/46-1856, einem
„Ultra“ extremster Sorte, keine Gelegenheit, dieses ach Kräften schüren. DIie
1mM Grunde VO aps gemaßregelten Bischöfe, mıt erster Stelle der als Primas
vorgesehene) Kölner Erzbischof, beugten sich un: wahrten fortan angstlich die ihnen
bedeuteten TeNzen ihrer Kompetenz, 1mM nachhinein zusätzlich verunsichert uUrc
einsetzende Mitbestimmungsbestrebungen ihres Klerus:; denn ihr ebenfalls zuneh-

IDie Akten der Würzburger Bischofskonferenz VO  3 1848 sind abgedruckt 1n cta et ecreta
conciliorum recentiorum. Collectio Lacens1is \ Friburgi Brisgoviae 1879, 9059—1141 Zur

Konferenz siehe ausführlich Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte 1/1 (wie Anm. 2); 495—-500;
Rudaolf DIie ersten deutschen Bischofskonferenzen, Freiburg 1964, 14-56,125-133; Klaus Witt-
STa Die erste deutsche Bischofskonferenz In Würzburg 1848, 1n Würzburger Diözesangeschichts-
blätter (1998), 433-460; tto Weilß, DiIie Redemptoristen 1n Bayern (1790-1909). Ein Beitrag JT
Geschichte des Ultramontanismus, Sankt Ottilien 1983, 838840

Ignaz Döllinger, Gutachten auf der Konferenz der deutschen Bischöfe Würzburg 1M
Oktober un! November 1848 abgegeben, 1n Johlann|] Jos{ep. gn[{az] vion Döllinger, Kleinere
Schriften, gedruckte und ungedruckte. Gesammelt un: herausgegeben VO Firanz| Hleinrich].
Reusch, uttga 1890, 53-—-7/1, 1er 67f%.

21 1US Kardinal Schwarzenberg, aeta, Maı 1849 (Datum Cajetae die MajIji Anno
1849 Collectio Lacens1is (wie Anm 19) 994-996
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mend autorıtarer Führungsstil duldete „zwischeninstanzliche Mitsprache I1
WIC aps un: Kurle

In diesem Klima innerkirchlich polarisierenden Misstrauens, innerkirchlicher
Engführung un: (gezielt vorangetriebener) geıistıger Abschottung ach aufsen lückte

dem Papsttum un! den Verteidigern SCIHNECT unvergleichlichen Vorrechte ndlich
das durchzusetzen, wonach S1C se1it Jahrhunderten gestrebt die volle konziliare An-
erkennung des „Charisma der Unfehlbarkeit gipfelnden Prımatus jurisdictionis
des Papstes über dieNKirche un: jede Einze  D Ersten Vatikanum (1869/
70) mıiıt groißsem Bedacht zielgerichtet vorbereitet HC den VOIl Bischöfen un:
eologen SC1LIICI Konsequenz nicht durchschauten Präzedenztfal der Dogmatı-

„Di1ieSICIUNG der Immaculata conceptio Marıae 1854 päpstlichem Alleingang.“”
römische Kirche“ das Konzil „besitzt nach nordnung des Herrn den
Vorrang der ordentlichen EW un diese Gewalt der Rechtsbefugnis des Omll1-

schen Pontifex 1ST 1146 wirklich bischöfliche un unmittelbare (Docemus proinde et
declaramus, ecclesiam Romanam, disponente Domuino, alias ordinariae
potestatıs obtinere princıpalum, et hanc Romanı pontificis iurisdictionis potestatem,
QUAE CTEe episcopalis est immediatam eSSE) Und daraus folgend definierte der Papst

approbante Concıilio, 2als VO  n Gott geoffenbarten Glaubenssatz „Wenn der
römische Pontifex höchster Lehrgewalt pricht das el wenn se1NECSs Amtes als
Hırte un: Lehrer aller Christen waltend höchster, apostolischer Amtsgewalt
endgültig entscheidet inNe Lehre ber Glauben oder Sitten SC1 VO  P der ANZCH Kirche
festzuhalten, besitzt auf Tun: des göttlichen Beistands, der ihm heiligen
Petrus verheifßsen 1St JENEC Unfehlbarkeit mıiıt der der göttliche Erlöser Kirche bei
endgültigen Entscheidungen aubens- un: Sittenlehren ausgerustet en
wollte ([ approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum 0Qma S5€

definimus omanum Pontificem, CÜU cathedra loquitur, id est €L OMMNLUM

Christianorum AS: et doctoris MUuNere ngens pro SUupremda SÜU.  S Apostolica
doctrinam de fıde vel moribus ab Ecclesia tenendam definit per

Aassıstentiam divinam LDS1 hbeato Petro DroMI1SSam, infallibilitate pollere, aU d
divinus Redemptor Ecclesiam UuUam definienda doctrinae vel moribus ANSEFrUC-
tam s5€e oluit) Man vergafß nicht bei der Unfehlbarkeitsdefinition, WIEC oben bereits
erwähnt den gallikanischen Vorbehalt des CONSENSUÜUS ecclesiae bei päpstlichen Lehr-
entscheidungen ausdrücklich verwerfen deoque eiusmoOdi Romanı pontificis
definitiones SCDE,; NOoON autem ecclesiae irreformabiles ESSE, un: die

C Roger Aubert Le pontificat de Pıe 1878 Parıs 1952 60f Lill iDIie ersten deutschen
Bischofskonferenzen (wie Anm 19) 1/ 51 Jedin, Handbuch (wie Anm 1/1 498 500 Manfred
Weitlauff. Von der Reichskirche ZUr „Papstkirche” Revolution, Säkularisation, kirchliche Neuorga-
Nnısatıon un! Durchsetzung der papalistischen Doktrin, ZKG 143 355 402 hier 307 397
arl Hausberger, Reichskirche, Staatskirche, „Papstkirche Der Weg der deutschen Kirche

Jahrhundert Regensburg 2008 211 214
Manfred Weitlaufft. Die Dogmatıisierung der mmaculata Conceptio (1854) un! die Stellung-

nahme der Münchener Theologischen Fakultät ers Kirche zwischen Aufbruch und
Verweigerung Ausgewählte eıtrage ZU!T Kirchen un Theologiegeschichte des un! frühen

Jahrhunderts, Stuttgart 2001 19 247 Ulrich OFrs Das ogma VO der Unbefleckten
Empfängnis Marılas (1854) Vorgeschichte un! Folgen, Manfred Weitlauft (He3; Kirche

Jahrhundert Regensburg 1998 114
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an jedoch Torso gebliebene dogmatische Konstitution über die Kirche Pastor
geternus) miıt der Schlussformel versehen: „Wer sich aber herausnehmen sollte,
Was (Gott verhüten mOge, dieser uUuLSCICT Lehrentscheidung widersprechen, UÜüNLAÄ -

thema sıt
Nun War In der Tat „sehr einseitig , unter Beiseiteschiebung aller geschichtlichen,

VO  F der kirchlichen Tradition her gebotenen Hemmungen, denen noch auf
dem Konzil VO  — Irient (1545-1563) eın entsprechender römischer Vorstofß SC
scheitert War, „die Verabsolutierung einer Richtung” Vorgenommen,2 War die
hierarchische Pyramide auf die Spıtze gestellt, WI1e spater der englische Jesuit George
Tyrrell (1861-1909) formulierte.““ br wurde als „Modernist“ VOIN seinem en
ausgeschlossen, exkommuniziert un in den Tod getrieben. Gallikanismus und
Febronianismus Anach hiesigen römisch-kurialen| egriffen die argste er

25Häresien damit serlecigt‘s die Entwicklung, die Febronius mıiıt seinem
ppell, den kirchlichen „Ursprüngen‘ zurückzukehren oder weni1gstens auf ıne

ihrem „Maißs“ oriıentierte kirchliche Verfassungsreform dringen, aufhalten
wollte, ist ber ih hinweggegangen. Und miıt dem vatikanischen Papst(doppel)-
ogma schien auch die römisch-neuscholastische eologie „dogmatisiert.

Gleichwohl fürchtete i1an 88 Rom des erfochtenen „Siegs” die historische
Kritik; denn gerade S1eE suchte INa  ; 1m, W1e esagt, geschlossenen katholischen
Bereich mıt en ZUr erfügung stehenden Disziplinarmafßnahmen unterdrücken.
SO entbrannte der en! VO ZAR 20. Jahrhundert, als ıne Reihe VO  e

eologen sich wieder den modernen Wissenschaftsströmungen vorsichtig öfftnen
un deren Erkenntnisse un: etIiANOden für ihre eigene Forschungsarbeit rezıple-
FeNn wagte, der erbitterte innerkirchli: Streit den „Modernismus“, ach der
Verurteilungs-Enzyklika Pascendiı dominicı greg1s Pius (1903-1914) vom &8 Sep-
tember 1907 „Sammelbecken er Häresien“ In diesem Streit, einer systematischen
Verfolgungsjag ıne vermeintlich grofßangelegte „modernistische EWE-

Constitutio dogmatica prıma de ecclesia Christi Pastor aeternus, 11 Conciliorum Oecumen1-
decreta (wie Anm. L2); 8 1 1-8

Klaus (Ganzer, Gallikanische un römische Primatsauffassung 1m Widerstreit. Z den ek-
klesiologischen Auseinandersetzungen auf dem Konzil VOINl Irıent , 1n Ders., Kirche auf
dem Weg (wie Anm. 10), 282334

arl August Fink, Zur Geschichte der Kirchenverfassung, 1n: Concilium (1970), 531-536, jer
534

Zit. 1n:;: TIThomas Michael Loome, Liberal Catholicism, Reform Catholicism, Modernism.
contribution DECW orlentatıon 1n modernist research, Maiınz 1979, Zu Georges Tyrrell un!
seinem Schicksal ın der Modernismuskontroverse siehe: eier Neuner, Der Streit den katholi-
schen Modernismus, Frankfurt Maın-Le1ipz1ig 2009, 7490

SO ach dem Bericht des bayerischen (Gesandten päpstlichen Hof, arl raf VO  } Taufft-
kirchen-Guttenburg (1826-1895), 1n einem privaten Brief den bayerischen Ministerpräsidenten
tto Graf von Bray-Steinburg (1807-1899), Rom, Maı 1870 Zat. 1n Döllinger, Briefwechsel wıe
Anm. 9), L1 383 Anm.

lam Systema unıyersum un  ® quası obtutu respiclentes, CINO mirabitur 81 S1C illud definimus,
omnNıum haereseon conlectum CSSEe afırmemus. Deutscher lext der Enzyklika 1 Neuner, Der Streit
(wie Anm. 27), 294-354, 1ler 245
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die tatsächlıc nıe exıistierte, ekämpfte das kirchliche Lehramt SEWISS ınegung
„falsche”, VO (neu)scholastischen Denken abweichende Philosophie als
Grundübel er modernen „Irrtümer“”; denn die Enzyklika ; vVo  Za geht der
ilosoph; ihm folgt der Historiker; annn kommt der Reihe nach die innere Kritik
und die Textkritik“ (Praeit philosophus; um historicus eXc1pIt; pone ordine legunt
erıtice Ium interna u  S textualis). er eigentliche Kampf jedoch galt den Konsequen-
Ze aus dieser „falschen Philosophie” der kritischen Bibelexegese un: Geschichts-
forschung, insbesondere auf dem Gebiet der en Kirche, ihrer Anfänge un frühen
Verfasstheiten SOWI1e der Dogmenentwicklung allein schon letzterer Begriff löste ın
„römischen ren  «“ Entsetzen aUus, denn „Entwicklung” der Dogmen, der auDens-
re der Kirche, gab nicht, ur nicht geben s1e VO  — em Anfang
„vorgegeben() 51 Es War eın VOI kurialen Schreckgespenstern un: Phobien genährter
lehramtlicher „Rundumschlag“ die „liberale” Moderne In nahezu en ihren
Spielarten, bis in die schöngeistige I ıteratur hinein, die 11a einem „Modernismus
litterarius” verfallen sah:  52 absoluter Höhepunkt der päpstlichen Verurteilungsserie
se1ıt der nzyklika Mırarı VosSs Gregors KL} (1831-1846) VO 5. August 1822 {IIie
Zahl der pfer War gravierend, VO  ; den persönlichen Schicksalen nıcht reden; das
Ende der „Modernisten -Hetze War eın „Kahlschlag“ auf dem Gebiet katholischer
eologie: theologische „Friedhofsstille”, wWwIeEe arl Rahner einmal formulierte.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, der mıt anderen Problemen konfron-
tierte, je{ß die „Modernismus”“-Kämpfe bebben In der Römischen Kurle aber War

INan längst intensiv damıt beschäftigt, die lehramtlichen Beschlüsse des Ersten
Vatikanums in verfassungsrechtliche Normen umzusetzen rgebnis dieser Arbeiten
War der exXx Turis CanonIicCl, un: dieses Rechtsbuch, das erste kodifizierte Recht der
katholischen Kirche, wurde ngsten I9E7- als zumal Europa 1m Krieg zerrissen
Wal, promulgiert un 1918,; als mıt dem Ende des Krliegs in der Revolution die
überkommenen Staatsverfassungen sturzten, ın Kraft gesetzt; gleichzeitig wurden alle
diesem uen Kirchenrecht entgegenstehenden partikularen Rechte, mOögen s1e auch
seıt „unvordenklichen Zeiten“ in Geltung SCWESCH se1nN, außer Kraft gesetzt. DIie
entscheidenden verfassungsrechtlichen Bestimmungen en sich In den Tituli VII

Siehe aZzu: Roland Götz, „Charlotte 1m Tannenwald“. Monsignore Umberto Benıgn1ı
(1862-1934) und das antimodernistische „Sodalitium Pianum“”, 1n: Manfred Weitlauft/Peter Neuner
Hgg.) Für euch Bischof mit euch Christ. Festschrift für Friedrich Kardinal Wetter ZU siebzigsten
Geburtstag, St. Ottilien 1998, 389435

31 Siehe azu: Loome, Liberal Catholicism (wie Anm 27i Mantftfred Weitlauff, „Modernismus“ als
Forschungsproblem. Eın Bericht 1982]1; 17 Ders., Kirche zwischen Aufbruch (wie Anm.23),
498—-544; tto Weifß, Der Modernismus in Deutschland. Fın Beıtrag ZUT Theologiegeschichte,
Regensburg 1995; Hubert Wolf Hg.) Antimodernismus und Modernismus in der katholischen
Kirche. eiträge ZU theologiegeschichtlichen Vortfeld des IL Vatikanums, Paderborn 1998;
Peter Neuner, Fın misslungener Versuch der Begegnung mıiıt der euzeıt. Di1ie Modernismus-Kontro-

und ihre Folgen, 1n Weitlauff, Kirche 1im 19 Jahrhundert (wie Anm. 23); 186—-206
Manfred Weitlaufft, „Modernismus litterarius”. Der „Katholische Literaturstreit”, die Zeitschrift

„Hochland“ und die Enzyklika „Pascendi dominici gregis” 1USs VO.: September 1907 1988 1n
Ders., Kirche zwischen Aufbruch (wie Anm. 23), 388-460; Klaus Unterburger, Das Verhältnis der
Zeitschrift „Hochland” ZU) theologischen Modernismus während der ersten Jahre ihres Bestehens,
in Weitlauff/Neuner, Für euch Bischof (wie Anm. 30), 347388
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et VUIII des Liber SeECUNduSs, wonach dem aps als nhaber der plena et SUuDrema
iurisdictionis In UuMN1LVversam Ecclesiam Ium In rebus QUAE ad fıdem et 5

IUmM In 115 QUUAE ad disciplinam el regımen Ecclesiae per olum orbem diffusae pertinent
(can. 248) allein das Recht reserviert wird, eın ökumenisches Konzil eINZU-
erufen (zu suspendieren un: aufzulösen), dessen Vorsıtz führen, dessen Ver-
handlungsmaterien bestimmen und dessen Dekrete konfirmieren (can. 222
die Bischöfe der aNZCH Welt frei (can. 329 Eos|scil. episcopos| libere
nomınat OMANUS Pontifex). Und konsequent ahm i1iNan das Entstehen
Staatsverfassungen in den einzelnen Ländern ZU Anlass, bestehende Konkordate
aufzukündigen und Uure den Abschluss Konkordate dem kodifizierten
„Vatikanischen” Recht soweıt immer möglich völkerrechtliche Anerkennung Velr-

chaffen Am „glücklichsten” ist dies 1m Bayerischen Konkordat VO  e} 1924 gelungen,
das dem Papst die völlig freie Besetzung der bayerischen Bischofsstühle reservierte
und bis heute unverändert reserviert), weshalb ihm auch als „Musterkonkordat“
Vorbildfunktion zukam.

Während aber das TYSTe Vatikanum, SCHNAUCT: der Papst 1m Ersten Vatikanum,
immerhin och gelehrt hatte, dass „der Vorrang der ordentlichen Gewalt der
römischen rche, des Papstes, „über alle anderen Kirchen der ordentlichen
un: unmittelbaren bischöflichen Jurisdiktionsgewalt, mıiıt der die VO Heiligen (3€e1-
ste gesetzten 1SCHNO{Tfe als Nachfolger der Apostel un: als wahre ırten die ihnen
anvertrauten Herden weiden un leiten, jeder die seıne, keinen Eintrag“ [Ue, „diese
vielmehr VO obersten un: allgemeinen Hırten anerkannt, gefesti un: verteidigt”
werde, präzısierte Pıus KAT (1939-1958) in seiner NZyklika Mysticı corporIis Christi
VO  — 1943 diese Lehre folgendermaßen: ‚war leite jeder Bischof „als wahrer Hırte
seine eigene ihm anvertraute Herde“; doch selen die 1SCNOTe „bei dieser Tätigkeit
TEUNC nicht völlig eigenen Rechts, sondern der dem Römischen Pontifex gebüh-
renden Gewalt unterstellt, wiewohl sS1e ıne ordentliche Jurisdiktionsgewalt besitzen,
die ihnen unmittelbar gleichfalls VO  z diesem höchsten Pontifex erteilt  ‚6 werde (id
famen dum faciunt, NOn plane SUl1 IUrIS sunt, sed sub debita Romanı Pontificis
auctiorılate posıtt, qUaMVIS ordnaria iurisdictionis fruantur, immediate sıbi ab eodem
Pontifice Summo ımpertita)33 Mıt anderen W orten DiIie bischöfliche Gewalt ist
Ausfluss der päpstlichen Vollgewalt, ist VO  . ihr abgeleitete Gewalt Der Papst versteht
sich demnach als SOUVveranen Universalbischof der Kirche, die Bischöfe, weil VO  —

ihm, ausschliefßlich VOo  - ihm bevollmächtigt, sind de facto seine 1ın seinem päpstlichen
Weltbistum S VT Ort® 1n seinem Auftrag wirkenden „Regionalbischöfe . Diese pa-
palistische 4C ıIn derselben Nzyklika ihre nıicht mehr überbietbare ber-
steigerung in der Aussage, „daf$ß Christus und sein Stellvertreter auf Erden NUr eın
einziges Haupt ausmachen“”, w1e „Bonifaz N Unser Vorgänger unvergesslichen
Andenkens, 5 e das apostolische Schreiben Unam sanciam feierlich erklärt und
seine Nachfolger diese Lehre immertfort wiederholt en  «“ num solummodoaa
constıituere Christum eIuUSque Vicarıum, Decessor noster mm[emorabilis

Vollständiger lateinischer Text der Enzyklika Mysticı Corporis VO 29. Junı 1943 1n cta
Apostolicae Sedis Commentarium ofhciale. Annus Serles IL, Vol A Vatikan 1944,;, 193-248,
das ıta 21344 In deutscher Übersetzung: Anton Rohrbasser Bearb.), Heilslehre der Kirche.
Dokumente VOI 1US bis 1US XS Freiburg/Schweiz 1953, 466-526, das 1Ta 48 /

ZKR.G D Band 2010—  2
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Meml[oriae]. Bonifacius VIILI per Apostolicas Iıtteras Unam Sanctam solemniter
docuit, idque ubinde Successores 1US ıterare NO  - desiere unguam).”“ Alle diesen
Sachverhalt beschwichtigenden Erklärungen, die Kollektiverklärung des deutschen
Episkopats VOINl 1875,” sind demnach, WEnl INa  > den Wortlaut dieser nzyklika
ernst nımmt, hinfällig. er aps €  TE den eologen un: Kanonisten bleibt
überlassen, die Erklärungen nachzuliefern die unausgesprochene ege se1it Pı0
Nono Miıt der Hilfskonstruktion einer ufspaltung der ordentlichen bischöflichen
Gewalt in „Weihegewalt” (durch die Bischofskonsekration verliehen) un: ‚Hırten-
gewalt” (vom aps verliehen un: grundsätzlich wieder entzıe.  ar) versuchen sich
Kanonisten un eologen eiıner „theologischen Lösung dieses in ahrhnel1
letztlich unlösbaren Problems.?°

Doch WEn auch die Entwicklung ber Febronius weıt hinweggegangen ist wobei
INa ezüglic der über en Zweifel erhabenen Legıtımitäat dieser Entwicklung,
zumal in Anbetracht des dafür 1n Nspruc NOININCHNEC Beistands des Heiligen
Geistes, bel Beleuchtung der geschic  ichen „Hintergründe” der rücksichtslos SC
schlagenen theologischen „Schlachten“ un ihrer pfer schon 1Ns Sinnieren kommen
möchte, natürlich unter rein „historischem” Aspekt sind seine Hauptthesen
über das bereinigende Verhältnis der als centrum UNLLIALLS divino Iure mıt dem
prıimatus iurisdictionis ausgestatteten ecclesia Romana den ecclesiae per
orbem diffusae un: ihren „ VOIN Heiligen Geist gesetzten , ebenfalls mıiıt ordinarıia
immediata iurisdictionis OoteSsLas ausgestatteten Bischöfen als Nachfolgern der ApOS-
tel keineswegs bsolet geworden. 1elmenNnr die damit verbundenen Postulate
oder wenigstens Desiderate 1mM Vorteld und während des /weiten Vatikanums
Ihema intensiver theologischer Diskussionen, auch 1mM Plenum des Konzils, reilich
hne jeden Bezug auf Febronius,; den I1la  e 1mM einzelnen ohl Sal nicht kannte, un:
mıit geringer „Durchschlagskraft” versehen. In den, allerdings VO  ; Selbstbespiege-
lungen er Art durchsetzten „Erinnerungen” Hans Küngs” beispielsweise en
sich dazu aufschlussreiche persönliche Erlebnisberichte Da ist in der dogmatischen
Konstitution über die Kirche Lumen gentium SEWISS VO collegium oder COrDUuS un:
ordo der 1Schole die Rede, dem in der Kirche Autorität zugesprochen wird, aller-
ings LLUT in Gemeinschaft mıit dem pontifex OMANUS als seinem aupt, niemals

cta (wie Anm. 33), Z1U Rohrbasser (wie Anm. 33 485 / [)ass sich 1US AL 1m Jahr
1er ausgerechnet auf die Bulle Unam sanciam Bonifaz’dOIln 185 November 1302 beruft, verleiht
der Aussage einen nochmals verschärfenden Akzent Jürgen Miethke, Unam sanctam, IN L.Ih' 10
72001) L

Kollektiverklärung des deutschen Episkopats und ihre Billigung durch 1US (1875); 1: Josef
euner/Heinrich Roos, Der Glaube der Kirche 1n den Urkunden der Lehrverkündigung. Herausge-
geben Von arl Rahner, Regensburg 51 J61, 245248

Zu den doch sehr gewundenen Erklärungsversuchen siehe beispielsweise: arl Rahner/Joseph
Ratzinger, Episkopat und Primat, Freiburg-Basel-Wien “1961: arl Rahner, Über den Episkopat, 1n
Ders., Schriften ZUr Theologie VI; Einsiedeln 1965, 369-—-422; Ders.;, Pastoraltheologische Bemer-
kungen ber den Episkopat in der Lehre des I1 Vatıcanum., Ebd. 423-431; Johannes Neumann,
Bischof. Das katholische Bischofsamt, 1n (1980) 653-682; Alfons Weiser, ermann
Pottmeyer un! etfer Kramer, Bischof, 1n LIh ?1994) 481-490

Hans Küng, Erkämpfte Freiheit. krinnerungen, München-Zürich 22003:; Ders., Umsstrittene
Wahrheit Erinnerungen, München-Zürich 2007
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ohne ihn, und „unbeschadet seiner primatialen Gewalt über alle Hırten un Giläu-
bigen ; denn der OMANUS Pontifex besitzt, wl1e sofort ausdrücklich bekräftigt wird,
kraft selines MmMTtes als VICAY1IUS Christi un: Hırte der AaNZECN Kirche plenam, e-
mMd et universalem potestatem, QU UF semper libere valeat Art. 22) Und

jedem Missverständnis vorzubeugen, als ob miıt der Anerkennung der 1SCHNO{fe
als eines collegium oder ınes ordo, „der dem ollegium der Apostel 1MmM Lehr- und
Hırtenamt nachfolgt”, die absolute Vorrangstellung des Papstes tangıert würde,
wurde „seltens der höheren Autorität“ dem Kirchenschema ıne Nota explicativa
praevia beigegeben, die die ungeschmälerte Geltung der lehramtlichen Entscheidung
des Ersten Vatikanums über die päpstliche ollgewalt nochmals nachdrücklichs
unterstrich un:! ausdrücklich ervorhoD, dass der aps diese seine Vollgemac:
„Jederzeit ach utdünken (ad placitum) ausüben kann, WIeEe VO  a seinem Amt
gefordert wird“ aps Paul N} (1963-1978) praktizierte gerade diesen nNspruc
während des Konzils äufig, urc ingriffe in die Redaktion der Konzilstexte, UrC
Modifikation Von Konzilsbeschlüssen un! Zurücknahme VO  — Vorlagen, UrC| Ver-
bote, bestimmte ktuell drängende Fragen un rennende TODIeme 1m Plenum des
Konzzils überhaupt diskutieren etc Und der often oder verdeckt agierende Apparat
der Kurıle 1e die üge des Konzils fest in Händen.

In der lat rührte das Z weite Vatikanum den Jurisdiktionsprimat des Papstes als
plenitudo potestatıs ber dieq Kirche un jede Einzelkirche nicht 1m mindesten

(es ur‘ ih nicht anrühren), mag Ia  v auch die Texte drehen un wenden un
interpretieren, w1e Ial will Für die Bischöfe fand das Konzil 1m Grunde 1Ur ein1ıge
theologisch-kosmetische Wendungen, die INa  z als bedeutende konziliare ufwer-
tung der tellung un Autoriı1tät der 1SCHNOTIe 1n ihren Sprengeln un in der (GJesamt-
YC| efeiert hat, die aber kirchenrechtlich gänzlic folgenlos lieben Von wenigen
noch verbliebenen Ausnahmen (lediglich päpstlichen Zugeständnissen) abgesehen,
werden s1e VO Papst In der aAaNZCH Weltkirche, deren absolutem „Monarchen“
sich auf dem Ersten Vatikanum approbante concilio rhoben hatte, völlig frei
ernannt; sS1€e sind in anrher seine are „VOITF Ort“ (im UÜbrigen seit dem Vatıca-
11U 11 gehalten, bei Vollendung ihres Lebensjahres dem Papst ihren Amtsrück-
T1' anzubieten); die se1it Johannes Paul I1 (1978-2005) zelebrierten päpstlichen
Pastoralreisen die Welt machen dies geradezu augenscheinlich. Die VO  w

eıt eıt einberufenen Bischofssynoden sind Diskussionsgremien ohne jede Ent-
scheidungskompetenz. uch die regionalen Bischofskonferenzen, als bischöfliche
Kollegialorgane nunmehr rechtlich institutionalisiert (can. 447459 e i
sind in ihrer Kompetenz Beschlussfassungen CS begrenzt un!: in ihren Ent-
scheidungen VO  . der Zustimmung oms a  ängig, un!: da auch die Weihbischöfe in
der ege stimmberechtigte Mitglieder dieser Konferenzen sind un deren ehrhe1
ausmachen, können diese jederzeit eın Gegengewicht die Diözesanbischöfe
en Aber selbst dort, och eın sehr eingeschränktes Bischofswahlrecht C1-

halten werden konnte (wie ım Preufßischen Konkordat VO  — 1929 un 1m Badischen
Konkordat VO  F oder eın Listenverfahren gilt, ist Ian VOT „außerordentlichen”
päpstlichen Eingriffen keineswegs gesichert, w1e 1988 die Nachfolgeregelung auf der
erzbischöflichen Kathedra VO  e Köln oder allerneuestens (2009) die Bestellung eines
Linzer Weihbischofs, hier der eingereichten Liste vorbei,; belegen 1Ur dass
letztere Bestellung erstmals den erklärten Widerstand VO  e „Klerus un: Vo Ö-
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zierte un zurückgenommen werden musste. daraus un aus anderen Unver-
ständnis und Widerspruch auslösenden jurisdiktionell-primatialen Akten un Ent-
scheidungen (Besetzung VO  — Bisc  fsst  Jlen) des gegenwärtigen Papstes möglicher-
we1lse, und immer, irgendwelche Konsequenzen entstehen, wird die Zukunft
welsen. Aufs (Janze gesehen erweckt die kuriale Politik seit längerem den 1INAaruc.
eiıner betonten Rückwendung den Prinzıplen des Ersten Vatikanums, die TEeUNC
liest INa die Texte des Zweıten Vatikanums LLUT I1  U n1ıe modifiziert, geschweige
denn aufgehoben worden sind. I Iies betrifit die verfassungsrechtliche Perspektive;
dass das letzte Konzil unter anderen spekten einen hoffnungsvollen Aufbruch
geschafft un Bahn rechen gewirkt hat, auf der eın Zurück mehr geben
kann, In der Anerkennung der Religionsfreiheit, 1m positıven Verhältnis zwischen
Kirche un: Judentum, 1mM ökumenischen Dialog, steht aufßer Zweifel

Mıt MC auf die kirchliche Verfassungsentwicklung seıit der Miıtte des ahr-
hunderts ist iıne eingehendere Lektüre der CcCNrıtrten des Febronius manch
nötiger, auch zeitbedingter, Abstriche seinen Thesen durchaus aufschluss- un
lehrreich. Somıit ist sehr egrüßen, dass nunmehr wel wichtige Febronius-
chrıften, wenn auch lediglich 1MmM Faksimile-Abdruc ihrer Erstausgaben un: nicht
iın kritischer Edition, wieder leicht greifbar sind. afür hat sich der Herausgeber den
Dank er Interessierten, zumal aller, die sich mıt der Verfassungsgeschichte der
ten Reichskirche ın der Frühen Neuzeıt beschäftigen, verdient. reNCc sind die
drucktechnischen Möglichkeiten inzwischen verfeinert,; dass der Verlag mıit ELWa
Mehraufwand möglicherweise eın schärferes, durchgehend besser lesbares Schriftbild
hätte herstellen können. {DIie historische Einleitung des Herausgebers, In beiden
Bänden gleichlautend, bietet dem Leser zweifellos iıne gute Hinführung Z Ver-
ständnis des Febronius un: selines Anliegens, wenngleich Spuren der Flüchtigkeit In
manchen /Zitationen 1m Anmerkungstei nicht übersehen sind. Vor em aber
springt gleich beim ersten Blick auf den zweıten Band In die ugen, ass der 1te
Justinı Febronii commentarıus In UU retractatıonem (1781) sowohl auf dem Um-
schlag, den eın schönes Farbporträt Hontheims ziert, un Titelblatt als auch auf dem
OT'! VOT der Edition unkorrekt wiedergegeben ist (retractionem reiractia-
tionem).
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Vorschau auf den Aufsatzteil VO  z Heft 03/2010
Kerstin Hitzbleck, Alte Fragen und TEUE Autoritäten. DIie Entwicklung der Recht-
sprechung ZU Benefizialrecht In den Entscheidungen des päpstlichen Gerichts 1m

Jahrhundert
Ihomas oe. Die Kartauser un: die Frage des Konziliarismus auf dem Basler
Konzil

Hanns Peter Neuheuser, Liturgische Grofsveranstaltungen als kirchengeschichtliche
Ereignisse. Impulse einer deutschen Teilkirche für die Liturgiereform des Zweiten
Vatikanums

Ihomas Auwärter, Ein Atheist auf der Kanzel? Die Kontroverse Albert
Beitritt z Deutschen Monistenbund
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Literarische Berichte un Anzeigen

Allgemeines
Dominik Fugger/Andreas Scheidgen Tg: die Herausgeber der ersten katholischen (Ge-

Geschichte des katholischen Gesangbuchs, sangbücher, Michael ehe (Leipzig und
Johann Leisentrit (Bautzen noch deut-Maiıinzer Hymnologische Studien, Bd;: 2
lich reformatorische Vorbilder wIe dasTübin francke verlag 2008, 273 S)

Geb., ISBN -3.7720-8265=:38 Klügsche der das Babstsche Gesangbuch
(vgl. Kapitel 1) Andreas Scheidgen), stellten

Der vorliegende Band eröffnet breiten i die katholischen Gesangbücher der Barockzeit
Sang einem Gebiet, das bisher allenfalls in ausgehend VOIl Konstanz (1594) öln
kleinen Ausschnitten bekannt WAar. Das Augen- (1599) und Maiınz (1605) untfer Federfüh-
merk der hymnologischen Forschung richtete LUN: der esulten die konfessionelle Abgren-
sich lange vornehmlich auf die protestantische ZUN® In den Vordergrund. Allerdings wurde
Gesangbuchgeschichte; die katholische Seite uch weiterhin auf protestantisches Liedgut
blieb darüber vernachlässigt. Möglich wurde zurückgegriffen (vgl. Kapitel Z Andrea Neu-
die Geschichte des katholischen Gesangbuchs haus) Mit der Aufklärung, die in den Gesang-
U:  e durch die Arbeit des Mainzer DEFG- büchern TST ab etwa 1770 Einzug halten

beginnt, verbindet sich eın fast vollständigerProjekts „Gesangbuchbibliographie”, das VOIN
1999 bis 2008 über Gesangbücher in Abbruch der bisherigen Liedtradition ‚USUuNS-
einer grofßen Datenbank erschlossen hat. iel ten Autoren wI1e Ignaz Franz der
des (letztlich ohl unabschliefsbaren) Projek- Werke w1ıe dem 5SO$. „Landshuter Gesang-
tes ist die Erfassung sämtlicher deutschspra- buc (17779 VOIN Tanz Seraph Kohlbrenner
chiger Gesangbücher VOINN der Erfindung des (vgl. Kapitel 3 Dominik Fugger). Im Jahr:
Buchdrucks bis heute Die Datenbank hat sich hundert wurde diese Ara einer restauratiıven

Kritik unterzogen: Heinrich Bone (Cantate,bereits als wertvolles Instrument der hymno-
logischen Forschung etabliert und ist online Mainz un! spater die Jesuiten Joseph
über den Suchbegriff „Gesangbuchbibliogra- Mohr un: uido Maria Dreves propaglerten,
phie” leicht erreichbar. Etwa ein Fünftel der unterstutzt VOINl der aufkommenden hymno-
erfassten Gesangbücher (rund ist ka- logischen Forschung, die Rückbesinnung auf
tholischen Ursprungs. Dieser umfangreiche „die ten Lieder Von bischöflicher Seite
Bestand ermöglicht ZU) ersten einen wurde zeitgleich die Vereinheitlichung des
breiten Überblick über die Entwicklung des Kirchengesangs In Diözesangesangbüchern
katholischen Gesangbuchs unterschiedli- vorangetrieben (z. B Rottenburg die
chen Epochen und Regionen und wird ın den Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls
Artikeln des 19188  a} erschienenen Bandes Von zunehmend restauratıv beeinflusst wurden
insgesamt sieben Mitarbeitern der „Gesang- (vgl. Kapitel 4, Andreas Scheidgen). { Die wirk-
buchbibliographie“ In übersichtlicher, gut mächtige Sammlung Kirchenlied (Düsseldorf
strukturierter Oorm gesichtet un! ausgewertet. die restauratıven Tendenzen wel-

ter; verbunden mıit Einflüssen AUSs der Jugend-Die beiden Hauptteile sind den beiden
möglichen Untersuchungsachsen orlentiert: und der liturgischen Bewegung. Ihr Repertoire
Zeit und Raum. Durch ihre wechselseitige findet sich noch einem großen Teil 1mM
Ergänzun entsteht eın difterenziertes Bild VO  a Gotteslob wieder, dem diözesenübergreifenden
der komp CXCN, da lange eit sehr einräu- Einheitsgesangbuch, das sich ber uch
migen Gesangbuchlandschaft in ihrem histori- ıne Von ermann Kurzke als „neoaufkläre-
schen Wandel. Der erste Teil ist chronologisch risch“ eingestufte Erneuerung bemüht (vgl.
aufgebaut und stellt In fünf Artikeln fünf Kapitel Y 57)
übergreifende Epochen der Gesangbuchge- Die Hauptlinien sind damit 1m chronologi-
schichte dar, beginnend mıt dem Reforma- schen ersten Teil SCZOHCN. Der regional Oorlen-
tionsjahrhundert un! endend mıit dem Eın- 1e zweıte Teil bietet dazu reilich mehr als
heitsgesangbuch Gotteslob (1975) Knüpften NUur ine Aufreihung derselben Informationen
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In die andere Richtung. Durch die Heraus- Kvapil) präasentiert ıne faszinierende Mate-
arbeitung der regionalen Schwerpunkte In rialfülle Ein Artikel ZUr her spärlichensieben Artikeln gewinn! die Darstellung viel- Produktion der nord- und ostdeutschen Di-
mehr entscheidend Plastizität. Dabei gelingt ASDOTa (Kapitel I ermann Kurzke) und eın

den Herausgebern, die zersplitterten Mar Personen- und Ortsregister schließen den
rıtorien Regionen zusammenzufassen, Band ab.
gleich ber uch die zahlreichen Binnendifte- Die VON den Herausgebern gewählte Dar-
renzlierungen und Interdependenzen be- stellungsweise vVeImInNas überzeugen: Jedem
rücksichtigen. Eın erster Abschnitt (Kapitel 6, Beitrag ist ıne ausführliche Bibliographie der
Andreas Scheidgen) betrachtet die Entwick- erwähnten Gesangbücher beigegeben, die
lJung der wWeSst- und nordwestdeutschen 1STU- meıst durch hilfreiche Zwischenüberschriften
89918 Umkreis des seıit der Frühzeit überaus strukturiert wird. amı bietet nicht 1Ur der
produktiven Zentrums öln u Paderborn, Text eine Lesehilfe ZUrTr Bibliographie, sondern
Münster, Hildesheim), eın zweıter das Gebiet uch umgekehrt. Das Konzept geht auf: DIie

Main un! Mosel mıt dem entrum Mainz fachkundige Auswahl VOIN Gesangbüchern(daneben Würzburg, Bamberg, Trier schlägt eine nützliche Schneise In die aten-
Kapitel F: Andreas Scheidgen). DIie Bistumer tülle. die jedem Leser über die Onlinedaten-

Südwesten des deutschen Sprachraums bank zugänglich un!: ZU welılteren Studium
(Kapitel Ö, Dominik Fu ger/Christiane Schä- empfohlen ist. Dass Forschungsliteratur me1st
fer) bieten eın territorial esonders zerklüftetes [1UT SParsamıı und ın Fufßnoten, nicht
Bild, das nach 1803 Sanz 1ICUH strukturiert zusammenfassend angegeben wird, mMag INnan-
wurde mıt Auswirkung uch auf die Ge- her bedauern; der Anspruch und das Ver-
sangbuchgeschichte. DIie Darstellung berück- dienst des Bandes liegen ber der Erschlie-
sichtigt hier uch die deutschsprachigen (Je- Bung Von Quellen, für die zudem weithin noch
sangbücher aus der Schweiz, dem Elsass und kaum Literatur vorhanden ist. Der material-
Lothringen. Während der Artikel über Bayern reiche Band wird sich für die weıtere FEr-
(Kapitel 9, Andrea Neuhaus) twas knapper forschung katholischer Gesangbücher mıt S1-
ausfällt, kommen die Habsburgischen Lande cherheit als Basıs und Standardwerk etablieren.
besonders ausführlich Wort, bis hin den Mit Spannung darf nach diesem Band die 1mM
Gesangbüchern für die deutschsprachigen OrWOo VO  en ermann Kurzke In Aussicht
Katholiken heutigen ngarn, Rumaänien, gestellte Gesamtdarstellung der Gesangbuch-Kroatien, 1n der Slowakei und der Ukraine
(Kapitel 10, OnJja Ortner). uch der Beitrag yTwartet werden.

geschichte für den protestantischen Raum

Lukas Lorbeerüber die Böhmischen Länder (Kapitel H. Jan Tübingen

Ite Kirche
Theofried Baumeister: Martyrium, Hagiogra- diese umfangreiche Studie eingeflossen sind

phie und Heiligenverehrung Im christlichen (vgl. das orwort,; & Wer sich umal über
Altertum, Rom Freiburg Wien: Herder die Martyriumstheologie des frühen Christen-
2009 (Römische Quartalschrift für christ- tums informieren will, findet kaum ein besse-
liche Altertumskunde und Kirchenge- 165 Kompendium, das dem VOINN erarbeiteten
schichte, Supplement-Bd. 61), geb., 3572 n Quellenband in der Reihe „Traditio christiana“
ISBN 978-3-451-27141-0, € 838,- (1991) ZUr e1lte trıtt. Was SONS noch

geschrieben hat, erfährt INan In der Biblio-
Zeitgleich mıt seiner Emeritierung legt der

römisch-katholische Mainzer Patristiker
graphie (S. 327-342), allerdings 1Ur bis 2006,
während bibliographische Nachträge den

einen Band mıiıt gesammelten Studien VOTL, Aufsätzen 7 A noch bis 2008 aufgenommendie seine Arbeitsschwerpunkte widerspiegeln: sind. Fın Register erschlie{ßt den Band.
einerseıits das Martyriumsverständnis der frü- Bıs Aufsätze sind durchweg lesbar, TEL
hen Christen, andererseits die hagiographische VO  — modischem Slang und erbordenden
Literatur der spateren Antike und beide Theorieapparaten, vielmehr bewegt VO  } der
Perspektiven verbindend die koptische eigenen Faszination den Quellen und
Hagiographie. Die 28 hier abgedruckten Auf- zugleich Verständlichkeit über den Zirkel
satze sind zwischen 1974 und 2007 entstanden: der engsten Fachkollegen hinaus bemuht. Das
der neueste ext ber „Konstantin der Grofße wird VOT allem in den koptologischen Be1l-
und die Märtyrer” (Nr. 11) War eich der tragen deutlich, die dieses komplexe, VOIN
Anlass, die Vorarbeiten SadInme I, die in immensen Quellen- und Editionsproblemen
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belastete Forschungsfeld transparent machen. ders auf ägyptische Ihemen der Ha iographie
1 )ass die eıtrage AUS gSanz unterschiedlichen e1n, auf die Überlieferung Marty-
Kontexten stammen und dabei immer wieder r1ums Von Philemon und Apollonius, auf die
auf die gleichen Fragen die Einleitungs- Spezifika der aNONYINCH Historia monachorum
fragen Z Polykarpmartyrium der die Her- In Aegypto und auf „agyptisches Lokalkolorit”
leitung des christlichen Martyriumsverständ- z B bei Johannes asslan (Nr. 17) Im Ab-
nN1ıSSES aus jüdischen urzeln stofßen, macht schnitt „Heiligenverehrung” verständli-
sich bei der Lektüre leider als störend bemerk- cherweise der große RAC-Artikel VO  3 1988
bar. Mag se1n, dass 11UTr wenige L eser einen diesem Ihema nicht aufgenommen worden ist
Sammelband VOINl bis hinten studieren. finden sich schliefßlich Studien ZUT Bestat-
ber Was auf der einen e1lte den Charme ıner L(UuNngsS- und Mumifizierungspraxis 1m christ-
solchen Kollektion ausmacht, nämlich die lichen Agypten (in der 1ta Antonu versucht
Gedankenentwicklung des Vfs über die ahre der Heilige verhindern, dass inskünftig
hinweg nachvollziehen können, resultiert aufeinem Gestell Haushalt ines begüterten
auf der anderen e1te In zahlreichen edun- Christen als Mumıiıe ausharren 111USS VO  —

danzen und dem Wunsch, der ufor moge diesem Ansinnen weilß jedenfalls Hieronymus
sich doch der Mühe unterziehen, der Samm - seiner 1ta Hilarionis, vgl. Hinzu
lung der Quellen S. 0.) und den zahlreichen kommen Miniaturen ZUr Umwidmung des
Einzeluntersuchungen ine monographische Isis- Fempels VOIN Philae 1n ıne Stephanus-
Synthese folgen lassen. Denn Wäas Mono- kirche (Nr. 24) und ZUT Gestalt des Nubiers

TIheodor, ınem Vorläufer des Drachentötersgraphien Martyriumsverständnis AUS der
deutschen Patristik angeht, ist I1Nan immer eorg (Nr. 25) Der Blick geht uch über
noch auf die Klassiker VOoN Hans Von Campen- frika hinaus und richtet sich auf die römische
hausen “1964), Norbert Brox (1961) Praxis des er edenkens (Nr. 26) SOWI1e
und B.s eigene Qualifikationsschriften auf die Michaelsvereg4runNngs Westen (Nr. Zl

28) ESs gäbe ıne I eihe VO:  a Linienangewlesen. nachzuzeichnen und verbinden, dieIn der Tat laufen dem Konstantin-
Beitrag einige wichtige Linien Hagiographie und Heiligenverehrung den
Schon 1n der Auseinandersetzun mıt den Umbrüchen der Spätantike als Medium Von
Donatısten reziplerte die kaiserlic Kanzlei Kontinuiltat un Innovatıon beschreiben.
wohl 315) den Fermınus technicus „martyr” B.S Studien legen ınen rund dafür
(S. 115 hne dass dieser restriktiv 11UT für die den Statius quaestion1s, ber uch manche
Blut-Zeugen verwendet worden ware offenen Fragen dokumentiert der vorliegende
4, Jahrhundert geriet die Terminologie allge- Band 1n wünschenswerter Klarheit.
meın wieder in Bewegung, insofern uch die Öttingen 'etfer Gemeinhardt
Asketen als „lebende“ bzw. „lebenslange Mar-
«  tyrer verstanden werden konnten (z.B. An-

Taus Girardet: Die Konstantinischetonıus in Athanasius’ 1ta Antonii). verfolgt
die Belege für das Martyrıum bis Kon- Wende. V oraussetzungen un! geistige
stantıns (OJ)ratio ad sanctorum coeilum (S 121 Grundlagen der Religionspolitik Konstan-
und bis in die römische Bautätigkeit des tins des Grofßen, Darmstadt: Wiss. Buchge-
aisers (vgl. die instruktive Skizze auf sellschaft, 204 S geb., ISBN 978-3-

FTA SOWIeE bis ZUTF vielfach verhandelten 534-19116-1
rage seliner Grablege der konstantinopoli-
tanischen Apostelkirche, 1n der Euseb folgen Wenn eın Buch binnen eines Jahres eine
möchte, wonach Konstantın ıne „Stätte der weıtere Auflage erhält, deutet das auf die ofse
Apostelverehrung” habe schaften wollen Nachfrage und das repC Interesse CI

S$.134{f£.) Freilich bleibt eine Ambivalenz hin. Im des vorliegenden Werkes „Die
insofern bestehen, als Konstantin anders als Konstantinische Wende“ VO  3 Girardet mMag
ein Durschschnittschrist nicht mehr VOINl der der 1700. Jahrestag des Herrschaftsantritts
Fürsprache der Apostel und er  er profi- Konstantins Gr. bzw. seiner Usurpation
tieren kann und braucht, da durch seine 25 Juli 306 in nicht geringem Umfang dazu
Taufe de facto diesen gleichgestellt wird beigetragen haben.
(S 136) Die zweite, durchgesehene Auflage VON 2007

Widmen sich die vorangehenden Beiträge druckt die Fassung VOINl 2006 unverändert
me1ist dem und Jahrhundert etwa Poly- nach. In inem Anhang ZU ursprünglichen
karp, Justin, den al  ern VO  3 Lyon und OrWOo: wird inzwischen erschienene Litera-
Vienne der uch dem weniger bekannten tur nachgetragen Zusätzlich hat der
agyptischen BischofPhileas, dessen Martyrıum utor die Biblio aphie einen el CHCH,: 1m

Druck befindlic Aufsatz mıit Titelerstaunlich divergent überliefert wird INr 10]
geht In den folgenden Beiträgen beson- „Vom Sonnen- Lag ZU) Sonntag. er dies solis
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Gesetzgebung und Politik Konstantins Oktober 317 das traditionelle GötteropferGr rweitert (S. 169); der Aufsatz ist In- verschmäht und 313 auf die Durchführun
zwischen erschienen 2007, der Säkularfeiern verzichtet, hinreichende Jaı
279—-310 Ebenfalls hat der utor gegenüber dizien, die auf Konstantins Bekehrung VO:
der ersten Auflage die bibliographischen An- Heidentum ZU Christentum verwliesen. Das
gaben seines Aufsatzes „KOonstantin un das weıtere religionspolitische Agieren Konstan-
Christentum: DIe entscheidenden Jahre tins und seline Förderung des Christentums
210 prazıislert; der Aufsatz tragt gründeten deshalb uch nicht In blofßer Be-
angegebenen Fundort jedoch den Titel KCONMN- rechnung, sondern entsprangen der religiösentantın und das Christentum: DIe Jahre der Wende, die sich bei Konstantin selber voll-
Entscheidung 310 bis n habe

Der Haupttext ist bis auf kleinere Korrek- Girardets anregend geschriebene Überle-
uren unverändert geblieben, WI1e Girardet NSCH, die sich kritisch mıt den antiken
nicht alle Fehler und Versehen bei der Durch-
selber angibt (S 7 > allerdings sSind dem UuTtfoOor Quellen un: der Forschungsliteratur auseinan-

dersetzen, haben ein hohes Plausibi-
sicht aufgefallen und deshalb uch nicht lität, doch I11USSs der Autor angesichts der
berichtigt worden (vgl die l1ste In der Rezen- vielfältigen Konstantin-Bilder selber zugeben:S1ION VO:  e} Erich Kettenhofen In: FAC I: 2008, „Einigkeit wird sich vermutlich N1ıe erzielen

349) lassen“ S
Das Buch sich versammelt wWwel Aufsätze, Man darf schon se1n, wenn sich

die ursprünglich schon 1998 In Sammelbän- 28 Oktober M)ı2 der dieg Konstantins
den erschienen SsSind und HU  - mıiıt Korrektur- der Milvischen Brücke ZU 1700 jährtzusatzen die beiden Hauptkapitel bilden. und diesen Termin herum DEWISS Kon-

Ka „Christliche Kaiser VOT Konstatin stantıns Stellung ZU Christentum Ihema
Gr& SSist ursprünglich abgedruckt zahlreicher Aufsätze un Studien seın wird,Imperium OmManum. Studien Geschichte WIe Girardets Sicht aufgegriffen, reziplert und
und Rezeption. Festschrift für arl Christ kritisiert werden wird.

Geburtstag, hg. Kneissl Lose- Stuttgart Felix Thome
INann, Stuttgart 1998, 2885—-310. Girardet welist
hier mittels kritischer Betrachtung angeführterQuellen die Ihese zurück, habe schon VOT Goltz, Andreas, Heinrich Schlange-SchöningenKonstantin Gr. christliche Kaiser Dzw. . Konstantin der Große. Das Bild des
Kalser, die mıit dem Christentum sympathi- alsers Wandel der Zeiten, Beiheftez
sıerten, gegeben. Archiv für Kulturgeschichte, Heft 66, Ööln-

Kap „Die Konstantinische Wende und
ihre Bedeutung für das Reich Althistorische Geb., ISBN 9/8-4-412-20192-0

W eimar-Wien, Böhlau Verlag, 2008, 314 5i

Überlegungen den geistigen Grundlagender Religionspolitik Konstantins 55 Das Jubiläumsjahr 2007 hat wel Bände
9—-1 findet sich ursprünglich In Die hervorgebracht, le sich der Rezeption KOnN-
Konstantinische Wende, Mühlenberg, stantıns in Mittelalter un! Neuzeit widmen.
Gütersloh 1998, G 122 Angesichts der breit Nur hinweisen kann ich hier auf Klaus
gefächerten Meinungen über Konstantins Hal- Girardet rg. Kaiser Konstantin der Große.tung dem Christentum gegenüber (z. B. Ab- Historische Leistung und Rezeption in uropa,stammung VOIN einem christlichen Elternhaus: Bonn 2007 (dazu meılne Rezension 287,;kontinuierlichem Entwicklungs FO2655 hin 2008, 114-116); In ein1gen Fällen handelt

Christentum, der TST mıiıt Taufe auf
FE  -
sich beiden Bänden die gleichen uto-

dem Sterbebett abgeschlossen WAal; Förderungdes Christentums aUus rein religionspolitischem Albrecht Berger, „Legitimation und Legen-alkdtıl hne religiöse Hinwendung Chris- den Konstantin der Große und se1in Bild 1n
tentum) versucht Girardet zeıgen, dass „alle Byzanz“ (5-21), schildert die langen Entwick-

buchstäblich alle Grundsatzentscheidun- lungen, deren bedurfte, bis der Kalser In der
SCH für eine VO Kaiser intendierte christliche
Zukunft des römischen Weltreiches bereits In

Erinnerung Ostroms ZUm vorbildlichen OTr-
thodox-christlichen Herrscher und schließlich

diesem Jahr 312| bzw. Herbst und W inter Heiligen geworden WAr. Es Lebens-
12/313 efallen bzw. bekannt gemacht WOI- beschreibungen VO bis ZU 0. Jahrhun-den sind“ Für Girardet ist nach der dert, die dieses Bild PI C} und War VOT
Schlacht der Milvischen Brücke und dem ıgl  de:
Sieg über Maxentius Oktober 12 ffen

lem die Aufihindung Heiligen Kreuzes
durch Konstantins Multter Helena, die beider

erkennbar, dass bei Konstantin eın „qualitati- Bild der Ikonographie der Orthodoxen
Ver Sprung” stattgefunden hat SO habe Kon- Kirche bis heute bestimmt. Die Studie Von
tantın bei seinem inzug Rom Marilena Amerise, 1Jas Bild Konstantins des

ZKG 121. Band 2010-
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Grofßfßen der Bıbliotheke des Photios“ anke und Mommsen, anschliefsend kurz
(23-34) konzentriert sich aufdiesen wichtigen auf das 1943 1.600 Jahre „Mailänder Edikt”,
Text des 9. Jahrhunderts, In dem die (Ge- einzugehen, das aps Pıus Anla{fß
schichte des Heiligen Von eventuellen Sympa- ınen Jubiläumsablafß WAäl. Die Vorbereitun-
thien des alsers für den Arlanısmus gerein!| SCH für 2013 sind übrigen bereits ange.
wird. Schlange-Schöningens erganzt damit seinem

Grundlegend hinsichtlich der Breıite des Beitrag „Das Bild Konstantins In der franzöÖsi-
untersuchten Zeitraums, der Fülle der behan- schen Aufklärun dem ben genannten
delten Quellenzeugnisse und der Dichte der Sammelband Girardets —1 en VOTI-

Argumentatıon ist der Beitrag VO  a} Jurgen liegenden Banı beschlie{$t Andreas Goltz,
Miethke, „Die “Konstantinische Schenkung‘ „Der “mediale’ Konstantıin. Zur ezeption
in der mittelalterlichen Diskussion. usge- des ersten christlichen alisers 1n den moder-
wählte Kapitel einer verschlungenen ezep- LIC1H Medien“s uch hier verwelse
tionsgeschichte” 35-108) bei dieser ich auf den Sammelband VOIN Girardet
Diskussion nicht eine rIOTrIrmite Erinne- e In dem Goltz darlegte,
runNg, sondern darum, die vorliegende Tradi- der Kaiser eın eld Kıino und ern-
tıon auf die eigene Situation hin befragen. sehen“ WAar. Da für die Medien wIe den Film
Wır haben mıiıt der Geschichte einer der Erfolg wesentlich auf einer emotionalen
Rezeption tun, „die 1IECUC tivität Bindung und Identifikation des Reziplenten
und Spontaneıitat der Rezipierenden OTaus- mi1t der Hauptfigur beruht, stellt dies eın
SELZE: nicht mıt einer schlichten ette VOIN Handicap für die Beschäftigung mıt Konstan-
Traditionen“ 723 Dieses aZl| Miethkes tın dar, der als Mörder seiner Tau und selines
sicherlich uch für andere TIhemen und andere Sohnes 1n heutigen wissenschaftlichen und
Zeitläufte, uch WEell nicht immer klar populären Darstellungen weiıt VO  3 einem
formuliert wird wWwIe Von ihm. i)Den mittelalter- Sympathieträger entfernt ist.
lichen Teil runden die Studien VOIN Die Tatsache, da{fß alle eiträge Anmer-

eike Johanna Mıierau, „Karl Im Zei- kungen un: INne ausführliche Bibliographie
chen des ‘wahren’ TeEeUZeES. Konstantın als enthalten, macht den Sammelband einem
Vorbild für einen spätmittelalterlichen Kaiser“ wichtigen Arbeitsinstrument. Und mıiıt dem
—1 und Paul Dräger, „Die 'Historie Beitrag Von Miethke enthält ine uster-
ber Herkunft und Jugend Constantins des studie für zukünftige vergleichbare Arbeiten.
Grofßen und seine er Helena’. Zur Wir- Hennef Manfred Clauss
kungsgeschichte ıner Legende” (139—- 160), ab.
Mierau verortet die urzeln der Konstantin-
Stilisierung des luxemburgischen Herrschers Leitbilder Im Spannungsfeld Von Orthodoxie
In Irier. Erneut wird Konstantins heilsge- und Heterodoxie, hg. VOIN Jürgen Dummer/

Meinolf Vielberg (Altertumswissenschaftli-schichtliche Bedeutung mıt dem Kreuz In
Zusammenhang gebracht. arl verehrte :hes Kolloquium, 19), Stuttgart: Franz
das Kreuz und sah den Zugang ZU göttlichen Steiner Verlag 2008, kart., 178 S ISBN 9/S-
Heil bei den Kaisern, die dieses Symbol ihres 3-515-09241-8
Gottesgnadentums ebenso hüteten, WIe die
Päpste die Konstantinische Schenkung. Paul Das Jenaer DFG-Graduiertenkolleg „Leit
Dräger stellt eine Legende VOTL, die vielleicht 1im bilder der Spätantike” produziert se1it 1999

bis 14. Jahrhundert entstanden ist dazu schöner Regelmäfßigkeit Sammelbände miıt
seine gleichnamige Monographie, Irier orträgen, die Rahmen des Kollegs als

olf Quednau, „ın römischer Kabinett- astvorträge gehalten wurden leider dürfte
schrank mıt Szenen Konstantins des Gro{fsen der vorliegende Band den etzten gehören,

ist das Graduiertenkolleg nach FErreichen derfür Kaiser Leopold Wien. Zum Nachleben
Konstantins dGr. 1m 4  » leitet Höchstförderdauer 2008 doch ausgelaufen.
mıt seinem Beitrag über eın Möbelstück der Sechs Aufsätze unterschiedlichen Zuschnitts
Zeit 1660 den neuhistorischen Teil ein. bietet der anzuzel nde Band, wobei NUr vier
Imperiale Sieghaftigkeit und christliche TOM- Beiträge tatsächlic miıt Orthodoxie un:! He-
migkeit verbinden die beiden Kaiser miteinan- terodoxie tun haben. Kuriloserwelse spricht
der. Heinrich Schlange-Schöningen, „ Der die Einleitung der Herausgeber nicht, WIe der
Bösewicht Räuberstaat‘. Grundzüge der Buchtitel, VO  3 Heterodoxie, sondern VOIl
neuzeitlichen Wirkungsgeschichte Konstan- aresie und Häretikern, und ‚Walr Gegen-
tins des Grofßen“ 1-2  » behandelt Kon- satz CeIH: „Was die Kirche orthodoxer
tantın bei Voltaire, Schlözer, Gibbon, W ag- Observanz in ihrem 1mM Laufe der eit SC-
NCI, Grillparzer, Burckhardt (dazu uch Hart- wachsenen und immer wieder verteidigten

Verständnis Von Bekenntnis und Lehre fürMut Leppin, Konstantin der Große und das
Christentum bei Jacob Burckhardt 1263-276|), richtig erachtete“ S: Tatsächlich bestand
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VOIN Anfang nicht InNe orthodoxe Kirche, chenfreiheit und Glaubensreinheit”, Z
sondern ine Pluralität VO  an Kirchen, die ZWar Während die Heiden für Ambrosius „weder

gemeinsame Feinde (Häretiker), ber ıne religiöse noch ıne pastorale Heraus-
ben uch miteinander über ihre Orthodoxie forderun sind und uch die Juden,
herzhaft strıtten, ass die frühe Kirche WIez e1ım Streit den Wiederaufbau der

beschrieben werden könnte.
durchaus als Konglomerat VON Heterodoxien Synagoge In Kallinikum, für ihn „mehr eın

kirchenpolitisches denn eın theologisches
DIies behaupten heifßt zugleich, miıt Judith Problem“ darstellen (S. 37 nımmt der Kampf
[ jeu („Gedächtnis und Identitä: Die die Homöer seine Aufmerksamkeit voll

christliche Entdeckung einer Vergangenheit”, in Anspruch, wobei 1mM Streit die Basiliken
57-170) nach der Konstruktion VON Iden- der Kaiserresidenz die fundamentale Frage

tität(en) und Orthodoxie(n) fragen und aufbricht: „Welches Recht hat der Kalser auf
diese nicht wI1e die Quellen tun als kirchliche Gebäude und damit etztlich auf die
gegeben hinzunehmen. Lieu zeigt anhand Kirche selbst?“ ach Dassmann ist
ausgewählter Beispiele Melito VON Sardes, Ambrosius’ Verteidigung der Freiheit der
Iheophilus VON Antiochien, Justin), wI1e antike Kirche den Kaiser paradigmatisch für
Christen Identität durch neignung VON Her- die abendländische Verhältnisbestimmung
kunftsgeschichten (und gezieltes Vergessen VOINN Kirche und aat; ihm sel VCI-
Von Alternativen) Geschichten, danken, „dass der sogenannte oströmisch-
deren Olnte darin beste E dass die Christen byzantinische Cäsaropapismus der Kirche
gerade nicht Von Christus herrühren, sondern Westen erspart geblieben ist  er Theolo-
viel alter un! damit ehrwürdiger als konkur- gisch bedeutsam ist, dass für Ambrosius nicht
rierende Pagalıc Religionssysteme sind. Fur der heidnische Polytheismus, sondern das
dieses „fort setzte Modell VO  _ Schreibun

CCl
monotheistische Dissidententum in den eige-

und euU- reibung, VOI ‚Neu-Erinnerung nenN Reihen das Hauptproblem SCWESCH sel
S 163) spielt eSuSs keine Rolle, „zumindest Toleranz War für den Bischof (noch)
nicht als ine Quelle für das, ‚Wa WIT sind‘ und kein denkbares Konzept, weshalb Dassmann
woher 1ISCTE Identität geformt ist  x S 167) schlie{$t: „Auch Leitfiguren haben ihre Gıren-
Wichtiger ist die hellenistisch-römische und/ zen S 46)
der jüdische Vor-Geschichte. Materialreich beschreibt Michael urs) die

Miıt Ausnahme VOonNn Günther Christian Rezeption VO  . „Hilarius VOIN Poitiers als } ba
Hansen („Herakles Scheideweg: Der Ky- thodoxes Leitbild‘ in der Spätantike” (S79
niker als Leitbild In der Spätantike”, die bereits 4, Jahrhundert TOTZ Kritik

seıtens strikter 1zaner WI1eEe Lucifer VOoO  . Calaris01-117); der die Traditionsgeschichte die-
SCT VO Xenophon verschriftlichten Parabel (S. 58{f.) anhebt, ber mıit Ausnahme der
über Philo und Dion VO:  — Prusa bis griechischen Kirchenhistoriker Sokrates, OZO-
Themistius und ausblicksartig Basilius und Theodoret auf den lateinischen
Von (‚aesarea verfolgt, widmen sich die übrigen Bereich beschränkt bleibt Mit der
Beıitra 1U  e tatsächlich Häretikern und ihren Herausbildung eines Väterbeweises rückt Hi-
ortho oxen Kritikern. Hanns Christof Brenn- larius als „rechtgläubige kirchliche Lehrautori-
Ccke („Marcion der das philosophische Got- tät  166 In den Blick, der 1Ur noch
tesbild In der Spannung zwischen Orthodoxie vereinzelt (Claudianus Mamertus) und dann
und Häresie”, 12 zeigt, ausgehend Von sehr verklausuliert Kritik geübt werden kann
der Brüchigkeit lange vorherrschender Mar- (5.85 f. Es Tstaunt nicht, dass afrikanische
cion-Bilder, dass dessen Ablehnung des Alten Theologen unter der Vandalenherrschaft ın
Testaments als Norm des christlichen Jau- Hilarius eın Leitbild der Abgrenzungbens offensichtlich auf Zustimmung stief1ß und Häretiker sehen; uch 1m Drei-Kapitel-Streit

dient Facundus VO:  ; Hermiane als Vorbild
beider Testamente durch frühchristliche Theo-
TSt ıne positive Verhältnisbestimmung

ıner Aufkündigung der Eucharistiegemein-
logen provozierte ber uch den christlichen schaft mıiıt denen, dieversuchen, „die Beschlüsse
Antijudaismus beförderte. Das „Problem einer eines allgemeinen Konzils umzusturzenbzw. 1mM
christlichen Vereinnahmung des Alten esta- Frieden mıit der Kirche entschlafene Männer
ments inne einer Entei NUuNng des Juden- nachträglich verurteilen“ (S. 91) Im spaten
tums sieht Brennec uch heute als 6. Jahrhundert schlieflich die „Hagio-
noch nicht gelöst sicher Recht. graphisierung‘ des Hilarius eın S 95) Gregor

TNS' Dassmann, ıner der besten Ambro- VO  - Tours und Venantius ortunatus entde-
s1ius-Kenner der Gegenwart, zeichnet den ken den Wundertäter und nähern ihn ın
Protagonisten In das annungsfeld religiöser VOIN Tours d muıt dem Hilarius historisch
Optionen Mailan der er ahre eın gesehen wenig q1ej_n;am hat.
(„Ambrosius VO  ; Mailand 339/40 397] Eın (Janz in den SCH  hristlichen Osten un: ın eın
frühchristlicher Bischof 1m Kampf für IC religionsgeschichtlich höchst unübersichtliches

ZKG 121 Band OQ=2
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Gebiet schließlich der BeitragVO  s TIhomas spater in Ost und West unterschiedlicher
Kremer: „Ephräm eISsSusSs Bardaisan. Das Rın- personaler Besetzung ein Je viergestaltiges

Leitbild VO  a mafßgeblichen Theologen gepflegtSCH der syrischen Christenheit mıt dem Erbe
wurde. Fine auf diese un: weıtereparthischer Kosmologie” S 19— 155) Kremer

kann zeigen, dass sich der VOIl Ephräm Fragen sollte freilich nicht In Jena gesucht
erbittert bekämpfte Bardaisan „selbst als christ- und gegeben werden.
licher Denker verstanden hat“ (S. 12 jedoch Göttingen 'eter Gemeinhardt
einer „heterodoxen (!) Strömung innerhalb des
Christentums“ zuzuordnen se1l S und
sich als „Zeuge einer facettenreichen Kultur-
begegnung” erwelse (S. 127) Belegt wird dies
der Kosmologie des Bardaisan (einschliefßlich Sandra Leuenberger-Wenger: Ethik und christ-
der anthropologischen rage nach der Willens- liche Identität hei Gregor Von |VSSGA, Studien
freiheit des Menschen und damit nach dem und Texte Antike und Christentum 49,

Tübingen: Mohr Siebeck 2008, 426 S’ Bro-Ursprung des Bösen), die sich traditionsge- schur, 79,00 Euro, ISBN 978-3-16-149677-6schichtlich als „autochthon iranisches Substrat
des parthischen Denkens und der parthischen
Religion” darstelle (S. 137 u. Ö.), bei dem sich Im ersten pseudathanasianischen dialogus
der hellenistische Einschlag H.J.W. de sancta trinıtate, einer ohl nach Gregors

Lebenszeit entstandenen antieunomianischenDr1)vers als „Aaufßeres Rahmenkonzept” ent-
Schulschrift, wird die rage gestellt: „Wer istpu S 140) Bardaisan ehrt keinen Dualis-
eın Christ?“ DIe lautet: „Wer das111US den wenig spater der Manichäismus aUus$s

der selben Tradition entwickeln sollte) und Homoous1o0s bekennt.“ Ebenso eindeutig und
steht „1mM dialektischen Dialog muiıt der Gnosis“ nachprüfbar WI1e eın formelhaftes Bekenntnis
(S 144, mıt Camplani). Kremer sieht Bardai- könnte das Sakrament der aufe die Zuge-

hörigkeit ZU) Christentum entscheiden. DIieSanl als ınen Denker der Harmonte: AT will die
Autorin der hier vorliegenden Arbeit, einer 1nWiders rüche |SC. der Traditionen, auf die

zugreift versöhnen, indem zugleich Christ Zürich anerkannten theologischen Disserta-
und ‚hellenisierter Magier' 1st. Im Kern ist tıon, bringt die christliche Identität mıt einem
ber ohl Orientale geblieben” (S. 149) Eph- csehr viel schwieriger erfassenden ıterıum

in Verbindung. S1e legt ihrer Abhandlung dierams „Prosarefutationen“ attackieren ganz brisante und anspruchsvolle ermutungbewusst die altiranischen Versatzstücke In
Grunde, dass der Christ ethisch definierbar sel1.Bardaisans Kosmologie. DIie Auseinanderset-

ZUN: des orthodoxen Theologen miıt dem Im Vordergrund steht allerdings nicht die
spekulativen christlichen Philosophen eT1- philosophische rage, ob überhaupt iıne Eth:;  /l'+
scheint VOIN hier aus als „genumn innerkirchli- muıt spezifisch christlichen Inhalten möglich se1

und ob die christliche Identität ben durchcher Streit  .& (S 155) das Erbe der vorchrist-
diese Ethik und nicht durch Taufe undlichen, In Syrien beheimateten Religionen. Bekenntnis konstituiert seıin solle, sondernAn einem Sammelband WI1e dem vorliegen-

den mangelnde innere Kohärenz der das der historische Nachweis, dass Christen sich
Fehlen einer sich durchziehenden These durch ıne ethische Haltung definieren konn-

ten. Auf der Basıs einer deskriptiven D)Dar-kritisieren hieße, Anlass und Eigenart der
Aufsätze verkennen. Für sich 9i stellung der moralischen und aszetischen
bieten die vier mıiıt der Leitfra des Bandes Überzeugungen Gregors VO  - Nyssa, die ın
befassten Beıtra te Einblic in paradig- eın ausgedehntes Referat seiner anthropologi-
matische Kon onstellationen zwischen schen Grundlagen eingebettet werden, gelingt
Orthodoxie un Heterodoxie Dbzw. aresıle. Leuenberger-Wenger (3 überzeugend,
Ein „Leitbild“” wird ehesten Hilarius des kulturellen Transformationsprozesses
erkennbar, mıit Marcıon immerhin eın V1a der Spätantike spezifische christliche Merk-
negatıon1s extrem wirkmächtiges Leitbild. Mit male ethischer Postulate und Begründungen
Judith Lieu ware reilich methodologisch herauszuarbeiten.
überlegen, ob der Band nicht uch die renzen unterscheidet wel Gruppen VOINl Gregors

Adressaten: „durchschnittliche Christen“ 26)des Leitbildkonzepts zeigt, nicht 1Ur hinsicht-
deren Bild aus Gemeindepredigtenich der Ambivalenzen mancher Leitfiguren,

sondern uch durch die Einsicht ın die soziale wird, und fortgeschrittene Einzelpersonen,
Konstruktion VO  e Identität, in der einzelne die sich Gregor In Briefen und Traktaten
Personen 1Ur Paradigmata eines gröfßeren, oft wendet. Bemerkenswert ist dabei die unter-
diftusen Onzepts VON Identität se1in können. schiedliche Kategorialisierung der Ethik. In
Denn dürfte kaum Zufall se1n, dass,; wI1e sich den Predigten erkennt ıne sozialethische

und individualethische Fragestellung, währenddie Kirche für das „quadriforme EVANQE-
lium (Irenäus VOIl Lyon) entschied, uch den Schriften für die Fortgeschrittenen L1UT
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noch elitäre Formen der Selbstbeziehung ZUT1 uch in der Ethik „für Fortgeschrittene”, die
Iragen kommen, die In die Zzwel TIhemenkom- In Tugendethik i und Aszetik
plexe Seelenheil durch Affektsteuerung un unterscheidet, zeigt sich GregorKörperbeherrschung durch Askese als gemäfßsigter, ber entschiedener eISLT,
mengefasst werden. dort, Berührungen mıiıt extremistischen

die christliche Ethik sich zume!1ıst nicht VOT dem
demonstriert UnNVOr( eingenommen, dass Enkratiten festzustellen sind Er vertritt

nicht iıne Pflichten- und Gesetzesethik, SOM-
Pagancn Hintergrund abhebt. Selbst der Glaube dern eine Gesinnungsethik. Als eın christliches

en belohntes Leben nach dem Tod Spezifikum gegenüber dem pPagancn Tugend-9-6 der ott als allgemeinen ater kanon benennt hier das Demutsideal, das
(55-56) und die Kirche als Familie sind nicht VOI) Gregor allerdings bereits spiritualisiert
geeignet, zwischen Ethik un:! christlicher Iden- worden se1 205-208) In der Regel bildet
1Ta eın Kausalverhältnis begründen. Den- ber uch 1n der fortgeschrittenen Tugend-noch löst sich Von der üblich gewordenen eth: nicht der Inhalt, sondern 1Ur die Ver-
Ansicht der Indifierenz christlicher und Paga- wurzelung der ethischen Normierung In der
NeTr sozialethischer Vorstellungen und stellt Heilsgeschichte als der „Sinnvermittlung”
wel spezifische Merkmale christlichen Sozial- den spezifisch christlichen Kontext
verhaltens heraus: Fürsorgendes Interesse Denn gerade gegenüber strenger Askese, die
Armen un Kranken ist allgemeine Verpflich- allgemein als höchste spezifisch christliche
tung, uch für Mittellose, und die Armen unı Lebensform galt verhält sich der Tu-
Kranken werden spirituell aufgewertet ZU gendlehrer zurückhaltend und fällt durch
Medium der Gotteserfahrung, werden Von „kritische Evaluierung“ des Virginitäts-Verstofsenen Gesegneten, ZU Schäatz der ideals auf. Der Leser erhält den Eindruck, dass
Kirche“ (68-75) Christliche Solidarität ist das Verhältnis VOI Ethik und christlicher
sSomıt durch die Integration der Ausgeschlosse- Identität beli Gregor VOIN Nyssa vornehmlich
1IiCH gekennzeichnet DIes sind zunächst
L1UTL ideale Merkmale, die ber vielleicht doch

In der Legitimierun: VO  e philanthropischer
besteht.
Philosophie aus christlicher Literaturtradition

dazu geführt haben, dass die kirchliche Wohl-
tätigkeit gegenüber dem traditionellen atro- Als Zentrum VON Gregors anthropologi-
natssystem und der Philanthropie effektiver scher Grundlegung sieht die sich VO
wurde. Dabei scheint Gregor hne den prakti- Platonismus unterscheidende körperlich-see-schen Erfolg selnes Bruders geblieben seIN. lisch-geistige Einheit. Da keinen Vergleichzeichnet den Bischof VON Nyssa als jemanden, mıt theologischer Soteriologie unternımmt,
der sich gegenüber einem korrupten erwal- stellt s1e Gregors Anthropozentrik nicht INn
tungsapparather resignierend verhält und sich rage. DIiese konzentriert sich In der VOIN
auf Appelle individuelle Verantwortung In Gregor hne Rücksicht auf die Gefahr uno-
einem 59} beschränkte, den als unbe: mianischer Begriffsontologie aufgestellte und
einflussbares „fernes Monster“ 97) wahrnahm, 1M Platonismus schwierige Definition (jottes
eine Schlussfolgerung, die sich nicht völlig als vollkommener Tugend, WOZUu uch die
einsichtig ergibt. Denn zugleich wird Gregors Apathie gehört. sieht in dieser jedoch eine

E1 enschaft es un! nicht eın menschlichesEngagement für sozial bedeutungslose Men-
schen wWwI1e für einen Synesius in einem Brief Le ensziel. Dass der Sinn der Eth trotzdem
den Präfekten ler1us beschrieben 95-100), In der Gottebenbildlichkeit besteht, bleibt der
undbesonders Beispiel der Sklaverei vVermag paradoxe Tenor ihrer Ausführungen.die Autorin zeıgen, wWwI1Ie Gregor „SOZziale ist ber den Forschungsstand gut infor-
Gegebenheiten” verändern wollte, uch wenn miıert un schöpft großenteils aus den Quellen.

nicht als „sozialpolitischer Revolutionär“ Der Leser sollte jedoch ihren Griechisch- und
auftreten konnte: Seine Entschlossenheit Literaturkenntnissen nicht vorbehaltlos

wird daran deutlich, dass anders als (Gre trauen; schon das Eröffnungszitat (1) ist
VOIN Nazianz, der „als christlicher Bisc of fehlerhaft übersetzt; die englische SchreibungSklavenbesitzer“ WAär, das Recht auf „Alcinous” ist unnöOtig; VO:  an Gregor gibtSklaverei grundsätzlich bestritt. keine „Hexaemeron-Predigten” 1Ur

Bei der Behandlung individualethischer drei Irritationen vermerken. In der Dar-
Fragen In Gemeindepredigten, betreffend die stellung neigt ZUr unwesentlich variierenden,
Sexualmoral und die Ernährung, steht Gregor zuweilen al entleerenden Wiederholung, Was
auf humanistisch aufgeklärtem Boden und ihren ext In einen twas nebelhaft weichen
meidet extreme Lösungen. Die individualethi- Fluss taucht. Mit eın wen1g mehr Mult ZUT
schen Maximen sind inhaltlich nicht spezifisch Abstraktion hätte die Argumentation klarer
christlich, werden ber mıit christlichen Vor- umrissen werden können. Die begriffsge-stellungen WwIe Gottesebenbildlichkeit plausibel schichtlichen Untersuchungen, besonders
gemacht. jene über KAKLA und ALAPTLA der
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sechzig Seiten, machen das reich-ber EUÖALUOVLA unı KAPLOTNC hätte
InNall sich eindringlic gewünscht. Störend haltige Buch einem nützlichen Hilfsmittel
wirkt CS; dass die Diskussion häufig in die für die Selbstvergewisserung moderner 'hriSs-
Anmerkungen verlagert wird. Eine umfang- ten.
reiche Bibliographie und mehrere Register, Berlin Franz AXaver Risch

Mittelalter
Ansehen und Bedrängnis. DDas Papsttum 1mWilfried Hartmann/Klaus Herbers (Hrsg.) IDIie

Faszinatıon der Papstgeschichte. Neue A zehnten Jahrhundert, 1-95, geht dem
gange ZU) frühen und hohen Mittelalter Spannungsbogen zwischen dem Ansehen des
(Forschungen ZUr Kalser- und Papstge- Papsttums und der Fkignung einzelner Päpste
schichte des Mittelalters, Beihefte Regesta 1im 10. Jahrhundert nach, der rage, Was die

Zeitgenossen VO  e einem aps dieser EpocheImper1n 28), Köln/Weimar/Wıen Böhlau,
erwarteten, VOT lem den Päpsten Johannes2008, d Geb., ISBN 8-3-4e
XIl und Johannes J1IL Als entscheidender

Der anzuzeigende Band versammelt neben Kritikpunkt erweiılst sich dabei immer wieder
dem Wiederabdruck ıner Abhandlung des die fehlende scıent1a,; das Wissen die

kirchliche Tradition un! damit eın ACÄOF:Jubilars die eitrage ınes Kolloquiums ZU)
VOINl Harald Zimmermann. DenGeburtst PUS VOIN exten, die Von der ten Kirche bis 1n

Band eroeet eın Wiederabdruck der Tübinger die karolingische Epoche reichen“
Antrittsvorlesung VOIN Harald /immermann, Herbert Zielinski,; Der Weg nach Rom tto
Von der Faszinatıon der Papstgeschichte der Grofse und die Anfänge der ottonischen
besonders bei Protestanten. Gregor VIL und Italienpolitik, 8-107, tragt die Vielfalt der

transalpinen Kontakte seıt C bis ZUI1Gaab, 11-27,; bei dem die Paginierung
des ursprünglichen Drucks kenntlich gemacht Vorabend der Kaiserkrönung 0S
wurde. Achim Ihomas Hack, arl der Große, TE und betont, dass die Italienpolitik ttos
Hadrian und die Muslime Spanien. nicht hne die Interessen des ()ttonen
Weshalb INan einen Krieg un! wI1e Burgund verstanden werden können. och

der zukünftige Kalser mMmusste gemäfßs denINan ihn legitimiert, 9-54, arbeitet heraus,;
ass vermutlich der (GJewinn aus den hoch krwartungen der Zeitgenossen ı2 emMuUu)
entwickelten Gebieten SCWESCH sein dürfte, der VO.:  — der Kaiserkrönung überrascht“ werden
die Franken ZUI1) Spanienfeldzug motiviert (S 107) SO se1 erklären, dass sich keine
haben dürfte. Zugleich betont ELG dass Hadrian Nachweise für ıne aktive Kaiserpolitik 0S

der erste aps! WAäl, der die Sarazenen erbringen ließen. arl Augustin Frech, Die
dezidiert als Muslime kennzeichnete vielen 'ode aps Gregors VI /ur Entstehung
Die Ergebnisse werden 1n ehn Ihesen einer Le ende durch Verformung geschichtli-
sammengefasst (S. 53{f.) Klaus Herbers, Rom her ©: S5. 109—-132, geht auf ıne bei
und Byzanz im Konflikt. \DIie Jahre 869/870 in W ilhelm VOoN Malmesbury seinen esta
der Perspektive der Hadriansvita des Liber Re Anglorum überlieferte Legende

Leben un Tod aps Gregors VI 1Nn, die
Schisma und seinen unmittelbaren Fol
Pontificalis, 55-69, seht dem Photianischen

ihr Vorbild offensichtlich realen Pontifikatbnach, untersucht die Darstellung des 11 Leos hat. Der Aufsatz mıiıt der orölßsten
Pontificalis auf mögliche „Fehlleistungen des Breitenwirkung ist zweifelsohne derjenige VOIN

Gedächtnisses“ hin und betont die Johannes Fried, Der Pakt VO:  D ‚anOssa. Schritte
Verformung der lateinischen Überlieferung Wirklichkeit durch Erinnerungsanalyse,

5 133—-197; der bereits ıner Runden Ereignissen. Wilfried Hartmann, War
aps Johannes ein Kenner des Kirchen- sendung 1mM SW.  z eführt hat. Fried weılst
rechts?, 1—80, verdeutlicht, dass die Rechts- darauf hin, dass die erste Quelle den
kenntnisse dieses Papstes (9 14-928) und seines Ereignissen Von anossa Arnulf VOINl Mailand
Umifeldes difterenziert bewerten sind. WÄäh- ist. Fried betont bei seiner Interpretation der
rend Rechtsauskünfte bisweilen offenbar Von kreign1isse den Willen beider Partelien iner
den etenten vorformuliert wurden, wusste

haben ollte, und wI1e bereits eile der alterenEinigung, die über den Tag hinaus Bestand
Rom die Rechte der Kathedra eitr1

oftenbar uch ın dem VOIN Baron1ius als Forschung dass Heinrich für Gregor VIL
saeculum obscurum bezeichneten Zeitalter nach ‚AanOSSa wieder als Onig galt, Was uch
bestens bescheid. Ernst-Dieter Hehl, Zwischen 1n der Bezeichnung Heinrichs als PE ZU
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Ausdruck kam Nicht überzeugend erscheinen stehung der Universitäten“ 96) für das 13
Frieds Bemühungen, die Abreise Gregors VIL Danach bildet nicht mehr der unmittelbare
vorzudatieren, wodurch einerseıts das Treften akademische Lehrbetrieb das gesellschaftliche

‚an OSsa mehr als eine bewusst VO  — beiden Umtfeld, sondern die Konfrontation mıit einem
Seiten gesuchte, vielleicht verabredete mehr und mehr als theologische Autoritat
Begegnung erscheinen würde, andererseits das hervortretenden Papsttum wWwIe bei den Häre-
Verhalten der Upposition 1mM Reich nördlich sieprozessen Meister Eckhart und Wil-
der Alpen und Gregors Beziehungen dieser helm VO  e Ockham. Das nımmt der
In eın anderes Licht erückt werden würde. als plurales Gebilde wahr, das sich für ihn In
och dazu INUSS$S TIE vier Urkunden umda- vier sich überlagernde OnTtexte gliedert,
tieren Anm. 70), WOZU inmal die den unıversıtaren der verschiedenen theologi-
atıerung eines Originals ZU Lapsus ines schen Schulrichtungen (Vviae) den nationalen
Notars erklärt und bei drei Abschriften den mıt eıner politischen Dimension der Theologie
Indiktionsjahren VOT den Pontifikatsjahren der OWiclifun Jan Hus), den spirituellen der
Vorzug gegeben wird. den Beitrag VOIN gegenüber der akademischen Theologie kriti-
Karın Baaken, Zur Präsentation zweler schen der Sal ablehnenden Frömmigkeits-
Papstregestenbände. Zum Geburtstag VOIN theologie und den Kontext kirchlicher Reform-
Harald Zimmermann, S5. 199—-204,;, folgt eın bemühungen In rm der Konzilien.
Register der (Jrts- und Personennamen, er Schwerpunkt des Buches liegt ber nicht
S:205=2153: welches den sehr anregenden auf der Darstellung gesellschaftlicher, macht-
Band beschliefßt. Es 1ist hoffen, dass viele politischer der kirchenstruktureller Verflech-
Leser für die Papstgeschichte fasziniert. ngen, uch nicht auf prosopographischen

München Jochen Johrendt Detailstudien, sondern Zentrum stehen die
theologischen Inhalte und die spezifische
mittelalterliche W eıse, S1Ee erschliefsen und

formulieren. Insofern hält sich der sSiren
seınen Plan, „Iheologie Mittelalter“

Volker: Leppin: Theologie Im Mittelalter, Kir- vorzustellen un nicht Kirchengeschichte.
chengeschichte in Einzeldarstellungen HA Hierzu verknüpft der gekonnt den histori-
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2007, schen Durchgang mıiıt zentralen theologischen
181 5: 38,00 €; ISBN 978-3-374-02516-9 TIhemen mittelalterlicher Theologie. Fur die

ersten Jahrhunderte kommt ihm hinsichtlich
Volker Leppins Band ZUr „Theologie der Auswahl die Kirchengeschichte selbst ent-

Mittelalter“ hat sich ZUr Aufgabe gestellt, { DIie beiden als erster (45—-50) und
„den puren nachzugehen, denen sichtbar zweıter Abendmahlsstreit (57-64) bezeichne-
wird, dass die mittelalterliche Theologie ten Kontroversen werden sehr ausführlich
ihres vielfach ve:  en scheinbaren Elfen- besprochen, da{ß der Leser gut In diese
beinturmcharakters Teil der Gesellschaft ist, ın Thematik mıit ihren zentralen Kernaussagender s1e gedacht, formuliert un:! geschrieben eingeführt wird. Entscheidende /aitate werden
de“ 35) Wohl wissend, da{ß dies AaNSC- dabei konsequent auf Deutsch und ateın
sichts des Umfanges und der Komplexität des geboten. Andere Themen wI1e z die Pra-
TIhemas 11UT exemplarisch ich ist, und destinationsfrage Gottschalk dagegen kön-
doch mıiıt dem Anspruch, einen glierblick über LIC1H 1Ur knapp angerissen werden (50-51)
die gesamte Entwicklung mittelalterlicher Ausführlich wird wiederum die GottesfrageTheologie geben, wählt der signifikante und speziell die Problematik der Gottesbe-
Streitfälle, Ihemen der Autoren AU!  D Da{iß der welse, die Christologie und Satisfaktionslehre

einen reflektierten evangelischen Zugang bei Anselm besprochen (65—-76) Für die och-
ZUT mittelalterlichen Theologie nımmt, macht und Spätscholastik liegt der Schwerpunkt auf
das Buch gerade uch für den katholischen der rage nach dem Wissenschaftscharakter
Leser besonders interessant. der Theologie (v. 1073 für Ihomas von

ach ıner kurzen Hinführun und metho- Aquin; 130133 Duns cotus; 137142
dischen Reflexion (31-36) folgt das Buch INn Wilhelm VOoN Ockham) und der Gnadenlehre
fünf Kapiteln weitgehend der Chronologie VO:  e} (101-104 ZUTI Summa Halensis:; 116178 für
der Spätantike bis 1Ns 15.Jh Dabei wird TIhomas VoO  _ qu1n; 133-136 Duns Scotus;
deutlich, da{fß sich die Verzahnung von Theo- 148-151 Gregor Von Rımini1i und Thomas
logie und Gesellschaft den zunächst Bradwardine). Andere theologische Traktate
hauptsächlich Bereich der wechselnden wI1e die Trinitätstheologie der Sakramenten-
Lehrinstitutionen abzeichnet, also der „klöster- lehre werden in eringerem Umfang in den
lichen Welt und Hofschule“ für die Karolinger- Mittelpunkt der NUur gestreift. Es hätte
eıt 45) den „Kathedral- un! Klosterschulen“ sich ‚War eboten, die für das 5. Jh.
(56) für die Frühscholastik und der „Ent- signifikante esiologie ausführlicher darzu-
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stellen, da hier die Theologie ein unmittelbarer der katholische Lehrmeister schlechthin. brst
Reflex gesellschaftlicher Umbrüche ist, wI1e VOT seıt dem Erstarken der ökumenischen Bewe-
allem Basler Konzil deutlich wird. och SUunNngs findet ine Neubewertung STal und
dieser Thematik wird sich der Banı „Kirchen- Ihomas wird zunehmend als grofßer Denker
geschichte In Einzeldarstellungen H/2: der gemeinsamen christlichen Tradition wahr-
nehmen. Allerdings vermilf$t der Rez. die &A Aus diesem protestantischen
Auseinandersetzung mıt den beiden LLLOT1O- Blickwinkel ist uch Leppins Buch chrie-
theistischen Konkurrenzreligionen als eın e1- ben. Leider wird dies nirgends AuCScklich
genständiges Ihema mittelalterlicher Theolo- esagt, dass iıne fruchtbare interkonfessio-

1e. I dıe intellektuelle Auseinandersetzung mıt nelle Auseinandersetzung entstehen könnte.
Das kurze und pragnante Buch gliedert sichden anderen Weltreligionen, wen1g s1e für

heute VON einem Dialog der Weltreligionen fünf 'eile. Der erste präsentiert die wich-
sich hat,; brachte doch die Theologie noch mehr tıgsten Stationen der Lebens eschichte des
als angedeutet (99; 152) uch nstıtu- Ihomas VO  3 Aquin. {Die KO ikte, iın denen
tionell schlug sich dieser Impuls nieder, etwa 1n sich se1in Werk entfaltete, VO Mendikanten-
den Sprachschulen, die entsprechend der streıt bis ZU) Kampf den radikalen
Initiatıve des berühmten Mallorkiners Rat1- Aristotelismus werden VOT Augen geführt. Es
mundus Lullus durch das Konzil VOINl Vienne fallt schon hier auf, da{fß der uftfor dem Streit
eingerichtet wurden. 1)as letzte Desiderat, auf mıt Siger VOINl Brabant die eu! des
das der Rez. hinzuweisen Wa! ware eine Aristoteles besondere Bedeutung zumi[l$t. Fast
breitere Auseinandersetzung mıiıt der Schrift- scheint danach, als hätte hier das Ihoma-
auslegung (v 105—-106; 51=152) als dem sische Denken überhaupt TST se1in zentrales
genulnen Fel 1n dem sich die mittelalterliche Ihema gefunden. Dagegen geht auf die

überaus folgenreichen systematischen Lehr-Theologie entfaltete. Sacra pagına und
difterenzen den ebenfalls 1ın Parıs lehrendendoctrina bekanntlich für das theologi-

sche Denken keine getrennten Grölfseen, SOIN1- Franziskanern nicht e1n. Das Spannungsfeld,
ern ein und dieselbe Sache. in dem Ihomas denkerisch und politisch

och letztlich mussen bei der Überblicks- stand, wird auf die Polemik mıiıt der ruppe
darstellung eines derart umfangreichen Stoffes Siger beschränkt.
immer Abstriche in KaufSwerden. Der zweıte und umfangreichste Teil „Das
Eher ist bewundern, WIeEe dem Denken des TIThomas“ (S. 385 wesent-

gelingt, das (‚esamte 1n ıne flüssige und mıt liche Momente Von Philosophie und Theologie
Gewinn esende Darstellung formen. I Die des Aquinaten auseinander und beginnt mıt
den Kapiteln zugeordnete und uch mıit dem Verhältnis VOon Theologie und Philoso-
fremdsprachigen Titeln versehene Auswahl- phie. DIie seıt jeher berühmte Synthese Von

bibliographie VOIN 18 Seiten SOWI1e eın Perso- Glauben und Wiıssen leitet Leppin VOT Hem
ister machen das Buch zudem ınem aus dem Kampf mıt iger die Lehre des

Aristoteles her. Während iger als ertreterschne W egwelser. 7u überlegen wäre, ob
der Artistenfakultät auf der rationalen, elt-angesichts heutiger Literaturflut derartige

Einführungen nicht besser noch weni1ger Titel immanenten Deutung bestehe, unternehme
genannt, diese ber dafür kommentiert und TIhomas die fundamentale Neuformulierun
VO utfor bewertet werden. der Metaph sik, bei der die christliche Jau-

Offenburg Tli oth benslehre Wiıssen aus der Offenbarung
fundamental ist. Die ezeption des Aristoteles
geschieht bei Ihomas also, Leppin zufol Cc;

Volker Leppin. Thomas vVon quin, Zugange ausschliefßlich aus theologischem Interesse,
Denken des Mittelalters, 5 Müns- sich das profane Denken der TY1ıstote-

ter‘ Aschendorft Verlag 2009, 135 ISBN iker der Artesfakultät richte, uch WEl die
907823202356 71-1 weltliche Rationalität In die TIhomasische

Synthese eingeht. Der schwierige Balanceakt
Das Buch Von Volker eppın 1st als Ein- wird überzeugend dargestellt, welcher keines-

WCB> NUr ZU)] Vorteil der Theologie ausfällt.führung gedacht, ist ber uch für Fachleute
der Mediävistik fruchtbar und interessant. Es Die überwiegende Inanspruchnahme des 2Euree
informiert knapp, ber aufs Wesentliche eIn- INas VOINl Aquin durch die Theologie
gehend über die Biographie und erläutert die modernen Sinne ist zumindest problematisch,
wichtigsten Grundbegriffe des Thomasischen hat sich doch uch gegenüber der franzis-
Denkens. Dabei verfolgt ber eine deutlich kanischen Denkrichtung seiner eıt überaus
hervortretende eıgene Inte retationslinie. kritisch verhalten. Von dieser wesentlichen

Seite des TIhomasischen Denkens ist ber beiEin Buch eines ‚Vall: ischen Theologen
über TIhomas Von Aquin ist immer noch eine Leppin gar nicht die ede
Besonderheit, galt doch bis VOT kurzem als
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aristotelische estimmung als Habitus beiDIie folgenden Abschnitte dieses Kapitels
legen die Grundbegriffe der Metaphysik des Ihomas wird klar herausgearbeitet und mıiıt
Ihomas VOIN Aquin instruktiv dar, welche Taufe und göttlicher Gnade In /Zusammen-
aristotelisch ist und doch zentrale neuplatoni- hang gebracht. uch hier ist wieder still-
sche Momente aufweist. Das zeigt sich beson- schweigend die Blickrichtung aus der protes-
ders In den theologisch relevanten Partien des tantischen Gnadenlehre bestimmend. IDIIS SO
TIhomasischen Werkes. Die traditionell 1IEU- en artıen der Summa theologiae und anderer
platonisch verstandene Lehre VO  A (Gott formu- Schriften, die sich eingehend mıiıt den ethischen
jert IThomas in aristotelischen Terminıl. Lep- Regeln des menschlichen Verhaltens der
pın betont ın diesem Zusammenhang ‚WaT die diesseitigen Welt beschäftigen, werden nicht
universalienrealistische Posiıtion des Ihomas einbezogen. hne jede Erwähnung bleiben die
VO  an Aquin, verfolgt ber nicht, w1e auf die
schon vorhandene nominalistische Tendenz

gesellschafts- und staatstheoretischen 1heo-
FECIHE; eine weiıitere orıginare und einflussreiche

implizit kritisch und doch produktiv reaglert. Seite des TIhomasischen Denkens. DIie „klare
Deshalb kann ‚WaT die Ihomasische Br- LDDominanz des theologischen Denkens über
kenntnistheorie ihren zentralen Momenten das philosophische” 82) resultiert AdUus der
entwickeln, kommt ber nicht auf deren Beschränkung der interpretatorischen Per-
metaphysische Schlüsselrolle. In der Reflexion spektive.
auf die endliche menschliche Erkenntnis, die DIie Werkbeschreibungen 1m dritten Teil
bei Ihomas die Behandlung der wichtigsten gehen 1L1UT auf einıge Schriften e1n. Es fehlen
Gegenstände begleitet und durchdringt, liegt die Aristoteleskommentare und die me1lSs-
doch geradezu eine folgenreiche philosophi- ten Quaestiones disputatae SOWI1e die theolo-
sche Neuerung. Gröfßeren Raum nımmt die gisch wichtigen exegetischen Werke und der
Auseinandersetzung der rage nach der UNItEAS Sentenzenkommentar. ES folgt auf wel Seiten
intellectus e1in, die plastisch dargelegt wird, eine auf wenige Aspekte beschränkte Wir-
zumal S1E für die theologische Frage nach der kungsgeschichte. Eine kleine Sammlung Von
individuellen Erlösung VOT Bedeutung ist, übersetzten Textstellen und ıNe Auswahl-
welche eppın besonders interessiert. Hıer bibliographie beschliefßen das flüssig geschrie-
fehlt freilich ein 1n weIls auf TIhomas’ kritische ene und unter der besagten Perspektive uch
Stellung Augustinus und seiner Ilumi- anregende Buch.
nationslehre, welche uch manche seiner 1IEU- Hannover Günther Mensching
platonischen otive verständlicher gemacht
hätte.

Der Gedanke der Entelechie verbindet die Hubertus Lutterbach: Tot un heilig? Perso-
aristotelische Grundlage der TIhomasischen nenkult „Gottesmenschen“ 1M Mittel-
Philosophie mıt der Eschatologie, die als ter Uun! Gegenwart, Darmstadt: Wissen-
Rückkehr der Seele ott traditionell LECU- schaftliche Buchgesellschaft 2008, ISBN
platonisch bestimmt ist. An diese Überlegung 978-3-534-20841-8
schließt eppın 11U;  e seine Interpretation der
Gnadenlehre d} die ihm zufolge geradezu das Die hier vorgelegte kultur- und religionsge-
Zentrum der Thomasischen Theologie dar- schichtliche Untersuchung ‚mittelalterli-
stellt. Hier spielt die göttliche Gnade nach hen urzeln moderner Totenrituale für
eppın die Hauptrolle, dergestalt, da{fß die Papste un:! Idole“ (so der Klappentext) hat
übrigen theologischen Themen WIE die Ek- als fokussierendes Ihema die Gestalt des

‚Gottesmenschen‘.klesiologie und die Sakramentenlehre 11UT kurz
S1e versteht sich ber nicht w1e I11allerwähnt werden, während die Trinität

knapp und die Inkarnation Sar nicht VOTI- gangıgerweılse melnen könnte als ‚Hommage
kommen, die umfangreichen Spekulationen das Mittelalter‘, sondern und damit wird
über die Engel und die Reflexionen über das die durchgehende Methodik charakterisiert
irdische un! jenseitige Verhältnis VO  w} Leib und als „Einladung in die Gegenwart, freilich mıiıt
Seele uch nicht. Hier zeigt sich des Autors der rage, welchen Bereichen des modernen
protestantische Urientierung, die leider 1ın die Alltags sich256  Literarische Berichte und Anzeigen  aristotelische Bestimmung als Habitus bei  Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels  legen die Grundbegriffe der Metaphysik des  'Thomas wird klar herausgearbeitet und mit  Thomas von Aquin instruktiv dar, welche  Taufe und göttlicher Gnade in Zusammen-  aristotelisch ist und doch zentrale neuplatoni-  hang gebracht. Auch hier ist wieder still-  sche Momente aufweist. Das zeigt sich beson-  schweigend die Blickrichtung aus der protes-  ders in den theologisch relevanten Partien des  tantischen Gnadenlehre bestimmend. Die gro-  Thomasischen Werkes. Die traditionell neu-  ßen Partien der Summa theologiae und anderer  platonisch verstandene Lehre von Gott formu-  Schriften, die sich eingehend mit den ethischen  liert Thomas in aristotelischen Termini. Lep-  Regeln des menschlichen Verhaltens in der  pin betont in diesem Zusammenhang zwar die  diesseitigen Welt beschäftigen, werden nicht  universalienrealistische Position des Thomas  einbezogen. Ohne jede Erwähnung bleiben die  von Aquin, verfolgt aber nicht, wie er auf die  schon vorhandene nominalistische Tendenz  gesellschafts- und staatstheoretischen Theo-  reme, eine weitere originäre und einflussreiche  implizit kritisch und doch produktiv reagiert.  Seite des Thomasischen Denkens. Die „klare  Deshalb kann er zwar die Thomasische Er-  Dominanz des theologischen Denkens über  kenntnistheorie in ihren zentralen Momenten  das philosophische“ (82) resultiert aus der  entwickeln, kommt aber nicht auf deren  Beschränkung der interpretatorischen Per-  metaphysische Schlüsselrolle. In der Reflexion  spektive.  auf die endliche menschliche Erkenntnis, die  Die Werkbeschreibungen im dritten Teil  bei Thomas die Behandlung der wichtigsten  gehen nur auf einige Schriften ein. Es fehlen  Gegenstände begleitet und durchdringt, liegt  u. a. die Aristoteleskommentare und die meis-  doch geradezu eine folgenreiche philosophi-  ten Quaestiones disputatae sowie die theolo-  sche Neuerung. Größeren Raum nimmt die  gisch wichtigen exegetischen Werke und der  Auseinandersetzung der Frage nach der unitas  Sentenzenkommentar. Es folgt auf zwei Seiten  intellectus ein, die plastisch dargelegt wird,  eine auf wenige Aspekte beschränkte Wir-  zumal sie für die theologische Frage nach der  kungsgeschichte. Eine kleine Sammlung von  individuellen Erlösung von Bedeutung ist,  übersetzten Textstellen und eine Auswahl-  welche Leppin besonders interessiert. Hier  bibliographie beschließen das flüssig geschrie-  fehlt freilich ein Hinweis auf Thomas’ kritische  bene und unter der besagten Perspektive auch  Stellung zu Augustinus und zu seiner Illumi-  anregende Buch.  nationslehre, welche auch manche seiner neu-  Hannover  Günther Mensching  platonischen Motive verständlicher gemacht  hätte.  Der Gedanke der Entelechie verbindet die  Hubertus Lutterbach: Tot und heilig? Perso-  aristotelische Grundlage der Thomasischen  nenkult um „Gottesmenschen“ im Mittel-  Philosophie mit der Eschatologie, die als  alter und Gegenwart, Darmstadt: Wissen-  Rückkehr der Seele zu Gott traditionell neu-  schaftliche Buchgesellschaft 2008,  ISBN  platonisch bestimmt ist. An diese Überlegung  978=3-534-20841-8.  schließt Leppin nun seine Interpretation der  Gnadenlehre an, die ihm zufolge geradezu das  Die hier vorgelegte kultur- und religionsge-  Zentrum der Thomasischen Theologie dar-  schichtliche Untersuchung zu „mittelalterli-  stellt. Hier spielt die göttliche Gnade nach  chen Wurzeln moderner Totenrituale für  Leppin die Hauptrolle, dergestalt, daß die  Päpste und Idole“ (so der Klappentext) hat  übrigen theologischen Themen wie die Ek-  als fokussierendes Thema die Gestalt des  ‚Gottesmenschen‘.  klesiologie und die Sakramentenlehre nur kurz  Sie versteht sich aber nicht — wie man  erwähnt werden, während die Trinität nur  knapp und die Inkarnation gar nicht vor-  gängigerweise meinen könnte — als ‚Hommage  kommen, die umfangreichen Spekulationen  an das Mittelalter‘, sondern - und damit wird  über die Engel und die Reflexionen über das  die durchgehende Methodik charakterisiert —  irdische und jenseitige Verhältnis von Leib und  als „Einladung in die Gegenwart, freilich mit  Seele auch nicht. Hier zeigt sich des Autors  der Frage, in welchen Bereichen des modernen  protestantische Orientierung, die leider in die  Alltags sich ... mittelalterliche Deutungsper-  Darstellung nicht reflektierend einbezogen  spektiven durchzusetzen vermochten“ (S. 7).  wird. Damit geraten viele Spezifika des Tho-  Gerechnet wird also mit einem Fortwirken des  masischen Denkens aus dem Blick.  Mittelalters (Man mag darin eine auf Konti-  Das kommt in der Darstellung von Thomas’  nuität ausgerichtete Denkform erkennen, die —  nach Norbert Brox — bei Kirchenhistorikern  praktischer Philosophie noch deutlicher zur  Erscheinung. Die Erörterung der Ethik folgt  zwar verbreitet, aber nicht immer zutreffend  nach der Gnadenlehre und bezieht sich fast  ist). Freilich wird man aus erkenntnistheoreti-  ausschließlich auf die theologischen Kardinal-  scher Perspektive zugestehen müssen, dass  tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Deren  selbst dann, wenn sich eine mentale Struktur  ZKG 121. Band 2010-2mittelalterliche Deutungsper-
Darstellung nicht reflektierend einbezogen spektiven durchzusetzen vermochten“ 57
wird. amit geraten viele Spezifika des TIho Gerechnet wird Iso mit einem Fortwirken des
masischen Denkens aus dem Blick. Mittelalters (Man INas darin eine auf OnU-

Das kommt in der Darstellung Von Ihomas’ nutat ausgerichtete Denkform erkennen, die
nach Norbert Brox bei Kirchenhistorikernpraktischer Philosophie noch deutlicher ZUTF

Erscheinung. Die rörterung der Ethik folgt ‚War verbreitet, ber nicht immer zutreffend
nach der Gnadenlehre und bezieht sich fast ist) Freilich wird INan aus erkenntnistheoreti-
ausschliefßßlich auf die theologischen Kardinal- scher Perspektive zugestehen mussen, dass
tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Deren selbst dann, wenn sich ıne mentale Struktur
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sowohl Mittelalter als uch In der Gegen- /eit seıit dem Eintreten des Todes bis Z

wart zeigt, nicht unbedingt eın Fortwirken Beerdigung ınen Tag danach reilich heifst
anzunehmen 1st. Man könnte vielmehr uch das nicht, ass In dem VOI ihm zıt1ierten
mıt einem Erklärungsansatz vorgehen, der Pressespiegel S 6ff.) den „Heiligen‘ DbZzw. den

„Gottesmenschen“ indizierende Situationendavon ausgeht, dass ahnliche Situationen
uch in äahnlicher W eilse ‚beantwortet‘ werden. AUus dem Leben Johannes Pauls IL nicht breit

Greift InNnan diesen auf, richtet sich die analysierte. Im Vorgang des Sterbens Johannes
rage auf das Spezifische der Situation, iın der Pauls I1 /und nicht 1m Tod erhält 1U  w dieser
die ategorle des ‚Gottesmenschen'’ auftaucht. Lebensweg Endgültigkeit. Dementsprechend
Der Titel der L.schen Studie formuliert dazu ware die bei ıtıerte (S. 62ff.) These Jan
(hypothetisch un!: daher unter einem Assmanns, dass „die den otfen sich
zeichen): AT OE und heilig”. Das PraLasC-  dikat knüpfende Erfahrun die Urform kultureller
‚Gottesmensch' wird Iso auf die „subito Erinnerung &.  SCEG ifterenzieren: omMmM'
santo“-Akklamation (siehe azu z B S. 78) nicht gerade durch die des Sterbens ZUIN

Übergang zwischen den Inhalten des „kom-für einen Jungs Verstorbenen, ber noch nicht
munikativen“ und des „kulturellen Gedächt-Begrabenen, dem 1ne besondere Qualität

zukommt, zurückgeführt. Dementsprechend n1isses Werden Iso beim Sterben (dabei ware
konzentriert sich die den Hauptteil des Werks stärker als 1mM allgemeinen Sprachgebrauch
abgebende Untersuchung auf die Zeit VO: üblich ist zwischen ‚Sterben‘' und 'Tod'
ersten Werktag nach dem Versterben Johan- unterscheiden) ınes „Gottesmenschen” z B
e Pauls I1 bis ZUIN Tag nach dessen Be1l- die individuellen Erinnerungen VOI Zeitzeu-
setzung S 10) In den Vergleich dazu wird SCH 1Im Rahmen des Miterlebens VO  — dessen
„die populare ‚Heiligsprechung ” verstorbener Sterben umgeformt in das „‚kulturelle (GJe-
ars und Idole (Mahatma Gandhi, in dächtnis”, das dann der ilfe fester Objekti-
Luther King, Lady Diana) gesetzt. Als Ergebnis vatıonen der Inszenierungen bedarf? K

Hınwelse —’ uch die ZU Martyrıum alszeigt sich, dass neben Johannes Paul I1 „auch
iner besonderen des Sterbens, das direktandere Persönlichkeiten der Moderne, die257  Mittelalter  sowohl im Mittelalter als auch in der Gegen-  Zeit seit dem Eintreten des Todes bis zur  wart zeigt, nicht unbedingt ein Fortwirken  Beerdigung / einen Tag danach - freilich heißt  anzunehmen ist. Man könnte vielmehr auch  das nicht, dass er in dem von ihm zitierten  mit einem Erklärungsansatz vorgehen, der  Pressespiegel (S. 16 ff.) den „Heiligen“ bzw. den  „Gottesmenschen“ indizierende Situationen  davon ausgeht, dass ähnliche Situationen  auch in ähnlicher Weise ‚beantwortet‘ werden.  aus dem Leben Johannes Pauls II. nicht breit  Greift man diesen auf, so richtet sich die  analysierte. Im Vorgang des Sterbens Johannes  Frage auf das Spezifische der Situation, in der  Pauls II. /und nicht: im Tod erhält nun dieser  die Kategorie des ‚Gottesmenschen‘ auftaucht.  Lebensweg Endgültigkeit. Dementsprechend  Der Titel der L.schen Studie formuliert dazu  wäre die bei L. zitierte (S.62ff.) These Jan  (hypothetisch und daher unter einem F  Assmanns, dass „die an den 'Toten sich  zeichen): „Tot und heilig“. Das Prä  dikat  knüpfende Erfahrung die Urform kultureller  ‚Gottesmensch‘ wird also auf die „subito  Erinnerung sei“, zu differenzieren: Kommt es  santo“-Akklamation (siehe dazu z.B. S.78)  nicht gerade durch die Art des Sterbens zum  Übergang zwischen den Inhalten des „kom-  für einen jüngst Verstorbenen, aber noch nicht  munikativen“ und des „kulturellen Gedächt-  Begrabenen, dem eine besondere Qualität  zukommt, zurückgeführt. Dementsprechend  nisses“? Werden also beim Sterben (dabei wäre  konzentriert sich die den Hauptteil des Werks  stärker als es im allgemeinen Sprachgebrauch  abgebende Untersuchung auf die Zeit vom  üblich ist zwischen ‚Sterben‘ und ‚Tod‘ zu  ersten Werktag nach dem Versterben Johan-  unterscheiden) eines „Gottesmenschen“ z. B.  nes Pauls II. bis zum Tag nach dessen Bei-  die individuellen Erinnerungen von Zeitzeu-  setzung (S. 10). In den Vergleich dazu wird  gen im Rahmen des Miterlebens von dessen  „die populare ‚Heiligsprechung‘“ verstorbener  Sterben umgeformt in das „kulturelle Ge-  Stars und Idole (Mahatma Gandhi, Martin  dächtnis“, das dann der Hilfe fester Objekti-  Luther King, Lady Diana) gesetzt. Als Ergebnis  vationen oder Inszenierungen bedarf? L’s  Hinweise -so auch die zum Martyrium als  zeigt sich, dass neben Johannes Paul II. „auch  einer besonderen Art des Sterbens, das direkt  andere Persönlichkeiten der Moderne, die ...  drei ‚harten‘ Kriterien [so da sind: vieljährige  zu Gott führt- tendieren dazu, dass es die  Amtszeit; nationale und religiöse Grenzen  ‚gelungene‘ Art des Sterbens / und nicht: der  überschreitende Anerkennung; und drittens  Tod ist, die eine der wesentlichen Voraus-  das (blutige) Martyrium] erfüllten, worauf hin  setzungen für die Erhebung zum Heiligen /  man sie im Tode zum ‚Gottesmenschen‘  Gottesmenschen darstellt.  proklamierte.“ (S. 124)  Mit dieser Doppelnennung ist freilich wie-  Dieses auf ungemein reichhaltiger Medien-  der eine Frage verbunden, die etwa in der  Recherche beruhende Ergebnis ist zunächst  Diskussion um die Relation zwischen inner-  einmal insofern besonders bemerkenswert, als  kirchlicher und außerkirchlicher Religiosität,  dann aber auch in der Frage, wie sehr es  es zeigt, dass in einer säkularen Umgebung  durchaus religiös konnotierte Weltanschauun-  hinkünftig eine Deckungsgleichheit von Pries-  en gerade in Kontingenz-Situationen Einzug  ter und Mönch geben soll, eine Rolle spielen  alten. Dann, dass dies nicht nur im kirch-  könnte; nämlich: In welcher Relation sieht L.  lichen Raum stattfindet, sondern auch im  den „Gottesmenschen“ und den „Heiligen“?  profan-politischen, und nicht nur im europä-  Zum „Gottesmenschen“ bringt L. in dessen  ischen, sondern auch im asiatischen Kontext.  „historischer Herleitung und religiöser Profi-  Und weiters, dass selbst die Veränderungen im  lierung“ (S. 11ff.) Hinweise auf „heidnisch —  Übergang von der alteuropäischen Gesellschaft  antike Heroen als Träger des Übernatür-  zur Moderne —- so L. 113ff. - nicht zu einer  lichen“, dann auf „die transzendente Abhän-  Aufgabe der Kategorie des ‚Gottesmenschen‘  gigkeit des jüdisch — christlichen Gottesmen-  führten, sondern nur zu einer neuen Rolle des  schen“ und schließlich benennt er „die Eigen-  schaften des Gottesmenschen im Christen-  ‚Gottesmenschen‘ (deren Neuakzentuierung  36ich :  in der veränderten Sicht auf das  tum“. Letztere sind: adelige Abstammung;  Martyrium sowie in einer neuartigen Wert-  bereits in der Kindheit ungewöhnlich großes  schätzung von Autoritäten, näherhin von  asketisches und religiöses Interesse; Distanz zu  ‚Über-Vätern‘ oder ‚Über-Müttern‘ der einen  allem Weltlichen, besonders zu Angehörigen  Menschheitsfamilie widerspiegelt).“  des anderen Geschlechts; beispielhafte Nächs-  Wie wertvoll diese Untersuchung ist zeigt  ten- und Feindesliebe; der Leib als Ort der  sich auch darin, dass Themen, die uns in der  Askese; der Gottesmensch kämpft gegen Göt-  Gegenwart bewegen, angesprochen werden.  zendienst, heidnische Philosophie und Häre-  Hier ist zum einen zu überlegen wie sehr das  sie; seine Predigt des Gotteswortes hängt eng  mit ‚tot‘ Gemeinte nur die Zeit nach dem Tod  zusammen mit Martyrium. Überblickt man  meint. L. beschränkt zwar sein Untersu-  diese Eigenschaften, so sind sie m. E. teilweise  chungsmaterial zu Johannes Paul II. auf die  nur dem (mittelalterlichen) Heiligen (so etwarel ‚harten Kriterien |SO da sind: vieljährige ‚ ott führt- tendieren dazu, dass die
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INan sie ode Gottesmenschen‘ Gottesmenschen darstellt.
proklamierte.” S 124) Miıt dieser Doppelnennung ist freilich WI1e-
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ten. Dann, dass dies nicht 1Ur rch- könnte:; nämlich: In welcher Relation sieht

lichen Raum stattfindet, sondern uch 1im den „Gottesmenschen“ und den „Heiligen”?
profan-politischen, und nicht Ur im europa- Zum „Gottesmenschen“ bringt In dessen
ischen, sondern uch aslatischen Kontext „historischer Herleitung und religiöser Profi-
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„sich in der veränderten Sicht auf das etiztere sind: adelige Abstammung:;
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Wie wertvoll diese Untersuchung ist zeigt ten- un! Feindesliebe; der Leib als der
sich uch darin, dass Ihemen, die uns In der Askese; der Gottesmensch kämpft (3JOt-
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258 Literarische Berichte und Anzeigen

