
‚ B4” A,  E

NI 2<5231 021

LOAD IS OE  _  L  @  s  RE  A E A  N12<523123721 021  AI .  S  »  E  %  %  D  w  W  H  KTC

N

BTA E,



FUn

CS  CS er  e E  Ka V 460
D  znEn S

I  I Un e A
v R  O  KDx  P  S f EEr BUE MS  MS

SRr En A  E Ta

E s  Ea
En n W YırA X

(
X Da

nS  E  A  G  B  E  O  R  E  SE  A  FÜ  an  n  FE  n  E  7E  ©  N  E  S  n  s  5  n  D  <  S  Aa  6  S  n  Z  V  ;3_  S  S  A  F  &e  S  >  SO  E  Z  2  z  SC  Z  %e  3  %„  S  F  B  %  r  f  ®  S  E  %  S  ’;  Z  E  C  X  E  e  N  S  n  4  S  A  Gr  E  A  D  DE  ®  n  Ü  Z  Z  E  d  SS  E  S  E  IO  ©  S  S  \  z  S  ©  C  S  SE  E  S  A  5  e  G  S  PEn  A  E  -  SE  &S  A  S  n  e  -  E  B  Z  E  S  <  S  E  E  E  Bn  -  F  a  A  FE  .  DE  z  8  n  A  R  DE  Z  E  H  a  e  B  R  C  b  E  A  D  S  Z  3E  in  E  n  x  S  X  ®  %n  E  R  S  S  S  ©  i  s  W  K  Z  S  Z  =  SE  U  S  S  E  SE  Z  x  %  S  S  Gn  E  S  s  r  M  n  X  Z  A  A  E  Sa  S  S  i  Z  e  S  S  S  E  ®  >  D  är  Z  A  E  E  %4  %  a  C  UZ  E  S  E  RE  Z  E  X  G  O  E  DE  z  E  E  F  S  f„  A  S  a  5  E  2n  S  G  Z  A  WE  An  S  %  D  Z  S  HE  X  S  -  Z  S  r  S  n  S  7  s  Z  SE  E  e  n  E  S  E  S  S  R  A  n  8  S  f  z  S  E  S  A  ©  ©  2  e  7  “  Sr  ir  Z  B  W  S  E  R  D  TE  5  E  7  .  E  O8  35  S  e  s  I  Z  3  E  Bn  n  B  X  :  S  7  X  n  Z  O  2R  D  B  O  ba  S  -  SE  S  ;  Z  S  S  Z  O  V  E  A  Z  A  -  Z  .  S  C  %  S  f  A  E  Da  \H4;  {  C  n  r  S  E  DE  .  AA  A  S  S  S  “  X  E  Z  A  S  S  An  e  S  2  *  O  -  DE  e  E  An  E  3  2  C  S  S  Z  S  B  Z  E  n  $  Z  S  S  A  M  “v  .  S  Cn  5  2  &l  S  z  ©  S  S  Z  e  ©  SCS  ®  O  E  E  B  Z  S  E  E  Z  B  S  e  DE  S  E  S  &e  C  E  S  S  Z  S  S  A  D  n 3‘%?*  E  5  Z  ,  C  e  e  M  e  DE  E  E  E  S  n  e  S  C  S  S  Z  S  S  A  u  S  M  n  E  S  i  S  S  S  C  S  i  Z  Z  Z  S  S  S  n  5  -  S  z  e  S  an  e  S  S  WE  A  S  S  E  E  S  =  IS  S  R  En  E  A  1’1  e  A  e  E  S  .  e  E  D  z  Sn  D  Z  S  -  E  n  F  E  M  8  5E  E  E  Z  E  e  S  n  Sr  PE  Äy)ir  s  S  —  >  A  DA  S  C  S  E  S  R  S  S  s  >  S  S  S  <  Z  3  A  E  E  d  2  e  e  Xr  ©  S  F  .  E  S  D  &E  B  S  F  S  -  E  R  Z  S  *  CO  S  E  E  e  R  x  z  S  Z  a  6  SS  z  S  SE  ®  —  8  .  A  A  e  ?  S  MS  B  %  Z  n  A  e  A  E  6  X  &S  E  e  ®  m  <  S  E  E  er  S  Z  Fn  <  .  E  3:  ©  S  :  .  D  S  Ar  N  N  s  e  S  E  S  S  S  z  D  ®  E  S  n  z  X  r  E  A  3  S  B  S  S  S  z  R  A  S  ®  E  s  S  S  E  S  A  S  Y  S  X  ö  z  S  EB  ®  S  En  Se  W  E  f  g_  K  A  )  I  A  Z  A  7  An  E  S  Z  E  DEn  -  i  E  5  E  E  @  S  e  M  Z  A  2  S  Z  i  S  y  SE  E  e  SE  ‘£.„  En  g  S  S  n  .  x  E  i  S  3  B  C  S  C  S  S  SE  7  E  S  M  z  e  S  E  M  S  A  e  E  s  B  Er  S  S  SE  .  ©  e  78  S  „.  s  s  S  AEE  e  A,  e  z  R  E  E  S  S  &x  s  B  ‘i‚  N  S  “  R  S  On  D  €  D  e  R  S  E  E  e  C  Er  }  a  l  s  A  a  R  e  SC  S  s  S  S  ©®  S  O  S  S  e  $  Zn  .  ©  E  Sr  Z  D  n  E  %  S  e  E  i  2  n  N  E  OB  Z  R  R  7  Ü  CR  e  ®  D  E  Z  S  S  n  e  7  A  ?  s  S  S  8  ©S  “  W  n  Z  Ü  ©  S  3  S  E  S  D  E  E  S  S  N  S  e  E  S  S  A  S  S  S  G5  S  $  CS  E  S  E  “?i  A  Zr  3  S  Z  E  S  Z  ®  E  E  8  Z  E  B  N  E  S  E  PE  e  A  S  &3  .  u  CM  C  ®  S  S  Kn  B  Da  da  (  S  »‘!  Z  S  E  2  S  Z  A  E  S  er  S  5  Sm

E
Wn E  ©

M  }S ar

eS  E  A  G  B  E  O  R  E  SE  A  FÜ  an  n  FE  n  E  7E  ©  N  E  S  n  s  5  n  D  <  S  Aa  6  S  n  Z  V  ;3_  S  S  A  F  &e  S  >  SO  E  Z  2  z  SC  Z  %e  3  %„  S  F  B  %  r  f  ®  S  E  %  S  ’;  Z  E  C  X  E  e  N  S  n  4  S  A  Gr  E  A  D  DE  ®  n  Ü  Z  Z  E  d  SS  E  S  E  IO  ©  S  S  \  z  S  ©  C  S  SE  E  S  A  5  e  G  S  PEn  A  E  -  SE  &S  A  S  n  e  -  E  B  Z  E  S  <  S  E  E  E  Bn  -  F  a  A  FE  .  DE  z  8  n  A  R  DE  Z  E  H  a  e  B  R  C  b  E  A  D  S  Z  3E  in  E  n  x  S  X  ®  %n  E  R  S  S  S  ©  i  s  W  K  Z  S  Z  =  SE  U  S  S  E  SE  Z  x  %  S  S  Gn  E  S  s  r  M  n  X  Z  A  A  E  Sa  S  S  i  Z  e  S  S  S  E  ®  >  D  är  Z  A  E  E  %4  %  a  C  UZ  E  S  E  RE  Z  E  X  G  O  E  DE  z  E  E  F  S  f„  A  S  a  5  E  2n  S  G  Z  A  WE  An  S  %  D  Z  S  HE  X  S  -  Z  S  r  S  n  S  7  s  Z  SE  E  e  n  E  S  E  S  S  R  A  n  8  S  f  z  S  E  S  A  ©  ©  2  e  7  “  Sr  ir  Z  B  W  S  E  R  D  TE  5  E  7  .  E  O8  35  S  e  s  I  Z  3  E  Bn  n  B  X  :  S  7  X  n  Z  O  2R  D  B  O  ba  S  -  SE  S  ;  Z  S  S  Z  O  V  E  A  Z  A  -  Z  .  S  C  %  S  f  A  E  Da  \H4;  {  C  n  r  S  E  DE  .  AA  A  S  S  S  “  X  E  Z  A  S  S  An  e  S  2  *  O  -  DE  e  E  An  E  3  2  C  S  S  Z  S  B  Z  E  n  $  Z  S  S  A  M  “v  .  S  Cn  5  2  &l  S  z  ©  S  S  Z  e  ©  SCS  ®  O  E  E  B  Z  S  E  E  Z  B  S  e  DE  S  E  S  &e  C  E  S  S  Z  S  S  A  D  n 3‘%?*  E  5  Z  ,  C  e  e  M  e  DE  E  E  E  S  n  e  S  C  S  S  Z  S  S  A  u  S  M  n  E  S  i  S  S  S  C  S  i  Z  Z  Z  S  S  S  n  5  -  S  z  e  S  an  e  S  S  WE  A  S  S  E  E  S  =  IS  S  R  En  E  A  1’1  e  A  e  E  S  .  e  E  D  z  Sn  D  Z  S  -  E  n  F  E  M  8  5E  E  E  Z  E  e  S  n  Sr  PE  Äy)ir  s  S  —  >  A  DA  S  C  S  E  S  R  S  S  s  >  S  S  S  <  Z  3  A  E  E  d  2  e  e  Xr  ©  S  F  .  E  S  D  &E  B  S  F  S  -  E  R  Z  S  *  CO  S  E  E  e  R  x  z  S  Z  a  6  SS  z  S  SE  ®  —  8  .  A  A  e  ?  S  MS  B  %  Z  n  A  e  A  E  6  X  &S  E  e  ®  m  <  S  E  E  er  S  Z  Fn  <  .  E  3:  ©  S  :  .  D  S  Ar  N  N  s  e  S  E  S  S  S  z  D  ®  E  S  n  z  X  r  E  A  3  S  B  S  S  S  z  R  A  S  ®  E  s  S  S  E  S  A  S  Y  S  X  ö  z  S  EB  ®  S  En  Se  W  E  f  g_  K  A  )  I  A  Z  A  7  An  E  S  Z  E  DEn  -  i  E  5  E  E  @  S  e  M  Z  A  2  S  Z  i  S  y  SE  E  e  SE  ‘£.„  En  g  S  S  n  .  x  E  i  S  3  B  C  S  C  S  S  SE  7  E  S  M  z  e  S  E  M  S  A  e  E  s  B  Er  S  S  SE  .  ©  e  78  S  „.  s  s  S  AEE  e  A,  e  z  R  E  E  S  S  &x  s  B  ‘i‚  N  S  “  R  S  On  D  €  D  e  R  S  E  E  e  C  Er  }  a  l  s  A  a  R  e  SC  S  s  S  S  ©®  S  O  S  S  e  $  Zn  .  ©  E  Sr  Z  D  n  E  %  S  e  E  i  2  n  N  E  OB  Z  R  R  7  Ü  CR  e  ®  D  E  Z  S  S  n  e  7  A  ?  s  S  S  8  ©S  “  W  n  Z  Ü  ©  S  3  S  E  S  D  E  E  S  S  N  S  e  E  S  S  A  S  S  S  G5  S  $  CS  E  S  E  “?i  A  Zr  3  S  Z  E  S  Z  ®  E  E  8  Z  E  B  N  E  S  E  PE  e  A  S  &3  .  u  CM  C  ®  S  S  Kn  B  Da  da  (  S  »‘!  Z  S  E  2  S  Z  A  E  S  er  S  5  SFEL
4

„ N  CNur 7EA z E X  Xs  SCn DE, A
Lr

x „

ADE  D AA A  A

>
Cr  Cr W

i
7 R

5 REE  Er jr
+E

A HA S

L N
M 4

L LEA
S  S

b
A  7 S  S

pn
Ia R

© Yofkı
U  ÖSS  S  S  C  S A

&r

En
l  C
en  BAS  E  A  G  B  E  O  R  E  SE  A  FÜ  an  n  FE  n  E  7E  ©  N  E  S  n  s  5  n  D  <  S  Aa  6  S  n  Z  V  ;3_  S  S  A  F  &e  S  >  SO  E  Z  2  z  SC  Z  %e  3  %„  S  F  B  %  r  f  ®  S  E  %  S  ’;  Z  E  C  X  E  e  N  S  n  4  S  A  Gr  E  A  D  DE  ®  n  Ü  Z  Z  E  d  SS  E  S  E  IO  ©  S  S  \  z  S  ©  C  S  SE  E  S  A  5  e  G  S  PEn  A  E  -  SE  &S  A  S  n  e  -  E  B  Z  E  S  <  S  E  E  E  Bn  -  F  a  A  FE  .  DE  z  8  n  A  R  DE  Z  E  H  a  e  B  R  C  b  E  A  D  S  Z  3E  in  E  n  x  S  X  ®  %n  E  R  S  S  S  ©  i  s  W  K  Z  S  Z  =  SE  U  S  S  E  SE  Z  x  %  S  S  Gn  E  S  s  r  M  n  X  Z  A  A  E  Sa  S  S  i  Z  e  S  S  S  E  ®  >  D  är  Z  A  E  E  %4  %  a  C  UZ  E  S  E  RE  Z  E  X  G  O  E  DE  z  E  E  F  S  f„  A  S  a  5  E  2n  S  G  Z  A  WE  An  S  %  D  Z  S  HE  X  S  -  Z  S  r  S  n  S  7  s  Z  SE  E  e  n  E  S  E  S  S  R  A  n  8  S  f  z  S  E  S  A  ©  ©  2  e  7  “  Sr  ir  Z  B  W  S  E  R  D  TE  5  E  7  .  E  O8  35  S  e  s  I  Z  3  E  Bn  n  B  X  :  S  7  X  n  Z  O  2R  D  B  O  ba  S  -  SE  S  ;  Z  S  S  Z  O  V  E  A  Z  A  -  Z  .  S  C  %  S  f  A  E  Da  \H4;  {  C  n  r  S  E  DE  .  AA  A  S  S  S  “  X  E  Z  A  S  S  An  e  S  2  *  O  -  DE  e  E  An  E  3  2  C  S  S  Z  S  B  Z  E  n  $  Z  S  S  A  M  “v  .  S  Cn  5  2  &l  S  z  ©  S  S  Z  e  ©  SCS  ®  O  E  E  B  Z  S  E  E  Z  B  S  e  DE  S  E  S  &e  C  E  S  S  Z  S  S  A  D  n 3‘%?*  E  5  Z  ,  C  e  e  M  e  DE  E  E  E  S  n  e  S  C  S  S  Z  S  S  A  u  S  M  n  E  S  i  S  S  S  C  S  i  Z  Z  Z  S  S  S  n  5  -  S  z  e  S  an  e  S  S  WE  A  S  S  E  E  S  =  IS  S  R  En  E  A  1’1  e  A  e  E  S  .  e  E  D  z  Sn  D  Z  S  -  E  n  F  E  M  8  5E  E  E  Z  E  e  S  n  Sr  PE  Äy)ir  s  S  —  >  A  DA  S  C  S  E  S  R  S  S  s  >  S  S  S  <  Z  3  A  E  E  d  2  e  e  Xr  ©  S  F  .  E  S  D  &E  B  S  F  S  -  E  R  Z  S  *  CO  S  E  E  e  R  x  z  S  Z  a  6  SS  z  S  SE  ®  —  8  .  A  A  e  ?  S  MS  B  %  Z  n  A  e  A  E  6  X  &S  E  e  ®  m  <  S  E  E  er  S  Z  Fn  <  .  E  3:  ©  S  :  .  D  S  Ar  N  N  s  e  S  E  S  S  S  z  D  ®  E  S  n  z  X  r  E  A  3  S  B  S  S  S  z  R  A  S  ®  E  s  S  S  E  S  A  S  Y  S  X  ö  z  S  EB  ®  S  En  Se  W  E  f  g_  K  A  )  I  A  Z  A  7  An  E  S  Z  E  DEn  -  i  E  5  E  E  @  S  e  M  Z  A  2  S  Z  i  S  y  SE  E  e  SE  ‘£.„  En  g  S  S  n  .  x  E  i  S  3  B  C  S  C  S  S  SE  7  E  S  M  z  e  S  E  M  S  A  e  E  s  B  Er  S  S  SE  .  ©  e  78  S  „.  s  s  S  AEE  e  A,  e  z  R  E  E  S  S  &x  s  B  ‘i‚  N  S  “  R  S  On  D  €  D  e  R  S  E  E  e  C  Er  }  a  l  s  A  a  R  e  SC  S  s  S  S  ©®  S  O  S  S  e  $  Zn  .  ©  E  Sr  Z  D  n  E  %  S  e  E  i  2  n  N  E  OB  Z  R  R  7  Ü  CR  e  ®  D  E  Z  S  S  n  e  7  A  ?  s  S  S  8  ©S  “  W  n  Z  Ü  ©  S  3  S  E  S  D  E  E  S  S  N  S  e  E  S  S  A  S  S  S  G5  S  $  CS  E  S  E  “?i  A  Zr  3  S  Z  E  S  Z  ®  E  E  8  Z  E  B  N  E  S  E  PE  e  A  S  &3  .  u  CM  C  ®  S  S  Kn  B  Da  da  (  S  »‘!  Z  S  E  2  S  Z  A  E  S  er  S  5  Sc e R  IR

SS b Fa S K Arn  än
Ta Z  >

N  Zn 55 13 & üS vVa wr
;  ; A 6

&i  &iS  .
r

Ü  Ü PY  E a A % _

. D VEn  e e
e& AT  s

K DLAS: 1LA  E
\  S

D MC  MC S  z
Re

a 9 RS  E
b  5 , a

S LaAF

%: HA a F n SC  ®  EG
Z

R3
A n ZUE

W

Ar

E
pn ASe

zn
' K

a  a  A
E

V S} zr
Ü

D X
vZ E AA An  n  S 8  eCg

;r E
“

r
a

D 8
v  _ Ka

e k
$

A a Da  7  e
&. C D  n z  }

An  An
Mal e P

P



SA

x
Ea

Nü e A  eV -ı ©n n  A S O
. M S  A  S

y  L e n En  n &} Ma E
aAD

J> A N A X A E
dn «M A S n O  O 4

EOR  OR
e L &nD ’ IN n  .. s

E A  AS
4X FE M S

Ar r AL - RA 2 R  S  S
A PA 5  5

A © EW wnr Ei

w
. A UL

-
E

VL

S  Ü  {  W OE
A  M  } J

Ea T E
%x

S T 28
S  sA

M
R  SG  O

SR
N$ WL

fZ Z  e K
v

Ar

>
.

m  n E 7  R
OSa  AA h3S

G B

i  e S R
' M D O W  Ag - -©  }  ; E

.  A
SA

E

i  A} 4 S
D

E S
A %2

M  M7
MIR An

A
K

E{ V nnn  }  xx  ®  S
Hn Z  S  E Urc. WT e  F  Ö  EC4  } e A  B

f  fZ  S pA

G
C6 A rr  rar

A P N
AT 7  S  S au

DS UT 3177
Z SnS  S Y Fa

Ba
AT

d I n
C

7  + Ka
6  6 A 4 {  x  S S

u ß A

S3:S
qr  qr \3

n
Ü  ü  ÖM eA  A n  n Ag x  N

LA Gr  4n 5 ‚v

H 7  3 e
Ü ya

x  M  A SSCn A Y SE SA  y
A &.  x

Sn
X

Sr /
vn

K e  VE S
N

SA <Z S LG
E  E $  $  e

\a  {n F7
K ür

Le  SAa  30 En AA Z w A wSEA x An
r BA“S SAX# E

A  A  S e © AD
Z > Z  ® M

A
aa HNHs E 7 A A xr

e YN  M :  e
, e Agn

Rr PF SN PgCIn
b eZ S  z  X

E Ae
S  Y

g  D

A
xx



FHUR
KIRCHENGESCHICH

VIERIE |
| X X] RBAND 1960

1/

KO—EILHAMMER VERLAG

Q‘] CR



B ı A ”

KIRCHENGESCHICHTE
Herausgegeben VOIN

Heinrich Buttner, Hans Frhr VO Campenhausen, ar] ugus Fink
Wıilhelm Schneemelcher, Wol{t

Die Zeitschrift tür Kirchengeschichte zugleich die Zeitschrift der ektion

tür Kirchengeschichte ‘ Verband der Historiker Deutschlands.

INHALT

Untersuchungen

Manfred Hornschuh DDas Leben des Origenes und die Entstehung der
alexandrinischen Schule
Panyul Löffler: Die Trinitätslehre des Bischofs Hılarıus VO  a Poinutiers

7wischen (Jst un West

ose emmler: Reichsidee und xirchliche Gesetzgebung
Peter awerau Die Homiuiletik des Andreas Hyperi1us

ope artın Bucer und England
/ürgen Maoltmann: Jacob Brocard alıs Vorläutfer der Reich--Ottes-

Theologıe und der symbolisch--prophetischen Schriftauslegung
F1des Johann CocceJus

Literarische erichtie uınd nNzeigen
13©Allzemeines
1372Alte Kırche

Mittelalter 151

Retormatıon 164

Neuzeıit E

Notı:ızen SS

Zeitschriftenschau 185

U)ieses Heft wurde gedruckt Unterstutzung der Deutschen Forschungs-
gyemeinschaft



ZEI
FHUR

KIRCHENGESCHICHT

VIERTE |
L XX BAND 1960

LHAMMER VERLAG



v

Herau geben
Heinrich Büttner, Hans Frhr.VO Campenhausen,arl August Fın

Wıilhelm Schneemelcher, Ernst Wolf
Die Zeitschrift tür Kirchengeschichte 1STt zugleich die Zeitschrift der e

für Kirchengeschichte ! Verband der Historiker Deutschlands.

INHALI
rsties un zweites Heit

Mantred Hornschuh: Das Leben des Orıgenes un die Entstehung der
alexandrinischen Schule
Paul Löfftler: Dıie Trinitätslehre des Bischots Hılarıus VO  [e) Po

E  n zwischen Ost und West

Josef emmler: Reichsidee und kirchliche Gesetzgebungbe1
Ludwig dem Frommen
Peter Kawerau: Die Homiletik des Andreas Hyperius

HopeMartın Bucer und England
Jürgen Moltmann: Jacob Brocard als Vorliäufer der Reich-Gottes-
T’heologıe und der symbolisch-prophetischen Schriftauslegung
des Johann CocceJus
Literarische Berichte und Anzeigen

Drittes viert eit
ngManfred :Hornschuh: Das Leben des Origenes

alexandrinischen Schule Schluß)
Eugen Ewig: Der ‚DPetrus- und Apostelkult ı spatr schen
und fFränkischen Gallien
ulius (Gross: DieErbsündenlehre Manegolds NS Lautenbach

nach sSeEINCM Psalmen-Kommentar
Er eyreuther: Lostheorie un LospraxI1s bei Zinzendorf
He muth eyden: Zur Geschichte der Kämpfe Union
un Agende i Pommern

Joachim Hillerbrand: Eın tautäuferisches Missıionszeugn1is
u dem Jahrhundert

rarische erichte und Anze

&XN
Z

S  S

e  A



De locis SancCLt1sS, ed Meehan Elze) 347
exandre Les d’Alexandre 344

mbrose, Saılnt: On the Sacraments, ed Chadwick Schäferdiek): 178
nalecta Bollandiana BF 1959 185 desgl 78, 1960 387

Andreas, Deutschland VOrLr der Retormation, Aufl. Schneemel-
cher) 151 3  a

Andresen, Dıe Kritik der alten Kirche Tanz der Spätantıike
rchr. Campenhausen): 178

kwicz-Kleehoven, Der Wiıener Humanıst Johannes Cuspinian
Jedin) 350

ales de l’Universite de Paris, annee 1959 185
fürLiturgiewissenschaft 6, 1959 185

valıa GE Historica (Festschrift Largiader) Fink) 179
B, Diplomatarıum Svecanum, Appendix Fiınk) 346

s Kirche und theologische Liıteratur 1111 byzantinischen Reich
Onasch): 144

lica 40, 1959 185 AA  AA

lıogr: hia Patristica, hrsg. V. Schneemelcher, E 1956; EL, 1957
ndresen): 333

*E.: Fides auditu upp 351
Das kaiserliche Audıtoriat der Sacra Romana Rota Fink)
Die Katharer ( Wolf) 343

5SON, J- AÄutonomisme ST Christianisme dans: l’Afrique Romaine
{ V, Campenhausen): 336

er, he University an the Press 1Z Fifteenth-Century Bologna
. Autenrieth): 3530
t1nNO dell’ Istituto ST  1'1CO ıtalıano per il medio CVO /0, 1958 186

tmann, Geschichte undEschatologie Kleıin): I7
n noslavıca 20; 1959 186
ers de civılısation medievale Z 1959 186

UusCh, ıH Frhr V.)3 Bornkamm, Bindung und Freıiheit 1ı der
dn der Kırche Andresen): 376

Petrus:Briefe, hrsg.N Schneider (Jedin) 182
Sources relatives debuts de Janse&nisme Fink) 170
he Circle and the Ellipse Schäferdiek): 178

Dios 172 1959 382
et Mediaevalia IS 1958 187

Lettres closes, patentes Cürlales .. pubhees - . Par
ET Mollat, fAäsCHtO  3 Fink): 344



ment Lettres la ranNCC,
etf Mollat, LAaSCH tom 111 Fınk) 344

Collectanea Hibernica Z 1959 3872
Collectanea Ordinıis Cistercı1ensium Retormatorum DA 1959: 383
Conzelmann, Die Mıtte der Zeıt, Aufl Haenchen): 3276
Corsin1, La QqUESTIONE arecopagıtıca (L Abramowski): 179
Va  e Damme, SI Autour des Cistercıennes Gieraths): 159
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters } 1959 187 desg]

16, 1960 383
Die Dıiarıen der Sixtinischen Kapelle . . 1560 un 1561 hrsg 1

Fry 360
Documenta PTO Cisterciensis Ordinis histori12ae u studi0 collect

].-B Va  o} Damme Gieraths): 159
Dölger, XHYXC V, Lfg —10 Stuiber): SE
Dvornik, The Idea of Apostolicıty Byzantıum .. Hornschuh

140
Ehrhardt, Politische Metaphysık Frhr. Campenhausen)

133
d’Ercole, Ges Legislatore . . Strecker): BLT i

Febvre, Au relig1euxXdu CI siecle ( Weber): 359
Festschrift für Brandt Wort un Dienst, NF Schnee-

melcher): 173
Festschrift für Prof Dr. Largiader: Archivalıa et Hıstorica Fink

179
Fuhrmann, Konstantinische Schenkung un Silvesterlegende

Fink): 179
Gabriıel, The Foundation of Johannes Hueven de Arnhem fo

College of Sorbonne Büttner):180
Gammersbach, Gıilbert von Poitiers und ProzesseJ u

n TouGerke, Der Tischaltar des Bernard Gilduin i Salnt Sernin
Weckwerth): 347

Gieraths, Kirche i der Geschichte Schäferdiek):L
Ginevra ]’Italia Weber): 363
Glorieux, €s du college de Sorbonne (H Büttner): 180

Grisar, Die ersten Anklagen Rom das Instıtut Marıa Wa
Kraus): 365

Grundmann, Hs Herding, (D Peyer, Dante un dıe cht
seciner eIit Schaller): 379

Hassınger, Das Werden des neuzeıtlichen Europa Kühnert
Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen deutscher

Aufl., hrsg. V Schneemelcher Andresen): 334
HistorischesJahrbuch 78, 1959 188
Hochkirchliche Bewegung: Vierzig Jahre HochkirchlicheBewegung,

Volkmann Buchholz) 80



un Christentu S1958* Z 1959 17 desg]
1959 383

nnocent Lettres secretes: Lettres secretes .
nterpretation 14, 1960 188, 384

Journal of Biıblical Literature 7 1960 384
Journal of Ecclesiastical Hıstory O; 1959 188 desgl LE 1960 385
Journal oft Theological Studies, 10, 1959 1858
Irtenkauf, Hırsau Weckwerth): 181
Kähler, Studıen Z} Te Deum Stulber): 340
Kirchenordnungen der Evangelisch-Iutherischen Kirche Rußland, hrsg.

V, Stupperich W..Lenz): 368
Kırfel, Weltherrschaftsidee un Bündnispolitik Büttner): 155
Klaus, Veıit Dietrich Pfeiffer): 356

logriwow, Das andereRufland Onasch): AF
Laag, Wörterbuch der altchristlichen Kunst Weckwerth): ET

ambertus de Legia: De VITA, translatione, invent10one miraculis Mat-
hıae apostoli .. ‚ hrsg gn Kloos (B de Gaiffer): 161

ehmann Erforschung des Miıttelalters, und 11 Elze) 347
9 Berthold Abt VO  z Garsten Fuhrmann) 156

secretes SE curıiales des du K siecle: Innocent X3
ublieges ... ar Gasnault GT M Laurent, LO E tasc

Fınk) 345
x1ikon für Theologie und Kirche, AULL, Frhr N Campen-

ausen): 3728
LL T' Dıiıe Vıta Brunonıis des Kuotger G7 Autenrieth): 378

alyusz, Das Konstanzer Konzil un das königliche Patronatsrecht ı
e  n Jedin) 163

nsellı, IX „Lectura up Apocalıpsım“ di Pietro di (s10vannı Oliıvi
Fink): 160

1alıa4 z 1959 189
Meer, : Mohrmann, Chr. Bıldatlas der frühchristlichen Welt

‚ Schneemelcher): 176
lan : Christendom Berkhoft): 174

Die probati den Ehenichtigkeitsprozessen der
Mikat): 330

al Cusa: ÖOpera XILV, ed Kallen Meuthen): 164
Das römische Brand- und Körpergräberfeld „Auf der Steig“

377
au Die römische Tonlampe mMIt Fischdarstellung VO  $ Heıiden-

Stul t) A7:O
Das Weihnachtsftest i1m orthodoxen Kirchenjahr Weckwerth):

Zwettler-Codex 420, Teıl, hrsg. 8 Becker-Donner
olsten): 66



Peterson, Frühkırche, Judentum und Gnosis (M Hornschuh): 132
Peterson, Andrew, Brother of Sımon Deter Hornschuh): 13585

Philıpp, F Tolsto)y und der Protestantismus Treulieb): 184

Prfater; Lasset u15 halten dem Bekenntnis Kupisch): 381

Primus, The Vestments Controversy G: F Nuttall): 2672

Quellen, ausgewählte, SA Kirchengeschichte Ostmitteleuropas Treulieb):

Reallexiıkon für Antike un Chrıstentum, Lig TREZI7 (W. Schneemelcher)
175

Les registres Alexandre publiees Par Bourel de la Ronciere,
de Loye, de Cenival SE Coulon, tO  3 LLL, tasc. 111 (K Fınk)

344
Religion 1n Geschichte und Gegenwart, Aufl., Lig 55— 68 Schnee-

melcher): 172
Reller, Vorreformatorische und reformatorische Kirchenverfassung im

Kürstentum Braunschweig- Wolfenbüttel (> Helmer) 167
Revue A’histoire ecclesiastıque 54, 1959 189 desgl., Y 1960 385
Ricerche dı stor12 relig10sa 1_) mn 289
Rıvısta dı StOr12 della chiesa 1n Italıa 1959 DE
Sacerdoz10 egno da Gregor10 NI Bonifacio 111 Schäferdiek): 379
Sacrıs Erudiri EL 1960 387
agggı Storic1 intorno ] Papato Jedin) 130
Schulte, Die Messe als Opfer der Kiırche Weckwerth) 151

Schwartz, Zur Geschichte des Athanasıus Schäferdiek): 143

Seppelt, Geschichte der Papste; N neubearb.. v. Schwaiger
Schneemelcher): 183

Sherrard, he Greek East and the Latıin West (3L Frhr. WE Campen-
hausen): 379

Staehelin, Die Verkündigung des Reiches (50ttes in der Kirche Jesu
Christt, Schneemelcher): RA

Stoob, Geschichte Dirhmqrs;luens 1im Regentenzeitalter Schmidt)
359

Studia Theologica E 1959 {83%; 2387

Stupperich, Evangelisch-theologische Arbeıt in Westfalen (: Schiäter-
dıek) 184

Stupperich, Melanchthon Sperl): 355
Theological Studies Z 1959 189
Theologische Zeitschrift ID 1959 190 desgl 16, 960 308

Thoby, Le Crucifi;_c des Or1g21nes Concile de TIrente Weckwerth):
331

Iyrrell, Das Christentum Scheideweg G Schäferdiek): 381

Vigiliae Christianae 5E 959 190 desgl 14, 1960 388
Vö6bus, Literary Critical HE Historical Studies in Ephrem the SyrianAbramowski): 23238



Die Welt als Geschichte: _9 1959 190
Wımmer, Handbuch der Namen und Heıiligen Schneemelcher): F3
Wort und Dıienst, (Festschrift Brandt) Schneemelcher): 173
Wort und Mysterium (E Bizer): 182
Zeeden, Katholische Überlieferungen ı den lutherischen Kirchen-

ordnungen des 16 Jahrhunderts Sprengler): 168
Zeitschrift für die neutestamentliche Wıssenschaft 1959 190
Zeitschrift der 5Savızny Stiftung tür Rechtsgeschichte, Kan Abt 45, 1959

191
Zeıitschrift für Theologie und Kırche 56, 959 191 desg. BL 9260 388
Zender, Räume un Schichten mittelalterlicher Heılıgenverehrung

Weckwerth) 155

NI DER EZ  TEN

Abramoswk:ı 179 3238 Kupisch 281
Andresen 333 334 376

158 enz 368Auer,
Autenrieth 378 3800 Meuthen, 164

Mikat, 330Berkhof 174
Biızer, P Nutttall 362
Buchholz, 380
Büttner 155 180 Onasch 144 370

Pteifter 356Campenhausen Frhr B3
178 378 3729 336 Rupp, 351

Elze 347 Schäterdiek 143 FL EL 1854Fınk 160 170 179 181 379 381
344 345 346 Schaller, 379Fuhrmann, 156 Schmidt 359

Schneemelcher MEF 173 175Gaiffier, de 161
Gleraths, 159 176 181 183

Sper] 355
Haenchen, 376 Sprengler 168
Helmer S 167 Strecker, LT
Hornschuh 132 138 140 Stulber, 340 377 378
Holsten, 366

Treulieb E 184 380
dın H 130 163 18 350 360 Weber 359 363

Klein, 177 Weckwerth 151 155 F7F 181
Kraus, 365 431 347 369
Kühnert, Wolf 343



\ 4  “
SS

A DAn M  ME  XE E
H*

. 4 E
S sE Au

RA n} L
n  „ n S, C

DnSS =

U  u

L

BA

M Hü r 1° T ä

A K
4i 4C

dr

E S  S Ea

Ö

K3

an
}A  A

r  r
9

AW “ P 'D .  — a

%
pv

A

C
z

Ök X 4r  4r Gc  ; WERr
S Aa

Ü  s -Un P
K Wrg

A  A a KB A
* A A E  E+ ADY  w e M Z Ka

He( OE a  FA
. D

C0 Y pr  pr
rA

- N S A ı E  E D
S
vn

q

“ K A

e
* e

g  5
3

>
L
©X

„  4 .A
ag inr78  78 Cr K

Aı  n A

DAe
D

n z MSW RT  *
NaIS 4Y  W: AAB I ia

A A C
F  E n

Ü 9 C  T >  O
C x® 9 E e  l D N  NG d L

L iK

A 3 8  0
SE s “E z _



T E CH N&-  UNTERSUCHU NGE N   _ Das Leben des Origenes und die Entstehung  ©  der alexandrinischen Schule  Von Manfred Hornschuh  I  Eusebäus, der Historiker der Alten Kirche, hat das 6. Buch seiner Kir-  chengeschichte den Vorgängen in Alexandrien gewidmet, beginnend mit einer  Schilderung der Verfolgung 202 und endend mit einem aus reichem Quellen-  material zusammengestellten Bericht über das Leben und Wirken des Bischofs  Dionysius. Zu den wichtigsten Partien nicht nur dieses Buches, sondern des  ganzen Werkes, gehören der Bericht über die alexandrinische Schule, mit  deren ersten Vorstehern, Pantänus und Klemens, der Leser bereits im  5, Buche bekannt gemacht wird, und die Schilderung der vita Origenis, bei  der das Augenmerk in der Hauptsache auf dem Leben des jungen Origenes,  d. h. auf der alexandrinischen Periode im Leben des Meisters, liegt.  Der Bericht des Eusebius über die Geschichte der alexandrinischen Schule  wird freilich von der heutigen Forschung nicht mehr ohne weiteres in allen  Stücken kritiklos hingenommen. Der Kritik begegnet insbesondere die Dar-  stellung. in Buch 5, wonach Pantänus der erste namhafte Leiter der  Schule und in dieser Eigenschaft der Vorgänger des Clemens Alexandrinus  war. Wäre dem Bericht des Eusebius zu trauen, so hätte die Schule bereits  -  ‚uhij„180‘ unter der Leitung des Pantänus existiert. Sein Nachfolger Klemens  hätte später — durch die Verfolgung aus der Stadt vertrieben — seinem  v  damals achtzehnjährigen Schüler Origenes die Leitung der Schule überlassen.  Wie G. Bardy? gezeigt hat, sind die Angaben des Eusebius im einzelnen  widersprüchlich. War in h.e. V 10,1 schlicht von einer für die Gläubigen  3E  bestimmten Schule (z7c t@y mOotÄy adTOVL öLatoLPNS) die Rede, der Pan-  tänus vorgestanden hatte, so. spricht h.e. VI,6 von der „katechetischen  Schule“ (xarıynowW), deren Leitung Klemens als Nachfolger des Pantänus  [ }  bernahm. Das einemal. scheint Eusebius von einem religiösen Bildungs-  i.i  stitut allgemeinerer Art, das anderemal von der Unterweisung der Tauf-  ewerber zu reden. Besonders zweifelhaft ist dies letztere. Denn was uns von  f  un ü}ly)trPa.ntänus zuverlässig überliefert ist, spricht dagegen, daß er mit  -  E  g1 ”aBardy, Aux origines de l’&cole d’Alexandrie, Recherches de Science  Religieuse XXVII, 1937,  8.66.  2.0.,8.74.  Ztsd:r £‘ürl KGDas en des Urigenes un die Entstehung
der alexandrinischen Schule

Von Manfred Hornschuh

Eusebius, der Historiker der Alten Kırche, hat das 6. Buch seiner Kir—
chengeschichte den Vorgängen in Alexandrien vew1ıdmet, beginnend mit einer
Schilderung der Verfolgung Z und endend miıt einem AaUuUs reichem Quellen-
material zusammengestellten Bericht über das Leben und Wırken des Bischofs
Dionysı1us. Zu den wichtigsten Partien nıcht LUr dieses Buches, sondern des

ZaNzZCh erkes, yehören der Bericht über die alexandrinische Schule, mMIi1t
deren ersten Vorstehern, Pantanus und Klemens,; der Leser bereıts 1m

Buche ekannt gemacht wird, und die Schilderung der viıta Origenis, be1
d  Cr das Augenmerk 1in der Hauptsache auf dem Leben des jungen Orıgenes,

auf der alexandrınischen Periode 1 Leben des Meıisters, lıegt.
Der Bericht des FEusebius über die Geschichte der alexandrinischen Schule

ırd freilich VO  z} der heutigen Forschung nıcht mehr ohne weıteres in allen
Stücken krıitiıklos hingenommen. Der Kritik begegnet insbesondere die Dar-

stellung 1n Buch D wonach PAaHtAanVSs der namhatte Leiter der
Schule und 1n dieser Eigenschaft der Vorganger des Clemens Alexandrınus
War. Wäre dem Bericht des Eusebius LraucN, hätte die Schule bereits
um 180' 1UOT der Leitung des Pantanus existiert. Sein Nachtolger Klemens
hätte spater durch die Verftolgung AUS der Stadt vertrieben seinem
damals achtzehnjährigen Schüler Origenes dıe Leitung der Schule überlassen.

Wıe Bardy“ gezeigt Hatı sind die Angaben dCS Eusebius 1m einzelnen
widersprüchlich. War 1n O schlicht von einer für die Gläubigen
bestimmten Schule (TNS TWV TLLOT DV AÜUtOL ÖLAtTOLÖNS) die Rede, der Pan-
tänus vorgestanden hatte, spricht Von der „katechetischen
Schule“ (xatYYNOLS); deren Leitung Klemens als Nachtolger des Pantanus
bernahm. Das einemal scheint FEusebius von einem relıg1ösen Bıldungs-
stitut allgemeinerer Art, das anderemal VO  a der Unterweisung der aut-

ewerber reden. Besonders „weifelhaft 1STt. 1eSs letztere. Denn W 4S uns VO  a}

un ?ber Pantänus zuverlässıg überlietert 1ISt, spricht dagegen, dafß mi1t

W AL N e n  gl. G. Bardy, Aux Oor1gınes de P’ecole d’Alexandrie, Recherches de Science
Religieuse XXVII, 1997 6!A ,5/
Ztschr. für Kı-G.
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der Unterweisung VO  3 Katechumenen beauftfagt war.® Dassalbe gilf
N: O: auch VO  . Klemens. In seiner lıterarischen Hinterlassenschaft findet
sıch keine Bezugnahme oder Anspielung autf se1ne angebliche Tätigkeit als
Lehrer der Katechumenen.* Das geordnete Verhältnis VO  a Lehrer- un
Schüler-, Vorgäanger- und Nachtolgerschaft, durch das die drei alexandrın1-
schen Lehrer Pantänus, Klemens und Orıgenes 1ın der Gr miteinander NMOL>

bunden sınd, 1St 1ne tendenz1öse Konstruktion, die nıcht vermocht hat,
die andersartigen un: teilweise zuwiderlaufenden Gesichtspunkte und 'Ten-
denzen des heterogenen Quellenmaterıals Sanz verdrängen.. Das zeigt
sıch besonders 1n V 11, 1 heißt Za jener eıt (xata TOVUTOV) WAar
1n Alexandrıen durch se1n Studium der göttlichen Schriften (TALS ÜPELALG
YoAPaALS OUVAOXOVUEVOG) ohl ekannt Klemens XATO TOUTOV kann,
W1e Zahn)> Recht betont hat, 1Ur autf die Erwähnung des Pantanus
1im vorangehenden Kapıtel Bezug nehmen. Auf Pantänus ezieht sıch auch
das OS 1ın OUVAOXOVUUEVOS. Unter ÜOXNOLS versteht Eusebius nach Zahn
die uUuVvo erwähnte Ausübung des „Lehramtes“ vgl auch 8 Von
eiınem Lehr-„Amt“ kann ındes gar keine ede se1n. Dagegen 1St rıchtig,
WEn INa  z ÜOXNOLS als Ausdruck tür Lehrtätigkeit 1m allgemeineren Sınn,
nämlıch hne Einschlufß des Gedankens 1ne amtlıche Bevollmächtigung,
versteht. Zahn vergleicht die zıtlerte Stelle mi1t NÄPTAOV E  AITE-
ANAOMEVOV 7  vD UNS ANELLNS TOU ÖLWY UOV, und emerkt dazu, auch diese
Stelle ohl OFraus, „dafß VOL der Auflösung der Schule 1mM Jahre 26}2

CCoder 203 regelmäfßig mehrere Lehrer derselben thätig
Der Wert dieser Ausführungen lıegt alleın 1n der Beobachtung, dafß

Pantänus und Klemens nıcht nacheinander, sondern gleichzeitig 1ın Alexan-
drien lehrten.? Man darf dabe] jedoch nıcht ein einziges Schulinstitut

Der Beweiıs soll 1n eiıner demnä  Sst erscheinenden Arbeit erbracht werden;
sıehe uch Bardy aa 578 NOUS CrOyONS pas que Pantene aıt charg;  e
d’enseigner Ia catechese
ofticielle.“

sSo':  5 ense1gnement aıt Jamaıis IECU une estampılle
4 Vgl Bardy 2.4.0 Lesen WIr die Werke des Klemens, so.begegnen WITr keinem

Lehrer, „quı donne des 1gnOrants des elements de la catechese (S 79) „Evidem-
MENT, de telles lecons s’adressent Pas COUS; particulier elles constituent
pPas elles seules la preparatiıon A bapteme que l’on OIt des catechumenes. Le
dogme, SCNS strict Qque 110US donnons MOCT, tient peu de place Aans les
UVCUVIES de Clement Ia sımple fo:  s Sans etre  A proprement meprisee, semble -
ant J1en PCU de chose comparaıson de la ZznNOse” (S 82)

Forschungen ZUr Geschichte des neutestamentlichen Kanons un: der altkirch-
lıchen Literatur 111, Supplementum Clementinum, 1884, 172; Anm.

Ebda.
Zahn L Anm. 1 verweıst auch auf die Zusammenstellung beider der

Chronik des Eusebius. Dabeji 1St CS jedoch nıcht wahrscheinlich, da{fß Pantänus un
Klemens einander sehr nahe gestanden en Zwar behauptet Eusebius: OS Kle-
mens) ÖN Xal OVOUAOTL EV ALS OUVETOAEGEV °Y ROTUVNHOEQHV WS (AV Öl0aCcXalkov TtOV (XV -

TO.LVOU UEUMVNTAL V, IL Z} Dabej ISt nıcht klar, ob Klemens des Pantänus 1Ur

als eınes beliebigen der aber als Wn Lehrers gedenkt. Dafß Klemens bei Pantäa-
NUus Kolleg gehört habe, wurde Bousset, Jüdisch-christlicher Schul-
betrieb in Alexandrıa un Rom, Literarische Untersuchungen Philo und Klemens
VO Alexgndrig, Justin un: Irenaus, 1915; vOorausgzeSseTZtL. Der VO:  a} Bouss;f; 1ın An-
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denken, dem ein Kollegium von Dozenten mıiıt einem „Rektor“ der
Spitze tätıg WAar. Der wahre Sachverhalt 1St vielmehr der, da{fß einzelne
Personen, die 1n keiner Weıse organısatorisch zusammengefaßt N, 1n
eigenem Namen und autf eigene Verantwortung ine freie Lehrtätigkeit A4uUuS-

übten. Mıt der Katechetenschule im spateren Sınne hat Klemens ebenso w1e
Pantanus nıcht das Geringste LuUN, denn xab S1e jener eit noch
Salr nıcht.®

Dıie Katechetenschule 1St erst spater, nachdem Klemens dıe Stadt Ve:>=

lassen hatte, gestiftet worden. „Die Schulen des Pantaıiınos un Klemens
freie Unternehmungen, die mit ıhrer persönlichen Lehrertätigkeit

U  üentstehen un vergehen locker gefügte Zirkel, die durch die persönliche
Anziehungskraft des Lehrers!® und das Interesse der Schüler IMNMCN-

gehalten wurden. Das Ganze War dabej derart aut die DPerson des Lehrers
vestellt, daß ıne Nachtfolge und VWeıiterführung der „Schule“ nıcht
denken W  $ Jeder institutionelle Charakter Jag solchen Zusammenschlüssen
fern; anders als die alten yroßen Philosophenschulen verfügten sS1€e weder
über Organısatiıon noch Vermögen gyeschweige denn über ine Tradıition.
Es kann also keine Rede davon se1n, da{ß die „Schule“ des Klemens nach
dessen Weggang VO  a Alexandrien 1n die and eınes anderen überging.
Diese Behauptung des Eusebius scheitert nicht allein der FEinsicht in das
eigentliche W esen derartıger „Schulen“, welches 1ne ÖLAÖOYN 1im Sınne der
antıken Philosophenschulen schlechterdings ausschliefßt: Auch ıne kritische
Analyse der Überlieferung über den Lebensgang des Orıgenes verbietet 6S

uns, der Versicherung des Eusebius Glauben schenken, dafß Orıgenes
1n einem. Schülerverhältnis Klemens gyestanden, dessen Nachfolge

1ın der Leitung einer bestimmten Schule übernommen habe

11
Der eusebianische Berıicht über das Leben des Origenes 1St im ganzen

w1e 1m einzelnen legendarisch. Auch Bardy, der 1n diesem Punkte zurück-
haltender urteilt, z1bt bedenkena “(In n’oubliera pas qu’Eusebe est

E1üpfung Collomp, Une SOUTCe de Clement d’Alexandrie des Homelies
pseudo-clementines, Rev de Phil S79 19—46, UNtTerNOININEINE Versuch, in den
Excerpta Theodoto und Eclogae propheticae Aufzeichnungen nach den Lehr-
vortragen des Pantänus nachzuwelsen, ruht aut brüchiger Basıs und hat mit echt
allgemeine Zurückweıisung ertahren.

Vgl Bardy 8 81 l’on VEeEUuUTL reserver le 110 de didascalee une instiıtution
ofticielle ulle ecole catechetique l’on prepare recevoIımr le bapteme,
11 sauraıt aVOLFr de doute: Clement na pas >  D le chef d’un tel didascalee

Munck, Untersuchungen Klemens VO Alexandrıa, 1933; 185 Zu dem
Aufsatz VO  - A. Knauber, Katechetenschule oder Schulkatechumenat? Um die rechte
Deutung des „Unternehmens“ der ersten großen Alexandriner, rierer Theologische
Zeitschrift 60/1951, 243—266, der Z.U) Verständnis der Anfänge des christlichen
Schulbetriebs in Alexandrien Wesentliches beiträgt, ist "kritisch SAaSCIH, dafß das
„Unternehmen“ der erstien sroßen Alexandriner eben nıcht gegeben hat.

1 „The authority exercised by the Head W ds auctoritas rather than potestas”,
betont Chadwick ( Oulton und Chadwick, Alexandrıan Christianıty,

Libraray of Christian Classıcs 11, Oxtord 1954‚ 173)
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panegyrist, et que la v1ie d’Origene, telle qu'il la raconte jlivre
de sSon histoire, EST bÄtie selon les regles de l’eloge.“1 ber tährt tort:
<Celä n’empeche pas la verite fondamentale du recıt.“ 1° dieses Urteıil
zutrifit oder nıcht, ‚oll 1m folgenden untersucht werden.

An den Eıngang se1nes Berichtes Eusebius dıe Bemerkung: TO011LO
MEV OUV (AV  DE TLIC eLITLOL TOV DLOV TOU AV0O06S EV  u 0X0AN NAOAÖOVYVAL ÖLA-
VoApNs TELOWUEVOS; ÖEOLTO ö)  QV  DA Xal ÖLAC ÜNOVECEWE nEOL AQÜTOV OUV-
TAELG V Z Derartige Wendungen sind tradıtionell. Man vergleiche
LWA 1.:Mäakk;9.:22, 6r nach dem Bericht s  ber dıe Kämpfe und den
Tod des Judas Makkabäus heifst %AL TO NEOLOOC TWV A0V V T0U000U XL
TWV NOLEMDOV Xal TWV Av6ö0ayalıOV, (DV ENOLNGOEV, Xal TNS UEYAAODW-
OÜVPNS AÜTOV OU KATEYOCON' nOÄLO YOO NV o6000.-* Es 1St also Ur eıine
Auswahl, die Eusebius erzählen 111 Es 1St der Zweck dieser Bemerkung,
dem Leser den unerschöpflichen Reichtum des Gegenstandes Bewußtsein

bringen.*“ iıcht anders erzählten zeitgenössische Biographen über heid-
nısche Thaumaturgen und Ü eLOL ÜvÖOES. „ IT’rotzdem wollen WIr jetzt. :
tährt Eusebius Tort; „das Meıste 17 Kuüurze zusammenraffend, SOWEeIt
möglıch ISt, ein1ıges weniges über iıh ausführen, Aaus einıgen Brieten und
Berichten (LOTOOLASG) se1lner Freunde (VVOOLMOL), die auch bis auf uns hın
1im Leben bewahrt geblieben sind, das Offenbare vortragend“ CV-E2;
Als Bürgen tür die Richtigkeit se1nes Berichtes führt Eusebius Personen Aa
die als Zeugen Aaus der trühesten eit ausg1bt. Da diese Personen ZUrFr

eit der Abfassung der Kirchengeschichte noch leben, braucht damıiıt nıcht
vemeınt se1n. Eusebius fährt tort (VI; Z Z s(Das Leben) des Orıgenes
cscheint mır SOZUSAaSCH VO  3 den Wiıindeln bemerkenswert ;ein.“ Eu5f:—

11 A.a:.0.:,5 84
12 Grundsätzlich derselben Meınung 1St Frh W Campenhausen, Die griechi-

schen Kirchenväter, Urban-Bücher 14, 1956, dessen kurze Darstellung des Lebens
1M wesentlichen dem eusebianischen Bericht folgt Gleichwohldes UOrigenes 47 {T.)

spricht v. Campenhausen gyelegentlich von „Legende“ 5. 44), hne jedoch die
historische Richtigkeit des Berichtes 1m ganzen anzuzweifteln. Die Origenes-Dar-
stellungen der französischen Forscher (Bardy, Danielou, Cadiou) chliefßen siıch des-
gleichen CS Eusebius Die einz1ge Ausnahme bildet sOWeıt iıch cehe H al
och mit seiınem Artikel „Orıigenes” bei Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der
Classıschen Altertumswissenschaften 18, 1999 Sp 1036 Nach Koch mussen
zahlreiche legendarische Erzählungen über Orıigenes sowohl ın Alexandrien als auch
ın Caesarea umgelaufen sSe1InNn. Ihnen begegnen WIr bei Eusebius. „Wenn sich das
klar macht, wird 1119  w mMiıt viel mehr Vorbehalt und Vorsicht als bisher die Biogra-
phie 1ım VI Buche der ist. eccl., die eın typisches Stück Hagiographie ISt; benutzen
un: eingestehen mussen, daß WIrLr über das Leben des nur wen12 Sicheres sagen

durch und durchwissen“ (Sp. Von OUOrıigenes’ Kindheit 51bt Fusebius eine >

legendarische Schilderung (Sp 1038). Mıit diesen Satzen hat Koch sicherlich das
Rıchtige getroffen, WEeN ıhm auch offenbar inerlei Zustimmung zuteıl wurde.

1: Vgl R. Bultmann, Das Evangelıum des Johannes, FO5Z; 5. 540 Anm. 3;
Bauer, Das Leben Jesu 1mM eitalter der neutestamentlichen Apokryphen, 364

Vgl Bultmann eb
1 Für die deutsche Wiedergabe der Eusebius-Stellen 1St hier und öfter die Über-

SCETZUNg Haeusers ın der Kemptner „Bibliothek der Kirchenväter“* ( 1 1/1932)
verwendet.
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bius unterstellt also, dafß das Leben SC1LNECS Helden „ VON den Windeln ın  *
bezeugt 11ST, da{ß sıch VO  e der trühesten Kındheit VOL den Augen
Nn Zeugen abgespielt hat, deren Lebensdauer bIs ı die e1It des Eusebius
hineinragte un von denen die erwähnten „Briefe und Berichte“ über-
kommen hat Die Glaubhaftigkeit der VO  = Eusebius übernommenen (GGaran-
tie wırd nıcht LLUTL durch das geradezu biblısche Alter, das die Zeugen
erreicht haben mulsten, stark erschüttert, sondern auch durch dıe Einsicht ı
den Tatbestand da{ß der Verfasser nıchts anderes als SE stilistische Manıier
pflegt, WECNN beteuert daß sıch das Leben SE1INES Helden „ VON den
Windeln WE  &* VOT den Augen VO  a Zeugen abspielte, die der Nachwelt alles
getreulıch überliefert haben.!®

Origenes wırd uUu115S VO  e Eusebius als der Sohn Leonides
vorgestellt (VE Leonides 11ISE Christ un erleidet Septim1us Severus
den Tod des Martyrers Damals, als, WI1e Eusebius berichtet Zehntausende
den Kranz des Martyrıums erlangten, ertaßte CI solcher EOWS UAOTVOLOU
die Seele des noch überaus Jungcn OUOrigenes, daß sich den Getahren
geradenwegs ausgelietert und sıch den UVOV hätte WE nıcht
die „göttliche und himmlische Vorsehung ıhn durch seEINEC Multter »”  u
Nutzen vieler daran gehindert hätte Denn 1Ur dadurch daß ihm
Mutter sämtlıche Kleider versteckt hielt, War der Knabe genNOt1ZT, Hause

leiben. Doch schickte SC1LIHLCIN Vater 1NC JeeOL UGOTVOLOV &motoAn 11NSs

Gefängnis: „Gı1b acht, da{fß du nıcht EW unseretwegenN deine Gesinnung
anderst“ V, 2:6) Die Motive der Darstellung gehören sämtlıch den
ÜeELOC OVH]-Vorstellungskreis: der Drang ZU Martyrıum, das Motiıv vonmn
der Gefährdung des Wunderkindes und SCLHOGE Errettung, die Vorstellung,
daß der Lebensgang des Helden unmittelbar VO  a} der göttlichen Vorsehung
gelenkt wırd und der Hınwels, da{ß schon das „noch überaus Junge” ınd
VO:  a} der Haltung der Andd sıa erfüllt 1St und das Ideal der Tugend höher
stellt als Belange und Rücksichten persönlicher Art:} Eusebius fügt hinzu:
„Dieses Verhalten MOSC als Probe SC1INCTr jugendlichen Verständigkeıit
und SC1INCr aufrichtigen relig1ösen Gesinnung aufgezeichnet sein (VI,; Z 6
Zu ÜELOC NOgehört eben, da{fß schon 1ı frühen Jahren
überragende sittliche Haltung Beweiıs stellt. Ebenso ZC1IgCN sıch schon

Ffrühester Jugend Zeichen seiner außerordentlichen geistigen Fähigkeiten;
dazu yehört VOTLT allem rasche Auffassung beim Lernen. Leonides drang
darauf, daß SlCh der 5 Origenes. VOL dem Studium der E AANvıXa uaÜN-

MATO denLEOU NALÖEUUATA übte. Es entspricht NUuUr dem konventionellen
Bılde des Wunderknaben, WE Eusebius erwähnt: OU:  » ANOQOALOETWS ÖE

TAUT EVLVETO NALÖL; .  AA  a LL e  ÜV OV NOOVVUOTATA JeEOL av

VOUVTL . {VE: Z 9)
16 Vgl Epist. Apost. (14); der Verfasser die Apostel aßt
und wurde j Bethlehem i Windeln vewickelt und oftenbart und daß zroß-

Z  T wurde un heranwuchs, indem WIr sahen“ (Übersetzung VO:  -} Duensing,
K1 Texte 1 nach dem äthiopischen CX

Mit dieser sSe1lINer Tendenz steht der Bericht dem Buch der Makkabäer außer-
f

ordentlich nahe



Untersuchungen

ÖOrigenes War TALC YELALG /VOCDHUALS E& &LL NMALÖOC EVNOXOUMEVOS (VI
Es drängte den Knaben aber auch sich mM1 der allegorischen Schrift-

auslegung befassen: WDC unÖd'ESEQOXELV XUT Q TU ATAGC ELE JLO O7
VELQOUVS TW 0V OV EVTEVEELG, ÖNTELV ÖE c TÄEOV AECILT BaUutEOAS
E  ÖN E& EXELVOU MOAVTOAY WOVELV ÜEWOLAS (VI, Z 7)

Dem Scheine nach W16S ihn SC1IN Vater zurecht und warntfe iıhn davor,
nach orschen Wads S$SC1INECEM Alter nıcht verstehen könne und
W Aas über den Wortsinn hinausgehe Es WAaAicC vertehlt die Frage stellen,
welchen 2ußeren Einflüssen Urigenes AausSgeSELZT SECWESCH SC1II1 könne, WE

sıch bereits trühester Jugend und noch Lebzeiten des Vaters für
die allegorische Schriftauslegung interessier begann. Der Einfluß,
dem der Knabe stand, WAar der des ıhm wohnenden und wıirkenden
Pneuma. Zur Typik Man könnte auch SAaScCh: 7A0 „ Technik“ solcher
Erzählungen gehört auch der Zug, dafß der Schüler dem Lehrer alsbald
ebenbürtig, WenNnn nıcht überlegen wırd und den Lehrer Verlegenheit
bringt. uch ı dem eusebijanıschen Bericht findet sich dieses Motiv: (DOTE  K
UL CT OL, TE A0OC% 81EL0L ÖNAODV NS }E0-

VOUODONS ÜVATVVÜaAVOUEVOS DOVANUC
Im geheimen War der Vater höchst erfreut un dankte Gott, da{fß er

ıhn zewürdigt hatte, Vater solchen Sohnes SC1MN (VL, Z 10) Der
Lehrer hier IST der Vater we1{ß bereits die Größe SC1NC5
Schülers 18 Wıe INa  —$ erzählt (!), Lrat oft den schlatenden Knaben
heran, ihm die Brust den Tempel des Heıilıgen Gelistes entblößen S1C

ehrfurchtsvaoll küssen und sich n des Kindes ylücklich
PICISCH (VI 11) Ebenso oilt der ÜPELOG ÜVÜ OWTLOS nach der Darstellung
der heidnischen Biographen als C111 Mensch dem C1iMN IELOV wirkt

Den Bericht über die Lebensphase S$C1INECS Helden beschließt Uuse-
bius IN1L den Worten (04D AAl TOUTOLS OUYVYVEVM JTEOL NTAla
VTa TOV QotyEVNV vEvEOVaL UVNMWMOVEVOVOLV Se1in Stoft 1ST Wıirklich-
keit unerschöpflich ber mu{l sich Beschränkung auterlegen

Die tolgenden Ausführungen stellen uns die Situation der Vertolgung
VOor Augen Das Bild des Origenes wırd VOo  5 Eusebius, dem Panegyriker, MItT
den leuchtendsten Farben gemalt un wıiederum MI den typischen ügen
des hellenistischen Wundermannes versehen.

Nach dem Märtyrertode SC1NC5 Vaters bleibt Origenes MI SC1NETr Multter
un sechs Brüdern zurück. Da das Vermögen des Leonides der
Staatskasse zutällt die Familie erhebliche Not Jetzt 1STt die
Aufgabe des Jungscnh Urigenes, seINCN und der Zanzch Famlılie Lebensunter-
halt verdienen Da kommt ıhm der Umstand Hılte, dafß Aufnahme
un Unterhalt Hause reichen und vornehmen Dame findet „Diese
Frau nahm sıch auch berühmten Mannes welcher den damals

Alexandrien ebenden Häretikern yehörte und Aaus Antiochien tTammte
Die genannte Tau hatte ıhn als Adoptivsohn bel sıch und SOrZtEC auts
beste für ihn (VI 13) Die Umstände ZWaAaANgCH Urigenes der damals

Vgl Z.U) tolgenden Bieler, (DEi0G AvnO 1935
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das 17. Lebensjahr noch nıcht vollendet hatte, MLE Paulus, dem Häretiker,

leben. Jedoch weiß Eusebius versichern: TNS E& EHELVOU
nEOL TV TLLOTLV 00V000SLAS EVAOYN NAOELYETO ÖELY UATA (VIZ: 14) Durch
Paulus entwickelte siıch das Haus, in dem Orıigenes lebte, einem Zentrum
des Ketzertums. Paulus, als oroßer Redner bekannt, hielt 1m Hause seiner
Adoptivmutter Versammlungen aD, die sich nıcht NUr VOIl den Häretikern,
sondern, W1€ Eusebius hinzusetzt, „auch VO  a den unsrıgen“ des größten
Zulautes erfreuten.!? Nıe 1efß sıch Orıignes dazu bewegen, MIt Paulus
SamMmM CN beten. Denn von Jugend aut beachtete den AV V EXKÄNGOLAG,
indem C schreibt Eusebius, die ketzerischen Lehren verabscheute

Der Autenthalt des Jungen Origenes 1m Hause der erwähnten 1)ame
und se1ine Bekanntschaft mi1t Paulus 1St sicher historisch.‘ Wäre das nicht,

ware von Eusebius, dem Origenes-Apologeten, nıcht .ın die Dar-
stellung aufgenommen worden, denn in den Auseinandersetzungen
Orıigenes während und nach seinen Lebzeıiten spielten bekanntlich auch
Zweıitel seiner Rechtgläubigkeit eine Rolle Das Zusammenleben des
jugendlichen Orıgenes TTT einem berühmten etzer konnte dabei NUur als
belastend velten. Eusebius zeigt stattdessen, da{ß Orıigenes damals nıchts Vo  a}

se1iner Orthodoxıie preisgegeben hat.“9 Die mM1t Paulus yemeıinsam verbrachte
eıt belastet ıhn nicht 1mM Gegenteıil s1e dient Fusebius als Gelegen-
heıit, seine untadelige kirchliche Gesinnung un Beweıs stellen. „Auf
typisch hagiographische Weiıse Eusebius alles daran,; VO:  — jedem
Verdacht, sıch celbst der Ketzereı angeschlossen haben, reinıgen“ (Hal
Koch Aa Sp Der Aufenthalt des Meisters 1n dem notorischen
Ketzernest dient Eusebius NUr als Anlaß, VO  — der Festigkeit seınes Helden
gyegenüber allen Versuchungen Zeugni1s geben. Das Motıv VO  n den (S0=
tahren und Versuchungen, die der eld bestehen hat un 1n denen S1C]  h
seine Tugend und se1ine Überlegenheit bewähren, 1St typisch legendarisch.
Wie der heidnische ÜELOC AVNO nach dem geläufigen Schema VO  u Jugend
auf seine geistig-sittliche Vollkommenheıt unter Beweıs tellt, LuL

nach dem vorliegenden Bericht auch der christliche. Das Bild wird NUuUr

insofern modifiziert, als die 1n unerschütterlicher Ireue festgehaltene ortho-
dox-kirchliche Gesinnung als wichtiger Zug hinzutritt. Und WwWwenn schliefßlich
dem Wundermanne nach dem geläufigen Bilde die abe der XOLOLG TV EU-

UATOV eignet, gilt das auch für den eusebianıschen Origenes: während
S viele „VON den unsrıgen“ nıchts Verwerfliches daran finden, sıch 1im
Hause des Ketzers versammeln, den kultischen Versammlungen
des Paulus teilzunehmen, lehnt Orıgenes jede Teilnahme strikt ab und
verabscheut die Häresie des Paulus

19 Eusebius versaumt nicht, dies ZUrr Entlastung des Orıigenes ausdrücklich hınzu-
zufügen, und wird damıiıt die Wahrheit DESARL ha

20 An sıch 1St diese Nachricht für die apologetischen Zwecke, die Eusebius mit
seliner Darstellung verfolgt, enkbar ungee1i1gnet. Als belastende Tatsache bot S1e den
Gegnern des Orıigenes eın willkommenes Argument dar. Es valt jetzt für Eusebius,
diese unbestreitbare Tatsache in das rechte Licht rüd;ep.



Untersuchungen

Da Orıgenes VO  — SC1HNECIM Vater 1ı die yriechische Wissenschaft eingeführt
worden WAar und sıch auch nach dem Tode des Vaters ihrem Studium hın-
xab verfügte über C111 Ma{ Kenntnissen Dadurch WAar

nach VI der Lage, S1CH  h MITL Rücksicht auf SC114 jJugendliches
Alter reichlichen Verdienst durch Unterricht der Grammatık NI

schaften Mıt der katechetischen Unterweisung hat dieser Unterricht W1C

Bardy-: betont nıchts u  $ Es andelt sıch CINZ1IS den Erwerb des
Lebensunterhaltes für sıch und die Seinen

Bardy findet M1 echt merkwürdig, dafß FEusebius den Kapiteln,
denen detaillierte Angaben über den JUNSCI OUOrıigenes und

Erziehung macht, des Klemens mM1 keinem Worte gedenkt.D YSt VI,
1ST davon die Rede, da{ß Orıgenes der des Klemens SCWESCIHL sel

Merkwürdig ISTt terner, da{ß Eusebius ZW ar dem Origenes die Nachfolge des
Klemens 1ı der Leitung der alexandrinischen Schule zuschreıbt,3 jedoch 1
SC1NECINMN austührlichen Bericht über den Werdegang des Klemens nichts davon

weiıß< Zweiıfellos schließen die Nachricht über den Grammatik-
unterricht und die über die Nachfolge ı der Leitungder Schule einander
a4us. >Man sollte jeden Versuch aufgeben, hier harmonisieren. Schwier1g
1SE auch die Vorstellung, da{fß der Leıter der kirchlichen Lehranstalt M1L

Gnostiker der durch Lehrtätigkeit Mittelpunkt
Hörer- und Schülerkreises WAafrL, C1M und demselben Dache gyelebt haben
sollte. Wır werden u1l$ noch der Frage stellen MUSSCH, WIC dieses Nebeneın-
ander widersprüchlicher Aussagen erklären 1SE.

An der historischen Zuverlässigkeit der folgenden Darlegungen C3,
1SE C1MN Zweıtel nıcht ZESTALLEL, da siıch Eusebius auf die CISCHNCH Angaben
des Orıigenes beruft „Während dieser SCITHICT Tätigkeit (SC als Grammatik-
lehrer) kamen, w1€e selbst irgendwo 111 seinNncHN Schriften erzählt CINISC
Heı1iden ihm, das Wort (Gottes hören, UNÖEVOS EIT!  - NS A ls-
EavODELAS AVOAXELMEVOV; ILOVTOOV ANELNAOAUMEVOV (DR UNS
ATNELANS TO  S ÖLwWYy UOD- Daß hier von Mehrzahl VO  (a Lehrern die Rede
IST, widerspricht 1ı Grunde der Sıcht des Eusebius, wonach VOTL Origenes
1LUFr Lehrer gegeben hat, der miıt der Durchführung der Katechese
beauftragt WAar: Klemens. Darum INUSsSCH WI1L annehmen, da{ß Nsere Stelle

dem wörtlichen Einflufß. der von Eusebius erwähnten Quelle,
verschollenen Schrift des Origenes, tormuliert wurde. Wır haben allen
Grund, X S MI1 zuverlässiger historischer Kunde rechnen. Nach

dieser zuverlässigen Kunde kamen Fases; während Origenes noch die
Tätigkeit des Grammatiklehrers ausübte, Heiden ihm, VO  a} 16

21 A, 55 A.a.Q0.,,
Das geschieht WAar der „Kirchengeschichte“ nırgends ausdrücklich, WITF'!

edoch VOrausgeSsetZtL, WEeNNn NL: heißt; dafß Klemens die Leıitung der Schule
bis ZUr Verfolgung gehabt habe, und WENN anderen Stellen VOIl der Leiıtung der-

selben Schule durch Urigenes die ede 1ST. Als Ö1000X06 des Klemens wiırd Urigenes.
ausdrücklich der Apologia- Orıigenis des ampbikus bezeichnet, deren Inhalt
die Grundlage tfür den eusebianiıschen Bericht abgab; vgl Photius, Biblioth cod 118,
bei Lommatzsch, Origenis D' XXIV, 285



1Hornschuh‚ Das I;ell>en des Orıigenes

Informatıon““ über die christliche Lehre bekommen. Für- Origenes War

dies der Anlaß, sıch aut den Berut eines theologischen Lehrers umzustellen.
Es fragt sıch ILU, WwW1e€e weit der FEinflufß der Quelle bestimmend IS£, nämlıch
ob auch die folgenden Ausführungen AUuUS ihr eNtINOMMCN sind, in denen
VO'  a den Brüdern Plutarch und Heraklas die ede iSt, dıe damals als
mMILt dem erwähnten Verlangen Orıigenes herangetreten se1in sollen (32)
Da{iß sıch nıcht verhält,“ erg1ibt sıch Aaus folgender rwagung FEusebius

“ teılt Uu11l5 1n N: I eın Stück folgenden Wortlautes AZUS einem Brief des
Orıigenes mIit „Während iıch dem Studium des Wortes oblag un der Rut
unsSCICIX Schule (EE1) sıch weıthın verbreıtete, kamen M1r bald Häretiker,
bald Manner, die der griechischen Wissenschaft sich beflissen, und VOTL allem
Philosophen. er entschlofß ıch mich, sowohl die Lehren der Häretiker

untersuchen als auch die LOösungen, die die Philosophen 1in der Frage
nach der Wahrheıt geben versprachen. Ich fat dies in Nachahmung des
Pantanus, der schon VOL uns vielen VO  > Nutzen geEWESCH durch se1ine nıcht
geringe Vertrautheıit MI1t jenen Wissenschaften, und in Nachahmung des
Heraklas, der Jetzt 1im Presbyterium Alexandrıen SitZt und den iıch be1
meinem Philosophielehrer gefunden habe Heraklas hatte ihn schon fünf

ach den An-Jahre gehört, ehe iıch anfıng, jenen Lehren auschen
yaben 1n VI, 3, und besonders E un 4, Zzählten Plutarch un Hera-
klas den ersten Schülern, die VO Heidentum Origenes kamen. Nach
dem zıtierten Brieffragment beschliefßt Orıgenes jedoch darauf hat Hugo
och autmerksam gemacht erSt „1mM Laute oder jedentalls einıge eıt

nach Eröffnung seiner Lehrtätigkeit (VL, F 20 1 des Zulauts Vo  (a

Häretikern und philosophisch gebildeten Heıiden, siıch selbst mit Philosophie
beschäftigen und diesem Zweck beim „Lehrer der Philosophie“

allem nach \ Ammoni1us Sakkas hören und be1 diesem fr nu  $9  Hornschuh‚ Das Leben des Origenes  _ Information?* über die christliche Lehre zu bekommen. Für‘0ri'genes war  dies der Anlaß, sich auf den Beruf eines theologischen Lehrers umzustellen.  Es fragt sich nun, wie weit der Einfluß der Quelle bestimmend ist, nämlich  ob auch die folgenden Ausführungen aus ihr entnommen sind, in denen  von den Brüdern Plutarch und Heraklas die Rede ist, die damals als erste  mit dem erwähnten Verlangen an Origenes herangetreten sein sollen (3:2).  Daß es sich nicht so verhält,® ergibt sich aus folgender Erwägung: Eusebius  teilt uns in VI, 19, 12 ein Stück folgenden Wortlautes aus einem Brief des  ‚Origenes mit: „Während ich dem Studium des Wortes oblag und der Ruf  unserer Schule (£Eıc) sich weithin verbreitete, kamen zu mir bald Häretiker,  _ bald Männet, die der griechischen Wissenschaft sich beflissen, und vor allem  Philosophen. Daher entschloß ich mich, sowohl die Lehren der Häretiker  _ zu untersuchen als auch die Lösungen, die die Philosophen in der Frage  nach der Wahrheit zu geben versprachen. Ich tat dies in Nachahmung des  Pantänus, der schon vor uns vielen von Nutzen gewesen durch seine nicht  geringe Vertrautheit mit jenen Wissenschaften, und in Nachahmung des  Z  Heraklas, der jetzt im Presbyterium zu Alexandrien sitzt und den ich bei  meinem Philosophielehrer gefunden habe. Heraklas hatte ihn schon fünf  ‚“ Nach den An-  Jahre gehört, ehe ich anfıng, jenen Lehren zu lauschen  gaben in VI,3,2 und besonders 3, 13 und 4, 1 zählten Plutarch und Hera-  _ klas zu den ersten Schülern, die vom Heidentum zu Origenes kamen. Nach  _ dem zitierten Brieffragment beschließt Origenes jedoch — darauf hat Hugo  Koch aufmerksam gemacht — erst „im Laufe oder jedenfalls einige Zeit  ‚nach Eröffnung seiner Lehrtätigkeit (VI, 19, 12), wegen des Zulaufs von  Häretikern und philosophisch gebildeten Heiden, sich selbst mit Philosophie  zu beschäftigen und zu diesem Zweck beim „Lehrer der Philosophie“ —  _allem nach\Ammonius Sakkas — zu hören und bei diesem „trifft“ er nun  _ den Heraklas, der schon fünf Jahre dessen Hörer war“.”® Die , Ausdrucks-  _ weise erweckt nach Koch den Eindruck, „daß Origenes bei dieser Gelegen-  * heit ‚erst den Heraklas kennen gelernt habe, dieser also erst dann von  Ammonius zu Origenes übergegangen sei. Denn wenn Origenes, als er  ‚selber erstmals zu Ammonius ging, schon den Heraklas zu seinen Schülern  _ zählte, so hätte er doch wohl davon Kenntnis gehabt, daß dieser bei  Ammonius höre und er könnte später nicht wohl schreiben, daß er den  « 27  Heraklas bei Ammonius getroffen habe  .  /  leich der beidefx  Weniger überzeugend fährt Koch indes fort: „Der Ausg  _ Stellen wird darin liegen, daß Eusebius VI, 3, 1 ff. nicht die ersten Schüler  24 Mehr darf man wohl der erbaulichen Formulierung dx0ovoöuevoı töy Adyop  X  to0 #£00 nicht entnehmen.  &ar ITiobrapyor . .. devreoov Hoc-  25 Der Satz &v z0@roV E&mioNMAiVETAL YEYOV  66, übersetzt:  xhäv wird von Ph. Haeuser, Bibliothek der Kirchenväter IL, 1,5S. 2  „Der erste von ihnen war, wie er (Origenes) berichtet, Plutarch .. ., der zweite  « Heraklas.“ Aber &onualveroaı braucht sich keineswegs auf Origenes zu beziehen,  sondern kann auch übersetzt werden: „wie-berichtet wird  2 Hugo Koch, Zum Lebensgange des Origenes und des  H'e£;klas‚ ZNW 25/1926, v  S. 278 £., dort S. 279.  \  » Ebd.den Heraklas, der schon fünf Jahre dessen Horer E Die , Ausdrucks-9  Hornschuh‚ Das Leben des Origenes  _ Information?* über die christliche Lehre zu bekommen. Für‘0ri'genes war  dies der Anlaß, sich auf den Beruf eines theologischen Lehrers umzustellen.  Es fragt sich nun, wie weit der Einfluß der Quelle bestimmend ist, nämlich  ob auch die folgenden Ausführungen aus ihr entnommen sind, in denen  von den Brüdern Plutarch und Heraklas die Rede ist, die damals als erste  mit dem erwähnten Verlangen an Origenes herangetreten sein sollen (3:2).  Daß es sich nicht so verhält,® ergibt sich aus folgender Erwägung: Eusebius  teilt uns in VI, 19, 12 ein Stück folgenden Wortlautes aus einem Brief des  ‚Origenes mit: „Während ich dem Studium des Wortes oblag und der Ruf  unserer Schule (£Eıc) sich weithin verbreitete, kamen zu mir bald Häretiker,  _ bald Männet, die der griechischen Wissenschaft sich beflissen, und vor allem  Philosophen. Daher entschloß ich mich, sowohl die Lehren der Häretiker  _ zu untersuchen als auch die Lösungen, die die Philosophen in der Frage  nach der Wahrheit zu geben versprachen. Ich tat dies in Nachahmung des  Pantänus, der schon vor uns vielen von Nutzen gewesen durch seine nicht  geringe Vertrautheit mit jenen Wissenschaften, und in Nachahmung des  Z  Heraklas, der jetzt im Presbyterium zu Alexandrien sitzt und den ich bei  meinem Philosophielehrer gefunden habe. Heraklas hatte ihn schon fünf  ‚“ Nach den An-  Jahre gehört, ehe ich anfıng, jenen Lehren zu lauschen  gaben in VI,3,2 und besonders 3, 13 und 4, 1 zählten Plutarch und Hera-  _ klas zu den ersten Schülern, die vom Heidentum zu Origenes kamen. Nach  _ dem zitierten Brieffragment beschließt Origenes jedoch — darauf hat Hugo  Koch aufmerksam gemacht — erst „im Laufe oder jedenfalls einige Zeit  ‚nach Eröffnung seiner Lehrtätigkeit (VI, 19, 12), wegen des Zulaufs von  Häretikern und philosophisch gebildeten Heiden, sich selbst mit Philosophie  zu beschäftigen und zu diesem Zweck beim „Lehrer der Philosophie“ —  _allem nach\Ammonius Sakkas — zu hören und bei diesem „trifft“ er nun  _ den Heraklas, der schon fünf Jahre dessen Hörer war“.”® Die , Ausdrucks-  _ weise erweckt nach Koch den Eindruck, „daß Origenes bei dieser Gelegen-  * heit ‚erst den Heraklas kennen gelernt habe, dieser also erst dann von  Ammonius zu Origenes übergegangen sei. Denn wenn Origenes, als er  ‚selber erstmals zu Ammonius ging, schon den Heraklas zu seinen Schülern  _ zählte, so hätte er doch wohl davon Kenntnis gehabt, daß dieser bei  Ammonius höre und er könnte später nicht wohl schreiben, daß er den  « 27  Heraklas bei Ammonius getroffen habe  .  /  leich der beidefx  Weniger überzeugend fährt Koch indes fort: „Der Ausg  _ Stellen wird darin liegen, daß Eusebius VI, 3, 1 ff. nicht die ersten Schüler  24 Mehr darf man wohl der erbaulichen Formulierung dx0ovoöuevoı töy Adyop  X  to0 #£00 nicht entnehmen.  &ar ITiobrapyor . .. devreoov Hoc-  25 Der Satz &v z0@roV E&mioNMAiVETAL YEYOV  66, übersetzt:  xhäv wird von Ph. Haeuser, Bibliothek der Kirchenväter IL, 1,5S. 2  „Der erste von ihnen war, wie er (Origenes) berichtet, Plutarch .. ., der zweite  « Heraklas.“ Aber &onualveroaı braucht sich keineswegs auf Origenes zu beziehen,  sondern kann auch übersetzt werden: „wie-berichtet wird  2 Hugo Koch, Zum Lebensgange des Origenes und des  H'e£;klas‚ ZNW 25/1926, v  S. 278 £., dort S. 279.  \  » Ebd.weıse erweckt nach Koch den Eindruck, „dafß Orıgenes be1 dieser Gelegen-
heit den Heraklas kennen gelernt habe, dieser also erst dann von

Ammonius Origenes übergegangen sel. Denn WeNnNn Origenes, als
selber erstmals zu Ammonius Z1Ng, schon den Heraklas seinen Schülern
zählte, hätte doch ; ohl davon Kenntnis gehabt, da dieser bei
Ammonius höre und könnte spater nıcht ohl schreiben, da{fß den

cCh 27Heraklas be1 Ammonius getroffen habe
eich der beiderlxVWeniger überzeugend fährt Koch ındes tort: „Der Ausg

Stellen wird darın liegen, da{ Eusebius VI,; 3, nıcht die ersten Schüler
Mehr dartf wohl der erbaulichen Formulierung AXOVOOMEVOL TOV AOyOor

TOU e  ÜEO'  V nicht entnehmen. EVAaL I1A007a4070V ÖEUTEOOV Hoa-25 , Der Satz COV NO DTOV EINLON UOALVETAL
6 9 übersetzt:v  HA  OAV WITF| VO Haeuser, Bibliothek d€l' Kirchenväter ’  OX

„Der von ihnen war, wiıe (Origenes) berichtet, Plutarch .5 der zweıte
Heraklas.“ ® EITLON UALVETAL braucht sıch keineswegs auf Origenes beziehen,
sondern kann auch übersetzt werden: „WI1€ berichtet wır

26 Hugo Koch, Zum Lebensgange des Orıigenes un des -H.e;'aklas, ZN 25/1926,
278 {f:: dort 279
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Ungarsuchungen
des Origenes überhaupt aufzählen wıll, sondern Nur die, die nachher sıch
einen Namen gemacht haben, W1€e Plutarch durch se1n Martyrıum, Heraklas
durch se1ine Lehrtätigkeit un seine Bischofswürde.“ Das 1St iıne klare Ver-
gewaltigung des Textes! Dessen eindeutige Aussage 1St die, da{ß die beiden
Brüder jenen Heiden gehörten, die, indem S1e den Grammatiıklehrer
Orıigenes herantraten, VO ıhm „das Wort (sottes hören“, über-
haupt CIYST den Anstofß dessen theologischer Lehrtätigkeit yaben. Beide
Stellen stehen also 1m VWıderspruch zueinander. Dieser Widerspruch, der
Eusebius CeNtIZAaANgCN 1St, Afßt siıch NUuUr ausgleichen, WECNN eiıner der beiden
Stellen Gewalt geschieht. Steht test, dafß hier nichts auszugleichen x1bt,

haben WIr uns zwıschen beiden Stellen entscheiden. Selbstverständlich
gebührt dem eigenen Zeugn1s des Orıigenes der Vorzug. Damıt zeıgt sich
aber, da{flß die Quelle des Eusebius in D 1m Gegensatz E nıcht des
Orıgenes eigenes Zeugnis SCWESCH seıin kann.

Damıt wırd traglıch, ob Heraklas jemals des Orıgenes Schüler DC-
ist: Jedenfalls 1St. T7 dıe Feststellung treften, da{ß

das Brüderpaar auf jeden Fall oılt das tür Heraklas — nıcht SE durch
Orıgenes ZU Christentum kam Denn WEeNN Origenes seine Beschäftigung
MIT der Philosophie MI1t dem Hınweis auf Heraklas verteidigt, der sich
damals schon seiIt tünt Jahren mi1t der Philosophie befaßt hatte, kann
das 1Ur dann einen 1nn haben, WECNN Heraklas damals schon und ZWaar

mındestens se1it tünf Jahren Christ BCWESCH st.“8 Orıgenes dürfte
sıch kaum aut das Vorbild des Heraklas eruten haben Scheidet
nu  ma} V 3, tür u1ls als Quelle Aaus, tehlt uns nıcht 11UL jeder Beweıls
dafür, dafß Heraklas des Orıgenes theologischer Schüler WAäafr, vielmehr wird
adurch auch die Behauptung problematisch, dafß der Maärtyrer Plutarch
des Orıgenes Schüler WAar und durch ihn se1ne Zurüstung ZU heroischen
Erdulden des Martyrıums empfangen habe Problematisch wiırd ferner die
Darstellung der Ciz wonach auch die anderen iın Alexandrien An eıit
der Verfolgung des Aquila“ (VL: 353 hingerichteten ‘ Christen Aaus der
Schule des Orıgenes hervorgegangen sej]en und da{fß dieser die Gelegenheit
fand, sıch 1n einzigartıgem Heldenmut als deren seelsorgerlicher Beistand

bewähren. Dürften auch die Maärtyrernamen, die Eusebius un1ls nennt,“*
echt se1n, mögen auch manche der VO  z Eusebius mitgeteilten FEinzelheiten
stımmen, dient doch die an Tradıtion VO  3 der Verfolgung 1Ur als
Hiıntergrund tür die Darstellung des Orıgenes als ÜELOG —  S Es hat MIt
den Tatsachen nıchts CunN, WEeNN uns berichtet wird, der Junge Orıgenes
habe den heiliıgen Märtyrern nicht 198088 1M Gefängnis, sondern auch, als das

.  n Vgl de Faye, Origene, Sa vie, SO:  - V,  9 pensee, Bd I Parıs F923
Auch VO  a} Campenhausen, Die griechischen Kirchenväter, S. 45, vertritt die

Meınung, dafß Orıgenes Heraklas IST 1n der Schule des Ammonius kennen lernte;
ebenso Hal och AA Sp 1039

20 VI1,4 Plutarch, Serenus, Heraklid, Heron, Heraıs; ‚ 5, 1—4: Potamiaena;
VL 5’ 5— Basılides. Euseb 1St siıcher glauben, W C111 sıch für diese Namen auf
die Schriften des Urigenes eruft, dem sS1e Aaus der alexandrinischen Märtyrertradition
bekannt seın mußten.



LHornséhub, Dasfl Leben des Origenes
Urteıil gesprochen War un S1e JS ode geführt wurden, freimütig un
sıch allen Getfahren aussetzend beigestanden; se1l dann mutig den
Delinquenten hıngetreten, s$1e often und freimütig mM1t einem Kufß
begrüßen, und oftmals VO  x dem herumstehenden wütenden P5Söbel tast SC-
stein1gt worden, „WENN DE nıcht eın FÜr allemal dem Schutz der
gyöttlıchen Rechten gestanden un auf wunderbare Weise eNt-

kommen ware.“ Dieselbe „göttliche und himmlische Gnade“ beschützte ihn
auch Son. „ WCNN INa  —$ ıhm 1} se1ines sroßen FEıfers für die Lehre
Christı und seiner Freimütigkeit damals nachstellte, ımmer und ımmer
wieder 1n vielen Fällen, die nıcht aufgezählt werden können“ (N4:; $ 5) 30
Wıe Eusebius weıter erzählt, GLZtCH ıhm die Ungläubigen ın der Weiıse Z
da{fß S1e sıch zusammenrottetien und mi1t Soldaten das Haus; 1n dem
wohnte, umstellten: »  Nn der Menge derer, die VO  — ıhm 1n der heilıgen
Relıgion unterwiesen wurden“ V 3, 5 Die Volkswut entbrannte eıner
„täglıchen Vertolgung ihn“ (3, 6) Ständıg muß seinen Autent-
haltsort wechseln, immer wieder entkommt autf wunderbare VWeise, gleich-
zeit1g wächst die Zahl der VO  ( ihm Bekehrten un Unterwiesenen, ETTLEL
Xal T XATO NOAÄSEWV AUTW VVNOLWTATNS DLLOGOLAS XaATOOVWUATO
EU UAAC av uaOTA NEOLELXEV (0LOV VOUV TOV A0yOY, TOLOVOE, QDAOLV, TOV
TOOTOV %“ AalLl OtOV TOV TOOTOV, TOLOVOE A  0yOoV ENEÖELKVUTO);, ÖL S ÖN Ud-
ALOTA,; OUVALOOMEVNS S>  > ÖUVAUEWS ÜELAG, XVOLOUS EVNYEV —_-  N TOV AUTOU
Ol0vV VE 3 Worauft eigentlich 1n diesem Bericht voller Unwahr-
scheinlichkeiten “ ankommt, wiıird 1n diesem Satze noch einmal angedeutet.
Durch das (GGanze zıieht siıch en deutlich greifbares philosophisch-moralisches
Pathos, das Lob des DLLOGODOV LO bzw. OLAOOOOV TOOTNOS (vgl d Z
das stoische Thema VO  [ der Tuügend als der Herrın über die Affekte, w1ıe

sich auch 1ın den Märtyrerberichten des Makkabäerbuches ausspricht.
Das Martyrıum silt als dıe Frucht e1nes philosophischen Lebens. In iıhm
ewährt sıch die höchste philosophische Tugend, die Andadeıa, als deren
Lehrer Origenes oilt. Die Martyrer der severianischen Verfolgung, allesamt
Helden der Andeıa, werden VOo  3 Fusebius un sonders Schülern
des Orıgenes gestempelt. Dıie Wirkung se1iner Lehre un das Vorbild seines
Lebens bewähren sıch ihnen.

30 Das Geftfahrenmotiv SOW1@€e das Motıv des Schutzes durch die gyöttliche Vor-
sehung gehört 1n den Y ETLOC arno-Vorstellungskreis; vgl 4,

31 Cadiou, La jeunesse d’Orıgene °-3 2 E} meınt: SM eSTt probable qu'’ıl (SC
Le ouvernement deUOrigenes) ne dut SO: salut qu’a I1a tolerance des autorites.
la communaute chre-’EgZypte semble AVvOLr menage les personnages ımportants de

tienne.“ das ware Ja völlıg unverständlich! Miıt dieser unbegründeten Ver-
Mutung wird überdies diie Poiunte des Berichtes völlıg außeracht gelassen. Diese be-
steht Ja gerade darıin, dafß UOrigenes Aaus Au(erster Gefahr ımmer wieder alleiın durch

Vorsehung wurde. Cadiou VGLdas wunderbare Eingreiten der yöttlichen
sucht, den legendarischen und mirakulösen Zug des Textes negiıeren un dadurch
seinen Quellenwert reiten. Dagegen scheıint M1r Hal Ko die Dınge richt1g
sehen, WEeNn betont, „da{ß dieser Bericht sowohl in seiner ede VO Martyrıum
als auch in der Beschreibung des Lebenswandels des typisch hagiographisch ISt
(a.a.Q., Sp.



Unrersüch1mgeh
Unter das Thema An ELa yehört auch, WE es heißt: „Sehr viele

Jahre führte das Leben des Philosophen, jeglichen Reıiz jugendlicher
Ausschweifung von  % sıch tern altend Er tührte e1in möglıchst ENLTL-

sagungsvolles Leben bald durch Fastenübungen, bald durch Beschränkung
des Schlafes, dem sıch auf bloßer Erde hingab“ (: 3, Z Lr hielt
MIt yrößtem Eıter „1N Kälte un Entblößung“ Aaus und „21ng in seiner
übertriebenen Anspruchslosigkeit bıs ZU. Außersten, wodurch Al seine Um-
gvebung 1n Staunen setzte”“ (3 12) Er Zing mehrere Jahre barfuß, enthielt
siıch des (senusses VO:  — Weın und der anderen DA Leben nicht notwendigen
Speisen. Dıese letztgenannten Züge 1m Bilde des Origenes als unhistorisch
abzutun esteht keine Veranlassung. Orıgenes kann tatsächlich yelebt
haben. Da{iß cselbst dem VO  a Fusebius gezeichneten Ideal ergeben Wal,
dürfte feststehen. Andererseits gehören auch diese Züge ZU Bilde des
YELOG ÜVÜ OUTOS; s1e dürfen darum autf keinen Fall fehlen.

Der Text tährt tort: ]Ja aber sah, da{ß ımmer mehr Schüler hinzu-
kamen ihm allein War VO  3 Demetri1us, dem Vorsteher der Gemeinde die
katechetische Unterweisung anvertraut da hielt den Unterricht 1in der
Grammatık nıcht mehr tür vereinbar mI1t dem Studium der yöttlichen
Wissenschaft (VIL; 35 8 Die Abweichung VO  a} V, SA 1STt auffallend
e}  NU: Diese Stelle erwıes sich Ja als besonders zuverlässig, da -sıe dem
Einflufß der eigenen Aussagen des Origenes formuliert wurde. Dort 1St Nnu  a}

treıilıch von einer Beauftragung durch den Bischof nıcht dıe ede Vielmeht
1St. in 31 gemeınt, da{ damals, als Orıigenes noch den Grammatıikunter-
richt?? erteilte, Heijden m1t dem Verlangen nach Unterweisung *® Chrı-
tentum Orıgenes herantraten. Orıigenes beginnt danach also auf eigene
Verantwortung und in eigenem Namen lehren, nämlıch nıcht anders als
die anderen cQhristlichen Lehrer Alexandriens VOL ihm, nicht anders als
Pantänus und Klemens. Bardyı 1St also 1mM Irrtum, WENN behauptet,
daß Orıgenes damals iıne offizielle Beauftragung ZUFr katechetischen Unter-
weisung VO Bischof empfangen habe urch die Verfolgung, meınt
Bardy,” se1 der Bischof aller seiner Mitarbeiter, seiner Katecheten
(«le humbles educateurs“) beraubt worden. Auft diese AaNSTLAatt auf dıe freien
Lehrer und Schulhäupter deutet Bardy NL s ndvz@v ö’änelgln MEVOVVITO TNS ATNELANG:

Nichts anderes 1St selbstverständlich MIt ÖLATOLDN iın d< gemeint, denn von
einer religı1ösen Lehrtätigkeit War Ja ZUuvor keine Re

Es hat siıch dabei nı  cht eine katechetische Unterweiısung gehandelt, wenn
auch Eusbius unterstellt, dafß jene Männer ın Ermangelung anderer, die das KATNKELV
hätten ausüben ollen, Origenes kamen. Es 1St Ja für Eusebius selbstverständlich,

ka idafß ÖOrigenes ebenso WI1e se1ine angeblichen Vorganger in erster Linie die „Katechese“
ausgeübt hat, un WAar von Anfang 1mMm Rahmen eınes fest organisierten kirch-
liıchen Schulbetriebes. Diese Tendenz färbt auch auf die vorliegende Stelle ab; vgl
3) 2. Daß die erwähnten Heiden sich VOIl Orıigenes 6  auf die Taufe vorbereiten lassen
wollten, 1St nichts als eine Unterstellung. Vielmehr konnten S1€E als Heiden ebenso
unbefangen bei einem christlichen Lehrer Kolleg hören W1€e 1es Orıgenes als Chris‘tbei Ammonius, dem Heıden, Hm

30S 8 9 Anm. 86
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Verhält sıch also .so, da{ß Orıigenes MI1t selner theologischen Lehrtätig-

keıit 1LUXE das Werk jener Männer aufgreift und fortsetzt, die VOL der Ver-
folgung geflohen a  In un trıfit ebentalls Z da{ß sich be1 Orıigenes
„bald Häretiker, bald Manner, die der griechischen Wissenschaft sich be-
flıssen, und VOTL allem Philosophen“ einstellten,<so gewinnen WIr nıcht den
Eindruck, als ware Orıgenes der Vorsteher einer Schule tür Katechumenen
geWesen, einer Schule, dıe der Vorbereitung aut dıe Taute diente.
Dagegen mu{ß Orıgenes ıne theologisch-philosophische Lehrtätigkeit be-
ZONNCH haben, die alsbald ıne ZEWISSE Offentlichkeitswirkung ausübte un
seiınen Namen be]l den gebildeten Griechen ekannt machte>Nicht dıe kırch-
lıche Beauftragung o1bt 41sO den Ansto(, sondern der Umstand, da{fß eines
Tages ZEW1SSE Leute »” ihm kamen“. SO Mag sıch VO  - gelegentlichen (536

sprächen und treıen Zusammenkünften in zwangloser Folge angefangen
allmählich eıne geordnete Vortragstätigkeit, eın „Schulbetrieb“, entwickelt
haben Wenn in  3 schliefßliıch bedenkt, da{ß Septimius Deverus 202 den
Übertritt ZU Christentum durch e1ın Edikt überhaupt verboten hat, 1St
CS höchst unwahrscheinlich, da noch während der Verfolgung in Alexan-
drıen eın christliches Instıtut 1in Blüte stand, das keine andere Aufgabe
hatte als die, Heıden SA Aufnahme 1n die christliche Kirche vorzubereiten.
Die Geschichte der SOS. Katechetenschule mufß also spater begonnen haben
Die Frage; W 1e die Nachrichten über die Beauftragung des Origenes durch
den Bischof erklären selen, oll einstweilen zurückgestellt werden.

111

Bevor WIr uns der Aufgabe zuwenden, den weıteren Gang der Dınge auf
Grund der Quellen kritisch reproduzıieren, mussen WIr daran erinnern,
dafß außer dem eusebianiıschen Bericht über Herkunft, Kindheit un
Jugend des Orıgenes noch 1ne weıtere Quelle 71Dt, die VO  } großer Bedeu-
Lung ISt Es handelt sich A,  um das Zeugnis des Porphyrius A4aus dem Buch
VOoO  E “XATO A 0LOTLAVOV (mitgeteilt von Eusebius, h. e VE 19;7) Nachdem
Porphyrıius die VO  3 den cQhristlichen Exegeten praktizierte Allegorese kritı-
siert h:}t, lfährtj tort: „Diese töriıchte Methode mOge man 4al einem Manne
beobachten, mIit dem auch iıch 1n meıiner frühesten Jugend verkehrt habe,
nämlich an Orıigenes, der 1n hohem Ansehen stand und noch heute durch
seıne hınterlassenen Schritten ım Ansehen steht und dessen Ruhm be‘ den
Lehrern dieser Religion weıt verbreıtet st! Er WAar Schüler des Ammonıius,
des verdientesten Philosophen UunsCrCr eit Wissenschaftlich hatte Origenes
von seinem Lehrer sehr viel 9 doch schlug einen entgegen-
gesetzten Lebensweg e1in Ammoni1us nämlich wandte sich, obwohl VvVOonmn seinen
Eltern als Christ 1m Christentum CrZOgCNH, sobald denken un
philosophieren anfıng, sofort der den (Gesetzen entsprechenden Lebensweıise

Origenes aber iIrrte, obwohl als Grieche un Griechen erZOgCN,
barbarischer Hartnäckigkeıit ab Dadurch schändete sich und seine Bildung.
Sein Leben WAar das e1nes Christen und widersprach den Gesetzen. In seiner

Auffa\ssung von der Welt und Vo  aD} (Jott dachte WwW1e eın Grieche
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Es tolgen Satze über die Vertrautheıit des Orıigenes IM der yriechischen
philosophıschen Schriftstellerei Eusebius die Behauptungen des Dor-
phyrius nıcht unwidersprochen hın Wahr 1ST W Ads Porphyrius e  ber die
Tätigkeit un das reiche Wıssen des Urıigenes Sagı ‚och lügt offensicht-
lıch WEeNN behauptet, Urigenes SC1 VO He1identum Aus übergetreten un
AÄAmmonius SC1 VO gottesfürchtigen Leben DE He1ıdentum abgetallen W ıe
konnte C: der die Christen schrieb anders als lügen? Denn Urıigenes
hatte die christliche Lehre VO SC1INCN Ahnen überkommen, Lreu S1C hütend
WIC der obige geschichtliche Bericht Ze1IgZLE Und Ammoni1us bewahrte dıe
göttliche Lebensauffassung un: unvertälscht bıs Z etzten Lebens-
ende Dies beweisen noch die Arbeiten dieses durch hinterlasse-
6  — Schriften be] den ISM Ansehen stehenden Mannes, das Buch
das die Autschrift Dıie Übereinstimmung zwıschen Moses un Jesus
und alle JENC anderen Schriften, welche sıch be] den Freunden des (suten
und Schönen finden

Ist FEusebius der Kage auch N1Ur ernsthaften Einwand
Zı machen? Seıin Hauptargument 1ST das Orm rhetorischen Frage
vorgebrachte apologetische Postulat da{ß N  9 der die Christen
schreibt nıcht anders könne als Jügen Das andere Argument aber, nämlich
da{fß Ammon1us Christ yveblieben SC1 und durch hinterlassenen Schriften
noch ZUuUr e1it des Eusebius be1 den Chrısten hohem Ansehen stünde,
Cr WEIST sıch als ylatter Irrtum Denn Eusebius verwechselt den Von Por-
phyrıus ZCEMECINTICHN AÄAmmonius Sakkas, den Begründer des Neuplatonısmus,
IN dem christlichen Schriftsteller desselben Namens.36 Er kämpft 41sO IN1LE

stumpfen Waften C den Christenteind Porphyrıius. Unser ohnehin schon
stark erschüttertes Vertrauen die eusebianısche Berichterstattung wird
durch diesen Irrtum bezüglıch der Person des Ammonius LLUT noch mehr
untergraben Denn stellt sich heraus, da{fß Eusebius eNt-

scheidend wichtigen Punkt nıcht Bescheid weıfß VWır erkennen nıcht Nnur,
daß Eusebius nıcht weı( WCI des UOrigenes Lehrer DEWESCH 1ST da{f also
über die Jugend des Urıigenes schlecht intormiert IST, sondern auch dafß
selbst über die Spatere Geschichte des christlichen Schulwesens Alexandrien
LUr unzureichende Kenntnisse hat Anderntalls könnte den christlichen
Exegeten Ammoni1us, der doch JUNSCI als Orıigenes WAafr, nıcht M1 I
AÄAmmon1us verwechseln, der nach dem Zeugn1s des Porphyrius des Urigenes
Lehrer WAar

Irotz der offenkundigen Irrtuüumer Unklarheiten und Widersprüche be1
Eusebius hat INa  - SC1INeTr Darstellung der Vorgange SEe1ITt jeher den Vorzug
zegeben, während die Satze des Porphyrius als tendenz1ös verworten W UIL-

den Das CINZ1I15C, Was INan den letzteren geglaubt hat, 1ST die Auskunft über
Ammon1us Die Nachricht über die christliche Abkunft des Philosophen Warlr

schon eshalb nıcht bezweiteln, weıl S1IC durch andere spätantıke Zeug-

Vgl Jülicher bei Pauly-Wıssowa, eal-Ecyclopädie der klassischen Alter-
tumswissenschaften, . Halbband, S V, „Ammoniıus“ (ZT) Sp.



Hornschuh‚ Das Leben des Origer}es
nısse gyestutzt v%1ird.‘°” Es g‘ibt aber auch keinen einzigen ernsthatten Grund,
der uUu1l>s zwange, die den Orıigenes betreffenden Angaben des Porphyrius 1in
Z weitel z1ehen.®® Damıt ISt. 11U  a auch das Argument, das INa  3 den b1is-
herigen Erwagungen entgegenhalten konnte, näamlıch daß Eusebius aut
Grund selner zeitlichen ähe den Vorgangen aller Mängel NSTE-

genommen werden verdıene und 1mM SaNzCh mehr Vertrauen beanspru-
chen könne als die über den Rang einer Hypothese nıcht hinauskommende
Rekonstruktion des modernen Kritıikers, unwirksam gemacht. Kommen WIr
doch, WENN WIr TISGEE Thesen autf das Zeugn1s des Porphyrius yründen,
Orıgenes zeitlich viel näher, als WI1r u1l5s aut Eusebius verlassen.
Porphyrius, der, W 1€e versichert, Origenes gekannt und 1n se1ner Jugend
m1t iıhm verkehrt hat, 1St tür Uu11l5s die authentischere Quelle und mulß,
se1ne Aussagen MmMIiIt denen des Eusebius kollidieren, den Vorzug erhalten.
So können WI1r jedenfalls LLULr urteılen, WEeNnNn WIr uns nıcht eintach mi1t use-
bıus aut den Standpunkt stellen wollen, da{fß der der die Christen
schrieb, doch ohl nıcht anders konnte als lügen. Im übrigen frage INa sıch,
welche der beiden divergierenden Aussagen eintachsten MmMi1t dem Hın-
Wwe1ls auf ine bestimmte S6 denz erklären iSE Wır wenden unls M1t
dieser Frage zunächst Porphyrius Welche Motive sollten ihn, WEeNnN C5

nıcht dıe Wahrheit cselbst WAar, dazu bewogen haben, die heidnische Abkunft
des Orıgenes behaupten? Der Umstand, da{ß der in der griechischen
Bıldung und Wıssenschaft bewanderte Origenes se1ne E AANVUCN TAaLÖsLA
verriet un S Christentum abfiel, konnte nıcht für die Sache sprechen,
die Porphyrius VErLFaTs konnte mi1t dieser ehrlich vorgebrachten Tatsache
allentalls eın abschreckendes Beispiel konstatieren. Den Christen konnte
Porphyrius mi1t eıiıner solchen Behauptung ‚BDBCE 116 Wafte zuspielen; man
denke 11UT die Rolle, dıe die Beispiele berühmter Konvertiten auch
heutzutage in der propaganda Afidei estimmter Kreise spielen. Da{iß Eusebius
diese ıhm zugespielte Waffe nıcht aufgriff und SCHCH Porphyrius kehrte,
hat seine besonderen Gründe. Wenn S1Ee sıch auch 1ın der Auseinandersetzung
MIt den gebildeten He1iden hätte ausgezeichnet verwenden lassen, konnte
doch die Behauptung der heidnischen Abkunft des Theologen jenen

37 Vgl. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaf-
tCN, an „Ammonius“ (153; 5Sp. 1863 (Freudenthal).

38 Man kann auch nicht miı1t hom. AL 1in Levıt. argumentieren, Orıigenes
das sStrenge Elternrecht über die Kınder ausspricht und dann heißt C 1DS1S
(bezieht sich auf die Eltern) auctoribus agnOV1mMus eum et ad ecclesiam ven1ımus
’1jmonem divinae Jegis audivimus. propter aeCc ergo Oomn1a, quıicunque maledixerit
patrı aut matrı, moriletuür.“ Harnack me1ınt, da{ß UOrigenes „hier seinen Eltern
eın Denkmal setzt“ (Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeiten des
Urigenes, Teıil, 1918, 42, 1, 64) Die christliche Abkunft des Urigenes äft
sıch mMiıt diesem Text iıcht beweisen. UÜbrigens 1St Hal och WeIlt ich
sehe der eINZ1gE, der die Mitteilung des Porphyrius überhaupt nımmt.
Porphyrius’ Angabe, dafß OUrıigenes’ Vater Heide War, 1STt ach Koch gegenüber den
Behauptungen des Eusebius „das Wahrscheinlichere“. Jedoch nımmt och d} dafß
sıch Leonides bald ach der Geburt des Origenes bekehrt haben wırd (L, Sp.

Da{iß Leonides ZUr Zeıt der Geburt des Origenes och Heide WAar, nımmt
auch. a.a.0., E

FE
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lıchen Kreıisen die Autorität angriften un Rechtgläubigkeıit
Zweitel ZOZCNH, 1Ur hochwillkommen sSCcC11H Eusebius lıegt darum alles

der Feststellung, daß Origenes „die christliche Lehre VvVon sCeINCN Ahnen (!)
überkommen hatte, Lreu S1IC hütend“ (V 19 10) Hatte Eusebius bisher 1Ur

behauptet, daß Urıigenes Aaus christlichen Familie Stamme, geht
über diese Behauptung noch hınaus, indem versichert da{fßß OUOrıigenes

Aaus Familie STAMME, der das Christentum selbstverständlıch das
rechtgläubige bereits Tradition WAar Umso zweitelsfreier und selbst-
verständlicher mu{ auch die Rechtgläubigkeit des Origenes SC1LH ber auch
AUS dem Grunde 111 siıch Eusebius VO  3 Porphyrius nıcht überzeugen lassen,
weıl die Bestreitung der christlichen Abkunft des Orıigenes ihn der Möglich-
keıt berauben würde, SC1INCNH verehrten aber auch UumsSstIrıttfen: theologischen
eister als YELOC UVHO schildern. Zu solchen Schilderung gehört

eben, da Ina  e) auch AaAus der Jugend des Helden Wunder und Zeichen
berichten weıfß.

Die christliche Abkunft un.: rechtgläubige Erziehung des Orıigenes, - ohl
schon VO  $ der Iradition behauptet, Wr für Eusebius (wıe schon tür dıe
Tradıtion) auch darum besonders wichtig, weıl LLUT dieser Voraus-
SCETZUNG der als yeschichtliches Faktum nıcht leugnende Aufenthalt
Hause der Gnostikerin MIL CIN1SCF Not und ühe das Verdikt der
Harmlosigkeit stehen kam Man mu{ erzählen, da UOrigenes selbst
fast noch C1in iınd Multter und sechs Brüder ernähren hatte
darum wiırd ıhm nıemand verübeln, WE das großzügıge Angebot
SEINGF GOönnerın nıcht ausschlug Eusebius (bzw schon Tradition)
macht A4UuUsSs der Not 1Ne Tugend indem gerade Nn  MN Urt, den Origenes
durch die Ungunst der Verhältnisse WAar, ZUuUr Stätte der Bewäh-
rung macht Hat während der yroßen Verfolgung der heidnischen asereı
turchtlos die Stirn geboten, weıiß auch den Lockungen der Haresie
wıderstehen. Er VELINAS kraft SCLHEGT: unwandelbar orthodoxen Eınstellung,
die SC1NECETr Erziehung ı1n rechtgläubig-christlichem Elternhause VeCI-

dankt40

Wır hatten den Lebensgang des gyroßen alexandrinıschen Theologen H1s
N Moment verfolgt da dıe Tätigkeıit des Grammatiklehrers MmM1t

der theologischen Lehrers vertauschte Gerade dieser Übergang Zur

theologischen Lehrtätigkeit 1ST der Darstellung des Eusebius unklar D
blieben. Hat UOrigenes das 1STt die entscheidende Frage ofkiziellen
Lehrauftrag VO Bischof bekommen? Auft Grund des C1ISCHNCNMN Zeugnisses

39 Vgl Frh. V. Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht
„Derden CIStieEeN drei Jahrhunderten, 1953, 125 Tım. Z vgl auch 1, 3)

Glaube erscheint dort besonders wohlgegründet, die Frömmigkeit der Famıuılıe
SEIT Generationen bekannt ISE)

40 Vgl MI 2, QUÄCTTWV 6E ET MOLÖOG HKXUVOVOA EXKXKÄNGLAS Gewiß
haben WITLr kein echt bezweifeln, da{fß Eusebius die legendarischen Züge aus der

Jugend des Origenes ona fide erzählt hat Er dürfte der Hıiıstorizıtät SE1INCTI C1RC-
nen Darlegungen nıcht gezweifelt haben
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des Orıigenes muften WIL diese Frage VELrNC1NCN Urıigenes begann
Lehrwirksamkeit nıcht als kirchlicher Katechet, sondern als treier theolo-
gyischer Lehrer. In NI 3 behauptet Eusebius dagegen die Einsetzung durch

den Bischof. Mıt keinem Wort spricht diesem Zusammenhang VO'  - der
Nachtolge des Klemens und VO der Leıtung schon SEC1IL langem
Alexandrien bestehenden berühmten christlichen Schule Es sind mithin dreı
verschiedene Tendenzen, die der Darstellung des Eusebius mehr oder

‚minder austührlich Worte kommen
Das Orıiginalzeugnis des Urıigenes Aus der Diskussion MML1L CIN1ISCH he1id-
nıschen Männern erwächst 111e theologische Lehrtätigkeit
Urıigenes wiıird von Bischof Demetrius MIL der Katechese beauftragt
UOrıigenes übernimmt die Nachtolge des Klemens der Leıtung der
alexandrınischen Schule
Hınter den un angegebenen Tendenzen stehen jeweils VE

schiedene Tradıtionen, die ZUur Bildung von konkurrierenden otiıven
eusebianıschen Bericht geführt haben Sınd die Originalzeugnisse des Or1-
N die vereinzelt den eusebianıschen Zusammenhang EINSZSCSTIFEUL sınd
MItL Hılte der ausdrücklichen Angaben des Eusebius klar bestimmen und
einıgermafßen klar abzugrenzen, 1ST TE SCHNAuUC Bestimmung un AB

der oben erwähnten beiden 'Traditionen schwieriger Aus Gruüun-
den die sıch Aaus dem Verlauf der Arbeıt ergeben, bezeichne iıch die
beiden Tradıtionen MMItTt und

Versuchen WA1L; diese Iraditionen nach Tendenz und Inhalt beschre1-
ben, ergibt sıch folgendes Bild

Zu Die Schultätigkeit, die geht, 1STE die der ausgesprochenen
Katechese Fuür die Durchführung der katechetischen Unterweısung WAar

niemand besser 5  CL als Origenes, C111C5 TOoMMEeN Martyrers Sohn, der
bereits frühester Jugend ewelse SCLNCLr Frömmigkeıt und außerordent-
lıchen gEeISLISECN Begabung erbracht hatte Auf die Erzählung sSE1NECS Lebens
wirkt das (sesetz der biographischen Analogie ma{fßgeblich gyestaltend CIMN,
das Bild seiner Persönlichkeit wird MmMIt den Zügen des ÜELOG ÜPNO aus-

DEeSTLALLEL Da{iß das Martyrıum des Leonides MIIL Bedacht erwähnt wird
versteht INa  > sofort, WECNnN InNnan sich der außerordentlichen Hochschätzung
des Martyrıums 111 der Alten Kırche un ZU anderen edenkt,
daß 1ın ÜELOG APNO Sınne der geläufigen Anschauung und nach dem

_ konventionellen biographischen Schema 1 VO  e} bedeutenden, vornehmen
Vorfahren abstammt. Der Märtyrer Leonıdes 1STt nıcht 1Ur der Vater,
sondern auch der CINZISC Lehrer des Origenes e1im ode Vaters und
Lehrers War Orıgenes noch C1N „überaus JUHNSCI Knabe (VI Mıiıt

_dieser Auskunft konkurriert die andere Nachricht, da{ß Urıigenes 1m 18 Les-
_ bensjahre stand, als der Vorsteher der Schule wurde (VT, Z 3); A

Jahre alt Wa  $ Zu echt emerkt Preuschen: „Von C1LMNECIN Sıebzehn-
zährigen wiırd INa  . schwerlich SCH können, SC1 noch e1in Sanz kleiner

J  N:  e SCWESCH 42 In diese "Iradıtion palst aber ZUL, WECeNN ArINe-
41 Vgl auch VI $ 14 470

Ztschr tür (
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nıschen Text der Chronik des Eusebius ZU Jahre des Septimius Severus, 3
also ZUuU Jahre 206, heißt „Urogenes der Wunderbare WAar Alexandrien
1im Zarten Alter gekannt Wenn sıch Origenes noch 1m Jahre 206 1
ZAarten Alter“ befand, kann 207 schwerlıch 1V Jahre alt SCWESCHsein. Dıie Nachricht VO  3 den Jahren STammt also Aus eiıner anderen
Tradıtion: dagegen 1St die Notız der Chronik der Motivreihe zuzurech-
nen Zu gehört auch der Bericht über die einz1ıgartige Bewährung des
Jungen Origenes 1in der elIt der Verfolgung des Aquıila,“ sodann der Be-
richt über die Zeıt, die Orıgenes 1m Hause jener Frau, die ıhn sıch

— aı
nahm, MIt dem znostischen Lehrer Paulus zubrachte. W1eso
gerade 1m Hınblick auf diese eIt die Behauptung der christlichen Geburt
un rechtgläubigen Erziehung des Origenes ertorderlich WAar, wurde bereits
dargelegt. Zu den wichtigsten Elementen dieser 'Iradıtion gyehört die Be-
hauptung der Berufung des Orıgenes durch den Bıschof. zeıgt Orıgenesın ständıger Übereinstimmung MIt den legıtimen Instanzen der rechtgläu-bigen Kırche Da{ß spater ennoch P Zerwürtnis MI1t Demetrius kam,
ISt nıcht die Schuld des Origenes. Der Bischof Heraklas WAar eın persönlicherSchüler des Orıigenes. Dasselbe oilt VO  e) seinem Bruder Plutarch, dem Mär-
I un VO  w} allen anderen Märtyrern Aaus der eit des Präfekten Aquıla.Die Kapıtel und 1im sechsten Buche der C. die detaillierte Angabenüber einzelne Martyrıen enthalten, bilden zweıtellos en Stück echter alter
alexandrinischer Märtyrertradition. Diese 1St VvVon der Iradıtion mit dem
Leben des Orıigenes 1n einen künstlichen Zusammenhang gebracht worden;
Orıigenes gilt iıhr Ja als der Lehrer un geistliche Vater aller jener Märtyrer.

Die Motivreıhe 1St vornehmlich auf Grund der Verknüptung mit
echter alexandrinischer Märtyrerüberlieferung als alexandrinisch be-
zeichnen. Ihr Charakter 1St legendarisch und apologetisch. Der apologetischeZug äßt aut Kontroversen bezüglich der rechten Einschätzung des Origenesschließen, die längere eıit nach dem ode des Theologen, als die Erinnerungdessen tatsächliche Lebensumstände bereıts in starkem Schwinden be-
oriffen WAar, 1ın Alexandrien au.  n wurden. Zum Zwecke der Verteidi-
Sung des yroßen Gelehrten entstand ıne Reihe legendarischer Erzählungen,die spater sıcherlich 1n gekürzter Oorm 1n die Kırchengeschichte des
Eusebius aufgenommen wurden un zweıtellos schon in der Apologie des
Pamphilus dort siıcherlich 1n ausführlicherer Oorm Aufnahme gefun-den hatten. Der Angriff Origenes, den die Motivreıihe V:  aussetzZzt,estand iın der Anzweıtlung se1iner Rechtgläubigkeit. Verhielte sıch anders,

ware die gemeinsam miıt dem Gnostiker Paulus demselben ache
verbrachte eit unerwähnt geblieben. Map wiırd jedoch auf die znostischenElemente 1n der Theologie des Orıgenes hingewiesen und das Vorhandensein
solcher Elemente m1t der erwähnten Periode 1mM Leben des Meisters 1n Zu-
sammenhang gebrächt haben. Dagegen 1St Origenes nach Aussage dieser
Tradıition nie etwas anderes als eın ergebener Sohn der rechtgläubigen Kırche
SCWESCNH.

GCS 20, 1911 2974 44 Aquıla War in Alexandrıen Präfäkt VO  m} 203f21 0.
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Die Fräge nach der Entstehungszeıt dieser TIradition Aßt ıne sichere
Antwort nıcht Am ehesten käme ohl die eIit des Bischofs Dionysıus
ın Frage. Denn anläfslich der Auseinandersetzung des Dionysıus MIt den
Sabellianern der Pentapolıs scheint der eENNCNSWErTE Angrıiff
den Origen1ismus MIt römischer Unterstützung gyeführt worden Se1N. Ist
diese Tradıition 1n bischöflichen Kreıisen entstanden, dürfte dadurch die
durchweg posıtıve Zeichnung des Heraklas 1ne Zzutie Erklärung finden war
71bt ausdrückliche Nachrichten, die CS zweıtfellos machen, da Heraklas
spater direkt Parteı Orıgenes IM! Hatı- Ja 1St wahrscheinlich,
da{ß ihn, als noch einmal]l nach Alexandrien zurückkehrte, als Bischof
noch einmal exkommuniziert hat.16 Dies alles aber wırd 1ın der Kiırchen-
geschichte des Eusebius unterschlagen. Der Grund datür 1St der. da{ß die
Tradition A der Eusebius tolgt, VO  3 den Dıifterenzen mIit der bischöflichen
nNnstan7z LLUT eben gyerade das Mınımum erzählen will, das ausreicht,
Origenes’ spatere Übersiedlung nach Aasarea motivieren. Da CS be] dem
Konflikt Origenes - Demetrius Prinzipienfragen oing (dazu U wiırd
unterdrückt; dagegen wıird der Grund der Auseinandersetzung 1n dem PCI-
sönlichen eıd des Demetrius gesucht. Die Apologeten befinden sıch in einer
schwierigen Lage; S1Ee dürten weder den Origenes noch den Bischot stark
belasten; VO  3 da her ISt ohl die 1m Grunde LLUL cehr zurückhaltende
Kritik Demetrius 1n VI,; Ö erklären.*

Zu Der Motivreihe zufolge übernimmt Orıigenes die Leitung der
alexandrinischen Schule als Nachfolger des Klemens VO:  a Alexandrien. Or1-
n 1St der Schüler des Klemens. Leonides spielt in diesem Zusammenhang
keine Rolle Klemens wiıederum 1St der Schüler und Nachfolger des Pantänus.
Diese Behauptung belegt Eusebius mi1t dem Hınweıs autf die Hypotyposen,
In denen Klemens angeblich den Pantänus als seinen Lehrer bezeichnet hat
e& V 11;2); insbesondere aber mIit trom Klemens se1nen
Lesern versichert, da{ß der Schüler derer SCWESCH sel, welche die wahre,
unmıttelbar VO  > den heilıgen Aposteln Petrus, Jakobus, Johannes und
Paulus stammende „Überlieferung der seligen Lehre“, die S1e „Wwıe eın Sohn

‚5 Vgl Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius?, . D Teil,Die Chronologie, Band, 25
Harnack e

47 Dafß Urigenes und Heraklas Feinde WAarcen, War dem Üionysius selbstverständ-
N bekannt. BT, der noch den Lebzeiten des Origenes Bischof VO  3 Alexandrien
wird, 1STt cschr wahrscheinlich Zeuge der Auseinandersetzungen un Kämpfe SCWESCNH.Dennoch weiß sıch Dionysıus beiden Seiten verbunden. Er spricht mMit Ehrfurcht von
seinem Amtsvorgänger Heraklas (h. e. NAL A A Er spricht sıch ber auch gegenüberdem römiıschen Bischof (!) bewundernd ber Alexander VO  w Jerusalem Aaus VI
46, 4) un MuUu: auch in persönlichen Beziehungen Urıigenes gestanden haben,den 1ne Schrift ber das Martyrıum“ gerichtet hat (h. e. VI, 46, 2). Dionysius„lebte und webte 1n der religi0nsphilosophischen Wissenschaft se1ines wen1g alteren
Lehrers und verstand C5S, hre kirchliche Seıite hervorzukehren, das Ansehen
des Origenes, das seinen beiden Vorgängern tief geschädigt WAar, sıch wieder
ho! und fortgesetzter Anfechtungen wieder wırksam wurde“ Harnack,
Die Briefsammlung des Apostels Paulus un! die anderen vorkonstanfinischen christ-
liıchen Briefsammlungen, 1926; 5. 63)

2
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VO Vat'er @ empfangen hatten, testhielten. Aus dem Kreıise der Lehrér, dıe

1n aller Weltrt traf; hebt sich einer besonders hervor. Es 1St der letzte, dem
er begegnet, doch dem Range nach erkennt ıhm den ersten Platz Be1
diesem Lehrer 1St Klemens nach seınem Zeugnıis SE Ruhe gekommen“.
Eusebius 111 diesen Lehrer, dessen Name bei Klemens UNgeNaNN bleibt,
MIt Pantänus ıdentifizieren.48 ach dem Recht dieser Identihikation 1St in
diesem Zusammenhang nıcht fragen. Jedenftalls legt Eusebius durch s1e
die Rolle des Pantäinus aut die eines Tradenten der Überlieferung fest. Die
Schule, deren Leitung Origenes antrıtt, 1St nach alledem die Überlieferungs-
statte der kirchlichen CGnosIı1s. Besondere Beachtung verdient ın diesem S A=-
sammenhang das ÖLa00yNH-Motiv.” Miıt Hılfe dieses Terminus wırd die
alexandrinische Schule be] Eusebius in 1Ne Analogie den heidnischen Phı-
losophenschulen gyebracht. SeIit Jahrhunderten spielten Begriffe wıe ÖLA0OYN
und NAQA0Ö00LS 1im antıken Schulwesen hre Rolle, »” die gleichsam
genealogische Fortpflanzung der Lehrüberlieterung VO ursprünglıchen Leh-
Ter dessen Schülern und spateren Schulvorstehern erläutern“.® Zum
Begriff der ÖLAÖOXN gehört die Vorstellung einer persönlichen Berührung
des Vorgängers mMit dem Nachfolger.“ Im Sınne des Ö.adoyN-Begriftes Wr

unumgänglich, Origenes, WCL1N schon eiınmal Z.U des
Klemens erklärt worden WAaflt, auch ZU hüler desselben Zu machen,
denn ohne persönliche Vermittlung der NAOA.000LE 1St keine ÖLAÖOYN denk-
bar.52

Die Motivreihe weılß also VvVvon einer Schule, 1n der die VO Herrn
selbst ausgehende NAQA0Ö00LS über die Apostel un: deren Nachfolger
Pantänus und von diesem über Klemens Origenes gelangt 1St. Eusebius
schreibt: „Origenes stand 1im Lebensjahr, als Vorsteher der Katecheten-
schule wurde, 1in welcher ZUuUr eIit der Verfolgung des Aquila yroße KEr-
folge erzielte VT 3, 3) Die Behauptung, daß Origenes bei der ber-
nahflme der Schule 1 18. Lebensjahre stand, gyehört ebenfalls der Motiv-

A Eusebius 1St siıch dessen reilich nıcht .  sicher; vgl V\11„2: TOUTOV AQUTOV  5
XL TV ZTOWUATEOV V S  S OUYYOAMMATI ALViTtTEOÜOL OL ÖOXEL.

Vgl Bardy 78 ZU' Gebrauch VOoNn ÖLAÖEYECÜVAL, ÖL0007N: » ormule
lui (SC. Euseb) GST quelque dictee par le pl  an enera]l qu'’ıl s’est proposede SU1Vre dans son histoire qu1 trevient envisager la V1Ie de P’eglise comme
serije reguliere de SUCCess10Ns.“ Bereıts Pamphilus versucht in seiner Apologia Origenisdas Verhältnis der alexandrinischen Lehrer zueinander mMIit Hılfe des ÖL000XN-
Motives erfassen, WI1€e WIr von Photius, Biblioth cod. 118, ertahren (bei Lom-
matzsch, Origenis P Omn12 XAXIV, 285) T'0o5t0V TOLVUV TOV Qowyernv.

XAL TOUÜ OOATNYV Xal ÖL000Y0V AEyOVOLV VEVEOÜaL KÄANUEVTOS TOU OTOWUATEWS,
ATa IN AlsEAvÖOELAV EXXÄNOLAOTLKOD OÖL0aACcXalslov, Kinuevrta. ITIoavtalvov
VEVEOÜaL AEYOvVOL Xal ÜXOOCGTNV Xal TOU ÖLA XAÄsLIOD ÖLA400YO0V, IL ayrtaıyor ÖE TOWOV

TOUG ÜINOCTOÄAÄOUG E@W0AXOTWV AXO0A0A0V 0L
V. Campenhausen a 174
Vgel. v Campenhausen 175
In diesem Zusammenhang kommt Euseb darauf d die zroße Nähe des

Klemens den Aposteln betonen. Bezugnehmend auf Strom. I 1:1 betont
1378) WOV EV T TWODTO NEOL EQUTOÜ .617}.0i IC NYYLOTA TNS TV änoapö-AÄGDV YEVOMEVOU ÖL400XNS.
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reihe_ C Wie sıch ZEeIZt, wird VO  a vorausgeSsetZt; ISt 21s0 jünéér
als Di1e Behauptung der Quelle A, da{fß Origenes beim ode des Vaters
noch ‚eın Sanz kleiner Junge“* ZSCWESCH se1l und sıch noch 2706 mM
Zartiten Alter“ befand, wird von korriglert: AMAF Wr Orıgenes, als
die Schule übernahm, noch cehr jJung, doch hatte gerade ZUE rechten eit
das Lebensjahr erreicht, welches als die (Grenze zwischen dem Kiındes-
und dem Jünglingsalter yalt Wulißte NUuUr vermelden, daß Origenes
noch als Knabe irgendwann während der Verfolgung durch Demetrius die
Beauftragung ZUur Katechese erhielt, und blieb das SCHAaUC Anfangsdatum
der Lehrtätigkeit des Origenes unbestimmt, hat Orıgenes nach dem
Zeitpunkt, da Klemens die Stadt verliefß, also ohl Z die Nachfolge
se1nes angeblichen Lehrers angetretecN. Befand sich Origenes demnach bereits

702 1mM Lebensjahr, macht ihn also ein1ge Jahre alter als
Aus welchem Grunde? Unter den Schülern, die hatte, nach X3 3,
13 (wahrscheinlich nach viele TWV (AITLLOTCOV S0 OV TWV ©  A IL

ÖELAC Xal DLLOGOQLAS. Man emptand, Ww1€e DSCWARL die Behauptung WAafr,
daß Männer AUS heidnisch-philosophischem Mılıeu be1i einem Kinde 1ın die
Schule singen, VO  a ıhm sıch bekehren und ZU Martyrıum zurusten leßen.
Lehrer und Propheten im Kindesalter® mögen 1n znostischen Kreıisen
ebenso wI1e Frauen als Lehrer un Propheten möglich SCWESCH se1n;
Gnostiker hätten sich a1so allentalls bei Orıigenes eingefunden, dagegen keine
wissenschaftlich und philosophisch gyebildeten Griechen. Denn nach allze-
meiner antiker Anschauung War die Weiısheit eiNZ1g und allein mit dem
Alter SCDAAIT., Die Bedenken VO  a mögen dahin se1n,
da{fß ein noch nıicht 18jähriger Knabe als 01000705 eines berühmten Lehrers
und als Tradent einer ernstzunehmenden NAQ0.0Ö00L5 kaum 1in Frage ZC
kommen ware. Dıie alexandrinische Schule hat den Rang und das Nıveau
der berühmten Philosophenschulen jener Zeıt; und natürlich übertrifit S1E
diese noch kraft e1nes überlegenen Ethos, VOL allem aber durch den Ursprung
iıhrer NAOdÖOOLS in der Offenbarung. Ihr Stitter ISt Ja der Herr selbst. Im
Sinne dieses Gedankens sind die Satze des Clemens Alexandrinus über die
vom HCI' rn ausgehende und Nur wenıgen bevorzugten Aposteln geoften-
barte un VO  w einıgen auserwählten Männern der nächsten CGGeneratıon
weiltergetragene CGnosı1s hochwillkommen. Der esoterische Charakter dieser
Offenbarung, der für Klemens sroße Bedeutung hatte, dürtte indes tür
Eusebius (und schon tür die Motivreihe nıcht mehr interessant se1n. Dıie

Grqndgedanken und yroßen Lebensideale des Christentums sind nach USse-

Vegl. Clemens A‘lvexandrinus, 111 d über den gnostischefi Lehrer Ep1-
ECNOE  _ ÖE Ta MAVTAphanes: HI ıDaApPNS 0ÜTOS, OÜ Xal Ta OUYYOQUUATO. XOUMLCETAL

ETN ENTAXOALÖEXO, Vgl auch das Zıtat AUs dem Thomas-Evangelıum 1in der Naassener-
predigt bei Völker, Quellen ZUr Geschichte der christlichen Gnosıs, 13) EUE
ÖNTOV EUONOEL EV NALÖLOLS (ITO ETWOV ENTA, ferner Logıon des 1n Cod 111 VO:  a

Nag Hamädıi enthaltenen Thomas-Evangeliums (zıtiert VOoNn H.-C) uech bei Hen-
necke, eutest. Apokryphen, völlıg neubearb Aufl MS Schneemelcher, 1959,
5203 und Aaus dem manichäischen Psalmbuch (A Manidaagan Psalm-Book ed

Allberry 1938)p8. 192 D
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bius nicht nur einer zahlenmäßig beschränkten pneumatischen Elıte zügäng-
lıch, sondern Allgemeingut der Masse des K.irchefnx/"'oll\:es.54

Es 1St keine Frage, da{fß die Reihe den eigenen Gedanken und Tenden-
zen des Eusebius meısten entspricht, W.ds natürlich nıcht heißen mufß,
daß Eusebius als iıhr Urheber anzusprechen se1. Wır finden die Grund-
gedanken VO  3n S: nämlıch die Behauptung einer lückenlosen Folge VO  [

ÖLadoyal VO Herrn bis Orıigenes, bereits 1ın der 1n Gemeinschaft MIt Pam-
philus verfaßten Apologie.° Es ISt 1ne caesaraeensis  e Tradition, die
Eusebius vorbringt; darum bezeichnen WIr S1C mi1t Ebenso 1St die Reihe

vornehmlich autf Grund der Verknüpfung mit echter alexandrinischer
Märtyrerüberlieferung als alexandrinisch Zu bezeichnen; WIr CH1NCNHN s1e
darum ULAUS un knüpft daran Zu einem harmonischen
Gesamtbild 1St CS dabei nıcht gekommen; bleibt 1ne Anzahl konkurrie-
render Motive. Das lıegt daran, da{ß die caesaraeensische Tendenz nıcht
LUr gemeinsam miıt der alexandrinische TIradıtion der apolog1ıa Or1-
gen1s interessiert ist. sondern noch eine arüber hinausgehende Tendenz
verfolgt, die WIr bei nıcht finden Das Dreigestirn Pantänus Klemens
Origenes bildete ohl einen Höhepunkt In der Geschichte der berühmten
Schule, doch nıcht deren Abschluß Vıielmehr wırd iıhre Tradıition fortgesetzt.
ach SeIztife sıch hre Tradıtion 1n Heraklas und Dionysıus tort. Euseblus,der Verehrer des Dionysius, wıderspricht nıcht. och muß ırgendwann
iın der zweıten Hälfte des drıtten Jahrhunderts in Alexandrien Z.U: defin1-
tiven Bruch mIt dem Origenismus gekommen se1n.° Trotz Weiterbestehens
der Schule reifßst also die TIradıtion in Alexandrien ab Dagegen sıch
die I radıtion 1n Palästina fort. Eusebius selbst VErIMAS siıch über seinen
geistigen Vater Pamphıilus und dessen Lehrer Piıerius, der 1ne Zeitlang Vor-
steher der Schule VON Alexandrien SCWESCH 1st: S 1n das 5System der ÖLAÖOYyaleinzuordnen. uch on SPpannen sıch vielerlei Fäden zwischen Alexandrien
und der Kiırche VO  3 Palästina. SO erwähnt Eusebius h. e. VI;, 14, (  $ den
Bıschof VO  . Jerusalem, der 1n einem Brief ın Orıigenes des
Klemens un des Pantänus gedenkt und berichtet, daß beide Männer se1ne
Freunde SCWESCH selen. Er schreibt: „Denn das isSt. w1e du weıßt, der Wıille
Gottes, da{f(ß NSCTEC se1it den Vortfahren bestehende Freundschaft unverletzt
Jeibe, Ja daß s1e Wiarme und Festigkeıit zunehme. In jenen heiligen
Männern, die unls vorangegangen sınd und bei denen WIr bald wieder se1n
werden, nämlich ın Pantän*u;‚\ dem wahrhaft seligen Herrn, und 1n dem

5 Vgl Lietzmann, Geschichte der Alten Kırche, 37 158
Siehe ben.
Der Verteidigung des Origenes dient insofern, als ıhn in 1nNe unmittel-

bar auf den Herrn als Stifter zurückgehende Sukzessionsreihe einordnet, Iso die
Autorität des Herrn selbst für iıh haften Aflst.

57 Das mu{fß ein1ge Zeit nach dem ode des Dionysıius geschehen se1N, denn noch
1n Pierius finden WIr eınen Urigenisten als Vorsteher der Schule VO  3 Alexandrien.

Vgl Harnack, Geschichte der al_tchristlichen Literatur' 2 s 550
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heiligen Klemens, der men Herr un Wohltäter wurde, und 1n anderen
etwaıgen Mannern dieser Art erkennen WIr NSeTC Väter. urch S1€e habe
ich dıch, meılnen 1ın jeder Beziehung treftlichsten Herrn und Bruder kennen
gelernt.“ Diesen Brief erwähnt Eusebius mi1t trıftigem Grunde: zeigt doch,
da{ßß die QLÄLG, die reundschaftliche Verbundenheit der palästinensischen
bischöflichen Kreise MIiIt der alexandrinischen Schule bıs 1n die Zeıiten des
Pantäanus und des Klemens zurückreicht. Dieser Brief mu{fß NSsSCIC Aufmerk-
samkeıt tür ine Weiıle beschäftigen. Zahn® kommt auf Grund dieses
Brietes tolgenden Schlüssen: „durch Pantanus und Clemens hat Alexan-
der schon VO  = Origenes Rühmliches yehört und ıhn schätzen gelernt, lange
ehe in Palästina 1n ırekte persönliche Verbindung mit iıhm ITA Der
Ausdruck 1m einzelnen un der Ton 1MmM ganzch zeigen, dafß Origenes un
Alexander nıcht LWwa gleichzeltig Schüler des Pantänus und Clemens DC-

un nıcht als Mitschüler 1n Alexandrien Freundschaft geschlossen
haben Alexander, der schon VOL dem DA eın Bisthum 1n Kleinasıen,
WIr wissen nıcht w1e lange, verwaltet hatte, MUu: spatestens 170 ycboren
se1ın, Orıgenes TST 185, Alexander kann die Schule in Alexandrien esucht
haben, als Orıigenes eın unmündiges ınd WAr. Trotzdem kannn spater
durch Clemenss, MIt welchem sıch spater wıieder persönlich berührt hat,
un durch Pantanus, MIIt dem 1in brieflichem Verkehr gyestanden haben
Mas, über das frühreife Talent und den Tommen Eıter des Origenes gyehört
haben. Und MU siıch verhalten. Hat 1U  w} Orıigenes nıcht LU nach dem
Tode des Pantanus den Unterricht des Gl.; sondern auch noch den Unter-
richt des Pantänus und durch seine Begabung die Aufmerksamkeıt
des alten Lehrers sıch ZUSCZOSCH, kann Pantänus kaum Vor dem Z0U:
in welchem Origenes 1:5 Jahr alt wurde, gestorben sein.  C

Der Briet des Alexander müßte nach Zahn SIn die e1it des ersten Auf-
enthaltes des Orıigenes ın Palästina tallen, der nıcht VO  w} langer Dauer und
durch die Unruhen in Alexandrien be] Gelegenheit des Aufenthaltes Cara-
callas daselbst 1m 215 veranla{it W  « 60 Gegen diese Datierung erheben
sıch Bedenken. Man mu{ sıch Ja fragen, W1es0 Alexander nötig hat, aus-

gerechnet 1n dem Moment mMi1t Orıgenes in 1nNe. Verbindung
EEOLCH da dieser selbst nach Palästina gekommen ist, da also Gelegenheıit

einem direkten Verkehr mit Origenes besteht. ber noch eine
andere Schwierigkeit erhebt siıch Wenn der Vertasser nämlich 1m Hiınblick
auf dıe verstorbenen zroßen Lehrer behauptet: NOÖS OUC  A UET Ö2iyov E  N
UEÖC, deutet das Ja darautf hın, da{fß se1in eıgenes Lebensende 1n der
nächsten e1it BOL: Wır haben also MmMI1t dem Briet e1ines alten Mannes

tun, der dem baldıgen ode entgegensıieht. Es 1St jedoch unvorstellbar,
daß Alexander, der Erst unnn der Nachtolger des uralten Narcıssus in
Jerusalem geworden WAaLl, beim Antriıtt se1nes Amtes bereits eın alter
Mann gEeEWECSCH sel, dafß JeT Jahre spater bereits seinen Tod nahen tühlte.
Der Brief müßte also je] spater abgefalt worden se1IN. ber auch der
Versuch einer spateren Datıierung stöfßt aut Widerstände. Zahn behaup-

59 A.a.O., 171 60 174 61 Vgl VI 5y



Untersuchun$en
Ctet Das kurze Fragment ZENUSgTL doch erkennen lassen da{fß 111

eben erst entstehendes persönliıches Verhältnis 7zwiıschen Alexander un Or1-
1SE welches darın Z Ausdruck kommt.  < 62 ] )hieser Eindruck 1ST

zweitellos richtig Nun hatte aber Alexander bereits der elit VO'  z 215
bis DU die beste Gelegenheit, Urıigenes kennen lernen Anläfßlich des
erwähnten Autenthaltes des Caracalla Alexandrıen Jahre D War

UOrıigenes nach Palästina geflohen W 'e WITL AUS der Angabe des Epiphanıus
ersehen, da{ß Urigenes siebten Jahre des Caracalla Jericho 1D DL1C-
chische Übersetzung des Alten Testamentes gefunden habe, hat Urigenes
noch ı Jahre BL Palästina gyeweıilt.® Es 1SE keine Frage, dafß Orıgenes
damals dıe Beziehung den Bischöten Palästinas angeknüpft hat, diıe
1ıhm spater DESTALLELE, sıch tür den Rest SC111C5 Lebens 1 Palästina nıeder-
zulassen Da{ß Urıigenes und Alexander sich SCIT dieser eIt Zut kannten,
1SE Sar nıcht bezweiteln Dagegen klıngt der erwähnte Briet einzelnen
WwW1e anzch WIC CM erster Versuch der Kontaktaufnahme Setzen WI1L

LLU.:  a VOFraus, dafß die beiden Männer SCHE LWAa 215 Zut miteinander ekannt
nN, und triıfit andererseits Z dafß der Brief erst verfaßt wurde, als
Alexander SC1IHNCIN nahen Ende entgegensah, stehen W1r VOTLr Aporıie,
die sıch überhaupt nıcht lösen Jäßt, W C111 WITr der Echtheıit des Briefes
testhalten.. Wenn dem Adressaten Tatsachen mitgeteilt werden, die ıhm
doch auf rund der Jangen Bekanntschaft MIiIt dem Vertasser längst selbst-
verständlıch sein mußßten, deren. Erwähnung siıch a1so erübrigte, und WEeNN
diese Mitteilungen 7zudem noch detrart gewichtig tormuliert und fejerliıch
betont werden, WI1IC der Fall 1ST kommen WIL dem Schlufß dafß
der Inhalt des Brietfes nicht für Urigenes, sondern für andere Personen
bestimmt WAar Der angebliche Alexander Briet 1SE 111e Fälschung Siınne
der Motivreıhe aufgemacht als 1116 Art VOIl Testament des Bischofs VO  3

Jerusalem.
Der Skopus des Briefes deutet sıch bereits dem einführenden Satz

des Eusebius (V41; 14, 8 AAl ÖNAWÜELS AlE&Eav000s TO'  S K in-
MEVTOGC) OM Xal TOU Ilartalvou EV VL TOÖS Q0LyEVNY ETLOTOLN UVYJ]-
MOVEVEL Die Anordnung der drei Namen e1in un demselben Satz

bereits auf deren CHNSC Zusammengehörigkeit hın. Dıie drei Namen
stehen für TG Sache Alexander wurde, W IC hinzugefügt wird, der

des Pantänus und des Klemens, das christliche Palästina
steht SeiITr des Pantänus Zeıten freundschaftlichen Verhältnis
der Schule VO'  u} Alexandrien Im Kıngang des Brietes wird als der Wille
(Gottes bezeichnet (T0DTO VOO Xal ÜEINUO ÜEO  U, C 0OL0AG, VEVYOVEV), daß
die VO:  } den Vorftfahren her SEMECINT sind die Vorftfahren dem Geliste nach
näamlıch Pantänus und Klemens bestehende DLÄLG unverletzt Jeibe,
daß S1C noch tester un WAaTrTInNer werde Wıederum 1STt auf die traditionelle
Verbundenheit der bischöflichen Kreise Palästinas MILL der Schule Alexan-

Ebda.
Harnack, Geschichte der altchristlichen Lıteratur bis Eusebius?, Teıil, Die

Chronologie, DA  Bd., 3() Anm.



Hornschuh Das Leben des Origenes

drıens angespielt enauer 1IST dieses Verhältnis der Verbundenheit als das
dankbaren Schülerschaft bestimmen W1e der Bezeichnung des

Pantanus und des Klemens als ITOATEOES und KUOLOL und des UÜrıigenes als
AATO ÜOLOTOS AL XVOLOC £U: Ausdruck kommt.

SO betrachtet wırd dieser Brief DF recht verständlıich. Er 1ST nicht als
persönlicher Briet Alexanders Origenes entstanden, sondern als 11NC VO  e}

drıitter and dem Bischof unterstellte tejerliche Demonstration der tradı-
tionellen Verbundenheit Palästinas INIL den Spitzen der berühmten alexan-
drinischen Schule Dasselbe Interesse leitet Eusebius, WEeNnNn VO  $ der
etzten, Caesarea verbrachten eit des Urıigenes berichtet Auch Bischot
Alexander VO:  a Jerusalem un Bischof Theoktist VO  - Caesarea schlossen sıch
ständig ıhm als ihrem Lehrer unohm, die göttlichen
Schriften erklären und auch der übrigen Ä mter des kirchlichen Unter-
richtes walten GV 2

Die Motivreihe 1SE also können WIL FeSsUMLETITCN nıcht NUr

Urigenes interessie (wıe sondern auch Pantänus un Klemens
Die drei Lehrer werden ein zeordnetes Verhältnis VO Lehrer- un
Schülerschaft gebracht und vermuittelts des ÖLadoyN-Begriftfes miteinander Vel-

bunden Dıent der Verherrlichung des Origenes, geht darum, 1
der Beziehung der alexandrinischen Schule und ı dem Schülerverhältnis

deren berühmten Hauptern ein hervorstechendes Charakteristikum der
Kırche VO  u} Palästina herauszustellen. Dıie Nn besondere Ausrıichtung und
Eigenart, die Verhältnisse und Zustände der Kirchen VO  - Jerusalem und
Caesarea, hre kirchliche Tradıtion und hre theologische Orientierung WCI-

den un die AÄAutorität der berühmten alexandrinischen Lehrer gestellt,
welche veErmOSZC ununterbrochenen Sukzession die VO' Herrn selbst
ausgehende NAOAÖ00LS festgehalten haben Damıt erkennen WITF, daß das
Sukzessionsprinz1p nıcht aut die Lehre VO Bischofsamt beschränkt geblie-
ben 1isSE. sondern WEN1ISSTIENS der östlichen Kirche auch auf die
theologischen Lehrer angewandt werden konnte

Folgende Daten Aaus der Jugend des Origenes sind nach alledem fast
problemlos siıcher

Origenes wurde als Sohn heidnischer Eltern geboren.
Origenes hat NC bestimmte eıit ML dem Gnostiker Paulus 1n

Hause gelebt.
Orıigenes hat als Privatlehrer Unterricht der Grammatık erteılt.
Origenes hat den Grammatikunterricht ırgendwann aufgegeben,
treien theologischen Lehrbetrieb begründen.
Origenes hat schließlich be] Ammonius Sakkas Philosophie gehört.

(Schlufß tolgt)

Fr



Die Irinitätslehre des Bischofs Hilarius
VOLI Poitiers zwischen (JIst und West‘

Von Paul Löffler

Hılarius VO Poıitiers, nachmaliger Bischof se1iner Vaterstadt, wurde
eiınem uns unbekannten Zeitpunkt Anfang des Jahrhunderts- gC-

boren. Er 1St siıcher 1n Gallıen aufgewachsen und hat VOTL allem dort se1ine
theologische Ausbildung empfangen. Als reiter Mann wird dann Bischof
un n  gerat alsbald durch se1n Amt mıtten 1n den „Arıanischen Streit“
hinein, der dieser eIt nach dem W esten übergegriffen hatte. Hılarıus
stellt sıch dabei mit aller Entschiedenheit auf die Seıite der „Nıicäner“,
deren Führer ın Gallıen wurde. eın großer Gegenspieler WAar Bischof
Saturninus von Arles. ach einem kurzen Kampf siegt Saturninus mit des
alsers Constantius Hılfe Dıiıe Synode VO  . Bıterrae schickt Hilarius
1n die Verbannung nach Kleinasien. Und hier, in einem Zentrum der OSt-  A
lichen Theologie, verbringt 1Un der westlıche Kırchentührer entscheidende
Jahre se1nes Lebens (bis 360) Er die elit Z intensiven theologischen
Arbeıit, ZU Kennenlernen der östliıchen Trinıtätslehre und Zzur Entfaltung
seiner eigenen Theologie. Seine beiden Hauptschriften „De ftrinıtate“ und
„De synodıs“ 1i1ne Darstellung der Trinıtätslehre un: eın Bericht über
dıe östliche Theologıe entstehen iın den vier Jahren. Bedeutende Synoden
un Treffen, die 1n seiner Umgebung stattfanden, lassen iıh auch
aktuellen Geschehen 1m (Osten teilhaben.!

Schon diese Vorstellung des Hılarius weist autf se1ine Bedeutung
hın Er vyehört MIt seiner Theologie mıtten in die xrofße Auseinandersetzung

die kurchliche TIrinıtätsliehre hıneın, die ‚das Jahrhundert für die
Geschichte der Christenheit bedeutsam hat werden lassen. Unter anderem
findet innerhalb dieser ersten wirklıch ökumenischen Auseinandersetzung
ine umtassende Begegnung der griechischen und lateinıschen Kiırche STALT,
durch die das spatere Verhältnis der beiden zueinander grundlegend be-
stimmit worden OT: Gerade für diesen Vorgang stellt die Triniıtätstheo-
logie des Hılarıus en wichtiges Beispie]l dar, W1e uns se1n Lebenslauf ez’eigt

Sirmıum (357);: Ancyra wieder Sirmıium 59 und Seleucia (3959:
Zum Leben des Hılarıus überhaupt vergl. „Hilarius Von Poi-
tiers“, Scbaflhausen‚ 1864 un: Praefatio, Patrologia Latına, LO
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hat Denn der Bischof gehörte den WEN1ISCH Persönlichkeiten des Jahr-
hunderts; die östliche un westliche Theologie yleich ZuL kannten und
iıhrer DPerson auch verbinden suchten.

Umso erstaunlicher 11STE CL da{ß die Triniıtätstheologie des Hılarıus bisher
n Beachtung yefunden hat.* möchte deshalb Folgenden das
Augenmerk aut die eigentümlıche Stellung des Hiılarius 7zwischen Ost und
West lenken un and der oben ZCNANNLCNH Schriften CIN1SC aup e
punkte SCEHGT TIrınıtätslehre diesem Gesichtspunkt behandeln

Es andelt siıch dabei das Ergebnis Untersuchung, die ıch
Zusammenhang MI INC1NeETr Dissertation über dieses IThema durchgetührt
habe

Hılarıus enttaltet Triniıtätsiehre der schon erwähnten Schrift
„De LLr1IN1ILAILEe Er LUL das allerdings ıußerst weıtschweifigen Dar-
stellung, die Bücher füllt Wır versuchen S1C CIN1SCH Hauptpunkten
zusammenzufassen

j ME A Der Kampf die kıirchliche Trinitätsliehre Wr Jahrhundert
VOT allem Auseinandersetzung den Ursprung des Sohnes (zottes
geworden Denn nach allgemeıner Zeitauffassung estimmte der Ursprung

DPerson über ıhr W esen SO entschied sich schon diesem Punkt W1C

sıch das (sanze der Chrıistologie und Trinitätslehre gestalten sollte Die ent-
scheidende Frage WAar dabe] Nımmt der Sohn SC1INCN Ursprung allein AUS

dem Wesen (sottes oder 1ST etzter Konsequenz Ur C1inN Geschöpf
(sottes das nıcht DSEZECUZL sondern veschaften wurde?

Die Antwort der rl1aner 1ST ekannt S1e fassen den „Sohn als
VO  ] Gott Geschaffenes auf das sich WAar turmhoch über alle anderen (5e=
schöpfe erhebt VO  a dem jedoch o1lt, dafß einmal nıcht Wr Der „Sohn“
wırd be] ıhnen adurch Art halbgöttlichen Zwischenwesen, das
zwischen Gott und Mensch steht

Hılarius lehnt diese Lehre grundsätzliıch 1b Fur iıhn 1ST der Sohn Aaus
Gottes W esen selber hervorgegangen Er braucht hierfür den Begriftf (Ge-
burt (natıvıtas) un taßt die neutestamentlichen Bezeichnungen Vater
und „Sohn“ entsprechend auf Natürlich 1STt die Geburt Aaus (sOtt nıcht als
menschlich gedachter, physischer Akt mißzuverstehen,* Hılarıus 111 viel-
mehr MI diesem Begrift 1LUFr Sagch, da{ß der Sohn das volle göttliche Wesen
(natura substantıa) „VoNn Geburt her besitzt.® Die Einheit VO  a} Vater un
Sohn esteht nıicht NUrLr Wiillenseinheit sondern der Einheit iıhres

e1lt „Die "Trinitätslehre des hl Hılarius Von Poitiers“, Maınz,
1903, siınd ohl CIN1SEC WENISC Monographien über einzelne Stücke SC1IHNECT Theologie
erschienen, aber 1Ne Gesamtdarstellung der Theologie des Hılarius franzö-

Aa doctrine TIrinıtaire de Saıint Hılaire de Po1-sischer Sprache:
Rom, 1944

vgl wa de tirın VI 181 Ich Zzıtiere Hiılarıus nach Migne,
Patrologia Latına, vol un:

de trın N11 28 2974 Af de trın XI1 443



Untersuchungen

Sanzen Se1ins. Hierauf kommt Hılarıus a un dies sıcher stellen,
drängt die rlaner entschıeden darauf, da{ß der Sohn N WwWI1e
der Vater Ewigkeit besitzt: Der Sohn 1STt zewesen! Denn das Ewi1g-
SC1IMN gehört ZU yöttlıchen Wesen. hne Ewigkeıit WAaTEe der Sohn nıcht
wesenhaft yöttlıch.

Hılarıius 111 sıch aber MI1 dem Begrift der „Geburt“ nıcht LLUT eCSch
die Subordination des Sohnes be1 den Arıanern wenden. Zugleich möchte
damit auch die sabellianische Identifikation VO  e Vater und Sohn abwehren
die den Sohn ZUuU bloßen „mOodus des Vaters macht Er argumentiert dazu
daß die Vorstellung VO  w der Geburt notwendig ‚We1 selbständige Personen
SA (nämlich C1iNen Vater un Sohn), WI1e S1Ce andererseits die
VWesensgleichheit der beiden Personen einschließt.? Hılarıus greift MIL den
eben skizzierten Aussagen iınhaltlich WIe begrifflich die Auffassungen der
nıcaänıschen Parteien auf, WI1e S1IEC z 1in der Glaubenstormel VON Nıcäa
ausgesprochen sind.

Innerhalb des durch die Formel VO  a Nıcia abgesteckten Raumes ent-
wickelt Hılarius 1U  e} jedoch weıtergehende Gedanken. Sie ZTupDpICICcN sich
VOT allem die „Imago -Vorstellung Neben die personhaften Begrifte
( Vater, Sohn, Geburt) die Bezeichnung des Sohnes als „Abbild“ 1mago)
des Vaters Zaunächst bedeutet dies nıchts anderes als ine Erneuerung der
Aussagen, die Hıiılarius schon MI dem Begriff „Geburt verbunden hatte
Der Sohn 1SEt C1iMN SCHAUCS Abbild des Vaters Er hat alle Wesense1igen-
schaften und Fähigkeiten SCHh Konsequent endet dieser Gedankengang

der die mago -Vorstellung anschließenden „gegense1ltıgen FEinwoh-
NUuNS VO!  3 Vater und Sohn“ WIe 65 Hılarius eNnNt: der Sohn 1SE VO  - Ewı1g-
keit her ı1 IM Vater, WIC der Vater Sanz seinem Abbild ebt.10

Daneben tauchen dann Formulierungen auf, denen der Sohn V 183 1=
b 3 11 d b ı 11 De1“ ZENANNT wırd. 11 Hınter ıhnen steht ein

Gedanke der die „Imago -Vorstellung anderen Lıcht CI-
scheinen äßt Gott der Vater, selber 1STt unsichtbar, den Kategorien und
Strukturen dieser Welt nıcht darstellbar, besitzt Cin ungegenständliches
überwelrtliches Sein Der Sohn 1SE dagegen das sichtbare, gegenständliche
Abbild des Vater In ıhm oftenbart sich uns Gott, erschaftt und erlöst die
Welt Unter diesem Aspekt gestaltet sich die Trinitätslehre —-
yeheuren Entfaltungsprozeß (dispensatio): Am Anfang efindet sich der
ruhende Zustand Gottes. Dann Gott Vollzug der Schöpfung als
„Abbild“ Sohn Aaus sich heraus. Er wıird sichtbar, und diese Siıchtbarmachung
erreicht ihren Höhepunkt ı der Fleischwerdung des Sohnes. Die durch S1C
bewirkte Erlösung hat wıederum keıin anderes Zael, als die gefallene Schöp-fung 1 Gott zurückzubringen, daß Ende Gott wieder alles ı allem

D de frın. NS 155 As VI, 16, 169 Bf; I; LE 406 Bf; XIL, 1 9 440
“ zı B./de trın. I, 38, 49 B; IV,6;,100 A; AXIIL, 52,467 B
8 de E1 E S, B; VI,; 35i 185 Bi; L  9 374 308 f

0
de INın IL, 83 ILL, 23 T, 402 B

Irın 1 54 3272 A; 2
de Irın IL, ö, B; VII,; SS 231 A; VIIL, 4 9 E B! 49, D Bf u. O.
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sein co11.}* Danach wıird die Trinitätslehre VO  } Hilärius als ine ewegu:
aufgefalt und ıhre Entfaltung MmMIt dem Handeln (sottes verbunden.
Weiterhin ekommt S1e einen binitariıschen Charakter, der auf der Zweiheıit

nıcht Dreiheıit Vo  5 Urbild und Abbild beruht. Dies wiıird konkret
darın sichtbar, da{ß die Lehre VO: Geist 1n den Büchern über dıe
Trinıtät LU einen Sanz kleinen Raum einnımmt. Und celbst diese wenıgen
Aussagen stehen unverbunden neben dem eigentlichen Gedanken der „ TI rıni-
tätslehre“.

So 1St Hılarıius gelungen, eın durchdachtes und yeschlossenes „trin1-
tarıs  es(: System entwerten. Er fügt AUus den wel Aussagereihen, der
Vater-Sohn-Beziehung und der „Imago“-Vorstellung,d Obwohl
beide Reıihen VO  o Haus Aaus nıcht zueinander gehören, verbindet Ss1e Hılarıus
über den Begrift der Wesensgleichheit VO  3 Vater und Sohn SO 1St in
diesem Zentrum der Trinitätslehre (der Wesensgleichheıit) völlig eindeutig
und klar, geht aber 1in der Darstellung un Beschreibung der Trinität VOGI”=

schiedene Wege WDas WAar nach Inhalt und Methode eın eachtlicher Beitrag
zur theologıischen Diskussion 1im Jahrhundert.

Trinitätslehre und Christologie gehören be] Hilarius aufts ENSSTEC
SamMM CN : An Christus liest die entscheidenden Aussagen über das Wesen
(zottes aAb Hıer 1St der Erkenntnisgrund seiner T rinitätslehre, W1€e S1C]  h
gekehrt PrsSt ın der Christologie 1m vollen Umfange zeigt, was die I rınıtits-
lehre bedeutet. Schon außerlich besteht daher der überwiegende eıl VOomn

„De trinıtate“ 1n christologischen Ausführungen un Lxegesen des Neuen
Testamentes. SO haben wır jetzt noch Augenmerk autf dıe Christologie
des Hılarıius lenken.

Der Sohn (sottes hat nıchts von seinem göttlichen W esen be1n der Fleisch-
werdung verloren, heißt der und entscheidende Satz, WEn Hılarıus
von der Inkarnation SPcht In der Erklärung Z.U' Christuspsalm ın
Phil präzisiert das dahingehend, daß Christus be1 der Menschwerdung
1Ur die gyöttliche Gestalt forma) aufgegeben habe, seine göttlıche „Anatura-
dagegen behalte.!* Um (Gott die FEleischesannahme ermöglichen, mufß
Christus allerdings ıne „ideale“ und sündlose, VO Vater besonders SC-
schaffene Menschheit erhalten.*® Ihr wiırd jede Schwäche und alles Leidens-
vermögen abgesprochen bis hın zu doketisch klingenden Aussagen.*® Dabeı
kommt Hılarıus Vor allem darauf A da{ß die yöttliche und die mensch-
lıche Natur Christi ıne Personeinheıit bilden. Das 1St. möglich, weil Hilarius
die Gottheıit als af VI1rtus) beschreibt, die 1ın Christus dıe menschliche

13
etwa de trın. 1 81; XI, 43, 428 B!
n de trin. A,y A; } Af:; ‚

14 Z de trın. N 45; I 51—54; A
vergl. de trın. X; IS 2354 A; 16, 2355 A 179 356 A; 44, 2377 Ct

HEN 1n Kirchliche Stu-vergl. die Diskussion VO BECK un AUS. die und Quellen, Amberg 1903, ff 1n Tübinger Quartalschrift 3/, 1905,
424 ££ un: 1n der Zeitschrift tür kath Theologie, Innsbruck, 1906, 108 fil
295 D 305
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Untersuchungen

Seite ohne ihrer Göttlichkeit Schaden nehmen, durchdringen an
Denn als GOÖtt: 1 allen Dıngen se1n.*

Di1e Bedeutung dieser Christologie wırd der Erlösungslehre klar
Christus kann LU  — IN1L SC1NECr yöttlichen raft über Menschheit die
ZESAMTE menschliıche Welt auch ihre Stofftlichkeit durchdringen SO
vollbringt 1n umtfassende Erlösung VO  e Leib und Seele Es 1ST C111 Rück-
verwandlungsproze{ß des vefallenen Menschen das Ebenbild (sottes der
aut völlige Vereinigung INITL (SÖt€ abzıelt 18 Der realen Christologie
entspricht emnach 111C reale Erlösungslehre Beide haben wiederum hre
Entsprechung der 'Irinıitätslehre Der Sohn Gottes, der nachher Fleisch
aNN ımMM mu{fß VO:  w} Anfang 111C Zanz reale (d Wesen verankerte)
Göttlichkeit besitzen Das wırd durch den Imago -Begriff und die Vater-
Sohn-Beziehung ausgedrückt SO stellt sıch die Theologie des Hılarıus als
C geschlossenes (sanzes dar dem Trinitätslehre Christologie und Er-
lösungslehre zusammengehören und aufeinander bezogen siınd

11
Athanasıus desIn der Kirchengeschichte wird Hılarius zuweıilen

estens ZCNANNT Schon die vedrängte Darstellung SCINECT Trinitätslehre
1e6ß erkennen, daß dahinter mehr als NUur 1nNe oberflächliche Etikettierung
steckt DiIe Berührungspunkte IMIC der T’heologie des Athanasıus sind eLtwa2
bei der zuletzt skizzierten Erlösungslehre ganz auftfällig Das nachdrück-
lıche Betonen realen Erlösung, deren Inhalt die Verwandlung des
Menschen Gottes Ebenbild ausmacht, hat be1 Athanasıus deutliche
Entsprechung Eune Untersuchung dieser Frage kommt dann auch mMI1

überzeugenden Argumenten dem Ergebnis, dafß Hılarıus hier VO Osten
abhängig 1ST Denn AT au  tC Vergottungs- und Verwandlungs-
lehre WwW1e S1C äßt siıch Westen On schlechterdings nıcht
nachweisen Hılarıus lehrt diesem wichtigen Punkt östliıche, athanasıa-
nısche Theologie Die Parallele yeht der Christologie we1iter Hıer kommt

Athanasıus ebenso W 1 Hılarius auf die Erhaltung der Gottheit des Sohnes
be1 der Fleischwerdung Die Bedeutung der Menschheit demgegen-
über zurück wıeder bis hın doketischen Aussagen 20 Im Hintergrund
steht das EMECINSAME Anliegen durch die Betonung realen Gottheıt

Christus 1ine umtassende Erlösung des Menschen D
Im Zusammenhang MIt diesem Gedanken ergeben sıch (GGeme1in-

samkeıten der Trinıitätslehre selber Athanasıius lehnt gleichtalls entschie-
den jede Subordination des Sohnes gyegenüber dem Vater aAb und ekennt

de Irın 111 Cf VI 178 VIIL 230 48
309

de IrCın. HT: 16, 85 B; XE ZAR- AF X 16357 B X1.49
4727

19 vergl. WILD He Dıvınızatıiıon ot Man accordıing St Hılary of
Poitiers“ Mundlein, 1947, 19  m

20 Contra 1T1AaN0s LE 85 161 W 1€6€ Aaron das priesterliche Gewand überzog,
zieht der Sohn Gottes die Menschheit ber. Nach Mıgne, Patrologia Graeca,
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sich dessen alleinıgen Ursprung Aaus (S0ft.“ Dabei leg€ genafi wıe
Hılarıus vegen die arıanısche Irrlehre den Nachdruck aut dıie Gleichew1g-
keıt des Sohnes MIt dem Nater, weiıl VO  a ıhr die Wesensgleichheit abhängt
Vor allem könnten aber die personenhaften Begrifte, Vater: Sohn, Geburt,
und die mi1t ihnen verbundenen Aussagen über das Vater-Sohn-Verhältnis
direkt von Athanasıus kommen. S1e machen das Herzstück se1iner TI rınıtäts-
lehre aus, das sinngemäais in den „Arianerreden“ mMI1t dem Begriff „NOMOU-
S1055  « beschreibt. Dieser Begrift spielt WAar 1n „De trinıtate“ 1Ur ıne
Nebenrolle,** W Athanasıus mMI1t ıhm will, entspricht aber >>  n
der Grundintention der Trinitätslehre des Hiılarius, nämlich die völlıge
Wesenseinheıit VOoO  3 Vater und Sohn, die autf der Gleichheıit ihrer Natur
beruht, festzuhalten.

Am Rande se1 noch vermerkt; da{ß die theologische Gemeinsamkeit VO  —

Athanasıus und Hılarıus auch ıhre literarische Parallele besitzt: Autbau un
nhaltliche Gestaltung der dre1 Arianerreden und Vo  A „De trinıtate“ sind
einander auftfallend Ahnlich. SO mu{fß Ma  z annehmen, dafß Hıiılarıus wichtige
Stücke se1ner Trinitätslehre A4Aus der östlichen Theologie un speziell VO  (

Athanasius übernommen hat
Aut der anderen Seıte lassen sıch wesentliche Aussagen 1in der Irınıtäts-

lehre des Hilarius nıcht mMIiıt Athanasıus 1ın Verbindung bringen. erinnere
d1e Auffassung und Darstellung des Sohnes als raft Gottes, den

binıitarıschen Ansatz der Trinitätslehre un schließlich auch dıe
Ewigkeit des Sohnes ım Vater Gerade das letzte widerspricht j 8 b

J  MECN mMit der „Öökonomischen“ Entfaltung der TIrınıtäit Zanz eutlich
dem östlıchen Prinzıp der Ewigkeıit der Trınıtät ın dre1ı selbständigen DPer-

sonen.““
Loofs hat F eindrücklich nachgewiesen, da{fß eben diese dreı Punkte ein

Charakteristikum der 1n der Formel VO  a Sardıka enthaltenen 'T rını-
tätslehre sind. Er macht tür die Gestaltung dieses Bekenntnisses reilıch
weıtgehend die Theologıe des Marcell VO  a Ancyra verantwortlich.“* ften-
sichtlich sind die dreı Charakteristika aber Eigentümlıichkeıit der westlichen
Trinitätslehre, dıe durch den Einfluß von Marcell höchstens verstärkt WO1-

den sind. Jedentalls inden WIFr alle dreı Punkte schon in ausgeprägter Form
bei Tertullıan, dem Vater der westlichen Trinitätslehre:

Ausgangspunkt se1ner Trinitätslehre 4St die ruhende FEinheit (sottes
Cein Zustand, be1 dem der Sohn im Vater 1st.“> YSt miıt dem Begıinn des
Handelns (sottes 1n der Schöpfung entftaltet sich die Trinıtät ın eiınen Pro-
zeiß, den wWw1e Hılarıus „dispensatio“ neNNtT. I rinıtät heißt Bewegung

21 CONLTIra T1AnNO0s E 9, 28 I,
In „De synodis“ macht Hıiılarıus das „HNOomous10s” gleichfalls ZU Leitwort

seiner Theologie vergl. de SYNMN. 81—86

und Athanasıus.
23 Das Prinzıp findet siıch eLWd in Gedanken der ewigep Zeugung bei Orıgenes
24 vergl. „Die Homousıaner VO  3 o  S  ardıka“, Abhandlung für die

königlich preufßische Akademie der Wissenschaften, Historische Klasse, 1909 17
>5 adversus Praxean 52239 f) 6235 zıtlert nach &c H.1 vol.
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Gottes, bis Ende der Zeıten alles wieder GoOtt zurückkehren wird
Ferner macht schon Tertullian doppelten Seinsbegrift ZuUur Grundlage
sC1INer Trinitätslehre Gott 1ST einmal alles umfassendes, ruhendes Sein und
zugleich bewegende, handelnde raft allem Diese Doppelheit entspricht
der Zweiheit VO  3 Urbild und Abbild Daraus tolgt MI1tL yleicher Notwen-
digkeit WIC be] Hılarıus 1116 binıtarısche Tendenz der TIrıinıtätslehre.
Schließlich wird auch be] Tertullian der Sohn vorwiegend als raft (vırtus)
Gottes beschrieben, die bei der Fleischwerdung dıe Menschheit Christiı
dynamisch durchdringt.

In direkter Beziehung Tertullian steht der römische Presbyter Nova-
L1an. In SCLHNCT Schrift „De trinıtate“ finden siıch alle charakteristischen Aus-
SCNH Aaus Tertullians Trinitätslehre wieder Das zusammentassen de Kapitel
31 der Schrift enthält den Gedanken der Ewigkeit des Sohnes
Vater; spricht davon da{fß der Sohn „VIFTUS 1ST und VO!  ; SC1LHNETr „NAativi-
LAas Aaus Gott un der substantia divina, die adurch besitzt (sanz klar
kommt hıer auch der ökonomisch dynamısche Autbau der Trinitätslehre

Ausdruck WEeNnNn die selbständige Existenz des Sohnes Aut-
vxabe gebunden wiıird Der Sohn 1IST Lichtstrahl nıcht Lichtquelle; kehrt

Ende wieder Gott Zzurück Gelegentlich taucht diesem Zusammen-
hang auch schon der Begrift „1mago“ auf Nach Kapitel 1ST Gott dıe
Quelle aller inge, der IMITt SC1NEMM Se1in aılles umtafßt. So Novatıan
den gleichen Gottesbegrift W'1C Tertullian.

Von Novatıan lassen sıch die Verbindungslinien weıterziehen: Am-
brosius (De fide), Foebadius un eben FÜr Formel VO!  - Sardika. Dies sind
ewelse dafür, da{ß 1Ne Sanz bestimmt westliıche Irını-
tätslehre gegeben hat. Hılarıus War unbestreitbar MIit diesem westlichen
Traditionsstrom verbunden, ebenso WwWıe andererseıts VO Osten FEın-
flüsse ı Theologie aufgenommen hat

L11
VWıe verhalten sıch 9058  - aber diese beiden Traditionsströme zueinander?

An estimmten Beispiel AUS der Trinitätslehre des Hılarıus kann mMa  e}
ihr wechselseitiges Verhältnis ZuL aufzeigen: Es 1ST der tür S1C besonders
entscheidende „Imago‘‘-Begrift. Dieser Begrift griechisch: eikon spielt
auch be] Athanasıus 111e zentrale Rolle31 Er verwendet iıhn als Ausdruck
der absoluten Gleichheit VO  a} Vater un Sohn Der Sohn 1STt vollkommenes
Abbild des Vaters. Jede platonische Abwertung des Abbildes gegenüber
dem Urbild 1STt verschwunden.

adv Praxean 237
adv Praxean 238 f de Christi 15 f

&b  >8 adv Praxean 236
eXt nach Yorke Fausset, Cambridge/Patristic Texts
vergl. dazu 2 9

3 Aus der NnNeuUeren Literatur Z.U) „Eikon“-Begrift bei Athanasius vergl.SCHOEMANN Eikon den Schriften des Athanasius Scholastik, XI
Jahrgang 1941, 335 und Bernard: L’image de Dieu d’apres St Athanase;
Paris. Dort eıtere Lıteratur.
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Hıer 51bt keinen Unterschied zwischen Athanasıus und Hılarıus. Umso
mehr fällt auf, da{ß Athanasıus den Begrift „eikon“ nıemals als Bezeichnung
für den Inkarnıerten gebraucht. Denn mit der Fleischwerdung hat die voll-
koöommene Ebenbildlichkeit Christi mit dem Vater aufgehört, weıl e1in Ab-
bild des unsiıchtbaren (Gottes selber auch unsıiıchtbar leiben muf(s. Für dıe
e1iIt der Inkarnatıon verliert also der Sohn se1ne vollkommene Ebenbild-
ichkeıt, da 11U)  . 1mMm Fleisch sichtbar un gegenständlıch wird.? Diese Aut-
fassung steht 1mM klaren Gegensatz der These des Hılarıus, die besagt:
der Sohn 1St bılıs imago inviısıbilis Dei Hılarıus kommt gerade
daraut A da{ß (Gott 1ın Christus 1n seiner anzech Fülle bar wird.
Dabeı kennt keıine Bedenken, könnte dem Wesen (Gottes widerspre-
chen, als raft 1m Fleische anschaulich zu werden. In diesem grundsätzlichen
Punkt steht be] Tertullian (und Novatıan), der Nau ın der yleichen
Weiıse VO Sichtbarwerden (sottes 1 Fleische spricht.” Be1 der Grundfrage,
dem Gottesbegrifl, 1STt demnach Hılarıus VOoln der westlichen Theologıe be-
stimmt, obwohl weıthin se1n Material AuSs der östliıchen „Eikon“-Vor-
stellung bezieht.

Es hat sıch damıt AA Beispiel gyezeigt:
Hılarıus übernimmt umfangreiches Materıial miıt zentralen Aussagen für

seine Trinitätslehre Aaus der östlichen Theologıe.
In seiner Denkform un be] seinem theologischen Ansatz 1n der T‘'heolo-

g1e un Trinıitätslehre bleibt jedoch dem westlichen Denken verhaftet.
3. Dadurch werden dııe östlichen Gedanken wesentlich modifiziert, un: ZWal
S‘ da{iß s1e 1n eiınen ucmn Sinnzusammenhang kommen. Umgekehrt wird
treilich auch das westliche Denken mit u«CcCH Inhalten Aaus dem ()sten auf-
gefüllt.

Diese dreı Thesen bestätigen sıch rückblickend ..  ber Beispiel hın-
aus tür die ZESAMTLE Trinitätslehre. Denn ıhr Aufriß 1St in der Tat e1n-
deutig VO westlichen Denken bestimmt. Dıie Grundlage bıldet der WEeSTt-
iıche doppelseitige Gottesbegrifi, be1 dem der Sohn als die aktıve Seıite
(vırtus) (sottes verstanden wiırd. Dazu gehört der ökonomische Aufbau der
Trinıitätslehre und schließlich das scheint mMır der fundamentale Punkt

Sein ıhre monistische Denkweise: Im Westen 2ibt CS, wıe sich Be1i-
spie] des „Eikon“-Begrifis Zzut erkennen lıeiß, keinen x

Gegensatz zwischen (5Ott un Welt, zwıschen dem unsıchtbaren Sein Gottes
und der dinghaft stoftlichen Menschenwelt. (Ott hat auch die aterıe SC-
schaften, und der Sündentall konnte nıchts seinem positiven Verhältnis

iıhr andern. Deshalb vermas der Sohn ohne Schaden für seıine Gottheit
d Athanasıus, CONLTIrza T1AN0s 1135221 C 194728
} Athanasıus: de decretis Nicaenae Synodis 27, 465 5B utf der gleichén

Lıinie liegt C5, WE der Begriff „eikon“ Gegensatz Hilarius ZU! icht fur
den vergotteten Menschen gebraucht wird da heilßt höchstens: kat’eikona.

vergl. N, Eikon 1n den Schriften des Athanasıus 1n:
Scholastik, RYAR Jahrgang, 1941 335 und BERNARD, L’image de Dieu
d’apres St. . Athanase, Parıs,

3! etwa Tertullian, adversus Pragean,
Zt;dlr. für KG
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Fleisch anzunehmen SO denkt Tertull:an und denkt auch Hılarius
Beıide unterscheiden sıch darın VO  a der östlichen Denkweise, dıe durch
den Sündentall verursachten Gegensatz zwıschen (sOtt und Mater1e —

Charakteristisch 1ST dafür neben der Begrenzung der Abbildhaftig-
keit aut den PraecX1istenten Christus das östlıche Streben, durch die Erlösung
VO'  ; der Stofflichkeit befreit werden Bezeichnenderweise wırd be] ıla-
L1US dıe Stoftlichkeit des Menschen durch die Erlösung nıcht autgehoben,
sondern ILL1UT verwandelt

In diesen westlichen Aufriß fügt U Hılarius treilich 1Ne zroße Menge
östliıchen Gedankenguts CIN, WI1C WIFL gesehen haben LEr versucht dabe1 die
östlichen Gedanken IMIT dem westlichen Ansatz verbinden und AUSZU-

yleichen Die Ewigkeıit des Sohnes 1m Vater modifiziert sich Anlehnung
die VO  3 Origenes gelehrte Zeugung des Sohnes Aus dem Vater ZUr

Eiınwohnung VO  3 Vater un: Sohn Damıt wırd der
durch das Heraustreten des Sohnes 4aus (soOtt estimmte ökonomische Charak-
ter der TIrinıtätslehre abgeschwächt. Die philosophisch-abstrakte Auffassung
der Trinıtätsiehre Crganzt Hılarıus durch personhafte Vorstellungen des
Athanasıus. Er die Vergottung des Menschen als Ziel der Erlösung
aut Selbst der gygrundlegenden Bewertung des Verhältnisses VO  3 Gott
un Welt siıch Hılarius VO (Osten beeinflußt In Abweichung VO  e der
Christologie des Tertullıan lehrt Hılarius nıcht einfach die unmittelbare
Verbindung VO  } (SoOtt und Mensch sondern spricht Christus 1iNe besondere
ıdeale Menschheit SO steht Hılarıus MI1 SCINCL Trinitätslehre tatsächlıch
zwiıschen Ost un West

Wır kehren ZU Leben des Hiılarius zurück Denn 11U'  a mußte INa  z}

nehmen daß Hılarius ML dieser SC1INCT Trinıtätstheologie ZU: Vermiuttler
zwischen Ost und West den Auseinandersetzungen des Jahrhunderts
hätte werden können Er hat solchen Brückenschlag auch wirklich VGI=
sucht un SC1HNCT Schrift De synodis praktisch durchgeführt In diesem
Sendschreiben die westlichen Bischötfe Gallıien, den beiden (3ermanıen
und Briıtannıen informierte S1IC über dıie theologische Sıtuation Osten
Er CUL das indem die wichtigsten östlıchen Formeln SeIT Antıochia
wiedergibt und kommentiert Erstaunlich SCNUS, Hılarıus wırbt dabe]l tür
die eusebianısche Theologie, eben für die Formel VO  e} Antıochia Hıer

sıch da{fß be1 der östliıche und westliche Gedanken umtassenden
Weiträumigkeit SC1INer Trinitätslehre auch Stücke der eusebianiıschen heo-
logie einbeziehen konnte. Das gilt Vor allem VO trinitarıschen Kernbegrift
der Formel, dem von Christus ANAOAALAXTOS ELXOODV och HS
fühlt sıch den Homoihws1ianern Vvon Ancyra verwandt. In ihren Formu-

36 verg] azu Tertullian, adversus Praxean 236 f 280 de Carne Christi
825 Apologia 21 Hılarıus, de ICın II1I 53 276 B 397 B u 409 €

4 ‘9 4725
87 dazu Hilarius, de Irın VIITL, D3 276 B’ XI,; 40, 525

de SYM. ” 479
de SY' 3 9 405



Léffler, Die T i G]ehre des Bicchofe Hılarıus VO  $ Poitiers 35

Iieruhgen findet eın ZzuLt e1] seiner eigenen Intentionen wieder.“ Vor
allem we1lst die westlichen Bischöte auf das verwandte „homo1us10s“ hın

Gegen Ende der Schrift wendet siıch Hılarıus dann aber auch die
Theologen des (Ostens. Von Ihnen fordert Verständnis für den westlichen
Standpunkt.“ LEr verteidigt das „homous10s“ des estens und endet mit
einem Appell ZUr Einigung. Sein Vorschlag xiprfelt 1n der These, da{ß D  :
lıches „homo1us1i0s“ und westliches „homousio0s“ zusammengehören:* Die
auf dıe Einheit der Trıinıtät drängende Theologie des estens mu{ mit der
die Unterscheidung der Personen etonenden Lehre des Ostens verbunden
werden.

Dieser Vorschlag 1St VO  —$ beiden Seıten nıcht aNngeENOMM! worden. Als
1 Jahre 2381 endlich einer gemeinsamen kirchlichen Definition der

Trinitätslehre kam, die VO  e} Ost und West gleichermaßßsen akzeptiert werden
konnte, W AAar S1€E nıcht auf dem Boden der west-Ööstlichen Vermittlungstheo-
logie des Hilarıus gewachsen, sondern auf dem der kappadozischen T'heolo-
yen. ““ Hılarıus hat mMI1t seiner Trinitätstheologie im W esten W 1€ 1im Osten
wen1g Beachtung gefunden. Warum 1St se1in Brückenschlag mißglückt? Diıie
Antwort kann für uns L1LUr lauten: weıl Hılarius einmal dem Osten CN-
S  ber eın 1mM Prinzıp westlich denkender Theologe geblieben 1St, der die OSt-
ıche Trinitätslehre 1m Grunde Sar nıcht verstanden hatte. Wenn Hılarıus
in „De synodi1s“ vorschlug, „homous10s“ und „homo1us10s“ verbinden,
dann stand hinter diesem Vorschlag eben se1ine westliche Auffassung VO  3

„USs12  CC und se1ın westlicher Gottesbegriff. Nach der westlichen dynamischen
Auffassung der ;>;ÜSi3.“ (sottes gab keinen wesentlichen Unterschied ZW1-
schen „gJeich“ und „Ahnlıch“, da der Sohn als alles durchdringende
Aaus Gott beschrieben wurde.‘* Im Osten eruhte der Gegensatz gerade auf
der Unterscheidung VO  w „oleich” un „Aahnlıch“, weıl hier der Sohn s u b-
stanzhaf als Person neben dem Vater aufgefaßt wurde. Für den
Westen enthielt auf der anderen Seite die Trinitätslehre des Hilarius viel
östliches Tradıitionsgut, das der westlichen Theologie tremd WAar.

40 vergl. de SYM. B’ Af;: ‚ Ct
41 De SyIl.
49 de Sylı 58, 540 f} GT, 543 Die Begriffe „homousi0s“ un „homo1us10s”

bezeichneten 1m Jahrhundert We1l theologische Auffassungen, die quer durch die
westliche un östliche Kirche liefen. Dabei 1st die Herkunft des Begriftes „homou-
108“ noch ungeklärt (iıch halte ecs für westliches consubstantı1alıs). Die damıt
sammenhängenden komplizierten Fragen können ler jedo nıcht weıter erortert
werden. Das 1IsSt auch 5a nıcht nÖöt1g, weıl Hılarıus in „De synodis“ die beiden
Begriffe 1U als Kennworte für den Westen und (Osten gebraucht: „Homousıio0s”
steht tür die westliche Theologie, W1e WIr S$1e kennengelernt haben un W 1€ Hilarius
selber S$1e 1M Prinzıp vertritt. „Homoinusi0s” bezeichnet die typisch östliche Posıtion,
Wıe S1€ Hilariıus 1n der Trinitätslehre der Eusebianer un spater der Homoiusıaner
repräsentiert sıieht.

43 Die Theologie der Kappadozier fliefßst ‚WAar Aaus verschiedenen Quellen, S1€
kommt ber lertztlich wohl VO: Orıgenes her un isSt eindeutig östliıch vergl. arl
HOLL Amphiochius VO:  e Ikonıen 1ın seinem Verhältnis den großen appa-
doziern, Tübingen, 1904

44 vergl. Z de syn. C 67 un 71

3F
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Hılarius hat SC1HET. Trinitätslehre den für JENC eit EINZISAFLZCN
Versuch unNnterNOoMMECN, Ööstliche und westliche Tradıtion, östlıche un WESLTL-
ıche theologische Gedanken, VEICINCN Die Gründe für das Scheitern
dieses Versuches offenbaren den tiefen, fundamentalen Gegensatz
Denken und der Theologie der östlichen un westlichen Kirche Es hat
siıch DEZEIZT da{ß C111 Gegensatz bis hın den Gottesbegrift und die Auf-
fassung VO  e} Welr und Mensch 1ST

Von hıerher fällt Licht auf das komplizierte Verhältnis VO  - Ost und
West 1 Jahrhundert und auf die langwierige Auseinandersetzung
die "Irıinıtätslehre der Alten Kirche Es S1155 eben nıcht 1Ur

Streit über theologische Sachfragen, sondern die Begegnung ZWEICTL VOI-

schiedener Welten Gleiche Begrifte, gleiche Satze besagten ıcht dasselbe
Und Jag schon dieser ersten yroßen Begegnung der Keım dem

Zertall der beiden großen Teile der Christenheit Als sich dıe
Häupter der östlichen und westlichen Synoden Philıppopel bzw Sardika

Jahre 347 S Aaus der Kirchengemeinschaft ausschlossen bedeu-
tete dieses bedeutende Zerwürtnis zwischen ÖOst- und Westkirche mehr
als NC kirchenpolitische Meinungsverschiedenheıt. Es WAar Zeichen
unheilsamen Zukunft.



Reichsidee un kirchliche Gesetzgebung
Von Josetf Semmler

Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Ganshot das Wort Vo  [a

der „decomposiıtion der etzten Periode der Regierung Karls Großen
Urteil über die Jahregeprägt.! In dieser Zuspitzung dürfte sich Ganshots

nach der Kaiserkrönung VO  - OO vielleicht nicht Zanz halten lassen.*“ och
1St nicht verkennen, da{ß M1 der Kaiserkrönung das Werk Karls 1m
wesentlichen ISt, dafß jetzt auch Schäiden un Rısse in seinem Werke
sichtbar werden, die die außenpolitische und kriegerische 1Aktivität der
Jahre bis OO verdeckt hatte.

Im Jahre 802 WAar arl Grofße dem Einflufß der christlichen
Kaiseridee MIt einem umfassenden Reformgesetzeswerk hervorgetreten,
einem Programm , das vornehmlich religiös-kirchlich ausgerichtet WAafr, das
aber auch 1n das Rechtsleben eingrift durch Erganzung der bestehenden
Volksrechte.? Doch dieser Anlaut 1st steckengeblieben: Die kirchliche Retorm

ch E La fin du regne de Y  Charfemagne‚ üne decomposıtion, Ztschr.
Schweiz. esch. 28 (1948) 435—452; vgl auch 5y L’echec de Charlemagne,

rendus des seances (1947)Academie des Inscriptions Belles Lettres, Comptes-
24897257

Vgl chieffer, Die Krise des karolingischen Imperiums 1n: Aus Mıt-
telalter und euzeıt. Festschr. Geburtstag Gerhard Kallen (Bonn

1—15; dazu wieder Ganshof,; Louis the Pı0us reconsidered; Hıstory
(1957) 173 mit Anm

Die wichtigsten Quellen der Kaisergesetzgebung VOo 802 sind Capıt. I!
91—120, 143 fa 146, 157 E: 170 fl! 237—240 Nr 33—42, Nr. 57 Nr. 99 Nr 68,

Datierung dieser Kapitularıen deNr. 69, Nr. F Nr. 120 un Nr. 121 Zur
Clovis Charlemagne 04—Gle U, La legislatıon religıeuse tranque de

Universite de Ouvaın. Recueıl de travauxX pub1es Dar les membres des conferences
d’histoire de*philologie 2°s@r., fasc 38 ‚OWwen/Parıs Zn G anSs-
ho{f, Zur Datierung eines Aachener Kapitulars Karls Großen, Ann. Hıstor.
ereıns Niederrhein 155/156 (1954) 2—66; Eckhardt, Dıiıe
Kapitulariensammlung Bischof Ghaerbalds Lüttich Germanenrechte Neue Folge,
Deutschrechtl. Archiv He (Göttingen 21 fn 24—2/, 68 f.: ders.,

498 —516 DerDie Capıtularıa m1issorum speclalia VON 802,
Capıt. I; 102 Nr. 3 durchAnsatz des Capıtulare mıssorum 1ıtem speciale,

arıd 806 erscheint mM1r nicht zweifelsfrei.
Ausführlichste erzählende Quelle ZUrr Gesetzgebung VvVon 8O2 S1121 die Annales

Laureshamenses und davon abgeleitet das Chronicon Moissacense, vgl dazu un!

den Exkurs 63
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zing als ungelöste Aufgabe Ludwig Frommen über:;: die Rechtsretorm
beschränkte siıch auf ein1ge capıtula, „ imperfecta“, wıe Einhard zugeben
mu{(.4

Die Kaisergesetzgebung VO  e 802 1St. bisher VO'  a der Forschung kaum als
ein (Gsanzes betrachtet worden,* S1e 1St noch nıcht einma|l quellenmäfßig e1In-
wandtfrei gesichert.® Auf ihrer striıkten Durchführung hat arl Grofiße
ohl celber nıcht bestanden.? Indem C W1e Jüngst Schlesinger gezeigt
hat, 1n der Teilungsakte VO  w} 806 elinerse1lts die Konstantıinische Kalisertra-
dition 1ın den Vordergrund schob, andererseıts aut die „imperi1ale“ fränkische
KöÖönigstradıtion zurückgriff,® hat ihre ideelle Grundlage, die Idee des
einen christlichen Kaisertums, WAar nıcht ausdrücklich den Forderungen der
fränkischen Königstradıtion geoptert, S1e aber doch 1n entscheidenden Punk-
ten geschwächt.?®

Die 802 sıch manıfestierenden Ideen haben iındes weıtergewirkt.! Sıe
sollten siıch 1n den ersten anderthalb Jahrzehnten der Regierung Ludwigs

373
Einhard, Vıta Karolıi, D: Al t Z, rer. Germ. in us. scho].® (1I911)
Vornehmlich die kirchliche Seite des Reformprogrammes VO:  z} 802 1St uellen-ritisch behandelt bei de @ C J; La legislation religieuse Iranque 194—207,

5. 223—228; ZUrLFrF Reform des Instituts der m1ss1ı domuinici; V.Krause; Geschichte
des Instituts der Mmi1ss1ı dominici, MIOG 1El 21/7—222, kh t)

(1956) S_ 511 E ZUr staatsrechtlichen Seite des Reformprogramms vgl
um a Ss, Le serment. de delite la conception du pouvoır du jJer IXe siecle,

Rev hist. de droit franc. Atr. 4C ser. OM (1931) 289 ff O de-
d, The CONCEDL of royal in the Carolingian oaths, Speculum

27/9—289, Th a Y erT, Staatsauffassung 1n der Karolingerzeıit, 173 (1952)
47/7—482, Ga 3  E n Charlemagne le Serment in: Melanges d’histoire du

moyen-äge dedies La la memoire de Louis Halphen (Parıs 259—27/0; vgl
auch He ma n 5 Fideles Dei1i regn1, Arch. Kulturgesch. 33 (1950/51) TT
306, bes. 285/—291 Uun: Schlesinger, Kaısertum un Reichsteilung. Zur
1V1S10 VO  - 806 19 M Forschungen Staat un Verfassung. Festgabe tür
Frıtz Hartung (Berlin 26—30 Den ersten Versuch einer Gesamtbeurtei-
Jung der Gesetzgebung VO:  w 8O2 machten f! Zitschr. Schweiz. Gesch
28 (1948) 439—447 und danach Fichtenau, ımperi1ale di Carlomagno
1n  9 problemi civiltä carolingia Settimane di studio de]l Centro Italiano di
Studi sull’ Alto Medioevo ‚poleto 251—298, bes 274 fı siehe uch

Z W esen und renzen des karolingischen Rationalısmus, Arch
Kulturgesch. 373 (1950/51)

Ö  0 Siehe den Exkurs 63
Vgl f, Ztschr. Schweiz. Ges: 28 444—447.

S L, Kalisertum Uun: Reıichsteilun oben Anm 2=—515vgl auch CUMAaNN, 185 (1958) 540—549
Y Zum tränkischen Teilungsprinzip le h, Die Untelbarkett des

Reiches, 163 (1941) 23—37/; ch le r, Die Anfänge der deutschen
Königswahl, R  ® Germ.Abt. (1948) 382—397; ders., Karolingische Königs-wahlen in  : Zur Geschichte un Problematik der Demokratie. Festgabe tür Hans
Herzteld (Berlin 201—264, bes Z T mMI1t weıterer Lıteratur. Da
auch durch den Rückgriff auf die ‚EIt Konstantıns VOr der Konstantinischen Schen-
kung eine Reichsteilung begründet werden konnte, hat le 5 I, Kaiser-
eum und Reichsteilung en Anm. 5) 43—49 geze1g10 Vgl VOTr allem A  ieffer, Die Krise des karolingischen. Imperiums(oben Anm. 2) 1—8
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Frommen einem Regierungsprogramm VO  — imponierender Geschlos-

csenheit verdichten un weılt über arl Großen hinaustuühren. 1 Schon
die Kaisergesetzgebung VO  - 802 War VO  —$ einem hohen sittlichen
Ethos, durchdrungen VO der Verantwortung für die Untertanen, ihr relı-
X1ÖSES un sittlıches Leben, ihr ew1ges Heıil; einer Verantwortung, die das
kaiserliche Amt belastete und zugleich erhob.!?} In Zanz besonderem alse
gilt das VO  a dem Regierungsprogramm Ludwigs Frommen, das u11ls 1in
wWwel bedeutsamen Dokumenten, Grundsatzerklärungen gleichsam, vorliegt,
dem Prooemium generale ad capıtularıa P  3 ecclesiastica Q Ua mundana
VO  $ 18/819 und der Admonitio ad regn! ordınes VO  am} 8R73/8975 15
Der Kaiser als adiutor (sottes hat das iıhm durch die Wahl des FCX: u
übertragene Amt verwalten mi1t lustitia, pletas und zugleich humilıitas,

1m Letzten Gerichte VOrLr Gott bestehen können. Seine wichtigste Auf-
yabe 1STt die Erhöhung und Ehre der Kirche. Der „éongri_iüs honor“ der
sponsa Christi gewährt ihren Dienern, dem Zanzceh christlichen Volke,
DaxX un iustıitla. Pax und 1ustitia aber gyarantıeren den regnl. Kirche
und Reich gehen VO  - ihrer etzten Zielsetzung her, die Untertanen Z

Heıle tühren, ineinander über. Sıie bilden den AgCI bonus, 1n dem durch
die ständige Dorge des Kaisers „eradicentur NOX14, plantentur utilia“. ber
beide, die ecclesia un die LCS publıca,* dıe kirchliche un die welrliche
Sphäre, waltet die PaX, dıe der Kaiser durch seine Herrschaft gyarantıert.

Diese Herrschaft Jegitimierte nıcht mehr LLUI die Tradition des fräiän-
kischen Kön1igtums, das nach WwW1e€e VOL die taktıische un machtmäfßige Basıs
der kaiserlichen Herrschaft bildete, sondern VOL allem der yöttliche Auftrag,

11 Vgl KIeinchausz L’Empıire carolingien, SCS Origines SC5 NSs-
tormations (Parıs 292—295; Fol Z, L’idee d’Empire occıdent du Ve

X1I1Ve siecle (Parıs fi 9 Ewı Z Zum christlichen Königsgedanken
1m Frühmittelalter 1n Vortrage und Forschungen hez N TITh Mayer 111 (Lindau/
Konstanz 70—73; Schieffer, Die Krise des karolingischen Impe-
r ums en Anm 5>—8; f Hıstory (1957) VE T8

Vgl 1E C, L’augustinisme poliıtique (Paris 113 fE*
L  al hen, Charlemagne l’Empire carolingien (Parıs 207—223, bes.
210—213; Ganshoff, Ztschr. Schweiz. esch 28 440 f
Fıchtenau, imperi1ale oben Anm 274 f Ew1ıg, Zum

christlichen Königsgedanken (oben Anm. I 67—/70
Capıt k 273—275 und Capıt E 3()3— 307 Zum folgenden vgl

alph C L’idee de |’Etat SOUS les Carolingiens, Rev Hıst 1855 62—
67; ders., Charlemagne l’Empire carolıngıen 225—231; Mayer,;
173 (1952) 467/—484; Ganshof, Over het idee V A}  - het keizerschap bi)
Lodewijk de Vrome tiıjdens het deel van Z1Jn reger1ng, Mededelingen VA):  - de
koninklijke Vlaamse Academie VOOFr Wetenschappen, Letteren Schone unsten
Va  3 Belgie, Klasse der Letteren, Jaargang Nr. 3—16; E w1g,
Zum christlichen Königsgedanken en Anm. 11) fl 9 Ad-

mare, L’idee de la paıx l’epoque carolingienne (Parıs Vgl auch
larue LLe, En realısant le „De institutione reg1a” de Jonas d’Orleans. L’entree
scene de l’episcopat carolıngıen in Melanges Halphen (1951) 185—192

14 Zu dem LICU auftauchenden Begrı „ 1CS8 publica“ vel. A C  5 Z,
Arch Kulturgesch. 33 (1950/51) fi 9 EW 1g2, Zum christlichen KöÖöni1gs-

Ganshoff{f,gedanken (oben Anm. 58 MmMIt zahlreichen Belegen;
Hıstory 4 (1957) 174—180



Untersuchungen

das „  UNu: divyvinum“ Am kaıserlichen Amte, dem „M1INISteErLUM hatten
die Großen des Reiches un der Kırche MI1 ıhren „M1inNıster12 ıhren hier-
archisch gestaffelten Anteıl 16 Nıcht mehr LLULT: dem Herrscher durch CISOMN-
ıche Bindungen verpflichtete Gefolgsleute sollten S1IC SCHI, sondern subilect1,
der Kaiser ıhr admonitor, S1C adıutores, MI dem Kaiser ZCEINLT der
PaxX

Die PaxX ecclesia un LeSs publica aber WAar nıcht denkbar ohne den
Komplementärbegriff der „UN1Cas Die Einheit des Reiches wurde nıcht
begründet M1 staatlicher Zweckmäßigkeıt, sondern M1 der Einheit des
Glaubens und der Kirche Sıe fand ıhre letzte Verwurzelung ı dem
Vater aller.17

Politisch 1e1 sich ındes die Idee der Reichseinheit LLUTr auf das Kalisertum
beziehen worauf VOTL allem Ganshot hingewlesen hat.!8 S1e WAar IN1T dem
NCn christlichen Ka1isertum untrennbar verbunden 19 Fuür arl Großen
mufte 806 die fast unüberwindliche Schwierigkeit entstehen, dem T e1-
lungsprinz1ıp der tränkischen Königstradition Genüge Cun, ohne dabe1
die Idee des christlichen Ka1isertums aufzugeben Er tand jedoch die nach
der Se1ite der praktischen Durchführbarkeit hın unvollkommene ihrem
Ideengehalt aber oroßartige Lösung, indem EINErSELTS die konstan-
tinische Kaisertradition, andererseits die „imperı1ale fränkische KOn1gsS-
tradition anknüpfte

Diese tränkische „imperi1ale Königstradıition hatte SEIT Pıppın der
Herrschaft über verschiedene ZCNLES und iıhren Ausdruck gefunden
Von iıhr legten die neben dem „No  n imperatorı1s” 2082 geführten Königstitel
Karls Grofßen Zeugn1s 1b Ludwig Fromme aber 1eß gerade die
Königstitel Zanz tallen, anntie sich divina proviıdentia ımperator
augustus“ und datierte wıiederum (Gegensatz SC1LHNCIN Vater
Urkunden 1Ur nach den „AMNMN1 UNpPELHN. 271 Die „divına providentia“ auf
die sich Ludwig Fromme der Intitulatio SCLHET Dıplome berief, Wr

keine leere Floskel. Das Walten.der göttlichen Vorsehung bıldete tür ihn
15 Die Reversseıite der Goldsolidi Ludwigs des Frommen to] die Umsschrift

„IMUNU: diyinum dazu Aa IN M, Herrschschaftszeichen und Staatssymbo-
lık chriften der MGH (Stuttgart 303—306

16 Zu Herkunft und Verwendung des Begriffes „Minı1ıster1um“ 1ı K
L’augustinisme politique (1934) /2—104; A Yı CT, 173 1952 473 £.;

Ewı 2 Zum christlichen Königsgedanken (oben Anm 11) 71 f.; ders.; Das
Bild Constantıns den ersten Jahrhunderten des abendländischen Mittelalters,
Hıst.n 75 (1956) 41—46.

17 Vgl die Belege bei Faulhaber, Der Reichseinheitsgedanke der
Literatur der Karolingerzeit — Historische Studien He 204 (Berlin 24—27

Ganshof, Ztschr. Schweiz. Gesch. 28 (1948) 444 £.; d:e1.8% Over
het idee Van het keizerschap en Anm. 93 3f

Siehe VOL allem 2y Zum christlichen Königsgedanken (oben Anm. 11)
S. 68 f

2() Siehe ben Anm 208 Be u In n Nomen ımperator1s. Studien
ZUuUr Kaiseridee Karls Großen, 185 (1958) 515—549

21 Vgl Halphen, Charlemagne ’Empire carolingiıen (1947) 226;o £, UOver het idee Van het keizerschap en Anm 13)
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die undiskutable Rechtf. ;r.tigung„d.ér „Unitas reg  « 22 Unsere Gerreue}1 haben
en  uns ermahnt, tührt der Kaiser Aus, be1 voller GCesanchet und ın der JA
wärtigen VO  a Gott gyeschenkten Friedenszeit ine Entscheidung treften
„de tOt1us regn] et de filıorum NOSLFOTFrUM ITNOTEC parentum
nostrorum“. Da ıhm aber die gyöttliche Vorsehung das Reıich 1n voller Fın-
heit zugedacht hat, se1 ein „scandalum“, eın Ärgernis ım moraltheolo-
yischen Siıinne des Wortes,”® diese vottgewollte Einheit durch ine „d1v1s10
humana“ 4R9318 38 nostrorum“ zerreıißen.. In diesen wenıgen
Satzen verbergen sıch ideelle Grundlage und Leitidee zugleich der unıtarı-
schen Thronfolgeordnung VO  - S17, der „Ordinatıio imper11.“

Begreiflicherweise 1St gyerade dieses Dokument Ludwigs Frommen VO  $

der Forschung sowochl dem politisch-staatsrechtlichen Aspekt als auch
neuerdings auf seine iıdeellen Grundlagen hın immer wieder untersucht
worden.“* Die „Ordinatio imper11“ 1St 1n der JTat eines der wichtigsten
Zeugnisse tür dıe Reichs- un Kaiseridee Ludwigs Frommen, sıie stellt
yleichsam die Applizierung dieser Reichs- und Kaiseridee aut dien politı-
schen Raum dar. Ihr zur: Seite: trı ;t_die. kırchliche Gesetzgebung Ludwigs d.

ASSUNS VONFrommen. Auch s1C und gerade sıe empfängt. aus..der_hohen.
Reiche und vom Kaısertum. ihre. Begründung und_Rechtfertigung. Die Re-
vjerung Ludwigs TOomMMen 1St bisher Unrecht 1n der historischen Hor-
schung und Bewertung hinter der Leistung Karls Grofßen zurück-
getreten: ” SO 1St nıcht verwunderlich, sıch gerade bei der Behand-
lung der kirchlichen Gesetzgebung Ludwigs Frommen Probleme auftun,
deren Lösung 1mM Rahmen dieser S\tudie nıcht möglich 1St.

der Kirche (sottes ıldete einenDer „honor“ un die „C
integrierenden Bestandteil des chen Reformprogrammes Ludwigs

29 Ordinatio imper11,; Capıt. 1, 270 F ebı auch das folgende Zıtat.
Dazu Vor allem E Over het idee Vd  - het keizerschap (oben Anm 13)
5. 7—9; ders.. Observations SUT l’Ordinatio imper11 817 1n  ® Festschr. Gu1ido
Kisch (Stuttgart 19 £.

23 Siehe f’ Over het ee Va  ; het keizerschap oben Anm. 13) 11 :
vgl uch Ermecke, Art „Ärgernis“ 1in Lex. Theol Kirche 1*
Sp. 838 mıt weıterer Lıteratur.

24 c 1 Zy L’Empire carolıngien, SCS origines et SCS transformations
27/6—298; Eıt N, Das Unterkönigtum 1im Reiche der Merowinger und

Karolinger Heidelberger Abhandlungen ZUr mittleren und NEUETECN Geschichte
62—71; Faulhaber, Der Reichseinheitsgedanke en Anm 17)

24—35; at chek, Die Reichsteilungen Kaiser Ludwig Frommen,
MIOG. (1935) 185—220; u 5y L’Aquitaine carolıngienne (778—987Bibliotheque Meridionale 2Ze ser. tOMe 28 (Parıs 79—84; FHalphken,;Charlemagne l’Empire carolingien (1947) 236—239; Fichtenau, Das
karolingische Imperium (Zürich 226—230; of,; ver het idee
van het keizerschap en Anm. 13) 3—16; de .9 Observations SULT l’Ordinatıio
imper|i (oben Anm 22) 15—31; Deyg Hıstory (1957) 175 S

I, Karlingische Königswahlen (oben Anm 217=9292)
25 Vgl Th  do) ch jeffer, Die Krise des karolingischen Imperiums en Anm.

2) 200 Ganshof, Hıstory (19257) /



e Untersuchungep( Frommen.“® Von alters her L1ef$ sich dieses ) "Zie] hauptsächlich durch die
Erteilung VO Rechten, durch Schenkung VO  S Besıitz die Kırche un
durch Sicherung ihrer Rechtsstellung un ihres Besitzstandes durch das tejer-
iıche Dokument der Urkunde erreichen. Ludwig Fromme lıefß, wıe uns
se1ın Biograph berichtet, alle Diplome _  Vorgänger einzıehen, u s1e
neu zu bestätigen.”  T mas CN K Dıie Untersuchungen V. Sickels haben u1ls arüberr S belehrt, WAS MIt dieser Neubestätigung auf sich hat:28 In das Immunıitäts-
diplom wurde--der .königliche-Schutz-eingeLügt, den bıs dahın NUr Kırchen
erhalten hatten, die 1mM königlichen Eıgentum standen. Das Schutzdiplom
ET damıt VO' Rechtsinhalt her gesehen die Stelle der Immuni-e urkunde Rein--rechtlich wandelte sich damit-das Verhältnis der Kırche
zum  Hertscher völlig. Hatte bıs dahın die Immunität dıe Kirchen LLU  n

negatıv VO' staatlıchen Zugrift „befreıit“,“ fügte jetzt der Königsschutz
DA „Freiung“ das positive Element der Herrschaft hinzu.” LudwigN D ED S B D_ TE ME  v Z Fromme ZECEWANN 1U  a} auf dem Rechtswege die Herrschaft über die Klöster 31

und die Bischofskıirchen,** die bisher dem König 1Ur auf Grund des allge-
meınen staatsrechtlichen Verhältnisses der Kirche ZU Herrscher offenstan-
den und über die verfügte 1in Ausübung se1iner acht Als aber durch die
tiefgreifende AÄnderung des Urkundentormulars un Ludwig Frommen

die Stelle des indirekten staatsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnisses die
d'irekée‚ Aaus dem Schutz resultierende Herrschaft Lrat, konnte der Kaiser,

ıne Formulierung Mayers varıleren, ine Reichskirche aufbauen,
W1e sS1e 1n dieser Form arl Großen noch nıcht bestanden hatte :3AA LE  M  42  Untersuchungeyl\l  ü  Frommen.? Von alters her ließ sich dieses)Ziel hauptsächlich durch die  Erteilung von Rechten, durch Schenkung von Besitz an die Kirche und  durch Sicherung ihrer Rechtsstellung und ihres Besitzstandes durch das feier-  liche Dokument der Urkunde erreichen. Ludwig_d. Fromme ließ, wie uns  sein Biograph berichtet, alle Diplome_seiner _ Vorgänger einziehen, um_sie  I  neü zu bestätigen.“‘ Die Untersuchungen Th. v. Sickels haben uns darüber  ‘ V‘1‚f";f"f‘.i‚v'vjz„«' n  belehrt, was es mit dieser Neubestätigung auf sich hat:”® In_das Immunitäts-  diplom-wurde-der-königliche-Schutz-eingefügt, den bis dahin nur Kirchen  erhalten hatten, die im königlichen Eigentum standen. Das Schutzdiplom_  nnnn  trat damit — vom Rechtsinhalt her gesehen — an die Stelle der Immuni-  i  tätsurkunde. Rein--rechtlich wandelte-sich-damit-das Verhältnis-.der-Kirche  zum “ Herrscher völlig. Hatte bis dahin die Immunität die Kirchen nur  1  negativ vom staatlichen Zugriff „befreit“,” so fügte jetzt der Königsschutz  n  zur „Freiung“ dgs positive Element der Herrschaft hinzu.°° Ludwig d.  /  Fromme gewann nun auf dem Rechtswege die Herrschaft über die Klöster **  w  und die Bischofskirchen,® die bisher dem König nur auf Grund des allge-  (  ‚meinen staatsrechtlichen Verhältnisses der Kirche zum Herrscher offenstan-  den und über die er verfügte in Ausübung seiner Macht. Als aber durch die  tiefgreifende Anderung des Urkundenformulars unter Ludwig d. Frommen  an die Stelle des indirekten staatsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnisses die  a  direkte, aus dem Schutz resultierende Herrschaft trat, konnte der Kaiser,  um eine Formulierung Th. Mayers zu variieren, eine Reichskirche aufbauen,  3  wie sie in dieser Form unter Karl d. Großen noch nicht bestanden hatte:®  //” } Die rechtlich gesehen heterogenen Elemente der fränkischen Kirche, die Bis-  ;{ é  tümer mit z. T. antiker Tradition, die karolingischen Hausklöster, die vie-  d  |  e  Jlen Adelsklöster, die gerade unter Ludwig d. Frommen in großer Zahl dem  -  286 Vgl das Prooemium generale von 818/819, MG. Capit. I, 274f. und die  Admonitio ad omnes regni ordines, MG. Capit. I, 303 cap. 2; vgl. auch Formulae  Senonenses recentiores Nr. 9, MG. Formulae S. 215.  27 Thegan, Vita Hludowici imperatoris, MG. SS. II, 593.  2 Th. v. Sickel, Beiträge zur Diplomatik III, S. B. d. kaiserl. Akad. d. Wiss.  zu Wien, phil-histor. Klasse 47 (1864) S. 175—277; ders., Beiträge zur Diplo-  matik V, ebd. 49 (1865) S. 311—410; E. E. Stengel, Diplomatik der deutschen  Immunitätsprivilegien vom 9. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts (Innsbruck 1910);,  Th. Mayer, Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen  Mittelalters (Weimar 1950).  29 Zur fränkischen Immunität neuestens F. L. Ganshof, L’immunite€ dans la  monarchie franque in: Recueil de la societe& Jean Bodin I? (Brüssel 1958) S. 171—  ä  216 mit der gesamten älteren Literatur.  {  30 Vgl. Sickel, Beiträge III (oben Anm. 28) S. 209—216; J. Ficker, Über  i  ]  |  das Eigentum des Reiches am Reichskirchengut, S. B. d. kaiserl. Akad. d. Wiss. zu  Wien; phil.-hist. Klasse 72 (1872) S. 95 ff.; E. E. Stengel, Diplomatik S. 570 f.;  Th. Mayer, Fürsten und Staat S. 25 ff.  3 Vgl. E. Lesne, Histoire de la propriete ecclesiastique en France II, 2 = Me-  moires et travaux publi&s par les professeurs des facult&s catholiques de Lille fasc.  30 (Lille/Paris 1926) S. 30—862.  3 Vgl. Sickel, Beiträge III (oben Anm. 28) S. 231—239; Lesne; a.a.0.,  1  S. 39 f., S. 70—123; Th. Mayer, Fürsten und Staat S. 32 f.  3 Th Mayern a.a0:; Die rechtlich vesehen heterogenen Elemente der fränkischen Kirche, dıe Bıis-
tumer MIt D antıker Tradıtıion, die karolingischen Hausklöster, die vVv1e-}  ; len Adelsklöster, die gerade Ludwig Frommen in großer Zahl dem

Vgl das ProoemLum generale VOLN 818/819, Capıt 1, 274 und die
Admonitio ad regn] ordines, Capıt. 1E 303 Cap 2’ vgl auch Formulae
Senonenses recentiores Nr 95 Formulae 215

Thegan, Vıta Hludowici imperatori1s, LE 593
D TIh kel,; Beiträge ZUF Dıplomatık IM: kaiser]. Akad Wıss.
Vıen, phil-histor. Klasse 4/ 175—2/7; ders., Beiträge ZUr Diplo-

matık NS eb  Q (1865) 311—410; Stengel, Diplomatik der deutschen
Immunitätsprivilegien VO] bis ZU Ende des (B Jahrhunderts (Innsbruck ,

Mayer, Fürsten und Staat. Studien ZULF Verfassungsgeschichte des deutschen
Miıttelalters Weımar

Zur fränkischen Immunıität neUeESTENS Ganshof, L’immunite dans la
monarchie franque 1n Recueil de la societe Jean Bodin I2 (Brüssel 171—
216 miıt der Alteren Literatur.

Vgl Sickel, Beıiträge 111 (oben Anm. 28) 209—216; Ficker, ÜberW D A A A AA E
* D das Eıgentum des Reiches Reichskirchengut, S. B. d. kaiser]l Akad Wıss.

VWiıen; phil.-hist. Klasse (1872) 95 MS L, Diplomatık 570 f.;
Th May T', Fürsten und Staat 25

31 Vgl Nn Hıstoire de la ropriete ecclesiastique France IL, Me-
mo1lres tFravaux publies par les pIO CS5SCUIS des facultes catholiques de Lille fasc.
30 (Lille/Paris 30—62

Vgl Sıckel, Beıträge 111 (oben Anm 28) 231—259; Lesne; a.a.0.,
f 0—123; Th A Y I, Fürsten und  Staat
IM I, a.a.0



43Semmler, Reichsidee un kırchliche Gesetzgebung

Kalser tradiert bezw. SsSeINEM Schutze unterstellt wurden,?“ die SO „Ireıen
Klöster des Jahrhunderts,” SI alle bıldeten VO  a HU: durch 1NC C11=

heitliche Privilegierung.auch. rechtlich. £iINe .Einheit,.. durch S persönliche S
Herrsc En  SEA  SC aleme  DL des Schutzes den: Kaiser gebunden.

Einer 1111 Entstehen begriffenen Reichskirche zab Ludwig Fromme
auch C111C einheitliche, ZSanzCh Reiche verbindliıche Satzung,

Regel nach der siıch künftig Liturgıie und Disziplin, das Gemeinschafts-
eben der Stifte un Klöster Reiche gestalten sollten Zu diesem Z wecke
Lrat August %16 416e yrofße Reichssynode O1e tellte
WEl Statuten usammen JC für die Kanoniker un Kanonissen 7 S1e
erlıefiß überdies die fundamentalen Bestimmungen Einheitsobservanz,
nach denen sıch die Klosterreform vollziehen hatte Für den nächsten

September für den September 817 mufsten sıch die (seme1n- S
schaften der Kanoniker un Kanonissen und dıie Klöster der Mönche daraut
vorbereıten, kaiserliche Untersuchungskommuissionen empfangen, die
kontrollieren hatten, 1i1nW1eEWE€e1 sıch die einzelnen Konvente nach den Sat-
ZUNSCH VO  3 %16 ausgerichtet hatten.

Diese hıer entwiıckelte Sıcht steht ı Widerspruch der bıs ELZT zül-
Chronologie der Reformen Ludwigs Frommen. Obwohl die Quel-

len den Begınn der von Kalser zentral geleiteten Reform Kanoniker-
und Kanonissenstiften un Mönchsklöstern als auch zeitlich einheit- Ma — l _ A  s  . s — Vn an

Vgl Semmler. Traditio nd Königsschutz, ZR  O Kan Abt 45 (1959)
VY6—13; dazu VO: adelsgeschichtlichen Aspekt d, Zur Problematıik von

Familie, Sıppe uUun! Geschlecht, Haus un Dynastıie e1ım mittelalterlichen Adel, RZitschr. esch Oberrheins 105 (1957) 43 £., 51—55
54 Zu den 509,. „Ireien“ Klöstern des Jahrhunderts Pöscht Bischofsgut

un episcopalıs (Bonn 1908 8 —D6; Le SILC, Hıstoire de la proprı16- ete ecclesiastique France (Lille/Parıs 91—95i zuletzt Schwarz,
Iurisdictio und Condicio, FE  ® Kan Abt 45 45—951, 70—83; hrer
rechtlichen Einbeziehung die Reichskirche Ademar V, Chabannes, Hıstoriae,

E I9 ZUr Deutung dieser Stelle Semmlerr, ZR  Q Kan Abt. 45
SQ

36 Die bisher bekannten Quellen ZUT Reichssynode VO August 816 sind VeOI-
zeichnet bei Böhmer- Mühlbacher- Lechner, Dıie Regesten des Kaıiser-
reichs den Karolıngern“ (Innsbruck Nr. 6272 fortan Z BM2); vgl
Aazu Werming hoff, Die Beschlüsse des Aachener Konzıils Jahre 816,

27 (1901) 607—645; de (T @ U;) La legislation religieuse franque O
PUIS l’avenement de Louıis le Pıeux Jusqu’au X fausses decretales, Revue de droit
CaNON1QUE (1954) 374—38

37 Institutio Ca  um Aquisgranensıis, Concilia IL, I 308—421; Institu-
L10 sanctımon1alium Aquisgranensis, Concılıa L: 13 47271—456

38 Das Datum des Sept. IL dem die ihre Tätigkeit aufnehmen
sollten, 1ST ausdrücklich den Hludowici imperatorI1s epistolae ad archiep1scopos
M1iSSae, Concılıa I I 460 vermerkt. Zur Überlieferung dieses Schreibens
Conrat; NA: &f (1912) E Levıson, NA. 38 (I913) 508 £:; ZUuUr

Patierung Ganshoft, Note SUr la ate de euxX documents administratits
emanants de Louıis le Pıeux ı11l Recueıl des rAavauxX oftert Clovıs Brunel 1 —
Memoires documents ublıes Dar la sOC1Lete de L’Ecole des Chartes EZ: (Parıs

511—518



Untersuchungen

lichen Vorgang bescl*u'eibe£x‘,39 halt die Forschung b1s heute daran fest, daß
WAar die institutiones der CanON1C1 un sanctımaon1ales 1m August 816
erlassen wurden und damıt dıe Grundlage tür die Stiftsreform gegeben WAdl,
daß aber die Mönchsretorm nach einer nıcht recht taßbaren Vorbereitung
1m Jahre S16 YSTE ein Jahr spater nach dem Erlafß des SS „Capitulare
monastıcum“ VO Juli 817 40 einsetzte.*. Aber dieses Urteıil beruht alleın
auf einer mangelhaft bekannten und durch Editionen ungenügend erschlos-
NCN Quellenüberlieferung.“ Es z1Dt nıcht allzu viele Texte in der
ten fränkischen Kapitularıengesetzgebung, die handschriftlich ZuLl bezeugt
sınd wI1e das bıisher als verloren betrachtete monastıische Kapitular VO

August Und dieses Kapitular bezeugt Uu1ls, daß die wirklich e1In-
schne1denden, grundstürzenden CAaNONCS der Mönchsreform nıcht Eerst

817, sondern schon 816 erlassen wurden.** Eın Text, den die Forschung se1it

3 1Tle Quellen, die ber das kirchliche Reformwerk Ludwigs Fr berichten,
stellen die Stifts- un Klosterreform als einen 1n siıch zusammenhängenden, einheit-
lıchen Vorgang dar: ediglich der zeitlichegAnsatz difteriert: Das Chronicon Moıs-
ShacCceNse SETZT seinen Bericht 1Ns Jahr 1D; 5  9 Ermoldus Nigellus, In
honorem Hludowaicıi Carmen, Poetae lat. AaeV1 Karol 1L, 38—40 chliefßt se1ine
Erzählung unmittelbar Ereignisse des Jahres 816 A} der Astronomus, Vıta
Hludowici imperatoriıs, MG. 55 {I: 621 datiert die Kloster- und Stiftsreform auf
817 Diesem letzteren zeitliıchen Ansatz folgen Sımson, Jahrbücher des frän-
kischen Reiches Ludwig Frommen (Leipzig 82—98 un! Ch

Heftele Leclercq,; Hıstoire des concıles I (Parıs 1911 9—3
Ardo, Vıta Benedicti bbatis Anıanensıs Indensis, MG. SS. X V, 21 ° der NUur
über die Klosterreform berichtet, bietet cselber keine Datıierung.

Capıtulare monastıcum, kürzere Fassung, ed Albers, Consuetudines
monastıicae 111 (Montecassıno 115—142; Capıtulare monastiıcum, längere
Fassung, CApDIE. L 343—349; dazu Albers, Die Reformsynode VO]  } 817
un.: das Von ıhr erlassene Kapitular, Stud. u Miıtt. OSB 28 528—540.

41 Die Chronologie der Reformen Ludwigs Frommen geht auf
Ott. Anz 18872 15—1 zurück, s1e 1St bis heute nıicht revidiert worden;
vgl k Note SULr la date (oben Anm. 38) 511—514, der alle altere
Literatur verzeichnet.

42 Das S05 „Capıtulare monastıcum“ VO! E Juli 817 stellt sowohl in der
„kürzeren“ als auch 1n der „längeren“ Fassung ine Kompilation zweler ynodal-

dar als Vermutung schon ausgesprochen von 9 rbe CL 4S a 1,
L’edition Plantın de Cassien, de 1a re:  gle des peres des capitulaires d’Aix POUTF les
moO1Nnes,; Scriptorium (1951) 65—70 und Wattenbach-Levison-Löwe,
Deutschlands Geschichtsquellen 11 Mittelalter. Orzeıt und Karolinger Heft
(Weimar 305 Anm 55) des Kapitulars von 916 und des Kapitulars VO:  ,
817 Während die „kürzere Fassung“ (S. Anm. 40) urchaus offiziellen Charakter
hat und vielleicht autf der Reichssynode VO:  3 818/819 erlassen wurde, MU: die „län-
ere Fassung“ als reine Sekundärüberlieferun aus der weıteren Betrachtung aus-

scheiden, denn S1E 1St. ine Aaus den beiden Kapitularientexten gefertigte private Kom:-
pılation, die Benedictus Levıta als Additio dem uche seiner Canones-Samm-
lung angehängt hat; vgl demnächst Semmlerr, Zur Überlieferung der mona-
stischen Gesetzgebung Ludwigs Frommen, E (1961)

43 Dieses Kapıtular wird erstmals 1m Corpus Consuetudinum monastiıcarum ver-
öftentlicht werden. Zu dieser großen Edition der benediktinischen Consuetudines
des bis Jahrhunderts vgl die Ankündigung VO!  ] allinger, Ar  S
mittelrhein. Kirchengesch. (1957) 141



Semmler,  A i(eichsidee und 'k}rdlgidae Gesétzgebugg
über einem halben Jahrhundert MmMI1t echt als KOommentar den monastı-
schen Beschlüssen VO  3 %16 ansıeht,* der aber LLU. YSt richtig eingeordnet
werden kann, nachdem das authentische Kapitular VO  w 816 wiedergefunden
ISts weIlst ausdrücklich darauf hın, da{ß man siıch auch 1ın Mönchskreisen
darauf vorbereıtete, VO' September 817 die kaiserlichen M1SS1
empfangen.“

Die Reformbeschlüsse VO  w X16 bilden also nicht 1UI sachlich, sondern
auch Zzeıtlich 1116 Eıinheit, wıe sıe uns ın den Quellen auch dargestellt sind,
ihre Durchführung war eine einzıge Aktıon. Zweck dieses tiefen Eingriffs
aa kirchliche Leben aber Wr die Finheit und Einheitlichkeit der Obser-
Vallz, des kirchlichen Gemeinschaftslebens, Grundlage un Sicherung —

oyleich auch der politischen Einheit.% Die beiden „instıtutiones“ für die
Kanoniker und Kanonissen betonten celber iıhren allgemeinverbindlichen
Charakter.“® Eın kaiserliches Rundschreiben die Erzbischöfe tührt dazu
MmMIt allem Nachdruck AUs, daß ede Gemeinnschaft VO  e} Kanonikern und
Kanonissen die LECUC ormula anzunehmen habe und keinerle1 Abweichung
von der 1n der „institutio“ testgelegten Satzung geduldet werden dürte.**
Noch autschlufßreicher 1St die Sprache der Quellen, WEeNN s1e die Mönchs-
retorm begründen und als Ziel der diesbezüglıchen kaiserlichen (Gesetz-
gebung herausstellen, „1Nprim1s ut nulla ın -ullis rebus iınter hu1lus profes-

44: Eine weıtere Studie über die monastischen Beschlüsse VO  a} 816 oll demnächst
folgen.

45 Statuta Murbacensıia, ed. er Consuetudines monastıcae ILL, 79—93;
Neuedition 1 Corpus Consuetudinum monastıcarum. Da{ß diese Statuten miıt den
Beschlüssen VO  z 816 1n Verbindung stehen, hat Seebass, Über die Statuta
Murbacensia, Ztschr. Kirchengesch. (1891) 300 — 337 nachgewiesen.

Die Statuta Murbacensia gehen höchstwahrscheinlich autf eine Aufzeichnung
der CanOoN€eES VO  z 816 zurück, die VOTLT der endgültigen Redaktion des Kapitulars VO  »
16 angefertigt wurde, s1€e enthalten daher nıcht alle CAanoN€eS des Kapitulars un-:
weichen auch inhaltlich 1n manchen Punkten VOoON ihm ab: vgl Semm]|] C Zur
handschri#tlichen Überlieferung und AL Vertasserschaft der „Statuta Murbacensia“,
Jahrb Bistum Maınz (1959/60) SOW1€ den ben Anm angezeigten Aufsatz.

Die „Statuten VO  - Murbach“ ordnen d daß bis Miıtte August die
Mönche Aaus den klösterlichen villae zurückzuziehen un durch Laijen
selen (ed Sy Consuetudines monastıcae E 86) Nach diesem Termin erwar-
Tete InNnan offenbar die Kontrolle der m1ssı1. Zur Tätigkeit der mıi1ssı monastıcı
Astronomus, Vıta Hludowaici imperatoris, 5  > Vıta Benedicti abb
AÄnianensis, 215° Ermoldus Nigellus, In honorem Hludowici Carmuen,

lat. aevi Karol IL, 38 E f.: Capiıtula monachorum ad Auuam
directa, Epist. N6 305; Capitulare de inspiciendis monaster11s, Capıt. 1
321

Es 1St bezeichnend, dafß Ermoldus Nigellus, In honorem Hludowic;i ‚9
Poetae lat. eV1 Karol IL, 38 seınen Bericht ber das kirchliche Reformwerk

mıit den Versen einleitet: „Denique fama latum vulgata .per orbem, uod p1us
(sc Caesar) induperans gna novare cupıt”, also geradezu die kirchliche un die
Reichsreform 1n e1nNs

Institutio cCanonıcorum Aquisgranensıs, Conerha 11 1, 310 394, 401; In-
Stitutio sanctımon1alıum Aquisgranensıs, Concılıa IR 1, 447

50 Hludowici imperatoris epistolae ad archiepiscopos m1ssae, Concılia I: 1,
458—464; vgl auch Capiıtulare
Conc?%ia' IX 2395 Caß: cclesi1astıcum aD 3! Capıt. E: 276 SOW1€



Üntersuchungen
'S10N1S V1ros IN t6to 2n SO .. 1nvenlatur varıetas.  « ol Der Vıta ene-
dikts Anıane zufolge 1St dieses Ziel auch erreicht worden: „Cunctaque
monasterı12a 1f2a ad tormam unıtatıs redacta SUNT, CSs1 aAb UNO mag1stro er 1n

mAA —.  “
AUNL|  ® imbuerentur l0co. Uniformis ECNIUTA in DOLU, 1n c1bo, 1n vigılıns,

CC Dmodulationibus (d 1n der Liturgl1e) observanda eSst tradıta
Die torma unıtatıs der einzelnen ordınes, W1e CTE die Reformbeschlüsse

VO  —3 816 erstrebten, mufite ıhnen auch ıhr eigenes unverwechselbares Geprage
veben. och Zt Karls Grofßen konnten sich E die Insassen VO  [an

St Martın 1n Tours einmal als Mönche, e1in andermal als Kanoniker be-
zeichnen.® Es yab Mönchsklöster, 1n denen bte un Mönche „mag1s cCanon1ıCe
quam monachıce“ lebten;*“ viele Mönche ühlten siıch als Kanoniker, ırugch
aber das Mönchskleid, die cuculla.® Keıin Geringerer als Alkuın unternahm

01/802, diesen „tertlus gradus“, der 7zwischen Mönchen und Kanonikern
stehe, verteidigen, „qul1a tales maxıme 1ın domo De1 invenıuntur.“ 56 Mıt
der klaren Scheidung der Ordınes durch die Reformgesetzgebung Ludwigs

Frommen vertrug sich eıne solche Zwitterstellung, die historisch 1n Maı

chen Gemeinschaften gewachsen Wa künftig nıcht mehr. In der Tat sind
iın der Folgezeıt diese Kanonikermönche oder Mönchskanoniker verschwun-
den, d1e Existenzberechtigung Wr ıhnen abgesprochen.”®

och nıcht NUr durch ihre „proftfessi0“ sollten sıch künftig Mönche un
F7 Kanoniker unterscheiden,* auch im innersten Bereich einer jeden kirchlichen

Gemeinschaft, 1n der Liturgie, yingen von PE  a} Kanoniker und Mönche
ef1gene Wege, vornehmlich im otficıum. Die Frage des officıum spielte auf der. A  Arkeei 51 Capıtula Notitiarum Epist V, 2303

Vıta Benedicti aAb  T“ Anıanensıs, MG. SS5. X V, 21 f.; vgl auch Statuta Mur-
bacensia, ed jr dg Consuetudines monastıcae ILL, 93 AÄAstronomus, Vıta
Hludowici imperatoriıs, PE 622; Aazu ch Z, L’influence de Saınt-
Benoit d’Anıane ans l’histoire de ordre de Saint-Benoit 1n:! monachesimo
nell’alto medioevo Ia formazı9onone della civiltä occidentale Settimane di stud10
de] Centro Italıano di Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto 407

Vgl den Brief Karls Gr. Alkuin, Epist. I 401 Nr. 247
Synode von Tours (813), Concıilıa IBE 1790 C4n.

Institutio canonıcorum AquisgranensI1s Cal 125 Conscılia H, L, 405
Vgl den Brief Alkuins Arn A Salzburg, Epist. LV, 416 Nr. 258

vgl Vıta Alcuinı, 55. X V, 189 undAlkuıin gehörte selber diesem „ordo'  “  9
194 ck r Anıane nd Gellone (Leipzıig 748—7258

1n St. Martın 1n Tours (unten Anm. 84) und Fontanelle vgl Gesta 65.

patrum Fontanellensis coenobıil, ed Lohiıer LADOrte (Rouen/Parıs
1936 97)

Vgl VOL allem die heftigen Angrifte der Reformpartei CC den Hofklerus,
der keinem „ordo' zugehöre, Vıta Benedicti ab Anıanensıs, MG.. SS XWV., 217;
Walafrid Strabo, Vis10 Wettinl, Poetae lat. aevı Karol. IL, 314 £7 Epitaphium
rsen1] Vıta Walae), ed ümmler, Abh Preuß kad Wıss. Ber-
lin, phil.-histor. Klasse (1900) Nr. 6 9 Eingabe der Bischöfe ZUuUr Synode VO:  -

529, Conceilia 5 Can. 1 dazu Lüders, Capella, Arch Urkun-
denforschung 60—64 Vgl uch Fichtenau, Das karolingische
Imperium (1949) DE Fleckensteın, Die Hofkapelle der deutschen
Könige eıl chriften der MGH 6, (Stuttgart geht auf diese Frage
ıcht 1n.



Semmler, Raichaidee und kirchliche Gesetzgebung
Reformsynode VO  o 816 ine zentrale Rolle, eine ‘Rolle, die leider bıs jetzt
noch nıcht 1n das Blickteld der Liturgiegeschichte als der zuständigen Fach-
diszıplın 15t59

Zahlreich dıe Bemühungen Pippiıns. und Karl Großen, die
leichen  60 NeuereLiturglie der Kırchen.. ihres. Reiches_.der römischen. Nn  u

Arbeiten konnten diese Tendenzen bıs weıit in die vorkarolingische eıit
zurückverfolgen.” Die Rezeption der römischen Liturgıe 1m Frankenreich
vollzog siıch jedoch 1Ur langsam und Dn csechr unvollständig, da{ß eın
französischer Forscher Jüngst MmMIL1t Recht VO  — eıiner „anarchie liturg1que“ im
fränkischen Reich Z Pıppıns und Karls Grofßen sprechen konnte.®

.Im Zuge der liturgischen Bestrebungen Pippiıns und Karls Großen haben
auch Klöster die römische Liturgie, vornehmlich das römische officıum,
Zanz oder teilweıse übernommen.®® 816 aber autete der Beschlufß der

Reichssynode, monacht1 CAEESULLH Benedieti1 CANLAFCHt ordıne
reguları“.”“ Eınen ÜAhnlichen Beschlufß hatte offenbar schon die Reichssynode
VO  3 802 gefaßt, ohne da{fß CS seiner Durchführung gekommen wäre.®
Da 816 aber der Kaıiıser persönlıch auf dem benediktinischen otfficıiıum der

Mönchsklöster bestand,“® brach der Gegensatz auf: CUrSUS (officıum) Bene-

Herren59 Für sehr eingehende Auskünfte möchte ıch auch dieser Stelle den
rof Dr. Toulouse, DrProf. Dr. Straßburg,

N ussbaum - Bonn un: Dr. Gindele OSB. - Beuron auf das erz-
lıchste danken.

Vel Klauser Die liturgischen Austauschbeziehungen zwiscfien der
römischen und der fränkischen Kirche VO)] bis ZU) 11 Jahrhundert, Hıst. Jahrb.
53 (1933) 169— 189 d, Master Alcuin. Liturgist. artner of OUTLr plety
Chicag 1—30; Bourque, Etude SUr les sacramentaıres romaıns LE;

— Studi di antichitä crist1ana, pubblicatı pCI CUra de Pontificıo Istıtuto dı
Archeologia Cristiana 725 (Citta de Vatıcano 93—10! und jJüngst
Les relations matiere lıturgique l’Eglise franque l’Eglıse romaıne 113 Le
chiese N€1 regn]1 dell’Europa occidentale loro rapportı CO  3 Roma S1INO 411’800
Settimane di studio del Centro Italıano di Studi sul”’ Alto Medioevo VII (Spoleto

61 Vgl zusammenTassen!« Hallınger, Römische Vorausetzungen der
bonifatianıschen Wirksamkeit 1mM Frankenreıch in St. Boniftatius. Gedenkgabe ZuU

1200 Todestag (Fulda 355—361
6° Vo v el, Les relatiıons matiere lıturgique (oben Anm 60)
63 Vgl Statuta Murbacensıa, ed Albers, CO EeIudines monastıcae EtLL, 81

ed ittermüller Vıtasiehe auch Exposıt10 regulae aAb Hildemaro tradita,
et regula 55. patrı Benedicti 111 (Regensburg 1880 2311

64 Chronicon- Laurissense breve ad 816, H. Schnorr v. Carolsfeld;
(1911 38 Dieser Beschlufßß der Synode VO)  e 816 wird bestätigt durch

die Statuta Murbacensı1a, ed. Albers, Consuetudines monastıcae ILL, 81 un! durch
das monastische Kapıtular VO 816 CaAPp

Siehe unten Exkurs 63
66 Das ertahren WIr durch den Regelkommentar des Hildemar, ed

Y nma —n r, 301 u b C, Textgeschichte der Regul Benedict1,; Abh
bayr. Akad Waıss., philosoph.-philolog.-histor. Klasse 25 >(1910) 104 £ und

Der Bası liuskommentar ZUTF Regula Benedicetiıhm tolgend och I;
Beiträge TAULE Geschichte des alten Mönchtgms un! des Benediktinerordens Heftt 23



Untersuchungefl
dicti und 11105 CaANONICUS, otfficıum Romanum, CUISUS Da standen sich
nunmehr gegenüber.®” War galt schon 1m Jahrhundert die Rege] des
Benedikt 1m Frankenreich als die „römische“ Regel.® Auch hatte die INONAa-

stische Gesetzgebung VO  ( Aachen 816 dem Wortlaut der Benedik-
tinerrege] römische lıturgische Bräuche $ür die Klöster vorgeschrieben,
Z.. den Ausfall des Allelu1a2 schon Septuagesima.“” och empfanden
die Zeıitgenossen csehr deutlich, da{ß nunmehr die Benediktinerklöster VO  H

der SeIt Pıppin un arl Großen geförderten un durch Verordnungen
immer wıeder unterstutzten lıturgischen Einigungsbewegungen 1m Zeichen
des römischen Brauches AausgeNOMMECN se1n sollten. Der Protest 1eß auch
nıcht auf sich WAarten: Klöster wollten ıhre liıebgewonnenen römischen C206
wohnheiten nıcht aufgeben ;“ 10128 Montecassıno scheint protestiert
haben. ”! Auft der Synode selbst verlangte der tränkische Episkopat, dafß
wenıgstens den dreı etzten Kartagen und Ostern sıch die Benediktiner-
konvente MI1t der Zanzeh tränkıschen Kirche ZU Stundengebet „MOIC
OmManae ecclesi12e“ zusammentan den  72

Doch scheint sıch jene Verpflichtung der Mönche auf das officium der
Benediktinerregel nıcht 1in erster Linıe die weitgehende UÜbernahme
des römischen officıum ın den Klöstern richten. V161mehr sollten durch
(Münster/W. 100 beziehen diesen ausführlichen Bericht Hildemars tälsch-
lıch auf eın nıcht bekanntes Konzil, Hıldemar hat dagegen eindeutig die Re-
tormsynode VO:  - 816 1mM Auge, vgl Semmler, Ztschr. Kirchengesch.

2786 f
67 Die Konfrontierung des römisch-gallikanischen . officıum des Jahrhunderts

un: des benediktinischen officiıum, eine Aufgabe der Liturgiegeschichte, steht noch
Aaus. Möglicherweise dürfte S1€e beträchrtliche Unterschiede 7zwischen den beiden offi-
C112 zutagefördern. Bıs jetzt finden sich LUr gelegentliche Andeutungen in der Auf-
satzsammlung VO!]  w} Callewaert, Sacris erudiri (Steenbrugge 9 passım
un: bei k, Nocturna Laus — Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen Heft (Münster/W. 195795 passım.

ben Anm. 66) 123 un beiDie Belege bei Er C Textgeschichte (0
allınger, Römische Voraussetzungen en Anm. 61) 344
Statuta Murbacensia, ed ber 5y Consuetudines monasticae H 88; 189(0)88 5

stisches Kapitular VOoONn 816 Cap Die Regula Benedicti Cap. 15 sieht VOL,
das Alleluija 1M monastischen officiıum bis ZU) Caput Quadragesimae erwen-
den. Dagegen geht der Brauch, schon Sonntag Septuagesima entfallen las-
SCHI1, höchstwahrscheinlich auf Gregor Grofifßen zurück; vgl Amalar Metz, De
ordine antıphonaril, ed. 5y Studi 'Testi 140 (Citta del Vatıiıcano

65—6/; ] r“ Sacrıs erudiri (1940) 635—65/; L',
L’Alleluia dans l’usage Romaın la eforme de Saint-Gregoire, Ephemerijdes lıtur-
Zicae 62 (1948) 6—4

70 Statuta Murbacensia, ed Albers, Consuetudines monastıcae 5
il Epistola Paulji 1ACcONi ad Carolum I'  9 MG. Epist. I  9 510 Nr.
Winandy, Un temoijgnage oublie SUuUr les ancıens uSases Cassınıens, Rev. Ben.
(1938) 27802291 bezweifelt die Authentizıtät dieses Briefes und sieht O1

mutungswelse. darin ine Protestschrift Montecassınos die Reformbeschlüsse
VO 816. Seine gewichtigen Argumente scheinen mır bis jetzt weder VO  > LA e
sOottg.: Benedictina (1956) 337 noch VO:  - at C Der Basiliugkom-
mMentar (oben Anm 66) widerlegt.

72 Expositio regulae 4Ab Hildemaro tradita, ed er —— le 302



$  Z  Sémnäier', Reichsidee und i<irchliche / Gesetzgebtfng
die Syhodalbestiinmung von 816 oftenbar alte ordines en werden,
alte officıa, die siıch 1n manchen Klöstern bıs ZU: Jahrhundert behauptet S
hatten. Es dürfte sich jene Klöster andeln, 1n denen Ma  =) jüngst dıe
officium-Ordnung der „Laus 410°  perenn1s nachweisen konnte: ”® St Maurice
d’Agaune,“ St Martın in Tours,;”® St Marcel-de-Chalon-sur-Saöne,‘® St
Denis,” 198088 die bedeutendsten eNNeEeN. Sehr wahrscheinlich xab
816 auch noch Klöster, die sıch 1mM un Jahrhundert dem Einflufß Vo  -

Luxeuil gzeöffnet hatten und ın denen iINan ordo officiı Columbans, ”
dem „CUrSus Scottorum 8() festgehalten hatte.#! Noch Ende des Jahr-
hunderts beschrieb Abt Angilbert V. St Rıquier den in seinem Kloster herr-
schenden dem rdo der yallıschen „Laus-perennis“-Klöster ÜAhnlichen ordo
officı1.®* Es scheint, da{fß dıe Verordnung der Synode von 816 diese alten
ordines wirkliıch der Wurzel traf. j anche dieser alten monaster12 sind

Vgl ZU) folgenden Gindele, Die gallikanischen „Laus-perenni1s“ -
Klöster und ıhr „Ordo officı“, Rev. Ben. 69 (1959) 2) —48

74 eurıllat; L’abbaye de Saint-Maurıice d’Agaune des origınes la
reforme canon1ale 515—830 100 1954 103—107 MIt allen Belegen.

1D Zum rdo von St. Martın 1n Lours vgl Synode von 'Tours
Concilıa ” 127 C 1 Gesta Dagoberti reg1s Francorum, K3 Mer. I} 144;
Vıta Balthildis, 55 LICI. Mer. 41 493

Siehe Fredegarii Chronicon, MG. SS. rer. Mer. 1L, 124, austührliıch G in-
dele, Rev. Ben. 69 (1999) S, 45

Vgl Fredegarıi Chronicon, LL Mer. E 161, dazu 1a d 19
Etudes SUTr ’abbaye de Saint-Denis l’epoque meroviengienne, Bibl de I’Ecole des
Chartes (1925) 74—84

Zur Ausbreitung de Regel un Observanz Columbans grundlegend l —
NnOTY, Quid Luxovıenses monach; discipuli sanctı Columbani ad regulam onaste-
r10rum ‚q ad ecclesi12ae profectum contulerint (Parıs 17—42

79 Vgl Regula monachorum Columbani abbati Cap. f ed. SeeDa2$SS;
Zeitschr. Kirchengesch. 15 (1895) 5L8— 381 Die Neuausgabe der Regel von

G.S.M.Walker 1: Scriptores Latıni Hiberniae 11 Dublın ID WAar mir noch
nicht erreichbar. Zum columbanischen rdo officii vgl S6 I, La psalmodie
chorale dans Ja re:  gle de Saint-Colomban 1n  x Melanges Colombaniens. Actes du
Congres Internatıional de Luxueıl (Parıs 179—191

Dieser Terminus findet sich 1n eınem angelsächsischen (?) A alsat des (?) Jahr-
hunderts, ed Haddan Stubbs, Councıls and ecclesiastical do-
Cuments relating Great-Britaim and Ireland (Oxtord 139

81 Das Kloster Remiremont beispielsweise besafß einen rdo officıi, der dem von
St. aurice d’Agaune ÜAhnlich WAar vgl Vıta Amatı ab  “ Habendensıis,; IOI

Mer. IV, 218). Erst die 7welite Vorgängerin der 821/822 regierenden Abtissin
Theotilde tührte die Benediktinerregel eın vgl ıber vıtae und Nekrolog VO  -

Remiremont, ed Ebner, (1894) 71 un /4) Wır kommen damıt
bis .an den Begınn des Jahrhunderts heran. Noch GEL: 840 spricht der Regelkom-
mentator Hildemar davon, da{fß CS Klöster gebe, ın denen der rdo Columbans be-
tolgt werde, vgl Hildemari Expositio en Anm. 63) 255

82 Angilbertus 1b Centulensıs, Institutio de diversitate officıorum, Prolog bei
Hariulf, Chronicon Centulense lib 14 Cap S ed OS Chronique de l’abbave
de Saınt-Rıquier, Collection des teXties POUT SerVIr 1;  e  Ä  tude V’enseignement de
Vl”’histoire (Parıs vgl auch Cap. E ed P, Liturgica historica
Oxford 328 Eıine Neuedition der Institutio wird Zt VO  -

Ha!linger OSB tür das Corpus Consuetudinum monasticarun3 vorbereitet.

Zitschr. tür K.-G.



Untersuchungen

? damals Benediktinerklöster geworden, eLWAa St Denıis,®® andere aber
Liraten ZU ordo CANONICUS über W1e€e St Martın in Tours und St Mauriıce
d’Agaune.® Wenn aber ErSTt durch die Reformgesetzgebung vVon 816 alte
ordines gallıkanıscher und columbanischer Prägung.beseitigt wurden, dann
hat erst die Kaisergesetzgebung Ludwigs Frommen WAar nıcht den Sıeg
der Benediktinerrege]l 1mM monastischen Bereich entschieden;® ohl 1aber ıhre  Wr
Alleinherrschaft ım abendländischen Früh- und Hochmittelalter errichtet..

“ Stellen wir jedoch die Frage, inwıiıewelt denn diese Satzungen VOI1 816,
die „regula“ und „institutiones“ für dıie dre1 kırchlichen ordines LLU  - auch
wirklıch iın den Stiften und Klöstern des Frankenreiches Eingang fanden,
vErIMAS u1ls dıe bisherige Forschung daraut keıine Antwort veben. Gerade
die Beantwortung dieser Frage würde unls ZUuU erstenmal erkennen lassen,
w1e welt 1n räumlicher Hinsicht die VO karolingischen Herrscher zentral
erlassenen (sesetze yalten.“‘ Die Intensıität staatlıcher Erfassung 1in arolin-
oischer elIt könnte damıt onkret aufgezeigt werden, W ds mIit Hılfe
der weltlıchen Kapitulariengesetzgebung unmöglıch sein scheint.®®

ber die Kanoniker- und Kanönissenstifte, die die „institutiones“ von

816 annahmen, tehlt ıne vollständıge Übersicht.®? Die zahlreichen and-
schrıften und die Erwähnungen der Aachener Kgrloniker- un Kanon'i;sen—

Zur Reform VO  e St Denis Concılıa 1L, D 683—694;, AZzu m n Il,
Bibl de l’ecole des Chartes (1925) 25—43

Der Übergang VO!  3 St Martın 1n Tours VvVom Kloster vgl ben Anm 99
Z.U] Stift afßt siıch relatıv Zzut verfolgen. Noch 7852 1St VO  - „monachı“ die ede
(MG Karol Nr. 141) 801/802 wirft Karl Gr Alkuin, dem Abr St. Mar-
tin, VOT, seine Untergebenen gyäben sich einmal als Mönche, eın andermal als Kanon1-
ker AaUs (MG. Epıist. NS Nr. 247). Zur yleichen Zeıt verteidigt Alkuin selber
den „tertlus gradus“, der zwischen Kanonikern und Mönchen stehe (MG. Epist. 1  9
416 Nr 258); und bittet die Aufnahme 1Ns Kloster Fulda, se1in Leben als
Benediktinermönch beschließen (Vıta Alcuını,; MG. SS D 191) In einer Prıvat-
urkunde tür St Martın VO 813 werden dann die Insassen des alten Klosters AaUuUSsS-

drücklich als „clericı“ angesprochen, „qu1 secundum canonı1ıcam instıtutionem in SAanctLO

ordine SUNTt constıituti“ Gallıa christiana AXAIV, Instr. col 15 12)
85 Vgl eurıllat en Anm. 74) 119 f.
86 Die bekannten Fragen Karls Grofßen die Bischöte und bte on 811,

ob CS überhaupt Mönche geben könne, die nıcht die Benediktinerregel olgten,
un ob schon Mönche 1in Gallıen vab, ehe die Regula Benedicti dorthin kam,
machen deutlich, da{ß die Regel des Benedikt ım Frankenreich ‚W aAr allgemeıne
Geltung erlangt hatte, da{ß aber über die authentische Observanz noch keinerlei Vor-
stellungen existierten (MG. Capıt. I, 161 Cap. 12; M6G. Capıt. 1, 164 cap LA

87 Eınen ersten Versuch 1n dieser Richtung habe ich Hand eines speziellen
Punktes der monastischen Gesetzgebung Ludwigs Frommen Ntie  men in me1-
NnNemMm Autsatz „Volatıilia“. Zu den benediktinischen Con_suetudines des Jahrhun-
derts, Stud Mıitt. OSB 69 163—176

88 Vgl Gansh O Recherches SUI les Capıltulaiıres (Paris 1958) 89—96.
89 Eınen ersten orientierenden Überblick bietet Art. „Chanoines“,

HGE CT (Parıs Sp 365—37/5; vgl uch I, Nouvelles
recherches : sur les curı1es, chapitres uniıversites de l’ancıenne Eglise de France
(Arras 139—151

Eıne Übersicht ber die bis heute bekannten Handschriften der Institutiones
Aquisgranenses bietet Werminghof{ff, Concilıa 1L, 1, 310 und 47272



51| Sérnmler‚„ Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung
regeln iın Bibliothekskatalogen 01 lassen autf eiıne schnelle un weıte Ver-
breitung schließen.® Fuür Italıen ergriff Lothar offenbar Zanz Ahnliche
Maßnahmen Ww1e ZuUuvor se1in Vater 1m Frankenreich.®

Auch die Mönchs- und Nonnenklöster, die die Hecue Observanz VO  [a

Aachen übernahmen,; harren noch der Aufarbeitung.** Eıine stattliıche Anzahl
1St ındes schon bekannt, und bedeutende Zentren des monastischen Lebens
Anden sıch darunter.° Vor einıger eIt hat INa  3 noch bestritten, da{fß die
Klosterretorm Ludwigs Fromen auch nach Ltalıen worden ISE.  96
Diese Ansıcht dürfte sıch nicht halten lassen, x1bt doch deutliche Hinvweise
dafür, da{ß F Bobbio Ü7 und selbst Montecassıno die Reichsobservanz

01 Vgl Gesta 65, atrum Fontanellensis coenobili,; ed 1€
F1O: M, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands

und der Schweiz München D Ruf, ebd. Br (1932) 340; siehe
auch Werminghoff, (1901) 618 Anm

Vgl auch die SCENAUCH Anweısungen Ludwigs Frommen betr. die rasche
Verbreitung der authentischen Fassung der Institutiones VO  - Aachen 1mMm Zirkular
die Erzbischöfe, Concılıa I 1 458 —462

Olonnense capıtulare prıimum, Capıt. 132# Can /3 vgl auch Hıstoria
custodum Aretinorum, K, Z DA

Q4 Diese Arbeit hofte ich in absehbarer Zeıt durchführen können.
Vgl ZUCE; Kirchengeschichte Deutschlands 114 (Leipzig 604—

62Z; Le 511 C, Les ordonnances monastiques de Louis le Pıeux 1a otıtıa de
Servitio monaster10rum, Rev. d’hist. de l’Eglise de France 11°annee  Ä LOMe (1920)

162—175; Beyerle, Die Kultur der Abtei Reichenau (München
f 280—2091; W olf t, Zur Gründung un! Geschichte der Abtei Schwarz-

ach Maın 1mM Zeitalter der Karolinger ın Abtei Münsterschwarzach. Arbeiten
ihrer Geschichte. Festgabe ZUrFrF Weihe der Kirche 1938 (Münsterschwarzach

187/7—231; 1y Gorze Kluny Studia Anselmıjana 22—25 (Kom
803—819; ayver, Konstanz un St. Gallen 1n der Frühzeıt,

2—516; Semmler, Studien ZUrr FrüSchweiz. Zitschr. .esch. (1952) 51
geschichte der Abtej Weißenburg, Blätter pfälz Kirchengesch. rel. Volkskunde
24 (1957) 13—1/7; ders., Studien ZU) Supplex Libellus und ZUI anianischen
Retorm 1n Fulda, Ztschr. Kirchengesch. (1958) 293—296); ders; ZR  ®
Kan. Abt. 45 (1959) 11

414
6 Ph Schmitz, L’influence de Saint—Beno_it d’Anıane en Anm 92
97 Aus dem Kloster Bobbio SLAMMEN We1 Handschriften des Jahrhunderts,

die eine bestimmte Fassung der Aachener monastischen Gesetzgebung Ludwigs
Frommen überliefern, vgl VOLr allem Seebass, UÜber weı urıner Hand-
chriften des Capitulare monastıcum, (1894) 217—210 Das Breve
memoratıionis Walae abbatis, Codice diplomatıco de]l moOonastero di San Colombano
di Bobbio L, CUra di C1D mml Fontı pCI 1a stOor12 d’Italıa 572 (Kom

140 entspricht 1n seinen monastischen Bestimmungen völlıg den Verord-
nungen der monastischen Synoden VO: Aachen

Während des. Capuaner Exils des Konvents VO: Montecassıno Begınn des
ahrhunderts nahm eın Mönch VOIl Montecassıno das „capıtulum Ludouuihi CUINL

cetefiS”, 1Ne bestimmte Textfassung der monastischen Gesetzgebung Ludwigs
Frommen, ın den Cod Casınensıs 175 auf, VO:!  > dem sıch die ZESAMTE Überlieferung
dieses Textes 1n spateren Casınenser Handschriften herleitet vgl LOWe,
The Beneventan Script (Oxford 914) 6 9 Z, Codicum asınen-
S1ium manuscrıiptorum catalogus “ HTE Montecassıno 258 ff Dies ware kaum



Üfi‚te{rsüchun'gen  F
i.uciwigs Frommen annahmen. Diese Hınweıise bietet nicht zuletzt die
Überlieferung der Aachener monastischen Gesetzgebung selber. Hat also dıe
Kloster- un Stiftsreform Ludwigs Frommen auch auf das ehemaliıge
Langobardenreich übergegriffen, dann bıldet diese Tatsache das Gegenstück
Zur zentralen herrschaftlichen Erfassung Italiens durch die Karolinger MIt
Hılfe der Reichsarıstokratie, auf die NECUECSLE Forschungen eindringliıch hın-
weıisen.?