Adel, beispielhafte Liebe, Distanz 1mM Sinne VOINl Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker, Ingrid
immer wieder leistender Distanzierung), Gardiıll Hgg.) Nonnen, Kanonissen un:!
dann andere ber sowohl dem Heiligen als Mystikerinnen. Religiöse Frauengemein-
uch dem Gottesmenschen Askese, die mild- schaften in Süddeutschland, Veröftent-

lichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-atıg wird, dem Heiligen; Askese, die der
schichte 235 Studien ZUT (,ermanıla Sacraperfectio verpflichtet ist, dem Gottesmen-

schen) und schliefßlich 1Ur dem (Jottesmen- S51 OÖttingen: Vandenhoeck Ruprecht
schen (Kampf Götzendienst, Marty- 2008, 436 Seiten Seiten Tafelteil.
rium) zuordenbar. DDiese zuletzt genannten

spezifischen Gottesmensch-Kriterien er AUus einer gleichnamigen JTagung her-
werden dann Von auf ‚den Punkt SC- vorgehende einunddreifßigste Band der Ger-
bracht“: AT allem ragt der Gottesmensch manıla Sacra (in ihrer uen Fol e) bildet 15
durch seinNne Leidenschaft für die Stille Uun: das Beitragen auf gewohnt solj W eise eın
Gebet heraus258  Literarische Berichte und Anzeigen  Adel, beispielhafte Liebe, Distanz im Sinne von  Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker, Ingrid  immer wieder zu leistender Distanzierung),  Gardill (Hgg.): Nonnen, Kanonissen und  dann andere aber sowohl dem Heiligen als  Mystikerinnen. Religiöse Frauengemein-  auch dem Gottesmenschen (Askese, die mild-  schaften in Süddeutschland, Veröffent-  lichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-  tätig wird, dem Heiligen; Askese, die der  schichte 235, Studien zur Germania Sacra  perfectio verpflichtet ist, dem Gottesmen-  schen) und schließlich nur dem Gottesmen-  31, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht  schen (Kampf gegen Götzendienst, Marty-  2008, 436 Seiten +32 Seiten Tafelteil.  rium) zuordenbar. Diese zuletzt genannten  mE:  spezifischen Gottesmensch-Kriterien  Der aus einer gleichnamigen Tagung her-  werden dann von L. auf ‚den Punkt ge-  vorgehende einunddreißigste Band der Ger-  bracht‘: „Vor allem ragt der Gottesmensch  mania Sacra (in ihrer neuen Folge) bildet in 15  durch seine Leidenschaft für die Stille und das  Beiträgen auf gewohnt solide Weise ein  Gebet heraus ... hierin wurzelt seine Kraft. So  Panorama der aktuellen deutschsprachigen  erweist sich seine vom Himmel erbetene  Forschung zu weiblichen religiösen Gemein-  schaften im süddeutschen Raum ab. Dass die  Energie vor allem in dem von ihm gespendeten  Segen. ... es ist seine göttliche Kraft, die er in die  historische Erschließung dieser Vergmein-  Welt ausstrahlt und aufgrund derer er unter  schaftungen gegenwärtig auf vielen Feldern  seinen Mitmenschen zu einem geachteten  brach liegt und wesentliche Forschungsan-  Ratgeber und Mahner aufsteigt. ... Gewiss  stöße aus benachbarten Dispziplinen eher den  spiegelt sich seine göttliche Kraft in den  Trend markieren, wie die Herausgeber ein-  a  Heilungs- und Wohltätigkeitswundern wi-  f  ngs beklagen, kann durch diese Publikation  der.“ (S. 14) Wenn man bedenkt, dass diese  eilich nicht substantiell behoben werden,  eigentlichen Kennzeichen des Gottesmen-  doch gibt sie Anregungen, die nachhaltiger  schen ursprünglich im monastischen Be-  wirken dürften als  ein ihre fruchtbare  reich/Lebensstil beheimatet sind, ergäbe sich  Lektüre. Von der Seite her wird man denn  auch in der nicht unproblematischen räum-  eine Unterscheidung zum „Heiligen“, der sich  ‚mit der Welt konfrontiert‘ sieht und sie von  lichen Einschränkung des die Beiträge abde-  sich absondert. Das ‚braucht‘ der ‚Gottes-  ckenden Themenkreises mehr als nur einen  mensch‘ insofern nicht, als er in seinem  Niederschlag der persönlichen Interessen der  Streben nach ‚perfectio‘ in einem Raum Jlebt,  Forschenden sehen müssen.  der als Klausur nicht von Weltlichem ‚betreten“  In der ersten Sektion „Klosterlandschaften -  wird. So weit diese auch mit dem Hinweis auf  Sachsen und Bayern“ erläutert Hedwig Röcke-  die Unterscheidung zwischen einem hierarchi-  lein „Bairische, sächsische und mainfränkische  schen und monastischen Stand belegbare An-  Klostergründungen im Vergleich (8. Jahrhun-  frage an L.. Allerdings: weder der Forschungs-  dert bis 1100)“ (S.23-58) und demonstriert  stand (In die Forschungsgeschichte hat Peter  mit ihren Darlegungen neuerlich, dass statis-  Brown die Rede vom „Vir Dei — Gottes-  tisch-analytische Ansätze und fundierte Sach-  kenntnis im Detail wesentliche Instrumente  mensch“ hineingetragen; Seine entscheiden-  den Beiträge betitelt er: „The Cult of the  sein können, um Phänomene wie Kloster- und  Saints“. Im Rahmen der althistorischen und  Stiftsgründungen in komparatistischer Per-  mediävistischen Forschung wird also meist  spektive differenziert und erkenntnisfördernd  nicht zwischen ‚Gottesmensch‘ und ‚Heiliger‘  zu erfassen.  differenziert) noch die kirchliche Praxis, die  In ebenfalls vergleichender und gelungener  etwa den Priester-Mönch kennt, lassen es zu,  Weise geht Irene Crusius mit ihrem Beitrag  die feststellbaren Unterschiede zwischen ‚Hei-  „Im Dienst der Königsherrschaft. Königinnen,  ligem‘ und ‚Gottesmenschen‘“ im Sinne von  Königswitwen und Prinzessinnen als Stifter-  voneinander total getrennten Größen zu ver-  innen und Äbtissinnen von Frauenstiften und  stehen. Dennoch macht es - und darin liegt ein  -klöstern“ (S.59-77) eingangs der Sektion  wesentliches Ergebnis von L;’s Arbeit — Sinn,  „Stift oder Kloster“ der Frage nach, inwieweit  auch das eigens zu benennen, was die „subito  die Bischofsstädte in den Grenzen des heutigen  santo“ rufenden Menschen denn neben der  Freistaates Bayern dem sakraltopographischen  Heiligkeit eben auch meinten: den früher  Muster der Kirchenfamilie folgten, wie sie die  machtvollen, aber nunmehr sein Sterben im  frühmittelalterlichen linksrheinischen Episco-  Gottesvertrauen akzeptierenden ‘Gottesmen-  schen‘.  palorte aufweisen, und arbeitet dabei unter-  schiedliche Formen und Bedin  gen der  Wien  Hermann Hold  agilolfingischen und liudolfi  N:  schen Initiati-  ven heraus. Katrinette Bo  i  TW  6 („Immer  Ärger mit den Stiftsdamen —- Reform in  Regensburg“, S.79-102) bespricht dann die  Bemühungen um eine Reform der Regens-  ZKG 121. Band 2010-2hierin wurzelt seine raft So Panorama der aktuellen deutschsprachigen
erwelst sich seine VO immel erbetene Forschung weiblichen religiösen (Jemein-

schaften 1m süddeutschen Raum ab. Dass dieEnergie VOT Jlem dem VON ihm gespendeten
egen.258  Literarische Berichte und Anzeigen  Adel, beispielhafte Liebe, Distanz im Sinne von  Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker, Ingrid  immer wieder zu leistender Distanzierung),  Gardill (Hgg.): Nonnen, Kanonissen und  dann andere aber sowohl dem Heiligen als  Mystikerinnen. Religiöse Frauengemein-  auch dem Gottesmenschen (Askese, die mild-  schaften in Süddeutschland, Veröffent-  lichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-  tätig wird, dem Heiligen; Askese, die der  schichte 235, Studien zur Germania Sacra  perfectio verpflichtet ist, dem Gottesmen-  schen) und schließlich nur dem Gottesmen-  31, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht  schen (Kampf gegen Götzendienst, Marty-  2008, 436 Seiten +32 Seiten Tafelteil.  rium) zuordenbar. Diese zuletzt genannten  mE:  spezifischen Gottesmensch-Kriterien  Der aus einer gleichnamigen Tagung her-  werden dann von L. auf ‚den Punkt ge-  vorgehende einunddreißigste Band der Ger-  bracht‘: „Vor allem ragt der Gottesmensch  mania Sacra (in ihrer neuen Folge) bildet in 15  durch seine Leidenschaft für die Stille und das  Beiträgen auf gewohnt solide Weise ein  Gebet heraus ... hierin wurzelt seine Kraft. So  Panorama der aktuellen deutschsprachigen  erweist sich seine vom Himmel erbetene  Forschung zu weiblichen religiösen Gemein-  schaften im süddeutschen Raum ab. Dass die  Energie vor allem in dem von ihm gespendeten  Segen. ... es ist seine göttliche Kraft, die er in die  historische Erschließung dieser Vergmein-  Welt ausstrahlt und aufgrund derer er unter  schaftungen gegenwärtig auf vielen Feldern  seinen Mitmenschen zu einem geachteten  brach liegt und wesentliche Forschungsan-  Ratgeber und Mahner aufsteigt. ... Gewiss  stöße aus benachbarten Dispziplinen eher den  spiegelt sich seine göttliche Kraft in den  Trend markieren, wie die Herausgeber ein-  a  Heilungs- und Wohltätigkeitswundern wi-  f  ngs beklagen, kann durch diese Publikation  der.“ (S. 14) Wenn man bedenkt, dass diese  eilich nicht substantiell behoben werden,  eigentlichen Kennzeichen des Gottesmen-  doch gibt sie Anregungen, die nachhaltiger  schen ursprünglich im monastischen Be-  wirken dürften als  ein ihre fruchtbare  reich/Lebensstil beheimatet sind, ergäbe sich  Lektüre. Von der Seite her wird man denn  auch in der nicht unproblematischen räum-  eine Unterscheidung zum „Heiligen“, der sich  ‚mit der Welt konfrontiert‘ sieht und sie von  lichen Einschränkung des die Beiträge abde-  sich absondert. Das ‚braucht‘ der ‚Gottes-  ckenden Themenkreises mehr als nur einen  mensch‘ insofern nicht, als er in seinem  Niederschlag der persönlichen Interessen der  Streben nach ‚perfectio‘ in einem Raum Jlebt,  Forschenden sehen müssen.  der als Klausur nicht von Weltlichem ‚betreten“  In der ersten Sektion „Klosterlandschaften -  wird. So weit diese auch mit dem Hinweis auf  Sachsen und Bayern“ erläutert Hedwig Röcke-  die Unterscheidung zwischen einem hierarchi-  lein „Bairische, sächsische und mainfränkische  schen und monastischen Stand belegbare An-  Klostergründungen im Vergleich (8. Jahrhun-  frage an L.. Allerdings: weder der Forschungs-  dert bis 1100)“ (S.23-58) und demonstriert  stand (In die Forschungsgeschichte hat Peter  mit ihren Darlegungen neuerlich, dass statis-  Brown die Rede vom „Vir Dei — Gottes-  tisch-analytische Ansätze und fundierte Sach-  kenntnis im Detail wesentliche Instrumente  mensch“ hineingetragen; Seine entscheiden-  den Beiträge betitelt er: „The Cult of the  sein können, um Phänomene wie Kloster- und  Saints“. Im Rahmen der althistorischen und  Stiftsgründungen in komparatistischer Per-  mediävistischen Forschung wird also meist  spektive differenziert und erkenntnisfördernd  nicht zwischen ‚Gottesmensch‘ und ‚Heiliger‘  zu erfassen.  differenziert) noch die kirchliche Praxis, die  In ebenfalls vergleichender und gelungener  etwa den Priester-Mönch kennt, lassen es zu,  Weise geht Irene Crusius mit ihrem Beitrag  die feststellbaren Unterschiede zwischen ‚Hei-  „Im Dienst der Königsherrschaft. Königinnen,  ligem‘ und ‚Gottesmenschen‘“ im Sinne von  Königswitwen und Prinzessinnen als Stifter-  voneinander total getrennten Größen zu ver-  innen und Äbtissinnen von Frauenstiften und  stehen. Dennoch macht es - und darin liegt ein  -klöstern“ (S.59-77) eingangs der Sektion  wesentliches Ergebnis von L;’s Arbeit — Sinn,  „Stift oder Kloster“ der Frage nach, inwieweit  auch das eigens zu benennen, was die „subito  die Bischofsstädte in den Grenzen des heutigen  santo“ rufenden Menschen denn neben der  Freistaates Bayern dem sakraltopographischen  Heiligkeit eben auch meinten: den früher  Muster der Kirchenfamilie folgten, wie sie die  machtvollen, aber nunmehr sein Sterben im  frühmittelalterlichen linksrheinischen Episco-  Gottesvertrauen akzeptierenden ‘Gottesmen-  schen‘.  palorte aufweisen, und arbeitet dabei unter-  schiedliche Formen und Bedin  gen der  Wien  Hermann Hold  agilolfingischen und liudolfi  N:  schen Initiati-  ven heraus. Katrinette Bo  i  TW  6 („Immer  Ärger mit den Stiftsdamen —- Reform in  Regensburg“, S.79-102) bespricht dann die  Bemühungen um eine Reform der Regens-  ZKG 121. Band 2010-2ist seine göttliche Kraft, die die historische Erschliefßßung dieser Vergmeıin-
Welt ausstrahlt un aufgrund derer unter schaftungen gegenwartig auf vielen Feldern
seinen Mitmenschen einem geachteten brach liegt und wesentliche Forschungsan-
Ratgeber und Mahner aufsteigt.258  Literarische Berichte und Anzeigen  Adel, beispielhafte Liebe, Distanz im Sinne von  Eva Schlotheuber, Helmut Flachenecker, Ingrid  immer wieder zu leistender Distanzierung),  Gardill (Hgg.): Nonnen, Kanonissen und  dann andere aber sowohl dem Heiligen als  Mystikerinnen. Religiöse Frauengemein-  auch dem Gottesmenschen (Askese, die mild-  schaften in Süddeutschland, Veröffent-  lichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-  tätig wird, dem Heiligen; Askese, die der  schichte 235, Studien zur Germania Sacra  perfectio verpflichtet ist, dem Gottesmen-  schen) und schließlich nur dem Gottesmen-  31, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht  schen (Kampf gegen Götzendienst, Marty-  2008, 436 Seiten +32 Seiten Tafelteil.  rium) zuordenbar. Diese zuletzt genannten  mE:  spezifischen Gottesmensch-Kriterien  Der aus einer gleichnamigen Tagung her-  werden dann von L. auf ‚den Punkt ge-  vorgehende einunddreißigste Band der Ger-  bracht‘: „Vor allem ragt der Gottesmensch  mania Sacra (in ihrer neuen Folge) bildet in 15  durch seine Leidenschaft für die Stille und das  Beiträgen auf gewohnt solide Weise ein  Gebet heraus ... hierin wurzelt seine Kraft. So  Panorama der aktuellen deutschsprachigen  erweist sich seine vom Himmel erbetene  Forschung zu weiblichen religiösen Gemein-  schaften im süddeutschen Raum ab. Dass die  Energie vor allem in dem von ihm gespendeten  Segen. ... es ist seine göttliche Kraft, die er in die  historische Erschließung dieser Vergmein-  Welt ausstrahlt und aufgrund derer er unter  schaftungen gegenwärtig auf vielen Feldern  seinen Mitmenschen zu einem geachteten  brach liegt und wesentliche Forschungsan-  Ratgeber und Mahner aufsteigt. ... Gewiss  stöße aus benachbarten Dispziplinen eher den  spiegelt sich seine göttliche Kraft in den  Trend markieren, wie die Herausgeber ein-  a  Heilungs- und Wohltätigkeitswundern wi-  f  ngs beklagen, kann durch diese Publikation  der.“ (S. 14) Wenn man bedenkt, dass diese  eilich nicht substantiell behoben werden,  eigentlichen Kennzeichen des Gottesmen-  doch gibt sie Anregungen, die nachhaltiger  schen ursprünglich im monastischen Be-  wirken dürften als  ein ihre fruchtbare  reich/Lebensstil beheimatet sind, ergäbe sich  Lektüre. Von der Seite her wird man denn  auch in der nicht unproblematischen räum-  eine Unterscheidung zum „Heiligen“, der sich  ‚mit der Welt konfrontiert‘ sieht und sie von  lichen Einschränkung des die Beiträge abde-  sich absondert. Das ‚braucht‘ der ‚Gottes-  ckenden Themenkreises mehr als nur einen  mensch‘ insofern nicht, als er in seinem  Niederschlag der persönlichen Interessen der  Streben nach ‚perfectio‘ in einem Raum Jlebt,  Forschenden sehen müssen.  der als Klausur nicht von Weltlichem ‚betreten“  In der ersten Sektion „Klosterlandschaften -  wird. So weit diese auch mit dem Hinweis auf  Sachsen und Bayern“ erläutert Hedwig Röcke-  die Unterscheidung zwischen einem hierarchi-  lein „Bairische, sächsische und mainfränkische  schen und monastischen Stand belegbare An-  Klostergründungen im Vergleich (8. Jahrhun-  frage an L.. Allerdings: weder der Forschungs-  dert bis 1100)“ (S.23-58) und demonstriert  stand (In die Forschungsgeschichte hat Peter  mit ihren Darlegungen neuerlich, dass statis-  Brown die Rede vom „Vir Dei — Gottes-  tisch-analytische Ansätze und fundierte Sach-  kenntnis im Detail wesentliche Instrumente  mensch“ hineingetragen; Seine entscheiden-  den Beiträge betitelt er: „The Cult of the  sein können, um Phänomene wie Kloster- und  Saints“. Im Rahmen der althistorischen und  Stiftsgründungen in komparatistischer Per-  mediävistischen Forschung wird also meist  spektive differenziert und erkenntnisfördernd  nicht zwischen ‚Gottesmensch‘ und ‚Heiliger‘  zu erfassen.  differenziert) noch die kirchliche Praxis, die  In ebenfalls vergleichender und gelungener  etwa den Priester-Mönch kennt, lassen es zu,  Weise geht Irene Crusius mit ihrem Beitrag  die feststellbaren Unterschiede zwischen ‚Hei-  „Im Dienst der Königsherrschaft. Königinnen,  ligem‘ und ‚Gottesmenschen‘“ im Sinne von  Königswitwen und Prinzessinnen als Stifter-  voneinander total getrennten Größen zu ver-  innen und Äbtissinnen von Frauenstiften und  stehen. Dennoch macht es - und darin liegt ein  -klöstern“ (S.59-77) eingangs der Sektion  wesentliches Ergebnis von L;’s Arbeit — Sinn,  „Stift oder Kloster“ der Frage nach, inwieweit  auch das eigens zu benennen, was die „subito  die Bischofsstädte in den Grenzen des heutigen  santo“ rufenden Menschen denn neben der  Freistaates Bayern dem sakraltopographischen  Heiligkeit eben auch meinten: den früher  Muster der Kirchenfamilie folgten, wie sie die  machtvollen, aber nunmehr sein Sterben im  frühmittelalterlichen linksrheinischen Episco-  Gottesvertrauen akzeptierenden ‘Gottesmen-  schen‘.  palorte aufweisen, und arbeitet dabei unter-  schiedliche Formen und Bedin  gen der  Wien  Hermann Hold  agilolfingischen und liudolfi  N:  schen Initiati-  ven heraus. Katrinette Bo  i  TW  6 („Immer  Ärger mit den Stiftsdamen —- Reform in  Regensburg“, S.79-102) bespricht dann die  Bemühungen um eine Reform der Regens-  ZKG 121. Band 2010-2(JewI1ss stöße aus benachbarten Dispziplinen her den
spiegelt sich seine göttliche Kraft In den TIrend markieren, WI1e die Herausgeber eiIn-
Heilungs- un: Wohltätigkeitswundern WI1- 5 19> beklagen, kann durch diese Publikation
der.“ (S. 14) Wenn INan bedenkt, dass diese eilich nicht substantiell behoben werden,
el entlichen Kennzeichen des (Jottesmen- doch gibt sS1e Anregun C die nachhaltiger

ursprünglich 1m monastischen Be- wirken dürften als eın ihre fruchtbare
reich/Lebensstil beheimatet sind, ergäbe sich Lektüre. Von der e1ıte her wird Ian enn

uch In der nicht unproblematischen raum-eiIne Unterscheidung „Heiligen , der sich
‚mit der Welt konfrontiert‘ sieht und S1e VvVon lichen Einschränkung des die eiträge abde-
sich absondert. {[J)as ‚braucht‘ der ‚GrOottes- ckenden Themenkreises mehr als 1L1UT einen
mensch'‘ insofern nicht, als In seinem Niederschlag der persönlichen Interessen der
Streben nach ‚perfectio‘ In einem Raum lebt,; Forschenden sehen mussen.
der als Klausur nicht VOIl Weltlichem ‚.betreten‘ In der ersten Sektion „Klosterlandschaften
wird. SO weıit diese uch mıiıt dem in wels auf Sachsen un Bayern ‘ erläutert Hedwig Röcke-
die Unterscheidung zwischen einem hierarchi- lein „Bairische, sächsische und mainfränkische
schen un monastischen Stand belegbare An- Klostergründungen Vergleich (8 Jahrhun-
frage Allerdings: weder der Forschungs- dert bis 1100)” S. 23-58) und demonstriert
stand (In die Forschungsgeschichte hat eter mıiıt ihren Darlegungen neuerlich, dass statıs-
Brown die ede VO „Vir Dei (Jottes- tisch-analytische Ansätze und fundierte Sach-

kenntnis 1mM Detail wesentliche Instrumentemensch“ hineingetragen; Seine entscheiden-
den Beiträge betitelt „'Ihe Cult of the seıin können, Phänomene wI1e Kloster- und
Saints“. Im Rahmen der althistorischen und Stiftsgründungen 1n komparatistischer Per-
mediävistischen Forschung wird Iso me1lst spektive differenziert und erkenntnisfördernd
nicht zwischen ‚Gottesmensch' und ‚Heiliger‘ erfassen.
differenziert) noch die kirchliche PraxIis, die In ebenfalls vergleichender und gelungener
etwa den Priester-Mönch kennt, lassen Z Weise geht Irene TUS1IUS mıt ihrem Beitrag
die feststellbaren Unterschiede zwischen ‚He1- „Im Dienst der Königsherrschaft. Königinnen,
ligem und ‚Gottesmenschen' 1m Sinne VOIl Ön1igswıtwen und Prinzessinnen als Stifter-
voneinander total getrennten Größen Vel- innen und Abtissinnen VONN Frauenstiften und
stehen. Dennoch macht und darin liegt eın -klöstern“ S$. 59-77) eingangs der Sektion
wesentliches Ergebnis VO  - L.s Arbeit Sinn, „Stift der Kloster“ der rage nach, inwlileweılt
uch das eigens benennen, Was die „subito die Bischofsstädte 1n den rTenzen des heutigen
santo“ rufenden Menschen denn neben der E  aates Bayern dem sakraltopographischen
Heiligkeit .ben uch meılinten: den üher uster der Kirchenfamilie folgten, wı1e SIE die
machtvollen, ber nunmehr se1ın Sterben frühmittelalterlichen linksrheinischen Ep1SCO-
(Gottesvertrauen akzeptierenden ‘Gottesmen-
schen!‘.

palorte aufweisen, un! arbeitet dabei unter-
schiedliche Formen und Bedin gCHN der

Wıen ermann Hold agilolfingischen un iudolfi schen Inıtiati-
ven heraus. Katrinette Bo1gl  da („Immer
Arger mıiıt den Stiftsdamen Reform In
Regensburg”, S. 79-102) bespricht dann die
Bemühungen ıne Reform der Regens-
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burgischen Damenstifte ber- und Nieder- Ergebnis, dass aufgrund der Verlagerung In den
munster dUS$SAMNSS des zehnten Jahrhunderts Aktivitäten der Skriptorien Medien mıt einem
anhand ein1ger aussagekräftiger schriftlicher nicht uniformen Ausdruck geschaffen worden

selen.Zeugnisse, wobei ihre Beobachtungen das Bild
VO  — den der Einführung der Regula Benedicti Carola Jaggıis einziger Beıtrag der Sektion
unterschiedlich widerstrebend gegenüberste- „Besondere Bauformen für Frauengemein-
henden Frauengemeinschaften facettenreich schaften“ beschäftigt sich miıt „Architektur
ausmalen. 1mM Spannungsfeld zwischen Stiftern, Orden,

In der umfangreicheren Sektion „Rolle der Stadt und Bischof. Überlegungen den
Stifterinnen und Stifter“ stellt Gabriele Schlüt- Bauformen der Klarissen- und Dominikane-
ter-Schindler zunächst „Die bayerischen Her- rinnenkirchen in Nürnberg und Umgebung‘
ZO als Gründer VO  . Frauenkonventen“ VOT S 223-238) und geht dabei insbesondere der
(S: 05=422) un spannt dabei den Bogen VOI rage nach, die stadtnürnbergischen
der 713 erfolgten Gründung des Nonn- weiblichen Bettelordensklöster Gegensatz
berger Frauenkonventes bis ZUT Förderung der den Klöstern 1881 Frauenaurach und Engel-
Landshuter Beginenmeinschaft durch erzog thal auf eine Adaption zisterziensischer Bau-
eorg 1480 Bel der Breite des TIhemas mussen stile verzichtet haben.
die Bemerkungen ohl zwangsläufig der Eva Schlotheuber bespricht In der Sektion
deskriptiven Oberfläche verbleiben un uch „Bücher und Bildung” die „Bücher un Bil-
das Resumee kann den Mangel diachromer dung in den Frauengemeinschaften der Bettel-
Analyse und interpretatorischem Mut nicht orden“ (S. 241-262), kann sich bei dem
wettmachen, immerhin ber deuten die Aus- Bemühen, die gangıge Forschungseinschät-
führungen d w1e gewinnbringend derartige, ZUN: korrigieren, derzufolge die (Gemein-
diesem Ansatz verpflichteten Fragestellungen schaften 1Ur bescheidene und dann uch
se1in können. Alois Schmid prasentiert ıne vornehmlich volkssprachlich gepragte Bil-
abgerundete, zugleich informative Klosterge- dungsgüter besessen und reziplert hätten,
schichte, und ‚Wäal die VO „Kloster Petten- ber erneut NUur eingehender miıt Bibliotheks-
dorf. FEine Niederlassung der Dominikaner- beständen aus$s dem spaten 15. Jahrhundert
innen mittelalterlichen Bayern” 3 befassen.
142) Helmut Flachenecker beschäftigt sich Werner Williams-Krapp formuliert sSEe1-
erneut mıiıt dem Verhältnis von „MemorIı1a un: NEeTN Beitrag „Wir lesent daz In sölichen

„VomHerrschaftssicherung“ (Untertitel: sachen swerlich betrogen werdent. Zur
Fränkischen del und VOINN frommen Frauen nastischen Rezeption VO:  e} mystischer ılteratur
zwischen Spessart und Ihürin und 15. Jahrhundert” S 263—-278) sehr

143-177),; indem nach über lickshaften versiert Gründe den Umstand, dass das
Bemerkungen Problemen und Verlauf der besonders mystikfeindliche 15. Jahrhundert
Ordensstruktur der Prämonstratenser und
Inkorporationen Von Frauenklöstern 1n die zugleich die orößte Rezeptionsphase der eIN-

filussreichsten Autoren mystischer Jteratur
/isterzienser ein1ıge Gründungen hier mıit des Jahrhunderts nenn: hier Eckhart,
größerem Augenmerk aufdie Klöster Schönau, Tauler und Seuse darstellte.
Himmelthal,;, Frauenroth und Birkenfeld Die Sektion „Kommunikation muıt der
unter herrschaftlichen, memorialen un itur- Aufßsenwelt“ bilden wel eitrage: Gabriela
gischen Aspekten näherhin bespricht. Grifhig SignoriIi geht 188 „Totenrotel un! andere Medien
formulierte Analysen, die der Forschung wich- klösterlicher memor1a 1mM Austausch zwischen
tige Anstöfße geben. spätmittelalterlichen Frauenklöstern und _stif-

Die Sektion „Doppelklöster” wird VOIN den ten.  “ (S. 281—-296) einigen ausgewählten Ge-
Beiträgen olfde Kegels („Monasterium, quod betsverbrüderungen 1mM Kontext spätmittelal-

terlicher Klosterreform nach, doch scheinen dieduplices habet CONVeNTUS. Einblicke In das
Doppekkloster Engelberg G 1614155 IRTS Fragestellungen und Schlüsse, die Aaus dem
201) und Susan Martı („Doppekklöster 1m Bild? Material, das teil quantıitatiıv gut erfasst wird,
Streiflichter auf den Buchschmuck südwest- nicht immer weiterführend se1n, et{wa, WEn
deutscher Reformkonvente“”, 321 be. die rage nach dem Latein als Standard
strıtten, wobei ersterer ein doppelklösterliches der zwischen- und innerklösterlichen Kommu-
Selbstverständnis der schweizerischen Kloster- nikation geht. Gertrud Thoma schliefßlich sucht
Insassen des Benediktinerordens herauszuar- ın ihrem Beıitrag „Ökonomie und Verwaltungbeiten sucht, während etztere sich mıiıt den spätmittelalterlichen FrauenkonventenBuchmalerien verschiedener, meist Doppel- Südddeutschlands“ (S.297-313) einen ber-
klöster des Ordens beschäftigt; In ihrer VeCI- blick über die verwalterische und wirtschaft-
sierten Untersuchung einzelner Quellen AaUus liche Aufstellung VOIN Frauenklöstern des Be-
Admont, Muri Engelberg un Interlaken, nediktiner- wWwI1e der Bettelorden geben; die
kommt Marti dem nicht unınteressanten vornehmlich aus der nicht überalle aktuell
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gehaltenen Sekundärliteratur schöpfenden und (S. 373-417) VOIl Ingrid Gardill und Eva
dem Ihema gemäfs sehr allgemein gehaltenen Schlotheuber stellen systematische Zugänge

ar; die der Forschungsdisziplin eın ULn Ver-Aussagen empfehlen sich allerdings allenfalls
als erste Einstiegslektüre für Interessierte. zichtbares Urientierungs- und Hilfsmittel

Kınen echten (Gewinn für die ın diesem die and geben und s1e gegenüber anderen
Bereich Forschenden bedeuten hingegen die historiographischen Feldern emanzıpleren.
beiden eıtrage in der Sektion „Historische Eın Abkürzungs- und Abbildungsverzeich-
Bibliotheksbestände und Forschungsliteratur”, N1Ss S 419-422), das Kegister S 423-436) un!
denn die „Handschriften und Inkunabeln aus eın vorzüglich bearbeiteter Tafelteil unterstrei-
süddeutschen Frauenklöstern der Bay- hen die anspruchsvolle Qualität des Bandes

und den breiten Gewinn, den nichterischen Staatsbibliothek München“ &.
372); die Florian SepPp; Bettina W agner und Bibliotheken un: Historiker, sondern uch
Stephan Kellner zusammenstellen, WI1Ee uch die generell die dem Gegenstand Interessierten
iste der „Forschungsliteratur den religiösen aus ihm ziehen vermögen.
Frauengemeinschaften 1n Süddeutschland“ öln Christian-Frederik Felskau

Reformation und Frühe NeuzeIılt
Klaus Bümlein rg. Zweibrücker Gesang- Einleitung des Herausgebers, einen instrukti-

huch 1557/. Faksimileausgabe mıt Erläute- ven Beitrag VOIN eike Wennemuth ZUT Ein-
LUNgS, Veröftfentlichungen des ereins für ordnung des Werkes die sidwestdeutsche
Pfälzische Kirchengeschichte, Bd. 26, He!- (12esan buchgeschichte SOWIE eine Biblio
delberg/Ubstadt-Weiher/Basel: verlag reglO- phie de  &S erhaltenen Druckauflagen bis 1600
nalküultur 2007, AT 5: Geb., ISBN SE (mit Bestandsnachweisen).
89735-494-4 Auf den ofhziellen Charakter des esang-

buches verweiılst uch das Folioformat des
Originals, das für den Reprint leider verkleinertDer Kirchenordnung für Pfalz-Zweibrü-

cken, die Pfalzgraf Wolfgang 155 / erlie{ß, werden musste Der groisformatige Druck
Wal als zwelılter Teil eın Gesangbuch beige- ermöglichte eine liturgische Verwendung des
geben, das in ıner Faksimileausgabe Gesangbuches durch den hor. Alle Sanger
vorliegt. Was zunächst etwas entlegen wirken benutzten dasselbe Exemplar, das S1E WIe

erweist sich bei näherem Hinsehen als auf einem Straßburger Holzschnitt VO  j 1562
1ger Schritt ın der Gesangbuchgeschichte. sehen Halbkreis herumstanden. Im

Luthertum wurden VO  . der Gemeinde andersDie Innovatıon liegt dabei weniger einer
originellen Zusammenstellung des Gesangbu- als VO hor diesem Zeitpunkt noch
hes der seinem weiıt reichenden Einfluss als keine Gesangbücher verwendet; dieser wich-
vielmehr in seiner ofhziellen, territorial g.. tıge Umstand bleibt in den Beilträgen des
bundenen Funktion: Das Zweibrücker €7.3 Bandes unerwähnt. ber unabhängig VO:

sangbuch VO  - 155/ ist das erste, das ıIn einem Benutzerkreis War gerade der gottesdienst-
deutschen Territorium ofhziell für den kirch- liche Gesang, der durch das Gesangbuch VO:  an
lichen und schulischen Gebrauch eingeführt 1535 normiert und dem ofhziellen pfalzgräf-
wurde:; das nächste erschien TST 1583 lichen Reglement unterzogen werden sollte,
Württemberg. Der ofhzielle Status wird schon damit der Titel „Jung vnd alt der
durch den Zusammenhang mıt der Kirchen- rechten reinen Text Göttlicher Schriftt
ordnung deutlich; weıtere Beispiele dafür, dass gemefß SIN ewohnen VN! alle schedliche
ein Gesangbuch In diesem promıinenten Kon- uerstand vnd verfelschung
text publiziert worden ware, sind nicht be- vermitten bleybe“.
kannt. Diese Sonderstellung macht die Von In diesem Sinne ist uch die Liedauswahl des

(jesan buchs VOIN aaır verstehen. Miıt derKlaus Bümlein herausgegebene Faksimileedi-
Samtion besonders begrüßenswert. ung hatte der Landesherr einen Vel-

Der Inhalt des Gesangbuchs zerfällt In einen bindlichen Kanon VO  e Gesängen für den
deutschen (87 Stücke) und einen lateinischen Gottesdienst 1n Text- und Melodiegestalt fest-
Teil (64 Stücke). DiIie Stücke sind fast durchweg gelegt, der nıicht verändert der rweiıtert
mıiıt oten und überdies mıit geschmückten werden durfte und dadurch die ‚reine , schrift-
Initialen versehen. Der Band der Neuedition mäise Van elische Lehre in den Gemeindenfenthält neben der Schwarzweifs- Wiedergabe stigen und ewahren sollte.
des Gesangbuchinhalts auf 210 Seiten eine
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Entsprechend finden sich Gesangbuch reastudien ZUr Geschichte der Reformation
NUur Gesange, die den beiden Hauptsträngen und der Lutherischen Orthodoxie
der reformatorischen Liedtradition bereits e1in- (LStRLO), Leipzig: Evangelische Verlags-

anstalt 2009, 203 SE 9l  9 ISBN 9/78-3-geführt; alle Lieder tauchen bereits
alteren Sammlun auf. Der ıne Strang 3740-2637-1,
überliefert die lutherische Wittenberger 'radi-
tion AUS dem Klugschen (ab und aus Die Beschäftigung mıt regionalen Identitä-
dem Babstschen Gesangbuch (ab S1E ten un! deren Entwicklung 1st der
enthält neben den Liedern ın Luthers neuzeitforschung in Jungerer eit eın besonde-
wichtige reformatorische Kernlieder w1e Es ist 1CS5 Anliegen. Diesem widmete sich uch ine
das Heil UNS kommen her (Paul Speratus) un JTagung, die 2002 Wittenberg unter ete1-
Herr Christ, der ein1g Gotts Sohn (Elisabeth ligung VO  e Kirchenhistorikern und Histori-
Cruciger). Daneben ist als zweiıte Linıe die kern veranstaltet wurde und deren Ergebnisse
Straisburger Tradition erkennen, der insbe- L1UM der ÖOffentlichkeit prasentiert werden. Der
sondere zahlreiche Psalmlieder ntistammen. 2007 verstorbene Mitherausgeber Günther
Fur die Edition ware eine (g tabellarische) Wartenberg hat die Publikation nicht mehr
Übersicht ber die Herkun der einzelnen erleben dürfen, seinen Beıtra ZUTr Tagung
Gesänge aufschlussreich SCWESCHI; die Dar- konnte nicht mehr druc ertig machen.
stellung Wennemuths bleibt hier pauschal Irene Dingel macht In ihrem kurzen OrWOo
und ist zudem nicht ganız übersichtlich. Im deutlich, da{fß gerade ihr verstorbener Mit-
Gesangbuch selber sind die Lieder nicht WIe herausgeber die wissenschaftlichen Zielsetzun-
andernorts nach Herkunft, sondern nach SCH der Tagung gepragt habe, bei der die
Verwendung angeordnet: litur ische Ge- Wirkungen VO  3 „Kirche und Kirchenstruktu-

Psalı  Sang (etwa Kyrie, Gloria, Cre 0) folgen FCH,; theologischer Lehre und Bekenntnis,
mlieder, Gesänge den Stücken des Frömmigkeit und rten der FrömmigkeitKatechismus SOWIE den Festen 1mM Kirchen- auf die Ausprägung eines jeweils spezifischen

jahr, dann Vesper- und zuletzt Begräbnisge- Regionalbewulstseins” (9) ging
san DiIie insgesamt elfAufsätze, die folgenden

Eine Besonderheit des Zweibrücker Gesang- nicht alle umfän ich gewürdigt werden kön-
buchs ist schliefßlich der zweıte Teil mıiıt seiner NECN, haben SOWO den sächsischen Raum
großen Zahl lateinischer Gesänge, die VOT Blick als uch das Herzogtum Pommern, das
allem für den Gebrauch In und Vesper Fürstentum nhalt, das Herzogtum urttem-

Schulen bestimmt und dort nicht 1Ur berg, Reichsstädte Osten des Schwäbischen
liturgischen, sondern zugleich pädagogischen Reichskreises und die Kurpfalz. SO liegen die
Zwecken dienten. uch diese Stücke fügen sich Schwerpunkte Mitteldeutschland und 1mM
In die reformatorische Tradition, in der der Südwesten. Mit den Städten anzıg und Basel
lateinische Hymnengesang ‚War immer wieder wird schlie{fßlich ‚WaTlT das frühneuzeitliche

Reich verlassen, kulturelle tTenzen werdendiskutiert, ber doch weiterhin gepflegt wurde
(Lucas LOSSIUS a.) dabei jedoch nicht überschritten. Alle eiträge

Dass mıt dieser Ausgabe das erste ofhzielle sind durch eın Personenregister vernetz!
Territorialgesangbuch des Jahrhunderts als Vor den Studien mıiıt regionalem Schwer-
Faksimile zugänglich ist, ist verdienstvoll und punkt ist der Beitrag VOI Luise Schorn-Schütte
erfreulich: 11UTr wenı1ge formale Unstimmigkei- abgedruckt, der übergreifend geistliche mts-
ten schmälern das posiıtıve Gesamtbild. Der trager und regionale Identität 16. Jahr-

hundert thematisiert. Die Autorin verdeut-Band bietet eine wichtige Ergänzung der 2006
Von TIhomas Bergholz Band 18 der Sehling- licht freilich vorwiegend Beispiel der
schen Evangelischen Kirchenordnungen des Land afschaft Hessen Ende des
AXVI. Jahrhunderts besorgten Edition der pfäl- 16. J rhunderts da{ß sich ein kollektives
zisch-zweibrückischen Kirchenordnung Von BewulfSstsein der Pfarrerschaft entwickelt habe,
15534 Aufgrund der Vorreiterrolle des Gesang- das durch die verstärkte Tendenz ZU Besuch
buches VOon 1557 wird die Ausgabe ber uch der Universitäten Marburg und Wittenberg,darüber hinaus bei allen Gesangbuchge- die Entstehung ines Netzwerks verwandt-
schichte und Hymnologie Interessierten Be- schaftlicher Beziehungen und die zunehmende
achtung finden. territoriale Rekrutierung bestimmt worden sel.

Tübingen Lukas Lorbeer Die Normierung theologischer Wissensbe-
stände habe darüber hinaus das geistliche
Amtsverständnis gepragt. DIie EigenständigkeitIrene Dingel/Günther Wartenberg (Hgg.) Kir- der Pfarrer se1 durch Abwehr herrschaftlicher

che und Regionalbewu fsein In der Frühen
Neuzeit. Konfessione bestimmte Identifi-

Eingriffe und uch gegenüber der Gemeinde,
die freilich nicht L11UT als Pfarr-, sondern

kationsprozesse den Territorien, Leuco- zugleich als (stadt)bürgerliche (und entspre-
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chend wohl uch dörfliche) (Gemeinde anzıg, nicht Nein konfessionelle Aspekte
gleich begriffen werden muf{fß, gefestigt worden. die Ausbildung 1nes regionalen BewulfS$t-
Als Nagelprobe regionaler konfessioneller se1in ausschlaggebend Da gab 1m Falle
Identität der Landgrafschaft dient die Danzigs natürlich sprachliche un: kulturelle
Ablehnung der VOIN Landgrafen beförderten Gründe ber VOT allem der VON Pfarrern
reformierten Konfession nach 1605 durch propaglerte Zusammenhang VOI städtischer
Gemeinden, Pfarrer und patronatsherrlichen und christlicher Gemeinde ist hervorzuheben.
del Für W ürttemberg unterstreicht Sabine Haoltz,

da{fß® das Heranwachsen FEliten nach demChristoph Volkmar stellt dar, wIe die HBr-
hebung der Gebeine Bennos VOINl Meifßsen 1524 Ende der Habsburgerzeit und der Rückkehr
1mM Dom Meifßen VOTL der reichsweiten Herzog Ulrichs auf der Basıs des TübingerÖffentlichkeit Gegenstand VOIN Auseinan- Stifts und der sich etablierenden Klosterschu-
dersetzungen zwischen Luther un der Alten len die Ausbildung eines LandesbewulfSstsein
Kirche wurde. Die reformatorische Kritik entscheidend
durchkreuzte, die These Volkmars, den Armiın Kohnle untersucht die Kurpfalz, die
Wunsch Herzog Georgs VO  - Sachsen, mıit für die Fragestellung gewils eın problemati-
einem Landesheiligen selne Landesherrschaft sches Untersuchungsgebiet darstellt. So ist die
identifikationsstiftend festigen. Freilich kurpfälzische Geschichte gepragt VOIN dem
stellt selber das Konzept VO Landesheiligen nicht geschlossenen, komplizierten Territorial-
In rage, das 1 Untersuchungsraum miıt der verhältnissen und durch Konfessionswechsel
Einführung der Reformation 1539 ohnehin der Landesherren. Er welst nach, da{fß die altere
obsolet wurde. Erst das Konfessionelle Zeitalter Topographie schon 1m Jahrhundert einen
habe die ‚relig1Ös vermittelte regionale Identi- Pfalzbegriff hervorbrachte, der nicht dy-
tät 40) ermöglicht. nastischen und herrschaftlichen Gegebenhei-

Dieser Ansatz pragt uch die Studie Volker ten Orientiert Waäl, sondern geographische
Leppins über das Ööstliche Ihüringen, in der Zusammenhänge betonte. Die Historiographie
frühen Reformationsphase besonders viele blieb hingegen länger auf die Dynastie fixiert,
„aufmüpfige” (42) Reformatoren auftraten. auf diese War uch die Geschichtsschreibung
HBr führt dies auf die besonderen Bedingun der Reformation ausgerichtet. Die zahlreichen
der Landesherrschaft und aufdie relative Ferne

ten
Brüche der kurpfälzischen Geschichte mach-

1EVon Wittenberg zurück. Dort konnte der Identifikationsbildung ungleich
Reformator Andreas Bodenstein aus Karlstadt schwerer, die gemeinsame, überterritoriale
1mM mittleren Saaletal durch kluge Vernetzung Erfahrun VOoNn Krieg scheint nachhaltigere
einen eigenen Raum reformatorischer Ent- Wirkungen entfaltet haben Wie Todes
wicklung schaften. un! Holtz’ Beitrag fordert insbesondere ohn-

DIe Entstehung einer eigenen, konfessionell les die Ergebnisse und Thesen der übrigen
Konkurrenz Kursachsengepragten,

stehenden Identität ernestinischen TIhürin-
Autoren heraus. ewiflß ist die Kurpfalz/Pfalz
eın Sonderftfall bei der Entwicklung regionaler

gCnh nımmt dann Daniel ehrt in den Blick. Identität. och ist Von Region Region
Seine Beobachtungen beziehen sich freilich iImmer wieder Nau untersuchen, welche
schon auf die zweıte Hälfte des 16. Jahrhun- Faktoren neben konfessionellen Beachtung
derts. DIies trifit uch auf die Überlegungen verdienen. Der verdienstvolle Sammelband
Irene Dingels ZUTF Ausprägung regionaler und macht jedenfalls einmal mehr deutlich, da{ß
konfessioneller Identität 1m Furstentum An- Politik und Bekenntnis In der Frühen Neuzeiıt
halt V sich Reformationsgedenken und In 1: Zusammenhang betrachten sind,
die Memorila Urs' eorg 111 verbunden dies gilt zumal die Analyse frühneuzeitli-
haben. Volker Gummelt weist ahnliche Pro- her Identitäten.

In Pommern nach, eın Landes- Würzburg Frank Kleinehagenbrock
bewulSstsein TSt der Reformationsphase
entstanden sel, das schliefslich 1n der frühen
Reformationshistoriographie Niederschlag g - Stefan Ehrenpreis/Ute Lotz-Heumann/Olaf
funden habe Die Konsolidierung der kirch- Mörke/Luise Schorn-Schütte (Hg.) Wege
lichen Verhältnisse nach dem Augsburger der Neuzeit. Festschrift für Heıinz Schilling
Religionsfrieden War bei der Ausprägun e1l- 65 Geburtstag, Historische Forschun-
1 Identitäten für die VO  e} Andreas GÖö HGL 85, Berlin: Duncker-Humblot 2008, 656
untersuchten ostschwäbischen Reichsstädte Seiten, €, ISBN 3.4)728-172394-8
wichtig. Die Analyse der Entwicklung der
reformierten Identität Basels kann den- Für seinen akademischen Lehrer die best-
selben Kontext eingeordnet werden. schrift anlässlich dessen 65 Geburtstags he:

ven ode verdeutlicht hingegen nach sehr rausgeben dürfen, gehört wohl den
ausführlichen theoretischen Überlegungen vornehmsten Aufgaben eines Schülerkreises.
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DIies gilt uUuInNnso mehr, Wenn sich bei dem VON Krieg, Krankheit und Tod gekennzeichne-
Ehrenden einen international un:! weıt ten Zeitalter zwischen 1550 und 1660 Der
ber die eigenen Fachgrenzen hinaus — inzwischen emeritierte Lehrstuhlinhaber
mierten Gelehrten handelt wI1e 1€eS$ SallZ Reformationsgeschichte der University ofWIs-
hne Zweifel 1mM Falle des der Humboldt-
Universita kürzlich emeritierten Historikers

CONSIN, Robert Kingdon, kann aufgrund der
kritischen Neuausgabe der Registres du (ZON=

Heıinz Schilling der Fall 1st. seil de Geneve ıne völlig LIEUE Darstellun der
Heıinz Schilling hat miıt seinen hochinnova- olle der Wiedertäufer ZUT eit Calvins iın enf

tiıven un:! prazısen Studien die Frühneuzeit- vorlegen der zufolge s1ie mıit Calvin zumın-
forschung auf eine NeUeE Ebene gehoben. Seine dest 1n Fragen der Kirchenzucht überein-

timmten. Auf die ökumenischen Verwerfun-Forschungen z Konzept der Kon-
fessionalisierung der ZUr Sozialdisziplinie- gch und Annäherungen Zeitalter der
runNng der uch ZUrTr Geschichte VOIN Stadt Konfessionalisierung geht der polnische HI1s-
und urge: seıit dem Spätmittelalter bis toriker Janusz MaTek "Ihorn ın seinem
Z frühen 19. Jahrhundert der ZUr Sozial- Beitrag über Kardinal Hosius und Herzog
und Mentalitätsgeschichte des nordwesteuro- brecht VOIN Preufßfßen 1n, den ersten protes-
päischen Calvinismus können als epochal tantischen Landesherren, über den die Le-
bezeichnet werden. Gleiches gilt seine gende besagt, sel1l Ende se1nes Lebens
theoriebezogenen Ausführungen ZuUur Historio- doch wieder katholisch geworden.
graphie, ZUT politischen Theorie und den Dass die Konfessionalisierungstheseuch für
internationalen Beziehungen 1mM und das 17. Jahrhundert VO  - grofßer Relevanz ist,

Jahrhundert. legt Hans Hillerbrand (Chair of the Depart-
Dieser Gelehrte, der auf eın derart umfas- ment ofReligion at Duke University) seinen

sendes und ualitativ beeindruckendes (FEuvre Ausführungen Z christlichen Anti-Judais-
blicken da wird Recht mıiıt 11US$S dar. Dieses besonders düstere Kapitel der
Beiträgen VOIN Autoren aus kuropa und den Geschichte der Kirchen behandelt miıt ilfe
USA geehrt. ach einer kurzen Einleitung, in der Analyse VONN Konvertiten- und Proselyten-
der die Herausgeber 1ita und Werk Heinz Schriften SOWIeEe aufGrundlage der Rekonstruk-
Schillings nachzeichnen, gliedert sich der tion des antijudaistischen der philosemiti-
umfangreiche Band die wWwel Abschnitte schen Diskurses der theologischen und Jurist1-„Religion und Konfession“ und „Politik, aal schen Gelehrten des Jahrhunderts.
und internationales System”. Mit der Situation den Niederlanden

Der erste Themenkreis spannt ınen Bogen befassen sich die eitrage VOo  5 Willem Frijhoff
Von der Antike bis ZU) Ende des 20. Jahr- (Chair of the Research rogram Cultural
hunderts, wobei eın deutlicher Schwerpunkt Heritage and Cultural Dynamics of the Dutch
auf dem Zeitalter der Reformation lie War National Research Organization) und des
die Reformation überhaupt iıne EpDO C;, also Freiburger Historikers Johannes Arndt.
eın alt- un Wendepunkt der Geschichte? SO die versuchte Rekatholisierung In Türkisch-
fragt einführend der inzwischen verstorbene Ungarn geht der 2005 verstorbene Grün-
Heidelberger Reformationshistoriker Gottfried dungsdirektor des Historischen Seminars Bu-
Seeba{fß. eın emeritierter ın olle G, dapest, Istvan GyÖörgy Toth. Beispiel der
Bernd Moeller, diskutiert die Be eutung Missionsbischöfe ein. Besonders faszinierend
Bekenntnisse in der Frühen Neuzeit anhand ist der Beitrag VON W ilfried Nippel, dem
der Confessio Augustana un! der Confessio althistorischen Kollegen VO  — Heinz Schillin
Tetrapolitana. e1in Nachfolger Ihomas Kauf- der Humboldt-Universität, der die historio-
INann sich ın seinem konzisen und dicht aphischen V oraussetzungen VOIN einem der

den Quellen gearbeiteten Beitrag mıiıt dem be  Sredeutendsten britischen Historiker Edward
immer wieder strittigen Verhältnis VO  — alvin Gibbon für se1in fulminantes Werk „HMistoryun! Luther auseinander. Die Berliner Kirchen- of the Decline and Fall of Roman Empire‘historikerin Dorothea Wendebourg behandelt (1776-1788) und dessen Folgen für die
Martin Luthers frühe Ordinationen und wirft kanische Kirche diskutiert. Gibbon, der als
damit eın Licht uch auf die gängige Jugendlicher ZUI Katholizismus konvertierte
Ordinationspraxis der Kirchen. womıiıt weder hätte in England studieren

Dezidiert mıiıt der Konfessionalisierungs- noch eın Ööffentliches Amt übernehmen dürfen
und nach einer „Rosskur“ bei einemthese und ihrer Wirkung sich der in

Berkeley ehrende Historiker IThomas calvinistischen Pfarrer In Lausanne ZU) Pro-
Brady, Ir auseinander. Die der University testantısmus zurückkehrte, schrieb sich mıt
of Yizona tatıge Susan Karant-Nunn bringt seiner tatsächlichen der vermeintlichen These
eine Neue Dimension der Konftessionalisierung VO Beitrag des Christentums ZU) UntergangıIn das Gespräch, die Emotion, und skizziert die des Öömischen Reiches in das kollektive Ge-

dächtnis e1In.weibliche Religiosität ın dem „eisernen”,
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Der erste Themenkreis wird mıit den Be1l- Burkhardt, Universitäi Augsburg, SCHNAUCI g -
tragen der Mainzer Kirchenhistorikerin Irene die rage nach der Sprache, der im
Dingel ZUT1 Zusammenhang VOIl Lutherinter- 18. Jahrhundert Friedensverträge geschlossen

wurden.pretation und Nationalsozialismus, des fran-
zösischen Historikers Etienne Franco1s Der Mainzer Historiker Heinz Duchhardt
Bedeutung des konfessionellen Pluralismus betrachtet mıiıt seinen Ausführungen ZUT ntier-
für die deutsche Identität und Hartmut Kaelb- pretation (GJustav Adolfs I1 durch den Maiınzer
les, Lehrstuhl Sozialgeschichte der Lehrstuhlinhaber für Geschichte iklas Voi

(# einen zweifachen Sondertfall in dereuropäischen Wertewandel Ende des
20. Jahrhunderts abgerundet. Hervorzuheben Historiographie Schwedenkönig: Zum
ist der Beitrag Dingels, beleuchtet doch einen Walr Voigt römisch-katholisc ZUIN
einmal mehr die fatalen Folgen der Verstri- anderen handelte sich ein Drama, das
ckung VO:  - TIheologen bis hin aktiven teilweise In Versform abgefasst wurde. Blieb
Unterstützung den Nationalsozialismus, die poetische Geschichtsschreibung bei V oigt

eın Sonderfall, War s1ie bei Friedrich Schiller derderen ungenügende Aufarbeitung 1n der ach-
kriegszeit und die bleibende Aufgabe der Normalfall: Der berühmte Dramatiker War
kritischen Überprüfung der eigenen Ma{ßstäbe kurze Zeit Geschichtsprofessor in Jena, ehe
für alldiejenigen, die Geschichte schreiben. sich wieder ganz der Literatur widmete. eiNe

er zweıte Abschnitt, der sich muıt den Ausführungen ZUT Historiographie rekonst-
Konsequenzen des Schillingschen (Euvres für rulert der Jenaer Historiker eorg Schmidt
eine erneuerte Politikgeschichte befasst, hebt dem hier anzuzeigenden Band.

mıiıt erlegungen Historiographie Mıt Hessen, einem der mächtigsten J er:
einem nicht, 1U kurze eit be- rıtorien in der Frühen Neuzeit, befassen sich
stehenden aat, nämlich den Niederlanden. die eitrage Von Helmut Berding, Universitä:
Paradigmatisch kann W ım Blockmans (Uni- Gießen, über den Gelehrten un: Publizisten
versiıtat Leiden) aufzeigen, wI1e fokussiert ugus Friedrich Wilhelm (‚ rome In Giefßen
Blick auf die Geschichte der Jetz' bestehenden un:! VO  e Gerhard Menk, Hessisches Staats-
Nationalstaaten und zudem gene1gt 1st; archiv Marburg, der In seinem Beitrag die
ihnen überzeitliche Entitäten erblicken. Hochschul- und Wissenslandschaft zwischen
Der andere ;piırıtus rectior der Konfessionalisie- Maın und W eser rekonstruiert. Von dieser

sthese, Wolfgang Reinhard (Max-Weber- Bildungs- und niversitätslandschaft können
KoOo C für kultur- und sozialwissenschaftliche heutige Wissenschaftsminister und Wissen-
Studien in Erfurt), hat sich Schilling auf die schaftler traumen Nn
Suche nach Stadtrepublikanismus Kirchen- Abgeschlossen wird der Band mıt wel

gemacht mıt, wWwI1e erwarten, beacht- Beıtragen, die das Ihema „Essen und
lichem Erfol Begriffsgeschichtlich hochinte- TIrinken“ kreisen, und damit verdeutlichen,
ressant ist dı dass einer die intellektuellen Gelüste be-Belitrag VO  - (G‚ünter Vogler,
Emeritus der ZUr rage, ob die friedigenden Festschrift uch immer eın eib-
Reformation als frühneuzeitliche Revolution liches Wohl versprechendes Fest gehört der

kennzeichnen sEel1. Dem Phänomen des Generaldirektor des Deutschen Historischen
Neologismus „Patriot  b und der Geschichte Museums, Hans Ottomeyer, skizziert die

der Rotterdamer Historiker Robert VOI rie-
der als solche bezeichneten Personen geht Bedeutung der Tafel 1Im Kontext VO  3 Ritualen

und Zeremonien als wichtigsten Formen NONMN-

deburg nach verbaler Kommunikation, der britische 1STO-
Einen zeitlich weıten Bogen über knapp drei riker eifer Clark (Universität Helsinki) be-

Jahrhunderte spannt William onter (North- richtet über die Funktion des „Popular Drin-
estern University) seiner Darstellung der king House“ für den Diskurs ZUT sozialen
Bedeutung dynastischer Eheverbindungen Disziplinierung 1im und Jahrhundert.das politische UÜberleben anhand des Beispiels Als AaZl dieses sehr kursorischen Über-
Lothringen. Ge raphisch weıt gefasst ist der blicks WIe sollten über 600 Seiten uch
Beitrag Holger 95 Gräfs, Philipps-Universität ANSCINCSSCH zusammengefasst und gewürdigt
Marburg, der sich mıt dem 38r Zusammen- werden lässt sich festhalten, dass den
hang VOIN Professionalisierung und Konfessio- Herausgebern gelungen Ist, das faszinierende
nalisierung des „diplomatischen Korps  ‚A und Forschungen ın zahlreichen Disziplinen,
1600 befasst. Den SANZECI christlichen rd- Epochen und Ländern stimulierende Werk
kreis“ hatte die AaNONYIN verfasste Schrift Heinz Schillings der Bandbreite un! FExzel-
„Repraesentatio pPaCls generalis” Von 1607 als lenz der CWONNECNECNH Beiträge angeMeESSCH
Adressaten 1m Blick, der Uwe Sibeth (Kom- widerzuspiegeln. Eın sorgfältiges Lektorat
1SS10N für geschichtliche Landeskunde hätte allerdings diesen Perlen gegonnt werden
Baden-Württemberg) ınen Aufsatz widmet. sollen, damit Rechtschreibfehler nicht den
Um den Frieden geht uch bei Johannes Glanz der gaNnzen ette hätten trüben mussen.

ZKG 121 Band 0-2
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SO erfreut ‚Wal ein Personen- un!: Ortsregister Erfolg gestellt. S1e legen ınen sehr gut geglie-
das Herz der Leserschaft, eın Autorenver- derten Band VOT, Was das Defzit des Fehlens
zeichnis der Sar ine inhaltliche Einleitung 1nes abschließenden Personen- und OUrtregis-

die Beitrage sucht INan hingegen vergebens. ters TwWwas kompensiert. Einleitend werden der
och dies sind selbstverständlich ur kleine Fürstbischof und se1ın Bistum als Territorium
Trübungen der vorgelegten glänzenden inter- unter seiner weltlichen und geistlichen en  o
disziplinären, internationalen un! thematisch vorgestellt S 1625 Das zweıte Hauptkapitel
in die geographische un! zeitliche eıte und mıt knapp 1L00 Seiten 1st der „VorbereitungTiefe reichenden Festschrift. und Durchführung der Visitation“ gewidmet.

Erfurt Rajah Scheepers Dazu wird SCHAUCI festgestellt: „Die
Visitation VO  a} SE War Sanz das
Werk Dietrich Adolfs. Er gab den Ansto(ß,

Bernhard Fluck: „Ein ıld Vom Antlitz seiner formulierte ihre Ziele, ordnete sS1ie un! führte
Herde“. IDG Lage der Pfarreien 1sStum sS1e uch wenige Pfarreien dUSSCHOMME:Paderborn nach den Protokollen der V1sı- alleine durch. EtZ| ber gng nicht mehr
tatıon Diedrich Adolfs Von der Recke die Sicherung des reinen Glaubens, seine
S Aus dem Nachlass herausge- Visitation War VO  e} der Not des Dreifsigjährigengeben und mıit zusätzlichen Anhängen jeges diktiert.“ (S:28f) Dabei kreisten die
rweiıtert VOIl Roman ensing, Reinhard Reformziele Diedrich Adolfs „ U1n die beiden
Müler und Hermann-Josef Schmalor. Fest- Pole NEUE Priester und NeUE Kirchen“ S 30)
gabe für Prof. r arl Hengst ZUT Voll- DIie In deutscher Übersetzung und der chro-
endung des Lebensjahres (Veröffent- nologischen Reihen der Durchführun der
lichungen ZUr Geschichte der mitteldeut- Viısıtation VO unı 1654 Busdorf) bis
schen Kirchenprovinz 21; Studien und Z 1. November 1656 (Bredenborn) 1m
Quellen westfälischen Geschichte 65), ersten Hauptteil über „die Vorbereitung und
Paderborn: Bonifatius 2009, 152 Seiten, Durchführung der Visitation“ vorgelegten 91
ISBN 978-3-89710-453-72 Ortsberichte VOIN 8”/ Dbzw. 89 Pfarreien be-

richten Von 19 verschiedenen Bruder-
ach dem bis In die achtziger ahre des schaften, 16 Hospitälern un: Pfarrschulen.
Jahrhunderts andauernden (letzten) Boom Angeschlossen ist die Aufteilung dieser Pfar-

der „Visitationsforschung” (vgl. Zeeden/Lang reien auf die sechs Archidiakonate S DE
1984 un:! zuletzt In der (2003) 121)

151-163) stellt sich unter den veränderten DiIie anschliefßende systematische Auswer-
Wissenschaftsbedingungen des P Jahrhun- tun (S. 122-242) behandelt die klassischen
derts die rage, Wer hat noch die ompetenzen TIhemenfelder der Pfarrkirchen, des Pfarrkle-
und Kapazitäten für die zeıt- und kosten- mıt dem Schwerpunkt der Stelleneinkünfte
aufwändige Edition „alter“ Visitationsproto- (S 149— 199) un! die Pfarreien Von „Konflikten
kolle? un:! Solidarität 1mM Allta Cch

L  fn rberichte“. Hierfür
bis ZUr rage der

Diese Forschungsproblematik wird uch „Glaubwürdigkeit der
erkennbar in der Geschichte dieser vorliegen- spricht Unterschied ZU „allgemein be.
den Edition. ach dem Tod des Bearbeiters hau Sittenverfall“ zunächst die groiseBernhard Fluck Jahre 1977, VO:  —; dem E elligkeit aller Pfarrberichte, die bei einem
vielleicht uch eines Biogramms und Bildes srofßen Personenkreis niemals zustande
bedurft hätte, kam das och nicht druckfertige gekommen ware, WenNnn INan tatsächlich den
Manuskript über Prof. Dr. Klemens Honsel- Versuch unternommen hätte, grofße Mängel
INan +1991) seinen 1U}  — geehrten Nach- vertuschen“ (S.235) Die Auswertung der
tolger Prof. Dr arl Hengst. Die enutzung Vısıtationen erstreckt sich VO Vorgehendes Fluckschen Manuskriptes durch den „besessene” Personen über die Neuein-
Band der Geschichte des Erzbistums Pader- richtung Von Stellen bis VorschlägenOrn Brand Hengst, 2007 „Religiösen Brauchtum“. Überschattet wurden
Kluetin » In dieser Zeitschrift 120 (2009) die Reformen des Fürstbischofs jedoch VO

386—-389) und die Studie über „Herrschafts- „Synodenstreit” mıt dem Domkapitel (S DE
stil und Glaubenspraxis” Menne 246
wuchs das Desiderat, dieses Manuskript, das Im ersten Anhang wurden VO Bearbeiter
die Protokolle der Viısitation des Paderborner
Fürstbischofs Diedrich dolf VOINN der Recke

elf ortspezifische Tabellen mıt Erläuterungen
zusammengestellt. S1ie enthalten VO  5 den

(1601-1661) „zusammenfasst und auswertet”, Altarweihen (5.) über die Reliquien (Z) bis
in überarbeiteter orm edieren. den Löhnen und Preisen die ermittel-

Dieser Herausforderung haben sich die drei ten Einzelaussagen. Im zweıten Anhang der
Herausgeber mıt ihren verschiedenen Fach- Herausgeber werden nur) in Latein die An-

Ompetenzen „synergetisch ” und mıt gutem kündigung der Visitation VO 28. April 1654
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und die „Relatio Episcopalis” des Bischofs VO der Philosophie, der Systemtheorie und den
1. November 1655 über den Zustand des atur- und Humanwissenschaften verwendet

hierfür den In der Theologie bislang kaumBistums Paderborn den Heiligen Öt  S
NEeUu abgedruckt. gebräuchlichen, ber VOIN Welker schon seit

Abgerundet wird die Edition VO  — einem 1992 eingesetzten Begriff der Emergenz.
guten Glossar, das 7B die „Pulsanten er zweiıte Beıtrag Hamms wendet sich der
Läutejungen) und den Ausdruck der „Lemp- VOIN ihm ebenfalls schon mehrfach erorterten
lierer“ Kirchenvorstand) erklärt. Das rage nach „‚Einheit“ und „Vielfalt” der

Reformation und diskutiert ausgehendfangreiche und fundierte Quellen- und ILıte-
raturverzeichnis umfasst sowohl die VOIN Fluck VOIN Luthers Thesen das „Freiheitspotential”
zusam.mengetragene ] ıteratur als uch die der Reformation. Anders als manche anderen
seitdem erschienene, ecUeEeIC und VOI den Reformationshistoriker, insbesondere die Ver-
Herausgebern erganzte, jedoch noch nicht treter einer Spätdatierung des reformatori-

schen Umbruchs, sieht Hamm Nes für diedigitale Veröftfentlichungen ZU Thema.
Reformation Wesentliche schon 1n den TIhesenFuür die Orts- und bistumsgeschichtliche

Auswertung 1L11USS der Benutzer FEinzelfall angelegt. Erneut und mehrfach betont uch
einem Dutzend verschiedener Stellen der 1n diesem Beitrag den mıiıt der Reformation

Edition die ine Pfarrei betreffenden Informa- verbundenen „Quantensprung” 53) Das
tionen zusammensuchen. Miıt insgesamt 1249 „Freiheitspotential” der Reformation wird als

„Freiheit VOIN Schuld un Strafe  o6 46) VONFufißnoten und zahlreichen Erläuterungen sind
alle eile der Edition gut dokumentiert und die „genugtuenden und verdienstvollen Wer-
beiden farbigen en 1n den Innenumschlä- kein|] 48) „Fegefeuer und P [ Ablass“

laden ZUT okalen Verifizierung der g. 49) als „Freiheit VO  - kirchlicher Hierarchie“
denen An ben ein. Sowohl als Fundgrube 54) SOWIE VON Juteln| Werkeln| P als

Heilsvorsorge” 156 konkretisiert.für die west alische Regionalgeschichte un
Baustein der westfälischen Visitationsfor- DIie vIier reformatorischen Exklusivpartikel
schung als uch als lun 1Nes Modell einer thematisiert Michael Welker In seinem Beitrag
„posthumen Edition‘ VGL ijent der Band Re- „Die Botschaft der Reformation heute“ und
zeption und Anerkennung in der deutschen zeichnet Grundlinien heutiger evangelisch-
Visitationsforschung und der weılteren theologischer Identität iIm aktuellen Öökumeni-
neuzeitlichen wissenschaftlichen Fachwelt. schen Diskurs.

öln Reimund Haas Das „sola scriptura” oreift Welker ın seinem
zweıten Beitrag erneut auf un erortert dlie
Autorität der Bibel in pluralistischen Um C-

Hamm, Berndt, Michael Welker: Die Reforma- bungen” 91) Energisch ordert die Iheo ()-

H10N. Potentiale der Freiheit, Tuüubin ©‘ glie einem Ernstnehmen der Bibel auf, deren
Mohr Siebeck, 2008, VI; 133 87 geb., ISBN „historische/[s| Gewicht“ 96) „existentiellen
078_-3.-16- 49782-7/ Reichtum“ (98), „kulturelle[s|” 99) und ka

nonisches Gewicht“ herausarbeitet
Der Erlanger Kirchenhistoriker und der un als 1n ihrem theologischen Gewicht

begründet” ansieht. Mahnend gibtHeidelberger Systematiker werfen gemelnsam,
den Vertretern einer „kulturwissenschaftli-ber in jeweils wel C1 enständigen und früher

noch nicht veröfftfen ichten Beiträgen einen cheln! un kulturgeschichtliche|n| Orientie-
Blick auf die Geschichte un die „‚Zukunfts- FU} In der systematischen Theologie” uınter
potentiale” (hintere Umschla seite) der Refor- seinen Kollegen bedenken, dass sS1e „UNSC-
matıon. Das anregende Buc eignet sich für wollt, ber MAaSssSıv dem religiösen Bildungs-

verfall zuarbeiten“, indem Ss1e „die inhaltlichePfarrer un! Religionslehrer und alle histori-
sche und theologisch Interessierten und stellt Bindung die biblischen Überlieferungen
ıne gute Einstimmung auf das Luther-Jubi- systematisch vernachlässigen”
läum 2017 dar. Den Leser freut C5, einen Kirchenhistoriker

nter dem Titel „Die Emergenz der Refor- hören, der Geschichte theologisch akzen-
mation“ wendet sich Berndt Hamm in Diskus- ulert, und einen Systematiker, der DA Sache
S1I0ON mıt Volker Leppin der VO  — ihm schon oft

ist das Buch für einen breiteren Leserkreis undspricht un Position bezieht. Gerade dadurch
diskutierten rage Z Was die Reformation mıit
dem Mittelalter verbindet un:! Was s1ie von als Vorbereitung auf 2017 geeignet. Der
diesem unterscheidet. Er sieht die Kontinuitä- Kirchenhistoriker hätte den Systematiker ler-
ten, betont ber die „Sprun - (4 öfter) und dings darauf aufmerksam machen können,

dass Luthers berühmte Wormser ede mıiıt
der Reformation. Im Anschluss eCUeTe
den „systemsprengende[n CC 24) Charakter

einem schlichten und gerade dadurch ein-
Erklärungsmodelle für „grundsätzliche Verän- drücklichem un! überzeugendem „Gott helf
derungen komplexen Systemen“ 16) aus MIr. Amen  «“ schloss un das VOI ihm pointiert,
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gleich Begınn seines ersten eitrags zitierte Apokalyptik als Deutungs- und Bewältigungs-
„Flier stehe ich. Ich kann nicht anders” 67) muster des erfahrenen Schmalkaldischen Krlie-
sich erst spater ın die UÜberlieferung einge- SCS und der Belagerung der Stadt Magdeburg
schlichen hat Und miıt dem Kirchenhistoriker auseinandersetzten. Eın eigenes Forschungs-
ware das Gespräch darüber aufzunehmen, ob projekt ZU TIhema „Erzwungenes un! selbst-
der „Innovationscharakter” der Reformation gewähltes die Kultivierung des Fxulan-
wirklich „systemsprengend|...]  A Wal, wI1e entums und seine Auswirkungen auf Theolo-

darstellt 8), und ob das „Zerbrechen der ul und Gesellschaft“ ist neuerdings NSUTU|
Kircheneinheit“ (9) wirklich den theologi- für Europäische Geschichte in Maınz aNngeC-
schen Positionen begründet Jag Hier spricht siedelt.
und urteilt der Historiker als Theologe und Im Kontext dieser vielen thematisch CNS
Protestant und verlässt die Ebene der konse- miteinander verwandten Veröffentlichungen

steht auch die Dissertation der Gothaerq historischen Sichtweise. Der Erfolg der
Reformation, der Ja 1Ur eın Teilerfolg Wal, lässt Historikerin Anja Kürbis (geb. Moritz), die
sich uch pragmatisch-geschichtlich erklären. Frankfurter Lehrstuhl Schorn-Schütte ein-

[)as kleine Buch ist mıit einem Personen- gereicht wurde. In einem einleitenden und
und Sachregister ausgestattet und sehr SOT$S- sechs thematischen Kapiteln möchte die Un-

tersuchung zeigen, „wıe die endzeitliche Deu-fältig gestaltet.
Osnabrück Martın Jung tun des Interimsgeschehens” die „Wahrneh-

MUnNg |der Magdeburger Theologen] pragte
und welche Folgen 1es für ihre Auseinander-

ÄnJa OTILtz: nterım un Apokalypse. DIie setzung mıt der kaiserlichen und kursächsi-
religiösen Vereinheitlichungsversuche Karls schen Religionspolitik hatte'  ‚ (4) bevor dann in

1ım Spiegel der magdeburgischen Publi- einem abschliefßßenden achten Kapitel eın A7Z1
SCZOBCH wird. Das Verhältnis VonNn geistlicherzistik Tübingen 2009 (Spät-
und weltlicher Macht steht Iso im Zentrummittelalter, Humanısmus, Reformation 47),

geb., 345 Ö ISBN 978-3-16-150109-8 der Arbeit: „Gerade die Apokalyptik ' War
azu geeignet, den Bereich des Politischen In

Sowohl die historischen Wissenschaften als den Sinnstrukturen des Religiösen begrei-
uch die Kirchengeschichte haben sich beson- fen, hne da{fß dies einer ermengung
ers 1im Verlauf der etzten Dekade durch führte. DIie endzeitliche Deutung, die

Hypothese, band das Religiöse CN dasQuelleneditionen und ıne Nn Reihe VOIl

Forschungsarbeiten dem Augsburger Reichs- Politische, sensibilisierte die Zeitgenossen ber
ag VON 547/48 und dem dort erlassenen ich für die strikte Trennung beider
Religionsgesetz, dem sogenannten Augsburger Sp aren, welche negatıvo in der Figur des
Interiım, zugewandt. /7u nNeNNenN sind hier VOT Antichristen ihren Ausdruck fand.“ (7) Das
allem die Edition der Reichstagsakten 547/48 eigentliche Ihema ist zeitlich begrenzt auf den
durch Ursula Machoczek 1mM 2006 und Zeitraum VO: Frühsommer 1548 bis ZUIN

Ende der Magdeburger Belagerung iınter
Herzo un Kurfürsten orıtz Von Sachsen
die Edition der politischen Korrespondenz des

1551; In dem die Magdeburger Exules 1n der
(1978—-1996) Der Band ZU Ihema ‚Reaktio- akuten Bedrohungssituation der Belagerung
nen auf das Augsburger Interim“ der Editions- der Stadt ihr apokalyptisches Konzept ent-
reihe Controversia et Confessio wurde 2010 warten. Als Arbeitsdefinition bietet ıne
gedruckt, also nach der Drucklegun der hier Definition der Apokalyptik als „Deutungs-

besprechenden Arbeit. Im 25 2005 muster Uun! z Komplex VOIN Vorstellungen,
der ınter Rekurs auf bzw. Verarbeitung VO:  .erschien der Aufsatzband „Das nterim“ (hg.

Schorn-Schütte), der sich VOT allem den jüdisch-christlicher Überlieferung ıne als
Reaktionen auf das nterım 1M Alten Reich, chaotisch bzw. bedrohlich wahrgenommene
ber uch europäischen Umfeld zuwandte. Umwelt innerhalb einer teleolo ischen (Ge-
Den kursächsischen Reaktionen auf das Inte- schichtsauffassung als heilsgeschic tliche End-
rım in der Leipziger Landtagsvorlage wandte eıt reinterpretiert und potentiell mıiıt konso-
sich der 2006 erschienene Band „Politik und latorischer und paränetischer Intention ZU
Bekenntnis“ konfessionellen Handeln motiviert.“ (24) Die
Zur ematikhäer Dingel/Wartenberg)

„Herrgotts Kanzlei“ Mag- CNLC Verknüpfung Von okalyptik und Krise
deburg 1mM Speziellen erschienen 2002 und wird problematisiert, darauf hin-
2003 gleich wel Monographien kirchenge- welst, dass subjektive Krisen nicht immer
schichtlicher Provenıljenz (Rein, Ihe Chancery identisch sein mussen mıt durch den 1STO-
of God:; Kaufmann, Das Ende der Reforma- riker rekonstruierten, und eine strikte TIren-
tion), die sich ebenso w1e die Studie des NUunNng zwischen Ursache und Wirkung, ZWI1-

schen Realität und Deutung nicht immerKirchengeschichtlers Leppin „Antichrist und
Jüngster Tag  Ba uch mit dem Phänomen der gegeben ist. Es erscheint daher plausibel, dass
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den Begriff „Krise” durch „Krisenbewusst- spielsweise orıtz VO  . Sachsen, der sich
sein  . Yrsetzt sehen möchte. den rieg seline Konfessionsgenossen die

Das zweıte Kapitel wendet sich der Quellen- sächsische Kurwürde zusichern jef1ß Aus der
inofhziellen Korrespondenz Karls gehtJage und den Magdeburger teuren Da

durch die Zerstörungen 1mM Laufe der Jahrhun- indes hervor, dass die Religionsfrage das
derte (vor allem 1631 und in Magdeburg auptmovens den Schmalkaldischen Krieg

gut WI1e kein handschriftliches Material WAar. Evangelische Druckschriften, die während
erhalten geblieben 1St, sind die ca. 80 1mM des Krieges erschienen, deuteten naturgemäfßs
Untersuchungszeitraum erschienenen Flug- den Krieg als Religionskrieg die Augs-
schriften, die Magdeburg den AUS$s- burger Konfessionsverwandten, appellierten
drücklichen Befehl des alsers das also die Bündnispflicht des Schmalkaldi-
nterım in den ruck gingen, die Quellenbasis schen Bundes.
für die Untersuchung. Kurze Blogramme der Miıt dem fünften Kapitel ihrer Untersu-
Magdeburger Exules Frasmus Alber, Nikolaus chung wendet sich dem Augsburger
VOIN Amsdorf, Matthias Flacius Ilyricus und nterım, also dem VO:  a dem siegreichen Kaiser
Nikolaus allus beenden das zweiıte Kapitel. den evangelischen Ständen aufoktro ierten
Das dritte Kapitel wendet sich der Vor C- Religionsgesetz Z das In den katho ischen
schichte des Augsburger Interims Gebieten keine Gültigkeit erlangte und den
Reichsreligionsgesprächen Augsburg Evan elischen wel Uptionen iefß Entweder

Hagenau, Worms und Regensburg eNTSC ied 111all sich ZUrTr Rückkehr ZUT rOM-
schen Kirche der 11a nahm eine Reformie-(1540/41) und Regensburg (1546) zeıgt,

wIe die Ausgleichsverhandlungen iner FUn des Kirchenwesens VOIL;, die bis ZUrTr
zunehmenden Entfremdung und Konfessio- endgültigen Entscheidung des Konzils alle
nalisierung der beiden Seiten führten. Reformen mıit Ausnahme des Laienkelches
Kailiser arl mıiıt den Religionsgesprächen Unı der Priesterehe wieder rückgängig machen
zunächst konsensorientierte Versuche, das sollte. In seinen ekklesiologischen Artikeln

erhob das Interım reilich die Konzilsbe-Religionsproblem lösen, gewählt, ohl
auch, weil die militärische Unterstützung schlüsse In einen göttlichen Rang un gab
der evangelischen Stände die Türken damit dem evangelischen Sola-scriptura-Prin-
brauchte, wurde nach deren Scheitern und ZIp den Abschied. In den Lehrartikeln wurde
dem Frieden VOIN repPY, den arl L  D mıit mıt der sogenannten duplex iustificatio der
dem französischen OÖn1g Franz schloss, eın Liebe ıne Mitwirkung der Rechtfertigung
militärisches Vorgehen des alsers P Klä- zugesprochen, die jeden evangelischen Ansatz
runNng der Religionsfrage immer wahrscheinli- VOIN herein zunichte machte. „Zusam-
her. Dem folgenden Schmalkaldischen rieg menfassend äfst sich das Interim als ıne
(1546/47) ist das vierte Kapitel gewidmet Religionsformel beschreiben, deren dogmati-

sche Aussa in den entscheidenden FragenUrsprünglich hatte der Kaiser geplant, nach beinem erfolgreichen rieg die CVANHC- der altgläu igen Glaubenslehre zuzuordnen
ischen Stände auf einem Konzil die Religions- sind, die ber doch, 1m Bemühen eine
frage eın alle klären. Da aps Paul Akzeptanz seitens der Protestanten, Aspekte
1EL ber bereits 1m Jahre 1545 das Konzil der reformatorischen Lehre inte leren
beginnen liefß eine Reaktion auf die eige- suchte.“ Der Versuch des Augs
LUNS Karls V‚ dem päpstlichen Neffen Perluigi Interıms, die Ergebnisse der Religionsgesprä-
Farnese die Belehnung mit den Herzogtumern che partiell integrieren, markierte gerade
Parma und Pıazenca bestätigen Wal dieser deren Ende.
Plan gescheitert. DiIie Evangelischen ehnten die Die rage nach der territorialen msetzung
Beschickung des Trienter Konzils ab und des Reichsgesetzes War fast durchweg gekop-
beharrten auf der Forderun nach einem pelt die rage nach der physischen Prasenz
Nationalkonzil. Paul 111 vVer ute arl der kaiserlichen Truppen. SO führten viele
uch die Interpretation des Konzils als Konzil süuddeutsche Territorien das nterim in ihrem
auf Reichsboden, indem nach Bologna Gebiet 1n, während die wendischen Hanse-
verlegte. Der Kalser War azu9 städte Lübeck, Hamburg und Lüneburg die
den Krieg hne Konzilsoptionen sStarten msetzung ablehnten. Die vorherrschende

Reaktion auf das Interım bestand indesund die Religionsfrage vertagen. Am Juli
Taktieren und Hinhalten. Im albertinischen1546 verhängte die Reichsacht über die

Hauptleute des Schmalkaldischen Bundes, Sachsen vertraten die Iheologen die Posıtion,
Philipp Von Hessen und Kurfürst Johann in liturgischen Fragen dem Reichsgesetz ent-
Friedrich VOIN Sachsen, je1ß 1n der Achter- enkommen können, da solche als
klärung ber jede Erwähnung der Religions- iaphora, als Mitteldinge werten selen,

die VO:  e} ott weder eboten noch verbotenfrage AU!  R Dies ermöglichte ihm die (jewin-
selen. In der Lehre in blieb INan 1M uenNUung evangelischer Bundesgenossen WIeEe bei-
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Kurfürstentum Sachsen kompromisslos beim Anbeten vorgesetzt wird. In dieser Situation
reformatorischen Kurs. { Die Heinrichsagende, kann keine Kompromisse geben. er kur-
die seıit 1539 1m albertinischen Sachsen galt, saächsische ersuch, durch Urilentierung
War überdies csehr konservativ und enthielt den politischen Realitäten einer Lösung
och viele altgläubige Stücke wWwIe beispielsweise gelangen, wird als Verrat der reformatori-
das Tragen des Chorrocks. Schon aus diesem schen Lehre gedeutet. DIie Wittenberger Theo-
Grunde schien eın Entgegenkommen möglich logen werden als die falschen Propheten AUsS

se1n. Zusammenfassend stellt fest, dass der synoptischen Apokalypse identifziert. DIie
das Interım als Reichsgesetz gescheitert se1 und Publikation der Leipziger Landtagsvorlage als
einen Konfessionalisierungsschub den 'Vall- „Leipziger Interim“ durch Flacius setzte die

kursächsischen Bemühungen ım Grundegelischen Gebieten hervorgerufen habe
Eine sehr gute UÜbersicht über die Stadtge- gleich mıit dem Augsburger nterım. „Miıt der

schichte Magdeburgs eröffnet das sechste These, durch das ‚Leipziger nterim: werde das
Kapitel, gefolgt VOIN einem UÜberblick über ‚Augsburger nterim: eingeführt, wurde der
die Reichsacht und den Magdeburger Kampf funktionale Zusammenhang zwischen beiden

Texten hergestellt.” {Die Auseinander-das Augsburger nterim. Als Herbst
1545 der alte Landesherr Bischof Albrecht VOonNn setzungen zwischen den Magdeburger und den
Maınz starb, schuf der Magdeburger Kat sächsischen Theologen spitzte sich auf die
Fakten, verwles den altgläubigen Klerus der Frage A wIe das reformatorische Erbe
Stadt und verweigerte dem Nachfolger Al- verstehen se1 und erhalten bzw. verraten
brechts, Markgraf Johann Albrecht VO  e Bran- werde. Zur Klärung dieser rage gab wel

einander ausschliefßßende Antworten: „Wäh-denburg-Ansbach, die Huldigung. Als sich der
Magdeburger Kat der VO Kalser geforderten rend Iso die sächsischen Theologen ihre
Unterwerftung unter den Landesherrn Kirche reiten suchten, indem s1e die
verweigerte, verhängte der Kalser Juli Mitteldinge streng VON den Glaubensgrundsät-
154 / die Reichsacht über die Stadt, die damit Z rennten, beschritten die Magdeburger
uch ihre Lebensgrundlage, das Stapelrecht, Exules den entgegengesetzten Weg: Sie banden
verlor. Auf dem Reichstag 1n Augsburg for- die Mitteldinge CHNS die Lehre, da{ißs s1e
derte der Kaiser 1mM Sommer 1550 die Exeku- jegliche Indifterenz verloren un ZUMM
tion der Reichsacht durch orıtz VOon Sachsen. wichtigen Bestandteil, ZU) Ausdruck des
Der Rat der Stadt Magdeburg rechtfertigte Glaubens wurden.  * Während dieser
seine ablehnende Haltung während der Bela- Auseinandersetzung warf Flacius den Ka

sachsen uch VOlL, dass s1e eistliches undSCIUNS damit, dass der Kalser mıiıt dem nterım
In den geistlichen Bereich hineinregiere. Hier weltliches Regiment Gottes N1C t mehr konse-
gelte CD, Gott mehr gehorchen als den voneinander schieden, sondern mıt ihrer
Menschen. ber eın Jahr lang hielt Magdeburg Billigung, dass die Obrigkeit iın die innersten
der Belagerung stand. Am . November 1551 Bereiche der Lehre hineinregiere, 1mM Grunde
unterzeichneten die Abgeordneten Magde- beide miteinander vermischten. emgegen-
burgs den Vergleich, der die Belagerung be: über gab für die Magdeburger eın legitimes
endete. Während dieser Belagerungszeit beka- Widerstandsrecht die Obrigkeit, WEellll
INeEeN die Magdeburger Drucke einen immer sS1e Gesetze erliefß, die es Wort
apokalyptischeren Ton. Magdeburg insSze- gerichtet
nierte sich als etztes, VO:  — allen verlassenes |DITS Studie stellt der Vielzahl der

eingangs genannten Veröffentlichungenstandhaftes Häuflein VOIN Märtyrern, das den
Angriffen der feindlichen UÜbermacht trotzt Ihema einen wichtigen Beitrag PE Erfor-
und die Christenheit VOTr der Tyrannei des schung Magdeburgs als „Herrgotts Kanzlei“
Antichristen bewahrt. und damit uch für die sich die Debatten

Damit ber ist zumindest für die Magde- das Augsburger nterım anschliefßßenden
burger Theologen die Apokalypse Realität theologischen Streitkreise innerhalb der Wiıt-
geworden. OM hat ihr eigentliches tenberger Reformation dar. Mit einer profun-
Ihema erreicht, das 1m siebten Abschnitt den theologischen Sachkenntnis vermag VE
verhandelt wird. Für die noch Junge Kirche auf der Oöhe der tuellen Diskussions-
der Wittenberger Reformation stellte das lage uch der Kirchen- und Theologiege-
Augsburger nterim ıne existentielle Gefähr- schichte, die historische Einbettung der theo-

logischen Streitigkeiten VOT Augen führen.dung dar. Die Magdeburger FExules boten eine
Interpretation der Situation d} die Orientie- FEine gewisse Diskrepanz besteht freilich ZW1-
un un! alt versprach. Das Interım wird schen der 1mM Titel und uch der Einleitung
VOnNn ihnen als eın Versuch des VO  > Luther enannten Zeitphase 1548 bis Ea 1/52 und der
geoffenbarten Antichrist, des Papstes, gedeutet, 1(N:  N Hinführung VO Augsburger Reichstag
die Kirche (Gottes zerstoren. Das nterım 1530 über den Schmalkaldischen rieg (1546/

47) und das Interım (1548), die XM vornımmt.wird einem Abgott, der den Christen ZUIN
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och ist diese Verlängerung nach Selbstmordrate zeıgen, da{fß die frühneuzeit-
inhaltlich begründet und VELINAS auf keine liche Geschichte iner erweıterten kulturwis-
W eise den insgesamt höchst erfreulichen Ein- senschaftlichen Erforschung bedarf. Der Be1l-
druck vermindern, den die Lektüre dieses trag VOIN Palmer Wandel 37 Ranke
Buches bereitet un! der durch eın gutes mMeets Gadamer: The uestion of Agency In the
Lektorat und eın dreifaches Register (Perso- Reformation) hinterfragt hergebrachte refor-
NCI), Orte und Sachen) noch verstärkt wird. mationsgeschichtliche Erzählmuster un ent-

Maiınz Johannes Hund wickelt Marburger Religionsgespräch
exemplifizierte Grundsätze geschichtlichen Er-
zählens, die die Sprachlichkeit und Individua-

Christopher Ocker, Michael Printy, eler Sta- lität VOI Geschichte ANSCINESSCH berücksich-
renko, eter Wallace edd.) Politics and igen sollen. HarringtonSrHistorians
Reformations: Hıstories and Reformations. Without Borders? L ’Histoire TOLSEE and EarlyEssays Honour of Ihomas Brady, I£:; Modern Social History) zeigt Beispiel der
Leiden und Boston Briüll 2007, SMRT 427
ISBN 978-90-04- 16172-6

Kindesvernachlässigung, WIe ine Bradys Hn
pulse aufnehmende Sozialgeschichte VO  e} der
Problematisierung gangıiger historio raphi-Beginn des ersten Bandes der dem scher Vergleichskategorien und VO  . Be-

der University of California Berkeley leh- rücksichtigung der Komplexität VON Bezie-
renden Reformationshistoriker Ihomas hungsgeflechten profitieren kann Einen Be-

widmeten Festschrift steht die Zusammen-
Brady anläfslich selnes Geburtstags g- richt über die CUGTE Forschung ZUT Inquisi-

tion In Italien seıit dem Jahrhundert le
stellung VON Bradys bis 2007 erschienenen Jacobson Schutte (9 7 Recent Studies oftheSchriften (XV-xxi). auf die zwel eiträge Von Roman Inquisition) VOI, in dem die ErgebnisseGreyerz (1-10: Tembpests an Uurme In der In den etzten Jahren vorgelegten primärReformation Studies: OMEe Scholarly an institutionengeschichtlich orlentierten Quel-
Personal Observations) und Blickle 1=-1 leneditionen und Forschungsbeiträge Zur
The Reformation In Post-War Historiography: pa stlichen Inquisitionsbehörde ZUSaINnmneN-
An American Contribution) folgen, die Bradys alst sind. Fasolt 113=134: ermann
Person und Werk würdigen und in die FOor- Conring and the European History of Law)
schungsgeschichte einordnen. Bradys Arbeits- stellt die epochale Bedeutung des Helmstedter
schwerpunkt ist die sozialgeschichtlich Orlen-
1e Erforschun Rechtsgelehrten ermann Conring für die

der Reformation, die AdUus difterenzierte Wahrnehmung der ech{s C-
der Perspektive dı oberdeutschen, insbeson- schichte dar. Printy 135-—-153: The Re OT-
dere der Strafßsburger Entwicklungen CI - matıon ofthe Enlightenment: German Histories
schlie{f$t. Dieses methodisch un! inhaltlich In the Eighteenth Century) behandelt die sich
profilierte Forschungsinteresse hat 1ın den VO: konfessionellen Zeitalter in charakteristi-
197/0er un 1980er ren herausfordernd scher Weise unterscheidende und die konfes-
und befruchtend auf die Diskussion CNB- sionellen Differenzen teilweise relativierende
lisch- WIeEe deutsprachigen Raum eın ewirkt. Sicht der Reformation der protestantischenDIie rage nach dem methodischen inhalt- und katholischen Aufklärungstheologie der
lichen Ansatzpunkt reformationsgeschichtli- zweıten Aälfte des 18. Jahrhunderts.
cher Forschung wird ersten, mıiıt „Histories“ Tanaka (155-175 Historical Writing an
betitelten Teil aufgenommen. Hier stellt German Identity: Jacob Wimpheling an Se-
Chickering s Ranke, Lamprecht, an bastian Franck) beschäftigt sich mıt der Dar-
Luther) die ın Auseinandersetzung miıt Luther stellung der deutschen Geschichte durch die
als zentraler Figur der neuzeitlichen (Je- humanistisch beeinflußte Historiographie der
schichte entstandenen programmatischen Ent- ersten älfte des 16. Jahrhunderts. Den Ab-
würfe Rankes und Lamprechts VOT. uch schlufß des ersten eils bildet der Beitrag VOIN
Midelfort 5=6 The Reformation an the Tennant 177-196: Perfecting the ast:
Early Social ScCIiences (Marx, Weber, Durkheim, Charles the old an Traditional Histori0-
Freud): Toward Cultural Epidemiology) graphy In Early Modern Germany), der allı
bringt Bradys sozialwissenschaftlich orlentierte Beispiel der Darstellungen des Schlachttods
Reformationsforschung ıIn Zusammenhang
mıiıt wissenschaftlichen Klassikern, wobei VOT

VOIN Herzog arl Von Burgund AL die den
Ma({ßstäben einer wissenschaftlichen (3e-

1Hem Weber und Durkheim mıiıt ihren metho- schichtsschreibung nicht gerechtwerdendedisch innovativen, WE uch sachlich teil- „traditional historiography” ihrem Bemu-
welse überholten Forschungen ZU Zusam- hen die „höhere Wahrheit“ würdi und
THNEN ang VO  5 reformierter Prädestinations- der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit CIlehre und Kapitalismus bzw. VOIl protestan- fiehlt. Der mıiıt „Reformations“ betitelte zweıte
tischer Individualisierung un steigender Teil präasentiert eiINe eihe VO  e schwerpunkt-
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mäfsig reformationsgeschichtlichen Einzelstu- gl  C  9 wobei sich zeigt, da{fß das Philipp
dien, die teilweise Bradys Werk nknü fen. In der alteren Forschung vielfach zugeschrie-
Das gilt z für Leonard 199-215 The ene Toleranzideal ine anachronistische Eıin-
Personal 15 Political: (‚onvents In the Holy in eın weiıt komplexeres und nicht
Roman Empbpire), die Beispiel der Stra{is- immer klar durchschaubares Gefüge persönli-
burger und Nürnberger Frauenkonvente den 'her Grundanschauungen und politischer FKin-
Umgang der städtischen Reformation mıt den zelentscheidungen ist. Ocker (313-344
Klöstern und den ZUMm Teil erfolgreichen Calvin In Germany) schildert Calvins Begeg-
Widerstand der weiblichen Religiosen NunNng mıt den theologisch-politischen NEar-
die Auflösun ihrer Klöster darstellt. gangen 1m deutschen Reich während seiner
Lienhard (217-240: (Juerre et palx dans les biographisch wI1ie theologisch wicht Strais-}  d Arbei-ecrits de Zwingli et de Luther: Une comparal- burger ahre.Die folgen

ten lenken den Blick auf die nachreformato-son) gibt einen Überblick über die Grundge-
danken Zwinglis und Luthers ZU rieg rische Zeıt. Bell 345-372 Confessionaliza-
ihren jeweiligen Entstehungskontexten und f10n In Early Modern Germany: Jewish
ver eicht S1Ee miteinander. Burger Perspective) diskutiert die rage, ob und
(240-253: Luther an Uuntzer See Mary's inwleweılt die Geschichte des deutschen Juden

tums 1m und 17. Jahrhundert mıt seinerMagnifıcat Ihrough Different Spectacles) stellt
Traditionskontinuität Mittelalter unddie unterschiedliche Auslegung VOIN

‚46-5 bei Luther und Müntzer VorT und seiner Teilhabe den Entwicklungen der
welst das gegenüber der mittelalterlichen frühen Neuzeıt Rahmen der Konfessiona-
Tradition NCUC, teilweise auf Erasmus aufbau- lisierungsforschung bearbeitet werden kann
ende rechtfertigungstheologische Neuver- arant-Nunn 373396 Catholic Intensity
ständnis dieses eXTS bei Luther und seine In Post-Reformation Germany: Preaching

the Passıon an Catholic Identity In theNutzbarmachung für die Abgrenzung Jr
ber Rom und Wittenberg bei Muntzer auf. Sixteenth an Seventeenth Centuries) zeıgt
Einen bislang nicht ausreichend beachteten Beispiel der affektorientierten Passıons-
Aspekt der Auffassungen des Erasmus VOIN predigt un!: deren persönlicher Aneignung 1MmM
Rotterdam über Gnade, Freiheit und Glaube tridentinischen Katholizismus das eigentum-
untersucht Kroeker (255-267: Beyond liche Ineinander VOINl Kontinuität und Diskon-
the Freedom of the WLrl Erasmus‘ Struggle for tinuıtat ZU) muittelalterlichen Hintergrund auf.

MecIntosh (397-424 Pietism, Ministry, andGrace), indem s1e der Auslegung VO  3 Rom.
1,16£. und 327 Spätwerk des Humanıisten Church Discipline: The Tribulations of Chris-
ach und aufzeigt, da{ß sich nach 1524 eın toph Matthäus Seidel) schildert anhand bisher
SIgnıgeht  ifikanter Wandel seiner Paulusexegese nicht ausgewerteter Quellen die Bemühungen
erkennen läfßt, der Erasmus näher Augustin ines VOoO Pietismus beeinflufsten sächsischen
und Luther heranführt. Hamm 269-291 Landpfarrers der Wende VO
Tolerance an eresy: Martın Bucer's Radical 18 Jahrhundert, seiner Gemeinde mıt ılfe
New Definition of Christian Fellowship, auf chiliastischer Predigt strengere Verhaltensnor-
Deutsch bereits 2003 veröffentlicht) stellt en durchzusetzen. Harline (425—-439:
Bucers Reaktion auf das Marburger eli- Religious Wars at Home: The Problem of
210NS präch entstandene neuartıge ONZep- Confessionally Mixed Famailies) stellt inem
tiıon 5CS  kirchlicher Gemeinschaft dar, für die Einzelbeispiel die konfessionellen Spannungen
theologischer issens uch Grundsatzfra- auf der Ebene ıner niederländischen Familie
SCH nicht notwendig ZU Zerbrechen der des 17. Jahrhunderts dar. William Taylor
Gemeinschaft führen mufß, sondern auf der (441-458 Trouble Wiıth Miracles: An Episode
Grundlage der christologisch eingebundenen In the Culture an Politics of Wonder In
Existenzvollzüge VON Gilaube und Liebe einge- Colonial €XiCO) beschäftigt sich muıt der
hegt werden kann Das Toleranzideal und die Volksfrömmigkeit des nachtridentinischen
pragmatische politische Praxıs des hessischen Katholizismus 1m Mexiko des 18. Jahrhun-
Landgrafen Philipp werden VO  an Yutzy Gilebe derts. nsgesamt ist die Festschrift eine reich-
(293-312 Landgrave Philipp's Dilemma: The haltige Gabe, die die Anregungen durch die
Roaots of Tolerance an the Desire for Protestant wissenschaftliche Arbeit Ihomas Bradys auf-

nımmt und weiterdenkt.Unity) auf der Basıis gedruckter und C-

druckter, VOT ITem se1n Verhältnis Berlin Andreas Stegmann
Täufern betreffender Quellen iın den Blick
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Neuzeit
Cahn, Jean-Paul, Kaelble, Hartmut rg narden stilisieren. [)as Verhältnis des

Religion und a1zZıtal Frankreich un taates ZUT Religion betraf uch das Judentum,
Deutschland 1mM un 20. Jahrhundert und widmet sich Stephanie Schlesier den

jüdischen Gemeinden Lothringen un! inReligion et Laicite France et Alle-
I 199e et 720e siecles (Schriftenreihe der preufßischen Rheinprovinz. Der franzö:
des Deutsch-Franz. Historikerkomitees 5 ‚ sche HN hatte seit Napoleon die jüdischen
Stuttgart: Franz teiner 2008, 197/ K ISBN Gemeinden immerhin den christlichen gleich-
978-3-515-09276-0 gestellt und s1ıe, ähnlich wIe die evangelischen,

ıne dem aal genehme Organisationsform
Im Kontext der Europäisierung geraten über SCZWUNSCHIL, er Aufsatz VOINl Dominique

Trimbur über VO  - Deutschland bzw. Frank-lange Zeit erprobte Modelle des Verhältnisses
VO  j aal und Kirche bzw. 4a und Religions- reich ausgehende katholische Aktivitäten ın
gemeinschaften 1n Konkurrenz miteinander. Palästina zeigt, dass die französische Aufen-
Dabei stehen sich das französische und das politik uch nach 1905 TNau WIe die deutsche

die Aktivitäten katholischer Einrichtungen alsdeutsche Modell diametral gegenüber, uch
WEel1lll im Religionsverfassungsrecht durch- Teil der eigenen Kulturpolitik ansah. Anne
aus Tendenzen einer Angleichung oibt. OM1 Salles vergleicht die olle der Kirche(n) der
ist die fördernde Neutralität des Staates auf Familienpolitik, die natürlich durch die Laicite
deutscher e1ite twas SanzZ anderes als die in Frankreich ganz anders ausfallen 111USS$5: Das
Laicite auf französischer. Über diese Fragen ist Verhältnis VOIl aal und Kirche wirkt sich

unmittelbar auf die Rolle der Kirchen 1mviel nachgedacht worden, und die vorliegen-
den eıtrage, hervor CHANSCH aus einem Kaol: Sozialstaat AUS Von großser aktueller Brisanz
loquium des Deutsc -Französischen Histori1- ist der Kopftuchstreit, den iın beiden
kerkomitees 1m Jahre 2006 also rund 100 Ländern gibt und mıt dem sich Gilles Leroux
Jahre nach der Irennung VOIN aal und Kirche befasst. Hier kommt auf die Beachtung der

SAl1Z unterschiedlichen acetten dl da in
auf den Punkt. Die Autorinnen und Autoren
In Frankreich bringen manches noch einmal

Deutschland primar kopftuchtragende
kommen aus den Bereichen Geschichte, (Jer- Lehrerinnen (als 1m Öffentlichen Dienst Ste-
manistik, Kulturwissenschaft und Politikwis- henden), 1ın Frankreich ber kopftuch-
senschaft. tragende Schülerinnen geht. Dass sich das

Auf die Aktualität des TIThemas welst Jean- Symbo!l Kopftuch viel grundsätzlichere Fra
aul 'ahn seliner vergleichenden histori-

weder Laicite noch deutsches Staatskirchen-
anhängen, wird herausgearbeitet, ebenso, aAss

schen Einleitung hin und uch darauf, dass auf
französischer Seite nicht gänzlich unumstritten recht Antworten auf die damit verbundenen
ist, Was Laicite (die Ja nicht zuletzt eine Herausforderungen haben.
Mentalität ist) eigentlich umfasse und WI1Ie Andere eiträge sind FEinzelstudien:
mıiıt ihren konkreten Folgen umzugehen sEe1 Francoitse Knopper befasst sich mıiıt dem

48er-Revolutionär orıtz Hartmann und des-Zu diesen gehört das IThema Religion In der
Schule ebenso wI1e der Verfall vieler kulturge- SCI1 Reiseeindrücken 1n Südfrankreich. Hart-
schichtlich wertvoller Kirchengebäude, die VOIN INann eın Linker registrierte mıiıt Wohlge-
der öffentlichen Hand, die s1e verstaatlicht hat, fallen das antiklerikale Klima, ber uch die
nicht unterhalten werden. Existenz des Protestantismus, für dessen Ge-

schichte sich interessierte. Ebenfalls auf denEinige eiträge sind vergleichend angelegt:
Dass der deutsche Kulturkampf einen N:  N Kulturkampfezug nımmt die Studie VOIN Jean
Konnex mıiıt dem französischen Antiklerikalis- Philippon, der die Trennungsprozesse ZWI1-
111US hatte, zeigt Philipp Alexandre in seinem schen Staat un Kirche auf der Ebene ines
Beitrag über das französische Schulgesetz VOINl Dorfes der Bourgogne untersucht. Beson-
1882 Die hier vollzogene Irennung VON ders interessant dabei ist die Mobilisierung der
Kirche und Schule uch in Deutschland Erinnerung das ahr 1789; die Irlas Liberte

Zeichen des Kampfes die Geistliche Egalite Fraternite wurde un erganzt
Schulaufsicht und für die Ersetzun des eli- Laicite. Wie die französische Besatzungsmacht
gionsunterrichts durch einen Mor unterricht auf die deutschen Verhältnisse reaglerte, wenn
eın wichtiges TIhema. Der deutsche Diskurs sS1e Einfluss nehmen konnte, zeigt Caroline

Doublier: In der französischen Besatzungszonewurde durch das französische Gesetz beflügelt,
das der kirchlichen Presse Anlass gab, die Lage wurde als Kompromissmodell den unter-

dramatisieren und die Kirche als etztes schiedlichen regionalen Traditionen (in denen
Bollwerk Revolutionäre un Kommu- sowohl Konfessions- wWwI1Ie Simultanschulen
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Konversionsforschung ist C — SOgab) verbindlich die überkonfessionelle Simul-
tanschule eingeführt. { dies orderte die katho- möchte INall angesichts der zahlreic Neu-
lische Kirche Protesten heraus und brachte erscheinungen, Projekte und Konferenzen
seıt 194 / die Wiedereinführung der konfes- diesem TIhemengebiet meılinen: Zuletzt erschie-
sionellen Volksschule muıt sich. LTICeN Monographien VO  - eike Bock, Sammel-

bände VOI Ute Lotz-Heumann, Matthias Poh-Was der wirtschaftsgeschichtliche Beitrag
VOI)l Heidrun Homburg über die Herrnhuter lig und Jan-Friedrich Missfelder SOWIE VOoO  a

Brüdergemeine und die Fırma Abraham Düur- ınMulsow und Richard Popkin und eın
nınger mıt dem Ihema des Bandes tun Ihemenband der Zeitschrift Aschkenas:; VCI-

haben, liefß sich nicht erschließen. uch die welsen sel uch auf den zusammenfassenden
Ausführungen VO  — Frederic artweg ZUrTr Hal- Aufsatz VOIN Kım Siebenhüner In der Zeitschrift
tung der evangelischen Kirche in der DDR für Historische Forschung (2007) Tatsäch-

Junı 1953 und der kirchenpolitischen Vor- ıch lassen sich die Brısanz der Religion und der
geschichte stehen isoliert und hne Vergleichs- politische Gehalt des individuellen religiösen
punk; da. DIies ebenso für den Beitrag VvVon Bekenntnisses kaum iınem Forschungs C-

Pascal Eitler Politisierung der Religion genstand besser demonstrieren. Wer da el
zuerst das Problem der 5SO$. getauftender Bundesrepublik Deutschland 1968
Nichtarier der NS-Zeit denkt, sollte dendass dieses Phänomen iın Frankreich BC-

gab, ist dem Ja sehr wohl bewusst. Blick zurück die Neuzeıit lenken nicht
Das TIhema Konfession und Wahlverhalten In zuletzt mithilfe des anzuzeigenden Buches.
Deutschland bearbeiten, wI1e Adolf Allerdings gilt beachten, dass Konver-
Kimmel tut, lässt danach fragen, ob Ahnliches sionen uch 1n der Frühen Neuzeit keinesfalls
In Frankreich aus statistischen Gründen nicht

meerscheinun
eın Massenphänomen, sondern ine Ausnah-

möglich 1st. Immerhin galten französische I; die Gründe hierfür
Protestanten doch lange als tendenziell eher werden noch rzulegen se1in.
links orientiert. In ihrer 2005 Saarbrücken vorgelegten

Die eitrage lassen keine klare, erkenntnis- Dissertationsschrift entfaltet Gresine arl die
eitende Liınıe erkennen, und fehlt uch ine Biografien VOINl Jüdinnen und Juden, die sich
Einleitung der ine Zusammenfassung, die und 18. Jahrhundert entschlossen hat-
diese Linie rekonstruiert hätte. Die meisten ten, ihre Herkunftsreligion verlassen und
ergreifen uch nicht die Chance, den immer ZUM Christentum konvertieren. Dabei
wieder angedeuteten Aktualitätsbezug wirklich untersucht arl nach eiıner ihrer Ausführ-
herzustellen. Leider ist das Fach Staatskirchen- ichkeit durchaus aNgCMESSCHECN Begriffsklä-
recht (Religionsverfassungsrecht) nicht VeI- in komparativ-systematischer Perspek-
treten, ebenso wen1l die Religionssoziologie. tive über Konversionsfälle, sich dann in
Dabei stellt sich och die rage, ob das einer Einzelfallstudie die über die Hälfte der
deutsche Staatskirchenrecht (Religionsverfas- Monografie ausmacht dem Konvertiten
sungsrecht) ın seiner Fortentwicklung faktisch Christian Salomon Duitsch zuzuwenden.