Wohl mi1t den lıturgischen Ertordernissen der neuen Satzungen VO  (a

Aachen scheint eın auffallendes Ergebnis archäologischer Forschung
menzuhängen. Während Nnier arl Großen eın Kirchenbautyp VOLIL-

herrschte, der sıch auf eın quadratisches Grundschema bezog, sind die
Ludwig Frommen fertiggestellten Kiırchen beträchtlich VO  : diesem

Schema abgewichen.*“ Bezeichnender aber erscheint u11ls die Tatsache,
daß der Bau VO  — Kirchen, der beım Regierungswechsel 1n vollem Gange
WAar, und nach eınem Bauplan weıitergeführt wurde. Dieser
Wechsel des Bauplanes, den INnan N: datieren kann,; 1St so' offenkundig,
daß LUr die Möglichkeit ZUur Erklärung bleibt, da{(ß staatlicher Wılle dıe
Baumeister ZWaNnNgs, Vomn der ursprünglichen Konzeption abzugehen. eueste
Grabungen ergaben, da{ß diesen Kırchen, bei denen während der Reg1e-
rung Ludwigs Frommen der Wechsel des Bauplans eintrat, der Kır-
chenbau des Bischofs Haıto V. Basel-Reichenau, e1nes der aktıvsten Retorm-
manner,  101 auf Reichenau-Mittelzell, die Stiftskirche 1n Vreden und als
markantestes Beispiel der „Alte Dom  « öln gehören.!“® Schon Doppel-
fteld hat nachgewiesen, da die Bauten der karolingischen Bauperiode VI
des Kölner Domes Nn  u dem bekannten St Galler Klosterplan 103 CNISPrE-
geschehen, hätte dieser monastische ext keıine Bedeutung für Montecassıno gehabt.

Vgl auch die Chronik des Leo v (Ostia in der Bearbeitung des Petrus Diıaconus,
MG:+SS5; VIES592 und davon abgeleitet das Chronicon Volturnense del INONACO
Gilovannı]ı vol ura di ngerici Fontiı PCI Ia stOr12 d’Italia 58 (Rom

DD
Tellenbach, Der großfränkische Adel und die Regierung Italıens ın

der Blütezeit des Karolingerreiches 1n Tellenbach, Studien un Vorarbei-
Len ZUr Geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels Forschungen ZUT

oberrhein. Landesgeschichte (Freiburg/Br. 40—7/705; A,
Franken, Alemannen, Bayern un:‘ Burgunder 1n Italien Forschungen ZUL ober-
rheın. Landesgeschichte VILL

100 Boeckelmann, Grundformen 1M ffühkarolingischen Kirchenbau,;
Wallraf-Richartz- Jahrbuch, Westdt. r Kunstgesch. 185 (1956) 27—69; vgl
auch U, Das karolingische Imperium (1949) 203—206

101 Vgl Beyerle, Die Kultur- der Abtei Reichenau (1925) 280
Die Ansicht, Bischof Haıto V Basel se1 der Verfasser der „Statuta Murbacens1a”
BSEWESCN (vgl Seebass; Ztschr. Kirchengesch. (1891) 331 Nnm.

Bey le, a.a.U.) mu{fß allerdings aufgegebe werden, vgl I,und  Jahrbuch Bıstum Maınz (1959/60).
102 Boeck elm AaNnN, Der Widerspruch im St Galler Klosterplan, Ztschr.

Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte (1956) 125—1 34 miıt allen erfor-
derlichen Quellen- un: Literaturangaben.

103 Reinhard t) Der karolingische Klosterplan VO!  - St. Gallen (  WEI1Z).
Facsimile- Wiedergabe, hg vom Hıstor. Vereın des antons St Gallen (1952)



Séinmle}', Reichsidee und kiArchli‘che éés€F%ge|;uflg j
chen:  104 Doch nıcht dieser Plan wurde ın öln ausgeführt, Seadecn der‘ der
Bauperiode VII zugrundeliegende Plan Auch letzterer Plan Aindet sich 1n
dem St Galler Dokument, aber nıcht 1M der Planzeichnung, sondern in den
beigesetzten Maßen, dıe sıch unerklärlich ür die bisherige Forschung
miıt der Zeichnung nıcht AT Deckung bringen lassen.1°* Der Plan Von St.
Gallen stellt somıiıt das eindrucksvollste Dokument der un Ludwig From-
MCn eingetretenen Änderungen 1m Kirchenbau dar; eın Zeugn1s kaiserlichen
Reformwillens, der sıch auch aut den Kirchenbau erstreckte.1®

.

Wıe ben schon dargelegt, kann die bekannte Reichssynode VO  — 817
nıcht mehr als Ausgangspunkt der Klosterretorm Ludwigs TOomMMen
angesehen werden. S1ıe WAar bereits 1n vollem Gange, als 1m Julı 817 die
fränkische Reichsversammlung erneut 7zusammentrat.*®® Für die Mönche
wurde auch 817 ıne Reihe VO  } capıtula erlassen, die aber 1Ur mehr oder
wenıger ergänzenden Charakter hatten und die siıch in einıgen Punkten die
Erfahrungen der angelaufenen Reform zunutzemachten.  107 Der Reichstag
Vo  - 1/ WAar völlig beherrscht VO'  - den Fragen,; die die Thronfolgeordnung
aufwarf; der Erlafß der „Ordinatıo imper11“, das Hauptwerk dieses Reichs-
S sollte die unitarische Reichsidee Ludwigs Frommen un seiner
Berater 1n die politische Wirklichkeit überführen.

Die kırchliche Gesetzgebung aber Erat TYST wieder auf dem Reichstag von

18/819 in den Vordergrund.*® jetzt wurde das yroße Retormwerk
einem gewi1ssen Abschlufß gebracht. Der Kaıiıser selber xab der Reichsver-
sammlung die Tagesordnung, die vorsah, das Begonnene vollenden,

109Mifßstände 1bzustellen und das N erk erganzen und sıchern.
104 Dop pelfelId,; Der alte Dom Köln und der Bauri(ß VO  } St en,

Das Münster (1948) 1—12; ders., More Romano. Die beiden karolingischen
Domgrundrisse VO:  . Köln, Kölner Domblatt 8/9 33—61

105 Dıie VO:  } sSCcHh; Das Capitulare de vıllıs, die Brevium exempla und
der Bauplan on St. Gallen, Vjschr. Sozial- und Wirtschaftsgesch. 13

40—71 vorgetragene Ansicht über den Zusammenhang des Capiıtulare de illıs,
der Brevium exempla und des St. Galler Klosterplans mMit der Klosterretorm Lud-
W1gs Frommen ISt 1n dieser Form nicht mehr zu _ halten; vgl Verheiın,
Studien den Quellen ZUmMm Reichsgut in der Karolingerzeıt, (1953/54)

315—394; Metz,; Zur Entstehung der Brevium exempla, (1953/54)
395—416
106 Die Quellen Z.U)] Reichstag von 817 sind verzeichnet in BM2649a und 650

Die Darstellung bei de GCGIere q, Revue de droit canon1que (1954) 385
bis 3972 Mu: als berholt betrachtet werden, da S1e auf der Sekundärüberlieferung
der monastischen Gesetzgebung Ludwigs FEFrommen bei Benedictus Levita beruht
vgl ben Anm. 42)

107 Das authentische monastısche Kapıtular Ludwigs Frommen VO  S 817 wird
ntlicht werden.demnächst erstmals 1ım Corpus Consuetudinum monAastıcarum veröfte

108 Die Quellen ZUr Reichsversammlung VOon 818/819 siehe BM2672h un:
673—677; dazu Lesne, Rev. d’hist. de l’Eglise de France 11°anne LOME

371 —338, 449—488; M Die Aachener Synode VO:  Ta 819,
11—42; de Clercg, Revue de droit canon1que (1954) 395

bis 404
109 Prooemium generale, Qapit. 1L, 274



Untersuchungen
Mıt Hilfe des neuen Urkßndenformulärs auch dıe Biséhofskirchen

1n den Königsschutz einbezogen. Der Kaiser konnte 11U  3 auch die Bıstümer,
die ihm bisher DNUr staatsrechtlich un autf Grund der taktischen Macht ntier-
standen hatten, durch den Rechtstite] des Königsschutzes herrschaftlich erftas-
SCHN Der königliche Schutz als Herrschaftstorm aber ZUS für die beschützte
Kırche als integrierenden Bestandteil ihrer .„liıbertas“ das VWahlprivileg nach
SlCh 110 das den Bischofskirchen auch auf der Reichsversammlung Von 818/
8519 gyenerell erteilt wurde.  111 Zugleich 1aber verankerte der KÖönigsschutz
auch den CONSCNSUS des Herrschers ZUr Wahl des Prälaten,  112 während sıch
das Einweisungsrecht Aaus der U auch rechtlich unmiıttelbaren Verfügungs-
gewalt des Kaisers »  ber den ep1iscopatus herleitete.  113

Dıie „iInstitutiones“ der Kanoniker und Kanonissen billıgte die Reichs-
versammlung einstimmi1g und unterstrich noch einmal ihre Allgemeinver-
bindlichkeit.!!* Darüber hinaus W1€es der Kaiıser die Bischöfe A den Kano-
nikern Grund un Boden Z7° Verfügung stellen „ad claustra perfi-
cıienda“ 115 In einer 1n die Formulae imper1ales aufgenommenen Urkunde
wird unls berichtet, daß Ludwig Fromme das erforderliche Land tür die
claustra der Kanoniker VO  e allen staatlichen Abgaben befreite.116 wel
spatere Quellenzeugnisse führen ine Ühnliche Befreiung der monaster12
cCanOoN1ıcorum auf einen allzemeinen Erlaß Ludwigs Frommen zurück.117
Man hat die Glaubwürdigkeit dieser Nachrichten bestritten, doch sicher
Unrecht.118 Die Anweıisungen dı M1SS1 VO  z X19 stellen einen unmittel-
baren Zusammenhang zwi1ischen den claustra canon1ıcorum und der Immunt1-
tart der Bischotskirche her.119 Zudem mußten die monaster1a ıIn _un-
mi(ttelbarer ähe des ep1scop1um errichtet werden,!*® das als Kern der

110 Vgl Mayer, Fürsten und Staat 25 Semmler, ZR  O
Kan. Abt. 45 (1959)

111 Capıtulare ecclesiastıcum, Capıt. IJ 276 cap. 2
112 Vgl Les C, Hıstoire de la propriete ecclesiastique France I (1926)
52—86; Semmler. Z  Q Kan. Abt. 45 (1959) mit Anm. 252
113 Vgl Lesne, 240 70—80
114 Capıtulare ecclesiastıcum, Capıt. I, 276 Cap115 Capitulare ecclesiasticum, Capıt. 1: AL aAp 1 Capıtulare mM1ssorum,

Capıt. 1, 289. CapD 7’ ZUF Datierung des letzteren Kapıtulars an o f,
Note SUr la ate (oben Anm 38) 522—5726 Einzelmaßnahmen Ludwigs
Frommen 1n dieser Hınsicht SIN uch schon VOT 818/819 bezeugt, vgl Hludowici
imperatoris epistolae ad archiepiscopos m1ssae, Concılıa F: 1, 460 f BM?® 658;
odoard, Hıstoria Remensıs eccles1ae, MG. SS AT 469

116 Formulae ımper1ales Nr. 5 Formulae 305
117 Urkunde Bischof AÄimerichs ı Chartres von 889/890 bei Guerar:d,;

Cartulaıire de abbaye de Saınt-Pierre de Chartres Collection des Cartulaires de
France I (Parıs 15 f.3 Diplom Karls Einfältigen für Parıs VO  w} 910/911bei auU-e€eT, Recueıl des chartes de Charles E le Sımple (Parıs 144
64; azu Gıiry, Etudes carolıngiennes in: Etudes d’histoire du moyen-agedediees Monod (Parıs 1596 PFOSSZK13

118 Werminghof{f, 27 (1901) 637 Anm. 2;
1L, 1, 457

Dey Concılıa
119 Capitulare M1SsSOrum, Capıt. 1, 289 Cap un
120 Vgl die Verordnung der Synode von Meaux 349, Capıt. E: 411 Cap



55Semmier, lI—{eichvsidkee\ un kir@liéhe Gesetzgebung ‘
Immunität yalt 121 Das Immunitätsgebiet aber Wrl durch spezielle Privile-

ngSChHh befreıit.!““ WDas wiederum chliefßt einen
yjerung von staatlıchen Leıistu
generellen Erlafiß udwıgs ErInNmMCI nicht AUSsS, wonach die claustra a1l0-

nıcorum einen 'T e1 des Immunitätsgebietes bildeten un seine Bewohner
123 Man wiırd oga vielleicht dieeshalb keine servıt1ia eisten brauchten.

Frage stellen dürtC: ob nıcht EeLWA iın dem abgabenfreie Gebiet des ep1s-
austra der Kanoniker iıne Vorstute sehen 1STt ZuUurfcop1um und der

hochmittelalterlichen Engstimmunıtäat, 7131 „Domfreiheıit“ des Spätmittel-
124chtshistorischer Seıite hingewı1esen wurdDalters, auf die neuerdings VO  [a

efaflte sich die ReichsversammlungNoch einmal, iesmal abschließend;
mi1t der „monachorum causa“.* Vielle1cht be1 dieser Gelegenheıit entstand

i1e schon 1n den zwanzıger Jahren. des
jene „Regula Benedict! abbatıs“

Jahrhunderts als Grundgesetz monastischen Lebens angesprochen wird.!*®
cheinlichkeıt dürten WIr s1€e mi1t dem Text identifizieren,Miıt ein1ıger Wahrs

der bislang als die kürzere Fassung“ des SOS. „Capitulare monasticum“
ekannt Wr  127 Er taft die CANONECS der Kapitularıen VOILl 816 un SE

ndschriftlichen Überlieterung als die „Capitulau un 1St ın der ha
Lüdovieıs durch Jahrhunderte weitertradiert worden.

Frommen Gunstren der MöncheWwel1 weıtere Erlasse Ludwigs
ordnen auch die Benediktinerklöster in den Verband der Reichskirche A

das Recht der treien Wah1128 AberDer Kaiser gewährte den Konventen
auch s1e hatten wı1ıe die Bischofskirche zumindest den Konsens des Kaisers
einzuholen, der die Wahl Erst rechtskräftig machte, dem unverbind-
liıchen Vorschlag des Kon ZUr Verwirklichung verhalf.!® Zugleich setzitie

Ludwig Fromme die servıt12 der Klöster zemäls iıhrer wirtschaftlichen
130 den vorher oft recht willkürlichen Forderun-Leistungsfähigkeit test,

121 Capıt Cap
129 Vgl Gans h od, L’immunite dans la nardjie franque oben Anm.

29) 179 196
ischofskirchen un Klöstern verliehene genere]lle Wahlprivileg123 Auch das vgl Lesne,schlo{f$ ıne spezielle Privilegierung der einzelnen Kirche nicht AauUSsS,

France 11°annee LOME (1920) 3728Rev. A’hist. de Vl’Eglise de Rechtsbereich124 Vgl Bader; Das mittelalterliche ort als Friedens- und
(Weimar 148—168

125 Capitulare eccles1astıcum, M' Capıt: 1L 276 Cap
126 Concılıa E 591 Cap 9, ZUF Datierung %Üer?ninghoffi

Concılıa I5 2570
1 „Küurzere Fassung” des sos Capitulare monasticum“, ed bers, (Consue-

FEıne Neuedition dieses Textes auf wesentlitudines monastıicae 13 115—142.
breiterer fiandsc_hrif’cengrunc}lqge wird emnächst Rahmen des Corpus ( onsue-

tudınum Monastıcarum erscheinen.
ecclesiastıcum, Capıt:; 276 Cap 53 Vıta Benedicti 1abbCapitular SS XVA217/5 dazu Liesne; Rev. d’hist. de l’Eglise de FranceAnıanensıs,

1°annee LtOMe (1920) 321—338
GSS XM 223—228; BM5£721;129 Vgl LWa Vıta Eigilıs 1b!  “ Fuldensıis,

BM2652820O; BM5896
130 otıtıa de serv1t10 monaster10rum, Capıt I’ 349—352; D3 C‚

Rev. d’hist. de l’Eglıse de Erance annee  > LOME (1920) 449—48853, ebd.* A  Ba a  —E —
489—493 ine verbesserte Ausgabe der lNotitia.



Uhtersuchüfiggn
SCH einen: Riegel vorzuschießen‘. Den Klöstern aber, dıe AUS politischen
Gründen weıterhin von. einem Kanoniker oder gar einem Laıien geleitet

131wurden, sonderte der Kaiıser Au dem Abteigut 1i1ne mensa tratrum AaUs,
die nıcht MIt staatlıchen Abgaben belastet werden durfte.1? Diese Ma{fs-
nahme, deren Gleichartigkeit mit der Befreiung der claustra CanoN1Icorum
VO  3 staatliıchen Leistungen nıcht verkennen 1ISt; csollte die Existenzgrund-
Jage der Konvente sichern un S$1e VOTL Verarmung schützen, dıe vordem
oft D: Auseinandertall der jeweıligen Gemeninschaft geführt hatte.

Im yleichen Siınne efaßte sıch die Reichsversammlung auch mMi1t dem
Geschick der Nıeder- und Eigenkirchen. FEın INAaNSuUus des Besitztums einer
jeden Nıeder- un Eigenkirche csollte künftig VO:  a jeder Belastung frei se1n
und allein dem Unterhalt des Klerus und des Kırchengebäudes dienen.!
eıtere Bestimmungen über die Berufung des Priesters der Eigenkirche,
die DUr MIt Genehmigung des Bischofs erfolgen durfte,!% un die Festlegung
der Standesqualität des Eigenkirchengeistlichen 135 wıirkten gleichtalls 1n der
Richtung, die Ex1istenz der Eigenkirche ZU sichern. Zugleich aAber versuchten
diese Verordnungen, die prıvate Sphäre der Eigenkirche aufzulockern un
S1e wenı1gstens lose der kirchlichen Organısatıon, der Reichskirche NZU-

gliedern.
UÜberschauen WIr das kirchliche RS Ludwigs Frommefi der

Jahre 816—819 als Ganzes, 1St nıcht verkennen, da{flß 1St
VO  3 einem er IIST‚CQ Willefi der Erneuerung,  156 dafß ihm aber zugleich eıne

131 Vgl Voiıgt, Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des
westfränkischen Königtums. Lajenäbte und Klosterinhaber Kirchenrechtl. Abhand-
lungen Heft (Stuttgart Lesne, Histoire. de 1a propriete eccle-
s1ast1ıque France UR (1930) 9—82

132 Vıta Benediceti aAb  “ Anıanensıis, M6G. 55. XV, 21 Voıgt, a.a.0
S, 64 lehnt diese Konzession Ludwigs Frommen hne überzeugende Gründe
ab: dagegen Mit echt Lesne, Rev. d’hist. de l’Eglise de France 11°annee
LtOMe (1920) 330—334, de Sey Hıstoire de la propriete ecclesiastique France
MU2 (1926) 142—145 Es äßt S1C} beobachten, daß Ludwig Fromme und
seine Nachfolger jedesmal dann e1n Aussonderung eıner fratrum Aaus dem
Abteigut vornahmen, Wenn ein Kanoniker der eın Laie die Spitze eiınes Bene-
diktinerkonvents CLrat, vgl z B Concscılıa 11, 688—694; Epist« V; 290 £)
BM65757; BMZ254762; BM*961; Tessier, Recueıl des chartes de Charles 11 le
Chauve (Paris Nr. 156, Nr. 160, Nr. I Nr. 191 USW.

133 Capıtulare ecclesiasticum, Capıt. E, Tf Cap Vgl auch Admonitio
d regn]1 ordines, Capıt. I) 304 Cap un Capıtulare Wormatiense, MG.
Capıt IL, Cap. Zu dieser Frage Z Geschichte des kırchlichen Bene-
fizialwesens von seinen Anftängen bis auf die Zeıt Alexanders 111 Berlın 1895

236—259; Feıne, Kirchliche Rechtsgeschichte ( Weimar 154
134 Capıtulare ecclesiasticum, (apıt DL Cap und TI Capitulare Wor-

matıiense, Capıt. IK Cap
135 Capiıtulare ecclesiasticum, Capıt. 1, 276 Cap 6; vgl auch die Freilas-

sungsurkunden in den Formulae Imperi1ales Nr. 35 und Add Nr. und den Formu-
Senonenses recentiores Nr. 0} Formulae: 313 un 328, 215
136 Vgl TIh chieffer, Die Krise des karolingischen Imperiums (oben

Anm.

u



Semmler, Reichsidée und kirdlliche; Gesetigebuné
starke objektivierende Tendenz innewohnt. Ganshof hat heuerciings
dıe gyleiche TTendenz auch auf dem staatlich-institutionellen Gebiet aufzeigen
können: Das Auftfkommen des Begriffes FE publıca“ un der Versuch, die
Unteilbarkeit des Reiches 1mM Zeichen des einen qAristlichen Kalisertums durch-
Z  9 zeigen, da{fß dıe Herrschatt des Kaisers wenıger persönlıch als viel-
mehr institutionell gefaßt wurde. Der Amtsgedanke wurde auch dl€
Bischöfe, bte un Graten herangetragen, deren Aufgabenbereich als „M1N1-
ster1um“ galt Dem vertieften institutionell-objektivierenden Denken der
Generation Ludwigs Frommen eNTISprang die Absıicht, den Reichsver-
sammlungen einen 5  N  u umschriebenen Platz 1m Verfassungsgefüge UÜZU=

weısen, ındem S$1e 1U  D häufiger ZzZusam:  niraten und weitgehend den Zu=-
137sammenhang mi1t den Heeresversammlungen verloren.

Die umfassende Konzeption, die sowohl in der staatlich-institutionellen
Sphäre als auch in der kirchlichen Reform Ludwigs Frommen ıhren Aus-
druck fand, wirkte jedoch auch 1n das Gebiet des weltlichen Rechts inüber.
Im Lichte der zentralen Begrifte des Erneuerungsprogrammes ıustitia und
pPaxX sind Ludwigs Verordnungen sehen, die die Durchsetzung einer ein-
heitlichen Münze und einheitlicher Gewichte Z 7Ziele hatten.!®3 Die M1ss1

beauftragt, den Schwächeren gegenüber den Mächtigen ' zu iıhrem
Rechte und ihrer ungerechterweise verlorenen Freiheit verhelfen.139

Ausgehend VO  — den Grundbegriften der Reichsidee Ludwigs From-
MCN, VO  a iustit1ia un DaXA, unıtas un concordia, torderte Erzbischof Ago-
bard Lyon in einer leidenschaftlichen Kampfschrift die Einheıt auch des
weltlichen Rechtes Die Einheit der Kırche, die fundiert se1 1n einem ]au-
ben, einer Hoftnung, einer Liebe, und die Einheit des Reiches einem
Kaiser verlange notwendigerweıse auch die Einheit des weltlichen Gesetzes,

140die Aufhebung regionaler Volksrechte CGsunsten des fränkischen Rechtes.
Freilich konnte diese Forderung des Erzbischofs V. Lyon nıcht durchgesetzt
werden. Sıe zeigt aber, da{fß 1in der von Agobard folgerichtig durchdachten
Einheıitsiıdee des Imperium christianum Möglıchkeiten verborgen agen, das
FEFrankenreich auch strukturell von Grund aut verwandeln.

Ebenso drang Agobard Aı Lyon mit seiınem Verlangen, den der iustitia
141 nıcht durchhohnsprechenden ‚gerichtlichen Zweikampf abzuschaften,

Immerhin' wurden die Kreuzesprobe un die Kaltwasserprobe 1im Gerichts-

137 G x f; Hıstory (195/3 171—180.
138 Vgl Annales regn]1 Francorum, ed. Kurze, MG. SS. rer. Germ. 1ın us.

schol 141; Chronicon Moissacense, MG. SS. I, 311 f. Astronomus, 1ıta
Hludowici imperatori1s, {L, 619

139 Capıtulare m1ssorum, Capt. 1. 289 Cap I Thegan, Vıta Hludowici
imperatori1s, 1L, 593

140 Agobard N Lyon, Epistola COnNtra legem Gundobadij, Epist \A 158164
Nr. e dazu Bressolles, Saint-Agobard, eveque de Lyon (Parıs
90—94

141 Agobard, Epistola CONLTIra legem G31ndobadi‚ MG. Epist. V, 161—164



585 Untersuchungen

Verfahren untersagt.”““ Der emerkens%rerteste Vorstofß 1ber dartf ;ohl
darın yesehen werden, da{( Ludwig Fromme die volksrechtlich verankerte
Blutrache STIFENSSTE Strate stellte un die Graten anwıes, 1m Falle
eines Mordes allen Umständen die Kompositionsbuße erzwıngen
un die Selbsthilfe der Sıppe des Ermordeten unterbinden.  143

Das imponierende Programm der „Renovatıo imper11 Francorum“ Lud-
WI1gs Frommen und seiner Miıtarbeiter und erater  144 konnte in seiner
tiefen theologischen Fundierung hauptsächlich NAUr von Männern der Kıirche
verstanden un werden, wıe denn auch die tränkische Kaiser-
dee außerhalb des eigentlichen Frankenreiches keıin Echo gefunden hat.15
Es 1e1 sıch daher auch LLUT auf dem staatliıch-institutionellen Gebiete realı-
s1ieren und 1n der kirchlichen Gesetzgebung 1n die Tat Aut dem
Gebiete des weltlichen Rechts stießen Aaus dieser Konzeption resultierende
Forderungen W1€e die Agobards Lyon auf alteingewurzelte Rechtsanschau-
J1  Nn des Volkes, deren allmählicher Abbau P noch ahrhunderte be-
durfte Daher 1St der Einfluß des kaiserlichen Reformprogrammes auch ın
den Gesetzen, die die Volksrechte erganzen sollten, auffallend gering g-blieben, WECNnN auch ıne ZewWlsse Tendenz Zur Nıvellierung bestehender
Unterschiede nıcht übersehen 1st.146

Wenn WIr nach den Männern fragen, die damals MIt dem
Kaiser das Karolingerreich 1ın seiner ıdeellen Fundierung und seiner (zesetz-
gebung auf seinen „absoluten Höhepunkt“ führten,1*” sind WIr 1im Grunde

die AÄntwort verlegen. Wır kennen WAar die Namen einzelner Persön-
lıchkeiten, ihre Tätigkeit, ıhr Anteil diesem Retormwerke äßt sıch hın-

kaum bestimmen. An EGESIEr Stelle dürf’ce ;ohl der Abt Benedikt

149 Verbot der Kreuzesprobe & Capıtulare ecclesiasticum, MG. Capıt. I, 279
CAaD. Z nachdem S1e 816 noch erlaubt worden WAar Capıt. L, 268 Cap. Die
Kaltwasserprobe wurde Eerst 879 verboten (MG. Capıt. IL, Cap. 12)

143 Capıtula legibus ddenda, Capıt: 1,283 Cap vgl auch Capitulare
pro lege abendum Wormatıiense, Capıt 1: 18 Cap 1—3

144 Die Devıse „Renovatıo imper 11 Francorum“ erscheint als Umschrift der Ka1-
serbulle Ludwigs Frommen. Vgl azu Ohnsorge, Renovatıo imper11Francorum, Festschr. ZUuUr Feıier des 200jährigen Bestandes des Haus-, Hof- und
Staatsarchivs 11 Miıtt. Osterr. Staatsarchivs Erg.-Bd (1951) 303—313 >

Jetzt auch 1n : Ohnsorge, Abendland un Byzanz (Darmstadt 1958) 111
bis 1305 Herrschaftszeichen und Staatssymbolik I oben Anm 15)

297—302; vgl uch Beumann, Das imperi1ale Könıgtum des ahrhun-derts, Welt als Geschichte 117—130, bes KZ5; dagegen mit echt
Hortfzmann. (1951) 612

145 Vgl LÖöwe, Von den rTenzen des Kaısergedankens 1in der Karolinéer-zeıt, (1958) 345—374, bes. 254—258
146 Vgl Halphen, Charlemagne l’Empire carolingien (1947) DL
147 Schieffer, Die Krise des karolingischen Imperiums oben Anm 2
8) eb  O uch dasx Zitat:

x



Semmler, Reäc£sidee und kirchliche Gesetzgebung

V, Anıane Z se1n, ** der Onbestrittene Führer der monastischen
Reform. Ihn hatte der“Kaiser als Berater den Hot beruten 149 und dıe
Spitze der Klöster des Reıiches gestellt.  150 urch se1ine rastlose Tätigkeit fand
die Einheitsidee, Ww1e s1e sıch politisch vornehmlıch in der „Ordinatıo 1M-
P  per11 nıederschlug, ihre Verwirklichung 1m Bereich des Klosterwesens. eın
Verdienst 1St. CS, da{ß die Benediktinerregel im Frankenreich die absolute
Alleinherrschaft CrTangs, erganzt, ausgelegt und zugleich gesichert durch dıe
„UNa consuetudo“ der monastıischen Gesetzgebung VO  — Aachen Die polı-
eische Rolle, die Benedikt A Anıane gespielt haben mujfß, bleibt demgegen-
über weıtgehend 1mM Dunkel. Der Kanzler Ludwigs Frommen, der Abt
Helisachar, dürfte der Entwicklung des Urkundentormulars mi1t
seinen weitreichenden rechtlichen Konsequenzen zumindest beteiligt SeCWESCH
se1in.  151 Neuerdings halt In  - ıhn auch tür den Vertasser der Kanoniker-
statuten,  152 ohne ındes über Vermutungen hinauszukommen.?”® Erzbischof
Agobard Lyon dart INa  ) vielleicht als den konsequentesten Theoretiker
des Erneuerungswerkes Ludwigs Frommen ansprechen. Er hıelt dem
Einheitsgedanken auch dann noch fest, als sıch der Kaiser Jängst seinem
eigenen Werke Versagt hatte.l>*

Überhaupt sah das kirchliche Erneuerungswerk ine tatıge Mirhilfe der
Erzbischöte VOr.  159 Wır wıissen aber NUrLr cehr wenig darüber, w1e die Metro-
politen diese ıhre Aufgabe erfüllten. Hildibald N: Köln 156 un Hett1
TIrıier  157 scheinen siıch den Forderungen iıhres „ministeri1um“ nıcht

haben Andererseıits aber beispielsweise die Erzbischöfe VO  a Salz-
burg un Bordeaux aut der wichtigen Reichssynode VO  g 816 überhaupt

148 Quellen und Literatur (ın Auswahl) über Benedikt V, Anıane sind neuerdings
zusammengefaist bei Semmler, Lex. £. Theol u. Kirche 11 “(1958) Sp. 179

149 Vıta Benedicti ab AnıanensiIis, 5: X V, 215
150 Vıta Benedicti 1b!  ”“ Anianensis, MG. 55. X V, 215; AÄstronomus, 1ta Hlu-

dowici imperatorI1Ss, FE 622
151 cke &6 Acta ul imperatorum Karolinorum Urkundenlehre

(Wıen 159 macht dagegen hauptsächlich Fridugıs, den Nachfolger Heli-
sachars, für die Änderungen im Urkundentormular verantworrtlich. Vgl auch
Stenzel Diplomatık (oben Anm 28) F 24—78

159 Fichtenau, MIOG 66 (1958) 258
153 Vgl Wattenbach-Levisan-Löwe, Geschichtsquellen en Anm

42) 3106
154 lles, Saint-Agobard, eveque de Lyon (1949)
15!  D  D Hludowici imperatoris epistolae ad arch1ipiscopos M1SSAe, Concilia 1L,

1, 458—464; Commemoratıo M1SS1IS data, CIpit: . 308 Capl dazu
Krause, MIOG U 234—2538; Eckhard L

509—516
156 Vgl Qediger, Die Regesten der Erzbischöfe von öln 1m Mittel-

alter Publikationen der Gesellschaftt rhein. Geschichtskunde 21 onn
Nr 86 f.; siehe auch Fleckensteıin, Die Hofkapelle oben Anm

)8) 49—52
157 Vgl die Briete Hettis N Trier Bischot Frothar V. Toul; Epist V,

277 un 784 Nr. Z und
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nicht anwesend.158 VEin‘er der ührenden lıterarischen Vertechter der Idee der
Reichseinheit, der Bischof Theodulf V Orleans,  159 ol hingegen X18 1ın den
Autfstand Bernhards Italien verwickelt SCWESCH se1n,  160 der diese eben
SE rechtlich sanktionilerte Reichseinheit auts ernNnstestie gerährden schien.

Es 1St bıs jetzt noch nıcht möglıch, e1n Bild VO  w} der Rolle vewıiınnen,
die dıe beiden Vettern des Kaisers, Adalhard un: äla 1n dem Werk der
„Renovatıo“ spielten. 814 s1€e 1Ns Exıl und somıiıt VO  3 dem
zroßen Gesetzgebungswerk der Jahre 816—819 ausgeschlossen.!“ ach
ihrer Rehabilitierung im Jahre 871 162 scheint Wala, W1€e Jüngst
wurde, in ZeEW1SSEM aße der Nachfolger Benedikts Anıane geworden

se1In.  163 Zusammen MIt Adalhard ‘ dürfte die Grundsätze der Mönchs-
reform 1n Corvey 164 und spater 1n Bobbio 165 verankert haben Wıe csehr

seiner Verbannung Begınn der Regierung Ludwigs TOomMMen
der Eınheits- und Reformpartei innerlich nahestand, zeigt siıch erst 829/830,
als ZU unbestrittenen Führer dieser ‘ Parte] aufsteigt."® Adalhard über-
nahm für seine Abtei Corbie, sSOWeIlt WIr erkennen können, WAar Wwelt-
gehend die Bestimmungen der monastischen Einheitsobservanz Ludwigs
Frommen bzw Benedikts Anıane.167 eueste Quellenfunde aber lassen

158 Vgl Hludowici 1m
Concılia IL, E 458

peratoris .epistolael d archiepiscopos mi1ssae, Fassung,
159 Vgl Kleinclausz, L’Empire carolıngien, SCS origıines SCS NS-

tormations (1902) AL Faulhaber, Der Reichseinheitsgedanke enAnm 17) Z un 24
160 Vgl die Belege bei 5Sımson, ahrbücher des tränkischen Reiches

Ludwig Frommen (1874) 114
161 O Ca 19—2) Wala Lrat 814 als Noviıze 1M Kloster Corbie eın
162 Vgl Astronomus, Vıta Hludowici imperatorı1s, IL, 626
163 an E Hıstory (1957)) 173
164 Zur Gründung und Besiedlung VonNn Corvey Hıstoria translatıoniıs s. Viti;
1L, 578—581; Notitıae fundationis monaster'i1 Corbeiensis, 1043 fi 9

Catalogus bbatum nomına fratrum Corbeiensium, ZCHE 274 Miıt die-
scn Quellen 1St kombinieren die Nachricht der Annales Quedlinburgenses ad

1015; I1L, 83, wonach Heıinrich II Corbeienses iINVisens privilegia et
consuetudıines alıquas priorum, QqUas Ludovico p10 dante habuerant
potestative mutavıt.

165 Über Bobbio siehe oben Anm
166 Vgl VWeinrich, Wala Graf, Mönch und RDa Die Biographie eines

Karolingers. Eın Beitrag ZUr Reichs- und Kırchengeschichte, phıl Dıiss. Masch.-schr.)Freie Universität Berlın (1954) 9—12
167 Adalhard N Corbie, Capiıtula de admonitionibus 1n congregatıone, ed
Mabillon, cta Sanctorum ordinıs Benedicti Sde| L  9 Pars LO

(Venedig 741 und dl€ Statuta VO:  3 822, ed Lev 11 Fa  1: Moyen-Age e ser. COM (1900) 351—386 L VAilIn; a:a.O. 333—349 nNnier-
schied bei den Statuten re1l sukzessive Redaktionen, erhalten 1n Yrel fragmentari-schen Textzeugen. Demgegenüber hat Lesne, L’e&conomie domestique d’un
monastere 1E siecle d’apres les Statuts d’Adalhard, 1bbe de Corbie 1n  S Melangesd’histoire du moyen-äge ofterts Ferdinand 10t (Parıs 385—4720 nach-
gewlesen, daß die Statuten 1nNe unvollständige Sammlung mehr der weniger frag-mentariıscher Einzelbreven darstellen, die die Textzeugen manchmal ziemlich will-
kürlich anordn’e_n‚_ Zi ingingndergesdxobgn haben Die Neuedition, die Z
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defitlich A  erkennen, dafß 1n einer alteren monastıis  en TIradıtion steht, die

celbst den Reichsabt Benedikt Anıane verteidigen wei($.168
Auf Grund VOIl Rückschlüssen AUS den Parteigruppierungen der dreißiiger

Jahre des Jahrhunderts konnte Tellenbach auch 1ne Reihe VOoNn

Reichsarıstokraten weltlichen Standes namhaft machen, die das Werk Lud-
WI1gs Frommen und se1iner geistlıchen Mitarbeiter unterstutzt haben, siıcher
nıcht zuletzt Aaus materiellen Interessen.!®? Im Zanzcn gesehen sind WIr
jedoch hinsıchtlich der personellen Seıite des Regierungsprogrammes Ludwigs

Frommen aut Mutmafungen angewlesen; vielleicht ßr sıch 1n dieser

Frage auch nıemals volle Gewißheıt erreichen.

Dem Höhepunkt des Kérolingerreiches während der ersten Regierungs-
jahre Ludwigs Frommen folgte die Krise, der Absturz Die Konzeption
eines unıversal begründeten einheitlichen Staatsbaus scheıterte der poli-
tischen Realität. Die Träger dieser Konzeption aber muften selber Parteı
werden, als s1e sıch ELE Verteidigung ihrer Anschauungen un Ideale
den Kaiser wandten, der sıch seiınem Werke Sie gaben damıt ihre
ideelle Basıs auf, und konnte N nıcht ausbleiben, da{ß S1e 1n den inneren
Kämpten der dreifßßiger und vierziger Jahre des Jahrhunderts ZzZersprengt
wurden.

Die VO  — Ludwig Frommen und seinen Mitarbeitern un Beratern
einmal der Verwirklichung nahegebrachte Idee des Imperi1um christıanum
aber hat weitergewirkt. Die Unteilbarkeit des Reiches, 1im karolingischen
Großreich als politische Lösung angestrebt, tür die die e1it noch nicht reit
WAafrlt, hat sich im Jahrhundert in allen Nachfolgestaaten des Karolinger-
reiches durchgesetzt.”“ hne die durch die kırchliche Reformgesetzgebung
Ludwigs brommen grundgelegten Fundamente ISt aber auch die ottonısche
Reichskirche nıcht enkbar.  171 Gegen dıe Satzungen tür die Kanoniker und

VO  3 mır vorbereitet WIF: und 1m Rahmen des Corpus Consuetudinuni Monasticarum
erscheinen soll, wird daher nıcht autf Umstellungen ein1ger Textpartien verzichten
können. Abgesehen VO einıgen deutlich erkennbaren spateren Einschüben geben
aber die Textzeugen des Jahrhunderts  } den Von ar“ konzıpierten Text recht

{ ZELICU wieder.
168 Vgl die von at L, Der Basıliuskommentar (oben Anm 66) 116 o
132 f“ 136, 139 und 140 erstmals veröffentlichten Eıgentexte der Bası-

lius-Redaktion des Hildemar’schen Kommentars. Zu den Beziehungen des Regel-
kommentators Hıldemar (V. Cıvate) Corbie aube, "Textgeschichte en
Anm. 66) 111 und Hafne L, 2a0 146—150.

169 Tellenbach, Könıigtum un Stäiämme der Werdezeit des deutschen
Reiches, Quellen un Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches ın
Miıttelalter und Neuzeıt, VIIL; Heft 4 (Weimar , 1939), 5 61—6/ :

0 G L h, Die Unteilbarkeit des Reiches, 163 (1941) 20—42,
Jetzt auch in Die Entstehung des Deutschen Reiches Wege der Forschung
(Darmstadt 197956 110134

171 Vgl Feıne, Kirchliche Rechtsgeschichte 13 219—226 mıiıt
allen ertforderlichen Quellen- un Literaturangaben. Eıne dankenswerte statistische
Übersicht bietet SantıfG Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichs-

ki;'chensysbems, Osterr. Aykayd.yd. Wiss., Phil.-hisc. Klasse 229 (1954) Abh. Nr



Untersuchungen

Kanonissen machte noch VOT dem Investiturstreit das Reformpapsttum
Führung des Gregor VIILI Front 172 und noch Jahrhundert
beklagt Gerhoh Reichersberg, dafß die Regeln VO  e Aachen noch

gerade dıe Domkapitel beherrschten 173 Monastisches Leben hingegen
WAar SEIL den Tagen Ludwigs Frommen und Benedikts Anıane bıs S:

Autbruch der Mendikantenbewegung des Jahrhunderts L11Ur noch der
benediktinischen Auspragung möglıch Di1e Reformbewegung VO  e Cluny
tührte sıch selber auf Ludwig Frommen und das Werk Benedikts
AÄAnıane zurück.174 Die deutschen 175 un englıschen Klosterreformen 176 des

Jahrhunderts bauen aut den CAaNONCSs VO  3 Aachen auf
In LLUTr knapp anderthalb Jahrzehnten hatte die Generatıion nach arl

Grofßen Beıtrag Z Auspragung des abendländischen Mittelalters
eıisten vermocht der aus SsSC1NECIMM Bilde nıcht mehr wegzudenken 1STt

172 Vgl das Fragment der Synodalverhandlungen vVon 1059 ed W e
hoff 669 675 dazu uch das Synodalrundschreiben Nikolaus
II Constitutiones 1, 549 CAall. 2, vgl De LILG,; Vıe COININUNG, re:  gle de
Saınt-Augustin chanoines reguliers DE siecle, Rev dA’hist. ecel. 4.1

390 £.; Bardy, Saınt-Gregoire VII Ia etorme canoniale GE jecle,
Studi Gregorıianı (1947) 4/—06/; Mo1s, Das Stift Rottenbuch der Kars
chenretorm des 11 und Jahrhunderts, Beıträge ZUT altbayrischen Kirchen-
eschichte 111 Folge (München 236 f

173 Gerhoh Reichersberg, Commentarıus psalmos, Libelli de lite 111
473 f un 4/9

174 Vıta Odonis ab Cluniacensıis, Mıgne 133 Sp 53 f Aazu Mabiıl-
lon, Acta Sanctorum ordinis Benedicti VI (Lucca 579 f und LOMM VL

594° Albers, Untersuchungen den altesten Mönchsgewohnheiten, Ver-
öffentlichungen Aaus dem kirchenhistorischen Seminar der Universität München
11 Reihe Nr. (München 1905 17—23, 093— 152 Vgl nNEUESTENS NZ.:0.1=
|a h j11: Neue Forschungen über Cluny un: die Clunijacenser, hg. OE 'Te am 11-
ba (Freiburg/Br 95 f

175 Vgl FHallınger, Gorze—Kluny oben Anm 95) 680—690 741—
746 870—874 905 f Büttner, Verfassungsgeschichte un! othrin-
oische Klosterretorm Aus Mittelalter und Neuzeıt Festschr ZU Geburtstag
VO  - Kallen (Bonn 17—927. Auch die Klosterreform Gerhards Brogne
tführt ber St Denıis (siehe ben Anm. 83) direkt auf Benedikt Nn Anıane zurück,
vgl zuletzt €; Etude SUur 1a biographie la reforme de Gerard
de Brogne ı Melanges Felix KRousseau Brüsse] 1958 497 —524

176 TOL1 rSt; The breviary of Hyde Abbey, Winchester
VI Henry Bradshaw Dociety vol London 46 f 727 *
5ymons, Sources of the Regularıs Concordia, The Downside Revıew (19417)

165=L70: ders., Regularis Concord1ia Anglıcae Natıon. monachorum IMO-
nıalıumque (London LVILL



63Semmler, Reichsidee und kir\chliche Cesetzgebung
ExXxkUÜes

Zur Iieichssyr;odé VO  3 8O2

Den austührlichsten erzählenden Bericht über die Gesetzgebung Karls
Grofßen VO  za O2 überliefern u1ls die Annales Laureshamenses und das

Chronicon Moissacense.* FEın Vergleich der beıden Berichte miteinander
ze1gt jedoch auf den ersten Blick, da{ß das Chronıicon VO  - Moi1ssac seine Or
zählung wortwörtlich den Annales Laureshamenses NLENOMMEN hat.? Stellen
WIr aber den Inhalt beider Texte nebeneinander, ergibt sıch, da{fß das
Chronicon Moissacense eınen bedeutsamen Zusatz bietet, der nıcht durch
die Annales Laureshamenses gedeckt 1St

Ann Laureshamenses ad 8021 Chron Moissacenses ad 802
Reform des Instituts der mM1ss1ı Retorm des Instituts der mMiss1ı

FE} Reichssynode 1m Oktober 8O2 1I1) Reichssynode ım Oktober 8O2
Verlesung der CA4ANONCS und1) Verlesung der Can OI1165s und

decreta pontificum decreta pontificum
Verlesung der Regula S, ene- Verlesung der Regula Bene-
dıctı dieti
ReformmafSnahmen RetormmaftS$nahmen

Fragen des otficıum
ofhcıium Romanum 1n den
Bischofskirchen
Errichtung VO  - scholae

C) otfficıum secundum regulam
\;x Benedicti 1n den Mönchs-
klöstern

IIT) (GGesetzeserganzungen 11L) Gesetzeserganzungen
Dem Chronıicon von- Moissac wıird wenı1gstens für seinen Bericht bıs

ZAF Jahre ö13 der selbständige Quellenwert weıtgehend abgesprochen.“
Seine Zusätze gegenüber seiınen Vorlagen haben daher auch wen1g Beach-
tung gefunden.‘* So hat die Forschung seiner Nachricht, da{ß O2 auf der
Oktobersynode Fragen des officıum behandelt wurden, bısher keinerle1 Ver-
eirauen geschenkt.° Wır glauben indes, zeıgen können, da{ß vemäafßs dem
Bericht der Chronık VO  > Moissac diese Frage zumiındest auf der Tagesord-
Nung der Synode VO Oktober 8O2 gestanden haben mu

Annales Laureshamenses ad 302, E 38
D Chronicon Moissacense a.d 802, I’ 306

Vgl ME ART enbach-Levis on-LOWwWe, Deutschlands Geschichtsquellen 1m
Miıttelalter. Vorzeıt un Karolinger He (Weımar 265

390
Vgl S, Zeitschrift tür Kirchengesch. (1891) 3Z8: Anm I:

Sımson, Jahrbücher des fränkischen Reiches arl Grofen 11 (Leipz1g
1883 EFE Le n Rev d’hist de l’Eglise de Eranw FTe annee LOIME

165 f Anm.



64 Untersuchungen

Aus den Capıtula de examınandıs ecclesiasticıs die sicher auf die Synode
VO!)]  3 802 beziehen sind geht eindeutig hervor da{ß die presbyter1 a1so
auch die Kanoniıker der Bischotskirchen, 802 auf das römische officiıum VOI-

pflichtet wurden.® Die Verordnung über die Errichtung VO  3 Sängerschulen
kann WAar nıcht INIT Siıcherheit dem Konzil VO  — 802 zugeschrieben werden
äßt sıch aber gerade für diese eIt durch Synodalbeschlufß bayrıscher
Synoden VO  —3 800 ‘ un durch C111 ırchliches Kapitular Karls Grofßen
VO  — 805 belegen Die Frage des benediktinischen Offiziums aber mu{(ß sıch
MI der eindeutig bezeugten Verlesung der Regula Benedicti auf der
Synode VO  3 802 von selber gestellt haben In den Capıtula ad lectionem
CAaNONuUuUumMm E1 regulae Benedicti pertunent19, die WITL nach Inhalt und Ofrm
als Verhandlungsvorschläge der Bischöte un hbte für die Synode VO  > 8072
ansehen dürfen,! tauchen We1 Fragen auf, die sıch MIt dem officıum be-
fassen, die Frage nach der „SYNAaXIlS vespertina ” und die Frage der van-
gelienlesung 1 der Sonntagsvigıl.11

Sıcher siınd beide Punkte auf der Synode auch behandelt worden, stellen
SIC doch gerade Unterschiede zwıschen dem benediktinischen und dem
damaligen römisch yallıkanıschen otficıum heraus Während die enedik-
tinische „SYNAaXıs vespertUna C Vesperordnung MIt VICGT Psalmen un
zugehörigen Antiphonen vorsieht bezeugt Amalar v Metz für die Vesper-
teijer als „cotidianus USUS tünf Psalmen 13 Den Beschlufß der monastischen
Vesper ıldete das Pater OSter die Vesper nach dem damalıgen officium
OomManum endete hingegen MItt Oratıion.!* Die Evangelienlesung
der Sonntagsvigıl aber 1ST Cein C111 monastischer Brauch und gyeht auf eNEe-
dikt Nursıa zurück .15 YSTt Laute des Jahrhunderts wurde dieser
Brauch allmählich ı aufßermonastischen officıum rez1IpIert.16

(} Capıtula de examınandis ecclesiasticıs, Capıt E: 110 Cap. un 2‚ vgl
auch die Interrogatıones. XAaM1iNAaL1ONIS, Capıt. I 273 Cap.

Concılia IL 199 CAall.

Capıitulare Theodonis vılla datum PTIIMUmM InerTIe ecclesiastıcum,
Capıt. E L4 Cap
Vgl Notker Balbulus, Gesta Karoli Magnı ımperator1s, ed S C te Cy

rer Germ Nova Seri1es XII (Berlin 1959 12—15; siehe auch Hucke, Die
Einführung des gregorianiıschen Gesanges Frankenreich, Röm Quartalschrift 49

176
10 Vgl AaAn o 1, Recherches SUT les capitulaires (1958) 47 ; ZUFr Datie-

LUNg der Capıtula ckh ar.d L, Die Kapitularıensammlung Bischof .haer-
balds Lüttich en 37 Anm 21—724

11 Capıt 108 f CAD
Regula Benedicti Cap

13 Amalar N Metz, Liber officialis, ed Hanssens,; Studi Testi 139
(Citta de Vatıcano 4372 u. 438 C Vesperae
officio praesertum Romano 1ı1: Sacrıs erudiri 1940 91—1L geht auf diese Frage
ıcht C11M.

14 Vgl Chavasse, Le SAaACTAaAMENTLALTFE gelasien, Biblioctheque de Theologie
ser. Histoire de la theologie vol (Parıs 4572 —457 .ı



655emmlér‚ Reichsideé}  E  {  S  X  A  X  CR  u}  65  Sjem’nlllé/r, Ré%'chsideé  nd : kirduiif:lr«rle‚ ‘Gééet;geßun%  P  ; ber Hinweis auf Differenzen zwischen benediktinischem und röh1isd1-  gällikanischem officium macht deutlich, daß die Fragen des officium auf  der Synode von 802 Gegenstand der Verhandlungen waren. Sollte es zu  dem Beschluß gekommen sein, die Mönche hätten künftig das officium nach  der Ordnung des hl. Benedikt zu feiern, wie das Chronicon Moissacense  bezeugt, dann dürfte dieser Beschluß keine weitreichenden Folgen gehabt  haben. Denn die Frage des officium spielte auf der Reichssynode von 816  die zentrale Rolle; erst sie leitete die strenge Scheidung der ordines der  canonici und der monachi auch im liturgischen Bereich ein. Trotzdem erweist  sich die Synode von 802 von der Frage des officium her als eine Vorläuferin  des unter Ludwig d. Frommen durchgeführten Reformwerkes.  A  E  15 vRegulä.‚' 8i Beneclicti cap. 11; vgl. Ordo Romanus XVI, ed.vM. Andrieu,  Les ordines Romani au haut moyen-äge III = Spicilegium sacrum Lovaniense fasc.  24 (Löwen 1951) S. 149; Ordo Romanus XVII, ed. Andrieu, ebd. S. 186; Expo-  sitio regulae ab Hildemaro tradita, ed. Mittermüller (1880) S. 290.  16 Vgl. S. Bäumer, Geschichte des Breviers (Freiburg/Br. 1895) S. 287 f. und  A;B a uflm stark, Nocturna Laus (cl)ben S. 48 Anm. 67) S. 87 f.  z:;é:. für K.-G.  5nd kirchfi]chey Gesletzgeiaun%
Der Hinweis auf Difterenzen 7zwiıschen benediktinischem und röfnisch-

gallikanischem officiıum macht d€utlich‚ da die Fragen des officıum auf
der Synode VO'  — 8072 Gegenstand der Verhandlungen Sollte
dem Beschlufß ygekommen se1nN, die Mönche hätten künftig das officıum nach
der Ordnung des Benedikt feiıern, Ww1e das Chronicon Moissacense
bezeugt, dann dürfte dieser Beschluß keine weitreichenden Folgen gehabt
haben Denn die Frage des officıum spielte auf der Reichssynode VO  - 816
die zentrale Rolle; YST S1€e eıtete die SIrCNZEC Scheidung der ordines der
cCanon1C1 und der monach; auch 1m lıturgischen Bereich e1in. Trotzdem erweist
sich die Synode VOoO  u 8O2 VO  3 der rage des officium her als ıne Vorliäuterin
des unter Ludwig Frommen durchgeführten Reformwerkes.

15 Regula s. Benediceti Cap K vgl Ordo OmMAanus NT ed Andrieu,
Les ordines Romani au haut moyen-äge 1A3 Spicilegium Sacrum Lovanıense fasc

(Löwen 149; Ordo OMAanus X VII; ed nd rıe u, ebd 186; Expo-
sıt10 _ regulae ab Hildemaro tradıta, ed. (1880) 290

16 Vgl S. Bäum C Geschichte des Breviers (Freiburg/Br 2857 und

A Ba u k, Nocturna Laus o  en 48 Anm 67/)

Ztschr. f\l.\' K.-G.



Die Homiletik des AÄAndreas yperlus
Von Peter Kaweréu

Als Abend des Martıinstages 1531 1n dem damals hessischen Städt-
chen acha die Tore geschlossen worden N; nahmen die Behörden 1m
Hause e1INESs der Wiedertaufe verdächtigen Bürgers 1ne€e Durchsuchung VOT.

Sıe hatten Erfolg S1e überraschten den hessischen Täuferapostel Melchior
Rınk un elt se1iner Anhänger be1 einer Andacht und nahmen dıe
Versammlung test. Am tolgenden Tage wurden die Täufer verhört. Eıner
VO  3 ihnen, eın Schmied Aus der Hersfelder Gegend, dabe1 folgendes
AUS

„ 50 hab bıs daher weni1g (Gsutes gesehen, das VO  a der Lutherischen
Ptaffen Predigen käme, denn alles Ärgernıis, Freiheıit, Bubereı, und se1 böser
un arger denn Ntierm Papsttum. Wo (sottes Wort rechtschaffen. gelehrt
werde, da bringe Frucht, da stehen die Leute VO  a} der Sünde ab, aber die
Prediger tühren öffentlich eın sündlıches, argerliches Leben Christus aber
sage, ihren Früchten solle INa  w} die alschen Lehrer erkennen, darum
ylaube nıcht, da{ß S1ie den heiligen Geist haben, denn der heilıge Geist
wanke nıcht wiıe S1€, sel1 auch nıcht ZEe1Z1g USW., W1e jetzt un den Lutheri1-
schen befunden. Wo aber der heilige Geist nıcht wohne, da mOge auch nıcht
dıe VWahrheit gelehrt und erkannt werden. So habe er 11U  a Melchior Rınk
erkannt der Lehre und Leben, da{ß nıicht anders erkennen hab können,
denn da{ß die Wahrheit velehrt. Denn Christus Sa  . seinen Früchten

cwerde INa  3 einen talschen Propheten erkennen

Aussage des Schmiedes dam Angersbach Aaus Unterhaun bei Hersteld VOM
Nov 1531 aul Wappler Bearb.) Die Täuferbewegung in Thüringen von

6—15 Jena 1913 Beiträge ZUrr NEUETEN Geschichte Thüringens Band 2)
Seıite 328—329 Urkunde b) Vgl hierzu Walther Köhler 1in Mennonıitische Ge-
schichtsblätter (1940) Seite 18 (Die sittliche Laxheit auf selıten der Reformatıon)
A1st Tatsache, natürlıch nıcht VO]  e den Reformatoren gewollt, ber ine Folge der
talsch verstandenen retormatorischen Rechtfertigungslehre. Es 1St jenes „Zechen auf
Christi Kreide“, WI1Ie Ludwig Hätzer Zzut formulierte.“ Ahnliche Aufßerungen
„falscher der blöder Christen“ zıtiert Zwingli in seiner Anm ZCENANNTLEN „Christ-
liıchen kurzen Einleitung“ Seite 640 Eın Idealbild täuferischen Predigertums VGL
sucht Gerhard Neumann 1n seinem Aufsatz „Predigt und Predigerstand in den
Täuferdiskussionen der Reformationszeit“, 1n: Zeitschrift für Reli&10ns- un Gel-
stesgeschichte 10, öln L958: Seite 209—219 zeichnen.



67Kawerau, Die Homiletik des Ahdr%eas’ Hyperius
Dıiese Außerung Aaus dem Munde eines Täuters 1St typisch für das Urteıl,

das Ma  [a in diesen Kreısen über Lehre un Leben der evangelischen Prediger
damals ecote Freilich standen die Täuter mMIt diesem Urteil nıcht vänzlıch
allein: 1n eıner Verordnung des Landgraten Phılıpp VO  an Hessen VO Jun1
1542 wird arüber Klage geführt, da{ß „sıch jetzt 1n ziemlicher Anzahl
Präiädikanten un Seelsorger übel halten, böses, argerliches Leben führen,
sich MI1t Vollsauten, Spielen, Wuchern eladen, siıch in den Zechen mMI1t den
Leuten raufen, schlagen, zanken und sonderlich auch die Weiber
züchtig erzeigen sollen“. Auch wird geklagt, daß „eınes Teıls Priädikanten
in iıhren betfohlenen Kiırchen des Jahres kaum ine oder wel Predigten
HN  « Z Urbanus Rhegius, der Reformator Lüneburgs, agt darüber, dafß
manche Prediger noch nıcht 1n der Schrift zeübt seı1en un eshalb
einzelne Stücke AUS dem Zusammenhang rıssen, ıhnen 1ne mißverständliche
Bedeutung gäben und W 1€ Sagt ohne Vorsicht und m1t Ärgerni1s
predigten. Dadurch verwirrten s1C dıe Gewıissen un Streit.®

Die Reformatoren haben sich VO  — Anfang bemüht, die Prediger ZU

rechten Verständnıs des Evangelıums und ZuUuU richtigen Predigen anzule1-
CcNH, nıcht selten aut direktes Ersuchen der Obrigkeıt. SO 1523 in Zürich
bevor sıch hier der Rat entschlo{$, die Messe und die Bilder abzuschaften,
wurde Zwinglı beauftragt, ZUrL Belehrung der des yöttlichen Worts noch

de ıne kurze Anleıtung schreıi-wen1g berichteten Pfarrer auf dem Lan
ben, A US der S1E lernen könnten, W1e S1Ee die Lehre (sottes zuhanden nehmen
un ıhren Gemeinden vorhalten ollten SO entstand Zwinglıs AKUurze und
christliche Eıinleitung“, 1in der dargelegt wurde, wı1ıe INa  (} über Sünde, (jesetz
und Evangelıum, über Bilder un Messe evangelischerse1tfs lehren solle 41sO
ine kleine, auf die speziellen Verhältnisse Zürichs berechnete Glaubens-
lehre.* Einen andern Weg, den evangelischen Predigern helten, schlug
1524 Johannes Bugenhagen AT Er veröffentlichte iın Wittenberg eın Hiılts-
buch ftür unerfahrene Prediger, in dem die Sonntagsevangelıen sachgemäß
zerlegte und die tür die Behandlung der einzelnen Abschnitte eachten-
den Gesichtspunkte andeutete. Diese Indices 1n Euangelıa Dominicalıa WUuLr-

den b1s 1528 noch Ireimal gedruckt und scheinen also eiınem fühlbaren Be-
üurfnıs entgegengekommen se1ın Im Lüneburgischen hat Urbanus R he-

Kirchengeschichte beider Hessen, Marburg 1876, I DEer Heppe,
Urbanus Rhegius: Wıe mMan fürsichtiglich und hne Ärgernis reden coll VO  -

den fürnehmsten Artikeln christ]icher Lehre (Formula quaedam cıtra
scandalum loquendi). Nach der deutschen Ausgabe VO: 1536 nebst der Predigt-
anweisung erZ0g Ernst des Bekenners VO: 1529 hrsg. VO: Altred Uckeley. Leipz1g
1908 (—Quellenschriften ZUr Geschichte des Protestantismus Heftt 6), Seite 30=31

Eın christenliche kurtze inleytung, 1n: Huldreich Zwinglıs Sämtliche Werke
Corpus Reformatorum Vol 89) Le1ipz1g 1908, 630

nhagıi Pomeranı 1in Euangelıa (ut vocant) Domuiuni-Indices quidam Joannıs Buge
Sanctorum tOt1Us nnı servientla. Wittenberg:calıa, Insuper usu1

Johannes Lufft 1524 Vgl Georg Geisendortf: Bibliotheca Bugenhagıana, Biıblio-
graphie der Druckschriften des Joh Buvenhagen, Leipz1g 1908 Quellen und
Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts Seite

5



68 Untersuchungen

S1US 111C 1529 VO  - Herzog Ernst dem Bekenner erlassene kurze Predigt-
instruktion SC1INECr bekannten Schrift „ Wie INa  z rürsichtiglıch und ohne

GCT=-Ärgerni1s reden ‚o]] VO  - den türnehmsten Artikeln christlicher Lehre
weıtert.® Auch diese Formula quaedam CT scandalum loquendi
VO  3 1536 hat dogmatischen Charakter un: ausgewählten Schrift-
stellen, WI1C INa  a über Buße, über Glauben, Werke un Verdienst über die
Messe, über das (Jesetz us  < dogmatısch richtig predigen ‚o]1]

SO wichtig und verdienstvall auch alle diese Schriften eigyentliche
Predigtlehren sind SIC nıcht SCWECSCH Eıne solche zu erstien ale geschaften

haben 1STt das Verdienst des Andreas Gerhard nach SC1INET Vaterstadt
Ypern Hyperı1us SCHNANNL Er wurde 1511 yeboren 1ST 41so rund C1MN

Menschenalter JUNSCI als Luther un: starb 1564 als Professor der heo-
logie Marburg.‘ Seine Bedeutung für die Homuiletik beruht auf SCE1INCL
Schrift De Formandiıs Concionibus Sacrıs s  e de Interpretatione Scr1p-

Popuları Librı duo  “ die 1553 SESICIS 1562 stark C]1-

terten zweıten Auflage erschien, die dann noch mehrere Nachdrucke ertah-
ICH hat

Für die geschichtliche Einordnung und ftür die Beurteilung dieses Werkes
1ST wichtig, dafß Hyperı1us nıcht auf der mittelalterlichen Homiletik tußt
Deren Grundlage bıldete Augustins 1 den Jahren 396 und 476 geschriebe-
11058 Buch „De Doctrina Christiana“, das ı se1iNeN rhetorischen Anweısun-
sCch Sanz VOINl Cicero abhängıg ı1ST Y  Y Hyper1us, obwohl MIt dieser Schrift

Die spateren Ausgaben der Indices erschienen 1524 bei Joh Petrejus Nürnberg,
1525 bei Sımpertus Ruft Augsburg, 1528 bei Nicolaus Schyrlentz Wıttem-
berg. Vgl Realencyklop. PFrOTEeSTANLT. Theol. Kirche 1 9 Leipzı1ıg 1904,

661 Ich habe die Wittenberger Ausgabe Vvon 15724 Aaus SUB Göttingen
benutzt.

Vgl Anm
Über ıh Friedrich Wilhelm Kantzenbach: Andreas Hyperius, Professor der

Theologie Marburg 1— Eın Beıtrag ZU Verständnis se1lNner Persön-
liıchkeit un ZUT Problematik SC1INeETr Theologie. In ahrbuch der Hessischen Kır-
chengeschichtlichen Vereinigung, Bd 2 Darmstadt 1958, 55—82 Vgl Frieling-
Aaus: Ecclesia un Viıta. Eıne Untersuchung ZUTT Ekklesiologie des Andreas Hyperıius.
Diss Göttingen 1956

De Doctrina Christiana Libri Quatuor. In Mıgne, Patrologıa Latına
(1865) Sp 15—M Eıne deutsche Übersetzung i der ufl der Bibliothek der
Kirchenväter, Ausgewählte Schriften Augustins Band (München 6—7275

9  9 Vgl Chr Achelis, Lehrbuch prakt Theologie, Aufl I’ Leipz1g
1898, 620 Charles Sears Baldwin: Medieval Rhetoric Ahal Poetic (tO TItGL=

preted from representatıve Works New York Macmiuillan 19728 hıerin 5173
-St Augustine Preaching (De Doctrina Christiana, N: ursprünglıch dem
Titel StAugustine and the rhetoric of Cicero 1 Proceedings of the (British) Classı-
cal Association Vol X X11 (Aprıl Hıer e1itere TAt Vgl Anm
Vgl auch Gerhard Strauss, Schriftgebrauch, Schriftauslegung un: Schriftbeweis bei
Augustıin. Tübingen 1959 Beiträge Z AT Geschichte der biblischen Hermeneutik.

Hier 156—159 Lit.



Kawerau, Die I-Iomiletii; des Andreas Hyperius
Augustiné selbstverst'alndlici1 ; ohl WT knüpfte doch nıcht s1e

In den entscheidenden Punkten ildete vielmehr Ansätze fort, dıe
unmittelbar VOTLT ıhm VO  z} Philıpp Melanchthon und VO  5 TAasmus VO  3 Rot-
terdam entwickelt worden Melanchthon hat sıch zwıschen T3 und
1552 verschiedentlich homiletischen Fragen geäußert, 1n se1inen mehr-
tach überarbeiteten Elementa Rhetorices 11 und 1in De Offhec1is Concıionatoris
VO 1529,1% Erasmus hat nıcht zuletzt Aaus humanistischem Ärger über
dl€ geschmackwidrige Predigtweise seiner eit 1m Jahre 1535 eın vier
Bücher umftassendes Werk „Ecclesiastes S1Ve de Ratıone ncıOoNanNdı“
publiziert, das neben Melanchthons Schriften dıe Arbeit .des Hyperi1us VOTL-
bereitet hat.!? Welche Ansätze sind hier erkennen?

Die klassische Rhetorik hatte alle mit der Rede und den Funktionen
und Aufgaben des Redners zusammenhängenden Fragen 1n eın wohldurch-
dachtes Begriffssystem gebracht. S50 hatte S1E den Zweck der Rede, den
Idealen des VWahren, Schönen un Guten entsprechend, 1n docere (belehren),delectare (erfreuen) und flectere (den Wıllen bestimmen) eingeteilt,*® hatte
.die Gegenstände oder Veranlassungen der Rede, die Genera arum, iın
demonstratio, deliberatio und Judicıum eingeteilt un gelehrt, da{fß diesen
Genera um dre] Genera Oratıon1s entsprächen: das TU demonstra-
t1vum, welches obt oder tadelt, das NUu. deliberativum, welches
antreıbt oder VO  a abrät, un das NUu judiciale, welches anklagtoder verteidigt. ber die Aufgaben des Redners hatte S$1e gelehrt, diese
bestünden in tünf Dıingen: 1n der Inventio oder Fındung des Stoftes der
Rede, 1n der Dispositio oder Anordnung des Stoftes, in der Elocutio oder
Ausatbeitung, in der Memorıa der Einprägung und 1n der Pronuncıatio

Hyperi1is Homiletilg 2 9 358 (Der SCNAUE 'Tiıtel dieser Schrift Anm.
27) Zum Folgenden Martın Schian Die Homiuiletik des Andreas Hyperius, iıhre
wissenschaftliche Bedeutung und ihr praktischer Wert. In Zeıitschrift für prak-tische Theologie, Jg (1896) 289—324; Jg (1897) 27—66; 120—149

Biesterveld: Andreas Hyperius, voornamelıjk als homileet. ede Kampen 1895
11 Philipp Melanchthon: Elementorum 1etorices Libri duo In Corpus Re-

formatorum Vol Sp 417—506 Vgl Schian 35—36
12 Philipp Melanchthon: De Officius Concijonatoris (Maı der Jun1ı In

Supplementa Melanchthoniana ds (Homiletische Schriften), Leipzig 1929 Seıite
j—14; Quomodo concionator NOVItIUs conc1iıonem SUam informare debeat (Zwischen1531 un Seıite 15—29; De modo et Tte concionandi (Um 1537—1539) Seite
31—55; De ratıone (arte concionandi (Ende 1332 Seite 57—79

Desiderius Erasmus Roterodamus: Ecclesiastae S1VE de atione Concionandı
lıbri quatuor. Basel Froben 1535 Münster/ Westfalen, G2 ({2) Eıine NEUE
Ausgabe von Klein 1820 verzeichnet Achelis Lehrbuch 631

14 Kroll, Art. Rhetorik 1n Pauly-Wıssowa, Real-Encyclopädie der Classı-
schen Altertumswissenschaft, Supplementband E Stuttgart 1940, 5Sp 39—11über  A Rhetorik un Christentum NUur kurz Sp 1138 Vgl auch Donald Lemen
ar Rhetoric 1n Greco-Roman Education. Aufl New ork Columbia Uniıiv.
Pr. 1959

15 Die dreitache Aufgabe des probare, delectare, flectere WAar dem Redner ISL-
mals VO Cicero gestellt worden, ro FIOMS uch Augustin: docere, delec-
tare, flectere (movere), vgl. Achelis Lehrbuch 621
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Untersüchungén
oder dem Vortrag der Rede. Die R hetorik enthielt ferfier Anweısungen
über die Stilarten der Rede, über hre Ausgestaltung durch rednerischen
Schmuck, i}ber die Teıle der Rede USW.

Melanchthon un: TAasmus empfanden ı9888  a cehr A alch das Unzuläng-
ıche dieser rhetorischen Anweisungen für den qQhristlichen Prediger, und das
mMi1t Recht, denn schliefßlich WAar Ja denn doch das Predigen jetzt e1in ander
Dıng geworden. Was sollte DA Beıispiel der Prediger MI1t den traditionel-
len CHCIAa der Rede anfangen? Wann hatte die christliche Predigt etwa

einen Menschen verherrlichen, siıch also 1n dem rhetorischen HU: demon-
stratıyum vollziehen? Melanchthon hatte völlıg recht, WEeNn * dieses
>  HU: für plane repudiandum erklärte, weıl der Prediger NUMUAIN laudabıt

more;,** I hatte ebenso recht, WCeN1) wen1gstens
zeitwelse 17 das HU, judiciale fortlielß, we1l sıch tür den Prediger nıcht
z1eme, w1e der Orator autf dem Forum hadern un streiten.'®

Waren also einerselts die vorhandenen CHNCIa tür die Predigt vollkom-
82721 ungee1gnet, tehlten anderseıts gCNCIA, die der Prediger nötig brauchte.
SO verhielt sıch Z Beispiel mıt der Trostpredigt. TAasSsmus hatte deshalb
1n seinem Ecclesiastes eın s  HU: consolatorium eingeführt und Anweıisungen
tür se1ne Behandlung gegeben,** und auch Melanchthon hat die consolatıo
als Aufgabe des Predigers nıcht Zanz 1gnoriert.“” ber WECI11) auch beide
hinsıichtlich der SCNCIAa nıcht ZULFP Klarheıt gekommen sind, 1St doch
Melanchthons Versuch emerkenswert, Zanz nNeUE gCNCIA bılden: eın
NU.; didacticum, eın Zzenus epitrepticum, welches ad credendum hortatur,
und ein NU. paraeneticum, welches ad hortatur.?! Hıer bahnt sich
also 1n einer VO  E den rhetorischen Aufstellungen deutlich geschiedenen krn

bildung der SCHNCIA ine Scheidung VO  $ Rhetorik und Homluiletik ber
mMa dart dabe] doch nıcht übersehen, Ww1e stark TAasmus un Melanchthon
der alten Rhetorik verhaftet blieben: weıiß doch TAaSsmus dem angehenden
Prediger kein besseres rhetorisches Vorbild als Demosthenes und Cicero

16 De Con., 1529; Suppl Mel. D, (1929) „Ego ero demonstratıvum
H1U} plane repudiandum UX]1. Nunquam laudabit ullam concıonator

more“. Vgl Schian 41
17 W ıe Melanchthon hinsichtlich der Zahl der gCHECIA schwankte, ze1gt Schian

1897 39—41; Achelis Lehrbuch (1898) 633—634 un Achelis 1in der Einleitung
ZUr Homiletik des Hyperius (1901) Vgl Anm

Su
gare modo concıonatorem decet, quUuamı 1n toro  “ Vgl Schian Arppl Mel d (1929) De Conc., „Et lio quodam Lit1-

Ecclesiastes (oben Anm. 13) 3245 „Restat consolatorium (genus), CU1US fre-
quens SUus incidit, tum privatım, tum publice, velut in persecutione ımpı10rum, in

CCbello obsidione, in pestilentia et fame
9 () In den Elementa Rhetorices (Corp. Reft. 5Sp 445) Sagt

„Genus deliberatiyvum in suadendo dissuadendo, adhortando dehor-
tando, petendo, precando, consolando, similibus neZOC1S, ubj finiıs eSst nON cCO$S-
Nıt10, sed praeter cognıtionem ACt10 alıqua“. Vgl Schian 41

21 De Conc (1529) (Suppl- Mel d (1929) Seıite d— ); vgl Schian



Kawerau, Die Homiietik des ‘An<vireas Hyperi1us 71

empfehlen,?? un die von Melanchthon behandelten Beispiele sind, beson-
ders 1n seinen jJüngeren Jahren, zume1lst den alten Rednern und Dichtern
und LU selten den Schriften des Neuen TLestaments oder den Kirchenvätern

NOMMECN.

Bildeten also die SCNCLA das 1ne oroße Problem einer VO  ©: der Rhetorik
unterschiedenen Homliletik, lag das andere xrofße Problem 1mM Stoft der
Predigt. Woher hatte der kıirchliche Redner den Stoft tür seine Predigt
nehmen? Diese Frage wurde VO  (a der Rhetorik 1n der Lehre VO  3 der In
ventlo behandelt. Was ehrten TAasSsmus un Melanchthon über die Inven-
*10

TAasmus hat 1mM vierten Buch se1ines Ecclesiastes einen Index mater1arum,
in quibus potissimum Ecclesiastes, gegeben:“* ISt ıne Sammlung
dogmatischer un ethischer Lehrstücke, ZU Beispiel Deus, eX, Deı atura,
Vırtutes eTt vıtıa.“* Erasmus War also der Meınung, daß dogmatische und
ethısche Erörterungen den Inhalt der Predigt bildeten. Melanchthon hat
be1 aller Betonung der doctrıinda Christiana doch Je länger Je mehr auf dıe
Sacrae Lıitterae als die Quelle des Predigtstoftes hingewlesen; heißt
1n Elementa: Docenti 1n eccles1a mater12 1n sacrıs lıtter1s 228
scr1pta eSt qUuam explicare debet,“> un 1n De Officnus Concionatoris wird
dieser Hınvwels VO  — ı'hm eindringlıch wiederholt.?*® SO bletet Melanchthon
in der Lehre VO'  - der Invent1io bereits Fingerzeige, über die spater Hyperi1us
nıcht hinausgegangen ISt.

Wıe hat 11U  $ Hyper1us 1n seiner Predigtlehre diese beiden Probleme der
Genera und der Inventio behandelt? Zunächst die (Genera. Hıer hat den
entscheidenden Schritt gCLAN, da{ß die dre1 rhetorischen (senera insgesamt
als für die evangelısche Predigt unbrauchbar ablehnte und s1e durch HELE

und War Aaus der Heıilıgen Schrift CWONNCNNC e „Übrigens weiche
1Ch“‚ Sagı gleich ın der Vorrede VON De Formandıs Concion1bus, AI
der Unterscheidung der (senera VO  - den andern ab: iıch habe jedoch

den Lesern das Vertrauen, da{flß S$1€e miıch eshalb nıcht verurteilen WEI-

den, da leicht erkennbar der unvergleichliche eister aller Prediger, der

29 Ecclesiastes Seıite 254 Hc S1 quis me consulet, doctoribus prophanis et

Ecclesiasticis. qUOTUIN lıbri potissımum SINT evolvendi futuro concionatorI1, nullus est

quem Demostheni Ciceron1 praeferamus, V1IX et1am quem conferamus, sane quO
attınet ad dictionis vıirtutes.“ Vgl Aazu Hyperius, Homuiletik 26—27/ un
(Einleitung VO:  w Achelis)

Ecclesiastes 860 Anfang des Buches)
Deus 864; Lex 868; Vırtutes Vitıa: 88QO.

Corp. Ref. , docere vgl Suppl Mel 5) Seite
26 Suppl Mel d Se1lite „Nam CU] evangelıum multa ‚D Captum rati6nis

posita precı1piat, 110  z OtEeSL intellıgı, quı SIt VLE de1 cultus, n1ısı quıid doceat EeVan-

gelıum teneamus“”  *  9 Seıite ‚T Oota 1nım doctrina Christiana divinitus tradıta est et
mandata iter1s prophetis apostolis. scr1ptum sequendum SE  ‚o



Unfefsuciqungeq
Apöstel Paulus, meın Führer un Gewährsmann .  ist.  “.27 Zu dieéem Schritt
kam Hyperius durch 1N€ VO  3 den rhetorischen Regeln abweichende 7Ziel-
SETZUNG der Predigt. Wwar aßt den überlieterten Zweck der Rede
docere, delectare, flectere ormel] 1n Geltung, aber bestimmt das Zıel der
Predigt taktisch doch Zanz anders: S1E musse 21d promovendam spiritualem
homınum utilitatem abzielen, 1E MUsse die Seelen ad servatorem Christum
ducere AZuUtTt trahere: das el der Hörer 1St das N1s cCONCIONAtTtOFIS:! „Das ist
sein Werk, dies se1ne Arbeit, da{ß M1t allem Eitfer und aller Anstrengung
das befördere, was zum eil der Menschen und ihrer Versöhnung MIt
Gott dient“, W 1e€e denn das Evangelıum das Wort des Heıls zeNanNnNt werde,
durch das die Menschen das eıl erlangen.“® Unter dieser Zielsetzung 1St
aber die Predigt nıchts anderes als Schriftauslegung; alles, WAaS dem Men-
schen ZU Heıle nötig iSt, Afindet sıch allein in der Heılıgen Schrift, und der
Prediger hat NUur darauf edacht se1n, da n seınen Hoörern auch wirk-
iıch das Nn eıl predige. Wıe dies geschehen könne, zeigt dem Hyperius
der coryphaeus omnıum concionatorum,“? der Apostel Paulus: 1ım 3
heißt en „Alle Schrift, VO  — Gott eingegeben, 1St nutze ZuUur Lehre, ZUr

Strafe, Zr Besserung, ZuUur Züchtigung 1ın der Gerechtigkeit, dafß e1n Mensch
CGottes se1 vollkommen, allem Werk geschickt“, und Röm 15, 4
heifßßt „Was aber UVvVo geschrıeben 1St, das 1St uns Zux Lehre geschrieben,
auf daß WIr durch Geduld un Irost der Schrift Hoffinung haben : Der
ZESAMLE Inhalt der Bibel äfßt sıch also, W 1€ hier der excellentissimus theo-
logus Paulus lehrt, diese füntf fines S1Ve cCapıta bringen: Lehre oder
doctrina, Strafe der redargutio, Besserung oder Insti1tut1o, Züchtigung oder
correctlo, T rost oder consolatıo. Da{( diese tünt capıta tatsächlich das n
Heıl umfassen, legt Hyperıus 1n folgender Überlegung dar „Mıiıt diesen
Worten”, Sagt C „ZzeIgt der Apostel deutlich, W1e€e W171 Aaus dem Text
entnehmen mussen WAs ZUr Lehre oder ZUuUr Erkenntnis der Glaubens-
satze, W.as Z.U) Lebenswandel oder ZUur Sıttlichkeit, WasS zum I rost
UILS diept. Der Apostel bezeichnet aber mMI1t doctrina die Begründung der

Andreas Hyperius: De formandıs concionibus sacrıs SCU de interpretatione
Scripturarum popuları lıbrı IL, bearb. von Chr. Achelis, Seite Die Homit-
letik und die Katechetik des Andreas Hyperius, verdeutscht un mit Einleitungen
versehen VO  - Chr. Achelis un: Eugen Sachsse, Berlin 1901, 15—146). Deutsche
Übersetzung der Editio rinceps, Marburg 1553, die ich 1n dem Exemplar der
München benutzt habe; aneben habe iıch die Aufl Von 1562 1n dem Nachdruck
Basel Thomas ‘zuarınus 1563 und 1in der Ausgabe VO: Heinricl Balthasar Wagnıiıtz
Halle 1781 (Editio Wagnıtz, ‚EW“ be1 Schian) Benutzt. Ich Zzıtlere die deutsche
Übersetzung VO  n Achelis als „HYPer ius: Homailetik“, den Nachdruck Basel 1563 als
„Hyperius, Formandıs“. xx der Münster/ Westfalen.) hne die ın der
zweıten Auflage VO'  } Hyperius gemachten usätze 1St die Struktur seiner Predigt-
le re nıcht verstehen. Der Bemerkung VO: Achelis (Hyperıius, Homiletik, Eın-
leitung L die Ausgabe von 1562 se1 in ıhrer Erweiterung eın lıterarisches Pro-
dukt, vertaßt für den literarıschen Markt, weshalb ihr nichts fehlen urfte,
W as Geschmack der die Geschmacklosigkeit des Zeitalters forderte, ann ich
deshalb nıcht Zanz zustiımmen.

Hyperi1us, Homiuiletik 25—26; Hyperıius, Formandis 19—20.\Hyper1us, Formandis  $ S5. 42; 133
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; Käwerg.u, Die XlHomi}eltik des Anjdréas Hypgrius
wahrén Glaubenssätze, mit redargutio die Wıderlegung der alschen Jau-
benssäatze, un durch diese beiden Teıle wiıird der Glaube festgestellt. Dıie
institutio dagegen bezeichnet dıe richtige Unterweisung SE Leben un Zur

Sittlichkeit;, die correctio den Tadel der Laster und schlechten Sıtten, und
diese beiden Teıle umtfassen alle Liebespflichten. Die consolatıo endlich
bezeichnet die Ermahnung 7R Ausharren Ww16e in der gesunden Lehre, so
auch ın gottwohlgefälligen Sıtten, und hierdurch wird die Hoffnung auf-
gerichtet. Du sehst daher diese Hauptstücke vzeordnet, da{fß alles, W d ZUrr

Vollkommenheit eines Christenmenschen notwendig ISt, darın vollständig
enthalten 1st“ .30 Glaube, Liebe un Hoffinung umschreiben die Gesamtheıt
der christlichen Vollkommenheit, und darum 1St. 65 nıcht möglıch, da{fß die
Bibel mehr enthalte als die angegebenen fünt capıta oder Hauptstücke.”

Alles NU. WAS 1n der Predigt ZESART wird, muß daher auf dies\e fünf
capıta zurückgeführt werden: „Müussen WIr also nıcht sagen; meınt
Hyperius, „dafß alle venera der Predigten nach eben diesen capıta nNnfifer-

schieden werden müssen ?“.** Und stellt tünf Predigt-Genera auf das
Nn doctrinale oder ÖLÖAOXAÄLXOV tür die Lehrpredigt, das NU} redar-
gut1vum oder EAEYYLXMOV tür die Kontroverspredigt, das Nu institutiyvum
oder TALÖEUTLXOV tür die Moralpredigt, das NU. correctorium oder STLAV-
00VWTLXOV für die Strafpredigt, und das NU,; consolatorium oder LO
XAÄNTLKOV tür die Trostpredigt.® „Auf diese fünt genera:, Sagt c „kön-
nNnen un mussen alle gottesdienstlichen Predigten zurückgeführt werden,
und 1e] mehr wıird darunter begriffen als jenen Redegattungen,
welche die Kunstredner sechr anpreisen . Deren Gattungen sejen nıcht
HS mangelhaft und yänzlich ungeelgnet für die Predigt, weıl die Aufgabe
des Predigers 1m Gotteshause sechr verschieden se1 VO  e} der Aufgabe des
Kunstredners 1in Öffentlicher Volksversammlung; se1 vielmehr auch eın
Unrecht dıe Theologie, dıese Fürstin un allen Wissenschaften, die
dre1 rhetorischen CNCIA AUuUs dem unheiligen Markt in die heilige un geist-
iche Kırche einzuführen, weıl dadurch der FEindruck erweckt werde, als ob
die Theologie den Zur Erfüllung ıhrer kirchlichen Aufgabe ertorderlichen
Hausrat nıcht 1m eigenen Hause ZUur Verfügung habe.“”

30 Hyperius, Homiuletik
Den naheliegenden Gedanken, 1€ese capıta auf reduzieren, nt

Hyperius VOT allem Hınvweıs auf die Autorität des Apostels Paulus ab
„Contendat torte alıquis haec Oomn12 redigi ad ternarıum numerum, prımum
quıdem NU. S1It VV@WOTLXOV, CU1 includerentur doctrinale er redarguti1vum; un-

dum ecIO MOCAKTLKOV, quod contineret instıtutıonem correctionem; terti1um en1-
Que NMAOAHÄNTLXOV; sed CU! propter alıas Causas, LUum propter auctoritatem Apostoli,

maJorI1s perspicultatıs CerZo, C Oomnıno euU: quem diximus, RF nqme Tum
ordinem retineri“, Hyperius, Formandıs 48

‘  32 Hyperı1us, Formandıs
Hyperius, Formandıs, 4 9 Hyperius, . HomailetikHyper1us, Homiletik

35 Hyperi1us, Edıtıio Wagnıtz ,Nec poésumus alıter judicare, quUuam 1N-
Juria longe maxıma Theologiam omnium disciplinarum princıpem ab ıllıs affıcı, qu1
S1IC CeENueES aCC1sas utant eJus facultates, LAN Ua suppellectilem 1Ns  nta
ad gcclesiasticam praesertim functionem necessarı1a, 1DSa domi Suae NO  e haberet“.



Untersuchungen

Es 1sSt beinahe unnötig hinzuzufügen, daß Hyperi1us den Stoft der DPre-
digt ausschliefilich der Heılıgen Schrift entnımmt. War hat nach alt-
kırchlichem Vorbild auch textlose Predigten tür möglıch gehalten, aber M ıIt
solchen hat se1ne Homuiletik nıcht vun s1e 111 eın Sanz Nn Verhält-
N1s VO  — Text un Predigt herstellen, un invent10 IOr 1n ihr nıcht die Frage,
woher der Prediger den Stoft nehmen solle, sondern 1St die Methode, ihn
Aaus der Heıligen Schrift sewıiınnen. Dieser Weg VO Text ZUur Predigt
verläuft 1n einzelnen Stufen; sind die folgenden:

Die Bestimmung des STLAaCus des behandelnden Textabschnittes:
„ Wenn du“’ Sagt Hyperius, „irgend eine behandelnde Stelle der He1-
lıgen Schrift ZUE and nımmst, 1St LLU.  — deine Pflicht, S$1C 1m Hınblick
auf hre einzelnen Teıle, autf alle hre Gegenstände und Umstände hın mit
ZESpaANNLTLEr Aufmerksamkeit einigemale lesen un wiederzulesen. Hıer-
auf WIFST du sorgfältig erwagen und überdenken, WAas der Autor damıt
beabsichtigt hat“.36 Hat INan diese Absiıcht herausgefunden, sol] INa  w die
dariın enthaltene des Textes ın einen kurzen Satz tormulieren. Dıiıe-
SCr Satz 1LST der STAatus oder der SCODUS oder die propositio generalıs, also das
"Thema des Textes.? Bisweilen gzeben die biblischen Verfasser den SLTACLUusSs

Anfang oder Ende eines Abschnittes selbst Paulus Ende VO
ROom „Arbıtramur Hide Justificari hominem absque oper1ıbus jeE21s . Hıer
würde der VO Prediger tormulierte StTAfus eLwa lauten: Fides Justificat.

Der zwelıte Schritt besteht darın, bestimmen, un welches der fünf
möglichen capıta der Schrift oder, W Ads das gleiche ISt, welches NU.;
der Predigt der gefundene Status $5llt Es wırd also das SCHUS des STAtLus
bestimmt: „Sobald du den STAaLus einmal tormuliert hast“, Sagı Hyperius, „_istkeine ühe erkennen, ob 1n ıhm ıne wahre Lehre empfohlen der CTHCE
alsche Lehre widerlegt wird, ob die Menschen Handlungen b

getrieben oder SCH böser Handlungen getadelt werden, oder ob endlich
ZUu Trost dort bereitet se]l. Folglich: W C111 du bemerkst, dafß 1ne€e

wahre Lehre befestigt wırd, WIrst du Sagcn, daß die Predigt dem Nu
didascalicum angehören wird. Wird aber eiıne alsche Lehre zurückgewiesen,

WITrSt du SCNH, s1e gehöre ZU Zenus redargutivum“ usw.“” Der Au
ROom gefundene STATUS „fides Justificat“ gehört also, da 1ın ıhm iıne wahre
Lehre befestigt Wil'd, 1n das NU: doctrinale, ine über Röm haltende

36 ME RC SE  ;-Iyperius‚ Formandis 118 ‚ colliges ‚quod Aauctfor CLOTLO <1b; velıt“.
Hyperius, Formandıis 49—51 „Status ESsT brevis reı unıversae de

QJua dicere proposıtum N adeoque tot1us oratıonıs argumentum q caput” ;
ıAD „Status S1Ve€e propositio generaliıs“; 118 „Haec sentent1a CONC10ON1S

unıversae TIt status“; Hyperıius, Homuiletik „ Weıter, da der Inhalt (status)
die Proposıitio (Thema und Teile) 1St, welche die Summa des Gegenstandes, worüber
gepredigt Wird, enthält, un daher die Hauptsache der Sanzecn Abhandlung
Achelis übersetzt STatfus immer mi1t „Inhalt“ Hyperıius, Homiletik Der 1l1er
MmMiıt Status gleichgesetzte Begriff proposıit1io bedeutet auch Gliederung, Hyperius,
Formandıis 623 „De Dıvısiıone SCUu Propositione“.

Vgl Hyperıius, Formandıs 49; 121
39 Hyperius, Formandıs 18—119; Editio Wagnıtz 152



7‘ Käwerau, Die Homiletik des Andreäs I\—Iypérius
Predigt wüuürde foiglich ıne i.ehrpredigt se1in un eLWAa das Thema „ De
justificatione Aide1i“ habe

Jetzt kann der Prediger die eigentliche Stoffindung tür die Predigt
(invent10) herangehen. Erschıenen die tünt paulinischen Begrifte doctrina,
redargutio, Institutlo, correctio und consolatıo 1in ihrer jeweiligen Anwen-

dung entweder autf den Text oder auf die Predigt einmal als STALUS des
Textes oder als NU,: der Predigt, werden die gleichen fünf Begrifte 1U  —$

als Hilfsmittel oder Gesichtspunkte benutzt, A4UuUsS dem Text den Stoff
tür die Predigt yewıinnen. In dieser Funktion eNnntT Hyperius s1ie diıe

quınque locı invention1s:! ihre Dienstleistung besteht Jjetzt darın, daß der
indem wiederum den Text aufmerksam lıest un eın wen1g be1Prediger,

jedem VersS,; Ja be1i jedem einzelnen Wort stehenbleibt, sich ragt, welche
doctrinae, redargutiones us W darın enthalten sind. Hyper1ius führt der
Speisungsgeschichte ark ein solches Beispiel praktisch durch S1ie beginnt
mMI1t dem Sa  N IA der Zeıt, da viel Volks da War und hatten nichts
essen“. Wenn hier, erklärt Hyperius, „ZCSAYLT wird, da{ß ıne sehr sroße
Menge zusammengestromt sel, die Worte Christı hören, bietet sich
sofort ine INSt1tut1iOo dar; wodurch WIr ermahnt werden, mi1t großem Eiter
nach der Erkenntnis des Wortes (Jottes trachten, in dem aller Wıille
(zottes aufs larste ausgelegt wird. Sodann eine correctio oder der Tadel
derer, die dem, was das eıl der Seele betrifft, übermäfßßig trage ertun-
den werden un kaum einmal in vielen Tagen daran denken, dıe heilsame
Lehre der Schrift hören“. ıiıne weıtere institutio oder auch eine doctrina
legt darın, da{fß der Haufe nıchts gehabt habe jenen Hörern
haben also die geistlichen CGüter mehr als die leiblichen Herzen gelegen,
und ol] auch NSCeIC Seele ZUEFSE nach dem eich (sottes und seiner (ze-

rechtigkeit trachten, W 1€ uns ja auch der Herr Zuerst das Kommen
se1nes geistlichen Reiches un danach 11SGT: tägliches TOLt bıtten
gelehrt hat Darın liegt U zugleich ıne weıtere correctio derer, die mehr
auf irdische und vergängliche Dinge als aut himmlische und ew1ge bedacht
sind. SO bietet bereıits dieser Vers wWwel institutiones und wel COTITCC:-

tiones. dar, un 1im Sanzch zewinnt Hyper1us Aaus der Speisungsgeschichte
solcher Lehrstücke.“
Das Ergebnis dieses Verfahrens, MI1T Hıltfe der fünf locı invention1s den

exXt durchzugehen un Material sammeln, sind die Lehrstücke oder locı
C  3808  03 und das Vertahren celbst nNeNNtT Hyperius eın 10CcOs cComm  G&

invenıre oder CEXCErPDEIC. S1ie bilden die eigentliche mater1a der Predigt, und
Aa jede Perikope cschr viel mehr locı cComm  c5 enthält, als ür. eıne einz1ge
Predigt nÖötig sind 1 einem Falle iindet Hyperius doctrinae, redar-
zutiones USW. mufßs der Prediger A2US den eEWONNCHCH locı ıne Auswahl
treffen. Die übrigen notiert CT siıch yleichsam auf N-OÖfrät für spatere Pre-

digteg.*‘
Hyperius, Homiletik 53—59; Hyperıus, Formandıs 157—168

41 Hyperius, Homiletik > Hyperi1us, Formandıs 168



x  W  Üntegsu  ch'1|1then
Diese Afisws.hl der für dıe gegenwäftige Predigt Zu behandeladen

l0c1 comfnunés bıldet den vierten Schritt 1n der Predigtvorbereitung. Einem
klugen un Lreuen Haushalter im Hause (sottes ogleich, der AUS seinem
Schatze altes un hervorbringt, hat der Prediger darauf sehen, daß

jeweıils eınen nützlıchen, eichten und notwendigen Stoft sıch auswähle:
utilıs, FACHS. necessarıa mu{ die für die Predigt den vorhandenen locı

wählende mater1a Se1INn. Nützlich 1St ine mater1a dann, wenn durch S1€e
der Glaube genährt wiırd, wodurch die Leute Zur Liebe un Zu  n WCI' —
ken gereizt werden, wodurch endlich die Hoffnung sowohl den richtig
Glaubenden als auch den Zut Handelnden gyestärkt wird, sagt Hyperius;
ermuitteln äflßt sıch 1ne solche mater1ıa utilis besten and des Apo-
stolischen Glaubensbekenntnisses und der Zehn Gebote.® Die aqauszuwählen-
den locı mussen sodann 1ne mater12a acılis bılden, und War deshalb, weıl
1ın der yroßen Menge der syrößte e1l roh und unwiıissend 1St und
diesen Umständen nutzlos ist, 1n der Predigt das, WAas entweder überhaupt
nıemand der 1Ur csechr wenıge verstehen, vorzutragen, Auch wecke dıe
Behandlung schwieriger loc  1 11UI Grübeleijen un schwärmerische Ansıchten
und schade der Kıiırche mehr, als ıhr Nutzen Dringe.” „Endlıich mufß VO

Prediger e1in notwendiger Stoft ausgewählt werden. meılne notwendig,
sotern dem Ort und der eit urchaus entsprechen mufß, und sotern die
gegenwärtige Hörerschaft ihn NUuUr schwer entbehren kann  «“ SO können
Hungersnot, Unwetter, Tumulte, ferner vorhandene Sünden und Ketzereıien
hier bestimmend se1n. ine mater1ıa necessarıa ISt, mufß also der Pre-
diger auf Grund seiner Kenntnis der Gemeininde selbst entscheiden.®

Die Zahl der als mater12 utilıs, tfacılis, necessarıa ausgewählten locı ‚oll
drei nıcht überschreiten: „Nıcht mehr als Z W el oder dreı Lehrstücke dürfen
ZUr näheren. Erläuterung VOTr dem Volke ausgewählt werden. Das hat den
Vorteıl, da{fß auch ungebildete Horer alles leichter verstehen und zuhause
das, WAas sS1e gelernt haben, 1m Gedächtnis Wiederhol'en vermögen“, Sagl
Fiypertus:®

Miırt der Gewinnung VO  } 7 wei oder drei locı, die ın der Predigt dann
behandelt werden, 1St der eigentliıche Vorgang der inventio abgeschlossen.
Man bemerkt 1U  en leicht, da{flß 1n ıhm ıne logısche Schwierigkeit liegt, die
iıne ZCW1SSE Schwäche dieses Verfahrens darstellt. Es braucht sıch nämlich
die Auswahl der locı nıcht unbedingt nach dem SCHUS der Pre-
digt bzw. nac!| dem STALUus des Textes rıchten, sodaß Fälle eintreten
konnten, 1ın welchen der Inhalt der Predigt dem aut Grund des StTtAatus
des Textes aufgestellten Thema der Predigt in schreiender Dısharmonie
stand. In dem Beispiel der Speisungsgeschichte ark bestimmt Hyperiusden STatus gCNH des von Christus gewirkten Wunders dahın, alle sollten

Hyperius, Homiletik S. 27—28; Hyperi1us, Formandis
Hyperius, Homiletik 28—30; Hyperius, Formandıs 22—726
Hyperius, Homiletik 30—32; Hyperius, Formandis 26—29
Hyperius, Homiletik 32—34; Hyperıus, Formandıs 29—236

46 Hyperius, Homiletik 49; vgl
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dem Bekenntnis geführt werden, Christum SSe Deum,
‚PSU credant Da das C1MN Glaubenssatz 1ST gehört die hierüber haltende
Predigt das HU doctrinale Nun CXZEFDICEIT Hyperı1us MI1 Hılte der
fünt locı 1n  15 OC1 COININ un empfiehlt dem klugen Prediger
dann dem Gesichtspunkt dessen, WAas OCOo tempOr1 INAaX1IMEC

accomodum ISTE: diejenigen locı OIMMMUNEC der Predigt behandeln, QqUu1
tradunt officia Carıtalls, qu1bus COFrF1gUNiur
emendantur während zugleıch dringend davon abrät die dogmatischen
OC1 behandeln, Un praesertum multitudo iıllius doctrinae 1U est

CAaDaX Und diesen Rat o1bt 11 NU, doctrinale 47 Doch hat Hyperı1us
dieser Schwierigkeit insotern Rechnung als noch 11C sechste
Predigtgattung, das >  NUu X  9 gelten lassen 111 das, WIC Sagt Aaus

den andern Gattungen zusammengewoben 1ST Beispiele solcher gemischten
Predigten findet vornehmlich be‘ den Evangelısten „Denn häufig blietet
Christus verschiedene Lehrstücke, die sich auf die Glaubenslehre oder aut
dıe Lebensführung oder aut Tröstung beziehen, to)N-

hängenden Rede dar“
Hat NUu  e der Prediger die für die Predigt ertorderliıchen Wel oder drei

OC ausgewählt beginnt die Ausarbeitung der Predigt Jede Predigt,
ordert Hyperıius, oll kurz SCIN, Aaus liıchtvollen und deutlichen

Rede bestehen un richtig geordnete Teile haben 49 Was diese letzteren
betrifit bleibt hıer yperı1us SAdhz tradıtionellen Bahnen als Partes
CONC1IONIS ın die Lectio Scripturae Sacrae,” die Invocatıo Spiırıtus
Sanctı tür Prediger und Horer 51 und behandelt dann das Exordium: die
Eınleitung kann zwanglos SC1IN, doch „WIird keın Verständiger solche Eın-
leitungen billigen, die dem Gegenstande tremd und WEeITL hergeholt oder
ehr weıtläufig sınd“ 5! Die Gliederung (Divaisıo oder Proposıit1i0) ‚oll brevis
ordinata un dilucida SC1H und wırd IMI Recht während der Predigt aus-
drücklich angegeben 53 Die beiden Hauptteıile, die Confirmatio Ba un die

47 Schian 314; Hyperıius, Formandıis 170—171; Editio W agnıtz 184
Hyperi1us, Formandıs 412 „Crebro NAamque Christus diversos LOcOs, qalios quıidem a.d doctrinam fidei, alıos VeTrTO ad INSTITULLONEM, Aaut consola-

t1ıonem PertineNtes, alıqua continua excutıt“ vgl 48—49; Hyperius,
Homuiletik 139

449 Hyperıius, Homiletik 34; Hyperius, Formandis „Concio S5C
debet brevis; deinde dilucida explanata; ad haec artes habere
T1C€e ordinatas“.

5 Hyperius, Homiletik 236—38 Formandıs 52—55
Hyperi1us, Homiuiletik 38—39 Formandis 55 56
Hyperius, Homuiletik 39—43, bes 42; Formandiıis 56—63, bes 6 9

„Ceterum exordia aliena Causa, longı1us etIta, vel valde prolixa, eIMNO

probaverit“.
53 Hyperius, Homuiletik 43—47; Formandıs 63—69, bes „Debet

ıd CS6 O  ; multadivisıo CSSE brevis, ordınata, dilucida
membra (V1X unquam plura quam trıa): deinde LITE expostulat Natura,
collocabuntur:5 verbis IL1LI1L1INLE obscuris decet exprim1"”,

54 Hyperius, Homiletik 60—64; Formandis 69—78



7 Untersüchungen
Confutatıio 5 EeErStere 1St tOt1US CONCIONIS Dars dıgnıssıma 56 werden Je
nach dem NU,; der Predigt verschieden austallen und lassen sıch daher
schwer 1n allzemeine Regeln tassen. och sollen s1e sıch durch Wahrheit und
FEintachheit auszel  nNneN.” verıtatıs Oratlio simplex S5C debet, Sagı Hyperius: “
Die Conclusio endlich D mufß daraut abzielen, Aftekte also Freude, Hoft-
NUNS, Furcht oder Betrübnis 1n den Hörern erwecken. Sie kann ıne
VWiederholung der Vorgetragenén Hauptsatze enthalten, 1St bisweılen
auch erlaubt, 1n ihr Ermahnungen oder Verweıse auszusprechen, die den
behandelten Lehrstücken Zanz fern stehen: „Dies wiıird dann M1t Zu
Grund geschehen, WenNnn sich Dınge handelt, worüber as Volk einer
Erinnerung bedarf.*

Die Homiuiletik des Hyperius besteht Aaus WEe] Büchern: das enthält
die bısher dargelegte allgemeine Predigtlehre, das 7zweilite behandelt der
Reihe nach die fünf Predigt-Genera un bespricht das den einzelnen 5a4
tungen Eigentümliche, denn, Sagı Hyper1us, „Mas INa L11U  3 e1n Lehr-
stück oder We]1 oder drei 1n jener Predigt durchzunehmen wünschen, hat
INa  3 doch vornehmlich dessen eingedenk se1n, da jedes einzelne nach
einer bestimmten Methode erklärt werden mujßßß, da{ß daher jedem einzelnen
eıne ihm eigentümliche Art der Begründung (Confirmatio) entsprechen
mu{$“ .69 Trostgründe selen anderes als Begründungen e1nes Glaubens-
SAatZes, un WCNN Man Lacter tadeln wolle, MUsse INa  an anders vertahren als
be1 der Wiıderlegung talscher Lehren.®! Im einzelnen enthält dieses Z7welte
Buch viele treftliche Ratschläge, 1m (sanzen steht hier Hyperius Sanz auf
dem Boden der alten Rhetorık. Be1i der Lehrpredigt twa  G2 zählt alle
dıejenıgen Begriffe auf, MIt denen die Dialektiker eın gegebenes ema
niäher erklären. SO werde das Quid des 1n rage stehenden egenstandes
niäher bestimmt durch definitio nNOM1N1Ss E rel, durch Angabe VO  D} n  >
specı1es, differentia und propriıum. Die Frage, quUuOTt partes der Gegenstand
habe, werde durch die Begrifte div1s10, um, Partes uUSW. beantwortet.
„Der Theologe“, Sagl Hyper1us, „wird diese Begrifte gebrauchen, WEeNN

xylaubt, da S1e seiınem Vorhaben passend sind. Wır werden S1Ee also
55 Hyperi1us, Homiuiletik, 64—6/; Formandıs T8R—8)
56 Hyperius, Formandis „Confirmatio sequitur propositionem SCHu 1V1-

s1ıonem, ESTQUE TEeEVETA totlus cOoncıon1ıs Pars dıgn1issıma, ideoque plus laboris, OpCral,q industriae, QqUamı reliquae artes, requırens”.
5W Hyper1us, Homiletik T05: Formandıs 351 Vel Hyperı1us, Formandıs
81 „Pulchre procedit disceptatio Ecclesjastiıca qUa«C veritate simplicitate vestita

Ornataque conspicıtur”.
Hyperıius, Homaiuiletik, 67—68; Formandıis RD A
Hyperius, Homiletik, 68; Formandıs Zu diesen Regeln des Hype-

r1us vgl ıne VO:  D Melanchthon überlieferte Predigtanweisung Luthers: „Evangelıo-
ru tractandorum aec erat. doctoris ‚Lutheri) frequens ormula: legere LEX-

LUmM ; R SUININAaIL evangelı explıcare; I3 paraphrasın addere; membra SEU

partes recensere; . V. tractanda PrODOLNCIC C SUTI ostendere; VIL in
peroratıone sıngula capıta Lepetere:,; Suppl Mel s‚ Y

60 Hyperius, Homiletik 6 9 veLS 9 Formandıs
61

“2‘ Hyperius, Homiletik 91—100; Fo;mandis 122—153, bes 135
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aufzählen, aber auch nıchts we1ılıter als aufzählen, denn den, der
wünscht VCIWEISCH WITL auf die Lehrer der Dialektik“ 63 Zugleich
daraut hın, daß be] der Behandlung VO  3 Lehr- und Glaubenssätzen L1L1C der
praktische Nutzen tür die Kirche un für den FEinzelnen vernachlässıgt MM GES

den dürte „  1e€ Erkenntnis Lehre, deren Nutzen unerfiindbar und
verborgen IST, 1SE müßıig un z1emliıch überflüssıg Sagl

Die Originalıtät des Hyperıius lıegt nıcht diesem Zzweiten Teıle SCIHGT

Homiletik SIC beruht aut SC1INECr SCHNCIA Lehre und aut SCHAGT Theorie der
1n Ich übergehe eshalb die rhetorischen und logischen Regeln, die

für die einzelnen Predigt-Gattungen z1Dt Etwas anderes aber erscheıint
DA noch wichtig

Nachdem Hyperı1us lange eIit tast gänzlıch Vergessenheit geraten
und GPSE die Miıtte des Jahrhunderts vornehmlıich durch Franz
Ludwig Steinmeyer Erinnerung gebracht worden War 65 hat Martin
Schian Homuiletik Jahre 1896 gründlıchen Untersuchung nNnier-

ZOBC 66 Er hat und ıch bın ıhm hierin geftolgt Vor allem die Abhän-
o1gkeıit des Hyperius VO TAasSsmus un: Melanchthon hervorgehoben 07 Eınen
Einflu(ß Luthers aut Hyperı1us hat nıcht Erwagung vezogen.“® ber
INa  a wırd die Frage doch WEN1ISSICNS autwerten dürfen, ob C1N solcher FKın-
u14 gyänzlich VO  > der and WEISCH 1ST Zumindest MU: mMan fragen ob
Hyperıus MI1tt SCHHCH homiletischen Anschauungen denn L1UL der humanı-
stischen und nıcht auch der retormatorischen Tradıtion steht O Gerhard
Ebelings 1947 erschienene Untersuchung Luthers Hermeneutik 70 legt

diese Frage nahe denn U  — CIN1SC Beispiele ennen beide
Luther W1e Hyperı1us, drıngen auf historisch grammatiısche Exegese der
Schrift i1 beide betonen ıhre simplicitas und WAarncn VOr allegorischer Aus-

03 Hyperi1us, Formandıs 134
64 Hyperı1us, Homiletik 98 Formandiıis 149
D: Franz Ludwig Steinmeyer Beıitrage ZUur Praktischen Theologie Die Topık
1enste der Predigt. Berlin: Wiegandt un: Grieben 1874 Über Steinmeyer

vgl Gustav AWerau ı Realencyklopädie prOotestant, Theol Kirche 18
794 bis 800O, bes 799
66 Vgl ben Anm.
07 Da{iß Hyperius theologisch Sanz den Bahnen Martın Butzers wandelt, 1ST

allzgemein bekannt un bedarf hier keiner Erörterung; vgl Aazu Kantzenbach
en Anm 69

Kantzenbach 71 darauf hin, da{fß Hyperıius 1E€ Luther der
Melanchthon C erwähnt, und tährt tort: „Hyperius War Luthers theologisches
E1igentum bereits überkommen un mufste dafür SOrg«en, daß ; Sınne der reforma-
torischen Erkenntnisse C116 Reform der veistlichen Ausbildung realisiert wurde“.

9 Vgl azu ben Anm Die Frage, ob Hyperius den 'eıl VO:  - Luthers
Genesisvorlesung (Wıttenberg 1544; 42) gekannt habe, wırd VO Frielinghaus
(oben Anm 153 aufgeworfen.

70 Gerhard Ebeling‘: Evangelische Evangelienauslegung. Eıne Untersuchung
Luthers Hermeneutik. München: Lempp 19472 Forschungen ur Geschichte und
Lehre des Protestantısmus, Reihe, Band

71 Ebeling 4A12413; 416 Hyperius, Homiuiletik 52 Formandıis 518 vgl
ben Anm

(2 Ebeline 416 Hyperıius Homuiletik 52



Untersuchungen
legungfia Beide ordern Gebet un Meditation als Anfang tür alle her-
meneutische Erkenntnis, un WEeNN Hyperi1us nach dem Beispiel des Pre-
dıgers Christus e1In NU.: m1ıxtum für die Predigt einführt, liest iNna  —$ be1
Luther Joh GE den Satz „Diesen Text lasset uns ;ohl merken und
behalten, denn wahrlich der Herr Christus 1st VOTLT den andern Aposteln der
beste Prediger gewesen“.‘* Bür Luther 1St „eine heilsame Zucht“, beıi jeder
Perikope die „Hauptmeinung“ „1N summa“ anzugeben, EDa S1E das
9 den principalıs Jocus, den SCODUS USW., dem INnan erkennen kann,
ob mMa  3 den Generalskopus der Schrift, welcher Christus ISt, getroffen habe.”5
Gilt nıcht auch VO  —3 Hyperı1us, WCLN Ebeling Sagt „Im Gegensatz
einer tormalen scopus- I’heorie, die leicht die einzelnen Worte ENTWEILE
ZUZUNSTIEN des ‚Wesentlichen‘, führt Luthers Auffassung VO SCODUS den
Exegeten dazu, das Gewicht aller einzelnen Worte abzuwägen und den
Text Lnlt bedächtiger Gründlichkeit, für die es nıchts Überflüssiges 21Dt, von
Wort Wort, VO  w} Buchstaben Buchstaben abzutasten“.?® „Singula verba
pondera“, Sag Luther, bewiege eiIn Wort nach dem andern, siehe VO  a Stück

Stück, von Wort un Buchstaben Wort und Buchstaben.?? Und 1St CS
nıcht W1e eın Leıtsatz des Hyperı1us homiletischem Bemühen, WCNN Luther
SAdRT: „Videamus, ut auf der Schrift, vel NUMYgUam Christum
Capıemus, NO  } INAaNuUu, 1O  w cog1tation1ıbus nOstr1s G1 spirıtu, Sed hat sich
1ns Wort gefaßt“?

Wıe weıt Hyperius gelungen 1ISt, wirklich ZaUt der Schrift‘ blei-
ben, 1St. dabei natürlich ine rage für sıch Martın Schian hat SC ıhn ein-
zewendet, se1n Vertfahren se1 allzu mechanısch, VO  - einem Interpretations-
verhältniıs zwischen Text und Predigt könne eigentlich kaum noch die Rede
se1nN, bestenfalls se1 die Predigt Darlegung einiger Schriftgedanken, aber s1e
vermöge der lebendigen Art des Schriftwortes nicht verecht werden;
tehle ihr der Zeugnischarakter, auch habe Hyperius nıcht zwischen (38+
meıinde- und Missionspredigt unterschieden, und wichtige SCHCIA wıe die
Dankpredigt, dıe Lob- und Jubelpredigt, die 1tt- un Bußpredigt tehlten
überhaupt. Das triff; Freilich Aber ; man kann VO  wr Andreas Hyperius

{3 Hyperius, Formandıs 147 „Ex his sequıitur, similitudines quıdem
9 CITIO allegorıas pCITarO, Aaut NUuNqgquam dogmatum comprobandorum
CI SO debere accers1, utpote quıbus Argumenta 4_ucantur‚ quod tatentur,
ul fırma 284 „Ceterum ab allegori11s - .. meo consilio UNUSqUISqUE
quantum hieri poteriıt, abstinebit.“

47,; 60, 17/—18 (Auslegung des un! Kap, Johannis in Predigten,
1538—1540); dazu Ebeling 363

75 Ebeling 411 Anm „Die termini für diese sehr häufig gegebene Zusammen-
fassung eines Textes wechseln bei Luther 1n reicher Fülle9Hauptstück, Haupt-meınung, Hauptverstand, der Punkt, Begrıft, Meınung, Kern, princıipalis, capıtalıslocus, doctrina, SCODUS, ‚9 SUMMAFUMM, conclusıio eiınes Textes uUuSsW.
Wenn man diese Begriffe auch sachlich differenzieren könnte S' gehen s1e
doch ın Luthers Gebrauch durcheinander“.

76 Ebeling 41722413
47 Die Stellen bei Ebeling

2 5 16, 17—19, Ebeling 565
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doch Ents'cheidende? Ternen. Was iıch N  } möchte iıch durch CIN1ISC
Satze ausdrücken, MItTt denen Albert auck Jahre 1901 einmal nNnen

Vortrag über die altkirchliche und mittelalterliche Missionsmethode geschlos-
SC  — hat

habe VO  o der Missionsmethode untergegangener Zeıten yesprochen,
nıcht Belehrung arüber yeben, WIC Man machen MU oder
nıiıcht treiben dartf Denn die Geschichte 1ST weder dazu da, da{ß mMa  > der

ohlteilen Klugheıit der Spätgeborenen sıch dem Bewufßtsein onnn  9 da{ß
CS dıe Alten verkehrt gemacht haben, noch dazu, daß INa  - dem Glauben

die untehlbare Methode der Alten die Gegenwart schulmeistere. Wer S1IC

benutzen wollte, der. würde 1LLUX Verkehrtes Aaus iıhr lernen. ber
lehrt S1C 7zweıtellos: daß LLUL derjenige MItL Erfolg arbeitet der zweckmäßig
arbeitet der SC1IN Verfahren den Verhältnissen anpait, die findet Nur
WE das Auge hat, wird erreichen, WAads alle methodische Arbeıt erreichen

« 79will die yröfßte, MmMIiIt der vorhandenen Energie erreichbare Leistung“.

8

79 Allgemeine Missionszeitschrift Ban. 28 (1901) 283
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Martin Bucer und England
Se1in Beıtrag ZUTr englischen Reformationsgeschichte

Von Hope

Die Oktober 1548 abgesandte Einladung des Erzbischots VOomn ( Aän-
terbury Thomas YTanmer den Stralßburger Reformator Martın Bucer,;
der dieser April 1549 Folge leistete wurde nıcht 1L11ULr tür das persönlıche
Geschick des Straßburgers bedeutungsvoll; S1C ZCeWANN auch ftür die englische
Kirchengeschichte besondere Wichtigkeit

Das Augsburger nterım des Jahres 15458 hatte endlich überdeutlich dar-
e  9 da{fß die ırenıschen Unionsbestrebungen, dıe auft 11 Wiederannähe-
rung 7zwischen Rom und den protestantischen Kırchen hinzielten zumindest
Vorerst Zzu Scheitern verdammt Damıit schien aber das ZEesSAMTEC
Wırken Bucers, das Sanz darauf ausgerichtet WAärl, echte Beziehungen
zwischen den Kırchen herzustellen, die gyrundlegenden Gemeinsamkeıiten
aufzuzeigen un behaupten auf einmal Frage gestellt alle Hofinun-
gCnh un Bestrebungen wurden enttäuscht und gelähmt

In den We1 Jahrzehnten, die vorangsgesanscn 1, WAaTe Grunde
kaum C1M Religionsgespräch kaum eın Reichstag oder irgendeine Beratung
VO  —3 theologischer Tragweıte hne die Gegenwart die Miıtwirkung un das
ausgleichende Bemühen Bucers enkbar Das entscheidende Marburger Relıi1-
zionsgespräch d1€ Regensburger Gespräche, dıie Verhandlungen M1 den
Oberländern, die ZUF: Tetrapoliıtana ührten, Hagenau die Wittenberger
Konkordie VO 1536 Bern un Konstanz, die Ptälzer Versuche, das (1
achten Für die Waldenser 1530 das Zrofße Reformationswerk Erzstift
Köln, die Verhandlungen M1 Herzog Ernst Braunschweig Lüneburg, die
IN den norditalienischen Städten, dıe fruchtbaren Beziehungen zwischen
Bucer un Landgraf Philipp Hessen (Problem der Doppelehe, hessische
Kirchenzuchtordnung, LOösung der Wiedertäuferfrage, Katechismus und Kon-
fiırmation) selbst: diese umfangreiche Liste ermag die weıtreichende Be-
deutung Bucers NUur großen ügen anzudeuten.

Der Aufsatz z1bt den überarbeiteten Text Vortrages wieder, der
Juni 1958 der Marburger Philipps-Universität gehalten wurde.
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Fur aM dıies mufßÖte Bucer 1m nterım WEeNN nıcht das Ende, doch 1ne

möglıcherweıse Jangwierige Unterbrechung sehen. Hıer mochte dıe Eın-
ladung nach England 1m Augenblick einen ylücklichen Ausweg biıeten.

Dennoch WAar die England-Reıise für Bucer ohl mehr als 1Ur ıne ZUn-
stige Augenblickslösung. Bucer hatte England und seiner Kirche schon ımmer
besonderes Interesse und Verständnis bezeigt. In jüngster eit schienen ıhm
1U  w Briete und Berichte ein Erwachen echtem reformatorischem Denken
anzukündıgen.

Bucers i un ausgedehnter Brietwechsel MIt fast allen europäischen
Ländern erstreckte siıch auch auf England. Er hatte schon früher mIi1t Erz-
bischot TAnNINer korrespondiert, auch MIt Hooper, dem spateren Bischof
von Gloucester, mM1t Edward ÖX dem Bischof VO  e} Hereford, und anderen
mehr. Engländer kamen nach Straßburg, logierten 1n Bucers gastfreiem
Haus und ernten nfier ıhm und Johann Sturm 4n der Strafßburger Huma-
nistenschule. Unter ıhnen befand sich der Junge Sır Thomas Hoby, VO  a

seınem Bruder geschickt, der dann spater Bucers ‚Congratulatıo ad Eccle-
s1am Anglicanam‘ 1Ns Englische übertrug und ZU ruck brachte. Auch der
jJunge Hitzkopf George Joye AUS Cambridge nahm hler Zuflucht, der gC-
meınsam mIit William Tyndale den engliıschen Fassungen des Neuen
Testaments un des Psalters yearbeitet hatte. Geschäftsleute w1e Richard
Hıiılles berichteten V O]  a der Entwicklung der Kırche 1m Inselreich. In Regens-
burg kam Bucer 1Ns Gespräch MI1t Stephen Gardıiıner, dem Bischot VO  -

Wınchester, der als Vertreter Heinrichs TI den Verhandlungen teil-
nahm; schon damals begann die Kontroverse über die Fragen der Recht-
tertigung und der Priesterehe, mMiIt denen sıch die beiden Männer 1n V.CE*

schıiedenen Streitschriften der Folgejahre auseinandersetzten. Bucers Kom-
ZU Römerbriet WAar Tanmer Zew1dmet, seine ‚Enarrationes 1n

QUAaLUOFr Evangelıa‘ dem Bischof VOIl Hereford.
Als sıch 1U  — der kürzlich ZUTF Regierung vgekommene Knabenkönig

Eduard AA : deutlich der Retormatıiıon zuneı1gte, als INa  3 Bucer das
Homilien-Buch der englischen Kirche übersandte, in dem ıne Verteidi-
Sung seiıner un der protestantischen Rechtfertigungslehre finden ylaubte,
schrieb 1m Jahre 1548% seinen bereits erwähnten Glückwunschbriet die
englısche Kırche, der den Anbruch des Reiches Christı 1n England begrüfßßte
(und dabei zugleıch ;ohl auch die Berechtigung seines Kampftes 5  n (3ar-
Ainer nachweıisen sollte)

Der darauftf folgende Einladungsbriet weckte 1n Bucer, der sich krank,
trüh gealtert und 1n se1ınem theologischen Vermittlungsstreben tiet eNTt-

täuscht tühlte, Hoftnungen auf 1ıne NEUC Möglıichkeit, seine Idee einer
christlichen Politeia eınem wahrhaft christlichen Fürsten verwirklichen
Zzu können. SO kam nach England.

Bucer WwWwar ohl csehr Realtheologe, der Täuschung erliegen,
das England Heinrichs E habe sich durch die Absage das Papsttum
auf die Seıite der Retormatıon gyeschlagen. (Man braucht hierzu 1Ur seınen
Brietwechsel mi1t Landgraf Phılıpp verfolgen.) Das Supremats-Gesetz
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(supremacy act) des Jahres 1534, die Enteignung: der Klöster, der ‚Prae-
INUHNIC‘-Erlaß, das ‚conge d’elire‘ und die bald tolgenden ‚Sechs Artikel‘,
nıcht zuletzt auch die weitergeführte Ketzerverfolgung ZEISTICN dem klar-
sehenden Theologen LUr deutlich da{fß die Übertragung der geistlichen
Autorität VO!] Papst auf den König als Schirmherrn Struktur, Verfassung,
Dogma un Rıtus der Kiırche, SO  Q die Auffassung VO geistlichen Amt
MI dem Festhalten der apostolischen Sukzession unverändert belıefß Die
englische Kırche Wr Veränderungen iıhren außeren Formen
WIC ıhrem Grundautbau katholisch geblieben (Der Vermerk CGCum NS
leg10 regalı den während der Regierung Heinrichs 111 gedruckte Bücher
tragen mußßten, entsprach Grunde dem trüheren „Imprimatur, nıhiıl
Obstat“).