Als Quellengrundlage dienen der Autorınnicht n  u das Gileiche eistet WIe die
zwischen als Grundlage einer „Laicite de für ihre Studie Aaus kirchenhistoriografischer
reconnaissance“ 4A2 vorstellbare französische Sicht besonders wertvolle Zeugnisse, nämlich
Trennungsgesetzgebung: Neutralität des Staa- autobiografische und/oder biografische Kon-
tes in religiösen Fragen, Schutz der individuel- versionserzählun Mithilfe dieses Quellen-
len Glaubens- und Gewissensfreiheit. Gerade ‚Orpus möchte arl untersuchen, wI1e „die muıt

der Konversion verbundene Grenzüberschrei-angesichts des Islams musste sich doch CI -

welsen, ob das französische der das deutsche tun: Von den Konvertitinnen und Konvertiten
Konzept leistungsfähiger im Blick darauf ist, selbst un:! VOINl ihrer jüdischen und christlichen
die Anhängerschaft einer Religion integrie- Umgebung wahrgenommen wurde und wel-
ren, die auf staatlich dekretierte funktionale che olle die selbst geschriebene der VOIl

einem Biografen verfasste Konversionser-Differenzierung zumelst gar keinen Wert legt.
Klaus FitschenLeipzig zählung die Etablierung der uen Welt

spielte” 413)
Grundsätzlich ist dem gewählten Ihema

Gesine arl Zwischen wWel Welten? Übertritte bemerken, dass eine Konversion VO

Von Juden ZuU Christentum 1mM Spiegel VOIl Judentum ZUIN Christentum eigentlich eine
und contradictio In adiecto ist: ach dem jüdischenKonversionserzählungen des

18. Jahrhunderts, I romsger Studien ZUT Religionsgesetz ist eın uSstrı| aus dem Juden
Kulturwissenschaft 10, Hannover: Wehr- nicht möglich, da, wer VO  - einer jüdischen
hahn 2007, w Seiten, 34 €; ISBN Y/8-3- utter geboren wurde, eıt seines Lebens ude
836525-069-8 ist und bleibt. Wer dennoch „konvertiert“,

bleibt Jude allerdings hat damit das
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Religionsgesetz übertreten und ist deshalb In In der Auseinandersetzung mit den Thesen
rechtlichen Fragen 11UT! bedingt handlungs- VOIN Elisheva Carlebach Divided Souls: (On-
fäahig. erts from Judaism In GermanYy, 0-1

New Haven/London die ın den FErzäh-Z7u Begınn gibt arl In der Einleitung inen
Überblick über Problemstellung und Leitfa- lungen uch Missionierungsinstrumente sieht,
den, ehe S1IE iın einem knappen historischen und Johannes rafudaeus CONVErTrSUS Christ-
Abriss die Geschichte der Konversionen VOI lich-jüdische Konvertitenautobiografien des
Juden einer der christlichen Konfessionen 18. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. dem.
skizziert. uch Forschungsstand und Quellen- zufolge Konversionserzählungen derart sche-
lage werden recht kurz vorgestellt. matisch selen, dass ıne vollständige Edition

Ausführlicher und damit uch tiefgrei- dieses Quellenkorpus aufgrund der den Br-
fender ist das zweıte Kapitel, das dem zählungen innewohnenden Redundanz nicht
Konversionsbegriff selbst gewidmet Ist. Die notwendig sel, betont arl die Einzı artigkeit
Autorin gibt zunächst iınen profunden ber- und den literarischen Wert der VO  — unter-

suchten Quellen Z SO verortet S$1Ee ihre Arbeitblick über die Begriffsgeschichte, VOI dort
Aaus diesmal ausführlicher als der Ein- uch konsequent 1im Grenzgebiet zwischen
leitung die Entwicklung der Konversions- Literatur- und Geschichtswissenschaft und will
forschung rekonstruieren. Als Konversion somıt „zwischen den Zeilen lesen”, die
wird In der vorliegenden Studie „die durch die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Konver-
Taufzeremonie vollendete un: besiegelte Hın- ıten rekonstruileren die nicht mıit der

Wahrheit über die „wirklichen“ KONVersiONsSs-wendung einer Jüdin der eines Juden Z
Christentum betrachtet, die weiıt dies aus motive gleichzusetzen se1 19)
den Quellen erschlief$bar ist hne unmittel- Dieses Anliegen ist durchaus berechtigt,
baren Druck der ‚wang vonseıten anderer jedenfalls teilweise. Andererseits fehlt einer
Personen erfolgt  S (12) Bereits hier bleibt solchen heuristischen Herangehensweise der

Kontext, mithin die Einbettung die politi-kritisch anzufragen, Was unter Druck VeI-
stehen ist inwlileweıt zählt hierzu beispiels- schen, reli sen und nicht zuletzt wirtschaft-
wWelse der emotional-soziale Anpassungsdruck lichen Ver altnisse. Fine Konversion geschah
der Assimilierungsdruck die umgebende nıe unabhängig Von der Gesellschaft, sondern
christliche Mehrheitsgesellschaft? oft schmerzlicher Auseinandersetzung

Anhandvon zwischen 1621 und 1783 muit ihr. Insofern ware ‚WaT mühsam, ber
getauften Jüdinnen und Juden versucht arl uch wissenschaftlich ansprechend SCWESCIL,

dritten Kapitel, ine systematisierende beides erweren: die Konstruktion der
Darstellung der Konversion vorzunehmen, Konversion und ihre historisch-kritische De-
angefangen Von Altersstruktur und sozialem konstruktion.
Hintergrund der Konvertiten das Geschlecht arl möchte dazu beitragen, das „Rätsel der

Konversion“ erklären 24) Ihr kommt dabeiware hier noch hinzuzunehmen SEeWESCH
über die Darstellung des KONVversi1ionsprozesses das Verdienst Z die andelnden Subjekte
iın all seinen Etappen bis hin dem Leben selbst Wort kommen Zzu lassen, indem s1e
nach der Taufe und der (auto-)biografischen ihnen geduldig „zuhört“ 24) Bescheiden
Reflexion dieser Handlung. Die Konvertie- raumt S1E 1n, damit eın „Mosaiksteinchen
renden bewegten sich, Carls These, zwischen ZUm Gesamtbild”“ hinzufügen wollen
den Welten, ihre individuelle religiöse allerdings ist ihr weıt mehr gelungen. In ihrer
Entscheidung barg weitreichende Konse- prazisen und umfangreichen Studie hat s1ıe
qUENZECN oftmals für dieJ: Familie SO ZO9 sowohl ıne überzeugende Systematik der
der Wechsel der Religion vielen Fällen Konversion in der Frühen Neuzeıt vorgelegt
notwendigerweise uch einen mzug nach als uch anhand eines Einzelbeispiels metho-
sich, die Suche nach iınem uen sozialen dologisch eindrucksvoll demonstriert, WI1e eine
Umtfeld, Ja, uch der Beruf un! die Sprache Konversionserzählung sinnvoll analysiert und

Von diesem Akt betroften. interpretiert werden kann.
Den umfangreichsten Teil der Studie stellt Erfu Rajah Scheepers
vierten Kapitel die Auseinandersetzung mıt

der Konversion VO:  e} Christian Salomon
Duitsch dar, der 764 In Amsterdam ZUIN Michael Fellner: Katholische Kirche In Bayern
reformierten Glauben übergetreten WAal, Theo- BT Religion, Gesellschaft un! Mo-
logie studierte und als Geistlicher und religiö- dernisierung der Erzdiözese München
SCI Schriftsteller atıg wurde. Anhand seiner und Freising (Veröffentlichungen der Kom-
zweibändigen autobiografischen Konversions- mission für Zeitgeschichte, eihe B, Band

TE Paderborn 2008,; A Seiten.erzählung zeigt arl das im Vergleich den
1mM vorherigen Kapitel entwickelten Charakte-
ristiken Typische und Abweichende auf.
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Michael Fellners landesgeschichtliche ID vermittels eines genulmn regionalgeschichtli-
sertatıon widmet sich der rage nach den hen Ansatzes daraufhin in einer ‚dichten
Entwicklungstendenzen des nachkriegsdeut- Beschreibun die Transformationsprozesse 1n
schen Katholizismus in der ıIn EfW; mit dem drei unters 5edlichen katholischen Lebens-

welten: Neben die Untersuchung des nochRegierungsbezirk Oberbayern deckungsglei-
chen Erzdiözese München und Freising, einem überwiegend agrarisch epragten Dekanates
Gebiet also, das gemeinhin bis heute als Hort Ebersberg trıtt das gleic alls ländliche, ber
einer ‚gesunden un in der Tradition VE - stark Vo aufkommenden Massentourismus
wurzelten Volksreligiosität gilt. (Insofern CI - gepragte Dekanat Berchtesgaden. Kınen Kon-
scheint der offensichtlich dem Verlagsmarke- hierzu bietet schliefßlich die Betrachtung
ting geschuldete Titel verwirrend, da Bayern der Seelsorgslandschaft der Grof{fßsstadt Mun-
bekanntlich AaUus sieben, Teil kulturell sehr chen, mıt ihren pastoralen Problemlagen
unterschiedlich gepragten [hözesen besteht) zwischen Altstadt und Peripherie.
IDer utor folgt dabei VOT allem mentalitäts- DiIie beiden die Arbeit abschliefßsenden
und kulturgeschichtlichen Ansatzen, wobei Kapitel 6 und gelten schliefßlich den unter
unterschiedlichste, sich dem Vorzeichen einer orofß angelegten Re-egenseılt1g befruch-
tende methodische orge enswelisen geschickt christianisierung geplanten kirchlichen TolS-
un! effektiv miteinander verwoben werden. ereignissen Beginn der 1960er ahre: er

Fellners Arbeit ist ın sieben Hauptabschnitte Münchener Stadtmission VO: Frühjahr 1960
gegliedert. Im ersten Abschnitt über die und dem unmittelbar darauf folgenden Eu-
Frzdiözese München und Freising in der charistischen Weltkongress in München.
Zusammenbruchsgesellschaft fragt nach Insgesamt zeichnet Fellner das Bild einer
den /Zasuren und Kontinuiltäten 1im deutschen ambivalenten, auf die Herausforderungen der
Nachkriegskatholizismus, der Stellung des /eit reagierenden Kirche, die einerse1lts der
Klerus in der „Zeit des religiösen och C- Planungseuphorie der 1950er Jahre rettungslos
fühls“ und den unterschiedlichen pastor verfallen und der Auftfassung WAar, miı1t O-
Voraussetzungen ın Stadt und Land. Fellner ralstrategischen Ansatzen die verlorenen

Schäfchen zurückzuholen, deren Klerus ande-annn vielen Beispielen zeigen, dass der
„reli se Frühling” nach dem 7Zusammen- rerseits kleinbürgerliche miıt religiösen Wert-
bruc des Drıtten Reichs 1L1UTr wenige oOnate ma{ißsstäben verwechselte und dadurch uNngsec-
andauerte und bald den harten Realitäten der plant VOT allem die Modernisierungsverlierer

sich band. Im wesentlichen vermochte die
katholische Kirche mıt dem sukzessiven Wie-
Mangelwirtschaft wich, zudem wurde die

katholische Kirche Bayerns dieser eit
deraufbau staatlicher Strukturen AUSs ihrer infolgedessen 11UT: In den gesellschaftlichen
Funktion als Nothelfer in der „Stunde Teilsegmenten ihren Einfluss sichern, in

die C5S, WwIe Fellner mıt Verwels auf die denen die Modernisierungseffekte starke Ver-
Zeitgeschichtsforschung zutreffend konsta- unsicherung auslösten und die Suche nach

etzten Gewissheiten eiıner verstärkten Antıert, ohnehin n1ıe gegeben hat wieder 1INSs
zweiıte Glied zurück gedrän bindung „die Deutungs- un! Identitäts-

Im zweiten Abschnitt etfe sich Fellner macht des kulturellen Rückversicherers Kir-
der Fra > In welchem Umfang und aufwelche che“ führte. DIiese Erkenntnis ist uInNnso mehr
Weise le diözesanen Strukturen den 1950er bemerkenswert, als sich hier in den 1950er

Jahren bereits Tendenzen abzeichneten, dieJahren 1ICUu ausgerichtet wurden mıit den
Modernisierungsprozessen der Gesellschaft durch eCUHUeGeETE soziologische Analysen implizit
Schritt halten. /7war schienen die religiösen bestätigt wurden: Der katholischen Kirche
Verhältnisse Bayerns noch stabil, doch stehen demnach überwiegend 1Ur noch jene
die Anfänge einer sukzessiven Ekrosion der gesellschaftlichen Teilsegmente nahe, die sich
bisherigen religiösen Praxıs bereits unüber- auf dem defensiven Rückzug VOT den Heraus-
sehbar. Kardinal Wendel und sein General-

befinden. Dabei erscheint zudem aufßerstforderungen VOIN Gegenwart und ukunft
vikar Johannes Fuchs reaglerten mıit der
schrittweisen Zentralisierung seelsorglicher interessant, ass die Kirche hier einerse1ıts
Planung unı daraus resultierenden Projekten stark restauratorische Ziele verfolgte, deren
der Missionierung der eigenen Klientel. Pro- Erreichen sS1e ber andererseits organisatorisch
$ die einerseıits 1mM Klerus vielfach mıiıt und konzeptionell völlig NEUEC We be-

schreiten bereit Waäl, z das Wo nviertel-grofßer Skepsis aufgenommen wurden und
denen anderseits bei den bereits abseits stehen- apostolat, die Anwendung der Pastoralsozio-
den Katholiken 11UT eın sehr verhaltenes Echo logie, die Einrichtung VOINl aten OM1
beschieden WAar. prallen 1n dieser spannungsreichen eit der

In den drei folgenden Abschnitten seiner 1950er Jahre innerkirchlich antimoderne jel-
Studie, die gewissermafßen deren methodi- setzungen auf moderne Methoden deren
schen Hauptteil bilden, untersucht der uftfor Durchsetzung. EsS ware VO  H3 den Erkenntnissen
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Fellners ausgehend geWISS spannend fragen, begriffliche und methodische Reflexionen,
ob diese ‚modernen' Mechanismen und Struk- die jedoch nıe den Boden der Anschaulichkeit
uren dann uch FEinfluss auf die Veränderun- verlassen. er Ich-Stil der auf Vortrage
SCH der Zielbestimmungen deutschen rückgehenden eiträge wurde beibehalten.
Katholizismus in der eit nach dem /weıiten Lehmann hat über Jahrzehnte hinweg WI1e
Vatikanischen Konzil hatten und wenn JER kein anderer Historiker eitrage ZUT Kirchen-
welchem Umfang. geschichtsschreibung, insbesondere ZUrT Piletis-

Im Zusammenhang miıt den Hu 'O- musforschung geleistet. Dabei War und ist
ralstrategischen Ansätzen weilst Fellner uch immer 1M T:  Nn Gespräch mıt den Theologen
auf die nach seiner Auffassung spezifisch und stand und steht der theologischen KIr-
bayerische Verknüpfung VOIN Tradition und chengeschichtsforschung sachlich un!
Moderne hin, die 1ın der symbolischen Auf- menschlich nahe, ass INa ih; als einen
ladung identitätsstiftender Brauchtumstradi- der den Kirchengeschichtler unter den HI1Ss-
tiıonen mıit erneuerten Sinnbezügen deutlich torikern bezeichnen könnte.
werde. Leider wird die geEWISS hochinteressante { Iıie ersten eitrage des Bandes wenden sich
rage, inwıeweıt diese folkloristisch anmuten- den „Krisen“ des 17. Jahrhunderts Z wobei
den Versatzstücke VOIN Tradition und Brauch- Lehmann (inzwischen) ganz bewusst den
tum, auf die nicht zuletzt die bayerische Politik Plural verwendet. In diesen Krisen sieht Leh-

lange Jahre erfolgreich zurückgegriffen hat, Ianı das Aufkommen des Pietismus be-
gerade Bereich des Glaubens als authen- gründet Im Horizont der Krisen des Jahr-
tisch und echt bezeichnet werden können, bei hunderts betrachtet Lehmann Kometen-Flug-
Fellner 1Ur angerissen. schriften SOWIE Kirchenlieder (Martin Behm,

Michael Fellner hat eine bemerkenswerte, Paul Gerhardt a.) und untersucht die Welt-
uellennahe, kritische und methodisch auflserst ende-Vorhersage Von Daniel Schaller aus
ndierte Arbeit vorgelegt, die uch VOI großer Stendal. Besonders originell und interessant

Kenntnis der über sein eigenes Fachgebiet ıst die Untersuchung Von Wundern, die sich
hinausgehenden Diskurse zeugt un nicht regelmäßig 1mM Rahmen Von Katastrophen
In der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung ereignet haben sollen) und VOINN den Gläubigen
sondern uch in der Sozial- und Mentalitäts- als Botschaft (jottes seine Kinder gedeutet
geschichte der Bundesrepublik ıne wichtige wurden. Mit der Popularisierung aufgeklärten
Wegmarke darstellt.

München Thomas Forstner
Denkens brach dieser Deutungshorizont
Samınmmnen. Die Hungersnot DEr War
nach Lehmann die erste Katastrophe, die nicht
mehr als göttliche Strafe gesehen und bei deren

Hartmut Lehmann: Transformationen der Deutung keine Wunder mehr entdeckt WUTI-

Religion In der Neuzeıt. Beispiele AUS$ der den. Bei den VOIN Lehmann verfolgten rage-
Geschichte des Protestantismus, Veröffent- stellungen waäare gerade bezogen auf das
lichungen des Max-Planck-Instituts für (Je- Jahrhundert aufßserordentlich interessant,
schichte, Göttingen, Vandenhoeck vergleichende Betrachtungen durchzuführen

Ruprecht, 2007, 318 s geb., ISBN 978-3- uUun: neben dem Luthertum uch das Refor-
525-35885-6 miertentum und den Katholizismus, 1mM Ideal-

fall uch das Judentum betrachten.
Das Buch bietet 21 schon ‚UV! publizierte, Lehmann spricht VOIN „Transformationen der

für den Nachdruck nicht Neu bearbeitete Religion , behandelt ber NUr, WwI1e der nter-
Aufsätze des Göttinger Historikers deut- titel des Buches uch sagt, Beispiele aus dem
scher und In englischer Sprache. Der alteste ist (lutherischen) Protestantismus Nur Rande
bereits 1985 erschienen, ber kein einz1ıger der (zB. 91) werden solche vergleichenden Be-
eiträge ist veraltet, vielmehr bietet jeder trachtungen angestellt, s1e waren jedoch wich-
einzelne uch heute noch relevante Informa- t1g, die Spezifika der Religionen und der
tionen und Denkanstö{fße. Konfessionen verstehen. Dem (lutheri-

Lehmanns Arbeiten zeichnen sich durch schen?) Protestantismus unterstellt Lehmann
einen oroßen zeitlichen, geografischen und iıne „besondere Labilität“ (7) un: will deren

Gründe untersuchen. och denn dieinhaltlichen Horizont dUu:!  D Der Bogen wird
VO bis 1INns Jahrhundert annt, und anderen Religionen/Konfessionen weniger la-

kommt die N} Welt den Blick. bil? Und könnte I11all Labilität nicht uch
Letzteres ist dem Faktum verdanken, dass pOSI1tIV als Zukunftsoffenheit und Verände-
Lehmann In den S&0er Jahren viele Jahre lang in [UN sbereitschaft interpretieren? [ ese Fragen
den USA lehrte. Die thematischen Aspekte ist evangelische Theologe versucht den

Historiker stellen.reichen Von der Allgemein- und der Kirch-
chengeschichte bis ZUr Sozial-, Frömmigkeits- Eın weıterer Themenkomplex wendet sich
und Mentalitätsgeschichte. Eingebettet sind „Problemeln| und Perspektiven der Pietismus-
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forschung“ Hierbei spielen die miıtunter History of Twentieth-Century Christianity
unschönen Diskussionen mıt Johannes Challenge for Historians“” Energisch
Manl das VO  j Lehmann mıtverantwortete plädiert dieser 2001 gehaltene o  ag für
Sammelwerk „Geschichte des Pietismus“ Internationalität, Interkulturalität un:! nter-
wl1e Auseinandersetzungen den Pietismus- disziplinarität in der Forschung. { heses An-
Begriff ıne wichtige olle. Bislang kaum liegen Lehmanns wurde durch die seıit 2001 alle
diskutiert wurde Lehmanns schon VOoOT Jahren vier Jahre stattfindenden halleschen Pietismus-
und mehrfach geäußerter, gut begründeter Kongresse aufgegriffen.
Vorschlag, den Pietismus als Teil einer eihe Das Buch ist mıiıt einem Personenregıister

ausgestattet und bis auf ınen ärgerlichenVON Erweckungen begreifen und Ekrwe-
eführten“ statt We C -ckung/Erweckungsbewegung(en) als überge- Schreibfehler („Weg

ordneten Begriff verwenden. Darüber hi- fährten, 2 richtig 5ApCSCH In JGP 27 2001,;,
aus enthalten Lehmanns eiıtrage viele kon- H sorgfältig gestaltet.
krete und weiterhin aktuelle Anstöfse für eine Osnabrüc Martın Jung
interdisziplinär und international ausgerich-
tete Pietismusforschun Dazu gehört uch die
Erforschung der „Gesc ichte der Erforschung Wilhelm Löhe: Vom Schmuck der heiligen rte
des Pietismus“. Letzterer wendet sich Leh- (1857/58). Fur die Wilhelm-Löhe-Kultur-
INann selbst in ınem Beitrag Z der sich mıit stiftung Neuendettelsau hrsg. VvVon ermann
Koppel Pinson und Carl Hinrichs befasst. Schoenauer. ommentiert und bearbeitet

VOI eate Baberske-Krohs und KlausAngesichts der Fülle der VOIN Lehmann aufge-
worfenen Fragestellungen INUS$S jedoch Raschzok, Leipzig: Evangelische Verlags-
rückhaltend auf die der Pietismusforschung anstalt 2008, 19/ S: geb., ISBN 9/8-3-3/4-
ZUr Verfügung stehenden Kapazitäten VCI- 02645-6.
wlesen werden: kirchenhistorische Pro-
fessuren wurden In den vVeErgansCHECN ahren In Wilhelm Löhe (1808-1872) in ul  5 erhel-
der Regel Reformationshistoriker, keine Pie- lendes Licht stellen gelingt der vorliegenden
tismusforscher berufen. So gesehen könnte der Publikation nicht allein auf Streng kirchen-
theologischen Pietismusforschung Deutsch- geschichtlichem Weg, ber In verstehendem
and bald die ausgehen. Gespräch mıit den Antworten aus einer ande-

Durchweg sehr originelle un: überaus LEn eıt auf Fragen, die nicht ‚erledigt sind. Es
eigenständige Forschungsbeiträ enthält die sind Fragen zutiefst ekklesiologischer Art,
dritte und letzte Gruppe der satze, die sich aufgerufen durch die 11UT scheinbar ‚aufßer-
dem Jahrhundert zuwendet. Lehmann be- lichen‘ Probleme Raum und Mittel des
schäftigt sich muıt protestantischen preufSsi- Gottesdienstes.
schen Militärgeistlichen 1n den Jahren Neun Stücke bietet die Ausgabe. 1Dem
bund untersucht in einem weılteren themengebenden Block VOoO  a wel CN
Beitrag den Fall Paul Tillich, der sich VOINN mengehörenden (und in bisherigen Ausgaben
einem nationalistischen Militärgeistlichen uch gewerteten) Texten mıiıt Kommentar
einem Pazifisten wandelte und aNgC- (66—-130; Nachweise 102) sind sieben Begleit-
sichts der Hitlerdiktatur seine Position ZUT beigegeben (135-177; Nachweise
Waffenfrage erneut veränderte. /weil weıltere { Diese sind nicht erläutert, ber iın des Neu-

endettelsauer Praktolo Klaus Raschzokseiträge beschäftigen sich mıiıt Adolf VOIN
Harnack und seiner Haltung und umfänglicher Einleitung (9-6 beachtet. DIie
Ersten Weltkrieg. Dabei wird ZU) einen Darbietung der exte entspricht wel der
Harnacks Freun schaft mıit dem Militärgeist- drei Intentionen der 1991 begonnenen Weiıter-
lichen Hans Delbrück ın den BlickTE  5 führung der 1956 zunächst beendeten y

anderen Harnacks Tätigkeit als Präsident Bände „Gesammelte Werke“ GW| Löhes
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, einer WI1Ss- einerseılts in nicht enthaltene exte
senschaftsorganisation, unter deren ach zugänglich machen (vorl. Ausg. 135-137/;
für den Krieg, uch für den Gaskrieg, geforscht 158—-159) und andererseits zentrale Stücke aus
wurde. Heinrich Bornkamm wird VO  3 Leh- in LTIEU erarbeiteter Textfassung Samıt
IHNann 1M Spiegel seiner Luther-Studien unter- Erläuterungen vorzulegen der est der Texte

vorl. Ausg.; aufser 168-175, Wal schon 1949sucht und uppt sich als ıne außerst
zwielichtige unehrliche Gestalt. Ebenfalls publiziert).
originell ist die Darstellung der protestan- er N  n In N: KreIis der Diakonis-
tischen Missionsgeschichte in der Zwischen- senanstalt 859/60 vorgelegte ext „Vom
kriegszeit, der Deutschland keine Kolonien Schmuck der heiligen Orte“ entstand
und damit keine Missionsgebiete mehr besafß Unterricht Löhes für Diakonissen Jahr

857/58 Löhe hat sich in der eit davorGrundsätzlichen und übergeordneten Fragen
wendet sich der einleitende Beitrag „Ihe ausführlich und sründlich muiıt einschlägiger,
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vielfach katholischer Literatur befa{fS$t. Schon OTIMNTINEN und eb en dokumentiert,
die wichtige Inhaltsübersicht über die SS 13 fand nicht Entsprechendes gilt für ıne
samıt Paramentenverein-Plan (103- 105; unbe- zweiıte Handschrift des Paramentenverein-
dingt Einstiegslektüre!) macht deutlich: Hier Plans (vgl. — mıt 759-762).
entwirft Löhe Alter VOIN gut Jahren eın die Dokumentation der nicht zahlreichen,
Gesamtbild der „symbolischen Kommunika- ber mitunter sinnändernden Varıanten (98,
tion des Glaubens“ Wie das bei aller letzte „von“ der 5  d ?) den Leseflufß
Detailbehandlung weit in das Spirituell-Fröm- wirklich gestort hätte? Denn eine höchst
migkeitliche hineinführt, CIMMAS Raschzok ansprechende, solide Leseausgabe VOIN Löhe-
uch unter Berücksichtigung der kunstge- exten handelt sich, die den Zugang Löhe
schichtlichen und -theoretischen Aspekte in erleichtert! Kn Schadewitz’ Edition Von 196()
mehreren Anläufen verdeutlichen. Einlei- In ist reilich der Löhe-Forschung
tung Raschzoks und Kommentierung der noch noöt1ig uch JN ihrer allgemeinen
Leiterin der Neuendettelsauer Paramenten-
werkstatt eate Baberske-Krohs und Rasch-

Einleitung, weıterer aratexte (u.a. AaUs der
Paramentik-Chronik VOIl der histori-

zoks eine Edition eigentlich ınn schen Einführung und Korrespondenz (GW
bei weıtem und reprasentieren das wirklich in 739-772) Vermilst werden Querver-
‚Neue' ZU Löhe-Verständnis die Texte welse innerhalb des Werkes, umal|l keine
LCH; wWw1e vermerkt, fast alle greifbar). DIie Register beig ben sind. Stöflßt I11an5  deKommentierung ist angelegt als 1nNne ach- Ee1ite / auf „Seminarpräfekten Jakob”,
zeichnung des „Erlebnisgang|es| bei der Lek- ware der 1nwels auf die ihn näher beschrei-
türe“ (65), als „eine Leseanleitung ZUTIL) ach- benden Stellen Seiten 18,; 23 27/-28, S und
spuren der VO  ; Löhe intendierten Erfahrungs- hilfreich. uch ein erklärendes ‚Glossar‘ der
prozesse”. die literarische Konstruktion zahlreichen Fachausdrücke ware gut. Fin
VOIN Wilhelm Löhes Diktat un: die VON ihr

Literatur enthaltendes V ist weılterem
reichhaltiges, noch SAr nicht alle ANSCZOSCHEC

Lesen hervorgerufene Wirkung” interessiert
die Bearbeiter Nicht „Anwendungshilfe Bemühen die Sache eine grofße Hilfe. Das
für konkrete Fragen gegenwaärtiger Kirchen- Nachwort artikuliert Recht die Aaus dem
raumgestaltung” ist geboten 107) Vielmehr „Dialog zwischen künstlerisch-gestaltender
wird ausdrücklich die praktisch-aktuelle Ab- und wissenschaftlich-theologischer Profes-
sicht aus der Perspektive kulturwissen- sion“ entspringende Bereicherung. DIie auf
schaftlich orlentierter Praktischer Theologie dem Titelblatt vermerkte ‚Herausgeberschaft
markiert (130-134, 80—-184); dies unter Be- Schoenauers sS1IE gebührt denen, die das
rücksichtigung VOIl Löhe als Publizist. Er ist Werk erarbeitet haben! meıint die logistisch-
fähig strenger Elementarisierung 57) die finanzielle Förderung (S. 196) und ware aufder
die Lalen mıiıt dem „„Haushalt der heiligen Impressum-Sdeite 4] platziert.
Gemeinde‘ |Zitat 51 DB| Theologische Löhe-Forschung kann nicht
vertraut machen versucht“ und 1e€ L11UT der Kirchengeschichte zugewlesen werden:
wesentlichen Anliegen Aus dem ‚Schmuck das zeigt diese Veröffentlichung abermals
der heiligen Orte' . auf eın kirchenge- überdeutlich. Der ext ermöglicht entschei-
meindliches Elementarwissen hin kompri- dende Einsichten in Löhes Kirchen-, (jottes-

dienst- un Diakonie-Verständnis. Vorlie-miert.  < (39)
Hier darf Rez. in Darstellung und Wertung gende Edition stellt uch einen Sanz eigen-

zurückhaltend bleiben Raschzok verortet die ständigen, disziplinübergreifenden Iypus VOon
Paramentik 1.W.5. als die begründende Ge- Textpräsentation dar. Standards der Textdar-
staltung des Gottesdienstes 1Im Kirchenraum bietung werden wesentlichen gehalten.
un: mıiıt den dafür vorhandenen Realien Interpretation wird nicht 11UTE ermöglicht
entschieden als Disziplin der Praktischen der angebahnt, sondern dezidiert vollzogen.
Theologie. Und damit ist eın interessanter Iypus VO:  -

Der ext „Vom Schmuck wird nach der ‚.Edition'!
Fassung des „Correspondenzblatt der DIiaco- Erlangen Dietrichu
nıssen VO:  P Neuendettelsau vorgelegt: sehr
vorlagennah bis hin nachgewiesenen feh-
lenden Punkten), oftfenbare Setzfehler über- eda Mayr: Vertheidigung der katholischen
nehmend („Antipendien”, 94:; Br Religion. Sammt iınem Anhange VOIN der
geändert), ber durch ersetzend, Möglichkeit einer Vereinigung zwischen
SaNZCH hoch ‚ULV( ass1g, wI1e die Überprüfung UNseTrerT, und der evangelisch-lutherischen
der Seiten 69, 74-—76, TE Anm. und ab

Leiden, Bosten: 2009, 3545 ISBN
Kirche (1789) hg. Ulrich Lehner,

(„mufste  en für „muste“, 69; 43 „Pal.len“ für
Pal-len). FEin Abgleich des aupttextes miıt der 978-90-04- 18-
Handschrift, wI1e für D aC
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Der den USA der arquette Univer- das Werk Mayrs selbst, ZU) anderen über eine

sıty ehrende deutsche Kirchenhistoriker bestens gelungene Einleitung. Sie macht den
rich Lehner legt nach seiner Edition der biographischen Hintergrund sichtbar, stellt die
Kurzfassung des berühmten Febronius AUS der Widerstände heraus, mıiıt denen selbst ein
Feder VOoN Johann Nikolaus VO  a Hontheim gemäßigter Vertreter der katholischen

mıt dem hier besprechenden klärun rechnen hatte, führt ıIn den
Werk rascher Folge eine weıltere Edition VOI, theologiegeschichtlichen Kontext eın und
die zentralen theologischen Feldern der macht den Leser vertraut mıt den Quellen,
katholischen Aufklärung hinführt. aus denen Mayr schöpfte. Für den Leser bietet

bietet ıne moderne Neuausgabe, keine die Einleitung schließlich eine konzentrierte
historisch-kritische Edition 1mM CNSCICH 1Inn. Zusammenfassun der Gedankengänge, die
S1ie wird durch ıne sehr elaborierte englisch- sich CI das lerte Werk anlehnt und den
sprachige Einleitung S IX-LXXIV), eine schnellen Leser dazu verführt, rst ar nicht
umfangreiche Bibliographie (S. X K mehr das Original lesen. Posıtıv fallt auf,
LXXXIX) und einen Personenindex erganzt. dass keiner Stelle der Gefahr unterliegt,

geht VO  5 ınem Verständnis der Aufklärung „seinen” Theologen idealisieren. renzen
UusS, das diese als pluriformen kulturellen und seiner Leistung werden präzise benannt: J5° he
sozialen Prozess bestimmt, in den mıt der could NOT find WdY integrate historical-
neueTECIN Forschung eine ihrerseits pluriforme critical achievements with the Catholic creed.“
katholische Aufklärung eingebettet sieht. Für (XLV) Das einzıge Manko dieser SONS
die katholische Aufklärung nach der erhellenden Einleitung ist, dass mıt der Fokus-

sierung auf die Theolo jegeschichte die übrigesicher zutreffenden Einschätzung | S Ordens-
leute VON herausragender Bedeutung, gerade historische Kontextu isierung etwas dürftig
solche aAaU>s der benediktinischen Tradition. bleibt. ber Mayrs Abtei der über die
Dieses Faktum gilt als noch nicht hinrei- Situation der katholischen Aufklärun
chend gewürdigt, womit erneut richtig Bayern ZUT eıt Mayrs bleiben die Informatio-
urteilt, wenn sich uch In den etzten Jahren nNenNn vergleichsweise bescheiden.
ein1ıge Studien (z.B. Precht-Nufs$baum Irier Bernhard Schneider
Eusebius Amort) ergeben haben. Daher rüh;
der Ansto(fAS, eın wichtiges Werk eines Ordens-
theologen wieder zugänglich machen. Jürgen Osterhammel: IDie Verwandlung der

Beda Mayr (1742-1794) Warl Angehöriger Welt. Kine Geschichte des Jahrhunderts,
der Abtei Donauwörth und lehrte dort München: Beck 2009, 1568 5 ISBN
mehrere ufe ausschlagend bis 1785 Theolo- 978-3-406-58283-7
gie und Philosophie. Berühmt und in manchen

Was vorliegt, ist „eine Geschichte desKreisen berüchtigt wurde VOT allem1
seliner Überlegungen ıne Reunion der 19. Jahrhunderts” alsSO nicht „die Ge-
christlichen Konfessionen, die erstmals 1778 schichte“ und uch kein Handbuch. Dabei
erschienen. In diesen Zusammenhang gehört bietet das sympathisch gewichtige Werk eine
gewissermafßsen uch das hier 1ICH abgedruckte Gesamtschau all dessen, Was INan sich als
Werk VOoNn 1789, das in seinem Anhang eine charakteristisch für eın Jahrhundert vorstellen
erweıterte und überarbeitete Fassung der klei- könnte, das dem und den ihm folgenden
TNEeN Reunionsschrift enthielt. Das Buch VO  a ungeheure Impulse gab LDer Horizont der
1789 1n der uen Ausgabe 35(0) lang wWwWar Darstellung ist der der Weltgeschichte, der
Teil einer dreibändigen ologie der natur- Weg, den Horizont abzuschreiten, „eın be-
lichen, der christlichen ben der katholi- wusstes Spiel mıt der Relativität VOI Sicht-
schen Religion. DIe Schrift VO  — 1778 und die weisen“ 19) Dieser Anspruch erweiılst sich 1m
Von 1789 teilten beide das Schicksal, VO:  - Rom (3anzen keineswegs als vermesscCn), ist der
indiziert werden, obwohl Mayr miıt diesen doch ausgewlesen als eın Kkenner dieses
un:! zahlreichen weılteren Werken ‚War als Metiers und zugleich keiner, der VO  - der
profilierter ertreter der katholischen Auf- Zentralität Europas einfach absehen wollte
klärung gelten kann, ber nicht den (20)
radikalen der radikaleren Kräften WI1e Blau, Der Aufriss des Buches wird VO V£t. selbst
Dorsch, Schneider der Werkmeister zählt. erklärt (211) und der Dreischritt Annähe-
Irotz se1ines theologischen kEngagements 1mM rungeh Panoramen Themen steckt einen
Sinne der katholischen Aufklärung hatte Mayr weıten Rahmen für alles, Was INa heutzutage

über vergangen«e Zeiten wlssen Angesichtsselbst durchaus eserven gegenüber forcierten
aufklärerischen Bestrebungen der theologi- der globalen Perspektive stellt sich VO  a}
schen Lehre, gerade uch 1im Ordensstudium. selbst die Fra ach der ange Jahr-

Mit s Buch erhält 111a einen doppelten hunderts,; das ler ungefähr als lang aNngC-
Zugang diesem Theologen: ZU einen über sehen wird, WIeEe uch aus europäischer
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Perspektive sein scheint. Global gesehen soll Eben 1im prominent Letzten stehenden
also (wenn uch „randoffen”: VOIN den Kapitel, das eine komprimierte Religionsge-

1770er bis die 1920er Jahre reichen (88, vgl schichte des 19. Jahrhunderts darstellt, und
Epochenschwellen, die Aaus Be- dort mıt eiıner beruhigenden Auskunffrt: „Es gibt

obachtungen CWONNCHC und Einseitigkeiten gute Gründe dafür, Religiosität, Religion und
vermeidende Definition, sind ohnehin blofse Religionen den Mittelpunkt einer Weltge-
„Häufigkeitsverdichtungen VO:  a Veränderung” schichte des 19. Jahrhunderts stellen“

15) Nicht der TYSTe Weltkrieg, sondern TSt (1239) und das natürlich weiıt über ıne
seine Folgen schliefßsen die Epoche ab, deren Geschichte der christlichen Kirchen hinaus.
Kern ine Von den 1830er bis die 1890er Religion gehört zudem neben der Wissenschaft
Jahre reichende „Rumpfepoche” bildet, 39 den grofßen Schöpferinnen weltraumiger
die englischer Dominanz In der Welt zufolge kommunikativer Netzwerke“ (1277) Aller-
als „Viktorianismus” charakterisiert dings werden damit uch große Fragen ANSC-

schnitten, die heutzutage die Theologie WIeE dieDie „Annäherungen 1m ersten Teil des Religionswissenschaft beschäftigen: „Religion”
Buches knüpfen die Selbstwahrnehmung ist ben kein weltgeschichtlich tauglicher Be-
des 19. Jahrhunderts Es Wal eın Jahr- oriff, sondern eine europäische Definition
hundert der Archive, Bibliotheken un! Mu- (1240{1) Ebenso fraglich ist in iner auf die
SCCI, der eitungen und nicht zuletzt das erste Weltgeschichte reflektierenden Sichtweise die
Jahrhundert der Fotografie. Entdeckungen europäische Überzeugung, 111all habe mıit
erschlossen NEUEC Raume und eın globa- Säkularisierung und funktionaler Difterenzie-
les Raumbewusstsein, WEl uch häufig AUsSs ruNngs die Moderne erfunden un se1 damit
kolonialer Perspektive. 35 Zeit”. 9 S>  „Raum Gesellschaften überlegen, In denen einen

T1ImMa) des Iso AUs westlicher Sicht definier-„Grenze” un! andere Kategorien bilden in
diesen Annäherungen heuristische Kristallisa- ten Religiösen gebe (1243{. Dass die
tionskerne. Zurückdrängung des eli sen ın westlichen

Der zweiıte Teil, „Panoramen“ überschrie- Gesellschaften unter en eın Ergebnis
ben, erschlie{$t „Wirklichkeitsbereiche“ (2 In religiöser (also konfessioneller) Konflikte WAal,
denen, WIE angekündigt, Raäume und Zeiten lässt sich globaler Sicht spiegeln der
durchschritten werden. Die Fülle dessen, Was schon viel äalteren Toleranz asiatischer und
INnhan beim Lesen erfährt, lässt sich schon durch anderer aufßereuropäischer Gesellschaften.
die Kapitelüberschriften erschliefßsen: „Sesshafte uch WEl der mıiıt seiner Absage
und Mobile“”, „Lebensstandards”, „Städte”, ine ineare Säkularisierung in Europa natur-
„Frontiers” (d.h. „Unterwerfung des Raumes ich nicht allein steht, wird hier doch noch

einmal besonders klar, dass sich dasund Angriff auf nomadisches Leben ), „Impe-
rien und Nationalstaaten”, „‚Mächte, jege, Jahrhundert allenfalls VO  - ıner ‚verhalte-
Internationalismen“”, „Revolutionen”, „Staat  . LIEC1HN Säkularisierung” (1250) uch der
Hier wI1e uch dritten Teil wird die In der christlichen Welt reden lässt dass die
Einleitung schon angekündigte ähe ZUrTr his „religiöse Vitalisierung“ den USA un
torischen Soziologie 16) erkennbar. Beein- teilweise uch iın anderen Ländern überhaupt
druckend ist die Präsenz der Zahlen und Fakten, das Gegenbeispiel uropa ist, wird dazu
die alles andere als statistisch eingesetzt werden, Besondere Aufmerksamkeit in
sondern die Darstellung nicht zuletzt In sozial- einem weltgeschichtlichen Konzept verdient
und wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht TST natürlicherweise die christliche Mission, deren
recht plastisch werden lassen. Beobachtungen olle schon 1m Kapitel „ Zivilisierung‘ und

Geschichte der Technik und der atur Ausgrenzung” kurz ZUT Sprache kommt
dienen dem gleichen Zweck. Dabei kommt die (11781) Das oft skandalisierte und doch sehr
Geschichte der oroßen „Weltpolitik” Gegen- difterenzierte Verhältnis VOonNn Kolonisation un!
stand der etzten vier Kapitel des zweıten Teiles Mission jener „CHOTINECIN Leistun einer ganz

nicht kurz. besonderen VOIN zivilgese schaftlicher
DIie „Ihemen“” des dritten Teiles sind AaNSC- Organisation’ und voluntaristischer Inıtla-

kündigt als „zuspitzende, entschiedener aus- tive  ‚C6 (1263) wird ın wenigen und doch die
wählende und stärker essayistisch ormulierte sachliche Problematik deutlich machenden
Diskussion einzelner Aspekte“ 22) SO geht Absätzen eingefangen. An solchen Stellen
hier „Energie und Industrie”, „Arbeit”, wird sichtbar, Was der meınt, WE
„Netze“, „Hierarchien“”, „Wissen”, „ Zavilisie- seıin Buch eın Interpretationsangebot nennt

16)rung und Ausgrenzung” SOWI1E „Religion”,
also eher kultur-, mentalitäts- un:! sozial- Diese Geschichte des Jahrhunderts lässt
geschichtliche As ekte sich intensiv durchlesen oder, Je nach spezifi-

Wo bleibt die Kirchengeschichte, wohl VelI- schem Leseinteresse, uch durchblättern. Die
standen als christliche Religionsgeschichte? Darstellung kommt nicht gravitätisch und

ZKG YAB Band 0-2
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uch nicht leichtfüfßig daher, s1e bringt das Ulrich Lehner, Assıstant Professor für KIr-
ertrau!l WIE das Unvertraute In Weise chen- und Theologiegeschichte der Neuzeıt

der arquette University, Milwaukee, USA,;nahe, indem s1e verstreutes Wissen organısıert
und sich dabei selbstverständlich und hne die hat Auszuge Aaus ein1gen schwer zugang-
Leserschaft aufdringlich die and lichen Werken Tieftrunks Religionsphilo-
nehmen, unterschiedlicher Perspektiven und sophie in dem hier vorzustellenden Band
methodischer Zugaäange bedient. Tatsächlich: zusammengestellt und in ıner ausführlichen
„DIeses Buch iıst ein Epochenporträt” 16) da Einleitung kommentiert. ext ist eın Auszug
hätte des abschliefßßenden ates kaum AUus "Der Einzigmögliche 7Zweck Jesu . jef-
bedurft, nach seiner Lektüre wieder ZUT Ein- geht hier AaUus VO.  - dem Grundsatz: „Die
zelforschung zurückzukehren (1279) Religion kann subjektiv un! objektiv CerWOSCH

Leipzig Klaus Fitschen werden. Objektiv ist s1e die Erkenntnifß 11SICI
Pflichten als göttlicher Gebote un! subjektiv ist
s1e Gesinnung und Stimmung des Gemüths,

Religion ach ant. Ausgewählte Texte AUS den sittlichen (Gesetzen gehorchen, weil s1e
dem Werk Johann Heinrich Tieftrunks Gebote des höchsten moralischen esetzge-

ers und Bestimmers der atur sind.“ (zit.(1759-1834), hrsg. und eingel, Ulrich
Lehner, (Religionsgeschichte der ühen Einleitung, XII) ‚OM1} kann der „einzige
Neuzeit Nordhausen, Verlag raugott Zweck“ Jesu, das TINZIp seliner Religionsbe-
auftZzZ, 2007, 244 D Geb., ISBN 7R sründung L1UTr das Sittengesetz se1in. Tieftrunk
88309-394-9 meılint damit, die Lehre Jesu, ber uch den

Kern des Christentums wiedergegeben
haben XV{) Seine Motivatıion ist dabei,;„Wie doch eın einz1iger Reicher viele
sowohl dem Konfessionalismus und der inter-Bettler Nahrung Setzt! Wenn die Könige
reli sen Polemik eın Ende bereiten, alsbaun, haben die arrner tun!“

Das Epigramm Schillers über "Kant und AaucCc den Atheismus einen stabilen
seine Ausleger betrifit uch Johann Heinrich Damm errichten (XIV) In dem “‘Versuch
Tieftrunk (geb ove bei Rostock 1759 gest. einer Kritik der Religion eın Auszu AUus

Halle /Saale Von ihm, einem „der dieser Schrift als ext fährt 41AUSZUB  eftrunk
dem eingeschlagenen Wege fort: die wahrebedeutendsten un:! scharfsinnigsten ant-

schüler‘ Emanuel Hirsch) ist allerdings Religion 111US5 auf dem Grundprinzip ruhen
, dass bereits Konsequenzen AUS der ‚Handle nach dem Gesetz Deines unbedingten
Lehre seines Meisters für die Auftassun der ase1ins un! erkenne 1in diesem den Willen
christlichen Religion gCeZOßCH hat, als leser Gottes'  a (zit. XVIID) In der “Censur‘ (Auszug ın
seine Hauptschrift diesem Ihema, die Text folgt daraus konsequent die nter-

pretation der biblisch bezeugten OffenbarungReligion ın der renzen der reinen Vernunft‘
(‚ottes in der Geschichte als Symbol morali-

erschien Tie
(1793) noch gal nicht vorgelegt hatte. 1789

"Der scher Wahrkheiten. Wunder werden als mOg-Einzigmögliche
Zweck Jesu, aus dem Grundgesetz der Religion ich betrachtet, dürfen ber weder den theore-
entwickelt‘, 1790 der ‘Versuch einer Kritik der tischen Verstand daran hindern, nach iner
Religion und aller religiösen Dogmatik mıt Erklärung AUS der atur suchen, noch den
besonderer Rücksicht auf das Christenthum , praktischen, uch hne aufen Wunder sich
die mıt dem ‘Versuch einer Kritik aller stutzen, das Sittengesetz erfüllen wollen.

Das Ergebnis ist somıiıt ıne „EnthistorisierungOffenbarung des drei ahre Jungeren
Fichte VOI 1792 vergleichen ist; 1791 der Evangeliumsbotschaft zugunsten ihre
begann Tieftrunk se1in religionsphilosophi- ralischen Kerns“ (XXXIV1) Dies wird in der
sches Hauptwerk, die ‚Censur des christlich- ;  Religion der Mündigen' Von 1800 noch VeCI-

protestantischen Lehrbe fts nach den Prinzıi- tieft.
plen der Religionskritik (3 Bde. bis Letztlich ist Tieftrunks Voraussetzung die
veröffentlichen. Miıt ant verband Tieftrunk Sicherheit, miıt welcher w1e bei ant die

Vernunft den Standpunkt der Kritik meıinteeine CHNSC wissenschaftliche Freundschaft:; ant
einnehmen können. Dies führt dervertraute ihm die Publikation einiger seiner

kleineren Schriften an; 1798 bekannte ant Einschränkun aller spekulativen Erkenntnis
einem Brief ihn, ass ihm Johann Gottlieb und ich den Punkt, auf den alles
Fichtes Kontruktion der Erkenntnis aus dem bezogen wer INUSsS, nämlich die Selbstbe-
bloßen Selbstbewusstsein hne gegebenen stiımmung des Menschen. DDiese ist ben damit
Stoff enstisch Nal amı! zeichnete sich das Ma(fß, nach dem uch die Offenbarung
dieiffe  CSP zwischen dem anhebenden
Deutschen Idealismus und der kantischen

werden soll.
Eın Beispiel für die kritische ezeption

Philosophie ab. Tieftrunk ist dieser bis ants und Tieftrunks bietet arl FEriedrich
seinem Lebensende treu geblieben. Stäudlins ‘Idee ZUT Kritik des Systems der
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christlichen Religion VOINN 1791 eın Auszug IDIie eiträge sind wI1e häufig Sammel-
daraus als ext bänden Von unterschiedlicher Qualität. Die

Aus dem Geiste Tieftrunks hingegen ist die ersten drei Texte enthalten viele Jang wider-
ANONYINC, vollständig als ext wiedergege- legte Klischees (s. NUr ‚antidemokratisches“
ene Schrift „Ueberzeugender Bewelıls, da{ß die Hinwegsehen Löhes über das allgemeine
Kantische Philosophie der Orthodoxie nicht Priestertum: J.-Chr. Kaiser), AUsSs den Quellen
nachtheilig, sondern ihr vielmehr nützlich se1l nicht begründbare Feststellun ‚ Löhes „Pre-
1788). digt auerte mehrere Stun .  en Joh. Fried-

Über die Reprint-Ausgaben der eihe ‘Aetas rich| und unzulässige Aktualisierungen (Dia-
Kantiana’ hinaus macht Ulrich Lehners ext- konie als „zukunftsträchtig” machendes
Auswahl einige die Kenntnis dieses Ab- „Unternehmen‘“; Schoenauer). Zu) kühne
schnitts der Aufklärung wichtige Quellentexte Behauptungen hätten einer Nachüberlegung
greifbar. Wünschenswert ware dann noch eine empfohlen werden können (Löhe „forderte
Bibliographie dieser Texte SCWESCIL, uch eine Z die Irennung VOIN Kirche und Schule”;
zusammenfassende Angabe mıt Seitenanga- Joh. Friedrich ‚Kirche und Schule sind
ben, welche eile der Tieftrunkschen Werke unzertrennlich“:; Schreiner). Dreı Texte
hier wiedergegeben werden. Das besondere dieses ersten Blockes wirken pOSItIV. /wei
Verdienst dieses Bandes liegt ber VOT allem beleuchten Löhe In seinen Zeitverhältnissen
darin, dass hier anhand Von Schriften, die Blessing und Röfßler mıt kleinen,
ants eigene Folgerungen für die Religions- nicht störenden Überschneidungen). Chn
philosophie vorwegzunehmen suchten, Stoft Albrechts kulturgeschichtliche Nachfrage BC-
gegeben wird ZU Bedenken der kritischen wıinnt eın Stück Unbefangenheit bei der
rage, ob sich christliche Religion „nach Kant“”,  ® Beurteilung Löhes Diesen auf seine Wahrneh-

unter Akzeptierung seliner erkenntnis- mungsfähigkeit, Distanzbereitschaft 99 den
intellektuellen UuSaliicel der Moderne“ undtheoretischen Wendung, tatsächlich ANSCINCS-

sen denken lässt. zugleich Verantwortungsbereitschaft 185
Basel ven Grosse über Aufgaben in der modernen Gesellschaft

hin überprüfen entlarve viele „1MmM pejorIislie-
renden Gestus vorgetragene(.) Etikettierungen
wIe, . konfessionalistisch K3 Löhe habeermann Schoenauer (Hrsg.) Wilhelm Löhe

der Moderne abhandenkommende(1808-1872) eine Bedeutung für Kirche
un Diakonie, Stuttgart: Kohlhammer „Selbstbegrenzungskräfte ” gewußt.
2008, 4672 S., ISBN OR A TT AO0205.14527 Aus den 1ECUN Aufsätzen ZUTr Theologie Löhes

ragt der Beitrag des katholischen Praktologen
Das 200 Geburtsjahr des äankischen [)Dia- Bärsch (Eichstätt) heraus. Er brin Löhes

konie-Gründers W ilhelm Löhe (1808-1872) liturgisches Taufverständnis mıt gleic zeıt1
veranla{fste die heutige Diakonie Neuendettels- katholischen Entwürfen 1Ns Gespräch. LO

ZUT Besinnung auf ihre urzeln. Eın Beitrag „konvergierenden Entwicklungen”
solenner Kongrefß fand statt, der unter wird y Stück‘ markiert. /wei eıtrage
Hinzufügung einiger weiterer Beıiträa als- Löhes Schriftverständnis (A/NT) sind ganz all
bald dokumentiert wurde einer g aums- damals ‚modernen' Fragestellungen orlentiert
Festschrift“. Für die Herausgeberschaft zeich- und kommen schon 1 B schmaler
net verantwortlich der derzeitige Rektor der Quellenbasis uch in Einzelaussagen „Löhe
Diakonie Neuendettelsau, Hermann Schoe- hat hne Einschränkun die göttliche Ver-
Ul  5 uch im wissenschaftlichen Bereich balsinspiration der Bibe vertreten .

in Rumänien mıiıt akademischer Ehre Utzschneider weni1g belastbaren Hın-
uftra (Dr. Prof. aSsOC.) versehen. In welsen und ohl nicht genügend sensiblen

drei sich erschneidenden Blöcken „Diako- Andeutungen In Sachen „Antisemitismus
nle, Kirche und Gesellschaft”, „Theologische Stöcker’scher Prägung” (mit Verwels aufeinen
Blicke auf Löhe“ und „Löhes Ansichten und Beitrag Stegemanns, OIT. )) 006”) Empfeh-
Aktivitäten“ werden insgesamt eitraäge (2/3 end se1 auf die Studie Fenskes ZU

Gottesdienst bei Löhe verwlesen S 371 28Von Theologen) versammelt. rte, Personen
un Sachen sind ‚ın Auswahl“ In einem vorh. Löhe-Archiv: 94) Umfänglich erlet
Register erfaißt. Raschzoks ext Z praktischen eologie

Der Kuratoriumsvorsitzende der Diakonie Löhes. Er eröfftnet wirklich LIECEUEC Zugangswel-
Neuendettelsau; Bezzel, bietet auf über- SCH); wertvoll uch inwelse auf Löhes Publika-
holtem Forschungsstand ıne blasse Einleitung tionsstil jenseits der Wissenschaftssprache,

AUus der Feder des Hrsg. (notwendig bester
seiner eit wachsam Anteil nehmend.
indes indirekt durchaus der Theologie

Kenner aller Texte!) hätte I1a sich eine
Vorstellung des Bandes denken können. nter der Rubrik „Ansichten und tivitä-

ten ist die Erörterung der Diakonissen- und

ZKG EL Band 0-2
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der Frauenfrage SOZUSAHCIL Pflicht. Hier Dia- wird .  „Eric! Gäbler, AUs Tanz „Friedrich”
konissen-Nekrologe Löhes 1n Blick nehmen Delitzsch: { fehlt Gerhard| VOIN SE  XC  zsch-
erwelst sich als fruchtbar Gause). ber wIitz. DiIie unverzichtbare Biographie Deinzers
bleibt ‚.ben uch bei der bekannten Etikettie- wird als zıitiert (Titel: „Vierte Auflage”; In

freilich repräsentiert!). Löhes ihm
run: der rau als dem Mann nachgeordnet:
solche Verzeichnung passıert da, keine selbst wichtigstes Werk ist falsch zıti1ert (292
wirkliche Beachtung der theologisch-anthropo- Utzschneider). In Berlin hat Löhe erst 10

logischen Voraussetzung bei Löhe statthat (S. Jahre spater eın Semester verbracht
Köser), nämlich die alle anderen Zuordnungen ders.) DIie Pfarrstelle In Neuendettelsau trat

eın volles Jahr spater S 377) PhantasietitelVOIN Mann und Tau grundsätzlich dominie-
rende Qualifizierung VOIN Tau und Mann als für angebliche Löheschriften begegnen. Der

anachronistische 1nweIls auf ıne 2007 be-creatu: dei (Ges. Werke Aı 460,6—9) Nicht
NUur 1es Beispiel zeigt. Interdisziplinäre Arbeit endete Ausstellung ist nicht getilgt. Eiınen Brief

Löhe ist auf gegenseitige Anschlufßßfähigkeit aus 1859 wird eın oberflächlicher Kenner der
beiden Briefbände nicht ın *  93 suchenangewlesen. dies ist LLUTFr eine Auswahl AUS einer Füll VonNnDer Band ist streckenweise nicht sachange-

mMessem. Die stichhaltigen exte selen indes der Monenda! Eın Beitrag mit 35 erkennbaren
Aufmerksamkeit empfohlen. corrigenda (S. 85=101) der ıne einzige e1ite

Herausgeberschaft VO  — Mehrverfasser-Sam- mıt solchen (S. 286) begegnen. Das redu-
melbänden bedeute egenüber Verlag, uto- jert das Vertrauen In die Texte Otıg sind
reI und LeserschS  aft ıne Verantwortung: optimierte Zitatnachweise, beseitigte Fehler

und Hinwelse auf gof. andernde theologischanvertraute Manuskripte sorgsamst behan-
deln, wohlverstandenen Interesse der Ver- entkernte, sachlich verfehlte Aktualisierungen:
fasser prüfen und formal w1ı1e inhaltlich in ZUE rage der (Kirchen)Zucht bei Löhe muß
bestmöglicher W eıse dem Publikum pra- mehr einfallen als die Problem vorbei-
sentieren. Dies ist hier nicht nötigen Ma{ß zielende politisierende Kritik iınem Alter-

als eın Drittel der nativentwurf den VELKD-Leitlinien deserfolgt. Hier ist wenige kirchlichen Lebens“ S 658 Joh. Friedrich).eiträge „n Ordnun Fälle mıiıt Mängeln
und ungenügend lelktOrlıerte Aufsätze be- Kurz: das Buch ist kein „erste(r) [? Anstof{fß“
SCRNCN. Fın nicht angemerkt gerade wel für sich weiterentwickelnde Löhe-Forschung
Jahre vorher erschienener Beitrag wurde uch (S.9) Und die herausgeberisch-redaktionelle
nicht 1Ins Deutsche übersetzt S 107 Anm. 11 Qualität dieses Mehrverfasserbandes Wil-

helim Löhe aus dem Jahr 2008 ist desaströs.meınt unten, Mıt Verschweigen über-
eht eın ufor die Tatsache, da{fß seine INassenN- Erlangen Dietrich Blaufußg<aft unbelegten /ıtate In ınem VOIN ihm selbst

und einem weıiteren utor Sommer 2008
veröffentlichten klassischen Bezzel-Text Philipp Jakob Spener: Briefe AUS der Dresdner

eıt hg Johannes Wallmann,Löhe zeilengenau nachzuweisen gEWESCH Wa-
{  - In vorliegendem Band stimmen Namen 2 1688, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009,
nicht CZ VOoNn Löhes „Gesellschaft “)) sind 651 S. ISBN -3-16-14175-7.
‚klassische‘ Zitate Löhes nicht 1Ur stilistisch
vertälscht: die Banalisierun VON Löhes ede Sechs Jahre nach dem ersten Band der
VOIN der Kirche als dem 9 önste(n) Liebesge- Spenerbriefe Aaus der Dresdner eit erschien

der Band 2 der ausschliefßlich die Briefe desankein des HErrn“ ZU) ‚schönsten Lieb-
lin sgedanken des Herrn“ Joh. Friedrich) tut Jahres 1688 enthält. In der Zwischenzeit wurde

Die den Gehalt 1NSs Gegenteil verkehrende jedoch noch der vierte Band der Briefe aus der
Zitatverfälschung „verhüllte(s)” „enthüll- Frankfurter Zeıt SOWI1E eın Sonderband heraus-
eis Antlitz“ Christi macht dies Löhezitat ZU) gegeben, der den Briefwechsel zwischen Spener

un Francke umfasst.‚Märtyrer' (übrigens in ungeprüfter Abhängig-
Fur den zweıten Band der Dresdner Briefekeit Von Schoenauer, 45, 72) Es wimmelt

dem Band VOoNn ungeNaUCH /itaten. DiIie 1n wird auf die Editionsrichtlinien VON Band
ser10ser Löhe-Literatur heranzuziehenden verwlesen, die mıiıt wenigen Anderungen den
„Gesammelten Werke“ werden häufig 19NO- Editionsrichtlinien für den Spenerbriefwechse!

der Frankfurter eıit entsprechen. £11 denriert, uch bessere frühere der spätere Aus-
einschneidenden Entscheidungen gehört ETS-gaben. Im Jahr 2008 sollte I111all nicht ine 1954,

also VoOoT über inem halben Jahrhundert, tens, dass bei den Briefen aus der Dresdner eıit
erschienene Textausgabe der „Drei Bücher leider vollständig auf den umfangreichen
Von der Kirche“ als „jetzt In 5/1 Briefwechsel zwischen Spener und seinem

Schwiegersohn dam Rechenberg Bgreifbar ezeichnen, zumal beim
verzichtet wurde und zweıtens keineVorliegen der wissenschaftlich-kritischen Aus-

gabe VON 2006 5.64 „1998”?|) Aus Ulrich Briefe Spener aufgenommen wurden. Nur
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Ausnahmefällen wurden Gutachten Speners 2008 (Bayrische ademie der Wissen-
berücksichtigt. Geboten wird ine wIssen- schaften, Philologisch-historische Klasse,
schaftliche Edition, die die Briefe in chrono- Sitzungsberichte, Jahrgang 2008, Hefft 1 9logischer Reihenfolge prasentiert. ach der 114 : ISBN 9/7/8-3-7696-1645-3
Nennung des Adressaten SOWI1E des Brief-
datums wird ıne kurze Inhaltsangabe aufge- Gunther Wenz Hg.) Friedrich Immanue!l
führt und die Überlieferung für den jeweiligen Niethammer (1766-1848) eiträge ZUur
Brief darlegt. Im Anschluss daran wird der Biographie und Werkgeschichte, München:
Brief soweılt wWwI1e möglich vollständig abge- Bayerische Akademie 2009 (Bayrischedruckt Der Apparat teilt sich In einen text- Akademie der Wissenschaften, Philolo-
kritischen und einen kommentierenden. An-
hand des Inhaltsverzeichnisses SOWIeE eines

gisch-historische Klasse, Abhandlungen,
Neue Folge, Heft 133) 123 S. ISBN 978-3-

Personen- und Ortsregisters Sind die Briefe 7696-095 -6
leicht erschliefßßbar. Wiıe uch der VOTaNSC-hende Band enthält der Band der Dresdner Hölderlin erklärt In einem zwischen 1799
Briefe einen „Schlüssel den gedruckten und 1805 entstandenen Nachtgesang die

‚Hälfte des Lebens“ einer eit der BlüteSammlungen VOIN Speners Bedenken
und Briefen“. DiIie gedruckten Ausgaben Spe- und Reife, bevor eın sprachloses und kaltes
Ners Theologischer Bedenken und der Consilia Lebensalter hne Sonnenschein und Schatten
et Iludicia Theologica Latına sind die anbricht. Das Leben VOIN Friedrich Immanuel
Mehrzahl der Briefe die einzıge Textgrundlage. Niethammer (1766-1848) zerfallt 1n 'Wwel
DIie Von Spener für den ruck der Briefe Hälften Den Wendepunkt könnte ent-
VOTSCHOMUINEN Anonymisierung der Adressa- weder Beginn der Ende des für
ten galt für die vorliegende Edition wieder Hölderlin benannten Zeitraums ansetzen.
rückgängig machen ıne Leistung, die 1799 War nicht das Jahr der Schleier-
hoch gewürdi werden INUusSs. macherschen Reden „Über die Religion”,Wenn AdUuCcC sicher bei der Edition der War uch das Jahr, das Niethammers Schwei-
Spenerbriefe ein1ge Uunsche ffen bleiben, SChH über religionstheoretische TIhemen eiInN-

1st SIE doch für die Pietismusforschung ıne eitete. Die einschneidende Erfahrung bot die
ausgesprochen wichtige Quelle. Hervorzuhe- Verwicklung 88 den Jenaer Atheismusstreit,
ben ist die mıt Anna Elisabeth KifSner AaUus den neben Fichte als Herausgeber de
Frankfurt/M. fortgesetzte Korrespondenz Spe- Journals, in dem die des Atheismus inkrimi-
NECIS, die Einblicke 1n die Sozialgeschichte des nierten Aufßerungen des Fichteschülers For-
frühen Frankfurter Piıetismus ermöglicht. Der berg publiziert worden ;11, mıt Verlr-
Schriftwechsel mıit den Hamburger Korres- antworten hatte. Während Fichte VON der
pondenzpartnern Johann Winckler und Universität Jena entlassen wurde, behielt jet-
teilweise uch ermann VOIN der Hardt könnte hammer se1n Amt als theologischer XTIra-
das Umifeld der pietistischen Streitigkeiten in ordinarius. Im gesellschaftlichen und wIl1ssen-
der Hansestadt erhellen helfen. Insgesamt schaftlichen Kosmos der Doppelstadt Jena-kann der Wert der Edition der Spenerbriefe Weimar blühte Niethammer weiterhin, doch
für die Sozial-, Alltags-, Kultur- und Kirchen- War seine religionsphilosophische Publizistik
geschichte wohl nicht hoch eingeschätzt 1799 erloschen. Eine Wende anderer
werden. markiert das Jahr 1805 Nachdem Nietham-

Mit Spannung können die weıteren Bände InNner endlich eın Ordinariat erhalten hatte, für
der Briefe Speners aus der Dresdner eit (Bd. das 1m Vorjahr wI1e andere Jenaer VOT und
Briefe aus dem Jahr 1689, Bd  S Briefe bis nach ihm die sich der kritischen
Sommer erwartet werden. Philosophie und protestantischen TheologieJena Susanne Schuster öftfnenden Universitä: Würzburg gewechselt

WAar, übernahm den akademischen un
kirchlichen AÄmtern eın schulisches. Stand

Gunther Wenz: He els Freund und Schillers dieses zunächst neben den anderen Verpflich-Beistand. Friedric Immanuel Niethammer tungen, beschränkten sich seine amtlichen
(1766-1848), Göttingen Vandenhoeck Funktionen nach dem bayrischen Verlust der
Ruprecht 2008 (Forschungen systematı- Universität Würzburg mıiıt dem Folgejahr auf
235 e ISBN 978-3-525-56348-9
schen und ökumenischen Theologie 120), schul- und kirchenpolitische Aufgaben 1m

neugeschaffenen Königreich.
DIe Niethammerforschung könnte mıt drei

Gunther Wenz: Friedrich Immanuel 1et- Kreisen umschrieben werden. Der größte, der
hammer (1766-1848) Theologe, Religions- das dSegment der Philosophiegeschichtephilosoph, Schulreformer und Kirchenor- reifßt, gilt der ersten älfe VOoNn Niethammers

Leben. estimmend ist nicht 11UTr der außereganıisator, München: Bayerische ademie

ZKG : Band 0-2
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In beiden Fällen besteht eine Leistung desHöhepunkt des Jenaer Umtfelds, das persönlich
Autors In der thematischen Z/uspitzung undund akademisch VOIN Bezugen Reinhold,

Schiller, Fichte, Hölderlin, Schelling un:! Hegel materialen Reduktion. [)as vorrangıge nter-

geprägt WAarL. Mafßgeblich ist uch der den drei S5C Von Wenz trıtt einer chronologischen
Letztbenannten, Immanuel arl Diez und Darstellung Von Niethammers religionsphilo-
Niethammer gemeinsame Bildungsweg, der sophischer Entwicklung hervor. S1ie orlientiert

sich den gedruckten Hauptschriften, mıiıtVO: Tübinger Stift über ine frühe Kantrezep-
denen der Fokus der Untersuchung ZWaNHS-tion die Salana führte. i hesen individuellen

und miteinander verknüpften intellektuellen läufig auf den neunziger Jahren liegt. Etwa die
Entwicklungsprozessen tragt die VON DDieter Hälfte der 31 Kapitel (Kap. 10 bis 24) und der
Henrich begründete Konstellationsforschung 220 Seiten des Haup  es gilt diesem eit-

einer einzigartıgen Darstellungsintensität 1AU11L1. nter Textbindung werden let-
hammers Publikationen VO:  — 1792 bis 1798Rechnung. Während Henrichs ebenso MINU-

t10se wI1e monumentale Rekonstruktion (zu: referiert. Voran stehen betont elementare (vgl.
letzt 7004 „Grundlegung aus dem s die 10) Ausführungen ZU Spannungsfeld ZWI1-

Vorgeschichte des Deutschen Idealismus PCI- schen Vernunft und Offenbarung, 1ın das Wenz
anhand der für Niethammer zentralen Positi10-

literarische
spektiviert, wählen weıtere Autoren einere

(Manfred NnNenNn VOI ant und (0)88 eingeführt. Das letzteDarstellungsformen
Frank ETW die Vorlesungsreihe, die 199 / als Viertel des Buches gilt der zweıten älfte VOIl

„Unendliche Annäherung” publiziert wurde) Niethammers Leben. Der ufor unternımmt
und andere Teleologien (wie Frank die 11- ıne theologiegeschichtlich akzentuierte Relek-
tische Philosophie). Niethammer steht ture der wenigen kirchlichen Gelegenheits-
diesen Arbeiten nicht 1mM Vordergrund, wird schriften aus der Würzburger un Münchener

eıt und erklärt die pädagogischen Ansatzegerade VOI Henrich ber innerhalb des be-
nannten Personenfeldes ebenso akribisch un Niethammers Aaus dessen philosophischen
grundlegend untersucht WIe die anderen Pro- Grundüberzeugungen. Für den Beginn der
tagonısten. Die beiden kleineren Kreise VOIN Würzburger Tätigkeit skizziert Wenz, wI1e
Forschungsinteressen gelten der zweıten älfte Niethammer „Grundzüge einer ökumenischen
VOIl Niethammers Leben und Werk. FEin Theolo ie versöhnter Verschiedenheit“
orößerer entspringt der historischen EFrzlie- (S:4773 ausgebildet habe. Unerwähnt bleibt
hungswissenschaft und widmet sich dem der dezidierte Antikatholizismus, den Lindner
Programm DZW. der Wirk sgeschichte VON für die gesamte bayrische MTISZEI anhand
Niethammers schulischen Ref  5ormvorschlägen, verstreuter Briefzeugnisse rekonstruiert hat.

Gerade ıIn seliner Einschätzung der etztendie 1808 gedruckt wurden. Zu diesem Kom-
plex erschien in den etzten Jahrzehnten eine Lebensjahrzehnte weicht Wenz (S. 215-218)

stärksten VO  3 Lindner ab, der eine Abkehrstattliche Anzahl VOIN Qualifikationsschriften.
Der abschließende Bereich fragt nach der VOIl ant und 1mM Anschlufßs eın briefliches
kirchen- und territorialgeschichtlichen Bedeu- Selbstzeugnis ıne erneute Annäherung
tun: Niethammers. Einschlägig hierfür sind den Tübinger Suprarationalismus diagnosti-

jert hatte. DIie Olnte VvVon Wenz und inzwel einander ergänzende Dissertationen, die
VOT knapp vierzig Jahren VON Wilhelm Maurer systematischer Hinsicht des Buches ist CS,
In Erlangen betreut wurden (Günter Henke Niethammer als einen bis zuletzt konsequen-
„Die Anfänge der evangelischen Kirche 1in ten Kantıaner schildern (differenziert 18;
Bayern ‘ und Gerhard Lindner mıt dem deutlicher 166 und 170), für den die sittliche

muiıt der religiösen isposition des Menschentheologiegeschichtlichen Gegenstück „Fried-
rich Immanuel Niethammer als Christ und übereinfallen konnte. Gerade arın mochte

sich der Kantıaner bei noch deutlicherTheologe”).
Gunther Wenz kommt das Verdienst L} Ablehnung ıner suprarationalen Offenbarung

mıiıt wel Monographien und inem Sammel- Kontinultäai (0)88 bewegen (S.97-99,
band neuerlich Niethammer erinnern. In 228) Die Hauptrichtungen der Niethammer-

forschung hat Wenz damit theologisch poin-der gleichlautenden nter- bzw. Oberzeile der
Titel gibt sich das den Büchern gemeinsame tiert un! bibliographisch sorgfältig '11-

Anliegen erkennen, Niethammers Lebens- geführt (vgl. dazu 131 1 9 193-195; hinzu-
werk In einem Gesamtzusammenhang welsen ist zudem auf Emil Wolfrums Passauer
beleuchten. Die für die beiden Akademiever- Dissertation Von den dritten und

etzten der skizzierten Kreılse, die wirkungsge-öffentlichungen rundlegende Studie „Hegels
Freund und Schi C155 Beistand“ ist die erste In schichtliche Relevanz des Kirchenamtes, hebt
sich geschlossene Darstellung des Theologen Wenz eingangs (Kap. sehr orciert ab Dem
Niethammer se1it der Dissertation VOI) Lindner. korrespondiert nicht der Skopos, ohl ber die
An dessen Heuristik und Ergebnissen schlie{fßt Widmung des Bandes die bayrische Landes-
Wenz ebenso WwI1e denjenigen Henrichs. kirche I Iie mitunter basalen, durchaus
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fangreichen (eine Einführung in die Philoso- chronologischer Reihenfolge, die religions-
phie VO ant bieten alleine die Kap 4—8) und DZW. offenbarungstheoretische Entwicklung
VOIl Redundanz nicht immer freien FElementa- Niethammers. Christian Danz hinterfragt die
risierungen (vgl. ZUrTr Zuschreibung der Fichte- Jenaer Doppeldissertation VOI 17972 nach ihren

Bezugen Fichte. Originell und anregend ist,schen Offenbarungskritik ant in N:
Folge die 5.68, 4: und 1:14 der ZUT1 Niethammer in einen problemgeschicht-
Atheismusstreit die 110 und 114) mogen der lichen Zusammenhang mıt Lessing und nicht
Intention eliner der theologischen bzZzw. philo- LLUT mıt ant eingeordnet wird. Wenz nımmt
sophischen Fachwissenschaft näher der fer- den Staffelstab auf und untersucht die 1795
neTr stehenden Leserschaft geschuldet sSe1n. folgende Hauptschrift ‚Ueber Religion als
Sollte diese EeSsa: zutreffen, besteht die publi- Wissenschaft“ ın grofßer Intensıtat und mate-
zistische List des Autors darin, seine Erinne- rialer Breite, der uch die frühe Wirkungs-
runNn: Niethammer In drei Richtungen und Rezeptionsgeschichte In Gestalt VON Re-
auszusprechen: {DIie akademische Theologie zensionen zaählt. Der Aufsatz stellt ine wich-
erinnert den Kirchenmann, die Kirche tıge Ergaänzung ZU) 13. Kapitel der Mono-

den Akademiker und die Universita: den oraphie dar. /7wei Perspektiven auf den Schul-
Theologen. und Kirchenpolitiker schließen Heinz-

Letzterem Bereich lassen sich die beiden Elmar Tenorth bietet weit mehr als eine
Akademieveröffentlichungen zuordnen. Der Auseinandersetzung miıt Niethammers All
auf 110 Seiten edruckte Akademievortrag gemeInem Normativ“ VOIN 1808 Br adelt
verhält sich dı Studie WIeE die Epitome dessen Verfasser, indem den historischen
ZULT Solida Declaratio. Als eın Werben mehr Handlungsrahmen In Bayern in Beziehung
Niethammer als die eigene Untersuchung dem der Reformer In Preufsen nach 1806
dürfte erklären se1n, da{fß Wenz Inhalte Den Vergleich verliert Niethammer allerdings,
der Monographie und über weıte eile uch wenn se1n Beitrag als An sich widersprüchlich,
deren Wortlaut bietet, hne dies mıt einem konservativ und ' 1im Kern unmodern“

bilanziert wird S 81) Den kirchengeschicht-Hinweis auf die vorliegende der ausstehende
lichen Teil steuert (Günter Henke als VerfasserPublikationen verbinden. Zugleich ist der

Haupttext des ortrages narratıv geschlosse- der einschlägigen Dissertation bei. Die Er-
NCI, chronologisch bündiger und thetisch innerung seine grofße Arbeit liest I11all nicht
pragnanter. Grofßzügig hat der utor entweder hne Rührung, uch Wissen, da{ßs der utor

nach der Drucklegung überraschend starbgestrichen, zusammengefafst der ıIn Anmer-
kun verbannt, die sich auf bis drei Seiten Weiterführende Perspektiven eröfitnet der
aus ehnen (vgl 5-17 In seiner Textbe- Schlufsaufsatz VOIl Andrea Schwarz, der UI-
arbeitung übersieht Wenz L1IUT selten, da{fß rektorin des Landeskirchlichen Archivs in
neben eıgenen Formulierungen teilweise uch Nürnberg. Miıt großer Akribie hat s1e sich
diejenigen e1InNnes anderen Autors hne ormale über archivalische Bestände informiert, die
Kennzeichnun Niethammer betreffen un: nach lebensge-übernimmt (vgl. mıt

schichtlichen Stationen referiert werden. DIieder Monograp 1e 10 unten). Für eine zugige
Urientierung ber Niethammer und als Jarn gewissenhafte Zusammenstellung vermittelt
gang der eigentlichen Mono raphie ist der eine vorzügliche Urientierung über relevante
Akademievortrag nachdrücklic empfeh- Instanzen und wird künftige Arbeiten
len. wichtig se1in. Dies mag wel Addenda recht-

Der Akademiesammelband bietet einleitend ferti Zum einen ist den Nachlass ıIn
ıne noch konzentriertere Essenz der rüheren Erlangen (S. }22) auf die gedruckte, WEeNl uch
Veröffentlichungen S 5 uch dieser ext nicht vollständige Beschreibung verweisen
ist VOIl ansprechender Plastizität. Nun ber (Elias VO  . Steinmeyer: Die Jungeren and-
beschränkt sich der Anmerkungsteil auf ine schriften der Erlanger Universitätsbibliothek,

früheren Publikationen benennt. Unbefriedi-
einz1ıge Endnote, die summarisch die beiden Erlangen 1913 03-107) Zum anderen ist

der Auflistung VON Briefpartnern S 122€* ein
gend ist, da{fß abermals wörtliche Formulie- Name hinzuzufügen: arl Heinrich Fuchs. Die
n ines anderen Autors hne ntispre- Korrespondenz mıiıt dem zunächst Würzbur-
chende Auszeichnung 1m ext stehen (vgl. SCI, dann Bamberger und schliefßlich Münche-
ıben mıt der Monographie 125) und die Ner Kollegen gehört der umfangreichsten in

dem erhaltenen Nachlafß. S1ie könnte dazuEndredaktion stellenweise sehr flüchtig eTI-

folgte (S$:2) Die Anregung und Zusammen- beitragen, weıteres Licht auf die zweıte älfte
stellung des Bandes sind deshalb nicht weniger VOI Niethammers Leben und Werk werten.
bedeutend. /weli Beiträge vertiefen, wiederum öttingen Martın Keßler
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Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2010, 306 ISBN 978-3-506-72865-4
Barbara Hahn-Joofß: Ceste Arne est Dieu Dar condicion d’Amour. Theologische Horıizonte 1im „Spiegel
der einfachen Seelen“ VOIL Marguerite Porete. eıträge ZUr Geschichte der Philosophie und eologie des
Mittelalters, I üunster: Aschendorff Verlag 2010, 299 5 SBN 978-3-402-10284-38
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Testament, Reihe, Tübingen: Mobhr Siebeck 2010, 241 SBN 978-3-16-150383-2
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‚De reparatiıone kalendarii, ünster: Aschendorfft Verlag 2010, 368 S SBN 978-3-402-10456-9
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xel Meißner: Martın Rades „Christliche Welt“ und Armenien, Bausteine für eine internationale Fthik
des Protestantismus, unster: Lit Verlag 2010, 545 . ISBN 978-3-8258-6281-7
eresia Heither: Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern. Moses, unster: Aschendorff Verlag 2010,
3726 S.. 978-3-402-128  [

10 Andreas Weckwerth: Ablauf, Organisatıon und Selbstverständnis westlicher antiker Synoden ım Spiegel
ihrer en. ahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband kleine Reihe . üunster:
Aschendorft Verlag 2010, Zn ISBN 978-3-402-10912-0

11 Fabienne ourdan: Orphee et les Chri  etiens. La reception du mythe D’Orphee ans la litterature
Chretienne Grecque des CINq premiers siecles, Parıs: Les Belles Letters 2010, 484 S, SBN 78:2-251-
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12 Andreas Schumacher: ugus Rauschenbusch (1816-1899). Fın Pionier der deutschen Baptisten in
Nordamerika. Vol. 34, Oxford: eter Lang Verlag 2010, 241 ISBN 978-3-0343-0153-4

13 HaraldSuermann: Kirche und Katholizismus seıt 1945 Ü Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag
2010, 255 ISBN 978-3-506-74465-4

14 Andreas Straßberger: Johann Christoph Gottsched und die „philosophische” Predigt. eıtrage ZUT

historischen Theologie Ial Tübingen: ohr Siebeck 2010, 646 ISBN 978-3-16-150014-5
F5 John Bowker, SOon1a Halliday, Bryan Knox: 1)as Heilige Land aus der Luft. tlas der historischen tätten,

Darmstadt Primus Verlag 2010, 254 SBN 978-3-89678-821-4
Ulrike Winterstein: Vertriebener Klerus in SachsenS] 118,; Paderborn: Ferdinand Schönigh
Verlag 2010, 288 &, SBN 978-3-506-76978- /
Bernd Isele: Kampf U1l Kirchen. Religöse Gewalt, heiliger Kaum und christliche Topographie ın
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Reihe 4, Münster: Aschendorff Verlag 2010, SBN 978-3-402-10910-6
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re sınd In der Geschichte der Kırche ıne kurze eıt ber WEeNnNn 111a auf
Deutschland blickt und insbesondere auf dıe Bundesrepublık, hıetet dıe Zeıtspanne
VO  —; 1945 bıs 2005 dem Betrachter eın 1ıld rasanter Veränderungen. DiIe evangelı-
sche Kırche und der Protestantismus ın diese radıkalen Umbrüche nıcht 11UT

verwiıickelt und eingebunden, sondern S1e aglerten VON Anfang gestaltend und
prägend mıt Dıesen Prozess In seıinen Zusammenhängen entfalten und seiıne
Oontexte erhellen, das ist Greschats Anlıegen. Insofern eıstet das Buch, W ds dıe
unübersichtliıch gewordene Fülle dıgıtaler Informatıonen 7U ema nıcht ann Es
g1Dt Orıjentierung. Christen sollten wI1issen, woher S1Ee kommen. Denn [1UT ann sınd
S1E befähigt, verantwortlıch entscheıden, wohirn s1e gehen sollen.

»Ks ist eın ausgesprochener Glücksfall. dass der este Kenner der Kirchlichen e1t-
geschichte in Deutschland, Martın TeSChHaL, chesen and geschrieben hat Mıiıt S1-
cherem 1C sıchtet das umfangreıiche und höchst komplexe Materıal, bettet in
den polıtıschen, wırtschaftlıchen und kulturellen Kontext eın und die richtigen
Schwerpunkte. Greschat ist eın Meısterwerk der Darstellung und der Interpretation
gelungen, dem ıne weıte Verbreitung wünschen ist, nıcht Ur in protestantiıschen
Kreisen.« TO Dr Hartmut ehmann, ehemalıger Leıter des Max-Planck-Institus
für Geschichte)

mT1 VERL  TALT
LeIPZIG www.eva-leıpzig.de



Der Streit die Pfründe Das päpstliche
Benef1zialwesen 1n den Gutachten des
Rotaauditors Ihomas Fastolf *71361)

Kerstin Hitzbleck

Als die außerordentliche Besetzung VOoO  — kirchlichen Benefizien AIre den aps 1im
Jahrhundert Intensitäat zunahm, stellten die utzer des päpstlichen Provis1ions-

angebots w1e auch die Theoretiker un: Praktiker des BenefNzialrechts bald fest,; dass
die bestehenden juristischen Regelungen ZU Benefizialwesen nicht ausreichend

TEeNC konnten sS1e dies auch Sal nicht sSe1IN: Während 1mM ecretium Gratianı,
der altesten quasiofhziellen Kompilation kirchenrechtlicher anones des Hochmit-
telalters, Fragen der Benefizienkollatur och keine spielten, weil neben der
päpstlichen plenitudo potestatıs auch das päpstliche Benefizialwesen gerade erst
rtfunden worden war,l enthielten die autorıtatıven Dekretalensammlungen des Liber
NLG un: des Liber Sextus ‚War durchaus Regelungen Fragen konkurrierender
Kollationsansprüche,“ doch lieben die Bestimmungen ZUT praktischen Umsetzung
der päpstlichen eskripte VOTL (Yrt hinter den Notwendigkeiten einer sich entwickeln-
den Provisionspraxis zurück. Ebensowenig konnten die päpstlichen Dekretalen
normatıv auf die sich wandelnden päpstlichen Benefizialreskripte reagleren, die
mit ihrem variablen Formelbestand immer wieder NEeEUEC Kollationsansprüche un
damit auch immer wieder HCLE Konfliktsituationen generlerten. Diese praktischen
rragen, die sich aus der Je ueXR Konstellation VOINl Reskript, Benefizien- un

Zum Beginn der aufßerordentlichen Kollatur VOINl Benefizien durch den aps siehe etwa Her-
INanın Baler, Päpstliche Provısıonen für niedere Pfründen bis ZU Jahre 1304,;, Münster TOT1E: eier
Linden, Der Tod des Benefiziaten in Rom Eıne Studie Geschichte un! Recht der päpstlichen
Reservationen, Bonn 19358 (ND Amsterdam Andreas eyer, Türich und Rom Ordentliche
Kollatur und päpstliche Provisionen Tau- un! Grofßmünster 6—-1 Tübingen 1986, D
Brigitte Hotz, Päpstliche Stellenvergabe Konstanzer Domkapitel. Die avignonesische Periode
(1316-1378) und die Domherrengemeinschaft e1iım Übergang ZU chisma (1378) Ostfildern 2005,

TIhomas Willlich, Wege ZUTr Pfründe. DIie Besetzung der Magdeburger Domkanonikate zwischen
ordentlicher Kollatur Uun! päpstlicher Proviısıon 5-1 Tübingen 2005, 181 ff.; erstin 1tZ-
bleck, Exekutoren. Die außerordentliche Kollatur VO  > Benefizien 1m Pontifikat Johannes’ T
Tübingen 2009, 23ff.

Z/war sind Dekretalen, die Aspekte des Benefizialwesens thematisieren, ber fast alle Bücher des
päpstlichen Rechts verteilt, doch werden Fragen ZUuUr Kollation schwerpunktmälsig in den Titeln „De
Rescriptis“ 186 VI 1:3 lem. 1L:2X% „De Praebendis Dignitatibus” 375 VI 3,4; lem 3,2) un!
„De Concessione Praebendae et Ecclesiae NOoON vacantis” 3,8; VI 3575 lem 3,4) behandelt.
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Konkurrenzlage VOL ( J)et ergaben, Urc eın Rechtsbuch 1Ur In Ausnahme-
fällen direkt beantwortbar und konnten ihre juristische egelung deshalb 1U 1m
Gericht, In der direkten Auseinandersetzung der Parteien en Besonders wel
Bereiche chufen beim Umgang mıiıt den päpstlichen TIKunden TODIemMe Auf der
einen Seite standen Fragen VOIN Konkurrenz un: Präzedenz der bisweilen zahnlreichen
Bewerber ein un 1eselbe Stelle, auf der anderen Seite 1e das Procedere der
Einsetzung 1ın ıne Konfliktpotential bereit.

DIe Rechtsfragen, die AUuS$s der Konkurrenz der Ansprüche entstanden, sind nicht
auf den Gegensatz zwischen dem universalen päpstlichen Kollationsanspruch un
den Kollationsrechten der lokalen Ordinarien reduzieren. Tatsächlich konnte die
selbstbewusste Haltung des ordentlichen Kollators EtWw:; des Bischofs TODIeme
schaftfen, wenn dieser den päpstlichen Eingriff ın die eigenen Kollationsrechte nicht
dulden wollte oder bereits einen Kandidaten für die IC ıne päpstliche Gratie
betroffene Stelle hatte, der 1r den externen Bewerber ubDerho werden drohte
Denn eine päpstliche Provisionsurkunde bot Vorteile gegenüber den prasen-
lerten Kandidaten, indem s1e Prioritat gab un erlaubte, diese bei der Inbesitznahme
einer Stelle überholen.* Es gab also durchaus Gründe, die Nichtigkeit eines
päpstlichen Provisionsmandats zumindest behaupten. och auch bei grundsätz-
lichem Finverständnis VOT konnten sich TODIemMe ergeben, WEelnn etwa wel
nhaber päpstlicher Provisionsurkunden Ansprüche auf 1eselbe Stelle anmeldeten *

Konfliktpotential barg zweıtens der Provisionsvorgang. Da die päpstliche Ur
un allein noch keinen Nspruc auf kinsetzung ın die Stelle vermittelte, bedurfte

eines eXecCculor genannten Ofhziellen, der in einem DrOCEeSSUS für die Kontakt-
aufnahme zwischen dem apst, dem Petenten un dem ordentlichen Ollatorgl
Seine wurde in der Forschung bislang unterschätzt.” Das Amt,; das grundsätz-
ich se1it dem 12. Jahrhundert 1mM Benefi1zialwesen nachweisbar ist; er 1n den
darauffolgenden Jahrhunderten in der juristischen Diskussion ine zunehmende
Schärfung, bis der Exekutor Beginn des Jahrhunderts den Status eines elegier-
ten Richters hatte Dabei blieb ange umstrıtten, Wäas eın FExekutor ZUr

Durchsetzung des päpstlichen Provisionsbefehls eigentlich tun LT respektive tun
musste ‚War War strikt die forma mandatıi gebunden, also den ihm 1mM Reskript
übertragenen Auftrag, doch War nicht immer klar, Was 1es$ 1m einzelnen bedeuten

Zu den päpstlichen Provisionsprärogativen und der Konkurrenz zwischen ordentlichem und
aufßerordentlichem Kollator vgl die Literatur ın Anm Aufserdem Jörg Erdmann, „Quod est 1n actıs
11O:  - est 1ın mundo“. Päpstliche Benefizialpolitik 1m Sacrum imperium des Jahrhunderts, Tübin-
CI 2006 Zur Konkurrenz zwischen den verschiedenen päpstlichen Anwartschaften un! Provisionen
Hitzbleck, Exekutoren (wie Anm [ 61-—90; 133-246 Siehe uch Michele Begou-Davia, L inter-
ventionnısme beneficial de la papaute siecle. Les aspects juridiques, Paris 1997, wobei diese
materialsatte Studie besonders bei der Differenzierung der Exekutoren und bei der Rückbindung der
Benefizialtheorie die Praxıs Schwächen zeigt.

Die Probleme, die AaUs der direkten Konkurrenz päpstlicher Provisionsmandate eın und
dieselbe Stelle erwuchsen, sind auch eın zentrales Ihema der Kanzleiregeln, die mıiıt Andreas eyer
als „Ersatzkodifikation” des aktualisierten Benefizialrechts verstehen sind. Andreas ever; „Do-
mM1inus nOster vult‘  . Anmerkungen ZUr päpstlichen Gesetzgebung 1m Spätmittelalter, 11 289
(2009), 607-626

Hitzbleck, Exekutoren (wie Anm. 246285
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Ikkonnte © uch AUs dieser juristisch etzilıc nicht eindeutig definierten Situation
konnten TODIeme bei der Kollation entstehen.

Diese Regelungsdefizite mMussten pragmatisch den Gerichten aufgehoben WeI -

den, wobei die ota als päpstliches Gericht höchste Aufmerksamkeit verdient.®
Denn Gericht fand die Rechtsfortentwicklung die sich aum anhand der
Dekretalensammlungen selbst, eher schon anhand der Kkommentare un Glossen
den päpstlichen Dekretalen feststellen lässt Die Erforschung des Benefizialwesens
11USS$5 deshalb nicht L1UT der Arbeit der päpstlichen Kanzlei als urkundenausstellender
Behörde echnung tragen, sondern sich auch der Anwendung des Benefizialrechts

Klar Wal Ul, ass der Exekutor die TeNzen seines Mandats nicht überschreiten durfte, doch
diese renzen durchaus nicht klar formuliert und Gegenstand der Interpretation, wobei der

Wille des FExekutors zunehmend Bedeutung SCWaANNN, Siehe Hitzbleck, Exekutoren (wie Anm.
Za 36£., dort uch die Überlegungen des Panormitanus, der sich och 1im 15 Jahrhundert der
rage abarbeitet, Was eın Exekutor eigentlich darf un! Was nicht.

Franz Egon Schneider, DiIie Römische ota ach geltendem Recht auf geschichtlicher Grundlage,
{[DIie Verfassung der Rota, Paderborn 1914; Guillaume Mollat, Contribution l’histoire de

Ll’administration judicaire de l’Eglise romaılne NS siecle, In RHE (1936) 5/7-982; Stefan
Killermann, Die ota Romana. W esen un! Wirken des päpstlichen Gerichtshofes 1m Wandel der
Zeit, Frankfurt 2009

(Jero Dolezalek, Rechtsprechung der Sacra Romana ota unter besonderer Berücksichtigung
der Rotamanuwualien des Basler Konzils, 1n artın Bertram (Hg.), Stagnation der Fortbildung?
Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts 1m und 15. Jahrhundert, Tübingen 2005, 133-157;
(Jero Dolezalek/Knut Wolfgang NOrr, Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen
Rota, 11 Helmut oing Hg.) Handbuch der Quellen un! Literatur der NEUECTEN europäischen
Privatrechtsgeschichte, Mittelalter (1100-1500). { DIie gelehrten Rechte un: die Gesetzgebung,
München 1973,; 849859 Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen VO 0—1 Inns-
bruck 1894 (ND Aalen 83-—91; Johann Baptist Sägmüller, DIie Entwicklung der ota bis ZUrTr
Bulle Johanns XXIL „Ratıo IUTIS“ 1326, 1: (1895), /-1 Michael Tangl, FEiıne Ota-
Verhandlung aus dem Jahr 1323 1N: MIÖG, Ergänzungsband (1901), 320-—332; ollat, L’admi-
nıstration (wie Anm 273 Charles Lefebvre, Un inedit SUr la procedure rotale XIV“ siecle, 1n

(1960/61), 174-191; nut Wolfgang Nörr, Eın Kapitel aus der Geschichte der Recht-
sprechung: Die Rota Romana, 1n Ius COININUNE (1975), 192—-209 Ein Überblick ber die Geschichte
der ota uch bei Hans-Jörg Gilomen, Die Rotamanwualien des Basler Konzils. Verzeichnis der 1n den
Handschriften der Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtställe, Tübingen 1998, E
VUIL, ber die Konzilsrota zuletzt ders., 35 * facto realiter In scriptis”: Schriftlichkeit un! Mündlichkeit
1m Verfahren VOT der Basler Konzilsrota, 1n Susanne Lepsius/Ihomas Wetzstein gg. Als die Welt
in die Akten kam. Prozefsschriftgut 1im europäischen Mittelalter, Frankfurt aM 2008; (Jero ole-
zalek, Die handschriftliche Verbreitung VO  - Rechtsprechungssammlungen der Rota, 1:
(1972); 1—-106; ders., Bernardus de OSqueto, seine Quaestiones motae ın ota (1360-1365) uUun! ihr
Anteil den Decisiones ntiquae, 1n (1976), 106-172; Charles Lefebvre, La ote
Romaine, in DE V1I; /42-771; ermann Hoberg, Die Amtsdaten der Rotarichter In den TOTO-
kollbüchern der Rotanotare VO  3 4-1 1n 48 (1953), 43—78; ders., Die äaltesten Informativ-

ber die Qualifikation neuernannter Rotarichter, 1n Festgabe für Hubert Jedin L,
Münster 1965, 129—141; ders., Der Informativprozeß ber die Qualifikation des Rotarichters Anton1o
Corsetti (1500), 1n Melanges Eugene JTisserant L del Vatıcano 1964,;, 389-406 /u einem
Rotaauditor des Jahrhunderts siehezXavler Bastida, Guillermo Cassador. Su vida SUuS$s obras,
Rom 1974 uch die bekannten consilia des Oldradus de onte sind aus der Arbeit der N
entstanden. /u Person und Werk siehe stellvertretend für andere Tilmann Schmidt, Die Consilien des
Oldrado da onte als Geschichtsquelle, 1n Ingrid aumgärtner Hag Consilia 1im späaten Mittelalter.
Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, 5Sigmaringen 1995, 5364 /Zu den bei Oldradus
behandelten Benefizialmaterien siehe uch Hitzbleck, FExekutoren (wie Anm. 1IZSESTE
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urc die kurialen Juristen widmen. {[Dieser Zugang verspricht erstens 1INDI1C In die
Konkurrenzsituation zwischen dem aps als aufßerordentlichem Ollator un den
ordentlichen Kollatoren. Er verspricht zweıtens Aufschluss über die Aktualisierung
der päpstlichen Dekretalen 1ire die Juristen der ota Und drittens lässt sich die
nicht unerhebliche rage beleuchten, wI1e die ota als päpstliches Gericht sich In der
Konkurrenz der Kollationsansprüche positionlerte.

Antworten auf diese Fragen versprechen die Arbeiten des englischen Juristen
Ihomas astolf, der in der ersten des Jahrhunderts Auditor der ota
SCWECSCH ist Die Tatsache, dass die Überlegungen des Auditors och mehr als
zweihundert re ach ihrem Entstehen gedruc wurden, also auf ein interessiertes
uDlI1ıkum en konnten, verweist auf die tabile Problemlage” 1mM spätmittelalter-
lichen un: frühneuzeitlichen Prozess- un Benefizialwesen nicht zuletzt eın eX
auf den Verzicht seltens der päpstlichen Zentrale, endgültige Lösungen für Fragen bei
der msetzung der TIKunden schaften, w1e auch auf den konservativen Umgang
mıt den Autoritäten: Leuchtturmgestalten der mittelalterlichen Kanonistik w1e In-
(OCENZ 1 Bernardus de Compostella un natürlich Johannes Andreae en bis in
die Neuzeıit hinein ihre Bedeutung für die Lösung alltäglicher Rechtsprobleme C1-

halten können.
Ihomas Fastolf wirkte in den dreißiger Jahren des Jahrhunderts der päpst-

lichen ota un hat die In den sogenannten Decisiones Rotae OMaAanae überlieferten
richterlichen Streitfälle ohl selbst kompiliert. ”” In der Edition der Entscheidungen
VO  e 1581 sind insgesamt C(LUÜÜUSÜUE 14 aufgeführt, ass eiın Fall also
durchaus Anlass mehreren Rechtsfragen gegeben hat.“ {DIie CAUsde werden eweils
mıt dem Datum prasentiert, dem S1e 1m Richtergremium der ota diskutiert
worden sind.}” I IDIie behandelten beschäftigen sich in der enrhelr miıt Fragen
ZU Prozessrecht, während sich immerhin zehn CUAUSÄAEC miıt Benef1zialmaterien aus-

einandersetzen, “* die einen INArucC VOIN der Problemlage 1mM europäischen ene-
fi1izialwesen in der ersten des Jahrhunderts vermitteln: Neben einer AUSA,
welche sich mıt den Ausstellungsmodalitäten VO  - Reservationsurkunden ” eschäf-

Der Tatsache, ass die Rechtsentwicklung natürlich uch ber manche Entscheidungen der
Auditoren hinwegging, wurde durch die Juristen mıiıt dem Verfassen VO additiones begegnet, die
uch die Rotaentscheidungen wiederum aktualisierten.

John Baker, IDr Ihomas Fastolfan the History of Law Reporting, 1n Ch) 45 (1986), 8496
11 Decisiones Otfae Romanae, Öln: Johannes Gymnich 1581; 631655

SO werden ZUrTr mıiıt der Nummer ZU Beispiel U3 dubia traktiert, während die
J1 mıiıt dem dubium AAA zusammenfällt.

Etwa Anno Domuini Pontificatus Sanctissım1 In Christo patrıs
domini, domini Benedicti AII, NNLO secundo die C MENSLS Decembris fuit In Rota propositum
quoddam negotium spoliationis per dominum Durandum.

Es handelt sich die CUUSAE VIIIÄ,; AII, XAIW, AAIII, AAIV, XXVII, XAXIX,EMKLA
/war geht etwa uch in VII eın Rechtsproblem, das aus einer Konkurrenz Benefizien
entstanden ist, doch geht 1n 1mM dubium die Zulässigkeit einer Appelation. Miıt dem Streit
das Benefizium hat die Diskussion der Auditoren demnach nicht eigentlich etwas {un. Ahnliches
gilt für

15 Die SUuMMAarıa C fassen die Problemlage Reservatıo suffıcienter
probetur, $7 fuerit conscr1ipta per alterum de duobus deputatis ad seribendum reservationes?
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tıgt, betreffen die übrigen LICUINN Fragen ZUTF Umsetzung VOI Provisionsurkunden VOT

Ort. €e1 bildet das Problem, ob eın Benefizium durch eın estimmtes Reskript
betroffen 1st oder nicht, einen Schwerpunkt der richterlichen Erörterungen. Wir
befinden u1ls also mitten in der oben vorgestellten Diskussion, die zwischen den
ordentlichen un: außerordentlichen Konkurrenten die Pfründen un Benefizien
eführt wurde. Im folgenden werden die Benefrzialfälle vorgestellt un auf ihre
Aussagekraft hinsichtlich der Benefizialpraxis 1m Spätmitte.  ter: aber auch auf die
Arbeitsweise un: das Selbstverständnis der ota als päpstliches Gericht untersucht.

(‚ ausa VIIT führt uns direkt in die alltagspraktischen Fragen hinein, die AUS einer
päpstlichen Expektanz erwachsen konnten, also einer Urkunde, die keinen NSspruc
auf iıne spezifische Stelle vermittelte, sondern mıiıt der VOT Ort relativ flexibel auf das
Pfründenangebot reagılert werden konnte. Aus den dürren Angaben des lässt
sich erschliefßen, dass eın Kleriker beim aps erfolgreic eın beneficium simplex,
also eın Benefizium ohne Seelsorgepflichten, suppliziert un: auch VOTLE Ort eine Stelle
gefunden hatte, die den Spezifikationen der Urkunde entsprechen schien. Es fand
sich nämlich ıne Pfarrstelle, die, obwohl ange eit eın Kuratbenefizium, ZU

Zeitpunkt der Urkundenausstellung Urc den örtlichen Bischof bereits in wel
tellen aufgeteilt worden W äal Die eines Priors un: die eines Vikars, der für die
Seelsorge zuständig seın sollte Daraus hatte der Petent geschlossen, ass der Posten
als Priıor ine Stelle ohne Seelsorge se1ın un: als solche iın die Kompetenz seliner Gratie
fallen musse, un: sich auf einen Rechtsstreit 6  eingelassen.” Die Entscheidung mın-
destens der enrhel der Auditoren consulebat dominus egidius C GqUO etiam
altıı concordabant ist jedoch eindeutig: Es INa ‚War se1N,;, ass eın ikar für die
Seelsorgepflichten este worden ist, doch macht das nicht automatisch das Priorat

einem beneficium simplex: Licet VICArIUS UTUÜ habeat anımarum, famen NO  >

propterea tollitur quın rector ecclesiae UTÜ habeat anımarum ibidem saltem habitu,
et s$1 NO  B actu. DIie Stelle kann UTrc die päpstliche Anwartschaft auf eın einfaches
Benef1zium also nicht beansprucht werden, dass der Petent weiter auf ıne
gee1gnete Vakanz warten 11US5 Oftenbar War die päpstliche Zentrale nicht grund-
sätzlich daran interessiert, die Ordinarien übervorteilen un die Rechtslage VOT
Ort äandern: Der Charakter des Benef1ziums als Kuratstelle wird ÜUTC die richter-
1C Entscheidung ebensowenig angetastet wI1e dem okalen Besitzer der Stelle se1ın
Recht aberkannt wird. Der aps un sein Gerichtsho prinzipiell für alle da
nicht blo{fß für die nhaber päpstlicher Gnaden, denen möglichst chnell ZU olg
verholfen werden sollte

Die eben geschilderte Problemlage Ist eın Benef1zium AIr iıne päpstliche
Gratie aflıziert oder nicht? gilt auch für vier weıtere LHISGTEr CUUSAE mıt Benefizial-
hintergrund. (‚Aausa AT 111US$5 iıne Frage klären, die sich AaUs dem Wortlaut der
päpstlichen Urkunde ergibt: Der aps hatte einem Kleriker ein Kanonikat über-

Primum, qu1a primus dederat certos articulos, Inter QUOS NUS eral, quod licet beneficium, de
GQUO inter agebatur, antiquitus fuisset CUratum, epISCOPUS amen loci diviserat 1am nte tempus
atıae dictum beneficium, et UAS iıbi PSSECE voluit, videlicet NUM Vicarıum alium priorem,
ıta quod ıpse VICArY1IUS LDSIUS ecclesiae haberet, et ıta volebat concludere: quod prioratus ille, qu1
IUNC vacabat, et de QUO litigabatur, NO  > erat CUFaLtus fempore gratiae, S$1C ad e pertinere debebat,
qu1a impetravit beneficium SINE LUTU. (JAUSa SCET-
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tragen un: ih: auch mıit den zugehörigen Einkünften ıIn Form der Pfründe un
bestimmter Zusatzeinkünfte versehen wollen Papa NıIM S$IC dixerat: (‚anonicatum
talis ecclesiae tibi conferimus, praebendam VerÖ0 et praestimon1a praestimoniales
portiones cedentium vel decedentium $1 GQUAE Vacant ad eodem modo tibi
conferimus DIie nächste Vakanz trat dann allerdings auf TUnN:! einer r1vatıo,
also des Entzugs der Stelle e1in, ass sich die rage stellte, ob die TEeI gewordene
rabende VO  — der Giratie betroffen ware oder nicht: Da in der Urkunde als akanz-
grun die privatıo nicht erwähnt wird, ist zweifelhaft, ob die Urkunde aufdieser Stelle
umsetzbar sel, zumal unklar ISst, ob die Angabe cedentium vel decedentium sich 1Ur

auf die Zusatzeinkünfte (praestimonia), oder auf Tabende un: Zusatzeinkommen
eziehe Ihomas astolf erwähnt die ardua quaesti10, die sich aus diesem Rechts-
problem entsponnen habe un die auch in seiner Wiedergabe der Diskussion unter
den Auditoren och pürbar bleibt Am Ende steht die Entscheidung, ass die
Tabende Urc die (Gratie durchaus angesprochen ist, da der Petent Hrc den
aps bereits mıiıt dem Kanonikat providiert worden War un 1InNe praebenda 'sSCe

NO  > debeat, et praebenda sit COMNSEYUCHS ad CanoNn1icatum. Weiter wird ausgeführt,
ass der Zusatz cedentium vel decedentium sich 1LLUT auf die praestimon1a beziehe un:
für die rabende keine Bedeutung habe er Petent darf also die Trabende
nehmen, 1LL1US$S allerdings och auf die Prastimonien warten, die ÜtTe CESS1LO oder
Tod frei se1in mussen, VO  — der Gratie betroffen se1in. Interessanterweise liest der
Fall sich geradezu WwI1Ie der Kommentar Kanzleiregel VON aps Johannes 117
In dieser egez internen Gebrauch der Kanzlei wird explizit darauf hingewiesen,
ass bei der Kollation einer Tabende miıt Prastimonien die Kopula et nicht 11-

det werden HTE sondern stattdessen eın CÜU setzen se1l Item s1 quis supplicet
gratiam sıbi fıeri de CanoNnNıicatu et prebenda CÜUÜ prestimon11s cedentis vel decedentis
CANONICL, HUMQUAM ponatur In mMIinutis vel Qr0SSIS 0OCO preposition1s SCUM  < copula
e Durch den Anschluss mıiıt CÜU soll verhindert werden, Was die Richter In
uNnseTrTenNn Fall zugestehen mussen: Dass der Kanoniker Tabende un Praästimonien
unabhängig voneinander erwirbt. Interessanterweise rekurrieren die Rotaauditoren
bei der Diskussion des TODIemMs nicht auf diese Kanzleiregel.

Die Frage, ob ıne Gratie auf ıne Tabende habe angewendet werden dürfen, stellt
sich auch In ÄAU. Dort Walr ZAET: Konkurrenz zwischen wWwel providierten
Kandidaten gekommen, wobei ine der arteıen den Einwand die Kollation
den Gegner anmeldet, die Stelle hätte nicht übertragen werden dürfen, weil S1e sich
UVO 1mM Besitz eines päpstlichen Kaplans befunden habe, mithin päpstlicher Gene-
ralreservation unterliege. ”“ Allerdings War diesem Kaplan se1ın Status bereits

Ottenthal, Emil VOIN, Regulae Cancellariae Apostolicae. {DIie päpstlichen Kanzleiregeln VO  e}

Johannes KL: bis Nikolaus gesammelt und herausgegeben, Innsbruck 1888 (ND Aalen 1968),
In der Neuedition der Kanzleiregeln durch Andreas eyer tragt die Regel die Nummer 34, siehe die

vorläufige ersion http://www.uni-marburg.de/fb06/forschung/webpubl/magpubl/paepstlkanzl
14.8.2010].

Ex adverso obijciebatur quod ımpetrans vacaturam ad iıllam vacantem NO debet admitti, qu1a
VUCUdTE videbatur In Curia, pro quod ille, qu1 Ped ultimo tenult, fuerat capellanus reverendissim\1
ae et S1C videbatur cadere In reservatıone Clementis, qul1a beneficia capellanorum fuerant reservalta.
aps Clemens hatte dem aps 1m Jahre 1265 die Vergabe aller Stellen reserviert, die durch den
Tod päpstlicher Kapläne frei wurden, siehe die Dekretale „Licet ecclesiarum“ (VI 3,4;2)
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Lebzeiten worden, dass die Auditoren die Reservatlion, wonach die
beneficia capellanorum cedentium vel decedentium päpstlicher Kollation unterlägen,
für die betroffene Stelle nıcht gültig sehen: ‚War se1l ZU Zeitpunkt der Bewilligung
der Gratie der Kaplan och Kaplan SCWESCH, doch habe seinen Status danach
verloren, dass L: Zeitpunkt der Vakanz der Stelle die Reservation nicht mehr
anwendbar SCWESCH sel; da sS1e Ja nicht Urc Tod oder Aufgabe der Stelle frei
geworden se1l Der FEinwand des Kollationsgegners ist damit nichtig. Bemerkenswert
sind dieser Entscheidung das Bestreben der Auditoren, differenzieren,

dem spezifischen Fall erecht werden, un einmal mehr die Bereitschaft, eine
Rechtssituation ZU acnte1ı der Kurie auszulegen. DIie Entscheidung schafft einen
Präzedenzfal für alle weılteren Streitfragen dieser indem s1e die tellen 1n
Ungnade gefallener päpstlicher Kapläne aus der Generalreservation Clemens
ausschlielst. Die Richter wählen ler die striktere uslegung, indem S1Ee sich auf den
Zeitpunkt der Vakanz der Stelle beziehen auf den Termin der rTkundenaus-
stellung. uch wenn der Fall In der Realität wahrscheinlich nicht oft vorgekommen
ist; handelt sich €e1 ine richterliche Einschränkung der päpstlichen Gene-
ralreservation.

Beachtlich ist weıter die juristischen Findigkeit der Petenten respektive ihrer
Anwälte Regelungslücken bei der Auslegung der päpstlichen Provisionsurkunden

suchen, ihr ec den begehrten tellen erhalten. Besonders der
Einwand 1n der ersten der beiden CUUSAÄE, die rıvatıo hätte 1m Reskript erwähnt
werden mussen, zeigt Vertrautheit mıt den Gepflogenheiten der Urkundenausstel-
lung In den späateren Sammlungen sich immer wieder der Streitpunkt, ob etrfw:;
ıne Urkunde, die iıne Vakanz SCH Tod des Vorbesitzers verspricht, tatsächlic
auf einen anderen Vakanzgrund anwendbar ist. Im egenzug wird eutlıch, dass
die Begründung für die Irennung VO  j Tabende un Prästimonium erst unter
Hinzuziehung des Grundsatzes,; dass eın Kanonikat nicht ohne Tabende sein soll;
AUus Anlass dieses Falles VOT Gericht entstanden ist. Ebenso I1USSs die Entscheidung,
Wann ıne Stelle sCh Tod eines Kurialen in die päpstliche Generalreservation a
als Reaktion auf den spezifischen Fall werden. In den Quellen des Kirchen-
rechts w1e ın den zeitgenössischen Kommentaren sich ine eindeutige Lösung
für dieses Problem nämlich nicht.“® Als Präzedenzfal für spatere Konflikte SE

Rotaprozess damit ıne Flexibilisierung päpstlicher Provisionsmandate, indem
zumindest grundsätzlich für die Präbende andere Konditionen zulässt als für

weıtere iInKunfte einer Kirche
Auch UAUSa KT efasst sich mıt einem Streit, der A der Kollision einer

normierten un! formalisierten päpstlichen Anwartschaft mıt der Kollationsrealität
VorT Ort entstanden Ist Der aps hatte einem Kleriker ıne Kollaturexpektanz
ausgestellt, wobei der betroffene Abt überhaupt DUr über eın einziges Benef1zium
verfügte, mıt dem einen Kleriker providieren konnte. DIe Auditoren erufen sich

Siehe etwa Decisiones Nntiquae, De Rescriptis, Nr. LI1I alias /43 (Decisiones otae Omanae,
öln 1581, 352); De Concessione Praebendae, Nr. alias ebd. 492)

Die wird uch den Allegationen der Auditoren deutlich: der erwartenden Dekretalen
dus dem Liber Sextus I11US$5 mıit den Digesten das Römische Recht die Begründung für die Auffassung
der Richter iefern.
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ZUrFr Beantwortung der rage auf den Archidiaconus,;, Johannes Monachus un
Johannes Andreae un: kommen ZUuU chluss, dass iıne Providierung dieser Art
nicht möglich sEe1. DIie Argumentation ist €e1 stark der Glosse „incerta” VO  —

Johannes Andreae S: Clementine 51 dignitatem ” em 32 orilentiert, N  u
dieses Problem thematisiert wird.““ Damit ware die Giratie Uumsonst erwirkt worden,
da der Petent sich ffenbar nicht iIntens1iv über seine angestrebte oOllatur
informiert hat Eın zweıtes dubium knüpft sich jedoch die rage, ob das Präsenta-
tionsrecht des Abtes für ıne andere, jährlich““ vergebende capellania, die Kolla-
tıon der erstgenannten Stelle aufgrund der päpstlichen (Gratie doch och ermöglichen
würde. In diesem un sind die Auditoren une1ns, entscheiden sich jedoch mehr-
e1iUl1ic dafür, die befristete Stelle ebenfalls ZUTr Ollatur des Abtes zählen, auch
wenn s1e kein perpetuum beneficium sel. Damıit ware die Provisıon un: der
Kandidat ann seıne Stelle den örtlichen Bewerber iın Besitz nehmen.

Von den Auditoren der päpstlichen ota werden jedoch nicht 1L1UT Fragen trak-
jert; die AaUus der unterschiedlichen Auslegung päpstlicher Benefizialgratien entste-
hen iıne schon iın der ekretalen- un Gilossenliteratur immer wieder thematisierte
Problematik betrifit den Umgang mıiıt den verschiedenen päpstlichen eskripttypen
Bekanntlic lassen sich mehrere große, in sich weiıiter differenzierbare Gruppen VOIN

Benefizialreskripten unterscheiden, die Sahız unterschiedlichen Rechten einer
Pfründe oder einem Benefizium führen können. Während Giratien für beneficia Certia
beziehungsweise praebendae certae direkt eın Recht der Stelle vermitteln, indem
der aps etwa 1ne ihm Urc Generalreservation zugefallene Stelle überträgt, erhält
der Petent HC ıne Gratie für eın beneficium Incertum L1UT ıne Anwartschaft für
eine Vakanz, die sich allerdings erst och konkretisieren 111US5 Eın Recht auch 1L1UT

auf ıne Stelle entsteht l1er er‘! St23 Hrc die acceptatio, also die Willensbekundung,
ass der Petent die eingetretene Vakanz auch tatsachlic annehmen möchte. Dane-
ben ex1istieren jene Kommungratien, die für sogenannte TIMe Kleriker“* ausgestellt
wurden, die noch keine Stelle innehaben un deshalb für die Expedition ihrer
Urkunde nichts zahlen mussen. erdings s$1e verpflichtet, sich nicht

pA Die Auditoren folgen uch 1ın ihren Allegationen der Glosse des Bologneser Juristen. Die
Begründung für die Ablehnung der Provision lautet, ass die Provision mıiıt einer Dignität In einer
Kirche nicht mıiıt der Provision auf die einzıge Stelle gleichzusetzen sel, da sich ann eine
Provision für eine Kirche handeln würde: Clum scribitur alicui provideri de dignitate In aliqua
ecclesia 4102  - est ibi, 1S1 UNICAa et principalis, Ila NO  - debetur. HEt sIit et1iam ratıio: qu1a providere de Ila
dignitate n”nOonNn est providere In ecclesia, sed de ecclesia. Johannes Andreae, „incerta” 55 dignitatem”
(Clem. 3:2:1)

Summarıum: Capellania Censeatur perpetuum beneficium, ubi AaNNS singulis capellanus
praesentarı recıp1 debet.

Eine Anwartschaft für die erste Vakanz hne acceptatio liegt etwa auf halber trecke zwischen
einem beneficium certum Unı einem beneficium incertum. Der Kleriker weilß ZWAar nicht> für
welche Stelle sich seine (Gratie konkretisieren wird, doch handelt 65 sich sicher {l  3 die erste Vakanz
Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht, beziehungsweise 1Ur AUS m Grund. Siehe Hitzbleck,
Exekutoren wıe Anm. 1: 164 ff.

ZA1 den Klerikern siehe Andreas eyer,; Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie
ber das in forma pauperum-Kegister Gregors AIl VO 1407 un! ber päpstliche Anwartschaften 1m
Spätmittelalter, öln 1990
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der Kurle einer examınatıo hinsic  1C ihrer Fähigkeiten 1mM ingen, Lesen un in der
lateinischen Sprache unterziehen, sondern mMmussten nach der Ausstellung der
Urkunde auch och 1ın der sogenannten purificatio VOT Ort ihre allgemeine Fignung
(idoneitas für die Übernahme eines geistlichen Amtes nachweisen. hre Giratien

also mıiıt einer conditio, einer edingung, versehen, VO  . deren Eintreten die
Gültigkeit der Urkunde abhing.

Ausgehend VO  - den unterschiedlichen Expeditionsmodi der Urkunden tellte sich
die Frage, ob eine Kommungratie ach Eintreten aller Bedingungen einer Spezial-
gratie aäquivalent se1ın sollte oder nicht,; erstere also iıne Art Anwartschaft zweıter
Klasse darstelle In wWwel der CUÜSMAEC, die Ihomas astolf in seinen Aufzeichnungen
überliefert hat, wird dieser grundsätzliche Konflikt pürbar In UAUSda geht
die rage, ob das sogenannte decretum irritans“ Ende der Urkunde den ordent-
lichen Ollator auch bei einer Kommungratie bindet, bevor VO  . der päpstlichen
Provisıon erfahren hat In der Diskussion der Auditoren zeigt sich die Ambivalenz,
welche die In forma ausgestellten TIKunden ın der ersten des
14. Jahrhunderts och umgibt. Während eıner der Auditoren meınt, ass die Ur-
un den Ordinarius nicht VO  - einer eigenmächtigen Kollation der Stelle bhalte,
en die übrigen in der Dekretale „‚Quodam  CC (VI ‚4,40) einen run ass auch
die ommungratıie dem Ordinarius die freie Verfügung über die nehme. Der
er‘ Auditor, Aegidius,26 argumentiert aber dagegen, ass iıne derartige Urkunde
erst ach dem Eintreten saämtlicher Bedingungen vollwertig sSEe1. Dabei stellt
Überlegungen ZUT!T Positionierung des decretum TY1LaANs in der Urkunde Mit der
Stellung Ende der Giratie eziehe sich das decretum nicht auf die gesamte
Urkunde, mache also nicht genere. es ungültig, Was den illen des Papstes
unternommen wird, sondern 1L1UT auf den unmittelbar vorhergehenden Teil nde
CÜU. In fine huiusmodi literarum talıs sSit clausula, CÜU diriguntur Tlam altı execultore
qQUUM epP1SCOPO, „praefato Nım ep1SCODO, post Insınuationem huiusmodi literarum
nostrarum el Drocessuum per e0Ss habitorum ei factam de huiusmodi beneficio interım
etiam ante acceptatiıonem huiusmodi disponere QUOGUO modo praesumalt districtius
inhibemus”, et postea sequıitur decretum quod ad conditionem INSINUALLIONIS videtur
referre, SICU et alias ut super1us est notatum Das decretum soll also erst ab dem
Moment der INSINUALIO, der Bekanntmachung der Urkunde VOL (Jrt: greifen un
danach dem Ordinarius jegliche Vergabe der Stelle unmöglich machen. Fuür das
Verhältnis VO  — Kommun- un: Spezialgratien bedeutet dies, ass die TKunden für

Das decretum irrıtans hebt alles auf, Was den ausdrücklichen Willen des Papstes unter-
NOININEN wird, se1 durch den ordentlichen Kollator der den Exekutor einer anderen päpstlichen
Provision. Zu den leges irrıtantes siehe allgemein Friedrich Merzbacher, Zur Rechtsgeschichte der Lex
Irritans, IN Gerhard Köhler Hg.) Recht aa Kirche. Gesammelte Aufsätze VO Friedrich
Merzbacher, Köln-Wien 1989, 412 Zum decretum iırrıtans 1m Benefizialwesen siehe Hitzbleck,
Exekutoren (wie Anm. 1) 45 ff.

Wenn der Name korrekt überliefert ist, könnte sich Aegidius de Benevento handeln, der
ım Jahre 1350 durch Clemens VL ZU Kardinal erhoben werden sollte Emmanuwuele Cerchiari,
Capellani Papae Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacrı Palatii Apostolici SCu Sacra Romana
ota ob orıgine ad diem U Septembris 1870, ‚yntaxis Capellanorum Auditorum, Rom
1920, 25 Nr. 13
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1INeE Kleriker erst ach der purificatio den gleichen Kollationsanspruch vermittelten
WwI1e die gewöhnlichen TKunden für beneficia incerta.“”

In dieser Entscheidung deutet sich eiıne Diskussion d die mıiıt dem Hınzutreten
«25des Urkundenformulars In forma Dignum TIECUEC Relevanz erhalten sollte Dieser

1Iyp Benefizialreskript, der für kurienabwesende Kleriker wurde, deren
Eignungsprüfung entsprechend nicht der urle, sondern erst VOT Ort erfolgen
konnte, warf zahlreiche Fragen bezüglich seliner Wirkungsmacht 1im Vergleich den
schon bestehenden Iypen auf. Auch In diesem Fall sollte der Konfliktstoftf VOT allem
aus der Unsicherheit entstehen, ab welchem Zeitpunkt eine derartige gratia über-
aup ine Präbende oder ein Benef1zium blockierten ab dem Moment der TKun-
denausstellung oder erst; WEelilln die Bedingungen, die Urc den aps das Mandat
gestellt wurden, erfüllt worden sind.“?

(JAUSa wirft gleich wel Neue Fragen auf, die für die Benefizialpraxis der eıit
gleichermaisen zentral SCWESCH sein dürften un deren zweıte die Problematik der
gerade vorgestellten AUSda fortsetzt. Die erste betrifft zunächst das Problem der
revocator14e, also der päpstlichen Erlasse, welche die och nicht umgesetzten Giratien
des jeweiligen Vorgängers widerrufen,?° während die zweıte die Wirksamkeit einer
Kommungratie 1m Vergleich ZUTr einer älteren Spezialgratie erortier Diese konnten
besonders da ZU Problem werden, eın Kleriker etwa eın Kanonikat, iıne Prä-
en un: ine WI1e auch immer Dignität erhalten sollte, sich allerdings bis
F Tod des Papstes erst ein Teil des in der gratia vermittelten Anspruchs kon-
kretisiert hatte, etwa die Präbende. *! In ullserer AUSa geht den Fall; dass eın
HTE aps Johannes’ K OCH providierter eriker mıiıt einer Gratie für eın Kanonikat,
ıne Tabende un! iıne Dignität einer Kollegiatkirche eın Kanonikat** SOWIeE iıne
Dignität bereits bekommen hatte, während ıne passende Tabende och nicht frei
geworden WAäl. Daraufhin WAar der ausstellende Papst verstorben un: ened.ı X17
hatte seine Revokatorie erlassen. Danach War der Kollegiatkirche ine Tabende
frei geworden, die jedoch eın Kleriker mıt einer Expektative Benedikts CC für

Hier geht 1mM Kern die Auseinandersetzung mıiıt der Dekretale „Cum el  . (Clem. C 1n
der geregelt wird, Wann eine Gratie In forma eın Benefizium betrafen. Dabei wird aller-
dings zwischen den Formen des Provisionsmandats unterschieden. Enthält das Mandat das
decretum irrıtans, darf der ordentliche Kollator der ein anderer Exekutor die Stelle bis ZU) Eintreten
der Bedingung 1m Reskript och selbst vergeben, da das decretum VO der Erfüllung der Bedingung
abhängt. Anders verhält sich, wenn der Petent die Möglichkeit erhält, iıne Vakanz innerhalb eines
onats ab Bekanntwerden akzeptieren. Hıer bewirkt die Verhängung des decretum irrıtans, ass
eın anderer ordentlicher der aufßserordentlicher Kollator die Stelle uch VOT der acceptatio nicht
gültig vergeben kann

Einige Überlegungen ZU Auftreten des Formulars „In forma Dignum ” bei Hitzbleck, Exeku-
oren (wie Anm. 1) 140 ff.

{Die Verfasserin plant einen Beitrag ZU Problem der Provision „In forma Dignum”, der den
Kollationsproblemen nachgehen soll, die AUuUSs der Konkurrenz der verschiedenen Mandate entstehen
konnten.

Siehe uch die Dekretale „Quoniam constitutione“ (VI 3783 mıt der Bonifaz 111 den
Umgang mıiıt der Revokatorie regelt.31 Dieses Problem ist schon Inhalt der Decretale „ 51 1S, Cul (VI 5‘  9

Das Kanonikat hatte der Petent bereits aus der päpstlichen Provision, War Iso eın Kanoniker
PXIra HNUMETO
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sich reklamiert hatte { IDıie Fragen, die sich den Auditoren 1U  — stellten, betrafen
erstens die Anwendbarkeit des päpstlichen Widerrufs auf die Präbende, zweıitens
das Problem, ob ıne Gratie In forma einer Spezialgratie VOIrSCZOßCH
werden urte. Die Auditoren einigen sich ach einer intensiven Diskussion der
ekretale „ 51 1S;, Cu1l  <t (VI ,'  > darauf, ass die Widerrufsbulle sich nıicht auf die
Tabende erstrecke, da der Petent, indem bereits nhaber des Kanonikats un einer
Dignität sel, se1in Recht auf ine Tabende rhalte {DIie Auditoren beziehen sich ler
auf die zweıte der genannten Dekretale, In der dieses rage diskutiert
wird: Bel einer Gratie, die ZU Zeitpunkt der Revokatorie ‚WarTr schon ZU Besıiıtz
einer rabende, nicht aber einer Dıignitat geführt hat, hätte der Petent se1n ecCc auf
die Würde aufgeben mussen Bel bereits bestehendem Besıtz VO  — Kanonikat un:
Dignitat INUuss die Entscheidung dagegen anders ausfallen, da nicht zuletzt die
Revokatorie selbst sagtl, ass eın IUS In Urc die päpstliche Entscheidung nicht
aufgehoben werde, während eın IUS ad rem erlösche. Als Grundlage der Entscheidung
wird die aequitas, also die Gerechtigkeit, angegeben Zunächst die Begründung in der
ekretale CU IUS MAZIS dignum, quod ste In dignitate, Dersonatu SEU officio
huiusmodi 1a4m abebat, IUS MINUS ignum Canonicatus retineat, CU1US Ccanonicatus
ratiıone IUS eidem salvum remanert, ad praebendam nulliı alıı debitam apostolica ante
1ıDSUmM autorıtate recepto. Dazu erklärt Johannes Andreae in der Glossa Ordinaria: Per
hoc nNno  >& revocatur gratia. Est enım AeqU1US, quod propter IUS In servetur IUS ad rem

In hoc ASUu quU am propter IUS ad rerm extingueretur IUS In F, contra mentem
constitutionis. ®  3 Der Petent soll also seine Tabende bekommen, da anderenfalls
das Verlöschen des IUS ad praebendam, das ihm aus dem Kanonikat zusteht,; 1in
der olge auch das IUS In beschädigen würde, das bereits der Dignität hat.**

Das zweıte dubium nımmt die oben gestellte Frage ZUuU Verhältnis VO  b Kommun-
un! Spezialgratien wieder auf.? Ist möglich, einen pauper, der mıiıt der clausula
anteferri ausgestattet ist, also den Kandidaten er anderen Kollatoren vOrgezogech
werden soll; uNnseTrTeN Kanoniker vorzuziehen? Die Rotaauditoren scheinen sich ach
kurzem Disput chnell ein1g geworden se1n: Man entscheidet, ass die clausula
anteferri 11UT für gleichartige Konkurrenten gelten sSo. Dominus Aegidius tenuıt
quod NO  - debeant praeferri, qu1a clausula anteferri CÜU NO  - obstantibus sıbi iuncta

Johannes Andreae, Glossa Ordinaria, „CONSUueTIS” „S51 1S, Cu1  . (VI 43
An dieser Stelle ware hinzuzufügen, ass ein Kleriker, der einmal durch den aps ZuU

Kanoniker einer Kirche ernannt worden ist, dieses Recht eigentlich nicht mehr verliert, uch N1IC
WEln ZUTN Beispiel vergisst, sich die erste Vakanz übertragen lassen. Er kann sich aufgrund
dieses Rechtes immer och WIeEe ein Kandidat des ordentlichen Kollators eine freie Präbende
bemühen, allerdings ist seine Kollationsprärogative erloschen. Jeder späater eintreffende päpstliche
Kandidat wird ihm VOTIrSCZORCNH. Im päpstlichen Dekretalenrecht knüpft sich diese Diskussion VOT

allem die Dekretale „ 5i clericus“ (VI 3,4,1 Die päpstlichen Revokatorien hoben dagegen uch die
Kollation des Kanonikats auf, ass selbst dieses Recht erlosch. Siehe azu die Dekretale „Quoniam

constitutione“ (VI 3.7:8) Den Wortlaut der Revokatorie ru: Johannes Andreae 1n der Glosse
„verba“ „S1 1S, Cul  e (VI „4,3 In Erinnerung: Omnes collationes, provisiones, reservatıones D
canonicatibus, dignitatibus, personatibus, praebendis, officiis, portionibus P In quibus NO  - sıt IUS
quaesitum In FE; licet ad e  S OMNMNINO CASSAVIMUS, Irrıtavımus VACUAVIMUS

Ich danke Andreas eyer für den freundlichen Hınwels, ass sich bei diesem dubium
einen theoretischen Fall handeln könnte, da bei Kommungratien keine clausula anteferri gebe. Z7u
denken ware allenfalls einen Kleriker, der mıit einer Spezialgratie ausgestattet worden 1st.
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refert famen ad totaliter expectantes, HNOn autem ad OS expectantes quibus est

Papa CAanNONICALus collatus. 1Jas Recht,; das 11FC diese Klausel vermittelt wird, über-
schreite den Rahmen des IUS COMMUNE sowelt, dass 11a nicht über die renzen
des jeweils spezifischen ausdehnen So. och bleibt auch ler die Grundidee
des ersten dubium pürbar: Das Recht, das einem Kanoniker AdUus»s dem Kanonikat
erwächst,; gilt als schützenswertes echt, das nicht Urc ıne andere päpstliche
Gratie Zzerstior werden soll Möglicherweise wird 111all diesen rundzug, der sich
1er uUurc mehrere Entscheidungen zieht, un der auch bei den Kkommentatoren
Relevanz genie(t, bei der Bewertung VO  e Konkurrenzverhältnissen 1m Benefizial-

mehr berücksichtigen mussen Be1l er sonstigen Gleichartigkeit der mıt sehr
aıhnlichen auseln ausgestatteten TKunden gewährte die Kollation des Kanonikats
Vorteile bei der Einnahme der Tabende Das ec des Kanonikers auf 1ne Präa-
en stärkt den Mr die Urkunde vermittelten Nspruc och

DIie verbliebenen CUÜUSAE befassen sich weniger miıt der Frage, Wallllı eın Benefizium
Ure iıne päpstliche Giratie betroffen ist, als ass sS1e auf Alltagsphänomene der
Kaollation VOT (Ort eingehen. Dabei zeigen S1€e einmal mehr die bisweilen virtuosen
Rechtskenntnisse, die Kleriker der eit 1mM Umgang miıt ihren Benefizien den
Tag en un die Regeln des Benefizialwesens immer wieder In ihrem Sinne
interpretieren wussten Bedenkt INall, dass der Kurie 1Ur die diskutiert
wurden, die In partibus auf Widerstand gestoßen 11, lässt sich leicht IN  5
welche Diskrepanzen zwischen dem tatsaächlic gelebten Benef1zialwesen un dem
kodifizierten Benefizialrecht herrschten. och galt eben die ege Wo eın äger, da
eın Richter

Ein interessanter Fall ist 1n dieser Hinsicht AUSaI) in der die Sicherung
einer einträglichen für einen örtlichen Kandidaten geht DIie Sachlage ist schnell
beschrieben Eın Kleriker Martinus hatte beim aps ıne Expektanz für das nächste
freie Benefizium iın einer oder der zugehörigen 10zese rhalten urz darauf
hatte ein Rektor Adulphus, mıiıt hydropisis, also Wassersucht, geschlagen un: dem
Tode nahe, seine aufßerst einträgliche Stelle miı1ıt einem Wert VO  3 400 un kleinen
{Iurnosen VOT dem Ordinarius ein 1m Vergleich geradezu lächerliches Benefi-
1uUum in einer anderen 107zese getauscht. nner. der nächsten zehn bis ZWO Tage
erlag seiner Krankheit. Der Petent hatte sich bei Bekanntwerden der Vakanz
aufgrun: der permutatıo ftenbar selbst die Stelle em WalLr el allerdings
mıiıt den Interessen des ordentlichen Kollators kollidiert Dieser hatte bereits den
PFrOCESSUS für den Partner des Tauschgeschäfts”® emacht un: montıitiones et sentfen-
L1ASs den päpstlichen Kandidaten publiziert. Daraufhin hatte der Petent die
Kurie appelliert un nach Beginn des Prozesses eingewandt, die permutatıo se1l
betrügerisch, fraudulenta, SCWESCH un damit nichtig.

Die ubia, die sich U: den Auditoren stellen, kreisen vornehmlich die rage,
ob der Einwand des betrügerischen Benefi1zientauschs ach Beginn des Prozesses
och eingebracht werden urfte, Was VO  en den Richtern bejaht wird. Fuür die ene-
fzialpraktiken der eıt ist der Fall interessant, da das Aufeinandertreffen Velr-

Es handelt sich hier einen der seltenen Nachweise, Aass uch die ordentlichen Kollatoren
ihren Kandidaten mıiıt einem förmlichen Einsetzungsprozess 1n Amt un: Würden brachten.
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schiedener Kollationsinteressen dokumentiert un: einmal mehr die renzen eines

päpstlichen Mandats aufzeigt. Wie nämlich die Argumentatıon der Richter zeigt,
genugte die Vakanz durch permutatıo nicht, dem päpstlichen Kandidaten eın
Cauf die Stelle verschaffen: Dazu edurfte der akanz He Tod Nd NO  >

possıt 1US suum fundari, NIS1 dicta ecclesia vacaret per morten Adulphi. Eine zZzu weIıte
Interpretation der Gratie War also auch in diesem nicht 1im Sinne der Richter.
(‚enau diese der Vakanz Walr UTrC den vorherigen Pfründentausch nicht e1In-

getreten, stattdessen gab 1U  e’ ıne anz In einer DIi0zese, für die das päpstliche
Reskript nicht anwendbar Wr Dass Petent den zentralen Einwand erst der
Kurıle einbrachte, ist möglicherweise auf vorhergehende eratung mıiıt einem Juristen
zurückzuführen, der ihn darüber informieren konnte, dass miıt seinem Reskript
einen Anspruch auf iıne per permutationem vakante Stelle hnehin nicht gehabt
habe un: der Verwels auf die betrügerische Absicht hinter dem Tausch die einz1iıge
Chance auf Erfolg darstelle.?” Und tatsachlic riecht der Fall Ja euUuıc ach
Absprache: Kın moribunder erıker tauscht seine aufßerst einträgliche Kirche
eın winzıges Benef1zium un: reititet die Stelle womöglich für einen Verwandten,
während eın päpstlicher Providierter leer ausgeht.”® Entsprechend entscheiden sich
die Richter dafür, den Einwand der permutatio fraudulenta anzuerkennen un damit
den Tausch als nichtig anzusehen.””

Auch AUSda XXVII scheint ihren Hintergrund 1m Bereich der Kollationsverhin-
derung en In diesem Fall geht einen eriker, der das erste vakante
Benefizium einem estimmten Ort erhalten sollte, allerdings In partibus erst och
VON seinem Altersdefekt dispensiert werden musste. Der Prozess erwächst AUus der
Aufforderung 1im Reskript, dass der Exekutor ihn dispensieren, nicht jedoch, ass
Ial UVOo se1in er auch och untersuchen solle.“ Der Exekutor hatte daraufhin
den eftienten dispensiert, ohne vorher ıne Untersuchung der Sachlage inıtueren,
woraufhin ftenbar eın Konkurrent oder der betroffene Ordinarius das Vor-

Quibus processibus idem eXpectlans ad sedem apostolicam appellavit: tandem introducta
In (‚uria expectans dat obiectum conftra ordinarium quod permutatio fuit fraudulenta et in fraudem
IDSIUS expectantıs facta, ad probandum fraudem dat materiam supradictam.

Einen durchaus äahnlich gelagerten Fall beschreibt Oldradus de onte In seinen Consilia, siehe
Hitzbleck, Exekutoren (wie Anm. K} 128 ff. Vielleicht ist mehr als 1U eın Zufall, dass ausgerechnet
888! Ende dieses Falles der ONsenNs der Auditoren unter Nennung des Oldradus ausgedrückt wird: In
praemissis lam dominus Oldradus quam Hü concordabant.

Secundo dicebatur ad priımum dubium [ in der FEdition: dudum)|, videlicet propositi articuli
LD permutatıone fraudulenta concepti, ut super1us angıtur, sufficiant ad fraudem probandam?
Tenebatur enım per eundem dominum Aegidium quod $1: In den Decisiones ntiquae wird das
Problem wieder aufgegriffen. In der Entscheidung De Praesumptionibus, EeC1IS1IO 11 alias 361
werden folgende Kriterien für einen betrügerischen Pfründentausch genannt: Prımo 6
beneficiorum inaequalitate. Secundo Cconiunctione Dersonarum, ut qu1a inter fratres, auft SeN1O,

aliqua infirmitate, morte sSeculta infra cto 1es sequentes, dummodo praedicta OMNILA simul
CONCUrranit Mit dem grofßen Unterschied zwischen den Benefizienwerten un: der Krankheit des
Vorbesitzers sind, uch WE diese TST ach zehn bis zwolf agen ZU Tod führte, die Kriıterien für
eine permutatıo fraudulenta uch In uUuNnseTeEeEIMN Fall erfüllt wird.

Unus illorum SC der Exekutoren| dispensavit secundum VvIm, formam et effectum
literarum COMMUIASSLONIS SUAE, NON amen continebatur In iteris dispensationis quod Inquisıtionem
aliquam fecerit COMMISSAT1IUS LD dicta aetate 20 ANNOTUNML Dubitabatur PSSE: legitime dispensa-
tum?
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gehen des Richters appelliert hatte. Die Meinung der Auditoren ist einstimmi1g: er
Exekutor 111US$S5 sich 1L1UI die forma mandati halten un wenn im Reskript nichts
VO  w einer Untersuchung steht, dann 111USS5 ine solche auch nicht vornehmen.“*!
Die Richter bewegen sich mıiıt ihrer Einschätzung der Lage ganz auf der Linie der
Exekutorentheorie ihrer Zeit, welche die forma mandati mıiıt dem illen
des Exekutors S zentralen Faktor 1m Kollationsprozess macht.* war darf der
Exekutor die renzen seines Mandats auf keinen Fall überschreiten, doch ist ihm
innerhalb dieser tTenzen durchaus gestattet, selbst über seine Vorgehensweise
entscheiden. etwa bei Augenscheinnahme des Kandidaten Z weifel seinem
tatsächlichen Alter entwickelt oder ware Hre den Gegner auf etwalge Z weifel
aufmerksam emacht worden, ware ihm durchaus gestattet SCWESCH, die
Angaben untersuchen zumindest WEl Interesse daran gehabt hätte Alles,
Was nicht ausdrücklich AARE Auftrag des FExekutors gehö etwa die wörtliche
Aufforderung, das Alter des Kandidaten noch einmal untersuchen I1USS$s hin-

dieser auch nicht ausführen.
Unser etzter Fall, AXANVE: wirft eın bezeichnendes 1C auf die Kollations-

praxIıs VOT Ort un: die rage auf, Was das päpstliche Rechtsangebot ZUTr Durchsetzung
eines juristisch fundierten un strukturierten Benef1zialwesens beigetragen un WI1e

darüber hinaus die Rechtspraxis Sanz allgemein beeinflufßt hat Im Kern geht
den Streit iıne Pfarrkirche, wobei allerdings die Schilderung der orge-

schichte einen 16 weniger 1n die päpstliche Dimension des Benefizialwesens
erlaubt, als dass S1€e den Umgang mıiıt Benefizien VOTI Ort aufzeigt. Die etroffene
Pfarrkirche WAar anto lempore CU1US contrarı1 hominum emorı1a nNO  - Xıistıit Urc
Säkularkleriker verwaltet worden, doch hatte der Laienpatron der Kirche dem Ort-
lichen Bischof zuletzt einen regulierten Kanoniker präasentiert, den dieser auch
widerspruchslos in die Kirche eingesetzt hatte Dabei hatte den Konflikt zwischen
dem Status des Kanonikers als regulierter Kleriker un: seiner Tätigkeit als nhaber
einer säkularen Stelle ftenbar als unerheblich betrachtet: er Kanoniker sollte
weiterhin ın seinem Kloster residieren un dort Leben seiner Mitbrüder teil-
nehmen.“° DIiese dee scheiterte erdings einem päpstlicherseits Providierten, der
die Stelle als vakant für sich beansprucht, da die Kollation kirchenrechtlich unhaltbar
se1l Er argumentiert, dass eın regulierter eriker nicht ıne säkulare Stelle innehaben
un €e1 reguliert Jeiben könne, da die beiden Lebensweisen grundsätzlich inkom-
patibel selen: Item qu1a IUNGC sequeretur quod dem esset saecularis et regularis: qu1a
QUO remanet In claustro, Vivere secundum rıtum regularium, et qUO assumıiıtur
ad ecclesiam saecularem, Vivere et offıciare secundum rıtum saecularium et NON

regularium. Diese Praxis wird auch VO  a den Auditoren abgelehnt. uare GLE

4 1 S Delegatus satisfecisse videtur formae sıbi mandatae, CU In Ila nulla conditio sıt apposıta
Cum CrgO sit factum, intention1 mandantıis secundum formam verborum videtur satisfacere

qu1a ultra verba disponentis NOoON debemus intellectum extendere, 1S1 aliud apparereit de intentione
loquentis.

Hitzbleck, Exekutoren (wie Anm. 1} 36ff.
Episcopus IıDSUmM admisit et instituit In ecclesia supradicta, 1DSO er° ut prıius remanente

CANON1ICO In SUO claustro residente, distributiones quotidianas partem proventuum IDsum contin-
gentem, ut NUS altiis CANONICIS Iure SUÜ4E religionis et claustralitatis percıipiente.
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praemissisapraesentationem et institutionem praefatas Llanquam de MINUS

idoneo factas NO  - tenenl, vacalt LDSG ecclesia. Der päpstliche andıda wird seine
Stelle also bekommen, da die Kollation den regulierten eriker CIl dessen
mangelnder ıdoneitas nichtig WAar.

Unser Fall lässt durchblicken, Was der päpstliche Zugriftf auf die Benefizien der
Christenheit neben einer Neuordnung der Kollationsstrukturen auch bedeutet hat'
nämlich Regulierung un: Verrechtlichung der Stellenbesetzung In partibus, die VO

dem ONsens un: illen auch der Willkür der beteiligten Parteien unterlagen.
{DIie Konstellation VO  — Laienpatron un: Ortsbischof zeigt deutlich, dass Förderung
un Versorgung VO  } erıkern Vorrang VOT den Regelungen des kanonischen Rechts
en konnten. Der ONsens der Beteiligten genugte VOT Ort für die kinsetzung in
ine Stelle vollkommen Dies wird auch daran deutlich, dass der Rotaprozess in
keiner W eise ıne NEUEC Rechtsfrage klären 111USS5 DDIie Autoritaten un Rechtssätze,
welche die Auditoren zıtıeren, gehen bis auf Innocenz un Hostiensis zurück:;
auch der Archidiaconus un Johannes Andreae hatten sich schon Begınn des
14. Jahrhunderts dem Problem eäußert. iıne Regelungslücke ist nicht CI -

kennen, viel wichtiger scheint hier die Frage des Rezeptionsinteresses. Die Regeln
un kanonistischen Überlegungen der Juristen für die Lage VOT Ort wurden 1er
fitenbar erst entscheidend, als D: Konflikt zwischen verschiedenen Kandidaten
gekommen Wa  .

uch wenn 11UT weni1ge Rotaentscheidungen aus der ersten des 14. Jahr-
hunderts tradiert worden sind, gewähren s1e doch einen aufschlussreichen 1NDI1IC in
die Kollationsprobleme der Zeit, die sich AaUus der Konkurrenz verschiedener päpstli-
cher Provisionsmandate un aus dem Antagon1ısmus zwischen ordentlicher un!
außerordentlicher Ollatur ergaben. €e1 zeigen die Überlegungen der Richter,
dass nicht einselt1g zugunsten des Providierten entschieden wurde, sondern die
Rechte der unterschiedlichen Bewerber difterenziert gegeneinander abgewogen WUuTlT-

den. iıne Benachteiligung des lokalen Kandidaten ist zumindest aus den Entschei-
dungen des Ihomas Fastolf nicht erkennen. uch die Interpretation des Formel-
materials ın den päpstlichen Gnaden wird nicht überdehnt, womöglich der
päpstlichen plenitudo potestatıs Genüge t{un Vielmehr sich eın dUSSCWO-
I Umgang mıt den Gratien, der euUlic das Wissen die execrabilis ambitio
der pfründensuchenden erıker erkennen lässt Auch VO dieser Seite her annn also
keine Rede davon se1n, ass die päpstliche Kurle rücksichtslos iın die Kollationsrechte
VOT CIı eingegriffen habe Die Kurıle stellt vielmehr das Rechtsangebot un eın
Forum ZUL Lösung aufkommender Probleme DE Verfügung eın Kleriker mıiıt
seiner Klage erfolgreich Wal, hing dagegen nicht grundsätzlich davon ab, ob auf
ordentlichem oder außerordentlichem Wege seinem Anspruch gekommen WAäal.

Vielmehr zeigt sich das treben der Auditoren ach einer juristisch differenzierten
Lösung des alls, Was Z Reputatıon des Gerichts ebenso beigetragen en wird w1e
sein Sitz der päpstlichen Kurie.

Grundsätzlich verweısen die vorgestellten aber auch auf die Benef1zialwirk-
ichkeit VOTI Ort, die sich fitenbar VO  3 der 1m Benefizialrecht dargelegten Norm
unterschied. Solange VOT Ort der Oonsens der Beteiligten gewahrt 16 scheinen die
Regelungen des Benefizialrechts nebensächlich BCWESCH se1n, ohne in der Praxis
wirksam werden. Wichtig werden die Regelungen erst dort, mıiıt den päpstli-
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cherseits Providierten Personen In das Kollationsgefüge VOT Ort einbrechen, die ihren
mühsam un: kostspielig erworbenen päpstlichen Kollationsanspruch VOoO  - Erfolg
gekrönt sehen wollen. SO Jag ihnen auch der Weg ZUT ota näher als den okalen
Kandidaten. Es ist ohl eın Zufall, dass nicht einer der VOoO  e astolf vorgestellten

wel prasentierte Kandidaten 1M Konflikt zeigt Stets ist ein päpstlicher
Providierter involviert. Das päpstliche Benefizialwesen hatte demnach, wird INa  e}
aus den Benefizialprozessen bei Ihomas astolf schliefßen dürfen, ıne normierende
w1e regulierende Funktion für die Kollationspraktiken In partibus. Denn der
Ordentilıche Ollator damit rechnen musste, sich SCH seines unprofessionellen
Vergabegebarens der ota iın einen Jlangwierigen Streit die Pfründe verwickelt

sehen, wird ihm die zumindest ormale Einhaltung der benef1zialrechtlichen
Bestimmungen als das kleinere bel erschienen seıin

Abstract

The papal tribunal known the ota dealt ith legal disputes brought the POPDC from all vVer
Christendom. TIhe works of the English auditor Ihomas Fastolf provide insight into the details of
the broad spectrum of brought before the cur1a ell into the inner workings of the
tribunal itself. This study focuses Fastolf’s rulings regarding papal benefices. It seeks
first show how judges handled the practical problems arısıng TOmM the competing claims of
Varlıous benefice grants that could NOt be resolved the basis of existing decretal collections.
Some such disputes TOom benefices granted In partibus, and thus examınatıon of Fastolf’s
C(UÜSAE Iso provides insight into this otherwise poorly documented practice. Ultimately, this
article ICODECNMNS ınvestigation into the legal and practices revolving around benefices ın
the fourteenth century.
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DIe Kartauser und das Basler Konzil
Ihomas oe

Im Selbstbehauptungskampf Papst Ekugen konnte das Basler Konzil
(1431-1449) LUr noch weni1ge Erfolge erringen, nachdem TO der Proteste vieler
europäischer Fürsten, Bischöfe un: Universitaten 1m Juni 1439 den Papst abgesetzt
un!: ein1ge Monate spater HIr die Wahl eines ‘C Papstes, Felix’ V’ das letzte
chisma der Kirchengeschichte besiegelt hatte Durch den zug vieler Fürstenge-
sandter un! die Neutralitätspolitik der Reichsfürsten wurde das Konzil zusehends
isoliert. Es gelang aber auch och ein spektakulärer Achtungserfolg: Am Maı 1440

vier Prioren des Kartäuserordens 1ın die Basler Generalkongregation eın un!
erklärten feierlich den Übertritt des ges Ordens in die Odlıenz des Konzils-
apstes Felix V1 Dieser singuläre Erfolg WO$S ULLSO schwerer, weil der Kartauser-
orden se1it langem als der strengste un:! vornehmste unter den en galt un selne
Statuten un Gewohnheiten regelmäisig als mustergültiges Leitbild für die Reform
anderer Ordensgemeinschaften herangezogen wurden.“ DIie Obödienzerklärung
wurde er in Basel miıt euphorischer Hoffnung aufgenommen un miıt einer

Heiliggeist-Messe un dem Singen des ‚Te eum miıt der gröfßtmöglichen in der
Konzilsliturgie vorgesehenen Feierlichkeit zelebriert.”

In der Forschung hat dieses in den Konzilsprotokollen gewissenhaft dokumen-
1€e' un in der großen Konzilschronik des Juan de degovla hervorgehobene re1gn1Ss
durchgängig der Einschätzung geführt, der Kartäuserorden habe unverbrüchlich

der Seite des Konzils gestanden un dieses besonders iın den 1 440er Jahren
nachhaltig unterstützt.“ Erklärt wird diese für Ordensgemeinschaften singuläre Kon-

Siglen: Concilium Basiliense, Bde., hg Johannes Haller Basel —1 Mansı
(slovannı Domeni1co Mansı, Sacrorum conciliorum NOVa et amplissima collectio, 31 Bde., Florenz-
Venedig: (ND (iraz 1960-1961); Monumenta Conciliorum generalium seculi
decimi quint!, Bde., Wien-Basel 71 REXA Deutsche Reichstagsakten. Altere Reihe,
Bde., München 156 / ff.; DBI [DDizzionarıo Biografico degli Italiani, hg. Marıo Caravale bislang
A Bde., Rom

VII 124{f;; 111 473
Dazu grundlegend: Heinrich Rüthing, Die Kartauser un!: die spätmittelalterlichen Ordens-

reformen, 1n Kaspar Elm Hg.) Reformbemühungen unı Observanzbestrebungen 1im spätmittelal-
terlichen Ordenswesen, Berlin 1989, 3558

V II FÜ
SO bereits Franz Bliemetzrieder, Der Kartäuserorden und das abendländische Schisma, zugleich

Zur Geschichte der Kartause Mariengarten bei Prag, 1N: Mitteilungen des ereins für Geschichte der
Deutschen in Böhmen 47/ (1909), 41A2 Prägend für die NEUEIEC Forschung Wal die Einschätzung VO  -
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zilstreue Urc die 1M Konzil verkörperten Hoffnungen auf ıne Kirchenreform, die
politische Abhängigkeit der Girande Chartreuse VOoO savoyischen Herzogshaus un!
die ekklesiologische Konzeption render Kartäusertheologen. ffen bleibt bei
dieser Einschätzung aber, w1e eine solche durchgängig konzilstreue Haltung miıt
den Interessen und Zwängen der Kartausen vereinbar WAaTr, deren Landesherren un
Ortsbischöfe Eugen unterstutzten, ohne dass einem erneuten Ordens-
schisma wl1e zwischen 1380 un 1410 gekommen wäre.” Ungeklärt ist darüber hinaus
die ungebrochene Attraktivität des Kartäuserordens für Stiftungen Aaus dem CUSC-
nianischen Lager: Immerhin verfügte der Bischof VOo  . Padua, langjähriger egol-
fährte Eugens un zeitweiliger päpstliche Konzilspräsident iın Basel, Pietro
Onato T1447); in seinem Testament, ass ein grofßer Teil seines ermOgens zum
Bau der artause VO  F Vigodarzere bei Padua verwendet werden sollte.© ine differen-
zierte Betrachtung der Beziehungen des Kartäuserordens ZU. Basler Konzil ist er
eboten. S1ie wird zudem einen wichtigen austein SL: Verständnis der Spätphase
des konziliaren Zeitalters ijefern

Wichtigste Quelle hierfür sind neben den Konzilsprotokollen, der Chronik des
Juan de SegoVIla un den chrıften einzelner Kartäauser VOL em die ‚.Cartae der
jährlich statthndenden Generalkapitel der Kartauser, deren meist liturgische un:
administrative Anwelsungen jede einzelne Kartause zumindest mittelbar die
konsensual gefundene kirchenpolitische Ausrichtung des gesam Ordens greifbar

Joachim Stieber, Pope Eugen1us L the Council of Basel and the ecular and Ecclesiastical
Authorities 1n the Empire. Ihe Conflict Ver Supreme Authority and Power 1n the CHureB, Leiden 197/8,
100-102, der die Konzilstreue der Kartäaäuser für „unambigious’ hält. Ihm folgend das bislang unersetzte
Standardwerk ZU) Basler Konzil: ohannes Helmrath, [)as Basler KonzilT: Forschungsstand
und Probleme, öln 1987/, 1 2 Ebenso Heribert Müller, [ dDIie Franzosen, Frankreich und das Basler
Konzil (1431-1449), Bde., Paderborn 1990, 11, 806 Überspitzt wird diese Einschätzung durch
eine ungedruckt gebliebene Dissertation diesem Ihema: Paul! Lundell, Carthusian Policy and the
Council of Basel,;, Toronto 1996 DIie durch die Transkription ungedruckter exte verdienstvolle Arbeit
übersieht VOT allem die in den ‚Cartae des Generalkapitels der 1440er Jahre enthaltenen Hinweilise auf
die Obödienz der Kartäuser. Die Hauptthese ist in Aufsatzform nachzulesen: W illiam Lundell,
Bartholomeus Van Maastricht Carthusian allegiance and unıty during the Basel schism, 1:
TIhomas Burman Hg.) Religion, [EXL.: and soclety in medieval ‚pain and northern Europe, JToronto
2002, 250-27/4,;, 1er 256 Anm. „Carthusian support for the council Was sincerely given and not
extorted Dy either the experlence apprehension of political intimidation.“

Die Geschichte der Kartäuser 1m großen abendländischen Schisma ist mittlerweile gut erforscht.
Vgl Bliemetzrieder, Kartäuserorden (wie Anm. Bernard Bligny, Ka grande Chartreuse et SOI ordre
mdu Grand Schisme et de la Cr1se conciliare, 1n Historlia et spiritualitas cartusiensI1is. Colloquii

Quarti Internationalis cta Gandavi ntverplae Brugıls 16—-19 Sept 1982, Destelbergen 1983,
26557 (für die Konzilszeit unergiebig un! mıt einer irreführenden Gleichsetzung VO'  - Grande
Chartreuse un Gesamtorden); Ildefonso GoOmez, Los Cartujos e] (isma de Occidente, 1: La

Cartuja Espana Analecta Cartusiana 114), Salzburg 1984,;, 107-160; Sylvain Excoffon, En
du Grand Schisme: prieurs et chapitres generauxX des chartreux (1378-1442), 1n Alain Girard/Daniel
Le Blevec g9.); Crises emps de rupture Chartreuse ATSSAOXT Siecles (Analecta (‚artuslana

Salzburg 1994,;, 21-35; James Hogg, L’ordine certosıno nel periodo dello Schisma, 1: Pıetro de
Leo Hg.) L’ordine certosino il papato dalla fondazione allo schisma d’occidente, Rom 2003,
157338 der lange Aufsatz besteht ZU größten Teil aus einer Kompilation VO  3 Literatur- un!‘
Quellenzitaten aus den Cartae).

Anton1o Mennıitı Ippolito, Donäa, Pıetro, 1n DBI (1991), 789794 SA Stiftung siehe
Clark, Chartae (wie Anm. 7:
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werden lassen, indem VOT allem HTC| präs  iptive Gebetsmeinungen die kontinuier-
ich aktualisierende OoOdlienz festgehalten wird

Kartäuser auf dem Konzil (1431-1439)
Aus derartigen Aufzeichnungen des Gener  apitels ist deutlich erkennbar, ass der
Kartäuserorden dem frisch eröfineten Konzil zunächst eın ganz besonderes Interesse
entgegenbrachte. Bereits auf dem Generalkapitel des Jahres 1432, dem ersten ach
röffnung des Basiliense, fand die Ex1istenz des Konzils ine entsprechende liturgi-
sche ürdigung: Neben der traditionellen Sütagıgen Gebetssequenz (tricennarium)
für den aps sollte jeder einzelne Kartauser VO  e 1U  z die gleiche Gebetsleistung
für das Konzil aufbringen.“ Darüber hinaus rückten praktische Fragen der Ordens-
reprasentanz auf dem Konzil ın den Vordergrund. Hatte I11all och 1m Vorjahr ZUrTr

Finanzlerung eines Ordensprokurators der Kurie VO  en jeder Ordensprovinz einen
Beitrag VO  — Zzwel Dukaten eingefordert, wurde diese egelung 1U aufgehoben
und stattdessen ein Beitrag VO  — wel Dukaten PIOo Kartause ZUT Finanzierung der
Konzilsgesandten des Ordens erhoben *

Zu diesem Zeitpunkt Abgesandte des Ordens bereits Oberrhein aktiv.
Anfang September 1431, also in den Anfangsmonaten des Konzils, kam der Prior der
Kartause VO  e Pierre-Chätel in Virignin, Jean Plaisant, ach Basel, reilich als Ge-
sandter Herzog Amadeus’ V IL VO  en Savoyen, der diese Kartause gegründet hatte.*®

Da die Textausgaben der Cartae jeweils 11UTE eine Handschrift wiedergeben, wurden folgende
Editionen parallel benutzt: Michael Sargent/James Hogg gg, The Chartae of the Carthusian
General Chapter. Parıs Bibliotheque Nationale ‚atın Part 1438-46 (Ff. 1-44) (Analecta
( artusiana 5  E Salzburg 1984; Michael Sargent/James Hogg gg.);, The Chartae ofthe Carthusian
General Chapter. ParıIis, Bibliotheque Nationale atın Part IL 144 7--56 45-33v)
(Analecta Cartusiana 5  > Salzburg 1984; James Hogg Hg.) Ms Grande Chartreuse Cart. E
Cartae Capituli generalis 1-1 Volume 1428, 1429, 1431, 1432,; E} (Analecta
Cartusiana 5  , Salzburg 1986; John Clark, The chartae of the Carthusian General Chapter.
London, Lambeth Palace Part 2, SS (Ff. 136 r-300r) Analecta Cartusiana 00,11),
Salzburg 1991; Jan de Grauwe (Hg.), Capitula Generalia Cartusiae,EArchives Generales du
Royaume, Bruxelles, 4206/6 (formerly Bibliotheque Royale de Belgique, Bruxelles, I;
(Analecta C(artuslana 00,24), Salzburg 1994; John Clark (Hg.), The Paderborn Cartae. Erzbischöf-
liche Akademische Bibliothek Paderborn Codex 15 Analecta C artusiana 00,26), Salzburg 1997
Instruktiv Aufbau un!| Quellenwert der ae: Johannes Simmert, Zur Geschichte der General-
kapitel der Kartäuser un! ihrer Akten Cartae) In Festschrift für Herrmann Heimpel ZU

Geburtstag, Bde., Göttingen 1-1 1L, 677-692, hier 685-689 Zur Institution des
Generalkapitels un! der Ordensverfassung: Florent Cygler, Das Generalkapitel 1mM hohen Mittelalter:
Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser un Cluniazenser, Munster 2002, 205315

de Grauwe, Capitula (wie Anm. 7), 137 Das Irıcennariıum umfasste dreißig Tagen für
Priestermönche jeweils Psalmen, für Laienbruder jeweils 150 Vaterunser. Roland Deigen-
desch, Memoria bei den Kartausern Auswertungsmöglichkeiten kartäusischer Memorialquellen
Beispiel des (r‚ütersteiner Anniversars —1 Jahrhundert), 1n Sönke Lorenz Hg.) Bücher, Biblio-
theken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe ZU 65 Geburtstag VO  - Edward Potkowski,;
Stuttgart 2002, 269-287, 1ler DA

de Grauwe, Capitula (wie Anm. 106, FE2: Clark, Paderborn Cartae (wie Anm £>
14.23 Sept 105. 29; Max Bruchet, Le Chäteau de Ripaille, Parıs 1907,

463 Auszahlung der Gesandtschaftskosten Aug 26); Marıie Jose, La Maıson de Savoie, Parıs
1962, H. Z 147 Jean Plaisant hatte Amadeus 111 bereits auf dem Konstanzer Konzil vertreten.
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Im Dezember folgten die Priıoren VO  . Mont Sainte Marıie ın Koenigshoffen bei
Strafßßburg un St Margarethental in Basel,; Heinrich Kotlo VO  e Lüdenscheid un:
Johannes Eselweck: ab dem rühjahr 145372 ist zudem der Prior VO  . Christgarten bei
Nördlingen, Albert Harhusen, auf dem Konzil greifbar. ” Die VOI 14851 entstandene
Chronik des Heinrich Arnold VO  H Ahlfeld, der selbst als Notar für das Konzil atıg
Waäl;, berichtet VO vier weılteren Kartäuserbrüdern, die neben den Prioren ZU

Konzil gekommen waren. . IDIie Kartauser stellten also auf dem zunächst spärlic
besuchten Konzil ıne nicht unterschätzende Gruppe ar,; deren Zahl freilich 1m
Laufe der eit VO  — den charen VO  e Dominikanern, Franziskanern, Augustinerere-
miıten USW. In den Schatten gestellt wurde  13

Um die Kosten der Gesandten gering halten un den iın Basel anwesenden
Kartausern eine größtmögliche r  ung ihrer täglichen Gebetspflichten ermÖg-
lichen, wurde die Basler Kartause angewlesen, die Konzilsgesandten des Ordens
unterzubringen. “ IDIie iıchten eines inkorporierten Konzilsmitglieds gleich-
ohl aum mıt den monastischen orgaben eines Kartausers vereinbar. General-
kongregationen, Kommissionssitzungen un: die Arbeit in den Deputationen, denen
jeder Konzilsvater nach einem nationalen un: hierarchischen Proporz zugeteilt WAaTr,

erforderten viel eit.  15 uffällig ist; dass sich alle rel in den ersten Konzilsmonaten
nachweisbaren Kartauserprioren der deputatio de reformatione zuteilen ließen.*®
Obwohl die sachspezifische Gliederung in Reform-, Friedens-, aubens- un: allge-
me1ıline Deputatıon letztlich dadurch eingeschränkt Waäl, dass alle aterıen die VeI-

schiedenen Deputationen durchlaufen hatten, zeıigt diese personelle Konzentra-
tıon in der Reformdeputation doch deutlich den Interessenschwerpunkt der artau-

11 19,5 Dez i Ankunft der Prioren VO  - Straßburg un!: Basel; siehe uch
46,15; 837,16 April E erste Erwähnung des Priors VO  - Christgarten, der möglicherweise
mıiıt dem urz inkorporierten Kartäuserprior identisch ist; 52 f. Marz Z/u
Harhusen auch Friedrich Stöhlker, DIie Kartause Buxheim, 2-1 Folge 1—3, Buxheim
4-1 2351 33742 385, 470{.; Roland Deigendesch, DIie Kartause Guterstein Geschichte,
geisti1ges Leben und personales Umtfeld, Leinfelden-Echterdingen 2001, 50, 52 269, 276

Heinrich Arnold, Chronica fundationis Carthusiae ın Basilea m1nor1, 1n Basler Chroniken,
L, Basel 1872,; 248-—306, 1l1er 2858 Quare et rdo (‚artusiensis requisitus D: personis mittendis,
capitulum eiusdem Oordinis misıt expensis totıus Ordinis Dro honore universalis ecclesie UOS notabiles
priores ad concilium NechOüN quatuor ene dispositos monachos ad domus mMmee subsidium. Zur Chronik
vgl die Einleitung, eb 241-247/; ZU utor uch Hans-Jörg Gilomen, /Zum Lebenslauf des
Heinricus Arnoldi VO Alfeld, Prıor der Basler Kartause, 1n ZSchwKG (1982), 63—-70

i IIie Inkorporationen sind verzeichnet bei Michael Lehmann, i dIie Mitglieder des Basler Konzils
VO  - seinem Anfang bis August 1442, Wien 1945, 129-131, 169, 241; Dean LOY Bilderback, Ihe
Membership of the Council of Basle, Washington 1966, Z 257 263 Zu den Orden auf dem Basler
Konzil vgl Helmrath, Basler Konzil (wie Anm LO

de Grauwe, Capitula (wie Anm. 7), 15 (1432)
Zum Behördenapparat des Basler Konzils 1m Überblick: Hans-Jörg Gilomen, Bürokratie un

Korporatıon Basler Konzil. Strukturelle und prosopographische Aspekte, IS Heribert Müller/
Johannes Helmrath gg. Die Konzilien VO  . 1Sa (1409), Konstanz (1414-1418) un Basel
(1431-1449): Institution un! Personen, Ostfildern 200/7, 05255

11 87,16 April 11) DIie Prioren VO  - Strafßburg, Pierre-Chätel und Christgarten werden
als Mitglieder der Reformdeputation genannt. Vgl uch 11i 253,6
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SCr Man wollte umfassenden Projekt einer Kirchenreform mitarbeiten.*‘ SO
beteiligten sich Kartauser ann auch a  äftig der frühen Umsetzung der Reform-
anliegen in der Konzilsstadt un: mgebung un! übernahmen die Visitation des
Basler Regularklerus un: der DiOozesen Basel un Konstanz.®©

Gleichwohl S1€e auch In irchenpolitische on involviert. SO hatte der
Prior VO  e Christgarten sich als Kommissionsmitglied mıt dem Streit zwischen Bam-
berger Domkapitel un: Bürgerschaft befassen un: wurde als Konzilsgesandter
nach Irier geschickt, 1mM dortigen Bistumsstreit vermitteln.!? Auch der bereits
als savoyischer Gesandter ach Basel gekommene Prior Jean Plaisant VO  — Pierre-
Chätel übernahm Konzilsmissionen ach Savoyen un: Frankreich un vermittelte
1m Hundertjährigen Krieg.“” Darüber hinaus ahm CT Verhandlungen ber
Lebensmittel- un Mietpreise miıt dem Basler Stadtrat teil un versuchte, den
Kardinallegaten Cesarıni ZUr Wiederaufnahme selnes zeitweilig niedergelegten Prası-

PEdentenamts bewegen.
DIie Nachrichten ber ıne aktive Mitarbeit VO  e Kartausern 1MmM Konzilsalltag

ehören jedoch VOTL em In die Frühzeit des Konzzils. Der Prior VO  b Pierre-Chätel
wird ach seiner Abreise ach Frankreich 1mM Maı 14372 nicht mehr 1mM Konzils-
protokoll erwähnt: se1in Straßburger mtsbruder letztmalig 1m August 14372
rwähnung; der Prior VO  w Christgarten scheint 1im November 1433 endgültig abge-
reist se1In. Ab 1433 War freilich der Prokurator der Grande Chartreuse, Francısco
aresme, im Auftrag se1ines Generalpriors In Basel, scheint aber in der Konzilsarbeit
nicht weıter hervorgetreten sSe1Nn.  22 Dennoch konnte unter den Konzilsvätern
eın olches Ansehen erringen, ass 1mM Herbst 1439 in dem denkwürdigen Kon-
klave 1mM Gasthaus Z Mücke“ Basler Münsterplatz ın den ersten Wahlgängen
ein1ge Stimmen auf sich verbuchen konnte “* Mindestens eın Kartäuserbruder War

bei der Absetzung Eugens 1m Junı 1439 iın Basel anwesend,“* jedoch scheint sich
diesem Zeitpunkt keine OIllzıelle Delegation des Ordens mehr ın der Konzilsstadt

eiunden aben, wurde die Wahl Felix dem en doch erst 1im Frühjahr 1440

Zu den Schwerpunkten der Basler Reforminitiativen vgl Johannes Helmrath, Reform als
Ihema der Konzilien des Spätmittelalters, 1ın 1luseppe Alberigo (Hg.), Christian Unity. Ihe Council
of Ferrara-Florence 9—-19. Löwen 1991, 5-145; Jürgen Miethke/Lorenz Weinrich, Ein-
leitung, 1n Dies. Hgg.) Quellen ZUT: Kirchenreform 1M Zeitalter der grofßen Konzilien des - Jahr-
hunderts, /weiter Teil: DIie Konzilien VO  - Pavia/Siena (1423/24), Basel (1431-1449) und Ferrara/
Florenz (1438-1445) 38 b), Darmstadt 2002, 15-82, hier 32-61

MC I 125: 11 22
a) Bamberger Immunitätsstreit: Junı 2), 2536 Okt. 10) Zur Sache vgl.

Stefan Sudmann, 1)as Basler Konzil. Synodale Praxis zwischen Routine un Revolution, Frankfurt/M
2005, 144-149 Irierer istumsstre1 Juli 11) Hierzu eingehend:

Erich Meuthen, [)as Irierer chisma VO  - 1430 auf dem Basler Konzil, Münster 1964
99 f. April 1.7): Maı 4); Maı 11)

21 { 1 54,15:;
Benedetto Tromby, Storia critico-cronologica de|l patrıarca Sarml Brunone del SUl  © ordine,

VIIL,; Neapel L//8, kEr OR 1435 neben aresme och Zzwel weıtere Mönche pro honore
ordinis et concili in Basel; Hogg, Ms (Grande Chartreuse (wie Anm 126

A 111 426; Tromby, Storla (wie Anm. 22 142
V1 Junı 16)
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fhziell mitgeteilt, als ein1ge Prioren auf der Durchreise AA Generalkapite iın der
Grande Chartreuse bei TeNODIeE in der Konzilsstadt alt machten “°

iıne Sonderstellung nımmt jedoch der Prior der Basler artause St Margarethen-
tal; ab 1434 Buer, 1nN, der auch in spateren Jahren gute Beziehungen vielen
Konzilsvätern unterhielt un: 1438 als Kollektor des VO Konzil erhobenen Grie-
chenablasses auftrat.“ Naturgemäfß stand die Basler Kartause dem in Sichtweite auf
dem anderen Rheinufer tagenden Konzil sehr nahe.“ War der 1401 gegründete
Konvent Beginn des Konzils In großen wirtschaftlichen Nöten,28 konnten mıiıt
Hilfe umfangreicher Stiftungen In Konzilszeiten die Klostergebäude vollendet WCI-

den Allein ardına. Alfonso arrıllo ermöglichte mıit einer Spende VO  . fast 600
Gulden die Fertigstellung der Sakristei un edachte die Kartause zudem in seinem
Testament miıt der gewaltigen Summe VO  n 4.000 Gulden, die TELNC VO  b den
Testamentsvollstreckern nicht vollständig ausgezahlt wurde*? uch der Bischof

25 Basler Konzil die Kartauser April 10), ed. Lundell, Carthusian Policy wıe Anm. 4),
251160 1er 2572 edidimus promulgavimus quibusdam vestr1ı Ordinis religiosis, qu1ı D apud NOS

fuerunt ad prefatum capitulum accedentes, devocionibus vestris insinuanda COMMUNICAVIMUS.
Albert Buer COEart: Mag. art. und Dr med. +1439), wurde 1434 als Prior ıIn Basel eingesetzt,

nachdem das Generalkapitel den bisherigen Prior Johannes Eselweck abgesetzt hatte. de Grauwe,
Capitula (wie Anm. 115 Zur Person vgl Elsanne Gilomen-Schenkel, Basel, St. Margaretenthal, 1n
Bernard Andenmatten OO Les Chartreux Sulsse (Helvetia 111 4), Basel 2006, 5/-806,
1ler DE 80; Hans-Jörg Gilomen, DIie Rotamanwualien des Basler Konzzils. Verzeichnis der iın den
Handschriften der Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtsfälle, Tübingen 1998, 216, 1006
(Prokurator für die Grande Chartreuse un! die Kartause legnitz In Prozessen VOT der Konzilsrota).
In der entscheidenden Abstimmung ber den Ort des künftigen Unionskonzils nıt den Griechen

Dezember 1436 stimmte mıiıt der Konzilsmehrheit für Avıgnon und Savoyen; Zur
Problematik: Johannes Helmrath, LOCus concilii. Die Ortswahl für Generalkonzilien VO

Lateranum bis Irient Mit einem otum des Johannes de Segovia), 1n AHC (1995/96),
594-662, 1ler 626-640 Die Ernennung als Konzilskollektor für die Ablassgelder 1im Erzbistum
öln Juli 26) geschah 1mM unmittelbaren Zusammenhang mıiıt einer grofßen Konzilsgesandt-
schaft ach öln RTA 111 56 / Anm. Heinrich Arnold berichtet, die Mission habe fast sieben
Onate gedauert und dem Basler Konvent etwa 200 Gulden eingebracht; Heinrich Arnold, Chronica
(wie Anm. 12 20347 Idem SC Albert Buer| ad prelatorum concili Basiliensis instancı1ıam
MASNam per septem quası Menses multum laboravit pro 1DSO concilio In colligendo pecunı1am indul-
gencıiıarum In partibus inferioribus Alemanie CD 9 eiusdem concili fructu C domus NLEE€

ecıiam aliquali commodo. Nam per hoc aquistivit SUIS CU laboribus fıliis MelSs CIrca 200 florenos.
Daneben trat der konzilserfahrene ehemalige Prior VO  - Christgarten Albert Harhusen In seiner Zeit
als Prior VO  — Buxheim (1439-1442) auch als Konzilsprokurator und Visıtator auf und erwirkte
mehrere Privilegien für selinen Oonvent: Stöhlker, Kartause Buxheim (wie Anm. 11); 470f.

Gilomen-Schenkel, Basel, St. Margaretenthal (wie Anm. 26), 1ler 61
Heinrich Arnold, Chronica (wie Anm. I2 292 nde S1 concilium generale eEIUSQUE prelati

CU SU1S benedictionibus HNO  - supervenissent, NESCIO, quid de OMO mMedad propter temporalium defectum
factum fuisset.

Heinrich Arnold, Chronica (wie Anm. p2); 291 Item sacriıstıia lLempore IDS1IUS SC des Priors
Albert Buer| fuit edificata exXxpens1Ss domini Alfonsi, cardinalis sanctı FEustachii de Hispanıta, G1 600
quasi florenis, quatuor milia florenorum fuerunt domui Mee per eundem cardinalem ordinata, qu1a
multum dives eralt, sed e1US testamentarıı ’gerunt SICUL e1s placuit, NO  - uUt ordinatum fuit, subticendo
NO  - fıdeliter exequendo COMMISSA. Der Protonotar Lodovico Pontano +1439) spendete immerhin
etwa Gulden: Basel, Staatsarchiv Basel-Stadt, Klosterarchiv, artaus Liber benefactorum, 193 v.
eitere Stiftungen verzeichnet Frank atje, Leben un Sterben 1m Zeitalter der Pest Basel 1m 15 bis
17. Jahrhundert, Basel-Frankfurt/M 1992, 56{f.; ilomen-Schenkel, Basel, St Margaretenthal (wie
Anm. 26), 62
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VO  a W orcester Ihomas Polton (+1433) vermachte den Kartausern 730 Gulden.” DIie
Basler artause WAar überhaupt die beliebteste Begräbnisstätte für hochrangige Kon-
zilsväter, die auf dem Konzil verstarben, en OTall wieder Kardinal Carrillo, dessen
Eingeweide 1m Marz 1434 In der Basler Kartause bestattet wurden.? { IDie den
einzelnen Konventen erlaubte Höchstzahl VO  . vier Begräbnissen ordensfremder
Personen PIO ahr wurde besonders 1mM estjahr 1439 MAaSsSS1ıvV überschritten, als viele
Konzilsväter, darunter auch der Patriarch VO  - Aquileia udwig VO  . Teck un der
berühmte Jurist Lodovico Pontano, in der artause ihre letzte Ruhestätte fanden.°*
Daneben gehörten die ostergebäude durchaus ZUTr Konzilstopographie. {DIie Kar-
ause WarLr miıtunter agungsraum un: Ausgangspunkt VO  e Prozessionen; 1mM Fe
1435 ZO$ sich OS der Konzilspräsident Cesarini hierher zurück, IC Reform-
entwürtfe auszuarbeiten.

Festzuhalten bleibt also ein besonderes Interesse der Kartauser für die Basler
Konzil in Angriff NOMMCNECH Reformprojekte, welches mıiıt umfassenden admi-
nıstratıven alßßnahme des Generalkapitels un: einer aktiven Beteiligung VO  7

Ordensvertretern in der Frühphase des Basler Konzils einherging Die Kontinuitat
dieser anfangs Zusammenarbeit wurde In der Folgezeit aber lediglich VO

Basler Kartäuserkloster un dessen Prior Albert uer gewahrt.

DIe Obödienzentscheidung (1439-1442)

Das 1432 eingeführte un bis WL Ende des Jahrzehnts unverändert geforderte
fricennarıum für aps un: Konzil ist geradezu charakteristisch für die Haltung
der Kartäuser 1mM immer weıter eskalierenden Grundsatzkonflikt zwischen aps un
ener:  ONZzı134 Demonstratiıv leistete I11all sowohl ugen als auch dem Basler
Konzil Od1eNZz. uch als der aps das Konzil zwischenzeitlich aufgelöst un: ach
Ferrara verlegt hatte, un auch als die In Basel verbliebenen Konzilsväter den aps

Heinrich Arnold, Chronica (wie Anm 123; 292
31 834,4 Maärz 13) eitere prominente Konzilsväter, die 88 der Kartause bestattet

wurden: 7weder VO  3 Kuilenburg, Bf. VO Utrecht (+ Francesco di BossiI1,; Bf. VON Como (F
Robert allion, Propst Tydd (Bm Ely, England, }+1436); Johannes de Sancto Clemente, Archi-
diakon VOIl Urgel +1439) Johannes Pesch VO  ; Zuchtelen, Kölner Kanoniker (F Heinrich de
Bona, Kaplan des Kardinals Louls Aleman +71439) vgl Wilhelm Richard Staehelin, Wappen aus den
Basler Konzilstagen. 1-1 1n Archives Heraldiques Su1sses (1916), 1—-12, 64-—-70, 138-146;
ITNs Alfred Stückelberg, Die Totenschilde der Kartäuserkirche in Basel, 1n Basler Zeitschrift
(1925) 281-296; Casımıir Herrmann Baer, {Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt. DIie
Kirchen, Klöster un!‘ Kapellen, I11 St. Alban bis Kartause, (Die Kunstdenkmäler der Schweiz
12), Basel 1941 (ND 525-—-544; atje, Leben un! Sterben (wie Anm. 29), 56{f.; Gilomen-
Schenkel, Basel, St. Margaretenthal (wie Anm. 26),

Zu dieser regelmäßig wiederholten Beschränkung: Deigendesch, emor1a (wie Anm. DE
Zum Pesttod VOIl Pontano und Teck: Enea Silvio Piccolomini,; De gest1s Basiliensis ommentatorium
libri 1L, ed. Denis Hay/W.K. Smith, Oxford 1992, 194f.

54 111 5537 ApTr. Beratungen des Konzilspräsidenten und des 7Z7wölfmänneraus-
schusses ın der Kartause; 104,19-21 Juli 12) Konzilsmesse In der Kartäuserkirche:;

539 (Prozession 1439 Juli 16); L11 3724{f. Febr. 25) 11 781 Cesarini zieht sich für
einige Wochen ıIn die Kartause zurück.

Anm.
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1438 VO  = seinem Amt supendiert hatten, 1e das Generalkapitel unverändert
dieser Linie fest und vermied jeden Anschein einer Abwendung VOIN aps Oder
Konzil DIe traumatischen Erfahrungen des oroßen abendländischen Schismass, als
der en entlang der europäischen Obödienzgrenzen gespalten WAar un: sich wel
Generalkapitel un: wel Generalprioren gegenüberstanden, wirkten sicher nach,
zumal die aktuellen Generalprioren Guillaume de Ia un: (ab Franc1ısco
Maresme die Ordensspaltung selbst noch miterlebt hatten ””

Anzeichen einer erneuten Spaltung zeigten sich aber schon früh. Vor allem die
Kartausen VO  3 Bologna un Rom schienen unwillig, die jährliche Abgabe VO  F einem
Dukaten für die In Basel anwesenden Kartäuser zahlen.?® Die Situation verschärfte
sich weıter, als das Generalkapitel 14534 beschloss, die VO Konzil VO

Klerus geforderte Subsidienzahlung eisten un hierfür ıne Summe VO  H insgesamt
1: 7006 Dukaten Aaus en Kartausen einzufordern.?” Immer strengere trafen für
saumı1ge Kartausen un die Bestellung VOINl besonderen Kollektoren zeigen die
TODIeme bei der Eintreibung dieser Gelder ”®

Mit der Absetzung Eugens 1m Mai 1439 un: der Wahl des Konzilspapstes 1MmM
November 1439 War jedoch eın Punkt erreicht, dem der en sich für ine
Odıenz entscheiden oder ach dem Vorbild der deutschen Kurfürsten seine
Neutralität erklären musste. Das für den 25. April 1440 angesetzte Generalkapitel
mMusste er richtungweisend wirken. iıne in einer Basler Sammelhandschrift N
der Konzilszeit überlieferte dNONYINC ‚Relatio de adhesione ordinis carthusiensis ad
concilium: berichtet, dass diesem Generalkapitel über Doktoren des „gött-
lichen, zivilen un: menschlichen Rechts“ AauUus dem ANZCH Kartäuserorden e
menkamen, in hitzigen Disputationen tagelang ber die rage der Obödienzent-
scheidung debattieren ”” er seıit Jahren obende Prinzipienstreit die Ver-
fassung der Kirche hatte nicht 1Ur europäische Fürstenhöfe un Reichstage erfasst,
sondern wurde 1U auch In das weltabgewandte Gebirgsrefugium der Grande C’härt-

getragen. Und auf einem olchen Gelehrtenkongress durften auch die akade-
misch geschulten Verteidiger des Basler Konzils nicht fehlen, die se1it Jahren miıt
juristisch und theologisc ausgefeilten en hoc.  omplex un wortgewaltig die
europäischen Machtzentren belagerten.““ Za den Kartäusern schickte das immer
mehr VO  ; einer geisteuphorisch-biblizistischen Redekultur erfüllte Konzil jedoch

Lit. ZUuUr Schismazeit ben bei Anm.
Hogg, Ms Grande Chartreuse (wie Anm. 7), 114-116, 123; 128f. Vgl Lundell, Carthusian

Policy (wie Anm. 9397
Ho0gg, MsS. Grande Chartreuse (wie Anm. 7), 91 Die Zahlungsanweisung War wahrscheinlich

durch den VO Basler Konzil verabschiedeten Halbzehnten veranlasst; 111 22 591{.; vgl
RIA Z7B: Lundell, Carthusian. Policy (wie Anm. 8386

Ho0gg, Ms Grande Chartreuse (wie Anm. HS, 136
Basel, UB, 2L 287V, gedruckt bei Lundell, Carthusian Policy (wie nm. 257 fere

sexagıinta doctores 1rı famosi] SCIieENCLE et CONSCIENCLE inbuti lege divina, CLvili et humana.
F den Debatten VOTr den Reichstagen vgl Johannes Helmrath, Rhetorik un! ‚Akademisierung

auf den deutschen Reichstagen 1M 15 un 16. Jahrhundert, 1n Heinz Duchhardt/Gert Melville
gg Im Spannungsfeld VO:  - Recht un Ritual Soziale Kommunikation 1n Mittelalter un früher
Neuzeıt, Öln 1997/, 423446 Zu den Konzilsreden vgl Johannes Helmrath, Kommunikation auf
den spätmittelalterlichen Konzilien, 1n Hans Pohl He Die Bedeutung der Kommunikation für
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keinen berühmten eologen, sondern einen altgedienten aber bislang n1ıe In den
Vordergrund getretenen Konzilsvater, den Propst VOoNn St-Pol-Trois-Chäteaux Michel
Baudouin, der bereits 1mM September 1437 als Delegierter der Universitäat Avignon
DA Konzil gekommen War un: diesem bis ZU nde die Ireue hielt.** Als Doktor
des römischen Rechts un: Bakkalarius der eologie verkörperte in besonderer
W eıse die Verschmelzung der Wissenschaftsdisziplinen auf dem Konzil * Ihm ZUur

e1ıte tellte 111a einen der besten Redner, den das Konzil bieten hatte: den Jungen,
ebenfalls juristisch gebildeten aber VOT em UuUrc antikisierende humanistische
Reden hervorgetretenen Konzilschreiber nea Silvio Piccolomini, dem iıne glän
zende Karrlere als kaiserlicher Sekretär, Bischof VO  I Siena un: schlie{fßlich Papst
bevorstehen sollte. *° Im Gegensatz früheren Gesandtschaften, die fast durchgängig
VO  b einem gele  en Orator un einem hochrangigen Prälaten geleitet worden
S setizte 111a  i in Basel 1U  — ftenbar Sanz auf die Autoritat des gelehrten
Wortes.“**

Wirtschaft und Gesellschaft, uttga: 1989, 116-172, 1ler 140-146 un: künftig Ihomas Woelki,;
Lodovico Pontano (ca. 1409-1439) Ekine Juristenkarriere Uniıversitäat, Fürstenhof, Kurie und Konzil,;
Berlin 2009 Druck].

41 Vgl FA DersevVerans in finem concilii; Mülher, Franzosen wıe Anm. 55f. mıiıt
nmel 556; Stieber, Pope FEugen1us (wie Anm. 4), 214 Nnm. Helmrath, Basler Konzil (wie
Anm. 4), 145 Michel Baudouin ist Verfasser einer ede VOL dem Kölner Erzbischof, dem
gemeinsam mıiıt dem Zisterzienserabt VO  a Dundrennan Ihomas Livingston gesandt wurde, RIEA
455-—-4062, Nr. 253, Okt. 10)

ä} Zur biblizistischen Argumentationsform der Basler Konziliaristen vgl. Ihomas Prügl, Das
Schriftargument zwischen Papstmonarchie un: konziliarer Theorie. Biblische Argumentationsmo-
delle 1m Basler Konziliarismus, 1n Andreas Pecar/Kail Trampebach gg. Die Bibel als politisches
Argument. Voraussetzungen und Folgen biblizistischer Herrschaftslegitimation in der Vormoderne,
München 2007, Z Z

/Zur Verschmelzung VO:  a theologischen un! juristischen Argumentationskulturen: Antony
Black, Council and COMIMNMNUNE. Ihe conciliar MOovement an the fifteenth-century heritage, London
1979, 44; Helmut Walther, Konziliarismus als politische Theorie? Konzilsvorstellungen 1m

Jahrhundert zwischen Notlösungen und Kirchenmodellen, 1n Müller/ Helmrath gg Konzi-
lien (wie Anm 15), 31-60, ler un! künftig W oelki,; Pontano wıe Anm 40)

C) DIie ursprüngliche Zusammensetzung der Gesandtschaft ergibt sich AaUS einem Brief des Basler
Konzils das Generalkapitel der Kartäuser April 10), ed. Lundell, Carthusian Policy (wie
Anm. 4), 251 Bereıts ein1ge Tage hatte das Konzil die Kartauser ZU!T Obödienz aufgefordert

ADpTr. ebı 747
Aus der umfangreichen Literatur Piccolomini se1 hier 11UT verwlesen auf zwel Sammelbände

NeUeTEN Datums Marıa Antonietta Terzoli Hg.) Enea Silvio Piccolomini,; OINO di ettere
mediatore di ulture. Gelehrter und Vermittler der Kulturen. tti del Convegno Internazionale di
Studi, Basilea, A aprile 2005 Internationaler Studienkongress, Basel, 21.-23. April 2005, Basel
2006, darin uigl Totaro, Enea Silvio Concilio di Basilea, A m 16; Franz Fuchs (Hg.), Enea Silvio
Piccolomini nördlich der Alpen. Akten des interdisziplinären 5Symposions VO bis 19 November
2005 der Ludwig-Maximilians-Universität München, Wiesbaden 2008, darin bes Simona larla,
nea Silvio Piccolomini und das Basler Konzil; 77-96 mıiıt der älteren LAt. Eine humanistische ede
Piccolominis VOI 1436 zugunsten der Kandidatur Pavlıas als Konzilsstadt ist gedruckt bei Mansı
A ]: Vgl azu Helmrath, LOCUS concil wıe Anm. 26), 633635 miıt Anm. 161 Vgl
uch Franz Joseph Worstbrock, Piccolomini, Aeneas Sylvius (Papst 1US IE3: 1n Die deutsche
Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon “2004),

Grundlegend den Gesandtschaften des Basler Konzils: Werner Sieberg, Studien ZUH: Diplo-
matıe des Basler Konzils, Heidelberg 1951



314 IThomas Woelki

IDie pri 14400 auf den Weg geschickte Gesandtschaft sollte zunächst
Zwischenstation in Ihonon machen, das orgehen mıiıt dem neugewählten aps
Felix abzustimmen. Idieser anderte eigenmächtig die Zusammensetzung der (Ge-
sandtschaft, indem einen seliner engsten Vertrauten, den Vorsitzenden des herzog-
lichen ates LOUIS de onteil,; die Spitze der Delegation tellte un: Piccolomini
kurzerhand als ekretär in eigenen Diensten behielt.* Gerade diese Umbesetzung
ze1igt, ass Felix als Landesherr der Grande Chartreuse un grofßzügiger Stifter des
Ordens durchaus gewi WAäTrl, politischen Druck auf das Generalkapitel auszuüben.

Der verblıebene Konzilsgesandte Baudouin 1€' gahnz 1mM Rahmen der uDlıchen
Gepflogenheiten un!: trat miıt einer ausgearbeiteten Rede VOT das Generalkapitel.
Derartige Gesandtschaftsreden ildeten keineswegs 1L1ULE den feierlichen Rahmen der
Begrüßung un: Vorlage der Beglaubigungsschreiben, sondern enthielten fast immer
auch traktatartige Ausführungen ber die juristische un: theologische Legitimitat des
Konzils und seiner Entscheidungen. I)as Referat eines olchen ekklesiologischen
Grundsatzprogramms konnte miıtunter mehrere Stunden, Ja Tage dauern. In

Fall soll Baudouin aber N NMn Tage gesprochen haben!*® Dies ware
Rekord un würde S: die umfassenden Dauerreden eines Lodovico Pontano
VOL der Kölner Uniıversita un die monstrosen Reichstagsreden eines Niccolö
udescn1 un Juan de Segovia in den Schatten stellen */ Immerhin dauerte die
Versammlung der askesegestählten Eremiten ungewöhnlich lange.“® Und das Kr-
gebnis scheint bekannt Der Kartäuserorden trat em Anschein nach vorbehaltlos
ZUTFr felicianischen od1iıenz über!

Dies scheint zumindest die genauestens protokollierte Obödienzerklärung
beweisen, die wel Wochen spater der ach erfolgreicher Missıon stolz zurück-
ehrende Orator Baudouin überbrachte un: die VO  3 vlier Kartäuserprioren 1m Basler
Konzilsplenum bestätigt wurde.?” iıne Bedingung stellten die Kartauser aber dann
doch In den folgenden agen wurde iıne Kkommıission zusammengestellt, über
ıne VO  u den Kartausern verlangte specialis gratia befinden W orum sich el

andelte, wird nicht klar Denkbar ware eın besonderer Ablass,; WI1e 1439

45 Felix das Generalkapitel der Kartäuser (Ihonon, 1440 APpT. 18), ed. Lundell, Carthusian
Policy (wie Anm. 4), 745 LOUuUIS de Monteil (Ludovicus de Monteolo) Wäal Präsident des 1ın Chambery
ansassıgen und VOT lem mıt juristischen und fiskalischen Fragen beschäftigten ‚.Conseil-resident‘.
Zur Institution vgl. Marıe Jose, Maison de Savole (wie Anm. 10) IEZ:

Relatio de adhesione (wie Anm. 39) faciendo collacionem e1s ene dies. Die ede
War ach dem Modell einer Themenpredigt konstruiert und hat, die dNOMNYIMNC Relatio, einen
fulminanten Meinungsumschwung bewirkt: Et per U AF predicti patres concordati SUnft In NUM

unanımiter nullo peniıtus discrepante.
Das insgesamt etwa zwölfstündige Redeprogramm Lodovico Pontanos VO un August

14358 1st verzeichnet bei: ermann Keussen, Regesten uUun! Auszüge ZUuTr Geschichte der Universita
öln —1 1n Mitteilungen aus dem Staatsarchiv VO  j Öln 15 (1918), 1—-546, hier 89, Nr 668
Vgl. künftig W oelki,; Pontano (wie Anm. 40) /u den grofßen Reichstagsreden Segovlas un Tudeschis
siehe Helmrath, Rhetorik un Akademisierung (wie Anm 40), 423, 431f.

Vom Z April bis mindestens ZU Maı 1440 Am 29 April schrieb der Generalprior
aresme das Konzil, ass die Gesandtschaft sich durch die andauernde Versammlung verzo-
BEIC; Maı wurden die Gesandten beglaubigt; vgl Lundell, Carthusian Policy (wie Anm. 4),
253255

V II FDAF Maı 13 un! 14); 111 473
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und 1441 den Kartausern ewährt wurde.”” Dass die Kartauser aber ihre soteriolo-
gisch bedeutsame Gewissensentscheidung der Obödienzugehörigkeit VO  — einer Sp1-
rituellen Gegenleistung abhängig emacht hätten, scheint eher ragwürdig.

och größer werden die Ungereimtheiten Urc einen 1E auf die ‚Cartae dieser
entscheidenden Kapitelversammlung.”” ach dem Wechsel der Odlienz ware
anzunehmen, ass anstelle des traditionellen tricennarıum für Fugen 1U iıne
Fürbitte für aps Felix die LIEUC Odıienz 1M aNZCH en manifestieren un:
demonstrieren sollte Tatsächlich wird ugen 1U nicht mehr In den ‚Cartae
erwähnt aber Felix ebensowenig! Stattdessen wurde 881 einer unverfänglichen
Formulierung jedem Kartäuser eın ftricennarıum für den Frieden un das edeıhen
der Universalkirche vorgeschrieben.”“ {DIies anderte sich auch in den folgenden
Jahren nicht, obwohl der Konzilspapst diese liturgische Manifestation der od1enz
ausdrücklich VON den Kartausern einforderte un einen srofßzügigen Ablass hierfür
auslobte.”° wWwar sah 111all 1U auch davon ab, weiterhin die Fürbitte für den
Kartäuserkardinal Niccolo Albergati eisten, der nach WI1e VOT fest der Seıite
Eugens stand, un edachte auch den dezidiert eugenianischen Herzog VO  a

Burgund nicht mehr miıt allgemeinverbindlichen Gebeten, auf der anderen Seite
hörten aber auch die Fürbitten für den U  ; ZU Konzilspapst erhobenen erzog VO  e

Savoyen un seine Familie auf. Nicht einmal die 1m VOrausgeganNsCcHNCNI ahr VelI-

storbenen un aufgrun: grofßzügiger Spenden Ehrenplätzen 1ın der Basler Kar-
täuserkirche bestatteten berühmten Konzilsväter Ludwig VOo  - Teck un: Lodovico
Pontano bekamen iıne SON: für prominente Wohltäter gestiftete Memorialmesse! Es
scheint, als ob das Generalkapitel SOTSSaMI jeden 1NweIls auf die Odıenz des
Ordens aus den en fernhielt Oftensichtlich wollte das Generalkapitel keinen
Kartäuser azıı verpflichten, sich seline Überzeugung für den einen oder
anderen aps erklären mussen. Der hochgradig zentralisierte raer der Mrc
eın igides Visitations- un: Disziplinarsystem darauf bedacht Wäl, die eigene

Christiane Neuhausen, {DIie Ablässe für die Kartause St Barbara, 1ın I Die Kölner Kartause
1500 Aufsatzband, öln 1991, 146-153, 1er 149{f. Die Bulle VO  n 1439 Apr. gewährte einen Ablass
ZU) freitäglichen Passionsläuten:; 441 Okt gewährte Felix den Kartausern einen Devotions-
ablass bestimmten Festen. Dass sich nicht eın administratives Privileg handelte, wird AUusSs der
Wortwahl Segovlas deutlich: indultum spirituale. Dass eine wesentliche Komponente dieser Gnade
das forum conscientiae betraf, geht AUS dem Beschluss der Reformdeputation hervor:; V II 142

Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm. 56-—-75; de Grauwe, Capitula wıe Anm. K E
de Grauwe, Capitula (wie Anm. 7), KL Pro ONO pacifico directione

universalis ecclesie sancte DEel, ut Deus dignetur Ped; am In capıte quUu am In membris de ONO In
melius CONSEerVare et quibuscumque SINISEFILS incursibus liberare S:  S clementia solita DreserVareDie Kartäuser und das Basler Konzil  315  und 1441 den Kartäusern gewährt wurde.”” Dass die Kartäuser aber ihre soteriolo-  gisch bedeutsame Gewissensentscheidung der Obödienzugehörigkeit von einer spi-  rituellen Gegenleistung abhängig gemacht hätten, scheint eher fragwürdig.  Noch größer werden die Ungereimtheiten durch einen Blick auf die ‚Cartae‘ dieser  entscheidenden Kapitelversammlung.”* Nach dem Wechsel der Obödienz wäre  anzunehmen, dass anstelle des traditionellen tricennarium für Eugen IV. nun eine  Fürbitte für Papst Felix V. die neue Obödienz im ganzen Orden manifestieren und  demonstrieren sollte. Tatsächlich wird Eugen IV. nun nicht mehr in den ‚Cartae‘  erwähnt — aber Felix V. ebensowenig! Stattdessen wurde in einer unverfänglichen  Formulierung jedem Kartäuser ein fricennarium für den Frieden und das Gedeihen  der Universalkirche vorgeschrieben.”” Dies änderte sich auch in den folgenden  Jahren nicht, obwohl der Konzilspapst diese liturgische Manifestation der Obödienz  ausdrücklich von den Kartäusern einforderte und einen großzügigen Ablass hierfür  auslobte.”” Zwar sah man nun auch davon ab, weiterhin die Fürbitte für den  Kartäuserkardinal Niccolö Albergati zu leisten, der nach wie vor fest an der Seite  Eugens IV. stand, und bedachte auch den dezidiert eugenianischen Herzog von  Burgund nicht mehr mit allgemeinverbindlichen Gebeten, auf der anderen Seite  hörten aber auch die Fürbitten für den nun zum Konzilspapst erhobenen Herzog von  Savoyen und seine Familie auf. Nicht einmal die im vorausgegangenen Jahr ver-  storbenen und aufgrund großzügiger Spenden an Ehrenplätzen in der Basler Kar-  täuserkirche bestatteten berühmten Konzilsväter Ludwig von Teck und Lodovico  Pontano bekamen eine sonst für prominente Wohltäter gestiftete Memorialmesse! Es  scheint, als ob das Generalkapitel sorgsam jeden Hinweis auf die Obödienz des  Ordens aus den Akten fernhielt. Offensichtlich wollte das Generalkapitel keinen  Kartäuser dazu verpflichten, sich gegen seine Überzeugung für den einen oder  anderen Papst erklären zu müssen. Der hochgradig zentralisierte Orden, der durch  ein rigides Visitations- und Disziplinarsystem stets darauf bedacht war, die eigene  50 Christiane Neuhausen, Die Ablässe für die Kartause St. Barbara, in: Die Kölner Kartause um  1500. Aufsatzband, Köln 1991, 146-153, hier 149f. Die Bulle von 1439 Apr. 10 gewährte einen Ablass  zum freitäglichen Passionsläuten; 1441 Okt. 14 gewährte Felix V. den Kartäusern einen Devotions-  ablass zu bestimmten Festen. Dass es sich nicht um ein administratives Privileg handelte, wird aus der  Wortwahl Segovias deutlich: indultum spirituale. Dass eine wesentliche Komponente dieser Gnade  das forum conscientiae betraf, geht aus dem Beschluss der Reformdeputation hervor; CB VII 142.  >! Sargent/Hogg, Chartae I (wie Anm. 7), 56-75; de Grauwe, Capitula (wie Anm. 7), 172-177.  ° de Grauwe, Capitula (wie Anm.7), 175: Pro bono et pacifico statu ac prospera directione  universalis ecclesie sancte Dei, et ut Deus dignetur eam tam in capite quam in membris de bono in  melius conservare et a quibuscumque sinistris incursibus liberare ac sua clementia solita preservare ...  Identischer Text in Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm. 7), 61.  >3 Bulle Felix’ V. an die Kartäuser (Basel 1440 Sept. 6): Felix V. verleiht den Priestern, die während  der Messe die Oration für den Papst und marianische Gebete sprechen, einen Ablass von zwei Jahren,  den teilnehmenden Gläubigen einen Ablass von einem Jahr und 40 Tagen. Überliefert sind das  Exemplar für die Kölner und die Basler Kartause: Köln, Stadtarchiv, W 218, f. 209rv; Basel, UB, C V  36, f. 192 v. Vgl. Joachim Vennebusch, Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Teil 4:  Handschriften der Sammlung Wallraf, Köln-Wien 1986, 106; Erich Meuthen, Die deutsche Lega-  tionsreise des Nikolaus von Kues 1451/52, in: Hartmut Boockmann u. a. (Hgg.), Lebenslehren und  Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik - Bildung - Naturkunde - Theologie,  Göttingen 1989, 421-499, hier 456.Identischer Text In Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm. 2); 61

53 Bulle Felix‘ die Kartaäuser (Basel 1440 Sept. Felix verleiht den Priestern, die während
der Messe die Oration für den aps und marianische Gebete sprechen, einen Ablass VOoNn zwel Jahren,
den teilnehmenden Gläubigen einen Ablass VO  - einem ahr un: 4() agen Überliefert sind das
Exemplar für die Kölner un die Basler Kartause: Köln, Stadtarchiv, 218, 209rv; Basel, UB,
36, 192 Vgl Joachim Vennebusch, Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, 'eil
Handschriften der Sammlung Wallraf, Köln-Wien 1986, 106; Erich Meuthen, Die deutsche Lega-
t1onsreise des Nikolaus VO  3 Kues 45452 1n Hartmut Boockmann gg. Lebenslehren und
Weltentwürfe 1m Übergang VO' Mittelalter ZUr!r Neuzeıt. Politik Bildung Naturkunde Theologie,
Göttingen 1989, 421-—-499, 1ler 456
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Sittenstrenge bewahren und selbst das Iragen einer alschen Kopfbedeckung
MAassıv sanktionierte,”“ hat seline Obödienzerklärung also ftenbar VOIN Anfang
nicht ın der Absicht abgegeben, diese Position 1mM ANZCN en durchzusetzen.

Diese Linie T1 In dem twa zehn re späater abgefassten summarischen Bericht
des Juan de degovla noch deutlicher hervor.”° Im Februar 1447) se1 die Upposition der
italienischen Kartausen Felix derart angewachsen, dass diese bereits In
Traktaten un Consilia ıne neuerliche Ordensspaltung CI WOSCH un: legitimierten.
Daraufhin habe der Prior der Grande Chartreuse, Franciısco Maresme, darum SC-
beten, die ugen anhängenden schismatischen Kartäuser VO  w der 1DSO facto
verhängten Exkommunikation absolvieren un: straflos in den en reintegrieren

können.” War eın olches Ansinnen womöglich bereits Gegenstand der rätsel-
en gratia specialis, die die Kartäuserprioren bei ihrer ofhziellen Obödienzer-
klärung einforderten?>‘

Ein unumschränkter un: vorbehaltloser Überftritt der Kartäuser in die Obödienz
Felix War jedenfalls keinem Zeitpunkt intendiert un: hätte den en un wel-
erlich nochmals gespalten. Die Kartäuser wählten auch nicht den Weg der Neutra-
lität, sondern einen onderwegz: Zur Aufrechterhaltung der inneren Einheit des
Ordens nahm INall, HSG TE These, das Nebeneinander verschiedener bödienzen
hin und uDerlıe die Entscheidung über die od1ıenz letztlich dem (jewissen der
einzelnen Mönche.

Doch auch mıiıt dieser Rückzugsmöglichkeit schienen sich diepKartäau-
SCT nicht zufrieden geben Im rühjahr 14472 wurden ein1ige Kartäuserbrüder
aufgegriffen un: kurzzeitig gefangen TI  9 die sich erklärterma{fsen auf dem
Weg einem Generalkapitel In Italien eTia  en, auf dem eın Teil des Ordens In die
Obödienz Eugens zurückkehren sollte.”® iıne Situation w1e 1380, als sich auf
einem Generalkapitel In Florenz der urbanistische Teil des Ordens abspaltete, schien
unmittelbar bevorzustehen .”? Vieles deutet darauf in, dass der en In dieser
Situation die Notbremse ZO9 un! die Od1ı1enz des Konzilspapstes aum wWwel TE
ach dem feierlichen Eintritt wieder verlie{$ Im August 1442 wurde in Basel nämlich

de Grauwe, Capitula (wie Anm. 7), 182 (1441) districtius GqUO ordinamus, quod
ammodo tam priores U aAM procuratores HECUMQUE Ordinis nostrı persone clamidem secularem HON

portent NecCc CabDDam modo QUO D CAPUCIO sebaratam Alias, qul1 contra fecerit, 1DSa privetur,
districtius nichilominus per generale capitulum puniendus. Iniungentes reterea visitatoribus, quod de
talibus vel consimilibus In CIM Visıtationis ser10se inquirant

111 473f£.
111 474316  Thomas Woelki  Sittenstrenge zu bewahren und selbst das Tragen einer falschen Kopfbedeckung  massiv sanktionierte,”* hat seine Obödienzerklärung also offenbar von Anfang an  nicht in der Absicht abgegeben, diese Position im ganzen Orden durchzusetzen.  Diese Linie tritt in dem etwa zehn Jahre später abgefassten summarischen Bericht  des Juan de Segovia noch deutlicher hervor.”” Im Februar 1442 sei die Opposition der  italienischen Kartausen gegen Felix V. derart angewachsen, dass diese bereits in  Traktaten und Consilia eine neuerliche Ordensspaltung erwogen und legitimierten.  Daraufhin habe der Prior der Grande Chartreuse, Francisco Maresme, darum ge-  beten, die Eugen IV. anhängenden schismatischen Kartäuser von der ipso facto  verhängten Exkommunikation absolvieren und straflos in den Orden reintegrieren  zu können.”° War ein solches Ansinnen womöglich bereits Gegenstand der rätsel-  haften gratia specialis, die die Kartäuserprioren bei ihrer offiziellen Obödienzer-  klärung einforderten?””  Ein unumschränkter und vorbehaltloser Übertritt der Kartäuser in die Obödienz  Felix’ V. war jedenfalls zu keinem Zeitpunkt intendiert und hätte den Orden unwei-  gerlich nochmals gespalten. Die Kartäuser wählten auch nicht den Weg der Neutra-  lität, sondern einen Sonderweg: Zur Aufrechterhaltung der inneren Einheit des  Ordens nahm man, so unsere These, das Nebeneinander verschiedener Obödienzen  hin und überließ die Entscheidung über die Obödienz letztlich dem Gewissen der  einzelnen Mönche.  Doch auch mit dieser Rückzugsmöglichkeit schienen sich die papsttreuen Kartäu-  ser nicht zufrieden zu geben. Im Frühjahr 1442 wurden einige Kartäuserbrüder  aufgegriffen und kurzzeitig gefangen genommen, die sich erklärtermaßen auf dem  Weg zu einem Generalkapitel in Italien befanden, auf dem ein Teil des Ordens in die  Obödienz Eugens IV. zurückkehren sollte.”® Eine Situation wie 1380, als sich auf  einem Generalkapitel in Florenz der urbanistische Teil des Ordens abspaltete, schien  unmittelbar bevorzustehen.”” Vieles deutet darauf hin, dass der Orden in dieser  Situation die Notbremse zog und die Obödienz des Konzilspapstes kaum zwei Jahre  nach dem feierlichen Eintritt wieder verließ. Im August 1442 wurde in Basel nämlich  ° de Grauwe, Capitula (wie Anm.7), S. 182 (1441): districtius quo possumus ordinamus, quod  ammodo tam priores quam procuratores et quecumque ordinis nostri persone clamidem secularem non  portent nec cappam modo quo supra a capucio separatam [...] Alias, qui contra fecerit, re ipsa privetur,  districtius nichilominus per generale capitulum puniendus. Iniungentes preterea visitatoribus, quod de  talibus vel consimilibus in actu visitationis seriose inquirant [...].  MC MFA736  ° MC III 474: ... quodque concederet priori ipsi cum potestate subdelegandi auctoritatem absol-  vendi et reconciliandi in forma ecclesie consueta quoscumque scismaticos vel sanctitati sue vel Basiliensi  concilio inobedientes tam de ordine quam extra ac super regularitate dispensandi, rehabilitandi ac  restituendi in gradum pristinum cum clausulis assuetis. Zu den wechselseitig verhängten kirchen-  rechtlichen Sanktionen siehe Eugen IV., Bulle ‚Esposcit debitum‘ = Dekret der 3. Sessio des Fer-  rariense (1438 Febr. 15), COD 517-520; Basler Konzil, Dekret der 37. Sessio (1439 Okt. 24), MC II  409,20-22; Basler Konzil, Dekret der 38. Sessio (Okt. 30), MC III 418-421, hier 421,28.  °7 Dass die Chronologie der bei Segovia geschilderten Ereignisse in diesem Kapitel nicht absolut  zu setzen ist, zeigt sich an der Schilderung von Verhandlungen mit den Basler Bürgern um Miet- und  Lebensmittelpreise, die im Juni 1440 stattgefunden haben; MC III 474.  PE MC 111 474:  ° Dazu Excoffon, En marge du Grand Schisme (wie Anm. 5), 23.  ZKG 121. Band 2010-3quodque concederet prior1 1DS1 CI potestate subdelegandi auctoritatem absol-

vendi reconciliandi in forma ecclesie CONSUeEeTAa WHOSCHMUE scismaticos vel sanctiıtatı SUEC vel Basiliensi
concilio inobedientes fam de ordine qU A extIra D regularitate dispensandi, rehabilitandi
restituendi In gradum pristinum EWr clausulis assueti1s. Zu den wechselseitig verhängten kirchen-
rechtlichen Sanktionen siehe Eugen Bulle ‚Esposcit debitum!:‘ Dekret der SEeSSIO des Fer-
rarıense Febr. 15), CO  —_ 517-520; Basler Konzil, Dekret der Sessio Okt 24), 111
409,20—-22; Basler Konzil, Dekret der Sessio Okt 30) I1{ 418—-421,;, ler

Dass die Chronologie der bei Segovia geschilderten Ereignisse In diesem Kapitel nicht absolut
seizen ist; zeigt sich der Schilderung VO  — Verhandlungen mıt den Basler Bürgern Miet- und

Lebensmittelpreise, die 1m Juni 1440 stattgefunden haben: 111 4/4
{17 474

Dazu Excoffon, En du Grand Schisme (wie Anm 5 >
ZKG R® Band 0-3
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1ın Brief des Kardinals Albergati den Prior der neugegründeten Kartause Anayago
1n Kastilien bekannt,; In dem dieser eliner papsttreuen Haltung aufgefordert
wurde.°® Die Begründung ist frappierend: Das Generalkapitel VOIN 14472 habe ıne
ofhzielle Rückkehr in die od1ıenz Eugens beschlossen, Was dem aps Anfang
Junı fhziell Urc die Prioren VO  - andern un!: Pavıla mitgeteilt worden se1

Möglich ware reıliıch, dass sich bei diesem Generalkapitel nicht die jährlic
in der Grande Chartreuse agende Versammlung, sondern eın schismatisches
Generalkapitel iın Italien gehandelt hatte, das fenbar geplant SCWESCH Wa  - Aller-
ings zeigen die ‚Cartae der Generalkapitel Aaus den folgenden Jahren, bei denen
auch italienische un burgundische Prioren anwesend un regelmäfßig in das
ollegium der diffinitores gewählt wurden, ass eın neuerliches Ordensschisma nicht
eingetreten WAar.

Darüber hinaus ist beachten, für welche Personen ein ordensweites Totenge-
denken angeordnet wurde. Hatte ILal 1440 och die „dJaulen des Konzils”“ Pontano
und Teck®* grofßzügiger Stiftungen übergangen, ohl die papsttreuen
ONvente nicht provozleren, bestimmte das Generalkapitel VO  - 1443, ass jeder
Kartauser für das Seelenheil des verstorbenen Juan Palomar beten hatte © Der
anon1s un Rotarichter Palomar WarTr ‚Wal auch jahrelang auf dem Basler Konzil
atıg SCWESCH un dort VOT em in den Verhandlungen mıiıt den Hussıten hervor-
getreten, hatte Basel aber 1mM Januar 14358 1m Gefolge aradaına. Cesarinis verlassen
und seither ein1ıge polemische Schriften das Konzil verfasst.©* Und O: eın
gewisser Peter Van der Meer am 1445 ıne ordensweite Memoria.  65 Der A4aUus den
Niederlanden stammende Kanonıist War ‚WaTl ebenfalls kurzzeitig auf dem Konzil
aktiv, un ‚Wal als Vertreter Rudaolfs VO  — iepholz 1m rlierer Bistumsstreilt, ist aber

111 4/4 {Die spateren Lebensjahre Albergatis sind 1mM Gegensatz seinen früheren
Legationen un: Konzilsteilnahmen aum erforscht. Vgl grundlegend ber miıt vorwiegend hagio-
graphischen Interessen Paolo de Töth, beato cardinale Albergati SUO1 temp1 (1575-1444);, Bde.,
Aquapendente 1934 enig ergiebig uch: Michiel Decaluwe, Albergati's Diplomacy. ( ommunica-
tion of friendship between Eugene and the Council of Basel, 1n Revue d’histoire ecclesiastique 1053

5 (Darstellung bricht 1437 ab) Lundell, Bartholomeus Vall Maastricht (wie Anm.
256 hält die Nachricht für eın blofßes Gerücht un! sieht ansonsten 55l evidenceDie Kartäuser und das Basler Konzil  317  ein Brief des Kardinals Albergati an den Prior der neugegründeten Kartause Anayago  in Kastilien bekannt, in dem dieser zu einer papsttreuen Haltung aufgefordert  wurde.°° Die Begründung ist frappierend: Das Generalkapitel von 1442 habe eine  offizielle Rückkehr in die Obödienz Eugens IV. beschlossen, was dem Papst Anfang  Juni offiziell durch die Prioren von Flandern und Pavia mitgeteilt worden sei.  Möglich wäre freilich, dass es sich bei diesem Generalkapitel nicht um die jährlich  in der Grande Chartreuse tagende Versammlung, sondern um ein schismatisches  Generalkapitel in Italien gehandelt hatte, das offenbar geplant gewesen war. Aller-  dings zeigen die ‚Cartae‘ der Generalkapitel aus den folgenden Jahren, bei denen stets  auch italienische und burgundische Prioren anwesend waren und regelmäßig in das  Kollegium der diffinitores gewählt wurden, dass ein neuerliches Ordensschisma nicht  eingetreten war.®*  Darüber hinaus ist zu beachten, für welche Personen ein ordensweites Totenge-  denken angeordnet wurde. Hatte man 1440 noch die „Säulen des Konzils“ Pontano  und Teck® trotz großzügiger Stiftungen übergangen, wohl um die papsttreuen  Konvente nicht zu provozieren, bestimmte das Generalkapitel von 1443, dass jeder  Kartäuser für das Seelenheil des verstorbenen Juan Palomar zu beten hatte.° Der  Kanonist und Rotarichter Palomar war zwar auch jahrelang auf dem Basler Konzil  tätig gewesen und dort vor allem in den Verhandlungen mit den Hussiten hervor-  getreten, hatte Basel aber im Januar 1438 im Gefolge Kardinal Cesarinis verlassen  und seither einige polemische Schriften gegen das Konzil verfasst.““ Und sogar ein  gewisser Peter van der Meer bekam 1445 eine ordensweite Memoria.° Der aus den  Niederlanden stammende Kanonist war zwar ebenfalls kurzzeitig auf dem Konzil  aktiv, und zwar als Vertreter Rudolfs von Diepholz im Trierer Bistumsstreit, ist aber  ° MC II 474. Die späteren Lebensjahre Albergatis sind im Gegensatz zu seinen früheren  Legationen und Konzilsteilnahmen kaum erforscht. Vgl. grundlegend aber mit vorwiegend hagio-  graphischen Interessen Paolo de Töth, Il beato cardinale Albergati e i suoi tempi (1375-1444), 2 Bde.,  Aquapendente 1934. Wenig ergiebig auch: Michiel Decaluwe, Albergati’s Diplomacy. Communica-  tion of friendship between Eugene IV and the Council of Basel, in: Revue d’histoire ecclesiastique 103  (2008), 85-118 (Darstellung bricht 1437 ab). - Lundell, Bartholomeus van Maastricht (wie Anm. 4),  256 hält die Nachricht für ein bloßes Gerücht und sieht ansonsten „no evidence ... to suggest that the  order ever repudiated its 1440 declaration“.  * Einige Beispiele: Unter den diffinitores waren 1441 der Prior von Pontignano bei Siena, 1444  und 1446 der Prior von Bologna, 1445 und 1447 der Prior von Mailand, 1440, 1442 und 1443 der  Prior von Pavia, 1444 und 1448 der Prior von Scala Dei bei La Morera del Montsant in Aragön, 1440,  1442, 1444, 1446 und 1448 der Prior von Dijon und 1448 der Prior von Venedig. Im wichtigsten  Entscheidungsgremium des Ordens waren also stets Vertreter beider Obödienzen präsent. Belege bei  Sargent/Hogg, Chartae I (wie Anm. 7), 57, 76, 95, 117, 139, 160, 183; Sargent/Hogg, Chartae II (wie  Anm. 7), 3, 27.  °? Enea Silvio Piccolomini, De gestis (wie Anm. 33), 194: duas concilii columnas.  ° Sargent/Hogg, Chartae I (wie Anm. 7), 118; Clark, Chartae (wie Anm. 7), 29.  °4 Johannes Palomar, ‚Quaestio cui parendum est‘, ed. Johannes Joseph Ignaz von Döllinger (Hg.),  Materialien zur Geschichte des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, Regensburg 1863, Bd. II,  403-413. Vgl. dazu Erich Meuthen, Cesarini-Studien II. Der ‚Tractatus Juliani apostate magis  perniciosus et plus furiosus‘, in: Hagen Keller u.a. (Hgg.), Italia et Germania. Liber Amicorum  Arnold Esch, Tübingen 2001, 209-224;, hier 210-218. Zur Person auch Helmrath, Basler Konzil (wie  Anm. 4), 241£.  °> Clark, Chartae (wie Anm. 7), 45; Sargent/Hogg, Chartae I (wie Anm. 7), 161.tOo suggest that the
order CVECeTL repudiated 1ts 1440 declaration“

Einige Beispiele: nter den diffinitores 1441 der Prior Vo  _ Pontignano bei Siena, 1444
und 1446 der Prior VO:  — Bologna, 1445 un 1447 der Priıor VO  — Mailand, 1440, 14472 un! 1443 der
Prior (0)81 Pavıa, 1444 un: 1448 der Prior VO  — Scala Dei bei La Morera de] ontsan iın Aragon, 1440,
1442, 1444, 1446 und 14458 der Prior VOINl Dyon un:‘ 1448 der Prior VO Venedig. Im wichtigsten
Entscheidungsgremium des Ordens also Vertreter beider Obödienzen präasent. Belege bei
Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm. %s 76,; 95, L 139, 160, 183; Sargent/Hogg, Chartae 11 (wie
Anm. S:

nea Silvio Piccolomini, e gestis (wie Anm. 33X% 194 duas concili columnas.
Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm. 7)5 118; Clark, Chartae (wie Anm 7); 29
Johannes Palomar, ‚Quaestio Cul parendum est‘, ed Johannes Joseph gnaz VOINl Döllinger (Hg.),

Materialien ZUT Geschichte des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, Regensburg 1863, 1,
403-—-413 Vgl azu Erich Meuthen, Cesarini-Studien IL Der ‚Iractatus Juliani magıs
pern1ic10sus plus furiosus’, 1n agen Keller gg.); Italia et Germanıia. Liber Amicorum
Arnold Esch, Tübingen 2001, 209-224, 1er 210218 Zur Person auch Helmrath, Basler ONZ (wie
Anm 4 > 241

65 Clark, Chartae (wie Anm. 7: 45; Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm 73 161
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se1it 1432 äufig der Kurie kugens elegt, führte den 1te eines päpstlichen
ubikulars un gehörte in den 1 440er ahren den Vertrauten des päpstlichen
Legaten 1KOlaus VO  - Kues, dem 1441 eine Geldsendung überbrachte.° In den
Akten des Generalkapitels wird Vall der Meer dann auch als cubicularius dominiı
nostr1ı also Eugens E geführt.“” Zweiftellos hatte das oberste remium des
Kartäuserordens Eugen wieder als aps anerkannt. Und als dieser 1mM Februar
144 / starb, stiftete das 1m darauffolgenden Maı zusammengetretene Generalkapitel
ıne ordensweite Totenmemorla un bezeichnete ih: ange VOIL der Abdankung
Felix V WI1e selbstverständlich als Sanctissımus In Christo a  f dominus Eugen1us
Papa  68

DIie bei degovla lediglich als Behauptung Albergatis kolportierte Meldung eines
bereits 1447 erfolgten Obödienzwechsels des Kartäuserordens zurück Eugen
wird also offensichtlich VO  a den ‚Cartae der Generalkapite der folgenden TE
gestuützt. Und dennoch, berichtet Segovla, 1e das 1mM savoyischen Herrschafts-
gebiet gelegene Multterhaus bis ZU Rücktritt Felix in der oOd1enz des Konzils-
papstes.69 Hinzuzufügen sind ein1ge deutsche Kartausen, für die auch nach 1447 ıne
Anerkennung des Basler Konzils sichtbar ist: ler VOL em Köln mıiıt dem konzils-
treuen Priıor Johannes chunde, daneben Maı1ınz, Aggsbach, Buxheim, Erfurt un
natürlich Basel selbst.”” In Roermund ingegen scheint die VO Prior Bartolomäus
VO  ; Maastricht, dem profiliertesten Konziliaristen unter den Kartausern, eingeleitete
Hinwendung ZuUu Konzil Widerstand der Mitbrüder, darunter VOT em des
berühmten Dionysius Vall JKel, gescheitert se1in.  1 Das bereits 1440 gefundene
Modell der faktischen Akzeptanz verschiedener Obödienzen 1m selben en wurde

eter Vall der Meer (+1444 Okt. 73 dr decr., Propst VO St. artın In St. Emmerich 10zese
Utrecht), ist selit 1432 bis ZU Lebensende mehrfach als cubicularius bezeugt un! residierte
zwischen 1441 und 1443 häufig der Kurie. Vgl. Repertorium (sermanıcum. Verzeichnis der in den
päpstlichen Registern Uun! Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und rte des Deutschen
Reiches, seiner DioOzesen und Territorien VO Beginn des Schismas bis ZUT Reformation,
Verzeichnis der in den egistern un! Kameralakten kugens vorkommenden Personen, Kirchen
un! (Orte des Deutschen Reiches, seliner DIiozesen un Territorien: 1431 144/, bearb ermann
iener Berlin 2004, Teilbd. 19 8-1Nr. 7769; Erich Meuthen/Hermann Hallauer .gg.);,
cta (usana. Quellen ZU!r Lebensgeschichte des Nikolaus VO  — Kues, 1437/ Maı 1450
Dezember $1: Hamburg 1983,;, 262, Nr. 2308 Nikolaus VO  - Kues weıist Tommaso Parentucelli einen
Brief eier Vall der Meer Petrus de Mera) weiterzuleiten Aug. 4); eb 363, Nr. 487 den
päpstl. Kubikular eter Vall der Meer werden 100 Gulden für den päpstlichen Legaten Nikolaus VON

Kues ausgezahlt APpr. 29) 7u seiner Zeit auf dem Konzil vgl 88| 35 108, 194 un!
Meuthen, c{a (‚usana Z 1754 N

Siehe Anm.
Clark, Chartae (wie Anm. 61; Sargent/Hogg, Chartae (wie Anm. Z

111 474
7Zur Konzilsfreundlichkeit der Kölner Kartause vgl Götz-Rüdiger Tewes, DIie Kölner Univers1i-

tat un! das Kartäuserkloster im 15 Jahrhundert eine fruchtbare Beziehung, 1n Kölner Kartause
1500 (wie Anm. 50), 154-168 Die aiınzer Kartauser erbitten 1446 VO  } Felix das Privileg eines
Tragaltars; vgl Johannes Simmert, Die Geschichte der Kartause Mainz, Maınz 1958, 65 fa den
weiterhin Beziehungen des Basler Kartäuserklosters znr Konzil un! aps Felix unter
dem Prior Adolf Bruwer (1439-1449) vgl Heinrich Arnold, Chronica (wie Anm. 12) 295 Weitere
Nachweise konzilstreuer Kartausen bei Lundell, Carthusian Policy (wie Anm 17476

71 Zu dieser Konfrontation unten bei Anm

ZKG 121 Band 0-3
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fitenbar auch ach dem erneuten Obödienzwechs fortgeführt un: sicherte etztilic.
die Einheit des Kartäuserordens 1mM Basler chisma

DIie Kartäuser un der Konziliarismus

Nur kurz 1st auf den Beılitrag der Kartäuser den ekklesiologischen Debatten der
1430er un: 1 440er re einzugehen, den die Forschung teilweise als usSswWeIls einer
angeblich konzilsfreundlichen altungs des Gesamtordens herangezogen hat./“ E1n
„kartusianischer Konziliarismus“ wird sich indes noch schwerer (re)konstruieren
lassen als das ekklesiologische Profil anderer Korporationen w1e Universitäten oder
Konzilien, weil das Lebensmode des Kartausers gerade keine diskursive Auseinan-
dersetzung mıiıt der Auflßsenwelt oder den Mitbrüdern zulie{fß® IDie einmal jährlich
stattindenden eneralkapitel, auf denen en gehalten un: Avısamente einge-
bracht wurden, reichten für die Harmonisierung der widerstreitenden Positionen
nicht AaUus Darüber hinaus unterhielt der Kartäuserorden keine Ordensstudien wWw1e
etwa die Bettelorden. Wer in den Kartäuserorden eintrat, rachte bereits seine
akademische Pragung un iıne theoretische Disposition für bestimmte ekklesiolo-
gische Vorstellungen bereits mit. Daher sind allenfalls die Beiträage einzelner
Kartäuser, nicht aber die ekklesiologische Position des Ordens erschlie-
ßen

uch wWwWwenn vieles, Was Kartäauser In jenen Jahren Z Verhältnis VO Papst un
OBZ geschrieben aben, och unzureichend erschlossen ist, zeichnet sich doch ab,
dass die stattliche Zahl der in der Forschung als „Konziliaristen” geführten Ordens-
mitglieder stark zusammenschmailzt, wenn hierunter Personen verstanden werden
sollen, die als Kartäuser publizistisch für das Basler Konzil un: ugen
Partei ergriffen.‘“ Der ohl besten erforschte Kartäusertheologe des 15. Jahr-
hunderts VO  — Paradies tT71465) verfasste seine wichtigsten konziliaristischen
CcCNrıfrten in seiner eit als Professor der Krakauer Universita: un Zisterzienser.”

die LA# ben bei nm.4
Dieter ertens, Kartäuser-Professoren, 1n {Die Kartauser In Österreich, 111 Analecta

Cartusiana 83,3), Salzburg 1981, 75-387,; 1ler 82; Sönke Lorenz, Ausbreitung un: Studium der
Kartäuser in Mitteleuropa, in Lorenz Hg.) Bücher, Bibliotheken un! Schriftkultur (wie Anm
1—-19, hier 16-18

nter die Konzilsanhänger zaählt Stieber, Pope Eugenius (wie Anm. 4), 100 Jakob VO Paradies
Vomn Jüterbog), Johannes agen, Dionysius Vall Rijkel, iInzenz VO  e Aggsbach, Bartholomäus VO  ;

Maastricht.
75 7u diesem: Ludger Meier, Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob VO  j Jüterbog ın ihrer

handschriftlichen Überlieferung, unster 1955; Dieter ertens, lacobus Carthusiensis. Untersu-
chungen ZUurTr Rezeption der Werke des Kartausers Jakob VO  ; Paradies (1381-1465), Göttingen 1976;
Johann Auer, Die Theologia mystıca des Kartäusers Jakob VOIl Jüterbog +1465), 1n Kartäuser in
Österreich 11 (wie Anm. 73 19—-52; Ihomas Wünsch, Konziliarismus un! Polen Personen, Politik
und Programme aus Polen ZUr Verfassungsfrage der Kirche ın der Zeit der mittelalterlichen Reform-
konzilien, Paderborn 1998, 8784 mit der polnischen Literatur) und 402.
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ach seinem FEintritt 1ın den Kartäuserorden 1443 scheint sich weitgehend VO  — der
Vıta actıva als konziliaristischer Publizist zurückgezogen haben © {IIie och
weitgehend unbekannten CNrıfrten des Erfurter Kartausers Johannes Hagen
+1475) stehen nach Einschätzung selnes Biographen Johannes appert der Basler
E  esiologie nahe, vermeiden aber ine eindeutige Stellungnahme 1mM Basler
Schisma ””

Der sicher engaglerteste Konzziliarist des Kartäuserordens War der Prior VO  a

Roermund Bartolomäus VOIN Maastricht 71446), der mıt polemischen CNrıtften
sowohl innerhalb des Kartäuserordens als auch auf Reichstagen der 1440er FE
die Legıtimitat des Basler Konzils verteidigte.”® Sein Roermunder Mitbruder Diony-
S1US Van JKe. +1471U); der in der Forschung ange eit unter die Konziliaristen
ezählt wurde, ”” lieferte sich mıiıt ihm einen wahren publizistischen Schlagabtausch.
Auf drei Stellungnahmen Bartolomäus zugunsten des Basler Konzzils entgegnete
Dionysius miıt drei umfassenden Streitschriften, ıIn denen Grundüberzeugungen
der Basler E  esiologie angegriffen werden ©

Mertens, lacobus Carthusiensis (wie Anm. 75); 36-—43 mıiıt einer chronologischen iste der ach
14453 entstandenen Werke, die VOTL allem Aspekte mystischer Theologie betreften. Unklar ist die
Zuschreibung einer Denkschrift für den Nürnberger Reichstag 1444; RTA AN H. ST TT In die
Kartäaäuserzeıt könnte auch die ‚Disputatio Pro utraque parte concil Basiliensis‘ (Anfang
gehören, 1n der Jakob den Plan eines „dritten Konzils“ erortert; siehe ertens, lacobus Carthusiensis,
33f. Vgl. die Einschätzung bei Wünsch, Konziliarismus und Polen wWIl1e Anm. 75), „die weıitere
Entwicklung des Basler Konzils und der Konziliarismus scheinen ih: nicht mehr sonderlich interes-
siıert haben.“

Johannes Klapper, Der Erfurter Kartäuser Johannes agen Ein Reformtheologe des 1:5. Jahr-
hunderts, Bde., Leipz1g —1 L, 119

Antonius P:J Meijknecht, Bartholomeus Va  - Maastricht 71446) Monnik conciliarist. Met
CC inventarisatıe Vall Zn nagelaten geschriften CEH kritische ultgave Vall het traktaat „ Vıctus
modestia”, Assen 1982; oachim Vennebusch, Bartholomäus VO  — Maastricht Eugen Stel-
Jungnahmen eines Konziliaristen während des Nürnberger Reichstags 1444, 1n AHC 17 (1985),
209-230; irk W assermann, Dionysius der Kartäuser. Einführung In Werk un Gedankenwelt
(Analecta C‚artuslana k333; Salzburg 1996, 205-207; Lundell, Bartholomeus Van Maastricht (wie
Anm. 4); Ihomas Wünsch, Eın Dritter Weg‘ Postkonziliarismus In den Traktaten des Petr ChHhE-
lcicky und des Bartholomäus VO  e Maastricht 1440, 1n Jürgen Dendortfer/Claudia Maärti Hgg.),
ach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus un monarchischem
apal (cE 1450-1475), Berlin 2008, 19—-43 Fine weıtere konziliaristische Stellungnahme Bartho-
lomäus VO Maastricht ist ediert bei bei Meuthen, cta (usana E (wie Anm. 66), 32541

März/April).
SO Paul de Vooght, Les pPOUVOIrFS du concile et l’autorite du papc concile de Constance. Le

decret Haec Sancta Synodus du avril 1415, Parıs 1965, 198; Black, Council an COININUNE (wie
Anm. 42), 24; Bligny, Grande Chartreuse (wie Anm. 55 46; Stieber, Pope Eugenius wıe Anm. 100

ermann Josef Sieben, Traktate un Theorien ZU Konzil VO Beginn des grofßen Schismas bis
ZU Vorabend der Reformation (1378-1521),; Frankfurt/M 1983, 2 sieht hingegen keine deutliche
Parteinahme und eine etonung der päpstlichen Gewalt.