Hoftnungen, 1ı England raschen Erfolg der Reformation 1ı
Sınne der Lutheraner, Zwinglianer oder Sspater Calvinisten gelangen,
wurden bald enttäuscht. Sah INa  a} zunächst den politischen Verhandlun-
SCH des Königs IMI verschiedenen Fürsten des protestantischen Lagers C1M

UOmen, mehr, als iıhr die Entsendung deutscher protestantischer
Theologen nach England tolgte, bedeutete die Verkündigung der ‚Sechs
Artikel‘ 1Ne klare Absage Verbot der Priesterehe, Ablehnung der Irans-
substantiationslehre, Abendmahl ı einerle1 Gestalt UuS W C1M Festhalten

Katholizismus WAar unverkennbar.
Die Freunde der Reformatıion England und vyab deren 1Ne

orofße Zahl; der sowohl der Erzbischof WIC verschiedene Politiker
hörten lıeßen jedoch ı ıhren Bemühungen die endgültige Durchtüh-
rung der Retormation 1 England nıcht nach

Dıie Machtpolitik der Tudors mufßte darauf ausgehen, Spaltung
der Kırche durch ine cstrafte Kirchenverfassung vorzubeugen Die verschie-
denen Acts of Uniformity boten zugleich die Handhabe, Struktur Ver-
fassung, Form, Lehre und Tradıtion der Kiırcheunverändert bewahren.
Heinrich 414 hatte ı Stephen Gardıner 318 zuverlässıgen Ratgeber, der
wiederholt aut die Getfahren hinwies, denen König und eich MI1

Offnen der Schleusen tür die Neue Lehre AuSgESETZT TG Vorher, iin der
Ära Thomas Cromwells verschiedene Verfügungen selbst der Getahr
allzu zahlreicher unkontrollierter englischer Bibelübersetzungen N> aa

getreten.
Als nach Heinrichs 111 Tod ML dem Regierungsantrıitt SC1IMNCS Sohnes

Eduard ME Hot und ı der Kirche die betont protestantische Rıchtung
ZuU Zuge kam, nahm 411 dies C111 Gesicht Der Protektor Herzog
VO  en Somerset, SC1inNn Nachfolger Herzog VO  - Northumberland, der Herzog
vVo Dorset und andere führende Vertreter VO  a Staat un Kirche öffneten

die „Schleusen“ »‚der Jästige W arner Gardiner War Ungnade C
fallen und abgesetzt. Dıie Schweizer Theologen Bullinger sandten ıhre
Schüler und ihre Schriften. Cranmer, der Bischot ‘VO  3 London Rıidley, Hoo-
pCr, der spatere Biıschof VO Gloucester, T'heologen beider Universitäten
gyaben ihrer freundschaftlichen Verbundenheit IMIL Peter Martyr, Martın
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Bucer, Paul Fagius, Dryander, Lasco un anderen alr Aatoren des
Kontinents often Ausdruck.

Northumberland sah die Gefahr, 1ın die e1n orzeifiger Tod des kränk-
ıchen jungen Königs die gerade reformilerte Kiırche bringen mulßlste, un
suchte ıhr durch polıtische Intrigen vorzubeugen, die M1t der Krönung der
unglücklichen Jane Grey die Wahrung seiner eigenen Machtstellung
strebten. Dıie Thronbesteigung Marıas 1m Jahre 1553 beendete die 1Ur sechs-
jahrıge Spanne die der eigentlichen englischen Reformatıon nach dem Tod
Heinrichs 111 vergönnt Wal. Der Versuch nach der Herausgabe des noch
konservatıv gyehaltenen ersten ‚Prayer Book’s‘ VO  w 1549 mit dem 7zweıten
‚Prayer Book‘ VO  F 15572 (das n1ıe VO: Parlament anerkannt worden 1St)
einer grundsätzlichen Umwandlung Vo  — Rıtus un Liturgie gyelangen,
fand MI1t der Rückkehr ZU Katholizısmus Marıa se1n Ende Auch
die Ordinatıon WAar nach W1e VOL bi*schöflich, die Retformatıon etztlich auf
der SanzcCch Linıe vescheitert.

Als Elisabeth die Nachfolge Marıas Aantirat WAar dann spat tür ıne
echte Wiedererweckung der Retormatıion. Auch die Entwicklung des rasch
erstarkten Puriıtanismus, die Unterstützung VO  w der Schweiz A4aus un.d VOL

allem durch die AaUus dem dortigen Exı1l zurückkehrenden englischen heo-
logen vermochten daran nichts andern. Elisabeth WAar 1m übrigen auch
ıne Tudor und be1 aller Gegnerschaft Rom, VOTL allem als politi-
cche Macht entschlossen, die Eıinheit der englischen Kiırche durch erneute

‚Acts of Uniformity‘ siıchern. Ihre kluge Dıplomatıe erreichte das sOgE-
annte ‚Elızabethan Settlement‘.

Dieser Exkurs: umreı1ilßt den Hintergrund, VOL dem die Wirksgmk-eit
Bucers 1n England gesehen werden muß

Für die Einflußnahme Bucers auf die reformatorischen Bestrebungen ın
England mussen drei Perioden unterschieden werden. Die Periode
lıegt VOL seinem Aufenthalt ın England, also VOTL 1548 Abgesehen VO  [ der
Korrespondenz MmiIit Engländern und seinem Interesse englischen Fragen
(Scheidung Heinrichs dem Regensburger Religionsgespräch MIt (s3Afr-
diner und der Wıdmung seiner Kommentare Cranmer un Fox VECES

dienen für diese eıit WwWwel1 Punkte besondere Beachtung: der Einflu(ß VOo  an

Bucers Psalmenkommentar auf die Entstehung des englischen Psalters:* die
mittelbare Einwirkung Bucers auf die Entstehung des „Pfayver Book’s‘, 1NS-
besondere hinsichtlich des Taufsakraments, durch seine Mitwirkung
Kölner Reformationswerk Erzbischof Hermanns N Wied; hier 1St das We1-
terwirken Bucers ;ohl nachhaltigsten und offensichtlichsten. Am Rande
ware als Punkt noch vermerken, daß sich Bucers Evangelienharmonie
der Passions- und Auferstehungsgeschichte, die C 1m Jahre 1528 seinem

Als ich 1941 ZUEIST autf diesen Einfluß hinweisen konnte, gelangte glei&1zeitig
unabhängig Von mır auch der Amerikaner Charles Butterworth bei seinen

Forschungen ZUT Geschichte der egglisduen Bibel entsprechenden Ergebnissen.

4
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Kommentar. ZU Johannes-Evangelıum einfügte, als Harmonie ın
englischer Sprache 1n einem Primar Heinrich T: wiederhindet.?

Die zweıte Periode, die elt des zweijährigen England-Aufenthalts bıs
Bucers 'Tod 1m Jahre 1551 rachte naturgemäfs die ENZSTE Berührung mit

un: zugleich Einwirkung auf englische Probleme. Zahlreiche persönliıche
Gespräche, Bekanntschaften un o Freundschaften mit bedeutenden
Staatsmannern, Universitätstheologen un Kırchenfürsten bildeten Hınter-
grund un Voraussetzung tür Bucers Wırken ın diesen Jahren. Se1n Ver-
möÖgen, MI1t Menschen umzugehen, machten ihn bald Z} Freund und De-

zahlreicher leitender Persönlichkeiten Englands. Zunächst sind hıer
natürlich Erzbischof AT un der Junge König Eduard CNNCHN

Neben iıhnen aber stehen Menschen AUS allen Stiänden und Beruten. Erwähnt
werden mussen der sroße Schulmann und Erzieher Elisabeths, oger
Ascham, ekannt durch seınen ‚ Toxophilos‘, den ‚Schoolmaster‘ und andere
Werke, der bald den besten Freunden Bucers zählte, daneben Persön-
lichkeiten W1e€e Cheke, Gecıl, Somerset, Northumberland, Lady Jane Grey,
die Herzogıin VO'  . uffolk MIt ıhren beiden Söhnen, Sir Thomas Hoby, der
spatere Erzbischof VO'  w Canterbury Parker, Hooper, Lasco, DPetrus
artyr, der Master VO  a} Pembroke College W illiam Bill und viele andere.
Auch mancher Brief Aaus der umfangreichen Korrespondenz Bucers wurde
über den persönlichen Bereich hinaus bedeutsam.

Dauerndes Krankseın und der frühe 'Tod im Februar 1551 lıeßen Bucers
Vorlesungstätigkeit 1Ur weni1g elit Auch hier hatte er ' jedoch se1ın ud1-
torı1um, Zur Dıiıskussion, gelegentlich auch ZU Widerspruch Die
Vorlesung über den Epheserbrief MIt Bucers Ausführungen „de V1 et USu

sacrı minısteri1“ 1ın der 1577 1n Base]l posthum veröffentlichen Ausgabe
der ‚Scrıpta Anglicana‘ teilweise erhalten CEIFeRLE orofßes Interesse. Eıne
Disputation mMI1t dem Cambridge-Theologen Young über diıe Rechtfertigungs-
lehre, 1n der sıch dieser aut die alte Lehre der römischen Kirche versteıifte,
zeıgte Bucer als gewandten Fechter. Bald wandten sıch auch die jungen
Theologiestudenten iıhn Rat Überlietert 1St;, daß S1€, anknüpfend

die Diskussionen der spätmittelalterlichen Kirche über 1Ns und Wucher,
ZUuU Leih- un Zinsproblem beriet; das tür manchen Studenten, der se1n
Studium HAT durch Geldverleih aut Zainsen bestreiten konnte, überaus akut
WAal. Bucer War, noch einma] zusammenzufassen, allzemeın yeachtet,
geschätzt un anerkannt un: wurde immer wıieder und VO  - den verschie-
densten Seiten selınen Rat ANSCHANSCH. Nur daraus 1st letztlich die welt-
tragende Wiırkung seiner wichtigsten Arbeiten und AÄußerungen erklärlich.

-Besondere Erwähnung verdienen hierbaei folgende Punkte: die Zu-
sammenftassung seiner Kritik un seiner Ratschläge ZU ersten ‚Prayer
Book‘ VO  5 548/49 1ın der VO Erzbischof YTanmer erbetenen ‚Censura‘;

se1n Beitrag dem > heiß umstrittenen Problem des Ordinations-
Formulars der lenglischen Kirche; Bucer_s Stellungnahme ZUuU Problem

Für diese VO mir VOrTr noch nıcht allzulanger ‚E1It festgestellte Tatsache vgl
‚Journal ot Theological Studies‘, A9ril 1951 685
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des Ornats, der geistlichefi Amtstracht; die 1in Adieser wichtigen, dıe Kirche
jahrelang beunruhigenden Streitfrage den Ansatz' Verständigung un:
Lösung bot; die bereits erwähnten AÄußerungen. über V1 et usu sacrı
minister11“ in der Vorlesung über den Epheserbrief; besonders aber Bucers
Werk :De egnO Christi‘, die oroße Auseinandersetzung MIt dem Verhält-
nN1S VO:  — Chrıistentum und Staat, die dem jungen Könıig Eduard V1 ZC-
widmet auf den verschiedensten Gebieten weitergewirkt hat ın der Frage
der Armengesetzgebung, der Fhe- un: Scheidungsgesetze, in der Stellung

Handel und Gewerbe, un 1m Bereich der Erziehungstragen.
Die drıtte un letzte Periode F5lle M1t der Regierungszeıt der

Königın Elisabeth S1e zeigt eın Fortdauern des Bucerschen Eıinflusses: die
verschiedensten Theologen eruten sich auf seine AÄußerungen und Schriften:
Erzbischof Whitgift 1n seiner Stellungnahme Cartwright, den Wort-
führer der puritaniıschen Partei, betr. Ornatsfrage, Konfirmatıion, Zeichen
des Treuzes CIC Bischof Cosın in seiner Revisionsarbeit Prayer Book,
und spater auch Erzbischof Laud ıcht zuletzt 1St jer auch John Miılton

CHNCNM, der Dıiıchter des ‚Paradıse Lost  7 der in Bucer einen Verbündeten
se1ıner eigenen Einstellung ZUL. Ehe sah und daher größere bschnıtte und
Kapıtel Aus Bucers ‚De Regno Christ1“‘, die sıch auf diese Frage beziehgn,
1Ns Englische übertrug.

Das Hauptgewicht kommt „weitellos der mittleren Periode, der unmıt-
telbaren Wirksamkeıt Bucers 1in England Z die niäher untersuchen
gilt

BÜ GEr und das ‚Prayer Book‘
Bucers Ankunft 1n England 1m Aprıil 1549 fie] zeitlich miıt einem wiıch-

vigen Ereignis der englischen Reformationsgeschichte THEHNCH: der Her-

ausgabe des ersten englischen ‚Prayver Book’s‘ und se1iner Anerkennung durch
Parlament un Regierung im Frühjahr und Sommer desselben Jahres.

Mıt der Veröffentlichung der ‚Order of Communion‘ hatte ma  a} schon
1m März 1549 versucht, einem Verständnis des Altarsakraments den
Weg ebnen: die Stelle des bloßen Messe-Lesens und Messe-Hörens
sollte der ewußte Empfang des Sakraments 1n beiderle1 Gestalt tretcNnh;
hierin sah w1e der Erzbischof, w1e viele andere, auch Bucer die Bedeutung
dieses Interpretationsversuches. ach dem wen1g spateren Erscheinen des
ersten ‚Prayer Book’s‘ wartetie Man auf die Reaktionen, die dieser
„Versuchsballon“ hervorrutfen würde. Die überaus reservierte Hatung der
Geistlichkeit un des Volkes VOL allem in Nordengland versprach

sıch wenig (31UiteS. Gardıner, der orthodoxe Henricıen Dar excellence,
freilich begrülste das ‚Prayer Book‘, indem sich 1n das Unvermeidliche
fügte. Der Erzbischof und Bucer selbst sahen hıer wen1gstens einen Anfang
iın einer Richtung, die iıhren eigenen Auffassungen entsprach. Die Eiterer,
die Verftechter der Reformation aber ftanden das gesamte rayver
Book‘ viel konservatıv, kritisierten das vielfältige Festhalten der
alten Tradition;: ıne Flut Vo  } unautorisiert veröffentlichten Pamphleten
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torderte ine völlige Neubearbeitung, die nichts VO  z dem: alten Rıtus be-
stehen lassen sollte. Kernpunkt der Diskussion War die Abendmahlsfrage,
das Konsekrationsgebet des ‚Prayver Book’s‘: Leib und Blut, die Gegenwart
Christı, wirklich Herrenworte, bedurfte CS einer Epiklese oder
Anamnese, eines kanonischen Gebets? In dieser Lage WAar INa  z 1in England
w1e auf dem Festland auf den Fortgang der Entwicklung Die ‚Act
of Uniformity“ bot dem ‚Prayer Book‘ ine ZeEW1SSE Sicherung, doch 1e6ß
sıch die Geistlichkeit nıcht Z elner völligen Absage die alte Liturgie, dıe
alte Kirchenordnung bewegen. Das interessante erk kam nıcht voll ZUr

Auswirkung. Schon senin bloßes Vorhandensein bıildete jedoch eine Voraus-
SCTZUNg tür die weıtere Entwicklung; 1662 schließlich wurde das ers

‚Prayer Book‘ 1n veräiänderter orm ZU ‚Prayer Book‘ der Anglikanischen
Kırche

Schon bald wurde Bucer gebeten, den Bischöfen, VOrLr allem aber ErZz-
bischof YTanmer eın detailliertes Urteil über das Werk yeben. Seine Stel-
lungnahme 1STt bekannt dem Titel ‚Censura’‘, den LE 1n der posthumen
Baseler Ausgabe der ‚Scripta Angliıcana‘ erhielt.

Bucer erklärte zunächst allgemeın, da{ß das Werk begrüße; se1 im
wahren Geilst der Heıiligen Schrıft, der Kirchenväter und der Kirche gCc-
schrieben. Die Ansatzpunkte der Bucer’schen Kritik sind dem, der sich
näher MI1t der eit befaßt, wichtig: für die Beurteilung der dogmatischen
Haltung Bucers diesem Zeitpunkt, Für dıe lıturgische Entwicklung der
englischen Kıiırche, un 7U Verständnis der fortschrittlichen Bewegung,
die siıch drei Jahre spater miıt der Herausgabe des zweıten ‚Prayer Book’s‘
durchzusetzen suchte, dann aber Marıa Tudor erstumme mulßte,

erst Elisabeth MHMCHE Hoffnung tassen.
Bucers besonderes Interesse gyalt der Behandlung der zentralen Frage

des Abendmahls 1m ‚Prayer-Book‘; ıhr sind die meılisten Kapitel der ‚Cen-
sura‘ gew1dmet. Zunächst galt allgemeın festzustellen, da{fß 1m Jahre 1549
die Haltung gegenüber den Schweizer Theologen, insbesondere in der
Abendmahlstrage, vorwiegend ablehnend Wal. Selbst Bucer sagte sıch völlıg
VO:  } der zwinglianischen Auffassung 1n ihrer Negierung der Realpräsenz
los.3 uch Tanmer diesem Zeitpunkt nicht, sıch 2anz VO:  \ den
traditionellen Lehren und Formen 1m Kanon des Rıtus loszusagen, WCIN11I1-

gleich das Zzweiıte r Aver Book‘ VO  3 1552 LUr eutliıch zeigte, wohiın
seine wirklichen Ansıchten tendierten. Das ‚Prayer Book‘ VO  a} 1549 zeıgte
ferner, da{fß YTanmer und die englische Kirche, SCIN S1e eLw2 1n Aut-
tassung und formaler Ausgestaltung des Tautsakraments das Retor-
mationswerk Hermanns N Wied anknüpften, doch deutlich zögerten, dem

Vgl meine Arbeit ‚Martın Bucer and the English Retformation‘ ‘(1946)‚_S. 955
dazu Rıchard Hılles Briet Bullinger VO! Juni 1549 (abgedr ‚Episto
Tigurinae‘, Nr. 121 Vgl ferner Bucer Theobald Niger, 15 Aprıl 1550
AA ] Ecclesiam Anglicanam uspiam in C A} venıre suspicionem quası nıhil 1n

coena Domini agnosceretis, QU am Christi S1gNa, per quae absentis mo
Christi debeat excitari recordatio.“ (gedr. ‚Scriıpta Anglicana‘, Basel K3r 547)
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Kölnér Erzbischot auch 1n der Abendmahlso£dnung, beim Verlassen des
herkömmlıchen Messe-Kanons folgen. ] )es oilt besonders auch für die
entscheidende Frage der Konsekratıion der Elemente durch die Herrenworte
und für das kanonische Meßgebet. Sıcher veranlaf{iten hier auch die schar-
ten Angrifte aut die entsprechenden 'Teıle des Reformationswerks Erz-
bischof Hermanns, die siıch 1n den VO römisch gyesinnten Kölner Kapitel
herausgegebenen ‚Antıdidagma‘ tanden, Tanmer vorsichtigem Vorgehen.

Einige Punkte des GESTGH ‚Prayer Book’s, die Bucers besondere Kritik
herausforderten, sejen herausgegriften. Der wichtigste Anderungsvorschlag
Bucers ezieht sich auf das zroße Kirchengebet des Kanons, das sich ZUur

Einsegnung der Elemente steigert. Es hıefß dort:
Erhöre uns, barmherzıger Vater und gewähre mMIit Deinem Heiligen
Geist un Wort SCHNCH und heiligen (hier ist die Ausführung des
Kreuz-Zeichens ber den Elementen vorgeschrieben) diese Deıine aben un:
Schöpfungen des Brotes un! des Weıines, da{fß S1E für uns der eıib und das
Blut uUunNseI CS geliebten Herrn Jesu Christi C  C

Das „flant  CC des Kanons wurde also abgeschwächt „seın mögen“.
Bucer schlägt stattdessen NVADFS u1ls segnend und heiligend, da{ß Wr 1m
wahren Glauben den Leib und das Blut Christı1 1ın diesen heıilıgen Mysterien
empfangen möchten als immlısche Nahrung“. An die Stelle der unmittel-
baren Beziehung der Herrenworte aut die Elemente LEA für Bucer und das
eigentlich reformatorische Denken die Beziehung der Herrenworte auf den
Glauben des die geheiligten Elemente tar Empfangenden.

Hierzu ISt kurz auf 1ne Stelle 1mM Abschnitt des ‚Prayer Book’s‘ über
das Krankenabendmahl („Communion ot the s d{n) verweiısen, Zzu der
DPetrus Martyr Bucer in eiınem Briet Stellung nehmen bat, da dıes 1n
der ‚Censura‘ nıcht >  n habe Eıne Randbemerkung des ‚Praver Book’s
hatte dort angeordnet, daß der Geistliche sotort nach der Abendmahlsfeier
ın der Kirche dem Kranken gehen un ıhm VO:  } den gesegnNCLCH Elemen-
ten das Sakrament reichen sollte, ohne EINEUHL die Herrenworte sprechen.
Martyr schrieb dazu Aaus Oxford.“

Es stÖöfßt mich d dafß der Geistliche Krankenbett nıicht TFeıle des Abend-
mahlsgottesdienstes wiederholt, besonders da ıch mit Dır übereinstimme in
dem Gedanken, dafß die Worte des Heılıgen Abendmahls sich an den Abend-
mahlsgast wenden und nıcht auf Brot und Weın bezogen gemeınt sind.\  ®  V  —  i  {  A  89  - H$pe‚ Martin Btlcerv und Engl%md' \  A  i{ölnér Etzbischöof auch in - der Abendmafilso£dnung, beim Verlassen ci‘es  herkömmlichen Messe-Kanons zu folgen. Dies gilt besonders auch für die  entscheidende Frage der Konsekration der Elemente durch die Herrenworte  und für das kanonische Meßgebet. Sicher veranlaßten hier auch die schar-  fen Angriffe auf die entsprechenden Teile des Reformationswerks Erz-  bischof Hermanns, die sich in den vom römisch gesinnten Kölner Kapitel  her  ausgegebenen ‚Antididagma“‘ fanden, Cranmer zu vorsichtigem Vorgehen.  Einige Punkte des ersten ‚Prayer Book’s, die Bucers besondere Kritik  herausforderten, seien herausgegriffen. Der wichtigste Änderungsvorschlag  Bucers bezieht sich auf das große Kirchengebet des Kanons, das sich zur  Einsegnung der Elemente steigert. Es hieß dort:  Erhöre uns, o barmherziger Vater und gewähre mit Deinem Heiligen  Geist und Wort zu segnen und zu heiligen (hier ist die Ausführung des  {  Kreuz-Zeichens über den Elementen vorgeschrieben) diese Deine Gaben und  Schöpfungen des Brotes und des Weines, daß sie für uns der Leib und das  Blut unseres geliebten Herrn Jesu Christi sein mögen.  Das „fiant“ des Kanons wurde also abgeschwächt zu „sein mögen“.  Bucer schlägt stattdessen vor: „...uns segnend und heiligend, daß wir im  wahren Glauben den Leib und das Blut Christi in diesen heiligen Mysterien  empfangen möchten als himmlische Nahrung“. An die Stelle der unmittel-  baren Beziehung der Herrenworte auf die Elemente trat für Bucer und das  eigentlich reformatorische Denken die Beziehung der Herrenworte auf den  Glauben des die geheiligten Elemente am Altar Empfangenden.  Hierzu ist kurz auf eine Stelle im Abschnitt des ‚Prayer Book’s‘ über  das Krankenabendmahl („Communion of the Sick“) zu verweisen, zu der  Petrus Martyr Bucer in einem Brief Stellung zu nehmen bat, da er dies in  der ‚Censura‘ nicht getan habe. Eine Randbemerkung des ‚Prayer Book’s  hatte dort angeordnet, daß der Geistliche sofort nach der Abendmahlsfeier  in der Kirche zu dem Kranken gehen und ihm von den gesegneten Elemen-  ten das Sakrament reichen sollte, ohne erneut die Herrenworte zu sprechen.  Martyr schrieb dazu aus Oxford.“  Es stößt mich an, daß der Geistliche am Krankenbett nicht TFeile des Abend-  X  mahlsgottesdienstes wiederholt, besonders da ich mit Dir übereinstimme in  dem Gedanken, daß die Worte des Heiligen Abendmahls sich an den Abend-  mahlsgast wenden und nicht so auf Brot und Wein bezogen gemeint sind.  ... Besonders auch, daß diese Worte zum Kranken nicht gesprochen werden,  obwohl sie bei der Abendmahlsfeier in der Kirche über dem Kelch wieder-  holt werden, sooft neuer Wein gesegnet wird....  Hier kommt die von Martyr und anderen vertretene Abendmahlsauf-  fassung klar zum Ausdruck, die dynamisch eine Beziehung zwischen Herren-  worten und Empfangenden sieht, nicht statisch eine einmal vollzogene  Handlung zwischen Worten und Elementen, die somit auch die Reservation  ‚ des Sakraments ablehnen muß. Ein Antwortbrief Bucers mit seiner Stel-  lungnahme ist nicht bekannt; man darf wohl vermuten, daß er die fragliche  Stelle des ‚Prayer Book’s‘ bei Ausarbeitung seiner ‚Censura’ übersehen hat.  Da am 10 Januar 1'5.5’1; vg1 mein ‚Martin Bucer...“, S. 73.  x  ©Besonders auch, da{fß diese Worte ZU Kranken nicht gesprochen werden,
obwohl S1E bei der Abendmahlsfeier 1n der Kirche über dem Kelch wieder-
holt werden, sooft u Weıin wird

Hıer kommt die VO  w Martyr und anderen vertretene Abendmahlsauf-
fassung klar ZU Ausdruck, die dynamiısch 1ne Beziehung zwischen Herren-
WOortien und Emptangenden sieht, nıcht statısch eine einmal vollzogene
Handlung zwischen Worten und Elementen, die somıit auch die Reservatıon

des Sakraments ablehnen mu{ Eın Antwortbrief Bucers MI1t seiner Stel-
lungnahme 1St nicht bekannt: InNan darf ;ohl V  m  9 da{fß die fragliche
S;elle. des ‚Prayver Boo >  € be] Ausarbeitung se1iner ‚Censura’ übersehen hat

Januar 1551; vgl meın ‚Martın Bucer . 73



Untersuchungen
Zur Ve‚rvollständdgüng der Bucer’schen Abendmahlsauffassung sel hın-

zugegefügt, da{fß die Bıtte des Gebets GPrayver of Oblatıon“) . demür-
t1gst ıch bittend, dafß, wWer auch ımmer hier Emptänger des Abendmahls ist,
da würdiglich empfange den Heıligen Leib und Blut Deines Sohnes Jesu
Christı beibehalten wollte.® Andererseits verwendet sıch beiım
‚Prayer ot Humble AÄccess‘, das dem Konsekrationsgebet unmittelbar VOILI-

angeht, ausdrücklıch die Schweizer Lehre gerichtet für die Wendung
das Fleisch Deines lieben Sohnes un se1n Blut trin-

ken  C
Einzelne Vorschläge Bucers schlugen sıch in Abänderungen oder o

Auslassungen 1n der Neufassung des ‚Prayer Book’s‘ VO  e 15572 nıeder, die
VO  e} der noch recht konservatıven Grundhaltung des ersten ‚Prayer Boo
WCB aut eiıne stärkere protestantische Ausrichtung hinwirkten: manches
wurde freilıch spater, 16672 un schon vorher Elisabeth, auf den STALUS

QUO VO  } 1549 zurückgeführt.
Interessant für die Grundtendenz der Bucer’schen ‚Censura’‘ 1St neben

der behandelten Haltung in der Abendmahlsfrage eine Außerung
dem ‚Prayer Book‘-Abschnitt über die Taute Was ‚Prayer Book‘ hatte dıe
Taufordnung bekanntlich tast vollständig VO  e dem entsprechenden AB
schnitt des Kölner Reformationsbuches übernommen; für dessen Fassung
wıederum War 1n EersSter Linie Bucer gestützt auf andere eutsche Kır-
chenordnungen und Luthers Taufbüchlein verantwortlich. Umso efremd-
lıcher mu{l zunächst erscheinen, da{ß sich Bucer U  z iıne Stelle des
‚Prayer Book’s‘ wandte, die Luther auf Grund alter Quellen in se1In auf-
üchlein aufgenommen, CT, Bucer selbst, dann bewußt für die Kölner Ord-
NUuNnSs übernommen hatte. Es 1st die Stelle des Gebets:

e  nd 1ın der Taute Deıines lieben Sohnes Jesu Christi hast Du geheiligt
die Fluten des Jordan un alle anderen W asser einem geheimen Weg-
waschen der Sünde

Bucer erklärte nun ın der ‚Censüura“, die Stelle habe keine Begründung
in der’ Schrift un sSe1 überdies gee1gnet, der abergläubischen Anschauung
Vorschub eisten, daß dem Taufwasser ine besondere geheime, heiligende
Tugend und raft innewohne, dem Glauben eine magische Verwand-
lung, der VO  a den Menschen NUr SCIN aufgenommen, VO der römischen
Kirche so häufig genährt werde. Es musse 41so hinzugefügt werden, dafß die
Taute ein Sakrament der Vergebung der Sünden sel, eın Privileg des Herrn,
das 1n se1iner Taufe Kreuz für uns erworben habe, da{ß somıt die Ver-
gebung WeNnNn gleich W asser benutzt werde nıcht das Werk des Wgs-
SCIS, sondern das unsercs Herrn Jesu Christı se1l

Hıer klingt WAar eutlich Luthers „ Wasser tut's reilich nıcht“ a auch
die augustinische Lehre VO' ‚verbum accedit ad elementum G Ait INCI-

tum“ ; Luther selbst aber nahm der Stelle des Taufgebets eben*50yvenig
Ansto(ßs, w1e Bucer seinerzeıt 1m Kölner Buch hatte.

Der ZUTE Verfügung stehende KRaum verbietet eın niaheres Eingehen auf
die übrigen, Teıl überaus wichtigen Abschnitte der ‚Censura’ 1n ih;'em
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Verhältnis zum ‚Prayer Book‘ Es leibt abschließend NUrLr allzemeın
bemerken, da{fß Bucers kritische Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge
nıcht 1Ur 1in der Vorarbeit für das Z7weıte ‚Prayer Book‘ sondern auch 1n den
Diözesan- Visıtationen un bischöflichen Umfragen der Folgejahre, beson-

eın deutliches Echo fanden:ders dann auch wiıeder in der eIt Elisabeths,
beit Bischot Hooper VO  . Gloucester 55152 bei Bischof Ridley in LOndon
1550; be1 Grindal und 1n Coventry

Bucers Einfluß auf das Ordinal
1€ Aufnahme des ‚Ordinal’s‘ 1Ns ‚Prayer Book‘ bringt dıe Fragen der

Ordinatıon, der geistlichen Grade, der Validität,® der Succession E:

den 7zuletzt behandelten Problemen.einen vgewissen Zusammenhang MIt
Hıer bedarf Bucers Stellung aber, VOL allem 1in Hinblick aut die spateren,
an ıhn anknüpfenden Diskussionen, einer gesonderten Beleuchtung.

dsätzlıch Prinzip der apostolischenDie englische Kirche hıelt grun
Succession fest; s1e erkannte die dreı gyeistlichen Grade des Diakons (dea-
con), Priesters priest) und Bischofs (bıshop) Wichtig 1St NUl, da{fs sıch

rdnung vielfältige, 7A0in Aufbau, Fragen und Gebeten der Ordinationso
Teıil fastwörtliche Übereinstimmungen mMIt Bucers Schrift .De Ordinatione

vocanda‘ ergeben, die VOoO  e seinem FreundLegıtima Mınıstrorum Ecclesiae Re
Conrad Hubert o O 1n den pOSLhumen ‚Scrıpta Anglıcana‘ veröffentlicht
wurde. Bucer ‘behandelte reilich 1U ıne orm der Ordinatıion, erkannte
aber die drei Grade und schlug VOL, die gegebene orm für Diakon,
Priester und Bischot soweılt notwendig varıleren. Auch seine „Formula
ordinatıonıs“ stimmt MIt der des englischen ‚Ordinal’s‘ nıcht übereın. Be1
den den Ordinanden richtenden Fragen, Vermahnungen GEC. ergibt
sıch jedoch ine auffallende Ahnlichkeit

Es ware Nnu  — fragen, ob Bucer seinen Abriß bereits in Straßburg
niedergelegt hatte, ob ihn Cranmers Veranlassung Anfang des

England-Aufenthalts in Hmbeth bearbeitet hat oder ob siıch schließlich
chiedenen Teılen der ‚GCensurd;, kritischeauch hier, WwW1e be1 den Vers

Bemerkungen einem ıhm vorgelegten Entwur der englischen Theologen
un Bischöte handelt.

Die se1it Leos SC Bulle ‚ApostoliC4e Curae‘ VO  w 1896 zwischen Rom nd
der ur of England kut gewordene Frage der „valıdıty”, der Gültigkeit der

führlicher behandelt werden. Dieanglikanischen Ordınatıon kann hier nıcht Aaus
die Frage der Entstehung desrömisch-katholische Kirche hat in dieser Kontroverse

Ordinatıon sel,englischen ‚Ordinal’s‘ polemis ausgenutZt. Dıie englische
ktiv 1in der „ 1ntention“ (hier zäbe das

ten die Hauptargumente KRoms defe
‚preface‘ des ‚Ordinal’sc die beste Antwort), un defektiv 1in der Form, da nicht
ausdrücklich erwähnt werde, dafß der Priester dem bestimmten Amt des Opfers

Altar ordıniert werde (hier ware als ‚argumeNtum silenti0‘ die gesamte Aus-

entgegenzuhalten). Als Literatur: Dom Gregoryrichtung des ‚Prayer Book?
lican Orders‘ (1944); MeSSCNSCI, ‚The LutheranDix, ‚The Question of Ang K ‚Anglıcan Orders‘Orıgın of the Angliıcan rdinal‘ (Lo 9 Stephenson, ber das ‚Ordinal‘ in

(1956) Zur weıliteren Unterrichtung vgl auch den Abschnitt
meinem Bucgr-Buch.



Untersuchungen
Wenn wit. unterstellen, daß Bucers Schrift 1n der efnen oder a£1deren

Oorm der endgültigen Fassung des ‚Ordınal’s‘ zugrundelag, mu{fßs jeden-tals testgestellt werden, da{fß die englische Geistlichkeit W1e€e bei den me1listen
der Bucer’schen Vorschläge auch hier manches annahm, manches verwart
un anderes völlıg ignorierte. Das „Esse“ des Episkopats stand damals: wie
heute nıcht JAKT: Diskussion.

Besonders deutlich wırd die Fa überraschend CNSC Parallelität ZW1-
schen Bucers Formulierungen un dem englischen ‚Ordıinal‘ 1n den egen-überstellungen iın Dr Brightmans monumentalem lıturgischen Werk
Y  he Englısh Rıte‘ Am frappantesten 1ISt die Übereinstimmung bei den
Fragen des Bischofs den Ordinierenden un dessen Antworten. In der
der den Diakon (deacon) gerichteten Fragen wirkt Bucers Fassung noch
heute 1n jeder Ordination weıter. Es handelt sıch hier die besondere
Aufgabe des Dıakons in der Armenpflege, wobel auch Bucers entsprechende

Ausführungen in seiınem ‚De Regno Christ;? anklingen.‘
Bucers Bed{utung für den Ornats-Streit

Besonders weıtreichend un einschneidend Wr Bucers Wirkung in aiher
Frage, die aın sıch auf den ersten Blick recht unbedeutend erscheint, 1n der
überdies auch selbst sıch ohl kaum diese Wırkung 1Warfiet der erhoftit
hatte, die seinen Namen stärker als der Eıinfluf(ßß auf das ‚Prayer Book‘
un anderes tür mehr als E1n Jahrhundert im englischen theologischenDenken verankerte. Es 1St dies treilich ein Phänomen, dafß sıch be]l Bucers
Tätigkeit immer wieder, nıcht DUr hier 1n England eobachten laßt, daß
sıch da, wirken und beeinflussen wollte, vieltach nıcht durchzusetzen
vermochte, daß sıch se1n Einfluß dann aber auf Gebieten geltend machte,
die Sar nıcht ın Betracht SCZORCNH atte (hier ware auch die Wırkungdes Psalmenkommentars denken!). In dem besonderen Fall handelt C5
siıch die Streitfrage um den Ornat der englıschen Geistlichkeit.

Zunächst wurde der Tatsache, daß” sich ooper, der als Bischof von
Gloucester eingesetzt werden sollte, die, w1e meınte, papiıstischeun aaroniısche Amitstracht des weißen Chorhemds, der Alba,; verwahrte,
kaum Bedeutung beigemessen. Di1e Weigerung Hoopers ZOS jedoch immer
weiıtere Kreise un wuchs siıch einer Kontroverse Adus, die die englischeKirche und ihre Eınheit lange elit bedrohte und schliefßlich ohl auch
einer der Ursachen für die Entstehung des Puritanismus wurde. SO schrieb
der Dekan VO'  a York Matthew Hutton 1375, rund zweıl Jahrzehnte nach
Ausbruch des Streits ın den Staatssekretär der Königıin Elisabeth

Am Anfang andelte sich LLUTr Kappe und Chorhemd. Nun ber geht
CS Bischöfe, Erzbischöfe, Kathedralen un! den msturz aller gefügten
Ordnung, noch deutlicher DESART die Auto;ität der Königin 1n kirch-
lıchen Fragen!

Vgl Brightman, ‚The Englısh Rıte“, E 951 953 A ‚Scrıpta Angli-cana‘, 81 Für die Behandlung der Armenfrage 1n Bucers ‚De Regno Christi“‘
und seınen Einfluß ‘ auf die englische Armengesetzgebung vgl 9 Abschnitt  d.



Hop\e}} Märtin Bucer und ]ängia;hd
Der grofle Kirchénhistorikér und Liturgiker Dr Frere konnte ; spater
n

Hıer (im Ornatsstreıit) zeigen sich deurtlich die beiden hauptsäcl’ilidaen Unter-

stellungen aller puritanischen Argumentationen . . . die zunächst kleinliche
7Zänkereien seiın scheinen. Die 1St die Forderung, daß für alles,
W ds 1m Gottesdienst veschieht, eınen Schriftbeweis vgeben muß Dies schliefßt
eın die Verneinung der kirchlıchen Autorität, Zeremonıen und Rituale
bestimmen, die nıcht ausdrücklich 17 der Schrift erwähnt sind. Wenn INa  ;

dem ber entgegenhält, dafß eine solche Forderung auf Schriftbasıs nıcht auf
kleine yleichgültige Dınge, Adiaphora, CEZOHCH werden könne, sucht InNallı

Zuflucht bei der zweıten Behauptung, da solche Dınge nıcht Adiaphora
sej1en, da S1€ papistisch un eshalb abergläubisch yötzenanbeterisch und antı-
christlich se1en.

Diese Bemerkungen oilt im Auge behalten, nıcht ın dem
vielschichtigen und D kontus erscheinenden Material dieser Ornats-
Irage ertrinken.

Hooper hatte naturgemäfßs dıe fortschrittliche Gruppe der Schweizer
Theologen, auch Lasco und alle diejen1ıgen, dıe 1im Grunde völlıg miıt dem
alten Rıtual und Zeremonuiell brechen wollten, uneingeschränkt hinter siıch

LASsSCO trieb dabe1 1m Grunde der Wunsch, für seıne neugegründete Lon-
doner Flüchtlingsgemeinde volle Freiheit und Immunität Von den Diözesan-
rechten des Bischots VOINl London, Rıidley, erlangen. Cranmer ohl
informiert über den fortschreitenden Briefwechsel zwischen Hooper, dem
Bischof von London Ridley, LAasco und Martyr torderte NU:  3 Bucer

einer klaren Stellungnahme in dieser Angelegenheit auf;: bat ıh trei-
lıch zugleich, sich kurz assen, da die übliche Weitschweifigkeit Bucers
kannte.

Bucer wurde 1n seiner Antwort den Erzbischof beiden Anliegen
gerecht. Er erklärte, da{ß ET N die Geistlichkeit der englischen Kirche
durchaus mMit (sottes Wohlgefallen dıe bisher getrag lnNch Gewänder weıter-
hın tragen könne, da die Gewänder NUuUr e1n Zeichen i1ne ‚signification‘,
keineswegs aber essentiell miıt dem römischen Rıtus verbunden selen; da{fß
ZU We1ten diejenigen, die 1 Tragen dieser Gewänder eınen Verstofß
SCHCH das (zesetz sähen, auch insotern irrten, als s1e damıt verleugneten,
daß denen, die geheiligt sind, alle Dinge heilıg sel1en. Er fügte hinzu, ware

grundsätzlich ohl richtig, VO: Gebtauch der traditionellen Gewänder, die
vieltach Aberglauben un gefährlichen Auswüchsen geführt hätten, Ab-
zugehen. Dann xber sollte mMan zunächst alle Sakrilegien, alle alschen Leh-
ren und Gebräuche beseitigen und nıcht ausgerechnet MmMIt den Gewändern
beginnen; ZuerSti musse die ‚doctrina tOTL2 Christr, die echte ‚discıplına‘ der
Kirche wiederhergestellt werden. Gerade das 1n diesem letzten. Zusatz
klingende Prinziıp 1St charakteristisch für Bucer und se1ine Lehre von der
Kirche und ihrer Zaucht; Aindet sich überall, Bucer reformatorisch
tätıg wurde, besonders auch 1n der ‚Censura’ und dem Werk ‚De Regno
Christ:i Man muß den Wurzeln n  5 dıe verzweıgten Ausläufer
und Rankep des -Satans- abtöten können.

E A E N



Untersuchungen
Bucer schlug sich also‘ 1 etzten Hooper un: Lasco auf die Selite

der Bischöte. Miıt diesen widersetzte sıch dem Hooper’schen Argument,
daß alles und jedes in der Schrift begründet se1n mUusse, eın Argument, das
spater, VO  w den Purıtanern aufgegriffen, ZUL Spaltung der Kirche tühren
drohte. Bucer erkliärte demgegenüber CLWA, da{ß sıch 1in den Evangelıen keıin
Hınvweis darauf finde, WwW1€e das Zeremoniell beım Empfang des Abendmahls
beschaften se1n solle un welcher Stunde des Tages das Sakrament
nehmen sel, da{ß sıch aber dennoch ıne teste Tradıtion ausgebildet habe,
die der christlichen Lehre nıcht widerspreche. An Lasco schrieb er, Chri-
STUS habe keine ausdrücklichen Vorschriften tür die Kirche hinterlassen,
da{ß die Christen diese Dıinge 1n voller Freiheit ihrem ewı1ssen gemäfß ord-
ne  3 könnten. Ahnlich heifßt 1N einem Brief Bill:?* talsum enım PTE

nıhıl adhıibere ın sacrıs ceremon11s, nısı lıcere nobis dato sit nobis ınıunctum.“
Eın Zzu halbes Jahrhundert spater ta{lßte IThomas Bell die grundsätz-

lıche Argumentatıion 1n se1iner SC Brown gerichteten Streitschrift ‚Vom
Regıment der Kirche‘ 1n Punkten ZUSAMMECN, deren Kernsatze hier wieder-
holt selen: Christus habe iın seınem Wort 1Ur die Substanz des Gottesdien-
STES vorgeschrieben. Er habe der Kırche Vollmacht vegeben, alle Einzeltra-
SC regeln, die die geziemende und rechte Ordnung un Administration
der heilıgen Dıinge betreften. Punkt besagt 1U  a ausdrücklich aut die
Frage der Gewänder bezogen eın Mißbrauch durch Menschen oder den
Antichrist, den Erzteutel habe G1E unmöglich gemacht, da{ß s1e nıcht auch
heutzutage noch würdig und rechtmälßsig gebraucht werden könnten. Er
bleibt be]l dem alten Prinzıp, da{fß „abusus NO  w} obstat usum , damıiıt zugleich
aber auch be1 der Feststellung Bucers, da{ß der Ornat nicht siıch antichrist-
ıch se1n könne.

Die ersien Auseinandersetzungen, aın denen Bucer noch persönlich bete1-
lgt Wafr, führten WAar ZUur vorläufigen Dispensation Hoopers VO: Bischofs-
am  —+ 1n Gloucester,* bildeten aber etztlich doch NUur eın Vorspiel. Was
nächste Kapıtel 1n der Geschichte des großen Streıits wurde EersSt nach Bucers
FOd, Königın Elisabeth geschrieben. Dennoch N gerade iın die-
SC entscheidenden Phase des Disputs immer wieder Bucers Name, Bucers
Autorität, die den Ausschlag gaben.

Bıs dahin WAar Ja die Korrespondenz 7zwischen den anfänglichen aupt-
kontrahenten Cranmer, Bucer, Hooper, PAsCcO und Petrus Martyr NUur ın
den lateinıschen Manuskrıpten vorhanden un damıt L1UL eiınem verhältnis-
mäfßıg kleinen Kreiıis VO  ] Gelehrten zugänglich und bekannt. Als sıch NUN,
nach der Thronbesteigung Elisabeths, die Aaus dem Exıl zurückkehrenden
Vertechter der reformierten Rıchtung 1n der Gruppe der Purita-
1Er konsolidıierten, ETNGCUHT un verstärkt tür den Bruch mıi1t Tradıition
un Rıtual der Kırche einzutreten, griffen die Erzbischöfe Whitgift und
Parker aut die seinerzeıt geführte Korrespondenz zurück, ließen sS1e Z

Oktober 1550; vgl Strype, 449
November 1550

Vel ‚ Journal of Theological Studies‘, 1943
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Druck bringen un zirkulieren, entlang den damals aufgezeigten Linıen
eıne Loöosung des Streıites anzubahnen.* Da die Drucklegung der yro-
Keren Wirksamkeıt willen verständlicherweise 1n englischer Übersetzung
erfolgt, sind die lateinischen Originale der Brietfe NUrLr noch eınem eil
überliefert.

Als ersties dieser englisch-sprachigen Werke erschıen un königlichem
Imprimatur die berühmte ‚A brief examınatıon', 1n der als Hauptargument
FeRC die Ausführungen der Purıtaner eben dıe erwähnten Briefe veröftent-
lıcht wurden. Walter Haddon, der Vizekanzler der Universität Cambridge,
cchrieb 1m Junı 1566 seinen Freund Parker:

Es 1St die Autorität Bucers und Martyrs, die verma$s, die Argumente die-
SCr plebejischen Erneuerungssüchtigen zerstoren. Uns bleibt NUur übr1g,
1ın Dıngen der Disziplın die Frechheit (importunitas) MIit Strate verfol-
o  C  N, da s1e s das Edikt der Königın und OC die öffentlichen Kon-

spitutionen der Kirche auftritt.
Die ‚Brief Examinatıion‘ sollte eın puritanischés Pamphlet beantworfien,

das betitelt Wr ‚A brief Discourse agalnst the Outward Apparel of the

Popish Church‘. Haddon w1€es auf ıne 1n der 'Tat schwache Stelle in den

purıtanischen Attacken hın, da die Rubrik des ersten ‚Prayer Book’s‘, dıe
das Weıitertragen der herkömmlichen Altargewänder rlaubt hatte,
Elisabeth nıcht widerruten wurde, die Purıtaner sich somıit 5  5 iıne ZESELZ-
iıche Bestimmung VO  (a Staat und Kirche auflehnten.

Der Diısput WAar jedoch miıt der Publikation der ‚Brief FExamıinatıon“ ke1i-
NCSWCSS abgeschlossen. Wıe dies 1in literarischen und theologischen Diskus-
s1ıo0nen der eıt üblich WAar, ließen dıe Purıtaner NUu ihrerseıits ıne Entgeg-
NUung folgen ‚An Answer tor the T yme; the FExaminatıon‘ (1566)
1n der s1e ihrerseıts Bucer tür ıhre eigene Posıition 1n Anspruch nehmen
suchten. Andere puritanische Schriften w 1e auch verschiedene Briefe verfolg-
ten eın ahnliches 7Ziel Dıie Vertreter der Kırche, hieflß Nun_n, hätten sich
urchaus unrechtmäißig aut Bucer beruten. Die englische Übersetzng der
Bucer-Briefe wurde als partellsch zurückgewaesen.

In der Folge kam 1Ul einer ausgedehnten Auseinander un
thanischen Erzbischotzwiıischen den beiden Hauptprotagonisten, dem elisabe

VWhitgift auf kirchlicher, Cartwright aut puritanıscher Seite. Die dreibändıge
Ausgabe dieser Disputationen 1St ohl ine der wichtigsten Quellen tür dıe
tragliche eit. Cartwright beschuldigte VWhitgift und die Kirche, S$1e hätten
die Original-Briefe Bucers zurückgehalten. Whitgift verwlıes 1n seiner Ent-

SCENUNg aut die gedruckte Übersetzung un betonte seine Verwunderung,
da{fß Cartwright diese offensichtlich nıcht kenne.

Da siıch Rucer AUS den Brieten letztlich doch kaum als Verbündeter der
purıtanıschen Sache erweisen ließ, wandten siıch dıe Purıtaner den früheren
Bucer-Werken E dort AUuUS zumeilst Zanz anderen zeitlichen und

11 Die beste knappe Einführung in die Hıntergründe des Streıits &1Dt
Frere’s Abschnitt ‚Grappling wiırch Puritanısm" in ‚The English Church ın the Reigns
of Elizabeth anı James (Lo 110—128
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sachlichen Zusammenhängen Stellen ZULt: Unterstützunä ihrer Positiofi
aufzuspüren. Das Gesuchte fand sıch endlich 1n Bucers Kommentar ZU
Matthäus-Evangelium, dessen Kapıtel NUu  w die Behauptung stutzen
sollte, Bucer und die Straßburger hätten sıch das Tragen des Ornats
gestellt. Die Puritaner veröftentlichten die traglichen Abschnitte in CNS-lıscher Übersetzung in einem besonderen Bändchen: ‚T'he ınd ın Expos1-t10n of that Excellent Learned Man Bucer upon these Words of
Matthew: „ Woe be the Worlde because of Oftences ©

Zu den bisher zıtlerten Schriften ISt noch ıne weıtere, wıederum VOoOnNn
kirchlicher Seite NCNNECN, die ebenfalls 1566 erschien: ‚Whether It be
Mortal Sın LranNsgress Civıl AaWS hıch be the Commandments of Civiıl
Magistrates‘. In den SCNANNTEN Schriften finden sich englısche Fassungen der
Brietfe: Cranmer Bucer, Dezember 1550 Bucer Cranmer, Dezem-
ber 15950} Hooper Bucer, Oktober 1550; un Bucer Lasco,Oktober 1550

Der Nn Streit 1St sıch überaus unertreulich, vieltach auch verwIır-
rend un unübersichtlich 1n seinem vielfältigen Hın und Her VO Argu-
IMeENTILeN un Gegenargumenten, Schriften un Gegenschriften. Auf der einen
Se1lite steht jedoch immer wiıieder der Ruf nach der Schrift un I11UT nach der
Schrift, während die Kırche demgegenüber eın Zusammenwirken VO  5 Kirche,Schrift und Ordnung ordert. Schon die ‚Brief Examıiınatıion“ hatte zurecht
auftf den ersten Absatz des Artikels in den Artikeln der englischenKırche hingewiesen, der erklärte:

Wer uch ımmer auf Grund se1nes persönlichen Urteıls willentlich und bewußt,
ften Traditionen un Zeremonien der Kiırche verstößfst, die dem
Wort (Gsottes ıcht entgegenstehen, verordnet und durch die allgemeineAutorität genehmigt sind, der sol] öftentlich getadelt werden.1?

Ordnung kann NUr durch Ordnung entstehen, und auch wirkliche Irr-
tumer können 19888  H durch die Autorität, nıcht durch Au
persönlicher Ansıchten verworfen werden. fru%1r un auf Grund

In diesem Sınne hat letztlich auch Bucer gewirkt, der die „Mißbräuche“
War 1m Grunde auch SCIN abgestellt gesehen hätte, sıch aber der noch
lebendigen raft der Tradition und der Bedeutung des Festhaltens der
kırchlichen Ordnung bewufßt WAar, der zudem den grundlegenden Fehler in
der Argumentatıon der Neuerer sah und überdies überzeugt WAar, daß MIt
der Abschaffung des UOrnats, solange nıcht } Grund auf reformiert WeTl-
den konnte, 1Ur CI belangloser Einzelpunkt geklärt worden ware.

Die Betrachtung des Ornats-Streits se1 geschlossen mi1t eıner Episode, die
Bucers Stellung 1n dieser sıch nebensächlichen, verwırrenden und doch
überaus wichtigen Kontroverse recht treftend charakterisiert: Bischof Pil-
kıngton sagte 1n se1iner Rede be] der „Restorations-Feier“, als Könıi-
g1n Elisabeth Oktober 1564 die Asche der Marıa Tudor NL:

brannten Gebeine Bucers ul  9 ehrenvoller Beisetzung yehoben wurde:
L AA  Vgl meın ‚Martın Bucer and the Englısh Reforn;afioh‘‚ 144
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Man erzä.hit sich dem böhmischen Hauptmann Zisca, hab Befehl
gegeben, nach seinem ode eine Trommel MmMIt der Haut se1nes Leibes
beziehen, da die Feinde dann beim Klang dieser I1 rommel nıcht länger stand-
halten könnten. Dasselbe trifit auch auf Bucer Z denn ahnlich W1€e iNan die
T rommel des Zisca benutzte, sollte inNan Argumente un! Lehre Bucers rüh-
FCN, wWEeNN dann die Papısten diesen Laut hörten, würden ihre Narreteı:en
bald Ende kommen.

Bucers ‚De Regno Christı‘
Bucer selbst hätte seinen bedeutendsten Beıitrag Z englischen Refor-

mationsgeschichte sıcher 1n seiınem ‚De Regno Chrastı‘ gesehen, das als Testa-
ment und Vermächtnis dem jungen Könıg gew1ıdmet WAar. Hıer faßte C

kurz VOoLr seinem Tode, noch einmal seine etzten Ziele un Hoffnungen sl

sammen, die gerichtet auf die Gründung iıner christlichen ‚Politeıia‘,
1n der alles 1n christlichem Denken un gemäfs der Lehre Christı gelenkt
würde; hoffte, da{ß L1LU:  a} Eduard V1 als Josiah das Werk durchfüh-
ren würde, dem CI, Bucer, gescheitert ware.

Wılhelm Paucks Arbeıt ‚Vom Reiche (sottes aut Erden‘ talßt die cS-

und kirchenpolitischen Ziele Bucers ZuLt ININ Bucer bietet mehr als
IThomas More’s ‚Utopla und andere Üıhnliche Schriften der Zeıt; ebenfalls

wen1g eachtet wird reilich das C 1530 erschıenene Werk VO  } 'Thomas
Starkey he Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset’', das ın
dieselbe Rıichtung Zine un interessantes Licht auf die e1it wirtft.

Es SINg Bucer I1l Zanz konkrete Fragen, Jletzrtlich ıne Art 'T heo-
kratıe, die urchaus auch Anklänge Calvıns Genter Experiment autfweist.
Bucer SINg jedoch nıcht von einer konstrujerten, erst NCUu gründenden
Staatsgesellschaft A2UsS,. Lr wollte aut den vorgegebenen Formen un Tradı-E tiıonen aufbauen, dem vorhandenen Rahmen der Kirche, der Gesetze, des
Staates deren gegenwärtiger Orm vieles AU: fand einen

Inhalt geben, der völlıg von der Ordnung und dem Geist Christi
bestimmt sein sollte.

Im EESECH allgemeıiner gehaltenen eıl des ‚De Regno‘ suchte Bucer
nächst seıne Grundidee 1 Spiegel der alt- und neutestamentlichen Auf-
fassungen entwickeln; kommentierte die entsprechenden Jesaja-Kapiıtel,
untersuchte den Gedanken der ‚Basıleia‘ 1m Neuen T estament.

Der konkrete Autbau des Reiches Christı in England müßßte, me1ıinte
Bucer dann, einerselts den Universıtäten, ZU andern aber VO  \ un

her; 1n den Gemeinden ansetzen. Vorlesungen geeigneter und besonders Aaus-

gewählter Theologen könnten die Studenten allmählich in die gewünschte
Rıchtung lenken. Die Studenten müßten ebentalls sorgfältig ausgewählt
werden, mMuCten dann aber ihr Studium ohne Behinderung durch Gebühren

iversiıtät her müßte das ‚papistische‘SIe durchführen können Von der Un
Denken mMI1t der eit durch NCUC Gedanken abgelöst werden; damıt ware
reıilich SE auf eine AÄnderung hoften, WECNN der beherrschende Einflufß
päpstlıch ’gesipnter Tbeolo_gen auf die Besetzung der Lehrstühle un anderer

Sı tür K.-G.



_Untersuc]r£ungen
Stellen -ausgeschaltet werden könnte. Zu erganzen 1St hier, da{ß sich
den Studenten iın der Tat reformatorische Auffassungen immer -stärker
durchsetzten, be1 Johann Bank, George ]Joy und manchem Schweizer
Theologiestudenten, auch bei dem jJungen Fagıus, Brem u, d.y ine Entwick-
lung, die über den Bereich der Universität hinauswirkte.

Den zweıten Ansatzpunkt der Reform cah Bucer 1n den Pfarreien. uch
hiıer schien die cstarke Position der tradıtionell SCSONNCNCHN Pfarrer, die
durch hre Pfründe gesichert N, zunächst jedem Wandel ENTISCZENZU-
stehen. Die Stellung des ‚YeCIOL; wenngleich durch die Auflösung der K1I5-
Ster geschwächt, WAar doch test und schwer angreifbar geblieben. SO lasen
manche dieser Pfarrer, die siıch als Herren ihrer Gemeinden rühlten, die
Messe auch nach Veröffentlichung des ersten ‚Prayer Book’s‘ ungehindert
weıter 1n ihrem alten Stil Die das ‚Prayer Book‘ gerichteten Auf-
stände 1n Devon, Nortolk und Teılen des Nordens siınd VO  w da Aaus VCI-=
stehen. Man müßte also jedenfalls zunächst ine NECUEC Generatıon VO  3 Pre-
dıgern 1im retormatorischen Denken heranbilden.

Zu diesen beiden Schlüssel- und Ausgangspunkten für das Reich Christi
Universität un Gemeinde stellt sıch dann das Problem der rtechten

Wahl des rechten Biıschofs. Immer schon War für Bucer und se1ne Retfor-
matoren-Freunde Auch die Frage des Katechismus VO  — Bedeutung SCWESCHH,

da nıcht überraschen kann, WenNnn Bucer auch 11U  = wıiederum auf die
Bedeutung des Unterrichts hinwies. Die Jugend musse durch Spiel, Unter-
richt und ine ZuLt klassısche Bildung 1im rechten Sınne CTZOSCH werden.

Im zweıten el des ‚De Regno Christi“‘ Sing Bucer dann VO  w den all-
yemeınen Grundlagen Einzelfragen über. Er entwickelte eın Programm
Von Gesetzen. Zweı VO iıhnen, die für die englısche Retormation VO  —3
besonderer Bedeutung N, VOor allem 1n ıhrem Fortwirken, selen hier
näher beleuchtet. Es andelt sıch dabei eiınmal das Armenwesen, die
Bettler- und Vagabundenfrage, eınes der akuten Probleme der Zeıt, Z
andern aber Ehe und Scheidung, eın Problemkreis, der Bucer seiIt der
Scheidung Heınrichs 111 und der Doppelehe Landgraf Philıpps immer
wıieder beschäftigt hat.

Die Gründe für dıie gyerährliche Ausbreitung des Bettlertums 1n England
können hier nıcht 1im einzelnen untersucht werden. Hauptursachen
einmal die Auflösung der Klöster und ihrer Besitzungen, die ine grofße
Zahl VO  3 Bediensteten und Hılfskräften, dazu Laienbrüder und Mönche
brotlos machte, wichtiger noch un schon weıter zurückreichend die Ausbil-
dung einer verfeinerten Textil-Heimindustrie, WE durch Heranzıehung
VO Brabanter Webern, die ZUrr Ausdehnung der Schaftzucht und damıiıt ZUr

Umwandlung orofßer landwirtschaftlicher Nutzflächen 1in Schaftweide führte.
Die ‚Einhegung“ (enclosure) zahlreicher (suüter tührte zwıtfellos ZUr Arbeits-
losigkeit un Vertreibung zahlreicher Kleinbauern und Landarbeiter un
Lırug damıiıt auch WCLN mMa  2 iıhr vielleicht gelegentlich zuvıel Gewicht be1-
gelegt hat, sicher wesentlich Z Anwachsen des Bettlertums be1 Die Bettele1
wurde einem Problem, das den Staat ernsthaft beschäftigte, . einem



99pré, Martın IBUC€I‘ und England

wirklichen Charakteristikum der Zeıt, das sich SODa. 1N einem alten CNS-
ischen Kinderreim niederschlug:

Hark, hark, the dogs do bark
The beggars ATi€e comıng LOWI)1

OmMe z1ve them white bread,
And SOINE z1ve them brown  9
And SOI 71 Vve them x00d horsewhip
Anı send them OUTL of the LOWI)

Die sıch friedliche Gestalt des Schäters mit seinen Schaten wurde
Z.U111 Schreckgespenst tür den Betrachter der Volkswirtschaft, der den Strom
der Bettler wachsen G: Schon Thomas More schrieb 1ın seiner ‚Utopia‘: „  ın
Schäfer der Hırte genugt, MmMIt seiner Herde das Land verschlingen,

dessen Anbau trüher ıne Vielzahl von Händen benötigt wurde“. (3anz
Ühnlich dann Bucer: „Quem lanae alunt NUIlC eXcrevisse,
ut plerisque 1in locıs uUunus OCCUDCEL DIro ovıum SUAaT U pasculs tantum agrl,

«13
qUantO paulo ıANntie alebantur et vivebant up mille homines.

Staat und egierung sahen sich’ der wachsenden Bedrohung
tür Frieden und Ordnung des Landes entgegenzutretcNh. Die Gesetzgebung
der Tudors hat das Problem immer 1mM Auge behalten, und Elisabeth 1St 6S

schließlich gelungen, hıer Ordnung schaften.
Es 1St ınteressant sehen, 1eweılt Bucer 1n die doch vorwiegend öko-

nomıiıschen Fragen eingedrungen WAäal, aut Grund eigener Kenntnisse
praktıische Vorschläge für die Gesetzgebung machen Zzu können. Bucer, der
celbst kaum Englisch sprach, hat doch VO  w Antang versucht, siıch miıt den
Problemen des damaliıgen England, nıcht L1LULI auf theologischem Gebiet, WG

machen. 5Sampson schrieb 15/3 Staatssekretär Gecıl,; Bucer habe
VOTr allem Aaus seınen Gesprächen und Berichten der Freunde der Uni1-
versıtät Cambrıidge Verständnis tür die Lage Englands °  CH, da diese
Freunde eben diejenigen CN, die spater die Spitze der englischen
Kırche Lratecn, die Erzbischöfe Parker, VO  ( Canterbury und Grindal von

YOork; Bischof Sandys VO  } London A0 9 hielt Sampson für sıcher, dafß
sie _ nun nach Bucers Tod se1in Werk uneingeschränkt anerkennen würden.
Neben diesen Theologen standen schon damals Persönlichkeiten w1e Gecıl,
Cheke, die Herzogıin VO  - Suffolk, oger Ascham U, 7 die ıhm halfen, seine
Einsıchten vertieten.

Bucer hat zweiıtellos eınen wichtigen Beitrag ZULX Ausbildung der CNS-
ischen Armengesetzgebung geleistet, wenngleich se1ın Einflufß hier nıcht
überschätzt werden dart. arl oll schrieb 1927

In diesem Geist hat Elisabeth ach sorgfältiger Vorbereitung durch die Ge-
VO Jahre 1597 und 1601 das Armenwesen nNeu geregelt. Dieser

Geist ist der Bucers, der in den betreffenden Kapiteln des ‚De Regno
Christi‘ finden 1St

13 ‚Scrıpta Anglicana‘, 126

‚Gesammelte Aufsätze‘, L, 515

Pn
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Dies Urteil 1IST siıcher his Grade richtig, übersieht
jedoch ohl daß die elısabethanıschen (jesetze VO  3 1597 un 1601 auf
alteren VO  n FElisabeth damit tevıdierten (‚esetzen aufbauten, daß S1C also
sicher nıcht ausschließlich Bucer zuzuschreiben sind Eıne Betrachtung der
Vorläuter Aus den Zeıten Heıinrichs 111 und Eduards VI dann frei-
lich eutlich da{ß diesen trüheren (zesetzen cQharakteristische Züge fehlen,
die sıch sowochl bei Bucer WIC den (jesetzen Elisabeths finden, da{ diese
Punkte also MIL Fug un echt auf Bucer zurückgeführt werden können

Zunächst trugen die (zesetze Z Regelung des Bettler- und Vagabunden-
WESCHS C111 Charakter, rohten MItTt Bestrafung durch Tod oder
Verlust VOIl Gliedern des Leibes, Getängnis, Galeere us  Z Das (zesetz
aut dem die folgenden dann aufbauten WAar die Act CONCCIN1NS punish-
INCNET of Beggars an Vagabonds VOINl 530/31 (zıtiert der Sıignatur

enry 111 12) Das (esetz WAar ICDICSSIV, bot keine Erleichterungen
oder Versorgungsmöglichkeiten für Arme und Bettler s wurde durch das
(Gesetz Henry T verbessert Das (zesetz Elisabeths © Elız

TULZfie sıch MIt Abänderungen und Zusätzen auf Henry 4A
Das darauf tolgende (zesetz Ellız widerrieft dann jedoch beıide,

ebenso WIC die beiden Eduard CETSANSCHCH Armengesetze Zu den VACGT
entscheidenden (zesetzen AUS der Regirungszeıit Elısabeths gehören aufßer
den beiden bereits ZCENANNTIEN 39 Elız un Elız (

Wıe schon 1 Jetzten (esetz Heinrichs R fand sich auch ı den C3E-
setfzen Elısabeths die Unterscheidung zwischen yesunden, arbeitsfähigen un
unfähigen, kranken und invalıden Bettlern YSt Elisabeth jedoch

den I'CDIESSLIVCN Maßnahmen der henricischen Gesetzgebung das
Moment der Vorsorge tür (1143 Organısıertes Hıltswerk die die Stelle
ungeregelter Wohltätigkeit 1G gesetzlıch fundierte staatlıche
Wohltahrtsorganisation ermöglichte

Die ucn Regelungen keineswegs philantropisch oder karıtatıv
bestimmt; S1IC yalten dem Kampt Anarchie und Verbrechen, den Staat
und Kirche übernehmen mulßten, un der nıcht Jänger der willkürlichen,
gefühlsbestimmten Hılfstätigkeit Einzelner überlassen bleiben konnte.

Betteln blieb auch nach den Vorschriften generell verboten. Die
Arbeıitstähigen sollten Arbeitshäusern und Ahnlichen Einrichtungen ıunfer-

gebracht die Arbeitsunfähigen durch Unterstützungen der Kırche und der
Gemeinden unterhalten werden Krankenhäuser, Findlings- und Altersheime
sollten gegründet werden Priıvate Almosen wurden Uuntersagt die Kırche
richtete gyesetzlıch vorgeschriebene Almosenkästen C1IN, deren Einkünfte S1111I1-

voll verwaltet un verteilt werden sollten Arme ohne festen Heıjmatort
oder auch Aaus Gemeinden, die ATIM a  1, ftür ihre Armen autzu-
kommen, konnten von Amts gCNMn bestimmten Gemeinden ZUZSEWILCSCH
wer den Kıirchlicherseits sollten sıch WI1C schon Ordinal‘ testgelegt, be-

Staatsonders dıe Dıakone die Armenpflege kümmern.
besondere Beamte ZUTFC Überwachung der Regelunge

15 Vgl auch Pauck, A,
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au diesén‘ Pünkten stirhmte die elisabetfiäniégixé Gesetzgebung mi1t

Bucers Vorschlägen übereıin. Die Kapıtel des ‚De Regno Christı‘ ZUrLrL Armen-

rage wurden 1n englischer UÜbersetzun 1 einer kleinen Schrift ‚A '] reatıse,
how by the Word of God Christian Mens’ Almose ought be distributed‘

ıch macht, W1e€e CNS sıch Bucers Gedankenabgedruckt, die besonders deut
MI1t der Gesetzgebung insbesondere un Elisabeth berührten.16 Vorschläge
Bucers, den vierten eıl allen Einkommens den Armen zukommen 1as-

SCHL, fanden sıch spater 1n den Injunktionen un Visitationsartikeln wieder.
Bucers Motiv tür die Beschäftigung mi1t der Armenpflege Wafr, WwW1e MNa  -

be1 Studıium rasch feststellt, mehr als priıvates Mitleidsgefühl
oder Interesse Schutz der Gesellschaft eintach das „Gebot Christ1i“. Zum

unverantwortlichen Spenden privater Almosen stellt test,ungeregelten,
s1e verstößen geg€n den Heıligen Geist, C  Q die Gemeinschaft der
Heilıgen, ließen oft Unwürdigen das zukommen, WAas für die wirklıch
Armen bestimmt sel, und gyeschehe AT häufig 1Ur Aus$s Prahlereı und
die Selbstherrlichkeıit des Spenders steigern.

Einige Bemerkungen de Problemen de Ehe un der Scheidung,
eil des ‚.De Regno Christi“ gew1iıdmet sind,denen Kapitel 1m zweıten

mkeıt 1n EnglandmOögen die Behandlung VO:  - Bucers un@ittelbarer Wirksa
abrunden.

Die 1mM Mittelalter zültıge Auffassung, dıe die Ehe als untrennbar ansah,
eine Scheidung ‚A vinculo‘ ausschlo{fß und NUuUr die Irennung ‚d et

thoro‘ hne Recht ZUT Wiederverheiratung zugestand, aneben Ffreilich das

xroße anonische Rechtssystem der Nichtigkeitserklärungen wegen‘ Niıcht-
bestehen einer yültigen Ehe stellte, blieb 1m Grunde auch 1n der Refor-

AÄußerungen nıcht 1Ur inmatıon herrschende Lehre der Kiırchen. Bucers
‚De Regno Christı“‘, auch schon 1n früheren Schriften, LWa denen

Ilten diese Lehre iın rage Der Her-Latomus, Gardıiner STEe
sah sichausgeber der französischen Übersetzung von :De Regno Chriäst:“‘

veranlafßt, ausdrücklich VOTL Buqers gefährlich revolutionären Ansıichten ın
der Scheidungsfrage WAarnel.

Grundlage aller Beschäftigung Bucers mMIt dem Ehe- un Scheidungs-
der Schrift „Und S1€ werden sein eın Fleisch“problem WAar das Versprechen

(Gen 2, 24) Alles, W as desse restloser Verwirklichung VWege steht,;
schließt somıt ıne rechte Ehe Aaus un entzieht ihr damıit die tragende

Charakter der Ehe WAar für Bucer nıchtGrundlage. Der sakramentale
zwangsläufig mMIt dem „sıne qua non  C6 der Unauf]öslichkeit verknüpft.

Auch die englische Kirche strebte damals 1n tiefem seelsorgerischem Be-

mühen nach Klärung der ‘Frage, ob über den im „J10cus classıcus“ (Matth.
d 32) enthaltenen Fall hinaus weitere Scheidungsmöglichkeiten geben dürte
Tanmer unternahm 1n diesem Sınne in seinen ‚Collectiones de Divortio‘
iıne yründliche Prüfung der klassıschen Bibelstellen und der Vater des
kanonischen Rechts Ergebnis dieser Bemühungen dann noch ZUur. eıit
Cranmers die Kapitel ‚e adulteri1s et divortis‘ 1n der ‚Retormatıo Legum’,

16 Vgl meın ‚Martin Bücer i s 120—122
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deren Vorschläge Bucers Ideen bis Grade entsprechen,
obgleich keinen Anteıl ihrer Abfassung hatte

Die Reformatio GT Gesetzesvorlage die Scheidungen auch
über den klassıschen Fall hınaus und VOTr allem Wiederverheiratung HIOBS
iıch machen sollte Ehebruch und böswilliges Verlassen sollten WAar hart
estraft dem unschudigen eıl aber nach Ablauf oder halben
Jahres die Wiederheirat Verstattet werden Be1 Rückkehr innerhalb
der Frist müßte die Ehe jedoch wıeder aufgenommen werden Auch be]l
CT WIEsENEr Feindseligkeit un Brutaliıtät Ehegatten sollte dem unschul-
digen Partner CiNe Ül Heırat erlaubt werden Im Gegensatz Bucer
blieb jedoch der Reformatio be] kleineren eheliıchen Zwistigkeiten oder
auch unheilbarer Krankheit 1Ne Wiıederverheiratung ausgeschlossen

Schon die Retormatio brachte sich jedoch INIL der überhaupt nN-
denen Möglichkeit des Wiıederheiratens und Abschaffung der Trennung von
T1ısch un ett ZUgunsten echten Scheidung diametralen Gegensatz
zur herkömmlichen anonischen Ehegesetzgebung und -rechtsprechung Frei-
lıch vermochte die Reftormatio 111C konstitutionelle Geltung oder auch NUr

richtungsweisenden Einflu(ß auf die Kirche Bucer 21Ng noch
über die ‚Reformatio‘ hinaus, WECLnN auch AUSSAtZ:Lepra, als trıftigen
Scheidungsgrund anerkannt WI1ISSCH wollte.

Der Gegensatz zwischen Bucer und Cranmer, der sıch be] SCHAUCKT
Durchsicht ihrer Schriften 1IST AaUus besonderen Grunde NL
Yanmer beschäftigte sich SC EN Collectiones neben den klassıschen
Schriftstellen at und ML den Parallelstellen be1n
un Luk 16 Röm und KoOor IN1T dem Codex Iustinı1anus,
INIL Ambrosius, Augustin, Chrysostomus, Cyprian, Epiphanıus, Hieronimus
und Origines un gelangte dabej mehr und mehr ZUr Überzeugung, dafß
die Scheidung nicht erlaubt SC Bucer benutzte und unabhän-
1E VO  3 Tanmer oft dieselben Stellen, sah iıhnen jedoch vielfach
umgekehrt Auffassung, tür die Möglıchkeit der Scheidung, bestätigt.“
Es 1STt Bucer jedoch nıcht gelungen, dieser Hıiınsıcht wıirksamen Eın-
fluß auf Tanmer oder autf die englısche Kirche auszuüben, die Vor-
schläge ebenso WIC die der ‚Refermatio‘ überging.

WEe1 Vorschläge Bucers verdienen noch besondere Erwähnung. Einmal
sprach sich für die Aufstellung besonderen Liste- der verbotenen
Verwandtschaftsgrade Aaus, WIC S1C Sspater WCLnN auch abweichend VO  -
Bucers Vorschlag Erzbischof Parkers 1STt of Affinity verwirklicht
wurde, die noch heute eıl des Prayer Book’s‘ bildet; die Wıch-
tigkeit solchen Liste raucht jedem der sıch jemals M1 Kasual- Ehe-
und Scheidungsrecht, Nıchtigkeitserklärung GE befafßt hat, nıcht näiäher
erläutert werden Des cah Bucer ausgehend NC  w seinNner auf
Gen gegründeten Eheauffassung verträglichen und austauschen-
den Verhältnis der Ehepartner ueinander CN Hauptkriterium der Ehe und
wollte daher diesen Gesichtspunkt der 1 Traugottesdienst des ‚Prayer

17 Vgl mMmMe1in Martın Bucer 111f£
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Book’s‘ erst drıitter Stelle - ers;:heint, die gerückt wissen, blieb
aber auch damıt ohne Erfolg.

Nach dem verhältnismäßig geringen Echo, das Bucers Vorschläge ZU:

Ehe- un: Scheidungsproblem 1n der englischen Kirche seiner eit fanden,
WUur den S$1e fast eiın Jahrhundert spater noch einmal A115S Licht ZCZOYCN, als

John Milton sich nıcht Lun konnte, Bucer als tapferen Vorkämpfer
tür die Freiheit 1n der Ehe rühmen. Milton S1ing daran, die entsprechen-
den Kapıtel AUS ‚De Regno Christı‘ MmMI1t denselben Fragen
widmeten Kapiteln A4usSs Bucers Evangelienkommentiar 1Ns Englische e  ber-
SetZCN, da{ß sich Bucer 1n englischer Übertragung noch heute 1n der (e-

samtausgabe der Milton-Werke findet

Wiıe bereits ZESART, machte sıch Bucers FEinflufß 1n England nıcht NUur

während der kurzen Jahre se1ines Aufenthalts im Lande veltend. Der Eın-
fu4ß des Bucers Mitwirkung entstandenen Kölner Reformationswerks
auf das ‚Prayer Book‘, besonders 1m Taufgottesdienst, wurde bereıits

gedeutet. VWeniger bekannt 1St, da{ß Bucer auf dıe scharten Angrifte des
römisch gyesinnten Kölner Kapıtels SCHC das Reformationsbuch, die ‚Sım-
plex Delibaratıo‘, 1n ıhren ‚Antididagma’ tals Entgegnung, die ‚Constans
Defens1io‘ AT Verte1digung des Reformationsbuchs vertafßt hat Man hat
dieser ‚Defensio‘ 1 allgemeinen keine Bedeutung tür ıhre eit beigemessen,
da s1e YST 16 19: mehr als eın halbes Jahrhundert nach Bucers Tod, Aus dem

Aut Grund HNCHETCL Forschung aßt sıch jedochManuskrıipt gedruckt wurde.
chon VOL Bucers Tod 1m Manuskrıipt einemjetzt N, da{ß die Schrift

größeren Kreıs auch Erzbischof Parke ekannt geworden
1St. ehr noch, Zur e1It der ‚Prayer Book‘“-Kriıse 15458 versuchte ein anONYIM

vebliebener Engländer be1 Cranmer Gehör finden, ındem in einem

selbständigen Schriftchen Stellen A4aUus Bucers ‚Constans DetenS10 in englischer
Übersetzung wiedergab! 178

Interessant WTG auch ine ZENAUCI Beleuchtung des Streits 7zwiıischen
Bucer un Gardıiner über die Rechtfertigungslehre, wobeı Ffreilich Gardıiners
Einfluß autf Heinrich TE verhinderte, dafß Bucers Ideen damals 1n Eng-
and Eiıngang fanden. Ausgangspunkt der Kontroverse bekanntliıch
die Regensburger Gespräche, die Bucer in seinen ‚Disputa Ratisbonae‘ be-

iedenen gedruckten Streitschriften der Jahrehandelte. Der 1in den versch
1541— 48 weitergeführte Streit hat die kirchlich-politischen Beziehungen
zwiıschen Heinrich JAf und dem deutschen Protestantismus sicher wesent-

lıch mIt beeinflußt. Die Unvereinbarkeit ın den Ansichten Bucers und der

übrigen .festländischen TheologCmH mi1t ıhrem Beharren auf dem „artiıculus
stantıs et cadentis ecclesiae“ und des englischen Bischofs, der sich gEegCH
diese Lehre wehrte, begründet etztlich 1n den völlig anders geartetecn Vor-

178 siehe meın Autfsatz English ersion of Parts of Bucer’s Reply the
Cologne Antididagma ot ourna. otf Theological Studies, Aprıl



104 Untersuchungen

ausSsetzungen der Diskussionspartner, hat oh] sıcher ZU Zusammenbruch
der Verhandlungen Heinrichs 111 IMIT den deutschen Gesandten beige-
Lragen.

Die Aufzählung der einzelnen Punkte, denen Bucers Beıitrag ZUuUr

englıschen Retormation werden kann darft nicht ohne Erwähnung
des Bucer schen Psalmenkommentars beschlossen werden dessen Weiıter-
wıirken W1€e oben angedeutet ST durch und des Amerikaners But-
erworth Forschungen NECUETCTLT eit ekannt geworden 1ST

Wıe viele der Reformatoren un Theologen des 16 Jahrhunderts
ihnen Buther, Bugenhagen, Calvın, 1U  ar CINISC CHHCH brachte

auch Bucer den Psalmen besonderes Interesse Das „ad fontes der
Renaissance hatte NI dem neutestamentlichen Textus des 1AaSs-
111US der Complutensis des Kardinals X1imenes die Beschäftigung IMIL den
griechischen und hebräischen Urtexten der Bibel NEeEu belebt Der Gehorsams-
eiter der Reformatoren gegenüber dem der Schrift niedergelegten (3Öf=
esSsWOrt wirkte derselben Richtung und S11  IS  ” dann mMi1t den Kommentaren
noch Schritt weıifer Der Text wurde geprüft auf Quellen hin
untersucht un interpretier Felix Pratensis Leo Juda Sebastjian Müuünster,
Le Fevre, Olıvetan, aber auch die Rabbiner Kiımchi und Rasch] sind hier

eNNenN. Tyndale und Coverdale England fügten noch das Zanz der
Reformation zugehörige Flement der Schriftübersetzung die Multter-
sprache hıinzu. Zu den Kommentaren, den velehrten theologischen, sprach-
wıissenschaftlichen und grammatischen Dıissertationen stellten sıch die zahl-
reichen Bibelübersetzungen den verschiedenen Sprachen Europas

Die besondere Vorliebe für den Psalter War ;ohl darın begründet daflß
zweıtellos das bekannteste Buch der Bıbel WAar, untrennbarer Bestandteil

jedes Gottesdienstes und durch das tägliche Lesen und Singen den Stun-
dengebeten und ı CGottesdienst vertrautes Gemeingut der Gläubigen.

Bucer schrieb SC1INCN umfänglichen Psalmenkommentar Jahre 1529
un wıdmete iıhn dem französischen Dauphiın Er veröftentlichte ıhn aller-
dings dem Pseudonym Aretius Felinus,!® einmal ;ohl Aus Sorge vor
der Aufnahme des Kommentars Frankreich ZU andern auf Grund
voraufgegangenen Streits MI Bugenhagen (Bucer hatte bei der Herausgabe

Bugenhagen schen Buches ohne Wıssen des Vertassers Teıle SEINCT

CISCHCNH Abendmahlsauffassung eingefügt!)
Bucers Arbeit 1STt überaus Nn VO  3 dem sprachlichen NW1S-

V sCcnh, der großen Belesenheit auch den gyeschichtlichen Kenntnissen des Ver-
assers Enthält der Kommentar zahlreiche theologisch ZuLe Abschnitte,
SINg 6S Bucer doch keineswegs WIC wa Luther ausschließlich und
GrSter Linıe die theologische Se1ite wollte aut alles eingehen, WAas theo-
logisch sprachlich kulturgeschichtlich der auch naturgeschichtlich VO  a In-
LEFCSSEC WAar. Die einzelnen Psalmen A4uUSs dem Hebräischen übersetzt
die Texte TE Vulgata und Septuagınta verglichen, dazu auch die Bemer-

retius VO  a} Ares SR  ——  Mars (Martın); Felinus VO':  } Felis, Katze, ohl An-
lehnungen utze Kätzchen.

O
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kungen der Kifchenväter über andere Lesarten un ‘intefpretationen‚ sSOW1e
die Kommentare der bbiner Raschı un Kimchiı berücksichtigt. 5ogar
französische Ausdrücke wurden eingearbeitet; seltsam klang freilıch, wenll

„Jahwe“ mMit „Autophyes“ übersetzt wurde. Jedem Psalm WAar als ber-
schrıft e1in kurze un p_räzise Einleitung VO  — Wel bıs dreı Zeıilen voran-
gestellt.

Interessanterweılse finden S1ch 18808  — 1im British Museum un ın Cambridge
wel kleıine Psalter AaUus dem Jahre 1530 1n englischer Sprache, die Psalmen
MIt einleitenden Überschriften bringen. Eıine Überprüfung zeigt, da{fß S1C]}

1ne Übertragung der lateinischen Psalmen Bucers handelt, die somit
den ersten gedruckten englischen Psaltern zugrundelagen. Gleichzeitig fan-
den sich englische Übersetzungen der Bucer’schen Psalmen mMIiIt seinen ber-
schriften auch 11 dem sogenanntenN ‚Primer‘, einer Art Gebetbuch, das erst-

malıg ın englıscher Sprache erschien, dıe Gemeinde 1n ihrer Sprache
Gottesdienst teilnehmen lassen und das Verständnis für Gebete und
Psalmen erleichtern.

Die Auffindung dieser Psalmenübersetzungen mu{ß sich überraschen,
da un Heinrich 111 ein schartes Verbot für ruck und Einfuhr nıcht
autorisierter Bibelübersetzungen bestand: die Unterbindung heretischer
Übersetzungen oder kirchenfeindlicher Annotationen WAar ein Hauptanlıe-
gen der königlichen Politik, verständlich, WEl Ma  zD die Übersetzungen VO  3

Thomas More oder Erasmus, besonders aber die tendenz1öse Übertragung
Tyndale’s betrachtet, der „ecclesi1a” MmMI1t „Gemeinde“, „sacerdos“ mMI1t 1te-
ster“, „sacramentum“ M1t „Geheimni1s“ wiedergab.

Bucers Kommentar, dessen Vertasser „Felınus“ 1in England völlig —_

ekannt WAäal, drang also MIt den Psalmenübersetzungen teilweise 1n Eng-
land 1n. Tyndale hatte WAar das Neue Testament übersetzt; ine voll-

der des Alten 'T estaments auf Englisch tehlteständige Ausgabe der Bibel
jedoch noch Fot Coverdale vollendete annn dı Bibelübersetzung. Als
Unterlagen für se1ine Ausgabe bezeichnete 1mMm Vorwort die Vulgata,

die eutsche Übersetzung Zwinglıs un Leo Juda, tür denPagninus, Luther,
Pentateuch Jona un für das Neue Lestament den Text yndale’s; in der
revidierten ‚Great Bible VO  a 1539 ZU$S für den Psalter auch Sebastian
Münster heran. Da unster WwW1e Bucer häufig auf Raschi und Kimchi
rückging, ware da immerhin iıne mittelbare Beziehung konstruierbar.

1e] wichtiger K daß die ‚Matthew Bible‘, die nach Coverdale aber
noch Vor der ‚Bishops’ Bible‘ und der ‚Authorized Version‘ von 1611 her-
auskam, 1mM Psalter nicht NUr dıie Überschriften Bucers sondern auch einen
Teil der Marginalıen des Bucer’schen Kommentars übernahm. Einzelbe1i-
spiele inden siıch 1ın meınem Bucer-Buch.** Waren Bucers Psalmen ohl
ohne seIn Wıssen schon VOTL dem Bestehen einer anderen englischen Psal-
menübersetzung 1Ns Englische übertragen un gedruckt worden, wurde
ıhm damıt endgültig ein tester atz 1in der Geschichte der englischen Bibel
eingeräumt.

Aa 228
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Die autzählende Aneinanderreihung des vielseitigen un eifzer-
Materials wirkte vielleicht gelegentlich ermüdend un dem Neben-

einander scheinbar kaum koordinierter Einzeltatsachen verwirrend
Doch LLUTL D' indem INa  ; die zahlreichen, mühselig ZUSAMMENZELFAZSCNECN
Detauils letztlich für siıch selbst sprechen äßt kann INna  — schließlich
objektiven Gesamtwertung des Bucer schen Einflusses auf England un
Reformation gelangen

Wiıe überall MNa Bucer als Ratgeber beriet hat mMa  a} ihn u11n

LU  3 C1iNeEemM zusammentassenden Abschlußurteil gelangen auch
England aufgeschlossen un reundschaftlıch empfangen, hat Ratschläge
jederzeıit bereitwillig angehört Dennoch 1IST nıcht übersehen, da{f(ß INan

Bucer gerade hier England abgeschwächter Oorm ar sıch dies auch
bei se1iner Tätigkeit anderen Ländern beobachten LUr da wirklich
folgte, die yrundsätzliche Struktur und Verfassung der Kirche, das ST-
liche Amt Lıturgie un Lehre nıcht exIistentiell betroften Bucers
Einflufßß 1ST auf Schritt und Irıtt SPUrCcHh Sowelt Vorschläge Ver-
wırklıcht wurden betrafen SIC jedoch allzemeinen NUur Margınalıen,
Details, keine wirklıch einschneidenden Veränderungen, obwohl yerade
Bucer wieder die umtassende Erneuerung der Kirche VO:  } der Wurzel
Aaus gefordert hatte Selbst Cranmer, der Bucer Einzelfragen oft
seinen Rat AdNZ1NS, hielt ıh VO!]  3 den entscheidensten Verhandlungen fern

In der Abendmahlsliturgie hat YTanmer nıcht ZEWARLT, sich rückhaltslos
dem VO  a Bucer mıtbestimmten Kölner Retormationswerk anzuschliefßen
Wenn die Ausarbeitung des ZzZweıtfen Prayer Book’s 1557 dann voll-
ständigen Zusammenbruch der bıs dahıin verfochtenen Kirchenpolitik brachte,

hatte Bucers Einfluß daran 1Ur sehr Anteıl In der Behandlung
VO  w} Ehe und Scheidung vermochte siıch Bucer etztlich ebensowenig durch-
ZUsetTzen, WIC bei den zentralen Fragen der Ordination, der VOo  D ıhm
angestrebten Vereinheitlichung der Einsegnungsformel für alle geistlichen
Grade der Bestand des Episkopats blieb unangetaSsteLt uch Rıtus wurde
letztlich nıchts geändert Theologie un Lehre lıeben VO  z der Kirche un
ıhrem Rıtus bestimmt Die „disciplina“ blieb die der Bufße der „COMMUN10O
sanctorum“ und des Abendmahls,; auch iıhren karıtatıven Auswirkungen

So 1ST Bucer überall anzutreffen überall verbunden MItTt der Geschichte
dieser eigentümlichen englıschen Retormation Er WAar jedoch nıcht ihr
Architekt, ihr Baumeister. Tanmer WAar ohl Anreger und Planer
Grundlage und Rahmen dieser Kirche der Reformation blieb letztlich die
„ecclesia catholica“.

Man hat Bucer gyelobt und getadelt hat ihm Anerkennung gezollt und
hat iıh veschmäht Man darf ıh sicher nicht überbewerten sollte seinen

Beıtrag aber auch nıcht unterschätzen Wenn Luther einmal Adas
Klappermaul der Bucer WAar das ohl nıcht Sanz unberechtigt An
sichts der weıtschweifigen Art der Bucer schen SChr«iflen‚ SC1IHNCL Gespräche,
die SCrn den Kern der Dıinge herumgehen und versuchen, bestehende
Gegensätze verwischen Der polemisierende Bischof von Avranches
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sprach noch schärter VO „mali cOrvi OVUMm A  pessimum“. Bossuet andererseıts
e Bucer den „Architekten der Subtilıtät“, un auch se1in Urteıil hat
seine Berechtigung, WEn InNna  $ Bucers fteine und diplomatische Verhand-
Jungstechn1k, se1ne Bemühungen ZuUur Lösung VOonmn Streitigkeiten durch das
Eingehen auf den Standpunkt des Gegners 1nNs Auge tafßt Miılton rühmte
ihn überschwänglich als den „DAastor of natıons“, deutete jedoch damıt
das eine Zıe] d das Bucer ımmer Herzen lag den Frieden der Völker

schaften un sichern.
Es geht hier nıcht Werturteile. Entscheidend bleibt das yrundlegende

Bemühen des Menschen Bucer, dem noch 1mMm Angesicht des Todes
festhielt, das Bemühen die Heilung der 1in seiner Zeit aufgebrochenen
Spaltungen un: Gegensatze, 1im etzten das eine zroße Ziel die ettung
der SBa Sancta“

V Literaturhinvwelse:
Die lateinıschen nd deutschen Schriften Bucers mussen zume1st noch in den

Originalausgaben benutzt werden, da Neuausgaben tehlen. Den ersten Versuch einer
zusammenfassenden Ausgabe Bucer’scher Werke unternahm Konrad Hubert mIit
den ‚Scrıpta Anglicana‘ (Basel 1577 YSt nach dem etzten Kriıeg 1St das Projekt
eıner yroßen Gesamtausgabe der Bucer-Werke (einschlie{fßlich der Briefe) in Angriff
s  MEn worden: ‚Martını Bucer 1 Upera, Auspic11s Ordinis Theologorum Fkvan-
gelıcorum Argentiniens1s Edita‘. In den beiden ersten Bänden (Upera Latıma.:

un bıs) erschien, herausgegeben VO Francoıs Wendel der lateinısche
und $ranzösische Text des ‚De Regno Christı“‘ (Parıs un Gütersloh

Einen Überblick ber die Bucer-Schriften zibt Robert Stüpperich (unter
Mitwirkung VO  - Erwın Steinborn) 1n seiner ‚Bibliographia Bucer1ana‘ Schriften des
Ver. Reft .esch 1697, Jg 58, Z ff Vgl dazu die Altere Arbeıt
VO Mentz, ‚Bibliographische Zusammenstellung der gedr chriften Martın
Butzers‘ (Strafßßburg

berücksichtigt auch die Bucer-Korrespondenz, 1St dabej jedoch
nıcht hne Lücken. Briefsammlungen finden siıch Vor allem in den Bibliotheken
Straßburg (,Thesaurus Baumianus‘),. Zürich (Simmler-Sammlung), British Museum
London, Corpus Christi-College Cambridge, Bodleıan Library Oxford. Die wich-
tigste Briefedition 1St noch ımmer der ‚Briefwechsel Landgraf Philipps W Hessen mıit
Bucer‘ hrsg. VO:  n Max Len 9 Bände, Publikationen Aaus den Preuß. Staatsarchiven

S 2 9 Leipz1g 1880—91). Bucer-Briefe finden siıch natürliıch in den yrofßen
Ausgaben der Reformatorenbriefe 1im ‚Corpus Reformatorum‘ bei Luther, Calvın,
Melanchthon, Zwinglı, auch Erasmus. Wiıchtig 1st Arbenz, ‚Die Vadianische
Briefsammlung . . .‘ (St. Gallen 1905 Ferner sind nNeENNEN: Kuyper;
‚Joannıs Lasco Upera (Amsterdam 1866); Dg ‚Briefwechsel der
Brüder Blaurer‘ (3 Bde., Freiburg i Br. 1908—12); ‚Politische Correspondenz der
Stadt Straßburg‘ (4 Bde., Strbg 1882—1933); Röhrich: ‚Gesch. der KRe-
tormation 1m Elsafß*®‘ (3 Teıle, Strbg. 830—32); Schwebel,; ‚Centurı1a Epi1sto-
larum‘ (Zweibrücken ‚Epistolae Tigurinae‘ (Parker Society Cambridge
Dazu die Briefe in den welıter zıitierten Werken VO: ar H opf,
E y dazu olle L, ‚Martın Bucer Etudes SUT la correspondance

AVECC de nombreux LtexXties nedits (Parıs 9 und meine Kritik dieses Buches 1n
‚ T’he Journal of Ecclesjastical Hıstory‘ October 1959 vol Xy No. Z 744 sq.)
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Bei en Werke11 ber Bucer sınd zunächst die bahnbrechenden Arbelten VO  3

Aa u IN, ‚Capito und Butzer‘ (Elberfeld nd Gustav Aarıch ‚Mar-
tın Bucer‘ (Strafßburg hervorzuheben. Grundlegende Arbeiten O

g‚ ‚Der Evangelienkommentar Martın Butzers un die Grundzüge seiner heo-
Jogıe‘ (Lpz. 1900); Gg Klingenburg, ‚Das Verhältnis Calvins Butze
(Bonn

Fuür das besondere Thema des vorliegenden Autfsatzes 1St ZUEeTSLT die Dissertation
VO  3 v  Y, ‚Martın Bucer 1n England‘ (Marburg nennen. Die
theologischen Aspekte wurden vertieft durch Wilh Pa k, ‚Das Reich Gottes auf
Erden Utopie un! Wirklichkeit. Eıne Untersuchung Butzers De Regno Christi
und ZUur Englischen Staatskirche (Berlin-Lpz. Der Amerikaner Hastıngs
E ells yab der Bucer-Forschung in seınen beiden Büchern ‚The Attitude of Martın
Bucer toward the Bıgamy of Philip of Hesse‘ (Yale Uniıvy Un ‚Martın Bucer‘
(ebd CuUue Impulse. Meın eigenes Buch ber ‚Martın Bucer and the English
Retformation‘ Oxford 1946 versucht die Forschung ber Bucers Beziehungen
England un ZUuUr englischen Reformation anhand neuveröffentlichten Quellenmate-
rials, Vor allem 1n Hinblick auf die lıturgische Bedeutung des Bucer’schen FEinflusses
weiterzutreiben vgl das austührliche Literaturverzeichnis der Arbeit!) Gut als
Einführung 1n die ‚eIt 1St auch das Kapıtel ber Bucer Un Cambridge bei Charles
Smyth, ‚Cranmer and the English Reformation der FEdward VI‘ (Cambridge

Voraussetzung fur die Beschäftigung mi1t Bucers Bedeutung für England 1St die
Kenntnis der politischen, kırchengeschichtlichen un theologisch-Liturgischen Zusam-
menhänge der Zeıit. Als vorzügliche Kenner der ‚e1it sind heranzuziehen: Pıerre
Janelle, ‚L’Angleterre Catholique Ia Veıille du Schisme“ (Parıs Abbi

CO U ‚La Reforme Angleterre‘ I Schisme Anglıcan. Henry VIIL;
1509—47; 1L ‚L‘Introduction de la Reforme Angleterre. Edouard VI, 1547—53°
(Parıs 1930—39, auch ın engl. Übersetzung). Au das Buch VO  . Smyth vehört
jerher wenn auch mıiıt Vorsicht benutzen), terner Cardinal Aidan AaSQqUEL
und Fdmund D, ‚Edward VI and the Book of Common Prayer‘ (NA Lon-
don einen brillanten UÜberblick xibt Powicke, ‚The Reformation
ın England Oxford 1941). Besonders wicht1ig ISt auch die Darstellung VO!  a}

ke ‚The Englısh Retormation (Oxford s Gutes Materia|l
bietet der Serie ‚Histoire de l’Eglise depuis les origines‘, .1a crıise relıgıieuse
du XVI siecle‘®, Unter den alteren englischen Kirchenhistorikern verdienen NO
immer Erwähnung die Werke VO:  w John Strype ‚Ecclesiastical Memorı1als‘,
Annals of the Retormation‘ und ‚Memorials of Archbishop ranmer‘ (ın den Spa-

Ausgaben Oxtord 1822, 1824, 9 azu ıx on, ‚History of the
Church of England‘ (vor allem 3’ London

Für die Auseinandersetzung Bucers mıt Gardiner ISt uhentbehi*lich ı James Arthur
Muller, The Letters ot Stephen Gardiner (Cambridge VEr 41933 Für die
lıturgischen Fragen und das ‚Prayer Book‘“ sind heranzuziehen: Frere
und roct I, ‚A New Hıstory of the Book ot Common Prayer on the Basıs
of the former Work by Francıs Procter‘ (London 1941); eben diesem grundlegen-
den Werk bleibt für das Quellenstudium wichtig: 1,g N, ‚The English
Rıte‘ (2 Bde., 2. Autl London , Interessant schliefßlich die Arbeiten VO:  e

Dowden, Workmanship of the Prayer Book‘ (London “1902) und ‚Further
Studies in the Prayer Book‘ Für die tragenden Persönlichkeiten des kirch-
lıchen Geschehens VWhitgift, Cosın, Cartwright, Laud, WI1e auch Cranmer, Rıidley,
Hooper un Parker sınd ıhre zume1ıst 1m Jh neugedrudftefl Schriften heranzu-
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aCo Brocard als Vorläufer der Reich-Gottes-
Theologie un der symbolisch-prophetischen

Schriftauslegung des Johann COoCCejus
Von Juürsen Moltmann

Jacob Brocard
Es ISt. ine dogmengeschichtlich noch ungeklärte Frage, W1€ und aut wel-

chem Wege 1n der nachretormatorischen elit be] den Chilıasten und
„prophetischen Theologen“ des Jahrhunderts einer UÜbernahme un
Verarbeitung der spätmittelalterlichen Apokalyptik und der prophetischen
Geschichtsauffassung Joachim VO  w} Fiores kommen konnte. Die Analogien
ELWa 1n den Entwürten Z147° apokalyptischen Periodisierung der Heils-
geschichte zwischen CocceJus un: Joachım tallen sehr auf, da{( sıch die
Frage erhebt nach eventuellen historischen Bindegliedern, durch deren Ver-
mittlung Joachiımitischer Geıist für die theologische Geschichtsauffassung des
anhebenden protestantischen un namentliıch des reformierten Piıetismus
truchtbar und ktuell wurde.

Gottlob Schrenk hat in seiner ausgezeichneten Arbeit über „Gottesreıch
un Bund 1m älteren Protestantismus vornehmlıiıch bei Johann CocceJus”,
Güterloh 1929 tür die Föderaltheologie VO  —3 Zwingli und Bullinger ber
Calvin, Olevian und Cloppenburg ine teste, ausgepragte dogmatısche Ira-
dıtion nachweisen können. Fur den zweıten beherrschenden und tür die
coccejanısche Schriftauslegung unvergleichlich viel wiıchtigeren Grundgedan-
ken des „Reıches (sottes und selner Geschichte“ ylaubte Schrenk, „ähnlıich
teste dogmatische UÜberlieferungen, die Quadersteine für ein ausgebildetes
System werden können“, nıcht vorzuhinden. So beschränkte sıch darauf,
die Haupttypen der dogmatischen Behandlung des Reichsbegriftes in der
Mystik, 1mM Humanısmus, be] den Reformatoren, Täutern und Chiliasten
herauszustellen, dann DCI analogıam dem Schlu{ß vyelangen, dıe
Reichstheologie bei CocceJus se1 „eıne Mischung VO Calvinısmus, Barok-
biblizismus, Täutertum un Staatskiırchentum“ (S 293) Dieses w1e auch
se1ın zusammentfassendes Urteıl, CoccejJus habe „1m Grunde 1Ur den Calvı-
nısmus in die Eschatologie projJiziert“ S 297); lassen die rage nach den
täuferischen und chil1astischen Quellen un Motıiven, die 1ne solche Muta-
t10n reformatorischer Theologie veranla{t hgben könnten, often. Während
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CS Schrenk gelang, für die förderal-theologische Tradıtion ıne Genealogıe
nachzuweıisen, beschränkte siıch be1 der reichstheologischen, apokalyptischen
Tradition autf Analogieschlüsse.

Es Aßt siıch aAber auch hier iıne ZEW1SSE Genealogıe autweısen, und ZW arlr

1n Gestalt einer apokaly ptisch-reichstheologischen T'radition, deren yrefor-
matorisches Zentrum Straßburg war, deren vorreformatorischer Anknüp-
fungspunkt dıe Tradıition der joachimitischen Spiritnalen namentlich un

den „italiıenischen Häretikern der Spätrenaissance” Cantımor1) und
deren nachreformatorischer Systematiker der Venezıianer Jacob Brocard
mit seinen Veröffentlichungen 1n Leiden un Bremen SCWESCH ISt.

Den Anla{ dieser Vermutung geben ine Bemerkung Tholucks und
bibliographische Funde Be1 T’holuck findet sich in seiner Schrift -Das aka-
demische Leben 1m Jahrhundert“, I} Halle 1855; Z folgende Be-
merkung über CocceJus: „Für das aut seine Schriftforschung gegründete
eigentümliche System ihm Anknüpfungspunkte gegeben ZECEWECSCH.
Als OeconOm12 foederum WAar schon vorher mehrfach, '"namentlıch VOoO  [a

Cloppenburg (seıt 1644 1in Franeker), die Geschichte der yöttlichen ften-
barung aufgefalst worden; auch die Annahme eines Untersinnes (ÖrtOvOoLA)
der Schrift und dıie Beziehung desselben auf die verschiedenen Epochen der
Kirche War nicht NEU. Der bekannte Breckling nenn namentlich einen katho-
ischen Ausleger als seinen Vorganger. In einem Briet von 1703 May
schreibt ‚CocceJus hat das Meıste und Beste Aus des Jacobi Brocardı
myster10 interpretationis 1n Genesıin, prophetas et apocalypsın, der 1n chesı
cchr trefflich schreibt, aber ın applicatiıone ad S11l  Q temMpOTa bisweilen OPDO
Dein abirrt: un weıl Brocardus be] den Reformierten 1in Verdacht 1St,
hat dessen Lehre un prophetiam fortgepflanzt und se1ınen Namen VOI=

schwiegen, WwW1€e auch Gürtler tat  C «_1 Schrenk 1St diesem Hinweis nıcht
weıter nachgegangen. In der Beilage (S 232% über die Auslegung der

Apokalypse und die Periodisierungsversuche der neutestamentlichen e1lt-
geschichte nenn WAar Brocard, Gndet jedoch in dieser rage NUur geringe
Übereinstimmungen ZU  + Periodenlehre be]1 CocceJus Der symbolisch-pro-
ynostischen Schriftauslegung Brocard ISt nıcht weıter nachgegangen.

Merkwürdigerweise blieb ihm un anderen die Tatsache verborgen, da{ß
Brocards Hauptwerke in ihrer etzten Gestalt * 1585 1n der Heimatstadt

Hıer liegt eın Irrtum VOT. Brocard WAar nıcht katholisch, sondern gehörte
nächst der französisch-reformierten, spater der niederländisch-reformierten Kırche

Nicolaus Gürtler WT von 1696 bis 1699 Rektor des Gymnasıum Illustre ın
Bremen. eın Hauptwerk „Syntagma Theologıae Propheticae“ erschien 1701 ın
Amsterdam. Über seine Stellung den Coccejanern vgl Biızer, Historis  e Eın-

1958,
EACSENXTI
leitung Heppes Dogmatiık der evangelisch-reformierten Kirche,

In cantıcum cantıcorum mystica exposıt10, Bremen 1585 Mystica prophé-
t1cCa libri (seneseos interpretat1o, qUa«C NTie imperfecta mendis plena ıgnorante
uılt typıs mandata ab his, quı COgNOSCCHdi descrıpserant: Nunc aAb 1PSO datur

emendatıor Gr auctio0or (ut ferunt quidam tempOra) perfecta omn1a2 dabit Domuinus,
perfectius eventis h1s, qUOTUHI artecm vidımus, Bremen 1585 Beide Schritten sind
verlegt bei Gluichstein.
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des Coccejus, 1ın Bremen, gedruckt worden sind, selber A zeiflahg 1n
Bremen weılte, MmMIit dem bremischen Superintendenten und „Zzweıten Retor-
mator“ der En Christoph Pezel 1n einer NSCH Gemeıinschaft des Denkens
un Wollens verbunden war und seine joachimitischen Ideen 1n bestimm-
ten Kreisen der bremischen Geistlichkeit aut truchtbaren Boden fielen. Diese
Tatsache erhält ıhre besondere Bedeutung dadurch, da{ß Brocard jer Jahre
UVo als apokalyptischer Schwärmer VO:  a der tranzösıschen National-
synode La Rochelle 1581 verurteılt, seine prophetische Schriftauslegung
als „profanation de ’Ecriture Saıiınte“ verworten worden und auch in
den Niederlanden, seiner nächsten Zufluchtsstätte, auf Ablehnung gestoßen
WAar. Bremen wurde daänach für Brocard zum heilsgeschichtlichen Ort der
„Aufnahme des Propheten“. Für Bremen selbst datiert SseIt 1585 und nıcht
CYST se1it dem Wirken des CocceyJus die bıs 1in das 19 Jahrhundert hinein-
reichende, noch bei Gottfried Menken beobachtende apokalyptisch-
reichstheologische Iradition der Schriftauslegung. Sie äßt siıch VOr CocceJus
1m Jahrhundert be]l Carolus Gallus und Antfang des Jahrhun-
derts in dem Kollegium ZU Studium der Apokalypse, das Lampadıus
leitete, und endlich 1n der apokalyptischen Neubearbeitung des philıppisti-
schen Geschichtswerkes Pezels, „Melliıficıum histor1icum integrum“, 1626,
durch den Letztgenannten nachweisen. Sıe hat auch nach CocceJus iıhre
Selbständigkeit ewahrt bei jenen Theologen, für die die cocceJjaniısche Ehe
zwiıschen Föderal- und Reichstheologie durchaus nıcht verbindlich WAafr®, Ww1e
eLw2 be] Nıcolaus Gürtler und Menken.

aco Brocard 1St Uu1ls weitgehend eın Unbekannter. Doch könnte mMi1t
ıhm das tehlende Bindeglied in der Tradıitionskette der Apokalyptiker vVvon

Joachim bıs CocceJus greifbar werden. Bayle nn iıh „einen VO  >
den ehrlichen Visionären des Jahrhunderts“.® Von Polenz spricht Vo  a}
‚eınem den Torheiten der We?ssagüng bıs Zzu Wahnsinn hingegebenen,

Brocard schrieb 1n der praéfatio ZU Genesiskommentar: „Habet hoc
LCeMPOTE 1V1tAas Bremensıs, doctrina pletate praeditos cOncıonatores, quı Iucem
Evangelii retinent CONSCTrVANT; inter Doctor Christopherus Pezelius;,
de CUJuSs sapıentia doctrina nıl dicam, quae pCI Germani1am, Galliam, alıbi
CU) eJus laude celebratur. Video egO eJus labores, dıligentiam ın COM
cionando docendo scribendo, et scolam POSL SUUIN adventum erecLam regendo:
que quod maxıme requirıtur ın mi1nıstro Christi1, charitatem ın singulos, studium
concilıandae pacıs, et concordiae inter dissidentes, divino consilium factum SIt,

Saxonia propter verıtatem ejectus, inserviret huic Civitatı, 1n retinendo CU:!
alııs D11s concionatoribus eandem verıtatem susceptam princ1ıp10 catholicam“.

Pezel versah Brocards Auslegung des Hohen Liedes einer Vorrede MIt
einem Briet Segur, 1n welchem heißt in qQUO tu1l1s JUSSI1S satisfaceret,
Mysticum ıllud Salomonis cantıcum interpretatione SU1 iıllustrare studu. Cuyus lec-
tiıonem, VIiris P11s doectis quı de re1 candıde judicare volent q
inutilem q insuavem ftore confido: S1iC Epistolam hanc LESTtemM iInNe: era
observantiae amorıs SrTavem molestamque tibi CSSC S1NAaS, Ul solıta tu2

A benevolentia constanter complectarıs, qua debeo reverenti2a roSO que Oro
NGET, Aymon, Tous les ynodes natıonaux des eglises retformees de France, La

Haye, 1710, E 151

Dictionnaire, Art. „Brocar e
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alten Piemontesen“.® Neüerdings hat Üelio Cantimori diesem Manne ıne
ausgezeichnete biographische Studıe gewidmet ‘ und die Gedanken Brocards
1in die joachimitische Geisteswelt des Savonarola-Kreises gestellt. Brocards
eigene Schriften sınd autf Grund seiıner Selbsteinschätzung als „Prophet der
Endzeit“ voller persönlicher otızen. Bereitwillig 1bt auch seine Quel-
len

Jacob Brocard WAafr, wWw1ıe seine trühen rhetorischen Werke zeigen,“
ursprünglıch eın arıstotelisch gebildeter Humanıst, geboren un aufgewach-
SCI1L 1n Venedig. 1563 schlug diesem O der 1in den Jahrzehnten UVOoO

erühmt und berüchtigt war für die ersten organısıerten Täuterversamm-
Jungen, die Stunde seiner prophetischen Berufung. (3anz im Stile der üblichen
Illuminationsmystik erzählt er sıe: VO  — einem Spazıergang miıt Freunden
ın der Mittagszeıt zurückgekehrt, hat 1n seinem Hause die Bibel aut-
geschlagen un Haggaı gefunden: „Ecce COT mıhı constringıitur Br quası
torcuları comprimitur C dolore: loquentem audi10, qu1 mihı memorat

prıus Aararc + efficere, qua«l SUNT Ecclesiae er Regn1 Christi“.®
Brocard yab darauthin die Annehmlichkeiten sel1nes weltlichen Berufes auf
und wandte sıch Sanz dem Studium der Prophetie E die ihn ımmer
neuen Visionen über die Zukunft der „Kiırche und des Reiches Christı“
tührte. Diese Zusammenstellung VO  - Kirche und eich wurde die Grund-
lage se1iner prophetischen Theologie. Sein Dienst beiden bestand darın,
der Kirche und den Weltreichen das nahende Ende un diıe bevorstehende
Auflösung 1n der kommenden göttlichen Universalmonarchie autf Erden
prophezeıen. Diese chiliastische Erwartung tührte ıh: weıter dazu, Aau»s

symbolischen Interpretationen einzelner biblischer Weissagungen und be
stimmten astrologischen Berechnungen konkrete Prognosen stellen. S0
kündiıgte den Venezianern den baldıgen Verlust Zyperns So prophe-
zeıite dem Papst den in Kurze erwartenden Sturz durch einen CVaNgZC-
lıschen Fürsten, der die cQhristliche Reichseintracht herstellen werde.
1565 wurde Brocard VO Magıistrat Venedigs der Inquisıtion übergeben.
1573 finden WIr iıhn nach gyelungener Flucht 1n Strafßburg und 1n Heidelberg,
WO CT den navarrensischen Hoftintendanten Jaques Segur kennenlernte und
ıhn mi1t apokalyptischen Erklärungen und Prognosen ZUWUE zeitgeschichtlichen
Lage für sıch SCWANN. Segur brachte 'hn nach Holland un drängte ihn ZUE

Veröffentlichung seiner mystisch-prophetischen Kommentare, deren ruck-
kosten übernahm. 1580 brachte Segur Manuskripte Brocards nach Frank-
reich. S1e machten Eindruck, wurden vieltach abgeschrieben und 1580 1n N

Ö  Ö Geschichte des französis:  en Calvınısmus, I  9 Gotha 1864, 2365
1sıone di u italıano, In 1Vista SstOr1ca Italıana, 1950

199
Jacobi Brocrdi ın Lres liıbros Aristotelis de Irte rhetorica Paraphrasıs, Parıs

1549 Partitiones Oratoriae, quibus Rhetorica Oomn12 Aristotelis praecepta
breviter dilucıde explicantur, Venedig 1558

Y  U Genesis, Zur Bedeutung Vened125 für die norditalienıschen Täüfer,
Spiritualen und Chiliasten vgl CantımorI1, Italienische Häretiker der Spät-
renalssanCe, deutsch von Kaegi, Basel 1949, 49

Zrschr. für KG
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Rochelle ohne Wıssen Brocards MIt vielen Fehlern un Entsteliungen,
W1€e behauptete, gedruckt. Die Nationalsynode La Rochelle ver-
warf se1ne Auslegungsweise. Angesıchts der oftenbaren Erfolge der Bro-
cardischen Viısi1onen sah sıch noch 1583 die Nationalsynode Vitre g-
nötigt, dieses Urteil 1n scharter Form wiederholen.!® Der tranzösıische
Calvinısmus verwart damit Sdnz entschieden die symbolisch-prophetische
Auslegungsweise der Schrift auf zeitliche un endzeitliche Ereignisse der
Geschichte, die spater x  u 1n vollendeter arocker Technik von Cocce-
Jus und pietistischen Biblizisten betrieben wurde. In Holland urteilte 1581
die walloniısche Synode Middelburg milder und beauftragte lediglıch
Lambert Danaeus un Martın Lydius mMIt einer theologischen Zurechtwei-
Sung des Schwärmers: Da Brocard ein entschiedener Gegner der anabaptisti-
schen und antıtrınıtarıschen ewegung WAar, kam Gisbert Voet dem
Schluß: „Brocard WAar eın rechtschaffener, der Orthodoxie und Frömmigkeıt
eifrig nachstrebender Mann“.1! Vollends DOS1Lt1V und zustiımmend urteılte
zuletzt Christoph Pezel, der bekannte reformierte Philippist und Vermitt-
Jungstheologe 1n Bremen,*“ ..  ber die vervollständigten und VO  a Brocard 1n
Bremen überarbeiteten und herausgegebenen Kommentare, finde iın ıhnen
nıchts unangenehm oder unnutz (neque inutilem QU! insuavem). Segur,
der 1583 1m Auftrage Heınrichs VO  3 Navarra und der französischen refor-
mierten Kırche iıne großangelegte Reise allen protestantischen Fürsten
und freien Städten Europas unternahm, be]l der ıhn Brocard begleitete, WAar
durch diesen VOIl der apokalyptischen Bedeutung se1ner Mıss1on überzeugt.
Sein Freund und Gewährsmann Pezel 1n Bremen schmiedete mIit ıhm 1m
gleichen Geiste den kontessionspolitischen Konföderationsplänen einer
unıversalen protestantischen Liga Der englische CGesandte Wılliam Herl€;der 1mM Auftrage Elisabeths diesem Kreise protestantischer Unionsagenten
angehörte, erbat dringend über Menso Alting Brocards Schriften Aaus Bre-

Aymon, a.a.0., E/ZA: „Plusieurs s’etant plaints de la Censure faıiıte par ledernier Synode de la Rochelle, SUTr l’Exposition du Livre de la Geneze, par Brocard,auquel Synode elle ut condannee d’impiete, la saınte Parole de Dieu
ST profanee, les choses interpretees trop la Lettre: Quo1que quelques-uns VOU-
ussent CXCUSser ’Auteur, ‚Aause qu/’ı] CONVIienNt AVEC 110 US SUT LOUS PCS Articles de
nÖötre Foıi; Assemblee confirme neanmOILNS la Censure faite Par edi SynodeJugeant qu'un Doctrine CST 1ON seulemen impie lors qu'elle est contraıre UuxX Ar-
ticles de nötre Fo1; maAa1s que uTte Doectrine eSTt Aauss1ı impie quand elle COTFOMD,quelque chose que sO1t, le verıitable SCI15 des Ecritures Canon1ques, Parce qu’elles
SsSONLTt la Base de la Doctrine Chretienne, aquelle CET Auteur dans SO  a
Exposition Cependant POUTF donner quelque satisfactiıon CUxX quı plaignent de
la eENSUre Que P’on faite du Liıvyre dudit Brocard, PCUL len faire une Lıste
des Erreurs les plus yrossieres, qu’on tırera de Exposıtion, lesquelles COIN-
mun1ıquera d’habiles Theologiens, POUTF etre  A examıiınees“. Am heftigsten polemi1-sierte Niıcolas Vıgmnier, Theäitre de l’Ante-Christ, 1609, Brocard.

11 ıtiert bei von Polenz, a4.a4.0 I 368
> Moltmann, Chr. Pezel und der Calvinismus 1n Bremen, Bremen 1958,
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men.}$ SO tand der 1n Frankreich verwortene Joachimist be1 den Unions-
politikern un: den Vermittlungstheologen des Nordens Zuie Aufnahme.
Zuletzt inden sıch noch Nachrichten, da{ß Brocard 1594 be]l seınem Freunde
Camerarıus in Nürnberg gestorben sSeC1.  1 14

Brocards joachimiıtısche Schriftausilezszung?
und Apokalyptık

Als seine Quellen S1Dt Brocard immer wieder Joachım “O  R Fıore, dessen
Schriften austührlıch zıtiert, un Savonarola, den tür den „Elıa der
Endzeıt“ hält, Seinen protestantischen „CENSOICS importunes” halt
die „ Weltendvermutungen“ Luthers, Melanchthons un Osianders, VOL

allem aber die prophetischen Kommentare der Straißburger Martın Cellarıus,
Woltgang Capıto, Martın Bucer und Heınrich Ef#hren VOL. Be1i Capıto,
dem ‚ausgesprochensten Eschatologen un den Reformatoren“ Schrenk),
tand die heilsgeschichtliche Periodenlehre, den Chiliasmus, die Antichrist-
weissagung un die Erwartung der Judenbekehrung als teste Stücke der
Prophetie berelts VOVL. Capıto WAar dazu worden durch den ehe-
malıgen 'Täuter Martın Cellarıus (Borrhaus). Seine praefatio dem Werk
des Cellarıus „De operibus Deıi“, ö27 nın dıe näheren Umstände und
o1bt eınen Einblick in die frühen Verhältnisse der Straßburger Retor-
matıon.* Cellarıus WAar ursprünglıch Parteigänger der täuferischen Prophe-
cten Nicolaus Storch SCWESCHL. Er flüchtete dann nach Straißburg, sich
dem „Straßburger Evangelıum“ und der Straisburger Gemeindeordnung
unterwart. Capıto berichtet, Cellarıus haben sıch in verschiedenen Kaollo-
quien MI1t yroßer Erleuchtung „de fide praedestinationis“ Yrklärt Er habe
sich über den Erwählungsglauben, das „semen De1i“ 1n der Erwählten, die
„perseverantıa sanctorum“, die „certitudo salutıs“, und die „Natura eit ratio
lorum De1“ dergestalt MIt den Straßburgern besprochen, dafß ihre volle
Zustimmung gefunden habe Lediglıch se1ne apokalyptischen I1deen ‚ seılen
den Straßburgern hoch SCWESCH. „Adjecit alıa quaedam, ut SUNET van-
geln revelatı tempOrra, modus e generalitas Prophetiae, excidıium 1mplorum,
EL QUAC Ssunt gener1s ejusdem, QUAC partım collatıs SCr1pPtuUrls tacıle ag O-
vVimus, partım qula videbantur‚ eLt SUNET ad aedificationem in Deum, E1 and-

Menso Alting Pezel, Okt 1584 Aamerar. Staatsarchiv München)
„Legato nomiıne EST Guliemo Herle, ftert tibi sSUuUamı benevolentiam LUAMUEC AMm1C1-
t1am, expetit. Contendit majorem 1in modum, Brocardji commentarıorum 1n Gene-
SIN alıquot exemplarıa ad mıittas, s1quıd SIt ejusdem autorIis quod
apud V OS prostet”.

Von Polenz, a4.a2.0 I 368 Au der humanıstische Chiuliast Francesco
Puccı, dessen Visionen denen Brocards SCN: entsprechen, hielt sıch in den Jahren
davor 1n Nürnberg un: Altdort, dem spateren S1itz des Kryptosozin1anısmus, auf.
Vel Cantimor1, Italienische Häretiker der Spätrena1issance, 1949, 489, Anm.

Das wirft eın besonderes Licht auf en Nürnberger Humanistenkreis.
15 Vgl dazu Cellarıus, De operibus Dei, 13275 un: Capıto, In Hoseam,

1578 Für Brocard WAar diese Vorrede Capıtos wichtig, da S1e 1n seiınem
Genesiskommentar, 179 H vollständig wiedergab.
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Jog1am $idei speétantia,l consonaque scr1pturis: refüta.fe NO  $ SUStINU1IMUS,
etl1amsı Captum nostrum SupeCrarent. Oravımus itaque unıyversam fidem,
revelatıonem SUam ordıne conscr1ptam, dijudicandamque lıbere nobıs ex h1-
beret“.  « 16 Aus dem Bericht Capıtos wiıird deutlich, Ww1€e Cellarıus das Spezıal-
interesse Straßburger, den Erwählungsglauben und dıe Psychologie
der Ilumination der Gläubigen anknüpfte und die Vorstellungen in Rıch-
tung auf eine prophetisch-visionäre Geistbegabung weiterführte. Sein
ursprüngliches Täutertum wandelte sich 1ın eın esoterisches Illumınantentum.
Cellarius wurde spater Protfessor tür Rhetorıik 1in Basel Seine orıgınelle
Sprachphilosophie beeinflufßte die spiritualistischen Kreise Curione,
Renato und Sıculo.!7 Für Brocard Wr Cellarıus der tiefste Denker der
Retormation. Lhm AT Seite stellte Capıto und Bucer MIt ıhren KOommen-

den Propheten und endlich Heıinrich Efrhen MIt seinen dreizehn
Homilien über Hes bıis D Strafßburg ES/T Denn hielt s1e alle un
hre dıesbezüglıchen Werke für die „1nnOvatores Pröophetiaes, die 1m (F
tolge der „1NNnOVvatıo Evangelıi“ durch Luther in der Heilsgeschichte NOL-

wendig. kommen mufsten.18
Auch 1n seiner eit War der apokalyptisch-prognostische Ge1St nNnier-

gründig im Schwange. Postel verkündete im Kreise Heinrich VO  e}

avarra seine „COoncordia mundı:ı“ 1n Gestalt einer kommenden Universal-
religi0n. Hıer VeTtrati auch J/ean Bodin die Ldee eines freien Universalkon-
zıls der Christenheit. Im katholischen Bereich erregte Puccı durch seine
natürliche Religi0n un: se1ne theokratische Schwärmerei Anstoß. Nachdem
das Kaonzıl VO  w Irıient abgeschlossen WwWAar un apst Pıus die erasmı1anı-
schen Konziliaristen auf katholischer Seite absetzte, lebten die konzıliaren

16 Genesis, 180 Capıto begann seine Vorrede mıt den Worten „Fecıt iter
hac D' Martınus Cellarıius, homo Deı1,; praec1quoque praeditus Spiritu. Is dum
accepisset hujus Ecclesiae conditionem modumque revelatıon1s, qua pCI gratiam De
quomodocunque pollet, consilium cepit, nobiscum de Fiıde dogmatibus quibusdam
conferendi.“

UÜber Cellarius vgl Baum, Capıto un Bucer, Strafsburgs Reformatoren,
Elberteld 1860, 380 Bucer dagegen beklagte diese Freundschaft 7zwischen
Capıto un: Cellarıus: „Cellarius, der durch und durch VOI dem wiedertäuferischen
Geist beseelt ISt, hat durch seinen allzu langen und vertrauten Umgang
Capıto Zanz eingenommen“ (Brief Zyvingli VO] 15 Aprıl 1528; Opp Zwinglıin,
XEn 161)

1 Vgl Cantımor1, AA 103 Für Cellarius 1St die menschliıche Sprache
sermo) das göttliche Wort Dieses Wort 1St Abbild und Exemplar Gottes. Der
Mensch 1St. ZU) „Wort“ eschaffen, zum „Bilde Gottes“. Die menschliche
Sprache hat der Zanzen fung den Willen (GSottes kund machen un das
Wort, das aller Schöpfung allen Ereignissen der Geschichte zugrunde liegt, A2US-

zusprechen.
Heinrich EftrhC} geb 1530 1n Köln, hatte in Parıs (P Ramus), Wittenberg

un Tübingen studiert und WAar lutherischer Ptarrer und Lehrer in Württemberg.
Vgel. W. Heyd, Blätter tfür württembergische Kirchengeschichte, 1887, 55

Genesis, 3 „Hoc autem OPDUS apertae Prophetiae COCDLUmM est agı in
publicum conferri per Joachimum; semper . deinceps perstitum eST. ag1 q ad
aecC tempora, quod quidem perfic\ietur tandem 1n inn‘ov_ata Ecclesia ET aetalcpostrema”.
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{deen weıter MI1t eiınem zunehmend utopischen und apokalfi‘jtisé1én Charak-
tET; nıchtsdestoweniger aber formgebend un mächtig bald tür die irenıschen
Bestrebungen der Humanısten, bald tür die politischen Pläne der Unions-
politiker, bald Für den Rigorismus der verfolgten Sektierer. Miıtten 1im An-
bruch des „Zeıtalters des konfessionellen Absolutismus“ wuchsen 1n diesen
Kreisen zukunftsträchtige aufklärerische Ideen, die 1mM Jahrhundert
dann SA Auswirkung gyelangten. Fur die Astrologen den Apokalyp-
tikern wart das - Jahe der Vollendung“ 600 se1ne Schatten OTrTaus.