Die TrTel exte bilden den ‚Iractatus de auctorıtate SUuMM1 pontificis et generalis
concilii", ed 1n Dionysius Carthusiensis, pera Oomn1la, 36, Tournai 1908, 531—-67/4 Me1lJ-
knecht, Bartholomeus Vanlnl Maastricht (wie Anm 78), 13-15; Vennebusch, Bartholomäus VO  - Maas-
tricht (wie Anm. 78), 210, 222 Tewes, Kölner Unıyersita: (wie Anm. 70), 159; Erich Meuthen,
Nikolaus VO Kues und Dionysius der Kartäuser, 1N: Ludwig Hagemann/ Reinhold Jei (Hg?); En
kaji plethos. Einheit und Vielfalt. Festschrift arl Bormann, Würzburg-Altenberge 1993, 100—-120,
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Doch diese Traktate eben herausragende Einzelleistungen, die aum als
reprasentatiıv für röfßere e1ıle des Ordens verstanden werden dürfen Das General-
kapitel wird bei seinen Obödienzentscheidungen sicher ekklesiologische Standpunkte
berücksichtigt aben, hat aber darüber keine Aufzeichnungen hinterlassen. iıne
mögliche Annäherung die theoretische Fundierung der Obödienzpolitik der
Kartauser iefert ine Denkschrift des Bartolomäus VO  a Maastricht eın General-
kapitel.”” Diese vielleicht Z Generalkapitel 1447 verfassten Avisamenta ordern
ine eindeutige un: disziplinarisch durchgesetzte Positionierung u  n des
Basler Konzils un: greifen €e1 die fftenbar 1mM en verbreiteten Argumenta-
tionsmuster an ach dieser Darstellung gründete der Verzicht auf jeglichen
Obödienzzwang VOT em auf Ausführungen des 1m en hochverehrten un
viel gelesenen Jean Gerson 71429), der 1mM Grofßen chisma die französische Sub-
traktionspoliti miıt einem unüberwindlichen Zweifel den rec  iıchen Positionen
der verschiedenen Päpste verteidigte.“” Wo die wissenschaftlich unwiderlegbare
Wahrheit nicht ermittelbar sel; bleibe eın Ermessensraum für die (Jewissensent-
scheidung des Einzelnen. Nachdem In jahrelangen Debatten die fähigsten Juristen
und eologen der Christenheit jedes 1105 en  are Argument CIWOSCH
und dennoch keiner unanfechtbaren Lösung gekommenj setzte sich gerade
diese Haltung auch auf den Reichstagsdebatten immer mehr UrTe«e un: wurde ZAT

Hauptargument für die kurfürstliche Neutralitätspolitik.”“ Die perplexitas der offen-
S1IC  iıchen Unzugänglichkeit der ahrher öffnete den Weg für politische Erwäagun-
SCHl Die Haltung der Kartaäuser Basler chisma Warlr also keineswegs VO  . einem
weltiremden Idealismus epragt, sondern chöpfte pragmatisch den theologisc
vorgegebenen Handlungsrahmen 7A1 der Ordenseinheit aus

1ler 104f.; W assermann, Dionysius der Kartäuser wıe Anm 78), 202226 Bei der W assermann
och unbekannten Schrift Bartolomäus’ des Kartausers, die Dionysius Vall Rijkel dritten Buch se1nes
Konzilstraktats angreift, dürfte sich den bei Wünsch, DUritter Weg (wie Anm. 78), 30f. 1ın zwel
Handschriften nachgewiesenen Traktat handeln.

81 Bartholomäus VO  e Maastricht, Avisamenta missa ad capitulum generale, ed. Lundell, Bartho-
lomeus Van Maastricht (wie Anm 4), 269—-2 774

Zur Datierung siehe Lundell, Bartholomeus Van Maastricht (wie Anm 251 258f.
83 Ebd D quod 1DS1 nNno  > SUNT cert: de verıtate Aalicuius partıs, IMNC iDs1 estimant quod( ONa

CONSCIENCIA possunt fenere CU UNdgd parte, scilicet Eugenit, CU. GQUA dyocesanus In CU1US
dyocesi 1DS1 resident, quod habeant 1L9NOraNCLAM invincibilem de verıtate alterius partıs, Dula concili
generalis Basiliensis Felicis eitc. /Zitiert wird ausdrücklich Jean Gerson, De modo habendi tempore
schismatis, ed Palemon Glorieux: euvreSs completes, VI: L’oeuvre ecclesiologique, Parıs
1965, 29—34, 1er 30{f. Zum FEinfluss der Schriften ersons auf den Kartäuserorden vgl Brian Patrick
McGuire, Loving the Holy Order: Jean Gerson and the Carthusians, 1n DIie Kartäuser und ihre Welt:
Kontakte und gegenselitige Einflüsse, Bde (Analecta Cartusiana > Salzburg 1993, L,
100—-139

RTA 111 Z28-5:; Vgl Helmrath, Basler Konzil wı1e Anm. 4), 29() Anm. 439 miıt
welteren Nachweisen ZUT Verwendung des Begriffs ‚perplexitas”. 7Zur Neutralitätspolitik uch Stieber,
Pope Eugenius (wie Anm. 4), 19255 Mit einer ähnlichen rgumentation verteidigt Ihomas
Ebendorfer 1441 den Plan eines ‚dritten Konzils’; RTA Nr. 354; 8500-848, l1er 802 f.
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chluss

Das In der Forschung bislang dominierende Bild eines VO Reformidealismus SC
triebenen Kartäuserordens, der das Basler Konzil auch dann noch vorbehaltlos
unterstutzt habe, als der größte Teil der europäischen Fürsten sich VO Konzil
distanziert hatte, ist bei SENAUCIECIN Hinsehen nicht haltbar Allenfalls ın den ersten

onaten des Konzils wirkten mehrere Kartäauser aktiv der Konzilsbürokratie un!
—-diplomatie mıt. In den folgenden Jahren standen das Mutltterkloster un ein1ige
SUl  eutsche Kartausen ‚WaTlr weiterhin dem Basler Konzil ahe un: erreichten 1440

09 einen ofhziellen Übertritt in die Od1enz Felix VE wobei reilich auf ıne
ordensweite Verpflichtung Z Obödienzerklärung verzichtet wurde. Letztlich schei-

die konzilfreundliche Politik Widerstand der italienischen artausen un
der Furcht VOT einem erneuten Ordensschisma. 14472 kehrte das Generalkapitel in
die eugenianische odıiıenz zurück, wobei aber einzelne Kartausen, darunter auch
die Grande Chartreuse selbst, weiterhin Felix anerkannten. Eın besonderes
publizistisches Engagement für den Basler Konziliarismus ist lediglich bei einzelnen
Kartausern beobachten Die eindeutige arteinahme eines Bartolomäus VOI

Maastricht Wal nicht repräsentativ für die Haltung des gesam Ordens, wider-
sprach ihr aber auch nicht Denn der Kartäuserorden veri1o.  e ‚War keine omzıelle
Neutralitätspolitik w1e die deutschen Kurfürsten, NS seine Mitglieder aber auch
nicht ZUT Übernahme der 1mM eneralkapitel getroffenen Obödienzentscheidung.

Abstract

Based the ofhcial Declaration of Obedience solemnly celebrated In May, 1440, scholars have
generally supposed that the Carthusian Order supported the Council of Basel anı the Conciliar
PODC Felix without anıy reservatıon anı for the full duration of the synod. However, the General
Chapter’s liturgical directives of intercession and commemoratıon make it clear that the Order
In spıte of significant sympathy the part of mMan y Carthusians for the reform projects of the
Council, ell the geographical location of the Grande Chartreuse aVvOoYy erritory left the
decision OPCH its individual members hile ultimately returnıng ın silence obedience {O

Eugeni1us One aım of this pragmatiıc policy, which had the effect of preventing renewed
schism within the Order, Was allow individual members take ecclesiological positions for
against the Council. This explains how Bartholomeus of Maastricht, for example, could take PTO-
Conciliarist posıti1on, although it Was not representatiıve of the attitude of the Order whole.
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Eın Atheist auf der Kanzel?
DIie Kontroverse Albert Kalthoffs

e1tr1ı ZU Deutschen Monistenbund
Ihomas Auwärter

Pastor Albert Kalthoff war iıne schillernde Figur des Bremer Kirchenlebens 1900
und gleichzeitig eın Exempel der wechselvollen Kirchengeschichte Tremens. Die
Strahlkraft seiner Persönlichkeit reichte allerdings weıt ber Bremen hinaus. Er
War 18550 1mM pietistischen Wuppertal, in Barmen, geboren worden. ach einem
tudium der evangelischen eologie In Berlin tirat mıt Jahren seine erste
Pfarrstelle In Brandenburg un wurde dem dortigen Kirchenregiment sogleic
ZU Ärgernis. 18578 eitete INan ih ein Disziplinarverfahren SCH „strafbaren
Trotzes“ die Weisungen der Kirchenobrigkeit e1n, das mıiıt seiner Amtsent-
hebung In Preufßen endete. ach langen Wanderjahren, während derer sich unter
anderem als rediger unter freiem Himmel oder 1ın öftentlichen alen durchschlug,
gelang ihm der Wiedereinstieg in eın Pfarramt, zunächst in der Schweiz, dann ın
Bremen, bis seinem Tod 1m Jahr 1906 als Pastor der St Martini-Kirche
wirkte *

ZUrTr Person un! Biographie Kalthofis Friedrich Steudel, Albert Kalthoff, 1n Das Frele
Wort Frankfurter Halbmonatsschrift für Fortschritt auf allen Gebieten des geistigen Lebens, Jg
Nr. 6, 2 uniheft 227-233; ders., Biographische Einleitung des Herausgebers, In Albert
Kalthofft, Zukunftsideale. Nachgelassene Predigten mıiıt einer Lebensskizze VO'  — Friedrich Steudel,
Jena 1907; Julius Burgraf, ach Kalthofts Tode, 1n ders., Was nun?® Aus der kirchlichen ewegung
und wider den kirchlichen Radikalismus in Bremen, Gießen 1906, 30-54; tto Veeck, Art Kalthofft,
IN Historische Gesellschaft des Künstlervereins Hg.) Bremische Biographie des neunzehnten Jahr-
hunderts, Bremen 1912, 241-247; Hans Windisch, Kalthoff, BEGG! (1912), p  1-8  >
Gangolf Hübinger, Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis VOoO Liberalismus und Pro-
testantısmus 1m wilhelminischen Deutschland, Tübingen 1994, 67/; ders., Kalthoff, 1n RGG?
(2008), S0757 Iohanpes Abresch, Enfant terrible 1m Talar. Albert Kalthofft (1850—-1906), 1n: Ge-
schichte 1n Wuppertal (1996), 18-51; OrSs Kalthoff, Eine Jugend 1n Bremen und Hamburg
n Bremen 2001, H15 Vgl weiterhin TIThomas Auwaäarter, Albert Kalthoff. Ekin Bremer
Pastor 1Im Übergangsfeld VO  - linkem Reform-Protestantismus un! freigeistiger ewegung, 1n ZRGG
62 (2010), 2REGT: Vgl. eb uch Einschätzungen Kalthoffs 1n der zeitgenössischen Presse un! 1n
der Forschungsliteratur, die ber die In der vorliegenden Arbeit thematisierten Aspekte hinausgehen.
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Im Fokus melnes Aufsatzes steht ıne Episode AUs dem etzten Lebensjahr Kalt-
hoffts se1in OoMNentilıches FEintreten für den ON1SMUS, das Urc) die UÜbernahme des
Vorsitzes 1m Deutschen Monistenbund dokumentiert wird. Der Monistenbund VeI-

ınter dem ma{ßgeblichen Einfluss +Fns Haeckels das Ziel, „für ıne einheit-
liche, auf Naturerkenntnis gegründete Welt- un: Lebensanschauung |ZU| wirken,
hre nhänger |ZU | ammeln un! iın Verbindung ZU| setzen.““ er Haeckelsche
Mon1ısmus gng VO der „Wesenseinheit es Seins“ aus un: lehnte die Vorstellung
VO  a „außer- oder überweltlichen W esen oder Kräften“ ab „Die alte dualistische
Ansicht, dass die Gegenüberstellung VO  ; Gott un: Welt, (eist un atur, eele un:
Leib, Kraft un: Stoff, wirklichen Gegensätzen entspräche”, lehnte 2 Miıt diesen
Grundsätzen wI1es sich der Monistenbund 1in den ugen vieler Zeitgenossen als
kirchenkritische Kampforganisation AUS.

ber die Motive, die Kalthoff bewegten, den Vorsitz des Monistenbundes
übernehmen, habe ich bereits anderer Stelle eLIwas gesagt.“ Seiner Entscheidung
ging eın sich über einen längeren Zeitraum erstreckender Prozess der Annäherung
die Freigeistige ewegung OTaus Möglicherweise verstärkten Enttäuschungen ber
einen missglückten Versuch der Zusammenarbeit des Bremer Goethebundes miıt dem
revisionistischen Flügel der SPD diesen Annäherungsprozess.” Kalthofftf hoflte, das
dürfen WITFr nicht übersehen, wWenn WITFr unNns fragen, wWw1e als amtierender Pastor

ausgerechnet den Vorsitz des Monistenbundes übernehmen konnte, die kirchen-
und religionskritischen Tendenzen führender Onısten 1n religionsreformerische
Bahnen umlenken können. Es ging also nicht SCHAIIC ıne Annäherung
christlicher Positionen ıne naturwissenschaftliche Weltdeutung.

Von den me1listen bekennenden Protestanten un:! atholiken wurde die NEeEUE

monistische Weltanschauung gleichwohl als eın schwerer un: beunruhigender AnNn-
oriff auf das Christentum empfunden und natürlich erst recht das Fintreten eines
evangelischen Pastors für dieselbe Kalthoff hatte sich mıiıt diesem chritt einem
der exponilertesten Vertreter der Freigeistigen ewegung in Bremen und darüber
hinaus gemacht un Wäar damit quası A kirchlichen Amtstrager und Konkurrenten
des Protestantismus 1n Personalunion geworden. In diesem Umstand ıst auch der
TUn Qr suchen, ass Zeitgenossen 1mM 1NDI1C auf seine religiöse

Blätter des Deutschen Monistenbundes, Nr ulı
Blätter des Deutschen Monistenbundes, Nr. ulı
Vgl. Auwäarter, Albert Kalthoff (wie Anm. 415 43458( ' 007 A O N Ebd {Dies INUSS jedoch Spekulation bleiben.
Ebd 4548 Vgl zusätzlich: tto Hartwich, 7Zur Verständigung ber kirchlichen Radikalismus,

1n Bremer eitrage ZU Ausbau und Umbau der Kirche, Jahrgang 1906/7, Heft, 14-39, 1er 18
Kalthoff hatte OlI, „Haeckels materialistischen Monismus 1m Monistenbunde selber almählich In
einen religiösen Monismus umzugestalten | {Dies wurde noch Kalthofts Lebzeiten 1er in
Bremen In einer literarischen Gesellschaft 1m Frühling durch einen der radikalen Pastoren unter
einem Ausfall auf die ‚Flachheit des Haeckelschen Monismus‘ ZU grofßen Erstaunen aller Anwe-
senden Öffentlich ausgesprochen.‘ Nebenbei se1 1er och bemerkt, ass eine SCHNAUC Analyse der
Werke Kalthoffs zeigen wird, ass dieser viele Auffassungen des Monistenbundes, twa ıIn der rage
des Antıiısemitismus un der Eugenik, nicht teilte
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Entwicklung VO „Bremer Radikalismus sprachen.‘ Exzeptionell erschienen den
Zeitgenossen die Bremer kirchlichen Verhältnisse, weil INa  a ler „den Feind 1mM
eigenen Eager: haben glaubte. Zudem hatte Kalthoff mıiıt den astoren Friedrich
teudel un: Oscar aurıtz wel welıltere „radikale”“ Reformchristen als Mitstreiter In
Bremen [DIie kleine ewegung trug das gesellschafts- un religionskriti-
sche Erbe des Vormärz weıter, verstand sich aber 1ın erster Linie als kirchliche
Reformbewegung un zeichnete sich Urc ıne kompromisslose Bereitscha ZUur
Transformation traditionell christlicher Vorstellungen azu gehörte ELW die Be-
streitung einer besonderen Bedeutung des historischen esus für Kirche un Glaube
SOWI1e eine Frontstellung gegenüber hierarchischen UOrganisationsstrukturen In der
Kirche Adus

Der Begriff „Bremer Radikalismus“ stammt AUus dem iberalkirchlichen Umfeld
und ezieht sich SOM prımar auf die ehnung kirchlicher un: nicht ETW
bürgerlicher Normen. Es ware auch ine Fehleinschätzung, Kalthoff als radikalen
Burger einzustufen. uch seine kirchenkritischsten redigten richten sich eın
liberales bis linksliberales, aber eben immer och bürgerliches Publikum, das grund-
sätzlich in die wilhelminische Gesellscha integriert WAärl.

Um besser verstehen, auf welche Form VO  b Radikalität der Begriff anspielt,
mussen WITFr zwischen den Formen des Umgangs mıt innerkirchlichen Gegnern 1m
konservativ-kirchlichen un: 1m liberal-kirchlichen ager unterscheiden. Im liberalen
Lager wurde innerkirchliche Kritik in bestimmten rTreNzen toleriert. Das galt ebenso
für die Annäherung die moderne biologisch-naturwissenschaftliche Weltsicht ©
Im konservativen Lager konnte hingegen iın eın un emselben Fall der Abweichung
VOoO  - kirchlichen Lehrmeinungen ein Lehrzuchtverfahren den Abweichler auf
den Weg gebrac werden. Miıt IC auf die Provenienz des Begriffes „Bremer
Radikalismus  CC annn also werden, dass dieser auf die adikale Überbietung
liberalprotestantischer Positionen zielte. Kalthofftf überschritt mit anderen W orten
iıne Grenze, bis der zumindest VO  — seinen liberalen Kollegen och toleriert
worden ware. Seine Radikalität estand VOT em darin, dass den Erwartungen
vieler ollegen, seıin Predigeramt aufzugeben, nicht entgegenkam, nachdem seine
Annäherung die freireligiöse Bewegung sich immer deutlicher abzeichnete? Das

ZUr (Jenese des Begriffes: Hans-Walter Krumwiede, Kirchengeschichte Niedersachsens,
Göttingen 1996, 390f. SOWIl1e Andreas Schulz, Vormundschaft und Protektion. Eliten un! Bürger In
Bremen 0—-1 München 2002, SS 5 ZU!r zeitgenössischen Diskussion VOT allem Arthur
Titius, Der Bremer Radikalismus. Vortrag In der Versammlung der Freunde der christlichen Welt
Marburg Oktober 1907, Tübingen 1908

Beispiele für solche Schriften VO  z Iheologen Rudolf OUtto, Naturalistische und religiöse
Weltansicht, Tübingen 1904 und Arthur Titius, Religion un: Naturwissenschaft. Eine Antwort
Prof. Ladenburg, Tübingen 1904 Auf diese Schriften und die damit verbundenen Konsequenzen für
die Entwicklung des protestantischen Glaubens soll 1n einer anderen, Kalthofts religiöser Weltsicht
gewidmeten Arbeit näher eingegangen werden.

Für diese liberale. Richtung der Kritik standen In Bremen die Vo  - Julius Burggraf begründeten
und herausgegebenen Bremer eiträge ZU Ausbau und Umbau der Kirche ach eigenem Be-
kunden 1 erster Linie eın polemisch-apologetisches rgan der freigesinnten Theologie”, dessen
Gegner die Bremer radikalen Pastoren (Grund, Zweck und Richtung unNnseres Werkes, Jahr-
Sang 1906/7 Heft I 2-13, 1l1er 6f.:; vgl eb tto Hartwich, 7ur Verständigung ber kirchlichen
Radikalismus, E
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unterschied seinen A„Ball“ auch VO  - den bekannten ‚Fällen“ Carl oln ZWI1-
schen 1906 un un: Gottfried Tau! ortmun die €1| ‚Wal WIeEe
Kalthoff religionsreformerisch und kirchenkritisc. wirkten un: als ymbolfiguren
einer Bewegung des freien Protestantismus 1MmM einlan: un:! 1n Westfalen galten,
aber eben nicht aktiv In der freireligiösen Bewegung mitwirkten. Die Sympathie un
Unterstützung für die beiden WarTr un: 1e ın liberalprotestantischen reisen gro1ß
Trau übernahm nach seiner Amtsentlassung als Pastor ıne wichtige Funktion 1mM
Präsidium des Protestantenvereins, der in der Wahrnehmun der Öfrentlichkeit
der in ihm vertretenen liberalen Tendenzen mıt ein1ger Selbstverständlichkei auch
VOIN seinen Kritikern als christliche Urganisation eingestuft wurde. Der Monisten-
bund galt ingegen, wurde bereits gesagt, weıt eher als eine das Christentum
gerichtete atheistische Kampforganisation.

SO nımmt nicht wunder, dass sich 1mM ahr 1906 viele Vertreter der CVaANSHEC-
ischen Kirche Temens w1e auf einer öffentlichen Bühne fühlten, auf der das Ver-
hältnis VO  e protestantischem Christentum auf der einen SOWI1E freier eligion un
Weltanschauung auf der anderen Seite stellvertretend für das gesamte Deutsche
Reich bestimmt wurde. Es mehrten sich die besorgten Stimmen innerhalb, aber
auch aufßerhalb Tremens. Der Bremer Theologe 1uUSs urggra ziuertie 1906 1n
einem Aufsatz iın Martin es Christlicher Welt ıne solche Stimme: 58 sieht fast

AUus$s als sollte die Zukunft der evangelischen Kirche, ihr Sein oder Nichtsein,
weni1gstens, ob S1€e bleiben werde, Was s1e Ist; oder etwas gänzlic anderes werde, dem

<10Prinzıp ach in der kleinen Landeskirche der Weserstadt entschieden werden.
Martın Rade selbst, der och Anfang 1905 über den Martinıi-Pastor Adolf Har-

c 11ack chrieb „Kalthoff soll 1898302808 ruhig sich austoben lassen zeigte sich eineinhalb
re spater über die orgäange 1mM Bremer Kirchenleben alarmiert: [Aluf die Sal
stände in Bremen schauen alle TCAMHC Interessierten, Katholiken eingeschlossen,
miıt wachsender Spannung. Ist dies das Ende eines freien Protestantismus?® Kurz,
diese Auseinandersetzungen un Entwicklungen Jetz iın Bremen sind vielleicht der

.“12wichtigste Prozess, den der deutsche Protestantismus soeben erlebt
In der Tat ehören die „Auseinandersetzungen 1n Bremen in ıne Reihe VOINl

Stellvertreterkonflikten in der eit VOT dem ersten Weltkrieg, in denen die Belast-
barkeit des Protestantismus UrTrC| alternative Weltdeutungsmodelle gleichsam gC
testet wurde. Aus einer spezielleren religions- un wissenschaftsgeschichtlichen Per-
spektive betrachtet, gehö der Fall ın ine Phase der konfligierenden Verhältnisbe-
stiımmung VO  e Naturwissenschaften und Christentum, als deren Beginn das Jahr
1890 angegeben werden kann. Seit der etzten Dekade des Jahrhunderts War für
Naturwissenschaftler leichter geworden, ihre äufig christentums- un religions-
kritischen Auffassungen, ohne eu VOT beruflichen un privaten Repressionen,
auch in der Öfrentlichkeit un: nicht mehr blo{ß als Privatmeinung vertreten FEin

Auf vulkanischem Boden, IN Die christliche Welt. Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete
aller Stände, Jahrgang, Nr. (19.4.1906), Sp 361-—-366, hier Sp 361

BriefVO 5.2.1905, In ohanna antsch Hg.) Der Briefwechsel zwischen Adolf VO  - Harnack
un! artın ade. Theologie auf dem öfftfentlichen Markt, Berlin-New ork 1996, Nr. 386.

ach Kalthoffs Tode, 1n Die christliche Welt (wie Anm. 10), Nr. $.1 (  > Sp. 733-736;
1l1er Sp. 135
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prominentes eispie un: eın Vorreiter dieser uen Tendenz War eben TNS
Haeckel Er setizte sich erstmals 1863 auf der Naturforscherversammlung ın Stettin
kritisch mıiıt den Glaubensansichten der Kirchen auseinander un WarTr schon
diesem Zeitpunkt nicht bereit, se1iNe Ansichten LLUT 1m kleinen Krels der Fachkollegen

erortern. Damit War allerdings 1863 noch iıne Ausnahme. Spätestens in seiner
Altenburger Rede VOIN 1897 aber formulierte seinen Monismus nicht mehr 1Ur als
„Privatansicht“”, sondern, stellvertretend für alle „denkenden“ Naturwissenschaftler
wWI1e meınte, als Ööftentliche Stellungnahme der „modernen Naturwissenschaft
cAiusse des Jahrhundert weltanschaulichen Fragen, un Frat damit in den
‚Kamp ıne NEUE Leitkultur‘ ein. Seine gleichermaßen naturwissenschaftliche
und ideologische Kritik den Kirchen, w1e sS1e in seinen Welträtseln VO  j 1899
übte, brachte die Vertreter christlicher Positionen in der Offentlichkeit erstmals
eindeutig In die Defensive. DIe Auflagenhöhe dieses Werkes überstieg bei weıtem
die er populären CATHMEeN; welche traditionell cArıstliche Standpunkte verteidigen
wollten

Bezeichnend für diese Epoche ist aber auch, dass Religionsiragen NU. vielleicht
erstmals überhaupt 1n Deutschland, unter Beteiligung VO  w Naturwissenschaftlern ın
der breiten Offentlichkeit thematisiert wurden. Ereignisse wI1e die Bremer Kontro-

den Monistenbund bezeichnen die religions- un: kulturhistorische CcCNe1l-
degrenze zwischen einem rationalistisch-mechanistischen, enerell religions- un
metaphysikfeindlichen Materialismus, W1e für die ünfziger bis achtziger FE
des Jahrhunderts 1SC. SCWESCH War Beispiele Ludwig Büchners auf-
Jagenstarkes Werk Kraft und Stoff (1860) SOWIeEe die CcCNrıfrten VOI Karl Vogt un:!

Moleschott un einem NeEeUu erwachten, auch naturwissenschaftlich egrün-
deten Interesse der Etablierung alternativer eligions- un Weltanschauungsent-
würfe in der Offentlichkeit. Dieser andel wurde angestolßsen oder zumindest be-
gleitet VOIN einem allgemeineren un: umfassenderen Interesse eligion, das VO  —

einer facettenreichen bürgerlichen Lebensreformbewegung ragen wurde. Die das
Verhältnis VO  e Naturwissenschaften un Christentum betreffende un: als Teil dieses

TNS' Haeckel, Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie
Gemeinverständliche Werke Band S Leipzig und Berlin 10. E 410 Das vollständige lta: lautet:

„Meine Gegner tun mir übrigens je] viel Ehre WEn s1e immer den Monismus, wI1e ich ih: 1892
in meiner Altenburger Rede entworfen un: iın den Welträtseln ausgeführt habe, als Privatansicht
meıiner Person behandeln. Derselbe ist vielmehr der Ausdruck der klaren einheitlichen Weltanschau-
ung der modernen aturwissenschaft Schlusse des 19. Jahrhunderts. Was ich hier als meln
persönliches Bekenntnis formuliert habe, das ist in derselben (— der 1ın einer sehr ahnlichen —)
orm die Innerste Überzeugung der grofßen Mehrzahl der denkenden modernen Naturforscher
wohlverstanden der denkenden!“ Zu Haeckels Positionierung gegenüber seinen Naturwissenschaftler-
kollegen seıit 1863 vgl Jetz' uch Tilman Matthias Schröder, Naturwissenschaften und Protestantismus
1m Deutschen Kaiserreich. Die Versammlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher un! Ärzte
un! ihre Bedeutung für die Evangelische Theologie, Stuttgart 2008, 124-144, bes. 129

Zur dieser Phase der Verhältnisbestimmung zwischen Christentum un! Naturwissenschaften
vgl Jochen-Christoph Kaiser, Christlicher Glaube un! Naturwissenschaften: Der Keplerbund, 1nN:
Jahrbuch für europäische Wissenschaftskultur Yearbook for European Culture of Science, (2007)
realiter 2008], Z a Als einen ‚Kampf die eue Leitkultur des Zeitalters‘ bezeichnet der
Leipziger Kirchenhistoriker Kurt Nowak die Zeitspanne VOI 1890 bis 1914
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größeren Prozesses verstehende Diskussion wurde In dieser Phase allerdings
sowohl VO  - den beteiligten christlichen Verbänden un: Vereinen als auch VOIN Seiten
der Naturwissenschaftler vornehnmlıc polemisch eführt. rst Ende des Kail-
serreichs wuchs auf der Seite christlicher Vereine un: erbande das Bemühen, die
Konfrontation zwischen Wissenschaften un Christentum Brec ernsthafte Aus-
einandersetzungen mıt naturwissenschaftlichen Sachthemen entschärfen, nach-
dem mıt der Generation prominenter ysiker W1e Einstein, Planck un: Heisenberg
eligion un Glaube nicht mehr wWw1e och ıne (Generation vorher srundsätzlic
als MC naturwissenschaftliches Denken überholte Weltdeutungsansätze verstan-
den wurden.? Doch War dies in der hier iın Rede stehenden Phase och Zukunft
aeckels Monismus der vorhergehenden polemischen ase nımmt in den Natur-
wissenschaften ıne Randstellung ein un: ist 1m Unterschie ZUrTr uen Haltung
der „regulären‘ Naturwissenschaften: gleichzeitige Anerkennung der ExistenzmÖg-
16  el einer metaphysischen neben der empirischen Welt und rklärung der Unzu-
ständigkeit für diese Weltdimension ohl ANSCHILCSSCH 1m Kontext des se1it 1890
wiedererwachten allgemeinen bildungsbürgerlichen kritischen Interesses eligion

verstehen. Dass christliche Kirchen, ereine un: erbande sich In dieser eit
noch miıt ein1ger Selbstverständlichkei n  g der Tendenz ZUT Pluralisierung
des Meinungsspektrums un:! der pürbar werdenden Ausrichtung der gesellschaft-
lichen ‚Sinnproduktion' ach Marktgesetzen als alleinzuständige gesellschaftliche
nstanz für Werte verstanden un: mıt gleichem Offentlichkeitswillen auftretende
alternative Instanzen gesellschaftlicher Wertepro  tion nicht als gleichberechtigte
Gesprächspartner akzeptierten, trug nicht gerade F:au der Konfrontation bei

Eintreten für die Ziele des Monistenbundes, zumal 1MmM Rahmen einer
olchen alternativen Urganisation, War insofern eın Unikum

In diesem Punkt berührte sich das konfliktreiche ngen ıne moderne elit-
kultur unmittelbar miıt einem Aspekt der zeitgenössischen Wertediskussion, nämlich
den weit verbreiteten latenten Annahmen ber den Zusammenhang der gesellschaft-
lichen Integration un: der Verankerung religiöser Grundwerte 1m kulturellen Be-
wusstseıln. Die kultur- un: religionswissenschaftliche Analyse des „Falles Kalthoff
ermöglicht CS, die Wechselbeziehung VO  — eligion un: religiös motivierten Debatten
mıiıt gesellschaftlichen Grundproblemen wWwI1e 1rtschaift, Politik, Administration un:
Recht untersuchen. Als individuelle Gottesbeziehung ist s1e 1m kulturellen Be-
wusstsein diesen Problemen nachgeordnet. eligion ist ın diesem Sinne für das
Individuum 1mM Vergleich mit den „wirklich wichtigen Problemen“ iıne Nebensache
Soweit sich die eligion allerdings ideologisch auf den Staat oder die Nation bezieht,
ist ihre positionelle Nachrangigkeit ın der Matrix gesellschaftlicher Teilssystembe-
ziehungen sehr viel schwächer ausgeprägt. ”® eligion gilt ın dieser Beziehung als
(Jarant sozialmoralischer Stabilität des (GJemeinwesens. Umgekehrt sieht der ‚gesunde

Vgl Kaiser, Christlicher Glaube (wie Anm. 14), A Vgl. uch Schröder, Naturwissen-
schaften und Protestantismus (wie Anm. 13)

Zu der hierbei zugrunde gelegten kulturellen Grundproblemsyntax un! der Positionalität der
Religion innerhalb derselben: ermann Schulz, Symbolic Representation Simulation. Cultural
Correlates of Religious Consciousness, unveröffentlichtes Manuskript, 2008 un! ders., tammes-
religionen. Zur Kreativıtäa: des kulturellen Bewusstse1ins, Stuttgart 1993,P
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Menschenverstand'‘ die allgemeine ertegemeinschaft bei einem generellen Verlust
der eligion VOo usammenbruch bedroht In paradoxer Weise können Individuen,
die privat der eligion eher skeptisch gegenüberstehen, dennoch einen ge‘  en
allgemeinen Niedergang religiöser Werte in der Gesellscha bedauern. ıne solche
Situation War für das Deutschland der Kalserzeit charakteristisch un: tellte
gleichsam die Kehrseite des Phänomens öftfentlich ZUT au gestellten Ag-
nost1zısmus un: Atheismus dar. } SO War SCWISS keine „Heuchelei“, w1e Fritz
Mauthner in seiner Darstellung des Atheismus un: seliner Geschichte Recht
meınt, Wenn etwa der Reichskanzler Bismarck als Privatperson nicht eın Jenseits
glaubte un gleichzeitig als Lreuer Diener selnes alsers die Notwendigkeit einer
„Staatsreligion” anerkannte. *® Aus Gründen des Zusammenhaltes der Gesellscha
musse ‚dem olk die eligion erhalten bleiben.‘ Atheisten aus dieser Per-
spektive betrachtet ıne Gefahr für den Fortbestand der Gesellscha: SO hatte sich
selbst der eın naturwissenschaftliche Darwinismus In jener eit den Vorwurf

erwehren, ıne potentielle Gefährdung der bestehenden Gesellschaftsordnung
darzustellen. Der bekannte Mediziner un: Abgeordnete für die Freisinnige Partei,
Rudolf Virchow, warnte VOT der politischen Gefährlichkeit des Darwinismus. Er
pielte damit auf den Irrtum A dem in Frankreich die Denker der Pariser
Kkommune aufgesessen selen, dass sich eın Staat ohne Lenkung VOoO  — oben, quası
evolutionär entwickeln könne. olches Denken könne In reisen der Sozialisten aus
einer halbverdauten Interpretation der darwinistischen Abstammungslehre erwach-
sen. Dieses rteil hat mehr Gewicht, als Virchow eın Gegner der protestan-
tischen Orthodoxie Wal, in diesem Punkt aber, ob gewollt oder ungewollt mıit ihr
übereinstimmte. Die sich auf den Darwinismus berufende Monistenbewegung War
damit auch In den ugen vieler kirchenkritischer Bürger 88] eın Zwielicht gerückt.

Durch die Analyse des ‚Falles“ Kalthoff werden darüber hinaus mıit der VOI-

liegenden Studie Einblicke iın die für Deutschland einmalige Religionspolitik des
Bremer Senats ewährt. Zunächst sollen die Ereignisse dargestellt werden, die die
Affäre Kalthoff begleiteten.

ZU) religionstheoretischen Hintergrund: TIhomas Auwärter, Spiritualität 1900 His-
torisch-epistemologische Untersuchungen der protestantischen Pneumatologie der Religions-geschichtlichen Schule, Bremen 2006, urn:nbn:de:gbv:46-diss000106816, DA u.O.

Der Atheismus unı! seine Geschichte 1im Abendlande, Bde., Stuttgart-Berlin 1923, 304 1. V.m.
303, 309 Vgl ebı 309 uch das Beispiel des Philosophen Eduard Zeller.

Die Freiheit der. Wissenschaft 1mM modernen aat, Rede, gehalten In der dritten Sitzung der
fünfzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte München P September 1877,
Berlin 1877, E: vgl 7Zu gesellschaftlichen Gefahren, die Ian 1m Darwinismus witterte vgl uch
ran Simon-Ritz, Die UOrganisation einer Weltanschauung. Die freigeistige Bewegung 1mM Wilhel-
minischen Deutschland, Gütersloh 1997, Vgl uch Schröder, Naturwissenschaften und Protes-
tantısmus (wie Anm. 13), L1, 137f.
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enige Tage nach dem Tod Albert 14 1906 löste die Veröffentlichung
Eingabe, die VO  — den mMeılsten Bremern ohl unbekannten kirchlichen

Institution tammte, C111 (Gewitter der Polemik auss, dessen Donnerschläge och
ängere eit nachhallten

W as War geschehen? In Bremen gab das ‚geistliche Miınısterium ein kirchliches
Beratungsgrem1um, das sich AUS$ zwölf Pastoren der stadtbremischen Gemeinden
zusammensetzte un: das SC1INECI ursprünglichen Intention ach den Senat bei reli-
gionspolitischen Entscheidungen unterstutzen sollte 1906 esa dieses rem1ıum als
olches Ur noch N1IS Einfluss. Das hing miıt religionspolitischen Weichenstellun-
gCHh des Senats ı Jahrhundert ININECIL er Senat, SCHAUCI die Senatskommis-
S1017 für kirchliche Angelegenheiten, esa ormell ‚Wal das gen: ‚Episkopal-
recht‘ das Interventionsrecht i die Angelegenheiten der Kirchengemeinden, OC
Religionsfragen 1e. se1it dem Jahrhundert dem Grundsatz der Nichteinmi-
schung die Belange der Gemeinden fest SOWEeIlT nicht VO  — diesen selbst etwa
Fall Beschwerde über Pastor, ZUT Einmischung aufgefordert wurde
Solche kamen VOI,; 1905 Eetw:; wurden Taufen des Dompastors SCar aurıtz
für ungültig erklärt Das Warl, ergleic MmMI1t der Prax1ıs anderer deutscher Staaten,
111Cc sehr moderate Form der Ausübung der staatlichen Religionsaufsicht In reu-
ßen, Baden oder Württemberg ELTW disziplinarische Ma{fßßnahmen bis hin T:

Amtsenthebung Pastors nicht UnNuDIiic In Bremen War letzteres ANZCH
Jahrhundert 1L1UI Fall vorgekommen, dem die politische

Betäatigung Pastors den Machtinteressen des Senates zuwiderlief Grundsätzlich
brauchte der Senat das geistliche Minısterium 1U  — nicht mehr als beratende, Gut-
achten erstellende Behörde für religionspolitischen Entscheidungen, besonders
eben nicht disziplinarischen Fragen Das machte das Minısterium über-
flüssiger, Was freilich den Mitgliedern, Aaus denen sich der eit 1900
zusammensetzte, selbst 11UI bewusst Warlr Der Pastor (J)tto eeC)| ehörte selbst

den Ministerialen, hat den Niedergang dieser altbremischen Instıtution dokumen-
un kommentiert Hinzu kam AA Spaltung des Giremiums ‚Wel theologi-

sche ager ein traditionsbewahrendes (positives un eın TCANG liberales Beide
Lager trugen ihre Gegnerschaft wieder das Minısterium hinein

uch Kalthofft ehörte als Hauptpastor St Martıinı nach alter Tradition diesem
rem1um Er hatte schon manchen Streit mit SsSC1INEIN ollegen gehabt aber als
1906 den Vorsitz des Deutschen Monistenbundes übernommen hatte, kam ZULr

skalation Die der posıtıven, ibel- un: dogmentreuen Richtung angehörenden
sieben Mitglieder des Ministeriums fühlten sich Zu Handeln genotıigt un bewirk-
ten ihre iberalen ollegen Majoritätsbeschluss, der ihr orgehen

Geschichte der Reformierten Kirche Bremens Im Auftrage des Ministeriums der stadtbremi-
schen Pfarrkirchen bearbeitet Von dr phil tto Veeck Bremen 1909 Zum Obigen 140 1571 186{
Zur Bremer Kirchengeschichte dieser Epoche vgl uch arl Schwebel DIie Bremische Evange-
lische Kirche 1800 1918 Andreas Röpke Hg.) Bremische Kirchengeschichte 19 un! Jahr-
hundert Bremen 1994 15 173 hier 91
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Kalthoff formal legitimierte. Es kam eın Prozess in Gang, den I1a in der Literatur
ber Kalthoft als „Amtsenthebungsverfahren“ verstanden hat_“* iıne Beschwerde Aaus
seiner eigenen St Martini-Gemeinde über Kalthoff lag nicht VO  &. Es andelte sich also

ine Auseinandersetzung unter Pastoren. Es Warl eplant, die Eingabe des
Minısteriums den Senat weiterzuleiten. ufgrun: des es VO  - kam

aber dazu nicht mehr.
/7u einer Affäre wurde die Angelegenheit, als ıne größere Öffentlichkeit VO  e} der

„Aktion des hiesigen geistlichen Ministeriums Kaltho der 1te des
Leitartikels der Bremer Nachrichten VO 8.5.1906 hörenaon einen
Tag vorher hatte die Weser-Zeitung In derselben C einen Artikel herausge-bracht.““ Aus diesen beiden TITikeln kennen WITr den Wortlaut der Beschwerde
Kalthoff. Der Originaltext SOWI1eE die Protokolle der Sitzungen des geistlichen Miını1ıs-
er1ıums, die eigentlich 1m Bremer Staatsarchiv unter den „Acta Venerandi Ministerii“
archiviert sein sollten, sind verschollen So mussen WITF uUun1ls miıt den beiden Zeitungs-
artikeln begnügen. Aus ihnen geht hervor, dass die Mitglieder des Ministeriums

Präsidentenfunktion 1m Monistenbund „als ıne mıt den bestehenden
Ordnungen des Ministeriums in unerträglichem Widerspruch stehende Tatsache“
erachteten. „Dass eın Vertreter un!: Verkündiger dieses modernen Monismus mıiıt
seinem theoretischen un: praktischen Gegensatz alle Grundlagen des Protes-
tantısmus un: der evangelischen Kirche zugleic auch itglie VCIL. ministeri
Bremen ist, steht mıiıt den VOoO  — en Mitgliedern desselben ausdrücklich anerkannten
un anzuerkennenden eges 1m offenbaren Widerspruch.“ Insbesondere se1
„gänzlic. unzulässig un unerträglich, dass eın Ööffentlicher Vertreter des Monismus
als Direktor dem Ministerium vorsitzt“ un Amtshandlungen für dieses vollzieht
„ 50 beantragen die Unterzeichneten V mın WO. die rklärung abgeben, dass
mıit der bestehenden gesetzlichen Ordnung VCIL M1n in prinzipiell un pr  1SC.
gleich unerträglichem Widerspruch steht, WE ein Ministeriale, zumal ein IR
Direktorat berufener, öffentlich für den Monismus eintritt; vVen mM1n WO diese
rklärung nebst der age einem hohen SenatEin Atheist auf der Kanzel?  331  Kalthoff formal legitimierte. Es kam ein Prozess in Gang, den man in der Literatur  über Kalthoff als „Amtsenthebungsverfahren“ verstanden hat.“* Eine Beschwerde aus  seiner eigenen St. Martini-Gemeinde über Kalthoff lag nicht vor. Es handelte sich also  um eine Auseinandersetzung unter Pastoren. Es war geplant, die Eingabe des  Ministeriums an den Senat weiterzuleiten. Aufgrund des Todes von Kalthoffs kam  es aber dazu nicht mehr.  Zu einer Affäre wurde die Angelegenheit, als eine größere Öffentlichkeit von der  „Aktion des hiesigen geistlichen Ministeriums gegen Kalthoff“ — so der Titel des  Leitartikels der Bremer Nachrichten vom 18.5.1906 —- zu hören bekam. Schon einen  Tag vorher hatte die Weser-Zeitung in derselben Sache einen Artikel herausge-  bracht.”” Aus diesen beiden Artikeln kennen wir den Wortlaut der Beschwerde gegen  Kalthoff. Der Originaltext sowie die Protokolle der Sitzungen des geistlichen Minis-  teriums, die eigentlich im Bremer Staatsarchiv unter den „Acta Venerandi Ministerii“  archiviert sein sollten, sind verschollen. So müssen wir uns mit den beiden Zeitungs-  artikeln begnügen. Aus ihnen geht hervor, dass die Mitglieder des Ministeriums  Kalthoffs Präsidentenfunktion im Monistenbund „als eine mit den bestehenden  Ordnungen des Ministeriums in unerträglichem Widerspruch stehende Tatsache“  erachteten. „Dass ein Vertreter und Verkündiger dieses modernen Monismus mit  seinem theoretischen und praktischen Gegensatz gegen alle Grundlagen des Protes-  tantismus und der evangelischen Kirche zugleich auch Mitglied ven. ministerii zu  Bremen ist, steht mit den von allen Mitgliedern desselben ausdrücklich anerkannten  und anzuerkennenden leges  im offenbaren Widerspruch.“ Insbesondere sei es  „gänzlich unzulässig und unerträglich, dass ein öffentlicher Vertreter des Monismus  als Direktor dem Ministerium vorsitzt“ und Amtshandlungen für dieses vollzieht.  „So beantragen die Unterzeichneten 1) ven. min. wolle die Erklärung abgeben, dass es  mit der bestehenden gesetzlichen Ordnung ven. min. in prinzipiell und praktisch  gleich unerträglichem Widerspruch steht, wenn ein Ministeriale, zumal ein ev. zum  Direktorat berufener, öffentlich für den Monismus eintritt; 2) ven. min. wolle diese  Erklärung nebst der Anlage einem hohen Senat ... mit der Bitte unterbreiten, die  geltenden, aber jetzt verletzten Ordnungen ven. min. zu schützen.“ Nicht die Amts-  enthebung als Prediger von St. Martini strebte das Ministerium an, sondern „nur“  Kalthoffs Ausschluss aus demselben. Aber ein Laie musste schon zweimal nachlesen,  um zu verstehen, dass hier von keiner generellen Amtsenthebung die Rede war.  Eigentlich hätte es zu diesen Veröffentlichungen in der Presse gar nicht kommen  sollen, glaubt man den Verlautbarungen des Ministeriums. Warum Kalthoffs Kol-  legen 1906 nicht von Anfang an beabsichtigen, ihre Eingabe zu veröffentlichen,  wissen wir nicht. Man wollte womöglich erst einmal die Reaktion des Bremer Senats  auf die Eingabe in Sachen Kalthoff abwarten. Aber nun war ein Stein ins Rollen  gekommen.  e Vgl. z.B. Jürgen Kaube, Der Zarathustra-Pastor von Bremen — Albert Kalthoff und die Grün-  dung des Deutschen Monistenbundes, Radiosendung vom 28.1.2006 (Radio Bremen, Religion und  Gesellschaft). Diese Auffassung beruht auf einem Missverständnis, wie im Folgenden gezeigt wird.  - N5 21387 (Mittagsausgabe): Ein Vorgehen des hiesigen geistlichen Ministeriums gegen Pastor  Dr. Kalthoff. Vgl. auch Bremer Kirchen-Blatt, 42. Jahrgang, Nr. 21 (27.5.1906), 166-168. Dort auch  die Namen der Sieben.mıiıt der Bıtte unterbreiten, die
geltenden, aber Jetz verletzten Ordnungen VCIL. mın schützen.“ Nicht die Amts-
enthebung als rediger Von St. artinı strebte das Ministerium d sondern „Nur
Kalthoffs Ausschluss aus emselben ber eın ale musste schon zweimal nachlesen,

verstehen, ass hier VON keiner generellen Amtsenthebung die Rede WAar.

Eigentlich hätte 5 diesen Veröffentlichungen ın der Presse Sar nicht kommen
sollen, glaubt INan den Verlautbarungen des Ministeriums. Warum Kol-
legen 1906 nicht VoO  - Anfang beabsichtigen, ihre Eingabe veröffentlichen,
wissen WIT nicht. Man wollte womöglich erst einmal die Reaktion des Bremer Senats
auf die Eingabe ın Sachen Kalthoff abwarten. ber L11U  — WAar eın Stein 1Ns Rollen
gekommen.

21 Vgl z.B Jürgen Kaube, Der Zarathustra-Pastor VOI Bremen Albert Kalthoff und die Grün-
dung des Deutschen Monistenbundes, Radiosendung VO 8.1.2006 (Radio Bremen, Religion uUun!|
Gesellschaft). Diese Auffassung beruht auf einem Missverständnis, WIE 1m Folgenden geze1igt wird.

Nr. (Mittagsausgabe): Eın Vorgehen des hiesigen geistlichen Ministeriums Pastor
Dr. Kalthoff. auch Bremer Kirchen-Blatt, 42 Jahrgang, Nr. 21 (27.5.1906),; 166-168 ort uch
die Namen der Sieben.
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Ekinıge Tage ach den beiden ersten Veröffentlichungen nahmen die Bremer
Nachrichten den Ereignissen tellung. Der Artikel eZzog sich auf einen Kommen-
Ar der bremischen Affäre In einem der wichtigsten deutschen Blätter, der Berliner
Vossischen Zeitung.23 eıte eıle dieses TLiikels wurden wörtlich zıitiert. Starke one
wurden U  a angeschlagen. Seit den agen des „Atheismusstreites” den Philoso-
phen Fichte hätte nicht mehr egeben; eigentlich gehöre doch iın der
evangelischen Kirche schon ange „nicht mehr den guten Sitten, den nhänger
einer verponten Überzeugung des Atheismus Dese  igen. Nur das höchste
Ma({ß des Hasses die Fessel der uhigen Erwagung zerreifst, Oört 111all VO  3 LEUECICI

Stimmen die alte Schmähung ausstofßen: ‚Atheismus!  er Von einer VO  3 langer and
geplanten Perfidie ist da die Rede Mit dem Atheismusvorwurf habe 111all Kalthoff
„den schwersten sittlichen Makel“ angehängt, 95 auf diese W eise den Bremer
Senat, den trefflichen Huter kirchlicher Freiheit notigen, einen glaubensrichter-
lichen Apparat einzurichten, mıt dessen der gesamte religiöse Liberalismus
dieses Freistaates hätte unschädlich emacht werden können. Miıt ugem Bedacht ist
dieser Prozess eingeleitet worden, die mM1 Bremer Behörde VOT er Welt als
Protektorin des krassesten Unglaubens bloßzustellen.“ Der Artikel lässt sich als eın

eleg dafür lesen,; ass eın Atheismusvorwurf iın dieser eıt immer och einem

Angriff auf die Ehre des Besc  1  e EIC.  am Der eleg zeıgt indirekt, w1e
I111an Atheisten in der zeitgenössischen Wertediskussion unterstellen konnte, für
die Zersetzung der öffentlichen Sozialmoral mitverantwortlich se1n: Sie selen
mithin schlechte Staatsbürger un negatıve Vorbilder.

Andererseits ging in der Offentlichkeit die eptanz für eın olches orgehen
zurück, WeNn nicht abstrakt der Atheismus, sondern die Überzeugung einer kon-
kreten Person des oMHentlıchen Lebens angegriffen wurde. [)as Ministerium sah sich
deswegen, nicht erst Ure diesen Artikel, sondern schon durch die Veröffentlichung
VO  — Auszügen aus seinen en,; ZUrr Klarstellung genoötigt. Um einer diffterenzierte-
TCH Sichtweise willen jefß das Ministerium eines seiner liberalen Mitglieder, den
Ansgari-Pastor Julius Burggraf, in der Weser-Zeitung““ Wort kommen: „Das
innerste OLLV des Antrags’ , den das Ministerium gestellt habe, se1 CIn religiöses
un:! ein religiös berechtigtes. Durch Pastor Br Eintritt in den Monisten-
bund hat iın uUuLlseIcI Kirche einen Notstand heraufgeführt, der auch VO:  —

liberalem Standpunkte DE _ als iıne tiefe Schädigung des religiösen Lebens selbst
bezeichnet werden muss.“ Das „Evangelium Jesu Christi” se1 HIC Kalthofts Ver-
halten „innerhalb der Bremer Landeskirche Jetz auf den Boden einer 1mM Grunde
durchaus materialistischen Weltauffassung gerückt, auf dem verdorren, jedenfalls

Heilswert un Heilskraft die argste Einbufße erleiden muss.“ Dennoch könne
urggra nicht gutheißen, „dass dieser Notstand dem Kirchenregimente als ine

Rechtsfrage ZUrT Entscheidung vorgelegt werden sSo. Glaubensdifferenzen durch
amtliche Entscheidungen schlichten wollen, ist ein Zeichen der inneren
Schwac  eit un des Mangels Vertrauen auf den Geist, der uns In alle ahrher

Eın Urteil über die kirchliche Freiheit In Bremen, 25.5.1906, Nr. 142, Ich zıitiere aus

diesem Artikel Vgl Vossische Zeitung Nr. 240 (Morgen-Ausgabe) VO 4.5.1906
Beilage ZUr zweıten Morgenausgabe, Nr. 21396, 26.5.1906 unter dem gleichen Titel WI1e der

Artikel VO. 7.5.1906
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leitet: damit unevangelisch, unprotestantisch. ” Eın plumper un verletzender Atheis-
musverdacht wird gegenüber Kalthoff also nicht mehr) rhoben Indes 1e och
einiges unklar, dass weiterhin der 1INAruc bestehen 1e se1 die Ent-
hebung Kalthoffs AUus seinem Pastorenamt St Martin1i CHANSCH, WAäs, wenn dies
ware, eın Frontalangriff auf das Prinzip der Gemeindeautonomie SCWESCH ware un:
den Bremer Senat in ine schwierige Lage gebrac hätte

Vielleicht den öhepunkt der Polemik tellte eın Artikel in der VO  7a Kalthoff
mitbegründeten Berliner Zeitschrift AUDUC: dar Hıer meldet sich also wieder das
ag der Kalthoff-Anhänger Wort In einer Ausgabe, die edenken
ewidmet Waäal, wurden die orthodoxen Mitglieder des geistlichen Ministeriums LLULI

wen1g verschleiert als „Priester des odes  s tituliert, die die Zeichen der eit nicht
erkannt hätten: nämlich iıne immer mehr auf das religiöse Selbstbestimmungsrecht
des Einzelnen un ıne Enthierarchisierung religiöser Institutionen hinstrebende
ntwicklung. Der FErhalt der Macht bzw. ihr gutes FEinvernehmen mıiıt den Herr-
schenden se1 den „Priestern des odes  we wichtiger als der Fortschrritt. Weil Kalthoff
das moderne Bewusstseıin verkörpere un propagiere, se1 ihr erklärter Feind BC-
OE den S1e HC mtsenthebung unschädlich machen esucht hätten .“ In
derselben Nummer des Blaubuches er ann auch ein itglie der Martini-Ge-
meinde, Heinrich Bösking, hnlich schwere Vorwürfe das Ministerium ®

Was aber hinter den Kulissen einer größeren Öffentlichkeit, kirchenintern un 1n
den Beziehungen zwischen Kirche un: Staat, VOL sich Wal, lässt sich HTE
ıne weitergehende Lektüre der iın Bremen erschienenen Kirchenblätter un UrcC)
einen 1E ın die Aktenbestände des Bremer Staatsarchivs besser erhellen.

I1I1

Wie überhaupt einer olchen Eskalation des Falles kommen konnte, können WIFr
besser begreifen, WEn WIT Außerungen, Appelle un Absichtserklärungen VO  e

Bremer astoren Vor dem Öffentlichwerden der Angelegenheit in den okalen un:
überregionalen Zeitungen untersuchen. iıne solche Materialsichtung annn helfen,
zwischen Absichten, beziehungsweise Wunschdenken un: tatsächlichem ofhziellem
Handeln der Bremer Posıitiven unterscheiden.“” Beginnen WITFr zunächst mıiıt einer

Heinrich Ilgenstein, Priester des Todes, In Blaubuch, Wochenschrift für öffentliches
Leben, Literatur un! unst, Jahrgang, Nr. 23 (14 Juni 901-907/7, vgl bes 903f.

Ilgenstein, Priester des Todes (wie Anm. 25} 929 In einer Replik der Onservativen Bremer
Pastorenschaft auf Böskings Artikel (Art. Eine Blaubuch-Nummer, 1n Bremer Kirchen-Blatt,
42. Jahrgang, O 22. Juli 1906], 229{£., hier 229) wurde unscheinbar versteckt als Kommentar
der Redaktion der orwurf entkräften versucht, das Ministerium habe Kalthofts Amtsenthebung
als Pastor angestrebt: &.45 Es handelte sich L1UEFE den USEIr: aus dem Ministerium, dessen
Satzungen sich nicht mehr bekennen mochte!“ Wäare 1es VO  - Anfang In der Öfrentlichkeit
klargestellt worden, hätte das den Konflikt ohl etwas entschärft. Das Missverständnis VO der
intendierten generellen Amtsenthebung wurde noch 1n weıteren Nachrufen auf Kalthofftf verbreitet,
schließlich trug der unbeabsichtigt veröffentlichte Text der Eingabe uch nicht gerade ZUT!T Klarheit ın
der Sache bei.

Dazu gehört uch der Fragenkomplex, ob INa ıne Amtsenthebung als wünschenswert
empfunden hätte
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ichtung der Außerungen 1mM Bremer Kirchen-Blatt, dem rgan der posıtıven Miıt-

glieder des Ministeriums In Bremen zwischen Januar un Maı 1906
{ )as Kirchen-Blatt wurde VO Bremer Evangelischen Verein finanziert un: War als

Konkurrenzunternehmen ZU liberalen Protestantenblatt, dem rgan des Protestan-
tenvere1ns, konzipiert.“® Beide Blätter ehörten ZU kirchennahen Verbandsspekt-
IU Seit INrı in den Monistenbund 1mM Januar 1906 veröffentlichte das
Kirchen-Blatt eine N Reihe VO Leserbriefen, Materialien F: Monistenbund,
Gutachten ZUT Lehrfreiheit, Mahnungen VO  - Beobachtern der Vorkommnisse in
Bremen un aıhnlichem.

Einerseıits dokumentierten Leserbriefe VO  - Protestanten anderer Landeskirchen
die Besorgn1s ber die Bremer kreign1sse. Bereılts 1mM Januar 1906 ra sich eın Leser
aus Hamburg angesichts der Bremer Vorkommunisse: A1ST möglich, zugleich eın
Monist 1mM Sinne Haeckels sein un: die FEinkünfte eines evangelischen Pfarramts

beziehen? Es ist ine sehr ernste rage für den deutschen Kirchenausschuss, ob
seine Beziehungen Bremen noch aufrechterhalten kann, das Pfarramt ZU

Gespoött gemacht wird  < Die orge den Ruf der bremischen Kirche un: die
Diskussion (Gewissen ollten 1n ünftigen Veröffentlichungen diesem
Fall wiederkehrende opol werden.

Ein anderer Leserbrief tammte VO  — einem Pfarrer Aaus Ostpreußen, ”” der sich über
die Verbreitung VO  —_ Kalthoffs Christus-Problem, einer religionsgeschichtlichen Ein-
tersuchung, die als eugnung der historischen Existenz Jesu Christi verstanden
werden konnte, in seiner Gemeinde e  a Er habe bei einem Hausbesuch eın

Leihexemplar dieses Buches gesehen, das „schon Urc die un oder sechste and
gegangen‘ Wal. „Sie sehen: die Bremer Landeskirche steht In hellen Flammen un die
Funken fliegen nach en Richtungen. Es annn uns in Ostpreußen nicht gleichgültig
se1n,;, ob der Brand gelösc. wird oder nicht.“

Andererseits sollte der 1nwels auf einen Hauptartikel aus der Kölnischen Volks-
zeitung, der AA Beteiligung VO drei Bremer Pfarrern Monistenbund tellung
nahm, den Lesern zeigen, mıiıt welcher Schadenfreude un Genugtuung eın ma{ißgeb-
liches AUS dem katholischen Deutschland die Bremer Angelegenheiten kom-
mentierte un Z chaden des Protestantismus als „Gottesleugnung” auf Bremer
Kanzeln auslegte.”

Schwebel, Die Bremische Evangelische Kirche H3 (wie Anm. 20), 143{f£.
Art Religion hne . ott. Abrechnung mıt dem Mon1ısmus, 1n; Bremer Kirchen-Blatt, 472 Jahr-

ganıg, Nr. (28.1.1906), 28{f.; hier Ein bedauerliches Vorkommnis (Abdruck eines Leserbriefes aus

dem Hamburgischen Kirchenblatt).
Der utfor hebt hervor, ass durch den technischen Fortschritt InNnan uch in entfernten

Regionen VO  - der Auseinandersetzung Kenntnis besitze: „Im Zeitalter der Eisenbahn sind WITr uns

alle näher gerückt. Die Zeitungen SOTSCNH dafür, ass uch unNnseI«Cc ostpreufßischen Gemeinden vVon

den skandalösen Vorgängen In Bremen Kenntnis erhalten.“ In: Bremer Kirchen-Blatt, Jahrgang,
Nr. (25.2.1906), dieses un! folgende /itate:

31 Protestantismus un! Gottesleugnung, 1: Bremer Kirchen-Blatt, 42. Jahrgang, *- 40
(11.3.1906), 75—78, hier

7Z7KG 121. Band 0-3
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Im Marz eın aufschlussreicher Beitrag des Bremer Pastors letor, der
sich mıiıt den Gırenzen der Lehrfreihei in Bremer Kirchen auseinandersetzte.”“ 1etor

spricht sich indirekt für die Absetzung AUS Pastoren, die 1UT noch außer-
ich Christen selen, musse IDan 95 ange immer wieder d:  Nn ‚Ihr seid Unrecht,
ihr seid NUur auf TUnN! eines errates der historisch gewordenen Kirche Jesu
Christi in Stellung , bis ihr Taktgefühl un ihr (Gewissen ufwacht un:! s1e VO

selbst ihr Bündel schnüren.33

Dem Gefühl,;, Urc die Heraufkunft des ON1ISMUS einer gut organısıierten un
schlagkräftigen Christentums- un: Kirchenkritik ausgesetzt se1n, gibt eın Artikel
VO: April”® Ausdruck: „Gegen die christliche, zumal die evangelische Kirche wird
zurzeıt ıne Agitation betrieben, w1e WITr s1e in diesem Umfange ange nicht erlebt
en Sie geht aus VO  — monistischen, freireligiösen un sozialdemokratischen
Kreisen,; die hierbei teils enntT, teils vereint in verschiedenen Kombinationsformen
vorgehen. Auch die Agitationsmittel un —_7ziele sind verschieden, gemeinsam aber ist
der blinde Hass die evangelische Kirche un der €1 Wunsch, ihr ach
Kräften chaden Pn ESs ist nicht Ur ein| antichristliches, sondern auch
gemeingefährliches piel, das jetzt freireligiöse, freidenkerische un monistische
UOrganisationen hin un her In Deutschland «35  spielen. Gemeingefährlich mıt
diesem USAaTrucCc. werden se Ängste VOT der Gefährdung der allgemeinen Ord-
NUunNngs durch Atheismus un: Religionskritik herautftbeschworen. Speziell für Bremen
gelte „Wiır aber en den Feind 1MmM eigenen ager.

In der nächsten Ausgabe des Bremer Kirchen-Blattes iıne aUus  rliche
Auseinandersetzung mıiıt dem „Bremer Radikalismus.“” Der tragt das Me-
dienecho auf die ‚Bremer Radikalen‘ ININECINL Es werden zunächst Außerungen
Aaus dem liberalen Lager zıitiert. {DIie Christliche Welt pricht VO  e „Anarchie” in der
Bremer Kirche ® Sodann wird die Auffassung des moderat liberalen Pastors VO  — St.
Ansgarı, urggraf, wiedergegeben, wonach der Monistenbund HTC seiıne antichrist-
IC Ausrichtung zusammengehalten werde, womlıt Kalthoff un: seine beiden
monistischen ollegen „ihr Amtsleben dem Aufbau einer ueln Kultusgemein-
SC geweiht” en amı se1 die ‚letzte Brücke der Verständigung zwischen den
drei radikalen un den liberalen eologen Bremens definitiv abgebrochen.” Im
übrigen wird den 1Deralen Bremer Amtskollegen vorgehalten, auf s1e se1 „Sganz un:
Sal nicht rechnen”, wenn darum gehe, eın vereıintes orgehen Kalthoff,
teudel un: aurıtz organislieren. DIie me1listen liberalen ollegen selen „müde

Art. EKın kleiner Beitrag A rage der Lehrfreiheit, 1: Bremer Kirchen-Blatt, 42. Jahrgang,
Nr 11 (18.3.1906), 8385

Bremer Kirchen-Blatt (wie Anm. 32),
Art. Zur gegenwartigen antikirchlichen Agıtation o. V.) 1N: Bremer Kirchen-Blatt, 42. Jahr-

gang, Nr. (22.4.1906), 124
Bremer Kirchen-Blatt (wie Anm. 34), 12 Zum tatsächlichen Ausma({fß atheistischer Agitations-

bestrebungen 1n der Monistenbewegung vgl Kailser, Christlicher Glaube un! Naturwissenschaften
(wie Anm. 14), 246 f mit weıteren Literaturhinweisen.

Bremer Kirchen-Blatt (wie Anm. 34)
Über den Bremer Radikalismus, 1n Bremer Kirchen-Blatt, Jahrgang, Nr. 17 (29.4.1906),

131134
Bremer Kirchen-Blatt (wie Anm. 373 1341: die folgenden /itate ehi 132
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un: untätig‘. DIie Lösung des TODIemMs sehe auch urggra in einer ITrennung der
Landeskirche VO  m ihren „Feinden“‘, ohne dass VO  - einer Amtsenthebung pricht
Er meline vielmehr, „das Drängen ihrer Hıntermänner wird S1€E dann doch viel mehr,
wWwI1Ie bisher, in gießbachartiger Entwicklung Konsequenzen treiben, die S1e 1mM
freireligiösen Gemeindetum un: damit 1m Nichts enden lassen werden.“

In einer Fortsetzung des Artikels In der nächsten Nummer des Kirchen-Blattes
werden die Vorwürfe teils wiederholt, teils wird der Appell ZUuU geschlossenen
orgehen die Heiden 1mM protestantischen Amtskleid’, die „Greuel der Ver-
wuüstung heiliger Stätte  + anrichten, schärfer un: deutlicher formuliert, wWwI1e nicht
anders ist, wird 1ler doch AaUus Gemeindeblättern posıtiver (GGemeinden
zitiert.”? Da „diese Zustände auf die Dauer völlig unhaltbar“ selen, „sollten alle, die
auf ihren Christenglauben och etwas enNs sich rheben wWwI1e ein Mann un
energisch Front machen das Eindringen des modernen Heidentums In die
evangelische Kirche MS TEGT alten Bremen.“ Die Redaktion des Kirchen-
Blattes pflichte diesem Aufruf bei,; gehe doch das „Ansehen der Bremer
Kirche. Man versteht drau{fsen infach nicht, dass WITr Bremer Positiven
nicht fertig bringen, ein ausgesprochenes modernes ‚Heidentum' aus Uullseier Kirche,
die doch noch eın geltendes evangelisches Kirchenrecht un den Senat als unbe-
strittenen Iräger der Kirchengewalt habe, hinauszubringen.” Der Atheismus-Vor-
wurf Kalthoff un seine Kollegen wird unverhohlen ausgesprochen, ist doch
VO  . „Duldung der ‚Gottesleugnung‘ auf Bremer Kanzeln“ un: „Atheismus auf der
Kanze die Rede „Dass Kalthofft ach en Proben, die VO  S seiner Amphibien-
Natur egeben hat, sich dazu hergegeben hat, ist Ja nicht verwundern.“ Auch wird
Kalthoff och einmal die Problematik vorgehalten, die daraus resultiere, ass SE
gleicher eıit als rediger des Christentums un als Vorsitzender des antichristlichen
Monistenbundes“ fungiere. „Was für ein Kautschukgewissen I1US5 dieser Mann
haben.“ Selbst 1m Nachruf auf Kalthoff wird noch einmal klargestellt, Sl dass
das ernste Ereignis HRS €eT sachlichen Beurteilung des modernen Radikalismus

c<c40nicht das Geringste andert.
Das iın Berlin un! Bremen erscheinende iberale Protestantenblatt tellte sich In

den onaten VOTL Kalthofts Tod weder auf dessen Seite, noch kommentierte die
ampagne der Bremer Positiven. rst in wWwel Nachrufen auf Kalthofft bezieht das
Blatt Stellung den Geschehnissen der vorigen Monate: AANAT en die Übernahme
des Vorsitzes 1mM Monistenbund, womıt sich aeckels Seite stellte, tief bedauert:

War mindestens taktisch eın großer Fehler, un der ursprünglich idealistisch
gerichtete Theologe rückte damit in bedenkliche ähe ZU Materialismus und
Naturalismus!“*! och letztlich se1 die Gewissensentscheidung VON Kalthoff
respektieren.

Art Über den Bremer. Radikalismus (Fortsetzung), 1n Bremer Kirchen-Blatt, 42. Jahrgang,
Nr. 185 141-143; die folgenden /itate stammen VO  - 141{f.

Bremer Kirchen-Blatt, 42 Jahrgang, Nr. (20.5.1906), 159
41 Nachruf Kalthoff, 1N;: Protestantenblatt P. HM) (19.5.1906), D  > 11a Emde:

Jta! Veeck: Sp 480
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Eın Artikel, der sich mıiıt der Frage auseinandersetzt,; ob Kalthoff „noch ZUT

evangelischen Kirche“ gehöre, Jag ebenfalls auf dieser Linie.“* „Wer sich selbst ZUL

Christenheit,; ZUT Kirche un:! AAr Protestantismus zählt”, el da, „dem können
WITFr das Recht dazu, auch das Recht, in der Kirche eın Amt bekleiden, nımmer-
mehr streıtig machen. W Iır kennen Ja doch ohl alle L11UT INne entscheidende nstanz
In olchen Sachen das in Gott eingebundene Gewissen.“ Argwohn gegenüber sub-

jektiven Gewissensentscheidungen se1 müßig. „Wir werden deshalb als Glaubensge-
OSsSsen jeden anerkennen mussen, der VO  — irgend einer Seite her dem rliesen-

einstiımmung ergrofßen Gedankenkomplex des Evangeliums partiziplert; ıne ber
c45

in diesen Dıngen herbeiführen wollen, ist der reine Wahnsinn.
uch die Haltung der Liberalen 1mM Ministerium wIes In die gleiche Richtung, S1€E

aufßerten ihr Bedauern ber Kalthofts Verhalten, verzichteten aber darauf, in der
a den Senat einzuschalten, „da theologische Gegensatze in der protestantischen

44
Kirche miıt geistigen en ausgekämpft werden mussen.

Wiıe verhielt sich NUu  e aber der Bremer Senat iın dieser ache, die schon weite Kreise

SCZOSCH hatte un! längst keine Bremer Angelegenheit mehr war?® 1ese rage be-
antwortet eın Blick in die Senatsakte, die iın der Angelegenheit angelegt worden ist.

Wohl 8.5.1906, dem Jag der Veröffentlichung der Eingabe in der Tagespresse
die Senatsakte ist jer unklar), erschien ın seiner Funktion als zweiter Direktor des

geistlichen Ministeriums Pastor Reinhard Groscurth VOT der Senatssiıtzung bei dem
für kirchliche Angelegenheiten zuständigen Senator 1ledrıc Rudolph Ehmek.*° Der
Senatskommission für kirchliche Angelegenheiten War einer schnellen Beendi-

gunNg der Aftäre gelegen. [J]ede weıitere Veröffentlichung in der Angelegenheit” So
„1m Interesse des kirchlichen Friedens vermieden werden

Das Senatsprotokoll VO 25.5.1906 vermerkt 1U weıiter, Was WITF schon wWwI1ssen:
Das Ministerium 1e sich nicht den Katı weil ihm daran gelegen Wäaäl;, öffentlich
klarzustellen, dass die Veröffentlichung der Eingabe VOoO Maı nicht VO  H ihm

aus  (0 WAäal.

Wie ware der Senat aber verfahren, wWwWe1n Kalthoff vorher nicht verstorben wäre®?
Diese kontrafaktische Frage 11US5 nicht eın hypothetisch beantwortet werden, da
miıt teudel un: aurıtz immer och wel namhafte monistische astoren auf

472 Franke, Art. Albert Kalthoff, 1n Protestantenblatt T3 (26.5.1906); D  —4'  » /itate

Sp 488, 490
43 Franke wıe Anm. 42), D

i ie Aktion des hiesigen geistlichen Ministeriums Kalthoff, 1n Bremer Nachrichten VO

8.5.1906, zweıtes
kte Staatsarchiv Bremen, Senatsregistratur: StAB A-K 19 Nr. 141/1.18.-25.5.1906
Von diesem Gespräch handelt der erste Auszug Aaus dem Senatsprotokoll VO 22.5.1906 [)as

geistliche Minister1ium, teilte Groscurth mıi1t, habe einstimmi1g beschlossen, dem ena se1n

Bedauern über die Veröffentlichung seiner geplanten Eingabe auszusprechen unı dem Senat

eröfinen, dass U die Eingabe als gegenstandslos ansehe. Der Besuch sollte Iso mehr der

weniger NUur der „Aufklärung über die auftällige Veröffentlichung“ dienen.
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Bremer Kanzeln verblieben Wohl schon 1mM 1NDIIC. auf diese beiden noch
ausstehenden Fälle tritt 1n der Bearbeitung der Eingabe In Sachen Kalthoff das
Bestreben des Senats deutlich hervor, sich nicht auf iıne bestimmte Haltung festlegen

lassen, die einen Präzedenztfall für kirchenpolitische Entscheidungen in der
Zukunft geschaffen hätte Der zuständige Senator Warlr sichtlich bemüht, jede Stel-
ungnahme möglichen disziplinarischen Ma{fßnahmen vermeiden. Das iniste-
1um wiederum hat bei seiıner Eingabe in den Fällen teudel un aurıtz, die schon
1M Jun1ı 1906, also 11UT einen ona nach der Kalthoff-Affäre, erfolgte, die zurück-
haltende Religionspolitik des Senats VO  — vornherein einkalkuliert em tellte INa  -

die Eingabe auf ine breitere Basıs un! nahm bei ihrer Formulierung auch auf die

Haltung liberaler astoren Rücksicht. Unterzeichnet War die Eingabe VO Bremer

Pastoren; darüber hinaus VO  . Bremer ‚Bauherren' Gemeindevorstehern, zuständig
unter anderem für die Vertretung der Gemeinden nach aufßen SOWI1e für die Ver-

waltung des Gemeindevermögens un weıteren Bremer Bürgern: „Auch WITFr glau-
ben, dass der Sieg über den Moniısmus lediglich HIC geistige W aften
werden wird. Auch unls ist die auDens- un Gewissensfreiheit des einzelnen eın
unantastbares Gut «47 i iese Formulierungen spiegeln die iberale Haltung wider. ESs
sollte nicht der 1iNndruc. entstehen, ass 111all eın Amtsenthebungsverfahren anstrebe
oder gal eın Ketzergericht über religiöse Abweichler halten wolle F1n UuSIIrı der
astoren aus dem Monistenbund oder alternativ, deren freiwilliger Austrıtt aus der
Bremer Landeskirche, se1 indes unumgehbar.“”

Das folgende Verfahren ist eın Exempel für die Vermeidung einer Amtsenthebung
auf „bremische Al’t“ er Senat ergriff nämlich auf die Eingabe hin keine Ma({i$-
nahmen, sondern legte diese den beiden Betroffenen miıt der Aufforderung VOTlL, sich
dazu aufßsern un wartete geduldig auf ihre Antwort Diese kam 23.2.1907 iın
Form eines gemeinsamen Briefes VO  e aurıtz un teudel die Senatskommission
für kirchliche Angelegenheiten. war würden S1€e nicht anerkennen, dass der Sat-

zungsgemäfßse Zweck des Monistenbundess, für iıne ın sich einheitliche, auf Natur-
erkenntnis begründete Welt- un: Lebensanschauung wirken, iıne christentums-
feindliche oder materialistische Tendenz 1in sich schliefßse och distanziere INan sich
VO  - Kundgebungen einzelner Mitglieder des Bundes. Damıit iın der Offentlichkeit
nicht ZUT Identifikation olcher Kundgebungen miıt der Os1ıt10oN der beiden astoren
komme un 1m Interesse des kirchlichen Friedens, habe INa sich ZuU Austritt aus

dem Monistenbund entschlossen. Der Senat sah nach dieser rklärung die Sache für
erledigt d Was aurıtz un teudel ın lapidarer Form mitgeteilt wurde  49

teudel 1e dennoch dem Monismus treu. 1908 ahm die Einladung A als
„Wanderredner“ für den Monistenbund einen ortrag in Schwerin halten. Das
Konsistorium der Schweriner Landeskirche legte daraufhin Beschwerde bei der
Senatskommission für kirchliche Angelegenheiten ıIn Bremen ein. DiIie Senatskom-

kte Staatsarchiv Bremen, Senatsregistratur: StAB BKg Nr. 28.6.1906 Eingabe der
Bremer Pastoral-Konferenz, betreffend e1itrı der Pastoren Steudel Un Maurıtz ın den
deutschen Monistenbund.

kte Staatsarchiv Bremen (wie Anm. 47)
kte Staatsarchiv Bremen (wie Anm. 47)
kte Staatsarchiv Bremen, Senatsregistratur: StAB 3K 19 Nr. 14.12  —3.4.1909

ZKG 214 Band 0-3



Kın Atheist auf der Kanzel? 339

M1IsSsS1ON legte teudel auch die Beschwerde Aaus Schwerin ZUTF Stellungnahme VO  —

Dieser antwortete darauf, wolle die Aktenstücke seiner Gemeinde vorlegen un
se1n welteres Verhalten VO  s deren Entschließung abhängig machen. Dieses AT
fahren bot dem Senat die Möglichkeit, seın Gesicht als Protektor der Religionsfreiheit
in Bremen wahren un gleichzeitig doch indirekt FEinfluss auf teudel nehmen.
DIe TCNIliche OmmMI1ssion des Senats beschloss nämlich, Ian „solle doch bei den
Bauherren VO  — Remberti streng vertraulich anfragen, ob s1ie nicht auf teudel

«51behufs Unterlassung olcher en einwirken könnten.
[ Iie Gemeindeleitung je{1ß sich auf diesen in der Politik durchaus normalen, VOT

der OÖffentlichkeit aber tunlichst verheimlichenden Winkelzug ein. Der Kirchen-
vorstand der Rembertikirche, dem die Bauherren vorsalsen, teilte dem Senat in einem
Schreiben aus dem ahr 1909 mıt, ass teudel ‚seine Ööffentliche Vortragstätigkeit in

52Zukunft einschränken wolle, w1e der Mehrheit unNnseTer Gemeinde entspreche.
Aber auch teudel gelang auf diese Weise, se1ın Gesicht wahren. Schliefßlic
ahnte nicht, dass Senat un: Gemeindevorstand insgeheim die Fäden SCZOBCH
hatten. Er konnte sich bei seinem Rückzug VO Monistenbund auf das eIDStDe-
stimmungsrecht seiner Gemeinde erufen

Wır wWwI1ssen nicht, ob der Senat auch 1im Fall Kalthofft diesen Weg gewählt hätte un
schon gal nicht, ob der Kirchenvorstand VO  F St artini sich auf einen olchen
Handel eingelassen hätte un in gewlsser Weise Verrat Kalthoff begangen hätte
Doch können WITr festhalten, ass 65 auch 1m Fall Kalthoff ohl aum einer
offenen Amtsenthebung gekommen ware. Wenngleich, aus historischer Distanz
betrachtet, die Haltung des Senats weniger glorios erscheint,; als s1e VO  e Vertretern
der kirchlichen Freiheit damals wahrgenommen wurde. Das Verfahren verdeutlicht
ıne Besonderheit der bremischen Kirchenpolitik 1m un frühen Jahrhundert

ist eın Paradebeispiel aIur, w1e in Bremen der Senat ber die Bauherren INn die
protestantischen Gemeinden hineinregieren konnte, ohne dass dies in der Offent-
ichkeit gleich emerkt wurde. Im egenteil, der Senat konnte seinen Ruf als
Wahrer des Glaubensliberalismus pflegen Die Bauherren spielten el iıne beson-
dere olle, weil sS1e oft dem Senat nahestanden, respektive selbst dem Senat AaNSC-
hörten. Damit Möglichkeiten der Einflussnahme WwW1e 1m Fall teudel gegeben.
Bei aller Liberalität 1in Glaubensfragen die evangelischen Gemeinden in Bre-
iINenNn bis ın das zweiıte Kaiserreich hinein wWwI1Ie die übrigen deutschen Landeskirchen
auch „Honoratiorenkirchen

War schliefßlich der zentrale Vorwurf der are aufrecht erhalten un
Kalthoff mıiıt Recht als eın Atheist bezeichnen? Irotz er Radikalitä seliner
religiösen Positionen ohl kaum, WE I11all den Begriff ‚Atheismus’ 1M Sinne der
Kalthoff-Kritiker versteht als ‚gemeingefährlichen Angriff auf die öffentliche Ord-

51 kte Staatsarchiv Bremen (wie Anm 50)
kte Staatsarchiv Bremen (wie Anm. 50)
Schwebel,;, Die Bremische Evangelische KircheS (wie Anm 20), 16%. 33
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NUunNng. Wiıe adikal konnte der Atheismus eingeordnet un! aufgefasst
werden?

Zunächst einmal tellte sich Kalthoff STEeTis entschieden die allgemeine NLr
teufelung des Atheismus. Er empfand s1e als ıne Ungerechti:  eit. In einem wahr-
scheinlich 904/05 VOT dem Bremer Goethebund gehaltenen Vortrag prangert Kalt-
hofftf die etihoden einer rthodoxie d die sich 1m Alleinbesitz der ahnrhneı wähne
un: das ec beanspruche, sS1e ihre „Feinde“ verteidigen. Genauerhin
erortier Kalthoff die Frage, ob der „Religionsparagraph‘ Gotteslästerung noch
zeitgemäls se1 Solche Bemerkungen lesen sich w1e eın Kommentar dem weiıter
oben beschriebenen, ‚War 1mM ückgang begriffenen, aber gleichwohl noch wachen
Bewusstsein weılter Bevölkerungskreise, wonach ıne atheistische Grundhaltung in
der öftfentlichen Diskussion och mıiıt einem charakterlichen „sittlichen akel“
gleichgesetzt werden konnte.

iıne andere rage ist indes, ob INa In Schriften Formen eines religiös
gefärbten Atheismus erkennen kann. |ıie Frage, ob der Atheismus selbst religiöse
Qualität annehmen kann, gehö den Grundproblemen der historischen Auf-
arbeitung des Freidenkertums. Kalthoff selbst beantwortete die rage ach einer
möglichen religiösen Qualität des Atheismus pPOSIÜLV. br bemängelte, „dass ILan

vlelfac den Atheismus och Sal nicht für ıne Erscheinung des religiösen Lebens
hält,; sondern für das dämonische Widerspiel er eligion. ” Damit werde „der
Atheismus nicht einmal verstanden, geschweige enn überwunden. Dem bewussten

55Atheisten ist se1in Atheismus eligion.
Atheismus un: eligion lassen sich ach Auffassung csehr ohl mi1t-

einander vereinbaren. Allerdings unter einer edingung: Der Atheismus urIie nicht
CNS miıt einem institutionalisierten Dogmatismus korreliert se1n, SONS verliere

seine religiöse Konnotation. Diese Einschränkung ist gemunzt auf den zeitgenOsS1-
schen Sozialismus. Der nämlich stecke „noch gahnz uUun! gal 1n der atheistischen
Dogmatik.“”® Aber auch Vertretern des freigeistigen Spektrums warf VOT, freie
Religiosität mıiıt der Befreiung Von der eligion verwechseln .° In einem kon-
struktiv un:! undogmatisch vertretenen Atheismus sah Kalthoff ingegen ıne

Im „Innern der Kirchen“ ist Adas Verächtlichmachen, das Verketzern der Anschauungen, die
der Kirchenmann als eine Abweichung VO seinem alleinseligmachenden Glauben beurteilt, selt
Jahrhunderten altbewährte, 1Ur selten widersprochene Praxıs geworden. Als ob dem Ungläubigen
se1in Unglaube nicht ebenso heilig, nicht eine ebenso ernste (Gewissenssache sein könnte, WwI1e dem
Gläubigen se1in Glaube, gilt der Unglaube, Ja schon der Zweifel 1n der Kirche als vogelfrei. Von ihm
darf jegliche Karikatur entworfen, ihm darf alle Schande nachgesagt, VOrT ihm darf ZUE größeren Ehre
Gottes wWwI1e VOT einer verderblichen Krankheit gewarnt werden, ass In kleinstädtischen Verhältnis-
SCI1, der SONS' das Glaubensritual noch Ansehen besitzt,; der kirchlich Gezeichnete uch
bürgerlich un gesellschaftlich geächtet, oft WI1Ie ein Aussätziger gemieden wird.“ Zal 1n (Gottes-
lästerung, 1nN;: Bremer Goethebund Hg.) olk und uns: Reden un! Aufsätze VO Albert Kalthoff,
Bremen 136-145, 1ler 142

DIie Religion und der Atheismus, iın Neues Freireligiöses Sonntagsblatt. Zentral-Organ der
Freireligiösen, Deutschkatholischen und Freiprotestantischen (;jemeinden Deutschlands, TT
(Magdeburg, 51-52, 59—-60, 69—70, 837-88, 1ler

Christliche Theologie und socialistische Weltanschauung. kın Wort Z Verständigung, Berlin
1894|1,
Vgl azu Auwäaäarter, Albert Kalthoff (wie Anm. ; S4
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Chance für einen religiösen Neuanfang. Religionshistorisch sSEe1 die Verneinung des
eismus ıne wesentliche Funktion des Atheismus SCWESCHH, der In diesem Kontext
seline Berechtigung gewinne: „Nach dieser kritischen, negatıven Seite hat sich der
Atheismus in der Geschichte der eligion als eın wichtiger Faktor für den religiösen
Fortschritt erwiesen.“ SO se1 die Vergeistigung der Gottesauffassung schon Ure den
Atheismus eiınes Xenophanes ermöglicht worden. Und auch der moderne Atheismus
könnte sich als „Durchgangsmoment einer reineren un geistigeren religiösen
Denkweise“ bewähren.® In diesem Punkt macht sich reformatorisches
Bewusstsein emerkbar hne ine atheistische Religionskriti waren innerkirchliche
Reformbestrebungen nicht möglich geworden. Er eru sich auf die religionswissen-
schaftlichen Einsichten Max Müllers, der erkannt habe, dass ohne den Atheismus
„alle eligion schon ange elıner versteinerten Heuchelei geworden ware PTE ba
Man musse ‚11UI der Gottesverneinung der Gegenwart tiefer 1Ns Herz schauen,
auch in ihr das tiefe Sehnen der Menschen ach einer reineren, besseren Gottes-
ejahung wahrzunehmen.‘ Aus dieser Perspektive rechnet Kalthoft gerade auf den
Atheismus iıne besondere moralische Qualität Nicht der Atheismus welse eın
„Sündenregister” auf, sondern umgekehrt der kirchliche eismus °°

War für Kalthoff der Atheismus ein Motor religiöser Reform, War die Matrıix
dieser Reform für ih das einfache ‚Volksleben als dessen Ausdruck ZU. eispie.
die Arbeiterbewegung betrachtete. Und das motivationale Potential sozialer Klassen-
gegensatze schien Kalthoff 1m 1C auf die religiöse n  icklung seiner eıit bedeut-
sam.. Es gehe 1ın diesen nicht blo{ß ökonomische Interessen, vielmehr könnten
sich diese NUur dann durchsetzen, Wenn S1e UVO religiös fundiert worden selen. In
seliner Schrift „Das Christus-Problem“ behauptet CT die 1m Klassenkampf wirksamen
Kräfte „mussen un werden in jeder UueCel großen ntwickelungsphase des Lebens
der Menschheit wieder erscheinen, wird keine ökonomische un: soziale FEnt-
wickelung großen Stiles geben, ohne dass die treibenden sozialen Kräfte des Klassen-

«62kampfes ethisiert un humanisiert, religiös ebildet werden.

55 Die Religion und der Atheismus (wie Anm 55),
Religiöse Weltanschauung. Reden, Leipzig 1903, Vgl Christliche Theologie (wie Anm. 56),

12£:; olk un:! uns (wie Anm. 54), 140; eb Der Atheismus 1st die Macht:, das hinzugeben, Was
WITr 1n den besten, in den ehrlichsten Stunden Lebens als nicht wahr erkannt haben Er ist die
Bereitschaft, das weniger Vollkommene, ieb und euer, Ja heilig u15 SEWESCH sein INas,
hinzugeben für das Vollkommenere, sehr uch VOIl der Welt verurteilt WIT: Er ist die wahre
Selbstüberwindung, das wahre Opfer seliner selbst, das wahre Vertrauen auf die Wahrheit, der wahre
Glaube. hne diesen Atheismus ware alle Religion lange schon einer versteinerten Heuchelei
geworden; hne diesen Atheismus ware jede Religion, jede Reform unmöglich [

Das se1 93 unbestreitbar zutreffend, ass ohl begreiflich ist, wI1e der Atheismus grade in
seiner ÖOpposition die theistische Moral schnell Boden in den Massen gefunden hat Der
Atheismus War ursprünglich nicht weniger Moral,; sondern mehr.  A Fr 1n DIie Religion un! der
Atheismus (wie Anm 553; Vgl ZU!T moralischen Relevanz des Atheismus eb 69{f.

61 Albert Kalthoff, Christliche Theologie (wie Anm. 56),
Albert Kalthoff, Das Christus-Problem. Grundlinien einer Sozialtheologie, Leipzig 1902;, 79{£.
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DIe Bemühungen der „Gelehrten“ die religiöse Reform für ih: weıitge-
hend gescheitert.”” Gerade die Arbeiter selen Werk, ıne zeitgemälse „theologie-

«64freie“ un „unkirchliche eligion auszugestalten un auszuleben.
Kalthofft teilte diese Auffassungen mıiıt anderen Intellektuellen Spürbar wird

besonders eine ähe undogmatischen sozialistischen Denkern seiner Zeit, die
nicht einseltig in den ideologischen ustern der Theorie des „Klassenkampfes“
argumentieren. E1n eispie‘ ist E{IW:; Gerhard Hildebrand, ein Autor der Sozialisti-
schen Monatsheft der in einem Artikel 7L Ihema Sozialismus, sittliches Bewusst-
sein und eligion 1mM Unterschied ZUr Marxschen These, die ein Verschwinden der
eligion nach einer radikalen Umwandlung der Eigentumsverhältnisse prophezeite,
ein „bleibendes Daseinsrecht“ der eligion behauptet. och seize das einen histori-
schen Prozess der religiösen Transformation un Befreiung der eligion Aaus ‚ihrer
Gebundenheit unhaltbar gewordene Vorstellungen un: ıne nalıche ate-
chismusweisheit“ VOTaUs, der gerade VO  — den unteren Schichten der Bevölkerung,
insbesondere der „Arbeiterbewegung” werden sSo un: der der Religions-
entwicklung „J1CUCH Inhalt, NeUEC Ausdrucksformen, LICUC Wucht 1M eigenen Leben
un: damit immer stärkere Wirksamkeit“ geben solle.° Hierin läge „eine grofße
geschichtliche 1Ss1on |der| Arbeiterbewegung. 1ne „‚aktive Rolle“ in diesem
Prozess könne die ewegung davor bewahren, „ einer blofßßen Arbeiterinteressen-
vertretung herabzusinken un: STa dessen bewusst un: vorurteilsfrei die Entfaltung
aller schöpferischen Kräfte der Gesellscha: VOILL der Grundlage der vorgefundenen
Gesellschaftsordnung aus  C mıit voranzutreiben.

Kalthoft gibt indes bei em Gleichklang mıiıt sozialistischen Denkern in dieser
Frage die®*Hoffung auf einen bürgerlichen Beltrag den Bemühungen die
Entfaltung religiöser Reformkräfte nicht ganz auf. Als theoretische Seite dieses
Prozesses sieht Kalthoff lilm Sinne einer vergeistigten Naturbetrachtung” EtWw:;
die Arbeiten VO  a Haeckel, Bölsche, un: Ostwald.°° Den Wert bürgerlicher
Bemühungen iıne Neubelebung der eligion aufßerhalb des Theologiebetriebes,
w1e s1e sich in der Naturmystik, neoromantischer Kunstreligion oder der Theosophie
zeigten, machte allerdings davon a  ängig, WI1e€e weıit sS1e och in Verbindung mıiıt
den ‚Lebenskräften des Volkes’ stünden. Viele Formen dieser Religiosität betrachtete
Kalthoff als Dekadenzerscheingungen, ‚Todeszuckungen un nicht Verjungung der

„Darum ist ine Neubelebung der Religion 1m modernen Leben nıe erhoffen VO den
Männern der Schule, den Arbeiten der Gelehrten, sondern allein VO  - den schöpferischen Kräften des
Menschengeistes, VO einer Neubelebung der dichterischen Lebensauffassung unı Lebensgestaltung
1mM olke.“ Zit 1: Religiöse Weltanschauung (wie Anm. 59) 180

olk und Uuns: (wie Anm. 54), 03 Vgl. eb ZUTr Verknüpfung mıiıt der „sozialen Frage”.
uch Christliche Theologie (wie Anm 56);, E Die religiösen Probleme iın Goethes aus Ernste

Antworten auf ernste Fragen, Berlin 1901, 227 das „Volksgemüt“ als „Jungbrunnen” für Kultur,
uns un: Religion).

In Sozialistische Monatsblätter 15= 1/ (1911), Heft 10, 627-636, ler 634, FEFlectronic ed
Bonn: FES Library, 2006 Folgendes eb.

olk un uns (wie Anm 54), 93f.
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Religion, ° Was gerade 1mM 1NDI1IC auf seine eigene Religiosität, etwa seine kin-
stufung als ystiker In der ähe ZUT Theosophie, och Ihema ünftiger niter-
suchungen se1in 111US55

Iie Kalthoff-Gegner der positiven Richtung in Bremen vertraten, verglichen miıt
Kalthoffs eigenen Auffassungen, ıne einseltige Sichtweise des Atheismus. Man annn
ihnen ach den zanlireichen Außerungen 1m Vorteld der Eingabe den Senat
tatsächlich den Versuch attestıieren, ber ıne Kampagne FEinfluss auf Kalthoff un:
die Kirchenbehörde nehmen. amı eianden sS1€e sich den me1ılisten liberalen
Kollegen, die sich ZU Fall aufßerten, In einem fundamentalen Gegensatz. S1e blieben
mehrheitlich dem Grundsatz der individuellen Gewissensfreiheit treu zumindest in
ihren öffentlichen Statements Die „geistlichen Waften , die ach ihrer Auffassung in
der Auseinandersetzung mıiıt den ra|  alen Gegnern das obrigkeitliche Disziplinar-
recht ersetizen sollten, lieißsen sich indes leicht in den Dienst der subtilen Verketzerung
durch Polemik tellen

Doch paradoxerweise gerade diese Bremer Bedingungen für die beispiellose
Radikalität der konservativen Pressekampagne Kalthoftmiıt verantworrtlich. I)a
VOIN Staat, anders als etwa in Preußen, wen1g Hilfe ZUT Madisregelung VO  e religiösen
Abweichlern erwarten WAar, musse 111a selbst aktiv werden, indem 111a die
Radikalen dazu dränge, freiwillig ihr Amt aufzugeben.““ Die Gewissens  mpagne

die Radikalen olg also 1n gewisser W eise einer Logik der bremischen rch-
lichen Verhältnisse. Und indirekt War die Verurteilung durch die konser-
vativ-protestantische Presse auch eın Verdikt über die Religionspolitik des Bremer
Staates un Bremens 1Derale Eliten, die diese Politik machten. Dass der Senat w1e
keine andere Regierung in Deutschland, besonders se1t der zweıten des

Jahrhunderts, die Liberalisierung er Lebensbereiche konsequent vorangetrieben
hatte auch 1mM Bereich des kirchlichen Lebens, indem durch Aufhebung des
Parochialzwangs 1860 den einzelnen Burger AUS der Vormundschaft UurCc! die
Kirche endgültig befreite un: quası „die Freiheit des Christenmenschen auch kir-
chenrechtlich dekretiert“ hatte setzte ihn dem grundsätzlichen Argwohn der
konservativ-kirchlichen Offentlichkeit Bremens auUs.  69 ber die Landesgrenzen hi-
Naus galt Bremen als abschreckendes eispie: aIur, Was passierte, wenn der Staat
Uurc ıne Kirchenpolitik, die Ua Lösung der Bindung die Wohnortgemeinde

Vgl z B Volk un! uns (wie Anm. 54), [DJas gefährliche Spiel mit den phantastischen
Formen und Schalen der alten Mystik, das Jles findet seine tiefere Begründung iın der Lebens-
müdigkeit, die uNnseTreNl Zeitalter 11U) einmal VO:  - seiner Vergangenheit her anhaftet. Die religiöse
Neubelebung, die allein ihren Namen verdient, kündigt sich überall nicht als eine Schwäche,
sondern als eine Kraft, s1e erwelst sich durchweg als schöpferisch, als eın Ausfluss der Lebensfülle un!
eine Tat der Lebensbejahung. LDarum suchen WITr die Spuren einer religiösen Neubelebung NUur da,
wirklich ein Neues, eın Werdendes 1m Leben sich ankündigt.”

den Artikel Zur kirchlichen Lage ıIn Bremen, 1n Bremer Kirchen-Blatt, Jahrgang, Nr.
(26.7.1903), 235-237,,hier 236 Der Artikel kann als repräsentatiıves Beispiel für die verbreitete
Meinung in konservativ-kirchlichen reisen Bremens aufgefasst werden.

Schulz,; Vormundschaft un! Protektion (wie Anm. 7), 610 Vgl. Schwebel, { Die Bremische
Evangelische KircheS (wie Anm. 20), „Stärker enn Je unterlag die städtische Politik
deshalb der kritischen Beurteilung durch die konservativ-kirchliche Öffentlichkeit, die auf den
weltanschaulich neutralen 'a verunsichert, ZU) Teil verbittert reagierte.‘
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den religiösen Individualismus förderte un nicht 31IC Ma{ißnahmen TECNH-
1C enfants terribles wI1e Kalthoff, teudel un: aurıtz ZU Zusammenhalt der
Kirchen beitrug. {DIie staatstragenden Bremer FEliten standen also mıiıt auf der nkla-
gebank, da s1e solche Zustände zuließen. „Wıe annn 65 der ohe Senat der Hanse-
stadt Bremen miıt seiner obrigkeitlichen tellung verein1ıgen, dass ruhig zusieht und
selbst dringenden Bıtten gegenüber jedes amtliche Einschreiten blehnt, WE (seist-
liche, die auf die heilige Schrift verpflichtet sind, den ern der Schrift zerstoren‘
ıW Jie können gläubige Christen den Summepiskopat einer Stadtobrigkeit anerken-
NECN, die alle miıt dem Begriff der landesherrlichen Kirchengewalt verbundenen
Obliegenheiten außer acht lässt un: der Christusleugnung denselben staatlichen
Schutz w1e dem Christusglauben gewährt  20 Doch dieser vehementen konser-
vativ-kirchlichen Kritik je{1ß sich der Staat VO.  — seiner weltanschaulich neutralen
Haltung nicht abbringen nicht LLUL In den Jahren sondern srundsätz-
ich schon das Jahrhundert hindurch ‘ [)as jef auf die staatliche Förderung
einer allgemeinen bürgerlichen, kirchlich-konfessionell nicht gebundenen, aber den-
och in ihrem Wertgehalt sich Christentum orientierenden Zivilreligion hinaus,
die hnehin schon ange das heimliche Bekenntnis der Angehörigen der führenden
Bremer Familien Wäaäl, un: 1U  b auch auf die gesamte Bevölkerung ausgeweıtet wurde.
In seinem politischen ern War dieses Bekenntnis eın VO  j oben verordneter Libera-
lismus, der das Zugeständnis völliger edanken- un Glaubensfreiheit mıiıt dem
Nspruc die Bevölkerung auf Loyalität gegenüber der herrschenden Oligarchie
erband Demokratieorientiert oder gal sozialismusfreundlich eingestellt War dieser
Bremer Liberalismus also nicht Der christliche Gehalt dieses der Bevölkerung VeI-

ordneten Konzeptes kommt in etwa 1mM Zuschnitt des Schulfaches ‚Biblische Ge-
schichte‘ ZuU Ausdruck, der bremischen Varılante schulisch-religiöser Werterzlie-
hung Und auch diese Form der Zivilreligion impliziert die oben dargelegten reli-
gionstheoretischen Pramissen.

Kirchengeschichtlich ist die Auseinandersetzung Eintritt in den
Monistenbund als eın Höhepunkt In einer längeren olge kultureller Abwehrreaktio-
TIiCH auf die als Bedrohung empfundenen Erfahrungen der ‚Entchristlichung der
Gesellscha: iın Form einer Rechristianisierungsbewegung werten un einzuord-
C147 Die Bemühungen christlicher Milieus, auf die Konkurrenz religiöser un: nicht-
religiöser Alternativangebote Z traditionellen christlichen Religion, beziehungs-

So zıitiert das Bremer Kirchen-Blatt (wie Anm. 68) eine konservative auswartige Pressestimme,
Za Vgl als eın Beispiel für die Enttäuschung ber die Religionspolitik des Senats uch Vietor,
Ein Vorschlag ber die Zukunft der Bremer Kirche, 1n Bremer Kirchen-Blatt, Jahrgang, Nr. 47
(20.1 1.1904), 372-374, bes 273 Der ena „kann VO  «} Rechtswegen nicht eines großen Teiles seiner
Pflichten sich entschlagen und 11UTE seine Rechte ausüben. er preufßische aal nımmt die w1e jeder
anerkennen 111USS schwere Last auf sich, 1n der Kirche für Ordnung SUTISCHL und verhindert
even durch Absetzung allzuschroffe Lehrabweichungen. anch einem Konsitorialrate ist auch
höchst peinlich, als Ketzerrichter‘ durch die Zeitungen verschrien werden. ber annn T1! dort
eben das eliserne Pflichtgefühl eın, das keine Rücksichten als die auf das Gesetz kennt. Wie die
etzten fünfzig Jahre lehren, hat ena) diese Pflicht nicht ausgeübt 1m Blick auf die Lehrordnung
der bremischen Landeskirche.“

4 Dies hat Andreas Schulz in seiner Untersuchung ber die Bremer Eliten uch für das 18 un:!
Jahrhundert gezeigt. Vgl Schulz, Vormundschaft und Protektion (wie Anm.
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welse auf die MmMassıve Verbreitung dieses Gedankengutes in der Öffentlichkeit,
aNgCIMNCSSCHH un: ebenso Ööffentlichkeitswirksam reagleren, wurden AUus den oben
schon angegebenen Gründen in ganz Deutschland unternommen.7 I dDie Mobilisie-
rung VO  e Gegenkräften vollzog sich vornehmlıc. 1mM konservativen Vorfeld der
Amtskirchen. Als direktes Konkurrenzunternehmen 1mM amp den Monis-
enbund wurde ZU eispiel, erdings erst 1im Jahr ach der Kalthoff-Affäre, In
Frankfurt der Keplerbund gegründet.‘” Bremen WAal, nicht zuletzt bedingt Hr das
hohe Ma{ß Freiheiten un Selbstorganisationsmöglichkeiten, die das Kirchenrecht
den protestantischen Gemeinden gewährte, schon 1im Jahrhundert eın Vorreiter
für das Entstehen olcher Grupplerungen geworden. In der Lösung des Falles VoNn

1906 zeigte sich also iıne gewilsse ONLUNU1LTLA der Haltung konservativer Bremer
Kirchengemeinden gegenüber dem Staat 1im Rahmen reichsweit konstatierender
Entwicklungen. Wenn der Staat nicht für die religiöse Integration seiner Büurger 1im
konservativ-christlichem Sinne gt ’ musste das konservativ-protestantische
Bremer Milieu eben selbst die Initiative auf den seiner Meinung nach staatlich
vernachlässigten Gebieten ergreifen: Dazu ehörten verschiedene protestantische
ereine un erbDande 1mM Vorfeld der Amtskirche WwI1e die innere 1Ss10N, die
Diakonie, der Vereın VO Blauen Kreuz, mehrere Männer-, Jünglings- un: Jung-
frauenvereine, die Seemannsmission, Aktivitäten auf dem Gebiet der religiösen
Bildung.‘“ Und dieser Rechristianisierung ehörte auch die moralische Diftfamie-
rung religiöser Abweichler, die sich die Möglichkeiten des Bremer Kirchenrechts
zunutze machten, ihre Gemeinden quası VOIN unten her Nne  Ca aufzubauen.

Auf einer tiefergehenden kultur- un: religionsgeschichtlichen Analyseebene wird
jedoch auch klar, Gegner aum anders reagleren konnten als sS1e
ate Der dargestellte Konflikt geht weıt über seine lokale religionshistorische
Dimension hinaus un wird damit exemplarisch für den deutschen Protestantismus
des Wilhelminischen Zeitalters. Zu Grunde liegen tief im kulturellen Bewusstsein der
Epoche verankerte Optionen möglichen Verhaltens, die mıt weıiteren kognitiven un
sozialmoralischen UOptionen verbunden sind. 1J)ass für die ehrhe1ı der Protestanten
un: auch der L1UT religionsbewussten Bürger sich bisherige Formen des Christentums

zumindest 1n ezug auf das Verhältnis VO Staat/Nation un: eligion nicht
infach iın grundsätzlicher W eıse aufgegeben ließen, w1e manchen Darwinisten,
Monisten un: einflussreichen Pastoren w1e Kalthoff 1900 vorschwebte, wurde
schon gezeigt Die Tolerierung des Atheismus un die Anerkennung seiner Anhänger

Kaiser, Christlicher Glaube un! Naturwissenschaften (wie Anm. 14), 2017250
Vgl Kaiser, Christlicher Glaube und Naturwissenschaften (wie Anm. 14), PEF FE In Bremen

widmete sich der Bekämpfung des radikalen Protestantismus ach Kalthoffs Tod die Zeitschrift
Bremer eiträge (wie Anm.

Andreas Schulz, Vormundschaft und Protektion (wie Anm. P 612, vgl. 611 „Die Bestrebun-
gCcn des konservativ-kirchlichen Protestantismus, auf allen Gebieten der sozialen Füursorge un! der
Glaubensstärkung die Inıtiative ergreifen, in Bremen besonders intensiv.“
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als gleichwertige Diskurspartner UTC einen protestantischen Amtsträger, War In
dieser Situation schon ine absolute Ausnahme gegenläufig ZU vorherrschenden
Zeitgeist. rst recht mMussten natürlich aktive Protestanten beziehungsweise Amts-
ollegen Kalthoff einschreiten. ESs War noch nicht mıiıt dem protestantischen
Bewusstsein vereinbar, HUF einer ıunter anderen Anbietern auf dem Markt der
religiösen Sinnstifter in einer pluralistischen, sich richtungsoffen entwickelnden (Ge-
sellschaft se1InN. Kirchen un: konfessionelle Milieus noch ange nicht ZU

Verzicht auf ihren geistigen Alleinvertretungsanspruch in der Gesellscha bereit. ””
1906 War noch eine für die me1ılisten Christen nicht tolerierende Grenzüber-
schreitung, als Kalthoft darauf beharrte, gleichzeitig Pastor einer protestantischen
Gemeinde un: aktives, Ja rendes Mitglied einer kirchenfeindlichen Urganisation

se1in.
eitere Gründe für die Ablehnung differierten fe nach Zugehörigkeit

JE liberalen oder konservativen „Kager* des Protestantismus. Bel den Liberalen
überwog die ngs VOL dem Ende des freien Protestantismus, beziehungsweise VOT

dem Verlust mühsam 1mM Jahrhundert der rthodoxie abgerungener Freiheiten
WI1Ie ZU eispie. der Anwendung der historisch-kritischen Bibelexegese. Befürch-
tungen, dass in Bremen eın Kirchenregiment eingeführt werden könnte, machte die
Bremer 1Deralen Protestanten kompromissbereit, un: jefß sS1E als ratsam erschei-
NECI, wissenschaftliche Freiheiten, W1e Kalthofftf s1e sich herausgenommen hatte, besser
aufßerhalb der Kirche entfalten /° Begründet derartige Befürchtungen in
den Bedingungen des 5Systems Kirche selbst Letztlich 1e INan als Amtsträger
institutionell edingten Verhaltensdispositionen unterworfen, die die persönliche
Gewissensfreiheit einschränkten un denen Ianl sich allenfalls Uurc. das Verlassen
des 5Systems Kirche entziehen konnte. Kalthoff ersparten NUuUr die besonderen Bedin-
SuUuNgeCN in Bremen einen olchen chritt ber eben dieser Umstand, ASS nicht
freiwillig VO  - seinem Pastorenamt zurücktrat, wurde ihm als unverzeihliche Inkonse-
uch: angekreidet Auch das belegen die Materialien ZU 99 Kalthoff. ”/ Einzelne

Kaiser, Christlicher Glaube un! Naturwissenschaften (wie Anm 14), 250 „Erst nach 1945
akzeptierten die me1isten Protestanten endlich das Faktum einer richtungsoffenen paritätisch-plura-
listischen Gesellschaft, In der die Kirche einen legitimen Platz besitzt,; ber auf allgemeinverbindliche
Festlegungen moralisch-politischer Normen verzichten muss.“

Mit diesen Argumenten wird twa in einem Nachruf auf Kalthoff In der Frankfurter Zeitung
VO 1731906 das Zerwürfnis mıit seinen liberalen Kollegen begründet. AL Problem uch das
At9' bei Rades wıe Anm. 2

Die dahinter stehende Logik des „Entweder-oder” („wer Christ ist, kann kein oniıst sein”)
funktionierte übrigens uch aus Sicht mancher Monisten. SO zeigte W ilhelm Breitenbach, eın
Wegbereiter und Mitbegründer des Monistenbundes, die Tendenz, die Mitgliedschaft 1mM Bund un:
In einer Kirche für unvereinbar erklären. Rosemarie Nöthlich/Heiko Weber/Uwe Hofßfeld/
laf Breidbach/Erika Kraufße, Weltbild der Weltanschauung? DIie Gründung un! Entwicklung des
Deutschen Monistenbundes, 1n Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultur (2007), 19-67, hier
33f. (Zit. Breitenbach, ebı Anm „Es will mır nicht recht in den Sinn, w1e eın Mann, der sich
onist nennt, Kinder tauft, konfirmirt, 1mM Talar Oonntags auf die Kanzel steigt un: predigt, kurzum
eben Pfarrer ist un! bleibt. ) Frank imon-Rıitz, Die Urganisation einer Weltanschauung. Die
freigeistige Bewegung 1mM Wilhelminischen Deutschland, Gütersloh 1997, 151 (Wilhelm Ostwald)
Insofern hätte sich Kalthoff längerfristig ohl auf einen Platz „zwischen den Stühlen“ Monistenbund
und Priesteramt manovrIiert.
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versöhnlich klingende Stimmen AUS der eıit nach Kalthofts FOod. INan en etwa

die Nachrufe des Protestantenblattes, stehen nicht für die grundsätzliche Haltung der
Liberalen. Letztendlich beharrten die liberalen Kollegen Kalthofts auf dem Stand-

punkt der Unvereinbarkeit VO  . Priesteram un! freireligiösen Aktivitäten, wWwWeNn-

gleich s1e ihr Einschreiten Kalthoff mıiıt dem Schutz der fortschrittlichen
liberalen Errungenschaften egründeten.

Fuür die konservativen Kalthoffgegner ingegen gerade diese
wissenschaftlichen un: persönlichen Freiheiten bzw. die damit verknüpften Befürch-

t(ungen VOT einer welteren ‚Entkirchlichung der Gesellschaft, die Bremen AAr die
Orthodoxie in ganz Deutschland bete noire” werden ließen.‘®

Die ohl tiefsten liegenden Gründe für das Festhalten der Pastorenkollegen
und darüber hinaus für das mehrheitliche Festhalten des Protestantismus der

1900 für viele Menschen seit langem schon rational nicht mehr plausiblen
dogmatischen Tradition des Christentums blieben aber die beschriebenen sozial-
moralischen Überzeugungen, die 1mM Grundanliegen einer gesamtgesellschaftlichen
Integration durch geistige Werte kumulierten. { )Dieses Interesse bestimmte ma{ßgeb-
ich auch das protestantische Verhältnis ZU ‚modernen' religiösen Individualismus,
wl1e ih Kalthoffvertrat Die Distanzıerung der meı1listen einflussreichen Oonservatıven
aber auch liberalen Protestanten VO  . Kalthoff un: dem freigeistigen Spektrum hängt
mıiıt der polarisierenden Wirkung INIMECN, die VO  — ihm innerhalb des Protestan-
t1ismus ausg1ing, un:! welche wiederum dem erklärten unsch ach kulturnationaler
Integration er Bürger entgegenwirkte. Kalthoft un: seine gleichgesinnten Kollegen
traf der Vorwurf, ass die modernitätskritische Individualmoral mehr zersetzendes
als vergesellschaftendes Potential erge akulare Alternativen ZUr christlichen Ira-
dition beurteilte mMan in den reisen der Kritiker mıiıt Skepsis Das VO  3 konservativen
und liberalen Protestanten immer wieder postulierte gesamtgesellschaftliche Bedürt-
N1S nach wertefundierter Integration konnte ach Überzeugung der weılt überwiegen-
den ehrhel protestantischer eologen 1m zweıten Kaiserreich in gewlssem Sinne
1Ur Hrc. ine allgemein christliche Nationalreligion befriedigt werden, Was sich

angesichts eines überbordenden un: folgenreichen Nationalprotestantismus als Hy-
pothek für die Zukunft des deutschen Protestantismus erwelsen sollte.

Abstract

In welchem Ma{fß ist der Protestantısmus bereit, Elemente Religiosität integrieren‘ Wo
zieht Grenzen? Aus einer Zeıt, 1n der die Bremer kirchlichen Verhältnisse durch eine kritische

eobachtung standen, wird ein exemplarischer KonfliktÖfrentlichkeit in ganz Deutschland unter
dieser rage analysiert Im Januar 1906 übernahm der Pastor Albert Kalthoft (1850-1906) den

Vorsıitz des VO  — TNS Haeckel gegründeten Deutschen Monıistenbundes. Er verband damit

positionell die Darwinsche Evolutionstheorie un! die protestantische Theologie, ass die
liberalen Theologen Stellung beziehen ussten Seine egner riefen eın Glaubensgericht auf
den Plan, das UT durch Kalthofts überraschenden Tod 1m Maı 1906 gegenstandslos wurde.
Handelte sich dabei e  “NUr den Versuch einer Inszenierung VO  - Bremens etztem Ketzer-

gericht der lassen sich hinter dem Vorgehen seiner Amtskollegen grundsätzlichere oOtiıve
ausmachen?

Nachruf Kalthoff (wie Anm. 76)



Liturgische Grofßveranstaltungen als
kirchengeschichtliche kreignisse.

Impulse einer deutschen Teilkirche für die
Liturgiereform des /Zweiliten Vatikanums

Hanns Peter Neuheuser

IIIie Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils ist über die Analyse der NEeEUu

geregelten Details hinaus längst insgesamt einem Yüni  1 Ihema“ der eologie
un: insbesondere der Liturgiewissenschaft avanciert.“ Die Entwicklung der inhalt-
lichen Posıtionen SOWI1E der Textdokumente nachzuvollziehen, erfordert indes auch
die Realisation eines genumn kirchen- un theologiegeschichtlichen Ansatzes_“ In
einem ersten umfassenden Überblick gelang bereits, rühere Liturgiereformen
betrachten un ın ihnen geradezu einen „bleibenden rundzug des christlichen
Gottesdienstes” erkennen.? eutlc. wurde der reformerische Ansatz 1mM Prozess-
en der Kirchengeschichte einerse1ts, un andererseits die vielschichtige Entwick-
Jung innerhalb eines Reformprozesses 1m kirchlich-spirituellen Umfeld Es erscheint
demnach nicht LLUT VO  w Bedeutung, die letztlich verabschiedeten Texte einer 1{Ur-
giereform ZUT Kenntnis nehmen, sondern auch ihr Zustandekommen, die auf
verschiedene Textfassungen einwirkenden Einflüsse, die vorbereitenden Studien, die
Vorgeschichte allgemein, somıt die zeitgebundene (Jenese mıt ihren vielfältigen
Faktoren Gegenstände der Liturgiegeschichtsforschung bereits ihrer traditionellen
Ausprägung.“

Vgl Angelus Häußfßling, Liturgiereform. Materialien einem Ihema der iturgle-
wissenschaft, 1n: artın Klöckener Hg.) Angelus Häudßsling, Christliche Identität aus der
ıturgle. Theologische und historische Studien Z CGottesdienst der Kirche, unster 1997, 1 1-45

uch Pierre-Marıie GYy, La reforme liturgique perspective historique, IN Pilerre Jounel
Hg.) ıturgla P divina Rom 1982, 45—48

Vgl artın Klöckener/Benedikt Kranemann gg Liturgiereformen. Historische Studien
einem bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes, Bde., Müuünster 2002; hierzu Jürgen
Bärsch, Reform der iturgie als Grundgegebenheit christlicher Liturgiegeschichte, 1: ALW 45 (2003),
46-—-65 Vgl auch ers. W ozu Liturgiereform? otive und Anliegen gottesdienstlicher Erneuerungs-

In der Geschichte der abendländischen Kirche, 1n 1n 113 (2004),D
bereits Kunibert Mohlberg, Ziele un! Aufgaben der liturgiegeschichtlichen Forschungen,

Münster 1919 D] der N  e gestellten Problematik vgl Burkhard Neunheuser, Liturgiewissenschaft
exakte Geschichtsforschung der und) Theologie der Liturgle, 1: Tra (1987), DA
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ine mıt den Mitteln geschichtswissenschaftlicher Methodik vorgehende ichtung
des Materials kirchlichen Reformprozessen ze1gt, dass ihrem organischen oder
autoritar dekretierten Abschluss oft iıne hochkomplexe En  icklung vorausging,
welcher Personen AUs vielen Regjionen beteiligt 3S nicht selten auch Kräfte aus

den Teilkirchen |DITS letztgenannte Fragestellung eines Einflusses VO  — Bistumern,

Pfarrgemeinden, rden, Hochschulen oder Verbänden auf universalkirchliche Re-

formprozesse ist ingegen 1Ur selten Gegenstand der wissenschaftlichen Erforschung
SECEWESCNH. Gerade das /weiıite Vatikanum zeichnete sich aber dadurch aus, ass in

Vorwegnahme des VO  ; ihm entworfenen Kollegialitätsprinzips viele Teilkirchen

Stellungnahmen aufgerufen wurden un die spezifischen regionalen Erfahrungen in

den Diskurs integrieren suchten. Als aufschlussreich erweılist sich hierfür die
Periode se1t dem Ende des /weiten e  legs, da die politischen, gesellschaftlichen,
geistigen SOWI1E kulturellen Umwälzungen un Neuorientierungen iın dieser eıit auch

einer kritischen Betrachtung des liturgischen Erbes rten; dies speziell für
die Gläubigen un Gemeinden 1m Nachkriegsdeutschland.

DIie nachfolgenden Untersuchungen beabsichtigen demgemäfs, bei der rörterung
der Vorgeschichte des /weıten Vatikanums un des Reformprozesses die Neu-

ordnung der Liturgıe nicht primaäar das in abundanter Fülle bereits behandelte irken
der Hierarchiestufen mıiıt apst, Konzil un Kurie in den 1C. nehmen;? sondern
die Ebene der deutschen Teilkirchen betreten.® Hinsichtlich der Liturgieentwick-
lung drängt sich etwa auf,; die reformerischen Ansatze bei bistumsinternen oder

bistumsübergreifenden Großveranstaltungen analysieren: Hier lässt sich oft ab-
lesen, welches liturgische Profil ıne ICauspragen möchte resD. auszupragen
verma$g, welche inneren Zielsetzungen 1m Bereich der Liturgle gefördert werden
sollen un: welche asthetischen Instrumente ZU!T Akzentulerung eingesetzt werden.
DIie Veranstaltung VO  a liturgischen Gro({$steiern zwingt in kommunikativer Hinsicht

klaren Strukturen un einer markanten Zeichensprache, aber auch Vereın-

fachungen un:! ZUr Rücksichtnahme auf die Dynamik des Festes. Auch ist bekannt,
dass Reformbedarf un Lösungsvorschläge bis ZUT Gegenwart bevorzugt in diesem
Rahmen artikuliert werden. Nun liegt aber nahe, unterscheiden zwischen
liturgischen Großveranstaltungen aufgrund eines zentralkirchlichen Feieranlasses
UÜbernahme des Petrusamtes, Begräbnis eines Papstes, Konklave, Heiligsprechun-
gen) un: olchen anlässlich VO  - Versammlungen un Kongressen (Eucharistischer
Weltkongress, Marianischer ongress, Weltjugendtag, Katholikentag, Bistumsjubi-

den bisher umfassendsten geschichtlichen Überblick ber das /Zweıte Vatikanum in dem
Sammelwerk: iuseppe Alberigo/Klaus Wittstadt g9.); Geschichte des /weıiten Vatikanischen
Konzils, Bde., MainzZ ber die Liturgiereform berichtet AUuUsSs hochrangiger persönlicher
IC Annibale Bugnin1, Die Liturgiereform 8ı} Zeugn1s und Testament, Freiburg 1.Br.

1988
Vgl eter Hünermann, Deutsche Theologie auf dem /weıten Vatikanum, 1: W ilhelm

Geerlings/Max Seckler gg.);, Kirche se1n. Nachkonziliare Theologie 1 Dienst der Kirchenreform.
Festschrift für ermann Josef Pottmeyer, Freiburg 1994, 141-162; vgl allgemein das ammelwerk:
Hubert Wolf/Claus Arnold gg Die deutschsprachigen Länder un das FF Vatikanum, Paderborn
2000, darin Z Liturgiekonstitution Rudolf Zinnhobler, Österreich und das /weiıte Vatikanum,
103-132, speziell 119-125; der Beıitrag VO'  - Günther Wissilowsky, FEinblick In die „Textwerkstatt“
einer Gruppe deutscher Theologen auf dem 14° Vatikanum, 61-387, beschäftigt sich nicht mıiıt der

Liturgiekonstitution.
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läum, regionale Gedenkveranstaltung), wobei letztere Gruppe liturgischen Innova-
tiıonen erfahrungsgemäfß besonders often gegenübersteht. I)as eispie des Erzbis-
{[UMmMsS Köln beleuchten mMag hierbei besonders reizvoll se1n, da 1n dem entschei-
denden Zeitraum 175616 CHNSCICH Fragestellung mit ardına. ose Frings iıne
Persönlichkei der Spitze zugleich der Deutschen Bischofskonferenz SOWI1e der
Erzdiözese Köln stand, welcher auch innerhalb der Konzilsverhandlungen ine aktive

pielte un: die (liturgiebezogenen Vorarbeiten seiner Teilkirche bis zZUr Aus-
formulierung der Konzilsdokumente begleiten konnte. 1 )ass sich der Kölner TZD1I-
SC zudem der Mitarbeit gewichtiger persönlicher Berater wWwI1e des Konzilshistori-
ers Hubert ın und des ogmatikers Joseph Ratzinger versichern konnte, unftier-
streicht die Bedeutsamkeit dieser Perspektive.

Entsprechen dem chronologischen Verlauf sollen die VO  — einer deutschen Teil-
PE ın liturgischen Grofßveranstaltungen gesetzten Impulse darauf hin untersucht
werden, welche Positionen 1er ZU Vortrag kamen un spater in das Reformcorpus
des /weiten Vatikanums eingegangen sind. Am Anfang mussen hierbei die Veran-
staltungen ZU Kölner omjubiläum — stehen (1 sodann folgen die
Ma{fßnahmen 1m Rahmen der Diözesansynode 1954 IL.) un VOTr allem die urch-
rung des Katholikentags 1956 SOWIE bei den Liturgischen Kongressen un:
Studientreffen (IV) Schlie{fßlic ist och das Engagement der Kölner Kirche beim
Eucharistischen Weltkongress 1960 (:V:3) edenken, bevor dann die amtliche
Vorbereitungsphase des Konzils un Kölner Beteiligung betrachten ist (VIL.)
Zum chluss soll noch einmal der 1C gewelte werden auf den Ertrag, den die
verschiedenen Diözesen Deutschlands insgesam in den Reformprozess der konzzilia-
ICN Liturgiereform eingebracht en

Die Veranstaltungen ZU Kölner omjubiliäum 1948

Es Warl VOT allem ine kirchliche Veranstaltung, welche in der unmittelbaren ach-
kriegszeit das en iın der Kölner Region epragt un den Namen der Rhein-
metropole wieder in das öffentliche Bewusstsein ehoben hat das omjubiläum
VO  e 1948 mıiıt der großen Prozession Urc die Trümmerlandschaft.‘ 1J)as Fest FA

Siebenhundertjahrfeier der Grundsteinlegung der Kathedrale mMusste in der jegs-
bedingt verwusteten Kölner Innenstadt egangen werden: einerselits ein Spiegelbild
des geistigen un: kulturellen Zustandes der Gesellschaft, andererseits ein Prüfstein,

die Wirksamkeit des Kirchenbildes un das Funktionieren der amtlichen Re-
präasentation auszuloten: dies galt sowohl für die staatlichen un städtischen, aber
auch für die kirchlichen UOrgane. Ekin olches Ereignis hätte ın normalen Zeiten
natürlich auch nach einem Rahmenprogramm verlangt, un ıne „Normalisie-

Vgl Kölner Domjubiläum 1948 Dokumentenband, hg. VO' Kölner Metropolitankapitel,
Düsseldorf 1950 [ im Folgenden ıtlert: Jubiläumsdokumentation]; Norbert Irıppen, 1Jas Kölner
Domftest 1945 Rückbesinnung auf die mittelalterlichen urzeln 1n der Not der Gegenwart, 1'
Ludger Honnefelder (Hg.), Dombau un! Theologie 1mM mittelalterlichen Köln, Öln 1998,
349-366.; Norbert Irippen, Josef Kardinal Frings, €e1n Wirken für das Erzbistum Öln und
für die Kirche iın Deutschland, Paderborn 2003, D 15276
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rung strebte INa  an en dem suggestiven Szenarlıo auch 1m Rheinland Die

Vorbereitungen eizten ungeahnte emotionale nergien frei: S1ie galten als Zeichen
für den Wiederaufbau der materiellen mgebung, aber mehr och liefßen s1e in den
Bedrängnissen der eit die geistigen, kulturellen un spirituellen Ebenen erkennen.

I)as Domjubiläum estand ann tatsachlıc. nicht 11U[T in dem protokollarischen
Empfang des päpstlichen Legaten un: dem Pontifikalamt in der Kölner Kathedrale,
vielmehr War ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm ausgearbeitet worden:
Der Verein für cNnristliche Kunst Ttie iıne Vortragsreihe MrCH der entraldom-
bauverein gab ıne Festschrift heraus, die Diözesan-Bild- un Filmstelle SC iıne
Ser1e VO  e Las; die Kirchenzeitung bereitete das Fest VO  — Anfang des ahres mıt einer
Artikelserie VOI, die Universitat bot ıne €l hochkarätiger Vortrage d der
Nordwestdeutsche Rundfunk strahlte VO bis August 1948 tägliche Sonder-
sendungen aus un: die Städtischen Bühnen zeigten eın peziell abgestimmtes Pro-

Die kirchlichen Felern SOM umgeben VoNn einem Kranz kultureller
Angebote, wI1e sS1e im Nachkriegsdeutschland och selten verfügbar Hier
hinein sollte nunmehr eın geistliches Programm verwirklicht werden, das angesichts
unzulänglicher Ressourcen organisatorisches Konnen abverlangte un überdies 11UT

ange rhoftfen lief$, dass aNgeENOMM: wurde es War gleichwohl nicht ohne
persönlichen „Wagemut’ des Erzbischofs durc  YDar, w1e Kardinallegat Micara

bezeugte.“
Das Fest selbst bestand aus einer SaNZeCH aVVO bis August 1948 Cr

Tag War miıt geistlichen un liturgischen Veranstaltungen ausgefüllt.” Am indrück-
lichsten blieben ohl das Pontifikalamt mıiıt dem Legaten, die Schreinsprozession un:
die öffentliche Kundgebung 1m Kölner tadion iın Erinnerung. Alle Veranstaltungen

stark spirituell gepräagt un versuchten, unabhängig VO  . der Anwesenheit
zahlreicher weltlicher Würdenträger, die säkularen un rein kulturellen Elemente in
den Hintergrund drängen uch auf kirchlicher Seite wurde iıne Balance aNSC-
strebt. er päpstliche ega Clemente ardına. Micara wurde der Bistumsgrenze
eingeholt un ach vorgeschriebenem Zeremoniell Andreas begrüßt Das
Pontifikalamt 1mM Chorraum der aufgrund der Kriegsschäden 1Ur halb zugänglichen
Kathedrale vollzog sich ach den traditionellen liturgischen Regeln. Andererseits Wal

INa  ; iıne Vermittlung des Geschehens die Bevölkerung bemüht, versuchte, S1€E
nach Möglichkeit integrieren un spirituell begleiten. So fand neben der
Lautsprecherübertragung der Predigt ıne parallel Südportal des Oomes gefeierte
Messe STa uch wurde der päpstliche egen ach chluss des Pontifikalamtes durch
den Kardinallegaten VO Südportal aus erteilt. Auf diese W eise wurden die auf dem
südlichen Domvorplatz wartenden Gläubigen ın die Liturgıe einbezogen. Auch
wurde die nachmittägliche Laienkundgebung 1mM tadion mıiıt einer „stillen heiligen
Messe“ eröfitnet damit auch die VO  —; auswarts kommenden Katholiken ihrer eligiö-
sCcnNn Sonntagspflicht enugen können“. Neben den Messfeiern un: geistlichen

Ansprache des Kardinallegaten: „ SO recht seinem W agemut angemessen , zıtiert ach: Des
Domes Ruf. Gesamtbericht der Kölner Jubiläumsfeierlichkeiten ugus 1948, öln 1948,; 35
Jubiläumsdokumentation (wie Anm.

Das Folgende ach der Jubiläumsdokumentation (wie Anm.
Jubiläumsdokumentation (wie Anm F TEr
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ortragen 1mM rogramm VOTL em das reiche Angebot Andachten auf,; ferner
stechen hervor die Wallfahrten der „verschiedenen Lebensstände“ un die Feierlich-
keiten ZUT Weihe des Erzbistums Köln das Unbefleckte Herz Mariens.“*' uch
diese el Warlr einer liturgischen Gro({fßsfeier unter inbezug des Platzes VOIL dem

Domsüdportal ausgestaltet worden un gipfelte 1in dem VOoN der ersammlung SC
meinschaftlich gesprochenen Weihegebet.”“ FKın weıterer, öftentlich wahrgenomme-
ner liturgischer Höhepunkt des Domfestes bestand in der Krönung des Marienbildes
1mM Kölner Karmel TE den Kardinallegaten, WOZU die amtliche Dokumentatıion
ausdrücklich vermerkt, dass „die urec das Pontificale omanum vorgeschriebenen
Weihegebete” verrichtet worden seien.* Rückblickend ist festzustellen, dass das

Domjubiläum 1n ezug auf die Veranstaltungselemente un: speziell 1 Hinblick
auf die religiöse Beteiligung der Bevölkerung bereits die Atmosphäre des Katholiken-

tags VO  - 1956 vorwegnahm. Das Traditionelle hatte sich als stabilisierender Faktor 1n

unwirtlicher mgebung un: innerhalb des protokollarischen Rahmens herausge-
tellt, zugleich WarTr der Sinn geschärft worden für die pastoralen nliegen der breiten

Bevölkerung; diese War mıiıt wirksamen seelsorglichen Mitteln erreicht un berührt
worden. [DIie Gläubigen hatten ine Pontifikalliturgie erlebt, welche bei all ihrer

„Feierlichkeit” einen echten „Feiercharakter“ annahm, S1e hatten zudem einen Kar-

dinallegaten „mıit gewinnendem Lächeln, in der schwebenden Grandezza des Süd-
länders“ kennen gelernt““ S! wWwI1e ih onı MaYy in einem farbenfrohen Prozessions-
bild portratiert hat.? Kardinal Frings charakterisierte och in einem 194535 gehaltenen
Referat das Domtest S INa  b habe „den katholischen Glauben VO  e seiner sympathi-
schen Seite gezeigt‘, denn „die Seelsorge (soll) eines heiteren ntertons en besmnnunel nicht
entbehren“ Wohl unerwartet hatte die liturgische Formensprache 1ın kommunika-
t1ver un: menschenfreundlicher W eise gewirkt un das bisherige Bild steifen ere-
moniells korrigiert: Der Gottesdienst hatte sich als Kraftquelle erwlesen. e1ım

Domjubiläum wirkte ZU ersten Mal der se1it 1943 als Professor Erzbischöflichen
Priestersemminar amtierende eOodor Schnitzler*“ verantwortlich planend un HCH:

11 Vgl. Karl-Heinz Tekath, {Die Unbefleckte Empfängnis arıens, Hauptpatronin des Erzbistums
Köln, 1n August Leidl (He.) Bistumspatrone iın Deutschland. Festschrift für Jakob OrSY, München-
Zürich 1984,;, 58-77, hier

Jubiläumsdokumentation (wie Anm 30, Q23_ 84

Vgl. Jubiläumsdokumentatıon (wie Anm. A 18, 8486
Vgl Johannes Dahl, Die 700-Jahr-Feier des Kölner Domes, 1N: Jubiläumsdokumentation (wie

Anm. 7), 11-20, hier IC
Vgl das Gemälde VO  — Ton1 MayYy: „Prozession ZUTr 700-Jahr-Feier des Kölner Doms  n

Kölnischen Stadtmuseum, nv.-Nr. KSM
ach Trippen, Fringsbiographie (wie Anm 73 202

ermann Joseph Hecker, Chronik der Regenten, Dozenten un! Ökonomen 1mM Priester-

sem1inar des Erzbistums öln 1615 bis 1950, Düsseldorf 1952, 277-278; Dieter Froitzheim, Personal-
chronik des Kölner Priesterseminars 11 Siegburg 1976, 27—-29; vgl Augustinus TOLZ,; 1)as

Priesterseminar zwischen /Zweitem Weltkrieg un: /Zweitem Vatikanischen Konzil, 1: Norbert

Irippen Hg.) I)as Kölner Priesterseminar 1 19 un: 20. Jahrhundert, Siegburg 1988, 180-—-208,
hier 189; vgl uch die Studie VO  e Andreas Odenthal/Theodor Simon Schnitzler, 1n Sebastian

Cüppers (Hg.), Kölner Theologen, öln 2004, 477-491; Hanns eter Neuheuser, Theodor Schnitzler
un die Liturgiereform des /weıten Vatikanums, 1n Pastoralblatt der |oOzesen Aachen, Essen,
Hildesheim, öln un Osnabrück (im Druck).
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führend mıt, einer liturgische Grofsveranstaltung eın dezidiert spirituelles Gesicht
und ıne pastorale Atmosphäre verschaften.

I1 DIe Veranstaltung der Kölner Diözesansynode 1954

Innerkirchlich wirkte das Kölner omjubiläum integrierend innerhalb der un:
innerhalb des katholischen un!: gesellschaftlichen Deutschlands. (Jemeinsam mıt der
1954 durchgeführten Diözesansynode”® ildete das ubiläum zudem einen Anlass,
über den Wert der kirchlichen un: näherhin liturgischen Tradition SOWI1e die

Anforderungen der uecmIl eit reflektieren, nicht zuletzt Posıtionen klären.
Aass 111all AaUus diesem Grunde ausgerechnet das Instrument einer förmlichen EIiO-

zesansynode wählte, mochte einigen Zeitgenossen als Anachronismus erschienen
se1n, doch ist bereits dieser Rückgriff auf ine ach dem 1860 veranstalteten Kölner
Provinzialkonzil"” un den 1922 un 1937 ausgerichteten Diözesansynoden“”
aum mehr bekannte,““ aber rechtlich unstrittige, Ja privilegierte Einrichtung be-
zeichnend für die Standortbestimmung überhaupt. Gleichwohl 111USS$S gesehen WeTl -

den, dass dieser eit auch in anderen Teilkirchen die Idee ach einer DiOzesansy-
node aufkam, die pastoralen un: damit vielleicht auch die liturgischen Fragen

regeln, etiwa in Würzburg““ un: ünster.”
Zur Einschätzung der 1954 veranstalteten Kölner Diözesansynode ist Uu-

schicken, ass s1€e streng kanonistisch orjentiert War un ihr Ziel ausschliefßlich in
einer verbindlichen Kodifizierung des Diözesanrechts respektive der Interpretation
und aption des universalkirchlichen Rechts bestand In den 1448 Dekreten der

ynode stehen einer Charakterisierung VO  — Peter Berglar folgend ACdas Festhalten

Kölner Diözesan-Synode 1954, hg. un! verlegt durch das Erzbischöfliche Generalvikariat
1n Köln, Öln 1954 ‚ im Folgenden ıtlert: Diözesansynode].

Matthäus Bernards, Zum Anteil der Provinzialkonzile Ausbau der Ekklesiologie 1mM

19. Jahrhundert. DIie Kölner Partikularsynode Von 1860, 1n Franz Groner Hg.) Die Kirche 1m

Wandel der Zeıt. Festschrift für Joseph Kardinal Höftner, öln 191 149-167

Vgl {DıIie Diözesan-Synode des Erzbistums Öln 1922, öln 1922 Die Diözesan-Synode des
Erzbistums Öln 1937,; öln 1937

21 Die einschlägige Fachliteratur ber Diözesansynoden entstammte der des 19 Jahrhun-
derts, vgl ohl zuletzt Alois VO  - Schmid, Die Bisthumssynode. Auf- un! Ausbau ihrer Verfassung,
ihr Einsturz in der LECUCII Staatskirche, ihr Neubau in der freiern Kirche, Regensburg 1851

Balthasar Fischer, Die liturgische Erneuerung 1M Spiegel der jJungsten Synodalgesetzge-
bung, Würzburg 1954,;, Münster 1958, 1n (1960), 104-109; eorg Langgärtner, DIe Würzburger
Diözesansynoden VO  e 1931 und 1954 als Spiegel des Aufbruchs der Kirche VOT dem /weıten
Vatikanischen Konzil; 1n Heinz Fleckenstein Hg.) Ortskirche Weltkirche. Festgabe für Julius
Kardinal Döpfner, Wärzburg 1973, 7251268

23 Wilhelm Damberg, Gesellschaftlicher Wandel un: pastorale Planung, [)as Bistum Munster
und die Synoden VO  - 1897, 1924, 1936 un:! 1958, 1: Werner TIhissen (Hg.), DDas Biıstum unster,
Bd  D Pastorale Entwicklung 1im 20. Jahrhundert, unster 1993, 13-5/; Benedikt Kranemann,
Liturgie als Ihema münsterscher Diözesansynoden VO  - 71 IMn: Klemens Richter/Ihomas
Sternberg gg Dem Konzil VOTaus. ıturgıe 1m Bistum Münster auf dem Weg Au Vatikanum,
üunster 2004, 39-_68
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Altüberkommenen un: die enhelr für eues och recht harmonisch neben-
einander, verklammert in der Persönlichkeit des Erzbischofs Frings

DDer besondere Charakter der Kölner Diözesansynode lässt sich authentisch bei
einem 10 in die dort verabschiedeten Dekrete begreifen. Hier wird eutlich, w1e die
Synodalen versuchten, oft gegensätzliche Positionen vereinen un das überkom-
ITHMEeENE Recht weiterzuentwickeln. Die wichtigsten Beschlüsse der Kölner Diözesansy-
node lassen sich stark verkürzend in folgenden Postulaten zusammenfassen,
wobei der Schwerpunkt in dieser Übersicht bei dem liturgischen Reformbedarf seiner
eit  25 liegen soll

Charakterisierung der Gemeinde als hierarchisch verfasstes Subjekt der Liturgie
Ausdifferenzierung der Feierformen der Messe bei Bevorzugung des Hochamtes
(sog. „Hochamtsregel”)
ärkung der volksprachigen Elemente bei Berücksichtigung des Lateıns als eigent-
licher Liturgiesprache
Einrichtung des jensties eines Vorbeters respektive einer Vorbeterin als ode-
ratoren der Gemeinde
ausnahmsweise assung weiblicher Vorbeter un: Messdiener
Forderung einer allgemeinen Rücksichtnahme der Liturgiefeiernden aufeinander,
ärkung des Y1NZIpS der „Lätigen Teilnahme  < der Gemeinde, Anerkennung
liturgischer Rollen, ufwertung VO  — Interaktionen (Akklamationen, Wechselge-
SaNg, Wechselgebet
Nutzung des Gebetbuches ZUT Orientierung innerhalb der iturglie
Kennzeichnung der obligatorischen Predigt als Teil der iturgle, etonung der
biblischen Ausrichtung
Akzeptierung des optischen un: ommunikativen Mitvollzugs der priesterlichen
Handlungen (ggf. durch ausnahmsweise Zelebration ersus populum
Verbindung des Kommunionempfangs mıt der ktuell gefeierten Messe

konsequente Raumgestaltung für Altarbereich un Tabernakel unter Berücksich-
tigung der liturgischen Postulate
Integration der Feiern der Sakramente un: Sakramentalien in Liturgie un Ge-
meinde, Zurückdrängung er individuellen Gestaltungswünsche bei Texten,
Musik, liturgischen arben)
Kennzeichnung des OFrS un: der Kirchenmusik als genuin liturgische Instru-
mente bei etonung der Gregorianik
Unterstreichung der Notwendigkeit einer Liturgiekatechese, das Verständnis
für liturgische Elemente Öördern

eifer Berglar, Der Bischof der Weltkirche (seit 1ın etier Berglar/Odilo Engels gg.);
er Bischof in seliner Zeit. Bischofstypus un! Bischofsideal 1 Spiegel der Kölner Kirche, Öln 1986,
429-467/7, 1ler 448; vgl Trippen, Fringsbiographie (wie Anm 7 3 452-468

Vgl den Auswirkungen der Diözesanbeschlüsse auf die liturgische Reformdebatte jetz uch
Hanns Peter Neuheuser, Liturgierecht uUun! Liturgiepastoral. Synodales Partikularrecht als Wegbe-
reiter der Liturgiereform des /weiten Vatikanums, 1n (2009), 341-396, hier 2373372
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em wurden die Funktion des Vorbeters respektive der Vorbeterin un: der
Wert des eigenen Vorbeterbuchs (vgl auch Dekrete 538 un! 895) nochmals betont.“
[)as Vorbeterbuch War das Werk VO  — eodor Schnitzler, welcher 1MmM 1INDI1C auf
gottesdienstliche Fragen den Vorbereitern der ynode zählte,“” der D1iOzesansYy-
node eilnahm un sich noch spater lebhaft das Ereignis der Synode erinnerte.
Schnitzler War mıtsamt dem Vorstand des Priesterseminars auch der Erarbeitung
des Diözesangebetbuches““ beteiligt, w1e der Erzbischof in seinem Oorwort
VO: uli 1949 dankbar vermerkte. [ )as LICUC ebet- un: Gesangbuch legte ach
Dekret 537 besonderen Wert auf jene Teile, welche das Messgeschehen begleiten
1m Gegensatz früheren blofsen Gebetssammlungen, die LLUT 1im gCmHh Bezug ZU

liturgischen Vollzug standen.
DıIie Synodalen hatten jedoch bereits die gesamtkirchliche Perspektive 1m IC

denn die „neue” Leitlinie Wal ‚War zuerst für die Diözesansynode verbindlich, doch
suchte der ext selbst immer wieder die Rüc  indung die weiterhin geltenden
Vorschriften: Man Rekurse auf das kirchliche Gesetzbuch un: das Pontificale
Oomanum ebenso w1e auf die November 194 / erlassene Enzyklika „Mediator
De1«29 un die 30. Juniı 1952 verfügte, genannte Unterweisung des Heiligen
Offiziums.? ach der amtlichen Rehabilitation e  en  S des purifizierten Zweiges
der Liturgischen ewegun: Urc „Mediator Dei“ un Urc. die hierdurch in
Deutschland erzeugte allgemeine „Lliturgische Aufbruchstimmung” konnte zum1n-
dest das Grundprinzip der participatio actuosa31 nunmehr auch öffentlich propagıert
werden.

Miıt diesen Beschlüssen der Kölner Diözesansynode War nicht weniıger als eın

rogramm für ıne Liturgiereform entwickelt worden, SsOWwWeIılt 1es auf der Ebene des

Vgl. TIheodor Schnitzler, Vorbeterbuch ZU) Kölner und Aachener Gebetbuch, öln 1950, 562
Seiten.

Vgl Augustinus TOTLZ, Das Priesterseminar zwischen Zweitem Weltkrieg Uun! /Zweitem aı
kanischen Konzil,; 1n Norbert Irıppen (Hg.), [)as Kölner Priesterseminar 1mM 19 und Jahrhundert,
Siegburg 1988,; 180—-208, 1er 189

Vgl .ebet- Uun! Gesangbuch für das Erzbistum Köln, Öln 1949 Vgl hierzu Adolf Kolping,
Tate ratres. Zu Zzwel Diözesangebetbüchern uUun! zumal der darin enthaltenen Mefdßgestaltung,
1n IhRv 4 / (1951) 5Sp 195—-202; ugustinus Frotz, Zehn Jahre Gebet- und Gesangbuch für das
Erzbistum Köln, 1n Pastoralblatt für die Erzdiözese öln 11 (1959). 343-345; vgl uch urt Küppers,
Diözesangesang- un Gebetbücher des deutschen Sprachgebietes 1 und Jahrhundert, Muns-
ter 1987, 97, Nrn. 616-617; vgl. hierzu die Rezension 1N: AAı  S (1988) 41-458

aps! 1US X Enzyklika „Mediator Dei” VO 70. November 194 7, 1n AAS (1947),
528—-580 (deutsche Übersetzung Vatikanstadt vgl hierzu Theodor Maas-Ewerd, „Mediator
Dei“ Vor Jahren eın Signal. Die Liturgie-Enzyklika aps 1US H 1n 47 (1997), K S
eız uch Bert Wendel, Die Liturgie-Enzyklika „Mediator Dei” VO 20. November 1947 Zur
liturgisch-zeitgeschichtlichen un! theologischen Bedeutung einer lehramtlichen Außerung aps!
1US A über den Gottesdienst der Kirche, Regensburg 2004

Heiliges Ofhizium, Instruktion ber die kirchliche uns' VO Jun1ı 1952, für öln veröftent-
licht In Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Öln 972 (1952), ST RE

31 den Implikationen Stefan Schmidt-Keiser, Aktive Teilnahme. Kriterium gottesdienst-
lichen Handelns Uun! Felerns. Zu den Elementen eines Schlüsselbegrifts 1n Geschichte und egenwa
des Jahrhunderts, Bern 1985; vgl zuletzt ın Stuflesser, Actuosa particıpatio zwischen hekti-
schem Aktivismus un! Innerlichkeit. Überlegungen ZU!r „tatıgen Teilnahme“ Gottesdienst
der Kirche als Recht und Pflicht der Getauften, 1n X 147-186.
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Partikularrechts möglich erschien. ugleic WäalLr aber eın Markstein gesetzt worden,
der AdUus der pastoralen Praxıs gespelst un rechtlich überprüft worden WAarl. Die
Stofßsrichtung estand in der Legalisierung bereits bestehender UÜbungen un: In der
sachten Ermutigung für die Erprobung VO  > Gestaltungselementen, welche In damalıi-
CI 1C un: überregional als Innovationen anzusehen

Als wesentliche Information ist nachzutragen, dass die Veranstaltung der Kölner
Diözesansynode sich nicht 11UT liturgischen Fragen theoretisch aufßerte, sondern
selbst VO  — der vollzogenen Liturgie epragt wurde. eodor Schnitzler hat VCI-
steckter Stelle ZUrucC.  lickend die drei Stationen se1ines Lebens reflektiert, die ih mıit
konziliaren Gegebenheiten konfrontierten, sein Dissertationsthema des alcedo-
11  y die Diözesansynode un das Zweite Vatikanum : Bel der Kölner Diöze-
sansynode 1953 |SiC| rlebte ich ZU ersten Mal den grofßs angelegten Konzilsritus des
Pontificale omMmanum []32 In der Tat ist Schnitzler gelungen, In seinem Leben
bis Z chluss das Interesse sowohl für die ponti  alen Rıten als auch für die
Pastoralliturgik vereinen. Seine Erinnerung die Diözesansynode ist TENC Sanz
VO  ; den liturgischen Vollzügen ach dem Pontifikale epragt. Als Zeremo-
nıar fungierte der Domvikar Msgr. Wilhelm Bußmann.”° Die liturgische Eröffnung,
WI1e€e sS1e den Synodalen mıiıt Schreiben VO Maärz 1954 mitgeteilt wurde, strikt
dem Ordo ad synodum.”“ EsS ist charakteristisch für den Vorsitzenden ardına)
FTInNgs, dass sich jenem 9. März 1954 Uhr den vorgegebenen Rıtus
1e€. welcher keinerlei Varlationen zulie{ß, bei der röffnung der Synode 1 1.45
Uhr aber die Eröffnungsansprache nutzte, diese Einengung wenigstens
thematisieren. Wie vielen tellen führte das Pontifnikale innerhalb des Eröffnungs-
rıtus einer Diözesansynode ıne Modellansprache die Teilnehmenden und
chrieb Og die Anredeformel VOT. Vielleicht mıiıt einer leicht ironischen kzen-
ulerung formulierte Frings: „Die kleine Ansprache, die das Pontifikale dem Bischof

ersten Tag der Synode in den und legt, lässt ih die Synodalen egrüßen mıiıt der
tiefsinnigen Anrede ‘Venerabiles consacerdotes et fratres nostr1 carissimi. Mit diesen
Worten begrüße ich []36 un o  e ıne ange Liste der Teilnehmenden, VO  3
den Weihbischöfen ber die Vertreter der Seelsorgepraxis, der Verwaltung, des
Schulwesens eic bis hin den aplänen, „die ich eigens miıt Stimmrecht berufen
habe“ SOWIE den Ordensangehörigen, „ohne die ich mir die Seelsorge ın uUuNnserTrer

grofßen Erzdiözese nicht denken könnte“. Die nüchternen Worte des Pontifikale
wurden also VOoONn Frings iın jene Richtung interpretert; WIE weılt „CONSacerdos et
frater“ aufzufassen gedachte; die Einlösung dieses Postulats ist 1mM Dankeswort den
ardına Uure Robert Grosche eigens bestätigt worden. . Ansonsten wurden die
Sitzungen der Synode VOoO  e der Liturgie umrahmt, bis hin Jjener feierlichen

Iheodor Schnitzler, Eine Sonderform des Konzilsritus, iın Walter ürig (Hg.), iturgie. Gestalt
unı Vollzug, München 1963, 297/-315, 1er 297

Vgl Froitzheim, Personalchronik des Kölner Priesterseminars (wie Anm. LA
Vgl. Klöckener, Diözesansynode (wie Anm. 95), 490 501-502
Vgl artın Klöckener, Die ıturgie der Diözesansynode. Studien ZUT. Geschichte und Theolo-

gıe des rdo ad synodum des Pontificale Romanum, Münster 1986, insb. KL
Diözesansynode wıe Anm. 18), 502
Diözesansynode wıe Anm 18), 5133514
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Schlusszeremonie 1mM Chor des Domes.® Die Ausdrucksformen der gestrengen
Pontifikalliturgie mogen für manche der Teilnehmenden in gewissem Gegensatz

den recht modernen Beschlüssen der Synode, auch in ezug au gottesdienstliche
Formen, gestanden en

er IC auf die Kölner Diözesansynode VON 1954 War erforderlich, die
rechtlichen un: letztlich liturgietheologischen Positionen verdeutlichen, welche
die Zeitgenossen der der fünfziger ahre des vertraten, als S1Ee der
Herausforderung gegenüber standen, den Deutschen Katholikentag inhaltlich, aber
auch liturgisch gestalten. Im Gegensatz ZUT Vorlage des Diözesanrechts kam
nunmehr darauf A einer zumindest deutschlandweiten Öffentlichkeit, aber auch
uıunter Beobachtung ausländischer (Jaste un der Liturgieexperten teils NEUE iturgil-
sche Gewichtungen un:! Akzentuierungen vorzuführen, Ja mıt den Teilnehmenden
des Katholikentags Liturgie feiern.

111 DIe Liturgle als Programmpunkt un Feler des Kölner Katholikentages
VO 1956

Waren omjubiläum un Diözesansynode letztlich eher Veranstaltungen regionaler
Bedeutung, rief die turnusmäßige Versammlung der Glaubenden AUSs en en
Deutschlands auch aufgrund der langen Geschichte der Katholikentage”” andere
Erwartungen hervor. Das Ihema des Deutschen Katholikentags „DI1ie Kirche das
Zeichen (Jottes unter den Völkern“ formulierte SEeWISS nicht die ausdrückliche Ab-
sicht, die iturgle In den Mittelpunkt der krörterungen dieses Treffens stellen.*
Einer olchen Absicht hätte die menstellung schon begrifflich nicht genuügt, da
sich 1n der theologischen Reflexion die Liturgie nicht in der Zeichenhaftigkeit CI -

schöpft, sondern ine zugleic. reale Wirkweise für sich in Nspruc nımmt. ber-
dies Warlr das Ihema zeitgeschichtlich AaUus der unmittelbaren Nachkriegszeit konno-
Jert; die Intention gıng ahin, in der Phase des Wiederaufbaus der materiellen
(iüter auch die Notwendigkeit der geistigen un: geistlichen Fundierung betonen
und das Angebot der Kirche iın die Gesellschaft einzubringen. Allerdings in
Köln die Zerstörungen uUTrC| den Zweiten e  jeg och gravierend, dass sich
die des beim omjubiläum dargebotenen Bildes als Veranstaltungsort
nicht sofort anbot. SO raumt Kardinal Frings in seinen kErinnerungen e1n, ass Köln
als Austragungsort für den Katholikentag erst nach entsprechender Überzeugungs-

Diözesansynode wıe Anm. 18) A
Vgl die geschichtlichen Rückblicke bei Johannes Kifsling, Geschichte der Deutschen

Katholikentage, Bde., Munster 0-1 Ephrem Filthaut, Deutsche KatholikentageE
nd die Soziale rage, Essen 1960; Karl-Heinz Grenner, Die deutschen Katholikentage. Entwicklung
ihrer Ziele un: organisatorischen Struktur, 1: (ivitas Jahrbuch für Sozialwissenschaften (1969),
104-125; oachim Giers, Katholikentage 1m Wandel VO Gesellschaft und Kirche. Notizen ZU

gesellschaftlichen Ordnungsbild der deutschen Katholikentage se1ıt 1948, 1n Münchener theologische
Zeitschrift (1974), 214-234, Uun! bei Heinz üurten, Spiegel der Kirche, Spiegel der Gesellschaft.
Katholikentage 1m Wandel der Welt, Paderborn 1998

die weitgehend och nicht ausgewerteten Handakten Prälat Böhlers 1m Historischen
Archiv des Erzbistums Köln, Bestand Gen I; 383a (Akten 23-167)
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arbeit in Vorschlag gebrac. werden Ikonnte.“*} Dennoch konnte eın Angebot vorlegt
werden, das gerade die geistig-geistliche Aufbauarbeit thematisierte.

Auf ubtile W eise wurde In die Konzeption des Kölner Katholikentags auch die
Liturgie einbezogen, indem S1€e weniger diskursiv-theoretisch erortert, sondern taft-
sächlich gefeiert wurde. Die Ausrichtung des Kölner Katholikentages wird eutlıch,
wenl 1119  - das Programm betrachtet. Es setzte sich iın der Tradition der Vorgänger-

IMN aus den großen Rahmenveranstaltungen mıt den uDlıchen
Ansprachen, den Gottesdiensten (von der Gemeinschaftsliturgie für alle Teilneh-
menden bis ZUrTr Betstunde aus estimmten Anlässen oder für besondere ruppen),
den öffentlichen Vorträgen mıiıt ekannten Rednerpersönlichkeiten, den agungen
der Arbeitskreise, daneben vielfältigste Veranstaltungen der kirchlichen erbDande
und insbesondere das abwechslungsreiche rogramm für die Jugend (von Filmvor-
führungen ber Puppenspiel, Theater un: Sport bis ZU Oftenen Singen), 11-

staltet 1m Jugendlager Köln-Deutz. Insbesondere hatten die 21 Kommissionen des
Kölner Lokalkomitees gemeinsam mıiıt dem Zentralkomitee der Deutschen Kathaoli-
ken die thematischen Arbeitskreise vorbereitet, welche sich folgenden ufgaben-
eldern widmeten: Ehe un: Familie, Schule un Erziehung, Erwachsenenbildung,
Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand, oziale Bildung, Kirche 1M heutigen Dorf,
Caritas, Presse, Rundfunk un Fernsehen, Film, staatspolitische Arbeit, internatıio-
ale Arbeit,; 1aspora, Glaube un Muttersprache, Weltmission. ES auf, dass
gottesdienstliche Fragen eın eigenes Gesprächsforum erhielten: war gerade
die Katholikentagsgottesdienste VO  w der Öffnung N Gemeinde un! den Lalen
gepragt, doch War der Klerus offensichtlich (noch) nicht bereit, liturgische Fragen in
öffentlichen Foren diskutieren. Allerdings War durch den Vortrag des Missionars
Hofinger aus Manila beinahe überdeutlic: die gottesdienstliche Situation 1ın Deutsch-
and angesprochen worden: Er das liturgische Niveau un den „beispielge-
benden Aufschwung der liturgischen Erneuerung” SOWI1E konkret „das Privileg des
Deutschen Hochamtes”, forderte aber auch ine „Vervollständigung dieses Ansatzes“
indem feststellte, dass „der fast ausschlie{fßliche eDrau«c der lateinischen Sprache
in der Liturglie ıne bedenkliche Mauer bildet‘“.““ Insofern kamen Ihemen der
Liturgiereform auf dem mweg über die Miss1ıon durchaus auch in Köln FT Sprache,
un: ‚WarLr 1mM Hinblick auf das Deutsche Hochamt als ine Feierform, die w1e oben
erwähnt ın der Kölner Erzdiözese als „nicht üb galt  45 Als Besonderheit des
Kölner Katholikentags selen och die Bemühungen die Katholiken in den Ost-
lichen Teilen Deutschlands genannt, welche das letzte Mal un: ohl in dieser
Vorahnung in großer Zahl den Weg in den W esten esucht hatten, ferner die
Veranstaltungen für die Heimatvertriebenen, die sich In erheblichem Umfang 1m
einlan: niedergelassen hatten un ıne Herausforderung für Gesellscha und
Kirche darstellten. Hierneben gab eın umfangreiches Rahmenprogramm, und

41 Vgl Josef Kardinal Frings, Fuür die Menschen bestellt. Erinnerungen des Alterzbischofs VOINl

Köln, öln 1973, 170
Hofinger, DIie Kirche. Das Zeichen Gottes iın der Welt, 1n Die Kirche, das Zeichen Gottes

unfifer den Völkern. Deutscher Katholikentag Paderborn 1957/, 62-—-72, 1er speziell 66-68
|im Folgenden ıtıert: Dokumentationsband].

Vgl Diözesansynode (wie Anm. 18), Dekret 909
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viele Ma{fßnahmen wurden gleichsam anlässlich des Katholikentages vollzogen,
Grundsteinlegungen, Wallfahrten, Einweihung VO Siedlungen eic Ferner fand

September 1956 die Aaus Anlass des Geburtstages VO aps 1US C feierlich
gestaltete Übergabe des Pius-Fensters den Kölner Dom statt.**

[)as thematische un gemeinschaftswirkende Bestreben des Kölner Katholikenta-
SCS wurde überdies gleichsam durchsetzt VO  —; dem bereits genannten großen Angebot

Gottesdiensten. Im Zentrum der allgemeinen Ofrentlichkeit standen VOTL allem die
liturgischen Grofßereignisse, das Pontifikalamt 1mM wiederhergestellten Dom

August 1956, die Schiffsprozession September 1956 un: die abschliefßende
Pontifikalmesse 1m Kölner tadion September 1956, VOL der Schlusskundge-
bung mıiıt einer Ansprache des Bundeskanzlers Konrad Adenauer un der ber-
tragung einer Ansprache des Papstes Des weılteren eNNEN sind die Abendkund-
gebungen Dom un: VOT der inführung der obligatorischen Konzelebration
die zahlreichen Pontifikalämter der einzelnen DiOozesan- un eihbischöfe in VCI-

schiedenen Kölner Kirchen, die Weihe des Minoritenklosters un: die Übertragung
der Franziskus- un: Duns-Skotus-Reliquien DU Minoritenkirche, die eucharistische
nbetung 1mM Dom un In anderen Kirchen SOWI1e der sogenannte Nachtgottesdienst
mıiıt mitternächtlicher Messe 1im Dom un gleichzeitig in zahlreichen Kölner Kirchen

September 1956 Darüber hinaus immer wieder Betstunden für beson-
dere nliegen un bestimmte Gruppen angesetzt, das Friedensgebet 1mM Dom
en des . August 1956, ferner kirchenmusikalische ndachten 1mM Stadtgebiet,
die röffnung der Marianischen Woche August 1956 In der Minoritenkirche
und die Ansgarius-Kundgebung September 1956 in onnn in Anwesenheit der
nordischen 1SCNOTEe. uch 1m Jugendlager der Kölner Messe fanden Gottesdienste
STa Ekin 1inwels auf das pektrum der Liturgiegestalt bietet ein orspann 1im
Katholikentagsgebetbuch; 1er el „Fuür die Feier der eiligen Messe (missa
lecta) In Gemeinschaft sind VO Heiligen Stuhl approbiert un VO  . den deutschen
Bischöfen angeordnet: Die Gemeinschaftsmesse (Grundform), die Erweiterte (3€e-
meinschaftsmesse, die Betsingmesse un: die Missa recıtata (lateinische (GGemein-
schaftsmesse ach der Grundform) c Gerade in dieser sehr bemühten Formulie-
rung ist och die verbleibende Gestaltungsunsicherheit erkennbar. Das Katholiken-
tagsgebetbuc verrat jedoch eın charakteristisches Detail über die liturgische Ge-
staltung, WE C die Rollenzuständigkeit eines Lektors verankert, weilcher In
deutscher Sprache sowohl die Epistel als auch das Evangelium vortragen soll

Ohne Z weifel stellten die erwähnten liturgischen Grofßereignisse iıne besondere
Herausforderung dar, bei deren Beurteilung der organisatorische Aspekt nicht als
ana angesehen werden sollte Spirituelle Zielsetzungen können 1mM Vorfeld och
gut vorbereitet werden, wenn in der konkreten Realisierung, unter dem Wirken der
materiellen Rahmenbedingungen (Verkehrsverbindungen zwischen Messe, Dom

Paul Dahm, [)Das Piusftenster in der Sakramentskapelle, 1n Kölner Domblatt LL (1957),
150-153 Hannes Roser, Quellen ZUT Stiftung und ZU Programm des Piusfensters VO!  } Wilhelm
Geyer 1n der Marienkapelle des Kölner Domes, 1N: Kölner Domblatt 69 (2004), 2897310

Una OCe Zusatz auf dem Außentitel: Katholikentagsgebetbuch]. Ausgabe ZU) Deutschen
Katholikentag Köln, hg. VO Liturgischen NSUTu Trier, öln 1956|



36) Hanns etifer Neuheuser

un: tadion SOWI1Ee den Innenstadtkirchen, Massenverpflegung un: -unterkünfte,
Einrichtungen der Hygıene un der Müllentsorgung, Bauten un: Bühnenkonstruk-
tionen, Mikrofonanlagen, Beleuchtung etc.) un der Eigendynamik VOoO  - Massenver-
anstaltungen atmosphärische Fehlstimmungen aufkommen. Als Dauerteilnehmende
wurde ıne Zahl VO  e L50) 000 Personen kolportiert,“° hinsichtlich der Zahl der Be-
sucher der Schlussveranstaltung auf dem Stadion-Nordteld schwanken die Angaben
zwischen 700 07018 un: SO0 000, die Schiffsprozession soll ıne Million Menschen
erlebt en. Insbesondere die Beleuchtung un: die Beschallung VO  3 großen Frei-
flächen oder die Übertragung Adus dem LDom auf den orplatz ganz schweigen
VO  e der Schiffsprozession mıiıt dem Schlusssegen auf dem Dombunker“*” stellten 1m
ahr 1956 noch grofße Schwierigkeiten dar; welche bei der Planung der Veranstaltun-
gCH berücksichtigen Die wesentlichen Elemente VO  e Urientierung und
Kommunikation, die optische un die akustische Verbindung den Orten des
Geschehens erhielten gleichsam ıne pürbar theologische Dimension. { DIies wird
noch rückblickend 1mM Bericht des Kölner Erzbischofs VOT der Bischofskonferenz
eutlich, Wennl ervorno „Eine vorzügliche Lautsprecheranlage ermöglichte die
Gemeinsamkeit des Betens un Singens auf den chiftfen un den Ufern“ Die
beiden Vorsitzenden der liturgischen Kommıssıon eodor Schnitzler un Wilhelm
Buf$smann darauf bedacht,; dass nicht TE eweils die technischen Oraus-
setzungen für die „Massenliturgie” erfüllt 44 sondern auch iıne gehaltvoll-
berührende un: Gemeinschaft stiftende Feler zustande kam SOWIE, dass peziell die
Messen und die Kommunionausteilungen iın würdigem Rahmen verliefen. aradına
Frings chrieb rückblickend: „Vor em hatte Professor Schnitzler sowohl dieser
Feler |der Schiffsprozession| un: ihrer Vorbereitung w1e allen anderen iturgl-
schen Veranstaltungen großen Anteil“.*” Auf Schnitzler geht ohl auch das detail-
lierte Angebot Wechselgebeten un Gesängen dieser Schiffsprozession
rück.

DIie beiden anderen VO der Öfrentlichkeit besonders beachteten un VO  - vielen
Tausenden besuchten Gottesdienste jene iım Kölner Dom un: 1m Stadion,
insbesondere der Auftritt des päpstlichen Legaten. [)as Ponti  amt 1n der nach
weitgehender ehebung der Kriegsschäden erstmals wieder SallzZ zugänglichen Ka-
edrale sollte in besonderer W eise VO alten anz un: der wiedererstandenen
Kraft der Kölner Kirche ZCUSCN. Zudem beabsichtigte Man, die Zeichenhaftigkeit des
Doms als Wahrzeichen Deutschlands un als Symbol für die UÜberwindung der
deutschen Teilung un: der Diasporasıtuation Ostdeutschlands In der Einheit der
katholischen Kirche nutzen. Bereits bei der Eröffnungsveranstaltung In der Kölner
Messe hatte Ministerpräsident Fritz Steinhoff betont, dass sich die Katholikentage
„nicht L1UT YcChlıch, sondern auch politisch gesehen als Ereignisse VO  - gesamt-

46 Vgl Frankfurter Allgemeine Zeitung VO' 31 August 1956
den Tn Artikel „Die eucharistische Schiffsprozession auf dem Rhein“ 1n oku-

mentationsband (wie Anm. 42), 188—-190
Josef Kardinal Frings, Die Kirche 1n Deutschland 955/56 Jahresbericht VO  - Kardinal rings

den deutschen Episkopat, 1n HerKorr 11 (1956), /2-78, ler
Frings, Erinnerungen (wie Anm. 413; 173
Abgedruckt 1ın Dokumentationsband (wie Anm. 42), 190-199
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51 { IIie Anwesenheitdeutscher un übernationaler Bedeutung erwiesen“ hätten.
höchster Keprasentanten, darunter Bundespräsident eodor Heuss, Bundeskanzler
Konrad Adenauer un der Apostolische Nuntius OYySIus Muench, unterstrich diese
Ansprüche un verlangte iıne makellose Darstellung. uch innerkirchlich
Ambitionen entstanden: Nachdem der aps unerwa über die Entsendung eines
Apostolischen Legaten entschieden hatte, wollte INa  en diesem gegenüber den Fort-
schritt zeıgen, welche die Kölner un: die deutsche Kirche gegenüber dem OmJu-
biläum VON 1948 emacht hatten, als der VO  - der Bevölkerung begeistert aufge-
NOMMECNE Clemente aradına. Micara uUurc die Trüummerlandschaft SCZOSCH War

un!: die Liturgie Hauptaltar des Domes VON vielen Improvisationen begleitet eın
musste. em galt CS das Zeremoniell VOI 1956 in ine übergreifende Zeichen-
haftigkeit einzuordnen: Ial 1948 die 1248 vollzogene Grundsteinlegung
der athedrale in mittelalterlicher eit erinnert, “ den Aufbauwillen der egen-
wart (Staatsgründung, gesellschaftlicher Aufbruch, geistige un: religiöse Neubesin-
nung demonstrieren, War s kein Zufall, dass aradaına. Frings in seiner Predigt

Pontifikalamt 1956 VO  e einem Vers aus der Kirchweihliturgie ausging un damit
die el des nunmehr fertigen Hauses (Gottes 1Ns Gedächtnis rief >>

DIe en Ansprüche, welche INa  x mıt dem zentralen Pontifikalamt, das HNC
ıne eigens entworfene un angefertigte Lautsprecheranlage sowohl innerhalb des
Kölner Domes aber auch auf den orplatz hin II verblüffendem Er über-
tragen wurde,”* verband, bezogen sich also auch auf die Liturgle, welche als
Zentrum die Vierung der Kathedrale erhalten hatte, während der historische aupt-
altar weiterhin VOT dem Dreikönigenschrein 1m Scheitelpunkt des Binnenchores
platziert Wal. Auf diese W eise konnten die Gläubigen 1m anghaus un in den
beiden Querhäusern A die Altarinsel herantreten un: diese dreiseitig
ammern. [Jer Binnenchor ingegen bot Platz für die Geistlichkeit, welche 1U  — ach
W esten !] ZU liturgischen Geschehen blickte Aus der 1C der Gläubigen 1m
Mittelschiftf un den Querschiffen andelte sich ıne Zelebration VETSUÜS

populum Diese stand dem Kölner Erzbischof se1it unvordenklichen Zeiten hinsicht-
ich des Hochaltars ad IME galt insofern den Kölnern nicht als Besonder-
heit, War aber gesamtkirchlich nicht vorgesehen. rst 1m Rahmen der Liturgischen
Bewegung w1e WITr betonen ÜTE die Kölner Diözesansynode ent-

sprechende Vorschläge rhoben worden un: War die der Gemeinde zugewandte
Zelebration in kleinen Zirkeln ohl auch bereits In FEinzelfällen inofhziell praktiziert
worden ”° Die HEL Altaranordnung galt also keineswegs als ıne Petitesse für einen

51 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung VOIN August 1956
Vgl. Trippen, Das Kölner Domfest 1948 (wie Anm
Vgl Josef Kardinal Frings, Terribilis est locus iste. Hic domus Dei est et coeli,; 1n

Dokumentationsband (wie Anm 42), 15/-159
Vgl Adolf trässer, Die Besprechungsanlage 1m Kölner Dom , 1n Instrumentenbau Zeitschrift

(1956), 321-322; Hans Kutschbach, Hıer wird Akustik korrigiert. Elektroakustische Anlage 1m
Kölner Dom, 1n Das Tonmagazin. Fine Zeitschrift für Freunde des Tonbandes un:! der Schallplatte
(1959), 12513

hierzu Burkhard Neunheuser, Eucharistiefeier altare VEeISUS populum. Geschichte Uun!
Problematik, 1: Domenico Gobbi (Hg.), Florentissima proles ecclesiae. Festschrift für Reginaldo
Gregoire, TIrento 1996, 417/-444, insb 433437
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kleinen Krelis VO  e Experten der Liturgiewissenschaft, s1e wurde vielmehr sofort VOIN

der OÖffentlichkeit bemerkt,; dass die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
. AUgus 1956 berichtete: „Den Hauptteil der Messe feierte der Kardinal Pjazza|
nicht Hochaltar, sondern einem schlichten kleinen Altar, der nach allen
sic!| Seiten den Gläubigen zugewandt In der Mitte der Vierung des 1)0oms errichtet
worden war  66 war letztlich Intentionen des Kölner Diözesanrechts VO  3 1954 auf-
greifen die Synode sprach VOINl einer dreiseitigen Umfassung des Altars mMuUusste

die Altargestaltung un die Zelebrationsrichtung doch für viele Anwesende un für
Auswärtige iıne Überraschung darstellen {DIie Herder-Korrespondenz berichtete:
1 feierte der ekretär der Päpstlichen Konsistorialkongregation, Kardinal G10-
vannı eodato Plazza, VOT mehr als 000 Gläubigen 1mM Dom, diesen zugewandt,
un VOT ber 000 Gläubigen VOT dem Dom das feierliche Pontifikalamt“.  « 56 { DIie
Tatsache, dass der ega den Gläubigen zugewandt zelebrierte, War dem Artikel ıne
besondere etonung wert. Zelebrationsort un: Zelebrationsrichtung des Pontifikal-
amtes werden nicht 11UT in der Presse, sondern auch VOoON der allgemeinen Öffent-
1C  el wahrgenommen worden se1n, eutlic stand den Zeitgenossen noch das
VO  e der Presse verbreitete Bild aus den Zeiten des Domjubläums 1948 VOTLT ugen, als
Kardinal Micara mıiıt Blickrichtung SCn Osten VOT dem alten Hochaltar un dem
Dreikönigenschrein 1mM Binnenchor der Kathedrale stand. Nunmehr 1956 Wal das
liturgische Zentrum in den Schnittpunkt der sich kreuzenden Gebäudeachsen verlegt
worden: Die Geistlichkeit 1mM Binnenchor immerhin Erzbischöfe, Bischöfe, Abte
un! 300 Prälaten AUs en Erdteilen?‘ lickte ach Westen un: wendete dem 1U  —

abseits liegenden Dreikönigenschrein den Rücken DIie Geistlichkeit lickte ihrer-
se1ts auf den Rücken des prominenten Hauptzelebranten; insofern konnte auch nicht
VO  — einer reinen Zelebration Versubs populum gesprochen werden. Andererseits Warlr

Hre die vlerseıitige [l Umklammerung des Altars der 1INAdruc elines Zentralraums
geschaffen worden, den die Diözesansynode VON 1954 in ihrem Dekret 803
ausdrücklich vermeiden wollte UDIie athedadra des Erzbischofs Warl seinerzeıt jedoch

w1e Kardinal Frings sich ausdrückte or dem alten Hochaltar“ belassen worden,
59 da{fß sich jedesmals ıne große Prozession entfaltete, hnlich w1e 1n eier
OoOm, wenn der Zelebrant sich VO  - seinem Sitz ZUu Altar « 58  bewegt“. Diese Anmu-
tung könnte VO  3 eodor Schnitzler stammen, welcher später auch vorschlug, die
(tragbaren edilıen ach römischem Vorbild VOT dem Altartisch platzieren. Im
Pontifikalamt August 1956 diente also die 19572 ach einem Entwurf des nicht
immer stilsicheren 1y Weyres NEeUuU geschaffene Kathedra”? als Ihron für den
Apostolischen Legaten, während Kardinal Frings un der Apostolische Nuntıius
Muench auf den flankierenden Ihronsesseln Platz nahmen.° DiIie Kathedra 1e€

i die Generalversammlung der deutschen Katholiken ın Köln, 1n HerkKkorr (1956), 8-—41,
1er

den aAaNONYVINCH Bericht „Die Kathedrale Rhein, triumphaler Mittelpunkt des eut-
schen Katholikentages”, 1n Dokumentationsband (wie Anm. 42), 156

Frings, Erinnerungen (wie Anm. 41), 72
Vgl. den d  Nn Bericht „Die eue Kathedra des Erzbischofs”, in Kölner Domblatt 8—9

(1954), 188
den Bericht „Die Kathedrale Rhein, triumphaler Mittelpunkt des eut-

schen Katholikentages”, 1n Dokumentationsband (wie Anm. 42), 156
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somıt zunächst dem alten Hochaltar zugeordnet, welcher diese Eigenschaft nicht
einbüfßen sollte Übrigens wurde zeitgleich der I1ICUC Tabernakel des Kölner Doms
eingesetzt, welcher 1mM Gegensatz ZUT damals vorgeschriebenen Praxis weder auf
dem Hochaltar och dem uen Zelebrationsaltar, sondern davon ennt, in der
Marienkapelle, Aufstellung efunden hatte un: erst 26. August 1956 aufgebaut

61worden WAar.

IDIie Ankündigung eiınes Legaten für den Katholikentag War in Köln mıiıt FErstaunen
aufgenommen worden, da I11all den Heiligen ausdrücklich nicht die Ent-
endung eines olchen ebeten hatte, vielmehr War der VOoO Domjubiläum 194585
bekannte ardına. Micara ad IN eingeladen worden * Daraufhin sagte
Micara D während eOdaTlo (s1l0vannı ardına Piazza In seinem Amt als MIi-
grantenseelsorger 1956 Reisen in westdeutsche Länder durchführte un ebenfalls in
Köln Station machen sollte;° die Funktion als ega 1e ingegen unklar. In selinen
Erinnerungen hat ardına. Frings diese Angelegenheit eın weni1g heruntergespielt,““
wenn chrieb BF |Kardina. Piazza| War eigentlich unerwartet erschienen un:
kam, Grufß un egen des eiligen Vaters überbringen”. FEin wen1g formell
fügte Frings hinzu: „Es ist nicht gahnz klar geworden, ob dieser Auftrag ihm schriftlich
erteilt Warlr oder ob L1L1UT iıne mündliche Beauftragung SCWESCH ist.  € Andererseits
hatte Frings un: dies in Anwesenheit P]ıazzas schon iın seiner Festpredigt
„Wir hatten gehofft, da{ß |der Ikrankte ardına. Micara, der 1M re 1948 das erste
feierliche eßopfer ach der Zerstörung ler dargebracht hatte, auch diesmal uns

mit seiner Anwesenheit beehren würde“. Mindestens aber die welıltere Bemerkung in
seinen Erinnerungen: „Das Programm, wWwI1e WITFr überlegt hatten, wurde UuUrc dieses
unerwarte Kkommen eın wen1g umgestaltet, aber WITr sind damit 1g geworden ,
199010 als Untertreibung un die Überraschung als Enttäuschung ber die entsandte
Persönlichkeit angesehen werden. Jedenfalls sind die Bemerkungen des SoOns zurück-
haltend formulierenden Kardinals als USdrucC des amaligen Unbehagens der
Kölner betrachten. er Fringsbiograph Norbert Irippen mutma{ßt SEWISS
ecC einen speziellen Anlass für das Unbehagen, wenn schreibt: S ist denkbar,
dass Frings den ihm unbekannten Kurienkardinal, zumal als Zelebranten des ersten
Pontifikalamtes I1C  C errichteten Vierungsaltar des Domes, scheute, weil INa  F

nicht wI1ssen konnte, wWwI1e Kardinal Pilazza auf ıne liturgische Neuerung reagleren
und darüber in Rom berichten würde, die für diesen Gottesdienst eplant WAar.  ‘“65 Da
es iın der Folgezeit keinen negatıven Reaktionen auf die Besonderheiten des
Pontifikalamtes kam, welche ITrippen übrigens „ohne Zweife dem Kölner Liturgiker
eodor Schnitzler zuschrieb, konnte INan 1U den Hauptzelebranten aradına.
Piazza umgekehrt für die liturgische Neuerung‘ in Nspruc nehmen un ihn als
Schutzschild benutzen °

61 Joseph Hoster, Das CU«C Tabernakel in der Marienkapelle des Kölner Domes, 1n Kölner
Domblatt 1A1 (1958), ET

Trippen, Fringsbiographie (wie Anm. 7), 494-495
Vgl. Trippen, Fringsbiographie (wie Anm. 494 Anm.
Frings, Erinnerungen (wie Anm. P

Irıppen, Fringsbiographie (wie Anm. 7 9 495
Irippen, Fringsbiographie wıe nm. 7), 496—-497
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Nachzutragen sel; dass VO  . einahe ebensolcher Bedeutung w1e das Pontifikalamt
1mM Kölner Dom der Abschlussgottesdienst auf dem Stadion-Nordtfeld,; der FCAN1I-
tekt Rudolf chwarz drei Meter hohe Baukräne ıne VO  - TIheo Heiermann SC
schaffene Dornenkrone aus Eisenblech ber einer zentralen Altarinsel halten ließ ®“
eingeschätzt werden I111US5. Diese VO  — 400 000 Menschen besuchte Veranstaltung War

„das erste Mal,; dass ıne Eucharistiefeier auf freiem Feld mıiıt vielen Menschen Dis
hin eiıner würdigen Kommunion-Spendung gestalten war  u'68 uch hier wird
eutUlıch, W1e ine liturgische Gro{isveranstaltung zugleich miıt asthetischen un: litur-
ischen Neuerungen verknüpft un: mıiıt pastoralen Zielsetzungen verbunden wurde.

Die überwältigend posıtiıve Beurteilung des Kölner Katholikentages®” formulierte
als iıne der wichtigsten Erfahrungen, ass ausgerechnet bei einer Groisveranstaltung
„Verinnerlichung un: 1mM Mittelpunkt standen‘; resumtiert der ofhzielle
Abschlussbericht „Ausgehend VO  5 dieser Tatsache, kommen die Berichterstatter ZUr

Feststellung eines Wendepunktes un einer Wandlung iın der Geschichte der deut-
schen Katholikentage“.  « /0 DIie Zeitung „Die lt« berichtete September 1956
VoO  e einem Katholikentag, Sanf. dem diesmal re un: Kultus VOT Meinung un
Diskussion dominieren“ DIie „Westfälischen Nachrichten“ VO September 1956
charakterisierten: „Köln War eın betender, eın frommer‘’ Katholikentag”. Der ofh-
zielle Bericht 1st jedoch freimütig einzuraumen, dass diese Akzentuierung auch
negatıv aufgefasst werden konnte, ass die Katholische Nachrichtenagentur
2. Sseptember 1956 Stellung eZ0g: „Es ist dem Katholikentag schon VOT seinem
Beginn vorgehalten worden, ziehe sich auf eligion un ıturgie zurück, und
dies sollte eın OrWUur sein“ Aber die „Allgemeine Sonntagszeitung” VO Septem-
ber 1956 betonte die besondere der Gottesdienste 1m Programm un: In der
Realisation, wobei die innere Beteiligung der Teilnehmenden die Ausgewogenheit
bestätigt hätten: der Artikel schlıe „Hätten die Tage VO  . Köln dem katholischen
Deutschland nichts anderes als diese Fülle un Kraft des Gebetes geschenkt, s1e waren
dennoch wahrhaft grofße Tage gewesen ‘ Selbst neutrale Blätter wI1e die „Frankfurter
Allgemeine“ (1. September 1956 un „Die eit  A (8. September anerkannten
die Leistung, dass der Kölner Katholikentag Urc se1ın posıtıves Selbstverständnis
der Gemeinde das Negative einer Massenveranstaltung überwunden hatte „Eıne
Masse, die betet, ist ıne Gemeinschaft“ („Die Zeit“) Selten ist liturgischen Vollzügen
VOINl der öffentlichen Meinung eın hoher Rang eingeräumt worden un ist dies
HTC sehr spezifische Elemente der Liturgiegestalt erreicht worden, welche die
nachfolgende universalkirchliche Liturgiereform och pragen ollten

Wolfgang Pehnt/Hilde Strohl, Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen Moderne, (Jst-
fildern-Ruit 1997, 3237 E F Z

Vgl Iriıppen, Fringsbiographie wıe Anm 500-501
Vgl Der Kölner Katholikentag 1m Urteil der Presse, 1: Herder-Korrespondenz 11 (1956),

ö1-88; vgl uch den Überblick bei Ruth Flofßdorf, Die Kirche, das Zeichen (Jottes unter den Völkern.
Der Katholikentag 1956 in öln 1Im Spiegel der Berichterstattung, in: JKGV (2005), 185-218; vgl
bereits früher Gilers, Katholikentage 1m Wandel VO  - Gesellschaft und Kirche (wie Anm. 39), mıit
ungünstiger Beurteilung der Kölner Wahl einer dezidiert spirituellen Akzentuierung: AES liegt eın
och unangefochtenes und frommes Kirchenbewusstsein VOL Die kritische Besinnung auf den
möglichen Beitrag der Kirche 1n der sich wandelnden Gesellschaft hat och nicht eingesetzt”
vgl ferner Hurten, Spiegel der Kirche (wie Anm. 39)

Dokumentationsband (wie Anm. 42), 544555
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Liturgische Kongresse un Studientagungen
[ IIe bislang 1mM Vordergrund dieser Untersuchung gestandenen Wirkungen der
liturgische Praxı1s un!: der in ihnen ZU USaArucC kommenden Reformbestrebungen
wüuürden jedoch vollständig unterschätzt,; WEn S1e nicht 1mM Zusammenhang mıt den
grofßen liturgischen Diskursen ihrer eıt gesehen würden. uch die liturgischen
Gro{fßveranstaltungen verrlieten in ihrer Kraft, HEiie liturgische Gehalte un estal-
tungen entwickeln, iıne übergreifende „Konzeption ” Der Verweis der Kölner
Diözesansynode VO  e 1954 auf die päpstliche Enzyklika „Mediator D61“71 bietet einen
ersten 1NDI1C in das geistige Gedankengerüst, dem die Synode verpflichtet WAarl,
nämlich der Liturgischen Bewegung”“ un: der unter Papst 1US AJ} intendierten un
seinerzeıt schon vollzogenen Liturgiereform.‘” Die Neuübersetzung des Psalters ZUTF

Erleichterung der Tagzeitenliturgie, die ilderung des Nüchternheitsgebots, die
Reform der Karwochenliturgie, die Erlaubnis der Abendmesse un: die inführung
der Volkssprache 1mM Rituale ildetfen die wesentlichen Elemente un zugleic. die
Intention des pianischen Reformwerks, nämlich der auch In „Mediator Dei- erkenn-
bare Wille ZUE Zugänglichmachung liturgischer ollzüge un Gehalte SOWI1eEe ZUr

Förderung der Beteiligung Hre die Gemeinde. Gerade diese Enzyklika hatte
ihr nıt1um ın Nspruc nehmen zwischen den theoretischen dealen un

den Unzulänglichkeiten in der Prax1ıs „vermitteln“ versucht un die Liturgische
Bewegung SOMIt anerkannt. Zum pianischen Reformwerk gehörten aber auch jene
Ma{fßnahmen, die ganz allgemein unter dem Ziel der „Riten respektive uDrıken-
vereinfachungen” zusammengefasst werden konnten eın Terminus, welcher 1955
allgemein die Liturgik pragen sollte.‘* Leider fehlen bislang weithin Berichte, W1e sich
die Reformbemühungen dieser eit in der TaxXılıs auf Pfarrebene ausgewirkt haben ””

ber auch „Mediator Dei“ War nicht der Anfang, sondern gleichsam OoIlzıielle
Bündelung VOoO  — nliegen der Liturgischen Erneuerung. Bereits ZU Jahrhundert-
beginn entscheidende Begrifflichkeiten für iıne Liturgiereform geprägt WOI-

den { J)as Postulat VO  - der „Particıpatio actuosa“ fand sich immerhin als Bestandteil
des 22. November 1903 erlassenen päpstlichen Motu proprio0 ATa le sollecitu-

/1 aps 1US XIIL., Enzyklika „Mediator Dei“” VO 20 November 194 / (wie Anm. 29)
Zur Geschichte un!: den Beweggründen der Liturgischen ewegung vgl Waldemar Irapp,;

Vorgeschichte un: rsprung der liturgischen ewegung vorwiegend in Hinsicht auf das deutsche
Sprachgebiet, Regensburg 1940, TITheodor Maas-Ewerd, Was wollte die Liturgische Bewegung‘ 7Zu den
liturgischen Entwicklungen In den Jahren zwischen den Weltkriegen, 1n Erbe un! Auftrag (1993),
223-246, Theodor Maas-Ewerd un!| Klemens Richter, { e liturgische ewegung 1n Deutschland, 1}
artıin Klöckener/Benedikt Kranemann gg Liturgiereformen. Historische Studien einem
bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes, Munster 2002, 629-6458

Zur aktuellen Würdigung der Reform vgl Theodor Maas-Ewerd, aps 1US A un! die
Reform der ıturgie 1m Jahrhundert, 1n Liturgiereformen wıe Anm. FZX% 606-6258

Ritenkongregation, Dekret „Cum nOostra hac aetate“ VO 23.Maäarz 1955 1n AAS 47
(1955), 248204 Vgl hierzu Theodor Schnitzler, Das Dekret „Cum nOstra hac aetate“ VO
23. März 1955 ber die Rubrikenvereinfachung, 1n (1955) S E

aber den Bericht VO  e Iheo Gunkel;, Pastoralliturgische Erfahrungen einer Leipziger
Pfarrgemeinde zwischen 1932 un! 1952, 1n (1953). 29-40
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dine  CC Hinter das Postulat VOIN der Tätigen Teilnahme gab fortan eın Uruc
mehr. Zudem fand September 1909 das „Mechelner Ereignis’ mıiıt dem

5 welchesReferat a PI1CIEC de l’eglise durch Dom Lambert Beauduin statt,‘
auch den ünfziger Jahren durchaus präasent War DIie nzyklika „Mediator Dei“
Ttie den deutschen Teilkirchen geradezu Enthusiasmierung un: ZUr

Motivatıon, geEMEINSAMECN Werk auch SCINECINSAIL weiterzuarbeiten Über die
Liturgische OmMMI1sSsSION der Deutschen Bischofskonferenz hinaus kam CT FEin-

ladung Gesprächskreises ach Porz Ensen bei Köln UuUrc. den Hausherrn
eodor Schnitzler, die heute noch bestehende Arbeitsgemeinschaft der 1tUur-

gikdozenten un -dozentinnen sründen.““ Schnitzler wurde sodann auch 1947
zudem War schon se1itGründungsmitglied des Liturgischen Instıtuts Trier:“

1946 ständiges itglie der Liturgischen Kommission der uldaer Bischofskonfe-
CAaZ

In dieser Tradition sahen sich auch die Liturgischen Kongresse un VOT em die
Internationalen Liturgischen Studientreffen, welche ab dem Sommer 1951 regel-
mäfsig veranstaltet wurden un: Fragen umfassenden Liturgiereform ZU (Ge-

genstand hatten Ja letztlich die Liturgiereform des /weıten Vatikanums aktisch
vorbereiteten Fuür MNseIc CNHCIC Fragestellung sind die Treffen VO  — besonderer
Bedeutung der personellen Verklammerung miı1ıt der Kölner Kirche So ahm

en dem Kölner Katholikentag vorausgehenden Trefftfen auch eodor Schnitzler
teil 1951 Marıa aan 1952 Odilienberg/Straßburg, 1953 Lugano un 1954

Leuwen Seine eilnahme erfolgte aufgrund persönlicher Reputatıon un als
itglie VO  — Liturgischer OoOmMMI1SsSION un! Liturgischem Institut {DIie Behandlungs-
themen der Treffen breit ge un: umfassten zunächst den rdo IN1SSaC,
die Liturgiesprache, die Messperikopen, den alender, die liturgischen Symbole, die
Grofßßstadtseelsorge, den Kommunionteil der Messe, den Erwachsenentaufritus
die Feler der Karwoche, überdies durchgehend die Fragen der tatıgen Teilnahme der

aps' 1US Motu PITODI10 AAA le sollecitudine VO November 1903 AAS
S 3729—339

chmidt—-Kelser, Aktive Teilnahme wıe Anm 313
Lambert Beauduin, La PT1eIC de eglise, Questions liturgiques et paroissiales

(1959), DUSE
Vgl Bathasar Fischer, Das „Mechelner Ereign1s VO 22 September 1909 FEin Beitrag ZUT

Geschichte der Liturgischen Bewegung, (1959) 203 219
Benedikt Kkranemann, Liturgiewissenschaft angesichts der „Zeitenwende Hubert Wolf

Hg.) Die katholisch theologischen Disziplinen Deutschland 1870 1962 Paderborn 1999
351 375 hier 360 361

81 Vgl Iheodor Maas Ewerd Förderung des Gottesdienstes Sinne der Enzyklika „Mediator
Dei [J)as VOT Jahren Kloster Maria ern Augsburg gegründete Deutsche Liturgische Institut
Trier, Klerusblatt (1997) 2 259

Maas Ewerd Förderung des Gottesdienstes (wie Anm 81) 256 /u diesen FEinrichtun-
gCn vgl Johannes W agner, Liturgisches Referat Liturgische KOomm1ss1ıon, Liturgisches NStTItU:
(1951),

Vgl ITheodor Schnitzler, Der rag des /Ersten Deutschen| Liturgischen Kongresses,
Seelsorgehilfe (1950)

Vgl Siegfried chmitt IIie internationalen liturgischen Studientreffen 1951 1960 Zur orge-
schichte der Liturgiekonstitution, Irier 1992

Schmitt Studientreften (wie Anm 84) 81 104 134 un! 181

ZKG 121 Band 2010
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Gläubigen. Die Teilnehmenden brachten jeweils ihre wissenschaftliche Reflexion,
aber auch ihre praktischen Erfahrungen e1in; etwa Schnitzler seine Arbeit der
1949 VO  > araına. Micara als dem se1t 194 / amtierenden Präfekten der Ritenkon-
gregation approbierten Collectio rituum. °°

em kam Wechselwirkungen zwischen den erorterten Gegenständen un
den in den Biıstumern erprobten oder doch erwünschten Formen, in ezug auf die
1949 VO  — Kardinal Frings 1im Namen der deutschen Bischöfe beim aps angeregte
Erneuerung der Osternachtfeier.®” Es ist ohl eodor Schnitzler, seinerzeıt miıt

Johannes W agner ekretär der Liturgischen Kommission un: Mitverfasser dieser
Adresse, gelungen, ber Aime-Georges Martimort die französischen Bischöfe
einer eigenen Eingabe veranlassen, die dann 1950 erfolgte®® un ZU Erfolg
dieses Reformansatzes beitrug: 1951 wurde die Osternacht emeuert,89 1955 el die
Entscheidung, die Reform der aNzZCH Heiligen Woche realisieren.” \DIie Diskus-
S10N insbesondere die Neugestaltung der Ostervigil traf nicht NUur das Zentrum
der Liturgle überhaupt, sondern zeigte zudem die Kriterien auf, die INan künftig bei
Vorhaben der Liturgiereform anzuwenden gedachte: Es gng das nliegen einer
echten „Reform“, die Wiederherstellung der verlorenen Nachtliturgie

aber auch die Beherr-Vorabend respektive Morgen des Ostersonntags,”
schung der aufßserst vielfältigen rituellen Formen (Osterfeuer, Osterkerze, Exsultet,
Bereıtung des Taufwassers, Tauferneuerung etc.) innerhalb einer einheitlichen Litur-

g1e. Diese Elemente galt CS aus der Vergessenheit respektive aus peripheren ol
zugen heraus hin ZUr Ochiorm weılter entwickeln.

och zudem sollte noch als Großereignis der ongress 1in SS1S1 einen bedeuten-
den Impuls bei der Weiterentwicklung der Liturgiereform setzen, un ‚War wiede-
Tru unter Kölner Beteiligung. Denn NUur wenige Tage ach dem ulminanten Ab-
chluss des Kölner Katholikentags fand 1m September 1956 in Assisı 1n Verbindung
mıiıt dem fünften internationalen liturgischen Studientreffen der viel beachtete Erste
Internationale Pastoralliturgische Ongress mıiıt der berühmten Rede Pıus XT statt.?*
Aus der September gehaltenen Rede ist insbesondere das Wort des Papstes
nachhaltig bekannt geworden, als die Liturgische ewegu als eın „Hindurch-

Theodor Schnitzler, Kleiner Kommentar ZU) Ritenbuch der deutschen Bistumer, 1n

Seelsorgehilfe (1951), 166-—-168, und TIheodor Schnitzler, cht Jahre Collectio rıtuum, 1N: Pastoral-
blatt 10 (1958) 46—-50

Theodor Maas-Ewerd, Kın Zeugni1s für die Bemühungen der deutschen Bischöfe die
Wiedergewinnung der Feier der Osternacht. Eine Eingabe des Kölner Erzbischofs Josef Kardinal
Frings aps 1US XI VO. 72. November 1949, 1: Al  > (1988), FA

Aime-Georges Martiımort, Souveniır SUT Monsigneur Theodor Schnitzler, 1n otıtıae 18

(1982), KTKL
Ritenkongregation, Dekret VO Februar 1951, 1: AAS 43 (1951) 1R

Ritenkongregation, Dekret VO' 16. November 1955, 1: AAS 4 / (1955), 842—-8347/
91 Vgl. Balthasar Fischer, IDie Wiederherstellung der Ostervigil, 1n Albert Gerhards/Andreas

Heinz Hgg.), Redemptionis mysteri1um. Studien ZUTF Osterfeier un ZUT christlichen Inıtıatıon,
Paderborn 1992, 2833 [Erstveröffentlichung Vgl uch Andreas Heinz, Volksliturgische
Kargottesdienste und deutsche Ostervigil Ostermorgen. Eın umstrıttener Versuch in TIrier
zehn Jahre VOL der Wiederherstellung der Osternacht durch aps 1US X; 1n 55

(2003), 401-435
Schmitt, Studientreften (wie Anm. 84), 200-240.
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gehen des eiligen Geistes Urc die Kirche“ bezeichnete?® un:! damit nicht I1L1UTL die
Initiative selbst un: hre Geschichte rehabilitierte, sondern zudem das hierdurch
ausgelöste Reformwerk pOSItIV würdigte. Wichtigster Beratungsgegenstand des Stu-
dientreffens War die Reform der Tagzeitenliturgie, während der Pastoralliturgische
Kongress mıiıt den Ihemen „Seelsorge als Schlüssel der Liturgiegeschichte”, we1l-
sprachige Ritualien, Wort (Gottes In der Liturgie, Kirchenmusik un Rubrikenver-
einfachung weıtere Praxisbezüge 1n die Reformdebatte einbrachte. Als einer der vier
Vizepräsidenten fungierte ardına. Frings AdUus Köln, welterer Teilnehmer aus der
Domstadt War TITheodor Schnitzler, welcher eın Referat über die Besonderheit des
Tagzeitengebetes für Laien In Verbindung mıt den Formen der Andacht darbot?*
der Versuch einer Aktualisierung VO  - traditionellen Formen der Liturgie Frings
ingegen verstand 6S och Sanz unter dem INATrucCc der Kölner Ereignisse, den
soeben abgeschlossenen Deutschen Katholikentag in der spezifischen liturgischen
Ausprägung ZU Gegenstand seiner Ausführungen machen. In einer Rede sagte

„Die bei diesem liturgischen Kongress ‚in Assisi| VilelTfacC ZUrFr Sprache gekomme-
NenNn Anliegen wurden beim Katholikentag in schönster W eise verwirklicht und
führten einem Triumph der Liturgie, un die Liturgie gab dem Katholikentag
ıne besondere TO undur Dabei handelte sich VOoOr allem drei Gottes-
dienste: Das Pontifikalamt des Hochwürdigsten Herrn Kardinals Piazzas ZUr

röffnung des wiederhergestellten Domes. Dabei machten WITr einen dreifachen
Fortschritt INn der partıcıpatıo actuosa des Volkes der Liturgie: a) eın ar
wurde In der Vierung des Domes errichtet. Der zelebrierende aradaına. stand
Altar, ZU hin ewandt SO konnte das Volk VO  — drei Seiten den Altar
umringen un! der heiligen andlung besser folgen, während der Klerus den grofßen
aum zwischen Altar un Ihron 1m Chorgestü einnahm. Die Antworten ZU
Hochamt wurden VO aNZCH olk C) Wiıe CS zahlreichen Entschei-
dungen des Hl Ofhziums entspricht, wurden Epistel un: Evangelium VO Subdia-
kon un Diakon Orte der lateinischen Verkündigung ‚ gesungen|] un: sofort ach
dem lateinischen Gesang iın der deutschen Muttersprache «95  vorgelesen. In welteren
Punkten NnNannte der aradaına die Fortschritte 12.| während der Pontifikalmesse auf
dem Stadionnordfeld, nämlich die Feiler als MI1SSGA dialogata Bet- un: Singmesse), die
Tätigkeit des Vorbeters ın ezug auf die Rezitation der Antiphonverse ZU Introitus,
Oftfertorium un: ZUr Communio SOWI1eE die erwendung VOoN Liedrufen, schlheislic
die würdige UOrganisation der Kommunionausteilung (Prozession mıiıt Ziborien, \ @eT-
wendung einer Kommunionpatene, Begleitung AL Ministranten mıt einer Kerze)

000 Gläubige. Schliefßlich [3 erwähnte Frings och die Schiffsprozession un
hob auch hier die Bedeutung der Kommunikation (Lautsprecherübertragung) für das
Mitbeten der Gläubigen den ern hervor. Er betonte, ass auch die viermalige

aps 1US AIL., Rede am September 1956, 1n AAS 48 (1956), STA
TITheodor Schnitzler, Stundengebet un: Volksandacht, in Joseph Andreas Jungmann Hg.)

Brevierstudien. Referate Aaus der Studientagung VOIl Assisl]1, Trier 1958, T
Josef Kardinal Frings, ITriumph der ıturgie e1iım Deutschen Katholikentag ın Köln, 1n:

Johannes W agner (Hg.), Erneuerung der Liturgie aus dem Geiste der Seelsorge unter dem Pontifikat
aps 1US ET Akten des Ersten Internationalen Pastoralliturgischen Kongresses Assis],; Trier
1957, 308—-310
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Segensspendung eweils VO  e Andachten vorbereitet worden sel. Offensichtlich
in diesen W orten das Herzensanliegen des Kardinals un: die Botschaft für

die Liturgiereform ausgesprochen. I Dieser uszug aus der Rede wurde och nach-
träglich in den Dokumentationsband des Katholikentages eingefügt, ”” welcher
gleich als Rechenschaftsbericht diente un nach RKom eingesandt wurde. Dies ehörte
für Frings ıtsamt der Einvernahme des Kurienkardinals für die liturgischen SE
perimente” den Absicherungsmaisnahmen, welcher der Biograph Norbert Irip-
pCH in diesem Zusammenhang miıt „rheinischer Schlitzohrigkeit” angesichts der U  a

einmal gegebenen Rechtslage umschrieben hat.?” /7u dieser Rechtslage gehörte auch
das soeben och 1950 VO Ofhizium eingeschärfte der CAall 1268 un
1269 des C4E VO  — 1917,; den Tabernakel auf der Altarmensa platzieren, dass
ıne Zelebration ersus populum diesem Altar unmöglich ware un:! bei einem

vorgezogenCN Altar dem Tabernakel der Rücken zugewandt werden müsste.”® Ent-

sprechende ONIlıkte 1m Finzelfall etwa bei der Altarlösung Von Neu-St an
lösten auch bei Kardinal Frings ew1ssensnote un gelegentlich ein autorıtares
Auftreten aus

Gleichwohl War CS gelungen, während des Kölner Katholikentages Marksteine für
ıne Liturgiereform setzen Als oberstes Tiel galt die ärkung der inneren

Beteiligung der Liturgiegemeinde, konkret bedeutet dies, die räumliche Entfernung
VO Altar aufzuheben un!: Sichtbezüge herzustellen, breite Verwendung der Volks-
prache, etonung des Gebets- un Gesangsanteils der Gläubigen, Bedeutungser-
höhung der Homilie als obligatorischer Bestandteil der Liturgie, Tätigkeit eines
Vorbeters als Vermittler zwischen Gemeinde un: Altar, Kommunion 1ın der Messe
un Auskleidung des Altartischs als „Tisch des Herrn“. DIie rfindung des OrxDe-
terdienstes galt als echter Kompromiss: DıIie Messe sollte einerseıts den kanonisti-
schen Anforderungen hinsichtlich Rechtmäfßigkeit un Gültigkeit, andererseits den
pastoralen Bedürfnissen der Gemeinde entsprechen. DIie Tätigkeit eines Vorbeters
War aber Indiz für das mangelnde Vertrauen in die Selbsterklärungsfähigkeit der
liturgischen Zeichen, andererseits eın ungeschönter Aufweis für den Mangel
Kommunikation zwischen Ar un Gemeinde.

Mochten also die vorstehenden Postulate auch 1n anderen Regionen Deutschlands
diskutiert un! vereinzelt eingeübt worden se1n, bot die Kölner Kirche Ende der
50er re des 20. Jahrhunderts eın geschlossenes Konzept unter inbezug der
baulich-ästhetischen Dimensionen, der personalen Auskleidung un des spirituellen
Gehalts, unter Berücksichtigung der historischen un rechtlichen Formen SOWI1E
unter liturgiepastoraler Erprobung: Der geistliche rag des Kölner Katholikentags
hatte den liturgischen Reformansätzen Aufschwung verliehen. Durch die Integration
der Reformansätze in den Kreis der Fachkongresse un der Liturgischen tudien-
treffen wurden die praktisch bereits erprobten uCcIl Formen der wissenschaftlichen
Diskussion zugänglich. In den dem Kölner Katholikentag 1956 folgenden Jahren

Vgl Dokumentationsband (wie Anm . 42), 160—-162
9/ Vgl Trippen, Fringsbiographie (wie Anm. 73 497

Vgl HL Ofhiızium, Instruktion über die kirchliche uns' VO Juni 1952, für Öln veröftent-
licht 1mM Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese öln (1952) 232728332
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wurden die Erkenntnisse in der Fortentwicklung der ıturgıe weıter vertieft. SO
konnten insbesondere die Studientreftfen der Liturgiewissenschaftler un Pastoralli-
urgiker auf internationalem Niveau fortgesetzt werden. ach dem 1mM gleichen re
erzielten, bisherigen Höhepunkt VO  en Assısı traf I111lall sich 19558 beim sechsten KONnN-

in Montserrat, Fragen der Tauftheologie un -liturgie besprechen,
schlıelslic. dann 1960 beim siebten ongress 1n ünchen spezie die Eucharistie In
den Mittelpunkt tellen; die Kölner Kirche War jedes Mal HC eodor chnitz-
ler vertreten.”?

Der Eucharistische Weltkongress iın München 1960

Speziell der In München 1960 veranstaltete FEucharistische Weltkongress*”” ist über
die Person VO  - eodor Schnitzler auch mıt der Kölner Kirche verbunden, hatte INan

ihm doch aufgrun seiner Erfahrungen beim Kölner Katholikentag die orge die
liturgischen Felern übertragen, welche angesichts der eucharistischen ematik iıne
herausragende Bedeutung beanspruchen ollten In seinem Bericht über die iturgl-

101 entfaltet der hierfür verantwortliche  102 Schnitzler zunächst diesche Gestaltung
Überprägung der Kongresstagung mıiıt dem edanken des sonntäglichen Wochen-
pascha un! entwickelte die auf diesen Höhepunkt hinarbeitende spirituelle Drama-
tisıerung, welche auch iın der Akzentuierung der Feiern als Gründonnerstags-,
Karfreitags- un Karsamstagsgedächtnis der ıturgle ein thematisches rogramm
unterlegte. Im 1NDI1IC auf die Messfeier entwarf Schnitzler ıne Grundgestalt, die
VO  a einem dreifachen Lichterzug ausg1ing: ZUTLC Begleitung des Zelebranten beim
Einzug, ZUT mgebung des Evangeliums un ZUL Huldigung der Eucharistie bei
andlung un: KOomMUunIlOnNn. Dies sollte die dreifache Gegenwart Christi versinn-
bildlichen: Christi Gegenwart 1n der versammelten Gemeinde, ın seinem Wort SOWIE
iın rot un Wein Die Trel Lichterprozessionen werden hergeleitet: die erste aus dem
Caeremoniale ep1scoporum, die zweiıte AauUus „dem uralten legitimen Brauch vieler
deutscher Diözesen“ un: die dritte aus dem Missale OMaAanum.. DIie Schilderung
schlıe mıit der für Schnitzler typischen Frage: „Was hindert den Pfarrer, beim
sonntäglichen Amt Urc diesen dreifachen Lichterzug der Ministranten seiner
Gemeinde die dreifache Gegenwart des Herrn künden?“”, WOTaus der prototyp1-
sche Charakter dieses Rituals euilc wird. In der Tat galt dieser eDraucCc der
ambeauxX se1it jener eit als üblich Als weıteres Köln-Münchner rgebnis galt nach
Schnitzler, ass der Ponti  alrıtus „alles kirchenfürstliche epränge (verlor)” un
dem „Hereinschreiten des Hohenpriesters 1n selne Gemeinde“ glic. Ferner galt als

Vgl. Schmitt, Studientrefftfen (wie Anm. 84), 2412252 un! 539271
100 ZU Kongress allgemein den Sammelband: efier Pfister (Hg.), Für das Leben der Welt.

Der Eucharistische Weltkongress 1960 In München, Regensburg 2010, jedoch hne TIhematisierung
der Kongressgottesdienste.

101 Vgl TIheodor Schnitzler, Die Gestaltung der Eucharistiefeier 1mM Kongreß, 1n Richard kgenter
Hg.) Statio orbis. Eucharistischer Weltkongreiß 1960 iın München, München 1961, LS

102 Vgl Norbert Irippen, Josef Kardinal Frings (1887-1978), e1in Wirken für die Welt-
kirche un! seine etzten Bischofsjahre, Paderborn 2005, hier
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Köln-Münchner rfindung die Verbindung des „Opfergang:  < mıiıt dem Hereintragen
der Ziborien, bei Gruppenmessen angereichert Uurc Symbole der Gemeinde (z
Arbeitsinstrumente bei arbeitenden Brüderorden). DIie Liedrufe, die Fürbitten, die
Austeilung des Friedensgrufßses un: die würdige Urganisation der Kommunion-
austeilung als Bild für die wunderbare Brotvermehrung konnten eDenZiTalils
beim Eucharistischen Weltkongress „HICU erprobt” werden. Betont werden VO  ;
Schnitzler zudem die Anlegung der Paramente iın secretarıo, nicht Altar, zudem
das feierliche Hereintragen des Evangeliars beim Einzug. Als Innovatıv 111US55 be-
zeichnet werden, dass bei der Kreuzfeier vier Laienlektoren in unterschiedlich arDxDı-
gCnN Dalmatiken ihre Lesungen vortrugen. In seinem Bericht über die Kritik
Weltkongress kommt der spatere Konzilsperitus VO  3 aradına Frings, Joseph Ratzın-
gcCI, naturgemäfßs auf die Liturgie sprechen, welche Urc ihre spezifische Gestalt
das Dynamische der pfer- un Mahlfeier dem Statischen der schauenden nbetung
übergeordnet habe „Damit ist der Eucharistische Kongreiß Von München einem
Markstein der liturgischen un: theologischen n  icklung geworden, wegweisend
für die Kirche“. !°% Ratzinger zitierte auch iıne Stimme, welche die oftensicht-
1Cc Qualität der liturgischen Vollzüge mıt den eher routinemäfßig zelebrierten
Alltagsgottesdiensten verglich. Konkret wurde Ratzinger bei seiner Forderung, iın
der Liturgie künftig ZUT Muttersprache reifen.

VI DiIie amtliche Vorbereitungsphase des Konzils Kölner Beteiligung
Die geschilderten wissenschaftlichen Reflexionen un: pastoralen Einübungen VO  e
Seiten der theologischen un!: näherhin liturgiewissenschaftlichen Community WUul-
den gleichsam überprä VO  — den Ankündigungen des NEeUu gewählten Papstes ohan-
1165 AAIIIL., eın Konzil einzuberufen. Im 1NDIiCc auf die Reflexionsweise liturgischer
Reformbestrebungen trat damit eın TUC insoweıt e1n, dass die freie Arbeit Von
Fachleuten etwa 1M Rahmen der oben erwähnten Studientreffen nunmehr AIre
das reglementierte Verfahren VO  3 berufenen oder gewählten Persönlichkeiten, in der
ege Bischöfen, ersetzt wurde un Externe ÜrC Verschlussvermerke VOo  w der

104Lektüre der Texte zunächst separlert
105Im Januar 1959 begann die amtliche Vorbereitungsphase des Konzzils un:

schon ab dem Maıi desselben Jahres konnte unter dem Vorsitz VO  e Domenico
aradına. Tardini* un: dem Sekretariat des späateren Generalsekretärs des Konzils

105 Joseph Ratzinger, er Eucharistische Weltkongreifß im Spiegel der Kritik, 1N: Statio orbis,
(wie Anm. 101), 227/-242, 1er D AD

104 Vgl Trippen, Fringsbiographie (wie Anm 102), 2447245 Kardinal rıngs fühlte sich
och 1n den späaten /Uer Jahren diese Vermerke gebunden.105 Das Nachstehende folgt 1m wesentlichen dem Überblick VO  - luseppe Alberigo, Etienne
Fouilloux und Joseph Komonchak 1n dem Sammelband: iuseppe Alberigo (Hg.), Geschichte des
Zweiten Vatikanischen Konzils (wie Anm. 5), 1L; insb. 48-—60U, 102-187/, 194-202, liturgischen
Fragen vgl ED

106 Vgl Vincenzo Carbone, cardinale Domeniıico Tardini la preparaziıone del concilio Vaticano
II 1n: vista di stor1a della chiesa in Italia 45 (1991) 4288
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Pericle Felici*”” das Gremium, die In die römische Kurie integrierte,
AntepraeparatorIl1a, damit beginnen, die ZAX chluss 8172 zaählende Postulate mıiıt
ber 000 Beratungsgegenständen VO  a denen die wenigsten liturgische Fragen un:
dann auch 1Ur einzelne Teilaspekte behandelten sammeln un ordnen. Zu
den eingesandten Materialien gehörte auch die Kölner Eingabe VO September
1959, die sich zahnlreichen kirchenrechtlichen un pastoralen Fragen aufßerte SOWI1E
die Vasc enthielt, die Liturgiereformen VO  — Pius X 4E fortzusetzen un auf die
Tagzeitenliturgie auszudehnen.*  08 Auch die uldaer Bischofskonferenz als (Janzes
hatte sich der ühe unterzogen, ıne Eingabe auszuarbeiten, wobei die liturgischen
TIhemen VO  - den Bischöfen Matthias Wehr aus Irier un Albert aus Maınz
vorbereitet wurden. ”” Am Juni 1960 wurde dann die eigentliche Vorbereitungs-
kommission, die PraeparatorI1a, 110  eingerichtet; die operatıve Textarbeit vollzogen die
Fachkommigssionen. Am 71.Februar 1962, wenige Tage VOT seinem Tod, unter-
zeichnete aradaına. (saetano Cicognanı die endgültige Fassung des Konzilsschemas

‚53 8
ZA1T Liturgie un: übersandte das Konzilssekretariat. Kardinal Frings gehörte
der schon 16. Juni 1960) eingerichteten, aber zunächst arbeitslosen, koordinie-
renden Zentralkommission an  112 Er richtete se1in hauptsächlichstes Augenmerk auf
die Zurüc  rängung des dominanten kurialen Einflusses un: der ärkung der
rtsbischöfe SOWIE auf den pastoralen nsatz, nicht sehr auf Detailfragen; darin
VELINAS INan csehr ohl aber auch ıne ärkung der Liturgiereform erblicken
Zudem wusste Frings das Liturgieschema aufgrund der vorangegangelenNCch Arbeiten
auf einem u Weg Siegfried chmitt hat darauf hingewiesen, dass VO  e den
Mitgliedern der liturgischen Vorbereitungskommission einander allein AUS den

115jahrelangen Arbeiten der internationalen liturgischen Studientreffen kannten.
1)as Engagement Joseph Ratzingers als Peritus des Kölner Erzbischofs richtete sich

nicht schwerpunktmäfßig auf die liturgiebezogenen Fragen, se1in Interesse galt den
theologischen Lehrinhalten, der vorzubereitenden Offenbarungskonstitution,
der Kirchenkonstitution un der Konstitution ber die Kirche 1n der Welt VO  -

107 Vincenzo Carbone, Pericle Felici. degretario generale del concilio cumen1Cco Vatiıcano I,
1n Andrea Chiarelli D Hg.) 11 cardinale Pericle Felici, Rom 1992, 159—194

103 Eingabe VO 6. September 1959, 1n cta documenta concilio oecumen1Cco Vaticano
apparando, Series (Antepraeparatoria), Bd.2,. Teil i Vatikanstadt 1960, 611-618; vgl TIrippen,
Fringsbiographie (wie Anm. 102),A

109 Vgl Fuldaer Bischofskonferenz, Consilia quaedam animadversiones CIrcCa 1CS liturgicas, 1'
cta et documenta, Series L Bd.2; 759—-762; vgl Irıppen, Fringsbiographie Bd.2 wıe Anm. 102),
215-—-226; vgl uch Klaus Wittstadt, DDas gemeinsame otum der Fuldaer Bischofskonferenz F: IL
Vatikanum (27. April 1n Hildegard Keul/Hans-Joachim Sander gg. {)as olk Gottes kın
Ort der Befreiung. Festschrift für Elmar Klinger, Würzburg 1998, 54-64

110 aps Johannes AL Motu proprio0 „Superno Del utu  - VO Juni 1960, 1n AAS (1960),
433-43/; vgl uch Carlo raga, La „S5acrosanctum concilium“ nel1l lavori della commMisSsIiONeEe ;pa-
ratorl1a, In otıtlae CN  7-

8R den lext 1n cta et documenta concilio Oecumen1Co Vaticano I1 apparando, Serles
(Praeparatoria), &. Teil Z Vatikanstadt 1969, 9-—6.

112 Trippen, Fringsbiographie Bd. (wie Anm. 102), 230—-299; vgl uch Joseph atzınger,
Stimme des Vertrauens. Kardinal Josef Frings auf dem Zweiten V atıcanum, 1n Norbert Trippen/
ilhelm Mogge gg Ortskirche 1m Dienste der Weltkirche, Öln 1976, 183—-190

113 Vgl Schmitt, Studientreffen (wie Anm. 84), 47 5:
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heute: TEeNNC War auch ber die speziellen Umstände des Liturgieschemas
unterrichtet.

DiIie Zentralkommission behandelte das Liturgie-Schema 1n ihrer fünften Sitzung
VO Marz bis ZAT pr 1962 ach der Einarbeitung der Debattenbeiträge
wurde der ext des Liturgieschemas uli 1962 VO Papst unterzeichnet un

uli 1962 mıt sechs welteren (von insgesamt jebzig vorbereiteten!) Schemata
VOIN Kardinalstaatssekretär Amleto ardına Cicognani den Konzilsvätern ZUT Lek-
ture un gegebenenfalls bereits Stellungnahme zugesandt. Waren viele andere Sche-
mata VO  — den Bischöfen als eher unzulänglich aufgenommen worden,;,‘ galten die
Vorarbeiten Liturgieschema dennoch als fundiert un ausgereift, dass das
ONZzZ bereits in seiner zweıten Generalkongregation 6. Oktober 1962 das
Liturgieschema als erstes Dokument auf die Tagesordnung setzte.  116 In der dritten
Generalkongregation Oktober 1962 wählte das Konzil sodann die Mitglieder
der Konzilskommission für Liturgie; als Präsident fungierte bereits se1it dem Sep-
tember 1962 der MEHE Präfekt der Ritenkongregation Arcadio arCinNa Larraona, als
einz1ıger deutscher Bischof ehörte (Itto Spülbec AaUs Meifßen diesem Gremium A
während ansonsten AaUus Deutschland 8NSEäg noch Peter Schweiger, Johannes Overath
und Johannes W agner mitwirkten. och mehr noch als alle theologische Reflexion
und Strategie erwles sich die feierliche Eröffnungsfeier des Konzzils FL Oktober
1962 als eın ädoyer für die Liturgiereform: IDie Stilisierungen un Verdopplungen
der Rıten des päpstlichen Gottesdienstes In seiner OchiIiorm SOWI1Ee die angeordnete
Teilnahmslosi  eit der 2500 1SCHNOTe stellten die tradierte Liturgiegestalt mehr in
Frage als jede gelehrte Stellungnahme dies hätte tun können. *!’ Umgekehrt hatte die
Liturgie n der Art: des Kölner Katholikentages oder des Münchner Kongresses eın
posıtıves un! zukunftweisendes ign iın die Welt gesendet.

Die ynodale Diskussion des Liturgieschemas vollzog sich VO Oktober bis
Zu November 1962 in Generalversammlungen, auf welchen 328 Interventio-
Hen VOIN 253 Konzilsvätern mündlich un: 2907 Interventionen schriftlich eingebracht
wurden *® ardına. Frings selbst ergriff in der Generalkongregation
Oktober mıiıt einer bedeutsamen Interpretation das Worrt; das Schema iNns-
gesamt, kennzeichnete als das Testament 1US AL un: verunmöglichte damit
sogleic iıne pauschale Ablehnung. Iie Bezeichnung des Liturgieschemas als „ Testa-

114 usammenfassend Norbert Trippen, Joseph Ratzinger als Mitgestalter des LE Vatikani-
schen Konzils, In: Internationale katholische Zeitschrift Communio 35 (2006), 541-544; vgl auch
Blanco Sarto, Joseph atzinger, per1to del Concilio Vaticano I 1n NUuarıo de historia de la iglesia 15

43-—66; vgl zuletzt Jared Wicks, Ö1X by Prof. Joseph Ratzinger peritus before an
during Vatican Council IL, 1nN: Gregorianum (2008) BL

115 Vgl. zusammentfassend Geschichte des /weiten Vatikanischen Konzils (wie Anm. 3:
472-483

116 Vgl Bugnin1, Liturgiereform (wie Anm. S 50—-60
LZ uch den Eindruck VO  - Joseph Ratzınger, Die erste Sitzungsperiode des /weiten atı-

kanischen Konzil. Kın Rückblick, öln 1963, G:  —
118 Zur Diskussion vgl VOT allem Mathijs Lamberigts, 1n Geschichte des /weiten Vatikanischen

Konzils (wie Anm. 5 Ba 2 129—-199
119 Josef Frings, Intervention VO: 72.Oktober 1962, 1: cta synodalia Sacrosanctı concil

Oecumeni1cCı Vaticanıi 1L, (Periodus prima), Teil } Vatikanstadt 1970, 309-310.
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ment Pıus 111US$5S als rhetorisch-taktische Wendung angesehen werden, denn
bereits diese erste Textfassung ging weiıt ber die eher zaghaften Reformbemühungen
des Pacellipapstes hinaus, band allerdings die Reformgegner, welche immer och die

120dee eines gänzlic. anderen Konzils verfolgten, ein. Ratzınger bezeichnete einmal
diese Charakterisierung des Liturgieschemas als den glücklichen Abschluss [l der
liturgischen Erneuerung als Stimmungsbericht darüber, wI1e das Konzil in diesen
agen ber die Liturgiereform edacht habe!*‘ abgesehen davon, dass Ratzınger die
erhebliche, VO Frings ohl richtig eingeschätzte UOpposiıtion übersah Einige Gegner
(Larraona, ante, Ottaviani) wandten sich ganz enerell das Liturgieschema.
Kardinal Alfredo ()ttavlanı bemängelte grundsätzlich die fehlende arhneı des
chemas un: desavouierte die vorbereitenden Liturgiker nicht 11UT AUus den Reihen
der Teilkirchen mıit seinem Vorschlag, den ext einmal Theologen” über-
arbeiten lassen. Darüber hinaus urie der ext keine Forderungen für künftige
rüfungen VOoO  — Sachverhalten enthalten, da INa  > dem aps keine Befehle erteilen
dürfe.!*? Andere Konzilsväter WI1Ie Bischof Wilhelm Bekkers!*> un aradaına. (312A-
OINO Lercaro}“* lobten den pastoralen Ansatz. Bischof Marcus McGrath 1e die
Sprache des Liturgieschemas als vorbildlich für die VO Konzil künftig
erarbeitenden Dokumente.!®> Programmatisch erscheint auch das Wort des reform-
freudigen Mailänder Kardinals ontinl,; ass die Liturgle für die Menschen da sEe1
un:! die liturgische Sprache eın Hindernis darstellen dürfe.}?°© DIie ange Rednerliste
führte dazu, dass in der Aula iıne liturgische eologie entfaltet werden konnte,
welche ‚Wal auch rituelle Details aufwies (Vermehrung der biblischen un auch
alttestamentlichen Texte, Au lauten un volkssprachigen Vortrag des Kanons
ete.  127 aber hauptsächlich die Grundzüge darstellte, scheinbar ohne eXpressI1s verbis

125die „grofßen Theologoumena” berühren.
DIie 8 Juni 1963 erfolgte, ma{fßgeblich VO  — ardına. Frings protegierte Wahl

VO  — aradına. ontinı ZU aps129 INa 1Nan unter den genannten Vor-
zeichen ebenfalls als eine alsnahme ZUr Vorbereitung der Liturgiereform betrach-
ten gerade 1mM Rückblick auf den großen persönlichen Anteil des Papstes

120 Es kursierte gelegentlich die Darstellung, bereits Pıus XI habe eın Konzil vorbereiten wollen.
Dies diente den Reformgegnern dazu, die Initiatıve Johannes X XILL relativieren. Der Kreis
1US XIL hatte jedoch das Instrument des Konzils lediglich ZUr Bündelung vorangegangeheCI päpstli-

Entscheidungen nicht als Diskussionsforum aufgefasst.cher  38 Ratzinger, Stimme des Vertrauens (wie Anm. 1423; 190
Alfredo avlanı, Intervention VO 25 Oktober 1962, 1n cta synodalia K 249351
ilhelm Bekkers, ntervention VO Oktober 1962, in cta synodalia I 441 —445

124 1aCOmo Lercaro, Intervention VO Oktober 1962, 1n cta synodalia E: 41 1333

126
Marcus McGrath, Intervention VO E Oktober 1962, 1n cta synodalia E 515-519

313-316, 1er 415
Vgl (1:0vannı attısta }Montini, Intervention VO Oktober 1962, 1n cta synodalia I5

127 Wilhelm Josef Duschak, ntervention VO 5 November 1962, 1: cta synodalia Z
ID

128 Die 1964 erschienene un! weiıt verbreitete Sammlung VON Konzilsreden: Yves ongar/Hans
Küng/Daniel (’Hanlon gg. Council speeches of Vatıican H: Jen ock 1964,;, verzeichnet keine
einzı Konzilsrede ZU Liturgieschema.5C Trippen, Fringsbiographie wıe Anm. 102), 361362
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der nachkonziliaren Liturgiereform” ”” wird I1l  — diese Einschätzung teilen mussen.
Iie zweıte Sitzungsperiode des Konzzils wurde September 1963 VO  e Papst Paul
VE eröfinet. Nachdem die Frage über die Fortsetzung des Konzils pOSI1tLV entschieden
Wal, konnte auch das Liturgieschema einer endgültigen Fassung entwickelt
werden. Die Arbeiten der Konzilskommission 1mM pri un Maı SOWI1eE die Ver-
andlungen in der Aula 1mM Oktober 1963 miıt den abschnittsweisen Abstimmungen
über die Abschnitte 11 bis V II ührten schlıelslic Z abstimmungsreifen ext Am
72. November 1963 wurde das Gesamtschema mıt 2158 zustimmenden un:
ablehnenden oten ANSCHOMMECN. Der ext rhielt Dezember die päpstliche
Approbation un: SOmıIt als erstes Dokument den Rang einer Konzilskonstitution. Als
erste symbolträchtige Frucht der Liturgiereformdebatte mMag INa  ; ansehen, ass die
dritte Sitzungsperiode des Konzils September 1964 unter Beteiligung VOINl

131Kardinal Frings mıiıt einer konzelebrierten Messe begonnen wurde.
IDIie Liturgiekonstitution ist ach der Intention der Konzilsväter VOT em eın

Werk der Liturgietheologie geworden, WIeEe etw: der Formulierung den egen-
wartswelsen Christi in der Liturgie (SC hervorgeht.  152 [)as Postulat der „tatıgen
Teilnahme“ erscheint LLUT mehr als Selbstverständlichkeit un! durchgängiges Prinzip
(SEC 1 9 3 9 4 9 5 > 114) Doch verabsäumte der ext nicht, auch Aussagen ST

konkreten Liturgiegestalt treffen un: Entscheidungen den umstrıttenen 1Dis-
kussionspunkten vorzulegen. SO wird ın die Aufgabe der Minıistranten, Lekto-
TeIl, ommentatoren un!: Chormitglieder als wahrhaft liturgischen 1enst bezeich-
net S52 un: beschreiben die Homilie als Teil der Liturgle. 35,4 möchte
reine Wortgottesdienste (auch Vorabenden un: bei Priestermangel) ördern

das Allgemeine wieder e1in. un: lassen die Muttersprache
bei den Lesungen, einzelnen Gebeten un dem Allgemeinen rlaubt
grundsätzlich die Kkommunilon unter beiden Gestalten. In werden W ortgottes-
dienst un! FEucharistiefeier als wel eiınahe gleichberechtigte) eıle der Messfeier
bezeichnet. weıtet die Möglichkeiten der Konzelebration aus 101 rlaubt
Ausnahmen bei der lateinischen Rezıitation des Breviergebetes. 1ele andere Details
verraten den durchgängig reformerischen un: pastoralen Ansatz der uecn Litur-
gietheologie des Zweiten Vatikanums, wobei die Herkunfrt einzelner Posıtionen bis
tief in die Vorbereitungsphase zurückzuverfolgen 1st. Jedenfalls pricht iıne grofße
Erleichterung un: inniger ank die Helfer N den Zeilen, die Kardinal Frings
noch Jag der Promulgation der Liturgiekonstitution, Dezember 1963,
den deutschen Klerus sandte.  155 Als Vorsitzender der Bischofskonferenz wirkte
Frings ferner mıiıt den Dokumenten ZUrLr Konkretisierung der Konzilsbeschlüsse
VOT allem in Bezug auf die Messfeier, sofern spezifisch deutsche Besonderheiten
berücksichtigen Beschluss VO November 1964 hinsichtlich der olks-

1350 Bugnini, Liturgiereform (wie Anm. passım.
131 Trippen, Fringsbiographie, (wie Anm. 102), 41 /
1A2 Vgl. Franziskus Eisenbach, {DIie Gegenwa: Jesu Christi 1m Gottesdienst. Systematische Studien

ZUrTr Liturgiekonstitution des IL Vatikanischen Konzils, Mainz 1982
133 Josef Kardinal rings, Pastorale VO Dezember 1963, Kirchlicher Anzeiger für die

Erzdiözese öln 103 (1963) 421325
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sprache“” un: den Folgetag beschlossenen „Richtlinien für die Feler der
eiligen Messe in Gemeinschaft. !> Auf diese W eise gelangten viele „Kölner Vor-
stellungen” wieder ihren Ursprungsort zurück.