Von Joachim und Savonarola über die apokalyptischen Konziliarıisten
Vorabend der Reformation, über dıe Straßburger Cellarıus, Cäapıto un

Effrhen, über Schwärmer und Utopisten 1580 zieht sıch ine ausgepragte
Tradıition bıs Brocard.? Sie wurde WAar VO  - den Reformatoren als
„Chilı1asmus“ verworfen, kam jedoch 1m nachreformatorischen Zeitalter Zu

Tragen und wurde 1m Jahrhundert verbunden mML1t der föderaltheologi-
cchen Methode eine Quelle tür die neue Geschichtsauffassung un für den
reichstheologischen Piıetismus.

Brocard nımmt sich innerhalb dieser Tradıtion als einer der ersten und
besten Systematiker der endzeitlichen Prophetie 1mM reformatorischen Ge-
wande A4US. Seine KOommentare spiegeln nıcht beziehungslose Erleuchtungen,
sondern ıne festgefügte LCUC Dogmatık wieder.

Als Adressaten seiner universalen Prophetie nın das 1St durchaus
singulär „Christen, Juden und alle Völker, die jetzt ZUE Aufnahme des
Reichsevangeliums gerufen werden“ (quae 1N1UDNC ad suscıpiendum

19 Cahtimori, a.a.0; 2358 Sowohl Puccı als auch Postel sahen W1€e Brocard
1n Heinrich VOo  w} Navarra den grofßen humanistischen Fürsten, der das ersehnte Kon-
z1ıl erzwıngen und das Papsttum überwinden werde. Hıer erhebt sich nde
des Jahrhunderts noch einmal die „dritte Kraft“ Friedrich Heer) der Vermittlung
un: Ausgleich der Konfessionen auf einem Konzıl suchenden Humanısten 1n chilia-
stischem Gewande. Vgl dazu auch Kvacala, Postell. Seine Geistesart und
seine Reformationsgedanken, ARG, 1912 4, 285 f und E. Eglı, Bibli?‚n-der, Analecta Reformatoria 3B 1901

20 Brocard selbst stellt den T raditionsstrom der nachchristlichen „Prophétischen
Theologie“ dar „Hoc teMPpOTE praeter verbum Evangelıcum Apostolıcum, praeter
Apocalypsım, extiterunt multı Prophetae, NAarrant Acta Apostolorum. Extitit
deinde Hermas, de quUuO eminiıt Paulus ın Epıst. a1d Rom. Extitit Methodius et alıı,
QUOTUM Prophetia 1n eventis appareit fuisse De1 verbum, praetermittam
Aumerum Doctorum, quı1 Graeca, Latıne verbum De1 SUNT 1nter retatı. In OCLavoach  CIDML, decretalıstemMpus Carolo magno ad tempus Abbatis Cyrillz et /0
papiıstıici constituti populo Christiano. Tempore Carolij magnı Rabanus Monachus
praeceptor ejusdem Caroliji scripsit librum de C  y qua LUum funt spreta a Papatu
In ONO tempus ab illis NOVIS Prophetis q ad haec NOStra tempOTA. Quo LOTLO

No tempoOre praeter duos Abbates, quod dix1, extiterunt plurımi Prophetae NUunN-

tıantes. omn1a, qQqUuUa«C NuncC vidımus 1n secundo adventu Domiuni fıer i T’helesphorus
1n suo_ lıbro multos collegıt. Habemus praeterca fratrem Robertum praeter 41105
retinentem ant1ıquorum Prophetarum. Habuimmus Savonarolam alterum
Elıam nuntiantem adesse secundum adventum Domauinı, illa, qUua«c vidimus evenisse
pertinent1a tum ad praedicatiıonem Evangelicam, *[Uum ad restiıtutionem Regni Israe-

‚ Jitici per virgam fterream“ (Praef. in enes1in 6)
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Evangelıum Regni).* Dieäeé E{va'ngelium VO kommenden Universalreich
Gottes 1St für iıhn die Summe der Schrift und der geheime Tenor der Welt-
geschichte, auf den alle polıtischen un kirchlichen Ereignisse abgestimmt
sind. Seine Schriftauslegung versteht sich darın als „mystisch“, daß S1e nach
neuplatonischem un orıgenistischem Muster kreatürliche und geschichtliche
Verhältnisse symboliısch auf „Christus und se1n Reich“ deutet. „Ratıo

22mysticae interpretation1s ducta ESsST rebus creatıs „ Weıl alle natürlichen
Dınge iın Christus geformt, VO  w Christus und erhalten sind, wiıird
durch die Schrift Christus 1n allen Dıngen der Welt aufgewiesen“ (rebus
omn1ıbus signatur Christus 1n Ssacrıs lıter1s). Er 1St das Wort, durch das die
Welt und alles In der Welt Gestalt haben und durch das alle
Ereignisse 1im Laute der Weltzeiten gveschehen. Seine Schriftauslegung VeEI-

steht sich darın als „prophetisch“, da{( ihr die Vısıon einer vollkommenen
Harmonie zwiıischen Schrift und Weltgeschehen zugrunde gelegt 1St  23 Die
Schrift ISt die Oftenbarung der weltgeschichtlichen Vorgange, denn 1n iıhr
spiegelt sich prophetisch die vollkommene geschichtslenkende Weisheit (50t-
tEes wıder. Sie steht als Mikrokosmos ın comparatıo und proportio ZUuU
fassenden Makrokosmos der Welt- un Heilsgeschichte. Die Weltgeschichte
aber enthüllt siıch 1n der Schrift und in der prophetischen Ofinung der Schrift
als der Gang, die Entfaltung und die Vollendung des Reiches Gottes, des-
SCH Beginn Brocard mi1it Cellarıus 1m vorzeitlichen Prädestinationsratschluß
un dessen Zie] iın der kosmischen Unıiıversalmonarchie Christ1 erkennt.
Für Brocards prophetische Hermeneutik 1St die Schrift die Offenbarung der

21 Praet. 1n Gen „Cum in praefatione interpretationis mystıiıcae propheticae
Sacrorum lıbrorum scriıbam gene_ratin3 ad Christianos, Hebraeos ZENLES,
UQUAaE NUNC ad suscıpıendum Evangelıum Regn1; videor debere Nte separa-
tım de INeO instituto CU)} populo 1OINEN Christi profitente: ostendere
CI interpretationem SUSCEPISSE, quod pervenerımus d 1la Lem DOTAa restitu-
t10N1S omMmNLUM 1n secundo Adventu Domuinı, JUAEC Deus OCutus est PCI OomnN1um
SUOTUM Prophetarum ad inıtio0: quodque haec UIL1lC ob multas Causas pa
fieri omnıbus“

Genesis, 28 „Quoniam 1TeS cCreatage SUNLTL formatae 1n Christo,
portantur sustinentur Christo, estque 1pse .D Ecclesiae, QqUae est COrDUuS
eJus; rebus omnibus mundi signatur nobis Christus 1n sacrıs ıter1is“.

18 „Quod eodem verbo, qUO tacta SUNT Oomn1ı12 ın mundo, factus Sıt qUOQqUC
mundus: etr quO verbo extitit perfectus mundus, eodem extıitisse Omnı1a, Qquac«c facta
videmus 1n mund1“.

GenesıIis, 13 NS „Quod Vero denuntiata fuerint Oomn12 1n verbo De1, quod
dıxi; comprobandum eSst comparatıione denuntiatarum, q earundem

Quare S1 ostendentur, qQUAae SUNT STAaLus mundi omn1ıum 9
fuisse 1n verbo De1 proposıita: ordine, futura O  NT, EeEVENCFIUNLT, exposıita:
manifestum efrit, fuisse ıllud De1 verbum, et res illas Deo perfectas. Ostendentur

AaeC 1n interpretatione Prophetiae, qUa«C eSst ın unıversa scriptura divina. Ubı
pateflet consıliıum Dei in aeterna eJus praedestinatione „Interea aperult CONSsSI-
l1um SUUMM quibusdam pUs: Abelo, Setho, Enoso, Enocho, Noe, Abrahamo, Mosı,
Pro hetis, Apostolıs, Novıs Prophetis S1Ve interpretibus Prophetarum q ad
Lut TU ... Omnıa $ De;j consilium unıversis generatım
patefiet in cCOnstıtuto regn]1 Israelıticı Antequam perventum S1It
hoc temMPUuUS, expetiverunt homines PENECLFAFE ad consilium. filiıum Dei et
scıre progressum futurarum et finem  “
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heilsges&dchtlichen Weisheit un der Entwicklungsgesetze der R eich-Gottes-
Bewegung, nıcht als theoretische Beschreibung, sondern 1n der korm der
Zeugnisse Aaus der Vergangenheit der Heilsgeschichte tür die Zukunft der
Heilsgeschichte. Die Phasen und typischen Gestalten der Reichsgeschichte
wiederholen siıch 1n allen Zeitaltern, namentlich in den etzten Zeiten 1n
Kırche und Welt, un sind 1mM eigenen gegenwärtigen Geschehen wieder-
zufinden. An die Stelle der katholischen Korrelatıon VO  — Schrift und Ira-
dition trıtt die Korrelation VO  — Schrift un Weltgeschichte. An die Stelle
der protestantischen Korrelation VO  H3 Schrift und Verkündigung (doctrina)
tritt die VOoO  3 Schrift un prophetischer Deutung der Zeitgeschichte. heo-
kratische Schriftauslegung und theokratische Apokalyptik bedingen sıch
gegenselt1g, denn der prophetische Beziehungspunkt der Schrift und iıhrer
Verheißungen 1St die „Oftnung der Schrift“ 1n der Endzeiıt. Nicht die Schrift

iS'iCh‚ sondern YSTE diese prophetische Offtnung und Applikation der
Schrift wird VO  s Brocard 1im eigentlichen Sınne als Offenbarung verstanden.
Unter allen hermeneutischen Methoden der Reformationszeıt steht diese
zweıtellos derjenigen des CocceJus nächsten, der SaSc kann: „Quaer1
DOTESL, ınnon 1n post praedicatum Evangelium adhuc detur prophetia,
S1Ve revelatıo divinae providentiae, quUaC OrtAasse 1n verbo Deı, saltem de-
Ainite Gr distincte revelatae 11O SUNT. Respondeo: nıhiıl PUugharc, Paulus
anathema dicıit, vel <1b1 vel angelo de coelo, aliud Evangelium praedicantı,
sed NO  } <ibi vel alıı myster1a De1l clarıus explicantı Aut mysterı1a pro*uf'den—238t1ae De1l plura indıcantiı

Im einzelnen siıecht Brocard die Entwicklungsgesetze der Reichsgeschichte
1n der VO  an Joachim übernommenen Drei-Zeiten-Lehre und 1in der allgemein-
apokalyptischen Zählung der sieben Weltzeitalter. Wiıe bei Joachim o1ibt dıe
heilsgeschichtlich aufgelöste, nach den ökonomischen Werken NnNeu bestimmte
Trinitätslehre das Grundprinzı1p der Welt- und Geschichtsdeutung ab Dreı
Prinzıpien finden siıch überall und immer: die creatio des Vaters, die tOor-
matıo des Sohnes un die efficacıtas durch den Ge1lst bestimmen jedes
Dıng un jedes Ereignis.“*“ Entsprechend finden sıch ALLOS STAatus distinct1
in populo De  A  1° 25 Im ersten Stadium wırd das Werk des Vaters, 1im zweiten
das des Sohnes und 1mM drıtten das des Geilstes einsichtig. Im ersten Sta-
dium wırd GJott der Vater und Schöpfter gepredigt und angerufen. Es 1st
die eıit VO  e} dam und Abraham bis Christus, die „Zeit des Naturgesetzes“
tempus leg1s HAaturde) : „mundus priscus“, „mundus implorum“. Im wel-

238 Zr bei Chr. Sepp; Het godgeleerd onderw1Js 1n Nederland gedurende de
16 de de CCIHLW , ILn 1874,

Genesis, 1n quaVıs D singulari trıa habes indıcı2 Patrıs, Fıli, et

Spiritus Sanctı Uun1us De1i Hınc qUON1A1I1} 1in rebus creatıs iNns1gnıtus eSsTt Tl 4-

COr, tormator, eftector, 1pse Deus, 1pse Pater, Filius, Spiritus Sanctus: ıtem
QqUae 1n Ecclesıia, 1n creaturıs signantur”.

GenesI1s, 20 AA
26 Genesi1s, 21 4n his tribus statibus videmus diversum ODUS Dei Nam

alıa videmus€ Patrem 1 primo lıa Filium 1n secundo, lia Spirıtum
ın terti0. Videmus nOomıne Patrıs sancıtam jegem, nomiıne Filı praedicatum KEvan-

gelil, nomıne Spiritus Sanctı patefactam Prophetiam“.
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ten Stadium kommt Christus, predigt das Evangelıum, konstitulert die dDO-
stolische Kirche, bereitet durch das Blut der Martyrer SC1I1CIN olk das Reich
und schickt während der TIyrannıs des Antichristen, der durch das römische
Decretale und das Papsttum FeDZiETT dıe Boten SC1IHET z weıitfen Ankunft
Geılist Liese Boten sind nach Brocard Joachım VOIL Fıiore die Albingenser
Johann Hus, Savonarola, und zuletzt Luther un die Reformatoren.A S1e
alle künden den Untergang der päpstlichen Ara un verheılßsen 11C 1NeCUC

Im dritten Stadıum, das„FEeSTITULO INN1UMmM secundo adventu Domin1“.
dem Geist zukommt kommt der Gottessohn 1ı Geist und predigt erNEuUtL
das Evangelıium (Reformation) Nach vierzigjährıger Predigt ruft dıe
Gläubigen ZU Endkampf auf, das Reich bereiten,; welches Brocard
„FeSNUM israeliticum“ NECNNECN pflegt, und die erneuerte Kırche bauen.?8

Auft diese dre1i Phasen der Heilsgeschichte 11SE das ZesaAMLE Werk (sottes
verteılt Im Namen des Vaters wıird das (Jesetz erlassen: Namen des
Sohnes das Evangelium gepredigt und Namen des (zje1istes die Prophetie
aufgetan. Zu dem Schema VOINl „Gesetz und Evangelıum“ bei Brocard
die „Prophetie“ als dritter T'yp des Wortes (sottes. Für die Interpretation
ergab S1|  ch daraus folgende Regel „Verbum Dei refert Patrem Filiıum -er

Spirıtum 5Sanctum, SLVC distingult D: tTatuum öpera  « 29 Es zibt
keine Stelle der Schrift die LUr einen Sınn hätte und siıch 1Ur aut C146 elt
und 111C Sache bezöge Jede Schriftstelle 1ST auf diese dreı Zeıten der Heıls-
yeschichte auszulegen Triplex INterpretLatio ACD FreEquU1lrıtur 1n verbo
De1i“ So redet Psalm für Brocard ersten Stadıum VO  a der Ver-
folgung Davıds durch Absalom, zweiten VO  } der Verfolgung Christi
durch die Juden und dritten VO  o der endzeitlichen Drangsal der Kirche

dem Papst und weltlichen Fürsten, die trüher einmal Christen
Daneben varıle Brocard auch die allgemeın--apokalyptische Vorstellung

VOINl C1NEeIN siebenfachen Rhythmus der Geschichte durch alle biblischen
Bücher „Interdum secundum septem Aetfatum CXPDONUNLUF, qUaC
SUNT ShAaCT4a®e histor12e. (\If qUAC STAatus PFOM1S5510HN UM Abrahae, leg1s,
Prophetarum, Evangelın, AdaC Ecclesrae Apostolicae, mulieris ductae 1 deser-
cCum, NOVOTUMM Prophetarum, aCTLAalls, QqUam NUNC ingredimur,
ven1ant unum ODUS Spiritus Sanctı“.31 Sowohl die Heilsgeschichte
(sanzen als auch die besondere e1it des Bundes erscheinen 1 diesem
siebenfachen Rhythmus der Weltzeıit Für die prophetische Hermeneutik

Genesis, 20  < SIn Deus DPater teator OTILLN1U11)2 praedicatur
1iNVOCAatiur In secundo Christus De1i Filıus, praedicat Evangelıum

SUuum In tertıio0 U, quı eSst Spiritus Sancti, Nı secundo Dei Filius
Spiritu: praedicat 1Terum Evangelıum membris SU1S: adest Spirıtus Patre

CT Filio Post praedicationem quadragınta credentes ad arandum
ICSNUM Israeliticum ad constituendam 1inNnO0vatam Ecclesi1am, ad onfirrmandum
statum spiritualem omnibus Lerrıs SCHIDCI duraturum deleto Papistico
OIMNMN1IUM tyrannorum. ”

Genesis, 153 s „Post quadraginta praedicatione Lutheri -incipıit
Christus terrea CONIra Papatum.”

Genesis, 24 v Genesis, 31 Genesis,
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ergibt sıch där Aaus folgende Regel: „Interpretatio aCD requiritur' se;undum
ratiıonem septcm aetatum”“.

1n diesem <siebenfachen Rhythmus derSowohl 1n dem triadischen als
Zeıten offenbart sıch für den Apokalyptiker die Vollkommenheıt des gyOtt-
lichen Heilsratschlusses: „Universa perfecta Ostendit universa dıyına scr1p-
ira  b „Verbum De1 probatur efftect1ıs in mundo, et haec ver«ec D De1

De1 verbo“. Die Geschichte enthüllt 1im ang ihrer Handlungen und
Fortschritte den 1n der Bibel offenbaren Heıilsplan (5ottes. Im Fortschritt
der Geschichte wiırd die Schrift bewıiesen und durch die Ereignisse „geOfnNet .
SO o1Dt sıch die prophetische Schriftdeutung als eın der Vollendung 7zuwach-
sendes Mıtwissen des Erleuchteten (sottes Ratschlufß und Plan.®*

Die prognostische Zeitbestimmung 1im nachreformatorischen Zeitalter 1st
zuletzt das Ziel aller Schriftauslegung Brocards. Das siebte, letzte Alter der
Kirche 1St für ıh: angebrochen. Zeichen datür sind die „iNNOVatıo Evangelıu“
durch die Reformatoren und dıie „NCUC Prophetie“ durch die VO  — Brocard
ZeENANNTLEN Schwärmer un zuletzt der nach seiner Weissagung vierz1g Jahre
nach der Retormatıon ausbrechende und siebz1g Jahre währende Religions-
K Das Ziel der endzeitlichen Dramatık ISt zunächst eın geist1ges:
1St das verheißene Wachsen der prophetisch-mystischen Erkenntnis der Welt-
und Geschichtszusammenhänge bıs der Zeıt, 1in welcher das kirchliche un
prophetische Lehramt authören wird, weıl die allzemeıine Geistausgießung
das allgemeıine Priestertum der Gläubigen verwirklicht haben wiırd.

Das 7Ziel iISt aber auch eın politisches: Christus selbst wird den Religions-
krieg Papsttum un 'Tyrannıs, das ganze antichristliche Im-
per1um, ZU Sıege tühren. Dıie Zeıt 1St datür reif, denn „Papst 1US
1St. der Antichrist“.** Brocard kam dieser überraschenden Behauptung

durch 1ne alte apokalyptische Berechnung Joachims. Schon Joachım hatte
die Namen und Eıgenarten der zwölf Stäamme Israels aut die atıonen des
abendländischen Corpus Christianum übertragen. Aus dem Stamme Dan

39 Genesıis, p „Atque ıdem praesetert: ın divına scriptura fıer 1, ın qua
est verbum Dei iter1s consıgnatum. Haec qu1dem ubique Nam sententiam,
et ın eadem tres nobis aftert. Nam nullum S sacrıs voluminibus, in quO
exponıt ul  © sentent1a, S1Ve argumenNtum ad 1U temMPUS, et ad unam reIn pCI-
tinens, quın et trıa tempora tr1um STACUUNM), S1VEe tempOra septem, septem aetatum,e a Z  2 aı I i e qUae SUNLT horum statuum aetatum consignificentur”.

Genesıs 187 „Progressionem tacıt populus Del ab aetate ad aeftatem, q
‚accıpıt verbum promi1ss1onum, legı1s,ad septimam: progressionem facit 1n doniıs:

Prophetiae, Evangelii apertionem liıbrorum: aAaugetLur populus 1n
obtinet reg10nes populos ' dum OCCUDEL, et possideat I terras, quanta

est latitudo, ET longitudo“.
D enes1s un: vielen anderen Stellen.
34 Genesıis, 260 v ”E Dan It Abbas Joachimus nascCı Antichristum, el

Longobardiam 55 sub triıbu Dan Ldeirco Antichristum futurum Longobardum.
Evenit autem, 1n Concilio secund Tridentino ruerit declaratus Papa Antichri-
STUS e fuit Papa LUNC Pıus quartus Mediolanensıis“. 209 „Papa eSsSt ntı-

di praeter regıones regn]ristus. Hınc quı1a 1n Philıstaeis signatı SUNtT Longoba
dixerunt OV1 Prophetae,Philıppi 1n Germanıa inferi0r1,; praesertim Flandria,

‚Antichristum futurum Longobard Ac Pıus qUartus ult Mediolanensıs, CUJUS e
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1St der Antichrist Zum Stamme Dan aber gehören die
Longobarden. Also wırd der Antichrist eın Longobarde se1n. Brocard tand
im Abschlufß der 7zweıten Sıtzung des Konzils VO:  . 1 rnent die letzte Enchül-
lung des Antichristen. Der verantwortliche Papst; der auch iıne NCUC Ket-
zerverfolgung einleitete, WAar 1US 1 eın Mailänder!

Als Diener des Antichristen sieht Brocard die Iyrannen A die MI1t dem
Schwert den evangelischen Glauben un die Propheten verfolgen.
arl oilt ihm als confirmator des antichristlichen Reiches, der Herzog
VO  . Alba als NU.: Antichristi. Christus cselber aber, der D  SE  OWEe AusSs Juda“,
wırd „expulso Papatu eTt NO Tyrannorum“ die Seinen Z Sıiege führen.
Es 1st Brocards politische Vısıon, da{ß siıch der 1n den Niederlanden und
in Frankreich begonnene Religionskrieg ausdehnen musse und werde autf
Spanıen, ILtalıen un Deutschland un da{ß Ende dieser europäaischen
Revolution das tausendjährige Reich Christı selber stehen werde. Das VOTL-

nehmste Werkzeug Christı 1St 1ın diesem Kampfte Heıinrich VO  3 Navarra.
Ihm 1St nach Brocard vorherbestimmt, den Papst 1n wenıgen Jahren VO'  a

seinem Stuhle stofßen un siıch selbst PE aup der aut NEeEUC Weise
vereiniıgten Christenheit erheben (Caput concordıi4e Christianae). Den
polıtischen untius des 1n acht und Herrlichkeit kommenden Chrıistus
sieht Brocard in dem navarrensischen Legaten Segur, der den ucn

Stäammen Isreals reist, S1e ZU Regnum Israeliticum sammeln und
ZU Endkampf rüsten.“ ach dem jege über Papst und Iyrannen
‚ol] sıch Christus dann VO' Waffenkampt ZU Neubau seiner Kırche WenN-

den Eın Weltkonzil aller Provinzen un Stidte wird die qAQhristliche Reichs-
eintracht herstellen. Der wiederkommende Christus wırd darın den Vorsıtz
halten. ıne allzemeıne kommunistische Theokratıe wird das wahre rie-
densreich verwirklichen. Eıne kosmische Harmonie VO  = Hımmel und Erde,
Kreatur und Reıich, Sternlauf und Weltlaut wırd in Erscheinung tretem.

SChristus eftecturus eSsSTt omn12 1n LOLO populo Christiano, et 1in LOTLO mundo
fiant Deı, ut SIt Deus omn1ıum et NO eJus amılıa und, e1
omn12 aCCCDTAa ferentes, &1 1ın omnıbus ’ qu1isque peragentes qUua«Cl

Su4de vocation1s, GT muner1s. Mıniıstrı1 verbi; eit minıstr1ı publicı eX1-
MmMenfur cert1is onerıbus communiıbus. Quintum triıbuetur Deo, quatuor
un nobis, observabimus praececpta, GT er1mus 1n Ecclesia, ın QUa abıtat
P  9 Ailıus Gr Spirıtus Sanctus: 1in qu1bus habebimus qUuUa«Cl pertinent ad

36viıtam ın hoc mundo ducendam: eT ad coelestem consequendam.
DPOTre Papa 1n concilıo secundo TIridentino fuit declaratus AÄngchserte 1n Flandria
fuit Dux Albanus Hıspanus Antichristi, percutlens credentes Christo“.
Beachtlich ISt, dafß dle französische Nationalsynode Gap 1603 un Mornays
Schrift „Mysterium Iniquitatis“, 1612, den Papst offiziell zum End-Antichrist erklär-
ten, während der calvinistische Theologe Hıeronymus Zanchj; 1563 ın Straßburg 1m
Streit MmMit Marbach die Lutheraner diese Identifizierung strikte ablehnte. Be1i

findet siıch eın ’ zahlensym!aolischer Nachweis, daß aul die Bestie
Aaus Apk T3 S sel

35 enes1s 237 Au bei Puccı und Postel erscheint Heıinrich VO:  a Navarra als
der VO!  3 Joachim verheißene „Friedenskönig“.

S6 enesıs V, 263 Ar
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jäcques Segur und dıe protestantısche
Unionspolitık

Durch se1ne prophetische Deutung zeitgeschichtlicher Ereignisse 1m tranzO-
sischen Bürgerkrieg und 1mM niederländischen Freiheitskampf wurde Brocard

synodaler Verdikte einem apokalyptischen Ideologen estimmter
hugenottischer Kreıise, namentlich Jacques Segur

egen Ende des Jahrhunderts, als der vegenreformatorische Druck
die Lage der Protestanten in Frankreich und Holland zunehmend V1

„weitelter werden lıefß, wurden hiler Stimmen laut, die den Waftengang
ZU relig1ösen ampf den römischen Antichristen erhoben. Das
Interesse der Offenbarung Johannıs erwachte mi1t el11C Schlage In

den Niederlanden und 1n England erschienen massenhaft zeitgeschichtliche
und politische Auslegungen dCSCINMN, einst VO  [a den Retormatoren beise1ite-
geschobenen, Buch Dıiıe alte Antıchristweissagung der Bibel, nach der alleın

durch den auch seinesder wiederkehrende Christus dem Antichristen
Mundes un die Erscheinung se1iner Wiederkunft“ (Z ess 2 eın Ende
machen werde, SCWANN einen starken militärpolitischen Aspekt. Der C=
stantische Unionsplan, den Segur vertrat, tragt unverkennbar solche Züge
Di1e französische Nationalsynode VO  > Sainte FOoy hatte 1578 ein „projJet
de reunion LOULTECS les eg lıses reformees eit protestantes du monde
retien“ aufgestellt.” 1582/1583 Wr die politische Lage 1n Deutschland
zünst1g. Kurfürst Gebhardt VO  3 öln konvertierte ZIU evangelisch-refor-

der vierte Kurfürst 1m Reich evangelisch.milerten Bekenntnis. Miıt ıhm WAar

Segur wurde für die Gesandtschaft Heinrichs VO  a Navarra die deutschen
Fürsten ausersehen. Duplessıs Mornay, der einflußreiche hugenottische Staats-

Mann, ‘Öftnete ihm durch seine Verbindungen die Wege Man suchte ein
Schutzbündnıis mit den deutschen Protestanten und hoffte, die trennenden
Abendmahlsstreitigkeiten aut einer allgemeıinen Synode beilegen können
(totıus EKuropae Ecclesiarum synodum haber1) un bis dahın der Aktıons-
ygemeinschaft willen eın Stillschweigeabkommen 1in der Kontroverse l

ürstenhöfe undreichen. Segur bereiste 1583 dıe deutschen protestantischen
Städte MI1Lt einem drängenden und beschwörenden Briet Heinrichs VO  $

Navarra.“ Sein Ertolg WAar be1 den Fürsten und Stäiädten des Konkordien-
verbandes gering. Man verkannte die (sunst der Lage und verabscheute
eiınen solchen „Synkretismus“ A4US konfessionellen Gründen. ber auch dıe
politischen Kreise das Haus Oranıen hielten sich zurück. Der eifrıge
reformierte Unionspolıitiker Johann VO  a Nassau-Dillenburg warnte seinen
Freund Christoph Pezel 1n einem Brief VO' Maı 1584 VOL den undurch-
sichtigen Machenschaften Segurs mıt folgenden Gründen: „Es 1St be] etlichen

37 Vgl A&mon‚ KaO: 131 Von Polenz, a.2.0 I 263 Heppe;
Der kirchliche erkehr Englands MIt dem evangelischen Deutschland 1 Jahr-
hundert, Marburg, 1859 8O

Im Nachla{fß Pezels findet sich eın SammeIband „Ex legatiıone Seguri1” MIi1t Ab-
enz Heinrichs VO:! avarra. Vglchriften der gesamten diesbezüglichen Korrespon

Moltmann, 220 111
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Leu£en nıt wenig verdechtig, da{ß der rdéardus bei dieser Legatıon
sıch) findet, dann tür eın yxottlosen Mann yehalten, welchen dl€ Kirchen
ZU) mıinNıster10 VO  en seliner verbotenen prophezeiungen VO  a alschen ZOtL-
lıchen Nıt zulassen wollen, besorgen, da{fß und andere, welche diese
Legatıon einem teinen Schein erpraktiziert haben und treiben, mehr
ine vertolgung un unterdrückung der reinen reformierten Kirchen als
ine concordiam, welche der Önıg VO  - avarra doch gewißlich begehrt,
suchen.“ Er 1STt weıter besorgt darüber, da{fßs die navarrensische Instruktion
dıie nicht-reformierte Phrase über das Abendmahl „ NS COTrDUS
Christi assumere“ enthalte un endlich das geforderte Stillschweigen bis ZUr

geplanten allgemeinen Synode der fortschreitenden retormierten ewegung
in der Pfalz, 1n Nassau un anderen Ländern hinderlich sel1.'

In Bremen, Segur siıch drei Wochen lang aufhielt, fand dagegen
W armne Aufnahme. In ihrem Antwortschreiben Heinrich VO  . Navarra
VO Maı 1584 unterstrichen die Bremer hre eigenen Bemühungen
„DaX er concordia inter dissıpatas Ecclesias“. Sıe wIissen siıch ein1g mi1t den
bedrängten Hugenotten 1m Bekenntnis ZUr „reineren Lehre des Evange—
l1ıums“, 1 Eiıter se1ne Ausbreitung und 1n der Verantwortung das
Leben und eıl aller Vo römischen Antichristen getrennten Kirchen. Der
Rat der Stadt halt die geplante allzgemeıine Synode für das beste Heilmittel
ZUr Beilegung der „dissıdıia domestica“ der protestantischen Kirchen.“ Seit
dieser Verbindung den Hugenotten findet sich Bremen der vorder-
sten Stelle 1m Kampf ine protestantische Union VOLr dem Ausbruch des
dreißigjährıgen Krieges.

Apokalyptische Schriftauslegung ın Bremen
N4} und b e COCCE{LHS

Bei Chrıstoph Perzel finden sıch kaum Spuren der Brocafdischen Apo-
kalyptik. Pezel kam aus dem Wittenberger Philıppismus Seine Zukunfts-
Cr Wartun: 1St. bıs iın sein Alter hineıin stark yepragt VO melanchthonischen
Humanısmus. Wie se1in eister, WAar auch der Überzeugung, daß mıiıt
der Wiederentdeckung des Evangelıums 1im Gefolge der Reformatıion das
„goldene Zeıitalter“ wahrer Bildung un Frömmigkeit anbrechen und sich
alle strıttigen dogmatischen Fragen aut friedlichem, konzıliarem Wege lösen
lassen mülfsten. Da diese Hoftnung trog und dafß inzwischen das „Zeıitalter
des konfessionellen Absolutismus“ (Karl Eder) angebrochen WAafr, AL

INIMECN MT vielen
wuft realısıert.

}anderefi Philippistgn und Erasmianern niemals be-
Sein Alterswerk War ine auf vier Bände geplante Chronıik Zur Welt-

geschichte VO  a der Schöpfung bıs ZUr Gegenwart, das „Mellıficıum histor1-
39 Abgedruckt bei arl Wolt, Aus dem Briefwechsel Chr. Pezels mMit raf

Johann dem Alteren VO'  - Nassau-Dillenburg, Ardaiv tür Reformationsgeschichte,
Jg. 34, 1937 214

Abgedruckt bei Moltmann, Ka O: 179
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C  “ Er selber konnte seinem ode 1604 NUL die Baiden ersten Bände

fertigstellen. Als Vorlage dienten ıhm die Chronica Carion1is”, dıe schon
bearbeitet un:' SCHN Schwiegersohn Caspar Peucer, derMelanchthon 155

Schwiegervater Pezels, 1573 NCUu herausgegeben hatte,* un Sleidans Vor-

lJesungen über die eltgeschichte. Der Bremer Theologe J0hann Lampadıus
OT und vertaßte den entscheidenden drıtten eıl über

SEetZtE Pezels Werk
die Reformationszeıit un dıe Zukunftserwartung. 1626 wurde das gan
Werk als Mellihcium historıcum integrum veröffentlicht. Während Pezels

und dem Aufri(ß Sleidans VOoO  a den vıerArbeit chronikartıg gestaltet
1in der etzten Bearbeitung durch ampa-Weltmonarchien folgte, findet sich

dius 1ne€e völlig NECUC, reichstheologische un apokalyptische Struktur. Es 1st
den Übergang Aus den chronikartigendieses ıne einmalıge Gelegenheıt,

Geschichtswerken der Reformationszeılt AAr AaDOkalyptischen Historik des

Jahrhundert 10 Lampadıus vollendete Pezels Wer un dem
chen un niederländischen ApokalypsenkommentareEindruck der englıs

seiner Zeıt, die ganz im Stile Brocards auf iıne heilsgeschichtlich-prognost1-
sche Erfassung der Gegenwart Zukunft ausgerichtet sind. Er nenn als

denen dle Periodenlehre gelernt habe,Kommentatoren seiner Zeıt, VO  —

Carolus Gallus, Clavıs prophetic NOVAa apocalypseos, Antwerpen 1590,
Johann Napeırus, Explicatio apocalypseos JohanN1S, Edinburg 1593 (deutsch

Apocalypseos apocalypsıs,Frankfurt und T’homas Brightmannus, retformataeFrankfurt 1609 Sein Werk 1St Jacob VO  [a England gew1dmet,
Religionis Patrono nostr1squc iın Chriısto adversus Antichristum SOCN1S
confoederatıs“ ,  M dessen C1n  Nn Kommentar Aa Apokalypse Lampadıus
besonders rühmend hervorhebt. Er teıl terner mıt, da{ß in Bremen un

Theologen ein Kollegium entstanden sel, dem Urbanus Pier1us, Tobıias
das sıch mit der Apokalypse,Pezel,; Danıel Marcellus und selbst gehörten,

der apokalyptischen Zeitrechnung und der zeıtgeschichtlichen Prophetie ihrer

englischen und niederländischen Kommentatoren beschäftigte.“”“
An die Stelle der alten philippistische Chronık der vıier Weltreiche

tretien be1 Lampadıius dıe siebe Epochen, 1n denen die eit ıhrer oll-
der Zerstorung Jerusalems bıs Konstan-endung entgegendrängt: VO  [

tin, von Konstantın bıs Z Zerstörung des Ostreiches, b1s Zu arl
dem Großen, D1s Gregor VE bıs Adolt VO  Ta Nassau,; bıs
Zur Reformation der ZUF. Offenbarung des Antichristen (Gog und Magog).

seıt 1519 (nach Gallus) oder se1it dem Tode uthers (nach Napeır) 1St die

letzte Periode der Apokalypse des Reiches angebrochen. 7Ziel dieser drama-
dafß NUur derjenige VO  » dertischen Geschichtsschau 1St dıe Adhortatıon,

Herrschaft des Antichristen sel, der mi1t de PrSEICcH Kirche aut dem
Boden des Erwählungsdogmas stünde und 1n der perseverantıa SANCTLOTrUMI

ausharre bıs ans :Ende:
41 Vgl Moltmann, 2.2.0., 16/
142 Lampadius, Dedicatıo ZU Teil H41;
43 Ebd 4 Mel}ificium‚ 537
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Be1 Ludwig YOC1LUS der AUsSs Herborn nach Bremen gekommen WAar,
und hier 1636 Dogmatık „Syntagma Theologiae“ veröffentlichte,
sıch die apokalyptische Reichstheologie ı systematischer Vollendung. (CrOo-
1US rühmt die Offenbarung Johannıis als die „Fürstin den {d-
mentlıchen Schriften“,® weıl ı ihr die notwendige „prophetia Novı Testa-
ment1“ hellsten und sublimsten ausgesprochen sSC1. Die sieben Sendschrei-
ben ENNCH die sieben Zeiten der Kırche dıe apostolische Kırche bıs TraJan,

die Verfolgungszeit bıs Konstantın, VO:  a Konstantın bis ar]
dem Großßen, das römische Papsttum SCIHCGE Apostasıe b1s arl dem

die Reformation, die Neue Bruderkirche und die Bekehrung der
Juden dıe halbe Stunde Schweigen der Apokalypse (30 Jahre) und das
JUNgSTE Gericht 46 Hıer erfolgt be1 Croc1us 308(> entscheidende Verschiebung

Während Brocard und Lampadıus hre Gegenwart das Licht der s1eb-
ten und etzten Periode der Heilsgeschichte stellen un damıt die Retorma-
L10N und die Religionskriege endgeschichtlich deuten mM  9 rücken
diese Ereignisse für TOCI1US die Geschichte hıneın und werden durch die

erwartende End- und Heilszeit noch überboten Damıt verliert die
apokalyptische Periodenlehre ihren unmittelbar geESENWATLIECH Appell und
wird ZUuUr Methode des sich VO gegSCNWaArLISCNH Kampft distanzierenden ıhn
Nur noch betrachtenden und deutenden, quietistischen Chiliasten Aus dem
milıtanten Millenarismus wıird damıt C111 vergeıistigter, meditatıver Miıl-
lenarısmus Während bel Brocard noch die Parolen Aus dem niederländischen
un hugenottischen Freiheitskampfes „relig10 GE lıbertas CONTIra „Papst-
LU und Tyrannıs durchklingen kannn sıch bei TOC1US und spater be1
CocceJus der Chiliasmus IMIL konsequenten Staatskirchentum und
C1INCM perfekten ekklesiologischen Spirıtualismus verbinden. Die Methode
Aber der symbolisch-prophetischen Schriftauslegung und die einzelnen Stücke
der apokalyptischen Weıissagung siınd die yleichen.

Kommt Man VO  an dieser reichstheologischen Schriftauslegung dem
Werke des CoccejJus, erscheint dessen Theologie besonderen
Lichte Schrenk celber kam dem Urteil da{fß 11 CINSCLLIS auf Föderal-
theologie gerichtete Kritik dem symbolısch apokalyptischen Interesse des
CocceJus vorbeiginge Der eigentliche Schlüsse] SC1IHOH Gedankenwelt 1ST
die Idee der Vollkommenheit Durchsichtigkeit und Harmonie der Schrift
als des „Uunum SYySTeEMA COL1LUS prophetiae ubique SUl1 simılıs Dieses Ver-
ständnıs der Schrift als des vollkommenen prophetischen Systems der heils-
yeschichtlichen Weısheıt (sottes aber wırd nıcht Aus der Föderalmethode,
sondern 1LUFr Aaus der reichstheologischen Geschichtsanschauung verständlich
WI1GC S1C eLWAa be] Brocard vorgezeichnet 1ST icht Föderalismus sondern

45 Ludwig TOCIUS übernahm Periodenzählung VO:  a} Casaubonus, den
dafür häufig Zıitliert Das die humanıstische Herkunft dieser Geschichts-

theosophie
Vgl Schrenk 4.a.0 334
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in der prophetischen Exegese un 1n der Reichstheolégie liegen be1 CocceJus
die Ansatze einer Geschichtsbetrachtung.“

Der VO  39 Brocard aufgezeigte Rhythmus der Reich-Gottes-Bewegung in
der Geschichte und dıe VO  3 ihm erwartetien Ereignisse der Endzeit kehren
be1 CocceJus und se1HCI chülern stereoOLYpP wieder. Das eich (jottes be-

ZWIiIngt 1n der Endzeıt die Gewaltreiche un das Papsttum. Dann werden
die Völker komME  ( und die Juden sıch bekehren. Zuletzt wird in Gestalt
einer yöttlıchen Universalmonarchie die NKreatur 1in den Himmel
und dıe NEUEC Erde eintreten.

Brocards neuplatonisch-mystisches Wortverständnıis 15 ob u  °  ber direk-
ten oder indirekten Einfluß die Grundlage geworden für die typologische,
allegorische un prophetische Exegese be1 CocceJus und den CocceJjanern.

da{fß sıch Weıissagung und Geschichte sowohl 1imEs 1St die Überzeugung,
Einzeldatum als auch 1m Gesamtverlauf aut da (Genaueste entsprechen und

weck habe, den Menschen den rich-also die heilsgeschichtliche Exegese den
tigen Begrift VO  - den Wegen und Absichcten (sottes ın der Geschichte nahe-
zubringen. SO wurde die Erforschung der „ser1es temporum” 1in Weıssagung
un Geschichte das oyroße Thema der „prophetischen Theologie“ 1m

Jahrhundert. „Prophetia est quası futurarum histori1a“, erklärte
Cocce)us. „Interpretatio prophetiae SEr OE analogıam fidei, Rom 1 1

quod de myster10 salutıs, oedere Deı, De1 solius revelatione credimus,
quodque prophetis et de my ster10 gubernationıs De:1 DCIL larum

Vgl Grete Möller, Föderalısmus und Geschichtsbetrachtung 1m 17. und 18 Jahr-
Band, Heft ILEN: 1951; 397/ CoccejJus entwickeltehundert, ZKG 111 Folge, Auseinandersetzung mıt dem katholischen Traditions-seine Schriftlehre in ständıger

begriff Bellarmıns. In dieser Auseınandersetzung kommt der Überzeugung, da
6S iıcht 1Ur einen Fortschritt ıIn der Heilsgeschichte bis Offenbarung des Gnaden-
bundes 1n Christus yäbe, sondern daß auch der Kirche Christi auf dem Weg durch

chrıtt 1n der geistlichen Schrifterkenntnis und Schrift-die Jahrhunderte eın Forts
L, „Cognit10 Theologı, qUamı in vıtaauslegung verheißen se1 Summa Theologıae,
habet Deus de NEeEQUAQUAMM illa,hac habet de Deo, 110}  - est COgN1t10, QqUaIn

qua COZNOSCCHLUS Deum ın patrıa, quum COZMNOSCCHLUS, quemadmodum et1am cognot]ı
SUNT, sed p quası 1n aenıgmate. Cuyus ÜOXETUTLOV est id, quod Deus de in
1ıta hac dıstinctıs temporibus notificare COZNOSCCHdum are decrevıt.“ Auch die

theologıa 12€e€ „Nam qu1sSchrift selbst unterliegt der Unvollkommenheit dieser
verbo Del SUNT, ıntel-vel Apostolorum vel Prophetarum Oomn12 myster194, qUua«C fectu conjunctalex1it?“ I, „In 1la i_g.itur imperfectione, qua«l CU) pe pro

esSt, SUNT, quı habent spırıtum Aidei“ Die Gläubigen haben die e  zanz Wahrheit 1n

der Schrift 1MmM Prinzip, 1m Konzentrat, 1m Fundament. He kirchliche Dogmatik 1st
undament herauswächst un! derSchriftauslegung, die PCI analogıam Aus diesem
Oonstat in Ecclesia cognıtionemeschatologischen Vollkommenheıit entgegenwächst. 99— —F  ” gu ——  P A magıs magısque abundaturam, A myster1a Dei TEeEVEClanda EsSSE. Quare 1O:  ” alıter

sentiendum CSt; QqUam distribuere Deum dona SUua varıe vell SsSeEMPECI alıqu
INUNUS ın Ecclesia SU:  S spectarı E1 VU)]! cantıcum semp«Cr cantarı“ (Opp

Geistesgeschichte geschieht für CocceJu VOL-N: 131) Solcher Fortschritt in der
nehmlich durch dlC prophetisch-typologische uslegung und Anwendung der Schrift
auf Ereignisse der Geschichte, in denen die Erfüllung der Prophetie anhebt. Diese

apokalyptische Entsprechung VOIN Prophetie und Geschichte dıe joachimitisch-
brocardische Geschichtsmystik VOTaus.
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COMpParatıonem er eventza didieimus 478 Alle Prophetie 1ST „anteC1paLa
histor1a konnte D“a  S den Honert sapeny un Gottfried Menken rühmt:
„Die Bibel 1SE der yöttliche Kommentar den göttlichen Handlungen
der Geschichte“ 49 In solchen Frkenntnissen spricht siıch das Glücksgefühl
und der Fortschrittsglaube des Barokmenschen AUuUsSs „Wo werden die Tiefen
der Weısheit Gottes mehr veöffinet als WeNn INn  z} die verschıiedenen Wege
einsiehet und miıteinander vergleichet, die (50tt SCINCI Kirche geführet
hat? VWıe tein hat hie der Herr alles SCLHCL eit gemacht? Wıe
hängt nıcht alles kettenweılse aneinander? W ıe ordentlich tolgt C1M Staftel
auf den anderen? Wıe spielt nıcht gyroßen Verschiedenheit die
allersüßeste UÜbereinkunft da das vorhergehende C111 Schatten des
zukünftigen und das folgende C1iMN und vollkommenes Ebenbild des
veErgangsCcCNCNH ist?!“ am über die Perioden der Heilsgeschichte 50

„Da mMa  3 täglıch der Natur 1NECUC Entdeckungen Lut (durch Ferngläser),
W as 1ST wunder, dafß auch durch zunehmenden Fleifß der Durchtfor-
schung des yöttlichen Wortes NCUC Entdeckungen geschehen und das GE

sprochene Wachstum 1 der Erkenntnis 1 den etzten Zeıten (Dan 1  9 4;
F 4/, mehr anhebt, ertüllt werden?!“.51

Es tehlt aber bel Cocceyus, WIC auch schon be1 Crocıus, der kämpfterische,
monarchomachische Zug der Apokalypsenkommentare Aaus den protestan-
tischen Freiheitskriegen Seine S1tuation War vielmehr bestimmt VO West-
tälischen Frieden und zeitgeschichtliche Prophetie palste sich der
Lage Es fehlt terner be] CocceyJus die joachımitische Dreı Zeıten Lehre,
die be] Brocard stark Vordergrund stand Seine TIrıinıtätslehre 1STt nach
Olevıans Vorbild föderaltheologisch bestimmt Er bleibt bel der Immanenz-

und löst S1C nıcht heilsgeschichtlich ökonomisch auf Nıcolaus (jürft-
ler, der von 1696 Tremen lehrte, und die DPıetisten A4aus der Schule
Undereycks sind dagegen wieder Zanz joachimitisch brocardisch der Lehre
VO:  a den drei Perioden der Heıilsgeschichte

470 Opp V, 893 ff
48 Zitat bei Gr. Möller,
Ä  19 Glück un! Dieg der Gottlosen, 1795 Schriften VIIL,;, Bremen 1858,

Geheimnis des Gnadenbundes, I 9 Bremen 1712
51 Ebd I 124

Brocard persönlich SCIIEL Unterschied VON der protestantischen-Joachim\-tischen Tradition, die VertFrat, oftenbar sehr schnell ; Vergessenheit. Bengel kannte
zeitbedingten Prophezeiungen 1Ur noch Aaus Lexikon. Erklärte ften-

barung Johannis, 1834 679 Im Jahre 1563 kam aco! Brocard auf 111€e be-
sondere Auslegung. der Schrift, un! deutete manches SAl umständlich autf die
Potentaten selbiger eIlt. Er brachte französischen Edelmann Namens Segur
Pardaıllan bei,;, der päpstliche Stuhl würde nächstens durch protestierenden
Fürsten. ber den Hauften veworfen werden, daher dieser MECINTE, daß solches
besten durch den König VO:  3 Navarra, dem diente, gveschehen könnte, und S1C]
VO:! diesem Prinzen, dem nichts VO:  a solchen Einbildungen eröffnete, sondern NUur
den Nutzen niäheren Verbindung INIT den protestierenden deutschen Fürsten
vorstellte, dieselben als Gesandten abschicken 1eß Doch nachdem INan den
Grund dieser Sache entdeckte, wurden beide VO  — den Leuten verspOttet. Siehe das
Basler Lexikon, E 627 CC



129Moltmann, Jacob Brocard - alsEK  A  Y  %  ®  129  ı Moltmann, Jacob Brocardl ale Vor  läufä‘ ’‚’<‘1“e’x"  x  _;R€idflÄcgftéäfäfhéb}ééié„'  $  {  S  5 V]/3‘rge„b\‘n'i's  }  4  V"1—)ies'e Vangedcüteten\ Auswirkungen Brocards auf die apokal;&a'cische  A  Reichstheologie in Bremen vor und bei Coccejus und nach ihm zeigen den  _ überraschenden Sachverhalt, daß, wie die Außerung Fr. Brecklings, die ein-  gangs zitiert wurde, vermuten ließ, selbst innerhalb der Orthodoxie die  __ Hiäretiker des 16. Jahrhunderts zu den verschwiegen oder offen benutzten  Kirchenvätern des 17. Jahrhunderts werden konnten und daß die nach-  — reformatorische Zeit nicht nur eine Epoche epigonenhafter Konsolidierung  —__ der Reformation war, sondern namentlich in der von den Reformatoren  allenthalben . offen gelassenen Frage nach der Eschatologie und dem Chilias-  {  mus zu einer Assimilation anfänglich ausgeschiedener Strömungen führen  BA  _ __ konnte. Brocard ist in diesem merkwürdigen Umsetzungsprozeß ein histori-  _ sches Bindeglied zwischen den vorreformatorischen Apokalyptikern des  _ Mittelalters (Joachim von Fiore, Savonarola) und den nachreformatorischen   /Ch;'lié.ster\ der fähpietistis_chen „;?rogh:#ische‘n Theologie“.  V  }  %  x  W  x  Zeschr, für K.-G.  ®  ®  ‚{S—iäfifei-derReii‘lu-thtéS—&he'(>loéie
Ergebnis‚.Diese angedeuteten Auswirkungen Brocards auf dıe apokalyptische

i

Reichstheologie in Bremen Vor und be1 CocceJus und nach ıhm zeigen den
überraschenden Sachverhalt, dafs, W1e dıe AÄufßerung Fr Brecklings, die e1n-

zıitiert wurde, liefß, selbst innerhalb der Orthodoxıe dıe
Häretiker des Jahrhunderts den verschwıegen oder often benutzten
Kirchenvätern des Jahrhunderts werden konnten und dafß die nach-
reformatorische eit nıcht 1LUTL 1i1ne Epoche epigonenhafter Konsolidierung
der Reformatıon War, sondern namentlich ın der von den Reformatoren
allenthalben . offen gelassenen Frage nach der Eschatologie und dem Chilıas-
MUS einer Assımilation anfänglich ausgeschiedener Strömungen führen

konnte. Brocard 1St 1n diesem merkwürdigen Umsetzungsprozelß ein histor1-
sches Bindeglied zwischen den vorreformatorischen Apokalyptikern des

Mittelalters ( Joachım von Fı  Ore, Savonarola) un den nachreformatorischen

‘ Chiliasten der frühpietistischen S }?rophf:tisdlen Theologie“.

\

\

Ztschr. für K.-G.



Literarische Berichte und Anzeig e:ti

Allgemeines
Sagggı Stor1cı iıntorno a ] Papato Miscellanea Hıstoriae Pontihciae

XAL) Rom (Pont. Universitä Gregoriana) 1959 480
elIt langem betrachtet es die kirchenhistorische Fakultät der Gregoriana als ıhr

Ziel, ine auf breitester Grundlage ruhende Geschichte des Papsttums vorzubereıten.
Der Papst Johann vew1dmete Sammelband, 1n dem die Fakultät auf das

Vierteljahrhundert ıhres Bestehens zurückblickt, dient W1e die 11 amm-
lJung ebenfalls dieser Aufgabe. Der einst1ge Dekan reılich, der unvergelsliche

Leturıi4a, 1St NUur noch durch einen nachgelassenen Auftsatz Aaus dem einen seiner
beiden Hauptarbeitsgebiete VOLITTIGLCH Pı0 4 la independencia de Hispanoame-
riCA (S 387—400); ber seın Gelist weht in einem u el der 192 Dissertationen,
die se1t 1934 VO  n der Fakultät ANZCENOMIMNCN wurden (Verzeichnis 465—478)

Von den 11 1m vorliegenden Sammelbande vereinıgten Untersuchungen, die samt-
ıch VO Professoren der Fakultät ertafßt sind, gehören wWwe1l der alten, WeEe1 der
mittelalterlichen, der Rest der LEUEICIH Papstgeschichte Hertling, Namen und
Herkunft der Römischen Bischöfe der ersten Jahrhunderte (D 1—16) kommt durch
Untersuchung der in V1 und enthaltenen Namen dem Ergebnis, da{fß
die Papste der ersten We1 Jahrhunderte in ıhrer Mehrzahl (14) Freigelassene
dafß INanll jedoch Aaus ıhren teilweıse griechischen Namen nıcht auf gyriechische Natıo-
nalıtät schließen darf: ‚die 1M iber Pontificalıs angegebenen Vaternamen sind IST

1M der Jahrhundert erfunden worden. Wenn ber die Mehrzahl der Papste
Aus Rom un Italıen StaAmMMTeE, „tällt ein Hauptargument für den Charakter der
römischen Christengemeinde als griechischer Fremdenkolonie weg (S 16) Die
fangreiche Studie des derzeıtigen Dekans Monachino, Primato nella CONLrO-

versia arıana 17—89 versucht den Nachweis, dafß der arıanısche Streit die Ent-
altung des Prımates gefördert hat, und da{fß die Papste dieser Zeıt als autoritä
dottrinale p1u alta; custode dell’ordine CanON1CO, arbitro tonte della comunı10ne
cattolica und yiudice di ultıma istanza erscheinen. Während Rabikauskas;, Zur
tehlenden un unvollständigen Skriptumzeıile 1n den Papstprivilegien des und
1E Jahrhunderts S 91—116) sıch auf dieses subtile Problem der Papstdiplomatik be-
schränkt, sich F. Kempf, Die päpstliche Gewalt in der mittelalterlichen Welt

117—169) eingehend miıt der Auffassung Walter Ullmanns auseinander, dafß die
Päpste VO'  - „Kaiser ratıan“ „Meıster Gratian“, VO: bis Jahrhundert,
konsequent der Verwirklichung der hierokratischen Idee gearbeitet aben, nıcht
Aaus Herrschsucht, sondern 1n eıner, Aaus dem Wesen der kırchlichen Gemeinschaft
resultierenden „theologischen Funktion“: „Das leitende Organ mu{ die Gemein-
schaft dem iıhr eigenen weck entgegenführen“ (S 119) Demgegenüber versucht
nachzuweisen, dafß die geschichtliche Wirklichkeit mıt dieser, sich großartıgen
Konstruktion nıcht übereinstimmt, und dafß neben den unzweitelhaft vorhandenen
monistischen auch dualistische Konzeptionen vorhanden sind, un gerade uch 1im

Jahrhundert, das nach Ullmann den Abschluß des Systems bringt.
Die beiden folgenden Beıiträge sıind Kardıinälen vgew1demt, die 1n der Papst-

geschichte des 15 Jahrhunderts ine nıicht 1LLUTr periphere Rolle spielen.
Batllé;fi‚ Bernardino Loöpez de Carvajal, legado de Alejandro VI CIl Anagnı
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die Berichte Carvajals VO]  —} seiner Legatıon 1in Anagnı1494 171—181) Wertiet
die angesichts des Zuges Karls VT nach Neapel poli-Juli bis Oktober 1494 AUus,

tisch bedeutsam sind. Das ırtken des Kardınals Rodolto Pı0 VOINl Carpi, des „ersten
und einzıgen Kardinalprotektors der Gesellschaft Jesu” (ca. 1544—1564) stellt auf-
srund der MHS5> ] der als Missionshistoriker bekannte Wıck: dar 243
bıs 267)

Nıchrt wenıger als drei Beitraäge befASSCI1L siıch mMi1t der katholischen Retorm un
der Gegenreformation. Viılloslada, La Contrarreforma, NO COINl-

histörico S 189—242) bejah den 1M Spanıschen Sprachgebrauch relatıv el-
weıl philologisch das sS1e voraussetzende pOos1-Begriff „Gegenreformation”, 1in sich schließe. Folgerichtig lehnttıve FElement die katholische Erneuerung Katholische Reform“, die 1n ıhrendie VO  a Mır vorgeschlagene Aufspaltung 1n ine

urzeln 1n die vorreformatorische Zeit zurückrei:  © un! die eigentliche „Gegen-
reformatıiıon , den aktıven Kampf der erneuerten erstarkten Kirche seit dem
etzten Drittel des Jahrhunderts, Is überflüss1ig ab Die VO:  a vorgeschlagene

Vorzug der Einfachheit für siıch und bringtBegriffsumschreibung hat zweitellos
Z.U) Ausdruck, daf das Gesamtphän1980501 hne die Reformatıion nicht denkbar 1St.

verstehe dann aber nıcht recht, trotzdem Sagı qu«e la ran reforme
catölica hubiıera producido auUunque 111NSun herejJe Cismatıco hubier alzado

bezweifle selbstverständlich nıcht, da{fß die
CO  5 revolucionarıo 226) ich tragt; aber dafß diese hic NUILLCKirche die Kraft ZUrr Selbsterneuerung 1in
verwirklicht wurde, hat estimmte geschichtliche Voraussetzungen, 1in diesem Falle
eben die Glaubensspaltung. Es lıegt mM1r fern, einen ndlosen Streit ber Begriffe

entfachen. Mır kam CS be1 meıner Unterscheidung VOLr allem autf WEe1l sachliche
der katholischen ErneuerungsbestrebungenZusammenhänge auf die Kontinuität

deren Aktivierung durch die Glaubens-
VO: Spätmittelalter bıs Z.U) TIrıdentinum,

die Zusammenarbeıt der Kirche mi1t demspaltung unbestreitbar iSt; und
werdenden absoluten Staat in der Gegenreformat10N. Nach meıner Auffassung alst
sıch der faszinierende Vorgang des Wiedererstarkens der Kirche die Mıtte des

egenwirkung besSCr verstehen, WENNN IMNallJahrhunderts und iıhr Ausholen AA
W£1 Begriffen zusammentfaßlßt.die We1 ineinandergreifenden Bewegunge

ber iıch kann mM1r sehr ;ohl eine Darsteung der Kirchengeschichte denken, dıe
den eipen Begriff der „Gegenreformation” 1m Sınne Villosladas gestellt 1St.

Gehiltfen der päpstlichen untiıen un Legaten inSchneider, Die Jesulten als
9—3 legt bereıts dem BegriffDeutschland ZUF Zeıt der Gegenreformation 26

„Gegenreformatıion Ch diesen Sınn Die 1n Deutschland se1it 1540 tätıgen Jesu1-
efür-

ten haben den Ausbau der Nuntıiaturen Zentren der kirchlichen Reform
Nuntien siıch der Jesuiten als Informatoren, Berater

WOTTEL, umgekehrt haben die
qQhdem zwischen 15506 1580 das Netz der Jesuiten-un: Helfer bedient, zumal

das 7ziemlich 5  1: den Bestand des altennıederlassungen ausgebaut worden Wal,
Glaubens in _ Deutschland markıert 272) 1e Rolle des „Geheimnuntius”, die

Canısıus zeitwelse gespielt hat, W ar dem Orden siıch iıcht erwünscht un:‘
für ihn nıcht ungefährlich.

Eınen Blick in das innerkirchliche Leben Italıens ZEeSTALLEL eın Faszikel des Vatı-
kanischen Archivs ber die bischöflichen KReservate italienischer Diözesen, den

Grisar, Die Retorm der Reservatıo CAasuu1ll apst Clemens 141 (S 305

AauswWertet. Er enthält Verzeichnisse der Feservatıa von 105 Di6-bis 385) der Bischöte und Regularen angefordert
Z  $ die 1602/03 VON der Kongregation
worden J; Auswüchsen 1n der Beschränkung der Absolutionsgewalt der
Beichtväter durch die Bischöfe entgegenzuwiırken. vergleicht die Lıisten mM1t denen
der einschlägıgen kanonistischen Werke des de Graffis (1609) un Homo-

5chichte der bischöflichen Reser-bonus (1617); Zibt aber uch eine gedrängte eht das Eingreifen der Kurie, wenl
vatıonen selt dem hohen Mittelalter. Man
INan liest, da{ß manchen Orts die Unterlassung es Breviergebetes un: das Betreten
der Kirche durch Frauen ohne Schleier reserviert War kfil;ur„sg\eschidutlich interes-



132 ..  Li}:erari;che Berichte und Anzeigen
sänt ist, daß in Aq1#ila “die Veéfälschung des Saffrans, eines für die Stadt leberié-
wichtigen Exportartikels; ın Strongoli der Baumtrevel reserviert ( 1316 {
377)

Die beiden etzten Aufsätze führen 1n das Zeiga.ter der Restafiration nach 1815
Die eingangs erwähnte Arbeit VO  - Leturıa 1St C111 Parergon seiınem nachgelas-

Werk über die Emanzıpatıon Lateinamerikas; Dronlers, La Noncıiature
de Parıs les troubles sOociaux-politiques SOUS la Monarchie de uillet (S 401—463)
StUtzt sich auf die Berichte der Parıser untien Pıus A und Gregor Z
des spateren Staatssekretärs Lambruschini,. se1nes Uditore Garibaldi: un! des Nun-
t1us Fornarı. Es geht die Aftäre Lamennaıis und die Anfänge des SO:  . liberalen
Katholizısmus, ber auch das Fortleben des Gallikanismus: die Haltung der
untien ISt 1mMm Zanzen konservativ-legitimistisch, 1Ne yroße Rolle spielt
die Furcht VOT dem Übergreiten französischer Ideen auf den Kirchenstaat.

Bonn Jedin

‘ Alte Kir;he
rık Peterson: Frühkirche, Judentum un.d Gnos1s. Studien un:

Untersuchungen. Freiburg (Herder) 19757. I  r 37972 S veb,
Vıele der 1n diesem and gesammelten Aufsätze und Studien sind, W 1€ die

Untersuchung über „Das Problem des Nationalısmus 1mM alten Christentum“, in
Deutschland bereits bekannt, keines empfehlenden Hinvweises mehr bedarft.
Andere wiederum, WI1e LWA die tür die Gnosisforschung wichtige un ZU Ver-
ständnis des christologischen Hymnus Phil Z24D interessante Gesichtspunkte be1-
tragende Studie über „Die Befreiung Adams aus der Avayın“, en noch ıcht
allenthalben die yebührende Beachtung und Berücksichtigung gefunden. Das 1St Vel-

ständlich, WENN {Na;  ; den Umstand 1in Betracht zıeht, dafß die meılsten dieser Unter-
suchungen 1n ausländischen Fachzeitschriften, Z.U) großen eıl 1n französischer und
iıtalienischer Sprache, erschienen sind und er schwer zugänglich und tür manchen
kaum erreichbar waren. Verfasser un Verlag haben diesem Notstand mit _ der Fier:
ausgabe des vorliegenden Bandes ın dankenswerter Weise abgeholfen, indem s1e
die Autfsätze säamtlıich 1n deutscher Sprache (ın teilweıse umftangreıicher berarbei-
tung) vorlegen. Alteste Kirche, spates Judentum un Gnosıs bilden den Umkreıs
tiefdringender gelehrter Detailstudien. Die Bedeutung jüdischer Motiıve tür die (36-
schichte des Gnosıs und des Enkratismus wird iımmer wieder herausgestellt. Dabeı
beschränkt Vt+. siıch stets auf das Detaıil un: vermeidet C5S, Thesen VOI1l allgemeıner
Art über das Verhältnis VO  -} Judentum un Gnosıs tormulieren. „I 65

anderen überlassen, die gegebenen Anregungen auszuführen“ (Vorwort). In der
Diskussion ber das religionsgeschichtliche Problem der Gnosıs, 1n der Ja neuerdings
die Frage nach der jüdischen Komponente 1ine zrofße Rolle spielt, werden die VOLI-

liegenden Aufsätze sicherlich en Wort mitzureden haben Die Fülle des Erarbeite-
ten kann 1n diesem Rahmen nıcht einmal angedeutet werden. Hingewiıiesen se1l
sonders auf die wichtige Arbeit „Einıige Bemerkungen ZU Hamburger Papyrus-
fragment der ‚Acta Paul:“‘ ... die nicht 1Ur den Paulusakten, sondern uch un
Verständnis der übrigen apokryphen Apostelakten Wesentliches SaSC} hat. Vf£.
macht auf die erstaunliche Analogıe der Umstände und Sıtuationen 1n den VOIL”

schiedenen Akten SOWI1e auf die Ahnlichkeit der Ideen un: des sprachlichen Aus-
drucks autmerksam. Charakteristisch 1St die Vorstellung VO  am} dem als iıcht bzw.
als Jü_nglingj be1 .der Taufe epiphan werdenden Christus, die AUus jüdischen Voraqs-



133A.lté Kiécf1e133  ’ Agf‘ér kii$e S  ;efzungen erklärt wird: Wenn den Getauften Jesus é.ls ;;Jüngling“ erslheint‚ so  erscheint er ihnen als das Kind, das Adam im Paradies vor dem. Fall gewesen war.  der apokryphen Akten mit be-  Ein Vergleich der Symbolik in der Darstellung  stimmten Theoremen der Theologie Tatians ergibt,  daß die Theologie Tatians die  der Akten gewesen ist. Den Ursprung des in den Akten sich aussprechenden Enkra-  tismus sieht Vf. in spätjüdischer Theologie. Um die Geschichte der Konkupiszenz-  lehre und des Enkratismus geht es auch in einer Reihe weiterer Aufsätze („Einige  Beobachtungen zu den Anfängen der christlichen Askese“ — mit einigen kaum halt-  baren, jedoch den Wert des Ganzen nicht mindernden Schlußbemerkungen über. die  christliche Askese als untrennbares Element des christlichen Glaubens, „Die Behand-  lung der Tollwut bei den Elchasaiten nach Hippolyt“, „Die Spiritualität des grie-  chischen Physiologos“)  . Zum Verständnis urchristlicher Briefpräskripte, zur Bedeu-  tung des Begriffs &x%Anola in den Briefeingängen und zum „katholische  n“ Charak-  ter. der_ Paulusbriefe und des 1. Cl. finden wir instruktive Bemerkungen in der  Studie über „Das Praescriptum des 1. Clemens-Briefes“. Angesichts der Bedeutung  dieses Buches für die Interpretation vieler Texte des Neuen Testamentes und be-  sonders der Apostolischen Väter (vgl. bes. die Artikel Nr. 11, 13, 18, 19, 20, 21)  ist. das Fehlen eines Stellenregisters sehr zu bedauern; jedenfalls stellt das Namen-  und Sachregister keinen Ersatz dar. Dem Mangel kann aber in einer eventuellen  Neuauflage dieses Buches, dem man aufmerksame Beachtung und ein sorgfältiges  Studium wünscht, sicherlich abgeholfen werden.  M. Hornschuh  ‚Däüären  Arnold A T Ehrhardt Politische Metaphysik von Solon bis  Augustin.  'I. Band: Die Gottesstadt der Griechen und Römer; II. Band: Die  christliche Revolution. Tübingen (Mohr) 1959. X, 323  X 3078., brosch:: DM  1  57.50, geb. DM 65.—.  Endlich wieder ein Buch — keine Spezialuntersuchung, keine Progräm.msd1ril’c  und keine Vortragssammlung, sondern der Versuch einer zusammenfassenden, ge-  stalteten Darstellung. Sie übergreift zwei Forschungsgebiete, die wenig Gelehrte so  überschauen können, wie es dieser vielseitige Rechtshistoriker und Theologe vermag.  Diese Leistung ist zudem widrigen und bösen Umständen abgerungen. Wir freuen  uns, daß der an der Universität Manchester wirkende Verfasser, Prof. emer. für  römisches Recht in Frankfurt, sein großes Werk trotzdem wieder in deutscher  Sprache und in Deutschland ers  cheinen läßt. Wenn wir uns im folgenden auch kri-  tisch damit beschäftigen müssen,  so darf dies c/len Dank, der voransteht,ynich; min-  dern.  Das Werk, dessen dritter Band noch folgén soll, gibt eine geistesgeschichtliche  theologischen“ Verwurzelung un  Darstellung des politischen Problems in seiner „  kann zeigen, »  bis wohin und mit welchem  Deutung. Die „politische Metaphysik“  Erfolg die europäische Menschheit.ihre politische  Qualität in das Gebiet der von dem  religiösen Gefühl postulierten  :  Unendlichkeit zu projizieren unternommen un  d welche  praktischen Folgen diese Art'  des Denkens gehabt hat“ (I, 1). Der Anfang des poli-  litischen Theorie in diesem Sinne liegt ohne Zweifel in  tischen Gewissens und der po  Griechenland, und der erste Ban  d konzentriert sich demgemäß vor allem auf die  griechische Entwicklung. Sehe ich recht, so besitzt gerade die  ser Teil eine besondere  Originalität und Geschlossenheit. Doch kann ich mich als Kirchenhistoriker hier  T  i  nicht wirk  lich kompetent fühlen und begnüge mich im wesentlichen mit einem  7  Referat.  Das 1. Kap. behandelt „die rationale und dämonische  Theorie der griechischen  Polis“, ihre Entstehung aus dem Synoikismos, ihre Nomosidee,  deren Entwicklung  bis Plato und über Plato hinaus und ihre Beziehung zum Kosmos. Es  handelt sich  S  beim kosmischen Nomos nicht um moderne „  Naturgesetze“, „Das, was die Alten  untersuchten, war nicht die Qualität der uns u  mgebenden Erscheinungen als solche,setzungen erklärt wird: Wenn den Getauften Jesus als ]ünelne“ s  erscheint,
erscheıint ihnen als das Kind; das Adam 1mM Paradies VOT dem Fall gewesen W  r

der apokryphen Akten miıt be-FEın Vergleich der Symbolik 1n der Darstellung
stimmten Theoremen der Theologie atıans erg1bt, da{ß dıe Theologie 'T atıans die
der Akten SC WESCHL 1St. Den Ursprung des 1n den Akten sich aussprechenden Enkra-
t1SMUS sieht Vt in spätjüdischer Theologıe. Um die Geschichte der Konkupiszenz-
lehre und des Enkratismus oeht auch 1n einer Reihe weıterer Autsätze („Einige
Beobachtungen den Anfängen der christlichen Askese“ mMi1t einıgen kaum halt-
baren, jedoch den Wert des Ganzen nıcht mindernden Schlußbemerkungen ber die
christliche Askese als untrennbares Element des qAQristlichen Glaubens, „Die Behand-
Jung der Tollwut bei den ElIchasaıten nach Hıppolyt“, „Die Spirıiıtualität des oyrie-
chischen Physiologos”) Zum Verständnis urchristlicher Briefpräskripte, ZUE Bedeu-
Cun. des Begrifts EXXAÄNGOLO. in den Briefeingängen und ZU „katholische Charak-

der Paulusbriete und des SE finden WIr instruktive Bemerkungen in der
Studie ber ‚Das Praescriptum des Clemens-Brietes“. Angesichts der Bedeutung
dieses Buches tür die Interpretation vieler Texte des Neuen Testamentes und be-
sonders der Apostolischen Väter (vgl bes. die Artikel Nr. E1< 1 $ 18, 1 $ 20, 21)
1ISt as Fehlen eınes Stellenregisters sehr bedauern; jedenfalls stellt das Namen-
un: Sachregister keinen Ersatz dar. Dem Mangel kann ber 1in einer eventuellen
Neuauflage dieses Buches, dem INa  - aufmerksame Beachtung un eın sorgfältiges
Studium wünscht, sicherlich abgeholfen werden.

HornschubhDüren

Arnold Ehrhardt PolitiscHe Metaphysik VO'!  - Solon bıs
Augustın. Band Die Gottesstadt der Griechen und Römer; IL and Die
christliche Revolution. Tübingen (Mohr) 1959 A 3723 3()/ Sn brosch.
57.30; veb 6
Endlich wieder eın uch keine Spezialuntersuchung, keine Progrämsdurifl

und keine Vortragssammlung, sondern der Versuch eıner zusammenfassenden, gC-
stalteten Darstellung. S1e übergreift Wwe1 Forschungsgebiete, die wen1g Gelehrte
überschauen können, W 1€e dieser vielseitige Rechtshistoriker un Theologe verma$.
Diese Leistung 1St. zudem wıdrıgen un bösen Umständen abgerungen. Wır freuen
UNsS, da{fß der der Universität Manchester wirkende Verfasser, rof. 1INeT. für
römisches echt in Frankfurt, seın „ grofßes Werk trotzdem wieder in deutscher
Sprache und 1n Deutschland eTSscheinen aßt. Wenn WIr Uu1lls 1m folgenden uch krıi-
tisch damıt beschäftigen müussen, darf dies den Dank, der voransteht, ; nicht mM1n-
dern.

Das Werk, dessen dritter and noch folgén soll, xibt 1ne gveistesgeschichtliche
theologischen“ VerwurzelungDarstellung des politischen Problems 1n seiner 99

kannn zeigen, bis wohin un! mit welchemDeutung. Die „politische Metaphysik“
Erfolg die europäische Menschheit. ihre politische Qualität 1n das Gebiet der VO.  [ dem
relıg1ösen Gefühl postulierten Unendlichkeit proJizıeren nNte  INCI welche
praktischen Folgen diese Art des Denkens gehabt hat (E; 1) Der Anfang des polı-

litischen Theorie 1n diesem Sınne lıegt hne Zweıfel intischen Gewi1ssens un der pO
Griechenland, und der Ban konzentriert sich demgemäfßs vor allem auf dıe
yriechische Entwicklung. Sehe iıch recht, besitzt gerade dieSET el ine besondere
Originalıtät und Geschlossenheit. Do kann iıch mich als Kirchenhistoriker 1er
ıcht wirk11 kompetent fühlen und begnüge mich 1m wesentlichen mıiıt einem
Reterat.

Das Kap behandelt „die rationale und dämonische Theorie der yriechischen
Polis“, ıhre Entstehung Aaus dem Synoikismos, hre Nomosidee, deren Entwicklung
bis Plato und über Plato hinaus und iıhre Beziehung Zu KOosmos. Es andelt sich
eım kosmischen Nomos nıcht moderne Naturgesetze”. AMDas; W as die Alten
untersuchten, W ar nıcht die Qualität der uns mgebenden Erscheinungen als solche,
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sondern der Gehorsam der Welt gegenüber dem en ıhres gerechten Herrschers“
(Dn Das Kap stellt die „politische Religion“ der Polis A4ans Licht, die bestim-
menden Begriff des OCGLOV und [E00V, un schildert die Diskussion die EUVOMULO.
und [O0VOULO. bis Z.U) Ausgang der Entwicklung, da die Gottheit für die
schließende Polis ndlıch Srofß der richtiger: der politisch überholte Stadt-

A  !)f  ur die Gottheit klein“ geworden War 102) Die oft übersehene reli-
71 ÖSe und sakrale Komponente des yriechisch-politischen Denkens wird ler durch-
WCS energisch betont, und das 1St lehrreich, auch WeNn INan sich, W1€ mır sche1int,
ıcht dem Eindruck verschließen kann, dafß das „theologische“ Moment 1mM Grunde
doch bleıbt. Die Schilderung des Verhältnisses VO:  a „Demokratie und Gott-
heit bei den Griechen“ (3 Kap.) führt in die ideologischen Parteikämpfe der Polıs
hinein wieder dem Gesichtspunkt VOT allem ihrer metaphysischen Begrün-
dung. Eın interessanter Exkurs betont vEWISSE (problematische!) Parallelen un:
Gemeinsamkeiten der „demokratischen Theokratie bei den Juden“ Überall 1n der
Darstellung Außert sich eın heftiges, durch die Erfahrungen unseTeTr Zeıt genährtes
Ressentiment die aristokratischen Gegner der Demokratie. Der _ Verft. Vet>=

kennt N  CHt, dafß tast alle bedeutenden eister der Antıke dazu gehören; ber 1€S$
1St für ıhn 1Ur e1ın nla: ihrer einseitigen Berichterstattung mehr m1{5-
trauen. Die Art; W1€ Plato und VOL allem Aristoteles, Ja <schon Pindar un! Homer
V'O  S hier Aaus politisch beurteilt, empfinde iıch als peinlich. Besonders wiıchtig
S1N! die häufig eingeflochtenen begriffsgeschichtlichen Untersuchungen, LWa über
den K-0SmMOs „als politisches un theologisches Problem 1n klassıscher und hellenist1-
scher SOI (4 Kap.) Der K 0SmOs, ursprünglich der gestirnte Himmel 1n seıner
FEinheit und Schönheit, o1ilt uch als „politischer Begriff“ 150); dessen Tragweite
sich für das Griechentum 1n der ursprünglich orientalischen Lehre VO  - Makro- un!
Mikrokosmos enthüllt. Dabe] 1St ein wesentlicher Gedanke! die Polıs ursprung-
1i das notwendige Mittelglied. Der beginnende „Kosmopolitismus”, der sıch 1n
einer mehr kosmologisch-rationalistisch-monotheistischen und eıner „humanıtär”-
atheistischen Lıinie eNtwil  eln scheint, bildert den Hintergrund für die 1NCUE Idee
der Monarchie und des Monarchen als „lebenden Nomos“, ohl unterscheiden
VO' dem orientalischen „Völkerhirten“. Die Bedeutung der Alexander-Gestalt trıtt
Aans Licht, und die Entwicklung der Okumene- Vorstellung WIrF'! bis ıhrer Um-
gyestaltung 1mM römischen Kaiserreiche verfolgt.

Es folgt die Geschichte der „griechischen politischen Ideen 1MmM Römerreich“ (5
Kap.). Sie spiegelt das fortgesetzte Rıngen der Polis-Ideale mıit der Wirk-
lichkeit un: erscheint 1n einem wesentli: tragischen iıcht Wıe heute auch

vielfach geschieht, ntdeckt der Verf überall bei Sophisten, Literaten un
Dichtern hinter rhetorischen Masken un historischen Kostümierungen eine VL

bissene politische Opposıtion. Das 1St. ı'hm wichtig, weiıl spater die christliche Gegner-
den WI1rd. Die 7zweımal sche1i-schaft wider das Reich auch VO  n hier aus verstan

ternde jüdische Revolution ol] für diese Stiımmungen und Gesinnungen stellver-
tretende Bedeutung besitzen. Die Vergöttlichung der Monarchie bleibt als meta-

allein übrig. Sıe 1St dıephysische Begründung der bestehenden Ordnung Z7zuletzt
der sich „die ungleichen„Bankerotterklärung der politischen Philosophie“, bei

Gleich-Zwillinge des Skeptizismus und Mystizısmus“ die Hand reichen 2315
zeitig gewıinnt die orientalische Weltreich-Spekulation maßgebende Bedeutung. Sie
bringt eın dynamıisches Moment „Entwicklung“ in die alte, statische

Politik. Naturwissenschaft un Politik,Konzeption der K 0smos Orientierten
Makrokosmos un Mikrokosmos ELGLGH auseinander der Osten hat „die Grie-
chen Aaus der Politik vertrieben“ 255) Das letzte (6.) Kapıtel zeigt die Ver-
bindung des ROömertums MIit der stoischen Staatsphilosophie und zugleich den blei-
benden Gegensatz 7zwischen der römisch-konkreten un der yriechisch-idealen Weise
des politischen Denkens. Die NCUC, institutionelle, „undemokratische“ Auffassung
des Staats, die Entwicklung des Princepsbegriffs, das Verhältnis VO Rom-Idee und
Okumene werden besproghen und die 1m Grunde hoffnungslosen Versuche eine}'



13Ite Kir$e135  Alte I{’ir;:}ée  die sich behauianet—‚ wird philosophisch  religiösen .Restauration. Die Kaiservérehrung‚  zu ernst genommen. Bei  der großen Freiheit, die  und theologisch mit Recht nicht all  sich der Verf. im Kombinieren un  d Akzentuieren der Quellen nimmt, taucht frei-  Jich immer wieder die Frage auf, nach welchem Ma  ßstab die Unterscheidung des  „Echten“ vom „Unechten“,  der zentralen und zufälligen Gedanken, de  r wahren  Überzeugungen von den propag  andistischen Schlagworten, der erbaulichen Floskeln  des Glaubens eigentlich vollzogen wird. Ich kann  von aufrichtigen Bekenntnissen  drohende Gewalt  mich ‚beispielsweise nicht  davon überzeugen, daß die Dike als  einer „überkaiserlichen Gerechtigkeit  “ noch im Römerreich eine wirklich lebendige,  „unter allen Umständen furchterregende  Göttin“ gewesen sei und gerade darum  so wenig öffentliche Beachtung und Erwähnung  fand, weil sie für eine „alltägliche  viel zu unheimlich geworden“  war (I 237; dazu noch über Euseb  Verwendung ..  N  von Caesarea II 284 f.). Aber „  der Bankerott der politischen Religion, die Himmel  und Erde hatte verbinden sollen, wurde den ehr  Jichen Menschen offenbar. Unter  diesen Menschen begann das Evangelium von Jesus Christus gepredigt z  u werden“  (1 309).  Damit stehen wir beim zweiten Band, der »  die christliche Revolution“ zum  Gegenstand hat. Diese in sich brüchige Metaphysik  ‚ auf die gerade die Politiker  wert legten,  und die ganze sakrale Reichsordnung,  die darauf gebaut war, ist am  cheitert. Der Glaube an den einen Herrn, dem „alle  Gewalt“ im  Christentum ges  die Wirklichkeit seiner Kirche haben zugleich  Himmel und auf Erden zugehört, und  mit der alten Religion auch die alte S  taatlichkeit zerstört. Das ist unbstreitbar; das  Thema des Bandes ist richtig gestellt.  Die Eigenart seiner Behandlung liegt nur in  einem Doppelten, das unter sich und  mit den Aufstellungen des vorigen Bandes  daß „die christliche Revolution“  innerlich zusammenhängt: einmal in der Annahme,  Beziehungen besessen  von Anfang an zu  r älteren politischen Opposition geistige  und sodann, daß  habe und infolgedessen. ohne sie nicht wirk  lich zu verstehen. sei;  die Christen ihren umfassenden Widerspruch ge  gen die „Welt“ sogleich. auch als  einen zwar waffenlosen, aber nichtsdestoweniger  „politischen“ Widerspruch gemeint  Ver  f. sagt, „von Anfang an auf poli-  hätten, daß das Christentum also, wie der  nt mir eine Grundschwäche des ganzen  tische Herrschaft abzielte“ (II 3). Es schei  Buches zu 'sein,  daß diese zweite Thes  e immer schon vorausgesetzt, aber niemals  wirklich diskutiert und begrün  det wird. M. E. widersprich  t der ganze Charakter  der urchristlichen Verkündigung un  d ihrer Voraussetzungen dieser Annahme durch-  d immer nur die Anklänge und vermeintlichen  aus. Was dagegen gestellt wird, sin  die, wie der Verf. sagt, „gewiß“  Anspielungen auf politische  Vorgegebenheiten,  verhüllt blieben. Dazu  verstanden. wurden, auch wenn sie »  begreiflicherweise“  nimmt er noch die jüngsten Erfahrungen aus totalitäre  n Tyranneien,  die uns „fein-  hörig  « machen sollten. Aber sprachliche Berührungen mi  r  /  t u. U. auch politisch deut-  VOUOS, X60MOS USW. Waren na  ch Lage der Dinge  baren Begriffen wie 8ı%0.000VN,  natürlich nicht zu vermeiden; es  fragt sich gerade, wieweit die Analogie jeweils  trägt und ob wir am Ende nicht genötigt werden, d  as Gras sogar dort wachsen zu  hören, wo unter „politischer“ Fragestellung nur altes He  u und Stroh zu finden ist.  rksten gegen die Darstellung der  Diese Bedenken richten sich naturgemäß am stä  christlichen Anfänge. Kann man wirklich, das Wor  t einigermaßen prägnant genom-  men, von einer „hellenistischen Politik im Neuen Te  stament“ (1. Kap.) reden?  meint der Verf., dürften „die Aspirationen  der irdischen Aristokraten“  Schon Jesus,  und er kann in seinen  Gleichnissen darauf  kaum ganz unbekannt geblieben sein,  alls wurde sein Ruf zur Nachfolge  ”  angespielt haben (I 89,3; vgl. II 27.3  0). Jedenf  „mit gutem Recht“  als Polemik gegen »  den N  omos Patrios und die mütterliche  Polis“ gedeutet (I 242). Die Paulus  -Briefe stecken voller polemis  cher Anspielungen,  -Politik“ (II 21). Seine Ausführungen  z. B. gegen die römische „pax et securitas  en politischen Diskussionen begreiflich  über den Nomos sollen nicht ohne die älter  darum verdächtig ist Rm. 13 die Um-  seim (1.305;1);  und wie „ungewöhnlich“ und  schreibung der römis  chen Obrigkeit mit dem Be  griff der &Eovola (II 23; dasdie sich behauptet; wiıird philosophischrelıg1ösen Restauratıon. Die Kaiservc£rehrun$‚
Be1 der srofßen Freiheit, dieund theologisch mMi1t Recht nıcht all

sich der ert 1m Kombinieren Akzentuijeren der Quellen nımmt, taucht rel-
li immer wieder die Frage auf, nach welchem Ma(Astab die Unterscheidung des
„Echten“ VO „Unechten“, der zentralen un! zufällıgen Gedanken, de wahren
UÜberzeugungen VO  - den propasandistischen Schlagworten, der erbaulichen Floskeln

des Glaubens eigentlich vollzogen WI1rd. Ikann
VO  3 aufrichtigen Bekenntnissen drohende Gewaltmich beispielsweise nıcht davon überzeugen, da{fß die Dike als
einer „überkaiserlichen Gerechtigkeit CC noch 1mM Römerrei: ine wirklich lebendige,
„ allen Umständen furchterregende Göttin“ SCWESCIL sS£e1 un gerade darum

wen1g Sffentliche Beachtung un Erwähnung fand, weıl s1e tfür ıne „alltägliche
viel unheimlich geworden“ W ATr Zln dazu noch ber EusebVerwendung

VOIl (aesarea 11 784 ber der Bankerott der politischen Religion, die Himmel
und rde hatte verbinden sollen, wurde den ehrlichen Menschen oftenbar. Unter
diesen Menschen begann das Evangelium VOIl eSUS Christus gepredigt werden“
(1 309)

Damıt stehen WIr eiım zweıten Band, der die qQhristliche Revolution“ ul

Gegenstand hat. Diese 1n siıch brüchige Metaphysik auf die gerade die Politiker
wert legten, un die SAaNZeE sakrale Reichsordnung, die darauf vebaut WAar, 1St

eitert. Der Glaube den einen Herrn, dem „alle Gewalt“ 1mChristentum SCS die Wirklichkeit seiner Kirche haben zugleichHimmel und auft Erden zugehört, und
mıiıt der alten Relıgion auch die Ite taatlichkeit zerstOrt. Das 1St unbstreitbar; das
Thema des Bandes 1St richtig gestellt. Die Eıgenart seiner Behandlung liegt 1Ur ın
eiınem Doppelten, das sich un mi1t den Aufstellungen des vorigen Bandes

da{fß „die christliche Revolution“innerli zusammenhängt: einmal in der Annahme,
Beziehungen besessen

VO  } Anfang alteren politischen Opposıtion geist1ge un! sodann, da{fßhabe und infolgedessen hne S1€E nıcht wirklıch verstehen sel;
die Christen ıhren umfassenden Widerspruch DE die „Welt“ sogleich auch als
einen WAar waftenlosen, aber nichtsdestowen1ger „politischen“ Widerspruch gemeınt

Ver SaQLT, „ VOI Anfang autf poli-hätten, da{fß das Christentum also, W1€ der
mir ıne Grundschwäche des ganzCHtische Herrschaft abzielte“ (11 X Es schei

Buches se1N, dafß diese 7welıte hes immer schon vorausgesetZztL, aber niemals
wirklich diskutiert un! begrün:det wird. widersprich der 11 Charakter
der urchristlichen Verkündigung ihrer Voraussetzungen dieser Annahme durch-

immer 1LLUL die Anklänge und vermeintlichen
.uSs. Was dagegen vestellt wird, SIN

1e, W1€ der Verf Sagt, „gewiß“Anspielungen aut politische Vorgegebenheiten, verhüllt blieben Dazuverstanden WUTFP: C auch WEeENIL S1e begreiflicherweise”
nımmt noch die jüngsten Erfahrungen Aaus totalıtiäre Tyranneıen, die uns „fein-
hör1g machen ollten ber sprachliche Berührungen mı1 Ün auch politisch eut-

VOMU'  9 XOOLULOS UuSW. Lage der Dıngebaren Begriften W 16e ÖLXALOGUPN,
natürlich nıcht vermeiden; fragt sich gerade, 1eweıt die Analogıe jeweıils
tragt und ob WIr nde nıicht genötigt werden, Gras OIt wachsen
hören, unter „politischer” Fragestellung 11ULX altes He und Stroh finden 1St.

rksten 5 die Darstellung derDiese Bedenken richten sich natufgemäß S}
christlichen Anfänge. Kann InNan wirklich, das Wor einigermaisen pragnant
INCN, VO einer „hellenistischen Politik 1mM Neuen Testament“ (1 Kap.) reden?

meıint der Verf., dürften „die Aspirationen der iırdischen Atristokraten“Schon Jesus, und kannn 1n seinen Gleichnissen daraufaum Zanz unbekannt geblieben se1n,
alls wurde sein Ruf ZUTF Nachfolgeangespielt en (1 89,3; vgl 11 D0 Jedenf

„MIt ö Recht“ als Polemik 3) den IMNOS Patrıos und die mütterliche
Polis“ gedeutet 242) Die Paulus-Brietfe stecken voller polemischer Anspielungen,

-Politik“ (11 ZU) Seine Ausführungen
>  I1 die römische „DaX securıtas

politischen Diskussionen begreiflichber den Nomos sollen nıcht hne die alter
darum verdächtig 1St Rm 13 die Um-se1n (I ,  9 un! W1€ „ungewöhnlich“ und

schreibung der rFömı1schen Obrigkeit mit dem Beoriff der E&E0vV0l0 (IL 238 das



136 Litefaris&ne_ Bér_ichte und Apiéigeg ‘
Gégériteil hat Strobel, ZN W 1956, 67 jetzt schlagend erwiesen)! Der Phi-
lemonbrief hat die „Sklavenreform“ 1m Auge; bezeugt doch auch Ignatios, Pol 4, 3den Loskauf der Sklaven durch Kırchengeld 18 f 9 dafß Ignatıos dieser Stelle
gerade das Gegenteıl fordert, findet keine Beachtung). Das Johannesevangeliumbefindet sıch S der Auseinandersetzung mi1t der hellenistischen Staatsphilosophie“,16, 33 183, 1 > Tim. k (das Gesetz 1St ZULT, WENN INan recht efolgt„1St Sanz yriechisch und politisch opposıtionell“ (1 36) Schon die gemeinsamenMahlzeiten der Christen „eine Demonstration 1n der Richtung des Protestes,der die junge Christenheit MIt der philosophischen UOpposıtion verband“ (eine These,die ber die uch schon weıiıtgehenden, ber begründeten Deutungen Bo
Reickes, Diakonie, Festfreude und Zelos [LI951% noch weıt hinausgeht). SO könnte
iıch tortfahren. Die durchgängige Politisierung der neutestamentlichen Botschaft auf
Grund der möglichen der vermeıntlichen Parallelen eriınnert insofern die

anders akzentuilerten Auslegungen Stauffers. S1ie WIrF: regelmäfßig in die
„opposıtionelle“ Richtung elenkt Wenn die Christen VvVvon „Babylon“ sprachen
„ War nıcht vielleicht doch auch ine ewußte Anspielung auf die Tatsache, dafß
diese Weltstadt außerhalb des römischen Weltreichs lag, daß Iso das römischeWeltreich kein Weltreich War  . (1 Selbst das Doppelwerk des Lukas
erscheint mehr polemisch als apologetisch orlentiert, un! Harnack ET für die
CeENTZEZCENZESELZLE, zutreftende Meınung billıgen Spott (I 30, Ich wıll mit
dem allen ZeW1ß nıcht N, da{fß die Gesichtspunkte un Beobachtungen des Verf.skeiner Beachtung Wert waren; iıch edaure 1Ur die unsystematische und in dieser
Form wenı1g überzeugende Art der ParallelenjJagd, die die Anfänge der Areli-
gionsgeschichtlichen“ Forschung erinnert.

Das Zzweıte Kapıtel ber „d1e nachapostolische Zeıt“ setz die begonnene Linıie
weıter tort. Der Pastor Hermae 1st 1nNe antırömische Schrift, deren angeblich „ Uun-gebrochene Tendenz den irdıschen Reichtum“ (ich würde MIit Dibelius geradedie Brechung als das Neue und Interessante ansehen) mit dem „römischen Prinzipder Timokratie 1n der Gemeindeverwaltung“ zusammengehalten Wer mu{
(II 48) Der Barnabasbrief spiegelt (Wi1e uch der zweıte Klemensbrief) den alexan-
drinis:  en Haf SCHCH das Reich; den 0VOMOL sind bei ıhm die Römer VeI-
stehen (II 59 Der I1 Klem verwendet für die Welt das Wort XOOMOS und richtet
seinen Angri „mithin“ „das Prinzıp des römischen Imperiums“. Er zeıgt 1ine
„häufige, aber nl ımmer geschickte Verwendung polıtischer Sprache“, weıl die
Begriffe 0GLOG, ÖLXALOG un: ÖLXALOGUVN verwendet, hat ber „noch keinerlei poli-t1s5  che oder soziale Ziele für das Abbild der himmlischen Ekklesia auf Erden“ (1L 63)In diesem Kapıtel werden auch die Apologeten behandelt die als eine Klasse für
sıch erscheinen). „ Justin und Tatian ließen We1l komplementäre Typen des christ-
lichen TOtests den Staat vernehmen - den westlichen konstruktiven Protest
und den östlichen anarchischen“ (II 87); andere gehen einen Mittelweg und bringen
NeEUeE Gesichtspunkte. Man wird der tradıtionellen Zeichnung - atians nach dem
Bilde, das Ize Von „Tatıan und seiner Theologie“ (1960) gerade im Blick auf
seine philosophische Herkunft gyezeichnet hat, nıcht. mehr hne weiıteres beitreten
können. Nachdrücklich WIF: die VO' Vert schon früher verfochtene These wieder-
holt, die Christen hätten natürlıch ım Sınne des politischen Protestes schon 1M

Jahrhundert die Zeitrechnung „Aanno domini“ begonnen CH C 110) S1e 1St völligunhaltbar: denn S1e beruht auf veralteten Ausgaben bZzw. einer unkritischen Ver-
wendung des Scilitaner- un des Polykarpmartyriums (vgl Jetzt die- Texte, bei

Lazzati, Glı Syıluppi della letteratura SU1 martiri, überdies stellt der fürdas Jahrhundert charakteristische
noch keine Datierung dar.

Hinweis auf 1€ e'wige Königsherrschaft Christi“
»Dle revolutionäre UOrganısation der Christenheif m. römischen Reich“ haben IST

Irenäus und Hıppolyt (3 Kap.), die den „Anarchismus der Gnosıs“ stehen, miıt
ıhrer Lehre von der Kirche begründet (11 115) Dabei erscheint Irenäus 1m Sınne
der älteren, auch VO: Vert: verfoétefien Auffassung organısatıonsfreudiger und



Ite Kirche 137

hierarchischer, als er gewesen‘ ist; VOT allem 1aber wird wieder unermüdlich auf
das vermeintlich politisch-polemische Bestreben hingewiesen. Die „entpolitisierende
endenz“ des W1€ WIr wI1ssen, csehr alten lateinischen UÜbersetzers MUu: in dieser
Hinsicht dann allerdings vieles verwischt en (I1 106) Der S5atz „Wo die Kirche
iSt, da ISt. der Gelst (CSottes“ oll sıch „nur“ 1im Lichte der politischen Theorie über
Nomos un Polıs richt1g verstehen lassen (11 105); die Bezeichnung Christi als des
wahren Euergetes hat „Sanz eindeut1g“ eine politische Spitze das eich und
seine Sozialfürsorge (11 108) Gegen solche apodiktische Behauptungen 1St schwer

argumentieren. Von Hippolyts Kiırchenordnung heifßt CDy e lage nächsten, s1ie
„Mi1t den Fdikten der römischen Magistrate vergleichen“ (II 1274 f.) Das ist eine
interessante Möglichkeit aber auch 1ler bleibt es bei der Möglichkeit, da der (,e-
danke nıcht ausgeführt und begründet wıird Das (4.) Kapıtel ber Tertullian und
Cyprıan führt die alteren Untersuchungen über ıhre juristische Sprache und enk-
form 1Ur gelegentlich welter un erscheint mır mıiıtunter willkürlich „Daß Tertullıan
die Exıistenz des juristischen Problems der Kirche eher erkannte als der heidnische
Staat“ CH 154), 1St 1n dieser Form m. E N: richt1g. Keinestalls aber aflßt es sich
mıiıt der chnellen Bemerkung sichern, die cQhristenteindlichen Maßnahmen des Septi-
m1uUs S5everus, die die Historiker „allgemeın unkritisch“ geglaubt häatten, seilen
weıter nıchts als ine tendenziöse Erfindung der christenteindlichen Hıstoria Augusta.
Als ob WIr keine Nachrichten un Märtyrerakten besäßen, die in die gleiche
Richtung weısen! Die literarischen Fragen der Passıo Perpetuae Felicitatis sind
sicher kompliziert; ber da{fß » telicıtas natürlich eın Schlüsselwort“ se1 und

\ a“ keine wirklichen Namen bezei:  ne (II E9, E wird niemand leichthin annehmen
un ISst anscheinen auch dem Vert. selber zuletzt iıcht mehr Sanz sicher

Va schienen (I1 232 + Man gewıinnt hier und uch den Eindruck, da{fß Neyu-
CLE verdienstvolles Buch ber den „römischen Staat un: die allgemeıne

Kirche“ (1891) für alle Fragen der Verfolgungsgeschichte och immer das Grundbuch
geblieben ISt. Cyprıians Gedanke der amılia Christi ‚oll „offenbar“ mit dem Neu-
platonısmus (!) 1n Verbindung stehen und seiner „Adus der spaten stoischen Schule
übernommenen kosmopolitischen Ideologie“ (II I7 Zum Schluß heift VO  —

Cyprıan allerdings csehr richtig, dafß „ das ZESAMLTE politische Problem un! insbeson-
efre das Römerreich nıcht mehr für aktuell hielt“ und „der politische Raum  « bei
ıhm vielmehr „durch die Kirche und ihre Bischöte eingenommen” wurde GE 179

Gesamtentwicklung eın? Dieber W1€e fügt sich diese Feststellung 1n das Bild der
breiten Reterate des Kap über Klemens un! Orıigenes IT 2philosophische Beziehungen,
Apologetik, Kirchen- und Weltbegrift u.a.m.) möchte iıch iıcht 1 Einzelnen disku-
tieren. Au das Kap ber „das Vulgärchristentum VOTL Konstantın“ uUunftfer d1e-
ser UÜberschrift erscheinen auch Methodios (der immer noch als Bischot oilt; vgl
Altaner, Patrologie 1958, 190) und Laktanz 1St reich anregenden Bemerkun-
zen, die man annehmen un! die mMan bezweiteln ann. Der Vert. betont mıit echt
die .deologischen Verschiedenheiten 7wischen der östlichen und westlichen Hilfte des
Reichs Das abschließende (7%) Kapıtel ber Konstantın sich vorzüglich mit den
Darstellungen VO  - OrrLes und Heınz Krafl auseinander. Es sucht, auswählend und
deutend, die PDAayalnecn und synkretistischen Elemente ın Konstantins Kirchenpolitik
un seiner. politischen Metaphysık stärker Zzu betonen und rechnet gegen nde mit
eıner Überwindung seiner alteren Vorstellung VO Kaiser-Bischof ZUguNsteN eıner
néuen Deutung des Kalseramts Is unmittelbarer relig1öser Sendung. Eusebios, der

Vertreter des „Byzantınısmus”, nımmt den zweideutigen Bestrebungen des
„retten“ ; ber mıralsers teil Er 1St geW115 nıcht in jeder Hinsicht moraliscl

scheint, dafß I1a  - die Gutgläubigkeit un Naıivıtät se1ines Denkens estärker ın
Rechnung stellen könnte. Was uns als Verrat erscheint, War 65 kaum, wWEeNN 1119}  -

dem mifßt, W as für Eusebi0s „Christentum“” W A  $

urch das Dazwischentreten Konstantıns, Sagl der Ve „endet die gewaltigste
revolutionäre Bewegung des Altertums mit einem Unentschieden“ EL 275) Damıt Ist
das Leitwort des Ban Wıe Iso 1St der politische Sign'des noch einmal aufgenommen,  a
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der christlichen „Revolution“ éundsätzlich gemeınt? gyestehe, dafß MI1r die Ant-
WOTT, die der ertt. hier geben möchte, undeutlich geblieben 1St der da{fß S1E mMIr 1n
der vorliegenden Form jedenfalls nıcht genugt Die ständıg wiederkehrenden Begrifte
der „Opposıtion“ un! des „Protestes“ legen die dem Christentum gestellte Aufgabe,
eine e Theologie des Politischen nden, ausschlie{fßlich negatıV test. Ergibt der
CcCue Glaube nach dieser Seite hıin wiırklich ıcht mehr als 1ne energische Ablehnun
jeder Sakralisierung politischer Gegebenheiten un: arüber hinaus vielleicht noch ein
unverbindliches Sympathisieren mit den demokratischen Ldealen eiıner von den realen
Herrschaftsproblemen gänzlich abgedrängten Philosophie? Ist jedes posıt1ve Eingehen
auf die politischen Gegebenheiten VO:  e} damals nichts weıter als ine kompromi(ß-
erische Konzession des „pfäffischen Patrıotismus“ G 261); die besser unterblieben
ware”? Der noch ausstehende dritte and wird 1ese Fragen beantworten und dabei NOL-

wendigerweise uch auf die konkreten politischen un: kirchliıchen Zusammenhänge
gehen mussen. Im zweıten W ar davon wen1g, ich möchte meınen: allzu wen1g die ede
Die rein „geistesgeschichtliche“ Darstellung unterlä(ßt C5Dy die gewaltigen Veränderun-
gen ıldern, die das Reich selbst, besonders während des-drıtten Jahrhunderts,
durchgemacht, und die Rückwirkungen, die dies Geschehen uch auf die geistigen
Auseinandersetzungen un die „Metaphysik“ der Streitenden ausgeübt hat Auch die
Entwicklung innerhalb der Kırche wiırd entdramatisıert. Weıl der Verf 1MmM Grunde
alle entscheidenden Gesichtspunkte schon VO!]  e Anfang gegeben seın Jäßt, wird das
allmähliche Erwachen eınes präzısen politischen Bewulßstseins, die Jangsame „Politisie-
rung“ (und die korrespondierende „Entpolitisierung“) des kirchlichen Denkens, WEeI-

den die Probleme und divergierenden Lösungsversuche, VOT die siıch die Kirche
gestellt sieht, nıcht wirklich deutlich bleibt alles hınter eiınem 1Ur leise wallen-
den ideologischen Schleier verborgen. Doch möchte ich nıcht mıiıt solchen Bedenken
schließen. Es äflt sıch nıcht leugnen, dafs die erheblichen Lücken 1n der Literatur-
verarbeitung, die ımmer wieder spuren sind, die oft recht polemisch formulierten
Einzelfeststellungen des Verf in ein ungünstıges Licht rücken; aber hat diese
Lücken selbst eklagt un kann nach Lage der Dınge fur S1€e nıcht verantwortlich
gemacht werden. Trotzdem hat mit seiner besonders den Theologen geltenden
Grundforderung recht: die Betrachtung der kirchlichen Quellen darf nicht 1n Isolije-
rung die Zeugnisse der Umwelt betrieben werden, in diesem Fall
die politisch-ideologischen Vorstellungen der antıken un spätantiken Tradition. Das
echt un die Notwendigkeit dieser Forderung hat se1ın Werk von erwıiesen.
Eıne zusammenTIassende Geschichte der „politischen Metaphysik“, Ww1e€e S1e 1er

versucht hat, haben WIr bislang ıcht besessen, un kein Kirchenhistoriker W a
seınen Aufstellungen künftig vorübergehen.*

Heidelberg Campenhausen

Peter Peterson: Andrew, Brother otf Sımon Peter. Hıs
Hıstory and hıs Legends Il Supplements Novum Testamentum, vol 0
Leiden Brill) 1958 69 geb.
Es andelt siıch ine Untersuchung über die ntwicklung der Andreas-Legén-

den Der Zeıtraum, den die Arbeit umfadit, beginnt mit dem Neuen Testament und
reicht. bis 1Ns Jahrhundert. Dazu braucht W as Uu1lls angesichts der schwierigen
Probleme, die MIt dem Sanzecnh Fragenkreıs verbunden sind, VO:  - vornherein skeptisch

Druckversehen sind selten. Der Ordnung 1 se1en noch einıge ZeNANNT:
17, 1mM Text l1es „Nomıma“ „Nomina“. 42, o. lıes „nach

dem ersten un: zweıten Weltkrieg“ „nach dem 7zweıten Weltkrieg“. 147 1St
1m Text eine (?) Zeile ausgefallen, die eine NEeEUE Auflage hoffentlich bald — m

setzen wırd. 246 Anm. die hier als historis erzählte Anekdote steht im „Sım
plizissiımus“ VO  3 1898 11 68, C: lies WEQOUS UVOQOUS 11 184, WVAC);

lıes „Pantainos“ für „Panaıtios”. Neben dem Stichwort und dem Namen- und Sach-
register wAäre uch eın Autorenregister wıllkommen BSEeWESCNH,
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stimmt nıcht mehr als Seiten, in denen WIr nuch noch eın Kapıtel ber Andreas
ın der christlichen Kunst und einen Anhang MIt Übersetzungen Aus den Andreas-
Akten nach der Ssos Narratıo un: AUSs den Andreas-Matthias-Akten nach dem grie-
chischen Text finden. Bereits 1m Evangelıum wiıird der historische Andreas nach
durch den legendarischen verdrängt. Der johanneische Tlext wird doch wohl über-
interpretiert, W CI heißt AIn the Fourth Gospel, Andrew 15 placed in position
of leadership“ (S 3 Bereits 1ler nımmt mMIit Cullmann Andreas
als eiıne Art Antı-Petrus auf. Die Inanspruchnahme des Apostels für den byzantini-
schen Stuhl und die Ausspielung des Andreas als des ‚Protokletos‘ die römische
Petrustradition ISt W1€ Verft. richtig sieht e1st spat nachweisbar. Be1 den Kiırchen-
vatern Afinden WIr I11UI die Mıssıon 1n Skythien bzw. 1mM Kannibalenlande und das
Wirken des Apostels ın Epırus und Achaea SOW1e seın Martyrıum 1in Patrae erwähnt.
Das Kapıtel verheifßt Anfang 6) 99 exhaustive lısting“ aller Erwäh-
NUNSCH des Andreas bis Z.U) Ende des Jahrhunderts Die berechtigten Erwar-
LUNSCH, Mit denen WIr darum das Kapitel lesen, erfüllen sich nicht, da S sich keines-
WCSS einNne vollständige Aufzählung andelt S50 wird ohannes Chrysostomus
11UTr eın einz1ges Mal zıtlert 10), während dieser doch Andreas 1e] fter erwähnt.
erf. Mag der Meınung se1n, da{fß die weıteren Erwähnungen für sSe1in Thema
ergiebig seı1en, hätte das ber entsprechend ZU) Ausdruck bringen un: nıcht eine
erschöpfende Aufzählung ankündigen sollen. So dürfte Jn auch Cyrill VO: erusa-
lem nıcht fehlen, der Andreas 1n seiner Katechese erwähnt (Mıgne II 988) Und
da der Anspruch auf 1nNe erschöpfende Aufzählung sich ausdrücklich auch auf die
koptischen Quellen erstreckt, se1 gefragt, das Vorkommen des Namens
Andreas 1m Maria-Evangelıum (Pap. Berol &02 1 FB, /3) und 1m mManı-
chäischen Psalmbuch (Allberry, 202 -.) unerwähnt bleibt. Weitere Erwähnungen
des Apostels, die bei unberücksichtigt blieben, bei Hennecke, Neutestament!l.
Apokryphen, Aufl., 119 Eın Beispiel für die uUuNSCNAaUC und fahrlässige Arbeits-
welse des Vert bietet k VO  3 der ‘Epistula Apostolorum’ die ede iSt; die
erstaunlicherweise als „quite unıntrestingz” gilt. Von Klemens VO Alexandrien und
den Apostolischen Konstitutionen erd dieses Apokryphon angeblich zıtlert. Diese
Behauptung wird reilich ıcht belegt, Was auch gar icht möglich ist, da sich
eınen Irrtum andelt. mu{ ein1ıge Bemerkungen VO James, The Apocryphal New
Testament, 485, die WIr dort unter der UÜberschrift „Epistle of the Apostles” fin-
den, die sich ber auf das sog. Testamentum Domiuini beziehen, ıtrtumlıch auf die
Epistula bezogen haben Nicht diese, sondern das Testamentum Domiuini wird VO:

Klemens und den Apostolischen Konstitutionen zıitilert. Man fragt sich unwillkürlich,
der > ißglückte Versuch, den Leser über die die Epist. Apost. betreften-

den allgemeinen Fragen unterrichten, überhaupt unte  men wurde. Eıine (ohne
Angabe des Fundortes) erfolgende Wiedergabe einer Stelle Aaus dem Auferstehungs-
bericht der Epistula, 1n der u. auch der Apostel Andreas ZENANNT wird, erfolgt
nach der Einleitung des 1ıtates ftenbar NUr, einen Beleg für den behaupteten
anti-doketischen Charakter des Apokryphon darzubieten, der 1ber doch ler gal
ıcht ZUF Debatte steht. Und WwWeNnNn sich der Verf schliefßlich der Behauptung Ver-

steigt: „The antı-Docetism interpretation of John 20:27 15 largely based thıs
passage” (d auf Epist. Apost. so bleibt dem Leser 1Ur noch das Staunen.
Die Erörterung des Prophetenzitates in Epist. Apost. (20) wiederholt nur die
Vermutungen anderer und 1St sowohl sıch als auch in Bezug auf das Thema. der
Untersuchung hne Wert. Voller Fehler 1St die bibliographische Angabe: Lacau, Pierre
und Schmidt, Carl Gespräche Jesu mMIit Seinen Jüngern nach der Auferstehung,
I1IL Reihe, vol 6, Anm 3) Auft vgl 12) erwähnt erf. einen pseudo-
athanasianischen Sermo als „probably spur10us”. Der gemeınte Sermo 1St indes nıcht
1Ur wah FSCHheiniich: sondern 2& SeW 115 unecht. Er sollte nıcht mehr
der Bezeichnung Pseudo-Athanasius zıtiert werden, nachdem sSein Vertasser VO:  3

Marx, Der homiletische Nachla{fß des Basılei0s VO  e Seleukı1a, Orient. Christ. Period.
7 1941, 350 E, MIt Basilius, Bischof VO:  a Seleukıa (gest. 459) identifiziert wurde.
Theodoret VO Kyrrho; (bzw. Cyrus) wird als Theodoret VO Cyprus zıtiert S }2)
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Aqu weitere Versehen welst Dvbrnik‚ Thé ’Idea of Apéstolicity in Byzanéium,

203, Anm 63, hın. Merkwürdig ISt die Behauptung, da{fß die Pıstis Sophia „1n thıe
Hellenistic-Byzantine style” (D abgefaßt Se1. Die ursprünglichen Andreas-

Akten sınd ach Pi-am etzten Viıertel des Jahrhunderts entstanden und VO 2NO-
stisch-doketischem Charakter. Wiıe 1n der Beurteilung des theologischen Charakters
der Akten, schliefßt sich Vert auch 1n der Datierungsirage der Sıcht VO Quispel

(Vıg. Christ. X, 1956, 129 , ohne, WwW1ıe uch Dvornik, The Idea of Aposto-
lıcity, 195; Anm 43 b! andeutet, weıterheltende Gesichtspunkte ın die noch 1im
Gange befindliche Diskussion einzuführen. Die Andreas-Matthias-Akten welst Vert.
mMIt Flamıon Ägypten 7{ Sie sind jünger als die Andreas-Akten, jedoch s1e
Urıigenes schon VOLAaUS:. Unter Anknüpfung irgendeine VO den alten Andreas-
Akten erzählte Episode haben S1Ee Aaus dem Alteren Bu die Skythen-Kannibalen-
Legende entwickelt. Über die Gründe, die diese Vermutung empfehlen, sibt ert
keine befriedigende Auskunft. Da{iß Urigenes der nach Eusebius, hist. ecel. IIE, 1,
VO  $ Skythien als dem Missionsgebiet des Andreas spricht, die Andreas-Matthias-
Akten bereits VOraussetZzt, ISt angesichts der Tatsache, da{ß diese Akten in ıhrer Sr1e-
chischen Form Skythien nıcht erwähnen, zumindest problematisch. Liefße 65 sıch
weısen und Wware 65 sicher, da{fß die Andreas-Matthias-Akten die Andreas-Akten
anknüpfen, ware die Datierung der letzteren 1m Jahrhundert allerdings 1124aUS-
weiıchlich. Die Frage nach dem Verhältnis der beiden Akten bleibt aber jedenfalls
noch ungeklärt. Miıt besseren Gründen nımmt Dvornik, ebd 203, ZUr Datierung
der Andreas-Matthias-Akten Stellung: Es xibt Anzeichen tür 1ine ZEW1SSE Vertraut-
eıt ihres Verfassers miıt dem Mönchtum, W1e 1m un Jahrhundert ın Ägyp-
ten blühte; darum 1St Flamions Datierung Ende des Jahrhunderts) immer noch
akzeptabel. Die Petrus-Andreas-Akten (PA) werden W1€ die SO Predigt des
Andreas und Philemon und die SOß. Predigt des Andreas un Bartholomäus

dem Thema „Varıations of the Cts of Andrew and Matthias“ behan-
delt Die zeigen den Einfluß der monastıschen Bewegung un! sind VO
enkratitischer Tendenz bestimmt, die den APh, die sıch die CS anschliefßen,
abgeht. Diese spateren Akten unterscheiden sich allesamt VO  w den beiden alteren
Büchern durch das Fehlen des antı-Jüdıschen Sentiments, dem WITr jedoch in den
koptischen Andreas-Paulus-Akten, einem Fragment, Hessen Inhalt hne Beziehung
sämtlichen der bisher erwähnten Texten steht, wiederbegegnen.

Obwohl die Studie als Einführung in den SaNnzen Fragenkreis nicht unge-eıgnet ist, wiıird och ihr Wert Urc} die vielen Irrtümer und Fehlurteile, die WIr
leider testzustellen CZWUNSCH sind, stark herabgemindert. Eınen weiterführenden
Forschungsbeitrag hat Verf jedenfalls nıcht geliefert.

Düren M.}H ornschuh
Francıs Dvornik: The Ildea of Apostorlic‘it‘y 1n ByZantıum

and the Legend of the Apostel Andrew (= Dumbarton aks
Studies

6,—
Cambridge, Mass (Harvard University Press) 19758. A 342 geb

Nach der allgemeinen. wissenschaftlichen communı1s E  opinio haben die Byzantıner
Aaus Gründen der Abwehr des auf die römische Petrustradition sıch gründenden
Primatsanspruches des Bischofs VO]  - Rom die Tradition VO!] der Gründung des
yzantinischen Bıstums durch den Apostel Andreas erfunden. Unter Berufung auf

nach dem johanneischen Bericht) erstDeruienen Apostel und alteren Bruder des
Petrus hätten die Byzantıner ıhr Bistum als dem römischen gleichwertig, WE nicht
überlegen betrachtet. Die byzantınische Gründungslegende Se1 65 gzewesen, die den
byzantınısch-römischen Antagonısmus schärfsten akzentuierte vgl. z Her-
genröther, Photius, Patriarch VO  3 Konstantinopel, 1—18 Dölger 1n dieser
Zeıitschrift Nr. 56/1937; und ders., Byzanz und die europäische Staatenwelt,
1953 p12 {f.) Welche Rollg hat das Andreas-Argument Wirl;:lich gespielt? 'Trotz
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seiner Bedeutung ür die ®s&i&te der ost-westlichen Beziehungen 1St der mıt der
Frage der apostolischen Gründung des byzantinischen Stuhles zusammenhängende
Problemkreis noch nıcht 1n seiner ZAaANZCH Komplexıtät ertafßt un untersucht W OI

den. Die vorliegende Arbeit 111 diese ücke schlielßen. Nach Meınung ihres Verfas-
SEI'S kann ıne dem Gegenstand wirklich ANSCHMLCSSCHC Betrachtung nıicht VO:  - der
Berücksichtigung des weıteren geschichtlichen Zusammenhangs a1absehen. Es muß VOTLT

allem gefragt werden, welche Rolle der Gedanke der Apostolizıtät in der (Ge-
chichte VO  - den Anfängen bıs 1Ns Mittelalter, besonders in der stlıchen Kirche,
überhaupt, zunächst abgesehen VO  3 der Andreas-Frage, gespielt hat Unter
dem vorwaltenden Blickpunkt dieser Fragestellung hat der Vertasser geradezu 1ne
Geschichte der Beziehungen 7zwiıschen Konstantınopel un: Rom bis LWa 1n die Zeıt
der definıtiven Kirchenspaltung geschrieben. Miıt dem Gedanken der Apostolizıtät
konkurriert von Anfang A} besonders 1mM UOsten, das Prinzıp der Anpassung der
kirchlichen Verfassungsverhältnisse die adminiıstratıve Organiısatıon des Impe-
r1ums. Dieses Prinzıp tührte Z.UT allmählichen Ausbildung der Metropolıtan- un
Suprametropoliıtan- und cschließlich der Patriarchatsverfassung. Die Lösung Kon-
stantinopels VOI der Jurisdiktion Herakleijas nd die Erhebung der Kaiserstadt
ZU „zweıten Rom  “ (Konstantinopel, Kanon 3, Chalkedon, Kanon 28) ruht autf
der konsequenten Applikation dieses VO der Kiırche schon immer praktizierten
Prinzıps auf die Verhältnisse, die ben mıiıt dem Aufstieg der Stadt ZUr kal-
serlichen Residenz entstanden d Der römische Bischot verdankt dagegen se1in
Prestige VWesten, der Gedanke der Apostolizıtät von Anfang ıne ZrÖ-
ere Rolle spielte, ıcht allein dem Respekt VOT der Stadt, die die Hauptstadt
WAar und dem Imperium seinen Namen gegeben hatte, sondern VOTr allem der Ver-
ehrung, die INa  - ihm als dem achfolger des Petrus, des Apostelfürsten, meılnte
schuldig se1in. Die verschiedenen Auffassungen treten besonders deutlich in den
Auseinandersetzungen Kanon 78 VOINl halkedon ZUTage sSOWI1e in den Kämpften,
die ZUur Entstehung des acacıanıschen Schismas ührten. Von Gelasıus wiıird die
apostolische Idee als une der Hauptwaflen den Osten benutzt, WOgCSCH das
echt auf die Geltendmachung des Anpassungsprinz1ps nachdrücklich bestritten, Ja

der metropolitane Rang des Residenzbischofs yeleugnet wird. Die ortwäh-
rende nachdrückliche Hervorhebung des Prinzıps der Apostolizität durch Rom führt

einer Sanz allmählichen Popularisierung dieses Gedankens 1M (Osten. Er drang
besonders durch 1m Zusammenhang mı1t dem Wachstum der ur die politische
Analogie bedingten) Konzeption der Pentarchie. Danach WIFr'! die I Kirche von
üunt Patriarchen regiert, die <amtlich als „apostolisch“ gelten, da durch s1e die
Apostel repräsentiert werden. Für die Entwicklung besonders wichtig wurde der
Ikonoklastenstreit: der Gedanke der Apostolizität diente den Verteidigern des Bil-
derkults als Schutz s die kaiserlichen Interventionen auf dem Gebiet von

Dogma un! Kultus, „JJt Cal thus be sa1d that the iconoclastıc struggles contributed
ın MECASUTE the definitive acceptance of cthe princıple of apostolicıty by
the Byzantıne Church“ 168) Wenn der apostolische Charakter des byzantın!-
schen Stuhls OM nde des Jahrhunderts als cselbstverständliches Faktum xilt,

hat das nıiıchts mıt dem Finflufß der Andreas-Stachys-Legende CU:  S Dieser 1St
1e] geringer als gemeinhın angenomMMenNn wird. Vt widerspricht mMit .3  n Grün-
den der Meınung, da{ß die Gründungslegende von Photius propagıert, WE nıcht

ertunden wurde. Dabeji zeigt sich auch, dafß der Patriarch nicht 1m mindesten
das Zıe] verfolgte, den Priımat der Gesamtkirche auf Konstantinopel übertragen
(sSo Dölger). Seine Apostolizität leıtet Byzanz 1m Jahrhundert AauUus dem Anspruch
ab, das Erbe und die Nachfolge VO: Ephesus aAaNSCLFELCN 7, haben Der Apostel, auf
den INa siıch 1m Osten in erster Lıinie beruft, 1St Iso Johannes. Dadurch erklärt sich
der Umstand, daß die Andreas-Stachys- Tradıtion IYSt spat auftaucht un
inan in Byzanz nıcht sonderlich daran interessiert WAar, S1€e propagıeren. TsSt
VO' un! A Jahrhundert hat sıch diese Tradition in der SanzZzenN östlıchen
Kirche voll durchgesetzt. Irotz eSs Vordringens des Gedankens der Apostolizıtät
ım Often 1St das Prinz?p der Anpassung die Verwaltungsorganisation des Reiches
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nıicht erledigt. 1cetas VO  - Nikomediefl /  argumentiert 1n einer Üiskussion mIt
Anselm VO  - Havelberg 1135 ZUZUNSTIEN VO:  e Konstantinopel mıiı1ıt diesem Prinzıp;
dabe;j findet das Andreas-Argument WI1e überhaupt der Gedanke der Apostolizität
auf Seiten des Byzantıners keine Erwähnung. Das erstemal wırd die Andreas-
Stachys- I'radıtion VO  - dem antı-lateinıschen Polemiker Nikolaus Mesarıtes in eıner
Diskussion 1206 mi1t allen Konsequenzen SC Rom ausgespielt, dann 1n eiınem
JTraktat, der bisher dem Photius zugeschrieben wurde, aber, WI1e Vt ze1gt ÜT
293 :, 1n den ersten Dekaden des Jahrhunderts entstanden ist; und schlie{ßlich
bei Schriftstellern des Jahrhunderts. Die Rolle, die das Andreas-Argument 1n
der östlichen Polemik
unbedeutend.

nd Apologetik gesgielt hat, 1St ber uts N vesehen
Die letzte Wurzel der byzantinischen Andreas-Tradition sieht Vft 1n den ADO-

kryphen Andreas-Akten, deren ursprünglıcher Inhalt aut Grund der schlechten
Quellenlage Nnur schwer rekonstru:erbar 1St. In der Beurteilung der Akten olgt Vt.
1mM wesentlichen den Thesen VO: Flamion, Les apocryphes de l’apötre
Andre, 1911 Wenn Vt. behauptet, dafß der wahre theologische Charakter der ur-

sprünglichen Akten kaum noch mMiıt Siıcherheit bestimmen 1St und da{fß Quispel
(Vagıl. Christ. Z 1956; 129 ıhnen hne überzeugende Gründe einen ZnOst1-
schen Charakter zuschreibt, können WIr darin 1Ur zustimmen. Denn die Ele-
n  9 die Quispel 1n dem neuentdeckten Fragment Pap Copt. Utrecht und We1
Jüngeren gyriechischen Handschriften als znostisch erkennen meınt, sind nıcht auf
den Bereich der Gnosıs beschränkt, sondern VON allgemeinerer Verbreitung. Für das
Thema der Untersuchung VON besonderer Bedeutung ISt die Frage, Wann der (von
Phılastrius und Gregor VO: Tours bezeugte) Bericht ber Andreas’ Reıse VO:  n} Pontus
ach Griechenland entstanden 1St. Daiß dieser Bericht Bestandteil der ursprung-
lıchen Akten ISt, ergibt siıch tür den Vertasser Aaus tolgenden Erwagungen Eıne
Nachricht des Orıigenes (bei Eusebius, 1St. ecel. 9 dıe alteste un: angeblich
zuverlässıgste (most reliable) Nachricht ber das Wirken des Andreas überhaupt
S 197) besagt, dafß dem Apostel Skythien als Missionsgebiet zugefallen sel.
V+t. urteilt zuversichtlich: „Origen’s STAaAtemMeNtT that Andrew ;preached 1ın Scythia

be ell ounded“ (S 199) Wenn die alten Andreas-Akten die Skythen-
miı1ssıon unerwähnt lassen, heifßt das nıcht, da{ß der Autor nıchts VO  3 ıhr gewulßst
habe Vt. postuliert vielmehr, dafß die Skythenmission 1m ausgehenden Jahrhun-
dert; ZuUur Zeit der Abfassung der Akten, bekannt SC W CSCH 1St: ignorıert
werden können. Der Autor habe angenommen, da{fß Andreas nach Beendigung
der Skythenmission ZUr Nordküste Kleinasiens zurückgekehrt s@el1. Um ihn 'aut dem
Schauplatz der Andreas-Akten, Achaia, auftreten lassen. können, mufite seinen
Helden GEST durch Kleinasien un Thrakien nach Griechenland tühren. IDIE Missıon
1n Thrakien un Byzanz mu{ Iso schon VO  a den alten Andreas-Akten berichtet
worden se1n, soda{fß „fIrom the fourth CCEHNTUCY onward It could have been regarde
1n Byzantıum and elsewhere 1ın the Christian world historical ftact“ (S 221).
Damıt WAar die Voraussetzung für die Entstehung der Gründungslegende gegeben,
die reilich CIST 1m der Jahrhundert erfolgt se1in kann. Es 1sSt aum f

bezweifeln, dafß die vorgetLragenen Gedanken sıch nıcht ber den Rang einer
Hypothese erheben, deren Zute Begründung freilich auch der nıcht bestreıten
wird, der W1€e der Rezensent sich nıcht VO:  w der Historizıtät der Skythenmission
des Andreas überzeugen kann Näher lıegt doch ohl die Annahme eıner von
vornherein legendarischen mündlichen Tradıition über das Wırken des Apostels 1mMm
Skythenlande, die bereits dem Origenes bekannt WAar und VO Vertfasser der Akten
respektiert werden mußte. Unter dieser veränderten Voraussetzung leidet ber die
VO vorgetragene These nıcht 1mM mindesten..