VI DIie DIOzesen Deutschlands und der Reformprozess der
konziliaren Liturgiereform

Das Erzbistum Köln hat W1e andere Teilkirchen auch !® UuUrc. die Beteiligung
der vorauigehenden theologischen un insbesondere pastoraltheologischen Refle-
X10N auf die nhalte des /weiten Vatikanischen Konzils eingewirkt. ıne Besonder-
eit gegenüber anderen Inıtıatıven konkret LT Liturgiekonstitution ‘ ” Jag ingegen
iın dem Einbringen praktischer Erfahrungen sowohl bei Verfahrensfragen un: näher-
hin 1n Bezug auf erprobte liturgische Praxismodelle, welche den konkreten Diskurs

die Liturgiekonstitution bereicherten. Von innerkirchlicher un: theologischer
Bedeutung War dies och einmal zusammenzufassen dass nicht allein M3TG)
Reflexion, sondern durch die liturgischen Felern selbst die liturgische Gestalt weiıter-
entwickelt worden WAar. Die Kölner Kirche hat Urc ihre PraxIıs der Liturglege-
schichte mitgeschrieben. Es Walr gelungen, theologische un insbesondere pastorale
Positionen in die Tat umzusetzen un: hierbei zusätzlich VOL allem 1im Rahmen VOIN

liturgischen Grofsveranstaltungen die eptanz der (Gemeinde erfahren. Die
einzelnen Ziele wurden VOoO  . aradadına Frings un: seinen Helfern VO  . mannigfachen
Gegenargumenten bedrängt angestrebt, bestimmt VO  — dem eingangs erwähnten
„Wagemut” un: der Frings immer wieder unterstellten Vorsicht un: „Gewissens-
ängstlichkeit“,  « 138 letztlich aber durchgesetzt 1mM Bewusstsein, ıne pastorale Verbes-
SCIUNS der liturgischen Situation anzustreben. Zum Erfolg der „Kölner“ Argumenta-
t1ionswelse trug jedoch auch eın Aspekt der kirchlichen Zeitgeschichte bei Das
Surplus des Kölner eıtrags, die pastorale Ausrichtung der ıturgle, konnte einem
eitpunkt in den Diskurs eingebracht werden, als die nicht 1Ur der Kurile
herrschenden Onservativen theologischen Positionen ihrer einselt1g juridischen
und neoscholastischen Ausrichtung gCnh allgemein gescholten wurden. 1ele Kon-
zilsväter haben in diesen „Kölner“ Positionen ihre Erfahrungen als Diözesanbischöfe
wiedererkannt. Darüber hinaus entfaltetep liturgische ollzüge iın der Art der (Jottes-

134 Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese öln 104 (1964), Nr. 4275 392—-395
135 Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese öln 105 (1965), Nr. 58, 62—93
136 Karım Schelkens, Deus multifariam multisque modis Ocutus est. De redactie Vall het

preconciliaire schema De fontibus revelationis. Eken theologiehistorisch onderzoek met bijzondere
aandacht (070)8 de Belgische bijdrage, Löwen 2007

L3 Andreas He1nz, Die liturgischen Reformvorschläge 1mM otum der Theologischen Fakultät
Irier für das Vaticanum un! ihre Resonanz der Liturgiekonstitution, 1n 1' Ih 91 (1982),
179—-194 Klemens Richter, Ofum der Katholisch-Theologischen Fakultät |Münster| ZUT Vorbe-
reitung des /weiten Vatikanischen Konzils, 1N: IhRv (2003), 267377 Klemens Richter, Der
Einfluss des Bistums Münster auf die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, 1n Dem
Konzil VOTaus wıe Anm 23 69—93

138 Vgl. Heıinz Finger In seliner Besprechung der Fringsbiographie 1n Analecta Coloniensa
(2004), 3372
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dienste beim Kölner Katholikentag und beim Eucharistischen Weltkongress In
unchen ihre Wirkung

Die deutschen Teilkirchen en auf vielfältige Weise der Vorbereitung der
VO /weiten Vatikanum beschlossenen Liturgiereform mitgewirkt. Dies erfolgte
gahnz unmittelbar uUurc die deutschen Konzilsväter 1n den Konzilskommissionen
und zuletzt in der Konzilsaula, etiwa ÜC 1US aradaına Döpfner. ‘” Zuvor War

bereits innerhalb der Praeparatoria der deutsche FEinfluss sichtbar geworden. Nicht
unerheblich sind hier die Voten, die Einzelbischöfe WI1e der Münsteraner Michael
Keller**© ZUr Vorbereitung einer Liturgiekonstitution die römische Kurie gerichtet
hatten. Auf die Ma{fßnahmen der Deutschen Bischofskonferenz un: der Erzdiözese
Köln wurde oben schon aufmerksam emacht. rst allmählich werden die diözesa-
1IeCH Aktivitäten ıne Liturgiereform innerhalb einer Bistumsgeschichtsforschung
thematisiert.  141 uch hier mussen wiederum Zzuerst einzelne Persönlichkeiten SC

145nannt werden, Ianl en 1Ur Emil Joseph Lengeling, “*“ Johannes W agner,
Simon Konrad Landersdorfer, “* Balthasar Fischer145 oder den oben bereits Öfter
herangezogenen Iheodor Schnitzler. Erste Forschungsergebnisse schildern auch die
auf Bistums- oder Pfarrebene artikulierten Bestrebungen iıne Liturgiereform.
Hier reicht das Spektrum VOoO  . der Gastgeberrolle für einen der Deutschen PAfIr-
ischen Kongresse oder für einen der Deutschen Katholikentage bis hin den
Kirchbautagungen un: Ausstellungen ZUT zeitgenössischen Sakralkunst, letztlich
OS bis ST Volksmission un sonstigen Veranstaltungen auf Pfarrebene. Solche
Untersuchungen gehen VO  a der Vorkonzilszeit In die Nachkonzilszeit ber un:
demonstrieren damit kontinuierliche reformerische Bestrebungen, aber auch die
Komplexität des Gegenstandes; erste Überblicke liegen für Essen, *  6 üunchen-Frei-

139 Vgl Klaus Wilttstadt, Julius Kardinal Döpfner. Ein Lebensbild 1m Spiegel des /weiten
Vatikanums, 1N: eter Pfister Hg.) Julius Kardinal Döpfner und das /Zweite Vatikanische Konzil,;
Regensburg 2002, 1220

140 Vgl Emil Joseph Lengeling, Bischof Michael Keller ZU) Gedenken. Seine Vorschläge für das
Zweite Vatikanische Konzil,; 1n Unsere Seelsorge (1976), Nr. 1, TE

141 Klemens Richter, Der Einfluss des Bistums Münster auf die Liturgiereform des /weiten
Vatikanischen Konzils, 1n Dem Konzil VOTaus (wie Anm. 23 69—93 Andreas He1inz, {DDie liturgi-
schen Reformvorschläge 1m Oofum der Theologischen Fakultät Irier für das Vaticanum I1 un: ihre
Resonanz ın der Liturgiekonstitution, 11 d 91 (1982) 179194

1472 Klemens Richter, Emil Joseph Lengeling. Forscher, Lehrer un Förderer des liturgischen
Lebens der Kirche, 1n AL  S (1992), 154167

143 Vgl. Johannes W agner, Mein Weg ZUr Liturgiereform 6J Erinnerungen, Freiburg
1993

144 Vgl Theodor Maas-Ewerd, Simon Konrad Landersdorter. Wegbereiter un Steuermann der
liturgischen Erneuerung 1m deutschen Sprachgebiet, 1n BilLiı 45 (1972); A

145 Balthasar Fischer, Erinnerungen aus fünfzig Jahren, In Benedikt Kranemann Hg.)
Heute ott feiern. Liturgiefähigkeit des Menschen und Menschenfähigkeit der iturgle, Freiburg
1999, 165=171

146 Jürgen Bärsch, Winfried Haunerland, Liturgiereform un! Ortskirche. Nachkonzziliare
Praxisgeschichte als Forschungsaufgabe Beispiel des Bistums Essen, 1 55 199—-234
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sing,"“ ünster, * Trier!“*? un Würzburg*”” VOT.  151 Deutlich wird die Bandbreite,
welcher sich der Reformbedarf un: die Ziele, aber auch die Reflexionen un: die

Erfahrungen zeigen. Neben den J4 un: regionalbezogenen Untersuchungen
fragt der kirchengeschichtliche nsatz zudem ach einer systematischen Analyse VOINl

übergreifenden Erscheinungen. |DITG Darstellung VO  - mindestens bistumsweiten
Großveranstaltungen, bei denen sich liturgischer Reformbedarf un liturgische (3e-

staltungsvorschläge aufßern, gehört Z pektrum der kirchengeschichtlichen De-

siderata, welche ın den 1glwerden sollten, den nicht selten unter-

schätzten FEinfluss der Teilkirchen auf zentralkirchliche Entscheidungen un Ent-

wicklungen aufzuzeigen. Die vorliegende Studie wollte 1er er Markierungen
vornehmen.

Abstract

The particıpatiıon of INOTE than 2000 prelates from all ver the world enabled the Second Vatıcan
Council integrate the findings of bishoprics anı religious orders perceptions into the reform of
liturgy. Moreover, this regional knowledge exerted particular influence the Holy Liturgy's
constitutions. Ihe partial churches’ contributions the liturgical reform debate, based of
practical experlience, have nNOTt yet received the attention they deserve. This explains how
German bishopric has celebrated maJor liturgical events particular OCCaS10ONsS (the annıversary
of cathedral,; Catholic conventıion, the world the Eucharist, liturgical Congresses)
during the period between the Second World War an the beginning of Vaticanum Secundum.
shows that un1ique and innovatıve forms of liturgy werTe invented ın this ontext nd successfully
tested for their spiritural impact the liturgical communıity. The bishopric Was thus able DaVe
the WaYy for reform of liturgy by influencing its actual practice. At the SaIllc time, this approach
strengthened the argumentative position of the bishopric and enabled it exer‘ crucial influence

the Council’s decisions.

147/ Vgl Wolfgang Steck, Der Beginn der Liturgiereform in der Erzdiözese München un! Freising.
Eine chronologische Spurensuche, 1n (2007) 1351571

145 Dem Konzil VOTaUs (wie Anm. 23) vgl auch Benedikt Kranemann, Die Liturgiereform 1m
Bistum Munster ach dem I1 Vatikanum, 1n Bernhard Hey Hg.) Kirche, ag un:! Gesellschaft
nach 1945, Bielefeld 2001, 6785

149 Vgl Andreas He1inz, Das Bistum Trier un! das Zweiıte Vatikanische Konzil; 1n Bernhard
Schneider/Martin Persch .gg. Geschichte des Bistums Irier, Beharrung un: Erneuerung,
Irier 2004, 731-747; vgl uch Heınz, Reformvorschläge (wie Anm 137)

150 Stephan Steger, Die Liturgiereform 1m Bistum Würzburg nach dem /weiten Vatikanum.,
1n (2007), 2662885

151 uch den allgemeinen Überblick in Jürgen Bärsch/Winfried Haunerland gg. Liıtur-

giereform VOT Zur Rezeption des /weiten Vatikanischen Konzils in Bistum un! Pfarrei,; Regens-
burg 2010
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KRITISCHE

Johann Heinrich Callenbergs (1694-1760)
osmanisch-türkische Ausgaben

biblischer Texte‘
VOINl Michael Knüppel

Aus vielerlei Gründen kommt den Übersetzungen biblischer Texte in türkische
Sprachen ine besondere Bedeutung Zum einen tellte die Anfertigung olcher

UÜbersetzungen häufig den Begınn einer „eigenständigen‘ Lıteratur bei den Sprechern
dieser Sprachen (vor allem bei den Turkvölkern Sibiriens) dar, ZU anderen wurden
die biblischen Texte ın zahlreiche Turksprachen übertragen un: erlauben uns heute,
historisch-sprachvergleichende Betrachtungen anzustellen. Darüber hinaus geben
aber gerade auch die Transkriptionstexte, die nicht in semitischen Alphabeten
niedergeschrieben sind (was auf die Übersetzungen biblischer Texte bisweilen
trifft), Auskunft ber die historische Phonologie der betreffenden Sprachen. em
lassen sich anhand dieser Übersetzungen un ihrer Entstehungsumstände nteres-
sante Rückschlüsse auf die Befassung mıt den Türken un dem siam ın kuropa
ziehen.

Wann immer VO  — den türkischen Bibelübersetzungen die Rede ISt, werden
die Namen A(da)lbert Bobowski (Ali Bey), W illiam Seaman, Heinrich Friedrich Vo  -

Diez un Jean Daniel Kiefter genannt. Obgleich diese Übersetzer die wichtigsten
Personen sind, die sich 1m un Jahrhundert die Übersetzung der 1NSs

Türkische bemüht aben, sind s1e keineswegs die einziıgen obwohl bisweilen gerade
dieser Eindruck iın der Literatur vermittelt wird.

In Jungerer eit hat sich dies jedoch eın wen1g geändert. Vor em die bis VOI

einıgen Jahren unbeachtet gebliebene türkische Bibelübersetzung ahya Bin 'Ishaks

Der besondere ank des Verfassers gilt Tau nke Mies (Bibliothek der Franckeschen Stiftun-
gCN, Halle/ Saale) SOWwIl1e rau Heike Haarländer (Universitätsbibliothek Rostock).

Cooper, The Story of the (Osmanli) Turkish ersion ith brief account of related
Versions, London 1901; Paul Nilson, estern Turkish Versions of the Bible, 1: Ihe Bible
Translator (1966), 133-138; Charles Riggs, Ihe Turkish Translations of the Bible, 1n The
Moslem World (1940) 236-—-248
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(genannt aki) aus dem re 1659 War Gegenstand verschiedener Untersuchun-
gCmH

Neben den Arbeiten Ali Beys, Yahya Bın Ishaks und der übrigen genannten
Übersetzer entstand aber gerade 1m un Jahrhundert, zume1st 1n Kleinasien,
ıne Reihe VO  } UÜbersetzungen biblischer Texte 1INs urkısche [Die Oosmanisch-
türkischen Handschriften un Bruchstücke VO  o Handschriften in den Bibliotheken
VO  - Paris, London, Berlin un: Rom ZCUSCIL VO  3 dieser Übersetzertätigkeit.“ Obwohl

sich bei den Manus  ipten teilweise lediglich Abschriften handelt;? en sich
unter ihnen auftfallend viele offensichtlich eigenständige Werke kine ausführliche
Behandlung dieser Texte steht heute och ebenso AaUs, W1e iıne I1L11NEN-

fassende Darstellung der Bemühungen, Au denen diese hervorgegangen sind.
Die wenigen Autoren, die osmanisch-türkische UÜbersetzungen biblischer lexte

AUS diesem Zeitraum WE nicht ausführlicher behandeln, doch erwähnen,
beschränken dies zumeıst auf Übersetzungen In anderen Schriftsystemen graeco-
üurkisch oder armeno-türkisch), w1e S1e gerade 1m Jahrhundert entstanden Ooder
FAICH 1er die osmanische Übersetzung der ersten vlier Kapitel des Buch Moses
VO  —_ Bobowski;® die 1739 VO  — Nikolaus W ilhelm chroder ediert wurde DIie übrigen
Arbeiten fanden ingegen gut w1e keine Berücksichtigung allenfalls stÖ1St INan

auf ein1ge verstreute erwelse auf Petraeus® oder auf eın Manuskript In Uppsala,

Hannah Neudecker, 'Ihe Turkish Bible Translation Dy Yahya Bın Ishak, Iso called Haki (1659),
Leiden 1994 Rezensionen hierzu: Mark Kirchner, 1n Turkic Languages (1998), 220—323 und
Michael Knüppel, 1n Materialia Turcica (1999), 183-185; Mark Kirchner, Relativkonstruktionen
1n der hebräisch-osmanischen Bibelübersetzung des Ha 1n Mediterranean anguage Review 11
(1999), D SR nm DL

Edgar Blochet, Bibliotheque Nationale. Catalogue des manuscrIits L CS: Parıs 1932, 166f.
(Nr. S 45 W ilhelm Pertsch, Verzeichnis der türkischen Handschriften. Die Handschriften-
verzeichnisse der Königlichen Bibliothek Berlin, VE Berlin 1889, 484 (Nr. 511); Charles Rileu,
Catalogue of the Turkish manuscrıpts in the British Museum. London 1888, (Harl. 576);, (Add

(Add. Sloane 234 (Harl 54586, III); Eittore Ross!I1, Elenco dei manoscrittı
turchi della Bibliotheca V aticana, RKoma 1953, 200 (Nr. 358); Hanna Sohrweide, Türkische
Handschriften, Teil A Wiesbaden 1981 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften In Deutsch-
and. A, 246f£€. (Nr. 308 309)

SO entsprechen die exte In den Handschriften Add 7830 und Add. (vgl. Rieu, Catalogue
|wie Anm. 4|.) den jeweiligen Passagen der Übersetzung des Neuen 1estaments, die W illiam Seaman
1666 anfertigte.

Zu A(da)lbert Bobowski (Albertus Bobovius) vgl St. Kot, Anglo-polonica, 1n Nauka Polska,
Tom Warszawa 1935, 11S: de Rieu, Levını Warner 1 de rebus turcicl1s epistolae ineditae
51Lugduni Batavorum 1883; Jacob Spon, Italienische, dalmatische, griechische un: Orlen-
talische Reise-Beschreibung worin allerhand merkwürdige, vormals ın kuropa unbekannte ntı-
quıitaten enthalten 1678,; 53f;; Albert Vandal,; L’Odyssee d’un ambassadeur. Les Voyages du
Marquıis de Nointel —1 Parıs 1900; Franz (Carl Heinrich) Babinger, Bobowski, 1n Polski
Stownik Biograficzny, Z Kraköw 1936, 156f:;: raf Lüttichau, Ali Bey, eın mohammedanischer
Sklave, übersetzte VOL 300 Jahren die Bibel 1Ns Türkische, 1n Bibelblatt (1953), 9—13; 1ler 10;
Michael Knüppel, A(da)lbert Bobowski und seine osmanisch-türkische Bibelübersetzung, 1n ZKG
110 (1999)A

Quatuor prıma capıta Geneseos Ivrecice et Latıne. Ex gem1ino Pentatevchi OSalcı 1155 codice
Ivrcico ervıt Latine vertt, notvlasqve adspersit Nicolavs Guilielmvs Schroederus. Lipsiae 1739

ZA1 Theodorus Petraeus (Petrejus) vgl. Albert Bartholin, Alberti Bartholini de scr1pt1s anorum
liber posthumus, auctior editus fratre Ihoma Bartholino: UIlCc denuo accurate recens1us, passım
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das VO  e Sparvenfeld beschrieben wurde Spärlic un! Vapc sind auch die
1nwelse 1m der osmanisch-türkischen Übersetzungen, die bei Johann Heinrich
Callenberg 1mM „Institutum Judaicum et Muhammedicum“ entstanden sind bzw. VO  -

diesem herausgegeben wurden. Abgesehen VOIN Aufzeichnungen un Katalogen aus

dem Verlag Callenbergs SOWIE unedierten Archivmaterialien, die sich heute in
den Beständen der Franckeschen Stiftungen in alle (Saale) befinden liegen solche
Hinweilise zume1ıst NUur 1ın Arbeiten enberg un: dem VO  - ihm begründeten
„Institutum Judaicum et Muhammedicum“ VOTr.

11{

Hıer selen zunächst einige Angaben Johann Heinrich enberg un: seinem
„Institutum Judaicum et Muhammedicum“ egeben: Callenbergs Person un: Werk
wurden in der Forschung (zumindest bis in die 1990er Jahre) aum beachtet. *} In
einschlägigen theologischen un religionsgeschichtlichen Nachschlagewerken sind
s1e wenn überhaupt 1Ur Rande ewürdigt worden.““

enberg wurde als Sohn eines Bauern 2.1.1694 in Molschleben bei
eboren un studierte ach dem Schulbesuch in ah LA iın eologie
un Philologie. Im ahre LLL rhielt ort ıne außerordentliche un: 1m e
KLAR ıne ordentliche Professur für orientalische Sprachen. Hinzu trat 1mMe 1739

emendatus, supplementis plurimis AUCTIUS illustratus Joh. Mollero, CUJUS et1am SCOrsım accedunt
observationes ad eundem prolixiores. Bde. Hamburgi 1699, 136 4:1 Johann Heinrich Zedlier Hg.)
TOSSES vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Kunste, AXNV-H. Leipzig-Halle
79 1109; Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Dritter Theil,; Leipzig D/ SI 1439;
Else Pauly (Fr. de Fontenay), Petrzus, Theodor, 1: Dansk Biografisk Leksikon 11 (1982) 339-—5340;
seiner Veröffentlichung der osmanisch-türkischen Übersetzung des Buches Isaiah vgl de oeJe,
Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae, I Lugduni Batavao-
[[Un 18722 99, MMCOCGCOCGVII (Cod. Warn.)

7Zu Johann Gabriel Sparvenveld (1655-1727) vgl Zedler, Universal-Lexicon (wie Anm. 8),
(1743), 1210; dem VO.  — ihm 1686 in Moskau erworbenen Manuskript, das sich heute in

der Sammlung der orientalischen Handschriften der Universitä Uppsala befindet, vgl Oannıs
Gabriel Sparvenfeldius, Catalogus Centurlae Librorum Rarıssımorum Manuscrıptorum partım
Impressorum Arabicorum, Persicorum, J1 urciıcorum, Graecorum, Latinorum &C Qua aMn

Bibliothecam Publicam Academiae Upsaliensis auxıt et exornavıtJohann Heinrich Callenbergs (1694-1760) osmanisch-türkische Ausgaben biblischer Texte 381  das von J. G. Sparvenfeld beschrieben wurde.” Spärlich und vage sind auch die  Hinweise im Falle der osmanisch-türkischen Übersetzungen, die bei Johann Heinrich  Callenberg im „Institutum Judaicum et Muhammedicum“ entstanden sind bzw. von  diesem herausgegeben wurden. Abgesehen von Aufzeichnungen und Katalogen aus  dem Verlag J. H. Callenbergs - sowie unedierten Archivmaterialien, die sich heute in  den Beständen der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) befinden —- liegen solche  Hinweise zumeist nur in Arbeiten zu Callenberg und dem von ihm begründeten  „Institutum Judaicum et Muhammedicum“ vor.'°  H  Hier seien zunächst einige Angaben zu Johann Heinrich Callenberg und seinem  „Institutum Judaicum et Muhammedicum“ gegeben: Callenbergs Person und Werk  wurden in der Forschung (zumindest bis in die 1990er Jahre) kaum beachtet. !! In  einschlägigen theologischen und religionsgeschichtlichen Nachschlagewerken sind  sie — wenn überhaupt - nur am Rande gewürdigt worden.‘*  Callenberg wurde als Sohn eines Bauern am 12.1.1694 in Molschleben bei Gotha  geboren und studierte nach dem Schulbesuch in Gotha ab 1715 in Halle Theologie  und Philologie. Im Jahre 1727 erhielt er dort eine außerordentliche und im Jahre  1735 eine ordentliche Professur für orientalische Sprachen. Hinzu trat im Jahre 1739  emendatus, supplementis plurimis auctus atque illustratus a. Joh. Mollero, cujus etiam scorsim accedunt  observationes ad eundem prolixiores. 2 Bde. Hamburgi 1699, 136 u. 413; Johann Heinrich Zedler (Hg.),  Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste, Bd. XXVII, Leipzig-Halle  1741, 1109; Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Dritter Theil, Leipzig 1751, 1439;  Else Pauly (Fr. de Fontenay), Petrzus, Theodor, in: Dansk Biografisk Leksikon 11 (1982), 339-340; zu  seiner Veröffentlichung der osmanisch-türkischen Übersetzung des Buches Isaiah vgl. M. J. de Goeje,  Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae, Bd. 5, Lugduni Batavao-  rum 1873, 99, MMCCCCVII (Cod. 1117a Warn.).  ? Zu Johann Gabriel Sparvenveld (1655-1727) vgl. Zedler, Universal-Lexicon (wie Anm. 8), Bd.  XXXVIII (1743), 1210; zu dem von ihm 1686 in Moskau erworbenen Manuskript, das sich heute in  der Sammlung der .orientalischen Handschriften der Universität Uppsala befindet, vgl. Ioannis  Gabriel Sparvenfeldius, Catalogus Centuriae Librorum Rarissimorum Manuscriptorum & partim  Impressorum Arabicorum, Persicorum, Turcicorum, Graecorum, Latinorum &c. Qua anno MDCCV  Bibliothecam Publicam Academiae Upsaliensis auxit et exornavit ... Ioan. Gabr. Sparvenfeldius.  Upsaliae 1706, 48, Nr. XXXIX bzw. C. J. Tornberg, Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecae  Regiae Universitatis Upsaliensis. Upsala 1849, 314 (Nr. 499).  '° Angaben, die freilich sehr verstreut sind, kaum bibliographische Einzelheiten enthalten und  zudem kein geschlossenes Bild ergeben - so ist nicht einmal ersichtlich, wie viele und welche  osmanisch-türkischen Schriften bei Callenberg eigentlich gedruckt bzw. verlegt wurden.  !! So Thomas J. Müller, Die Archivalien zu J. H. Callenberg und dem Institutum Judaicum, in:  Eveline Goodman-Thau/Walter Beltz (Hgg.), Von Halle nach Jerusalem, Halle 1994, 24-44, hier 24.  !? Verwiesen sei an dieser Stelle - neben dem Beitrag Müllers (wie Anm. 1) - bloß auf Christoph  Rymatzki, Hallischer Pietismus und Judenmission. Johann Heinrich Callenbergs Institutum Judai-  cum und dessen Freundeskreis (1728-1736), Tübingen 2004. Eine Zusammenstellung der Literatur  findet sich auch in Christoph Bochinger, Literatur zu Johann Heinrich Callenberg und dem  Institutum Judaicum, in: Walter Beltz (Hg.), Biographie und Religion - zur Personalität der Mit-  arbeiter des Institutum Judaicum et Muhammedicum J. H. Callenbergs. III. Internationales Callen-  berg-Kolloquium in Halle vom 15.-17.10. 1997, Halle 1997, 109-121.loan. abr. Sparvenfeldius.
Upsaliae 1706, 48,; Nr. K bZzw. Tornberg, Codices Arabici,; Persic1ı et Turcicı Bibliothecae
Regiae Universitatis Upsaliensis. Upsala 1849, 314 (Nr. 499)

Angaben, die freilich sechr verstreut sind, kaum bibliographische Einzelheiten enthalten und
zudem kein geschlossenes Bild ergeben iıst nicht einmal ersichtlich, WwI1e viele un!: welche
osmanisch-türkischen Schriften bei Callenberg eigentlich gedruckt bzw. verlegt wurden.

11 SO Ihomas Müller, DIie Archivalien Callenberg un! dem Institutum Judaicum, ıIn
Eveline Goodman-Thau/Walter Beltz gg. Von Halle ach Jerusalem, Halle 1994;, 24-—44, hier

Verwlesen se1l dieser Stelle neben dem Beitrag Müllers (wie Anm. blofß auf Christoph
Rymatzki, Hallischer Pietismus und Judenmission. Johann Heinrich Callenbergs Institutum Judai-
CUu un:! dessen Freundeskreis (1728-1736),; Tübingen 2004 Eiıne Zusammenstellung der Liıteratur
findet sich auch in Christoph Bochinger, Literatur Johann Heinrich Callenberg und dem
Institutum Judaicum, 1n Walter Beltz Hg.) Biographie un! Religion ZUr Personalität der Mit-
arbeiter des Institutum Judaicum Muhammedicum Callenbergs. 11L Internationales Callen-
berg-Kolloquium in Halle VO: S 1E 1997, Halle 1997/, 109—-121
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noch A Professur für eologie Im re 17258 gründete Callenberg das „Institu-
tum Judaicum et Muhammedicum (Saale) 16./ 1760 ach
langjähriger un sehr ausgedehnter Publikationstätigkeit starb

{ DIie Gründung des Instıitutum udaicum JDE Callenberg SIN VOT em auf
Anregungen des eologen Johann Christoph agensei a VO  e

Johannes Müller 9— AUuUus zurück.* DIie entscheidenden Impulse ZUrTr

Judenmission jedoch SINSCHIL VO  w dem W ürttemberger Pıietisten Johann eorg Wid-
IDan aus Callenberg wiederum gelangte auf ganz anderem Wege ZU Missionsge-
danken Hier akademischen tudien un VOIL em die Befassung
mI1T dem Islam, die ihn hierzu motivierten. Er hatte bei dem VO  3 esulıten-
ıldeten 5yrer alomon Negri (Ca 1665-— TaDI1SC. gelernt un spater unter

© Die EeMU-dessen Anleitung auch UÜbersetzungen 11S$ Arabische unternommen.1
hungen Callenbergs die Judenmission hatten ihren usgang ı SC1INECIN Versuch

Br warb hierfüriNe „Jüdisch--teutsche“ chrift Johann Müllers publizieren.‘”
Spendengelder CHIS; mıt denen die Drucklegung des erkes ermöglicht werden sollte,
eschalfte die erforderlichen Lettern für den Druck un: iefß das Buch sSschlıelsl1ic.
Kommission herausbringen. Das atum der Publikation wurde schließlich VO  — ihm
selbst als Zeitpunkt der Institutsgründung gewertet: 1728

In der Folgezeit wurden VO Institutum Judaicum zahlreiche Übersetzungen
biblischer Texte Reihe VO  - Sprachen herausgebracht Zu diesen traten
darüber hinaus Traktate, die zume1st die Judenmission ZU Gegenstand hatten
ıne SCWISSC bei der ründung des „Institutum Judaicum et Muhammedicum )

das bis 1792 Bestand en sollte,  19 hatten allerdings auch Johann Andreas och-
tetter un ugus ermann Francke gespielt obgleic sowohl unter der Leıtung
Callenbergs, als auch SCIHET Nachfolger“” weitgehend unabhängig VO  — den nter-
nehmungen Franckes arbeitete Insgesamt VO NSTILU: neben der reichen
Publikation auch rund ZWAaNZlg Missıonare ausgebildet worden, deren erste
bereits re 1730 ausgesandt wurden

7u ) Callenberg vgl uch die biographischen Skizzen verschiedenen Nachschlagewerken
Friedrich Wilhelm auftz, Johann Heinrich Callenberg, (1975), 863 864 Franz Lau;
Callenberg, Johann Heinrich NDB (1957) (Gustav Leopold Plitt Callenberg, Johann
Heinrich ADB (1876) 707

Müller, Archivalien (wie Anm 11) 25 Bochinger, Geschichte des Institutum Judaicum,
Von Halle nach Jerusalem (wie Anm 12) 4547 ZUrTr Gründung des „Institutum Judaicum et
Muhammedicum vgl Bochinger, |iteratur (wie Anm 12) 4749 un Rymatzki Pıetismus (wie
Anm 12) 123 ff

Bochinger, Literatur (wie Anm 12) 4 /
Bochinger, _iıteratur (wie Anm 12) 47
Rymatzki Hallischer Pietismus (wie Anm 12) 463 ff Bochinger, Literatur (wie Anm 12)
Bochinger, Literatur (wie Anm 2 48 f
Im Jahre 1792 wurde das „Institutum Judaicum Muhammedicum aufgelöst un:

Nachlässe die Franckesche Stiftungen überführt
Als Nachfolger Callenbergs irkten Stephan chultz un! Israel Beyer

21 Rymatzki Hallischer Pietismus (wie Anm 12) 495 530

7Z7KG 121 Band 0-53
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Neben den hebräischen un: jiddischen Werken allerdings bei Callenberg auch
Übersetzungen biblischer Texte in andere ‚orientalische“ Sprachen herausgekom-
1E Das (Gros ıldeten el die arabischen Texte. Daneben wurde mindestens eın
syrischer Druck angefertigt, mehrere Werke In osmanisch-türkischer un: persischer
Sprache publiziert un iıne Reihe VO  3 chrıtten 1Ns Hindi un: Urdu** übertragen
un:! gedruckt. Während die hebräischen un:! jiddischen er spateren (Jeneratio-
nenNn eher ekannt und 1mM Kontext der vielbehandelten Problematik der
Judenmission immer wieder Beachtung fanden, elen auch 1n der Forschung
die Bemühungen des „Institutum“ auf den übrigen Feldern dem Vergessen anheim.
Allenfalls die arabischen Übersetzungen spater gelegentlich Gegenstand VOT

em wissenschaftsgeschichtlicher Darstellungen (zumeist Z n  icklung der
deutschen Islamwissenschaft, Arabistik oder ganz allgemein der Orientalistik).“”

Die Gründe für die Vernachlässigung EIW:; der osmanisch-türkischen Texte be-
standen einerseıts in dem Überwiegen der Publikationen, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mıiıt der Judenmission standen, ZU anderen aber auch darin, ass
die Mohammedaner-Mission weithin folgenlos geblieben Wa  — So wundert dann
auch nicht weiıter, dass selbst ın der bei Christoph Rymatzki gegebenen „Biblio-
graphie der Publikationen des Institutum Judaicum  «24 keine der osmanisch-türki-
schen 1ıte aufgefü sind *° Bei ochinger werden die osmanisch-türkischen
Chrıften, die bei Callenberg produziert wurden, ‚WaTl erwähnt, aber nicht weiıiter
behandelt Es sich ler L1UuX der H1ınwels, dass sich wI1e bei den NEeU-

persischen Texten Teilausgaben des und 1ler wiederum „Nachdrucke
bestehender Übersetzungen“) handelt.“° elche lexte 1Ns Osmanisch-Türkische
übertragen wurden, bleibt €e1 ebenso unklar, w1e die rage, welche „bestehenden
Texte“ l1er gemeint sind. IDie einzige dieser eit 1im Druck erschienene OSIMNa-

nisch-türkische Ausgabe des War die bereits erwähnte Übersetzung des zeitweilig
ın stanbul wirkenden Gesandtschaftsgeistlichen W illiam Seaman, die 1666 iın (Ox-
ford erschienen War. Tatsächlic diente diese als Vorlage zumindest der osmanisch-

Was sich unter dem häufiger genannten „Hindustäni”, in das die biblischen exte übertragen
wurden, verbirgt, lässt sich hne Prüfung der Materialien nicht I: Möglicherweise ist 1es
ıIn den Titeln der Schriften des „Institutum Judaicum et Muhammedicum“ SYNOJDNYIMN für rdu
gebraucht worden.

etwa Hartmut Bobzin, Arabistische Publikationen des Callenberg-Verlags, In: Walter Beltz
(Hg.), Übersetzungen un! Übersetzer 1m Verlag Callenbergs. Internationales Kolloquium in
alle (Saale) VO 22 .-24 Maı 1995, Halle 1995, AD

Rymatzki, Hallischer Pietismus (wie Anm 12), 495530
Lediglich ein neupersischer Titel wird dort erwähnt. Allerdings fehlen in der Bibliographie uch

die Publikationen biblischer Texte iın den indischen Idiomen.
Bochinger, Liıteratur (wie Anm. I2
Guilelmi Seaman, Dominı nostrı Jesu Christi Testamentum Novum turcıe redditumP Gu.

Seaman, xOonilae 1666; Seaman vgl Ihomson Lyon, W illiam 5Seaman, 1n Dictionary of
National Biography, AVII; London 1909, seiner Übersetzung des vgl Fwa
Siemieniec-Golas, Forgotten Turkish Translation of the New Testament, 1: Folia Orientalia 31
(1995), 145
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türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium VO  - 17Z35; welches
die Bergpredigt wieder gibt.““

{IIie 1mM vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die VO „Institutum
Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt 1mM Grunde blo{f$ einen
ersten chritt hin einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen
Bibelübersetzungen dar Ist zunächst einmal geklärt, Wds> 1m Wirkungsbereich
lenbergs entstanden ist, können die orlagen ermittelt un: die möglichen Ein-
flüsse auf das Wirken spaterer Übersetzer un: Missionare, die auf diesem Feld
gewirkt abDen, untersucht werden.

Die verstireuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der iın Callenbergs Druckerei
entstandenen usgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer CcCArırten ergeben
erdings aum eın einheitliches Bild.“ Einige der Drucke sind 1Ur sehr VaHC, andere
wiederum 1m Rahmen der rfassung der Bibliotheksbestände ım Verbund-Katalog
eher gul nachgewiesen un: mıt den an  1  n bibliographischen Angaben erfasst,
wieder andere ingegen 1Ur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel
nach ekannt DIie olgende Aufstellung nthält den bibliographischen Angaben
nachgestellt die Belege bzw. Standorte un: Signaturen ın Bibliotheken nachge-
wlesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham -
medicum“

Deny Deny (1956)
BESt Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;
Bochinger Christoph Bochinger, Abenteuer siam. Zur Wahrnehmung temder
eligion 1mM Hallenser Pietismus des Jahrhunderts, München 1996;
Ca 1739 Catalogus384  Michael Knüppel  türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium von 1735, welches  die Bergpredigt wieder gibt.”®  Die im vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die vom „Institutum  Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt im Grunde bloß einen  ersten Schritt hin zu einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen  Bibelübersetzungen dar. Ist zunächst einmal geklärt, was im Wirkungsbereich Cal-  lenbergs entstanden ist, so können die Vorlagen ermittelt und die möglichen Ein-  flüsse auf das Wirken späterer Übersetzer und Missionare, die auf diesem Feld  gewirkt haben, untersucht werden.  IV  Die verstreuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der in Callenbergs Druckerei  entstandenen Ausgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer Schriften ergeben  allerdings kaum ein einheitliches Bild.”” Einige der Drucke sind nur sehr vage, andere  wiederum im Rahmen der Erfassung der Bibliotheksbestände im Verbund-Katalog  eher gut nachgewiesen und mit den gängigen bibliographischen Angaben erfasst,  wieder andere hingegen nur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel  nach bekannt. Die folgende Aufstellung enthält - den bibliographischen Angaben  nachgestellt - die Belege bzw. Standorte und Signaturen in Bibliotheken nachge-  wiesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham-  medicum“  1  Deny. = Deny (1956);  2  BFSt = Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;  a  Bochinger = Christoph Bochinger, Abenteuer Islam. Zur Wahrnehmung fremder  Religion im Hallenser Pietismus des 18. Jahrhunderts, München 1996;  Cat. 1739 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner ediret worde;  ‚- Buin Türckischer Sprache..:.,Halae 1739;  Cat. 1748 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner herausge-  geben; ... und zwar ... C. in Türckischer Sprache ... Halae 1748;  GBV = Nachweise in Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”  angeschlossen sind;  (1)  Bibliotheca Sacra: Concio Christi Montana turcica. Halae 1735, 8E - [Deny,  P 335 Idendisch mit (2); BESE ; Bochinger: -; Cat, 1739: -  ?$ Concio Christi Montana turcica. Halae 1735. Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-  türkischen Texte J. H. Callenbergs gilt auch für die Literatur zur Geschichte der türkischen Bibel-  übersetzungen ebenso wie für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier allenfalls  Jean Deny, der diese Arbeiten in einem Aufsatz zumindest am Rande erwähnt und einige der Titel  mit Erscheinungsjahren gibt. Vgl. Jean Deny, Ä propos des traductions en turc osmanli des textes  reli2g9i  eux chretiens, in: Welt des Islams IV, Leiden 1956, 30-39, hier 33.  Auch ist anzunehmen, dass Jean Deny die von ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen  haben und sich hier möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre  nachgewiesen sind. Vgl. Deny, Traductions (wie Anm. 28).  ZKG 121. Band 2010-3Was Z eDrauc der Muhammedaner ediret worde;384  Michael Knüppel  türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium von 1735, welches  die Bergpredigt wieder gibt.”®  Die im vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die vom „Institutum  Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt im Grunde bloß einen  ersten Schritt hin zu einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen  Bibelübersetzungen dar. Ist zunächst einmal geklärt, was im Wirkungsbereich Cal-  lenbergs entstanden ist, so können die Vorlagen ermittelt und die möglichen Ein-  flüsse auf das Wirken späterer Übersetzer und Missionare, die auf diesem Feld  gewirkt haben, untersucht werden.  IV  Die verstreuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der in Callenbergs Druckerei  entstandenen Ausgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer Schriften ergeben  allerdings kaum ein einheitliches Bild.”” Einige der Drucke sind nur sehr vage, andere  wiederum im Rahmen der Erfassung der Bibliotheksbestände im Verbund-Katalog  eher gut nachgewiesen und mit den gängigen bibliographischen Angaben erfasst,  wieder andere hingegen nur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel  nach bekannt. Die folgende Aufstellung enthält - den bibliographischen Angaben  nachgestellt - die Belege bzw. Standorte und Signaturen in Bibliotheken nachge-  wiesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham-  medicum“  1  Deny. = Deny (1956);  2  BFSt = Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;  a  Bochinger = Christoph Bochinger, Abenteuer Islam. Zur Wahrnehmung fremder  Religion im Hallenser Pietismus des 18. Jahrhunderts, München 1996;  Cat. 1739 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner ediret worde;  ‚- Buin Türckischer Sprache..:.,Halae 1739;  Cat. 1748 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner herausge-  geben; ... und zwar ... C. in Türckischer Sprache ... Halae 1748;  GBV = Nachweise in Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”  angeschlossen sind;  (1)  Bibliotheca Sacra: Concio Christi Montana turcica. Halae 1735, 8E - [Deny,  P 335 Idendisch mit (2); BESE ; Bochinger: -; Cat, 1739: -  ?$ Concio Christi Montana turcica. Halae 1735. Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-  türkischen Texte J. H. Callenbergs gilt auch für die Literatur zur Geschichte der türkischen Bibel-  übersetzungen ebenso wie für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier allenfalls  Jean Deny, der diese Arbeiten in einem Aufsatz zumindest am Rande erwähnt und einige der Titel  mit Erscheinungsjahren gibt. Vgl. Jean Deny, Ä propos des traductions en turc osmanli des textes  reli2g9i  eux chretiens, in: Welt des Islams IV, Leiden 1956, 30-39, hier 33.  Auch ist anzunehmen, dass Jean Deny die von ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen  haben und sich hier möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre  nachgewiesen sind. Vgl. Deny, Traductions (wie Anm. 28).  ZKG 121. Band 2010-3ın Türckischer Sprache384  Michael Knüppel  türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium von 1735, welches  die Bergpredigt wieder gibt.”®  Die im vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die vom „Institutum  Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt im Grunde bloß einen  ersten Schritt hin zu einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen  Bibelübersetzungen dar. Ist zunächst einmal geklärt, was im Wirkungsbereich Cal-  lenbergs entstanden ist, so können die Vorlagen ermittelt und die möglichen Ein-  flüsse auf das Wirken späterer Übersetzer und Missionare, die auf diesem Feld  gewirkt haben, untersucht werden.  IV  Die verstreuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der in Callenbergs Druckerei  entstandenen Ausgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer Schriften ergeben  allerdings kaum ein einheitliches Bild.”” Einige der Drucke sind nur sehr vage, andere  wiederum im Rahmen der Erfassung der Bibliotheksbestände im Verbund-Katalog  eher gut nachgewiesen und mit den gängigen bibliographischen Angaben erfasst,  wieder andere hingegen nur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel  nach bekannt. Die folgende Aufstellung enthält - den bibliographischen Angaben  nachgestellt - die Belege bzw. Standorte und Signaturen in Bibliotheken nachge-  wiesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham-  medicum“  1  Deny. = Deny (1956);  2  BFSt = Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;  a  Bochinger = Christoph Bochinger, Abenteuer Islam. Zur Wahrnehmung fremder  Religion im Hallenser Pietismus des 18. Jahrhunderts, München 1996;  Cat. 1739 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner ediret worde;  ‚- Buin Türckischer Sprache..:.,Halae 1739;  Cat. 1748 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner herausge-  geben; ... und zwar ... C. in Türckischer Sprache ... Halae 1748;  GBV = Nachweise in Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”  angeschlossen sind;  (1)  Bibliotheca Sacra: Concio Christi Montana turcica. Halae 1735, 8E - [Deny,  P 335 Idendisch mit (2); BESE ; Bochinger: -; Cat, 1739: -  ?$ Concio Christi Montana turcica. Halae 1735. Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-  türkischen Texte J. H. Callenbergs gilt auch für die Literatur zur Geschichte der türkischen Bibel-  übersetzungen ebenso wie für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier allenfalls  Jean Deny, der diese Arbeiten in einem Aufsatz zumindest am Rande erwähnt und einige der Titel  mit Erscheinungsjahren gibt. Vgl. Jean Deny, Ä propos des traductions en turc osmanli des textes  reli2g9i  eux chretiens, in: Welt des Islams IV, Leiden 1956, 30-39, hier 33.  Auch ist anzunehmen, dass Jean Deny die von ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen  haben und sich hier möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre  nachgewiesen sind. Vgl. Deny, Traductions (wie Anm. 28).  ZKG 121. Band 2010-3Halae LA39:
(Cat 1748 Catalogus384  Michael Knüppel  türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium von 1735, welches  die Bergpredigt wieder gibt.”®  Die im vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die vom „Institutum  Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt im Grunde bloß einen  ersten Schritt hin zu einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen  Bibelübersetzungen dar. Ist zunächst einmal geklärt, was im Wirkungsbereich Cal-  lenbergs entstanden ist, so können die Vorlagen ermittelt und die möglichen Ein-  flüsse auf das Wirken späterer Übersetzer und Missionare, die auf diesem Feld  gewirkt haben, untersucht werden.  IV  Die verstreuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der in Callenbergs Druckerei  entstandenen Ausgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer Schriften ergeben  allerdings kaum ein einheitliches Bild.”” Einige der Drucke sind nur sehr vage, andere  wiederum im Rahmen der Erfassung der Bibliotheksbestände im Verbund-Katalog  eher gut nachgewiesen und mit den gängigen bibliographischen Angaben erfasst,  wieder andere hingegen nur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel  nach bekannt. Die folgende Aufstellung enthält - den bibliographischen Angaben  nachgestellt - die Belege bzw. Standorte und Signaturen in Bibliotheken nachge-  wiesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham-  medicum“  1  Deny. = Deny (1956);  2  BFSt = Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;  a  Bochinger = Christoph Bochinger, Abenteuer Islam. Zur Wahrnehmung fremder  Religion im Hallenser Pietismus des 18. Jahrhunderts, München 1996;  Cat. 1739 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner ediret worde;  ‚- Buin Türckischer Sprache..:.,Halae 1739;  Cat. 1748 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner herausge-  geben; ... und zwar ... C. in Türckischer Sprache ... Halae 1748;  GBV = Nachweise in Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”  angeschlossen sind;  (1)  Bibliotheca Sacra: Concio Christi Montana turcica. Halae 1735, 8E - [Deny,  P 335 Idendisch mit (2); BESE ; Bochinger: -; Cat, 1739: -  ?$ Concio Christi Montana turcica. Halae 1735. Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-  türkischen Texte J. H. Callenbergs gilt auch für die Literatur zur Geschichte der türkischen Bibel-  übersetzungen ebenso wie für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier allenfalls  Jean Deny, der diese Arbeiten in einem Aufsatz zumindest am Rande erwähnt und einige der Titel  mit Erscheinungsjahren gibt. Vgl. Jean Deny, Ä propos des traductions en turc osmanli des textes  reli2g9i  eux chretiens, in: Welt des Islams IV, Leiden 1956, 30-39, hier 33.  Auch ist anzunehmen, dass Jean Deny die von ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen  haben und sich hier möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre  nachgewiesen sind. Vgl. Deny, Traductions (wie Anm. 28).  ZKG 121. Band 2010-3Was Z Gebrauch der Muhammedaner herausge-
geben; un: ‚.WaTl384  Michael Knüppel  türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium von 1735, welches  die Bergpredigt wieder gibt.”®  Die im vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die vom „Institutum  Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt im Grunde bloß einen  ersten Schritt hin zu einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen  Bibelübersetzungen dar. Ist zunächst einmal geklärt, was im Wirkungsbereich Cal-  lenbergs entstanden ist, so können die Vorlagen ermittelt und die möglichen Ein-  flüsse auf das Wirken späterer Übersetzer und Missionare, die auf diesem Feld  gewirkt haben, untersucht werden.  IV  Die verstreuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der in Callenbergs Druckerei  entstandenen Ausgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer Schriften ergeben  allerdings kaum ein einheitliches Bild.”” Einige der Drucke sind nur sehr vage, andere  wiederum im Rahmen der Erfassung der Bibliotheksbestände im Verbund-Katalog  eher gut nachgewiesen und mit den gängigen bibliographischen Angaben erfasst,  wieder andere hingegen nur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel  nach bekannt. Die folgende Aufstellung enthält - den bibliographischen Angaben  nachgestellt - die Belege bzw. Standorte und Signaturen in Bibliotheken nachge-  wiesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham-  medicum“  1  Deny. = Deny (1956);  2  BFSt = Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;  a  Bochinger = Christoph Bochinger, Abenteuer Islam. Zur Wahrnehmung fremder  Religion im Hallenser Pietismus des 18. Jahrhunderts, München 1996;  Cat. 1739 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner ediret worde;  ‚- Buin Türckischer Sprache..:.,Halae 1739;  Cat. 1748 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner herausge-  geben; ... und zwar ... C. in Türckischer Sprache ... Halae 1748;  GBV = Nachweise in Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”  angeschlossen sind;  (1)  Bibliotheca Sacra: Concio Christi Montana turcica. Halae 1735, 8E - [Deny,  P 335 Idendisch mit (2); BESE ; Bochinger: -; Cat, 1739: -  ?$ Concio Christi Montana turcica. Halae 1735. Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-  türkischen Texte J. H. Callenbergs gilt auch für die Literatur zur Geschichte der türkischen Bibel-  übersetzungen ebenso wie für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier allenfalls  Jean Deny, der diese Arbeiten in einem Aufsatz zumindest am Rande erwähnt und einige der Titel  mit Erscheinungsjahren gibt. Vgl. Jean Deny, Ä propos des traductions en turc osmanli des textes  reli2g9i  eux chretiens, in: Welt des Islams IV, Leiden 1956, 30-39, hier 33.  Auch ist anzunehmen, dass Jean Deny die von ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen  haben und sich hier möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre  nachgewiesen sind. Vgl. Deny, Traductions (wie Anm. 28).  ZKG 121. Band 2010-3In Türckischer Sprache384  Michael Knüppel  türkischen Ausgabe eines Exzerpts aus dem Matthäus-Evangelium von 1735, welches  die Bergpredigt wieder gibt.”®  Die im vorliegenden Beitrag gegebene Liste der Arbeiten, die vom „Institutum  Judaicum et Muhammedicum“ herausgebracht wurden, stellt im Grunde bloß einen  ersten Schritt hin zu einer umfassenderen Behandlung der osmanisch-türkischen  Bibelübersetzungen dar. Ist zunächst einmal geklärt, was im Wirkungsbereich Cal-  lenbergs entstanden ist, so können die Vorlagen ermittelt und die möglichen Ein-  flüsse auf das Wirken späterer Übersetzer und Missionare, die auf diesem Feld  gewirkt haben, untersucht werden.  IV  Die verstreuten Hinweise und Angaben hinsichtlich der in Callenbergs Druckerei  entstandenen Ausgaben beziehungsweise Teilausgaben biblischer Schriften ergeben  allerdings kaum ein einheitliches Bild.”” Einige der Drucke sind nur sehr vage, andere  wiederum im Rahmen der Erfassung der Bibliotheksbestände im Verbund-Katalog  eher gut nachgewiesen und mit den gängigen bibliographischen Angaben erfasst,  wieder andere hingegen nur noch aus den Verlagskatalogen Callenbergs dem Titel  nach bekannt. Die folgende Aufstellung enthält - den bibliographischen Angaben  nachgestellt - die Belege bzw. Standorte und Signaturen in Bibliotheken nachge-  wiesener osmanisch-türkischer Drucke aus dem „Institutum Judaicum et Muham-  medicum“  1  Deny. = Deny (1956);  2  BFSt = Bibliothek der Franckeschen Stiftungen;  a  Bochinger = Christoph Bochinger, Abenteuer Islam. Zur Wahrnehmung fremder  Religion im Hallenser Pietismus des 18. Jahrhunderts, München 1996;  Cat. 1739 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner ediret worde;  ‚- Buin Türckischer Sprache..:.,Halae 1739;  Cat. 1748 = Catalogus ... Was zum Gebrauch der Muhammedaner herausge-  geben; ... und zwar ... C. in Türckischer Sprache ... Halae 1748;  GBV = Nachweise in Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”  angeschlossen sind;  (1)  Bibliotheca Sacra: Concio Christi Montana turcica. Halae 1735, 8E - [Deny,  P 335 Idendisch mit (2); BESE ; Bochinger: -; Cat, 1739: -  ?$ Concio Christi Montana turcica. Halae 1735. Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-  türkischen Texte J. H. Callenbergs gilt auch für die Literatur zur Geschichte der türkischen Bibel-  übersetzungen ebenso wie für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet hier allenfalls  Jean Deny, der diese Arbeiten in einem Aufsatz zumindest am Rande erwähnt und einige der Titel  mit Erscheinungsjahren gibt. Vgl. Jean Deny, Ä propos des traductions en turc osmanli des textes  reli2g9i  eux chretiens, in: Welt des Islams IV, Leiden 1956, 30-39, hier 33.  Auch ist anzunehmen, dass Jean Deny die von ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen  haben und sich hier möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre  nachgewiesen sind. Vgl. Deny, Traductions (wie Anm. 28).  ZKG 121. Band 2010-3Halae 1748:;
GBV Nachweise In Bibliotheken, die dem „Gemeinsamen Verbundkatalog”
angeschlossen sind;

(1) Bibliotheca Sacra: Concio Christi ontana 115 Halae 1735; Deny,
33 identisch mıt (2) BESt Ö Bochinger: k ar 739

(ONcCcIiOo Christi Montana turcica. Halae 1735 Diese mangelhafte Beachtung der osmanisch-
türkischen exte Callenbergs gilt uch für die ] ıteratur ZUTr Geschichte der türkischen Bibel-
übersetzungen ebenso wWwI1e für turkologische Arbeiten. Eine rühmliche Ausnahme bildet 1er allenfalls
Jean Deny, der diese Arbeiten ın einem Aufsatz zumindest Rande erwähnt un! ein1ıge der Titel
mıit Erscheinungsjahren gibt. Vgl Jean Deny, Ppropos des traductions turc osmanlı des textes

reli2g9i chretiens, IN Welt des Islams 1 Leiden 1956, 30—-39, 1er
uch ist anzunehmen, ass Jean Deny die VO  - ihm aufgeführten Schriften nicht vorgelegen

haben un: sich ]ler möglicherweise Fehler finden, zumal Drucke gleichen Titels für andere Jahre
nachgewiesen sind. Vgl Deny, Traductions (wie Anm. 28)

ZKG 1 Band 0-3
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A (CConcio Christi montana. Matthaeus Apostolus. Johann Heinrich Callenberg.
Halae]l;, 1735 Deny, 3 - identisch mıiıt (1) BESt Bochinger: Nr 1735 E: 1mM

chronologischen Register ist hierzu notiert „DIis 1st die Bergpredigt uUuNSsSeTrecs Heylan-
des AUus ath un iın türckischer prache Die Übersetzung hat I1a AUus des
Seamans, eines engländers, türckischem uen testament genommen ; Cat 1739
Nr. 1, GBV: Niedersächsische Staat- un: Universitätsbibliothek Göttingen ign
IBL I1; Uniıversitats- un Landesbibliothek ign Ic Unıivers1i-
ätsbibliothek Rostock ign Anhang E:

(3) nitium Evangelii ohanni I’ O} Halae F/35 Deny, p. 33; BESt:
Bochinger: J Cat 1739 Nr 21;

(4) Iloannıs apostoli epistola priıma, turcıice. Halae], V, Le LOng,
Bibliotheca Sacra, ed. Masch ars 11 Vol 168] eny BESt Bochinger: n
Cat. 1739 Nr 4) GB  < Niedersächsische Staats- un Universitätsbibliothek (oöOttin-
gCh ign IBL I} Universitäts- un Landesbibliothek Halle ign Ic
1 Anhang I)

(5) Particula etr. 1, 11-29, turcıce. Halae 1735 eny, D: 35 BESt
Bochinger: K (at 1739 Nr. 31

(6) uC Evangelium Turcice. Seorsum recudi curavıt Jo. Henr. enberg.
Halae Institutum Judaicum Muhammedaicum, 1745 Umfang: E Bi:; 186
Deny BESt 145 11] Bochinger: Cat 1748 Nr 1’ GB  < Staatsbibliothe Berlin
ign BYy Universitätsbibliothek Rostock ign Fb un Fb
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek (C] 723 11} Anhang HE

(7Z) Acta Apostolorum urcıce. Halae 1746 Deny, 3 E} vermutlich identisch
mıiıt (8) BESt: 145 [1| Bochinger: Cat 1748

(8) Acta Apostolorum urcıice. Seorsum Recudi Curavit Jo Henr. Callen-
bergius Phil Prof. publ ord alae 1ın Typographia orientali Instituti Judaicıi,
1749 Deny: vermutlich identisch mıiıt (Z) BESt 16/2 Bochinger:
Nr 1749 S HA hindustänische 16r wahrscheinlich Ausg. nachgewiesen;
Cat 1748 Anhang

(9) Pauli apostoli epistola ad Romanos turcice. alae 1747 Deny, D 533
identisch mit (10) BESt Bochinger: B (at 1748

10) Pauli apostoli Epistola ad OMAanOs turcice. (uravit Jo. Henr. Callenbergius.
Halae ITypographia Instituti judaici, ET Umfang: 2 B 9 Deny:
identisch miıt (9) BESt Bochinger: Nr A E Verwels auf das Xemplar in der

Rostock:; C’at 1748 Nr.2: GB  < taatsbibliothek Berlin ign By
Universitätsbibliothek Rostock ign 3434.6)|]; Anhang VE

( Pauli apostoli epistola ad Hebraeos turcıice. Halae 1748 Deny, 3 5 BESt 1

Bochinger: NUur ıne hebr. Ausg. unter Nr 1748 „Pirusch al Pauli ebr ebr.|
Rostock: 3089 1a ne Titels.)”; Car 1748 J

(12) ohanni apostoli epistola prıma turcıice. Halae 1758 Deny, 33 BESt
Bochinger: i Cat 1748 1m Katalog ist ine Ausg gleichen Titels für 1748 angegeben

vielleicht eın Fehler bei Deny (?)]



356 Michael Knüppel

Über die Zusammenstellung der osmanisch-türkischen usgaben biblischer
Texte durch Callenbergs „Institutum Judaicum et Muhammedicum“” hinaus, soll

dieser Stelle zugleich auf die Notwendigkeit der Ermittlung der möglichen Var:

agen beziehungsweise Prüfung der Eigenständigkeit der Übersetzungen un der
weitergehenden Untersuchung der zahllosen bislang weithin unbeachtet gebliebenen
Editionen bzw. Teileditionen biblischer Texte In osmanisch-türkischer Sprache all-
gemein hingewiesen werden, tellen diese doch nicht L1LL1UT bedeutsame Zeugnisse des
ur- un: Sprachkontaktes SOWI1eEe verschiedene Ausdrucksformen eiınes sich ber
Jahrhunderte hinweg ziehenden Missionsgedanken dar, sondern zugleic literatur-
historische Denkmüäler, welche die enNnTINıs des jeweiligen tandes der Forschungen
ZU Osmanischen unterschiedlichen Standorten in kuropa verschiedenen
Epochen widerspiegeln. Der vorliegende kleine Beitrag möge andere ANTESCH, unbe-
kannte oder als verloren geltende usgaben bzw. Standorte derselben mitzuteilen
(darunter vielleicht auch den einen oder anderen 1te. AUS$ der gegebenen Liste)

ZKG 121 Band 0-3
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Anhang H1: Deckbilatt VO  - „Lucz Evangelium Turcice“ (S. Nr.



30() Michael Knüppel

Anhang Deckblatt VO  — „Acta Apostolorum Turcice” (s. Nr.

7Z7KG 121 Band 0-3
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PAULI

ROMA  TURCICICE
OM OC CX .

RECUDI CURAVIT
HENR CALLENBERGIUS

Theol Prot. Publ. Ord.

Typ aphiz orjlentalı Inftbituti Judaici
uhammedici. cb 13

Anhang Deckblatt VO  - Pauli apostoli Epistola ad Romanos turcıce (Ss Nr 10)
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Anschriften der Mitarbeiter diesem Heft
Dr des Ihomas oe€e Dr Ihomas Auwärter
Humboldt-Universität Berlin Bremer Bureau für
Lehrstuhl für Kultur- un: Religionsgeschichte
Mittelalterlich: Geschichte 11 Donaustr.
Unter den Linden Bremen
S1itz Friedrichstr. 191—-193

Berlin Dr. Dr Michael Knüppel
Georg-August-Universität Göttingen

Dr Kerstin Hitzbleck Seminar für Turkologie un:
Universität ern Zentralasienkunde
Historisches Institut Waldweg
teilung für Mittelalterliche Göttingen
Geschichte
Unitobler Dr. Hanns Peter Neuheuser
Länggassstrasse LVR-Archivberatungs-
3000 ern und Fortbildungszentrum
chweiz OSTtIaC 140

Pulheim

Vorschau auf den Aufsatzteil VO  am Heft 01/201
Heribert ET Köln FEin Erinnerungsort des Christentums In Mittelalter un
Früher Neuzeit

Andreas Odenthal, Gottesdienst, Sakraltopographie un: Saliermemorie. Zum Liber
Ordinarius des Speyerer Domes aus dem Jahrhundert
Heinz Ohme, „Gottes Üüge für das Abendland“ „Gottes Gesandter UNSsSerer

Rettung“. Das Osmanische Reich 1n der Sicht des Okomenischen Patriarchates 1m
amp Aufklärung un: Freiheitspropaganda oraben:! der griechischen
Revolution
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Literarische Berichte un Anzeigen

Allgemeines
Wolfgang Hage: Das orientalische Christen- weilß, wIie die Einzelteilchen einem
Ü Stuttgart: Kohlhammer 2007 Die umfassenden (Janzen zusammenfügen soll.

Indes hält der Verfasser gleich BegiınnReligionen der Menschheit 292 545 S)
den roten Faden bereit, mıt dem der LeserISBN 978-3-17-0176683-3 geb.,
aus dem Labyrinth der orientalischen hris-

Vorliegende Arbeit das VOI gut drei- tenheit herausfinden kann Methodologisch
einhalb Jahrzehnten beendete Werk „Chris- bot sich der Zugriff auf das Ihema „orientali-
tentum des Ostens“ AUS der Feder VO  - eifer sches Christentum“ mıiıt einer FEinzeldarstel-

lung der jeweiligen rfS un! Landeskirchenawerau (Stuttgart fort,; als dessen Erbe
sich Wolfgang Hage versteht ( Vorwort, 13) d die durch Sprache, Herkommen und Rıtus
ach dieser langen IS! erschien ihm eine ihr Je eıgenes, unverwechselbares Gepräge
Neubearbeitung unerlässlich. Da der christ- besitzen. Verfasser beginnt daher mıiıt den
liche Orient muıt seinem ganzch Facettenreich- gemeinsamen Ursprungen des Christentums

einen einzelnen Forscher kaum noch 1m Orient (Kap. A’ 7-:6 sodann muıt
überblicken ist, erschien gegenüber Kawe- den (im chalcedonischen Sinne!) orthodoxen

Kirchen der alten Patriarchate VOINl Antiochien,TauU ine schärfere Abgrenzung notwendig. Der
Alexandria und erusalem unter Einschluss dergeographische Rahmen wurde deutlich N:

gesteckt, uch WEell der „Orient” 1m weıtesten Georgier fortzufahren (Kap. B, S.69-128)
Sinne verstanden wird: VOINl den östlichen Terminologisch leicht missverständlich, ber
Kusten des Mittelmeeres bis ZU) indischen kirchenpolitisch durchaus korrekt klin die
Subkontinent (im Verlaufder Geschichte uch Eigenbezeichnung der orientalisch-o odo-

xen Kirchen Kap. (gemeint sind diebis Ostasien) und VO Kaukasus kuropas
Gırenze bis afrikanischen Athiopien. Weit Miaphysiten, kinen Sondertall
gefasst ist ber uch der Begriff des diesem bildet die autokephale, nicht mıt Rom unilerte,
geographischen Raum beheimateten orientali- früher häufig als „nestorianisch” verunglimpfte
schen Christentums. Denn der Blick richtet „Apostolische Kirche des Ostens“ (Kap. D,
sich nicht allein auf diejenigen, die CNSCICH 9-31 Indien hat als Subkontinent ine
iınne Christen In ihren „orientalischen atıo0- Vielzahl verschiedener Kirchentümer ufzu-
nalkirchen“ sind, sondern uch auf die 1im bieten, die allesamt muıt dem Namen des
Orient verwurzelten Christen byzantinischer Apostels „Thomas“ (Kap E’ 5-3 VECI-

Tradition SOWIE auf die AUus dem hier aNnsas- knüpft sind. kın eigenes Kapitel (Kap. F, 3/9-
sıgen Christentum hervorgegangenen, mıt 448) bekommen die mıit Rom unilerten Ka-
Kom Unilerten der östlichen Rıten. Diese alle tholiken der verschiedenen orientalischen INE
sind nämlich auf ihre Je verschiedene Weise ten. Zum Schluss wirft der Verfasser noch
durch die Geschichte des Orients gepragte einen Blick auf die Stellung des orientalischen

Christentums Gesamt der weltweiten„Orientalen”, und s1e unterscheiden sich damit
Von den hier 1L1U]  — längst ebenfalls anzutref- Christenheit (Kap G, 449-460)
fenden abendländischen Katholiken des latei- Die allgemeine Einführung behandelt
nischen Rıtus, Anglikanern und Protestanten, nächst die Miıssıon des orientalischen
wI1e uch den ZU Protestantismus überge- Christentums den ersten Jahrhunderten, die
retenen Orientalen, die unter Verlust ihrer indes häufig VO  3 Legenden überwuchert
ten Tradition die westliche Gestalt des wurde. Hıer fallen die Namen des Apostels
Christentums übernommen haben (Janz be- Ihomas und der Apostelschüler Addai (und
wWwusst nımmt der Verfasser die Christen Mari) ICS Ihaddäus, die als Missiıonare
abendländischer Pragung aus seiner infüh- Parthiens anzusehen sind. Dass das Diaspora-
renden Betrachtung heraus, doch Was dann iudentum Mesopotamiens Ausgangspunkt für
noch übrigbleibt, ist den unbedarften die christliche Missıon ewesen ist, steht ußer
Betrachter derart komplex, dass nicht rage ebenso ürften uch die welılt-
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schaft fristeten. FEinzelne politische Karrierenverzweigten Handelswege der Verbreitung der
Kalifenhof, welche uch schon vorherFrohbotschaft gedient haben. Fur den Leser ist

nicht unerheblich erfahren, dass schon In unter den Sasaniden gab, können nicht darür-
Konstantinischer eıt das Christentum außer- ber hinwegtäuschen, dass die esamtsıtuation
halb des Römischen Reiches Fulfß gefasst hatte, nach dem Verlust der byzantinischen Ost-
e1in historisches Faktum, das ıner auf die provinzen her beklemmend WAar. An Ine
Reichskirche beschränkten Sicht oft vernach- KOonversion der Machthaber ZU christ-

lichen Glauben War anders als noch unterlässigt wird. Alles In lem ergibt sich für den
Betrachter ein buntes Bild des frühen orlenta- Hormizd nicht mehr denken. DIie VO  e
lischen Christentums. Nicht zuletzt die sprach- Bat Yeor bezeichnete dhimmitude wurde
liche Vielfalt hat einer raschen Ausprägung ZU) gma des orientalischen Christentums
der RKıten und Liturgieformulare geführt. Wer bis die egenWa: S. 52-56) Obwohl das
sich wissenschaftlich mıiıt dem christlichen orientalische Christentum gleichsam hinter

dem (Gsrunen Vorhang des Islam verschwand,Orient beschäftigt, kommt einer kurzen
Betrachtung der christologischen Kontroverse gab 1m Laufe der Geschichte immer wieder

Kontakte ZUI christlichen W esten und Zu(S. 0-4 die nicht unerheblich ZUTC Kirchen-
spaltung beitrug, nicht vorbei. /war verweist Byzanz S. 56-68). Vor allem die altehrwür-
der erf. auf den neutestamentlichen Kanon digen Patriarchate des ()stens wWwI1e Alexandrien,
als gemeinsame Grundlage aller christlichen Antiochien und erusalem hatten schwer unter
Gemeinschaften, doch haben einige wI1e die der Auszehrung während der islamischen

Vorherrschaft leiden (S. 69-1 12) DIe Situa-Syrer S SE Anm. 95) ınen eineren Kanon
tion der kaisertreuen Melkiten mıiıt ihrerhne die Offenbarung un! die 5SO$. Katholi-

schen Briefe. Ferner ist darauf hinzuweisen, Bindung die chalcedonische Orthodoxie
dass uch Kopten und Athiopier viele „ApOo- der Reichskirche Wäal bedrückender als die
kryphen” verarbeitet haben. Dass die orientali- jener autochthonen Christen, die sich aus der
schen Christen über einen fixen Schriftkanon byzantinischen Oberherrschaft gelöst hatten
verfügt hätten, stellt eine Fiktion moderner und bei den muslimischen Machthabern nicht

1im ufe standen, mıit dem Erbfeindprotestantischer Bibelgesellschaften dar, die
der komplexen Überlieferungs- und UÜber- sympathisieren. Wichtig ist der Hinweis auf
setzungsgeschichte des (Jotteswortes nicht g- das griechische Geisteserbe der arabischen
recht wird. Völlig d’accord gehen die Orienta- Welt (S. 109-112); hne das ıne gelehrte
len hinsichtlich der Trinitätslehre, die islamische Theologie ohl kaum entstanden
Arius und Macedonius auf den Synoden VOIN ware. Eine Sonderentwicklung durchlief die
425 und 3581 entwickelt wird. Anders ist Georgisch-Orthodoxe Kirche (S. 12-126), der
hingegen die nachfolgenden Synoden VOoNn auf Grund ihrer peripheren Lage eine dauer-
Ephesus und Chalcedon (451) bestellt. hafte Islamisierung erspart geblieben 1st. AD
Das zweıte Konzil VO  — Konstantinopel ders als die armenische Schwesterkirche wand-
vermochte die dissidenten Monophysiten ten sich diese Kaukasier der reichskirchlichen
nicht mıiıt der Reichskirche versöhnen und Orthodoxie und blieben ihr treu,; bis sS1e
uch die sechste Okumenische Synode Von unter zaristischen FEinfluss Nelen DIie 1110110 -

Konstantinopel 680/81 erreichte mıiıt der Ver- physitischen Gemeinschaften, VO Verfasser
urteilung des Monotheletismus 11UTr noch ebentfalls als „orthodoxe Kirchen bezeichnet,
wenıge abständige Christen. Als die Araber Wäas ‚War deren Eigenwahrnehmung ent-
nach dem ode Mohameds den fruchtbaren spricht, beim Leser indes für ein1ıge Verwirrun
Halbmond einfielen (S. -5 stiefßen S1E auf Sorgt, zerfallen zunächst die dyrer (S 130-
eın breit ausgefächertes Christentum. DIie 167), die heute über die Südosttürkei, Syrien
Einflüsse des syrischen Christentums auf den und den Irak verstreut sind un! inzwischen
entstehenden Islam werden entsprechend dar- über ine ansehnliche Auslandsdiaspora Vel-

gestellt, uch Wel der Theorie VO  3 ıner fügen. Sodann sind die Kopten (S. 67-192)
möglichen syrischen Grundschrift des rko- erwähnen, die einen nicht geringen Anteil
1all VO erft. mıt gutem rund eine Absage der ägyptischen Gesamtbevölkerung stellen
erteilt wird. Fraglich bleibt, ob der Koran ın (statistische Angaben schwanken), mıt ihrem
seiner heutigen Gestalt in (Jänze auf Mohamed „Papst‘  ‚r Schenuda durchaus in der Öffentlich-

keit prasent sind und Selbstbehauptung inzurückgeht; hier hätte 11an durchaus uch
ıner zunehmend radikaleren muslimischennoch kritische Töne moderner (nichtmuslimi-

scher) Korandeutung heranziehen können. Gesellschaft kämpfen Die VOIN der koptischen
och bedeutete der Einfall der Araber einen Kirche abhängige nubische Kirche S 96-200)
tiefen Einschnitt das Leben der orientali- gin der Mameluckenzeit unter, hat ber
schen Christen, die fortan NUur als Schutz- doc einıge kleinere literarische Dokumente
befohlene ein kümmerliches Nischendasein in hinterlassen. Ebenfalls hierarchisch abhängig
einer sich allmählich islamisierenden Gesell- War die Athiopisch-Orthodoxe Kirche (S. 200-
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222% die ınen langen Weg ZUr Autokephalie tieren heute 11UTE noch kleine Gemeinschaften,
die sich zudem noch In weıltere kirchlichezurücklegen mMusste S1e ist die einz1ge afrika-

nische Volkskirche, die uch der furcht- Obö6ödienzen verästeln. Folgerichti schlie{ft der
baren Revolution ihre Sonderstellung In der Verf. die Ihomaschristen Indiens Abschnitt E,
Moderne behaupten konnte. Von ihr abge- 5-3 unmittelbar die Apostolische
spalten hat sich die Eritreisch-Orthodoxe Kirche des Ostens Denn das Christentum
Kirche (S. 222-226), die eın relativ Junges Indiens geht in seliner Frühphase auf die
Produkt der politischen Entwicklung syrische un! persische Mission zurück. Verft.
Horn VO  - Afr darstellt. Relativ geschlossen versteht indes hervorragend, die aufßerst
in theologischer und geographischer Hinsicht komplexe und den Aufsenstehenden kaum
ist uch die Armenisch-Apostolische Kirche durchschaubare Konfessionsstruktur Indiens
S 226-262), die ihre Entstehung der Konver- aufzuschlüsseln, hne simplifizieren.
S10N des Tiridates verdankt. S1e ist die alteste die ten ostsyrischen Metropolitanstrukturen
orientalische Volkskirche überhaupt und hat etzten die ortuglesen In Gestalt der esuliten
unter dem Türkentum wohl den längsten eın latinisiertes Christentum westlicher Präa-
Leidensweg bis ZU Genozid Antan des och uch den unerleuchteten FEifer der

Jahrhunderts zurückgelegt. Andere auka- S  zahlloSCIl protestantischen Gemeinschaften
sier (S. 262-265) WIE die Albanier sind völlig gilt beklagen, welche die angeblich
untergegangen. BIsS auf den heutigen Tag rückständigen Orientalen den Errungen-
stellen die Monophysiten ine nicht unbe- schaften der abendländischen Kirchenspaltung
trächtliche Konfessionsfamilie In kirchlicher teilhaben liefsen. Bei der Mar-Thoma-Kirche
Vielfalt dar S 265-268), die das ökumenische (S 59-368) wurde die altehrwürdige Liturgie
Leben erfrischend belebt. derart verunstaltet, dass aufser ıner orientali-

Mıt der Apostolischen Kirche des ()stens schen Fassade inwendig L11UT eın kühler Kalvi-
(Abschnitt D, -31 kommen WITFr nısSmus zurückblieb. {DIie angerichteten gelst1-
einer Gemeinschaft, die sich aus den zarten SCH Verwustungen ein1ges schlim-
Anfängen des Christentums Ööstlich VO  a Euph- InNer als Jjene VOIl den esulten verantworte-
rat un! Tigris während der arabischen Inva- ten, die zumindest das Lehrgebäude
SION behauptete und dann ZUr!r oröfßsten Mis- hinsichtlich des Messopfers und des hierarchi-
sionskirche des Mittelalters entwickelte. ntier schen Priestertums stehen liefßßen, während die
der Herrschaft der Mongolen, VOIN denen Protestanten mıiıt ihren Egalisierungsbestre-
ein1ıge Prinzen der ostsyrischen Konfession bun alles einebneten. Die Syro-Malabari-

ehörten, schien für einen kurzen Augen- sche Kirche S 28-340) ist geWIlss die gröfßte
blick, als könnte das muslimische Joch dauer- orientalische Ritengemeinschaft die Lateiner
haft zerschlagen werden. och mıiıt der Isla- bleiben aufsen vor), welche der g1e-
misıerung der Mongolen unter Tamerlan senzeıt mıit der Römischen Kirche unılert
begann 1mM vierzehnten Jahrhundert iıne eit wurde:; S1Ee hat allerdings uch eine lange Phase
des Niedergangs, die bis heute anhält. Als der Latinisierung durchlaufen, welche S1e
kleine Missionskirche zunächst 1mM Parther- immer mehr VO:  - ihren syrischen und pers1-
und dann Sasanidenreich hatte Jles schen rspruüngen entfremdete. DIie Moder-
begonnen. Im sechsten Jahrhundert nisierungsbestrebungen in Jungerer eit als
die Christen dann uch persischen Hof Folge einer eigenwilligen Interpretation vatı-
vertreten un die Konversion zoroastrischer kanischer exte haben diesen Prozess her
Adeliger nahm stetig Die missionarische beschleunigt als gebremst. Indes gibt uch

wieder Rückbesinnun auf altes liturgischesDynamik hätte vermutlich einer „nestorla-
nisch-persischen Volkskirche 1m Mittelalter Erbe; nicht selten SIN die Unierten wieder
geführt, waren nicht die Araber und der die Ursprungsgemeinschaften zurückgekehrt,
restriktive Islam als Dämpfer siebten Jahr- ihre angestammten Traditionen besser
hundert dazugekommen. Was der erft. dann bewahren können. uch die Malankaren

verdanken sich einer Rückbesinnung auf dasals „Blüte” bezeichnet ist leider ıne Stagnatiıon
auf hohem Niveau, die den missionarischen alte syrische Erbe, das S1E ber nicht bei
Schwung AUS der späaten Sasanidenzeit nicht stsyrern der Apostolischen Kirche fanden,
auf die Eroberer übertragen konnte. Im sondern eher bei den estsyrern Antiochiens
Multterland her beschränkt, entfalteten sich suchten, weshalb sS1€e von dort ihre Hierarchie
die missionarischen Aktivitäten rühriger Kauf- 1CUu begründeten. Die Syro-Malankaren
leute und Mönche ın hina un Indien, eın S 369) sind ıne relativ junge mıiıt Rom unilerte
faszinierender Prozess, dem der Verf. in zahl- Kirche, die erfreulicherweise sehr viel syrische
reichen eigenen Publikationen nach CHANSCH Tradition 1n die esamtkirche einbrachte und
ist. Sofern die nach dem ONgO ensturm erstaunlich weni1g Korrektur seıtens der römı1-
verbliebenen este nicht VOINl den katholischen schen Ritenkongregation rfuhr.
Missionen (S 398 ff) aufgesogen wurden, eX1S-
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iIm Nahen sten verliefen die kirchlichen mengesetzten Band „eine wissenschaftlich
nionen mıt der römischen Kirche unter- fundierte, Sprache und Darstellung uch
schiedlich erfolgreich. /7u den größeren Ge- en breiteres Publikum gerichtete Gesamtdar-
meinschaften zählen die Maroniten Z stellung” der Theologiegeschichte. Aufweniger

als 300 Seiten und zudem in ökumenischer397), die VOT allem 1m Libanon stark verbreitet
sind, und die Chaldäer (S 398-407), die durch Perspektive stellt dies eın ambitioniertes Un-
den Jungsten Nahostkonflikt ohl gefährdetste terfangen dar. Um nehmen: Das
mıit Rom unlerte Kirche DIie Melkitischen Werk eıgnet sich durchaus für ınen ersten,
Katholiken (S 411-424) entstammen der QTr1€- sicher fragmentarischen Überblick. Nicht 1mM-
chisch-arabischen Tradition, haben sich indes Iner jedoch gelingt die Balance zwischen Kurze

und Verständlichkeit. An manchen Stellender päpstlichen Jurisdiktion unterstellt. DIie
ware entweder noch mehr Mult ReduktionArmenier 4-4 sind selt der Kreuz-

fahrerzeit immer in einem 1:  T1 Kontakt mıt und Vereinfachung der doch eın breiterer
den Lateinern gestanden, aus dem sich VeECI- textlicher Raum angebracht SCWESCH.
schiedene CNSC Gemeinschaften bildeten. So Der Band beginnt mit einer kurzen „Ge-
haben die Mecharitaristen auf der Insel San schichte der Theologiegeschichte” Aaus der
Lazaro VOT Venedig vie|l VON dem alten Kultur- Feder des Herausgebers (9—-1 Neben einem
erbe AUus dem Osmanischen Reich bewahrt, kommentierenden UÜberblick ber theologie-

eschichtliche Standardwerke 1st diese Ein-ber uch steuropa (in Lemberg) ihre leSpuren hinterlassen. Weniger bedeutsam sind eitung uch hilfreich für ıne Kontextualisie-
die kleineren unilerten Gemeinschaften wI1e die rUuN: des Vorgehens, das 1m weıteren gewählt
Syrischen Katholiken (S.s1} die katholi- wird. Dass der Hauptteil des Werkes sodann
schen Kopten (S. 436-438), die VOT allem auf mıt einem Kapitel ZUTC „Biblischen Theologie”

be innen wird, begründet Pauly damit, dassitalienische Missionare zurückgehenden ka-
Glaube letztlich nicht durch „die UÜbernahmetholischen Athiopier SOWI1E die katholischen

Georgier. Ne orientalisch-katholische Kır eines Theoriegebäudes, sondern ine personale
chen S. 444-448) spielen mıiıt 1m groißsen Kommunikation“ entstehe, „exemplarisch VOI -

Konzert des Weltkatholizismus, sind ber anschaulicht durch den Jesu mıt den
heute mehr denn Je den gefährdeten Ge- ihm Begegnenden 15) Die Idee, eine Theo-
meinschaften des ahen ()stens ($.457) logiegeschichte mıiıt ınem neutestamentlichen
rechnen. diese aktuelle Br1ısanz hinge- Teil be lassen, hat sicher ihren Re1z.

Freilich erscheint Re7z. bedenklich, dass damitwlesen haben, ist das unstrittige Verdienst
eine scharfe Diskontinuität des ZUdes erft. un:! seliner Einführung das

orientalische Christentum. [)Das moderne his- insınulert wird in dessen Geschichte sich alle
torische Gedächtnis ist kurz: für eın simples neutestamentlichen Personen verstehen, nicht
Gemuüt Wal der Orient immer schon islamisch. zuletzt eSus selbst.
Dass sich die Dinge gänzlich anders verhalten, Das Kapitel AT „Biblischen Theologie” ist
kann der aufmerksame Leser dem VOIl Christian Cebuly verfasst (16-34) Der
Handbuch entnehmen. Anfang der Theolo le un! damit der Iheo-

azl| Es handelt sich eın hervorra endes logiegeschichte WIFr hier näher bestimmt als
Einleitungswerk, das in keiner Bibliothek der oment des „Herauswachsen|s| des
fehlen darf. Mag INan der Bibliographie Christentums aus dem Judentum ” (18) In-
1m einzelnen vielleicht auch kritisieren, dass haltlich fokussiert der gul esende Text
hier un! da Wissenschaftliches und Populär- „Theologische Onzepte 1mM Neuen esta-
wissenschaftliches miteinander ment  ‚CC un problematisiert Ende ausdrück-vermengt
wurde, helfen doch die Anhänge mıiıt ihren ich den Singular der „Theologie” in der
Hierarchenlisten un! dem kleinen Gilossar Kapitelüberschrift 1m Blick auf die unredu-
kirchlicher Termini dem Leser über diese zierbare Vielfalt ntl Theologien. Der ext
kleinen Schwächen hinweg. erinnert übliche „Einleitun das

Bamberg etier Bruns Neue Testament“: Hıer WwI1Ie ın weıteren
Teilen des Bandes scheint die Idee, dass die
Theologiegeschichte mıiıt dem beginne,
nicht wirklich prägend werden.

Im Kapitel „Patristik” (35—-64) legt eira
Wolfs ANS Pauly Hg.) Geschichte der christ- Heldt Schwerpunkte In der Darstellung der

licS Theologie, Darmstadt: Wissenschaft- (Ginosis SOWI1eEe vergleichsweise ausführlich
liche Buchgesellschaft 2008, 288 8 ISBN des ägyptischen und syrischen Raumes. Die
978-3-534-16733-3 ersten vier Konzilien werden hingegen auf

Laut Rückentext handelt sich bei diesem insgesamt noch nicht einmal fünf Seiten ab-
gehandelt, die Darstellung ist fast ausschliefß-

aUus$s Einzelbeiträgen mehrerer Autoren- ich kirchen-, nicht theologiegeschichtlich. Im

7KG D Band 2010—
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Blick auf den Folgenreichtum der mıiıt ihnen sentlichen Einzelansätze. Während für den
verbundenen theologischen Kontroversen und protestantischen Raum erwartbare Namen
Lösungsvorschläge erscheint das selbst im fallen: Barth, Bultmann, Bonhoeffer, Tillich,
Rahmen iner knappen Einführung UuNnzZzu- Pannenberg (auf einer halben Seite!), Molt-
reichend. IMann, Jüngel, überrascht die Auswahl der

Bernhard Brauns Darstellung der Theologie katholischen Theologie des 20. Jahrhunderts:
iIm Mittelalter (65—-92) hingegen besticht durch SO wird der Darstellung des Vatikanums
ein ausgeWOSCNCS Verhältnis Von kurzen auf Sacrosanctum oncilium, Lumen Gen-
manchmal freilich recht anspruchsvollen) tıum, Nostra Aetate un! Gaudium et Spes
Einführungen einzelnen großen Iheologen ezug SCHOMUINCHL, en Verbum und Dignitatıis
und einem Überblick über die grundsätzlichen Humanae z B hingegen Rande
Denkrichtungen und Veränderungen. uch erwähnt:; die Rezeption des Konzils bleibt
das Mittelalter kommt seinem Recht. vollständig ausgeblendet. Insbesondere be-
Hilfreich ıst die erortung der Autoren ın fremdet jedoch, dass sodann neben Vertretern
ihrem denkerischen Kontext, En der 1CUu der nouvelle theologie un: Teilhard de har-
entstehenden Domschulen. Jüdische und isla- din als Wegbereiter des Konzils nicht
mische Theologie und Philosophie kommen 1n Rahner, Metz, Peukert und Arens (letztere
ınem knappen Exkurs Wort. unter der Überschrift „theologische Sprach-

Das Verhältnis VOIN Überblick un! Einzel- und Handlungstheorie‘) eın eigenes Teilkapi-
tel erhalten, sondern uch Drewermann unddarstellungen scheint 1n Hubert Filsers Referat

der „TIheologie iIm Zeitalter der Reformation, Hasenhüttl, während InNnan Guardini der
der katholischen Reform und der Konfessio- Balthasar vergebens sucht. Die Darstellungen
nalisierung‘ 93-135) Twas weniger gut aus- scheinen Rez. nicht immer ückt das
balanciert. Hier werden vorrangıg Kürzest- Unterfangen, arl Rahner wel Seiten
Darstellungen Von Einzelautoren aneinander- verständlich darzustellen, kann vermutlich 11UT
ereiht: Luther, Melanchthon, Zwingli und scheitern). Das Kapitel schlie{f$st mıt „theologi-

Calvin, dann mıt ın Bucer und ohannes sche{n| Aspekten Z Postmoderne“”, wobei
Gropper zwel Vermittlungstheologen; auf ka- letzterer Begriff hne jede Problematisierung
tholischer e1ite eIrus (CCanisius, Francisco de verwendet wird und der ext auf wel Seiten
ıtor1a, Melchior Cano und Robert Bellarmin. zentrale Überlegungen VOoN Lyotard, Derrida,
Die Darstellungen sind gut gegliedert und Vattimo und Foucault zusammendrängt. Hier
verständlich. WwIe bereits der vorangehenden Darstellung

herrschen leider die erwelse auf Sekundär-Die nächsten drei Kapitel, :Das Zeitalter der
Aufklärun un deren Folgen bis ZUT Franz:ı literatur VOI; ware wünschenswert SCWESCHH,
sischen Revolution“ 136-161), „Das 19. Jahr- dass die Dargestellten zumindest in Zitaten
hundert: Die Entdeckung der Geschichtlich- stärker selbst Wort kämen
keit“ 2-1 und „Iheologien Jahr- DIie „aufßßereuropäischen Theologien
hundert“7 hat Wolfgang Pauly VeECI - 230-246) sind In der Darstellung VOINl TIhomas

Schreijäck gut zugänglich. Freilich ist dasfasst. Zunächst beobachtet die Folgen der
Aufklärung für Bibelwissenschaft, Praktische Kapitel nicht L1UTr vergleichsweise kurz,
Theologie und Dogmatik, beleuchtet kurz bleibt uch ‚.her allgemein: ach kurzen
eismMUuUs und Pietismus und geht dann Twas Überlegungen Selbstverständnis der Be-
ausführlicher auf ants Religionsphilosophie freiungstheologien geht Schreijäck länderspe-
und deren frühe theologische Rezeption e1in. zifisch VOT (Lateinamerika, Afrika, Asien) und
Das Kapitel schliefßt mıit ınem Blick auf reflektiert jeweils auf historische Entwicklun-
jüdische Rezeptionen VO  — aufklärerischem SCH und Rahmenbedingungen SOWI1e Kern-
Gedankengut. Bezüglich des 19. Jahrhunderts themen und -methoden. Theologische Finzel-
kommen zunächst restauratıve Tendenzen 1m entwürfe kommen 11UT 1mM Rahmen VO  -
katholischen Raum den Blick, dann „Typologien” Wort. Der Blick richtet sich
ausführlich Schleiermacher, Hegel und seine stärker auf Strukturen und Institutionen das
ezeption durch Feuerbach und Marx, wird uch Schlusskapitel sichtbar, das sich
schliefßlich Kierkegaard (Rez. bezweifelt, dass der Ecumenical Assoctiation of Third World
dessen Darstellun hne Vorkenntnisse VeI- Theologians widmet. Zumindest
stehbar st) Es olgen knappe, ber recht die exemplarische Einführung In ınen großen
aufschlussreiche Darstellungen der Strömun- befreiungstheologischen Entwurf hätte INan

und Entwürfe auf protestantischer (Erlan- sich hier gewünscht.
SgCI Schule, liberale Theologie) und katholi- Das Kapitel VOIl Monika Jakobs ZUT „Frem1i-
scher (Tübinger Schule, Neuscholastik, Mo- nistischen Theologie « 247-269; der Titel
dernismus) Seite. steht Singular, ihre Darstellung macht die

Pluralität der Ansatze ber deutlich sichtbar)uch das Kapitel „Theologien 1mM
20. Jahrhundert” Z referiert We- bietet ‚WarTr ebenfalls wen1g theologische Ein-
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der Materı1e vertrauten Leser 11UI ratlos zurück-zeldarstellung, gibt ber einen guten un!
lassen kann, haben andere Autoren hilfreicheAuUSsgeWOSCHECH UÜberblick über Entwicklung

und Strömungen In diesem Bereich. Exempla- Listen mMut einıgen wenigen empfehlenswerten
risch diskutiert s1e abschliefßßend die (Jottes- Titeln zusammengestellt. Leider immer noch
frage Aaus feministischer Perspektive. nicht selbstverständlich unı deshalb erwäh-

Der leider formal nicht fehlerfreie Band nenswert ist; dass sich hier uch isch-
schlie{ß$t miıt einem Literaturverzeichnis, das th.  1gleolo-sprachige Titel finden und bereits
einen ebenso gemischten FEindruck hinterlässt gische Anfänger ermutigt werden, über den
WI1e der Textteil: Während die ange mancher deutschen Sprachraum hinaus schauen.
Literatursammlungen den nicht ohnehin mıt Erfu Veronika Hoffmann

Ite Kirche
Celia Chazelle/Catherine Cubitt: Ihe Cir1is1is of den Herausgebern sehr ohl bewusst ist

the Oikoumene: the Ihree Chapters and the (S. 11) [)as Mittelmeer wird auf Italien und
die nraıner reduziert, der christliche stenfailed for unıty in the sixth-cent
der Oikoumene bleibt leider außen VOIL, obwohlMediterranean, Turnhout 2007 Brepols

Publishers Belgium, A 304 S) ISBN 9/8-2- der Dreikapitelstreit zunächst eigentlich
G A515205 geb., Konstantinopel und die östlichen Patriarchate

berührte, Iso jene Gebiete, denen der
Dieser Sammelband verdankt sich ıner Monophysitismus traditionell stark vertreten

Zufallsbegegnung anlässlich elnes frühmittel- WAar. och gehören ZU Mittelmeerraum des
alterlichen Dinners, welches Deborah Deliyan- sechsten Jahrhunderts uch Syrien, Agypten
N1S (Indiana University) 1m Maı 2001 1m und Kleinasien, die VOIN den nachkonziliaren
Rahmen ines internationalen Kongresses Wirren heftig erschüttert wurden. Offensicht-
über Mittelalterstudien in Kalamazoo all- ich War den Herausgebern nicht gelungen,

ınen Fachmann für das ühe Byzanz und diestaltete. Bel ihrer weıteren Planung haben sich
die Herausgeber dann bewusst für eın Ihema Ostkirche gewinnen, und wurde eine
entschieden, das der Schwelle VOIN der Chance, die das IThema „Dreikapitelstreit”
Spätantike ZUM1 Frühmittelalter liegt. nspirlert bietet, bedauerlicherweise vertan. Der eiInNz]
und etrieben wurde das gemeinsame Beitrag, der sich explizit mıit den drei Kapite

beschäftigt und Von ein1igem theologischenProjekt ießlich Von Robert Markus und
Claire Sotinel, die eine längere Einleitung SOWIl1e Gewicht Ist, ist jener VO:  . Richard Price S L
eın kommentierendes Nachwort dem zeit- 37 der uch anderer Stelle mıiıt eıner
raumübergreifenden TIThema beisteuerten. wortgetreuen Übersetzung diverser Konzilsak-
Denn der 5SO$. „Dreikapitelstreit”, VOINl Kalser ten (TIhe cts f the Council of Chalcedon,
ustinian Z Wiederherstellung der verlore- Liverpool 2005, und zuletzt TIhe cts of the
nNenN Kircheneinheit in Gang gesetzt, führte Council of Constantinople of 53 Liverpool
paradoxerweise einer der hartnäckigsten hervorgetreten ist und daher als U:  C
un: Jangwieri sten Spaltungen, welche die wlesener Fachmann auf dem Gebiet der
Christenheit ein1ıge Jahrhunderte lang Konzilienforschung angesehen werden kann
lähmen sollte. Ihr ursprüngliches Ziel, die Price bietet (S. 7-3 ıne nüchterne Nacher-
Rückführun der dissidenten Monophysiten,

kaiserliche
zählung der Ereignisse des Konzils VOIN Chal:

verfehlte Religionspolitik kedon nach den Akten, wobei ihm gelingt,
ebenso WI1e ıne stärkere Anbindung des pragmatische und theologische Motive
estens Konstantinopel. DIie einzelnen verbinden, ber uch die Eigendynamik der
eıtrage folgen einem gewissen geographi- Diskussion sichtbar werden lassen. Irotz
schen Schema: Der erste Teil behandelt die ein1ger Stilisierungen und VOL allem Lücken
Kirchenkrise östlichen und sudlichen Mit- betrachtet Price die Akten als eın vergleichs-
telmeerraum, der zweıte Italien und das welse zuverlässiges historisches Dokument. Es
Papsttum, der dritte, {was weniger konse- ist bedauerlich, dass sich Price’s usfüh-
uent, die fränkische un: langobardische LUNSCH keine Darlegung über das B Constan-
Reaktion auf die 50OB. „Drei Kapitel”, eın tinopolitanum, das beim Dreikapitel-
Begriff, der SAaNZCH Werk vorausgesetzt, streıit eigentlich geht, anschlieft. Hier ist

immer noch eın unerfülltes Desiderat derber nirgends ausführlich erklärt wird. Denn
der Schwerpunkt des Sammelbandes liegt Forschung beklagen; die bisherigen An-
eindeutig auf Italien sechsten Jahrhundert Strengungen VOoO  5 Evangelos Chrysos sind uch
un! weılst ıne westliche Schlagseite auf, Was noch keinem abschliefßsenden Ergebnis
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gekommen und liegen zudem L1IUTE griechi- Facundus VON Hermilane, Victor Von unnuna
scher Sprache VOI, Was ihre ezeption nicht und den Abt Felix e1In. In Glaubenssachen lässt
‚ben gefördert hat Von den Herausgebern des sich bei den Nordafrikanern eine gewlsse
Bandes konnte die klaffende Lücke gleichfalls Hartnäckigkeit und eine ausgeprägte
nicht geschlossen werden, Was ohl uch mıt riumsbereitschaft beobachten S mıt ezug
einer her Ookkasionell ausgerichteten FOr- auf die Donatisten), die uch Dreikapitel-
schungsförderung zusammenhängt, die nach streıit Iragen kam und sich schon ‚UV(
raschem utpu! trebt, Tagungsbände bezu- 1m Kampf mıiıt den Arianern bewährte. Fine
schusst, dafür ber die Grundlagenforschung politische Krise (S 68-78 kam insofern hinzu,
her vernachlässigt der In die Akademien als das byzantinische Regiment Schwächen
auslagert. So bleibt als spärliches Ergebnis zel  e der Bekämpfung der aufständischen
bei einem knappen Verwels auf den erstarkten Berber und die NECUSCWONNCLIE Provinz nicht
Neuchalzedonismus (S.6) ansonsten bleibt dauerhaft befrieden konnte. Die lateinischen
der Leser TWwas ratlos zurück und kann sich Bischöfe verstanden sich daher uch als
keinen Reim auf die theologischen Zwistigkei- Patrone einer aufs Neue schwer drangsalierten
ten jener Tage machen. Es scheint, als drückten Bevölkerung, doch blieb ihr Widerstand, folgt
sich die Historiker, die profanen Althistoriker Ianl Claire Sotinel (S. praktisch folgen-
zumal,;, ber uch manche Kirchenhistoriker, los In diesem Zusammenhang ware loh-
SCIILC U1} die Konzilsakten herum. Die schwie- nend SCWESCHL, noch stärker auf die doktrinä-
rıge Überlieferungslage, die unuübersichtlichen ren Differenzen zwischen (Jst un! West ein-
Texte, die theologische Sprache all das wirkt zugehen, die wesentlich ZUrTr Verschärfung des
auf den ersten Blick abschreckend. Auf den schwelenden Konflikts beitrugen. Die italische
zweıten, tieferbohrenden Blick könnte 11a Halbinsel des sechsten Jahrhunderts (S. 85-

120) Wal in unterschiedlicher Weise Von derhingegen AUS dem Studium der altkirchlichen
Quellen viel die Konzilsrezeption der unkontrollierten Migration der germanischen
Moderne lernen. Fehlgesteuerte konziliare Stämme betroften. Neben der romano-katho-
Prozesse münden nicht selten in die kirchliche ischen Bevölkerung hatten die Päpste
Selbstzerfleischung ein. Die Wiırren C.hal= nächst die arianischen :Oten und dann die
cedon Uun! das IL Constantinopolitanum Langobarden ihrer Kirchenpolitik mıt
bieten hierzu reichlich Anschauungsmaterial. berücksichtigen. Der Zickzackkurs der Vor-
Ilzu leicht wird hingegen der modernen fıanger Vigilius un: Pelagius gegenüber dem
Forschung übersehen, dass den ten exten \88138| Byzanz hatte das Ansehen des Papst-
selbst eın theologischer Sprengstoff innewohnt, {ums bei den italischen Bischöfen schwer
der die Glaubens- und Kircheneinheit ihren beschädigt. Sieht 111All einmal VOon der Sub-
Grundfesten erschüttern VerMmMaS. Fkerner urbicaria ab, je1ß der päpstliche FEinfluss
WITF! 1mM Rahmen der Konziliengeschichte gerade ıIn den noördlichen Kirchenprovinzen
nicht iımmer hinreichend beachtet, dass die VO  a Mailand und striıen traditionell merklich
nachkonziliare Phase für das Geschick einer ab, doch wurde die Entfremdung durch die
Synode die entscheidende ist. Im Falle der kirchlichen V organger noch verstärkt. Am
„Drei Kapitel” War ıne kyrillische relecture Vorabend des zweıten Konzils VO  e Konstan-
der klassischen Zweinaturenlehre, welche tinopel standen die Bischöfe, ohl uch
der kirchlichen Approbation der 7Zwolf Ana- AUS eiıner gewissen Upposition gegenüber dem
thematismen des alexandrinischen Patriarchen byzantinisch gepragten avenna, noch auf der

e1ite des Papstes Vigilius, der die Hauptstadtgipfelte. Im W esten ehlten indes ıner
solchen relecture des Chalcedonense die ent- einbestellt worden Fin Umschwung
sprechenden theologischen Voraussetzungen, zeichnete sich 1in den etzten Lebensjahren
WIe das Beispiel Nordafrika lehrt. Dort for- des Vigilius ab, dem nach längerem Hın und
mierte sich nach Yves Moderan S 9-82 der Her die Zustimmung ZUr Verurteilung der
politische und theologische Widerstand Drei Kapitel schließlich doch noch abgetrotzt
die byzantinische Reconquista, welche zuerst werden konnte. An diesem Punkt 1st die eueTeEe
den Anschluss Nordafrikas und hernach
Italiens den sten muiıt sich brachte. DIie

Forschung über ettl bisher nicht
hinaus ekommen. Pelagius hat schließlich

einstigen Befreier VO Wandalenjoch hatten seine TCMN theologischen Ansichten, die
ihr politisches Kapital schnell verspielt und noch als Diakon des orgängers Vigilius
galten Jetz' als die Unterdrücker, energisch vertreten hatte, der NEeEUuUu erlangten
die der nordafrikanische Episkopat, iahr- päpstlichen Würde geopfert. Ahnlich komplex

eIT- verhält sich mıt der Sicht Gregors deszehntelangen Widerstand rem
Grofsen auf das Ökumenische Konzil,;schaft erprobt, aufbegehrte. Der Verfasser

zeichnet minuti0os die einzelnen Etappen der dessen fatale Folgen für die kirchliche Einheit
Kirchenkrise 4-5 nach und geht hinrei- abzumildern bemüht WAädl. Carole TaW geht
chend auf die Hauptakteure des Streites WI1IE in ihrem umfangreichen Beitrag (S 21-160)



402 Literarische Berichte un! Anzeıgen

ausführlich auf die für Außenstehende schwer (S. 209-222) auf das Langobardenreich ıIn
einsehbare (Kirchen-)Politik des Papstes e1n, Italien e1n, welches sich In den siebziger ren
die VOINl dem Dreiecksverhältnis zwischen des sechsten Jahrhunderts allmählich stabili-

sierte und einem Machtfaktor auf derByZzanz, den Langobarden un! dem istrischen
Episkopat bestimmt WAäl. ach Kräften suchte Halbinsel heranwuchs. I ie päpstliche Diplo-
Gregor die Scharte seiner Vorganger aus- matıe konnte die politischen und 1 -
zuweftzen und den Ansehensverlust des apst- plizit uch religiösen Realitäten nicht ignorle-

VOT allem bei den widerspenstigen west- TE}  5 uch wenn die Schaftun Landes-
lichen Bischöfen wettzumachen. och kirchen nicht das erklärte Ziel der Lango-

bardenkönige Waäl, bildete doch ihrdie Vorgange wirklich much ado about
traditioneller Arianismus ıne do atischenothing, wIe der Titel des eitrags suggeriert‘

(JeWISS; lag 1m Sinne des Apostolischen und pastorale Herausforderung 1ır aps
Stuhles die Bedeutung der IJ)re1 Kapitel als Gregor, der 1m Hinblick auf die LOINAUaLNO.-

Streitgegenstand herunterzuspielen, VOT allem katholische Bevölkerung Italiens ınen VON

War ihm daran gelegen, Zweifel der UuleT- Byzanz unabhängigen Kurs hielt. Dies ermOg-
schütterlichen Orthodoxie der V organger V1- lichte ihm, sich mıiıt den Herren

engagleren un:! schließlich durch iıne g-gilius und Pelagius zerstreuen. Gregor
wollte die Spaltung der einen Kirche eine schickte Heiratspolitik muıt der Bayernprinzes-
vorkonziliare, welche das IL Constantinopoli- SIn Theodelinde einen langsamen Katholisie-
tanum für ınen bfall VO Chalcedonense rungSpTOZCS in Gang setzen, der allerdings
hielt und daher nicht annahm, und eine durch das binnenkirchliche katholische
zweiıte konziliare, welche das Konzil miıt seiner Schisma ‚her behindert als gefördert wurde.
Verurteilung der Drei Kapitel und der An- Den Zeitraum zwischen 550 und 660 unter-
nahme der Zwölf Anathematismen als authen- sucht lan Wood (S 223-241) 1n bezug auf die
tisches Zeu nN1Ss einer kyrillischen eumlnter- Franken und die päpstliche Theologie. Allge-
pretation klassischen christologischen me1n wird ANSCHOININECNI, dass der Dreikapitel-
Dogmas ansah, unbedingt verhindern. Dabei streit und das daran anschliefßsende Schisma
halfen ihm seine persönlichen Erfahrungen Von Aquileia keine tiefen Spuren 1mM Merowi1n-
mıiıt Byzanz, einige Jahre als Apokrisiar gerreich hinterlassen hätten. och gelingt

dem uftfor durchaus überzeugend, die feinenzugebracht hatte, und seın außerordentliches
Rısse 1mM Mauerwerk der lateinischen Kirchediplomatisches Geschick. Den Niederschlag
des estens nachzuweisen, welche das Bebendes Dreikapitelstreits In der Buchkunst be-

euchtet der Beitrag Von Celia Chazelle (S 161- fernen Byzanz hinterlassen hat Ebenfalls In
205) DIies geschieht VOTL allem den Dıia- das Langobardenreich uns der letzte
grammen der Institutiones des Cassiodor. Als e1] des Wiener Althistorikers Walter
Bamberger ist der Rezensent selbstredend Pohl (S. 243-262) über die Aareslie bei ECUN-
erfreut, alte Bekannte Aaus der Staatsbibliothek dus un! Paulus Diaconus. Was Paulus uns

wiederzuentdecken, doch I1USS leider mıit
katholische Schisma und den Arıanısmus der
seiner Historia Langobardorum über das

Bedauern feststellen, dass die Abbildungen mıiıt
ıner Ausnahme (plate nicht farbig sind. Der Lan 9barden hinterlässt, ist gleichfalls sehr
kunstgeschichtliche ezug ZUrTr theologischen ürfti  ANBC9 Was einerseılts mıt seinem Eklektizis-
Kontroverse wird indes, wI1e die Autorin 111US zusammenhängt, andererseits wohl uch
(S. 199) selber eingestehen I11USS, nicht recht mıiıt seiner diplomatischen W esensart, die
klar. SO ist ‚WarTr die ede VO:  — iınem „interest ın sich mıiıt keiner Streit beteiligten e1te
the TIrini vollkommen verderben wollte. Es finden sichand the mystical vision“ (S 187),
doch WIT dabei geflissentlich unterschlagen, überraschende Anspielungen auf den Pelagia-
dass der Dreikapitelstreit eine christologische NnısSmus Justins H: auf die Diskussionen des
und keine trinitätstheologische Kontroverse jJungen Apokrisiars und späateren Papstes
darstellt. Doch WwIe ließse sich die Z7Zweinaturen- Gregor mıiıt den Konstantinopler Patriarchen
lehre ın der kyrillischen Interpretation uch Eutychius über dessen origenistisch gefärbten
künstlerisch darstellen? So bleibt NUur die Theorien ZUrTr Auferstehung des Fleisches SOWIE
sichere Erkenntnis (S. 201). dass Cassiodor ein1ge westliche Reaktionen auf den ufkei-
mıt keinem Wort das letzte Konzil erwähnt menden Monotheletismus 1 sten.
und nicht unter die ÖOkumenischen Synoden Am Schluss sel noch ein kurzer inwels auf
der Kirche rechnet. uch das ist reilich eine das Kartenmaterial des Bandes gestattet. rob-

auf die rage nach einer möglichen flächig und mıt höchstens einem Dutzend
Städtenamen versehen, sind s1e für den kun-Rezeption des I1 Constantinopolitanums. Der

dritte Hauptteil des Sammelbandes beschäftigt digen Althistoriker der Kirchen eschichtler
sich muıt der fränkischen und langobardischen wenig aussagekräftig; unter dem idaktischen

auf die Drei Kapitel und die papst- Aspekt betrachtet, WEe] die Herausgeber
liche Reaktion. Zunächst geht Claudio Azzara vornehmlich eın amerikanisches Lesepub-
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likum gedacht haben, welches miıt der europa- ber hinaus kommen ber uch Konzilsakten
AUus den Jahren zwischen 595 und 601,

s1e noch eben sinnvoll erscheinen. Das Litera-
ischen Topographie wenig vertraut ist; mögen

Rechtsquellen WwIe der Codex eodosianus,
turverzeichnis ist recht redundant, andererseits das Corpus Iuris Civilis un! speziell für den
uch wieder sehr selektiv, wenn die Forschun- päpstlichen Gebrauch angefertigte Sammlun-
SCH VO:  . Robert Devreesse Theodor VO:  a CI wWwI1e der Liber Pontificalis In Betracht.
Mopsuestia unberücksichtigt bleiben. Dasselbe Der ben genannten Aufgabenstellung ent-
lieise sich uch über die Untersuchungen VON sprechend präasentiert sich die Darstellung als
Speigl bezüglich des Papstes Vigilius I1 drei orößere eile untergliedert: den
Und wer Michael Maas Ilunillus Africanus Klerus geht 1mM Abschnitt mıt der UÜber-
zıtiert, kommt eigentlich der alteren Studie schrift Militia clericatus (71-148); die Mönche
VvVon Kihn TIheodor und Junilius als ‚xegeten werden unfter onachi ordines 9-2 VeI-

handelt, und mıiıt dem Verhältnis VOIN kirch-nicht vorbei. Hinzukommen freilich unnotige
Doppelungen, die dadurch entstehen, dass 88 lichen nichtkirchlichen Funktionsträgern
den Fufnoten der einzelnen eitrage nicht beschäftigt sich das abschliefßßende Kapitel
Kurztitel anstelle der vollen Zitation Ende Dispositiones ecclesiasticae et FEes saeculares
des Buches verwandt werden. Auf einigen 7-2' och bevor s1e mit den Klerikern
Seiten (S. 41 52) ist der Fufßnotenapparat beginnt, schaltet sS1e noch einen kurzen, ber
derart hässlich aufgebläht, dass den Leser aufßerst wichtigen Abschnitt über Gregors
dort gewaltige Textwuüusten anstarren. gesellschaftspolitische Vorstellungen e1n, den

azı! Der Theologe und Dogmengeschicht- Ss1e nach der bekannten augustinischen Kon-
licher findet 1Ur wenı1 für seine Studien in zeption Ires ordines fiıdelium (41-69) benennt.
diesem Sammelband; eın Althistoriker sich Augustins Unterteilung der christlichen Ge-

sellschaft oNn1 CONILU {1; continentes unddas Verhältnis ZU Umfang relativ eure
Buch anschaften wird, dürfte wesentlich VOIN praedicatores findet sich e1 Gregor tatsächlich
seinem Etat abhängen. häufiger, doch MU: die Verfasserin gleichzeitig

Bamberg eter Bruns einraumen, da{ßs s1e für Gregor nach Uuswels
der Moralia In Job und der Regula Pastoralis,
auf die sich Pellegrini dieser Stelle 1mM
wesentlichen stutzt, nicht zentral ist WI1e einePıetrina Pellegrina: Militia Clericatus Mona-

chici Ordines. Istituzion1 Ecclesiastiche hierarchisch gestaltete Zweiteilungen des COT-

Societa In Gregorio Magno, (‚atanıla: Edi- DUS christianorum In C1- un! Unterge-
Zzi10N1 del Prisma, 2008, 380 S ISBN -88- ordnete. Völlig Recht werden die 1ta
e  m actıva und 1ta contemplativa als wel VeI-

schiedene Weisen, der christlichen (eme1n-
In den etzten Jahren hat ıne orößere schaft dienen, beschrieben (49) wobei sich

Zahl Neuerscheinungen den e Bischöfe und Mönche einer privilegierten
tischen Schriften und ZU geistigen Profil Posıtion befinden, weil sS1e sich stärker der uta

contemplativa widmen können. Miıt dem Be-Gregors des Großen 1m Kontext seiner eit
gegeben, wWwWas jedoch auf den juridischen un oriff des praedicator bezeichnet Gregor kein
institutionellen Bereich nicht zutriftt. Wenn Amt, vielmehr kann jeder Christ seinem
überhaupt, dann haben sich die Wissenschaft- Platz in der Gesellschaft das Wort es
ler vorrangı mıt dem Verständnis des sehr verkündigen (55) doch sind gerade die höher
breiten gabenfeldes ines Bischofs der Stehenden besonderer Weise dafür VeTl-

antwortlich. Nicht minder wichtig ist, da{fß diejustinianischen eit eschäftigt amı
sich die vorliegende Untersuchung nicht noch Verfasserin erläutert, da{fß® Gregor den Leib
einmal auseinandersetzen, vielmehr möchte Christi angelehnt ugus:  9 ber uch
Ss1e etwas anderes: die Engelshierarchie bei Ps. Dionysius Areo-
R presente ricerca 61 PrOPONC ricostrulre pagıta als ıne Folge der Sünde hierarchisch

strukturiert versteht und den Übergeordnetennel SUO1 aspett1 istituzionale socliali la stor1a
dei chierici dei monacı 1ın rapporto mondo die Aufgabe zuweist, die Untergebenen mıiıt
secolare nell’etä di Gregori10 Magno’ 22) auctorıitas et benignitas SOWI1E SDeES et mMetus

Der Verfasserin geht Iso uch darum korrigieren.
fragen, welche Auswirkungen die VOIN Kailser Miıt diesem ersten Kapitel ist also der
ustinian mıiıt der Pragmatischen Sanktion Von Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich

Pellegrini dann dem Klerus widmen kann.554 befohlene Reorganisation der Verwaltung
auf die kirchliche Administration, insbeson- Mit ständigem ezug aufdie zugrundegelegten
dere auf Kleriker un Mönche, gehabt hat. Quellen wird das Bedeutungsspektrum VO  }

Dazu S1E erster Linıe Gre OTS clerus, clericus und clericatus erhoben, —

umfangreiches Briefregister und die Di O9C schen dem höheren und niederen Klerus
differenziert, der CUTSUS clericorum In seinenSOWIE seine exegetischen Schriften aul  D L)aru:
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INan über die Institution Kirche 1mM ZeitalterStufen und Zugangsvoraussetzungen versucht
rekonstruieren und aufgezeigt, Was passıert, Gregors des Grofßen N kann.

hier Unregelmäßigkeiten kommt. Bochum Katharina Greschat
Anschließend wird das administrative Perso-
nal genannt und dargestellt, Was 111all über den
Ordinationsritus und die räumliche Gliede- Prudentius: Contra Symmachum. egen
LUN: des Klerus 11 kann. [)as Kapitel ZUIN Symmachus. Lateinisch Deutsch, übersetzt
monastischen Leben beschreibt die Abgren- und eingeleitet VOIl Hermann Tränkle,
ZUNS zwischen Mönchen und Klerikern, klärt Turnhout 2008 Fontes Christiani 85),
die Begrifflichkeit, die Gregor für männliche ISBN 978—2-503-52948-—-6
und weibliche Gemeinschaften verwendet, Uun!
stellt där; Was über Eremiten und über Das Gedicht C(ontra Symmachum des Pru-
Kleriker Kloster N hat. Des weıteren dentius gilt als bedeutendes Zeugni1s der
wird der Zugang Kloster und die klöster- religionspolitischen Auseinandersetzungen
liche Lebensform mıiıt ihren Pflichten, die Wahl im spätantiken Rom des ausgehenden Jahr-
der Vorsteher und das Verhältnis ZUT Welt hunderts. Prudentius antwortet mıiıt dem
erortert, bevor Pellegrini Gregors Außerungen hexametrischen Gedicht wel Büchern auf
ZUEE: Jurisdiktionsgewalt des Bischofs über die die Eingabe des heidnischen Senators 5Symma-

hus AUS dem Jahr 384 un greift damit denKlöster und ZULT spezifisch monastischen Be-
grifflichkeit zusammenstellt. sogenannten Streit den Victoria-Altar e1in.