Die auf gründlicher Quellenkenntnis basierende, weitausgreifende Untersuchung,
deren Inhalt hier LUr schematisch nachskizzıert werden konnte, hat Sew15 weıt-
vehend das Rıichtige getroffen un: eingebürgerte Irrtumer überquden.

Düren H örnscfmh
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Eduard Schwa£‘tz: Gesammelte ‘ Schriften. Band TÄrT C
de c h Berlin (de Gruyter) 1959 XE 334 S., veb +
Der dritte Band der gesammelten Schriften VO  - Eduard Schwartz vereıint

wenn auch nıcht Sanz vollständig jene Mitteilungen „Zur Geschichte des Athana-
S1USs“, die 1n der Zeit VO  w} 1904 bis 1911 1n den Nachrichten der Gesellschaft der
Wissenschaften Göttingen veröftentlicht hat und die ın ihrer grundlegenden
Bedeutung für die Erhellung der Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts schwer-
1i überschätzt werden können. Ihre Herausgabe Jag bei Eltester und H.-
Altendorf in besten Händen.

Die Miıtteilungen 1—1LL;, alle AUuS dem Jahre 1904, sind der Analyse un Er-
schließung überlieferter Urkundensammlungen gewidmet: . Die Osterbriefe“;
SEL Die Sammlung des Theodosius Diaconus“: ITE Die Aktenbeilagen in den
Athanasiushandschriften“. Die 1M yleichen Jahr erschienene Miıtteilung, „KOon-
stantıins Aufstieg DA Alleinherrschaft“, ISt ZU Bedauern wohl nıcht 1LLUTL der Her-
ausgeber (S. 86), sondern auch aller derer, die den vorliegenden Band bei ihrer Arbeıt
benutzen werden, 1n Respektierung eines noch VO Schwartz selbst gedußerten
Wunsches fortgelassen worden;: dessen wird auf seın Buch „Kaiser Constantın
un: die christliche Kırche“, Aufl 1936, verwiıesen, durch das ber die 1J1er AausSs-
gelassene Mitteilung keineswegs wertlos geworden 1ST. Eıne Bestandsaufnahme des
überlieferten Urkundenmaterials 1ISt das eigentliche 1e] der beiden nächsten, 1905
erschienenen Mitteilungen: „ V’ Die Quellen ber den melıtıianıschen Streit“ und
»  I! Die Dokumente des arianıschen Streits bis In dieser ALl Miıtteijlung
1er un 1n Nr 111 un 1St der Grundstein der VO Opıtz begonnenen
Urkundensammlung 1mM dritten Band der Berliner Athanasius-Ausgabe gelegt hatte
Schwartz die antıochenische Synode VO  3 324/25 für die Kirchengeschichtsschreibung
entdeckt und ıhr Synodalschreiben Aaus dem Cod Parıs. SY.I: 62 ans ıcht gebracht
Als Replik auf Harnacks Bestreitung der Echtheit dieses Schreibens und der FEx1-

der Synode (Sıtzungsber. preußß. Akad der Wiıssensch., phil.-hist. Kl., 1908,
477 fr erschien 1908 die VIL Miıtteilung: „Das antiochenische Synodalschreiben

VO:  » 375° Im Hınblick darauf, daß dieser Streit längst eindeutig tfür Schwartz ENT-
schieden ISt, und angesichts der VO  - Schwartz selbst spater bedauerten Heftigkeit
seiner Polemik haben sıch die Herausgeber un iNnan wırd das wenıger bedauern
als den Austall VO: Nr „UnNte dem Zwang einer Begrenzung des Umfangs
dieses Bandes“ 169) auf den Abdruck der sachlich weiterführenden Teile be-
schränkt; übrigens wird gerade die darın gegebene Bestimmung des kirchenpoli-
tischen Ortes der Synode VO: 324/25 erheblich dadurch betroften, dafß Schwartz
spater eınen Verbesserungsvorschlag aufgenommen hat, nach dem 1M ext des 5Syno-
dalschreibens als Name des Vorsitzenden dieser Synode nıcht Eusebios, sondern
Hos10s lesen 1St (s 136, Anm. D< IDIE beiden letzten, 1911 veröffentlichten
Mitteilungen schliefßlich zeichnen den Verlauf der Ereijgnisse VO Nicaea bis Sardica:
AVILE: Von Nıcaea bis Konstantıns Tod“ un:! „I Von Konstantıns Tod bıs
Sardica Eın Abdruck Von Schwartz’ spaterem, abschliefßendem Autsatz SZUT
Kırchengeschichte des vierten Jahrhunderts“ ZNW 34, 1935,; 129 mulfßste infolge
der leider notwendigen Rücksichtnahme auf den Umfang dieses Bandes unterbleiben,
1St aber tür Band angekündigt S VI)

Schwartz hat mıt  M diesen Untersuchungen nıcht 1Ur das Quellenmaterial durch
eine Fülle wertvoller Einzelinterpretationen erschlossen, 1im Dunkeln liegende P Af=
bestände ans Licht 5  X  ebracht (die Synoden VO  - Antiochien 324/25 un Nicaea 327°
un die „historischen“ Schriften des Athanasius als Werke kirchenpolitischer Publı-
zıstik sachgemäfß Aaus' gelehrt, hat VOr allem auch dem Verständnis des
Ablaufs der Kırchengeschichte 1ıne Cue Dimension erschlossen, die der Kirchen-

Diese Lesung 1sSt ınzwischen durch den cod Mıngana SA bestätigt worden:
Chadwick, Oss1ius an the Councıl of Antioch SA Journ of theol Stud., D

1958, 2972
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SCHtik: Es Nag DEn der radikalen Konsequenz? miıt der dieser Aspekt in den
Vordergrund yestellt und als der Schlüsse] ZU Verständnis gesehen wird, 1ne Fın-
seitigkeit liegen das ze1igt sich wohl deutlichsten in der Wertung des Athana-
S1US vgl dazu Schneemelcher, Athanasius VOon Alexandrien als Theologe un:
als Kırchenpolitiker, ZN 43, 1950/51, 247 aber der damıt zegebenen
grundsätzlichen Fragestellung kann inNnan sich nıcht entziehen, solange INanll kirchen-
geschichtliche Arbeiıt als sinnvolle theologische Aufgabe betreibt; 1Ur kann
auch geschehen, „dafß wır“, W1€e die Herausgeber 1m Orwort ordern (S V); „das
Vermächtnis der aAlteren Forschung Ehren halten“.

Ist allein schon die Tatsache begrüßen, dafß die f ur das Verständnis und die
Bearbeitung der Kıirchengeschichte des vierten Jahrhunderts unentbehrliche Reihe
der Mıtteilungen ZUr Geschichte des Athanasıus 1n einem and vereınt vorliegt,

haben die Herausgeber noch e1IN Übriges M  N, diesen Band einem zußerst
praktischen Arbeitsbuch machen. Eın durchgegliedertes Inhaltsverzeichnis und
lebende Kolumnentitel ermöglıchen 1ine schnelle Urientierung. Jle Zitate sind nach-
geprüft worden; dabe; wurden die Fundstellen 1n inzwischen erschienenen kritischen
Editionen nachgetragen, un ‚WAar gegebenenfalls miıt 1NWeıls auf Difterenzen des
Wortlautes 7zwıschen deren un dem bei Schwartz vorliegenden Text. Außerordent-
1i praktisch ist auch, da{f bei Punkten, denen eine spatere Stellungnahme
VO:  en Schwartz vorliegt, entsprechende erweise gegeben worden sind. — Dem Ver-
lag scheint C WECNN Nal in Rechnung tellt; dafß längere syrısche Passagen rhöhte
Satzkosten bedingen mufßten ein1ıgermaßen gelungen se1n, den Preıs auf der
Höhe des zweıten Bandes halten Die eidige Umtangsbegrenzung wird Man
dafür wohl 1n auf nehmen müussen.

Sıegburg (Rheinland) Schäferdiek

Hans-Georg eck Kıiırche und theologische Literatur 1 m
5 Byzantinisches Handbuch 1 Rahmen des

Handbuchs der Altertumswissenschaft, ‚Beil, Band) München 1959
XVI, 835 5 veb.
Handbücher erscheinen in unNnseremm Zeıtalter laufenden Band. ber 1U selten

WITF| eın Werk Recht diesen Namen führen dürfen, WI1e die vorliegende rie-
s1ge Arbeit VO:  3 Beck, die siıch zudem noch der Bezeichnun

J bescheiden enthält. „Handbué1“ 1m Titel

In zweı Anfangskapiteln „Einführung“ (S 1—6) und „Entwicklung der theolo-
xischen Byzantıinıstik“ [=—23) z1bt siıch der Verf Rechenschaft ber Inhalt, Um:-
fang un Begrenzung des VO:  - ihm bewältigten Stoftes, ım Kapıtel dann
eine dankenswerte Studie über die Geschichte der theologischen Byzantinistik folgen
d lassen. entwirft 1er nıcht 1Ur eine gelungene Rechtfertigung dieses Spezial-
gebietes innerhalb der Byzantinistik, sondern gibt eınen UÜberblick zugleich ber die
mannigfachen kirchengeschichtlichen, kirchenpolitischen und geistesgeschichtlichen
Verhältnisse un Bewegungen, welche dieses Wiıssenschaftsgebiet bei tast allen Völ-
ern des Abendlandes ZUur Blüte und reichen Ergebnissen kommen ließen. Das
Ganze 1St nıcht hne Humor und eistreiche Apercus geschrieben, Was übrigens auch
tür die Gesamtdarstellung oilt. rhaupt versteht der Verf., zew1ssen byzan-
tinıschen Eigenheiten un Eigenwilligkeiten mit brillantem und charmantem Wıtz
f iıhrem echt verhelten. NN hier als weni1ige Beispiele se1Ne Darstellun-
SCH so imposanter Erscheinungen der byzantinischen Kirchengeschichte, W1€ Photios,
Kerullarios der Palamas und-den Kreıs ihrer Freunde un! Gegner. Wenn selbst
uch nichts VO  - Emotionen e1im Studium se1ines Buches W1ssen will, darf doch
VO Rezensenten behutsam vermerkt werden, da{fß ihm gelungen IST, die Meı-
nung Vvon C homogenen Langwei%igkeit byzantinischer Theologie ad absurdum
führen  a Z
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Um eın Bıld gebrauchen: Nachdem Verft. das voilb'elader£e Schiff seıner

Wissenschaft ZUt 1in den Strom der Tradıtion gebracht hat, mu{ sich noch einıger
„Freibeuter“ erwehren, die seine oyroße Fahrt stOren könnten. Da sind die Vertreter
und Verfechter 505 pneumatischer, oikumenischer der „johanneischer“ Prinzipien.
Es heißt in diesem Zusammenhang auf „Solcherlei Prinzıpien verdienen sicher-
N rechten UOrt die rechte Berücksichtigung, ber die Voraussetzung 1st
gründliche Materialkenntnis. Das Handbuch richtet siıch nıicht iırgendwelche Kır-
chenpolitiker oder Theologen irenischer der polemischer Richtung, sondern
Byzantinisten und solche, welche MmMi1t echten Ergebnissen der Byzantıinistik arbeiten
wollen. Man wiıird dieser Arbeit deshalb sicherlich unproduktive Dürre un Nüch-
ternheit vorwerten, W 1€e C 1n c<olchen Fällen immer geschieht, vorab VO  - seıten jener,
welche das Wesen der Orthodoxie in ersier Linie VO: Russischen her geraten
sind. ® einmal 1St Byzanz nıcht Rufßland un: die russische Orthodoxie nıcht
identisc] mIit der byzantinischen, und ZU 7weliten bevorzugte ich den Vorwurf der
Nüchternheit und Trockenheit VOL jenem der wissenschaftlich unfundierten Schwär-
merei“. Wer die Liıteratur der etzten Jahre etwas verfolgt hat, WIr gestehen, dafß
diese WECNN uch prononziert geschriebenen Ausführungen Bıs ‘hren u Grund
haben. persönlich xlau! aber, da{ß sıch aum einer VO jenen „Freibeutern“ auf
B.s stattliche und wissenschaftlıch gründlich bestückte Triere verirren dürfte. Um

mehr, als 22 ber die wissenschaftlichen Mitarbeiter der theologischen
Byzantıinistik schreibt: „Seitdem ZEW1SSE Impulse der Jahrhundertwende der der
Zeit nach dem ETrSTEN Weltkrieg nıcht mehr ebendig sind, hat reilich die ahl der
Mitarbeiter her abgenommen als zugenommen; ber sieht AUS, als arbeiteten
diese wenıgen konzentrierter, nachdem S1€ manche emotionale Belastung abwerfen
konnten.“ ber. gerade diese Nüchternheit die, WI1e WIr gesehen aben, durchaus
nıcht Geistlosigkeit bedeutet macht B.ıs tundamentales Buch eiınem bisher nicht
vorhandenen Hiltsmittel für alle die, welche das ıcht 1Ur uferlose, sondern auch
unabsehbar weıt' 1n Periodika un Spezialzeitschriften, VO wenıgen Untersuchungen
abgesehen, verstreute wissenschaftliıche Materıial siıch mühsamst 7zusammensuchen
muften.

Wıiıe hat rar diesés Materıal verarbeitet? Welches 1St seine Methode? Denn
Thema und. Inhalt seiner Darstellung überschneiden sich 1m Systematischen und
Hıstorischen. melistert dieses methodische Problem einmal ındem den MCı

hörten Stoft in Quellen und Sekundärliteratur scheidet, die ach jedem
Abschnitt folgen läßt, die zweıte 1n die Anmerkungen bringt. Dieses Vorgehen, dem
eiNne mühsame Kleinarbeit der Quellen- un: Literaturerfassung vorhergegangen se1ın
mu{fß (vgl auch 5—6!), erleichtert dem Benutzer des Handbuches das Auffinden
beider ungemeın. Zum andern verteılt den Stoft 1n vier Hauptteile: Die
Reichskirche und ıhre Organısatıon (S 27—229), il Liıturgie und Hagiographie
(S. 233—275), 114 Die Theologie der Byzantıner (S 279—368) un: Geschichte
der theologischen Liıteratur der Byzantıner 371—798). Es folgen Nachträge un!
Berichtigungen, ateln der byzantinischen Kaiser un der Patriarchen VO.  3 Kon-
stantınopel SOW1@e eın 1ın reı Spalten gegliedertes Regiıster. Sieht Nan VO Hau
teıl ab, der weıithıin eın eigenes 1n sıch selbst begründetes Gefüge hat, S} iSt
S‘ Werk aufgebaut, dafß in Hauptteıl 11 und I11 die wichtigsten Materıen
und Probleme behandelt werden. Ihre Bearbeitung ergibt dann die methodisch
logische Einzelgliederung des Abschnittes in  S Dogmatık un Polemik, Asketik
und Mystik, Homiuiletik, Hagiographie, Exegese, Kanonisches Recht und liturgische
Dichtung während der Phasen der byzantinıschen Kirchengeschichte. Ich finde
sechr begrüßenswert, da{ß Homiletik den betreffenden Absatz oft „Prediger“
überschreibt. ber diese herrscht vielem anderen bei „Freibeutern“ un Miıt-
5  en der theologischen Byzantınistik manche Unkenntnis un deshalb manch
unbegründetes Fehlurteıil.

Allein schon diese rein thodische Bew'a'.ltigung des Riesenstoftes ZW1ingt dem
Leser Anerkennung gegenüber dem Vert. ab! Der Benutzer se1ınes Buches LUL Zut
daran, sich hierüber zunächst einmal Klarheit Vc:rschai"fenT So MUuUu: sich

Ztschr. für K.-G.
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ber den Palamismus einmal gründsätzli&1 iın 111 le orıentieren, um 1ın ann
das ZESAMTE Quellenmaterial mMi1t der dazugehörigen Sekundärliteratur vorzuhinden.
AÄhnliches oilt uch für die Ketzereıen (ILI f der für die christologischenStreitigkeiten (ILI 1a) un den Bilderstreit (I11 1C), welche ımM Hauptteıl ın
ihren verschiedensten zeitlichen Brechungen und Problemstellungen wieder autf-
tauchen.

Der Hauptteil nımmt, W1e bereits ZESARL, 1INe€e Sonderstellung eın In ihm wird
VO ert die außere Gestalt der byzantinischen Kirche dargestellt, deren inneres
Leben mit seinen mancherle; schwierigen Spannungen un: Eınzelfragen dann die
Abschnitte 11 und 111 un iıhre veschichtlichen Auswirkungen 1n behandelt WEelI-
den Ich M ZUuUr UOrjentierung L1LLUTr die Unterabschnitte VO  e IEAR Die Entstehungder Patriarchalverfassung, Patrıarchat und Primat, Staat un Kirche, Die
Synoden, Eınzelne Patriarchate: a) VOoN Konstantınopel, welcher bis 1n die e1n-
zelne Ptarrei eine umfassende Darstellung findet un der bisherigen Uner-
torschtheit gerade der byzantinischen Parochie ine der zahlreichen Dankesschulden
ildet, welche die Leser N anbieten werden ®) 83—86),; VO Alexandreia,
C) VO!  w Antiocheia und VO)]  - Jerusalem, Die Bischofsämter, Das Mönchtum,

Quellen des Kirchenrechts, Kirchliche Geographie. Be1 dem etzten Absatz
handelt sıch zunächst „die Herstellung elıner gveographisch-statistischen Be-
standsaufnahme der Bıstümer der einzelnen Patriarchate“ 148), die 5SOS-„Notitiae episcopatuum“ 145—156). „Die notıtiae episcopatuum sind Verzeich-
N1ısSse zunächst der Metropoliten, sodann auch der autokephalen Erzbistümer und
der den Metropolen gehörenden Suffraganbistümer, die für Zwecke des Proto-
kolls geschaffen wurden“ 148) Hıer Aaut Vor allem auf die Einzelunter-
suchungen VO  3 Honigmann un Laurent auf. In den Notıiae den einzelnen
Patrıarchaten S 156—200) wird nıcht 1Ur auf das kirchliche und höfische Zere-
monıi1ell, schauer auf die entsprechenden Ranglısten eingegangen, sondern auch
aut die ihnen folgende Ordnung der Kirchen un deren Besıitz. Aus eiıner bestimm-
ten Perspektive erhält der Leser hier einen Einblick 1n ihm WAar bisher bekannte
kirchen- un reichspolitische Kontroversen und deren Folgen, aber S' dafß sıch ihre
Zusammenhänge Aaus dem Gewirr reıin dogmatischer Streıtpunkte auf die Ebene
politischer, soz1aler und wırtschaftlicher Konkurrenzen verdichtet. Was 1n diesenAbschnitten ıcht 1Ur Materıial ausbreitet, sondern auch miıt treftsicheren Bemer-
kungen verwırrenden Sıtuationen Äärt, (iıch hier 1ur seiıne Ausführungenber Thessalonike 176 E3 1St eintach erstaunlich un: 1n vielem für den Kırchen-
historiker vielleicht uch überraschend. 200 schließen sıch endlich die Notitıae
monasteriıorum Auf diesen Seiten findet INan den soeben Uurz skizzierten
Gesichtspunkten ine Darstellung der osroißsen Klöster iın Ägypten 200—202),Palästina 203—206); darunter die für die Theologie un die Hymnologie der
Byzantıner wichtige Laura des hl Sabas 204), Syrıen un Konstantinopel-Bannmeile (S 207/—208),; Bithynien und Asia 208—212); Kappadozien, deren
eigentümliche Höhlen mit ihren Malereien [E Schweinfurth näher T -
sucht hat 211—212) un!' Trapezunt MIt Konstantıinopel S Z19—217 Das 215
erwähnte Pantokratorkloster Wr übrigens S1tz der Verehrung der Gottesmutter
His0oDoa. Wahrscheinlich Aaus diesem geistlichen Milieu uch die berühmte
Ikone der Gottesmutter Von Vladimir (vgl Ostkirchl. Studien, B 1956,
S. 56 Nachdem auf die lateinischen Klöster 1n Konstantinopel sprechengekommen 1St e 216—217, vielleicht hätte hier neben den zahlreichen VO  e zıtler-
ten Spezialuntersuchungen auch die leicht erreichbare Studie x Michels F: (Ost-
kirchl. Studien, B 195Z 145 erwähnt werden können),* folgen die Monaste-
rıen 1ın Thrakien, die schließlich die Gründungen auf bulgarischem Boden ZreNZCN

217—218). Dann gelangt der Leser ZU) Athos und Thessalonien 218—223).
Mıttelgriechenland, die Peloponnes, die yriechischen Inseln und die yzriechischen K15-

Das geschieht ann auf 229 Anm.
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ster Südıtaliens bringen diesen grofßen Abschnitt nde Be1 den letzteren finden
nauch die Basilianerklöster gebührende Erwähnung.

Es ISt unmöglich, auch 1Ur andeutungsweise* bei den Teılen In 111 un
fortzutfahren. möchte mich deshalb miıt ein1ıger Kurze dem E Hauptteil uwWwell-

den, Un hier VOTL allem der Liturgıie. behandelt zunächst die Liturgien Syrıens,
Ägyptens un! Konstantinopels. Wieder findet der Leser, 1in diesem Falle besonders
der Liturgieforscher, tast alle weıt Spezialuntersuchungen vereınt.
finde kaum nachzutragen. Zur Petrusliturgie 243 (Anm. —— ZAA und
246 hätten noch erwähnt werden können: VasSica, Slovanskia lıturgie Petra,
1n:! Byzantıiınoslavıca, 39—1946, 1—54; Vajs, Liturgia sanctı Petri1
slavıca. Relatio, in  : Acta Academiae Velehradensis, 1948, 110—115
(Rezension Von Vasica MIt wichtigen Einzelheiten); Cyzevski]j, VvOoproSsSu
lıturgi] Petra, in: Slovo 21 1953, 37—41 Gerade dieses Problem MU: bei

abstrakt leiben, weıl hne die Hintergründe der byzantinischen Slaven-
M1ss10N, auf die WIr noch sprechen kommen, keine konkrete Sıtuation besitzt.
In die VO  - notgedrungen getroffene „kleine“ Auswahl VO  - Arbeiten über
die byzantinische Liturgie hätte vielleicht auch Maurice-Denıiıs Boulet, ucha-
ristie la Messe, Parıs 1953 aufgenommen werden können. Hierüber und über
manche andere Titel älßt sich ber sewifs streıiten. Auffällig bleibt indessen, da{ß der
theologisch ungemeın beschlagene Verft aum auf die theologischen Probleme der
einzelnen Liıturgien un: ıhres Verhältnisses zueinander eingeht. Hıer hat die oben

recht gerühmte Methode des Verft.s eiıne Schwäche, enn der Leser wiırd sich
den theologischen Kontroversfragen der VO gebotenen liturgiegeschichtlichen
Fakten in den anderen Kapiıteln Orientierung holen mussen. ber sibt eben keine
perfektionierte Methode, un W el hätte der Vert nıcht 1n allem richtig machen
sollen? Immerhin haben Lietzmann, Baumstark, Botte gezelgt, dafß INa  } uch 1n
der Liturgiegeschichte iınteressant S  reiben kann, ohne deswegen unwissenschaftlich
wer

Zu Kap „Die liturgischen Bücher des byzantinischen Rıtus“ (warum plötzlı die-
ser Begriff A Ratus:r): Zum Euchologion ware  N erwähnen, dafß Dmitrievskij eıne Neu-
ausgabe des Goar besorgen wollte, aber nicht mehr Aazu kam. Sowohl be1 der VO Br

wähnten Euchologionausgabe VO  - Frcek, der noch XXV, tasc. gehört,
Wıe auch bei der VO]  3 Nahtigal edierten 248—249) handelt sich den Cod Sınai-
t1Cus, welcher glagolitisch geschrieben ISt. Die Ausgabe Nahtigals hat viele Vorzüge VOT

der Frceks. Roberts und Dom Capelle, An early euchologion, 1n : Museon,
Z 1949 ware noch nachzutragen. Dankenswert K da{fß bei Euangelion un
Apostolos 1n der Anm 249 auch auf die Textfragen eingeht. Das gleiche
fehlt leider e1m Psalterion, W1€e Vert überhaupt die überaus wichtige Frage nach
dem ext der alttestamentlichen Lektionare un diese speziell yarnicht erwähnt.
Dieser Komplex 1St aber tür den Bereich der theologischen. Byzantinistik cehr
wichtig, weıl. den Ausgangspunkt für die altkirchenslavischen un slavıschen
Parömienbücher bildet. Aus der zahlreichen Literatur möchte iıch NUur die CUHGLE

wichtige Untersuchung VO  - Zuntz, Das byzantinische Septuaginta-Lektionar
(Prophetologion), 1: Classıca mediaevalıa E 1956, 183—198 eNNeN. Über
die Arbeiten amerikanischer Gelehrter ZU' neutestamentlichen Lektionar hat

tTeeven 1n hLZ 76, 1951 5Sp 513 einen sehr instruktiven Überblick peCHC-
ben, der erwähnt werden könnte. Zum Horologion ware S:  . da{ß neben
dem SOg „grofßsen“ auch eın „kleines“ Horologion“ (@0L0210V070VAOV) 1bt, welches
einen Auszug aus dem darstellt. Wenn 252 schon die slavıschen TLexte
des Menaı0ons erwähnt, dann genugt der 1NWeIls auf Jagıic nıcht. Es würde gewiß
den Rahmen des Handbuches überschreıten, WeNnNn CS 1in EXtTIENSO auf die slavischen
Kultbücher einginge. ber die altkirchenslavischen Handschriften ollten neben melchi-
tischen, armenischen UuUSW. doch erwähnt werden. Jagic bringt NUur die Dichtungen der
russisch-kirchenslavischen Menäen VOI 5—1 da{fß l1er flugs doch einmal

die einggngs erwähnten russischen „Freibeuter” gCeraten 1St. Viel wichtiger ware

10*
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statt dessen der Codex Suprasliensis SCWCSCH, ıne altkirchenslavische Übersetzünggriechischer Vıten und Homilien tür den Monat März einschl. Karwoche und Pascha.
Er spielt für die Erschließung des byzantinischen Märzmenologions eine wichtige
Rolle vgl Ehrhard, Überlieferung und Bestand, B 593 f.) Die 1M Eınzelnen
oft noch hypothetischen Ergebnisse un anstehenden Probleme er Übernahme
byzantinischer Kultbücher in das altkirchenslavische Schrifttum werden behandelt Vvon

Paliıkarova Verdeil, La mus1que byzantine che7z les Bulgares E1 les Russes, Copen-
hague Boston 1953 vgl auch 4 9 1954, 406—510; hLZ 8 9 1995; 472—473)
un Koschmieder, Die Altesten Novgoroder Mirmologienfragmente, München 1952
bıs 1955 vgl. Zeitschr. clav. Phil 25, 1956, 261—284; LO T 190358 46, 1953,
SOI Diese Materıe gehört keineswegs bereits ZUr VO  3 MmMit Recht Aaus seinem
Handbuch ausgegrenNzZten elavischen der russischen Orthodoxie, sondern noch in den
Grenzbereich genumner Byzantıinistik, W1e schliefßlich die VO  - ihm herangezogene
Literatur der Ägypter, Syrer, Armenier USW.,. Statt Maltzews Nachtwache 1ST. 257
ohl] dessen Menologıon, Bde., Berlin 1900, 1901 gemeınt.

Neben Maltzews Zew f anerkennenswerten ber für die wissenschaftliche For-
schung unzulänglichen Übersetzungen hätte iNan N die ersten Druckausgaben aller
Kultbücher gesehen. Man kann sS1€ bei Brigthman un bei Wellesz, Hıstory of
Byzantine Musıc 2N: Hymnography, Oxford 1949, 33° zusammengestellt Ainden.
Zu den S Zl nm. 2 angeführten Arbeiten ber den Oktoechos darf jetzt Eric
Werner, New Studies in the Hıstory of the Early Octoechos, 1in Kongrefßbericht der
Intern. Gesellsch. für Musikwissenschaften. Utrecht 193Z; Amsterdam O5 4A78 —
437 iıcht mehr fehlen. Die angeführte Arbeit VO Weber betaßt sich wiederum ın
der Hauptsache mit dem slavıschen Oktoechos, während Werner gerade die -eNnes1s
des byzantınischen Kultbuches untersucht. Zum Typikon 252—)53 Ware vielleicht
fur den Leser 1ne kurze Notız darüber Zut SEWESCH, da{ß dieses Buch auch die
Koinzidenzien 7wischen beweglichem und unbeweglichem Festkreis regelt (Z 25 LEL

Karfreitag!). Wiıchtig tür das Studium dieses Buches, auch für das disziplinäre
Typikon (Klosterregel) 1sSt noch kaballanovi@, Olkovo) Tiıpıkon. Kıev 1910
vgl 24, 1923/24, 124—125). uch dieses Werk mag ber irgendwo in B.s
Riesenanmerkungsapparat vermerkt seiIn. Kap. „Das byzantinische Kirchenjahr“:
Die heortologischen Spezialuntersuchungen, die anführt, sind wieder erdrückend.
Der Leser 1sSt 1n der Lage, ber jedes Problem sıch Auskunft holen. Ich wuüißte
1ur wen1ges nachzutragen. Zu Himmelfahrt un! Pfingsten .. 257 und Anm.
Leclercg, Tessarakoste, Careme Ascension?, 1n  2 DHGE e 1952, 56 —972 vgl

45, 1952; 460—61) und die wichtige Arbeit VO  } G. Kretschmar, Himmelfahrt
un Pfngsten, 1 ZKG 66, 1954/55, S. 209—253 Zum Weihnachtstest liegt jetztumfangreiches Materıal VOT bei Onasch, Das Weihnachtsfest 1mM orthodoxen Kır-
chenjahr, Berlin 1958 vgl S6 998 „455—456), das wahrscheinlich von
nıcht mehr in den Drucksatz eingearbeitet werden konnte. Wenn iıch recht sehe, fehlt
der wichtige Diskussionsbeitrag VO  e Cullmann, Noe&l ans V’eglise ancıenne, Neu-
chätel-Paris 1949, deutsch: Basel 1947 Ferner W. Hartke, Über Jahrespunkte und
Feste, insbesondere das : Weihnachtsfest, Berlin 1956, dem aber teilweise widerspro-
chen werden MU: vgl Onasch, LO 270) Zum Weihnachtsfasten und die V.OT-=
weihnachtliche Zeıt ware nachzutragen Th. Spasskij, La Paque de Noäl Etude SUL
l’avant-fäte de Noe&el ans le rıite byzantin, in Irenikon 3 9 ST 9—3 Das
Kap „Hymnographie“ zeichnet sich durch Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Aall
sich komplizierten Forschungsgegenstandes AuUS, Weitere Ausführungen findet der
Leser dann 1m historischen Hauptteıil. verstehe L11UTr N!  6 bei die-
sem doch für das ZAUaNZC Buch grundlegenden Abschnitt nıcht die einführenden Werke
VO:  3 illyard, Wellesz, Koschmieder nın Ich finde dessen 266,
Anm 1Ur Cabrols doch reichlich alte Arbeit VvVon 1893 Warum (Wepdgn nıcht die
Ausgaben. der Monumenta Musicae Byzantınae den einzelnen lıturgischen Büchern
erwähnt, auch wenn ert. mıiıt Georgiades prinzıpielle un methödische Beden-
ken dieses Unternehmen haben sollte? Schließlich ware uch hier, der ın
Kap noch ein1ıges wichtigen Kultbüchern nachzutragen Zzewesen, W1€ das Heır-
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mologı10n, das Sticherarion Ausgezeichnet finde ıch wieder den Abschnitt 11
„Hagiographie“. kommt austührlich auf die reıin lıteraturgeschichtlichen und kri-
tischen Voraussetzungen der hagiographischen Quellen sprechen, WI1e Stilprinzı-
pıen, literarıisches Genre un literarisch-hagiographische Typo!ogie, die Formen des
LE.pOs und der Novelle (letztere vielleicht N15 herausgearbeitet), den
Abenteuer- und Reiseroman, das antıke Idyll 268 f.) abe] wird der DE“
schichtliche Entwicklungsweg VO den echten Märtyrerakten über reine für die 5Syna-
X1S GLSE och schaffende Romandichtung, deren Kern oft nıicht mehr als das lıtur-
yische Datum selbst S6 zunächst bıs ZUT Retorm des Metaphrasten geführt Dieser
allen bekanntlich die volkstümlichen Vıten ZU| Opfer, un ihnen die 1ın der hagio-
graphischen Forschung schon berühmt gewordene Vıta der Paraskeva (S 270 Der
Abschnitt wırd beschlossen mMit Ausführungen ber die Kanonisation 1n der byzan-
tiniıschen Kirche Die Hagiographie der einzelnen Epochen 1st wıeder quellenmäiıg
1im Hauptteil reich belegt, wobej der Leser durch die Wirrnis der Probleme
mıiıt Hılte der fast erschöpfend mitgeteilten Sekundärliteratur geleitet WIF'! d Sowohl
ZUr jJüngeren Paraskeva (S 2733 640), als auch ZUT alteren 483, 503) könnte ina  =)}

noch auf WE€1 Artikel VO Halkın und Camarı1ıano ın  ® ABoll 6 9 1942, 5. 216 E)
301 hinweisen. Beide Heilige sind hagiographisch und kulturgeschichtlich außer-
ordentlich ınteressant. Die altere Paraskeva aßt sıch uch 1m Orient teststellen
(Bıbl. Hag. ÖOrıent., ed P. Peeters, Bruxelles 1910; 184) Manches über diese rätsel-
hafte Heılige findet sich 1n den Legendes hagiographiques VO:  } Delehaye (Bruxelles
1955 anderes 1St weıit VeEersStIreut. Über die Herkunft der Paraskeva, die mMan mOg-
licherweise 1n Verbindung miıt der Hypostasıerung der Kreuzesverehrung auch ın
der Ikonographie, Aaltestes Zeugnis 1m Parıs. STEC 510 VO  - 880—886, vgl UOmont,
Mınıuatures des plus ancıens manuscr1ıts de 1a Biblioth&que Nationale, Parıs 1929,

257 und des Karfreitages 1mM Zusammenhang mMIit der orthodoxen Abwehr ıkono-
klastischer Kreuzesverehrung, vielleicht auch bogomilischer Kreuzesverachtung sehen
kann, 1St vorläufig nıchts Bestimmtes festzustellen. Endgültiges wırd Nan erst nach
einer kritischen Textausgabe ihrer Vıta können. Bei der Paraskeva VO  S Epibat
(S 272;, 640) hätte doch die Vıta des Euthymius von Irnovo erwähnt werden sollen
(CE) Kaluzniazkı, Werke des Patriıarchen VO  e Bulgarıen Euthymius (1375—1393); Wıen
1901 Dazu vgl Turdeanu, La Litterature Bulgare du 1Ve Siecle Diffusion
dans les Pays Romaıins, Paris Ich halte für möglich, da{fß die Vıta des
Euthymius 1mM Zusammenhang mıi1t der palamiıtischen Propaganda unter den Balkan-
slaven steht. Im übrigen o1Dbt neben den VO  e ZzeNANNTEN Parascevae noch eine
„Gro{fßmärtyrerin”, die ber 1Ur bei den Russen verehrt wiırd vgl Ostkirchl. Studien,

1957, 121—141).
Der ZUr Verfügung stehende Raum ZW1Ngt uns, NUur noch kurz auf ZWeIl Fragen

einzugehen. 530,; nm. 1 Z.U) Slavenapostel Kyrıl] hätte noch Bujnoch, Zw1-
schen Rom un: Byzanz, Graz-VWien-Köln 1958 Platz finden können. Rostislav VO:

Mähren 529 War übrigens 1Ur Fürst, nıcht König se1ines Landes. Aus der Über-
tülle rein systematischer Themen greife ich 1UTE noch das Problem der Mystik des
Dionysius Areopagıta heraus > 348) Es 1St mMır 1nNe Frage, ob man seıin System
wirklich als echte Mystik bezeichnen annn Der Areopagıte lehnt selbst 7zumindest
eine ZEWI1SSE sımple Mystık ab, die mıiıt Hilte positiver (affırmatıver) Figuren und
Bilder (Symbole und Allegorie) (Gottes Wesen erkennen mO!  a  chte Seine Bemühungen
sind außerordentlich stark intellektuell un ratıonal gepragt, und INnan wird sich
wohl hüten müussen, seine Mystik mit der der Vıctoriner, die ‚W ar in seiner TIra-
dıtion stehen, auf ine Ebene stellen. Vanneste, Mystere de Dieu Essaije SUT

la structure rationelle de la doctrine myst1ique du Pseudo-Denys ’Areopagite, Parıs
1959 wırd den kritischen Leser seiner Schriften 1n diesen Erwagungen 1Ur bestärken.
Im übrigen mu{ It 9 „dafß der FEinflu{fß der dionysischen Mystik auf
Byzanz noch wen12 ertorscht iSt, als dafß vorschnell geurteilt werden dürfte“
349) Neben Roques’ L’unıivers dionysien hätten seine Artikel 1 RAC HE: 1075—
I2 und im DSpıit. I: 744—786 Erwähnung inden können. Ebenso Aa  ware vielleicht
en kurzer 1nwels auf die jJüngste Debatte die Datierung des Areopagiten
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wünschenswert SECWESCH (vgl Fr. Dölger—-A. M. Schneider, Byzanz, Bern 195.2,
185—186). Leider hat die Textausgabe La Hierarchie Celeste VO'  - Roques, Heıl
und de Gandıillac (Dources chretiennes Nr. S, Parıs 1958), welche der Forschung
endlich eın kritisches Instrument in die Hand 1bt, nıcht mehr aufgenommen werden
können. Dieses WI1e manches andere wichtige Buch der Sekundärliteratur hätte doch
noch 1n den Nachträgen 799 Platz gefunden. Kritisch stehe ich B.s Ausführungen
ber die Messalianer (S 349—350) gegenüber. Selbst WeNn 1n seinem Handbuch nıcht
der Platz ist, „auf die relıg10onsgeschichtlichen Hintergründe der Sekte der SAl auf
die lıterarhistorischen Probleme einzugehen“ (S:35053; hätten weder W. Jaeger,
Iwo Rediscovered Works of nNCcIient Christian Literature: Gregory of Nyssa and
Macarıus, Leiden 1954 noch H. Dörries Aufsatz: Christlicher Humanısmus und
mönchische Geistethik, in  ° hLEZ 7 9 1954, 5Sp 643 —656 unbeachtet bleiben dürten.
De1 beiıden werden ein1ıge csehr wichtige CUueE Perspektiven ZUur Messalianerfrage VOTLr-

9 die vieles VO: dem bisher üblichen und auch VO:  e} vorgetragenen Bilde
dieser Sekte korrigiert, Wwe schlıe{$lıch doch auf die Häresien der Paulikianer un
Bogomilen un: damıt auf die antihäretische Literatur der Byzantıner weitergewirkt

Interessant 1St endlich noch die Darstellung B.s über den Palamısmus, der se1it
jeher eın besonderes Sorgenkind VOT allem der katholischen Kontroverstheologie ZUFE

Orthodoxie SCWESCH ist. Methodisch wieder ausgezeichnet bringt ert. ın 111 1e
eınen grundsätzlichen, systematisch-theologischen UÜberblick un in das gesamte
Quellen- Uun: Literaturmaterial. Der Forscher wird auch hier besonders tür dem
ett. aufrichtigen Dank mussen. Be1 der systematisch-theologischen Wertung
des Palamismus, die völlig objektiv, hne „emotionaleCL Apologetık VO  w 'a-
SCH wird, s1egt schließlich doch die Anerkennung der westlichen Scholastik ber den
ZanNnzCh VO: den Griechen miıt iıhren Mitteln verteidigten Ideenkomplex. Dagegen
wırd kaum einzuwenden se1nN. ber, W1e selbst betont, hat der Palamısmus
1M slavıschen Raum weitergewirkt, WEeNNl uch iıcht unwidersprochen, sondern
stark modifiziert. Vor allem Askese un: Ikonenmalerei 1mM Ruftsland des un F5
Jahrhunderts sınd hne diese Auswirkungen nıcht verstehen. Von daher ergäbe
sıch ein posıtıver nüanziertes Bild dieser etzten yrofßen veistigen Bewegung der
Byzantıner, als WIr S1€e bei finden. Die VO ıhm recht >  € zeitliche und
thematische Begrenzung se1nes Handbuches WITF:! dieser Stelle ZU Problem,
eine weitgreifende Theologie, w1ıe die des Palamismus, Bestätigung un Auseinander-
SCTZUNgG, Modifizierung und Belebung zugleich VO den Slaven erhält. Durchaus
bejahen sind B.s Ausführungen auf 326—327 Gegenüber manchen allzu modernen
Deutungen des Palamısmus weIlst darauf hin, da{ß „dem ahrhundert nicht
einfallen konnte, die psycho-physischen Grundlagen der Visionen der Athosmönche
Zu analysıeren“, deshalb „geriet das Thema vorzeıt1g ufs Gebiet der rein dogmatı-
schen Spekulation. So 1St geschichtlich gesehen die palamıiıtische Theologie nıcht hne
weıteres Frucht eiıner homogenen theologischen Entwicklung, sondern zunächst eın
System ad hoc  CC (D 326). völlig überzeugend un: ugleich eines der General-
themen der byzantinischen Theologie anklingen lassend sind folgende pragnante
Satze: „Aus der Art der Gegner des Palamas in der ersten Zeıt und aus der Art
des Palamas selbst erg1bt siıch eindeutig, da 65 hier eın Rıngen auf gemeınsamem
patristischen Boden geht, die Erläuterung VO  j Schrift- un Väterstellen,
den Traditionsbeweis. Man mMag eiınen Schritt weitergehen und mıi1t zew1issen Eın-
schränkungen behaupten, se1 eın Rıngen den Platz der negatıven Theolo-
z1e 1M Gesamtsystem SCWESCH, wobej reilich nıicht übersehen werden därf; da{fß W ar
des Palamas System durchaus auf dem Gebiet dieser negatıven Theologie erwachsen
1St, VO  e ihm Jedo zweitellos mi1t den Mıtteln uch der posıtıven, kataphatischen
Theologie dargelegt und begründet wird“ (& 926 AngesicHts der Tatsache, da{fß
die palamıtische Theologie, oft weıtab VO:  e der wissenschaftlichen Forschung, heute
nicht celten mehr oder weniıger kunstvollen Balanceakten 1n der Verteidigung der
Orthodoxie vVvon außerorthodoxen reısen ausgeNutzt wird, vewährt B.s präzıse
klare Darstellung und das von ıhm gebotene Quellenmaterıia]l endlich Gelegenheıit,
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sich diesem Probiem yründlıch und ; ernsthaft zuzuwenden. Schäder, Das Jau-
bensbekenntnis des Gregor Palamas, Osoloyia BF, 1956, 1—1 T3 Anm. 4) 1St
übrigens für den deutschen Leser bequem erreichen in: Ev Theologie 16, 1956,
319

Es War in dieser Besprechung LU möglıich, ber den Autfbau des Handbuches und
seine wichtigsten Kapiıtel orijentieren. Von den grofßen Themen haben WIr NUur

ein1ıge herausgreifen können. D Erganzungen SA Literatur wollen 1n keiner Weiıse
die Riesenarbeit des Vert.s auch 1LUL 1m Geringsten erabseEZOGIK e1in Handbuch wird
tür Generatıonen VO  a} Forschern und der theologischen Byzantinistik Interessierten
das wichtigste, umftfassendste un verläßlichste Hiltfsmittel leiben. Zugleich hat
der deutschen Forschung überhaupt eın Ruhmesblatt mi1t seinem But hinzu-

W1€ stark die deutsche Byzantinistik während des etztengefügt. Wenn IiN1all edenkt, wird die LeistungKrieges VO'  - der internationalen Fachforschung ausgeschlossen WAar,
B.s noch Gewicht gewınnen.

Zum Schlufß bleibt dem Rezensenten eigentlich 1U noch übri1g, siıch eım erft.
entschuldigen, da{ß mehr den L1UI1 schon mehrtach bemühten russisch-orthodoxen
„Freibeutern“ gehört! Der Rezensent hofft trotzdem, dieses Handbuch mi1t seinen
Mitteln der kirchengeschichtlichen Forschung auf das Angelegentlichste empfohlen
haben.

Halle/Saale Onasch

Mittelalter
Raphael Schulte OSB Dıe Messe als Opfer der Kirche. Die

Lehre £rühmittelalterlicher utoren ber das eucharistische Opfer Il Liturgie-
wissenschaftliche Quellen und Forschungen, He 35), Münster Westft. (Aschen-
(0) 1959 XVI 198 S kart 17580

Die vorliegende Arbeit geht, W16€e der Vert 1im Orwort se1nes Buches mitteilt,
autf ıne Anregung arl Rahners uruck, die sich im Nachwort dessen Abhandlung
Die yıelen Messen UN das eine Obpfer (Freiburg findet SS ware ıne dogmen-
geschichtlich nützlıche Arbeit, der Geschichte der Lehre, da{ß die einzelne Messe Als
solche Opter der Gesamtkirche 1St, einmal SCHNAUCI nachzugehen un!: untersuchen,
Wann diese Lehre ZUEGTSLT ausdrücklich auftritt (es 1St verhältnismäfßg spät), W1€ s1e
geNAauUCK gemeıint 1st be1 den verschieden Theologen, welche Folgerungen (mit echt
der Unrecht) daraus abgeleitet werden. Eıne umfassende dogmengeschichtliche Dar-
stellung der Lehre, da{fß die Eucharistie Opter der Kirche ISt, fehlt bislang in der
Literatur. Das Tridentiner Meßopferdekret und, ı:hm olgend, die wesentlich VO:  }

der Kontroverse die Ansichten der Reformatoren bestimmte römisch-katho-
wirkte, da{fß ‚die Messe Zanz unlısche Theologie der nachtridentinischen eıt

SAr als Opfer Christ:‘ angesehen wurde“, während hingegen die Lehre, da{fß die
Messe Opfer der Kirche Se1 Schulte chreibt „ZUgeich Opfer der Kirche se1l  a
aum mehr beachtet wurde 2) Demgegenüber bestreitet die protestantısche
Theologie un! Berufung auf das Neue Testament die Richtigkeit der Lehre,
da{flß dıe Feier der Eucharistie als en Ott dargebrachtes Opfer 1mM Sınne des

insbesondere als ‚unblutige VWiederholung desDogmas der Transsubstantiation
aufzufassen sel1. Schulte weılst darauf hın,blutigen Opfers Christi autf Golgath

daß 1 Bereich der römisch-katholische Theologie Jahrhundert mit seiner
lıturgischen Besinnung einen deutlichen Wandel gebracht habe. S50 vebe c5 heute ohl]
aum eın Werk römisch-katholischer utoren über die heilıge Messe, VO  - wel
Art 65 auch sel, das nıcht in irgendeiner Weise den Gedanken des Opfers der Kirche
herausstelle &S 2) Die Untersuchung der Frage, seıt Wann (es 1St unserer Meınung
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nach nıcht spat, W 1€ Kari Rahner 5 ] \rermutét) n iın welchem S5Sınne die Macca
als Opfer der Kirche verstanden wurde, ISt [0)81 grofßem und allgemeinem theologi-
schen Interesse. Es 1St deshalb begrüßen, da{fß Raphael Schulte die Anregung
Rahners aufgegriffen hat. beschränkt se1ine Untersuchung VOTECISLT auf das Früh-
mittelalter, speziell auf die Zeit VO:  n Isidor von Sevılla 636) bıs Remigı1us VO'  $
uxerre (T 908) un: autf den spanıschen, britischen un karolingischen Raum. Geplant
sind Arbeiten Jeicher Zielsetzung für die Väterzeıt W1€ auch für die Scholastik und
die folgenden ahrhunderte bis auf ullsecIe Tage.

Der Vert gyelangt 1n seliner Arbeit dem Ergebnis, da{fß sowohl 1mM Bereich der
spanısch-westgotischen Lıiturgie WI1e auch 1n dem der römischen die eucharistische
Handlung 1n oroßer Geschlossenheit als eın Akt und WAar als eın Opferakt
der Ecclesia unıversalıs angesehen wurde. Da{iß bei utoren 1m Bereich der römischen
Liturgie allenthalben die Jeichen Gedankengänge ber das Opfter der Kirche
finden sind WI1e 1n dem der spanisch-westgotischen, läfßt darauftf schließen, W 1€ Schulte
herausstellt 186) und es wird dem wohl nıemand widersprechen wollen
daß sıch hierbei allgemeıines Glaubensgut handelt. „Der Angelpunkt jeder
Betrachtung ber das eucharistische Opfer“, schreibt Schulte, „1St Christus Das
Opfer Christi etztlich sSein SaNnzZeS Leben, das WIr aber in seinem Opfter [Sch
meınt hier den Kreuzestod autf Golgatha] als dem Höhepunkt zusammengefaßt
wI1ssen W Aar also die Heilstat, iın der die Schuld Adams vesühnt, ber auch der
gottgeschuldete ult wıeder möglıch wurde Indes, die Heılstat Christi wiırd
der Menschheit und dem Eınzelnen ıcht einfach ‚angerechnet‘, wird 1im Eftekt nıicht
ZuUur reıin passıven UÜbernahme dargereicht. Vielmehr befähigt Christus die (erlöste)
Menschheit, die Kırche also, und 1n ıhr die Individuen, ZUr aktiven Teilnahme
Heilswirken“ (S 186 Schulte macht 1m Laufe selner Untersuchung allerle; Fest-
stellungen, die für das Verständnıis der vorstehenden Sätze cehr aufschlufßreich sind;

mi{(6t ihnen jedoch nıcht solches Gewicht bei, W1€ N ach Meinung des Rezensen-
ten nötıg ware. Kirche bedeutet bei Isıdor VO  3 Seviılla „die yeschlossene Christen-
heit 1n ihrer wesenhaften Einheit als Corpus Christi“ 373 Zur Auffassung Isıdors
VO Opfer stellt fest „Dieses Tun |es 1St 1n diesem Zusammenhang VO  - der
‚(weihe)priesterlichen Tätigkeit e1im heiligen Mefßopfter‘ die Rede] des Amtsprie-

deckt sıch keineswegs mıiıt dem offerre der Meißteier. Noch weniıger aßt
Isidor die gesamte Meßopferhandlung 1n ihrem wesentlichen Bestand auf diese
amtspriesterliche Tätigkeit beschränkt erscheinen. Der Priester 1St W1€e alle ]äu-
bigen eın Glied 1mMm Corpus Ecclesiae, Christi1, jedoch eın Glied mıt einer Zanz
bestimmten Aufgabe,. d1e anderen nıcht zusteht. Nur SOWEeIt hat der Priester 1m
Gesamtopferakt der Kirche se1ne bestimmte Funktion. Dabei bleibt Glied dieser
Gemeinschaft, von der als Zanzer das offerre AauUSSZSCSAaSt wird“ (S 48) „Der heilige
Isıdor Sagt mehreren Stellen direkt, da{ß die ‚Kırche“ das Meßopfer darbringt“
S 52) „Der einzelne Christ kommt durch die Kirche ZUr Gliedschaft mit
Christus, wodurch uch Priester wiırd“ 43 . SIn der feiernden Gemeinde 1St
bei iıhm d bei Isıdor] die N Kırche verstehen. Denn MIit Cyprian spricht
Isıdor VOoN der Kır und S1€ 1n diesem Zusammenhang auch plebs creden-
ELUM  « 50) Aus diesen Feststellungen geht ohl] einhellıg hervor, da{fß Isıdors
Ausführungen sich auf die Lehre VOImM Priestertum aller Gläubigen stutzt. Die Kiırche
wırd als die Gemeinschafl (Sch. Sagı ‚Heilsanstalt‘) er Auserwählten verstanden
vgl 21 und die dortigen Quellenhinweise). Der Vert machrt terner die bemer-
kenswerte Feststellung, da{fß die Begrifte CONSECCYTATE und offerre sich bei Isidor ıcht
decken Das CONSECCYATE Isıdor benutzt daneben auch die Bezeichnung conficere

steht dem Geistlıchen ZU; 1St der Weihe- bzw Vollzugsakt. Das eucharistische
Opfer jedoch, das sacriıfıcıum, bringt die Kirche dar offert) Wır haben deshalb
alle Veranlassung, anaı fragen, W as denn geNAUETr gesehen damals dem
Obpfer der Kirche gemeınt WAAarLr. Die frühmittelalterlichen utoren stimmen darın
überein, daß das Opfer der Kırche eın Selbstopfer iSt; Schulte welst 1m Verlaufe
seiner Untersuchungen wiederholt darauf hin Felix VO: Urgel (F 518) ‚gibt uns in
seinem Liber de variis' quaestionibus adversus udaeos Einblick 1n die Auffassung
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seiner Zeıt, worın das Wesen des christlichen Opfers bestehe. Den Vorrang des
cQhristlichen Opfers VOT dem jüdischen sieht CI, W1Ee Schulte darlegt, in seiner Geist1g-
eIit. „Be1 den Juden werden Tiere, das Blut VO  - Schafen un Rindern, Iso Mate-

rielle Güter geopfert. In der Kırche aber werden die Gott wahrhaft angenehmen
Opfter dargebracht, geist1ge Opfer nämliıch. Unter ıhnen werden ZENANNLT; Christı
Leiden un :FOdM. der Zeugentod der Apostel un Martyrer, das eucharistische Opfer,
Glaube und Barmherzigkeıit, das Taufgeschehen, brüderliche Eintracht, Keuschheit,
eın zerknirschtes Herz, das reine Gebet, Gehorsam Gottes Gebote .  &6
(S Schulte, der davon ausgeht, da{fß die heutige Lehre VO Meßopfer sich
auf eine durchgehende un-: unveränderte Tradition stutZze, bezeichnet als „auf-
fallen.d dafß Felıx 1€e$s alles Opfer der Kirche Nıcht NUur der Martertod
wird als pretiosum holocaustum ecclesıae bezeichnet; CS 1St die DAassıO
Salvatoriıs nostrı el sangzuıs Tle Dreti0sus, das Leiden UN der Tod Christz das
y' Opfer der Kirche‘, und ‚W ar ‚ausgezeichnet VOor jedem andern Opter der
Kırche“. Erst nach Nennung des Martyrıums tolgt das eucharistische Opfer“ (S 85)
Schulte konstatıiert: „Man würde dem Texte icht gerecht, wollte Nan in dem
prımum sacrıfıcium ecclesiae, Iso der DAasSsLO et MOTS (Christi) uch das eucharist1-
sche Opfter angezeigt sehen. Die verbindungslose Nebeneinanderstellung VO  a MOTS

Dominı, MOTS apostolorum et mariyrum, COTrDUS el Sangu1S, guı qguotidie ımmolatur
als den (1n bestimmter Hinsicht verschiedenen) Opftern 1St eindeuti1g, als da{ß

verstanden ' werden dürfte“ 85 f.) Umso befremdender 1st CDy WENN Schulte
ann 1m Schlußkapitel seiner Arbeit erklärt, da{fß 99'  1€ Heilstat Christi 1im TeUzZES-
opfer als dem Giptel zusammengefaßt 1St, das eucharistische Opfer aber nichts
anderes 1St als eben das Kreuzesopfer Christi“ 187) Hıer hat sich Schulte ften-
sichtlich ber ine eindeutige Quellenaussage hinweggesetzt, die schwerer
wıegt, als in seinen Aussagen ber Felix VO Urgel aussagt, da{fß dieser 1n seinen
Darlegungen VO:  a} den seiner Zeıt yültigen un anerkannten kirchlichen An-
schauungen nıcht bweiche Felix habe War 700 Jahre spater als Isidor geschrieben,
doch seine Lehren schlössen sıch organısch der Auffassung Isiıdors un: der früheren
utoren 83) In Fragen historischer Forschung dazu gehörte auch die kir-
chengeschichtliche nd die dogmengeschichtliche MUu: INa  - sich aber ufs SOTF'  S
rältigste davor hüten, Anschauungen unseTrer elt in die einstige Lehre hinein-
zuprojJ1iziıeren, zuma|l WEeN literarische Quellenzeugnisse der betreffenden Zeıt den
heutigen Anschauungen ausdrücklich entgegenstehen. Dieser Getahr iSt Schulte 1M
Verlauf seiner Ausführungen mehrfach erlegen.

Es ISt jedoch nıcht die Absicht des Rezensenten, die wissenschaftliche Leistung
des Verfassers irgendwie herabzusetzen. Es 1St alleın schon ein Verdienst, die An-
TeSUNg Rahners aufgegriffen Uun: die Untersuchung des yesamten . Fragenkom-
plexes ın Angriff en Manches für die weıtere Forschung wert-

volle Einzelergebnis 1St Man wırd weıter durchdenken mussen, W as einst
wWenNn INan liest: die Kırche opfert durch uns (S 39) oderdamit gemeint WAal,

wenn 1M Post-Pridie-Gebet der spanisch-westgotischen Liturglie heißt Wır
opfern Dır, Wads Du der Kirche Dir opfern bestimmt hast (S 58) abei wird
man 1n vermehrtem Ma{(ße berücksichtigen müussen, dafß das Opfter der Kirche als
eın Selbstopfer verstanden wurde. Man wird nicht umhin können, alles das mıiıt 1n
die Betrachtung einzubeziehen, W.as VO: Verlaut der Feier der FEucharistie ZuUuU1

damaligen Zeıt MIt dem Begriffe des Selbstopfers ın Zusammenhang bringen ISt,
inwietern das Gabenopfter, das die Gläubigen mitbrachten, als Aufßerung einer

Selbstdarbringung verstanden wurde, welche Bedeutung in dieser Hinsicht die Ge-
bete hatten und alles andere, as na  3 1mM gottesdienstlichen Geschehen
den Begrift der ‚Nachfolge Chriasti‘ stellen kann. Man wird prüfen mussen, ob die
Aussage, daß die Eucharistie eın Opfer sel, bzw. dafß 1in der eucharistischen Feijer
eın Opfer vollzogen werde, nicht eInNZLE als Opfter der Kirche aufgefaßt worden ISt,
als Opferakt des Corpus Christi mystıicum, der christliche Gemeinschaft, der (3e+
meinde Christi. Man wird prüfen haben, ob WIr die Darlegungen des Felix VOomNn

Urgel vielleicht 1n iwa folgendem Sinne verstehen mussen:! Die VO Christus

E
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gestiftete Gemeinschaft, die Kiréhe, 1St autf das Prinzıp der Nachfelze gegründet und
unterscheidet sıch hierin grundsätzlich VO den Systemen menschlischen Zusammen-
lebens, die sich auf das Ordnungsprinzip der Macht stutzen (der Herr efiehlt, die
Diener haben gehorchen; der Herrscher befiehlt, die Untertanen mussen gehor-en) Anders 1n der Kirche Der Herr hat vorgelebt; die Anhänger ( Jünger, ]äu-
bıgen) folgen ihm nach. hne den Herrn gäbe keine Nachfolge. Der Herr hat
Gott eın Opfer dargebracht. Dieses Opfer WAar eın Selbstopfer: die gehorsame Hın-
vabe se1nes Lebens und Unterstellung den Wıllen Gottes bis hin ZUr Außersten
KONSEQqUENZ, dem Höhepunkt dieser Hingabe, dem Tod Kfreuz. Das OpferChristi umtaßt also letztlıch sSe1in SdNzZECS Leben, der Höhepunkt dieses Opfers 1St
der Kreuzestod. Dieses Opfer 1St. das Opfer ın der VO:  e} Christus yestifteten
Gemeinschaft, die das Prinzıp der olge vertritt. Das Opfer Christi (seinLeben, Leiden und Sterben) 1St sOmıt das er (prımum sacrıfıcıum) der
Kırche UN ausgezeichnet VOor jedem anderen Opfer der Kıirche Das Opfer der hri-
stenheit besteht 1UN 1ın der Nach{folge. Dieses Opfter wiırd täglıch dargebracht (quo-tidie ımolatur). uch dieses Opfer 1St eın Selbstopfer und eın Ganzopfer: Die hri-
stenheit, die Gemeinschaft der Gläubigen (plebs credentium) bringt sich selbst, ihr
Leben, Gott dar, s$1e unterstellt sıch bis ZULF etzten Konsequenz Gottes Wiıillen.
Es ISt darum nıcht verwunderlich, da{fß Felix VO Urgel 1in seiner Aufzählung der
Opfter der Christenheit nach der Dassı0 et MNMOTS Domuinı das Opfer der Apostel und
Märtyrer n  5 eNnNn dieses bestand ebenso WI1e das des Herrn in der Hıngabe des
SdNzZCH Lebens 1n den Wıllen Gottes bis hin Zum Märtyrertod. Dann ITST tolgt das
eucharistische Opfer, das seınem Wesen nach die teierliche Selbstdarbringung der
Christenheit sinnfällig verkörpert sowohl symbolisch als auch praktisch: SYyIM-bolisch 1in der Darbringung VO: Brot un! Weın, der Elemente, die nach den
Einsetzungsworten des Stifters dieser Gemeinschaft das Sinnbild der Christenheit,
des Corpus Christı: mysticum, sind Die eucharistische Feıier stellt aber ‘nicht NUur
symbolisch die Darbringung das Opfer) der Kirche dar, sondern 1St AT damalı-
C Zeıt uch praktisch. Die Gläubigen bringen Gaben mit, die in erster Linie der
Armenpflege dienen;: damit steht die meinde in der Nachfolge Christi hinsicht-
N des Gebots der Nächstenliebe; desgleichen sind die Wortverkündigung (Lesung,
Predigt) un die Gebete der Gemeinde kte der Nachfolge Christi. Die teiernde
Gemeinde weıiß ‚sıch 1n dieser Nachtolge e1ns miı1t der Christenheit. SO 1St
die Messe, die 1n höchstem Grade 1ne Verkörperung des Opfers der Kirche dar-
tellt, nıcht Nnur Opfter der Anwesenden, sondern der Christenheit, der
Ecclesia unıversalıis. Da die Aussagen des Isıdor VO:  w Sevılla und die des Felıx von
Urgel weıtestgehend übereinstimmen, wird INa  w} prüfen haben, ob diese Lehre,
die der Rezensent 1M Anschlufß die VO Schulte aufgezeigten Feststellungen ben
ın groben Zügen skizzieren suchte, gemeinsames Glaubensgut des Frühmittel-
alters SCWESCH 1St. Es 1sSt 9 dafß die geplante Arbeit leicher Zielsetzung
ber die Väterzeıt weıtere Erkenntnisse vermittelt, anderem auch Erkennt-
nNisse für das Verständnis der AÄußerungen der 1n der vorliegenden Arbeit bespro-
chenen frühmittelalterlichen Autoren, zumal diese sich Ja in ihren Anschauungen auf
die Schriften der Väterzeıt stützen, dort geiußerte Gedanken wieder aufnehmen,
weiterführen der erläutern suchen.

Cuxhaven Weckwerth
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Matthıas Zender Kaume und Schichten mittelalterlıcher
Heiligenverehrung ın iıhrer Bedeutung $ür die NV-o]
kunde Die Heıilıgen des mittleren Maaslandes un der Rheinlande in Kult-
geschichte un Kultverbreitung, Veröftentlichung des Instituts für geschicht-
lıche Landeskunde der Rheinlande der Universıität Bonn) Düsseldorf (Rhein-
land-Verlag) 1959 256 S, 75 Abb Bilds., 24 Kt. 1 Text, Faltkat., kart.

Trotz ihrer ausgesprochen volkskundlichen Zielsetzung 1St diese Veröffentlichung
des als Bonner Universitätslehrer und durch die Leitung des Atlas der deutschen
Volkskunde bekannten Vertassers auch tür Historiker, Kirchengeschichtler un
Kunsthistoriker VO:  - hohem Wert. Zender bringt zunächst die Kultgeschichte der
Heiligen Lambert, Servatıus, Gertrud VO  - Nıvelles un Cornelius, deren Ver-
ehrung VO miıttleren Maasland ihren Ausgang D hat Uun: zibt für diese
Heılıgen ine SCHAaUEC Kultverbreitungskarte 1M französisch-niederländisch-deutschen
un: für Gertrud uch 1 skandinavischen Raum. Anschließend Jegt die Entwick-
lung un räumliche Ausbreitung der Verehrung der Heilıgen Stephan und Remi1g1us
dar sSOW1e der Kölner Heılıgen Sever1inus, Gereon, Ursula und Drei Könı1ige und der
rierer Heılıgen Maxımıiın, Celsus un Maternus. Au diese behandelt er im weılten
europäıschen Rahmen, indem die Kultverbreitung un Art der Verehrung bıs
ach Spanıen, ngarn, Rumänien, Polen, Ja Rufßland hin verfolgt. In seiner Unter-
suchung beschränkt siıch ıcht auf die Darlegung des offiziellen kirchlichen Kults,
sondern ze1gt auf, W 1e das ıld einzelner Heılıger 1mM Laute der Zeıt ZU eıl au>

kirchenpolitischen oder andern Gründen verändert worden 1St, W1€ die Ausbreitung
der Verehrung auch bei Herkunft Aaus dem gleichen Entstehungsgebiet oftmals recht
verschieden War, Je nachdem welche Bevölkerungsschicht vornehmlıch der Träger
des Kultes WAar. weılst nach, W1€ stark bei der Heiligenverehrung bedingt
durch die Träger des Kultes teilweise die Volkstumsgrenzen ın Erscheinung Lre-

tcn, da{ß CS ber nıcht dem ISt, da{fß bei der Ostsiedlung die Auswanderer iıhre
Heıilıgen miıtnehmen. Nur diejenigen wurden mıtgenommen, deren ult damals
och lebendig WAar. er ze1igt auf, W1€ das ild eines Heiligen gelegentlich durch das
eines andern ETrSEIZT wurde. Aufschlußreich sind uch seine Darlegungen darüber,
auf welche Weıse die Krankheitspatronate bei dem jeweiıligen Heiligen entstanden
sind. aflßt unls auf diese Weıse tief 1n die Volksfrömmigkeit der damalıgen Zeıt
hineinblicken; ze1gt, WI1e die Vorstellungen, 1n welcher Notlage in  - den He1-
lıgen anrutfen und VO:  e} ıhm Hılte könne, 1ın den einzelnen Gegenden oft-
mals recht verschieden An die Ausführungen jedem Heiliıgen schlie{ßt sich
eine SCHAUEC Angabe des Kultvorkommen: miıt literarischem Nachweis Fıne
reichhaltige Bibliographie schliefßt das (GGanze aAb So ISt das Buch nıcht Nur tür den
Volkskundler, sondern auch für den, der 1n den anderen eingangs geENANNTLEN Dıs-
zıplınen arbeitet, 1ne wertvolle

Cuxhaven Weckwerth

Hans ]oachiin Kirtel Weltherrschaftsidee und Bündnis-
DOlit1ik Untersuchungen ZUur auswärtigen Politik der Staufer Bonner
Historische Forschungen 12) Bonn (Röhrscheid) 1959 231 S.; brosch

Ausgehend VO  3 der herrschenden Forschungsmeinung, W 1€ S1€e besonders 1in der
bekannten Arbeit VO  e Holtzmann hervortritt, ber Aauch Heranziehung der
Alteren Literatur geht der Vertasser erneut die Untersuchung eines für die STauU-

fische Zeıt wichtigen Fragenkreises. Zunächst Wendet sich den Quellenstellen über
die Vorgänge von St. Jean-de-Losne Jahre 1162 Z sodann bespricht die oft
zıtierten AÄufßerungen bcr die regulı dıe dem staufischen Herrscher gegenüberstan-
den. Der Vertasser lehnt ab, den beiden Sachkomplexen Anhaltspunkte für
einen Weltherrschaftsgedanken der staufischen Kaiıser Ginden Die Idee des
dominium mund? wurde nach ıhm VOIl Friedrich bis Friedrich I1 ‚W ar als polı-
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tisches Miıttel der als solches der Propaganda VeELrWEFTLETL, ber nicht als eine tragendeKOomponente der staufischen polıtischen un geistigen Haltung aufgefaßt. So me“Jangt der Vertasser einer völlıgen Ablehnung der These VO Holtzmann, der
die Stellung des alsers als auctoritas für das Jh umrıssen hatte. Der Ver-
fasser gesteht dem Kaiser W ar eıne höhere Rangstellung Z fragt aber nıcht
danach, W1€ siıch diese eigentlich dargestellt habe Betrachtet Inan die Beweisführung,die sıch mi1t den einzelnen Quellengruppen befaßt, näher, stellt INa  } jeweılsbeachtenswerte nsätze un Gedankengänge fest, die Eınzelinterpretation 1St oft
durchaus richtig gegeben, dann aber meınt INa  w} in den Schlufßsfolgerungen fter
1ine fast völlige Umkehr 1 eingeschlagenen Wege verspuüren, WCNN sıch Ergeb-nNısse einstellen, die der Grundthese, da{fß esS keinen Weltherrschaftsgedanken der
Stauter gegeben habe, ıcht recht stimmen wollen. Es ZeWINNt auch manchma|]l den
Anschein, als ob der Verfasser 1n den schwierigen geistesgeschichtlichen Fragen und
1n den subtilen Erwägungen des geistigen und reliz1ösen Lebens des und J3doch noch nıcht die I1 Vielfalt eines reichen Gedankengutes un: seiner wieder-
holten Durcharbeitung un: verschiedenen Aufnahme herausgearbeitet un nutzbar
vemacht ha die notwendig ISt, se1ine Fragestellung beantworten. Die e1IN-
zelnen Regierungszeiten sind noch stark als Einheit jeweıils behandelt; iINnan hätte
>5  N gesehen, daß auf den wechselnden Personenkreis, der die Herrscher be-
stand, der aber die Entwicklung ma{ßgeblich beeinflußte, ja manchma] die Ere1ignissestärker beeinflußte als der Herrscher elbst, mehr eingegangen worden wafre; dies
hätte allerdings ıne 1e] eingehendere Interpretation der Quellen, VOTr allem der
Arengen un der allgemeinen Grundsätze und der Meinungsäußerungen in den
staatspolitisch wichtigen Schreiben verlangt, als 1m Rahmen der Arbeit yebotenwerden konnte. War die vestellte Frage nıcht überhaupt schwierig für eıne Erst-
lıngsarbeit? So wiırd iINan 1n den ersten Teıilen des vorliegenden Buches den Haupt-
wert in der Bereitstellung wesentlichen Qullenmaterials und 1n den viel-
tältigen Anregungen erblicken, die ın Zustimmung und Widerspruch ausgelöst WeI-
den. Sehr 1e] mehr wird iINnan sıch dem letzten 'e1] der Arbeit mit . Beitall
wenden, In dem der Vertasser die politischen Beziehungen des staufischen Reiches

seinen Partnern an und 1n Byzanz untersucht. Hiıer wırd Miıt echt
auf die verschiedenen Formen der Beziehungen un: ihre geistıgen Grundlagen e1InN-
SCZANSCNH; die Begrifte der amıcıt1ia un der sociletas Lreten dabel, WI1€E schon ahe-
WI1IN bemerkte, besonders in den Vordergrund; schöne Beobachtungen werden 1NSs-
besondere gemacht für die Frage, W1€ die Beziehungen Friedrichs L1 Englandund Frankreich sich gestalteten. Die Mittel, deren die stauhische Politik sich bediente,

das 1e] eınes überragenden Einflusses erlangen, Lreten dabei klar hervor;
die geist1ge Zielsetzung der Kaiser Aaus dem Stauferhause wırd auch weiterhin die
Forschung beschäftigen mussen. Dankbar bleibt INan dem Verfasser, da{fß die Auft-
merksamkeit wieder auf die yrofßen gelstigen und relig1ösen Probleme 1im staatlıchen
Leben der Stauterzeit hingelenkt hat und den Boden ockerte für eine weıtere Be-
arbeitung.

Bad Nauheim Büttner
1142Josef Lenzenwegzerft: Berthold, Abt on Garsten,

Forschungen Zzur Geschichte Oberösterreichs, herausgegeben VO Oberödster-
reichischen Landesarchiv >5 Graz-Köln (n Kommission bei Böhlau) 1958
XVI; 304 geb.

Das Buch 1st Vvon besonderer Art. Abt Berthold VO:  3 Aarsten (Oberösterreich)
1St 1m Jahre 1142 1mM ufe der Heiligmäßigkeit gestorben, und die Osterreichische
Benediktinerkongregation hat 1951 einen noch laufenden Kanonisationsprozefß an-
SESLFENZEL. War Postulator 1m Diözesan- un Vızepostulator 1m römischen Ver-
fahren, und Aaus der iıhm 1n diesem Zusammenhang gestellten Aufgabe erklären sich
manche Eigenarten des Buches Es 1St ber VO: vornherein betonen, dafß mıiıt
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bewundernswertem Geschick 1mM Aufspüren selbst ternster V Quellen seine Auf;
yabe herangegangen 1St.

Die Arbeit besteht Aaus ‚W e1 Teılen, einem darstellerisch interpretatorischen
Abschnitt und einer Analyse der biographischen Quellen Berthold, VOT allem
seıiıner Vıta, die in einem Anhang ediert ISt. Berthold wurde 1110/11 Abrt VO (5Ar-
STCN, nachdem über die Stationen eines Mönchs 1n St Blasien und Priors 1n (3Ott-
we1g für das (Garstener Amt glänzend vorbereitet WAar, Denn arsten WAar ursprung-
lıch Kanonikerstift un! wurde 1107 iın eın benediktinisches Filialkloster VO  - (JÖtt-
we1g, das ebentalls Aaus eiınem Chorherrenstift entstanden WAar, umgewandelt. Es 1St

betonen, dafß nicht 1Ur Göttweig un: Garsten, sondern iıne SdaNZe Reihe Stifte
VONN der benediktinischen Erneuerungsbewegung erfaßt un 1n StreNgeCrE Kongre-
gatıonen verändert wurden. Und gerade die 1Özese Passau stand cschr 1im Zeichen
dieser Umstellung: neben Göttwe1g und arsten traft Seitenstetten und Melk das-
se  L  be Schicksal. In den 1Ö0zesen Augsburg, Regensburg und Maınz wurden die
Kanonikerkonvente Neresheim, Walderbach, Hasungen un Eberbach enedik-
rtinısch. Dafiß bei der Umwandlung nıcht ımmer freiwillig ZUSCHANSCH 1St, erfah-
LE WIr Aaus der 1ta Bertholdi (S 228), und CS lassen sich andere, teilweise
noch unveröftfentlichte Zeugnisse anführen, die Rez. anderem Ort vorzulegen
beabsichtigt. Berthold empfahl siıch durch seiıne ım Werdegang begründete INONA-
stische Verläßlichkeit, obwohl VO  w} ıhm DSESAQLT wurde CX} guidem DILO patrıs
habundasse affectu, magıstrı Vero CAYULSSE (< 230) eın Leben, das WIr nahezu
ausschliefßlich Aaus der Vıta kennen, 1St mit den Attributen ausgesStattel, die dem
hagıographischen Anstand damalıger Zeit entsprechen, W1€ uch der ormale und
kompositorische Aufbau der Vıta durchaus mit dem TIyp der Legende 1im Jahr-
hundert übereinstimmt (bezeichnend 1St der Igitur-Anfang 1M Prolog 226);
gerade Osterreich rhielt 1in dieser Zeıt eın grofßartiges Denkmal 1M Magnum Le-
gendarium Austriacum. zeigt Berthold Von seinen vers!  jedenen höchst heiligen-
gerechten Seıten, hne reilich einer klaren Zeichnung eines individuellen Lebens
velangen können. Hın un! wieder aßt ihn der Eiter für seinen Helden 1in einen
leicht paränetischen Ton tallen, 6 ö die kultische Verehrung un: Gel-
tung behandeln beginnt: „Milliarden VO:  u Menschen haben 1n Tausenden VO)]  3
(GGenerationen schon den Planeten rde bevölkert. Jeder Augenblick bedeutet Kom-
nen und Gehen, Geburt und Tod Die Erinnerung '  1 Völkerschaften wurde
ausgelöscht UuSW. über eın Zitat Aaus Werftels Lied der Bernadette). Und Bert-
hol.d möglıchst lebensvoll darstellen können, unternıimmt C  9 VOor ıhm

Fichtenau mit der Fıgur Karls des Großen versucht hat (Gestützt auf die ela-
tionskategorien Ernst Kretschmers errechnet amn Körperbau Bertholds dessen
Charakter, enn durch einen Exhumierungsbericht Aaus dem erfahren WIr
recht -} Bertholds Körpermadße. SO lesen WIr denn, dafß Berthold „Schizo-
thymiker“ War, welche Einordnung „auch dem leptosomen Körperbau“ entspräche.

Nun ZUuUr Analyse der Vıta Bertholdi vgl Bibliotheca hagiographica latına n
1274128939 und ZUTr Edition. erschwert dem Leser dıe volle Ausnützung seiner
Arbeit, weıl dem bloßen Text der Ausgabe einen nıcht schr organısch
angelegten Kommentar voranstellt; in dem Editionsteil 1St allein der Wortlaut mit
kritischem Apparat abgedruckt hne irgendein erklärendes Wort bei E1igennamen
unı hne Kennzeichnung übernommener Zitate. Beides gehört Z.U) Text, WEeNn Inan
verhindern will, da{fß der Leser SECWONNENECN Ergebnissen vorübergeht. Be1 den
Handschriftenbeschreibungen 1St schade, da nicht erwähnt, in welchem Zl
sammenhang jeweıils die 1Ta Bertholdi steht. Der Cod Vindobon. 602 enthält
(vgl Wattenbach, Archiv 10, 1851 459) Lebensbeschreibungen Öösterreichischer —-

{ormer, Altmanns, Eberhards und Tyemos, un die Aufnahme Bertholds verrat
doch ohl eın Programm. zieht Aaus dem Attribut SANCLAUS mehrtfach Datierungs-
schlüsse, da ftenbar der Meınung 1St, dafß die mittelalterlichen Schreiber un
utoren TSt ach vollzogener Heiligsprechung CS verwendet hätten (Zz I5
174, 182) Das 1STt eın Irrtum. Mittelalterliche Schriftsteller und gerade Legenden-
schreiber serizen häufig un hne Regel den "Titel SANCLUS, hne da{fß eine förmliche
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Kanonisatıon erfolgt WAr.;: Die Vıta Gregor1 N.IE Pauls VO  - Bernried
oft ihren Helden SANCLUS, obwohl Papst Gregor VIL 1m SanzCch Mittelalter ekannt-
ıch ıcht einma] lokal heiliggesprochen worden ISt. Die Untersuchung leidet des
weıteren darunter, da{ß nıcht Topos un: Einzelzug unterscheidet. Der Ver-
fasser der altesten Vıta 1n sıch DecCccCatlorem indoctum; „durchaus bescheiden“
findet den Ausdruck (S5 182, 226) „Sünder“ pflegen siıch zumal Mönche häufigezeichnen (man denke LWA Petrus Damıianı), und ındoctus gehört völligden Bescheidenheitsfloskeln mittelalterlicher Schriftsteller vgl Gertrud S5S1ımon,
Untersuchungen ZUrTr Topik der VWıdmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber
bis ZU nde des Jahrhunderts, Arch Dıipl 43 1958, 108 fr Manegold V OIl
Lautenbach stellt sich als pene ıdiota VOT; ındoctus 1St. in dieser Nachbarschaft
durchaus nıcht cehr bescheiden. Und oll 179) der 1nwels auf Gre-
SOr den Vertftasser als Benediktiner erweısen? Keıin Papst hat se1ne Schriften 1n
solchem Maifße zıitlert W1€ Gregor VIIL.; Aaus benediktinischer (Gesinnung? Von
eiınem Fortsetzer, eiınem Melker Konventualen, heißt CS, „oftenbare seinen Berut
auch durch se1ine Psalmenkenntnis“. Gestützt WIF! die Behauptung durch eın referier-
Les Zatat; das Abrt Siegfried VO  e} St Benedikt der Gran gebraucht hat 156,
199) wolle die Berthold-Vita SECTUATeEe UD et topazıon. ber dieses
Psalmenwort S 118 427} gehört Sanz ZU mıiıttelalterlichen Jargon bei beson-
derer Wertschätzung eines Buches; INa  e vgl eLIWaA den Anonymus Mellicensis he
Ettlinger 91 ODUS prestantıssımum suDer topazıum et obrizum
Drecıosum auch S AA VIIJ). Davon völlig abgesehen äft sıch Hand solch
eintfacher Psalmenkenntnis geyviß keine Distinktion innerhalb des geistlichen tan-
des treften.

Be]l dem schr verschiedenen Stellen 1MmM Buch behandelten Stoff begrüfst INan
eın austührliches. Register INSO mehr, un der Leser se1 angewıesen, sıch bei der
Suche nıcht entmutigen lassen. Es steht mehr 1m Regıster, als ihm 1mM ersten
Augenblick anzusehen 1St aul Bernried 1St nıcht aul finden, sondern

Bernried als se1 CS der Zuname), Berthold Engelberg Engelberg;
Wılhelm AA Tyrus Tyrus un! VWiılhelm, Tyemo V. Salzburg jedoch
nıcht Salzburg, sondern Tyemo. hat uUu11s eın gründlıches Werk
ber eben und ult Bertholds VO  } arsten un VOTL allem die Vıta 1ın gediegener
Edition geschenkt, ber durch 1ne zuweılen ıcht geschickte Stoffdarbietung die
Benutzung seiner Arbeit erschwert.

zel H0fst F ubrménn
Suistbert Gammersbach: Gilbert VO Poıtiers und seıne Pr o-

1mM Urteıl der Zeitgenossen Neue Münstersche Beıträge SA e
schichtsforschung > öln Böhlau 1959 VIIIL, 159 brosch
Neben Abailard, der durch die Editionen VO  - Geyer un Ostlender sOWwl1e durch

die dogmengeschichtlichen Untersuchungen VO: Landgraf in Licht gestellt
worden WAdrL, 1St Gilbert Porreta ohl die me1list umstrittene Theologengestalt des
oyroßen Jahrhunderts. Nachdem Harıng die wichtigsten theologischen
Werke Gilberts 1n ul  9 kritischer Ausgabe vorgelegt un! A. Schmidt (nach
A. Hayen und Wıllıams) die vıiel umstrittene Trinitätslehre des Bischofs von
Poitiers ufs NECUE untersucht hat, stellt sich die vorliegende Arbeit die Aufgabe,
anhand der tünt bzw. sechs Quellen, die den Verlauf der Prozesse Gilbert
behandeln, den geschichtlichen Verlauftf dieser Prozesse und ein ‚gültiges Bild VO:  >3 der
Person des grofßsen Theologen zeichnen. Vorsichtig werden die einzelnen Quellen
auf iıhre Voraussetzungen und Tendenzen hin betrachtet und eingeordnet und einıge
Einzeluntersuchungen vgl bes ber den Namen de la Porree Pelster;
S. 45 Anm 15 ber den Brief des Gottfried v. Äuxerre USW.) erhellen bisher
strıttene Fragen. lar wırd der Verlaut des Prozesses VO Paris (1147) und VO'  [
Reıms dargestellt. Mır Otto Freising (gegen Gottfried) hält der Vertasser
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fest, da{ß die Lehre Gilberts nicht 1n einem Disziplifiarverfahren verurteilt wurde,
da: vielmehr Pp. Eugen E zunächst 1LLUT die Annahme des ersten Satzes des VO  -
Bernhard V Clairvaux vorgelegten Glaubensbekenntnisses verlangt habe un da{ß
schliefßlich Gıilbert dieses 5Symbol 1n seiner Ganzheit N die einzelnen Satze)
unterschrieben habe Die Zeichnung der „Persönlichkeit Gilberts ım ıchte der Quel-
len  CC 9—1 hätte wohl Klarheit un Farbe och gewonnen, WECNN der Ver-
fasser jer auch das sachliche Problem der Dıalektik 1n der Theologie, W 1€ sich
1m Jahrhundert 1n der Auseinandersetzung der Theologie des Weltklerus
gegenüber der hergebrachten mönchischen Theologie ze1gte;, in se1ne Betrachtung mMi1t
einbezogen hätte. (Für die mönchische Theologie se1 auf J. Leclercg, 1 ’amour des
ettres le desır de Dieu, Parıs 1957/ verwiesen.)

Bonn Auer

Jean-B. AA  Van Damme ( C Autour des orıgınes Cistercıen-
5 (Sonderdruck Aaus Collectanea OCR 1958/59, 37 156);

Documenta PpPrOoO Cistercı NS 18 Ordinis historiae JUuris
studı10 collecta Joann.-B. Va INn IN e OCK; Westmalle 195 28
Der Zıisterzienserorden un: der AaUus ıhm hervorgegangene Trappistenorden haben

se1t einiger Zeit 1n der wissenschaftlichen Welt uUun: darüber hinaus zrofßes Interesse
gefunden, das 1n mehreren Neuerscheinungen ZU Ausdruck gekommen ISt Um NUur

einıge HCHHGH: Th Lekai,; The white Monks (Spring Bank/USA 1953); "Ch. rol-
Jeau, L’ordre de 1teaux (Parıs Schmitz, Geschichte des Benediktiner-
ordens 111 (Einsiedeln Spiritualite de 1teAaux (Parıs Lekai-Schneider,
Geschichte un! Wirken der weilen Mönche (Köln Neben diesen Gesamtdar-
stellungen hat sıch die Forschung mit den Anfängen dieser Mönchsgemeinschaft befaßt,
ber die sıch verschiedene Ansi  ten und Urteile eingebürgert hatten. Schon 1932
gab Hümpfer SOC das Manuskript eines Auszuges Aaus dem Exordium Parvyum
un: Aaus der Carta Carıtatıs heraus, hne ber auf die Bedeutung dieses Dokumentes
hinzuweisen und die traditionellen Ansichten überprüfen (Exordium Cıisterci1 CUu:
umma Cartae Carıtatis, Väac Den Wert der von Hümpfer vorgelegten Ur-
kunde erkannte Mahn; ftand darin ein1ge Partien aus der ersten Fassung die-
SCS Ordensstatuts (L’ordre Cistercıen SO  w} ZSOUVEITNCEMECNT, Parıs 1942 VeEI-
öffentlichte urk einNne in Laibach aufgefundene Handschrift Aaus dem Jahre 1150,
1n der das erstmals gesammelte Mater1a]l ber die Anfänge und die Statuten des
Ordens entdeckte (Prvotna Chartae Carıtatis, Laibach 1942; 1ine Übersetzung davon
1n den Analecta SOC 1945, Diese Dokumente weichen VO:  - den bisherigenUrkunden Aaus der zweıten Hälfte des ahrhunderts in mehreren Punkten bedeu-
tend ab. Einen weıteren Fortschritt rachten die Arbeiten Lecleras OSB, der in
Trient auf eın Exzerpt Aaus diesem Ordensstatut stiefß (Une ancıenne redaction des
Coutumes Cistercıennes, 1n Rev. Hıst. cel 11952] 172—176). Miırt dem bis da-
hin bekanntgewordenen Quellenmaterial hat sich ausführlich M. J. A. Lefevre be-
schäftigt (Coll. Ord. Cist. Ref |1954| 5. 5—29, 77—104, 15/—182, 241—266;
[1955] . 65—97, 265—271; Anal. Praem. 3() 11954] 12—19; Le MoyenÄge E955; 9—1 un 329—361; Rev benediet. 1955, 20—109; nal Bolland.

[1956] 50—83; Rev. Hiıst. Eccl 51 11956| 5—41)
Auf Grund dieser Funde und Untersuchungen hat sıch die trüher schon vertretene

Meinung bestätigt, dafß das Ordensstatut der Zisterzienser, das für die Geschichte
des Ordenswesens bahnbrechend geworden 1St, noch 1m Jahrhundert der Grün-
dung ıne Entwicklung durchgemacht hat S0 unterscheidet ia  ; heute: Carta Carı-
tatıs VE GC) origınale; CUT-prior; Summa-CC: Stellen aus einem Gesetzbuch, das
neben historischen Notizen lıturgische und monastische Bestımmungen enthält;
posterio0r auf die INan bis den Funden allgemein zurückgegriffen

atte; Exordium Magnum: eine legendäre Darstellung über die Tätigkeit des Ordens
Aaus den ersten Jahrzehnten; Exordium Parvyum (= FX Pary): der alteste Bericht
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über die Anfänge des Ordens:;: Exordium Cistercii (= Ex. CE1SE uch Summä Exor-
d11) hıstorische Angaben ZUF Summa Carıtatis.

Die ul Forschungsergebnisse über die Ursprünge des Ordens hat der T’rap-
pistenpater Jean-B Van Damme eingehend überprüft und 1St folgenden Fest-
stellungen gekommen: Die CCO-originale STLAaMMTL Aaus dem Jahre 1113 un 1St voll-
ständig erhalten 1M 1. Kapıtel der CC-prior, die (letztere) ine Erweiterung und
teılweise Veränderung der ursprünglichen Fassung darstellt und 1n der eıit VO:  -
1113 bis 1119 entstanden 1St. Die Summa-CC, die nhaltlıch nıcht VO:  $ der CC-prior
abweicht un: als eıne reın persönliche Redaktion anzusehen ist;, MU: 1n das Jahr
2 der 1124 datiert werden. Das Ex. Parv. behält seinen bisherigen Wert und
bleibt nach WIe VOT der beste un gesichertste Bericht über die Ursprünge des Ordens.
T rotz mancher Versuche, dem Benediktinerabt Robert VOIN Molesme die Gründung
VO! 1teaux abzusprechen, bleibt bestehen, da{fß 1ese Niederlassung 1Ns Leben
gerufen hat, nachdem ihm die Erlaubnis A VO: Päpstlichen Legaten Hugo VON

Lyon erteilt worden W ar. Das Retformkloster VO!  n 1teAux und der daraus erwach-
SCIle Zisterzienserorden, in dem das Ideal des Cönobitentums 1N€ NECUE Form vefun-
den hag‚ ze1gt zugleich die Weiıte und Entfaltungsmöglichkeit, die der Benediktiner-
rege] CISC  s 1St. Das’ ganz 1 Geiste dieser Regel abgefaßte Ex. Parv. 1St wesentliıch
eın Werk des 3. Abtes Stephan Harding un erhielt seine endgültige Fassung AI
Z Dezentber 1119 nach vorheriger Rücksprache mi1ıt den Anfang desselben Jah-
Tes Z.U: ersten Generalkapitel 1teaux versammelten Abten und Kapiıtelsmitglie-
ern. Eın eıgenes Heft „Documenta“ bringt die Texte des x Parxy: der CIr
Sua2 approbatione, das Ex Cist:; die Summa-CC und die Capıtula der Ordensregel.

Van Damme hat zweiıtellos das Verdienst, die Berichte über die Anfänge des
Ordens un damit ber die Grundlagen dieser Neugründung einer sorgfältigen Be-
arbeitung und Kritıik uUuNterzogen haben Seine Ergebnisse dürfen nach dem heuti-
Cn Stand als gesichert angesehen werden. Schon oft 1St VO Profan- und Kirchen-
historikern bedauert worden, dafß gerade über die Anfänge mancher alten Orden
vıel wen1g bekannt 1STt und dafß diese incognita dringend weıterer Erhellung
bedart. Es ware wünschen, da{ß auch VO andern un für andere Orden Ühnliıche
Untersuchungen MIt derselben Gründlichkeit, Sachkenntnis und hoftentlich uch mit
demselben Erfolg durchgeführt werden.

GierathsW71berberg/ßonn
Raoul Manselli:i: La „Lectura‘supef Apoc;ilipsifn“ di Pıetro

di G1iovannı Olıiva. Ricerche sull’eschatologismo medioevale Istituto
StOr1Cco italıano per ı1 medio CVO, Studiji storıcı tasc 17—21). Rom 1955 e  ,
245

Infolge eines bedauerlichen Versehens kann die wichtige Arbeit von Manselli TST

Jetzt angezeıgt werden. Obwohl 111a  w} sıch MmMit Olıvi eingehend beschäftigt hat, sind
se1ine Werke noch Z grofßen 'e1] ungedruckt. Für sein etztes und reifstes Wer
die soß. Postille ZUr Apokalypse, bereitet die kritische Edition VOTr, die allem ach
demnächst erscheinen dürfte In dem vorliegenden Hefte der rasch voranschreitenden
Serie der ‚Studi storıcı“ haben -  WIr eine treffliche Einführung; die Abschnitte Z

Geschichtsdeutung VOr Olıvi bieten eiNe Zute Zusammenfassung und doch auf weıte
Strecken hin neuartıge Darstellung, die neben die ZUE Zeıt äufiger ‚werdenden
ahnlichen Untersuchungen trıtt un erhebliche Lücken ausfIullt Mırt diesem Hinvweıis
auf den ersten eı] des Buches wollen WIr u1ls begnügen. Denn VO: besonderem

Interesse 1St der Zzweıte Teıl des Werkes, der sich miıt der Person des provenzalischen
Spiritualen und seinen Schriften befaßt. Kapiıtel untersucht kritisch die Forschung
der etzten Jahrzehnte, 1mM besonderen dle Deutungen VO:  am} Benz und Ko  9 ann die
Kommentare ZUrFr hl Schrift un ihren eschatologischen Gehalt. In der Erklärung des
Trostbriefes von Olıvi an dıe ın thälonign gefängenen Anjou-l"rin2eg schwächt er
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den bisher x  angen'ommenefi Einflu{ß oachims VO  3 Fiıore eeHeblich ab, ın Anlicher
1s€e oIlt dies uch tür den bekannten Briet Olivis an Konrad vVvon Oftida.
Z  ach solch eingehender Vorarbeit kommt Zr eigentlichen Thema, der

‚Lectura ‚P Apocalıpsım“. Hıer ilt 65 bei der Durchleuchtung des Prologs und
einer Übersicht über den Autbau der Lectura sıch mit dem kalabresischen Abt
auseinanderzusetzen. Nach teilt Olıvyı ıcht MmMit Joachim die ust erWESCHENI
geistigen Kombinationen un: Zahlenspielereien, sondern bleibt dem Text philologisch
entschıieden näher. Joachim ISt für Olıvi 1ne auctorIitas, ber neben anderen. Vor
allem übernimmt icht die Zusammenhänge zwischen Trinität un! Geschichts-
ablauf, mıt einem Wort: wird Olıvı VO  - den bisherigen joachitischen UÜbermalun-
SCH efreit un festgestellt, da{ß Olıvi fur die polıtischen Vorgänge bei weitem nıcht
die Interessiertheit des Seherabtes aufweist. tekonstriert annn das geistige Gerüst
der Lectura, die sıch auf die beiden Pteiler Christus-Kırche Sstützt. Der Siebenzahl
der Vıisıonen entspricht der siebenfältige STAaLus der geschichtlichen Kirche Die VO  3

Olıvi für die Beschreibung der einzelnen Zeıtalter herangezogenen Fakten sind
-gleıich eine Quelle für den Umtang seiner dogmengeschichtlichen Kenntnisse. Wenn
uch Olıvi nıcht eigentlich und direkt Bezug nımmt auf se1ne zeitgenössische Sıtuatıon
un:‘ die Übergänge VO einen STAatus Z,U) anderen als Aijeßend und unscharf
sieht, sınd seine Meditationen ber die etzten STAatLus natürlich wichtiger als die
über die früheren. Im Mittelpunkt des entscheidenden STAatus steht, W1e bei allen
Spirıtualen Observanz, die Gestalt des Franz VO  3 Assısı. Aber auch 1l1er
ISt nach bei Olivis ma{fßivoller Ausgeglichenheit keine Identifizierung Babylons
mi1t Rom der dem Papsttum, dafß se1ine Erklärung ZUT Apokalypse konkreter
Bezugnahmen entbehrt un! mehr theoretischen Unterscheidungen der verschiedenen
Formen un Stufen der Christusnachfolge entsprechen dürfte Dabei ISt die ahl der
eigentlichen Hochchristen gering und die wahre Kirche, 1m Gegensatz ZUr oftiziellen
Kırche auf einen. kleinen Personenkreis beschränkt.

Unter 1NWEeIs auf die Forschungsergebnisse VO Manselli hat inzwischen FEdich
Päsztor 1n ihrem wichtigen Aufsatz: Le polemiche sulla „Lectura ‚up apocalıpsım “
di Pietro di Giovannı Olıvyvi fino alla SUua condanna (Bullettino dell’Istituto sStOr1CO
italiano _ per ] medio CEV!  © Archivio Muratori:ano 70, 1958, 365—424) gC-

Prüfung der bisher bekannten Quellen un Heranziehung neuen Materials die
verschiedenen Vertahren Olivi in ein Licht gerückt; dabei sind viele
Ansıi  ten der bisherigen Forschungen entscheidend verändert worden.

T übin gen Fink
T.ambértus de Legıa: De NI Transl;1tion@ Inventione

Miraculiıs sanctı Matthıae aD ostOhHM lıbri quı8que, Eınge-
leitet nd herausgegeben VO  - Rudolt Kloos rierer Theologische Studien
8). Trier (Paulinus-Verlag) 1928 214 SN T af:; kart. 23.40.

Kentenich, dans le Verzeichnis der Handschriflen der HDDn : Zzu T'rier
(fasc. Ö, 1914, 36), le Coens, dans le Catalogus codıcum hagiographicorum
latinorum de Ia meme bibliotheque (Analecta Bollandiana, 52 1934, Z579;
avalent donne l’analyse ’un manuscrit provenant de l’abbaye de Saint-Matthias de
TIreves (n® ILD SS sıecle), quı contenaıt d’abord long poeme inedit de 2710
CISs divise C CINq livres O consacre au X miracles de l’apötre Saint Matthias et
ensulte une ıta du meme saınt (BAL L’edition de poeme; dont

connäait pas d’autre copIe, constitue la partıe princıpale de la these de
doctorat quUe Kloos cOompOsee SOUS la direction du professeur Lehmann.

Les quelques r_en‚_seignements que OUuUS possedons SUTLr ”°oeuvre de Cet hag1i0-
graphe sont fournis principalement par le manusecrit 1375; qul, S4} n’est pas uUtO-

zraphe, est sürement contemporaın de ”auteur. la fin du prologue de 1a plece
metrique, celu-ci ecrit:

Legıa me senuit, fovet altrıx T reberis, 1n qua
Parvus Ö modulatus Sß repONO.

11Ztschr. ür K.-G.
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11 eSst ONC ne Liege est VEeNUu fixer Ireves. Gueri d’une fievre pern1-

cleuse par le atron de SO  - abbaye, saınt. Matthias, 11 decıde conscribere
heroico pede les miracles operes Dar le saınt dont les rel1ıques, SU1vant 1a tradıtion,

TIreves.
En meme P qu'ıl] alıgnait patıemment SCS CE$S des annees 1183

1156, ıl ecrivit aussı la Vie (BHL la dedia l’abb.  e de SO  -
monastere, Louis. Plus tard, precedee un L1LOUVECAU prologue: Cum mMmulto studi0,
quı explique la genese de biographie de Saıint Matthias, il la completa

le recıt des miıracles (BHAL 5701—5715): De l’oeuvre 9
republie dans l’Appendice 1, Qque la premiere edition, SOITt le premier prolo-

Suc Reverendissimo domino la Vıta, &est-a-dire quı fıgure ans le 1375
11 s’est acquitte de ta V’editeur ME SO1n scrupuleux quı merite d:  etre

souligne. 11 s’est AUss1ı eftorce de caracteriser les procedes lıtteraires du mo1Nne l1egeo1s
de decouvrir quels etajent les LODOL quı le yuldaijent dans SCS developpements.

Depuis les LLavauxX celebres MV’E. Curtius, de recherche CSL de plus plus
l’honneur; maıs limitant PTESQUC unıquement ”oeuvre de Lambert,

etaıt-ı] LOUTt taıt meme d’ecrire paragraphe: T’opo: der Mirakelliteratur (p
40—41)r taudrait s’appuyer SUT unNne plus enquete $’inspirer de I’”ım-
e etude du Delehaye, Les recueıls antıques des Miracles des sSaınts
(Analecta Bollandiana, 43 [19251; 5—85, 305—325).

La Vie (BAL est conservee ans de NObreux mafiuscrits
et! SOUVENT reimprimee. reuni 25 temoins. seraıt possible Venrichir
liste. Wendehorst ignale deux Aautres coples, ’une du sıecle, l’autre
du CM (c£. Mıtteilungen des Instıtuts ür Österreichische Geschichtsforschung, 6 9
LO 189). En VO1C1 quelques Aautres Bruxelles, Bibliotheque royale, mMs. 409, tol
149° —153", du MS sıecle, PTFrOVECNANT de Rouge-Cloitre; 1NS. F: 3025, fol 191'—1
du N siecle, provenant de Tongres; British Museum, Harley 3047, fol 4—7,
du sıecle, Pprovecnant du monastere de Saınte-Marie 4aUuUX Martyrs, pres de
Treves: peut-etre Prague, Bibliotheque publique, No 1114

Nous cCıtons pas temoiıins DOUIL XrOSSIF la liste €] longue de K ma1ls
POUrFr attırer l’attention SUr probleme quı Ourra etre  A resolu que par ’examen
des manuserits. uan Lazıus donna 1551 l’edition princeps de la Vıe
‘9 11 ıimprima le prologue Cum multo studio, pu1s celu] Reverendissimo domino.
Jusqu’icı na pas retrouve le manuscrit dont Y”est serVvVı Lazıus COIl-
nalıssance le prologue Reverendissimo domino fıgzure que dans le I115. L37/I de
Treves. Les manuscrits que 110US contröler tout prologue,

reproduisent que Cum NN studio. Des lors, PCUL demander 61 Lazıus
na pas de SO' PTFrODTE chef iımprime cONJjoıntement les deux prologues, qu1, dans la
tradition manuscrite etaient toujours separes. Comme son dition ete sOoOuvent
reproduite, 11 auraıt a1lnsı contribue A donner ulle idee inexacte de l’elaboration
SUCCESSIVE des deux prologues. Signalons Passant que ans la lıste des reeditions
de Lazıus dressee Par MAaANqUeE celle de Cologne, 1569

Tant ans la 1ta metrıca que dans les prologues, Lambert pretend A VOILr puise
SO  ; iınformation SUur la Vie de saınt Matthias dans livre hebreu, intitule Liber
dampnatorum. Cette aftirmation conduit donner quelques rense1ignements
Sur l’histoire le culte de l’apötre ‚Va le XII siecle. Omment n’a-t-ıl] Pas
consulte l’ouvrage classıque de Lıipsıus, Die aprocryphen Abpostelgeschichten und
Abpostellegenden, Ou P’on LrOUVeEe quelques tres pertinentes SUTr ”oeuvre de
Lambert le culte du Sa1nt Occident &: 2) Z p. 258—269)? Liıpsıus, quı connaissalt
1en la lıtterature des apocryphes, renvole Sans hesiter FoOyaume des ombres le
Liber dampnatorum; „Die angebliche Übersetzung der Matthiae Aaus dem
Hebräischen 1St natürlich ebenso W1€ die Exıstenz des ‚Buches der Verurtheilten‘
Schwindel“ (p 268) Quant la pretendue CONNAISsAaNCE de ’hebreu, dont LTargue
le mo1ne, elle limite quelques not1i0ns rudimentaires.

162, ecrit: „Die Lehrtätigkeit des Matthias 1ın aa äflßt siıch erst im
12. Jahrhundert als bekannt nachweisen, VOL allem in den breviarıia apostolorum” .
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Le Breviarıum apostolorum (BHL. 652) eSsT. 1en ä.ntérieur du XEIS siecle le
manuscrit de Munich ClIm 6382, que«E ıte Kl., n ’est pas du M mals du

s1iecle d’apres Th Schermann, Prophetarum Vıtae Fabulosae, Leipzı1g, 1907),
206
L’oeuvre du pseudo-Abdias, dit ”auteur (p 161), etaıt PDIESQUC .ans LOUTES les

bibliotheques medievales SOUS le tiıtre Vıtae AT apostolorum. En realit  C; recueıl,
dans les manuscriıits, est intitule Vırtutes apostolorum, Miracula el Passıones aposto-
lorum, Liber de Miracaulıis apostolorum, tres liber AL apostolorum.

Dans Ia table, MOtTt Mirmillones, lire 657 1101 6/77; Urzıgenes, lıre 754
NO  3 264

Bruxelles de Gaiffier

Flemer Malyusz Das Konstanzer Konzıl und das Könıg-
liche Patronatsrecht n ngarn Il Studia Hıstorica Academıae
scientiarum Hungarıcae, Heft 18) Budapest (Akademieverlag) 1959 120

Als Könıig Sigismund September 1417 sich MmMIt dem Kardinalskollegium
ber die sofortige, d.h noch VOT der Reformatio 1n capıte et membris durchzufüh-
rende Papstwahl ein1gte, 1e1 sich VO: Kardinalskollegium teijerlich versprechen,
dafß dieses sıch eım künftigen Papst dafür verwenden wolle, dem König VO

Ungarn aut immer das Nominationsrecht auf alle Bıstümer un! Abteien des Köni1g-
reichs un die Befreiung VO:  - den nNnnNaten (mıt Ausnahme der Erzbistümer)
gewähren un! auf jegliche Reservatıonen anderer Benefizien verzichten. Die dar-
über ausgestellte, VO 73 Kardinälen unterzeichnete Urkunde geistert 1n der unga-
rischen Rechtsgeschichte als „Konstanzer Bulle“, weıl S1e VO  D Werböczy 1514 in
seınem „ Tripartıtum“, einer Systematıisıierung des ungarischen Gewohnheitsrechtes,
als Grundlage des königlichen Patronatsrechtes bezeichnet, von spateren Gelehrten,

Frakno:i, ber vergeblich gyesucht wurde, während andere ihre Existenz bestrit-
ten erf hat ine Abschrift der Urkunde 1 Stadtarchiv VO  3 Eperies vefunden,
dessen Inventar Aus dem Jahre 1931 das Schriftstück verzeichnet hatte, un! VE

öftentliıcht S1e. 1mM Wortlaut. Das 28  anNnzZze Buch 1St eın Kommentar diesem
Text Es bringt neben Ausführungen ber die Geschichte des Konstanzer Konzıils

„gesellschaftlichen“ Gesichtspunkten eine dankenswerte Zusammenstellung ber
die Geschichte des ungarischen Benefizialrechtes und die Berater Sigismunds (GroßSs-
kanzler Eberhard von Agram und Geheimkanzler Johann Uski 74 $ als tre1ı-
bende raft für die Erlangung des Privilegs bezeichnet Vert die „Mittelschicht“ der
Intellektuellen 1n der königlichen Kanzlei S 972

Es ann keinen Augenblick 7zweitelhaft se1n, dafß die Urkunde die ıhr VO: Ver-
tasser zugeschriebene Rechtswirkung nıcht besaß Das Kardinalskollegium War nıcht
befugt, dem König VO  3 Ungarn eın Patronatsprivileg 1n perpetuum gewähren;
CS hat LUr versprochen, ein solches e1m künftigen Papst erwırken: Promittimus
ona fide NOSs facturos efficacıter CUraturos, quod Summus Pontifex
assumendus el eiusdem ın Sede Apostolica SU!|  CS ıimperpectuum providebunt etT!  O
Nur 1Ne päpstliche Privilegienbulle hätte das königliche Patronatsrecht als
kirchliches Recht setfzen können. Wenn Verft. daher schreibt S 29 „Siegmund und
se1INe Nachfolger machten ın den folgenden Jahrzehnten hne das geringste Be-
denken Gebrauch VO  - ihrer Ermächtigung, un: auch die Päpste erfüllten hne Zögern
die Verpflichtungen, die ihnen die Kardinäle auferlegt hatten“, ann ZU: minde-
Sten der zweıte At7 Aaus den eigenen Angaben des Vertassers widerlegt werden.
Er raumt (S 92) selbst e1n, dafß die ungarischen Bischöfe in den unmiıttelbar autf
das Konzıil tolgenden Jahren ıhre Servitien entrichtet aben, hne sich auf die
Urkunde rufen; der Papst hat, wiederum den Wortlaut der Urkunde,
weıter auf ungarische Benefizien provıdiert. Da{iß 1ın der Regel dabei den Wuüun-
schen des Königs entsprach, hat politische Gründe, keine rechtliche Basıs.

Bonn Jedin
11”*
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1C o ] a 1 1UsSsu auctoritate Acadeiae lıtte-

Heidelbergensis ad codicum fidem edita. AILV,;
liber tertlus, edıdit erhardus Kallen. Hamburg (E Meıner)1959 313—474, brosch.

Die Fdoa der Concordantia wurde 1m etzten Kriege VonNn besonderem MifSs-geschick verfolgt. Das 1mM Druck befindliche un! schon halbwegs e Manuskript
ZU) Buch verbrannte Dei einem Luftangriff auf Leipz1g ebenso MIt den Beständen
des Verlags Meıner WI1e eın yroßer eil der ersten Auflage V Ol Buch nd Der
Neudruck VO  3 Buch un! Z der für dieses Jahr angekündigt wird, macht diese
Teıle endlich wieder greifbar. Zur Bearbeitung des Manuskripts VO  - Buch
bedurfte . der entsagungsvollen Mühe des Herausgebers, die INSO höher werten
1St, als erheblichen Stehvermögens bedarf, miıt der Jeichen Akribie zweımal VO  e
Grund auf dasselbe Werk errichten. Praetfatio und Indices werden 1n eiınem
gesonderten Hefte nach dem Neudruck des und Buches folgen. Die Wieder-
herstellung der Varıanten wırd der aufopferungsvollen Arbeiıt Von hea on der
Lieck-Buyken verdankt.

Die Bearbeitung reiht sich miıt iıhrer ean Zuverlässigkeit, der sorgfältigenQuellenverifizierung un der überlegten Gestaltung des Varıantenapparats, der durch
Ausscheidung belangloser Lesarten cehr übersichtlich geworden ist, nıcht zuletzt miıt
dem aAsthetisch ansprechenden Druckspiegel würdig in das VO:  - der HeidelbergerAkademie lebhaft gveförderte Gesamtwerk des ‚USanus. Zu begrüßen 1St. die NUun
auch für die Concordantia eingeführte durchlaufende Zählung nach kleineren Ab-
schnıtten, als S1€ die bisherigen Kapıtel darstellten. S1e soll eım Neudruck auch auf
Buch un ausgedehnt werden.

Wertvolle Darstellungen der usaniıschen Lehre VO  - Kırche un Staat haben NOL-
gedrungen Fehler des bisher benutzten Parıser Drucks hinnehmen mussen. Für das
J. Werk 1St Jetzt die eindeutige Textgrundlage gesichert. Vor allem siınd ber
L1U)  e die VO Niıkolaus NO Quellen exakt erschlossen, W1€ CLWaA die AauS-
ziebige Benutzung des uUuNgCHNANNTEN Marsılius VOIl: Padua, VO: dem seine. Arı-
stoteles-Zitate ezieht Die zunächst ımponı1erende Quellenkenntnis des Cusanus ebt
hin und wıeder SCIN Aaus zweıter Hand Die auswertende Beurteijlung des 1n der
vorliegenden Edition gyebotenen Materials Singe natürlıch ber den Rahmen eıner
Anzeıge hinaus. Unverkennbar 1St aber das Auftrumpfen des USanus MmMIt den auf-
gestöberten Quellen An ausgerundeter Komposıitıion .fehlt c5; dafür entschädigt in
stärkstem Mafße se1n historisch-kritischer Scharfsinn, der methodisch 1ne NCUC Zeıt
geschichtswissenschaftlicher Forschung einleıtet. Die Erschließung seines sakularen
Werkes 1St mıiıt dieser Ausgabe einen weıten Schritt vorwaärts gekommen.

Düsseldorf E Meuthen

Reformation
Erıch Hassınger:': Das Werden des neuzeitlichen EuropaD (in Geschichte der Neuzeıt, herausgegeben VON Gerhard Ritter):Braunschweig ( Westermann) 1959 493 Ya veb D 26.80.

Gerhard Rıtter umreılßt in seinem Geleitwort die Eigenart un ‚Besonderé Ranı
tung des vorliegenden Werkes Hassıngers folgendermaßen: „einmal] wird hier die
Geschichte des 50R Spätmittelalters 1n einem weıten Umfang mitbehandelt, da
von bloßer „ Vorgeschichte“ der Reformation nıcht mehr die ede sein kann. Es
handelt siıch vielmehr ine NECUEC Abgrenzung der gveschichtlichen Epochen:
ZU EISIEN ) Mal werden hier sowohl die kirchliche Revolution Luthers MIt allen
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'hren Folgen W 1€ die SOR. „Renaissance“ m'it: Efntschlo'ssel;heit— als_ Teilviafgänge spät-mıiıttelalterlichen Lebens behandelt. Dadurch rtückt dieses 1n iıne neuartıge Beleu
CuNS. Zum andern wırd Uu1ls 1er ZU ersten Mal eiıne vollständige UÜbersicht ber
den Stand der iınternationalen Forschung auf den verschiedensten Teilgebieten der
europäıschen Kultur in dem behandelten Zeitraum vorgelegt. Ihr Wert erhöht sıch
noch dadurch, daß ler wirklich Ernst gzemacht 1SEt mı1t der Forderung, die politischenEreijgnisse niıcht isolıert, sondern 1M weıten Rahmen der allgemeinen Kulturgeschichtebehandeln ber nıcht 1m azußerlichen Nebeneinander der einzelnen Kultur-
gebiete, sondern im Aufzeigen ihres inneren Zusammenhangs“ (S

Naturgemäfß WIrF: das Interesse des Kirchenhistorikers vornehmlich dem EISTIET
Stelle SCNANNTEN Begınnen gelten. Wohl begrüßt auch CS dankbar, da{fß das polı-tische un das geist1ige Geschehen jenes Zeıtraumes in se1Ner wechselseitigen Ver-
flochtenheit 'aufgezeigt un bis hınein in se1ne fernsten Ausstrahlungsbereiche iıchtbar
gemacht wırd. Er weı{(ß die Gröfße der Leistung würdigen, die sich alleın schon 1n
em ıcht wenıger als Seıiten umtassenden Quellen- un: Literaturverzeichnis und
der ın ı:hm dargebotenen kritischen Wertung eınes Teiles der hier angeführten Werke

Zı bezeugt, auch Wenn iıhm vielleicht diese der jene Untersuchung ihres
geringeren Gewichtes 1n einer solchen Auswahl entbehrlich erscheinen mag, während

andere vermißft. Letztlich ausschlaggebend für seın abschließendes Gesamturteil
wird indessen oh] se1N, ob jene Argumente ıhn überzeugen imstande sind, die
der Vertasser Z Begründun und Rechtfertigung sei.nes Versuches einer Neu-periodisierung 1Ns Feld führt

Dem iıhm vorschwebenden Ideal eıner „integralen Hıstorie“ xlaubt Hassınger 1n
seiner Schilderung des Werdens des neuzeitlichen Europa damit ım nächsten
kommen, dafß en Weg wählt, „das Geschehen dieser Periode als Kirchengeschichtedarzustellen, reilich nıcht In dem NS Sınne einer historischen Eıinzeldisziplin,sondern 1in einem sehr vıel weıteren: die Kiırche un! ihre Lebenswelt als zentraler
Bezugspunkt in der erdrückenden Vielfalt der Erscheinungen“ (S AVI) Denn „noch
1St die gzrofße Säkularisation des Lebens nıcht CEINSZETLFELENder Kırchenspaltung 1St der Gedanke der „Uuna sancta“ nıcht preisgegeben das
Streben ZUTrT totalen Verchristlichun noch nıcht in seınem Lebensnew getroffen“(ebenda).

Nun wird CS vewißß kaum angangıgz sein, die Rıchtigkeit dieser Feststellungenbezweifeln (wobei freilich die zuletzt erwähnte Aussage dringend einer SCNAUCICNPräzisierung bedürfte, andernfalls gewärtigende Mifßdeutungen derselben
hintanzuhalten); und WEeNn Hassınger SAr Untermauerung seiner Konzeptionbetont, die humanıistische Bewegung dürfe nıcht als dialektische Antithese ZUuUr
Scholastik ntıle verstanden werden, vielmehr Nl das Verhältnis VO  w Humanıs-
Mus un: Scholastik 1n Italıen Uun: erst recht in Deutschland weıithin als „eIn fried-
lıches Nebeneinander“ S 25) aufzufassen, sınd auch WIr genelgt, dem, obschon
mıt gewıssen Vorbehalten un: Einschränkungen, beizupflichten Allein fragt sich,ob vesichts der dominierenden Rolle, die der Aspekt des „noch ıcht“ spielt, jenerandere, minder berechtigte und notwendige des SIN Me  i noch ausrel  en:
Zur Geltungkommt. Schon die Tatsache verdient Beachtung, daß das Problematische
der Gepflogenheit, „1N der Geschichte des Abendlandes Ine erstrangıge Epochen-scheide 1500 anzusetzen“, nach Hassınger „besonders deutlich“ wird, „WEeENN
WIr die innere Entwicklung einzelnen Staaten 1Ns Auge fassen“ Iso
vornehmlich einem Phänomen des polıtischen un offenkundig nicht zuvörderst
an einem solchen des kirchlich-religiösen Geschehens iıllustrieren 1St. Im Rahmen
einer unter kirchengeschichtlichem Vorzeichen stehenden Gesamtbetrachtung wirkt
diese Feststellung doch einıgermaisen überraschend un: älßt erkennen, welche be-
trächtlichen Schwierigkeiten das Ereijgnis der Reformation dem Verfasser bei der
Durchführung seiner Periodisierungsthese bereitet. S51e erscheinen auch dadurch ıcht

A
behoben, daß Hassınger se1INe weitgehende Zustimmung bekundet dem VorschlagCantimoris, „Mit Renaıissance die fx‘üheste Phase dieses als Ganzes VO  $ DPetrarca bis
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Goethe reichenden ‚humanistischen Zeitalters‘ bezeicßnen“, indem eri;lärt, der

Forscher hebe „Mit Recht hervor, dafß auch die Kirchengeschichte dadurch
nıcht in 1ine Zwangsjacke gepreißst wird“ (S 50) Den Erweıs dieses „Mi1t echt“
erbringen, könnte vielmehr alleın urci die Deutung geschehen, die der Reformation,
vorab der Gestalt und dem Werk Luthers, widertfährt.

Um 65 vorwegzunehmen: S1e befriedigf mancher zutreffender, Ja bedeut-
Darlegungen 1mM einzelnen, als N} nıcht. Denn damıit, da{fß herkömmliche

Fehlinterpretationen, der Luther erhobene Vorwurftf revolutionärer Inten-
tiıonen der e1ines schrankenlosen Glaubenssubjektivismus, abgewehrt werden, 1St. eine
ausrei  ende pOsıt1ve Wesensbestimmung der Reformation noch ebenso wen1g pC-
gyeben W 1€e mıt dem Hınweıs auf das „Paradoxale“ 1n Luthers un! Calvıns relig1ösem
Ideengut. Spannungen, W1e€e sS1e 1n der grundlegenden reftormatorischen Erkenntnis
beschlossen lıegen, erweısen sich in der Sıcht Hassıngers als widerspruchsvolle Un-
ausgeglichenheiten un: Inkonsequenzen, WeNn eLWA die in dieser Form theolo-
oisch ein1germalsen antechtbare Behauptung autstellt: „‚endlıch blieb der Anstalts-
charakter der Kirche bei Luther, Zwiıngli un! Calvin erhalten“ F2U); andrerseits

Lu ET7TSber der Überzeugung Ausdruck verleiht, da{fß „»Sanz Streng zenommen
rechtfertigender Glaube und seine theologische Anthropologie keine kirchenbildenden
Prinzıpjen“ sind S 122)

Mıt solchem Verständnis der lutherischen Reformation, das, W1e€e unlls bedünken
will; wesentliche Züge derselben ausklammert der doch nıcht genügend klar be-
ußt machen vermag, hängt N, da{fß der Verfasser das Luther Mi1t der
mittelalterlichen Geisteswelt Verbindende ber Gebühr betont (besonders deutlich
erkennbar seinen Ausführungen über den Sinngehalt der Berufung des Zeugen
Von Worms auftf seın In Gottes Wort gefangenes Gewissen, 134) Aus iıhm resultiert
der Versuch, Zwinglis Theologie stärker, als gemeinhın geschehen pflegt, mMIit
Luthers Lehraussagen harmonisieren, zeWifß andrerseıits ihre Eigenständigkeit
nachdrücklich unterstrichen wırd 144) Und sollte sich nicht auch weniıgstens
Z.U) eıl VO':  e 1er Aaus erklären, da{fß Hassınger glaubt, mıt mehr als einer
Seite (367 sein Auslangen finden können, das, W as ıhm VO  } der inneren
Entwicklung des Luthertums während der zweıten Häilfte des Jahrhunderts C1I-
wähnenswert erscheint, ZUr Darstellung bringen? Be1 aller Würdigung, die der
Leser den weıtgespannten un: zugleich tiefschürfenden Ausführungen 1mM Kapitel
„Reform un: Regeneratıon der katholischen Kırche“ S 250—276) ird angedeıihen
lassen, kann doch die hier obwaltende, durch die Sache selbst nıcht gerechtfertigt
Diskrepanz 1Ur mMiıt Befremden vermerken.

Denn die Dınge lıiegen Ja nicht S da{ß der bewußte Verzicht auf ine Einbezie-
hung VO  - zweitrangigen Persönlichkeiten 1n seine Wiedergabe des Geschehens jener
Tage Hassınger veranlaft hätte, einen Matthias Flacius Illyrıcus mıit wen1gen,
ziemlich allgemeın gehaltenen Worten abzutun. Wiıe sehr 1Ns Detail gehend sind
demgegenüber die Bilder, die VO' Dolert un Des Periers (S 1T f der von
Coornhert un: einer seltsam-eigenwillıgen Gestalt W1€e Guillaume Post 200 f.)
entwirft! Man kann sich des Eindrucks nıcht erwehren, als WEeNn die rholt
beobachtende ungleiche Verteijlung der Gewichte 1n Zusammenhang stünde mi1t einem
Faszıniertsein des Vertassers VO  o en schöpferischen Leistungen 1mM Geistesleben der
romaniıschen Natıonen, VOr allem aber VO' den Kräften, die die innere Erneuerung
der katholischen Kirche 1m Gefolge vehabt haben. Eme notwendige Korrektur jener
ehedem herrschenden Betrachtungsweise der „Gegenreformation“, ber doch ohl
allzu sehr eın Pendelausschlag ach der anderen Seite.

Indessen, sehr WIr u1lls verpflichtet ühlten, dergleichen Bedenken undsätz-
lıcher Art nıcht unausgesprochen lassen, un problematisch uns Sr 1m e1in-
zelnen manche Behauptungen (etwa die Charakterisierung der Augustana als „SC
pragt VO Geist des humanistischen Gelehrten Melanchthon“, 154) erscheinen
mOgen: da{fß sich bei dem vorliegenden Werk einen oroßen Wurf andelt,
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steht außer Zweitel. Bemerkenswert schon durch die Fülle des dargebotenen Mate-
rials, schenkt zumal _ durch die Impulse, die VO der 1n ;hm entwickelten Schau
ausgehen, dem Leser Vertiefung un Bereicherung seiner historischen Erkenntnis.

VWıen Kühnert

Horst Reller: Vorretormatorische und reformatorische
Kıiırchenverrtassun? 1 m Fürstentum Braunschweig- Vol-

Studien ZUI Kirchengeschichte Niedersachsens, Bd 10) Göttin-
SCHh (Vandenhoeck und Ruprecht) 1959 23y O KT:; brosch 28.50

Diese Studie, die der Göttinger Theologischen Fakultät als Dissertation VOI-

gelegen hat, gibt einen SCNAUCH Überblick ber die verschiedenen Stadien der Neu-
ordnung des Kirchenwesens Fürstentum Braunschweig- Woltenbüttel während des

Jahrhunderts.
Im ersten eil werden die politischen und rechtlichen Verhältnisse jener Zeıt

dargestellt. Dann tolgt eın kurzer Abriß der mittelalterlichen Kirchengeschichte Nıe-
dersachsens, der die Tendenz ZUuUr Entwicklung selbständiger katholischer &5 Terr1i-
torialkirchen aufzeigt, die 1n der reformatorischen Neuordnung ihre konsequente
Durchführung 1n der Bildung e1nes landesherrlichen Kirchenregiments erfährt. Der
eingehenden Untersuchung der reformatorischen Kirchenverfassung 1n Stadt un
Land Braunschweig ISt ıne Darstellung der kirchlichen Neuordnung 1n Kursachsen
un: Württemberg vorangestellt, da die kursächsischen Verhältnisse die Kirchen-
ordnungen VO  . 1528 bzw. 1542/43 un die württembergischen Verhältnisse die
Kirchenordnung VO  - 1569 wesentlich mitbestimmt haben

Die Yreıl dem Buch beigefügten Karten über die politischen und pfandrechtlichen
Verhältnisse 1m Fürstentum 1540, die vorretormatorische kirchliche Ordnung 1m
südlichen Niedersachsen un: die kıirchliche Gliederung nach Einführung der Refor-
matıon durch Herzog Julıus SOWI1e die Tabellen 1mM Anhang erleichtern den UÜber-
blick über die teilweise sehr verwi  elten politischen und kirchlichen Beziehungen
und Entwicklungen.

Das „reiche Ma{iß geschichtlicher Anschauung“ Z1Dt dieser Arbeit, die die Ent-
Wwicklung 1n all ıhren okalen Ausprägungen nachzuzeichnen versucht, iıhren beson-
deren Wert. Das führt allerdings vereinzelt Wiederholungen (Z 170 1755
165 en 179 un! VOT allem wird dadurch die theologische Problematik der refor-
matorischen Neuordnung des Braunschweig- Wolfenbüttler Kirchenwesens
überdeckt. Diese Darstellung der „institutionsgeschichtlichen Zusammenhänge“ kann
nıcht recht verständlich machen, W1eSso die Neuordnung des Kirchenwesens durch
Herzog Julius nıcht LU 1ne konsequente Verwirklichung vorreformatorischer An-
satze ist, die auch 1m gegenreformatorischen Katholizismus ihre Parallelen hat vgl
die Beseitigung der Archidiakonate durch das Trienter Konzil, die Ablösung des auf
Lebenszeit belehnten kirchlichen Würdenträgers durch den VO:  $ der Zentralgewalt
bestellten ırchlichen Beamten a.) Der „theologiegeschichtliche Hintergrund der
retormatorischen Verfassungsbildung“, auf den sıch für den Verfasser unerwartet
und überraschend Rückschlüsse ergaben, wird leider 1Ur angedeutet und nıcht 1ın
die Untersuchung einbezogen. Das hat einmal seinen rund in einer notwendigen
und berechtigten Beschränkung ber auch 1im Ansatz dieser Arbeıit, die „Von den
Fragen der Sprengelbildung ausgehend“, „den Übergang VO: der mittelalterlich
bischöflichen Verfassung ZU) landesherrlichen Kirchenregiment ın den verschiedenen
Formen un Stadien zeigen versucht.“ Eın Eingehen auf diesen „theologiege-
schichtlichen Hintergrund“ der besser eın Ausgehen VO  - ihm, 1ne Unter-
suchung der theologischen Gedanken und Voraussetzungen der Kirchenordnungen
von 1928 1543 un: 1569 und ihrer Vertasser hätte die Frage nach dem „Retor-
matorischen“ der Kirchenverfassung 1im Fürstentum Braunschweig- Wolfenbüttel, die
die vorliegende Studie leider unbeantwortet Jäfst,; vielleicht noch klären können.
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Um yNiclitfachleuieh die Lektüié tiies’e$ Buches erleichterh‚ Wware e5 wünschens-

Wert. SECWESCNH, wenn Ausdrücke W 1e cannıchter Weın, Caspelkind, Woker, Gogrefe IC
erklärt worden waren. Eıine schärfere Trennung zwiıschen Zitaten und freier In-
haltsangabe hätte den eXt VO:  a einıgen unverständlichen der heute UNSC-bräuchlichen Ausdrücken und Redewendungen entlastet (S 129 11 E} 128 13
Martın Chemnitz, 15 Martınus Kemnitius, durchlaeuchtige; B7
zıiemliche Predigt; Anm 83 93 Wenn nach dem Vertrag VO August1569 MIt der Stadt Braunschweig den Pfarren der GeneralsuperintendenturWolfenbüttel noch das Gericht Asseburg mit Pfarren hinzukam, dann gehörtendamit un nıcht WIie D. 155 angegeben O Ptarren Woltenbüttel. / 15
mu{ ‚wıe‘ heißen. 107 s 1St ‚günst1g‘, ‚zentral“‘ O0;2
Anm VOT Anm. 43 gestellt. 179 ISt Anm 121 ausgefallen.

ganzen. 25 1St

Hildesheim Helmer

Ernst Walter Zeedén: Katholische UÜberlieferungen ın den
_ Jutherischen Kırchenordnungen des JahrhundertsKatholisches Leben und Kämpfen 1mM Zeitalter der Glaubensspaltung. Ver-

einsschriften der Gesellschaft ZUr Herausgabe des Corpus Catholicorum, L/3Münster Westft. (Aschendorff) 1959 108 Kart. 6,80

Die Untersuchung oll aufzeigen, daß sıch kırchliches Überlieferungsgut AUuUSs VOTI-
reformatorischer Zeıt, hauptsächlich W as das „Außere Gewand“ der Kirche angeht,1n den lutherischen KO  © des Jh.s und damit in den Aaus der Reformation her-
VOLSCHANSCNCN Jungen lutherischen Kırchen erhalten hat welches Gepräge ‘c!i’esesÜberlieferungsgut 1im einzelnen Lrug, un: anzutreften WAaFr.

Schon 1mMm Rahmen dieser VO:!  w vornherein klar umgrenNzten Aufgabe eröftnet sichder Forschung e1in weıtes Feld, 1St doch fast der SCSAMTE Inhalt der lutherischen
KOO. insbesondere Agende un: Kirchenrecht die Lehre 1St 1mM allgemeinen bewußt
ausgeklammert), der 1er einer Prüfung autf seine Tradition unterziehen ist;, un:
fließen doch die Quellen bei den vıelen grofßen un: kleinen Territorien des Jh.s,bei der Freudigkeit der Territorialherren un Stadtobrigkeiten, ihre besonderen
KOO erlassen, reichlich und bei aller inneren Verwandtschaft dieser KO 1n

manniıgfaltiger Ausprägung, da: C vieler Mühe, Zeıt un Arbeit arf, dieseQuellen allein durchzulesen, ISLT recht aber 1mM Hinblick auf ein Thema zu erschlie-
Der Vft hat die Mühe nicht gescheut. Nıcht allein die umftassenden Sammel-werke (Sehling, Die KOO des Jh.s in Teılen, un Richter, Die KO  Cdes Jh.s) . sind ausgeWertet, sondern auch Eınzel- und ergänzende Publikationenherangezogen worden. In einem besonders umfangreichen Kapitel (S 11—60 sinddie göttesdienstlichen Handlungen und Ausdrucksformen untersucht: der gewöÖhn-ıche Gottesdienst in seiner liturgischen Folge, die lıturgischen Gewänder, die ZOLLECS-dienstlichen Gegenstände, die Kıiırchens rache, die litur_gjschen | Gebärden, die Kasua-lien, das Kırchenjahr, sonst1ges kultis Brauchtum. Knapper 1St das Kapıtel berRechts- und Wırtschaftsverhältnisse gehalten S 61—71 Hınsıchtlich der UÜber-lieferungen 1mMm iırchlichen echt werden hauptsächlich Bann und Exkommunikation,aneben kurz das Eherecht (dies kommt teilweise schon 1mMm Zusammenhang MIt derTrauung ZUFT: Sprache) und die tortbestehende Bedeutung des kanonischen Rechtes

SOW1e eine ortsgebundene weiterbestehende Jurisdiktion katholischer Biıschöfe (Schle-sıen) behandelt Die Betrachtung . der Wırtschaftsverhältniss beschäftigt siıch kurzmMit den Einkünften der Ptarrer. In einem dritten, ‚wieder umfangreicheren KapitelS /2—88) 1St das Weiterleben kirchlicher Mifstände aufgezeigt. Die KOO kom-
INeN auch f\.ll' dies Kapitel insotern als Quellen 1n Frage, als S1e neben ihren posıt1-ven konstruktiven Elementen auch abwehrende, häufig den Charakter VO: Polizei-verordnungen tr\a.geqde Verbote enthalten,„ die sıch abergläubische Bräuche
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richten, dem S  Außeren échutz des Gottésdienstes zugutékonimen <ollen (z Verbote
des Branntweinausschanks und des Spazierengehens auf dem Kıirchhof während der
Predigt) US W ., un als VO da Adus, freilich mMit Vorsicht, WI1e auch der Vt. her:
vorhebt, auf eine entsprechende Notwendigkeit solcher Bestimmungen schliefßen
ann. Der Vf zıeht allerdings auch noch andere Quellen, insbesondere Visıtations-
protokolle, heran. In einer Schlußbetrachtung (> 89—95 1St der sich Aus der Unter-
suchung erhellenden Traditionstreue des Luthertums die weitgehend 1blehnende
Haltung des Calvinismus JLE vorretormatorischen kultischen Überlieferung durch
einıge Streitlichter gegenübergestellt un die konservatıve Haltung der uth Kır-
chen Y erklären gesucht. Der Vft wWeIlst hier auf Luthers Unbekümmertheit 1mM
Gebrauch altkirchlicher Formen, sofern diese nıcht wıder die Schrift N, auf
die Reaktion gegenüber Schwärmertum und Calvınısmus, auf den partiellen FEın-
ı1465 des Interıms, auftf die pastoral-pädagogische Rücksicht auf die Schwachen hın.

Zeeden betont, AaR mMiıt seiner Untersuchung Ur einen informatorischen UÜber-
blick geben wolle, dem yründlichere Einzeluntersuchungen tfolgen hätten. W as

reilich autf weniıgen Seiten zusammenstellt, 1St, W 1€ schon der Aufriß ze1igt, ine
gedrängte Fülle Kapıtel rollt das ZESAMTE Problem der Quellen der lutherischen
Liturgik auft. Der Vt zieht zum Vergleich nıcht LLULr das Römische Missale, sondern
teilweise uch spätmittelalterliche lıturgische Bücher einzelner Gegenden und D  7@-
SCI) heran. Man 1STt jer auf die Frage nach den unmittelbaren un realen Quellen
Sanz bestimmter lıturgischer Texte und Erscheinungsformen 1mM lutherischen Gottes-
dienst vewlesen (Z Stellung des Credo VOT der Predigt A:); W1€ s1e in NEUEICT
Zeıt eLwa Brunner in einer Untersuchung über die Wormser Messe (Kosmos und
Ekklesia, Festschrift tür W;lhelm Stählin. Schmidt einer Ühnlichen
Arbeıt ber die Bremer Messe VO  3 1525 (Hospitium Ecclesiae Klaus in
einer Untersuchung ber die Nürnberger Messe VO  3 1524 (Jahrb. Liturgik un
Hymnologie für besondere Gebiete teilweise aufgegriffen haben.

Der Gesamtthemastellung entsprechend, verfolgt Zeeden ın Kapıtel für seın
OÖPf. behandeltes Hauptthema Exkommunikation Uun: Bann gleichfalls die
rückläufige Linie ZUT vorreformatorischen Praxıs und stellt den teilweise über die
frühlutherische Auffassung hinweggehenden Zusammenhang her kleiner Bann
orofßer Bann). Vielleicht darf hier einmal auf eın sıch aufdrängendes Gegenproblem
hingewiesen werden, nämlich auf die Frage, 1eweılt siıch autf dem Gebiet der Kır-
chenzucht 1n den lutherischen Kirchen uch Einflüsse VO retormierter Seıte durch-
SESCIZL haben. Es scheint, daß Bucer mehr noch als Calvın vielleicht daneben die
Praxıs der nıederländischen Fremdengemeinden eingewirkt hat, und zwar  ur!
Vermittlung des Erasmus Sarcer1us, und da{fß Strömungen bestanden, die Konsısto-
rien nıcht als Episkopalinstitute, sondern als Presbyterien, SOWI1e ıne r1gorose Son-
derung der kirchlichen VO  - den weltlichen Straten geltend machen. Einige KOO
lassen solche Einflüsse erkennen vgl. Sehling VIIL,; Z 1051 fü); WeNll 1er auch immer
die Möglichkeit der Überlagerung durch andesherrliche Kompetenzen gegeben WAAar.
Vielleicht könnte eın eingehender Vergleich zwischen den lutherischen un den
reformierten KO  ® des 1BS; W 1€ Zeeden iıhn vorschlägt I5
Aufschluß führen. hier weıterem

ıtellos sd1meréliches Seitenstück der Reforma-Das Kapıtel behandelrt ein Zzwe
t10NS- und Kirchengeschichte überhaupt, WwWenn CS die Schäden sowohl eım Pfarrer-
stan.d als - bei den Gemeinden aufzeigt, die auch die Reformation nıcht sotort der

wenn IMNan Aberglauben, Gleichgültigkeit des Volkes vegenüber der Kirche
und Unkenntnis 1ın Glaubensdingen denkt überhaupt nicht gyänzlich beseitigen
vermochte, ebenso wen1g W1€ die etW: spater einsetzenden Bemühungen katholischer
Obrigkeiten für ihr Gebiet Schon die Reformationszeit hat eine Reihe VO Ideen,
Ansätzen und Versuchen hervorgebracht, die seitdem die evangelische Kiırche immer
wiıeder bewegt haben, diesen Dingen Rechnung tragend, einschne1dende Konsequen-
zen ziehen. Erinnert se1 Luthers Idee VO der ecclesjola in ecclesia; Bucers
Versuch der Gründung VO: Gemeinschaften 1n Straßburg. Man Mag vielleicht
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Iragen, dieses freilich sehr n  interessante und den heutigen Leser, ebenso
w1e der Unterabschnitt ber kultisches Brauchtum 1n Kapıtel 1! mMiıt allerlei Kurios1-
taten 1n seinen Bann ziehende Kapıtel, Kapiıtel CMECSSCH, eınen breiten
Raum e&1innımMmt. Sovıel ich sehe, erklärt sıch 1€Ss Aaus der den VE< W1€ selbst
SdSt S 89), bewegenden Frage nach dem Prozeiß der Konfessionsbildung, die ıh
nach dem siıch besonders 1n Sitte un! Brauchtum nıederschlagenden relız1ösen Ver-
halten überhaupt orschen aflßt Auf die Auswertung des ZUusammeNgeLragenen
Materıals in dieser Rıchtung 1St im Rahmen der vorliegenden Arbeıt noch bewußt
verzichtet. Gegenüber den negatıven Aspekten, die sich hier ergeben, Ya  ware dann Ja
uch die sehr bewulfite und aktive Parteinahme insbesondere der Bevölkerung
etlicher Stidte A Lüneburg, Göttingen, Bremen, Osnabrück) für die Reforma-
tiıon konfrontieren.

Dem Urteil des Vf£.s bar ıe lutherischen KOO als reichhaltige Queilen ZUur
Geschichte der religiösen Gewohnheiten un: der kirchlichen Einrichtungen, DA Kul-
LUr- un Sozialgeschichte 94 MU: iINnan vollauf zustımmen. Dankbar darf INnan

hinnehmen, da{ß ın der vorliegenden Arbeıt eine dem Leser der KO!  O sich auf-
drängende Hauptfragestellung herausgegriffen un in einer umftfassenden Schau, in
Onzentrierter Form un! dıiszıplınierter Linienführung abgehandelt 1St. Die A4US-
führlichen Register erhöhen die Geschlossenheit des Ganzen. Zum Schlu{fß darf vıiel-
leicht die Hofinung ausgesprochen werden, da{ß die Probleme, die Zeeden selbst
ausdrücklich ZUT Weiterarbeit die Hand z1bt, 1n einer ebenso quellengetreuen
Form erschlossen werden möchten.

Göttingen Sprengler

Neuzeit
Lucıen Ceysséns, (2 Sources relatıves au buts de

(D de l’Antijansenisme O0—1 Bibliotheque de la Revue
d’histoire ecclesiastique, tasc S15 Louvaın (Nauwelaerts) 1957 EXAVE 693
bfr. 620

Kaum eın Andertes Problem der Kirchengeschichte hat in den etzten Jahren nach
langer Vernachlässigung ine reiche Bearbeitung ertahren W1e der Jansenısmus.
Es 1St ler nıcht der Ort; auf die Vorgeschichte näher einzugehen, ber immerhiın
se1 darauf verwıesen, daß selbst die VO  ; den Ergebnissen meisten Betroffenen
siıch eıner Übersicht beteiligten (Nuove ricerche storiche sul G1ansenismo, Analecta
Gregoriana AI Zu den Autoren, die se1iIt Jahren mıiıt großem Mut den schwie-
rıgen Fragen nachgehen, gehört VOL allem der Verftf des vorliegenden Werkes, dem
seit seinem Erscheinen schon wieder ine Reihe VO: Autsätzen efolgt sind, und
andere Quellenwerke efinden siıch in Vorbereitung. Erwähnt selen hier die ‚ Jan-
sen1stica’ 1—LIL, 0—1  9 die beiden ersten Bände in niederländischer, der dritte
ın französischer Sprache; dazu eine Sammlung VO:  3 Artikeln und Abhandlungen
1n ‚ Jansenistica minora‘ &RE In dem hier anzuzeigenden Bande veht NUur
eınen Zeitraum VO  n 1er Jahren, ber CS sind entscheidende Jahre für den VWe:
VO]  e Jansen1us ZU)| „Jansenıismus“ und dem Erzeugnıis, für das die aufßer-
ordentlich treftende Bezeichnung „Antijansenı1smus” epragt hat. Da gerade für die
Zeit VO Jahrhundert 1b die Kenntnıs orıgınaler Dokumente noch cehr 1M
Argen liegt und man sich meılst mıt der Geschichte der Lehrstreitigkeiten nach den
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505 literarischen Quellen beschäftigt hat, blieb die äußere politische Geschichte jem-
lıch unbekannt. Diesem Zustand wiıll die grofße Quellensammlung, die mMit diesem
Bande begonnen wırd, abhelten. Es vehört E Arbeitsmethode des ert. se1ine Atus-
1, uch 1n den vielen monographischen Abhandlungen, jeweils mMit den ENTISPIC-
chenden Dokumenten belegen, W as sich Aaus der Gefährlichkeit der Materie und
der Geneigtheit VO: vew1ssen Kreısen, VO!  o einem . „Neo- Jansen1smus” sprechen,
nahelegen dürfte D hier meı1st 1mM vollen Wortlaut abgedruckten 618 Dokumente
lassen 1'ST den Ablaut der Auseinandersetzungen erkennen, wobe freilıch be-
achten ware, da{ß vieles nıcht mehr erhalten se1ın Mas, anderes noch unzugänglich
1St W 1€e in diesem Zusammenhange eigentlich unverständlich das Archiv des
HI Offiziums. Immerhin vermag we1l längere Auszüge Aaus den Bänden „Jan-
senıistica“ des HI1 Offiziums, die ZU eıl schon früher bekannt 11; in den An-
hängen geben. S0 bleibt auch nach dem Urteil des Herausgebers noch vieles
erganzen, uch Aaus dem laängere Zeit ıcht benutzbaren Fondo der „Nunz1a-
LUra di Colonıa“ des Vatikanischen Archivs

Man 1St ‚y in dem SO$. Antijansen1ismus estark die Vorgange 1im großen
Gnadenstreit erinnert werden, auch die „Öffentliche Meinung” Von jesuitischer
Seıite planmäßıg organısıert wurde. Wıe solche Meınungen und Bewegungen, kurzum
die erforderliche Publizıtät entstand bzw. gemacht wurde, das vermogen die hier
publizierten Dokumente höchst anschaulich illustrieren. Und die Bulle „In Em1i-
nent1“, die die otfiziellen Maßnahmen den „Jansenismus” eröftnete, erweıist
sich mikroskopisch-genetisch betrachtet als ein übles Flickwerk (Jansenistica 111)
Die Geschichte des posthumen Druckes des „Augustinus” steht eigentlich 1m Mittel-
punkt der veröffentlichten Dokumente. Demnach lag ine juristisch-kanonistische
Basıs für das Druckverbot nıcht VOTI, da die entscheidenden Dokumente 1n Belgien
nıcht publiziert 11. Von Anfang nahm die Kurie mi1t dem Kardinalnepoten
Francesco Barberini un dem Assessor des HI Offiziums Francesco Albizzi eıne
einseıt1ge Stellung eın un vermochte deswegen uch nıcht die Universıität Löwen,
den Erzbischot VO Mecheln und den königlichen Rat OT Vorgehen die
Drucklegung gewınnen. Darum mujfite in Änderung des Angriffsplanes Jansen1us
als Häretiker erwliesen werden, WOZU die VO  - einem „ Triumviırat“ des Jesuiten-
kollegs 1n Löwen ausgearbeiteten „Thesen“ dienen sollten, deren Publikation ber
auch die Verordnungen verstie

In der langen Einleitung sind diese Dınge näher ausgeführt, auch un der
Überschrift „Dramatiıs personae” die wichtigsten Persönlichkeiten charakterisiert,;

die 1N- Frage kommenden Hierarchen, die Nuntien, VO] denen kein schme1-
chelhaftes Bıld entworten werden kann, die belgischen Jesuiten mıt ıhrem weıtver-
zweıgten unterirdischen Kanalsystem. Die Bedeutung der Arbeiten VO hat der
ebentalls Jansenı1us hochverdiente französis:  E Forscher Orcibal in KRevue
d’histoire ecclesiastıque 53 (1958) 8230—838 eingehend vewürdigt, worauf hier
verwıesen sel1.

Vielleicht darf INa  a hoftfen, daß Aaus den weitausgreifenden Vorarbeiten eiıne
CU€E Zusammenfassung, e1INe vorurteılslose Geschichte des Jansenısmus entsteht,
nachdem die Darstellung bei Pastor von starker Einseıitigkeit nıcht freizusprechen
ISt; da{fß die historisch-theologischen Ungerechtigkeiten, die mit dem Namen Jan
sen1us in ‚der kirchengeschichtlichen Sprachregelung verbunden sind, allmählich aAb-
gebaut werden un 1€es auch in den Lehrbüchern ıchtbar wird, sodafß neben einem
evtl häretischen Flement (wenıger wohl bei Jansen1us als bei Vertretern des exXtire-
iNnen Jansenısmus) auch eine Seite ZU Vorschein kommt, die iNal geLrOSt als echte
Reformbewegung bezeichnen darf.

FinkTübingen
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N otizéri
Anläfslıch des Internationalen Historikerkongresses 1955 ın Rom hat Pıus CFEiNnNe Ansprache die Kongre{ßsteilnehmer gerichtet, die sıch MmMiıt dem Verhältnis derrömisch-katholischen Kırche den Problemen der Geschichte un: Geschichtswissen-schaft betaßte. Die darin gegebene yrundsätzliche Positionsbestimmung weliterentrelisen nahezubringen unternımmt der Dozen der Walberberger Dominikaner-Akademie Gundolf Gıieraths irche .  ın der Geschichte(Essen [Ludgerus] 1959 126 kart. 7.60) abei hat die einzelnen 1in denAusführungen des verstorbenen Papstes ZU Ausdruck kommenden Anliegen ineiner Reihe jeweıils ziemliıch selbständiger Abschnitte entfaltet Uun: durch zahlreichehistorische Beispiele veranschaulicht. Zum Begriff der Kirchengeschichte“ zußertsıch AUGEST (> /—22); VO Kırchenbeorift her wırd Kirchengeschichte als „Verwirk-lıchung des Reiches Gottes auf Erden Ck 11) und somıit als Heilsgeschichte gefaßt;ıIn die Heilsgeschichte einbezogen 1St darüber hinaus der SCSAaMTLE Geschichtsablauf,da VO  — der Verwirklichung des gyöttlichen Heıilsplanes her seinen 1nn erhält.Demgemäfß wiırd 1n Abschnitt 11 „Kirchengeschichte und Wıssenschaft“ ( 253—34das ewußte Sıch-Hinstellen des Hıstorikers auf den Boden des irchlichen ]au-bens als sachgemäße Voraussetzung der Geschichtsbetrachtung dargestellt. In diesen be1-den Abschnitten hätte INan sıch die AÄAuseinandersetzun mMi1t der evangelischen Kırchen-geschichtsschreibung der etzten Jahrzehnte 11 „linksprotestantische“ Geschichts-schreibung mıt eussis Kompendium als Exponent; A nıcht Sa summarischun: vielleicht verständnisvoller gewünscht. Unter der irreführendenÜberschrif: „Die Aufgaben des Kırchenhistorikers“ Ma  ] eErwartet darunter herAusführungen ber den Inn historischer Arbeit für Theologie und kirchliches Lebenüberhaupt legt annn 39—70 die nıcht Nnur für die Kirchengeschichte gel-tenden gzrundsätzlichen Erfordernisse sachgerechter Stoffbewältigung dar. In demAbschnitt „Göttliches und Menschliches ın der Geschichte der Kırche“ /1—82kommt deutlich die 1mM Zanzen Buch spürbare Besorgnis des Vertfassers Z.U) Aus-druck, daß einem spiritualistischen Kirchenbegriff MIt dem Verständnis für dieMenschlichkeit der Kırche auch die sachlich-nüchterne Eıinstellung den dunkelenSeiten der Kirchengeschichte abgehen könnte. Die Abschnitte und VI (S 83—110)welsen die Stellung der katholischen Kırche Kultur un: Staat Spiegelbildihrer Geschichte auf „Hıistorica magıstra vıtae“ lautet annn der Schlußabschnitt
1131163 der vom 1nnn historischer Arbeit überhaupt andelt: wird

erstier Stelle darin vesehen, da{ß S1E „bewußtes Erleben der Gegenwart, anders aus-edrückt Geschichtliche Selbstorientierung“ 112) ermöglicht; neben verschiedenenanderen Punkten spricht G. dann auch noch VO eıner gewı1ssen Offenbarungsfunk-t1ıon der Kirchengeschichte. Den Abschluß des Buches
deutsche Übersetzung der Papstansprache. (S S 026) bildet eine

Siegburg Schäferdiek
Mıt Ara l Han Präzisıon veht die Neubeärbeitung der RGG V orah n Der LIL

Band lıegt jetzt abgeschlossen <  or un: VO' Band sind die ersten Lieferungenbereits erschienen Die Relızion 1n Geschichte und Gezenwärt,;Aufl., 1ın Gemeinschaft Mi1ıt Frhr VO  - Cam nhausen, Dınkler, Gloege,Logstrup, hrsg. von ur Gallıng; 55—63 L11 Bogen BT
arl V. — Konzile; Lig 64—68 — Bd Bogen T  1 Kopenhagen — Lippe;Tübingen, Mohr, 1959—60; PrO Lfg. DM 20) Die Lektüre dieser neuen Lieferungenbestätigt das Urteil über die vorhergehenden: Die Neubearbeitung 1St. großenund SANzZEN erstaunlich ZUut gelungen. Die RGG 1st auch 1n ihrer Gestalt ein
zuverlässiges Arbeitsinstrument, das den Benutzer ZuLt informiert und ıhn ZUr wel-
en Arbeit 1mM allgemeinen zuverlässig an Quellen un: Literatur heranführt. Auft
einige Artikel sei och besonders aufmerksam gemacht: Die miıt Kirche”
gesetzten Begriffe nehmen naturgemäfß einen größeren Raum e1in. Be]l Kirche IT



otizen L3

(Urchristénturn, von K. Stendahl) Jeiben mafll;h£e . Fraéen (Z: B. Zusammenhang MI1t
dem Messiasproblem), während Kirche JE (dogmengeschichtlich, VO:  - Adam) Zutgelungen 1St. Kırche und S taat (Scheuner) behandelt knapp aber interessant die 5Cc-schichtlichen Wandlungen 1M Verhältnis VO  - Kirche und Staat. Dem Kırchenbau
(Deichmann, Bandmann, Hager, Bartnıng, Hampe a.) 1St erstaunlich viel Platz
eingeräumt. Vor allem hart INa  w iıcht ML1ıt Grundrissen un Abbildungen gespart.Diese Großzügigkeit könnte auch anderen historischen . Querschnitten zugewandtwerden. Unter Kirchengeschichte findet sıch 1nNe kurze Geschichte der Kırchen-
geschichtsschreibung (M Schmidt) Der Kirchenkampf 1St VO' Wolt meisterhaft
dargestellt. Landschaften WI1e Kleinasıen (Nılsson und. Andresen) der Kurhessen-
Waldeck (Maurer) sınd ebenso Sut bearbeitet W1e die Kelten Hertz) der die
Koptische Kırche UN Liıteratur Spuler un Böhlig) Eıne Übersicht ber die Kon-
ı le (H Altendorf) un ber die Kreuzzüge (4:3 Grundmann un: Wentzlaft-
Eggebert) werden dem Leser ZUuUr ersten Urijentierung willkommen se1n. Kulturkampf(Kupisch) und Liberalismus (Hohlwein un Gra{fs) führen u in die Probleme e1in.
Wichtig sind WI1e immer die Personalartikel, VO  — denen ıch Kierkegaard (Anz),Labadie Schmidt), Leibniz (Schepers) und Lessing Mann) hervorheben möchte.
Meın Wounsch nach einem legitiminen Ausgleich ın der Länge der Personalartikel
scheıint bisher och keine durchgreifende Beachtung vefunden haben

Bonn Schneemelcher

»D3-S vorliegende Werk entspricht e dringenden Seelsorgebedürfnis.“ Miırt
diesen Worten leitet Otto Wımmer sein Han  uch der Namen und
Heilıgen (mıiıt einer Geschichte des christlichen Kalenders; 2. Aufl Innsbruck-Wien-München, Tyrolia-Verlag, 1959: 604 > e1n. In der 'Tat 1St das Buch 1n erster
Linie für den praktischen Gebrauch bei Kalenderherstellung, Namenauswahl
bestimmt. So WITF! INan auch die kurze Geschichte des Kalenders un! des Kirchen-
jJahres 1mM el des Buches nıcht als ine wissenschaftliche Arbeit 1mM 1nn
ansprechen können. Es se1 allerdings betont, da{fß Es m. E dem Verf. gelungen ist,die wichtigsten Punkte der Entwicklung richtig darzustellen. Er 1St sich der Verant-
wortung, die auf derartiger historischer Arbeit für weıtere Kreise liegt, oftensichtlich
bewußt und hat die notwendigen Studien vetrieben un die weıitläufige Liıteratur
benutzt. Eın kleiner Fehler 1st HIT aufgefallen: Die diokletianische Ara begannıcht mMi1t dem Jahr 754 v. Chr. sondern miıt dem 29. August 284 In der
Frage des Todestages Jesu (S Z 7/. Aprıl 30) ware ich ıcht zuversichtlich W 1€
der erf wichtiger als der eil scheint mır für u1lls der 1l eıl se1n,in dem dem Oberbegriff ‚Namen- und Heiligenkunde‘ Verzeichnisse gebotenwerden: Kanon der Heiligen un! Selıgen (mıt kurzer Vıta, Attributen, Patronats-
angaben un gegebenenfalls Monographien); E Alphabetisches Verzeichnis der He1-
ligen und Selıgen (nur miıt Datum, hne weıtere Angaben); L11 Alphabetisches Ver-
zeıchnis VON nicht-heilig- und -seliggesprochenen Personen und anderer Namen;
Verzeıchnis der Heıligen nach Ländern und Völkern; Verzeıichnis der Attribute
der Heılıgen; VI Verzeichnis der Patronate der Heilıigen. Diese Verzeichnisse sind
für den Kırchenhistoriker, der nıcht gerade Spezıalist 1n der Hagiographie Ist, eın
nützliches Hiltsmittel. Denn WeIr hat von unseren Fachgenossen NU:  z} ımmer die großenVWerke (wie eLtwa die von Franz Doye der J. Braun) ZUr Hand, WECNN in irgend-einem Zusammenhang eın Heılıger auftaucht der ein iıld erklärt werden so11? Da
ann dieses Handbuch Hilte eisten. Es sEe1 für solche Zwecke empfohlen.

Bonn Schneemelcher

Die Dozenten der Theologischen Schule Bethel Haben das ahrbuch ihrer Änstalt
tür 1959 als Festschrift ıhrem Jangjährigen Neutestamentler W ilhelm Brandt gewid-eti\ Wort und Dı ahrbuch der Theologischen Schule Bethel als Fe Lschfiftfür P--D. W w zum 65 Geburtstag hrsg. VO  e}

stıan Maurer (NF Band 1959 Bethel bei Bielefeld, Verlag der Anstalt
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Bethel, 1959 216 S Bild, geb 11.50). Eınıige Beiträge gehören ın unseren
Bereich und selen daher ler SCNANNT: Eıne grundsätzliche Betrachtung VO  e

Marxsen (> 147—158 Der Kxeget als Theologe) tührt 1n die schwierigen Fragen
nıcht 11LUr des Verhältnisses VvVon Exegese;, Dogmatık un! Homiuiletik, sondern uch in
das Problem des Kanons un! 1St gerade UrcCc die Erörterung des Problems des
‚historischen‘ Jesus auch für den Kirchenhistoriker ktuell Christian Maurer bietet
eine Auslegung VO  - Kor 6, 159—169 Ehe und Unzucht nach 1. Korin-
ther 6, 12—7, 7) In dem „Zusammengehören des Neıns ZAHE: Linken (d Z.U) Liber-
tiNnısmMuS) mi1t dem Ja ZUuUr Rechten (d ZUr Ehe) 1St. auch der entscheidende Grund
für die quellenmäißige Einheit VO KOor. 6, 12—970 un: I erkennen“.

tTeeven (S 111—1720. Die Geistesgaben bei Paulus) nımmt se1ine früheren Aus-
führungen (ZNW 44, 1952/3) autf un: S1CH MmMIt Michaelis (Das Altestenamt
der christlichen Gemeinde) auseinander. 1. Kor. IZ 28 1St nicht VO!]  3 Presbytern die
ede Altfred dam ® IR Die lobsingenden Engel des Isenheimer Altares)
geht bei seiner Deutung VOTr allem von dem Zusammenhang miıt dem Sonnengesang
des Franz VO  n} Assısi Aus. Besonders interessant ISt der Beıitrag VO  - Adalbert
Schütz S 170179 Zur Deutung des Musikalischen Opfers Joh Seb Bach und
Friedrich der Große) Schütz ze1gt, W1€ 1n den beiden Musikern alte, kirchlich Z
bundene und NCUE, ‚Treidenkerische‘ Musik siıch begegnen. Bach eıht dem König
das Musikalische ‚Opfer‘, „1IN Wahrheit 111 dem König vorführen, W1€ sehr se1ne,
Bachs, herausgeforderte ‚alte‘ Musik auch l1er zuständig ISS  %) Joh Fichtners Be1-
trag 2—44 Martın Bubers Verdeutschung der Schrift un die Revision der
Lutherbi  ) kommt nıcht LLULr auf die grundsätzlichen Fragen der Übersetzung bib-
lischer Schriften sprechen, sondern auch auf Luthers Übersetzungsgrundsätze aZzu
vgl Jetzt: E. Kähler in dem ammelband: Das Problem der Sprache ın Theologıe
und Kirche, hrsg. Von Schneemelcher, Berlin 1959 68

Bonn Schneemelcher
Trotz der Ankündigung auf dem Umschlag, da{fß das Werk VO  } Eınar Molland,

Christendom, ein ‚source-book‘ sel, gehört Sanz der Art der Konfessionskunden
8 ın mmm —— e The Christian Churches throughout the
world, their doctrines, constitutional forms and WAaYys of worship. London, Mowbray,
1959° XIV, 418 s! geb 35/- sh.) EeIt dieser Zweig der Theologie 1ın den neunzıger
Jahren aufkam, hat wichtige Beıträge ZU) gegenseıltigen Verständnis der Kirchen
geliefert. Man ann aber mıi1t echt fragen, ob die Konfessionskunde ıhren Dienst
ıcht geleistet hat, SeIt dem Einflu{fß der ökumenischen Bewegung und der
LLECUEICHN bıblischen Theologie kaum 1Ine Kırche mehr dem traditionellen und stat1i-
schen Bilde yleicht, das die Kontessionskunde VO  w ıhr zeichnet. Aus diesem Grunde
nımmt Man Mollands Buch (norwegisch 5 englische Umarbeıtung mıt Hiılte VOIl

Turner 1059 miıt leisem Mifßtrauen in die Hand Im ersten Teıl werden
die christlichen Kirchen behandelt: Die Ostkirchen, die katholische Kirche, die alt-
katholische Kırche, die Irvingıianer, die anglıkanische Kirche, die Kırche von Suüd-
Indien, die lutherische Kirche, die Brüdergemeine, die reformierte Kırche, Metho-
disten, Kongregationalisten, Baptısten, Disciples of Christ, Pfingstbewegung, Heils-
‘9 Darbysten, Swedenborgianer, Adventisten, Quäker Der viel kürzere 7zweıte
eıl 31—354) behandelt als ‚religious SYyStems contaınıng elements derived from
Christianity‘: Unitarıer, Christian Scıence, Zeugen Jehovas, Mormonen. Diese Aus-
ahl 1ISt nıicht überzeugend. Wenn en solcher Z7welıter eıl überhaupt 1nnn haben
sollte, dann müften auch Anthroposophie, Christengemeinschaft, Frei-Katholi-
ken und Rosenkreuzer aufgenommen werden. Der befafßrt sıch mMi1t den Fragen
der Einigkeit un Uneinigkeit der Kirchen und xibt eınen kurzen Aufriß der ökume-
nıschen Bestrebungen 1ın der Kirchengeschichte. Der Verft. sucht das Normativ-Ge-
melnsame aller christlichen Kirchen in der Anerkennung Christi als Sohn CGottes und
Heıland 356). Ausführliche Register und 1ıne sehr nützliche Bibliographie schlie-
en das Werk ab. Das ben erwähnte Mißtrauen verschwagd bei fortschreitender
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Lektüre. Mollands Darstellungen zeichnen sich durch Genauigkeit, ‘Vollständigkeit
und Objektivität A4UuUS. Kleine Ungenauigkeiten ziDt hier Uun: dort, S1Ee sind ber
aum vermeiıden. Darüber hinaus versucht der Vert in ankenswerter Weıse in
die Glaubenstietfe der Kontessionen einzudringen. Das velingt nıcht immer. Die
Schilderung der Ostkirche 1St schwach. Die Behandlung von Anglikanismus un
Luthertum 1St. dagegen vorbildlich. Im allgemeinen ekommt 11A4  S eınen J Eın-
blick 1n die Faktoren, die tür die verschiedenen Kırchen heute charakteristisch sind
Das Bıld 1St klar hne STArT, beweglich hne ebelhaft werden. Das Buch bietet
eınen u Ausgangspunkt für die Begegnung der Kirchen in der Mıtte uUuNseTITCS

Jahrhunderts
Driebergen/Niederlande Berkhof
eIit dem etzten Bericht 1n ulNseTer Zeıitschrift über das Reallexikon für Antike

un! Christentum (ZKG 6 9 1958, 372% siınd weıtere Lieferungen erschienen und
damıt 1St der LV. Band dieses grofßangelegten Werkes abgeschlossen (Reallexı-
kon für Antıke und Christentum. Sachwörterbuch Z Aus-
ernandersetzung des Christentums m 1t der antıken Welt
Begründet von F. J. Dölger, Th. Klauser, H. Kruse, H. Lietzmann, J. H. Waszink,
hrsg. VO Frr Lig 28—32, Ebenholz-Empore 1 Sp
481—1272; Stuttgart, Hıersemann, 1958—59, je Lig. uch diese Liete-
rungen führen den Leser wieder eınen reich gedeckten ısch hat das Lex1-
kon durch die Schnelligkeit, mıiıt der 1n etzter Zeıt die Lieferungen erschienen sind,
iıcht Qualität verloren, 1m Gegenteıl: hat nıcht 1Ur einen einheitlichen Stil
gvefunden, sondern auch qualitätsmälßßig sich weiterhin ehoben Zum Stil darf VeIl-
merkt werden, dafß die Artikel jetzt sehr oft nach eiınem einheitlichen Schema C
staltet sind, W as doch begrüßen 1St, un: da{ß auch der Umfang der einzelnen
Beıträge in diesen Lieferungen ausgeglichener erscheint. Natürlich wird der 1Ne der
andere Leser die Länge der Küurze e1nes AXt., der ihn besonders interessiert, bemän-
geln. ber ım SanNnzeCcn 1St diesmal auch dieser Punkt ZUL bewältigt. Es können Jer
ıcht alle Artikel einzeln aufgezählt und besprochen werden. Wiıe schon bisher
faßt das ACh alle Bereiche des Lebens und versucht immer seiner Zielsetzung
gemäfßs die Kontinuität bzw. die Diskontinuität zwıschen Antike und Christentum
aufzuzeigen. Die ‚Realien‘ nehmen auch Jetzt wieder den ihnen zukommenden breiten
Kaum ein: Ebenholz Hermann), Edelsteine (vom selben Verf., besonders u
lungen), Eı (Haudßsleiter), Elfenbein ' (Kollwitz) Auch das Tierreich kommt ZUuUr Gel-
LUNg: Eidechse (Opelt), Einhorn (Brandenburg), Elefant pelt) Besonders wichtig
scheint mir der Art. Edessa (Kırsten), der eine Fülle VO  $ Material darbietet, W1€e

ohl] noch nirgendwo geschehen ISt  * manchen Stellen hätte ich allerdings
eine stärkere Berücksichtigung der m. E richtigen Thesen Bauers ZUTE Früh-
geschichte des Christentums 1n Edessa begrüßt Ekklesia (O. Linton) führt zut in
die Problematik ein. Dije Ehe-Art. (Oepke un: Delling) sind reichhaltig, WENN
ıcht allen Stellen überzeugend. ber diese Hınvweise mussen genugen Das ACh
geht der tatkräftigen und entsagungsvollen!) Leiıtung von Th. Klauser seinen
Weg Es 1St Aaus ulNserer Arbeit nıcht mehr hinwegzudenken. Wır danken
CINEUL dem Herausgeber un seinen Mitarbeitern für dieses Werk Es sS€e1 noch
ergaänzend darauf hingewiesen, da{fß inzwischen die ersten beiden Bände der
Zeitschrift: ahrbuch für Antike un.d Christentum (Hrsg VO: F}
Dölger-Institut der Universität Bonn: Schriftleitung: h. Klauser, E. Stommel
dafür bei 11 A. Hermann A. Stuiber: I) 1958, 160 S’ Kdf:: E
195 185 Sa La Verlag Aschendorff, Münster i. W.) erschienen sind Dieses
ahrbuch soll die Tradition der Dölgerschen Zeitschrift ‚Antike un Christentum'‘
tortsetzen un zugleich eın Archiv für die Arbeit des Instıtuts Un Lexikon
se1n. Die Autsätze der ersten beiden Jahrgänge zeigen eın beachtliches Nıveau. Vor
allem se1 auf die beiden Beiträge VO'  3 TIh. Klauser verwıiesen: Studien ZUT Entste-

ungsgeschichte der christlichen Kunst Jhg 1 20—51 und 11 Jheg. I 115—145).
Außerdem seıen och SCHNANNT: Stommel, Bischotfsstuhl un hoher Thron CE5s 57 —
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/8); von ®rkan, Zu den Préblemen des Petfusgrabes CI 79—93): Hermann,Der Nıl un die Christen (IL, 0—69); Thraede, Beiträge ZUr Datierung: Commo-dians (IL;, 20—114). Das Jahrbuch wırd auch regelmalsıg Nachträge ZU) ACh Trin-
SCNH. Biısher siınd erschienen: Aethiopia (Lanczkowski) und Amen (Stuiber), beide 1nJhg. I7 Constantius I) Constantinus IT, Constantius I 9 Consta (J Moreau) 1nJhe. LL

Bonn Schneemelcher
Der von Van der Meer und Christine Mohrmann herausgegebene „Atlas Van deoudchristelijke Wereld“ (Verlag Elsevier, Amsterdam) hat sehr ald nach seinemErscheinen 1nNe englische und NU:  - auch ıne deutsche Übersetzung ertahren. MıtRecht! Denn hne Zweitel stellt dieser Atlas eın besonders wertvolles Hıltsmittelfür die kirchengeschichtliche Arbeit dar. Es 1st Ja eiINe schon oft beklagte Tatsache,daß eın wiırklich brauchbarer. Atlas ZUr Kirchengeschichte tehlt. Das kleine Heft VO:  e}Heussı:-Mulert 1sSt SEe1It langem vergriffen un WAar ohnehin völlig unzureıichend. Dieneuerdings 1n Deutschland erschienenen historischen Atlanten (Bayer. Schulbuchverlagund Westermann) sınd eın vollwertiger Ersatz, da die Kirchengeschichte In iıhnen

naturgemä{fß Rande mitbehandelt werden annn Für die Geschichte der AltenKırche haben WIr 1U  e ın dem vorliegenden, ın seiner deutschen Fassung VOI Kraftbetreuten Werk eınen Atlas, der ın Karten einen Überblick ber die wichtigstenPunkte der Entwicklung erschöpfend Weit das kartographisch möglich 1StAuskunft oibt: Y $ der Meer-Christine Mohrmann, Bıldatlasder frühchristlichen VWelt, dt. Ausgabe Von Heinrich Kratt(Gütersloh, Verlagshaus Mohn, 1959 216 D 47 Kt., 614 Bilder, geb. 48.—).Ausbreitung, Gemeindegründungen, Schriftsteller 1M Raum des Imperium omanumin den CrsSten Jahrhunderten werden ertaflßt un! kartographisch dargestellt. Dazukommt eine Karte der frühchristlichen Denkmäler 300—600. In einıgen Karten WOI-den die christlichen Gemeinden in den einzelnen Provinzen verzeıichnet. E  ur  Dn Romstehen drei Spezialkarten ZUuUr Verfügung, auch den Maärtyrerstätten, der Pilgerfahrtder Egerıa, dem Leben Augustins, dem Mönchtum, Constantinopel, avenna undJerusalem sind Einzelkarten vgew1idmet. Auf beiden Vorsatzblättern finden sıch eıneKarte der Reichseinteilung se1It Diokletian un: eine Karte, ın der die altkiırchlichenSchriftsteller 100—700 eingezeichnet sind Die Karten sind ZUL und übersichtlich enNt-wortfen. Auf Einzelheiten oll 1er nıcht eingegangen werden. Palanque hat in
RHE LIV, 1959 S. 895 einıSC Fehler in der englischen Ausgabe aufgezählt, dieauch ın der deutschen sich W1€ederfinden. Dieses Kartenmaterial]l wırd NUnNn durch
eınen reichen Bildteil miıt ausführlicher Erläuterung, gegliedert 1n drei Teile (30—313,313—600, Kırchenväter un! altchristliche Literatur), erganzt. Mır scheint das
eine gute Lösung se1n. Denn dadurch WITF! wiıirklich das erreicht, W as die Ver-fasser sıch ZU) 1e] DESETZT haben Anschaulichkeit. Die beiden Teile, das Karten-
und das Bıldmaterial vermitteln eınen vorzüglichen Einblick 1n das Leben, Denken
un Fühlen der Christenheit der ersten Jahrhunderte. Das Bildmaterial 1St AaUus denverschiedensten Bereichen ENTINOMME: Kırchenbau, Plastik, Mosaiken AaUuUs Ost und
West werden 1n Zu ausgewählten Beispielen vorgeführt, und entsteht dadurch eın
Bıiıld der altchristlichen Kultur (wenn dieser Ausdruck einmal gebraucht werden darf:die Vert. haben 183 ;h: mıiıt Recht eingegrenzt! Daß alle Blätter in
Schwarz-VWeiß gehalten sind, beeinträchtigt WAar die Wirkung, WAar aber ohl nıcht

umgehen, wWwenn ıcht Preis ın astronomische Höhe entschwinden sollte. Jetzt1St gehalten, daß der Atlas wirklich gekauft werden kann. Die Erläuterungensınd VO  —$ unterschiedlicher Länge un! Qualität, erfüllen aber auf jeden Fall ihrenZweck, das Anschauungsmaterial erklären. Drei Register und kurze Erläuterungenden Karten chließen das Werk ab. Man wiırd diesen Atlas ımmer wieder mıiıt
ank an  1€ beiden Verfasser, den deutschen Bearbeiter und den Verlag benutzen
und empfehlen.

Bonn Schneemelcher
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In zunehmendem Maßey zieht die Kirchengeschidmtswissensdaa& die Kunst, die JaJebendiger Ausdruck ihrer ‚e1it 1St, als Quelle für ıhre Forschung heran. Die be-
UCINCN Reisemöglichkeiten uUuNnseTrer Tage gewähren zudem vielen Interessierten die
Gelegenheit, Stätten un Zeugnisse des trühen Christentums kennenzulernen. Bıs-
lang wurde oft als bedauerlicher Mangel empfunden, daß INAan bei der Beschäfti-
un mMIt den Kunstdenkmälern der trühchristlichen Zeıt kein handliches W Oorter-
buch UT Verfügung hatte, 1 dem INnan die VON der archäologischen und VOnNn der
kunsthistorischen Diszıplın verwendeten Fachausdrücke, ber auch die hier ıIn Fragekommenden Begrifte Aaus der Kırchen-, Dogmen- und Liturgiegeschichte übersichtlich
zusammengestellt und erläutert vortand. Man Wr häufig darauf angewıesen, dıe
Ausdrücke in verschiedenen Nachschlagewerken mühsam autfzusuchen. Diesem Mangelschafft ein Von dem Marburger Protessor für christliche Archäologie Heıinrich
Laag vertaßtes Büchlein 1n ftühlbarer VWeise Abhilfe
erbuch der altchristlichen Kunst (Kassel, Johannes Stauda- Verlag,1959 VIIL, 167 S3 133 Abb., geb. 9 — Die Fachausdrücke werden allgemein-verständlich erläutert. Die zahlreichen Bildbeigaben erleichtern das Verständnis und

längere Umschreibungen. Für denjenigen, der sıch miıt den literarıschen
Quellen in der Ursprache beschäftigen möchte, sind Anhang die wichtigstengriechischen VWorte zusammengestellt und erklärt. S0 kann das Buch als eın Hılts-
mıittel bezeichnet werden, das einerselits den Eiıngang 1n das Fachschrifttum erleich-
tert und andererseits eim Studium der Quellen Wertyolle henste leistet.

Cuxhaven Weckwerth

Wenıiger durch Neubheit der Ergebnisse als durch Ceschlossenheit der Darstellungzeichnen sıch die Giftord Lectures von Bultmann Aaus, iın deutscher ber-
SCTZUNZ (von E KTAäRT) dem Titel Geschichte und Eschatologie(Tübingen, Mohbr, 1938 NT 188 5., geb. erschienen. Nach sorgfältigdıfterenzierenden Skizzen der VOTL- und urchristlichen Geschichtsauffassungen dıemanchmal tfreilich ZUT Diskussion provozieren: Menschensohnerwartung bei JesusAÄhnlichkeit ukanischer und paulinischer Eschatologie 39] kommen die
wesentlichsten Manifestationen abendländischen Geschichtsdenkens VO  5 Julius fri-

bis Toynbee der Problemstellung „Die Sakularisation der Eschatologie1m Laufe der Jahrhunderte“ (65—83) un: „Die Preisgabe der Frage nach dem ınn
der Geschichte“ 84—101) ZUF Sprache. Impertinenten Anwürten gegenüber, wonach

„Passes ver the Nazı Abomination of Desolation 1n complete sılence, ‚W1€ eın
römischer Senator‘“ (W.F  rıght, JBL D 1958, 248) 1St eintach die Fragestellen, welchen Geschichtsentwurf jene Epoche denn LWa gezeitigt habe, der NSsSt-
haft die Thematik dieses Buches fiıele. Ist die Darstellung hier und in dem
tolgenden Abschnitt („Die Frage nach dem Menschen in der Geschichte“, 102—122)verständlicherweise weıthin den Vorarbeiten anderer verpflichtet, gewıinnt S1ie mMi1t
der danach Neu ansetzenden Frage nach dem s Wesen der Geschichte“ 3—1 un:
nach dem Verhältnis des christlichen Glaubens Zur Geschichte 164—184 wieder ıhre
Eıgenständigkeit. Hıer wird das Problem der Hermeneutik ın der für charakterı-
stischen Weise aufgerollt, ertahren die bedeutendsten modernen Geschichtsauffassun-
S  C} (Dilthey, LOCE, Jaspers, Collingwood) eine ausführliche Krıtik, wird schließlich
die „Geschichtlichkeit des menschliıchen Seins“ als das über die Legitimıität eıner
Weltanschauung entscheidende Kriterium herausgestellt 50 absurd 1St, diese
Lösung als „totally non-biblical“ bezeichnen Albright 2 OE nachdrücklich
ISt daran erinnern, da{ß jenes Krıteriıum nicht außerhalb des Glaubens, sondern
nur Mıiıt ihm ugleıich werden kannn Wırd dies infolge der Disposıtion des
abschließenden Kapıtels leider verdunkelt, sachlich doch dadurch ZUr Geltunggebracht, daß als das Eigentümliche des christlichen Glaubens herausgestellt wird, Cverstehe „das menschliche Seın überhaupt als ein yeschichtliches“ 178)

Bonn Klein

Zeschr für K:.-G.
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Der Osterstreit des zweıten Jahrhunderts läfßt Z ersten Mal klar hervortreten,dafß die frühe Christenheit 1in Rom auf der einen un 1m Osten auf der anderenSeıite unterschiedliche Vorstellungen VO der Art einer die Gesamtkirche bindendenAÄAutorität herausgebildet hatte. Beide Vorstellungsweisen 1n geometrischen Biıldernanschaulich werden lassen, 1St das 1e] eıner anregenden, ZU) Gespräch heraus-tordernden kleinen Studie VO:  } FHenry Chadwick The Circle and theEllipse. Rıval Concepts of Authority 1n the Early Church (An Inaugural Lec-

LUre delivered before the University of Oxtord May 1959 Oxtord | Claren-don] 1959 S: brosch 2/6 sh.) Di1e Christenheit ein Kreıis un 1Im Mittelpunktdie römische meıinde MmMIıt ihrer apostolischen,Tradition dies Bild kennzeichnet das enk
auf Petrus un Paulus zegründeten

Koms ohl] nıcht Cr ST SEIT demÜsterstreit, un das entspricht durchaus der Mittelpunktstellung, die dieser Gemeinde1m Westen zugewachsen WAar. Den Widerspruch NUNN, der sıch erhob, als der damitgegebene Anspruch den Osten traf, sieht Ch zutietst darın begründet, daß OFT dieChristenheit vielmehr gvesehen wurde als ine Ellipse mIit Wel Brennpunkten, nd1n Jerusalem möchte den Rom gegenüberstehenden Brennpunkt sehen. Kann INa  z}ber wirklich N, dafß das Ansehen, das Jerusalem hne Zweıiftel geniefßst, für denOsten einen dem römischen analogen Anspruch impliziert? Ist ıcht vielmehr dieStellung des Ostens gerade dadurch gekennzeichnet, da{fß INa sıch überhaupt weigert,die Tradition eıner Gemeinde als die apostolische Tradıtion schlechthin ANZU-erkennen? Ist das richtig, ann ware aber bei der Geometrie bleibenauch für den Osten das Biıld VO Kreis zutreftend, 11UTr da{ß diesmal die Peripheriedie eine apostolische Tradition, die der Kirche Halt und Gestalt x1bt, darstellt undle einzelnen alten Gemeinden mıt den auf iıhren jeweiligen apostolischen Gründernberuhenden Tradıitionen als Punkte auf dieser Peripherie abzubilden sınd
Siegburg Schä fem'ie_le
In dem Sammelband: Der Tanz 1n der modernen Gesellschaft. Theologen, Tanz-lehrer, Pädagogen, Musikwissenschaftler, Ärzte un! Soz10logen deuten das Phänomendes Tanzes E Sozıuale Viırklichkeit, 4 | Hamburg Furche] 1958 1A4 S, geb.findet sıch 139—168 eın Beitrag VO:  w Andresen J2 K T(1 der alten Kırche Tanz der SpatantikKe. Dieser

CI WAartetier Stelle veröftentlichte Autsatz behandelt nıcht 1Ur den spätantiken Tanz
un se1ine RTK sondern auch das gelegentliche Eindringen des Tanzes 1n den
christlichen Bereich, sein Fortwirken 1m Volksbrauch un die Versuche einer vel-stigen Bewältigung des Problems bei Augustıin. Das weni1g bekannte Materıal wird
VO: Verf demnächst 1n dieser Zeitschrift noch: einma] behandelt werden.

‘“VO:  > CampenhausenHgidelberg
Die Durchführung kirchen- un dogmengeschichtlicher Seminare und UÜbungenwiırd VO  e der technischen Seıte her wesentlıch erleichtert, WE Ausgaben der jeweıls1n Frage kommenden Quellen vorliegen, deren Anschaffung auch für Studenten

wiırtschaftlich tragbar ISt. In einer solchen Ausgabe sind Jetzt auch die sechs Ambro-
sıus-Reden de sacramentI1s verfügbar: Saiınt Ambrose: Oa the Sacra-

The Latın ext edited by —Studies in ucha-
rıistic Faich and Practice > London (Mowbray Co:) 1960 54 5., kart. ch 6/-]Chadwick hat siıch den VO]  e Faller konstituijerten ext gyehalten, auf einen e1ge-
Nnen textkritischen Apparat verzichtet un dessen iIne Auswahl der bedeutend-
sten Varıanten und Konjekturen in Fußnoten vermerkt. Damıt bietet eın ZUVEI-lässiges un handliches Textbuch, das seinen weck 1mM Lehrbetrieb
privaten Handbibliothek vollauf erfüllen wırd

1e ın der
Siegburg Schäferdiek
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Eıne vernichtende Kritik der ersten ıtalıenischen Übersetzung des CorpusAreopagıticum durch Turolla (Dionigi Areopagıiıta, Le D' Versione ınter-
pretazıone, Padua un die dort geiußerten Auffassungen über Alter un Her-kunft dieser Lıteratur liefert COTSINT., 12 questione afeÖODAZIELCA.Contributi alla cronologıia dello Pseudo-Dionigi (Atti della Accademia delle Scienzedi Torino, vol DD 1958—59, 1—10 Die Rezension hat S1! einem Artikel
VOonNn beträchtlicher Lange ausgewachsen un stellt eıne empfehlenswerte Einführung1ın das Problem dar. Turolla plädiert tür die Entstehung der areopagitıischen Literaturzwıschen un! 150; die seit Koch und Stiglmayer akzeptierten termiınji DOST QqUECIN476—485 (unter iıhnen das Todesjahr des Neuplatonikers Proklus, V O)  - dem Ps Diıion.abhängig 1St) aflst nıcht gelten; als Hauptargumente für die Frühdatierung führtdie bwesenheit der Vokabel OM00VOLOG un! den Gebrauch der Vokabel ÜINEQOVOLOSCorsıni widerlegt Turolla, indem die termini; PDOSLT quem CTINEUT untersuchtund dann VOor allem die Beziehungen des Ps. Dion. Z.U) Monophysitismus „OSCUFI1S-S1Ima questione“ 14), Neuplatonismus und den Kappadoziern behandeltabei macht y  o  anz ausgezeichnete Beobachtungen; sS1e dürften Pellegrino Ver-anlafßrt haben, den Sanzen Autsatz der uriner Akademie vorzulegen. Es ergibt sich,dafß die Spätdatierung beizubehalten 1St. Eınen Versuch, den Vertasser iıdentifi-zıeren, macht Orsıni nicht, schliefßt sıch auch keinem der bekannten Vorschläge
Aan; vielmehr erklärt CI, werde „vielleicht notwendig se1N, endgültig der Ver-suchung aufsehenerregender Lösung, taszınierender Identifikation entsagen ,
INan MuUuUsse MIt geduldiger Analyse Aaus dem Gesamtwerk un hne sıch durchEinzelheiten verleiten lassen, die Daten erheben, MIt deren Hıltfe INan 1n dieıhm zukommende historische Umgebung stellen und AaNSCMESSCH würdigen kann

84) Diese Umgebung sucht Orsını jedenfalls ıcht den Monophysiten,enn 1St VO  e der ‚substanziellen Orthodoxie“ des DPs Dıon überzeugt; das Cor-
DUsS Areopagıticum wolle ein „gigantisches Henotikon“ sein (p 17a der dogmatischenWortklaubere;i müde, wolle „durch radikale Neuformulierung jede Möglichkeiteiner Diıskussion transzendieren“ (P 19)

Bonn Abramowski
Zur Frage der Entstehungszeit und der Redaktion des Constitutum Constantın]hat Vor kurzem Geriı:cke das Wort ergriffen 1n Zeıts. der Savıgzny-Stiftungfür Rechtsgesch. kanonist. Abt 43 (1957) un nachher ergänzend ZUr Sılvester-legende 1m folgenden Jahrgang der SCHNANNTEN Zeitschrıift. Im methodischenAnsatz der Unterscheidung on Schichten ach dem Personalpronomen, Iso VOINTeilen der Onatio Constantini, die 1M Wır-Ton und solchen, die ım Ich-Ton ab-afßst sind, versucht die Aufgliederung. Damit kommt einer Entstehung1n der Hälfte des Jahrhunderts W as nıcht NEeEUuU 1St un y]aubt die einzelnenSchichten sauber voneinander abheben können. Gegen diese Methode un: ıhre

Ergebnisse wendet sıch ın seiner Miszelle:
Schenkuns, und Sılvesterlegende in Sıcht (Deutsches Archiv fürErforschung des Miıttelalters 15 1939 3—5 MmMIit eindringlichen und über-
zeugenden Argumenten un lehnt die Thesen VOon Gericke rundweg

T’übingen Fınk /
Freunde, Kollegen un! Schüler des hochverdienten Direktors des StaatsarchivsZürich und Prot für geschichtliche Hılfswissenschaften der dortigen Univetsitäthaben ZU 65 Geburtstage dem Jubilar einNne schöne Festgabe überreicht: Archi-

a ] Arbeiten AaUus dem Gebiet der Geschichte und des Archiv-
WEesens. ft tür roft Dr Anton (Verlag BerichtshausZürich, 1958, 353 S Die meısten Beıiträge beziehen sich verständlicherweise aufschweizerische Archive un deren Geschichte. Aus dem Inhalt soll 1er aut einıgeAufsätze, die Interessengebiet besonders berühren, hingewiesen werden. Eine
sehry\ gute Übersicht zibt Hühbscher, ‚Das bischöfliche Archiv hur‘ Von der frü-

127
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hen Zeit 1St natürliém nıchts erhalten, vom 1\/iiftelaiter ine Anzahl VO: Urkunden; in
der Reformationszeit wurde vieles Zzerstort und 1m Jahrhundert, ach Neuord-
Nung der territorialen Verhältnisse, eine zroiße ahl VO  e Chartularen angelegt,
hauptsächlich als Nachweis des früheren Besitzes. Wenn auch die speziellen Gesichts-
punkte berücksichtigt werden, annn diese Arbeit als Exempel einer kurzen Archiv-
beschreibung un Archivgeschichte verwendet werden. Aus eiınem umfangreıichen
Brietwechsel entwirft Heer: ‚Abt Plazıdus Tanner und das Stiftsarchiv Engel-
berg‘ eın liebevolles Bild eines sammelnd tätıgen Archivars und spateren Abtes, dem
allerdings die eigentliche historische Schulung abging, W ads nach eıiner Bemer-
kung des Verf. be] vielen „geschichtsbeflissenen“ Persönlichkeiten der damalıgen Zeit
der Fall WAAar. Der durch die Herausgabe der Statutenbücher des Zürcher Gro{fßsmün-

bekannte und die Kenntnis der kirchlichen Urganıisation Zürichs verdiente
H. Schwarz, 21Dt 1n seinem Beıitrag ‚Das Schatzverzeichnis des Grofßmünsters

in Zürich Von eine Übersetzung des Verzeichnisses MIt eingehendem Kommen-
LAar. Von großem Interesse sind die Ausführungen VO  - Peyer ‚Der Empfang
des Köni1gs 1 mittelalterlichen Zürich‘ ber fünt Königsempfänge 1m spätmittel-
alterlichen Zürich, weıl der Vert. über die okalen Ereignisse hınaus den Herrscher-
empfang VOoNn der Antıke bis Z.U Mittelalter hin behandelt und dabej das lıturgische
Element ausführlich herausstellt. Eıne in die bekannte Schweizer Sammlung Bodmer
gelangte Urkunde Friedrich Barbarossas nımmt Santifaller: ‚Bemerkungen Z.UE
Urkunde Kaiser Friedrichs für das Domkapitel von Cittäa di Castello von 1163
Nov (St. 3988 a)‘ Z.U) Anlaß, nach allen Regeln der Kunst eine schulgemäfße
Interpretation als Musterbeispiel vorzuführen: auch allgemeın VonNn Nutzen, weıl alle
einschlägigige Literatur angeführt 1St. In die orofßse Politik gelangen WIr in der tein-
sınnıgen geschichtsphilosophischen Studie VO:  } VO:  S Muralt: ‚Die Voraussetzungen
des yeschichtlichen Verständnisses Bismarcks‘.

Es se1 erlaubt, dieser Stelle auf eine NEUE Arbeit des Jubilars hinzuweisen:
‚Zum Problem der Papsturkunden des Spätmittelalters‘ (Bullettino ell’Archivio
paleografico. Italiano, serlıe. Rıvısta Italıana di paleografia, diplomatica
scieNze ausiliarie della stor1a I1—111 1956—1957, 11 13—+25); die 1in SOU-
veraner Weise die Anwendung des orofisen internationalen Programms der amm-
lung aller Originale für den Raum der Schweiz behandelt und für die Weiterfüh-
rung des Programms wertvolle grundsätzliıche Anregungen 1bt.

T’übingen Fin/é
Glorieuzx, Les Orıgines du college de Sötbönne in  ® Texts

Aan: studies 1n the history of mediaeval education (Notre Dame, Indiana USA
veht CINCULT der Frage nach der Gründung dieser berühmten Stiftung nach, die
schlıefßlich namengebend für die Parıser Universität wurde. Die bisher noch umstrit-
teNeE Frage des Gründungsjahres kann eklärt werden. Güterkäufe des Jahres 1254

( bedeuten noch nl  cht die Einrichtung der Stiftung; diese wurde CTYST bis ZU Ja
1257 vollzogen. Sodann weılst der Verfasser mMi1t echt auf die Besonderheıit der
Statuten hin, die jeden Insassen der Sorbonne DE Mitarbeit der Verwaltung
W1€e 1M Studıien
halfen

San heranzogen und damit eınen echten ‘Gemeinsduaflsge%st begründen
BüttnerBad Nauheim

Gabriel; The foundatıon of Johannes Hueven de Arn-
hem for the ollege of Sorbonne (Chapel Hill, North Carolina
1959) behandelt die Stiftung, die der Kanoniker von Lüttich, Johannes Hueven vonmn
Arnheim für vier bursarii der Sorbonne durch sein Testament 1mM Jahre 1452 ein-
richten wollte. Da die getroffenen . Bestimmungen ber mMit den Statuten der Sor-

nNnne nıcht ın Einklang zu bringen und die Erträgnisse weıt VOIl Parıs
einkamefx, übertrug die Kurıe 1m Jahre 1485 das Vermächtnis des Johannes Hueven
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die Uniıiversität Köln, der bereıits 1nNe weıtere Stiftung .des oBannés testamen-

tarısch zugefallen WAar. Die knappe Arbeit 1St ZuLt dokumentiert und CN- undwıssenschaftsgeschichtlich interessant.
Bad Nauheim Büttner

Das Ite Osterreich hatte, WI1€e Spanıen un Frankreich, se1t dem nde des
Jahrhunderts .Us Gewohnheitsrecht eınen der damals Rotaauditoren
un: konnte dieses „Privileg“ auch ach der Niederlegung der römisch-deutschen
Kaiserkrone und S05a nach der Neuordnung der kurialen Ämter Pıus bıs
Z,U) Untergang der Donaumonarchie behaupten. Aus den Akten des Wiener Staats-
archivs un des dort autbewahrten römischen Botschaftsarchivs entwirft der Wiıener
Staatsarchivar Richard mn D 1n se1iner Abhandlung: e e
dıtoriat der Sacra Romana ota (Mitteilungen des Osterr. Staats-
archıvs I1 1958, 3/—152) eın csehr eindrucksvolles Bild der verschiedenartig VCI+>-
lautenen Entwicklung. In den ersten Jahrhunderten der Ausübung dieses Vorrechts

die Vorgeschlagenen der Ernannten kaum eınmal ÖOsterrei:  er 1m eNSCcrICH
Sınne, sondern me1lst Westdeutsche der Flamen. Es dauerte auch lange bis siıch 1ne
feste Praxıs tür die Ernennung ZU Auditoriat herausbildete. Sechr anschaulich wird
AUS immensem Quellenmateria]l geze1gt, W1€e die Interessentengruppen den e1n-
fAußreichen Posten kämpfen, dem auch” in Rom selbst 1n der Verwaltung der „Anıma“
ıne zroße Zuständigkeit zukam. eIt dem Jahrhundert kommen fast NUur noch
Angehörige des osterrexch1schen  A Hoftfadels 1n Frage, W1e die Namen Althan, Harrach,
Hrzan, Kaunıitz, Mıgazzı und Thun zeigen können. Auch Wr das Audıtoriat meist
NUur och Durchgangsstelle tfür ein Bistum der das Kardınalat. In dieser Zeit erwe1l-
teTt sich auch der Aufgabenbereich des Auditors nach der dıplomatischen Seıite hin;
S1e Vertreten regelmäfßsig den kaiserlichen Botschafter an der Kurie un erhalten für
iıhre orofßen Repräsentationspflichten eine staatliche Besoldung. Nach ein1gen Schwie-
rigkeiten Begınn des Jahrhunderts, Dalberg das Audıtoriat für den
Rheinbund beanspruchte, blieb bei der Ernennung durch den Öösterreichischen
Kaıiser, auch nach«  em die Rota selbst _ nur noch für den Kirchenstaat zuständig WAar
und nach dessen Untergang e1igentlich ZuUur Sinekure geworden War. Sogar:nach der
Reorganisatıon der Rota durch Pıius blieb Osterreic] das Ite Vorrecht erhalten.

T’übingen ınk

Aus Anlaf der Herrichtung der Reste der altén Klosteranlage VO:  } Hırsau als
katholische Ptarrkirche gibt Irtenkauf ıIn einem Büchlein, das ohl als Führer
für den Schwarzwaldreisenden un: als Informationsmittel für die Angehörigen der
Pfarrgemeinde yedacht St, einen knappen Abriß der Geschichte un: kulturellen
Bedeutung Hırsaus: <  o ] ZAaN S Irtenkauft: Hırsau. Geschichte und Kul-
tur Thorbecke Kunstbücherei, and VID) Konstanz, Jan Thorbecke Verlag,
1959 79 x Abb Die vorzügliıchen Abbildungen vermitteln einen u Eın-
druck VO  - der einstigen Gestalt un VOo  w} den auf u1ls überkommenen Resten des
Klosters und VO:  } der Ausgestaltung der Kirche 1n unNnseren Tagen.

Cuxhaven Weckwerth

Als. im Jahre 1932 das große Buch VO'  5 W"iily Andreas, Deutschland VOTL der
Reformation, erschien, hat cehr schnell Anerkennung WEeIt ber den Kreıs der
Fachgenossen hinaus gefunden. Noch heute gehört das Werk f den ogroßen histo-
r1ographischen Leistungen un! 1Sst Aaus unseTIer Arbeit nıcht hinwegzudenken, Es 1St

begrüßen, da{ß der Verf jetzt eine Neuauflage seines Werkes vorlegen annn
Wı VO der Reformation. Eıne Ze1-AmMdreas Deutschlan
tenwen e neuüberarb. Aufl! Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, Vn 639 geb
D S6—). Diese Neuauflage 1St vielen Stellen verändert und verbessert, Litera-
tur 1St eingearbeitet, manches auch erweıtert, hne da{ß ber das Gesamtgefüge
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ifgendwie grundlegend umgestaltet werden mußlte. Der Asfban des Werkes 1STt be-
kannt: VWeltbild, Kirche un Volksreligiosität sind der ine yrofße Komplex, den
schildert. Staat, Gesellschaft un Wirtschaft werden 1mM eıl ausführlich han-
delt un schliefßlich werden Renaı1ssance, Humanısmus und Ausklang der Gotik als
Zeiıtenwende In Geistesleben un Kunst dargestellt. Die Eıgenart und Gröfße des
Buches liegen 1ın der Verbindung on Einzelforschung un: Gesamtschau, 1n
exakter Quellenexegese un künstlerischer Gestaltungskraft. Damıt reiht sich Andreas
wirklich in die Zahl der yrofßen Geschichtsschreiber e1in. Rıtter. hat In seiner Be-
sprechung dieses Buches 1n unNnseTer Zeıtschrift (ZKG 54 1932 584) gyeschrieben:„In der Allseitigkeit, Vollständigkeit, Abrundung, Ausgeglichenheit der Betrachtungfinde iıch die charakteristische Besonderheit des Buches“. Dieses Urteil bleibt bestehen,auch WeNn WIr manchen Stellen heute VO: der Meınung des ert. abweichen.
Keın Reformationshistoriker wird Al diesem Buch vorübergehen können und esS 1St
auch 1n dieser Gestalt nı  cht NnUur „eine wissenschaftliche Leıistung VO:  S Rang  esondern uch „eIn literarisches Kunstwerk“ Rıtter). Man sollte in unNnseTer Zeıt
die sich auf dem Gebiet der historischen Arbeit leicht in Quisquilien verliert, allen

der Geschichte Von Kirche un Welt Interessierten immer wıieder nachdrücklich
empfehlen.

Bonn Schneemelcher

Petrus anisius W.Aar eın glänzender Briefschreiber, wohl ber ein eifriger: das
bezeugen die acht Bände des Braunsberger’schen Werkes mi1t ihren rund 4000 Num-
LNEeTN VO  - Briefen un Akten. Was die Briete des VO  - den Humanıistenbriefen
unterscheidet, ihre Nüchternheit und Sachlichkeit, bringt S1e uNs näher. Schneider
hat Stücke Aaus 78 Briefen des Heıligen ausgewählt C,
ausgewählt herausgegeben V, Burkhart Schneider:; I Wort un: Antwort, Bd
23| Salzburg, ttO Müller, 1959 3720 veb un 1in tüntf Gruppengegliedert: Briete die Stietmutter Wendelina Kanıs und die Geschwister,Obere un Mitbrüder, solche ber die Reform 1n Deutschland, Briefe der Seelen-
führung un! Aaus den etzten Lebensjahren. Für den Kirchenhistoriker interes-
Santesten 1St natürlich die dritte Gruppe;, 1n der die Wahrheitsliebe un Urteilskraft
des Heiligen 1m besten Lichte erscheint. „Mıt Wıssen un Wıiıllen gehen WIr —
grunde“, schreibt 1567 den Bischof VO] Würzburg, „ WENN WIrFr uns nicht NSLt-
ıch auf den schlimmen Zustand Deutschlands und auf die dafür notwendigenGegenmittel besinnen“ 1973 Mıt aufßerordentlicher Klarheit bezeichnet die für
Kardinal Morone 1576 verfaßte Denkschrift die wichtigsten Aufgaben: Heranbiıl-dun eıner 5 bewußt katholischen Generatıon VO  - Klerikern und Laıien, durch-
orelfende Reformmaßnahmen, darunter die Beseitigung der Adelsprivilegien in der
Kırche (D 208) Die geistlichen Briefe gehen nıcht NnUur einfache Seelen, sondern
auch Kirchenfürsten WI1Ie Kardınal ttOo Vvon Augsburg und Abt Dernbach VO
u.  A, dem nach se1iner Vertreibung männlichen und handfesten Trost spendetS 240 f) Die Eıinleitung des Herausgebers un! die notwendigen Erläuterungenden einzelnen Brieten sind ausreichend, ber nıcht umfangreich. Das Buch 1St eın
wohlgelungener Versuch, den 1MmM Grunde Nnıe populär gewordenen Heılıgen einem
größeren Leserkreis nahezubringen.

Bonn Jedin
Der Briefwechse]l zwiıschen den Tübinger Theologen und dem Patriarchen Jere-MmM1As K VOon Konstantıinopel ber die Lehrunterschiede zwıschen der Ostkirche un

dem Protestantismus, auf den Ernst Benz schon mehrfach nachdrücklich hingewiesenhat, 1St jetzt 1n einem Auszug der wichtigsten Stücke mıiıt Eıinleitungen und Be1-
N, VO:  } denen das Glaubensbekenntnis und die 150 Kapitel des Gregor Palamas

und das Glaubensbekenntnis des Scholarius besonders erwähnen sind, heraus-
gegeben worden: W o Der Brietwechsel über Glauben und
Kirche 1573 bis 1581 zwıschen den Tübinger Theologen un: dem Patrıarchen von  S
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Konstantinopel. Herausgegeben VO Aufßenamt der Evahg. Kirche 1in Deutschland,
(Luther Verlag Wıtten 1958 300 S Tafeln, zeb. 26.—). Übersetzung un!
Auswahl sind Hildegard Schaeder un Ernst Wolf danken; Gerhard Straten-
werth hat das OrWwOort beigesteuert un! x1ibt Auskun# über die Absicht der Aus-
gabe „Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Publikation allein Wware kaum
eine ausreichende Begründung für die Herausgabe“ (> 7 9 S1e 111 vielmehr „Pfar-
I1erN und Gemeinden“ „einen Dienst leisten“, indem S1e die Begegnung der beiden
Welten 1n einem Moment ze1gt, ın dem beiden Seiten ausschliefßlich auf die theo-
logische Klarheit ankam. „Der Hiıstoriker un Kirchenkundler mMas arüber hın-
Aaus dankbar begrüßen, auf diese Weıse für seiINe Studenten eiınen eichten Zugangverborgenen Quellen erhalten“ (S 7 „Eine griechische Textausgabewiırd vorbereitet“ 28) Der Band ISt vorzügliıch edruckt und AausSSeEStTALLEL.

Bonn Bızer

Von der Neubearbeitung der Seppeltschen Papstgeschichte durch Georg Schwai-
SCI lıegt Nun auch der Band VOor (Franz XMaver Seppelt: Geschichte

Das Papsttum 1m Kampf miıt Staatsabsolutismus und Auf-
lärung. Von aul F: bis ZUrr französischen Revolution. Neu arb VO  $ G e
Schwaiger. München, KöÖsel, 1959 573 geb. 36.—). Der Band umfalt
die für das Papsttum un: die römisch-katholische Kirche ungeheuer wichtige und
folgenreiche Zeıt VOonNn der Katholischen Reform bis ZU) Niedergang des PapsttumEnde des Jh In Kapıteln werden die Pontifikate VO  w 31 Papsten geschil-dert,; wobei ber das biographische hinaus jeweıils auch die allgemeinen Probleme
der Zeıt ın die Betrachtung hineingezogen werden. Allerdings habe ich den FEın-
druck, als ob gerade 1n diesem Band die Methode der Seppeltschen Papstgeschichte

einer eintöniıgen un manchmal simplifizıierenden Darstellung führt 65
kommen nıcht immer die geist1gen Kräfte, die hinter den Ereignissen ın Rom stehen,
voll ZUr Geltung. ber das hat natürlıch ZULE Gründe. Die politische und die Ge1-
stesgeschichte der Neuzeıit 1St komplex, dafß CS kaum möglich Ist, bei einer Papst-geschichte, die ber beinahe ahrhunderte reicht, alle Strömungen berücksich-
tigen. Im übrigen gilt VO  ; diesem Band, W as schon ZU Lobe der vorhergehenden
SCSAaRT worden ISt: Eıne ZSUut lesbare, interessant geschriebene, ausgezeichnet fundierte
Darstellung, hne jede billige Polemik Man merkt dem Buch aut Schritt und Tritt
die Beschäftigung miıt Quellen un Lıiıteratur Das austührliche Literaturverzeich-
Nıs Schlufß 1St VOIN Schwaiger auf den Stand gebracht.

Bonn Schneemelcher

Das VO: mma herausgegebene oroße Quellenwerk yeht weıter
15 lıegt Jetzt der Band V.OLG Die Verkündigung des Reiches
Gottes 1n der Kırche Jesu Christi Zeugnisse Aaus allen Jahrhunderten
und allen Konfessionen, Von der Mıtte des bis SA Miıtte des 18 Jahr-
underts (Basel, Reinhardt, I959 E  . 531 eb 43.20.: Zu den früheren
Bänden vgl DKG 64, 19523 329 E 6 9 1955/6; 375 E 6 9 1958, Der
Band umtaßt eine Zeıit, die ftür die Thematik, der das N Werk dienen soll, VO  -

Sanz besonderer Bedeutung 1St. Die Auflösung der Orthodoxie, die sich 1n den WE
schiedenen Ländern 1n unterschiedlicher un! oft doch sehr ÜAhnlicher Weise voll-
5  n hat (Rationalismus und Pietismus!), ‚geschieht ZU eıl gerade 1m Zeıchen
der Reich-Gottes- Verkündigung, wobej natürlich dieses eich Gottes anderes
War als die Herrschaft Gottes, VOINl der Jesus gepredigt hat. Man raucht 1n diesem
Bande des Staehelinschen Werkes 11LUr die Abschnitte ber Spener, Francke, Ehepaar
Petersen, Henrich Horche USW. lesen, sehen, W1€ ı1er dem Anspruch,
das €1Ch Gottes bauen, die alte Kirchlichkeit angegriften wiırd. Die kurzen Eın-
leitungen Zzu den Texten ber deren Auswahl ıcht streıten 1St bieten NUrTr
eın paar Hınweise, verzichten ber auf jegliche kritische Stellungnahme. Man wird
weıterhin dem letzten, darstellenden Bande mit Spannung entgegensehen, der Ja
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diese Sféllungnahme enthalten dürfte Danfi wird C ch wohl auch zeıgen, WwıeE weitder verehrte Herausgeber bei seiner
ın diesem Band ZUr Geltung komm Auffassung VO eıch Gottes gerade VO: den
und WI1e Wwelt VO:  w} ıhnen abwei

enden Zeugen der Vergangenheit beeinflußt ISt
cht. ber das kann Jetzt schon SCSAQL werden,daß dieser Band besonders wichti 1ISt, weıl ler Texte gveboten werden, die dieAnfänge der modernen, jetistischen Verwertun des Begriffes ‚Reıch (sottes‘zeıgen. Da{( CS sıch vieltach Quellen andelt,erhöht den Wert des Buches.

die kaum zugänglıch sınd,
Bonn Schneemelcher

Theologiegeschichte regıonalem Aspekt. betrachten 1St. eın reizvollesUnterfangen, weıl gerade dabe; das Eingebettetsein der Theologie 1n die bunte 1el-falt geschichtlichen Lebens besonders deutlich wiırd und zugleıch auch die konkretenSituationen 1Ns Blickfteld Creten, 1in denen veschichtliche Anstöße ihren Wider- un:
eine materijalreiche
acı fanden. Eıne solche Betrachtung des westfälischen Raumes unternımmtSkizze VO  } Robert Stupperich: Evangelisch-theologische 1n SeIt der Reformation Abhand-lungen der Gesellschaft ZUr Förderung der Wesrtftälischen Wilhelms-Universität,
Leser Von den reformatorischen Bemühun
Heft d Münster (Aschendorff) 1959 47 kart. 2.40 Indem Stupperich den

SCch der Ersten VO  3 Luther mitgerissenenLıippstädter und Hertorder Augustiner bis hın ZA37° Wirksamkeit der 1914 gegruün-deten Evangelisch- T'heologischen Fakultät 1n Münster hrt,; äfßt BeispielWestfalens deutlich werden, W1€ die theologische Arbeit Aufgabe un 1nnn dus ihrerBeziehung SE Verkündigung un Praxıs kirchlichen Lebens gewIinnt.
Siegburg Schäferdiek
Eıne detaillierte Untersuchung über die protestantischen Beziehungen Tolstojsun die Einflüsse, die VONN daher ertTtahren hat, legtPhilıiıpp vor (Lölstö) und der Protestantismus UOsteuropastudiender Hochschulen des Lan C Hessen, Reihe I} Marburger Abhandlungen ZUur (3e-schichte und Kultur (OsteuD  9 hrsg. VO  $ der Arbeitsgemeinschaft für Usteuropa-forschung der Philipps-UniversitAt Marburg, Band E Gießen, KommissionsverlagWiılhelm Schmitz, 1959; 167 Sl brosch UÜberraschend umfangreich undvielseitig 1St das Materijal, das Aaus der Jetzt vorliegenden sowJetischen Jubiläumsaus-gzabe der Werke Tolstojs —1958 90Ö Bände!) eschöpft ISt. Aus dem Ergebnis,das der V+t. erarbeitet hat,gehender Anlehnung

1st wohl als Wichtigstes DNDENNCNH, daß Tolstoj 1n weI1lt-
die Forschungsergebnisse der liberalen protestantischenTheologie „das zentrale Moment seiner Lehre Aaus der Bergpredigt gewıinnt“” und in

C Kontakt H16 besonders angelsächsischen — radikalen christlichen Uun: soz1ıal-ormerischen Gruppen und Persönlichkeiten seiner bekannten urchaus Or1-ginalen Konzeption ausbaut. S50 erg1bt S1'  $ daß der religiöse Denker Tolsto)nı  t als Exponent der „Ostlichen“ Welt aufgefaßt werden darf, vielmehr sein Profilder Auseinandersetzung mMit den relig1ösen und soz1alen Erscheinungen West-
CUTODAS und Amerikas ZeWiNnNt.

Bonn T’reulieb
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Analecta Bollandiana LXAXVIL 1959

secondo 1115S5., Palat. Sr 383 Parıs.
245—304 Enrica Follieri, 11 calendario giambico di Cristoforo di Mitlane

3041 (untersucht die beiden E1SS:, DEund Jh., des metrischen Kalendars des Christophoros Mitylenaios, 1000 bıs1050; diesem vegl. Be: Kirche un! theol LitertIUur 607; Vergleich miıt ande-
Ten Hs$: unedierte Distichen: Index der vorkommenden Heılıgen). 305—331Kathleen Hughes, On Irish Liıtany of Pılorım S5aınts compiled 800 (unter-sucht und kommentiert den Text: Plum
60—67). INerT, Irish Liıtanies, London 1925332—369 Gerard Garıtte, Le debut de Ia Vıe de Etienne leSabaite retrouve rabe Sınart (In den codd Sinait. rab. 505 und 496, ONdenen der letztere, datiert auf 1238, ıne Abschrif des ist, hat die ara-bische ersion des 1m Cod Pariıs. Cois! 303 fehlenden Anfangs der Vıta desStephanos Sabaitas Thaumatourgos, ertaßt Begınn des Jh) gefunden; dieVıta vgl BHG3 1670 1sSt wichtig für die Geschichte des palästinensischenMönchtums 1m Jh Der
Nefte des Johannes Damaskenos ıst;

neugefundene Anfang ze1gt, daß Stephanos nıcht eın
außerdem kann zeigen, daß der zeorgischeAuszug vgl Museon / 1954, 71—92 Aaus der arabischen ersion übersetzt 1st,

W as VO yzrundsätzlicher Bedeutung sein dürfte Lateimnische Übersetzung des AT Aa-bischen Anfangs der Vıta). 370—377) rancO1s Halkın, Les deux dernierschapitres de la nouvelle Vie de Constantin ATbringt als Nachtrag nal BollBA VT 1959 6310 den OTIt fehlenden exXt der $ 23
373—391 Maurice Coens, Les

der 12 Const.)lıtanies bavaroises du libelllus TecCcum dit deFleury (Orleans, I11S5, 184) P 7 A bayerische Herkunft). 392—475 Baudouin deGaiffier, Le calendrier d’Heric d’Auxerre du manuscrit de elk 412 Quellen,Text)
426—450 Pau!] Gros)ean, 4Deux teXtes inedits SUr Ibar 451—463Paul Devos, Un reCcIıt des miracles de Menas D en ethiopien.464—469 Francoıis Halkin, NX sA=t51l tro1s saınts Georges eveEques de Mytilene et„confesseurs“ SOUS les iconoclastes? (zu Foundoulis’ Ausgabe der Vıta des GeorgVO  3 Mytilene, VIN/ECG D vgl BHG® Georzfesthalten). 2163; möchte eiıne

Annales de ”’Universite de Parıs Annee 1959 No
1 DA Astrık Gabriel, Les eEtudiants etrangers ’universite de Parıssıecle (Conference faite le Juin 1958 la Faculte des Lettres de l’Universitede Parıs) (über die Zusammensetzung der englisch-deutschen Natıon der Parıser

andere Uniıiversitäten
Universität 1M Jh., Herkunft und Studienweg der Studenten, Wege der Magıstri

) Verfassut}g der Nation, Verhältnis der Ausländer denEinheimischen a.) Autenrietb
Archiv für Liturgiewissenschaft VI; 1959

62—78 Alexander Olivar, Vom Ursprung der römischen Taufwasserweihe(römische Herkunft der heuti
Kırche) SCnh Taufvyasserweifie nach dem Rıtus der römischen

Biblica 40, 1959.
177—187 Ang Penna, t1tolı del salterio S$1r12CO Gerolamo Die argumentanestorianiıschen Bibel sind alter als Theodor VO  3 Mopsuhestia; Hiıeronymus hatsıch bereits auf sS1e bezogen). 210—229 Jos Ziegler, Hat Lukian den orie-chischen Sırach rezensiert? (Die Frage des Fehlens zußerer Zeugnisse 1mMBlick auf die typiısch lukianische Textgestaltung 1n We1 nah verwandten Minuskel-

STuppen bejahen).
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i3ulletin—o dell”’Istituto .1 E 6:O NRS per ı] medio evo e ÄrchivioMuratoriano 7 9 1958
19—411—1 Grundmann, La genes1 dell’”’Universitäa nel medio EVO.

Leclerca,; La crıse du monachısme Au  D4 Xxl1je ZSEK- siecles (beides Vortrage 1M
Istiıtuto StOFr1CO Ltaliano pPpCI 1l medio eVvOo) 43—172 Miccoli, Per Ia storıa
della patarıa milanese (zZur theol Entwicklung der Frühreform). 125—179

Zıppel, 861 ettera del diavolo al clero, dal] secolo 2CH alla riıtorma (neue hss
Überlieferungen VO  - Teutelsbrieten und Texte 1m Anhang). 181—7298
Montorsı, Plebiscita Bononiae. I1 perduto populi Bononie ed un  © raccolta
di Jegg]i SU1 enı de] andıtiı 299—2 63 Capıtanı, La venditio ad term1-
11U); nella valutazıone morale di San OMMAaso d’Aquino di Remi1g10 de’Giro-
lami (Beitrag ZUrr wiırtschaftlichen Ethik des Miıttelalters mıiıt reicher Lıiteratur).

365—4724 Pasztor, Le polemiche sulla „Lectura ‚D' Apocalıpsım“ di Pıetro
di G1il0vannı Olivi fino alla sua condanna (vgl oben 160 £.) 425—496

Grignaschl, L1 pensiero polıtico rel12g10s0 di G10vannı di Jandun (Stellungnahme
den Arbeiten VO: Gewirth un Vorlage eınes neuen LIextes Aaus der AmplonianaErfurt, wodurch Zusammenarbeit mMIt Marsılıius VO  - Padua sehr unwahrschein-

lıch)

X  Byzantinoslavica (Prag) X 1959
1— VasSica, Collectio AA (93) capıtulorum ans les OMOCAaNnNON.: cJaves

(Überlieferung, Herkunft). 252—7266 Verpeaux, Notes prosopographiques
SUTr la famıille Choumnos (Liste Mi1t näheren Angaben aller bekannten Mitgliederdieser Famılıie, die in der byzantinischen Geschichte, auch der Kiırchengeschichte, vom
I bis ZU Jh. immer wieder begegnet). 26/—2854 Horäalek, La trAa-
duction vieux-slave de l’Evangile versiıon orıgınale sON developpement
ulterieur. Sch

Cahiers de cıiıvilısation medievale, Xe— X I1e siecles (Poitiers) IL,
1—2, 1959
Der Aufsatz VO:  - Vınaver, 1a recherche une poetique medievale, der von

dem Andenken un den Forschungsergebnissen VOIN Bedier ausgeht, befaßt sich
mıiıt dem weltlichen Liedgut und stellt entsprechend seinem Arbeitsvorhaben das
relig1öse Lied zurück (S 1—16). Auf der Grundlage ihres 1945 erschienenen Buches
faßt Gıina Fasoli, Points de VUue SUTLr les INCUrs10nNs hongroises Europe e
siecle 17—35) . dessen Ergebnisse noch einmal9 Berücksichtigung
der inzwischen erzielten weıteren Forschungsergebnisse. Besondere Nachrichten ber
die Ungarneinfälle bieten öfters die Vıten der Bischöfe und bte des
Der Niederschlag der Ungarngefahr aßt sıch ber auch schr deutlich fassen ıIn
lıturgischen Texten der Zeit; se1 beispielsweise aut den Anrut des (Gemimnian
1ın Modena verwıiesen: Nunc LOSAMUS, licet SErV1 pess1im1, 1b Ungarorum 1105
defendas iaculis der auch auf 1ne Antıphon Ehren desselben Heiligen, 1n der
die Ungarn wiıederum miıt Namen erwähnt werden. Das Wegschleppen vieler christ-
lıcher Gefangener nach Ungarn hatte urchaus Einfluß auf den andel der (Ge-
sinnung bei den Ungarn 1m Jahrh und auf ihre Kenntnis VO: Christentum.
Die Bischöfe spielten bei der Abwehr der Ungarn fter eıne besondere Rolle, da s1€
in den Stidten besonders auch 1n Oberitalien, bei dem Fehlen oder Versagen der
weltlichen Gewalten die Organisation der Verteidigung übernahmen, W1€e bei
der Wiederherstellung der Stadtmauern oder in der Leıitung der milıtärischen Maß-
nahmen. Die kulturellen Verluste bei Niederbrennen VO  - Klöstern durch die Un-
5  o  arn finden ebenfalls Erwähnung. Cahen, L’evolution socıale du monde musulman
Jusqu’au DGLTe siecle face celle du monde chretien S 37—51 tührt die bereits in

1, 451—463 begonnene Studie nde Dieser zweıte eıl befaßt sıch haupt-
sächlich mit der Stadtkultur des Islam se1it dem trühen Mittelalter und' stellt die
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Bedeutung der große:  n Stidte als Kulturzentren, als Verwaltungs- und Handels-
mittelpunkte heraus. Rousset, Recherches SUT V’emotivite l’epoque romane SII=G67 WweIlst auf eine Fragestellung hın, die auch für die Frömmigkeitsgeschichtedes Miıttelalters hohe Beachtung verdient. Eınerseıits wird unterstrichen, W1ıe unbe-herrscht und wild die Gefühle der Menschen des frühen und hohen Mıttelalters se1ınkonnten: konnten S1.E urchaus die Eroberung Jerusalems 1mM ErsStEN Kreuzzugauffassen als ache für Gott, dessen eilige Stätten profaniert SCWESCH An-dererseits trıtt die Getühlstiefe 1n oft überraschender Weıse hervor, W 1e Be1-
spiel VO  - Pılgern un Kriegern Ziele iıhrer Wallfahrt gezeigt wiırd. Die Mıt-sprache des Emotionalen 1ISt auch bei der Hınwendung Z.U) Christentum be-achten, W1e€e sich bei Merzog Rollo 1n der Normandie und Erzbischof Franco VO  —
Rouen bei den Vorgängen des Jahres 9172 ze1gt. Verwiesen se1 uch auf die demKirchenhistoriker wertvolle Bibliographie des Kunsthistorikers Emaule Maleder iın seinen Arbeiten immer wieder auf die Hagiographie un auf die Liturgikzurückgekommen WAar 69—84); vgl dessen Bücher ber das nde des He1-dentums 1n Gallien un die altesten christlichen Kirchen (1950) der ber die Heı-lıgen als Begleıter Christi (1958) Im zweıten Heft folgt dem Aufsatz VO Frap-bıer, Vue SUr les conceptions courto1lses ans les lıtteratures d’oc CT d’oi] XIlIesiecle S 135—156) die aufschlußreiche Arbeit VO  e Hamann-McLean, Les Oorıgınesdes portaıils GE tacades sculptes gothiques }57—175), dessen Austführungen mıiıtzahlreichen Abbildungen Aausgestattet siınd Er veht dem behandelten Problem, hisin das 11 un Jahrh zurückgreifend, ach un legt die Entwicklungslinien klar.de Rıquer, La litterature provencale la COUTFr d’Alphonse 11 d’Aragon (S Vbis 201) ze1igt, W1€e die Lyrik Blicke 1n Bereiche eröftfnen kann, denen andere Quel-lengruppen sıch VECISPEITCN., Machabey, Introduction la lyrıque musıcale TOMaAaneS 203—211) betrachtet seinen Gegenstand nıcht VO Wort, sondern vom Musika-lischen her. Dabej erweisen sıch die Eınflüsse Aaus der religiösen Weltrt her auch fürdie Melodien der Lieder überhaupt als wesentlich, besonders die Tropen nd Se-
YJUCNzZCN des lıturgischen Lebens machten sıch in den Melodien bemerkbar Bereitsdie Sequenzen des U: Jahrh VO Nstrumenten begleitet. Auch die Melodiender Psalmen nd der Lıtaneien sınd für die hochmittelalterliche Zeıt in iıhrem Aus-strahlungsbereich beachten. Wiederum s€e1 auf di

Schlusse jedes Heftes verwiesen. gutgegliederte Bibliogra%:ohie
Classica Br Mediaeval£a AIX, 1958

152—176 Astrik Gabriel, The Source ot the Anecdote of the InconstantScholar (über die antiken un: mıttelalterlichen Quellen des altfranzösischen Scherz-gedichts ber den Scholaren mit Lıteraturnachweisen aus handschriftlichemMaterial un! Abbildun>  S  c Aaus einem Cambridger Codex) [erschien auch selbstän-dig, Kopenhagen Autenrieth.

Deutsches Archiv für Erforschung des Mıttelalters 1 9 1959
S10 Reindel, Studien Zur Überlieferung der Werke des Petrus Da-mı1anj die frühen Editionen, das „Briefbuch“ Damıianıs, die Samlungen des SEJahrhunderts.) 103—136 Baethgen, Dante und Franz VO  w Mayronıs kri-tische Stellungnahme den Thesen VO  - de Lapparent und HCS Edition einesTraktates ber das Verhältnis VO:  n weltlicher und geistlicher Uniıiversalgewalt; kaumeın direkter Zusammenhang MIt der Monarchi Dantes). 137—162 Koller,Untersuchungen ZUr Reformatio 5Sıgismundi 111 (kritischer ericht ber Entstehungs-zelt, Entstehungsort un die Verfasser der verschiedenen Redaktionen). 163bis 176 Lhotsky, Zur Köniıigswahl des Jahres 1440 Eın Nachtrag den Deut-schen Reichstagsakten (veröffentlicht die feierliche Erklärung Friedrichs 5E ZUr An-nahme der Könıgswah] AaUus einem Codex des österreıichischen Stiftes Seitenstetten

181—193 1r Scheibe, Alcuinund erweıst als Ver£ Thomas Ebendorfer).
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und die Briete Karls des Gr($ßen (Nacßweis der Konzıplerung VO!  - reı Brieten
Karls Gr. durch Alcuın).
ot!ızen des Heırıicus VO  = zermaın d’Auxerre.

211—226 Wollasch, 7Zu den persönlıchen358—3997- Haefele,Studien Notkers Gesta Karolji (eingehende Untersuchung der der NeuausgabeIn den zugrundeliegenden Hs Von Hannover). 393-—440 Hoffmann,Ivo VO  — Chartres un die Lösung des Investiturproblems (Übersicht über die be-oriffliche Entwicklung von Spirıtualien und Temporalien VO Ende des 11 Jahr-hunderts bis ZU) Wormser Konkordat; Aazu ein1ge NeEUEC Deutungen Zum Vertrag
VO'  - 523—540 Fuhrmann Konstantinische Schenkung und Sılvester-
legende 1n Sıcht (siehe ben K3
Hıstorısches ahrbuch /8, 1959

1—3 Wolfgang Metz, Zum Stand der Erforschung des karolingischen Reichs-
ZULtS 38—63 Franz- Josef Schmale: Kanonıie, Seelsorge, Eigenkirche stelltSeelsorge und relig1öse Betreuung als die wesentlıchen Motive der vielen Grün-dungen VO  $ Kanonikerstiften besonders 1mM Raum der Salzburger Metropole her-
aus) 64—81 Koloman Z, Bischof Albert Hangacsı VO  ; Csanad
bis 1466, Humanıist, Kirchenfürst un: veistlicher Krieger). Pa Max
Braubach, Aloys Schulte Kämpfe und Zıele. 110—139 Volkert Pfaft,Feststellungen den Urkunden und dem Itınerar Papst Coelestins DE (Die Ur-
kunden des Papstes, Das Itinerar, Ungeklärte Fragen, Verbesserungen den
Regesten).

Interprfretati:on 14, 1960
28—47) Walter Stuermann, Konstantın Geocaris, The Image of Man-

The Perspectives of Calvın and Freud bei aller Verschiedenheit doch „d INCASUICof harmony between Freud and Calvın“). U,

T 3O LOUTrNal otf Ecclesiastical History‚X4 1959
139—1572 Warren, Reappraisal of Sımon Sudbury, bishop of Lon-

don —75 and archbishop of Canterbury 1375—81 (Versuch einer Neuwertung1eses Bischofs, der ın der VE  en eit der politischen und kırchlichen Unruhen
die Geschicke der englischen Kırche mıiıt eeinflußt hat un bei dem Lollarden-Auf-
stand 1381 ums -Leben kam) 153173 Knowles, Jean Mabillon
(Leben un Werk Mabillons 1n knapper, 1aber Zut fundierter Darstellung; eine nutz-
iche Erganzung der. zweibändigen Biographie VO Henrı Leclercq, Parıs 1953

57) 174—187 VWalsh, osep. Miılner’s Evangelıical Church Hıstory(Entstehung, Autfbau un: Tendenz der einflußreichen Kirchengeschichte des Josephun se1ines Bruders Isaac Milner:;: wichtig für die Entstehung der „evangelıcal“Rıchtung 1n der englischen Kirche) 188—197 Welch, The Revıval of
Actıve Convocation of Canterbury (1852—1855). 198—224 l. P. Sheldon-

VWılliams, Bibliography of the Works of Johannes Scottus Eriugena (Hand-schriften, Editionen, Bezeugung der 1 Als echt anzusehenden erke)
The Journal of Theologica]l Studies X, 1959

DATEZI63 Moule, The Influence of Circumstances On the Use of
Christologica] Terms (Einfluß der Liturgie a.) S. 264—279 Sparks,The Symbolical Interpretation of Lebanon ın the Fathers (ın Anknüpfung an Ver-
INCS, JThSt 1  ‚9 1958, 1—12, wird der metaphorische Gebrauch VO  3 Libanon bei en
Kirchenvätern untersucht, ann dieser Gebrauch miıt dem jüdischen verglichen und

280—298schließlich der Zusammenhang zwischen beiden erörtert).Jones, Were NCient Heresıies National or Social Movements 1n Disguise? CJ möchte
nachweisen, daß ‘ nationale un «soziale Motive nicht vıel für die Entstehqng, Ent-
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wicklung un: Ausbreitung der Donätisten‚ ‚Melitianer, Monoéhysiten u.ia. bedeutet
haben Dıie Studie überzeugt nicht 1 allen Punkten, VOT allem da das Problem der
Sprache und des Sprachwechsels nıcht genügend berücksichtigt werden. Sie 1St aber
wichtig als zusammentassende Stellungnahme Frend 299—307

Porter, The Rıtes for the Dying in the Early Mıddle Ages 11 The Legen-dary Dacramentary of Rheims (Forts. Von X) KD 423 308 bis
326 Gordon Rupp; Andrew Karlstadt and Retormation Puritanısm (gut fundierte
Darstellung des Lebens un der Gedankenwelt Karlstadts; Einordnung in die Re-
formationsgeschichte; Einflufß autf den ‚linken Flügel‘ der Reformation, den Ruppals ‚Reformation Puritaniısm“ bezeichnet „1N the Miltonic SCIHSEC tor
‚the reform of Reformation itself‘

Mar I5 Excerpta Ephemeridis „Marianum“ AT Fasc IL, 1959
11 Paul Beichner, „Cantica cantıcorum Marıe“ "Textabdruck des

urz VOT 1240 entstandenen Gedichts Aaus der Oxforder Hs Laud Mısc. 576 M1t
lıterarıscher Einführung). Autenrieth.

Kevue d’Hıstoire ECCLESTASELGUE LIEYV: 1959
385—475 Adolphe Gesche, L’  ame humaine de Jesus ans 1a Cfiristologie du

- Le temoignage du Commentaire sur les Psaumes decouvert A Toura n er-\sucht zunächst eınen eil des unedierten Psalmenkommentars Didymus? aus
dem Fund VO  - Tura auf die Problematik der Seele Christi hın der Vert. des KOom-
entars nımmt iıne menschliche Seele A} un ‚W dr icht Aaus soteriologischen Grün-
den; x1bt dann eıne kurze Darstellung dieser Kontroversen 1mM und Jh und
ordnet den Kommentar 1in die Theologiegeschichte ein) 426—47/7 Maur
Cocheril,; Saıint Bernard le Portugal. proDOS d’une lettre apocryphe (unechterBrief 308, MPL EOZ: col. DIZ. Alfons Heıinrich). 478 —506 un 807—837

Ceyssens, La publication, au X Pays-Bas, de la troisieme Bulle CONLTreEe Jansenius
(1656—1660) (es handelt sich die Bulle $aAaCYTarmn Vom Okt. 1656 von Ale-
xander VII; Vorgeschichte der Bulle: Verbreitung ın Belgien; wichtig VOr allem
La publication Louvaın; reiches Aktenmaterial .us vatikanischen un Brüsseler
Archiven). 765—782 Henri Dubled, Aspects de l’economie Cistercıenne
Alsace X 11 783—806 Albert D’Haenens, Une abbaye benedictine SOUS
tutelle royale' AILvVe s Les gyardiens de St.-Martın de Ournaiji de 1309 134585
(ein typisches Beispiel für das Eingreifen der staatlichen Macht 1ın der Zeit des
Niederganges des Benediktinerordens). 8385—863 Roue@et de Journel,
Paul Ier de Russie l”’Union des Eglises. Documents inedits (interessantes Materı1al
Aaus dem Staatsarchiv Neapel ber die Verhandlungen Pauls mMit dem Herozg
VO  3 Serracapriola
Stuüdrıa Theologica AII, 1959.

1—5 Pınomaa, Die Heiligen in Luthers Frühtheologie (wohlfundierte
systematische Untersuchung für die Zeıt VO  e 1315 die Zwiespältigkeit des
gnadenhaft-meritorischen Heiligenideals vereinfacht sich, das neuplatonische Ele-
INent fällt fort; dem (Gesetz des ‚ZE! verwandeln sıch Demut un:
Fortschreiten 1n das Leben aus dem auben 70—85 Laland, Die Martha-
Marıa-Perikope Lukas 10, 238—47 (lehrt 1n der Frühzeit das richtige Verhalten 5C-genüber den reisenden Glaubensboten und bekräftigt das echt der Frau auf das

Ü,Hörer\1\ des Worts).
Theological Studies stock, Md USA) 2 9 1959

422—431: Thomas Phelan, St Augustine and the recent eXCAavations of
the Christian INONUuMeEN: ot Hıppo (Bemerkungen Erwan Marec, Monuments
chretiens d’Hippone vılle episcopale de saınt Augustın, Parıs 437447



190 Lii:efärische Berichte und Anzeigen
Roberf McNally, Isidoriana (Liste der authentischen Schriften un: der Pseudo-Isıdor1ana MIt Bemerkungen). 505—560 Joseph Fıtzmyer,chus Logo: of Jesus and the Coptic (G0s

The Oxyrhyn-pel according Thomas (Ox Pap 654, 1’655 Text, Rekonstrukton un! reicher Kommentar besondCrer Berücksichti-
un des koptischen Textes: Bibliographie). Sch

Theologische Zeitschrift 1 9 1959
255—266 Rud Osiander, Portraits VO  w Andreas Osiander (Der bärtige Un-bekannte auf dem Cranachbilde in Toledo hio soll Bornkamm undFabian doch Osıiander und nıcht Brü darstellen). 26/7/—287 Katz,Eın Gutachten Hebels (über Ewalds Bearbeitung VO  > Schmidt Biblischer Geschichte,das seiner e1genen Beauftragung führte: exXt un eingehender „Kommentar“).

U,

Visa4lkıae Christianae 13 1959
133—169 Pıerre Courcelle, Critiques exegetiques er umı  S antıchretiensrapportes pPar Ambrosiaster

sachlichen Referate, (kritische Zusammenstellung und Beurteilung der cehr
mıiıt denen der Ambrosiaster Aus literarischen Quellen, wahr-scheinlich gyriechische ENTNMATA, schöpft, die mıttelbar der unmittelbar auf Por-phyrios zurückgehen dürften) 170=—=180. Rob Grant, Notes ON the Gospelof Thomas die Verwendung de synoptischen Materıals zeigt naassenıschen Stil:das Vorhandensein alterer, vorsynoptischer Überlieferung erscheint problematisch).

181—183 Luigi Alfonsi, Sulla „Miılıtia“ di Prudenzio (sıe hat wenı1g W1€ebei Claudian Militärisches bedeuten, sondern meınt die Auszeichnung durcheın zıvıles Amt 1m S5Sinne der kaiserlichen „Kulturpolıtik“).Bauer, ProODOS
184—186 Joh

PaAasSsagc corrıiger de l’homelie pascale VI de Ia collectionPseudo-ChrysostomiCIL1NEC (C 1St EITLYOMEVOA vielmehr ETLYEMLÄOMEVO. lesen).
187—189: P Hoviıngh, Claudius Marıus Viıctorius, Alethia @ 188 (überdie Schöpfung des Menschen Textkritik auf Grund der Sacherklärung).193—203 Quispel / J. Zandee, Coptic Fragment from the ıfe of Eupraxıa(verglichen mIıt dem tehlerhaften riechischen Text ASS, Mart. H 727 un eınerunpublizierten Handschrift Aaus Chalki) 204—734 H.-C Puech / P. Hadot,L-Entretien d’Origene AVEC Heraclide le cCommentaıre de Ambroise SUT ”’Evan-oz1le de Luc (Ambr. 1St wıederholt und

für die Lehre VO den TYel Arten des To
schon sehr trüh VO  - diesem Origenestextdes abhängig, ebenso wohl auch 1n selinerAuslegung des Nol:i tangere).

Dıe Welt als Geschichte AIX, 1959
211—225: Ad Waas, Der heilige Krieg 1ın Islam un Christentum (spieltebei Mohammed als Verteidigungskrieg eıne geringe, bei den Eroberungen der AaTra-bischen > Völkerwanderung“ Sar ke] Rolle; entstand durch „Feudalisierung“des Christentums 19148 In der KreuzzugsbeweguNS und riet ann 1m Islam die ent-sprechende Gegenbewegung hervor. Ausblick

X 1960
15 in die Gegenwart).

30—50 Fr. Schlawe, Die junghegelische Publizisti reise und(Personen, U:Urgane; Spannung VO  w} Philosophie un Politik)

Zeitschrifrtf£für dıe neutestamentliche Wissenschafrt 5 5 1959
165—185 {ll. Das Evangelıum der Wahrheit. Neue UÜbersetzun desvo}1ständigen' Textes (wörtlich, MmMit sinnerklärenden Anmerkungen). NC



Zeitschriftenschau 191

Zeitschrift der 5>avıgny Stiitung für Rechtsgeschichte,
Kanonistische Abteilung 45 1959
TE Nachruf auf Ebers VO Grass 1—33 emm-

ler, Traditio un! Königsschutz, Studien ST Geschichte der köniıglichen monastier1a
(Klosterübergabe den Kön1g (traditio) VO  - der frühen Karolingerzeit bis Heın-
rich 11L.) 34—98 Schwarz, Jurisdici0 und Condicio. Eıine Untersuchung

den privilegia lıbertatis der Klöster (1urisdictio0 hat IN1T der Amtsgewalt der
Bischöfe nıchts CunNn, sondern handelrt siıch. dabe;j Besitz, Unterscheidung
zwischen Schutz- und Exemtionsprivıleg, auch den Formeln des liber diurnus).

99 —140 Hallınger, Klunys Bräuche ZUrr Zeit Hugos des Großen
bis Prolegomena ZUr Neuherausgabe des Bernhard un Udalrich von Kluny
(unterstreicht IN1IL überzeugenden Gründen die Bedeutung kritischen Edition
der consuetudines un:! tührt die handschriftlichen Überlieferungen an) 141
bis 2748 Heckel Autonomiıa un Pacıs Composıt10 Der Augsburger Religions-
triede der Deutung der Gegenreformation (beleuchtet die zwiespältige Lage
hauptsächlich bei der AÄAutonomia des kaiserlichen Reichshofratssekretärs Andreas
Erstenberger un! der Pacıs COMPOS1IU10 der Dillinger Jesuiten Forer und Laymann
VO  T 1629 249—7)277/ Bäumlin, Die Evangelısche Kirche un der Staat

der Schwei17z SEIT dem Kulturkampf Z 300 Liermann, Grundfragen
des ökumenischen Kıiırchenrechts 2301—307 Ptaft Zur Diskussion den
rdo eNCIUS 11 (Stellungnahme den Arbeiten VO  $ Ramackers un Elze)
Zeitschrift tür Theologie und Kırche 56 1959

129 137 Ibr Alt E Die Deutung der Weltgeschichte (vom Jah-
WI1iSten bis Danıel, Zusammenhang INIL der jeweıligen yeschichtlichen Situation

7Israels)

Die Zeitschrift für Kirchengeschichte erscheint jahrlich 7zweımal Doppel-
heften VO  3 JC ogen Der Bezug des Jahrgangs kostet das
eiınzelne Doppelheft
Zuschriften, nIiIragen und Manuskripte fuüur den Aufsatztei sind richten

Prot Dr Heinrich Büttner, Bad Nauheim,; Lessingstraße
nfragen, Besprechungsexemmplare und Manuskripte für den Rezensionsteil
sınd senden Prof Schneemelcher,; Bonn, Lutfridstraße 1:1 Be1
unverlangt eingehenden Rezensionsexemplaren kann keine Gewähr für Be-
sprechung und Rücksendung übernommen werden.
Anschriften der Mitarbeiter diesem Heit Pfarrer Dr theol Mantred
Hornschuh, Düren/Rhld., Schenkelstrafße S Dr theol Paul Löftfler, Geisen-
heim/Rh.: Dr. Josef Semmler, ROom, Colleg10 Teuton1co, Vıa della agre-
ST1A I7 Citt  a de] Vatıcano; Dozent Dr Dr Kawerau, unster (Vest£.),
Tannenbergstraße ZD° Dr Hope, T'he Parsonage, 88 Staunton Road,
Headington, Oxtord: Professor Dr Jürgen Moltmann, Wuppertal--Barmen,
Ar Hochschule, Robert-och-Platz

Dieser Ausgabelıegen Prospekte der Verlage Böhlau, Köln, Kohlhammer,
Stuttgart, un Johannes Stauda, Kassel, be1i

Wır bitten HLSCEC l eser un besondere Beachtung



FÜR KIRCHE UN

Festschrift tür Johannes Hecke]l zZzu Geburtstag
Herausgegeben VO:  — Sıegftried Grundmann. 1959 Gr 80

3260 Seıten, aife Leinen

Der éebunstag des evangelischen Münchner Kirchenrechtslehrers hat ine
Reihe Von namhaften Wissenschaftlern des In= un Auslandes veranla{ßt, dem
ubilar eine Festschrift darzubringen. Der and enthält staatsrechtliche,
staatskirchenrechtliche, kirchenrechtsgeschichtliche, theologische und ırchen-
kundliche Beıträge SOW1e nıicht zuletzt Abhandlungen Aaus dem innerkirch-
liıchen echt der beiden gyroßen, das konfessionelle Gesicht ‚Deutschlands
bestimmenden christlichen Kirchen. Damıt wird die Festschrift einem
Spiegelbild der Lage, in der sıch die Kirchenrechtswissenschaft 1n Deutsch-
and heute befindet. Auch zeıgt s1€e durch die ın ıhr VE ausländischen
utoren VO:  —$ der ökumenischen VWeıte, der das deutsche Kirchenrecht

allmählich seine Aufmerksamkeit schenken beginnt..

ARTIN LUTHERS

THESENANSCHLAG UND DESSEN VORGESCHICHTE
Von Hans O12 195é. 80 148 Deıten, 6 Tafeyln, Falttafelg.Halbleinen 13.60

olz ISt als Kenner des Reformationszeitalters durch zahlreıche Arbeiten
bestens ausgewı1esen. Ferner hat sıch als Bearbeiter zahlreicher Bände der
Weımarer Lutherausgabe einen Namen gemacht. Eıne Untersuchung, die aut
den Quellen fußt, und dieses wichtige Ereijgnis untersucht, 1St eshalb höchst

bedeutsam.

ABRISS DER KIRCHENGESCHIC-HTE
Von arl $S1. Sechsté, durchgesehené Auflage. 19610. 80

204 Seıten. Leinen 750 (Im Druck).
Der bekannte kirchefihistoriker legt miıt diesem Werk einen Abriı(ß der
Kırchengeschichte VO:  e} der Zeit der Entstehung des Christentums bis AA

Gegenwart VOIL, der in übersichtlicher und auch allzgemeinverständlicher Weıse
zuverlässige Auskunft erteıilt. Dafß nunmehr bereits die sechste Auflage VOT-

/ %_elegr werden ‘vk'ann, 1St eın Beweis für den Erfolg des Buches.

BO ITE AU NR RT AUUG OLN GRAZ



)as Lebenl des Urigenes un die Entstehung
der alexandrinischen chule

Von Manfred Hornschuh

Schluß

V1

Von den AT erenN Ereignissen der vıta Origen1s sollen unlls NUur diejenıgen
interessieren, die mIit der Geschichte des qAristlichen Schulbetriebes 1ın Alexan-
drıen in einem Zusammenhang stehen und für s$1e VO  e Bedeutung yeworden
sind. So übergehen WIr den Besuch in Rom SOWI1e die VOoI FEusebius berichtete
Selbstverstümmelung, uns gyleich dem Jahre 215 zuzuwenden, das eıinen
entscheidenden Einschnitt 1m Leben des großen Alexandriners bedeutete.
Damals 1e1 Caracalla durch se1ne Truppen ein furchtbares Blutbad un

den Einwohnern Alexandriens, die den Kaiser vieltach verspottet und sich
vielleicht auch SC ihn emport hatten, anrı  ten. Eusebius geht auf dieses
Ereigni1s NUr kurz ein: 95  Is bald darauf in der Stadt EFrNEeUtt eın nıcht unbe-
deutender Kampf ausbrach, verließ (SC Origenes) eimlich Alexandrıen,
begab siıch nach Palästina und nahm Aufenthalt 1ın Caesarea“ SE I 16)
Kurz darauf wird berichtet, dafß Bischot Demetrius ıh: brieflich nach
Alexandrien zurückrief. Demetr1ius WAar 4lso 1n der Stadt geblieben, während
Orıigenes Z} Verlassen der Stadt genÖötigt WAar. Da siıch die Verfolgung ın
Alexandrien nıcht die Christen richtete, brauchte der Bischof nıcht
flıehen. Die Flucht des Orıgenes dagegen erklärt sıch zwanglos, WI1r
bedenken, dafß sıch das Vorgehen des Kaisers insbesondere >]  n die Philo-
sophen richtete, da{fß die Schulen geschlossen, dıe Fremden verJagt un
besonders eın ogroßer eil der Jugend niedergemacht wurde. Die Schule, die
Orıigenes gegründet hatte, WAar keine Institution der cQhristliıchen Gemeıinde,
sondern eın freies Unternehmen, das der Inıtiatıve des Orıigenes en  CHh
War und mit den heidnischen Schulbetrieben konkurrierte. Das Wüquüten des
Caracalla 1n Alexandrien mufite die Schule des Origenes ebenso treften w1€e
alle anderen Schulen. icht minder als das heidnische Schulwesen mufßte
auch das christliche VO  3 der Vertreibung der Fremden betroften se1n, die Ja

Geschichte der römischen Kaiserzeıt, 1. Band, 5. 747; U. Kahrstedt, Geschichte desVgl RS  Th Mommsen, Römische Geschichte, Band, 1909; 582 f’ chiller,

griechisch-römischen Altertums (Weltgesch. 1ın Einzeldarstellungen), 1948, 5. 497;
Cadiou Aa 109

Ztschr. f.;K.TG.
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19 ntersuchungen

dem Bildungszentrum Alexandrien Scharen ZUuUsammenzZ  tiromen pfleg-
FG11: Und WEn der Meınung, da{fß auch der gyriechischen alexan-
drinischen Jugend Schüler des Orıgenes N, nıcht fehlgeht und dazu den

mstand Betracht zıeht, dafß Caracalla verade SIC durch 388| Blutbad
v!

stark dezimiert hatte, dann ermi{(t Man, daß das Jahr 715 tür dıie Schule
des Origenes C1iHCH vernichtenden Schlag bedeutete. ıne Fortführung der
Lehrtätigkeit WAar den waltenden Umständen vorerst ausgeschlossen,
zuma| auch nıcht stand da{ß sıch „ausländısche“ Studenten als-
bald wıieder eingetunden hätten konnte doch das Studium der nNnier der
Ungnade des alsers stehenden Stadt einstweılen nichts Verlockendes mehr
haben

Nachdem Urigenes 111 Palästina angelangt WAar, baten ihn, WIC Eusebius
erzählt (VI 16) die dortigen Bischöfe da{fß VOL der Gemeinde Vor-

halten und die Schrift auslegen solle, „obwohl dıe Priesterweihe
noch nıcht erlanot hatte Diese Nachricht Eusebius Briet
der Bischöte Alexander VO  a Jerusalem un Theoktist VO  3 Caesarea (VI

173 Der Brief dessen Adressat u15 leider nıcht mitgeteılt wird wird als
C1in Rechtfertigungsschreiben 99  3 —l  Nn des Demetrius bezeichnet. Er Nımmt?
autf C1M Schreiben des Demetrius Bezug, welchem behauptet wurde, „noch
nıemals SC1 sehört worden un auch bis nıcht vorgekommen, da{fß
Laıien Gegenwart VO  _ Bischöfen Vorträge hielten (ÖuLAÄELV).“

Aus dem mitgeteilten Brietfragment ßr sıch ersehen, da{fß die Ange-
legenheit heftigen Prinzipienstreit ausgelöst hatte. Es S10 nıcht um
die Frage, o b CIM EAI1€. G1 iıcht-Kleriker, überhaupt 111 der C324
meindeversammlung predigen dürfe, sondern die Frage, WIiEW.ELF
dieses sıch selbstverständliche Recht ÖLOÖdOXALOC gehe. Interessante
Ausführungen 08  ber diıe alexandrinısche Sıtte ZUT e1it des Origenes lesen
WIT bei Sokrates, hist eccel] &, AleSarvÖpeEla TETOA.OÖL al T
LEVOMEPN JLOOQUGOKEUF YOUDUL AÄVayırwWoxXOVTAL AL ÖL0A0xXAalo0ı TAUUTAS
OM  VOL NAVTA OUVVAEEWS-( ÖLYO NS TV UWVOTNOLOYVY
TELETNS. Ka TOUTO EOTLLV Als£avöoela E  OC CO YULOV K  al VYAO Qorv-

nOAÄLG EV TAUTAUALC TAUALC N UEOALS MALVETAL S  DG NS EXKAÄNOLAS
ÖLOGEAG (S 241 Bright).