Im etzten Kapitel erortert s1e zunächst die er historischen un literarischen Bedeutung
Bezugnahmen Gregors auf die kaiserlichen dieses Hauptwerks christlicher Apologetik
Gesetzgebung. Um das Verhältnis zwischen entspricht in der Forschung WIeEe schon häufig
kirchlicher und säkularer Gesetzgebung festgestellt wurde nicht das Bemühen den

ext selbst. Sowohl Einzelstudien als uch eınklären, greift sS1e interessanterweise aufGregors durchgehender Kommentar (‚ontra Sym-berühmte Interpretation VOIl iob ;90-12
(Moralia In Job 9  9 urück, 1ın der der machum fehlen. Der historisch und philolo-
weltliche Herrscher als VOIl der Kirche SC- gisch interesslierte Leser ist bisher auf die mıiıt
zähmtes ino0zeros bezeichnet wird, das sich Anmerkungen und französischer Übersetzung
nunmehr ihrem Dienste stehend für die versehene Ausgabe VOonNn Lavarenne (1 Auflage
Verkündigung einsetzt Insofern zeigt verwlesen. Vor diesem Hintergrund ist

grundsätzlich begrüßenswert, da{fß ermannGregor oröfßten Respekt gegenüber den kaiser-
lichen Gesetzen. Anders als die lex saeculi Tränkle in der eihe Fontes Christiani 11U)  — die
speist sich die lex divina aus der Schrift, den erste vollständige deutsche Übersetzung des
ätern, insbesondere AUS Augustın, und den Gedichts vorgelegt hat.
ökumenischen Konzilien, WOZU ausdrück- Zur Ausstattung der vorliegenden Leseaus-
iıch uch das Konzil VOonNn 553 zählt, das nach gabe ehören ine Einleitung (S. 7-95) die
seiner Ansicht lediglich Chalcedon bestärken uch ext und die Übersetzung der relatio

des Symachus enthält, der lateinische extwill. Ausführlich wird anschliefßßend Gregors
ezug auf die Dekretalen, VOT Nem die VO  5 (ohne Apparat) der Ausgabe VOonNn Cunning-
LeoO dem Grofßen, und verschiedene Fragen der ham CC 126, und die mıiıt einıgen
kirchlichen Gerichtsbarkeit dargestellt. Etwas Anmerkungen versehene Übersetzung VOoO  -

erwartet fol 11U  - eine längere Erörterung Tränkle 6-25 Fin Anhang liefert Ab-
über den tlichen Reichtum und seine kürzungsverzeichnisse, eiıne Bibliographie un!
Funktion 3-2 wobei Pellegrini erneut verschiedene Register (S. 252-284)

In der Einleitung nımmt StellungAaus den exegetischen Schriften Gregors Uen
AUS den Moralia In Job schöpft. hne einigen Hauptproblemen der Prudentius-For-

das explizit N, versteht s1e dieses Werk schung. Be1l der Knappheit der Darstellung, die
des römischen Bischofs ganz offensichtlich als hier gefordert ist, geschieht das gleichsam 1MmM
seine theologische Grundlagenschrift, Von der Vorübergehen, ber nichtsdestoweniger dezi-
aus sich uch seine Stellungnahmen ZUT rcCh: diert. Die Argumente der Ge enseıte werden

ber nicht immer genugen ZUT Kenntnislichen Armenfürsorge, ZU) Unterhalt,
Privatbesitz und Erbmodalitäten VO:  a Kleri- gebracht. SO behauptet die Funktion des
kern, Ja selbst ZUT Ausführung kirch- Epilogus als Schlufß edichts des Werks (10,
licher Bauvorhaben besser verstehen und eIN- die Zweifel, die raede außert, abwehrend,
ordnen lassen. hne die vorgetragenen Argumente die

Aufgrund der verhandelten Materı1e kann Schlufßstellung erwähnen. nilka le ın
die vorliegende Untersuchung nicht für sich in Jüngster eit überzeugend dar, da{fß aufgrund

des Inhalts un des hss. Befundes her einenAnspruch nehmen, ıne besonders spannende
Lektüre se1n, doch bietet S1e ıne unent- „programmatischen Begleittext” den lyri-
behrliche Zusammenstellung all dessen, wWas schen Gedichten denken ist Prudentiana IL:
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2001, Ö2; Philologische Streifzüge, 2007, treten?® afür gibt Gnilka eine plausible Br-
klärung (Prudentiana 11 2001]; 262-317)459-493) uch in bezug auf die 508 Praefatio

In der Echtheitskritik scheiden sich diebeantwortet die strıttige rage, ob sich
Positionen vieldiskutierten Problem derdie Vorrede einer Werkausgabe handelt,;

DOSILV. Die 37-42, das 508. ‚Werkver- Doppelfassungen 1mM Prudentius- Lext (s den
zeichnis‘ der Praefatio, entsprechend Überblick bei Bastiaensen 04-108) urteilt,
als Rückblick auf alle vorliegenden Werke, da{ß sich dabei nicht Autorvarıanten,
wobei den Vers 39 nicht 1L1UT auf den Inhalt sondern ABn VOIl fremder and“

handele (S. :, 25) Da{iß ber nicht eineder Lehrgedichte Apotheosis und amartige-
46 sondern uch implizit auf die Psycho- weitergehende absichtsvolle Bearbeitung des
machie bezogen sehen Bastiaensen Textes durch Interpolatoren annımmt, dafür
(Prudentius recent literary criticısm, ist die Wahl des Textes VOIN Cunningham
den Boeft Hilhorst [Hgg.] Early schon eın Signal. Im Vergleich Bergman
Christian oetrYy, 1996 [ Vig. Christ. Suppl CSEL 61, äflßt Cunningham Interpola-
Z 111) hat den entscheidenden Einwand tionen bei Prudentius fast gal nicht gelten, die

diese häufig vorgetragene Cu!l  g urkundlich bezeugten /Zusatz- uUun! Ersatzfas-
formuliert: W arum sollte Prudentius se1in nerklärt als Glossen, die VO Rande in
zentrales Werk nicht eXpressi1s verbis genannt den Text eingedrungen selen. Im Einklang mıit
haben? Cunningham leugnet die KxyIistenz VOoNn

Bel der Behandlung des historischen Hınter- Interpolationen Prudentius- Text und stellt
grundes überrascht T indem die sich damit krassen Gegensatz nilka,

dessen VO:  - Bastiaensen gewürdigtes echtheits-
Victorlia se1l n1ıe aus der Kurie entfernt wordengesamte Forschung behauptet, die Statue der

kritisches Bemühen sich In Athetesen teils
$.25-27). Die Inhaltsangabe ist zugleich durch den hss. Befund sichtbarer, teils aufser-
paraphrasierend und erklärend angelegt ıch nicht sichtbarer Textzusätze niederschlägt,
(S. 28-44), arbeitet ber den gedanklich und die den Umfang mehrerer Verse un! SANZCI
formal feinen Aufbau der beiden Bücher oft Strophen annehmen können. Allein den ext-
nicht klar heraus (Z;:B die entwicklungsge- problemen in (‚ontra Symmachum widmet

Gnilka 135 Seiten seiner Prudentianaschichtliche Darstellung der Einübung der
Idololatrie 1m Leben des Kindes L, 1-3; 167-290; 68-372) Wenn 5SUOS.
Man vermilst zudem eine leserfreundliche „schwierige und umstrittene Stellen“ In
detaillierte Übersicht über den Aufbau mıt S>ymm bespricht (S. 58-—76), sind die Athetesen
SCHAUCT Versangabe der einzelnen Abschnitte, Gnilkas als Folie immer greifbar. lehnt s1e
wIe S1E etwa Lavarenne, 91—95; bietet. Bezeich- allesamt mıit einer floskelhaften Formulierung
nend sind wertende Überleitungen, w1e ab, hne die Argumente vollständig refe-
„kommt hier {was überraschend“”, „recht rieren un prüfen. [ )as wird deutlich in
unvermittelt schließt sich an (S. 30 43), bezug auf die Verse >ymm. E STa Eın
die nicht VO Bemühen des Autors ZCUBCN, gewichtiger Anstof(s liegt hier in der Prosodie
den Gedankengang des Gedichts wirklich des Namens Hadrianus, der dreisilbigil-
durchdringen. Dieses UÜberraschtsein FEin- det wird. FEine solche konsonantische ertung
zelnen mündet 1 Pauschalurteil der „Ver: des Namen wl1e (L ASSLANUS, Cyprianus

äßt Prudentius SONS nıe A und meidetwunderung” über die „Merkwürdigkeit”, da{fß
nicht der Absicht desdie Konzeption daher O: ein Wort wl1e Christianus In seinen

Werks, der Wider CSUNg des Symmachus,] hexametrischen Gedichten Gnilka, Pruden-
entspreche (S Solche W ertungen einer t1ana S 2000, 262-265) älst diese Beispiele
ohl weite Verbreitung findenden Leseaus- beiseite und verweıst stattdessen auf einen
gabe sind irritierend un werden weder dem Vergilvers als Parallele für konsonantische
Gedicht noch der wissenschaftlichen FOr- Messun und 1m übrigen auf den freien

Gebrauch der „Dichter”“ (S. 60 f.) Schwer wlegtschung dem Aspekt der ‚Einheit Von Contra
Symmachum' gerecht. In der damit verbunde- auch, da{fß Fälle hss. Divergenzen VOINl nicht
11eN rage der Aktualität des Gedichts, dessen verzeichnet werden (Z: E: 367 379
Abfassungszeit WITF auf datieren können, 480; 2’ 143 326 817) Bezüglich der Athetese
das ber zweıten Buch die viele Jahre VOIN Symm. 2) AT geht ‚WaT kurz auf
zurückliegende relatio des Symmachus wider- die inhaltlichen Gründe Gnilkas 1n, die

nicht gelten läfßßt, verschwel ber den hss.legt, fällt leicht,; sich für iıne „prinzipielle” mlıi.  e1gtich die abwei-Aktualität und ıne rein literarische polemi- Anstof(sß die Tilgung, na
sche Situation entscheiden (S:474$) Dabei chende Anordnung der Verse In einigen
bleibt vieles erklärungsbedürftig: Was ist der Codices, die oft Indiz für Textverfälschung
Anla{fs ıne Abstand (0)8! sind. Der VO  } Gnilka identifizierte, offensicht-
ZWaNZlg Jahren? Warum AlSt Prudentius liche glossematische Einschub des Verses Z
Symmachus VOT den Theodosius-Söhnen auf- 302 (Prudentiana 6 2000, 2192219 wird VO  .
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nicht beachtet, den inhaltlichen AnstofASß, die nämlich das Trugbild, das die verkehrte
Bezeichnung Euander als Tuscus, erledigt Frömmigkeit ist (Genitivus epexegeticus).
indirekt, indem TUScCus kurzerhand mıt Verwirrend ist die Behandlung der
römisch gleichsetzt (S. 187, 168:; 108, 11) Reminiszenzen Tlext Sie werden In

Die Übersetzung selbst ist textnah und gut kürlicher Auswahl durch Anführungszeichen
lesbar, ber nicht Sahız fehlerfrei. So verkennt gleichsam als /itate gekennzeichnet, Was im

den Genitivus qualitatis praef. 8IF. Einzelfall Missverständnissen führen kann.
Ist der Vers E 113 literarisches /itatqu1ı nullum tatuıs NON operis tu1 mortalem „der

du E a keinem Sterblichen die Bemühung der Wiedergabe des olks aubens?
verweigerst” Richtig Lavarenne, 136 DIie Übersetzung des (TE ichts, die aupt-
„dUCU) mortel Ju«C creas“. uch die ber- leistung dieser Arbeit, kann 1886181 L1UT als
Ssetzung von falsae zetatıs IMAQO (c. >ymm. 1’ verdienstvoll bezeichnen, ber INan mufß
154) mıt „verkehrte Vorstellung VOIl TOM- gleich fragen: Welchen Wert hat eine ber-
migkeit” trifft den Sinn nicht. mMag0 meılnt hier setzung, die nicht VON ıner gründlich reflek-
„Trugbild" wI1e umbra ın Symm. E 195, tierten un! erklärten Textbasis ausgeht?

uUnster Marıa Becker

Mittelalter
Alain Von Lille: Regeln der Theologie, 20, 146711 Denkmöglichkeiten und ZUT Differen-

Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder 2009, zierung VOI Wissensbereichen und Wissen-
266 S) ISBN 978-3-45 -28709-1 schaften geführt haben“ (19) amı wird eine

einseltige Konzentration auf die sukzessive
Miıt der eihe „Herders Bibliothek der Rezeption des Corpus Aristotelicum als

Philosophie des Mittelalters“ hat der Heraus- Erklärungsmo el der folgenden Entwicklung
geberkreis die verdienstvolle Aufgabe in An- vermieden und der Blick für andere Aspekte
oriff 3988  » christliche, jüdische un! geschärft, dass kreative Ansätze dieser
islamische Autoren mıiıt ihren zentralen Texten UÜbergangsphase wI1Ie ben Alains Regeln

den Fragen der menschlichen Erkenntnis, ANSCINCSSCH gewürdigt werden können.
der Entfaltung der Wissenschaften un! der Im nächsten Schritt werden umsichtig die
philosophischen und theologischen Weisheits- wenıl sicheren biographischen Daten Alainsfüh  ECHlehren in Orm mehrsprachiger Ausgaben ANSC und seine intellektuelle Biographie
präsentieren. Im vorliegenden Band wird muiıt nachgezeichnet (19-23) dieser wohltu-
den Regeln der ITheologie des Alain Von Lille enden Umsicht gehört auch, dass die VOoO  —

(gest ein theologie- und philosophie- Hudry vertretene Identifizierung Von Alain
geschichtlich außerst spannender christlicher VOo  3 Lille mıit lain VON Canterbury bzw.
Autor bzw. ext vorgestellt. Tewkesbury als spekulativ zurückgewiesen

wird 23)Zur Annäherung den aufgrund seines
vielgestaltigen Wissens und Werkes als doctor Es folgt eine Kurzcharakteristik seiner
universalis bezeichneten Alanus bieten die Werke, formal unterschieden 1n exte mıt
verantwortlich zeichnenden Niederberger „literarischem Charakter”, praktisch-religiöse
und Pahlsmeier neben einleitenden Aus- exte SOWI1e philosophisch und theologisch
führungen 1m Anhang eine Auswahl- theoretische exte 24) orunter die nach
bibliographie 259-264), in der uch Werk- 1185 bzw. in die 1190er datierten Regeln fallen.
ausgaben antiker und mittelalterlicher Autoren Zur näheren Beschreibung dieses Werkes
eın breiter Raum eingeraumt ist, SsSOWle eın werden kurz und bündig die Schriften aufge-
Register biblischer, antiker und mittelalterli- zählt,; mıit denen die Regeln ihrer ax1o0mati-
her Personen (265f.) Insofern Inhaltsver- schen Form verwandt sind hier hätten
zeichnis die „Regeln” (auf deutsch) einzeln vermutlich dem mıiıt der Materie weniger
aufgeführt sind, kann INan sich hne größere vertrauten Leser einige ergänzende inweise
Müuüh-\: einen schnellen Gesamtüberblick Velr- gut Wichtiger scheint den Übersetzern
schaffen bzw. gezielt bestimmte Regeln auf- die Einordnung des Werkes In die weıtere
suchen. geistesgeschichtliche Entwicklung, die unter

In der Einleitung wird das eingangs Rückgriff auf Honnefelder als „zwelıter
Recht als Prozess vorgestellt, „1N dem Anfang der Metaphysik“ auf den Punkt C-

Gedanken und VOT Jlem Fragen entwickelt bracht wird (26 S Weiterhin WeTr
und artikuliert werden, die ZUr Suche nach einleitend Ausführungen Titel der Schrift
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gegeben Der berühmte Prolog des die Hamartologie der die Sakramentolo le
Werkes wird kritisch auf seine msetzung auskommt. Es lässt sich nicht ganz

Eindruck verwehren, dass diese zugunsten derWerk selbst hinterfragt. Deshalb wird sich
eutungen der Regeln gewendet, die bereits erwähnten Einordnung den „zweıten

„schlicht VO  e} einer Axiomatik der Theologie” Anfang der Metaphysik” hintenangestellt WeTlI -

sprechen 29) Als AaZl| wird SCZOSCNH: „1nNS- den. kinige inwelse hätten uch hier dem
gesamt bekommt INa  — daher den Eindruck, weniger kundigen Leser den Zugang erleichtert
dass bei aller Be dung VOonNn Axiomen die uch wWEeNln 1 Rahmen iner Einleitung

keine Gesamtstudie der Regeln der TheologieArgumentatıon Regeln selbst holistischer
atur ist und die Regeln dementsprechend eın vorgelegt werden ann|  ‚ 34) Ende
(Janzes bilden, In dem sich die einzelnen dieser einleitenden Bemerkungen stehen 1N-
Regeln wechselseitig erhellen womıiıt formative inwelse ZUTr Rezeptionsgeschichte,
fragen ist, ob das axiomatische Modell, das die eindrücklich die Bedeutung des Werks VOL

der Prolog In den Mittelpunkt rückt, wirklich Augen führen 44
das Modell eine verwissenschaftlichte Was den lateinischen Text betriftt, wurde

die kritische Edition arıngs (Alanus deTheologie der Metaphysik ist, WIE S1E Alain
vorschwebt“” Von hier Aaus ist 11UT Insulis, Regulae caelestis 1Ur1S, ed. Nikolaus
konsequent, bezüglich des Aufbaus Häring, Archives d ’Histoire Doctrinale
konstatiert wird, „dass keine offensichtliche et Litteraire du oyen 45 (1981) 97-226)
Struktur des extes über die einzelnen Regeln bis auf weniıge kenntlic gemachte Abwei-
und 1inwelse 1n ihnen auf Sinnabschnitte chungen übernommen. Dass bei der Über-

setzung einigen Stellen „‚einer eieren undhinaus gibt  VE (30) Entsprechend wird der ext
In drei IThemenkomplexe untergliedert: a) interpretierenden Übersetzung der Vorzug VOT

metaphysische Fragestellun C philosophi- wörtlicheren ptionen gegeben \ worden ist]  «
sche Gotteslehre I-LXVID); Moralphiloso- (45), kam der Lesbarkeit des deutschen extes
phie/ -theologie (LXVIII-CXV); C} Regeln der csehr Gute, ähnlich die Kursivierung a115O115-

Zwettler Summe (CXVI-CXXXIV) Ergänzend ten Deutschen mehrdeutiger Worte oder
wird der detailliertere Gliederungsvorschlag die VO  a /itaten. Jedoch wirken manche ber-

setzungen theologischer „Fachtermini” {twasVO:  3 Hudry ablehnend referiert. Es
fremd (z. innascibilitas/ innasciıbilis als „Un-verwundert jedoch etwas, dass weder das

Hintergrund aufscheinende Schema der gebärbarkeit‘ / ‚ungebärbar” statt „Ungebo-
Schule Abaelards, die Untergliederung rensein“/ „ungeboren ‘; filiatio als „Abstam-
in fıdes carıtas sacramentum (vgl. hierzu MUunNng des Sohnes“ „Sohnschaft“”: mundi
uch Jolivet, „Remarques SUr les Regulae CONSLLEULLO als „Erstellung der Welt”: rem1SS10

peccatı als „Erlassen der Sünde“ „Sünden-
Gautier de Chätillon, Kaemart Gielee et leurTheologicae Alain de Lille”, Alain de Lille,

Das oftmals wenig Konse-vergebung‘)
MmMPpS, ed. pa Roussel/ Suord, Lille 1980, qUCNZCH zeıtigen, doc ist theologisch
83-99, hier 93), noch die weıtere 1mM Text uUuNanSCIMNCSSCH gıgneNS, genitus, procedens als
explizit greifbare Untergliederung mittels des „Zeugender”, „Gezeugter , „Hervorbringen-
me1liner einung nach weiterhin auf Abaelard der“ anstatt als „zeugend”, „gezeugt‘, „hervor-
un nicht Hugo VOon St. Victor zurückzufüh- gehend” widerzugeben (Regel XXX11,5), da

ansonsten die innertrinitarischen Werke falschrenden ernars potentia sapıentia unterschieden werden. Ahnlich theologischbenignitas (vgl hierzu uch Poirel, „Alain
de Lille, heritier de ecole de aint-Victor?”, anstöfßig ist CSd, wWenn paenitere bezogen auf
Alain de Lille, le docteur universel. Philoso- Gott mıt „Bufse eisten“ (Regel XKXE2)
phie, theologie eft litterature C HE siecle, ed. übersetzt wird Gott kann twas gErCUCN,
pPar Solere/ Vasiliu/ Galonnier, ber NUur der Mensch kann Bulfse {un. Schade ist
Turnhout 2005, 59-82, hier 63{f.) Erwähnung auch, dass Unterschied den bereits
findet. vorhandenen Übersetzungen der Regeln 1INs

Ahnlich verwundert, dass die weıtere inte- Französische Hudry) bzw. Italienische
ressante und wichtige Probleme wI1e „Die Chiurco) auf die Anfügung eines uch bei
Regeln und die PraxIıis der Disputation Haärıngs Edition leider fehlenden ausführ-
12. Jahrhundert” (32-34) „Naturphilosophie lichen parates verzichtet wurde, In dem

Theologie” (34-36) „Sprachgenese und /itate und Anspielungen auf biblische, antike
wI1e zeitgenössische Quellen bzw. AutorenBedeutungsübertragung‘ (36-38) „Negatıve kenntlich gemacht werden.der positıve Theologie” (38 diskutierende

thematische Auseinandersetzung hne jegli- Nichtsdestotrotz ist aufgrund des VOI-

hen Verweis auf die das Werk nicht minder liegenden Bandes 1U  —; möglich, dass das
bestimmenden theolo ischen Ihemen wI1e bedeutende Werk des Alain VOoN Lille uch

die Irinitäts- Zweinaturenlehre, die deutschen Sprachraum über die philoso-
Wunderthematik, die Rechtfertigungslehre, phischen wI1e theologischen Spezialisten hinaus
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den Universitäten der VOIN einer Gaul; Hans- Werner Goetz, Die ‚private‘
Mittelalter interessierten Leserschaft verstärkt Grundherrschaft des frühen Mittelalters
wahrgenommen und die Diskussion gewinn- Spiegel der St aller Traditionsurkunden:;
bringend vorangetrieben wird. Brigitte Kasten, Agrarische Innovationen

Tübingen Ing0 Klitzsch durch Prekarien?; Gesine Jordan, Wer War
der Tradent? Methodische Überlegungen
sozialgeschichtlichen Untersuchung VOIN Pri-
vaturkunden des Frühen Mittelalters, beson-
ders der St. Galler Urkunden: Jan Ulrich

Brigitte Kasten rg. Tätigkeitsfelder und Buttner Sören Kaschke, Grundherrlicher
Erfahrungshorizonte des ländlichen Men- Fernbesitz und Reichsteilungen Beispielschen in der fruühmittelalterlichen rund- des Klosters Prum.
herrschaft (bis Dieter Haäger- nter der dritten Überschrift „Der tatıge
INa (Vierteljahresschrift für Sozial- und Mensch religiösen Bereich“ finden sich
Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 184), diese eiträge: Cordula Nolte, Devotıo chris-
München: Franz Steiner Verlag 2006, t1ana ländlichen Gallien des Jahrhunderts

408 die Perspektive des Gregor VOINN Tours:;
Heinrich Schmidt, Heidnisch-christliche Ak-

Dieter Hägermann, der VO:  en 1976 bis 2004 kulturation frühmittelalterlichen Sachsen
als Mediävist der Universität Bremen lehrte und Friesland.
und 2006 In seinem Lebensjahr verstarb, ist Schliefslich folgen In der vlerten Sektion
die VOI1 seiner Schülerin Bri itt: Kasten „Der Mensch und se1in Werkzeu CC folgendeherausgegebene Festschrift gewl et. S1e be- Studien: Karl-Heinz Ludwig, Berg d} Metall
fasst sich mıit jenen Ihemenfeldern, denen un: Münzgeld Frühmittelalter:; Konrad
Hägermanns Interesse über Jahrzehnte hinweg Elmshäuser, Schiftfe un:! Schiffstransportegalt, WIeEe 11an sowohl dem Verzeichnis seiner der frühmittelalterlichen Grundherrschaft;Schriften 1-3 als uch der Übersicht
den VO.  - ihm betreuten Habilitationen und

Udo Recker Michael Schefzik, Wirtschafts-
archäologie. Gegenstand Methode FOr-

Dissertationen —3 entnehmen kann schungsstand; Andreas Hedwig, Zum Stand
Die Hintergrund dieses Sammelbandes des Handwerks im frühmittelalterlichen Hes-

stehende Tagun verfolgte das Ziel, aus der SC}  3 Archäologische Grabungsergebnisse ZUT
Sicht VOIN Mens Frühmittelalter deren
erortung 1mM Raum, ihr ökonomisches un: ‚Frankisierungsphase’ aus technik- und wirt-

reli SsSES Verhalten und die ihnen damals
schaftshistorischer Sicht: Ulrich Weidinger,
ANUr wWwenn dem Schiffer gefällt DIie Be-

ügbare Technik wissenschaftlich reflek- handlung des Interessenkonflikts zwischen
tieren. SO ordnen sich die VO  - namhaften Verfrachtern und Befrachtern In den altesten
KollegInnen des ubilars verfassten FEinzelbei- Seerechten.
rage in die aktuell großen Frageperspektiven In einer miıt „Schluss überschriebenen und
der Frühmittelalter-Forschung eın und werden wirkenden Sektion findet{was ‚angehäevier thematischen Sektionen zugeordnet. sich lediglich Darlegung VOoNn Matthias

Die erste Sektion ist überschrieben mıt „Der Sprenger, War INan VOrTr ausend ahren im
verorteite Mensch“ und umfasst folgende Bei- Volk verortet?®
trage: Wolfgang Haubrichs, Verortung in Die Mehrzahl der Einzelstudien thematisiert
Namen. Deskriptive Namengebung, KOn1gs- den Ablöseprozess der spätantiken Gutsherr-
gut und das Interessenspektrum des dApra- schaft durch die frühmittelalterliche Grund-
rischen Menschen des ühen Mittelalters:; herrschaft in den unterschiedlichen Facetten.
ean-Fıerre Devroey, Peasant Mobility and Dieses inhaltliche Zentrum des Tagungsban-Settlement. TIhe Case of the arge Ecclesiastical des findet durch technik- und wirtschafts-
Carolingian Manors:; Brigitte Englisch, Ver- historische Beiträ ıne substantielle Er an-

Wissen den Raum. Die Dar- ZUN$. Darüber AUuUS WIT! die Lel AVC

stellung des geographischen Wissens den exemplarisch aufgegriffen, inwılewelılt sich
früh- und hochmittelalterlichen Weltkarten
(8.-11 Ih.} g1Öse Bindung unter anderem auf die Aus-

Die zweıte Sektion unter dem Titel „Der praägung der frühmittelalterlichen Grundherr-
schaft auszuwirken vermochte. Da 1m Westen

tatıge Mensch säkularen Lebensbereich“ während des Frühmittelalters mehr als
verein!: diese Aufsätze: Werner Rösener, Prozent der Menschen auf dem Lande lebten,
Vom Sklaven Bauern. Zur Stellun der betreften sämtliche im Tagungsband verfolg-Hörigen der frühmittelalterlichen rund- ten Themenlinien die Lebenswelt fast aller
herrschaft: Michel Parıisse, Esclavage, SerVvVi- damals lebenden Menschen.
tude, SCIVaABC d’apres les chartes du Ae siecle; Ausdrücklich se1 herausgestellt, dass der
Yıtzhak Hen, Food and Drink in Merovinglan vorgelegte Band uch die Forschungs-
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und Lehrthematiken ıner religions- und Erklärungsansatz das spate Einsetzen der
sozialgeschichtlich rückgebundenen Christen- urkundlichen Tätigkeit, der strukturbedingt
tumsgeschichte VOoNn sroßem Nutzen ist: Miıt und durch die 1L1UT Ansatzen vorhandene
seinen verschiedenen Beiträgen eröffnet irchliche Erschliefßßung der 107zese Meiflßen
hilfreiche (meist ‚dSc study-artige) /Zugänge bis weıt in die zweite älfte des 12: Jahr-

fruüuhmittelalterlichen Alltagsleben, dass hunderts hinein erklären sel. Im Hauptteil
die vornehmlich sozialgeschichtlich ausgerich- der Untersuchung analysiert Ludwig zunächst

eiträage WI1e VO:  e selbst die (im Tagungs- in ausführlichen Kapiteln die Urkundenaus-
banı 1Ur Rande berücksichtigte rage stellung durch die Empfänger, sodann dieje-
provozleren, wIe diese Bereiche der Alltags- niıge durch die bischöflichen Aussteller, In
kultur auf die Religionswelt eingewirkt haben ınem zusammenfassenden Teil die aUus den
DZW. durch den Faktor „Religion ' miıtgepragt Detailuntersuchungen CWOLNCHEN Ergeb-
worden sind. NIsSse vorzustellen und damit ıne „Diplomatik

Essen Hubertus Lutterbach der Meiflsener Bischofsurkunden“ iefern
(S. 91<231); kurze resüumierende Ausführun-
SCH ZU) rechtlichen Charakter der Urkunden,

Thomas Ludwig: Die Urkunden der Bischöfe den Schreibern und der Kanzlei, ZUT
vVon Meißen. Diplomatische Untersuchun- ezeption fremder FEinflüsse (durch kaiser-

ZU) 0.-13. Jahrhundert, Archiv liche, päpstliche, magdeburgische Urkunden)
Diplomatik. Beiheft 10, Köln, W eimar, SOWIE VOINl Meiflßen ausgehende Auswirkungen
Wien: Böhlau 2008,;, 32° S Geb., 9. auf andere Urkundenlandschaften (Böhmen
ISBN 078232212275 905— un schließlich Beobachtungen ZU) Zusam-

menhang zwischen Urkundenausstellung und
DIie Diplomatik der Bischofsurkunde 1m Synoden schließen sich Abgeschlossen

ühen und hohen Mittelalter stellt eın loh- wird die Darstellung durch eine Untersuchung
nendes Forschungsfeld und nach wI1e VOT eın der Meifßener Fälschungen auf (Otto GT
Desiderat dar. Wenn uch Untersuchungen tto H& Heinrich un Heinrich SOWIeEe
einzelnen Bistumer bereits In größerer ahl aps Johannes XII VOIN angeblich 9658
vorliegen, bedarf doch vieler weıterer Der Reichtum Einzelergebnissen sowohl
solcher Monographien, bevor sich der Ent- diplomatischer WIe VOT allem uch histori-
wicklungsprozess und das Erscheinungsbild scher, insbesondere landesgeschichtlicher Na-
der abendländischen Bischofsurkunde uUuVer- tur entzieht sich der Wiedergabe 1mM Rahmen
Jässig darstellen lässt. Die Aaus einer Disserta- ıner Rezension. Es zeigt sich, dass die
tion der Universitä: Osnabrück hervorge- diplomatische Untersuchung der außeren

und inneren Merkmale der Urkunden muiıtgaNsSsChNC Arbeit VO  w Ihomas Ludwig schlie{fßt
also iıne Forschungslücke; sS1e tut uUumso jel der Echtheitsbestimmung ben uch Er-
mehr, als S1e sich mıiıt Meifßen einem der gebnisse Von hoher Relevanz die Landes-
mitteldeutschen Bistümer zuwendet, die geschichte und für die Geschichte allgemein
bislang modernen Untersuchungen —- liefert, wWwIe der ufor eın ang> Recht betont:;
gelt, und S1IE tut sowohl VO methodischen seine Untersuchungen TE einer Revi-
Vorgehen wIe uch VOIN ihren Ergebnissen her S1I0N der bisher gültigen Vorstellungen über die

überzeugender W eılse. Gegenstand der Gliederung der Ma deburger Kirchenprovinz
Untersuchung sind samtliche 156 Urkunden und 11. Jahr undert SOWI1e iner diffe-
und Briefe, die Meißener Bischöfe zwischen renzierten Sicht auf die Gründungsumstände
dem Einsetzen der Überlieferung 1114 und und die Geschichte des Meißener Chorher-
dem Tod Bischof Alberts IL 1266 aus estellt renstifts St. Afra. Wie TIhomas Ludwig selbst
haben. Einbezogen werden darüber INaus resumierend ausführt, zeigen „der stieg der
Urkunden des Domkapitels und seiner Mit- bischöflichen Urkundenproduktion se1it dem
glieder SOWIeE alle Urkunden, die das Hochstift zweıten Jahrzehnt des 13 Jahrhundert un: das
und die Bischöfe fangen haben: insgesamt dabei erkennbare Bemühen Kontinuität
werden damit IU  ad 300 Urkunden berück- und Wahrung des bischöflichen Einflusses bei
sichtigt. Ludwig wendet sich zunächst den der UrkundenherstellungMittelalter  409  und Lehrthematiken einer religions- und  Erklärungsansatz für das späte Einsetzen der  sozialgeschichtlich rückgebundenen Christen-  urkundlichen Tätigkeit, der strukturbedingt  tumsgeschichte von großem Nutzen ist: Mit  und durch die nur in Ansätzen vorhandene  seinen verschiedenen Beiträgen eröffnet er  kirchliche Erschließung der Diözese Meißen  hilfreiche (meist case study-artige) Zugänge  bis weit in die zweite Hälfte des 12.Jahr-  zum frühmittelalterlichen Alltagsleben, so dass  hunderts hinein zu erklären sei. Im Hauptteil  die vornehmlich sozialgeschichtlich ausgerich-  der Untersuchung analysiert Ludwig zunächst  teten Beiträge wie von selbst die (im Tagungs-  in ausführlichen Kapiteln die Urkundenaus-  band nur am Rande berücksichtigte) Frage  stellung durch die Empfänger, sodann dieje-  provozieren, wie diese Bereiche der Alltags-  nige durch die bischöflichen Aussteller, um in  kultur auf die Religionswelt eingewirkt haben  einem zusammenfassenden Teil die aus den  bzw. durch den Faktor „Religion“ mitgeprägt  Detailuntersuchungen gewonnenen Ergeb-  worden sind.  nisse vorzustellen und damit eine „Diplomatik  Essen  Hubertus Lutterbach  der Meißener Bischofsurkunden“ zu liefern  (S. 191-231); kurze resümierende Ausführun-  gen zum rechtlichen Charakter der Urkunden,  Thomas Ludwig: Die Urkunden der Bischöfe  zu den Schreibern und der Kanzlei, zur  von Meißen. Diplomatische Untersuchun-  Rezeption fremder Einflüsse (durch kaiser-  en zum 10.-13. Jahrhundert, Archiv für  liche, päpstliche, magdeburgische Urkunden)  Diplomatik. Beiheft 10, Köln, Weimar,  sowie von Meißen ausgehende Auswirkungen  Wien: Böhlau 2008, 3375$., Geb., € 54,90,  auf andere Urkundenlandschaften (Böhmen)  ISBN 978-3-412-25905<1.  und schließlich Beobachtungen zum Zusam-  menhang zwischen Urkundenausstellung und  Die Diplomatik der Bischofsurkunde im  Synoden schließen sich an. Abgeschlossen  frühen und hohen Mittelalter stellt ein loh-  wird die Darstellung durch eine Untersuchung  nendes Forschungsfeld und nach wie vor ein  der Meißener Fälschungen auf Otto d. Gr.,  Desiderat dar. Wenn auch Untersuchungen zu  Otto II., Heinrich IV. und Heinrich V. sowie  einzelnen Bistümer bereits in größerer Zahl  Papst Johannes XIII. von angeblich 968.  vorliegen, so bedarf es doch vieler weiterer  Der Reichtum an Einzelergebnissen sowohl  solcher Monographien, bevor sich der Ent-  diplomatischer wie vor allem auch histori-  wicklungsprozess und das Erscheinungsbild  scher, insbesondere landesgeschichtlicher Na-  der abendländischen Bischofsurkunde zuver-  tur entzieht sich der Wiedergabe im Rahmen  lässig darstellen lässt. Die aus einer Disserta-  einer Rezension. Es zeigt sich, dass die  tion an der Universität Osnabrück hervorge-  diplomatische Untersuchung der äußeren  und inneren Merkmale der Urkunden mit  gangene Arbeit von Thomas Ludwig schließt  also eine Forschungslücke; sie tut es umso  Ziel der Echtheitsbestimmung eben auch Er-  mehr, als sie sich mit Meißen einem der  gebnisse von hoher Relevanz für die Landes-  mitteldeutschen Bistümer zuwendet, für die es  geschichte und für die Geschichte allgemein  bislang an modernen Untersuchungen man-  liefert, wie der Autor eingangs zu Recht betont;  gelt, und sie tut es sowohl vom methodischen  seine Untersuchungen führen zu einer Revi-  Vorgehen wie auch von ihren Ergebnissen her  sion der bisher gültigen Vorstellungen über die  in überzeugender Weise. Gegenstand der  Gliederung der Magdeburger Kirchenprovinz  Untersuchung sind sämtliche 156 Urkunden  im 10. und 11. Jahrhundert sowie einer diffe-  und Briefe, die Meißener Bischöfe zwischen  renzierten Sicht auf die Gründungsumstände  dem Einsetzen der Überlieferung 1114 und  und die Geschichte des Meißener Chorher-  dem Tod Bischof Alberts II. 1266 ausgestellt  renstifts St. Afra. Wie Thomas Ludwig selbst  haben. Einbezogen werden darüber  inaus  resümierend ausführt, zeigen „der Anstieg der  Urkunden des Domkapitels und seiner Mit-  bischöflichen Urkundenproduktion seit dem  glieder sowie alle Urkunden, die das Hochstift  zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhundert und das  und die Bischöfe em]  fangen haben; insgesamt  dabei erkennbare Bemühen um Kontinuität  werden damit run  d  300 Urkunden berück-  und Wahrung des bischöflichen Einflusses bei  sichtigt. Ludwig wendet sich zunächst den  der Urkundenherstellung ... ein erwachendes  ersten Anfängen der Meißener Bischofsur-  Bewußtsein für die  herrschaftsrechtlichen  kunden im 12.Jahrhundert zu; in äußerst  Komponenten der Urkundenausstellung an  und lassen somit Rückschlüsse auf den Prozeß  umsichtiger Interpretation der Quellen kann  er wahrscheinlich machen, dass entgegen dem  zu, den die ältere Forschung mit dem Be:;  äußeren Anschein die Urkundenausstellung  ‚Entstehung der Landesherrschaft‘ beschrieben  e  durch die Bischöfe nicht voraussetzungslos mit  hat“ (S.2). Von allgemein kulturgeschicht-  dem Typus der S  jegelurkunde einsetzte, son-  lichem Interesse ist schließlich der ab 1230  dern dass ältere  Akt  aufzeichnungen voraus-  über Magdeburg vermittelte Anschluss Mei-  gingen. Zudem bietet er einen überzeugenden  ßens an die modernsten zeitgenössischeneın erwachendes
ersten Anfängen der Meifsener Bischofsur- Bewußtsein für die herrschaftsrechtlichen
kunden 1mM 12. Jahrhundert Z} 1n aufßerst Komponenten der Urkundenausstellung

und lassen somıit Rückschlüsse auf den Proze{fßumsichtiger Interpretation der Quellen kann
wahrscheinlich machen, ass dem den die altere Forschung mıiıt dem Be

aufßeren Anschein die Urkundenausstellung ‚Entstehung der Landesherrschaft‘ beschriegriff  ‚:ben
durch die Bischöfe nicht voraussetzungslos mıt hat“ S$2) Von allgemein kulturgeschicht-
dem Iypus der 1e elurkunde einsetzte, SOTMN- lichem Interesse ist schliefßlich der ab 1230
dern dass altere Akt  1CHCaufzeichnungen OTaus- über Magdeburg vermittelte Anschluss MeI1-
gingen. Zudem bietet einen überzeugenden Bens die modernsten zeitgenössischen
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Lehren der Ars dictandi, den TIhomas Ludwig nısse ware eın Personen- und Urtsregister
aufzeigen kann. sinnvoll SCWESCH, und zusätzlich den

Alles In allem also ıne gelungene Arbeit, die kleinen Detailwiedergaben hätte 198618 sich
der gerade Nn ihrer Qualitäten

wünscht.einige Abbildungen ganzer Urkunden g-
weıtere üunsche beim Leser un:! Nutzer
weckt: Angesichts der Fülle der Detailergeb- München Irmgard Fees

Reformation und Frühe Neuzeıt
Heike Bock Konversionen in der frühneuzeit- beider Untersuchungsorte. Während

Konversionen katholischen Luzern imlichen Eidgenossenschaft. Zürich und K
er konfessionellen Vergleich, Epfen- Rahmen allgemeiner kirchenrechtlicher Be-
dorf: bibliotheca academica 2009 (Früh: stuımmungen weitgehend ıne Angelegenheit
neuzeit-Forschungen 14), 455 SM ISBN der Reformorden 11, und der Rat sich TST
978-3-928471-73-2, 49,00 dann mıiıt Konvertiten befasste, wenn

ihre finanzielle nterstutzung der recht-
Glaubensübertitte VOIl einer Religion, VOI liche Aspekte bezüglich ihrer Niederlassung

einer Konfession einer anderen gehören 1n A1ng, schuf der Züricher Kat zunächst miıt dem
der Frühen Neuzeıt In uropa alltäglichen FExaminatorenkonvent und seit dem dUSSC-
organgen. In Jungerer eit erfahren die mıt henden 17. Jahrhundert mıt der Proselyten-

kammer eigene Institutionen ZUT Prüfung,religiösen und speziell innerchristlichen Kon-
versionen verknüpften Thementelder 1mM Zuge Betreuung und nterstutzung VOIN Konfes-
der Erschließung Quellengattungen sionswechslern. Die Spezifika und Propria der
wIe aufgrund der Konjunktur historisch-anth- Missionsstrategien und das jeweilige Konver-
ropologischer, kultureller und mentalitätsge- sionsprozedere auf katholischer w1e auf LC-

schichtlicher Fragestellungen in der interna- formierter ‚e1ite werden klar heraus earbeitet
tionalen Geschichtswissenschaft NECUEC Beach- und lassen Gemeinsamkeiten nter-
(ung. Auf das aktuelle Interesse der Forschung schiede mıt konfessionellen
verweıisen unter anderem mehrere internatıo- Grenzgängern deutlich Tage treten. Bemer-
nale und interdisziplinäre Tagungen, ber uch kenswert ist der Befund, dass sich auf Züricher
die Themenschwerpunkte einschlägiger histo- eıite keinerlei Formen aktiver Missionierung

feststellen lassen. Im Gegensatz dazu vermıit-rischer Zeitschriften. Bislang liegen allerdings
teln katholischen Luzern bereits die Kon-weniı1ge Monographien diesem FOr-

schungsgegenstand VOTL. vertitenverzeichnisse, welche Tausende VO  -

Die Verfasserin versteht Konversionen als Glaubensübertitten aufführen, den Findruck
sozio-kulturelles Phänomen un nähert sich ıner bewussten Dokumentation Uun! ropa-
ihnen in einer Kombination aus mikro- un nda aus der Perspektive der siegreichen

katholischen Kirche uch WEnl quantitativesmakrogeschichtlichen Zugängen, die sowohl
die Perspektive und Motivatıon der Betrofte- Vergleichsmaterial für Konversionen ZUMmm

NeI als uch die Haltung der kirchlichen und reformierten Glauben Zürich fehlt, bestäti-
weltlichen Obrigkeiten berücksichtigen. amıt gCH die ahlen der VOonNn Jesuıten un:! Kapuzl-
steht uch die rage nach der Bedeutung des neTN geführten Listen die für andere europa-
Faktors Kontfession für das Individuum un: ische Landschaften ermittelten Befunde, dass
die Gesellschaft Zentrum des Interesses. Konversionen (besonders ZUM Katholizismus)
Mıt dem reformierten Zürich und dem ka- zwischen der Miıtte des und der Mitte des
tholischen Luzern geraten wel monokonfes- Jahrhunderts Konjunktur hatten.
sionelle (Jemeinwesen der frühneuzeitlichen Breıter Raum wird dem praktischen Um-

gahng der Obrigkeiten mıiıt den Konvertiten, dieEidgenossenschaft In den Blick, die sich auf-
grund ihrer politischen und konfessionellen zume1lst der Gruppe der „fremden Armen“
Struktur für ıne vergleichende Untersuchung gehörten, widmet. Gefragt wird einerseılts
besonders gut eignen. nach den fin  8Canziellen und materiellen nter-

Vor dem Hintergrund der politischen, stützungsleistungen für konfessionelle (Girenz-
rechtlichen und konfessionellen Strukturen NSCI, andererseits wird ihre rechtliche Stel-

der Alten Eidgenossenschaft 1mM Allgemei- ung innerhalb der beiden (emeinwesen
NeN bzw. Zürich und Luzern Besonderen untersucht. Die Quellengrundlage und Ver-
anal sıiert die Verfasserin zunächst die struk- fassungskonstellationen erlauben der Ver-
E und institutionellen Rahmenbedin- fasserin zudem, die Konversionsproblematik

7KG 1294 Band 0=-3
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den Stichworten „Ablösung“ un! „Neuanfang”In den jeweiligen Armuts- und Fremdheits-
diskurs beiden eidgenössischen Orte ein- werden exemplarisch Konflikte und Erfah-
zubetten. Nn Kontext VOo Glaubenswechseln

Kurzfristige finanzielle bzw. materielle Un diskutiert. Dazu zaählten insbesondere familiäre
terstützungsleistungen bestanden Prosely- Auseinandersetzun unterschiedlichster
ten und Konvertiten sowohl In Zürich als uch Art, Rückholversuc der etwa Konstellatio-

NCIl, die sich bei der Elucht VO  e KonventualenLuzern in Oorm VOIN Reisegeld, Unterhalts-
zahlungen der Kleidung, in FEinzelfällen WUurT- ergaben. uch bei der Eingliederung In das
den uch Badekuren, Hauszinsen, Aussteuer NEUE (emeinwesen seıtens der Be-
der Schulden der Bittsteller bezahlt. ach- troffenen zahlreiche Hürden nehmen.

Dass ber insgesamt vergleichsweise weni1ghaltiger, ber die (jemeinwesen uch
weıltaus kostspieliger, War die Unterbringung erfolgreiche Integrationsgeschichten überlie-
der Konvertiten In Spitälern, privaten fert sind, deutet Bock weniger als Hinwels
Haushalten und In Gasthäusern, die Ausbil- darauf, ass diese nicht gegeben hätte,
dungsfinanzierung beispielsweise In einem sondern geht vielmehr davon aus, diese selen
Handwerksberuf der die Gewährung VO  j vermutlich unspektakulär verlaufen und hät-

ten dementsprechend wenig schriftliche Quel-Stipendien für geplante Studien. TOTZ dieser
Bandbreite gewährten C1S'  gen ging len produziert.
den Obrigkeiten letztlich darum, die Kosten Bezüglich der rage, WaTrulll Menschen In

möglichst gering halten und eine Ver- der Frühen Neuzeıt konvertierten, plädiert die
stetigun der Zahlungen verhindern. Ins- Vertfasserin Recht iın Abgrenzung

esam) m mt die Verfasserin dem Br- alteren Arbeiten für iıne notwendige Abkehr
VO:  — der klassischen Motivsuche hin einergebnis, dass die Subventionen für Konvertiten

unter finanziellen Gesichtspunkten 1m Ver- allgemeinen sozio-kulturellen Kontextualisie-
gleich anderen Fürsorgeleistungen und 1m run: der Konversionsentscheidung. Sie Öst
Rahmen der allgemeinen Kosten das sich VON dichotomen, moralischen Bewer-
Armenwesen einen her geringen Stellenwert tungskategorien und untersucht, inwiefern
einnahmen. un unter welchen Umständen eın Glaubens-

Im Spiegel der ausgewerteten Quellenbe- wechsel ıne attraktive Handlungsoption dar-
stände wird ber uch eın weıterer grundle- stellen konnte.
gender Unterschied deutlich: nter den Pro- Eine umsichtige Quellenanalyse erschlie{f$t

die Argumentationsstrategien Von Prosely-selyten In Zürich ist eın beachtlicher Anteil Von
durchreisenden ausländischen Personen VOT ten Zürich. ESs kann nachgewiesen werden,

dass sich bestimmte Motivvokabularien undallem aus Italien un! Frankreich konsta-
tieren, während der Großteil der Konvertiten, Narrationsmuster herausbildeten, derer sich
die In Luzern vorsprachen, zumeıst aus der die Bittsteller bedienten, ihren Konver-
Eidgenossenschaft der AUS dem süddeutschen sionswunsch glaubhaft darzustellen. Be1l vielen
Kaum tammte und sich dauerhaft dort nle- der besonders gul dokumentierten Fälle han-
derlassen wollte. delt sich reilich ehemalige katholische

Mit den damit zusammenhängenden Fra- Geistliche, die theologisch geschult und
SCH VO  — Inklusion und Fxklusion befasst sich über nTts rechendes Wissen verfügten. Es
der folgende Abschnitt. Analysiert werden die bleibt apcnh, inwiefern die sich in ihren

Bittschriften spiegelnden Argumentationsstra-Praktiken der jeweiligen Obrigkeiten in ezug
auf Abweisung, Duldung, Niederlassung und

werden können.
tegıen auf „einfache“ Menschen übertragen

Bürgerschaftsrecht. Sowohl in Zürich als uch
Luzern lassen sich 1U jeweils sechs Fälle Mıt konvertierten Geistlichen befasst sich

VOINl Bürgeraufnahmen feststellen, und die Verfasserin uch in wel ausführlichen
diesem Befund spiegeln sich allgemeine 39 Fallbeispielen, bei der die rage nach dem

konfessionellen (Jewissen 1m Vordergrundschottungsprozesse der Stadtbürgerschaften”
(S.253) och viele Restriktionen, die die steht. Dagegen fällt die anschliefßßende Analyse
konfessionellen Grenzganger erdulden hat- weıterer möglicher Konversionskontexte wI1e
ten, nicht konvertitenspezifisch, SOI1- Arbeitsmigration, Armut, Heiratswunsch der
dern betrafen alle Fremde und/oder Arme Pragmatısmus VOon An hörigen anderer

zialer Gruppen verglei B'Sswe1lse knapp Aul  D(Niederlassungsrecht, Einschränkungen des
FEine konzise Zusammenfassung reflektiertrechtlichen Status,;, Zunftbeschränkungen, Be-

rufs- der Heiratsverbote). abschliefßend die erzielten Ergebnisse und
In Kapitel VI un! V erfolgt der eingangs ordnet s1e 1n Postulate zentraler Forschun 5 -

angekündigte Perspektivwechsel, U  — rücken onzepte der Frühen Neuzeıt wıe jenes
Konfessionalisierung, der Konfessionskulturendie Konversionshintergründe soOwl1e die sich
und der konfessionellen renzen e1in. Konver-aus der Konversion ergebenden Perspektiven

seıtens der Betroffenen in das Blickfeld. nter s1ionen und die ihnen ZUgeMESSCHNC Bedeutung
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sind, ıne zentrale These, als Zeichen iner chenvaters der lutherischen Orthodoxie”, wWIe
insgesamt erfolgreichen Konfessionalisierung Steiger ihn 1m Untertitel des ersten Bandes

interpretieren. (1997) nenn: DIe Editionsprinzipien hat Stei-
Der Leser wird die klare Strukturierung der SCI 1998 dargelegt (in editio 12 89-109) S1e

Arbeit, die einer verständlichen Sprache und sind einer „diplomatisch getreue|n] Teyt:
einem flüssigen Stil abgefasst ist, goutieren wiedergabe” ebd. 106) orlentiert, die über die

Distanz den frühneuzeitlichen exten nichtWISsen. Lediglich die streckenweise häufigen
und langen Quellenzitate sind für den durch glättende Eingriffe hinweg seht. Diese
Lesefluss störend und hätten einıgen Stellen bewährten rundsätze finden uch im UueCeN
besser paraphrasiert der die Fuflßnoten Ban: wieder Anwendun
verbannt werden können (besonders 94-1 1 9 Miıt dem FExercitium zetatıs (1612) bringt
SOWIE Kapitel und VID) Gerhard seinen Angaben In der Widmungs-

eike Bock legt mıit ihrer Dissertation eine vorrede nach ine „erbauungstheologische
quellen- und beispielsgesättigte Untersuchung Trilogie” (Nachwort des Herausgebers, 500)
VOIL, die das Phänomen frühneuzeitlicher Kon- Abschluss: ach ınem Meditations- und
versionen und die Vielzahl der mıt der einem Trostbuch macht ein Gebetbuch die
Thematik verknüpften politischen, rechtlichen Serie komplett. Mit den Meditationes SUCYTAde
und finanziellen Aspekte VOT dem Hintergrund veröftfentlicht die bereits
der konfessionellen Rahmenbedingungen ın mehreren Fassungen als 1.2—4 der eihe
Zürich und Luzern herausarbeitet. Gleichzeitig DeP ediert wurden, hatte eines der erfolg-wird eine breite Palette VO:  a lebensweltlichen reichsten Erbauungsbücher seiner eit SC-
Hintergründen, Argumentationsstrategien schrieben, mıt dem Enchiridion consolato-
und Herausforderungen AaUus der Sicht der rium 161 den Tod selines verstorbenen
Betroffenen beleuchtet. ersten Sohnes verarbeitet. Gerhards Anlass

Deutlich wird, dass die Bedeutung des das Gebetbuch Exercıiıtium zetatıs quotidia-
Phänomens frühneuzeitlicher Konversionen HU quadripartitum (1612) Wal wohl ebenfalls
für den Einzelnen wI1e für die Gesellschaft eın Verlust,; nämlich der seiner ersten Tau

Barbara (F 161 1) Die im Titel benannten vierNUur über Ine umfassende Kontextualisierung
erfasst werden kann Dass insgesamt die Per- eile des Werkes enthalten In kurzen FEinzel-
spektive „VON ben  0n überwiegt und der kom- kapiteln Gebete Vergebung der Sünden,
paratistische Ansatz einigen Stellen nicht ank für Gottes Wohltaten, Bitten für die Jekonsequent durchgeführt werden kann, ist eigene „dürfftigkeit” SOWIE für diejenige der
wWwI1e die Verfasserin selbst einraäumt der Mitmenschen. In seiner Nachwirkung bleibt
Quellenlage geschuldet und schmälert den das Exercıitium jetatıs ‚WarTr hinter den Medi-
Verdienst der Arbeit als wesentlichen Beıitrag tatiıones zurück: erfuhr ber dennochf
für die historische Konversionsforschung liche Auflagen und Übersetzungen in 13
keiner Weise. Sprachen, auf die der Herausgeber ach-

Rom Ricarda Matheus WO eingeht.
Die Edition bietet auf der linken e1ite den

ext der lateinischen Erstausgabe, auf der
Johann Gerhard: Exercitium pietatıs quotidia- rechten die ohl VOonNn Gerhard selbst stam-

HU quadripartitum (1612) Lateinisch mende deutsche Übersetzung. Zum latei-
deutsch, kritisch hrg., kommentiert und miıt nischen wWwI1e ZU deutschen ext werden
iınem Nachwort versehen Von Johann jeweils eın kritischer und eın kommentie-
Anselm Steiger, Doctrina et Pıetas, Abt. render Apparat geboten. Der kritische ApparatJohann Gerhard-Archiv, Z Stuttgart- verzeichnet die Textabweichungen aus der
Bad Cannstatt: trommann-holzboog 2008, jeweils etzten Gerhards Lebzeiten gedruck-
519 S’ Geb., ISBN WARE TTT TAT TT ten Auflage SOWI1E die Emendationen des

zunächst die Wieder
Herausgebers. Zum zweıten Apparat gehört

abe der KolumnentitelMit diesem Band legt Johann Anselm
Steiger bereits seline dritte Edition ıner frühen und Marginalien aus d Originaldrucken; bei
Erbauungsschrift Johann Gerhards VO  < Sie den Marginalien handelt sich überwiegenderscheint der VOoON ihm herausgegebenen Bibelstellenverweise, die VO Herausgebereihe ‚Doctrina et Pietas Zwischen Reforma- durch viele weıtere erganzt sind. Daneben
tion und Aufklärung. exte und Untersuchun- verweılst der Apparat lateinischen ext auf
gen |DeP];, die sich seıt 1997 gezielt die zahlreiche Parallelstellen aus der theologischeneditorische und bibliographische Erschlieisung Tradition; s1ie sind antiker, mittelalterlicher
zentraler Texte der altprotestantischen rtho- und zeitgenÖössischer Herkunft. Die Stellen
doxie bemüht. Einen Schwerpunkt innerhalb werden ankenswerter W eıse in vollem Wort-
der eihe bildet das Johann Gerhard-Archiv‘ laut wiedergegeben un gewähren dem Leser
(Abteilung mıt Werkeditionen dieses AKIF- Einblick die Arbeitsweise des Autors.

ZKG I Band 03
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/Zum deutschen ext gibt zahlreiche orter- LIiC1H Dissertation „Philipp Melanchthon: WI1S-
klärungen. senschaft unı! Gesellschaft‘ ihre Darstellung

Was den weıter verbreiteten Meditationes mıt e1n.
SUCTUE mehrfach zuteil wurde (vgl. DeP 1,4); hat Eingehend wird Melanchthons reformeri-
uch das Exerciıtium pietatıs erfahren: eine sches Wirken Bereich der Sprache,
vollständige Umarbeitung Vers- DZw. Lied- Bereich der Theologie und 1mM Bereich der
form. S1e stammt VOI) dem Stettiner e1st- Bildung behandelt, ferner seine Ethik. Prazıs
lichen Friedrich Fabricius und tragt, offenbar und jeden Leser verständlich werden
nach Crügerschem Vorbild, den Titel Praxıs hand der verschiedenen Auflagen verschiede-
1etatıs Gerhardı melica (1688) Jedes einzelne Her wichtiger Lehrbücher Melanchthons die
der Gebete AUsSs dem FExercitium wurde VOIN Veränderungen In Melanchthons Denken
Fabricius in eın geistliches Lied umgedichtet, nachgezeichnet und den jeweiligen SC-
dem iıne bekannte Melodie zuordnete und schichtlichen Kontext eingeordnet. Dabei
für den ruck den entsprechenden deutschen kommen die Hauptthemen der reformatori-
Text Gerhards voranstellte. DDiese Lieder bilden schen Theologie den Blick und werden
eın interessantes Zeugni1s der ezeption Ger- kompetent rortert. /Z/uzustimmen ist der Ver-
hardscher Gebetstexte In der Liedandacht und fasserin mıt ihrer Auffassung, dass die
erwelsen die CNSC Verflechtung der Vel- Beschäftigung mıiıt Melanchthon ermöglicht,

die Wittenberger Reformation „besser“schiedenen Formen lutherischer Frömmigkeit
Jahrhundert. S1ie werden der Edition verstehen 8);, weil in den vielschichtigen

des Fxercıtium jetatıs In einem umfangrei- Auseinandersetzungen „eıne Hauptrolle” ein-
chen Textanhang (220 Seiten) dokumentiert; D habe (8) Ich ware ber beinahe
unglücklich gewählt ist dabei lediglich die für versucht, ihm beginnend in der der
die Liedtexte verwendete Bezeichnung ‚.Cho- zwanziger Jahre un:! mıt Blick auf die gesamte,
räle‘ TST 1555 endende Reformationsperiode nicht

Der Anhang des Bandes enthält neben dem L1UT eine, sondern die Hauptrolle zuzusprechen
schon erwähnten Nachwort des Herausgebers und behaupten, HUT unter Einbeziehung
verschiedene editorische Beigaben und enut- Melanchthons könne 111all die Reformation

ANSCINCSSCH verstehen.zungshilfen: eine iste der Emendationen,
Bibelstellen- un! Personenregister (leider nicht Auffällig ist, wl1e In den me1listen Darstellun-
verzeichnet sind hier die Autoren und /itate der Reformationsepoche, die Konzentra-
N der theologischen Tradition), Quellen- und tion auf die Frühzeit. Auf eıte 1L00 schlie{ßt die
Abkürzungsverzeichnisse sSOWl1e Faksimiles der Autorin die Behandlung des Augsburger
Original- Litelseiten. Das Buch ist nicht 1L1UTr Reichstags des Jahres 1530 ab. Da hatte

Melanchthon gerade einmal die älfte seinesaufgrund der Prominenz se1lnes Autors VO  -
Lebens hinter sich und TST eın Drittel seineshohem Interesse, sondern VOT allem deshalb,

weil ınen zentralen, bisher gleichwohl aktiven Schaftfens. Der zweıten Lebenshälfte
wenig beachteten ext auf dem noch längst und den beiden anderen Dritteln seiner
nicht erschöpfend bearbeiteten Gebiet der Schaffensperiode sind dann noch gut
lutherisch-orthodoxen Gebetsliteratur zugang- Seiten gewidmet. Dass die ahre e
ich macht und dies erstmals In iner weniger wichtig, weniger entscheidend
historisch-kritischen Edition. /ur wlssen- als die Jahre wird INan Ja nicht
schaftlichen Beschäftigung mıit diesen Gegen- behaupten können. Gerade ıne Melanchthon-
ständen stellt der ansprechend ausgestattete Biografie kann, weil Melanchthon anders als

die me1listen anderen Reformatoren die gesamteBand geradezu ıne Einladung dar.
Lukas LorbeerTübingen Reformationsperiode miterlebt hat, die Chance

nutzen, die gesamte Periode gleichgewichtig
darzustellen.

Nicole Kuropka: Melanchthon, Tübingen, DIe Autorıiın stellt Melanchthons Denken
Mohr Siebeck 2010 (UTB Profile, UTB und Wirken sachlich dar, mıiıt spürbarer, ber

ur zurückhaltend ormulierter Sympathie. S1e143 S) brosch., 978-3-8252-3417-1
enthält sich wertender Urteile un!| verzichtetun:! 078-3- 16- 50075-6
uch auf Aktualisierungen. Melanchthon und

Gileich fünf Melanchthon-Biografien sind Luther gegeneinander auszuspielen der ga
1m Jubiläumsjahr 2010 erschienen, und die Von Melanchthon die Bewahrung der CVANSC-

lischen Essentials abzusprechen, w1e nochKuropka verfasste ist diejenige, die sich für den
Lehrbetrieb den Universitaten, ZU) Beispiel VOT kurzem In der evangelischen Theologie
als vorbereitende Lektüre für eın Melanch- teilweise üblich, iıst ihr fremd. Fin versteckt
thon-Seminar, besten el et. Die Trägerin formuliertes azı! steht auf der vorletzten e1ite
des Internationalen Melancht!thonpreises 2009 des Hauptteils, bevor S1e auf seın Sterben

sprechen kommt: „Unermüdlich hatte sichbringt die Erkenntnisse ihrer 2002 erschiene-
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die Erhebung, Erläuterung und Sicherung DiIie Vf. stellt der Darstellung dieses Reform-
der evangelischen Lehre bemüht ] PTOZCS5CS wel eile &; die die nötige

Kuropka zeichnet kein Melanchthon- historische Einbettung eisten sollen: In inem
Bild. ber das ist uch nicht unbedingt ersten Abschnitt (40—-77) wird die Geschichte
gabe eines Lehrbuchs. Ihr Werk spiegelt den der Leucorea VOIl ihren Anfängen bis ZUIN

Forschungskonsens der jJungeren Melanch- Jahre E geschildert; der zweıte Teil hat die
thon-Forschung. Melanchthon kommt C1T5- Auseinandersetzungen der Wittenberger
ter Linie als Wissenschaftler, Reformer und Uniıversiıtal In den 1570er Jahren ZUuU TIThema
Kirchenpolitiker den Blick, weniıger als 78-146), namentlich die Debatte die
Mensch und als Glaubender. och gerade Wittenberger Abendmahlsehre und Christo-
bei Melanchthon kann INan, weil die erhalte- logie, die mıit der Absetzung der me1listen
nenNn Quellen, VOT allem die zahlreichen priıva- Theologen der Leucorea endete, SOWI1eEe die
ten Briefe, FEinblicke seine Persönlichkeit sich daran anschliefsende Generalvisitation der
geben, WwI1e WITFr sS1e bei Luther, Zwingli und ahre 574/75 un! die studentischen Unruhen

Nachgang diesen Ereignissen.alvin nicht gewinnen können, solche indivi-
duellen Fragestellungen verfolgen. i hese Auseinandersetzungen hatten verhee-

Das Buch ist sprachlich glänzend und uch rende Fol für das Ansehen der Leucorea 1Im
Layout hervorragend gestaltet: blau BC- „Ausland“”: Im Zeitraum zwischen 15/4 und

druckte UÜberschriften, fett der kursiv 1580 gingen die Studentenzahlen zunächst
druckte, hervorragend ausgewählte Zitatblö- zurück, die ahl der Ordinationen In ıtten-
‘ke, überschaubare, prazıse Quellenhinweise, berg halbierte sich. uch bei der Berufung
wenige, hilfreiche Literaturhinweise, vier il- Professoren für die theologische Fakultät
lustrierende Abbildungen. Und Schluss gab Schwierigkeiten. Solange die konfessio-
steht anstelle eines klassischen Anhangs eın nelle Posıition Kursachsens nicht eindeutig
„Serviceteil” mıt einer Zeittafel, einer Auswahl- geklärt Wäl, weigerten sich auswartıige Profes-
bibliografie und ınem Personen- und Sach-

die Leucorea wechseln.
wWwI1e etwa avid Chyträus aus Rostock,

register. DIie lesemüden Studierenden der Ge-
genwart mussten geradezu Lust bekommen, Im dritten Teil wendet sich die Vr dem
dieses Buch lesen. Zu bemängeln ist aller- eigentlichen Gegenstand ihrer Arbeit Z} der
dings das Inhaltsverzeichnis, das Haupt-, Wirksamkeit akob Andreäs 1n Kursachsen 1m

Spannungsfeld zwischen Landesherrn un!keine Unterkapitel enthält und somıiıt nicht die
noötige Urientierung liefert. Universitäa: 7 Der W ürttemberger

Das Buch ist sehr solide und sehr sorgfältig Theologe begann seine Arbeit in Kursachsen
gestaltet. Dass sich ausgerechnet e1ım Ge- 1576 damit, dass wel Strenge Lutheraner,
burtsjahr Melanchthons der Druckfehlerteufel Johann Schütz und Polykarp Leyser auf W It-

tenberger Lehrstühle setzen jefß DIie V{£. kanneingeschlichen hat (13) ist ärgerlich und wird
Ze1 u dass die ersten beiden ahre derdurch einen beiliegenden Corrigendum-Zettel

richtig gestellt. Wirksamkeit Andreäs in Kursachsen eine
Osnabrück In Jung Phase der Konstitulerung darstellten, deren

Ende eın T! Vertrauensverhältnis ZU
sächsischen Kurfürsten vorhanden WAäl. DIie

Ulrike Ludwig: Philippismus und orthodoxes Jahre 578/79 gekennzeichnet durch
Luthertum der Universita Wittenberg. assıve Reformma{iS$nahmen, die Andreä nach
Die Rolle akob Andreäs 1m lutherischen Württembergischem Vorbild der Leucorea
Konfessionalisierungsprozei$ Kursachsens durchführen wollte. SO sollten das Kanzleramt
(1576-1580), unster 2009 153) und die immerwährenden Kommissare als

direkte Kontaktpersonen des Kurfürsten dafür
Die Leipziger Dissertation der Historikerin SOTSCHL, jede Lehrabweichung schon 1m Keim

Ulrike Ludwig reiht sich eın die NeUeTenN erkennen und abzuschalten. [Jass die
Forschungen A Konfessionalisierung VOINl Professoren, namentlich die der Leucorea,
Territorien In der Frühen Neuzeit. Sie widmet CegCN diese Zentralisierung unıversitäarer
sich der rage nach der olle des Württem- Strukturen nach „ausländischem“” Modell PTrO-

testierten, verwundert nicht allzu sehr. Dieberger Theologen Jakob Andreä im Zuge der
kursächsischen Universitätsreformen den zeigt, WI1e diese Konfessionalisierungsvorha-
beiden albertinischen Universitäten, insbeson- ben, die Andreä mıiıt dem Kurfürsten VelI-
dere Wittenberg, die sich 1n den Jahren 1576 banden, uch in der Studentenschaft und
bis 1580 den Sturz der Philippisten der einfachen Volk nicht auf ungeteilte Gegenliebe
Leucorea im Jahre 1574 anschlossen und mıit stiefßsen. Bel einer Predigt In Wittenberg
denen der Konfessionalisierungsprozess ın reaglerten die Zuhörer auf Andreäs Kritik
Kursachsen seinen Höhepunkt erreichte. der philippistischen Lehre der ehemaligen

Professoren unı!ı se1ine Feststellung, dass diese
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„Bubenstücke” uch schon Orpus Doctrıi- bleiben durften Die Zeit der Wirksamkeit
Andreäs in Kursachsen VO:  — 1576 bis 1580 wirdNae Philippicum enthalten SCWESCH selen, mıt

deutlichem Murren. ber uch dem Leipziger als ‚weichenstellende Phase für die Entwick-
Theologen und Mitautoren der Konkordien- lung des albertinischen Territoriums hin
formel Nikolaus Selnecker gingen die Reform- einem entrum der lutherischen Orthodoxie
vorschläge Andreäs weıt. die kur- 1m 17. Jahrhundert gewertet‘ Das
sächsischen Traditionen pochend, riet rigorose Verhalten des Kurfürsten se1 epra:
dem Kurfürsten, die Württemberger Reform- SCWESCIL VO  . frühabsolutistischen Ten I1
vorschläge nicht weiıter verfolgen und wobei die Vf. die Konfessionalisierung VOI

Andreä entlassen. DIies geschah jedoch Territorien als Vorbedingung für die Gestalt-
erst, nachdem die Universitätsordnung SC- werdung des territorialstaatlichen Absolutis-

INUS versteht und sich der Problematik desdruckt vorlag und das Konkordienbuch
Kursachsen eingeführt WAäl. Der Konfessiona- umstriıttenen Begriffes „Absolutismus“ voll
lisierungsprozess War ın den Augen des bewusst ist (vgl. L1UTE die grundlegenden Arbei-
Kurfürsten 1580 abgeschlossen; benötigte ten VOIN Heınz Duchardt ZUIN Ihema)
Andreä nicht mehr. Die vorliegende Studie stellt einen wichtigen

Beitrag AT KonfessionalisierungsgeschichteIm vierten großen Hauptteil 2-4 wird
die nNEUE kursächsische Universitätsordnung Kursachsens dar. Einschlägige Bestände aus

als normatıve Regelungsinstanz vorgestellt und dem Hauptstaatsarchiv Dresden, den Univer-
analysiert. Im iınne einer „horizontalen Unıi- sitätsarchiven Halle, Leipz1g und Tübingen,
versitätsgeschichtsschreibung” werden SOWI1E des Stadtarchivs un! des Archivs der
die kursächsischen Ordnungen durch ehend tadtkirche Wittenberg werden hier erstmals
mıit dem Württember Modell verglic C} ausgewertet und analysiert. Im Zuge der
dem sich Andreä als orientierte. ach Interdiszi linarität der Forschung 1st sehr
einer Vorstellung der uen Universitatsor- be1SZIP  srüßC: dass sich uch Historiker kir-
Dallc das Kanzleramt un! die kurfürstlichen chen- und theologiegeschichtlichen Fragestel-
Kommissare der detaillierten Darstellung lungen {finen. Nicht zuletzt die Konfessiona-

lisierungsdebatte ist hierfür eisend. Esder Neuordnung der einzelnen Fakultäten und
anderer Ordnungen, die ab 1580 In raft fallt jedoch auf, dass die VOTL 1n ihrem
traten, kommt dem Schluss, ass die zweıten Teil speziell die Jüngeren Veröftent-
NEUEC Universitätsordnung im N:  N /usam- lichungen den Jahren{ der
menhang mıt dem ebenfalls 1580 erschei- lLeucorea partiell reziplert hat (insbeson-
nenden Konkordienbuch einen vorläufigen dere: ans-Peter Hasse; Johannes Hund) Dies

ist uUumso bedauerlicher, weil die Studie mıtSchlusspunkt unter die konfessionspolitischen
Auseinandersetzungen und die lutherische Sicherheit VOT allem der Genauigkeit der
Konfessionalisierung des kursächsischen ler- Klassifizierungen theologischer Posıtionen da-
ritoriums markiere. DIie tiefgreifenden Struk- durch hätte. Der Philippismus

umfasste eın weiıtes Spektrum theologischerturreformen, die durchgehend der Sicherung
des Bestands der lutherischen Konfession Ansichten, namentlich rage nach der
dienen sollten, überlebten uch die kurze Phase Abendmahlspräsenz Christi un! den konfes-
der Regentschaft Christian VO  — 6—1 sionellen Folgen, die daraus ziehen
während derer eine Annäherung die SO hatte die theologische Fakultät der Leucorea
Calvinisten versucht wurde. Der ernestinische in den Jahren 15/0 bis 1574 ein dezidiertes

Interesse einem konfessionspolitischenHerzog Friedrich W ilhelm VOI1 Sachsen-
W eimar, der bis 1601 die Regierungsgeschäfte Zusammengehen mıt den Calvinisten Genfer

albertinischen Kurfürstentum führte, Pragung, während andere Melanchthonschü-
konnte mühelos die eit VOT 1586 ler Kursachsen dies aus abendmahlstheolo-
knüpfen. Christian 8 fand eın lutherisch gischen Erwagungen ablehnten. Darüber hi-
strukturiertes Territorium VOT, als 1601 1aus uch die beiden Verfasser der

Konkordienformel ın Chemnitz und NI-mıiıt seiner Volljährigkeit die Reglerungsge-
schäfte übernahm, wI1ie die MT ın einem kurzen kolaus Selnecker Schüler Melanchthons, Was

Ausblick zeigt (4 3-42. sich nicht zuletzt in ihrer Methodik e. Alle
zusammenfassende und auswertende Spielarten des Philippismus ehnten gl  dooch die

Thesen schliefßen die Arbeit ab. Die versteht Akzeptanz der Zürcher Abendmah stheologie
ab und forcierten s1ıe nicht etwa, wI1e Vf.die Jahre 574/75 als ine „Interimszeit”.

„Die ixierung eines eindeutigen territorial- Anschluss die altere Literatur behauptet
und religionspolitischen Kurses Kursachsens (Z73 Von den „kompromittierenden” Briefen
hin ZU) orthodoxen Luthertum ist da CHCH der sogenannten „Kryptocalvinisten‘ sind
TST ab dem Jahr 1576 festzustellen.“ 432) erpte erhalten geblieben, die ausgewertet
Dies 7e1 sich VOL allem uch darin, ass die vorliegen (98) Für den „anonymen , den

Katechismus verteidigendenamtsen obenen Professoren bis 1576 Land Wittenberger
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Druck, den die Recht anführt 81) ist Maın 1690 (Erstauflage: Wittenberg 65)
mittlerweile Siegfried SaCcCcus (1527-1596), der abgelehnt.
ebenfalls durch die Promotionsthesen VO DIie genannten onıiıta schmälern ber nicht
Maı 1570 promovıert worden WAarl, als utfor das Verdienst, das sich die Autorin mıt ihrem
identifiziert. Darüber hinaus ist unglücklich, umfangreichen Werk erworben hat, nicht
wenngleich uch theologischer ] iıteratur zuletzt uch durch ine fünfzigseitige Beigabe

VON Transliterationen archivalischer extebislang unausrottbar, die Württemberger
VOTL Jem Briefe 1m Kontext der DebattenChristologie als „Ubiquitätslehre” kenn-

zeichnen. DDies ist ıne Fremdbezeichnung 1mM die NEUE Universitätsordnung und
abwertenden Sinne und wurde schon VOIN Abbildungen. kın Desiderat der Konfessiona-
Johannes Brenz uUun! Jakob Andreae als „hefß- lisierungs- und Universitätsforschung ist mıit

dieser Arbeit gestillt. { )as Vorhandensein ineslich feindselig vocabulum“ (Johannes Brenz/
akob Andreae, Apologia ad Electorem AUQUS- Personen- und Urtsregisters runden das 1INS-
Ium VO: 13. November 1564, In: Leonhard gesamt posiıtive Bild aD
utter, Concordia COI1COT'S L Frankfurt/ Mainz Johannes Hund

Neuzelit
Anne Conrad: Rationalismus Un Schwärme- Studie beweisen, indem s1e das „Irrationale

rei Studien ZUT eli osıtat un Sinndeu- Zeitalter der Vernunft“ SE anhand
Cun: In der ‚pätaLarung, Religionsge- literarischer Diskurse un: individueller Le-
schichtliche Studien 1’ Hambur 2008 benswelten aufgeklärter (überwiegend protes-
UF S) 42 Abb. Paperback ISBN 3-934632- tantischer) Gebildeter nachzeichnet. Hierfür
25-.  S wendet s1ie sich der Religionsthematik und

fragt, WIeEe Religion 1m spaten Jahrhundert ın
„Soll I11L1all der einreißenden Schwärmerei Deutschland gelebt, reflektiert und erfahren

wurde. Zugrunde liegt den drei Sektionen
dun
durch datyre der durch aufßerliche Verbin-

entgegenarbeiten?” Mit dieser rage eingeteilten, bisher verstreut publizierten Un-
ero etfe Moses Mendelssohn 1785 ınen tersuchungen ein weılter Religionsbegrifft, der
rtikel In der Berlinischen Monatsschrift, In „jegliche auf Transzendenz angelegte inn-
dem ıne wachsende Popularisierung Vo  - orientierung, Welt- und Selbstdeutung” (S. 14)
„Schwärmerei” und Aberglauben unter den umfasst und die Vorstellung VO  5 der
Zeitgenossen konstatierte, diese Entwicklung klärung als Säkularisierungsprozess ermOg-
als „Kinderthorheit” problematisierte und licht.
Gegenwehr aufrief. eın Vorschlag autete: Um eın möglichst umfassendes Sinnpoten-
Schwärmerei könne 1L1UT durch wahre tial erschliefsen können, oreift Conrad
klärun wirksam bekämpft werden. neben Fragestellungen der Mentalitäts- un:

Auc wWwenNnn die schematische Polarisierung Genderforschung Positionen der „historischen
VOIN vernunftorientierter Aufklärung un! irra- Esoterikforschung”“ auf und charakterisiert
tionaler Schwärmerei ZU) Grundlagenbestand „Christentum “ und „Esoterik“ als wel kon:
der gesamten Aufklärungszeit zählt,; spitzte kurrierende Sinnsysteme der ühen Neu-
sich der Diskurs 1m spateren 18. Jahrhundert eıt. Diese Reflex auf eın kirchlich-konfes-

sionelles Christentum entwickelte Ihese ist fürauf dem Hintergrund der rage „Was 1st
die Gesamtstudie erkenntnisleitend undAufklärun D signifikant Aufklärer wl1e

Mendelssohn oder Friedrich Nicolai sahen bildet gleichzeitig ihr sröfßtes Problem. Denn
die Verdienste der Aufklärung durch die statt eine Definition der unter dem
zunehmend literarisch ventilierte Sehnsucht vieldeutigen Schlagwort „Esoterik‘ Versamnl-
nach „Kindereinfalt” in ihrem Bestand be- melten Erscheinun sformen vorzunehmen,

werden hierunter sich aus eudroht. eils argumentatıv, teils aggressIV ICAa-

gjerten s1e auf die unter dem Schlagwort Platonismuss, (3nosis der spätantiker Herme-
„Schwärmerei”“ SsSummMıierten Phänomene. tik speisenden Traditionsstränge gefasst und
Dass diese Ausdrucksformen ber keineswegs als eigenständige „Varlante der frühneuzeit-
iınen strikten Antagonismus ZUrTr Geistesbewe- lichen Religionsgeschichte” (Neugebauer-
Sung der Aufklärung darstellten, „Schwärme-
reli und Rationalismus“ vielmehr miteinander

Wölk) verstanden Allerdings bleibt
bei diesem Konzept unklar, inwiefern die

harmonieren konnten, sucht die Saarbrücker angeblich „nicht-christlichen“ Sinnsysteme el-
Theologin Anne Conrad ihrer profunden nerseits philosophisch-mystische TIransforma-
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t1ionen christlicher Vorstellungen bilden und religiöse Selbstverständnis wurde möglich, weil
andererseits durch christliche Überliefe- „dUuS dem Angebot der traditionellen Religio-
rungsstrange verbreitet wurden. /Zwar erkennt S1Ta} wWwI1e uch der Aufßenseitertheologien und
Conrad, dass die Grenzlinien zwischen Chris- -weltanschauungen” selbständig und eklek-
tentum und Esoterik kaum eindeutig ziehen tisch ausgewählt wurde (S 172)
sind, postuliert ber trotzdem, dass die „indi- Wer einen Eindruck Von der Lebendigkeit
viduelle Religiosität und Weltanschauung” der religiös-bildungselitärer Vorstellungen In der
frühneuzeitlichen Menschen ıne wohlüber- Spätaufklärung gewinnen möchte un! die
legte, „synkretistische Mischform“ aus beiden Auseinandersetzung mıt der wissenschafts-
Sinnsystemen darstellt Pietistische, theoretisch höchst fraglichen Esoterikthematik
methodistische der jansenistische Einflüsse, nicht scheut, der greife beherzt ZAET: *
deren Derivate uch In der Spätaufklärung stellten Studie.
verbreitet In bleiben hierbei größstenteils Jena Christopher Spehr
unberücksichtigt.

Irotz dieser Monenda ist die VO'  e Conrad
vorgelegte Studie gut lesbar, unterhaltsam, Manfred Gailus: Mır ber ZerrI1ss das Herz.
detailreich und lehrreich. Konkreter widmet Der stille Widerstand der Elisabeth Schmitz.
sich die Vfin In der ersten Sektion der rage Öttingen: Vandenhoeck Ruprecht 2010,
nach „Religion und Menschenbild“. Anhand 32() S) ISBN G7
der volksaufklärerischen Debatten religiöse 55008-3
Täuschung beschreibt s1e die Wahrheit als
„Kriteriıum der Religion” S 42) und kommt Der Berliner Neuzeithistoriker Manfred
dem Ergebnis: Während die gebildeten Eliten Gailus legt mıt der Biografie Von Elisabeth

Schmitz iıne beeindruckende Studie ınerdem Volk Religion funktional-disziplinierend
zubilligten, nahmen S1e für sich selbst eine zeitwelse in völlige Vergessenheit geratenen
höhere Wahrheitserkenntnis In Anspruch, die, Tau VOI, der, Gailus, ‚en herausragender
hne das traditionelle Christentum abzuleh- Platz als genume protestantische Persönlich-
NECI, alternativen Sinnstrategien fol keit des 20. Jahrhunderts” gebühre und als

DIiese höheren Sinnmuster WeT in der „Ausnahmefigur L historische Bedeutung”
zweıten Sektion unter dem Motto „Von der zukomme S 15 ach der Lektüre des Buches
Neologie ZUT Esoterik“ entfaltet Profiliert wird wird INanl Gailus uneingeschränkt zustimmen,
In die Neologie als eın auf Vernunft un! denn der Tat stellt Schmitz’ Engagement
Erfahrung beruhendes „theologisches Konzept die Judenverfolgung 1im Drıtten Reich
der Aufklärung  An eingeführt uUun!: die und die halbherzige Position der Kirche
rezeptive Breitenwirkung ihrer populären der „Judenfrage” eine Haltung dar, wWwI1e sS1Ee
Bestsellerautoren Johann Friedrich Wilhelm nahezu ohne Vergleich der Geschichte des
Jerusalem, Johann Joachim Spalding der Kirchenkampfes 1st. S1e bildet inen scharfen
eorg Joachim Zollikofer nachgewiesen. EKın OnTtras der historischen Anonymität, ın
literarisches Filetstück gelingt Conrad dabei In der Schmitz bis Ende der 1990er Jahre Verlr-
der Schilderung des durch die Adaption sunken WAär.

neologischer Finflüsse ausgelösten (Jeneratio- Elisabeth Schmitz, die 1893 als dritte och-
nenkonfliktes in der Hamburger Kaufmanns- ter eines anauer Gymnasiallehrers und seiner
familie Hudtwalcker. Sodann interpretiert die Tau geboren wurde, wuchs In den bildungs-
Vfifin deutlich einselt1g die „Esoterik als bürgerlichen reisen Hanaus auf, besuchte in
Religiosität der Spätaufklärung”, die s1e Frankfurt Maın die Schillerschule, das erste
hand der zeitgenössischen Diskussionen Gymnasium für Mädchen ın der Main-Met-
Seelenunsterblichkeit und Geisterseher auf- ropole, und begann 1914 zunächst in Bonn,
zeigt und durch eine Studie über die frei- spater in Berlin Germanistik, Geschichte und
maurerische ezeption der alttestamentlichen Evangelische Theologie studieren. Prägende

Gestalten, uch über das Studium hinaus,Salomotradition grundiert.
DIie dritte Sektion exemplifiziert den acet- wurden für s1e der kulturprotestantische Theo-

tenreichtum aufgeklärter Religiosität Sophie loge Adolf VOon Harnack und der Historiker
Becker, Matthias Claudius un! Friedrich Friedrich Meinecke. 1920 wurde Schmitz mıiıt
Schleiermacher, die Conrads Beobachtung eiıner historischen Arbeit über Edwin VOIN

bestätigen, dass die Religiosität der aufgeklär- Manteuftel promoviert, 1921 und 1923 absol-
ten Gebildeten zwischen vernunftgemäfßer vierte sS1e das TYste und /weite Staatsexamen

für das Lehramt Höheren Schulen. ESTheologie und irrationaler Schwärmerei Oszil-
lierte und 1mM Sinne einer vernunftgemäfßen fol ahre der Tätigkeit als Deutsch- und
Spiritualität auf einer höheren Ebene mıiıt- Religionslehrerin Berliner Schulen, seit
einander vereinbar schien. Dieses sich VO  e 1929 als fest installierte Studienrätin der
den kirchlichen Autoritäten emanzipierende Luisenschule in Berlin-Mitte. Während sich
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Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit Schmitz’ verschiedenen, durchaus praktisch orlentierten
Freundschaften ehemaligen Studienkom- Vorschläge einer kirchlichen Intervention
militoninnen, besonders Elisabeth VOIN Har- sammentfasst mıiıt den en: „Was die
nack, der Juüngsten Tochter Adolf Von Har- Kirche notigsten braucht, 1st weder eın
nacks, lockerten, trat diese Stelle Ende Bekenntnis, noch die Verfassung, noch
der 1920er Jahre die Freundschaft mıiıt der theologische Auseinandersetzungen über Volk

Rasse, sondern A4AaNz einfache, schlichte,jüdischen Arztin Martha Kassel, durch die
selbstverständliche ristliche Liebe. Auf kei-Schmitz in jüdische Kreise In Berlin involviert

bzw. über diese gul informiert WAädl. Dadurch NeINn Gebiet hat die Kirche die deutsche
hatte Schmitz nach der nationalsozialistischen Christenheit rettungslos versagt wI1e auf
UÜbernahme ınen deutlichen Einblick in die diesem“ S 89), unterstreicht das den Titel
Repressalien, denen üdinnen unı Juden AaUus- des Buches „Mir ber zerriss das Herz'  ‚6: und
gesetzt N, und sah sich schon rasch ‚Wal durchaus uch aus der Perspektive der
genötigt, den Antısemitismus, speziell nachgeborenen Leserschaft. Vollkommen des-

illusioniert schrieb Schmitz Ende Novemberdie Duldung der Hofierung desselben der
evangelischen Kirche, anzugehen. Immer WIe- 1938 Hellmut Gollwitzer, den S1IE wahr-
der le S1IE verschiedenen ma{fßsgeblichen scheinlich in seiner bekannten Bufßstagspredigt
Persönlichkeiten der Bekennenden Kirchelic nach der Reichskristallnacht beeinflusste, s1e
und Theologen ihre Bedenken, ihren NMU| se1 „überzeugt, da{ß sollte dahin kommen

miıt den etzten Juden uch das Christentumund schliefslich ihre Verzweiflung über die
unchristliche Haltung der Kirche gegenüber Aaus Deutschland verschwindet“
dem Judentum dar. 1933 schrieb Ss1e diesbe- Es ist eine merkwürdige Ironie, dass
züglich arl Barth, der ihr ausführlich Schmitz, die sich derartig viele verschiedene

und mıt dem sich bis Kriegsbeginn Iheologen und Kirchenvertreter wandte, Aaus-
eın Kontakt ergab, dessen Verlauf Schmitz gerechnet denjenigen, der ihre Klarsicht
den Theologen mehrmals In Basel besuchte. ezug auf das Verbrechen der Kirche ihren
DIie Interventionen der Berliner Lehrerin bei jüdischen Mitgliedern und Mitmenschen
Iheologen und Kirchenvertretern fruchteten ehesten eteilt hätte, nicht kannte: Dietrich
allerdings nicht. Hervorragend versteht Bonhoe
Gailus, Schmitz‘ immer drängender werdende Die Reichskristallnacht VO /10. Novem-
nruhe auf rund der nNnta eıt und ber 1938 wurde für Schmitz ZU endgültigen
1anz der Kirche darzustellen, igk  die1e sich je1is- Auslöser, mıt Jahren den Schuldienst
lich 1935 einem Ein-Frau-Projekt entlud: quıttieren. Bereits ‚UV( War für S1e immer

stärker einem Problem eworden, national-dem Verfassen der I1  IL erschienenen, und d1936 iın zweıter Fassung in 200 Exemplaren sozialistische Ideologie 1n Schule unter-
vervielfältigten Schrift „Zur Lage der deutschen richten bzw. ben dies nicht tun. Von 1940
Nichtarier”, in der Schmitz die nationalsozia- bis 1942 gab S1e auf Anregung VOIN Wilhelm
listische etze und deren Folge egenüber annasch, dem Nachfolger Niemöllers als Ge-
Jüdinnen und Juden anprangerte mıiıt einer schäftsführer des Pfarrernotbundes, üdinnen

und Juden, die sich taufen lassen wollten,ganzen Fülle VOoO  — Beispielen AUS ihrem Teun-
des- und Bekanntenkreis illustrierte (vollstän- Religionsunterricht. 1943 ZO$ Schmitz AUus

1m Anhang der Biografie abgedruckt, Berlin nach Hanau ihren Eltern und entging
223-252). ber nicht Schmitz’ Engage- dadurch den Verhaftungswellen Opposi-

ment selbst ergreift die Leser1in und den Leser tionellen un! Widerstandskämpfern der
der Biografie gerade VOI dem Hintergrund Hauptstadt des Reiches. Bi1s diesem eit-
ihrer mpörun erscheint das antisemitische punkt hatte s1e sowohl in ihrer Wohnung als
Mitläufertum, esonders uch der Beken- uch einem Wochenendhäuschen In Wandlitz,
nenden Kirche, und der deutschen Iheologie nördlich VonNn Berlin, verfolgten und unterge-
als reiner ohn auf jede Christlichkeit. Es zeigt tauchten üdinnen und Juden Unterschlupf
sich einmal mehr, dass sich gerade der gewährt. Ihre Wohnung in Berlin samıt aller
„Judenfrage” das Versagen der Bekennenden persönlichen Zeugnisse und einer umfang-
Kirche Nationalsozialismus erweist 1mM reichen Bibliothek f1el den Bombardements

VO November 1943 ZU Opfer. In Hanau
und Charaktere WwI1e Elisabeth Schmitz dieses

Gegensatz jeder späteren Geschichtslegende
selbst erlebte Elisabeth Schmitz ein relativ

Versagen orell aufscheinen lassen. Und WEeNn glimpfliches Kriegsende, hne größere Zer-
Schmitz immer wieder anfragt: „Warum tut storung des Elternhauses. Bıis April 1945 setizte
die Kirche nichts? W arum lässt S1IE das 11- S1ie sich aktiv für ihre jüdischen Freunde ein,
lose Unrecht eschehen? | Sollte denn Jes z B argarete Koch-Levy, die Oousine ihrer
das, Was mıit heute verachteten Huma- 1938 emigrierten Freundin Martha Kassel.

Von Ostern 1946 bis INrı in ihrennıta: schlechterdings unvereinbar ist, mıt dem
Ruhestand 1958 unterrichtete SchmitzChristentum vereinbar sein?“ (S. 102) und ihre
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anauer Realgymnasium Mädchen. An Lehrerin VOrSCZOSCH hätte, dieses jel ber
ihrer Schule trat S1e In der Nachkriegszeit mıt nicht konsequent verfolgte, sich ohl uch
Unterrichtsinhalten und ortragen für eine nicht zutraute, ber dementsprechend keine
Offenlegung der Verbrechen des National- Lehrerin WAdl, die VOIN ihren Schülerinnen
sozialismus 1n, ohl nicht hne damit als bewundert wurde.
„Vorzeige-Antifaschistin” In Spannung miıt Sowohl In der Biografie als uch In Form
dem Lehrerkollegium gestanden haben. iner Zusammenfassung Schluss des Bu-
S1e selbst machte ihre Autorinnenschaft der ‘hes werden Einblicke In die Mentalitäten,
Denkschrift VO  - 935/36 nach 1945 n1ıe Milieus und politischen Zusammenhänge des
öftfentlich bekannt. ach ihrer Pensionierung endenden und der ersten älfte des
engaglerte sich Schmitz 1mM anauer Ge- Jahrhunderts geboten, die die zeitgenOsS1-
schichtsverein, dem S1IE allerdings, als sche Atmosphäre einfangen, und Schmitz’
Frau, ıne zweıtrangıge olle spielte. Engere Wirken unaufdringlich den Kontext ihrer
Kontakte nach Kriegsende unterhielt Schmitz eit stellen.

ehemaligen Schülerinnen, VOT allem den Die engaglerte Biografie dürfte ihre Leser-
Theologiestudentinnen Renate Ludwig, Lydia schaft uch weıt über wissenschaftliche Kreise
Forsstrom und Dietgard eyer. etiztere Warlr hinaus finden Was nicht dem Verfasser
CS; die 1999, Jahre nach dem Tod der in der gelungenen Studie wünschen ist, SOM1-
relativer Einsamkeit gestorbenen anauer dern besonders FElisabeth Schmitz, deren
Lehrerin September 1977/,; das Geheim- mutiges Wirken mıiıt seinem protestantisch-
N1Ss die Verfasserschaft der Denkschrift VOIN bildungsbürgerlichen und christlich-humanen
935/36 lüftete, die inzwischen VOIN der kir- Impetus die Verfolgung VOIN Jüdinnen
chenhistorischen Forschun Margarete Meu- und Juden Nationalsozialismus nicht
sel, einer kirchlichen ltar eıterin 1n Berlin- würdigen ist.
Zehlendorf Umftfeld Martın Niemöllers, Leipzig (11S@ Bauer
zugeschrieben worden WAar.

DIe Darstellung der skurrilen Irrwege des
Verlustes und Wiederaufhndens VON Manu- Christian-Erdmann Schott, Hg.) In renzen

leben renzen überwinden. Zur Kirchen-skripten und marginalen Teilen der Hınter-
lassenschaft, der CI WOITEINIC Forschungssi- geschichte des Jahrhunderts In ()st-Miıt-
uatıon bezüglich der Autorinnenschaft der tel-Europa. Festschrift für eier Maser ZUIN

Denkschrift, des nachlässigen Umgangs VOIN Geburtstag, eıtrage Theologie, KIr-
Behörden und Institutionen mıiıt durchaus che und Gesellschaft 1mM 20. Jahrhundert
bekannten Aspekten der Lebensgeschichte 16, Muüunster: LIT-Verlag, 2008, 328 S:
der anauer Lehrerin, die einem Ver- ISBN EL TERADGTE 2
Ööschen des Vermächtnisses Schmitz’ aus dem
kirchlichen und öffentlichen Bewusstsein führ. eter Maser, 1943 In Berlin eboren, wurde
ten all dies rundet das Bild eines ‚WaTl nicht nach dem Studium der ‚vange ischen Theolo-
tragischen Lebens, ber einer tragischen Wir- gıe In Halle der Saale 1971 mıiıt einer Studie
kungsgeschichte ab, die gerade ıne Tau her AT Entstehung des Kreuzigungsbildes” PTO-
ereilen musste, als bei einem Mannn der moviıert. Seit 1977 Wissenschaftlicher Mit-
SCEWESCH ware: Schmitz fehlte WIeEe den meisten arbeiter des Kirchenamtes der EKD 88 Hanno-
Frauen ihrer (seneration „die Autoritat des ver und Lehrbeauftragter der Evangelisch-
Akademischen, die Weihe der kirchlichen Theologischen Fakultät der Universitai Muns-
Ordination, das fabelhafte männliche Selbst- ter, wurde der 1988 habilitierte Theologe fünf
bewusstsein, die Lautstärke, die Instıtution, die ahre später außerplanmäfßigen Professor
Macht ıner Bruderschaft Rücken“ (S. 194) für Kirchengeschichte ernannt. 2001 über-
Vor diesem Hintergrund ist fra ob der nahm dort die Leıtung des Ostkirchen-

Instituts SOWI1eE der Abteilung ChristlicheUntertitel der Biografie „Der st] Wider-
stand“ eigentlich nicht vielmehr der ULEr Archäologie und Kirchliche uns! Daneben
hörte Widerstand“ lauten musste, denn „still” wirkte über Jahre hinweg 1n zahlreichen

Schmitz gerade nicht, ben >  1r Kommıissionen und remien der FnN-
erhört“ ihrer männlich dominierten Um- quete-Kommission des Deutschen Bundesta-
elt. SCS „Uberwindung der Folgen der D-Dikles

1im Prozess der deutschen Einheit”, derMiıt großer FEinfühlsamkeit und VOINl echter
Empathie für seine Protagonistin getragen Bundesstiftung ZUrTr Aufarbeitung der DDR-
erzählt Manfred Gailus 1m flüssigen Stil die Diktatur, der Stiftung Archive der Parteien und
Biografie Von Elisabeth Schmitz un! SP: uch Massenorganisationen der ehemaligen DDR,
sensible Spannungsfelder nicht .UuS, wI1e ZUM Fachausschuss Kirchengeschichte der
Beispiel, dass Schmitz ohl zeitlebens ıne Evangelischen Kommission für Mittel- un
wissenschaftliche Karriere der Tätigkeit der steuropa. Die ıste seiner kirchengeschicht-
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lichen Publikationen ist lang und umfasst Andere eiträge wiederum sind informativ,
Studien Von der Frühgeschichte des Kirchen- dUSSCWOSECH und durchaus (selbst-)kritisch
baus und spätantiken uns über die Reforma- die Gedanken VONN arl Schwarz über
tionsepoche bis hin Fragen der Kirchlichen Schuld und Versöhnung als Ihema der Evan-
Zeitgeschichte. Grofße Aufmerksamkeit fanden gelischen Kirchen in Osterreich etwa, erd
darüber hinaus Masers Studien ZU udentum Strickers Informationen über die ereinigunguch diese weıt ausholend VO spätantiken des Moskauer Patriarchats und der Russischen
rabbinischen udentum bis ZUr Entwicklung Auslandskirche der Heinrich 1ttrams Aus-
jüdischer (GGemeinden In der DDR und seline führungen über den Stand der kirchenge-quellennahen Monographien ZUC Erweckungs- schichtlichen Forschung den baltischen
ewe des frühen 19. Jahrhunderts, Ländern Estland und Lettland. Vorherrschend
T11enNtlich die Studien Hans TNS! VO  -

un dessen sozialem Wirken in Berlin
bleibt allerdings der Eindruck einer bunt

und Schlesien. zusammengewürfelten, den Standards aktuel-
ler kirchengeschichtlicher Forschung über

Die Masers 65 Geburtstag erschienene weiıte eile nicht entsprechenden und überdies
Festschrift, die ihrem Untertitel nach Studien unsorgfältig redigierten Festschrift. Einer WIS-
SA Kirchengeschichte des Jahrhunderts In senschaftlichen Schriftenreihe, in der gleich-Ost-Mittel-Europa” enthält, gilt insofern 1L1UT zeitig Titel wWwI1Ie „Katholische Kirche 1M atılo0-
einem kleinen Ausschnitt der weıten WI1ssen- nalsozialismus eın Lese- und Arbeitsbuch für
schaftlichen und gegenwartspolitischen Inte- den Religionsunterricht“ der „Christlicher
FeSSCH des Jubilars. Die Kapitelüberschriften Widerstand die NS-Herrschaft iın den
„Uber die Vergangenheit ZUr Zukunft“, Böhmischen Ländern“ publiziert werden, steht
„Wahrnehmung”, „Begegnung , „Erinne- ıne solche Veröffentlichung nicht gut;r  rung deuten überdies bereits A dass Stuttgart Joachim Bahlcke
dabei ZUT eil sehr persönliche, als
„Aufarbeitung“ VOIN Erinnerungen verstan-
dene eiträge geht. SO erläutert der Maser CNS Eugene Skibbe: Edmund Schlink. Bekenner 1Im
verbundene ehemalige Bürgerrechtler Rainer Kirchenkampf Lehrer der Kirche Vor-
Eppelmann beispielsweise, dass für ihn der denker der Okumene, Göttingen: Vanden-
der Mauer und „damit das endgültige Aus der hoeck Ruprecht 2009, MT @ ISBN
zerschlissenen SED-Herrlichkeit“ 49) völlig 978325726556 7
überraschend gekommen selen. Klar und
überschaubar stellt sich die Welt zumindest DiIie Biographie über Edmund Schlink ist aus
Herbert Patzelt 1M Herzogtum Teschen dar. der Vorlesungstätigkeit Eu CI1lC 5.S, Professor
dessen Entwicklun 1 uen Wind der emeritus Augsburg Co]]CHC Minneapolis/Weltgeschichte“ der 1925 bei Teschen C- USA, erwachsen. Bei der vorliegendenborene evangelische Iheologe bis 1945 ski7- Fassung handelt sich ıne leicht revl-
ziert; 1m 18. Jahrhundert lebten dort, dierte ersion des 1999 unter dem Titel
können WIT lesen, „Deutsche, Polen un! Quiet Reformer. An Introduction Edmund
Tschechen friedlich nebeneinander“”, nach Schlink’s Life and Ecumenical Theology. From
dem Ersten Weltkrieg ber betrieben Polen Gospel Voice In Nazı Germany New Vision
und die Tschechoslowakei „nationalistische of Christian nity (Kirk House Publishers,
Politik“ AIn Lande wirkten ber noch über- Minneapolis/USA Quiet Reformer]), CI -
NOININENE altösterreichische und pflichtge- schienen Textes deutscher Übersetzung. Die
treue Beamte, verständnisvolle Pfarrer un! in
allen Schichten ma{svolle einzelne Menschen“

Übersetzung stammt VOIN Wilhelm Schneider.
S1e wurde VO Herausgeberkreis der eihe

(427; 129) Klischees Von den Lehren Luthers „‚Edmund Schlink, Schriften Okumene und
un Melanchthons („Produkte Deutsch- Bekenntnis“ (bislang Bde., Vandenhoeck
lands”) über die VOoNn ihm als „Peiniger” Ruprecht, Göttingen, ff), in der die
beschriebenen esuilten bis hin den der wichtigsten Werke des Dogmatikers und
oberschlesischen Bevölkerung attestierten OÖkumenikers verdienstvoller Weise LIEeEU
„Psychosen verschiedener Art“ 207£; 242) gänglich gemacht werden, überarbeitet un
bedient der als Pfarrer und UOsteuropa-Beauf- erganzt die eihe
‚gte der Lippischen Landeskirche in Det- S.S Darstellung stutzt sich auf den dUSEC-mold tatiıge Miroslav Danys, und InNnan zeichneten und nach WI1e VOT unübertroffenen
wünschte sich als Leser mehrfach, dass biographischen Abriß in Jochen Ebers Disser-
seinen eigenen Befund „Das Ergebnis ist tatıon Einheit der Kirche als dogmatischestraurig HU$, diese Geschichte hier
nochmals, aus welchem nationalen Stand-

Problem bei Edmund Schlink (Forschungen
ZUT systematischen un! ökumenischen Theo-

punkt uch immer, vorzutragen” doch logie 67);, Vandenhoeck Ruprecht, Göttin-
ernsShätte. SCNH 1993 Dieser bildet den roten Faden,
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den zahlreiche Details aus persönlichem grund eigener Erfahrungen einfühlsam die
Erleben, aus Gesprächen mıt Schlink nahe- Gedanken und Zweitel der studentischen
stehenden Personen SOWIE ausgiebige Quellen- Zuhörerschaft hineinbegibt und sS1Ee verkündi-
zıtate arranglert. promovılerte IN den frühen gend verwandeln der aufzulösen sucht.
1960er Jahren bei Schlink. Irmgard Schlink. die In Kapitel folgt ıne zusammentfassende
Ehefrau Edmund Schlinks, machte dem Ver- Würdigung VOI Person und Werk kurzen
fasser unveröfftfentlichte schriftliche Quellen Abhandlungen („Drief essays ). Schlink wird
(überwiegend persönliche Korrespondenz) als „stille: Reformer“ charakterisiert, der
gänglich und berichtete ihm VONN ihrem Mann. obwohl bzw. gerade weil konfessionell e7i-
(Wer erfahren möchte, WIE Edmund Schlink diert lutherisch gebunden, jedweden Konfes-

sionalismus ablehnt. Der Verfasser welst aufseine zweıte Frau Irmgard kennenlernte, I11US$5

übrigens ZUTr englischen ersion greifen, In der die erstaunliche Kontinuität iın Schlinks Den-
deutschen Ausgabe fehlt der betreftende ken hin, die VOI) den frühen Monographienschnitt.) Durchgängig ist die Verbundenheit „Der Mensch in der Verkündi der Kirche
des Verfassers mıiıt Schlink und seine Ver- Eine dogmatische Untersuchung” (1936) und
ehrung den Lehrer spürbar. der „Theologie der lutherischen Bekenntnis-

SS Schlink-Biographie gliedert sich ın 12 schriften“ (1940) bis hin ZU Spätwerk „Oku-
Kapitel. Kapitel 1 Hitler un die Kirche fallt menische Dogmatik“ (1983) reicht.
TwWwas AUs dem Rahmen dessen, Wäads der Leser Der Band wird ınen Anhan mıt
in einer Biographie erwartet. Es bildet einNne Persönlicheln Naotizen Schlinks Heidelber-
Vorspann (= der ursprünglichen Vorlesung ger Jahren aus der Feder VO  a} Schlinks ehe-
VOT amerikanischen Studenten geschuldet _)a maligem SS1IStenten Prof. Dr. Michael Pla-

dem der Verfasser die kirchengeschichtliche thow bereichert. Plathow hebt hervor, dass
Schlink das „Universitätsmodell der EinheitGrundlage für die Kapitel 3-5 (Pastor Un

Iheologe Die Kriıe sjahre Die Neuorganisa- Von Forschung, Lehre und Leben“ vertrat un
Hon der Kirche HNÜCc dem Krieg) legt. Schon In uch selbst umsetzte, soweıt in seiner Macht
dieser Anlage wird deutlich, dass eın deutlicher stand. „Forschung‘, „‚Lehre”“ und „Leben“
Schwerpunkt der Biographie auf der Lebens- dienen Plathow als Gliederun spunktephase liegt, die der deutsche Untertitel mıiıt seine Würdigung der Heidel Jahre
„Bekenner 1mM Kirchenkampf” überschreibt. Schlinks, die dem Leser Aaus ÖS BiographieSchlink, der TST nach einem mıt der Promo- Vertrautes zusammentassend und erweiternd
tıon abgeschlossenen Studium der Psychologie Erinnerung ruft.
Theologie studiert, promoviert und sich habili- Leider gewinnt 111all den Eindruck, dass das
tiert hatte, konnte aufgrund seiner Zugehörig- Buch VOoO Verfasser, den Herausgebern und
keit ZUT Bekennenden Kirche erst nach dem dem Verlag übereilt auf den Markt gebracht
rieg ınen Lehrstuhl einer theologischen wurde Etwas störend ıst der Vorlesungscha-
Fakultät bekommen. zeichnet Schlink als rakter. Es hätte sich gelohnt, den ext inhalt-
stillen „Widerständler“, der iım Vergleich ıch und formal eindeutiger Von einem Vor-
Theologen WIe Bonhoefter weniger heldenhaft lesungsmanuskript ıne wissenschaftliche
wirkt. „Schlink I1 nicht als eld ıIn Erschei- Monographie überführen. Bel den Belegen
NUNg. Was tat, das tat still als engaglerter aus unveröftentlichten Akten des Schlink-
Theologe und treuer Pastor.“ (S 139 Nachlasses hätte auf gangige Standards SC-

Als „Lehrer der Kirche“ und „Vordenker der achtet werden mussen. So fehlt bei Briefen
Okumene“ nımmt Schlink in den Kapiteln

Zitate für den wissenschaftlich interessierten
me1lst der Adressat, Was die Einordnung der

611 (An der Universität Heidelberg Der
Ökumenische Rat der Kirchen Annäherung Leser schwierig macht.

die russisch-orthodoxe Kirche Beobachter Im OrWOo deutschen Ausgabe hätten
eım /weiten Vatikanischen Konzil Die ein1ıge Passagen kritisch lektoriert und über-
späateren Jahre Die Okumenische Dogmatik) arbeitet gehört, w1e die folgende: „Als ich

den Blick. eine Zusammenfassungen der mich selbst fragte, Warum ich dieses Buch
schreibe, schien sich die nach undma{isgeblichen Vorträge, Aufsätze und Mono-

graphien Schlinks sind hilfreich für den Leser, nach herauszukristallisieren, als ich daran
der sich einen ersten Überblick über Schlinks arbeitete. /u Beginn hatte das Projekt die
Werk verschaffen will. IDIG umfangreichen Oorm einer Vorlesung ber gab noch
/itate sind gut ausgewählt. Schlink wird hier viel mehr untersuchen . Im Zentrum
als innovativer Theologe und Okumeniker In Von dem fesselten mich Sahnz stark die
Theorie und Praxıs greifbar, der über die Predigten und Schriften VOIN Schlink unter den
tTeNzen der Evangelischen Kirche in Deutsch- unwirklichen Bedingungen des Naziregimes
lanı hinaus Einfluss hatte. Auszüge aUus$s und wurden für mich zutiefst erbaulich. Ich
Predigten zeigen Schlink als seelsorgerlichen lernte NEUE Dinge über das Leben mıt Jesus
Universitätsprediger, der sich VOTr dem inter- Christus. ESs War nicht sentimental. Sondern
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unübertroffen real.“ S 11) Be1l iner Blogra- fession), auf ‚uropa und auf dem 20. Jahr-
phie über Edmund Schlink, der selbst brilliant hundert. Gegen die einselt1ge These Von der
und aufßerst prazise ormulierte un bei seinen Gewalt aflınen eli I0N dokumentieren die
Manuskripten peinlichst auf Fehlerfreiheit Aufsätze, dass uch Friedensdenken wich-
achtete, hätte mehr Wert auf inhaltliche tige Impulse VO Christentum erhalten hat
und sprachliche Schlüssigkeit Englischen „Religiöse Oonzepte, Semantiken, Symbole
und ıne korrekte und idiomatische Über- und Rituale beeinflussten selbst sich ent-
setzung 1Ns Deutsche geachtet werden mussen. kirchlichenden uropa die Friedensdiskurse”
Unklarheiten englischen Text hätten 9
Rücksprache mıt geklärt werden sollen, DIie Monographie ist In drei Abschnitte
anstatt S1e 1Ns Deutsche übernehmen. untergliedert. Einleitend werden theoretische
Irreführen: sind rein wörtliche Übersetzun- und methodische Überlegungen vorgestellt,
SCHl „Ihe third componen! in Schlink’'s work die besonders gut gelungen sind, weil s1e
here Was help all faculties at the uniıvers! uch Erträge der Tagung festhalten. Volkhard
relate INOTE closely OINlEC another, around Krech stellt ine Systematisierung der Debat-
difterent centre.“ (Quiet Reformer, S33 wird ten VOT' ESs gibt demnach ıne „genuln religiöse
wieder egeben als „Die dritte Komponente Kommunikation, zweıtens Interferenzen ZWI1-
der Ar e1ıt VOIN Schlink WAar, dabei helfen,g1 schen Religion un:! Politik das Feld des ınen
dass die Fakultäten der Uniiversıitai T} wird mıiıt der Sprache des anderen analysiert
miteinander verbunden wurden, WEeNn uch VSI|, drittens Situationen der Polykontextuali-

eın unterschiedliches entrum herum.  “ tat |das Feld ist Von beiden bestimmt VS|
Erst die Einbeziehung des Ontextes SOWIE viertens organge der Sakralisierung”

der Antrittsvorlesung 194 7 mıt dem Titel „Das (S:52 elke Stadtland nımmt eine umfas-
Szepter der Universitäi Heidelberg (Christus sende historische Einordnung VOI, die s1e mıt
und die Fakultäten)” alst den ınn verstehen: drei Ihesen zusammenfasst: Das Ihema TIe-
Es geht darum, ass nach Schlinks Ansicht den ist 20. Jahrhundert erstens inhaltlich
Verbindung unter den Fakultäten einen säkularisiert worden, behielt ber die bibli
außerhalb ihrer selbst lie enden Mittelpunkt, schen Bilder und deren Semantik bei (bspw.
nämlich Christus, möglic ist. „Schwerter Pflugscharen ‘). Davon sind

TOTZ dieser „Schönheitsfehler“ ist zweıtens die christlichen Friedensdenker be-
begrüßen, dass 1U  — ıne selbständige einflusst worden und politisierten zunehmend

durch den stärker werdenden RekursBiographie Schlinks ın deutscher Sprache Pdie konkreten weltlichen Machtverhält-oibt, zudem ıne, die als erschwingliches
Taschenbuch ıne breite Leserschaft erreichen nisse). T1ıLfenNs gab der Friedensbewe-
und s1e miıt dem Leben und Werk eines der SUuNs Kooperationen zwischen politischen und
bedeutendsten evangelischen Theologen des christlichen Initiativen.

Jahrhunderts vertraut machen kann Es folgen 1m zweıten Abschnitt Analysen
Bonn Margarethe Hopf ZUTIN Zeitalter der Weltkriege: Jörg Seiler

untersucht die päpstlichen Marienenzykliken
(Maria als Königin des Friedens), die Frieden

Stadtland, Helke (Hg.) Friede auf Erden zunächst antimodern als Restauration einer
Religiöse Semantiken und Konze te des katholischen Gesellschaftsordnung verstan-
Friedens 20. Jahrhundert, Frie und den, nach 1914 jedoch uch politische KOon-
Krieg. eiträge ZUT Historischen Friedens- notationen entfaltet haben. DiIie ede VO

forschung Band :2, Essen: Klartext 2009, Frieden auf den Katholikentagen der
306 S, 9/8—-3-8375-0141-4 Weimarer Republik wird VOIN Marie-Ema-

nuelle Reytier analysiert, VOT allem die Kontro-
Angesichts der aktuellen Kontroversen zwischen dem Frieden als Geschenk

die kriegerische Gewalt fördernde der SOa es und als Aufgabe politischer Anstren-
evozierende olle Von Religion(en) aNSC- wird differenziert entfaltet. uch
fangen bei Huntingtons These VO Kampf der Kösslers Belitrag über den spanischen ürger-
Kulturen über die wieder aufgelebte Kritik krieg ist auf die katholische Kirche fokussiert,
Monotheismus und seinen Absolutismen die sich hier 1Im Kampf ZUT Verteidi des
(Assmann, Sloterdijk, Beck) bis hin empir1- Christentums sah und daher nach Sieg
schen Beobachtungen Schlee, Kippenberg, Francos keinen Kompromissfrieden, sondern
Weingardt) hat sich die Jahrestagung des eine radikale Umerziehun der esiegten
Arbeitskreises Historische Friedensforschung forderte. Nicht 1Ur die ka olische Religion
2006 erfreulicherweise dieser Thematik ANSC- wirkte über die ede VO gerechten Krieg „als
OINmMMEeEN un legt ausgewählte eiträge religiöser Verstärker VON Gewalt Krieg“
VO  Z Der Fokus liegt dabei auf der christlichen (S. 159), uch evangelische Theologen konnten
Religion (evangelischer WI1e katholischer Kon- den Krieg gut heifßen, wl1e Alf Christophersen
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VOT allem Emanuel Hirsch zeıgt. Christo- Westen, sondern uch für weltweite brüs-
phersen katalogisiert dessen Schriften als tungsmaißnahmen verwandte. Katharina Kun-
„Bewältigungsliteratur” (S. 148). mıt denen ter analysiert die evangelischen Debatten
Hirsch Deutschlands Niederlage 1mM Welt- den Nato-Doppelbeschluss in Deutschland,
krieg kompensieren suchte. Der Beitrag VOTN den Niederlanden und 1m )RK muiıt dem
Christian Scharnefsky konzentriert sich aufdie Ergebnis, dass neben dem christlichen Selbst-
Kriegsdienstverweigerung, die sich nach 19158 verständnis uch die nationalen politischensowohl politisch (War Resisters International) Kulturen prägenden Einfluss auf die Friedens-
wIl1e religiös Quäker) als grundsätzliche FKin- semantik hatte Schliefßlich untersucht Ulrich
stellung ınes aktiven Pazifismus etablierte.

Der dritte Abschnitt nımmt die Periode des
Wenner die Veröffentlichungen des Katholi-
kentages VO  w unten Beginn der &0er JahreKalten Krieges In den Blick. Dabei werden Als inhaltliches Ergebnis lässt sich fest-

nunmehr verstärkt nicht kirchliche Gruppen halten Die kategoriale Unterscheidung Daolf
einbezogen. Sowohl die Friedenskonzeption Sternbergers zwischen dem himmlischen un
der SPD anoOscC. Steuwer und Jürgen Mittag) dem irdischen Frieden wurde durch die viel-
wWwI1e die Protestbewegung Kernkraft
(Holger Nehring) werden untersucht:; dabei

schichtigen Beobachtungen ‚WarTr als begrifflichhilfreich bestätigt, In den analysierten Diskur-
wird die These Stadtlands bestätigt, dass die SC hingegen wurden unterschiedliche Formen
Säkularisierung sich ‚War VO  3 religiösen Be- der Verbindung und Vernetzung dieser beiden
gründungen, nicht ber uch VON den Bildern Gröfßen entwickelt. Forschungsgeschichtlichund Sprachmustern der Religion verabschiedet ist die Konzentration auf die Verwendunghabe Daneben stehen drei auf christliche der Begriffe und deren Pragung In den
Gruppen konzentrierte eiträge: nke Silo-

Einflüsse
Debatten weiterführend, weil wechselseitige

erkennbar werden. Persönlich18910)8| rekonstruiert den Beitrag der kirchlichen
Friedensbewegung ın der DDR, die muiıt der schliefßlich War für mich spannend, die
sozialistischen Friedenspolitik auf das Bibel- hier VOTSCHOMMECNE Historisierung der e1ge-
WO  j „Schwerter Pflugscharen zurückgriff, 111 politischen Prägung mıit vollziehen.

ber nicht 1L1UTr den imperialistischen Hamburg Volker Stümke
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