In Alexandrien wurden a1so A den beiden Stationstagen, Mittwoch
un Freitag, Predigtgottesdienste ohne Taute und eucharistische Feier abge-

y“ halten, 41 denen die heiligen Schriften verlesen un VO  3 den ÖL0dcxXal.0ı
ausgelegt wurden. An diesen Tagen hat auch Origenes Predigten

A gehalten,“ Der dem Laij:enstande angehörende ÖLÖdOXAÄOGC hatte also 111

Alexandrien ZUr e1it des Demetrius grofße Möglıchkeiten, Gaben
entfalten, dies jedoch Nur Rahmen ınfesten Ordnung, die 1110 Grenz-
überschreitung i den dem Bischof vorbehaltenen. Bereıch nıcht zulıefß. Aut

diese Ordnung spielt Demetrius Aa WenNnn GT behauptet SC1I „noch niemals
vehört worden und auch blS nıcht vorgekommen, da{fß Laıen JTÜOOVT O

65 Vgl Schmidt i1Neutestam. Studien Heıinrici se1iNem Geburtstagdargebracht, 1914, 7

l

n



Horns 195uh, Da Lcben des OrigenesZ  1  X  H6rns  195  E uh‚ Das I.ebéer% des ;Örijgén  es  l.  N  Emnox6nwv Predigten .hicl£en.“ Die Bezuénähme des Demetrius auf die  Tradition ist durchaus ehrlich, wird uns doch von Sokrates- berichtet, daß  die gottesdienstlichen Sitten der Alexandriner einem 05 doyalory ent-  sprochen haben und &x tıyos doyalas naoadwdosws‘® hergeleitet wurden.  Der Gottesdienst za06vrwr &uoxörnwry, bei welchem die Laien einschließ-  lich der 6ıö0doxaloı zu schweigen hatten, ist der sonntägliche eucharistische  Gottesdienst. In eucharistischen Gottesdiensten, deren Leitung und Durch-  führung Sache der Priester war, hat man Origenes in Palästina predigen  lassen. Man wird es schon aus dem Grunde getan haben, weil es keine  andere Gelegenheit gab, Origenes vor der Gemeinde auftreten zu lassen;  die Gemeindeversammlungen an den Fastentagen werden uns als alexan-  drinische Besonderheit mitgeteilt, dürften also in Palästina nicht üblich ge-  wesen sein. Wollte man also die überragenden Fähigkeiten des großen  Lehrers der Gemeinde überhaupt zugutekommen lassen, ;so konnte es nur  im Rahmen der sonntäglichen Feier geschehen.”” Demetrius, dessen Stand-  punkt dem der Syrischen Didaskalie sehr nahekommt (wenngleich sich in  der alexandrinischen Ordnung noch eine weit liberalere Haltung ausspricht),  fürchtet eine Verdrängung des Bischofs aus seiner ureigenen Domäne, dem  Hauptgottesdienst. der Gemeinde. Wenn auch das Herzstück des Gottes-  dienstes, das Sakrament des Altars, in der Hand des Bischofs bleibt, so stellt  doch die Beschränkung des Bischofs auf die kultischen Handlungen. im  speziellen Sinne eine Einschränkung seiner Vollmacht und eine Relativie-  rung seiner Bedeutung dar. Die Tendenz der Entwicklung geht hingegen  im dritten Jahrhundert auf eine außerordentliche Steigerung der Autorität  und Vollmacht des priesterlichen Amtes. Nach der Syrischen Diadaskalie ist  es der Bischof, „der euch.das Wort darreicht und euer Mittler ist; dieser ist  der Lehrer und nächst Gott der Vater, der euch durch Wasser wieder zum  Leben bringt; dieser ist euer Fürst und Führer, dieser euer machtvoller  König. Dieser, der an Gottes Stelle herrscht, werde auch wie Gott von  euch geehrt“.® Schon die Gepflogenheit, daß wöchentlich mehrmals Ge-  meindeversammlungen durch Lehrer abgehalten wurden, konnte von Deme-  trius, der auf die Stärkung der bischöflichen Position hinarbeitete, als Last  und Gefahr empfunden werden. Als Bedrohung seiner Position mußte er  es vollends empfinden, wenn ein alexandrinischer öıödoxalos auswärts auf  Einladung von Bischöfen im eucharistischen Gottesdienst homilierte. Eine  derart ungebührliche Ehrung mußte auf Seiten des ö.ö0doxaloc zu einer ge-  fährlichen Steigerung des Selbstgefühls führen und konnte ihn leicht in eine  mit. dem. Priestertum konkurrierende Position drängen. Würde Demetrius  nicht gegen das Auftreten eines alexandrinischen ö.ödoxalos in Kultfeiern  außerhalb seiner Gemeinde energisch protestieren, dann wäre schließlich  1  f  7  %6 Ebda:  67 Origenes muß allerdings später in Caesarea auch an Wochentagen homiliert  haben, vgl. Hom. VII in Exod. (s. Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der  exegetischen Arbeiten des Origenes, S. 65 Anm. 1).  E 26‚)4' Flemming; vgl. auch II 17, 6; 25, 7.  1*AB DA
EILLOXÖTLOOV Predigten hielten.“ Die Bezuénähme des Demetrius auf die
Tradıtion 1St durchaus ehrlich, wird u115 doch VO  — Sokrates berichtet, da{fs
die yottesdienstlichen Sıtten der Alexandriner einem 0CC QOYALOV ent-

sprochen haben un E VO! QÜOXALAS NAOAÖHOEWS ”” hergeleitet wurden.
Der Gottesdienst NAOOÖVTWYV ETLOXOTLWV, bei welchem die Laien einschlie{fß-
lıch der ÖL0A407%a/0ı schweigen hatten, 1St der sonntäglıche eucharistische
Gottesdienst. In eucharıstischen CGottesdiensten, deren Leitung un urch-
führung Sache der Priester WAar, hat InNna  — Origenes 1n Palästina predigen
lassen. Man wird cschon Adus dem Grunde haben, weıl 65 keine
andere Gelegenheıit xab, Orıgenes vVvor  / der Gemeinde auftreten lassen;
die Gemeindeversammlungen den Fastentagen werden uns als alexan-
drinische Besonderheit mitgeteilt, ürtften also 1n Palästina nıcht übliıch D

se1n. Wollte INa  —3 also die überragenden Fähigkeıiten des orofßsen
Lehrers der Gemeinde überhaupt zugutekommen assen, koönnte 65 NUurr

1m Rahmen der sonntäglichen Feier geschehen.“ Demetrius, dessen Stand-
punkt dem der Syrıschen Didaskalie csehr nahekommt (wenngleich sıch in
der alexandrınıschen Ordnung noch ıne welt lıberalere Haltung ausspricht),
ürchtet eine Verdrängung des Bischofs AUuUSs se1iner ureigenen Domäne, dem
Hauptgottesdienst der Gemeinde. Wenn auch das Herzstück des (SOftes-
dienstes, das Sakrament des Altars, 1n der and des Bischofs bleibt, stellt
doch die Beschränkung des Bıschofts auf die kultischen Handlungen 1mM
spezıiellen Sınne ıne Eınschränkung seiner Vollmacht und Ine Relativie-
Lung seiner Bedeutung dar Die Tendenz der Entwicklung geht hingegen
Im dritten Jahrhundert auf eıInNeE außerordentliche Steigerung der Autorıität
un Vollmacht des priesterlichen Amtes. Nach der Syrischen Diadaskalie 1ST

der Bischot, „der euch das Wort darreicht un WT Miıttler 1St; dieser 1St
der Lehrer und nächst (SOft der Vater, der euch durch W asser wieder ZU
Leben bringt; dieser 1St euer Fürst und Führer, dieser HOE machtvoller
König. PDieser. der Aa (sottes Stelle herrscht, werde auch WwW1e CZa VOIN

euch SECHTt S Schon di Gepflogenheit, dafß wöchentlıch. mehrmals (Se=
meindeversammlungen durch Lehrer abgehalten wurden, konnte von Deme-
trius, der aut dıe Stärkung der bischöflichen Position hinarbeıtete, als AaCcf
und. Gefahr empfunden werden. Als Bedrohung seiner Posıtion mußte
6s vollends empfinden, WENnN eın alexandrinıscher ÖLÖdOXALOS auUsWAarts aut
Einladung VO  e} Bischöten 1m eucharistischen Gottesdienst homilierte. Fıne
derart ungebührliche Ehrung mufite auf Seiten des ÖLOdOXAAÄOGC einer DCc-
fährlichen Steigerung des Selbstgefühls führen un konnte ıhn leicht in ıne
MI1t dem Priestertum konkurrierende Posıtion drängen. Würde Demetrius
nıcht das Auftreten eines alexandrınıschen ÖLÖdOXAA0OC 1n Kultteiern
außerhalb seiner Gemeinde energıisch protestieren, dann ware schließlich

66 Ebda
67 Origenes muß allerdings spater 1ın Caesarea auch A Wochentagen homiliert

haben; vgl Hom VII in Exod (s Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der
exegetischen Arbeiten des Urigenes, 65 Anm 1)

13 26,4 Flemming; vgl auch 11 1 5 2 9



196 Untermchuri*gen
auch Vder UÜbernahme von Funktionen durch Nidat-Kleriker im. Kult seiner
eigenen Gemeinde nıchts mehr in den Weg legen. Miıt dem Hınwels autf
das palästinensische Exempel hätte INa  z jede Grenzüberschreitung recht-
fertigen können.

Aber der Tradıtıion, auf die sıch Demetrius beruft, w1issen die Palästinen-
seCr ıhre eigene Tradıtion entgegenzuhalten. Auf die Feststellung, noch nıe
se1 vorgekommen, da{fß Laıien in Gegenwart VOI Bischöfen homilierten,
wırd ENTIZCYNEL: „ IS 1St unbegreiflıch, W1e ıne ‚olch offenkundige Unwahr-
heit DESAQL werden kann. Denn sıch Leute finden, die fahig sind, den
Brüdern nutzen, da werden S1e VO  w den heilıgen Bischöten aufgefordert,
ZAB Volke sprechen (70000ULÄELV): SO wurde 1n Laranda Euelpis VO  3
dem selıgen Bruder Neon, in Ikonıen Paulinus VO  3 dem selıgen Bruder
Celsus, 1n Synada Theodor von dem seligen Bruder Attıkus dazu aufge-
ordert. Wahrscheinlich geschieht solche Einladung, ohne da WI1Ir davon
wissen, auch anderen Orten  A (V1;, E9; Alexander selbst, der Mit-
verfasser des Briefes, hatte, qlıs noch 1n Kleinasıen Bischof WAar und dort
während der Verfolgung 1im Gefängnis saiß, durch Clemens Alexandrinus
einen Brief die Gemeinde Antiochien überbringen lassen, Aaus dem uns
Eusebius VT 14 folgenden Wortlaut mıiıtteıilt: „Dieses Schreiben schicke
ich euch, me1ne Herren rüder, durch den seligen NOEOPUTEDOS Klemens,
einen tüchtigen, bewährten Mann, den auch ihr kennt un noch kennen-
lernen werdet. Er 1St nach der Vorsehung und der Fügung (ERLOXOTN) des
Herrn hıer SCWESCH und hat die Gemeinde des Herrn vestärkt und VCI-

srößert.“ Alexander spricht VO  3 den Verdiensten, die sıch Klemens dıe
Gemeinde Se1INES damalıgen Autenthaltsortes erworben hat 95 als ob (Ott
der ihres Bischots beraubten Gemeinde dadurch einen Ersatz habe schaften
wollen“.  « 69 Alexander 1St also der Meıinung, da{fß nıcht des Hierarchen
bedürte, dıe Gemeinde stärken.”® Das Wirken des 0ÖLOdOXAÄOC Kle-
INECNS nımmt der Bischoft nıcht LUr ne1dlos, sondern auch anerkennend und
dankbar hın.'1

Th. Zahn L5 vgl ebda. Anm „Das Wort EILOXOTEN scheint mıt einem
zew1ssen Doppelsinn gebraucht se1In. Ct Ignatıus ad Rom 9‚ p

Klemens VO:' Alexandrien hat nicht Z.U) Klerikerstande gehört; der Ausdruck
NOECPUTEDOS hat andere Bedeutung. Vgl H. Koch, War Klemens VO:  3 Alexandrıen
Priester?, ZN 0/1921; 4%

71 Läfßrt sıch angesichts dieser Beispiele die Überzeugung noch äufrechterhalten,
da{fß das Bild, das WIr Aus der Syrischen Didaskalie für Syrien gewınnen, als „Welt-
hın typisch“ nehmen 1STt (v Campenhausen Aa Es handelt sıch jeden-
talls nıcht einen Spiege] der tatsächlich bestehenden Verhältnisse, sSOI-
ern eın Programm, dessen Tendenzen allerdings in allmählicher Durchsetzung
begriffen sind Orerst gewınnen WIr jedoch Aaus den Quellen tür Kleinasıen und den
syrisch-palästinensischen Raum eın Sanz anderes Bild Noch der eın Jahrhundert
spater ebende Bischot Eusebius von Cäsarea berichtet mMi1it Verständnis ber die Hal-
Lung, die die östlıchen Bischöfe ZUr Zeıt des Origenes einnahmen und hat nıchts
> Laienpredigten 1m Gottesdienst einzuwenden.
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Das drıtte Jahrhundert 1St gelegentlich als 1ne Epoche bezeichnet WOTL-

den, „da sıch die ırchlichen Zustände un Anschauungen viel stärker VeI=
einheitlicht haben als 1im zweıten Jahrhundert“.”? Doch 1sSt der Konflıkt
der palästinensischen Bischöfe mMI1t Demetrius 1Ur der Voraussetzung
verständlich, daß der Prozeiß der Vereinheıitlichung gyerade 1n ezug auf
die Anschauungen über das kırchliche Amt un die geistliche Vollmacht 1n
der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch längst nıcht Ende gekommen iSt:

ber Verlauf und Einzelheiten des Streites schweigt sıch Eusebius aus
Der Grund Sr darın sehen, da{fß seinen Quellen keine N-=

hängende Darstellung vorfand.” Was U1l Eusebius 1aber über das plötz-
iıche Ende des Streites mitzuteilen hat, 1STt nach der yeschilderten Sıtuation

überraschend, VO'  3 uns als gylaubhaft hingenommen werden können:
„Da aber Demetrius ıhn rieflich zurückrief un durch Diakone seiner
Kırche aut Beschleunigung der Rückkehr nach Alexandrien drang, traf

hier wıeder e1in, den vewohnten Fiter den Tag legen“ (VI, P
9 Diese Nachricht 1St eshalb überraschend, weıl plötzlıch scheint,
als habe Nn1€e 1ne Auseinandersetzung stattgefunden, als habe 6S des
Origenes willen nıe einen usammensto{( der Personen und Prinzipien DE,
geben. Bedenkt INan, da{ß die Auseinandersetzung über den Kreis der
unmittelbar beteiligten Personen hinausgriff und mi1t eıner erheblichen
Schärfe des Tones geführt wurde, un macht INa  e} sıch klar, daß die Aaus-

wärtigen Parteigänger des Demetrius (Rom?) durch den plötzlichen Ent-
schluß des Bischofts, Origenes zurückzurufen, arg ırrıtiert worden waren,

1St ausgeschlossen, der Nachricht des Eusebius Glauben schenken.
ıcht 1Ur das 1St unglaublich, daß sich Demetrius Origenes” Rück-
kehr bemüht habe, sondern auch, da{ß Orıigenes 1m Falle elnes solchen An-
sinnens die Rückreise tatsächlich angetreten habe

Dennoch 1St nıcht bestreiten, daß Origenes nach Alexandrien
zurückgekehrt ist! Andernfalls bliebe vie] konkreten Nachrichten
unerklärt. Auch die Angabe konkreter Einzelheiten WI1e der, dafß der Bischof
Urigenes „durch Diakonen“ zurückholen liefß, erweckt den Eindruck der
Echtheit. Wenn also die Auseinandersetzung zwıschen Demetrius un den
palästinensischen Kirchenführern tatsächlich stattgefunden hat, jedoch auch
des Origenes Rückkehr nach Alexandrien nıcht bezweifteln ISt dennoch
aber beides sich vegenseltig ausschliefst, 1St 1ne LOsung der Aporie NUr

durch\ die Annahme möglıch, daß Eusebius zweı Daten AaUus dem Leben des

Campenhausen, 263
73 Es ISt berücksichtigen, da{fß Eusebius den Dıngen eın Sanz Andafes Interesse

entgegenbringt als WIr. Der Abschnitt VI 16—18 mu{fß Aaus der Apologia Origenis
se1IN; jedenfalls z1bt Eusebius ‚eutlich verstehen, welches der 1nn

seiner Ausführungen 1St, wWwWenn schreibt: AIn solcher Weıse wurde Urigenes nicht
Nur VO':  3 einheimischen, sondern auch von remden Bischöfen schon als junger Mann
geehrt“ (VI E9; 18) Letztlich veht diese Ausführung auf die Motivreihe zurück,

um die Übereinstimmung des Origenes mıt den bischöflichen Autoritäten
tun ISt.
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Urıigenes chronologisch verkehrt geordnet un fälschlıch n
zeıtlıchen un sachlichen Zusammenhang gebracht hat Eusebius entn1ımm

Angaben eiNemM chronologisch ungeordneten Dokumentenmaterial
S1Iie treier VWeıise, näamlich nach Mafßgabe SCLNCT CEISCHECN Tendenzen

und Motive miıteinander ombinıeren Ist Origenes damals tatsich-
ıch auf Auftforderung des LDemetrius zurückgekehrt IST der Kon-
flıkt der palästinensischen Bischöfe MT iıhrem alexandrınıschen Kollegen
C1M anderes, namlıch ı CIM Stadıum der VILa Orıgen1s datieren.
Nun dieser Konflikt AAA Autenthalt des Orıgenes
Palästina Oraus Da uns aber AH: noch C1M Besuch 1 Palästina

Ml
berichtet wırd N Besuch nämlich der schließlich Zu lebenslänglichen
Aufenthalt wurde 1SE dıe Kontroverse der Bischöfe 1Ur MT diesem
Verbindung bringen Eusebius berichtet Urigenes empfing, AAls N
dringender kırchlicher Angelegenheiten durch Palästina nach Griechenland
TeISTC; (Caesarea VO  3 den Bischöfen n Gegend dıe Priesterweıihe Die
Bewegung, die dieses Ereignis hn hervorriet dıie Beschlüsse, welche
ınfolge dieser Bewegung VO  5 den Kıiırchenvorstehern vefaßt wurden
erheischen AHC besondere Darstellung 23 Der vorhin erwähnte
„Laienstreit wollen WILr ıhn der Kurze halber NECNNEN gehört IN
dem „ Weıhenstreıit auf das eNgstE Die Weırhe des Urıigenes
zZzu Priester 1SE die Reaktion der Palästinenser auf den Protest des Deme-

das Auftreten des 4A41 Orıigenes 1111 eucharıstischen (sottes-
dienst och bevor WIr auf diese Vorgange näher eingehen, wenden WITLr

den Blick autf die Ereignisse die der Rückkehr des Urıigenes folgten.
111

Als Origenes ı Jahre 215 Alexandrien verlie(ß, da War keine „Schule“
eigentlichen Sinne, die aufzugeben hatte. \W.as uu cklasten mufßte.

War I3 Kreıis VO Schülern un Freunden, die sıch i den Lehrer,
geschart hatten. Das Wüuüten der kaiserlichen Truppen ı111 der Stadt brachte
das Ende SC1NEer treiıen Lehrtätigkeıit. Was WAar CS, das ıhn nach dem ode
des Kaisers 1 die Stadt zurücktührte?

Wiıe Eusebius glaubhaft versi  ert, WAar es Demetrius, der Orıigenes nach
Alexandrıen zurückriet Welches Interesse hatte Demetrius Orıgenes?

Antwort zutf diese Frage mu{fß lauten: Es 815 ihm unnn C1IHNECNMN fähigen
un kundigen Leıiter der kirchlichen Katechumenenschule.

Doch bevor WITr uns MI1 der Katechumenenschule eingehender befassen,
wenden WIr 1NSCIC Aufmerksamkeit für 1Ne Weile der Gestalt des Deme-
us und der VO ıhm reprasentierten ‚rechtgläubigen Gemeinde Wann
hören WIL das erstemal VO  —$ diesem ersten historisch einigermaßen greifbaren
Exponenten „katholischen“ Christentums 11 Agypten? Nach den bisherigen
Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung 1STt antworten Das ErStCl,
W as uns Von Demetrius ylaubhaft un siıcher bezeugt wiırd, 1STt dıe gerade
erwähnte Berufung des Orıigenes nach Alexandrien um TT Die Nachticht
VO  am} der bischöflichen Berufung des Orıigenes während der severjanıschen
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Verfolgung hatte sıch als unhıstorisch Zeıtlich schwer unterzu-
bringen 1STt die Nachricht, die Eusebius die Erwähnung der Selbstver-
stümmelung des Urigenes anschliefßt Als „Spater Demetrius davon erfuhr,
lobte un bewunderte iıhn „und torderte ıhn zuf; sıch LE  3 BEStT recht
dem Unterricht wıdmen (VI Diese Bemerkung enNntstamm übrigens
der Motivreıihe un 1ST ohne historischen VWert Ebenso steht s MIt der
Bemerkung, die Eusebius d1e Erwähnung des Besuches Kom —
schließt Urigenes kehrte nach Alexandrien Zzurück um den Unterricht da-
selbst fortzuführen, „denn der dortige Bischof Demetrius ıhn
damals noch auf un flehte iıhn tast darum a sıch unverdrossen den
Dienst der Brüder stellen“ (V5 1 E Zur eit SC1INECS Rombesuches

hatte Origenes noch nıcht ı1i Dienste der oftiziellen Gemeindeleitung
gewirkt; darum 1St die Nachricht ohne Wert

Das Auftreten rechtgläubigen Bischofs Alexandrien 11 Z
erfolgt ein1germafßen unvermıiıttelt Zwar finden sıch Spuren der Recht-
gläubigkeit AÄgypten bereits Jahrhundert.”* Doch W155CN WITLT

über dıe Anfänge der bischöflichen Verfassung 111 Alexandrien und Ägypten
gut WIC nıchts Eusebius teilt uns He Bischofsliste M1 die VO Markus

dem angeblichen Gründer der alexandrınıschen Gemeinde zehn Gliedern
his auf Demetrius herabführt (h 11 E1 21
11 22) K  MO Dıie Bischofsliste ISt. e1in nachträglicher Versuch dem
völlıgen Mangel an konkreten und zuverlässigen Nachrichten über dl€ An-
fänge des Christentums Agypten und Alexandrien G N aufzuheltfen

Es bleıbt dabei, da{ß Demetrius der für 1s oyreifbare alexandrı-
nısche Bıschof 1SE Sollte VOT ıhm bereits Bischöte der Stadt vegeben
haben, mu{ sıch un Personen Von absoluter Bedeutungslosigkeit SCc-

Wenn Lake The Harvard Theological Review Z V IIZE 15 4:Lietzmann (ZNW 20/1921, un: Bauer, Rechtgläubigkeit und Ket-
11 altesten Christentum, 5 &: richtig gesehen haben, W aTe die sogenannte

ml 111 agyptischen Ursprungs. Diese Schrift das oku-
INCNT erst Werden begriffenen Orthodoxie, die noch keine klaren Konturen
herausgebildet hat Vom irchlichen Amt IST ihr keine ede Von
1ST uns bekannt, ummm Stellung Zur „Orthodoxie  < einwandtrei bestim-
INnen z können. Im Schrifttum des Klemens finden sich INasSsSıV häretische Ele-
mente; vgl den kritischen Bericht des Photius VO: Byzanz (Bıbl *  cod109) ber die
Hypotyposen. Seinen CIHCNCH Bischof hat Klemens den erhaltenen Schriften 111C
erwähnt. Es drängt sıch dabei die Frage auf, ob C VO 202 ı111 Alexandrien überhaupt
bereits CiNen Bischof gegeben hat. An der verfaßten Kirche, ihren Ämtern und
Gottesdiensten, lebt Klemens Grunde vorbei; vgl. V, Campenhausen ©

220 f Gehen WITL 41 den Anfang des Jahrhunderts zurück, begegnen WITLr dem
508 Papyrus Egerton FL VO dem sıch 1Ur Sapyen läfßßt, da{ß 1in Zei en
für das frühe Vorhandenseıin VO nicht-gnostischem Christentum Ägypten 1SE.
Von „Orthodoxie“ wırd MNan reıilich ıcht yleich reden dürten. Dasselbe oılt VO

Pap Oxyrh 84
75 Die Namen bei Schwartz, Eusebius Werke, Bd IL, 3) Die Kirchengesch., 111

Einleitungen, UÜbersichten und Register GCS 9’ 3) 1909, Vgl dazu Harnack,
Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius?®, Teıl, Die Chronologie, 1’

205 „ES fehlt schlechterdings jede begleitende Tradition,“ Vgl fterner Bauer,
da
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andelt haben Mıt Siıcherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit kann
ina  a jedoch behaupten dafß Demetrius der Vertreter SEeINCS Standes

Agypten SCWESCH : } D 1ST immerhın bezeichnend da{fß Eusebius un:'
den vielen bischöflichen Schreiben ZUr Osterfrage (h 23 keins Aus

Alexandrien anzuführen hat Die Palästina versammelten Bischöte be-
onen Rundschreiben, da( INa  - das est Alexandrien dem-
selben Tage begehe WIC Palästina un den anderen Gebieten und da{ß
INa  } INI1T den Alexandrinern etrefts dieser rage brietlıchem Verkehr
stünde (h 25) Hätte Alexandrien damals Bischof gegeben,

hätte dıe alexandrinische Gemeinde ANSLAatt durch die auswartıgen Bischöfe
VO  —$ diesem selbst vertreftfen werden können Die alexandrinischen Kreise,
MIT denen die Palästinenser brieflichem Verkehr standen, aber
keıine beamteten Kleriker nach Art des Demetrius, sondern Lehrer nach Art
des Pantanus und der Presbyter des Clemens Alexandrınus 76 Dıie C1ZENT-
liıchen Repräsentanten des alexandrınischen Christentums bıs Z.U)

Begınn des dritten Jahrhunderts die 0160A0 xXahoı!‘ nıcht die Kleriker Wıe
kommt jedoch diese eit überraschenden Steigerung der
Autorıität und des Einflusses der Priester autf Kosten der Lehrer?

Wır INUSsSEN auf diese Frage 1Ne Antwort geben können —
nächst WwWelier ausholen Wır lesen be1 Hıeronymus, ‚D1S 146
„Nam et Alexandriae Marco euangelısta U: ad Heraclam CF Dıonysium
CDISCODOS, presbyteri D uun electum Cr excelsi0r1 yradu
conlocatum CDISCODUM nominabant quomodo 61 EeXEerCITUS ıimperatorem
tacıat Aaut diacon]ı eligant de Q UCIN industrium Gr archidiaconum
OCent quid u11m tacıt CEXCEDTA ordinatione CPISCODUS, quod presbyter NONMN
facıt?“ Da sıch „ Marco evangelısta verhält WI1C Hıeronymus

darstellt 1ST 7zweiıfellos unhıstorisch da den monarchischen Episkopat
Alexandrien SE 1b Demetrius z1Dt Kommt diesem Punkte dıe

Legende Worte, verdient doch die Nachricht als (3anzes Ver«
trauen, zumal S1C durch andere kırchliche Schriftsteller bestätigt wird 79

Lassen WIL also das d Marco euangelısta“ als unhistorisch beiseite und
zıehen WIE Betracht, daß Demetrius der Bischof Alexandriens T:

siınd WI1T schließen: Demetrius, der ursprünglıch unter
mehreren Presbytern WAar, wurde Tages VO  e seinen Mitpresbytern
Z.U)] ersten Biıschof erhoben

76 Eusebius, VI berichtet, da{ß Klemens SC1LLHCI Schrift /T80i TO'  &S
der Nachwelt die Überlieferungen schriftlich übermuittelt habe welche

OOC TU QOYALOV NOECLUTEQWV mündliıch empfangen habe Die Presbyter haben
sich Iso tatsaächlich IN1LT der Osterfrage befaßt

17 Ursprünglich mMag Alexandrien nıcht einmal eigentliche Gem CCn

(basılıdianische, marcionitische, rechtgläubige us  z ), sondern vielmehr C1nN Nebeneın-
ander VO:  3 theologischen chulen der verschiedenen Richtungen gegeben haben

Hılberg, SEL 56, 310, mm
79 Vgl Kemp, Bishops an: Presbyters Alexandrıa, ı111  n The Journal ot-

Ecclesiastical History VI,; 1955 125—142
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Erfolgte die Konstituierung des Epıiskopats durch die Presbyter nıcht
VOT Anfang des dritten Jahrhunderts,® wiıird die presbyteriale Ordnung,
die Ja die Voraussetzung für dıe Erschaffung des Bischofsamtes WAafr,
einıge Jahrzehnte 1n das zweıte Jahrhundert zurückreichen. Daben erhebt
sıch die Frage, 1n welchem Verhältnis die Presbyter dem Kreis VO  >3

gestanden haben, welche VO'  3 Clemens Alexandrinus des Ööfteren
der Bezeichnung „Presbyter“ angeführt werden und deren hervor-

ragendster Vertreter Pantänus SCWESCH 1St Es ware interessant, wIissen,
ob jene Männer sıch selbst als „Presbyter“ bezeichnet haben, und W

ja ob die Wahl gerade dieses Ausdrucks als Selbstbezeichnung dasselbe
kritisch-distanzierte Verhältnis den kirchlichen Amtsträgern einschloß,
W1€e Klemens ausdrücken wıll, WCNN diese Bezeichnung gebraucht.“*
Darüber 1St keine Klarheıt erzielen. Jedenfalls dürfte viel sicher se1N,
daß die Lehrer-Presbyter die geistige Elite der alexandrinischen Christen
darstellten. Sıe CS, die das christliche Alexandrıien nach außen hın
VECIrtFaten; sowohl gegenüber der Okumene®? als auch 1n der Diskussion
MmMI1t dem gyebildeten Heidentum.®? S1e CS, die die alexandrinische
christliche Philologen- un Exegetentradition begründeten, welche mMi1t Or1-
J1 einen y]lanzvollen Höhepunkt erreichte, un ıne nach wı1issen-
schaftlichen Kriterien VOTITSCHOININCN! Rezension des Bibeltextes 1ın Angrift
nahmen.?* Hınter den Lehrer-Presbytern treten die Priester-Presbyter
nächst zurück. Wıe kommt CS, da{fß sıch das Verhältnis Anfang des drit-
ten Jahrhunderts schliefßlich umkehrt?

Da Zurücktreten des Lehrerstandes in Alexandrien 1st 1im tiefsten be-
gründet 1n seinem Mangel einer testen Organısatıon. ber dıe soZz1010-
xischen Verhältnisse dieses Standes, über die Beziehungen der Lehrer nter-
einander un die AÄArt ıhres Umgangs MIt den Schülern sind uns WAar keine
Nachrichten überlietert. Doch 1St W1e€e schon dargelegt das 1Ne sıcher:

80 Demetrius, der 231/32 gestorben iSt, war ach Eusebius, H&NE
43 Jahre lang 1m Amte Diese Angabe ann 1U zutreffen, wenn die Zeit se1ines
Prebyterates MIit einbegriffen ISt.

81 Ausdrücke Aaus dem biblischen un tradıtionell-kirchlichen Wortschatz, die sich
auf das kirchliche Amt un dessen Träger SOW1€e auf die Dınge des Kultes beziehen,
werden VvVon Klemens allegorisch auf die vollkommenen Gnostiker und ihr typischesVerhalten vedeutet; der Gnostiker bzw. der znostische Lehrer, nıcht der Bischof der
Priester 1m amtlichen Sınne, 1St für ihn das Urbild des „priesterlichen“ Menschen.
„S5o0 hat uch die ollmacht, die der znostische Lehrer übt, MIt kirchlicher Berufung
der Autorisation schlechterdings nichts tun “ (v Campenhausen Aa C
Vgl VI 106, Eıner, der sich 1n den yöttlichen Geboten übt un als Lehrer
anderen ZuUur Erfüllung der Gebote erhilft un überhaupt „vollkommen und SNO-
stisch nach dem Evangelıum lebt“, 1STt. 1m eigentlichen Sınne „ein MOECHUTEDOS 1n der
Gemeinde un! eın wahrer ÖLÄXOVOG des yöttlichen Wıllens.“ Vgl den ZanzeCcn STAl
sammenhang 105 fl 9 terner 158 f’ 19, 4; 3 9 4; 4 9 16 VI1 36,2

892 Dazu verweıse iıch auf den ben erwähnten Briefwechse] miıt den Bischöten
Palästinas Aaus Anlafß des Osterstreıtes.

Vgl Maxım. Conf.; De varlıs dıft loc. Dionysıl Gregorii; bei Stählin,;
GES H 2724 (Fragment 48)

Den Beweis versuche ich in einer demnächst erscheinenden Arbeit erbringen.
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daß auf christlicher Seite Alexandrien 1116 Schule als Institution I1T
Tradıtion (1im technischen Siınne VO  3 NAOA0ÖO0LE) un fester Methode (wıe
S1C S11 Jahrhunderten auf den hohen Schulen praktızıert wurde) MI1 CS
Sanlısatıon un Vermögen Jahrhundert noch nıcht gvegeben hat
„Schulen gab dieser Ausdruck überhaupt angebracht 1STt als
locker gefügte Zıirkel VO Schülern un Lehrern, die LLUTr durch die CISON-
lıche Anzıehungskraft der Lehrer zusammengehalten wurden Der Mangel

tester Urganısatıon mußte sıch tür den Bestand solcher wissenschaftlıcher
Konventikel dem Moment verheerend auswirken da Katastrophen irgend-
welcher Art über SIC hereinbrachen Eıne Katastrophe szrößten Ausmaßes
War zweiıfellos die sever1anısche Christenverfolgung S51e mufte sıch auf die
leinen unorganısierten Gruppen, welche yänzlıch auf die Person

Lehrers gestellt 1, darum verhängniısvoll auswırken weıl
für den Fall des Todes oder der Vertreibung des Lehrers keine Regelung
bezüglich der Nachfolge un der Weıiterführung der „Schule“ vetroften WAar

Da{iß kam, bezeugen die Worte des Eusebius ANELINACHUEVOV
UVITO NS ÜTNELANS OQOU ÖLDY HOD (VI Demetrius Wr dagegen 1115 der
Haupter Gruppe, die sıch kraft ihres durch 1Ne strafte UOrganıisatıon
gewährleisteten Zusammenhaltes der Vertolgung besser halten wulßte
Im Gegensatz den wıssenschaftlichen Konventikeln M1 ihrem Zaulauf
VO  en WAar diese Gruppe als OFrtsSansassıge Gemeinde aufgezogen. Sıe
dürfte um größten eıl Bekenner AaUus den nıederen soz1alen Schichten
umtaßt haben Hıer erhebt sıch durch die Vertolgung 1LLUTE begünstigt
das eigentlıch „katholiısche“ Element.

Der Einfluß der Verfolgung aut den Gang der Entwicklung 15E C11N-

zelnen folgendermaßen estimmen:
Dıe VO  - Presbytern Priestern) gveleitete katholische Gemeinde, die

vorwiegend Aaus Ortsansassıgen Christen besteht, übersteht dıe Verfolgung
kraft iıhrer straften Organısatıion, während die aa chchan Ma{fifßnahmen ftür
das wıssenschaftlich-theologische un exegetisch-philologische Lehrwesen, das
TE ockerer Verbindung Z vertafßten Gemeinde, nıcht ı völliger
Unabhängigkeit VO dieser, 2gestanden, HAt: die Katastrophe bedeuten.

Dıiıe presbyterı1al verftaißte Ortsgemeinde findet sıch plötzlich allein VOr
Dadurch daß konkurrierende Gruppen plötzlich ausgeschaltet sind Fällt ıhr
allein die Führung un Kepräasentation des christlichen Alexandrien
Konkret: Während die Keprasentation des christlichen Alexandrıen uUVvVo
bei den Lehrer-Presbytern Jaı lıegt SIC nunmehr be1 den Priester-Presbytern.

Da sıch der Nutzen straften Ordnung während der Verfolgung
hat entschließt mMan sich das organisatorische Element durch dıe

85 Als e1in Beispiel May unsas chicksal der „Schule“ des Plotin gelten, die ben
auch keine „Schule“ tradıtionellen Sinne WAar. Durch schwere Krankheit gehindert
un: durch die (Gsunst des ermordeten alsers Gallienus belastet, mufßs 269 SEINC

derLehrtätigkeit einstellen, ıund SC 11 Kreıs ZEerStIreut sich An C111€ „Nachfolge“
„Leitung“ der„Schule“ 1STt nıcht denken

O
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Waıahl eines Bischofs zu. verétär_kcnfl-“ Man chuf 1ine zentrale Instanz, die
VO  3 yrößerer Beweglichkeit un Reaktionsfähigkeit als eın Kollegi1um Wart
un der offiziellen Gemeindeleitung nach innen un außen Ansehen VG1:=
schaften konnte. Damıt War auch eıne Angleichung dıe in der Sanzch
C(Okumene entwickelten verfassungsmäßigen Form vollzogen.?”

Die Form des treien Zusammenschlusses Von Lehrern un Schülern ebt
nach der Verfolgung noch einmal] wieder aAuUf, nämlıch in der „Schule“ des
Origenes, der seine Lehrtätigkeit wıe oben ezeigt wurde his JS
ohne kırchenamtliche Autorisation ausübte. Die Mafßnahmen des Caracalla
1n Alexandrien, die sıch besonders das Schulwesen richteten, edeute-
ten das letzte Ende des treien christlichen Lehrertums in der Stadt Beide
Ereignisse, die Christenverfolgung des Septimius Severus un die Philo-
sophenverfolgung. des Garacahla: verhalfen der Orthodoxie um Sıeg in
Alexandrien.

Mıt dem endgültigen Untergang des treien wıssenschaftlıchen Lehrertums
215 War die Rolle, die Origenes in Alexandrien spielen sollte, nicht zuEnde Demetrius rief ihn zurück un übertrug ıhm die Katechese, den

Elementarunterricht,®® dazu kam die Aufgabe, den Stationstagen 1n der

86 abe] handelte es sich nicht einen abrupten Übergang VO  —$ kollegialermonarchischer Leitung; die Presbyter behielten Ja entscheidende Vollmachten ın ihrer
Hand, insbesondere das echt der Bischofswahl. Vgl auch Ambrosiaster, Quaest. Vet.
Gr Nov Test. C „Nam in Alexandria et peCr totam Aegyptum, 61 desit ep1scOopus,consignat presbyter“ S 196, Souter, SEL 50); terner vgl. den bereits zıtierten
Satz des Hieronymus: „Quid nım tacıt CX CcE

byter 110  e facıt?“
pta ordin;tione ep1sCOPUS, JUOS pres-

87 Auffallende Übereinstimmung estéht besonciers miıt der Kirche VO  $ Rom;
vgl Hardy, Christian Egypt. Church and People, Christianity and Nationalism
in the Patrıarchate of Alexandria. Oxford d P AT Hardy hält direkten LFOM1-
schen Einflufß auf die Gestaltung der alexandrıinischen Verhältnisse für möglıch.

88 Die Berufung des Urıigenes durch den ischof ISt. 1Iso tatsächlich historisch!
Nur, daß diese Berufung VON Eusebius iırrtumli;ch ın die eıt der Verfolgung VOTL-
datiert wırd. Seine Versicherung, AÜTO (d.h Origenes) UOVO TNS TOU MATNYELV
ÖLaTOLBNG UITO Anuntotov TOU INS EXKXÄNOLAS MNOOEOTWTOS EMLTETOAUMEVNS 3
1st richtig, WEn 11124  3 sıie auf das Jahr A bezieht. Dasselbe gilt VO  3 VI 14, 10
ort heißt es, dafß Origenes Rom besuchte, sıch jedoch schr bald wıeder nach
Alexandrien zurückbegab un OIt T OUVHÜN TNS HXATNYNOEWS EVtaüda META NMAONS
ETAÄNOOV ORNOVÖNS, Anuntolov ETL TOTE NMAOQOOLMOVTOS (AMUTOV Xal MWOVOV E  > AVTL-
PoloDpTtOS dLOHVWS tNV EL TOUCG AÖEAQMOVS WOELELAV NOLELOVAL. Die Auskunft, da{fß
Demetriu Orıigenes beinahe darum anflehte, das Werk der Katechese weiterhin AUS-
zuüben, Ist 1m Zusammenhang absolurt unmotıviert. Vorausgehen müßte Ja eıne De-
merkung darüber, dafß Orıgenes die Leitung der Katechese niederzulegen beabsich-
tigte. ber davon hören WIr nıchts Eıne regelmäfßiige Tätigkeit 1im 1enste eiıner
Instıtution kann Origenes VOo DL auch AUuUSs tolgendem Grunde nicht in Alexandrien
ausgeübt haben UOrigenes begann die Abfassung seines Johannes-Kommentars nach

eigenen Zeugnis (Comm. in Joh f} S5.6,6f Preuschen 5655 10) E& OU ın
AkleEaröpela ETNLÖFEÖONUNKALEV, Dazu bemerkt Preuschen ın seiner Einleitung ZUM
Johannes-Kommentar (S. LXX VIIND): „Der Ausdruck kann 1Ur besagen, da{ßs Orı1-
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Gemeindeversammlung E predigen. |DITS Katechese übertrug Origenes nach
Eus VIJ,; 15 alsbald dem Heraklas, während sich Origenes auf die OFt-
geschrittenenunterweisung beschränkte. Diese Teilung der Schule 1n wel
Kurse, einen tür Anfänger und einen tür Fortgeschrittene, Wr ein Schritt
VO  3 großer Iragweite, der nıcht 1Ur eın außere, arbeitstechnische Gründe
hatte.®? Bardy beschreibt die Arbeit des Origenes den Fortgeschritte-
88 Er x1bt 95 enseignement complet; 11 exlique les ecritures selon 1a
methode allegorique; lieu de CONILeENLer d’exposer le dogme tel qu’ı]
GSt. formule dans le NON ecclesiastique, 11 traıte volontiers des quest10ns
disputees. Bref, la didascalee devient U11C ecole superieure des sc1enNces
sacrees, celle-la meme D laquelle LLOUS TONONCONS le 1T  « vo Mıt der
Teilung der Schule und der UÜbernahme der Fortgeschrittenenunterweisung
lenkt Origenes wıieder Z alten TIradıtion zurück, jener TIradıtion des
Pantänus und der Presbyter, die Origenes selbst bis 215 fortgesetzt hatte.
Jedoch Bedingungen un: Formen VO  w tiefgreifender Andersartig-
keit, unter denen dıe alte Iradition tortlebte Die Schule, die Orıigenes jetzt
leitete) WAar keıin treier Zusammenschlufß VO  ( Lehrer und Schülern, keıin
wissenschaftliches Konventikel mMit zwangloser Form, sondern e1In Lehr-
Institut; das nıcht durch auctoritas, sondern durch veleitet wurde.
Die Otestas, durch die die Schulleitung wirkte, WAar etztlich nıcht die des

»  I1 mıit der Erklärung des Evangelıum Johannis begonnen hat, seitdem nach
Alexandrien zurückgekehrt Wr un dauernd seinen Wohnsitz OrtShatte.
Dieser bezeichneten Zeit mu{fß emnach ıne andere vorausgehen, 1n der UOrigenesoch keinen festen Wohnsitz hatte.“ Damıt kann ıcht NUur die in Palästina VOeI=
brachte Zeit VO:  - 215—217 gemeınnt se1N, denn Origenes drückrt sich Aaus, als habe

nunmehr das erstemal seinen festen Wohnsitz in der Stadt }  INCN., Vor 215
W ar Urigenes, W1e auch seine Autenthalte in Rom un 1n Arabıen zeıgen, durchaus
nıcht fest Alexandrien gvebunden, WI1e CS U1ls auf Grund der Lektüre de..
Eusebius- Textes scheinen möchte. Der ben zıitierte exXt (VI 14; 10) dürfte W1€e-
derum AaUs Stücken ZUSAMMECNSESECLZL se1IN, die Aaus verschiedenen Quellen, wahrschein-
iıch Brieten, Der ım SCn absol abgefafßte letzte Satz pafßt ausgezeichnet
Z Urıigenes oll nach Alexandrien zurückkehren un dort Ta OUPNÜN TNS

KATNYNOEWS übernehmen. Sollte die Stelle dem wörtlichen Einflufß jenes Brietes
stehen, den der Bischoft ach Palästina Origenes richtete (VI1 I9 19)? Dann waäre

Ta o0uVYÜN tNS HOTNANOEWS nıcht „die vewohnte Katechese“, d.h nıcht die
dem Origenes schon se1It langem an  te Aufgabe, sondern „die gewöhnlicheKatechese“, nämlich der ınfache Elementarunterricht im Gegensatz anderen Arten
relig1öser Belehrung, verstehen.

89 Eusebius gibt h. e VI 15 Arbeitsüberlastung als Grund für die Teilung
Wenn INan seiner Darstellung lauben könnte, Wr der Andrang VO'! Taufbewerbern

groß, da{fß 1119  z VOoNn einer wahren Konversionsbewegung sprechen kann, die die
Menschen damals erfaßte. In Wirklichkeit 1St die Darstellung ganz VON den eıgenen
Vorstellungen des Eusebius her entworten. Eusebius „liebt die zroiße ahl der Be-
kehrten, der Massenerfolge. Nicht, dafß die Masse als solche iıhm imponierte. Aber die
Scharen, welche in die Gemeinde hineinströmen, sind für ih der sichtbare Ausdruck
des göttlichen Segens, der auf der Kirche ruht“ (sO Haenchen, Die Apostel-
geschichte, 1956, 156 über LK ası mit dem sıch Eusebius vielen Punkten
eruhrt

AR.OS
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Lehrers, sondern die des Bischofs, der den Lehrer eingestellt hatte.% Da
ÖOrıigenes die Teilung der Schule vornahm und sıch selbst die Unterweıisung
der Fortgeschrittenen in dem ben miIit Bardys Worten gekennzeichneten
Sınne) vorbehielt, veschah zweıtellos MIt dem Einverständnis des Bıschofs,
der den Fluß alter christlicher Gelehrtentradition Alexandriens auf diese
Weıse gyeschickt 1n ein kıirchliches ett überleitete. Dıie Frage, WEr der wahre
NOEO UTEOQOS se1l  9 der Gelehrte, der durch auctorıtas wirkt und einz1g durch
se1n geistiges Vermögen autorisiert ist, oder der Priester, der durch
wiırkt und allein durch Sukzession und Weıiıhe legitimiert ISt, hatte sıch
CGGunsten des Priesters gveklärt. Nun wıll man jedoch aut das Erbe der alten
01000 AaA0ıi und den Ertrag iıhrer Arbeit nıcht verzichten, und geht die
Tenden-z der kirchenleitenden nNnstanz nıcht auf die Elımination, sondern
aut die Integration der alten wissenschaftlichen TIradiıtion. Miıt der Ein-
stellung des Origenes als ÖLOdOXAÄOC 1St die Gelehrtentradition 1n das kırch-
iıche Leben integriert und die Kontrolle der Kirchenleitung yebracht.
Das bedeutet nıcht NUr, daß jene Tradition eın iıhrem Wesen remdes
(sesetz gerat und ıhr ursprüngliches Wesen erheblich modihziert wird.
Umgekehrt hat dieser Schritt auch ıne entscheidende Rückwirkung aut die
N kirchliche FEıgenart der rechtgläubigen Alexandriner ausgeübt. Wıssen-
schaftliche Ambitionen spielen bei ihnen künftig ine srofße Rolle In Hera-
klas und Dionysıius, die die Ämter des Bıschofs un des Lehrers 1in Personal-
un10n vereinigen, kommt spater Z{ endgültigen Zusammenfließen des„klerikalen“ un des „akademischen“ Prinzips.

Die Teilung der Schule 1in We1l Unterrichtsstufen entsprach der orıge-nıstischen Überzeugung, daß wWwe1l verschiedene Klassen VO')  3 Christen
gebe, eine höhere, die die pneumatische Elite darstelle, und ıne niedere,
deren Angehörige auf der Stutfe des Anfänglichen und Elementaren stehen
leiben und nıcht ZUur vollkommenen CG3nosı1s gelangen. S1e geben S1' hne
eın „pPneumatisches“ Leben Z führen, damıt zufrieden, ZUuLE Werke FÜNn:  92
Sıe sınd ZWar auch ın Christus wiedergeboren, Jeiben jedoch ohne OFFt-
schritte. S1e sınd die ULXOOL VO:  5 Mt }3, 10° und die DOPOVUEVOL von
DPs. 33 die, die (soOtt fürchten, aber nıcht lieben Es o1bt nämli;ch
alıqui pro cCarıtate adhaerentes Deo, alıquı Pro MmMeiIu eit timore futurı
iudic1.® Orıigenes, der Mt 18, auf diese Unvollkommenen bezieht, AT
jedoch, dieselben nıcht verachten, denn Gott hat einen W 1e den anderen
un alle nach seinem Bilde erschaffen.®® Andererseits scheint nach Or1-

91 Unmöglich 1St. jedoch d1e VO:  z Cadiou S 35 1m Hınblick auf den spa-
en Konflikt Origenes-Demetrius geäiußerte Auffassung: Es zeige S1' da{fß der
Bischof se1 „POuUVvoir vraıment tablı, face duquel les docteurs le ets d’&cole
tont fizure de venus.“ Es verhält sich 1in Alexandrien gerade umgekehrt!

Vgl Cadion
Comm. ın Mt.;, COM AHT
bda

95 Hom 1in Genes VII,
96 Vgl bes Comm. 1ın Joh AILL, 28
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SCNECS die enge der unvollkommenen Christen 1Ur geben, die Ex1-
der pneumatischen Elıte ermögliıchen und erhalten WIC

die Blätter Baumes dazu da sind die Früchte schützen
Welches 1ST der Sinn der Zweck und dıie Iraeweıte dieser Lehre? Der

orıgenistische inn dieser Lehre 1ST (jegensatz iıhrem onostischen
Sınne *® der verbinden nıcht eIrenNNCN, INtegrıiCreN, nıcht elımı-
1CDHEN S1e ol den „Gnostikern bzw „Pneumatikern ermöglıchen dem
Faktum der Grofßkirche SAamı«t ihrer Masse VO  — „Pistikern“ bzw „Psychikern

ınn abzugewinnen und sıch IN1E ihm abzufinden S1e 117 den Pneu-
matıkern der Kırche Ort ZuUuUwWweEeIscn Es sınd ehemalıge häretische
Gnostiker und gebildete Griechen dıe Urıigenes aut diesem Wege der Kirche
zutührt 9 Es wırd ihnen nıcht Zugemutet, sıch MIitt der Masse der Psychiker
auf 11l un dieselbe Stutfe stellen Seine geistliche Nahrung bietet die
Kirche dem Pneumatiker der „Tradıtion die dem gewöhnlıchen Kır-
chenchristen nıcht zugänglıch 1SE Um S1IC verstehen, 1ST philosophische
Schulunge ertorderlıch LFuıne VO Jesus ausgehende und VO  - der Schrift
unabhängıig überlieferte Sondertradıtion lehnt der Biblizist Urigenes aus-
drücklich ab 160 Dıie Frömmigkeıt des Pneumatikers wırd nıcht AUS ande-
LTE  - Quellen als die des Psychikers Auch hierin lıegt C1M verbinden-
des Element Die Verschiedenheit der beiden Klassen 1STt AA Verschieden-
heit innerhalb der Gemehnnmsamkeıt Innerhalb der Gemeinsamkeit wird indes
die Verschiedenheit kräftig betont Der neumatıker SCWINNL ber-
Jlegenheıt durch die Erkenntnis der esoterischen Tradıtion, die durch
allegorısche Interpretation Aaus der Bibel selbst ableiten kann.  101 Orıgenes
Methode der Allegorese dient der Auffindung dieser Tradıtion 102

Hansons Untersuchung über den Tradıtionsbegrift des Urıigenes tührt
dem Resultat: Orıgen believed that the intellectual Christians of hıs day

97 Com Psalm 1,
Vgl dazu Sophıa Jesu Christ1, Pap Berol 8502 (ed. 111 60/5, 23

2— 124, Wer den „Sohn des Menschen“ bzw. den „ Vater“ „heiligem Wissen“
bzw „ Wıssen und Liebe erkennt, 1ST der wahre Pneumatiker Andererseits oibt

solche, die die bere '  c Welr 1Ur „mangelhaft erkennen Für S1C x1ıbt es e1iNe

andere, minderwertigere Form der ARUune? als die, der die Vollkommenen gelan-
gCn. Auft Grund der Nur relatıven Erkenntnis wiırd ihnen C1iNE D relatıve Seligkeit
zuteil. Von verschiedenen Graden der Seligkeit gemäiß den verschiedenen Graden
der FErkenntnis 1ST bei Urıigenes keıine Rede. V

Knauber, Katechetenschule der Schulkatechumenat? Um die rechte Deu-
c(ung des „Unternehmens“ der ersten orofßsen Alexandriner, Trierer "Theol Zeitschrift
60/1951, 260, spricht reilich 111} Blick auf die Schule des Urigenes 1 äsarea
VO  e „gebildeten heidnischen Weisheitsjüngern“ aut deren Gewınnung für das hrı-
stentum der Schulbetrieb 1abzielte. Es handelt sıch nıcht ı ETrSter Linie e1ilNe Aka-
demie tfür philosophisch-önostisch iNTereSsSsier' Laienchristen. Eıne wertvolle Schil-
derung der Schule zibt Gregorius Thaumaturgos 111 SsSE1NET Dankrede Orıgenes
(ed Koetschau,

100 Vel Hanson,; Orıgen’ Doetrine of Tradition, London 1954, Q4
1erın unterscheidet sich ÖOrigenes VO Klemens.

101 anson a.Q,, 823 „Both the ordınary aAM the doctrine A1iC

be derived from SDCTPLUFG::
102 Vegl Hanson ebda
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were intended derive from their ätudy of the Bible number of SSCFET
doctrines beyond the understandıing of the AVCragel believer (and 1in tact
identica] wıtcth the speculations of Orıgen ıimself and hıs schoo] of thought)and that he assumed that Christ 2a8 his apostles had taught such doctrines
privately their INOTEC intelligent discıples, Origen W as teaching them

his: but that there 15 evıdence that an y CONtinulty of delivery 1n the
Church ex1isted between such alleged SCCEFGE teachıng by Christ an his
apostles the ONEC hand and Orıigen’s SeCret teachıng the other,ven that Orıgen believed such CONtInNuLty ex1ist.“ 108 Die VO  — Origenesgeleitete Schule 1St der Erforschung un Vermittlung dieser Tradition DErwıidmet. Hıer wırd dem Suchenden der Weg gezelgt, der ıhn VO  — Erkenntnis

Erkenntnis tührt Während die oroße Masse der Gläubigen nach dem
Kultmysterium verlangt, verlangt der „wahre Gnostiker“ nach dem yste-r1um der Erkenntnis. Die Kirche vewährt jedem das Seine.1%4

Die Tatsache, da{ß Demetrius Orıigenes nach Alexandrien berief un da{fß
zuliefß, dafß dieser an die Katechumenenschule ine Hochschule anschlofß,dıe der allegorischen Schrifterklärung, der Vermittlung der „Gnosis“ und

selbst der Unterrichtung 1n der heidnischen Philosophie vew1ıdmet WAar,tür eine weıtherzige Eıinstellung des Bischofs in der rage der Lehre.1®
Doch gerade erweitert GT seinen Einflufß und steigert das Ansehen der
alexandrinischen Christengemeinde. Di1e VO Origenes geleitete kirchliche
Hochschule konnte Ja nıcht allein die treien Unternehmungen der oben
erwähnten christlichen ÖL0Ad0XAal0ı CYSCIZEN; sondern auch das Vakuum Aaus- &füllen, das durch die Zerstörung ‚des heidnisch-philosophischen Schulwesensdurch Caracalla 215 entstanden ar, Gerade iın dem Moment, da das heid-
nısche Schulwesen eiınen empfindlichen Schlag erhalten hat, trıtt mIit der. cbristlichen Akademie ıIn Alexandrien eın Unternehmen auf den Plan, das

103
104 Die Priester bleiben

schränkt! Auch
dabei auf die Verrichtung der 1  kultischen ; Dienste be-ihnen sind ZEWI1SSE Mysterien often un zugänglich, die den Laıjenıcht zugänglıch sınd, vgl Harnack, Der kırchengeschichtliche Ertrag E un:die Belege daselbst. Doch stellt UOrigenes - den vollkommenen Lehrer höher als denPriester, vgl Harnack ebda Anm „5CI0 utem CsSse el lıa quaedam ın ecclesiadogmata secretiora, QUAEC adire NEC 1DS1S sacerdotibus lıceat“ hom. V, iın Leyvıit.;ach Harnack Es sınd 1Ur die CX verbis YSt1C1s erudıiti CT perfecti quıiquedoctores“ hom I in Num.; ach Harnack ebd.), denen der Sınn der Mysterienoffenbart 1St, 9 d1e ihn ber der ebs, obgleich S1e die Zeremonien mıtmacht, ıchtmitteilen dürfen“ (Harnack, 73 f Die Priester sınd für das 5CSAMTE KirchenvolkDie Lehrer, heißt CS ın hom. H: ın Levit. (nach Harnack, Anmsollen „anımas mundas, vırgınes ın sımplicıtate fidei“ erwählen, „1PSis COommıttant

eccretia myster19a, 1PS1S verbum dei arcana fiıdei proloquantur.“ Die Lehrer bildeneinen Stand von Söherer relig1öser Ordnung als die Priester. Ihnen alleın 1STt „dasTiefste anvertraut“ Harnack 5. 7/4): Urigenes’ Ideal IST jedoch die Verschmelzungbeider, des Priesters un des Lehrers; vgl Harnack, 7 $ Anm.105 eın Nachfolger Heraklas, der bereits 1e] zwıschen Rechtgläubigkeitnd Ketzerei unterscheidet, hat 99  1e€ sachliche Freiheit der Lehre, WI1e Sie bisher be-standen hatte, wesentlich eingeengt“ Müller, Kleine Beiträge ZUT Kirdxengesfclxid1te‚ZN ‘23/1924‚ 240)
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den altberühmten Schulen der Stadt!96 schon durch seine teilweıse analoge
Struktur1®? Konkurrenz ankündiıgt und sıch vermOöge seiner Leitung durch
den großen Origenes auch als überlegener Konkurrent erwiesen haben wird.
hne dafß WIr U115 dafür aut einen direkten Beleg eruten könnten, äßt
sıch doch MIt Zuversicht behaupten, da{ß die christliche Akademie Alexan-
driens auch heidnische Studenten 1N oroßer Zahl ANSCZOSCH hat. W as INa

den heidnischen Schulen der Stadt Philosophie lernen konnte, konnte
INa auch be1 Origenes lernen. Seine philosophische Bıldung bescheinigt u1ls

der Christengegner Porphyrius:*® SI Wr Schüler des Ammonıius, des VGES

dientesten Philosophen uUuNnNsSCICI eIt. Wissenschaftlich hatte Origenes VO  —3

seinem Lehrer sechr viel Ständig beschäftigte sich MI1t
Platon. Er War MIt den Schriften des Numen1us, Kron10s, Apollo-
phanes, Longinus, Moderatus, Nıkomachos und der berühmten Männer AaUusSs

der pythagoreischen Schule Er benutzte aber auch die Bücher des Stoikers
Chairemon un des Cornutus Die philosophische Literatur mMIt ıhren
Kommentaren und all ıhrem wıssenschaftlıchen Beiwerk, dıe Prinzıpijen und
Methoden des „mittleren Platonismus“ beherrschte MI1t Selbstverständlich-
keit. Abgesehen VO  3 der IST allmählich mit Plotin Zur vollen Blüte sıch
enttaltenden neuplatoniıschen Philosophie stand die philosophische Wiıssen-
schaft damals still; der spätantıke Schulbetrieb lebte 1m allzgemeinen vVvom
Erbe der Vergangenheit und War seinem Zanzech W esen nach traditionalı-
stisch. Der Kontinuität mıiıt der Vergangenheıit suchte Man sıch 1n
Alexandrien durch Aufstellung VO  e} ÖLAÖ0Yyal vergewissern.  110 Der
dogmatische Lehrbetrieb ‚ dieser eIit vermochte dem sehnsüchtig nach Er-
kenntnis Suchenden und nach Wahrheıt Fragenden nıchts bieten. Im
Kolleg des Origenes konnte finden, W as suchte: Letzte Erkenntnis über
Gott, Welt und Mensch Sıe wiırd iıhm geboten 1n den Schriften der Propheten
un Apostel, durch die der Gottesgeist iıhm spricht. DDas entspricht dem
allzemeıinen Zug der Zeit, dıe eigene philosophische und relig1öse Erkenntnis
AUS heiligen TLexten der Vergangenheit abzuleiten. Origenes 1St der Schrift

106 Vgl dazu Bardy 6 9 e Kgypt trom Alexander the Great the
rab ConqueSt Study in the Diftusion nd Decay of Hellgriism. Oxtord 1812,

53
107 Der Form nach entsprach die$e Institution den alten großen Philosophen-

schulen: nıcht umsONSst gebraucht Eusebius für S1e . denselben Ausdruck W1€e für 1e
arıstotelische Schule 1n Alexandrien (ÖLaTOLÖN 1616 vgl VII 32,6) Nur, daß
diese Analogıe ZUr Zeıit des Pantänus, WI1e O  / Eusebius oftenbar iın 1O0:4 VOTraus-

$ noch nıcht bestand.
108 Kata X 0L07L0VOV FE be] usebius, VI 19,
109 Porphyrius selbst hat wahrscheinlich bei Orıgenes Kolleg gehört. Jedenfalls

behauptet C da{fß 1n seiner frühesten Jugend mIt Orıigenes verkehrt habe (beı
Eusebius, h.e VI 19753 Eusebius berichtet, daß sıch viele gelehrte Männer beı
Origenes einfanden, „da sich der Ruf des UOrigenes überallhin verbreitete ahl-
reiche Häretiker und nıcht wenı1ge VO: den angesehensten Philosophen hörten mıiıt
Eıter ıhm un! ließen sich VO:  w ihm ebenso 1n den yöttlichen Dıngen W1€ auch ın
der heidnischen Philosophie unterrichten“ (VI 18, 2

110 eIt LWa 200 Vor Chr. Hıer sind die Alexandriner un Herakleides
nNeEeMNNEN.
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„rechter ’ Ausleger, Mas Au  3 dunkle Stellen deuten oder 1n einfachen
Worten tiefen Sınn finden, weıl VO  z demselben Gottesgeist erfüllt iSt:der Aaus den Propheten spricht.“ !1<Er 111 nıichts anderes als Deuter und
Vermiuittler des Alten 1!? Se1IN; doch 1St nıcht, ındem das 1n der Ver-
zangenheıt längst Gefundene und Gewußte mechanıiısch tradiert und schola-
stisch reproduziert. Es ISt schöpterische Interpretation, Was treibt. Der
Horer verspurt Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit; verspurt den
lebendigen auch jenes schöpferischen Geıistes, der sıch 1ın den Schriften der
Propheten und Apostel manıiıftestiert hat und sıch durch das Medium des
begnadeten Lehrers auts Neue ertahrbar macht.113

In der Zeıt, da Pontıianus Bıschof der römischen Kırche WAar, „empfingOrigenes, als n dringender kirchlicher Angelegenheiten!!“ durch
Palästina nach Griechenland reiste, 1n Caesarea VO  e den Bıschöfen jenerGegend die Priesterweihe. Die Bewegung, die dieses Ereijgnis ıhn
hervorrief, die Beschlüsse, welche infolge dieser Bewegung VO'  $ den Kırchen-
vorstehern gefaßt wurden, erheischen ine besondere Darstellung“ (VI,23 4) 1ne besondere Darstellung 1St unls leider nıcht überliefert, undsınd WIr CZWUNgeEN, uns Aus Anspielungen und uten Andeutungenein Bıld VO  3 den organgen (soweıt s1e uns in diesem Zusammenhang inter-
essieren) ZzUuUsammMeNZuUsetfzen. Wıe Eusebius berichtet, „übersiedelte Orıigenes
VO  en) Alexandrien nach Caesarea und überlies dem Heraklas die dortigeKatechetenschule“ (VI; 26) DiIie Phase der Auseinandersetzung, die sıch
zwıschen Demetrius und den Bischöfen Palästinas 9 wurde bereits
erOrtert: S1e Zing das Recht der Predigt e1lnes Laıien 1mMm eucharistischen
Gottesdienst. Es wurde oben gezeigt, da{ der „Laijenstreit“ nıcht 1n die Zeı
des ersten Palästina-Aufenthaltes datieren ISt, sondern mit dem Weihen-
streit“ 1n die eIit des zweıten Palästina-Besuches, der nach den
Angaben des Eusebius anläßlich einer Reıise nach Griechenland statttand.

Die eigentliıchen Motive dieser Reise sind schwer auszumachen. Daiß Or1-
N tatsächlich 1n Griechenland geweilt hat, bezeugen uns se1ine eigenenWorte: fratres, quı in Palaestina SUNT, miserunt ad Athenas

111 Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche 1L, 316
112 Er versteht sich als ehrfürchtiger und s  er Deuter der Bıbel DieselbeHaltung nımmt der ın manchem verwandte Plotin den platonischen Schriften ein.
113 Es scheint mır übrigens bezeichnend, da{fß UOrıgenes mMi1t dem Werk der ST  ®matıschen Bibelinterpretation CIST nach 217 beginnt (E& ©n TN Als£avöosia EITL  e EÖN-UNKOLEV), während die Abfassung se1ines systematischen Werkes, De princıpis, 1ndie frühe Periode, 1n die eıt der selbständigen rel1gionsphilosophischen ehr-tätıgkeit des Origenes, tällt. Zweitellos 111 Origenes auch ın dieser trühen Periodenıchts als Bibeltheologe se1n, doch tritt die Bibel in seinem spateren Schaften reinaußerlich stärker ın den Vordergrund. S51e bildet die Grundlage fur das ÖLO0GOXELV

un ÖLaTOLBEW. Aus dieser Tätigkeit erklärt S1  9 da{fß Urıigenes nach IR in ersterLinie als Exeget un! Prediger und nıcht mehr als Systematiker hervortritt.
114 Dazu vgl Cadiou 371

Ztschr. K.-
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horrfinem (aus dem Brief 9 quosdam ATrO:! SUO5 Alexandriae“ nach
Rufinus; Zzıtlert bel N Harnack, Die Briefsammlungen des Apostels Paulus
un dıe anderen vorkonstantinischen christlichen Briefsammlungen, 1926,

ö2) Orıgenes hatte in Athen, W1e AUusS dem Zıitat erhellt, Verbindung M1
den Palästinensern. Daiß diese über seinen dortigen Autenthalt Oorlentiert
N, erklärt sıch am zwanglosesten daraus, dafß Orıigenes tatsächlich durch
Palästina vereist Wr Eusebius denkt wohl, WENN VO  ‚a} „kıirchlichen An-
gelegenheiten“ spricht, die Origenes nach Athen führten, iıne bischöfliche
Beauftragung.!!® Wenn WIr aber VOFraussSetzZCcnN, dafß der „Laijenstreit“
diesem Zeitpunkt bereits der Vergangenheit angehörte, dann 1St kaum
ylaublich, da{iß Demetrius nıcht VOonNn einer Reıse des Origenes durch Palästina
die Heraufbeschwörung Konflikte und dafß Origenesdennoch dieser Reise beauftragt hätte. ber auch der von uns

AaNgCNOMMENEN Voraussetzung, da{fß der „Laijenstreit“ noch N1IC  Z STALLgE-
tunden hatte, 1St die Annahme schwierig, daß Orıgenes 1mM Auftrage des
Demetrius abgereist sel. Tatsache 1St Ja, da{ß Orıigenes die letzte Periode
seiner alexandrinischen Wirksamkeit den Anteindungen des Demetrıus
zubrachte, dıe tür se1ne Arbeit Johanneskommentar eın starkes Hemmnıs
bedeuteten: Xal MEYXOL VE TOU TEMUILTOV TOMOV, EL Xal “”ATa TV AlLsEar-
ÖOELAY YELLOV ÄVTLINLOATTELV EÖOAXEL; Ta ÖLÖOUEVA ÜNNVOOEVOAMEV, EIUTL-
MOVTOSC TOLG AVEMOLG Xal TOLC XÜUAOL IN Ü’aldoonc TOU INcOoD ( Johannes-
kommentar Buch Nal 8, Preuschen S 4, 1903; 107) Darum 1St höchst
unwahrscheinlich, dafß Origenes als Sendbote des Demetrius in „dringendenkirchlichen Angelegenheiten“ hätte fungieren können. Auch hätte Demetrius
einen unsiıcheren Repräsentanten der alexandrinischen Kirche nıcht geradenach Achaia entsandt, deren anders gerichtete kırchenpolitische Orientierung
sıch später zeigen sollte, als die Bischöfe Achaias dem Verdammungsurteildes Demetrius Orıigenes ıhre Zustimmung. versagten.!!® Die Gründe,
die dıe Reıise des Orıigenes er Palateng nach Griechenland veranlaßten,
sınd on uns nıcht autzuhellen. Origenes hatte offenbar nıcht daran gedacht,die Stadt endgültig verlassen. Denn dieser. Bedingung hätte
Demetrius kaum SC das Auttreten des „Laien“ Origenes ın den (sottes-
die&nsten der Palästinenser noch BCR
wI1e N uns$ berichtet wird.

die Priesterweihe heftig protestiert,
Die Priesterweihe leitet die zwéite Phase der Auseinandersetzung e1n,

die ZzUu definitiven Bruch zwıschen UOrigenes un Demetrius tührt Dabe:ı
stellt sıch die Frage nach den Gründen, die die Palästinenser quqgen‚ diesen
Schritt Z u  3 Geschah eINZ1g aus der Meinung he;aus‚ dafß der verehrte

115 Photiu_s berichtet Bibliorch. cod 118 A4aus der Apologia UOrigenis (bei Lom-matzsch 2A0 SOLYEPNG AMNOALOELV ELG AdYvas XYwWOLS TNG TOU OLXELOU
YVYOUNS EMNLOXOMNOV, ELG MOEOPUÜTEOOV OU 0V C4  OV Avaßıßaletai,. Für die Deutung des
Satzes hängt viel VO  e} der tellung des Kommas ab. Die vorliegende Interpunktioneın Verständnis des Satzes VOTAadusY das der Meınung der widersprescheint, aber das historisch Wahrscheinlichere trıftt: Orı
des Bischofs ach Athen aufgebrochen. N 1St n  o den Willen

116 Hıeronymus, ?pist. 33, 5, Hilberg, CSEL 54, 259
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eıster sıch als Aa1€e SC1HCT Bedeutung nıcht AaNngEeMESSCACH Stande
befinde? Sollte die Erhebung Zzu Presbyter nıiıchts als 10 Ehrung bedeuten?
Da{iß derartige Erwagungen mitsprachen, ISE wahrscheinlich ber ZUr!r Würde

Presbyters gehörte auch C1iMN Pflichtenkreis War mMa  —$ Palä-
bereit Urıigenes C111 „Pfarramt übertragen? Kaum, denn M1 der

Annahme solchen Amtites WAarTe Urigenes Aus der alexandrinischen (Gje-
meılınde ausgeschieden un Demetrius hätte, WI1e bereits erwähnt keıinen
Grund gefunden, die >  n Okumene ZU Protest aufzubieten un UOrıgenes
cchliefßlich durch 11© Synode ausdrücklich A4aus Alexandrıen verbannen
lassen. Solchen Grund hatte Demetrius NUur, WEeNn betürchten konnte, dafß
Origenes nach Alexandrien zurückkehren un dort auf Grund se1iner Weihe
den Anspruch aut Autnahme ı das Presbyterium erheben würde.

An 110 Rückkehr nach Alexandrıen hat Origenes jedoch nach dem
„Lajenstreit” sıcherlıch nıcht yedacht Dıie Weihe 1ST darum nıcht anders
verstehen denn als Reaktıion der Palästinenser autf dıe Vorhaltungen des
Demetrius und SC1ILHCT Parteiganger Miırt der Weihe zum Priester sollte den
Vorwürfen die Grundlage 5 werden Nunmehr, da Origenes celbst
Priester War alle Proteste gegenstandslos Natürlıch war be] Orıgenes
NL demselben Oment die endgültige Entscheidung gefallen, nıcht mehr
den Dienst des Demetrıius zurückzukehren Ist die Presbyterweihe die
Reaktıon auf die Vorwürfe, die Demetrius VOT dem Forum der Okumene
erhoben hatte, INUSSCH WILr annehmen da{iß palästinensischen Kollegen
diesen iıhren Schritt ebenfalls öffentlich verkündıgten durch Brietfe den
Aauswartıgen Gemeinden mitteilten.

Man hatte jedoch das Temperament des Demetrius falsch eingeschätzt.
Der Schritt der Palästinenser LIrug nıcht ZUuUr Entspannung der Lage bei,
sondern steigerte I1UL: den Orn des Bischots Seıine Entrüstung WAar nıcht
yrundlos S1e richtete sıch DCHl UOrigenes selbst un bischöf-
lichen Kollegen SC Origenes, weil € der Dienste der alexandrın1-

B schen Kırche stand sich der Weihe ohne Einwilligung SC111C5 Bischofs untfer-

o  n hatte, und die Kollegen, weıl sS1C eigenmächtig den Zuständig-
keitsbereich des Demetrius eingegriften hatten. Miıt Entrüstung mudfte Deme-
us auch auf den Vorwurt rCagılercn, der ı dieser Handlung beschlossen
lag un sicherlıch auch Demetrius ausgesprochen wurde: da(ß celbst
den berühmten Mann nıcht Jängst Zu Priester veweiht habe Für Demetrius
War dieser Schritt jedoch nıcht ı Frage gekommen, Die Priesterweihe hätte
nıcht NUuUr 1Ne (‚„‚„;117 bedeutet, sondern auch die Verpflichtung mMI1t sıch
gebracht, die seelsorgerlichen und gottesdienstlichen Aufgaben res-
byters Z übernehmen Wiäire Orıgenes ı Alexandrien als Presbyter tragbar
zewesen? Mufite nicht beı aller Anerkennung der überragenden Fähigkeiten
des großen Theologen dessen Mangel kirchlichem Format jedem die
Augen allen? Der kluge Demetrius WAar sıch dessen bewußt dafß schon die
Eınstellung des Urigenes als Leıiter der kirchlichen Schule C1iMN agnıs Wr

Er unternahm dieses Wagnıs, weil wußte, da{fß die Schule durch Urigenes
ÜE VIB A

GT
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Niveau zewinnen un Ansehen erlangen Srügde. Nun 21n  5  o es Alr däru@,
Origenes der bischöflichen Kontrolle halten. Als Presbyter WwAare
Origenes der Kontrolle des Bischofs entglitten. Eın alexandrinischer TYES-
byter hatte beträchtliche Rechte und War innerhalb seiner eigenen Parochie
VO: Bıschof tast unabhängig.!1e Hatte Origenes 1n Alexandrien eın TYeSs-
byteramt übernommen., hätte versucht, sSein Amt ım Sınne seiner
akatholischen Prinzıpien führen: das ware 1im Sınne des Demetrius ein
Rückschritt SCWESCNH. Die Entwicklung 1n Alexandrien tendierte umgekehrtdarauf hin, das Amt des ÖLOdOXAÄOC 1m Sinne der klerikalen Prinzıpien

gestalten.!!? Schliefßlich mögen auch die in der Jugend VON Origenes
Aa us Mrt. 19 SCZOSCNCH Konsequenzen SCWESCH SC1H, die Origenes als TY1ie-
SECT in den Augen des Demetrius unmöglich machten.

Als ersties versammelt Demetrius 1ine Synode „VOon Bischöfen und einıgenPresbytern“, W1€e un1ls5 Photius Aaus der Apologia Orıigen1s des Pamphilus be-
richtet.129 Sıe verurteilt Origenes ZUr auernden Verbannung Aaus der Stadt.121

Die Entscheidung der Synode scheint VOFrAauUSZUSEeTIZCN, da{ß siıch Origenes
ZUr e1it der Beschlußfassung verade 1n der Stadt befunden hat Origenesselbst erzählt: Xal EXTOU (SE TOUWOV) T  N TLOOOV NOOEAINAVÜOTES EEELL-
HUOU'NMEV 7  S VYNC ALyÜTLTOVU, OVOAUEVOV NUAS TOU E0OU TOU E5ayayOoV-
TOC TOV Äa0V AQUTOU AITT AQÜTNS ( Johanneskommentar, Buch VI,; 83 Preuschen
e&8sS 4, 19072 Diese Parallelisierung seiıner eigenen Erlebnisse mit dem
Geschick des alttestamentlichen Gottesvolkes OTFAaus, da{ß das Leben
oder die Freiheit des Origenes bedroht WAar. Wıe das olk durch (Gottes
Eıngreifen Aaus Ägypten wunderbar efreit wurde, entging auch der
Getfahr 1Ur MI1t knapper Not und mi1it (Gsottes Hıltfe Origenes mufite also
AuUs der Stadt fl1lüchten..

Orıgenes hatte Alexandrien noch einmal] betreten, se1ine 1n der Stadt
verbliebene Habe, besonders se1ne wıissenschaftlichen Hılfs- und Arbeıits-
mittel, seinen Wohnsitz verschafien. Unter dem, WAas 1n
Alexandrien zurückgelassen hatte, befand sich auch der Anfang des sechsten
Buches seines 1m Auftrage des Ambrosius vertafßten Johanneskommentars:
vgl Buch N (Preuschen, 108) o ÖTL  er ‚TTO nOLNG NMOOVVULAS

Kirchenväter,
118 Nach Epiphanius, aer. LAIX:; Vgl auch Campenhafisen, Die griechischen
119 Darum wird schließlich eın Presbytier der Nachfolger des Urigenes.120 Biblioth cod 118 (bei Lommatzsch aa 286)21 Eine »5Ad1z ungewöhnliche Entscheidung“, betont Harnack, Gesch. der alt-christlichen Lıteratur bis Eusebius?, Teıl, Die Chronologie, Bd.2, S.3  D Das ıstrichtig, WECNN der Ton auf Entischeidung lıegt. Der Gedanke als solcher 1St

alter: vgl K 54, 2, der Vertasser den Wunsch ausspricht, dafß die Auf-rührer das kirchliche Amt sprechen mögen: „ Wenn meınetwillen Zwist und
Streit un Spaltung 1St, ann wandre ıch dus, ziehe WC2), wohin ihr wollt, und LUE,
WAas die Mehrzahl vorschreibt; 1Ur soll die Herde Christi Samnt iıhren eingesetztenPresbytern in Frieden leben.  < Der Kl wurde 1n der agyptischen Kirche geradezuals ZUr Heiligen Schrift gehörig  betrachtet, W1e seine Aufnahme in den Cod Ale-
xandrinus un eine koptische Handschrift des Neuen Testamentes beweist. Sollte

KI 54, die Begründung tür den Beschlufß der Synode vegeben bqben?
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ÖEVTEOAV TAUTNV QOXNV noaoä‚uaß SXTOU TOMOV ÖL TO Ta NO OUTNAYO-OEUÜEVTA. Y UL V  v TN AlsSavöpela OUX 0L0° ÖTLWC UN KEXOULOV AL Daiß
Origenes nıcht gelang, das Fragment retten, VO.  e den Schwier1ig-keiten, denen in Alexandrien begegnete.
Wıe ausdrücklich hervorgehoben wiırd, durfte Origenes nach dem CI-

wähnten Beschluß 1n der Stadt nıcht mehr ÖLatTOLBELV un 0ÖL00.0xELV. 152VWıe des welteren VO  w Photius Aus der Apologie mitgeteilt wiırd, genugteder Beschlufß dem Demetrius noch nıcht: berief ine eın bischöfliche
Synode, dıie Orıigenes die Presbyterwürde aberkannte. Nach Hieronymusging Demetrius weıt, daß UOrigenes für außerhalb der Kırchengemein-schaft stehend erklärte.123 Auf die Beschlüsse dieser Synode nıiımmt Orıigenes1mM Johanneskommentar Bezug, heißt EINELTOA. TOU (%Ü 000 TUXOOTATO.N UÖV XATAOTOATEVOA UEVOV ÖL TWV XALVOV AUTOU VOCAUUAÄTOV TWV dÄN-OC EXUOOV T W- EUAyyEALD Xal NMÄVTAC TOUGC EV  u LYÜTLTEO AVEMOUS UNSNOVNOLAS “a N UODV  n EVELOAYTOS (Preuschen, 107 Rom schlofß
siıch dem Vorgehen des Demetrius A W1e 388W Hıeronymus berichtet.!?4

Eine CNAuUEC Rekonstruktion der Vorgänge auf Grund der Quellen 911
diesem Ort nıcht versucht werden. Was sıch Aaus der spärlichen ber-

lieferung über den Verlauf des „ Weihenstreites“ entnehmen läßt, 1St 1in den
einschlägigen Darstellungen, insbesondere der tranzösischen Forscher, -
SammMECNgEIrAgEN und Adus  W:  ET Es INa dieser Stelle gzenugen, auf s1e

verweisen.
XI

Es War das Zıel der vorliegenden Untersuchung, eın NECUC  A Bıld VO:Lebensgang des Orıgenes bis seiner Übersiedlung nach Caesarea) und
VO  —3 den Anfängen der alexandrinischen Schule yewınnen. Dıie wichtigste?uelle für die Rekonstruktion der Vorgänge ildete die Kırchengeschichte

129 Der eine Ausdruck bezieht sıch auf die Lehrtätigkeit der ule, derZzweıte auf die Gemeindebelehrung den Fastentagen.123 Epist. I3 d Hilberg, SEL Z59 5—8 „Damnatur Demetrio ep1SCOpO;ceptis Palaestinae Gt Arabiae, Phoenicis e Achaiae sacerdotibus in damnatio-
nNnem 1Us CONsentit orbis.“ Zur Bedeutung des „damnatus“ vgl Müller ZN2371 724, 240.

124 Ebd Um eınen Angriff auf die Lehre des UOrigenes hat sich damals nıchtgehandelt; vgl Hieronymus ebd 259 8—1 „NoNn propter dogmatum noultatem, NO  3
propter heresim, NUNC aduersum CU! rabidi siımulant, sed qul1a glor1amOquentiae 1US sclentiae ferre 110  (a et 1lo dicente mutı putaban-HIr Späater MuUu: sıch Origenes allerdings uch seiner Lehre verantworten.Das erhellt nıcht LUr AUSs dem Brief, den ST Rechtfertigung seInes Studiums derheidnischen Wıssenschaft noch Lebzeiten des Demetr1US chreibt (: 03; sondernuch aus der Notiz des Eusebius (VI 36, 4), der zufolge Origenes Fabian VO: Romun viele andere Kirchenvorsteher „über seine Rechtgläubigkeit“ schrieb. Wır CT -sehen daraus, dafß sıch der Konflikt UOrıigenes bis WeIit ın die 301iger Jahre hinein-
Zg Wahrscheinlich ISt der Angriff auf die Theologie des Origenes VO  ; Rom AuS-
ZCN, nıcht von Alexandrien. Alexandrien hält ach dem Ausscheiden des Ori-
M  S einem kirchlich temperierten Urigenismus fest Das zeigt sıch besondersdeutlich daran, daß noch Lebzeiten des Meisters eın OÖrigenist, Dionysius, nıcht
ur die Leitung der Schule, sondern auch das Bistum übernimmt.
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des FEusebius. Dıiıe Bedeuéung dieser Quelle steht nach w1e VOor 2zußer Frage
Es collte jedoch yezeigt werden, da{fß eine kritiklose UÜbernahme des Vo  (}

Eusebius gezeichneten Biıldes in dıe Irre tührt, denn dieses Bild 1st
reichlicher Verwendung VO Quellen 1mM wesentlichen das Produkt des Ver-
Aassers. Wır sprechen nıchts Neues AUs, WECNN WIr behaupten, da{(ß beı em
yänzlıchen Fehlen einer grundsätzlichen Kritik und be]l der Verbindung, die
dıe historische Aufgabe mit dem polemischen und apologetischen Interesse
bei Eusebius eingeht, nıcht einer objektiven Sicht un Darstellung kom-
IN  — konnte und gekommen ISt Die Zustimmung dieser Erkenntnis 1St
allgemein und selbstverständlich, jedoch, W as den Lebensgang des Orıigenes
in der Darstellung der betrifft, tast ohne Konsequenz.  125 Gewiß isSt die
Aufgabe, die sıch tellt, nıcht dadurch erfüllt, da Man €s:  ber den historischen
Quellenwert des Berichtes vOrWCS un generell entscheidet, se1 pOSLELV
oder negatıv. Vielmehr esteht die Aufgabe darın, die VO  $ Fusebius dar-
gebotenen einzelnen FEakten einzeln auf ıhre Historiz1ıtät hın untersuchen,
das Historische VO' Legendarischen unterscheıiden, A1US der besonderen
Perspektive, ; 1in der WIr CS vorfinden, herauszulösen un unabhängıg VOIN

der durch Tendenz un Legende bestimmten eusebianıschen Gesamtsicht
übernehmen un NEU B ordnen. Die vorliegende Untersuchung unternahm
CS, dl€ Tendenzhaftigkeit des eusebianischen Berichtes über das Leben des
Origenes und die Anfänge der alexandrinischen Schule aufzuzeigen, die V1

schiedenen zusammenwirkenden Tradıtionen und Motive erfassen un
die Historie Vo  } der Überlagerung durch die Tendenz befreien. Ihr Zie]
ware schon erreicht, WeNNn s1ie NUur die Notwendigkeit solcher Kritik hat
beweisen können.

125 Die einzige Ausnahme bildet der ben (Anm 12) erwähnte Artikel von
Hal och ın Pa
schaften.

uly- W1ssowas Rfal—Encyclopädie der Classıschen Altertumswissen-
Berichtigung eınes Druckfehlers: Im vorigen Heft ISt auf LL 35 U

‘_qugiovg Statt xvg{ov; zu les
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Der Petrus- un postelku
spatrömischen und tIrankischen (z3allien

Von Eugen Ewı1g

k

Die Auftfassung, daß der Petruskult durch die Angelsachsen den Karolin-
SCIN übermittelt worden SCH, also erst durch dıe römische Miıssıon bel den
Angelsachsen allgemeine Bedeutung erlangt habe, 15E der modernen For-
schung SCIL Haller un Zwölfer WEeITL verbreitet Die Merowiıingerzeıit, S
glaubt Man, habe I888| Zeichen der Landes- un UOrtspatrone gestanden Da
die Kirchen 1177 un noch Jahrhundert durchwee nıcht nach Patronen,
sondern nach Orten bezeichnet wurden, hat Nan nach den „Patrozinien“ der
ausgehenden Römerzeıt kaum gefragt Die Beschäftigung INIL der Geschichte
der Merowinegerzeıt ZEIZLE INr INEC1INET Überraschung, dafß die
kiızzierte herrschende Meınung keıin Fundament den Quellen hat Die

Belege tür den ult der "Apostel un Apostelfürsten sınd erstaunlich dicht
un zahlreich Je mehr INa  —3 U: zeitlich hinaufsteigt desto deutlicher stellt
sıch die Frage ob N sıch bei den Aposteltiteln der altesten Kirchen noch
In spezifische individualisierende Patrozınien 1111 landläufigzen Sinne oder

allzgemeine Patrozınıen theologisch symbolischen Sinne andele
Liegen nıcht iındıvıduelle, sondern symbolische Patrozınien VOTI + öftfnen sich
die Tore der patrozınıenkundlich StEUMMEN eIit des Jhdts., und WIL g_
WINNEN einen Zutritt um Gotteshaus der Spätantike

Es MOSC den eser nıcht verdrießen, den mühsamen Aufstieg der eit
miıtzuvollziehen VWır beginnen Weg 1in de1r Epoche die dem angel-
sachsischen Eıinfluf(ß Frankreıch unmıiıttelbar voraufging

Petrus und dıe ADOSstel‘ als KIlösterpatrone
in Jahrhundert

7 In den sroßen Klosterprivilegien des Jhdts findet sıch mehr oder
wenıiger abgewandelt tolgender Passus Et hoc NOS delibera-
t10N1S INStEINCTIU sacerdotalıis poster1ıtas decrevisse, et1am Su
huis CONSIItUtLONIS Agaunensium locum et mMOonNnAaster1a2 Lirensium,
Luxoviensium vel basılica domnı Marcelli tam de inhabitatorıibus liıbertatem
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quam quibuscunque iıbidem alıquıid delegaturh EATtENUS fuit sancıtam.! Man
berief sıch also tür die Erteilung bestimmter Freiheiten auf das Rechtsstatut
der Abteien Lerins, St. Maurıice, St Marcel/Chalon un Luxeunl. Wır wollen
hiler nıcht untersuchen, WwW1e weıt die Rechte der SCNANNLEN Abteien einander
voll entsprechen, sondern halten U11S5 zunächst Luxeuıil,; die der Grenze
der Dıözesen Langres und Toul, der Teıilreiche Burgund und Austrasıen
VO  $ dem Iren Columban gegründete Abtei, VO  z der viele relig1öse raft-
strome 1m Jhdt ausgingen.

ber die unmıttelbare Filiation VO  a Luxeu:l] x1bt die Vıta Columbans
Auskunft. S1ie nn iıne Kirchengruppe 1n C und 1m JUra: die
auf die Söhne des Dux Wandelenus VO  a Besancon, den Bischof Donatus
E 627—658) un: den Dux Chramnelenus zurückgeht: das Männerkloster
Palatium Vor Besancon, das Frauenkloster Jussanum und das Jurakloster
Romainmoutier.? S1e erwähnt beiläiufig 1ne Gründung des Columbanjüngers
Potentinus 1in der HÖzese und berichtet SCHNAUCK ber (CCO-
umbans zweites Kloster Bobh 10. Es tolgt ine Gruppe 1n de Diözese
McCAUx, Stiftungen der Familien Authars und Chagnerichs, Rebais und
die Frauenklöster Jouarre un Faremoutier.® Nıcht ungetrübt die Be-
ziehungen VON Remiremont 1n der 1özese oul Luxeuil.® Eın Frauen-
loster iın gründete Berthoara, drei weltere Klöster Marmande,
Jouy L’Aubois und das Frauenkloster Charenton 1n der yleichen Di5ö-
ese Theudulf Babolenus: 1m yleichen Zusammenhang wırd noch e1in Frauen-
kloster VO  a} Nevers erwähnt.? Auf Elig1ius, den spateren Bischof vVvon
Noyon- T’ournaı (  1—6 yingen Solignac 1n der Diözese Limoges un eın
Frauenkloster 1n Parıs zurück.® f erganzen sınd Aaus anderen Quellen:
Moutier-Grandval 1m Jürs Corbie1® und St Valery Somme (Diözese

Burgundofaro für Rebais VO  w 637/38 Pardessus 2L Emmo VO
ens für Colombe VO  $ 660 Pardessus 555 Emmo VO ens für St Pierre
le Vıt VO:  3 659/60 Pardessus 335; Bertefrid VO Amiens für Corbie VO 664

Pardessus 345; Krusch AL 1905, 367—3772 Drauscius VO SO01ssons für
N. Dame S0O1ssons VO]  } 667 Pardessus 155 Numerıjan VO  3 Trier für GSt.
D: Pardessus 360 (Formel hne Nennung der Vorgänger). Bertoend on
Chälons für Moutier-en-Der VOoON 692 Pardessus 4723 VWidegern VO  3 Strafß-
burg für Murbach VO'  3 7728 Pardessus 543

Vıta Columbanıi rer. Mer. 79
Vıta Col 21 p. 94 Das Kloster 1St bald verschwunden: Laporte, Les

orıgınes du monachisme dans la provınce de KRouen Revue Mabillon 4: 1941,
Vıta Col 107
ıta Col 25 100 und 11 121
ıta Col 11 M
Vıta Col 11 129 Vgl Mellot, Les tondations colombaniennes Aans

le diocese de Bourges Melanges colombaniens, Parıs 950 20997211
Vıta Col 11 1285 Vıta

684 Eligii und 18 S5 LT Mer. 682 un

Vıta ermanj Grandivallensis FT Mer. V Vel Cuenin, Moutier-
Grandval Melanges Colombaniens 393—404

10 Vıta Balthildis rer. Mer. 11 490
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Amıiens),* Sıthiu (Diöz.- fhérouanne)‚” vielleicht auch Maursmünster (Diöz
Straßburg),!?” St. Ursanne und Vermes Di6z. Baseh) Mıt Luxeuıil sind
dies Klöster. Hınzu kommen noch Fılıalen, die ihrerseits VO  u Luxeuiler
Tochtergründungen AusSsSCSaNSCH sind: Orbais Di6z. Reims),!*“ Jumieges
10Z Rouen) und Noirmoutier 1ın der Diözese Poıitiers (von Rebais),*
Cugnon (Diöz ‚T rer) un Stavelot-Malmedy 1n den 1Öözesen Maastricht
un öln (von Solignac),!* die Nonnenklöster Chelles 1n der Diözese Parıs
un SO1SSONS (von Jouarre),”? die Frauenklöstqr St. Jean 1n Laon !® und
Qeren 1n Trier (von Remiremont).*“

Nıcht alle diese Klöster sınd ausschließlich VON Luxeuıil epragt worden.
In em1remont und St Jean VO  e} 20N überkreuzten sıch Einflüsse VoNn
Luxeuıil und Agaunum Für Jussanum verfaßte Bischof Donatus eine eigene
Regel In Sıthiu wıiırkte der Aaus Luxeuil kommende Bischof Audomarus MIt
Mönchen uSs seiner Heimatdiözese (outances ZUSaMMCN, die allerdings ; ohl
columbanisch gepragt waren.!? Fuür die Gesamtheıit der ZCNANNTLEN Kiıirchen
wırd MNa doch einen vorwiegenden Einflufß der Abteji Luxeuıil unterstellen
dürten.

Fragen WIr zunächst nach den Patrozinien der Frauenklöster, stellen
WIr fest; dafß hier durchweg Marıa als namengebende Heılige erscheint. Das
oilt tür Jussanum,“ Jouarre,*® Faremoutier,** Remiremont,“ Bourges,” ‘Cha—

11 Vıta Walarici Leuconaensıis EF DD 36 rer. Mer. 164, 174
Vıta Col Hp 23 Vıta Audomari, Bertini Wınnoci 1019

s Mer. 759—761
12bD Bruckner, Regesta Alsatıae eV1 merovıngıcı CL karolini,; 1949, 105

(Falsum nach echter Vorlage). Büttner, Geschichte des Elsaß, Berlin II
100

12C 1ıta ermanı Grandıvallensis rer. Mer. 36 Vıta 11 Wand-
regısılı OSB 11 514 Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 269

Chapatte, Un disciple de St. Colomban: St. 1tsanne Melanges CoO:
lombaniens 385—391

12d odoard, Hiıst. Rem. Ecel. 11 XII 458 Das Datum 1st bezeichnet
durch den Pontifikat des Bischofs Reolus (673 POST 688/89), die Schenkung Theu-
derichs 111 (673—690) und en Tod des Hausmeiers Ebroin

13 Vıta Filiberti un er. Mer. V 585
14 Sigibert LIL Pertz 21 (Cugnon) un ıta Remakclı
er. Mer. V 104 Dazu Kommentar Krus

15 1a Balthildis GD Mer. L1 497 (Chelles) Pardessus 355 VO
667 Erste Abtissin Aetheria AaUus Jouarre: Saıncır, Le diocese de S501SSONS, Evreux
1935

16 Vıta Sadalbergae rer. Mer. V In der vorliegenden Fassung erst
Jhdt., ber altere Vorlage.
I5 Ewig, Trier 1m Merowingerreich, Trier 1954, 120
17b Coolen, St Colomban St. Omer Mel Colombaniens 362
18 Christ, Les Cryptes merovingiennes de l’abbaye de Jouarre, Parıs

Melun 1952
Hubert, Les cryptes de Jouarre 4“ Congres de °Art du haut moyen-äage,

19 Testament Burgundofaras VvVvon 637 Pardessus 11 257 Bruno Meyer,
Das Testament der Burgundofara MIOG Erg and 14, 1939

20 Romarich für Remiremont Pardessus
13 un 55 rer. Mer. LV 220

231 (Falsum Vıta AÄAmatiı
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renton,“ Nevers,® Chelles und Qeren.} Das Frauenkloster Von aoQn war
War Johannes Baptıst geweıht, besaß aber ıne Marıenkirche.,?? Die einzigeAusnahme ildete das Frauenkloster des Eligius in Patıs. das anscheinend
Martıalıs, dem Patron der Heimatdiözese des Elıgius geweıiht war.‘ Aber
WIr dürfen Uu115 mMi1t dieser Feststellung nıcht begnügen. Denn ın den Zeug-nıssen erscheinen die Apostel als Sekundärpatrone: DPetrus in Faremoutier,*?
Petrus un Paulus ın Remiuremont.* Paulus WAar 1n Parıs Patron der Grab-
kırche,’ iın Oeren der Pftarrkirche.?* In Jouarre Wr die Grabkirche Paulus,
dıe Pftarrkirche Petrus veweınht.!® Notre Dame de SO1ssons besaß iıne Paulus-
un ıne Genovetakirche.?5 Fur die hiıer nıcht geNANNTLEN Klöster lagen mir
keine Quellen VOT Die Titelgruppierung MAas bei ıhnen ahnlich SCWESCH se1In.

Von vier der ZCNANNTLEN Männerklöster vermochte iıch das Patrozinium
nıcht ermitteln. Die Juraabtei des Dux Chramnelenus schloß ine
altere Gründung des Abtes Romanus,“® das Kloster St Valery die Cella
des Walaricus an beide Abteien erhoben den Ortsheıiligen ZUuU Patron.
Marıa wırd erster Stelle in Moutier-Grandval?” und Jumieges ZENANNT,ıIn karolingischer e1it auch bei Noirmoutier,“ der Tochter VO  a Jumieges.Der Apostel Paulus War Hauptpatron VO Palatıum VOT Besancon“ und
Vermes (Diö6z Basel).??” Bobbio übernahm das Patrozinium einer bereits
bestehenden Peterskirche:* aber St DPeter WAaren auch Luxeuj[l ®® und St Ur=

geweiht.?” Petrus und Paulus finden WIr 1n Rebais,*! Solignac,*Maursmünster,  12 Cugnon,” Stavelot-Malmedy,?* Sıthiu®> und Noirmoutier,

21 Vıta Balthildis E rer. Mer. I1 498 Vıta Bertilae TE  S Mer
VI 104

22 Vıta Anstrudis 14, 22 3 $
Grabkirche St Jean geweiht. =l"el". Mer. VI (Z. T5 Z Marıa war die

23 Vgl Anm Eıne besondere Peterskirche ist bezeugt ın der ıta Adelphii
LG Mer. VDE Es 1St Aaus Quellen ıcht MiIt Sicherheit erkennen,ob St DPeter die Conventual- un St. Marien die Grabkirche War der gmgekehrt.24 Ewig, Trier 1im Merowingerreich 240

Saıincır, Di0ocese de Soissons Pardessus 355 VO 667
Besson, Recherches SUTr les orıgınes des >  <v  C Geneve, Lausanne, SionCL leurs premiers titulaires, Fribourg 1906, 2720

27 Karlmann Carolinorum nr 54 75
Vıta Filiberti und rer. Mer. 589 und 593

arl Kahle 344, 553 378 VO 5/70, 571, /
30 Pardessus 299 (Falsum) Wetti, 16a Gall; OI Mer. 25  CO
309 Vıta 11 Wandregisili SB I1 514 Chapatte, Mel Col 38731 Pardessus 275 VO 637/38
39 Eligius VO 632 Ter. Mer. 746
3 Sıgibert 11l.s Pertz 21
3 Sıgibert EH: DPertz
35 Pardessus 817 VO' 648 (Petrus), 1L 344 von 663 (Marıa, DPetrus et Paulus)nr 404 685 (Petrus Paulus, Martınus). Chlothar 11L VO 663 (Marıa,Petrus SE Paulus), Theuderich L11 von 686/87 (Petrus) Dertz Nr 39 und 56

Die späteren Merowingerurkunden NeNNCnN als Patrone regelmäfßig Marıa, Petrus CLPaulus (Pertz 58, 90, 91; 92) Die Conventualkirche ON Sithiu (St. Bertin) war

den 1Apostelfürsten‚ die Grabkirche (St Omer) der Gottesmutter veweiht.
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hier noch vermehrt Andreas 36 Petrus tehlte auch den Marienabteien
nıcht War Patron der Grabkirche VO  — Outier Grandval?? und der

die Hauptbasılika VO  an Jumieges Srupplerten Kırchen Marıa erscheint
den Schutzheiligen VOI Stavelot Malmedy ® und als Patronın der

Grabkirche VO Sıthiu 35 Die Verbindung des Apostel- un Marıenpatroz1-
1UMMS$ aflßt sıch also auch be] den Männerklöstern des Luxeutler Kreises be-
obachten. Aber bei iıhnen standen als Titelheilige die Apostelfürsten
Vordergrund.

Dıe veographische Verteilung der Klöster des Luxeuiler reises bietet e1inNn
auf den ersten Blıck verwırrendes Bild das sıch be] niherem Zusehen aber
ordnen aflßt Columbans Abte]l strahlte unmıttelbar nacC| Besancon 11} den
Jura un die Vogesen Aaus Ihr Einfluß reichte über Remiremont bis nach
Trier un Aa0n überschnitt sich 1aber schon Remiremont M1 dem Vo

Agaunum Die Brücke ZU. neustrisch burgundischen Königshof Parıs
ıldete die 10zese Meaux Von hier strahlte das Columbankloster EINETSEILTLS
um Norden 1 die Diözesen Kouen, Amıiıens und Terouanne, anderseılts
die burgundisch aquıtanıschen Gebiete Miıttelgalliens Bourges Nevers) un
tiefer nach Aquiıtanıen (Limoges) hinein Von Rouen liefen auch Fiäden ZUT
Loiremündunge (Poitiers) möchte nach diesen Vorbemerkungen die WeEC1-

Klöster MI1 Apostelpatrozinien nach Landschaften ustiern
Die Westvogesen unterlagen Jhdt SLHEIBA starken Einfluß VO  — Metz

und Trier, für den schon die Errichtung der Abtei Remiremont 39 In
den 60er Jahren erteılte der TIrierer Metropolıit Numerı1an dem NECU SCSTUN-
deten Kloster St 1€ iın Privileg 40 Numerian War RKemiremont un:
Luxeuil CrZOSCNH worden 41 sSC1INn Privileo denn auch ausdrücklich
auf die Freiheiten VO Luxeutil un der alteren burgundisch--provencalischen
Abteien. Gleichzeitig entstand als Metzer Gründung die Abtei Senones, un
das Metzer Vogesenkloster Etival dürfte gleichfalls noch ı1111 Jhdt errich-
ET worden SC1IN. Dem Ausgang des Jahrhunderts gyehört Moyenmoutıier an,
die ZWEITE TIrıerer Gründung 1in den Westvogesen. In St Die finden WIrTr
Marıa, Petrus un Paulus als Patrone;“ ı Senones Marıa un Petrus,“

36 Oonatıo Ansoaldi VO 677 Tardıf; Les chartes de Nomrmoutier Nr
(Petrus, Andreas, Paulus). Exzerpt Aaus den Gesta Municıpalıa von 678, iıbidem

(Petrus). NoLrmrmoutier dürfte Sıthiu auch 111e Marienkirche gehabt haben
Da schon Jumieges, die Gründung des Abtes Filibert, Marıa zeweiht WAar, lhıegtdie Vermutung nahe, daß Marıa auch 111 Noirrmoutier schon dem Abt Filibert
Hauptpatronin wurde. Zur Zeıt der Gründungsdokumente VO 677 und 678 War
die Einrichtung des Klosters och nıcht abgeschlossen.

Vıta Germanı FGL Mer.
3l Theuderich ELE DOST 679 — DPertz 53
3! Büttner, Die politische Erschliefßsung der westlichen Vogesen 111 Früh- und

Hochmittelalter — PGC) 5 9 19375 366 und 375 Ewiıg, Die fränkischen
Teilreiche 1m Jhdt rierer Zeıitschrift 2 „ E953; 108

40 Pardessus 11 360 Bruckner, Regesta Alsatıae CVI INCIFOVINSICIkarolini I, 1949,
41 Vıta ermanı Grandıivallensis und RC Mer
49 Büttner, Westvogesen 377 ft
43 Dertz, Spurıa 65
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Etıyal un Moyenmoutier I°et‘nus.““l Petrus War auch eın Metzer Frauen-
loster geweıht, das 1Ns trühe Jhdt tieren 1st.44P

In der Diözese Langres, deren Nordostgrenze Luxeuil Jag, wurde um
650 die Abtei Beze, ® ın der Hilfte des Jhdt das Kloster arenne (St
Gengoult) VO  w fränkischen Adelskreisen gvegründet.“ Um 700 errichtete
Wıderad 1n der Nachbardiözese Autun die Abtei Flavigny,“ Wulfoald 1n
der 1özese Verdun das Kloster St. Mıhijel.i8 Petrus und Paulus siınd als
Titelheilige VONn Beze, als Sekundärpatrone VO  3 St Mıhiızel bezeugt, s1e

mi1t Marıa SCHANNT werden. Schutzheilige VO  z Flavigny
St DPeter un der als Märtyrer verehrte Bischof Praeijectus von Clermont.
Varenne führte das Petruspatrozınium.

Beze, SE Mihiel un Flavıgny sind von der Forschung 1mM Zusammenhang
miıt dem elsässischen Herzoghaus der Etichonen un den äaltesten elsässischen
Klöstern ZCNANNT worden.‘® Herzog Eticho un se1ne Gemahlın Bersuinda
(letztes Vıertel gelten als Gründer VvVvon Ebersheimmünster und
Hohenburg.* Auft ıhre Enkel Liutfried un: Eberhard yeht Honau (vor
D aut Eberhard Murbach zurück.* DPetrus und Paulus Miıt-
Patrone VO  3 Ebersheimmünster, dessen Hauptpatrozinium St Mauric1ius autf
FEınflüsse Aaus Agaunum hindeutet; VO  en Honau, dessen Dreiheit Miıchael-
Petrus-Paulus deutlich auf St Mıhiel hinweist; VO  a} Murbach, W: neben dem

44 Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 11 828
44 D Klauser-R. S: Bour, Notes SUr l”’ancıenne lıturgie de Metz et SUr SCS

eglises anterieures Pan mıl AÄnnuaıre Soc. A’Hist. G de Lorraıine 38,
1929,; 654

45 Pardessus 1 3728 VO: 657 (Petrus), 3458 von 6672 (Petrus zAP Paulus),
Pertz VO  - 665 (Petrus Paulus), 43 VO  } 666 (Petrus), on 676
(Petrus Paulus).

46 Vıta Gangulfi &q rer. Mer. VI1 165
47 Pardessus I1 I1r 514 und 587 VO  n /21 und 746 pp 11L 468

VO  e 748/51 Carol VO  3 775
Pardessus IL 375 Michael), 475 VO  w} 709 Michael, Marıa, Martin,

Petrus et Paulus). Carol VO  n 735 un 68 von TE} Michael)
49 Vollmer, Di1e Etichonen Studien und Vorarbeiten SA Gesch. des ZrofS-

fränk ı. frühdt. Reiches, hg Telenbach (Forschungen ZUT oberrhein. Landes-
gyesch. 1V) 141 (Zusammenhänge der Etichonen mıiıt den Gründern VOo  3 Beze un
St Mihiel) Jecker, St Pırmins Erden- und Ordensheimat Arch. £ mittel-
rhein. Kirchengesch. 5) 19595 18 (Beziehungen Flavıgny). Auch das Andochius-
patrozın1um der Kırche VO  am} Pfetterhausen, die ra.f Eberhard 7314732 Murbach
schenkte (Bruckner, Reg. Alsatıae 127') spricht für Beziehungen Flavıgny.
Denn Wiıderad VO  w Flavıgzny unterstand St Andoche de Saulıeu in der Di167z. Autun
arı 514 und 587)

50 Büttner, Geschichte des Elsafß, Berlin 1939 69 un 71
ol 1bidem 76

Ibidem 78
Bruckner, Regesta Alsatiae
Pardessus L1 nr 524 un 525 VO:  a} KD Michael), LLr 594 XC} 748 (Michael,

Petrus Paulus) Dertz, Carol und 20 Michael) Carol
VO! 758 (Michael), 11 s..d Michael, Petrus ?aulus).
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Hauptpatron Leodegar SE Michael]l und Marıa begegnen.” 1e Kurz-
tormel lautet tür Murbach Marıa - Petrus (.. Leodegar). Marıa und Petrus

auch die Schutzheiligen VO  i Hohenburg.*®
Zu den Zeugen des Numer1anprivilegs für St Die gehörten die Bischöfe

Rothar VO  w Strafßburg und Dragebodo Von Speyer. Dragebodo War Gründer
oder Mitgründer der Abtei Weißenburg, die iın den 661 einsetzenden Ur-
kunden dem DPetrus- un Peter-Paulspatrozinium erscheint.®7 Patron
der klösterlichen Ptarrkirche WAar Johannes Evangelıst.” Mıt VWeißenburg
WAar Irmina verbunden, die Gründerin VON Echternach, deren Titelheiligewiederum die Apostelfürsten 1ın Gemeiinschaft MIt Marıa waren.°? Der Name
VO  3 rmınas Tochter Plektrud 1St verbunden mMIit dem Kölner Frauenstift
Marıa 1m Capıtol und mMi1t der Cella Süsteren (Diöz. Maastrıcht), die ebenso
wIıe die Pfarrkirche des Kölner Stiftes das Peter-Paulspatrozinium tührte.>9”

Eıne historische rovınz bildeten 1m Rahmen des austrasıschen Teilreiches
die Bistümer Reims, Aao0n und Chälons. Das durch Bischof Nıvard VONT
Reiıms (ante 657—673) gegründete Kloster Hautvillers® Wr ebenso W1e€e
das VONn den Herzögen der Champagne vestiftete und durch Bischof Bertoend
VO  3 Chälons 6972 privilegierte Moutier-en-Der den Apostelfürsten und Jo-hannes Baptıst geweınht.“ Die durch Nıvard erbaute Coemeterialbasilika VO
Hautvillers tührte das Marıenpatrozinium. Hautvillers und Moutier-en-
Der standen anfangs yemeinsam der Leitung des Abtes Berchar, die
Regula mı1xta VO'  w} Luxeuil] 1St für s1e bezeugt un die erhaltene Bischots-
urkunde für Moutier-en-Der zeigt } das Formular der Luxeuler Privalegien.

55 Pardessus 11 543 VO)  . 7I8 (Apostolı-Marıa), 544 Von F (Petrus-Marıa) 550 und 557 vVon 731 un 735 (Petrus, Marıa, Leodegar). Dertz 95
Von DF (Marıa, Miıchael, Petrus Paulus, Leodegar). Carol p. 25(Leodegar, Petrus, Marıa).56 Wıiıll Hımly, Les edifices religieux Alsace l’epoque preromaneRevue d’Alsace 93, 1954, Bruckner, Regesta Alsatiae 503 VON 837

57 Zeufßßs, Traditiones Wizenburgenses, Spirae 1842, 203 von 661, 213
VO  w} (Petrus), 38 VO:  w 693/94 Petrus Paulus). Zur Datierung der Ur
kunden: Glöckner, Die Anfänge des Klosters Weißenburg Els.-lothr Jb 18,1939 Hımly, Les plus ancıennes chartes et les orıgınes de l’abbaye de
Wiıssembourg Bibl Ex Chartes 100, 1939 281—294

58 Wıll-Himly, Edifices relıg1eux Da anzunehmen ist, daß sich 1er
eın Doppelpatrozinium des Täufers un des Evangelisten handelt, yleicht die For-
me] der VO  e Hautvillers un! Moutier-en-Der.

Wampach, Irmına Von Oeren und ihre Famaiuılie rierer Zs. D 1928,
144 Idem, Geschichte der Grundherrschaft Echternach I; Luxemburg 192°
113 Glöckner, Weißenburg Erstzeugnisse tür das Patrozinium:
Wampach, Grundherrschaft und vVvon In VO:  e} 706 wird
auch Johannes Baptist ZENANNLT.59b Keußen, Topographie der Stadt Köln, Bonn 1910, und 29* Petrus un
Paulus waren Patrone der St. Marıa 1m Capitol gehörigen Ptarrkirche. Süsteren:
Wampach, Grundherrschaft Echternach VON 714

00 Pardessus 11 2346 Von 662 (Petrus Paulus, Johannes) Vıta Nivardiji f
und H rer. Mer. 164, 167 und 170 Regula Miıxta, Abt Berchar, Haupt-kırche Petrus-Apostoli, Nebenkirchen St Mariıen und Johannes Baptist).ö1 Pardessus H 4723 VO  3 692 (Petrus Paulus, Johannes Baptista Evan-

gelısta). Für die Koppelung der beiflen Johannespatrozinien vgl Anm 58
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Zeitgenossen Bıschof Nivards Balderich und Schwester Bova, dıe
Gründer des eimser Monasterium Super1us Marıa un Petrus 6>
weıhten Frauenabtei (spater ÖT Pıerre) Auf Balderıich veht auch die CIeis
Au VO  — ÜuXerFfe veweihte Abteı Monttaucon zurück die hervor-
ragender Stelle Petrusaltar besa{fß 62

In der NECUSIrO burgundischen Kirchenproviınz ens ZCUSCN dıe Privilegien
des Metropoliten MMO tür die alteren Frauenklöster St DPıerre le Vıf un

Colombe VO  — Luxeuiler FEinflu{fß.! Marıa un Petrus (et Paulus)
finden WIL als Patrone der Abteien Ferrieres 10Z Sens, oder Jhdt — G3

Fleury 10Z Orleans, 650) Argenteuıil ® un St Maur des FOosses Diöz
Parıs).66 Eın Petruskloster. WAar outlier 1a Celle be] 4roves: _  e  z Die Apostel

Nebenpatrone der durch Bischot Burgundotaro (ante 637/38— POSL
669) gegründeten Heiligkreuzabtei VO  — Meaux.D Bei der alteren Julians-
basılika VON uxerre oründete Bischot Palladıus 630 oder 634 GIH Frauen-
loster Zu St Julian Lratfen be1 dieser Gelegenheıit WEl NCUC Kırchen St
Marıen und ST Andreas S Ob hiıer Luxeuller Eıinflu{ß vorlag, erscheint
traglich

Das Neustrien gehörıge eimser Sufftraganbistum SO1SSONS stand
CHSCICI Verbindung IN1T Parıs und Meaux Notre Dame de SO1SSONS das
Hauskloster Ebroins, INS Vo  - Jouarre AUuUs. Auch das Petruskloster Rethon-
des, das Bischof Drauscıius VO  3 SOo1ssOons gründete,“® 1ST 1n diesem Zusammen-
hang NeNNECN.

In Sinne WAar IN1IE der Luxeuiler Gruppe verbunden der
vornehme Franke Wandregisel VOIN Verdun, der sıch 1 der eliIt Dagoberts
623/25—-639) Von der Welr abkehrte; nach Bobbio6 21NS, .  ber Romaın-

Flodoard Hıst Remensıis Ecel 11 (Kloster der Bova edacht 111 Nivards
Testament) 38 Reıms) nd 39 (Montfaucon) 111 458 und 590 fT
St Marıen Wr die Grabkirche des Frauenklosters Vıta Bovae
Dodae un: 5 — Aprıl 111 292 ft

Pardessus 225 de dato 603 (Falsum Pertz, Spuria 11Lr Vıta Elıgau
HE1 Mer. 678 Das Patrozınium: Marıa, Petrus et Paulus.

.„‚Pardessus 11 358 Prou- Viıdier, Recueıl des Chartes de ’a  aye
de St Benoıt S Loire b Parıs 5907 Nr. 10 VO 650 Das Kloster WAar Petrus
geweiht und besafß Marienbasıilika. Bischof udo (ante 650 POSt 667)
hörte den Sıgnataren der Privilegien für St Pıerre- le Vıit un Colombe  E H
(Dens), Corbie un: S0O1ssons (Duchesne, Fastes RM 462)

65 DPertz Z von 697 (Marıa, Petrus eit Paulus). Carol 40 von
768 (Maria). Da sich e Frauenkloster handelte, WrMaria Hauptpatronin.

66 Pardessus 11 nr 293 de 4to 640 Pertz 1r Z nd 1117 88 de Aato Z
Pertz, Spurla 61 de dato 639/40 und Nr K de dato 722/23 (Marıa, DPetrus OT

Paulus). Carol 61 [0)8! 771 (Petrus-Marıa).
67 DPertz L1E (Falsum). ıta Frodoberti K, 12, ZE 3 9 FT Mer

77—79, 86  a arl 3156 VO 8R66/71 Bischot Abbo, der die Cella
weihte, unterzeichnete das Privileg für SO1sSSONS.

67)b Vıta Faronıi1s 109 DA Mer. 196
Pardessus 11 273 Wollasch, Das Patrımonium Germanı 1 uxerre

Forschungen Z UEL: oberrhein. Landesgesch. he. Tellenbach I  9 Freiburg
19570 189

Saincir, 10Ccese de S01ssONs, 21

L
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Ewi1g, Der Petrus- und Apostelku I]ı

mötier 1Ns Frankenreich zurückkehrte un unter Bischof Auddin (641—684)dıe Peter-Paulsabtei Fontenelle (St. Wandrılle) in der Diözese Rouen Zrun-dete.7® Die Conventualkirche War Petrus, die Grabkirche Paulus geweiht.‘!Von St Wandrille 91ng das Kloster Indre 1n der 1Özese Nantes Aaus, das
nach der Art des Mutterklosters eingerichtet War mit einer DPetrus geweihtenKonventualkirche und iner Coemeterialbasilika, dıe das Patrozinium Paul:ıtührte.?? Die Parallele Zzur Fıliation Jumieges-Noirmoutier lıegt auf derand In Beziehung MI1t Bıschof Audoin stand auch GGeremarus, der ZuUuerstdas Peter-Paulskloster Insula (St. Pıerre-au-Bois?)”® un d dann die Abtei St
Germer de Fly 1n der 1özese Beauvaıs yründete, als deren Patrone Marıa,Johannes un Petrus SCHANNL werden.”* Eın Kloster Ehren des heiligenKreuzes, der Apostel un Audoins VO  — Rouen stiftete Leutfredus in der
1Özese Evreux. Die Grabkirche Wr dem Apostel Paulus geweINt.

Aus der Jsle d’Yeu (Vendee) in der Diözese Paoıitiers TLammte der Vlamen-
apostel Amandus, der über Tours nach Bourges kam, Bischot
Austregise] (ante 614— ante 627) eine Cella bewohnte. Z wel Pılgerfahrtenoll nach Rom yemacht haben.?% Unter Dagobert (629—63 scheint
erstmals 1n Flandern SCWESCH se1n.!7 In den 40er Jahren verwaltete
eine eIit lang das Bistum Maastrıicht.?8 Auf die mıt dem dortigen Klerus
gemachten chlechten Erfahrungen scheint eın Briet Papst artıns (649—655) anzuspielen.” Von Maastrıcht o  ıng Amandus wıeder nach Flandern,die Abtei Elno (St. Amand, Diöz Cambrai —— sq'inen Mauptstützpunktildete. e1In Testament datıiert VO  ;

Aufer dem Hauptkloster nın die Suppletio Miılonis VONn 855/73 alıs
Amandusgründungen: Blandinium (St. Peter-Gent); Leuze und Ronse-Renaix
(Brabant), Marchiennes Diöz. Arras) und Barısy-au-Bois 10Z Laon).”Zu erganzen sınd MI1t Sıcherheit die Kirchen (GGanda (St Bavo-Gent)** und
Antwerpen,®3 Vielleich?; auch Turhout bei Brügge.**. Beı der Einrichtung des

Vıta Wanclregisilf 3—1 ] rer. Mer. V 1420
/ Vıta Ansberti Rotomagensis 36 Vita Eremberti 5’ 6) 1 Vıta Vulframni14 rer. Mer. V 640, 655 E 6/2

Vita Ansberti 1 ıta Ermenlandi und
703 18 LO Mer. 625 542692

73 Vıta Geremari und rer. Mer. 29 und 63274 Vıta Geremari 18 nd DGL Mer. 63275 Vıta Leutfredi und 25 OT Mer. VII 13 und/6 ita Amandı 1A9 rer. Mer. V 431—436 Vel Aazu de MoreauHıstoire de l’Eglise C171 Belg1ique Brüssel 1945,I7 Nach dem Prolog der 1fa Columban:i weilte Jonas VO  - Bobbio 659/42 alsHelfer des Bischofs Amandus 1n Elno
1ta Amandı 18 447

/ Ter. Mer. 452—456 Dazu de MoS() LT Mer. 483—485 Feau 86 ff
81 HCT Mer. 450

Verhulst, Over de stichting de TOEC
en de St Baefsabdijen Gent, Gent 1955 und 43

OSstEe veschiedenis Van de St. Piefers-
83 Wampach, Grundherrschaft Echternach von /26

Verhulst 4 Vgl auch Vita Bavonıiıs ref'. Mer 544
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Pippiniden*klosférs Nivelles . wirkte Amandus beratend mıt.® Unsicher 1St, ob
auch Nantua (zwischen ent und yon ZU Kreis der Amandusklöster
gehört.®® Von diesen e]lf Kırchen tührten fünf Blandinium, Leuze, Ronse;,
Barısy, Antwerpen das Patrozinium der Apostelfürsten; Zzweı Elno
und Ganda S Peter gyeweiht.®” Im Klosterbereich VU  5 Elno be-
stand auch ine Andreaskıirche.88 Nantua erscheint 1in einer echten Urkunde
Vo  3 757 dem Titel Marıa-Petrus, 1n eıner Fälschung dem der
Apostelfürsten.® Hauptpatronin des Frauenklosters Nıvelles War Marıa;
doch Wr DPetrus Patron der Grabkirche, Paulus Titelheiliger des Klosters.®
Die Patroziınien VO'  w Turhout und Marchiennes lieben mMI1r unbekannt.

Marchiennes hatte Amandus miıt Hıiltfe der eingesessenen Grundherren
Adalbald und seiner Gattın Rıctrud 1mM Osterbant errichtet. Rıcharıius, der

Dagobert (629—63 VO]  a iırıschen Peregrin] ekehrt worden WAar,
hatte einen Sohn dieses Paares AUS der Tauftfe gehoben. Er erhıelt M1t Hılfe
des Maurontus, dalbalds un Rıctruds Sohn einen Platz 1m Wald VOI

Crecy ZUF Errichtung des Klosters Centula (St. Rıquier, DI67. Amiens), das
Marıa un Petrus vewenht war.20” Maurontus selbst yründete auf selnem
Gut Broylus in der Diözese Terouanne das Detrus und Marıa yeweihte
Doppelkloster Merville.%0° Im Gebiet VO'  5 Boulogne erbaute Vulmarus, der
Mönch 1N Hautmont 10Z Cambrai) geworden WAafr, die Männerabtei Samer
und das Frauenkloster Wiere-au-Bois dem 'Tite] Petr1 und Marıens.?“

1ıne weıtere Gruppe VO'  s} Klöstern 1n der Diıözese Cambrai bildeten dıe
Gründungen Landelins un des Bischots Autbert (ante 645/52—post 667)
Hıer sınd Lobbes, Aulne Sambre, Wallers Fagne, Crespin Hogneau ”und St Ghislain (Ursidongus) nennen.* Dıie vier Klöster Landelins AICHh
Petrus veweiht, Titelheilige VO  am} St Ghıislain beide Apostelfürsten.
Dıie Grabkirche VO  e} Lobbes führte das Marıenpatrozinium. ®® Abt Ermino
VO Lobbes (713—73 baute im Klosterbereich 1ne kleine Kırche Ehren

85 Vıta Geretrudis
wen12 spater.

rer. Mer. I1 455 Die Grünéung erfolgte 640 der

Pertz; Spurla 66 de Aato 666
Verhulst NO un anda)de Moreau 174

89 Carol VO  e 757*: Pardessus 11 257 (Falsum90 Vıta Geretrudis und 6, Mıracula un ö Vırt Continuatio SS De1
Mer 11 457, 461, 466 f 473

909 Vıta Richarii primıgenia un LEGTL. Mer. VI 445 und . 446 DCarol 182 VO  e 797 (Patrozinium). Über Rictrud un Maurontus NL Spran-del, Der merowingische Adel un die Gebiete östlich des Rheins Forschungen Zur
oberrhein. Landesgesch. V, 1957 Catrın, L’influence colombanienne Q
bisdom Terwaan, Gent-Parıs 1924,
abbaye de Maroeuıil Artois Mel Col 243—7246 Va  3 Wervecke, Het

O  })C Va  - Wervecke, Het bisdom Terwaan,
1ta Landelıini;i B7 Ter. Mer. VI KAT- HFE Nach den Annales Lau-

bienses weihte Abt Ursmar 697 die Abteikirche auf DPetrus und Paulus (SS DGT Mer.
VI 445

de Mo
1915; 1

TEAU 142 Duchesne, Fastes épi;co;>aux die V’ancienne Gaule ,
93 Vıta Ursmari 8 S55 ET Mer. VI 461
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Marıens; des Evangelisten Johannes un des Apostels Andreas.® In den
weıteren Kreıis dieser Klöster gvehört auch Hasnon, das W1e die Landolin-
kırchen Petrus ZU) Titelheiligen hatte.® Miırt dem Namen Bischof Autberts
sind terner die Gründungen Aldegunds (7 684) un iıhrer Sıppe verbunden:
Hautmont, Monss, Maubeuge, Maraıilles un: So1gnies.?% Die Überlieferung
über diese Kırchen 1St durch Fälschungen entstellt. Marıa und die Apostel-
ürsten werden als Patrone VO  5 Maubeuge,*” Maroilles ®8 und So1gn1es DC-
nannt.®? Petrus WAar Nebenpatron des Klosters Honnecourt, das der (Gsrüun-
der Amalftfried Sıthiu schenkte.??”

Von Südgallien 1St 1n unserer Übersicht biısher wen1g die ede CWESCNH.
Obwohl das Bıstum Langres, 1n dem Luxeuil] zegründet wurde, ZUr Kirchen-
Drovınz Lyon gyehörte, vermochten WIr VO  en stärkeren Luxeuiler Ausstrah-
Jungen 1n dıe Lugdunensis nıichts berichten. Neben Langres Wr ledig-
ich das Bıstum Autun MIt der Abte1 Flaviıgny NCHNNCIMN, diie 1aber elb-
ständig neben Luxeuil stand. Die Lyoner Metropoliten Gandericus (ante
637/38 POSLT 650), Aunemundus (ante 654 POST 660) un (GGenes1us
(ante 664—678) erscheinen WAar als Sıgnatare von Privilegien für Klöster
des Luxeuiler Kreises, iıhr Nachfolger Landebert (678 — post 684) War

S: Abrt VO)  5 St Wandrıille gewesen.““” ber VO  a Klosterstiftungen ware
allenfalls dıe Lyoner Frauenabtei St eter erwähnen, als deren Gründer
Aunemund und der Metropolit Sacerdos (ante 347—552) SCHNANNT WETIT-
den .11 Das Privileg, das Bischof Petruinus Von Vaıson (Provınz Arles) für
die Victor un Petrus geweihte Abten TOSEAU Jahre 683 ausstellte,
weıcht ın Form un Inhalt stark von den Privilegien Luxeuwiler Pragung
ab 10  2

Aus der Kırchenprovinz Bordeaux Lirat 1Ur das Poutou 1n SNSCICN (7€<
sichtskreis. Etwas mehr WAar VO  3 Bourges, der Metropole der ten aQqu1ta-
nıschen TOvinz J* N. Hıer machte sıch anıch direkter 1r cher Einflufß
geltend. Sıgiram, dessen Vater Sıgilaich Bischof VO  e} Tours wurde (post 616

ante 627); War ein Schüler des Iren Falvius und gygründete mMIt Hılte des

Hausmeıers  S Flaochad die Petrusklöster Meobecque un St Cyran in

Y4 1ıta Erminonis rer. Mer. VI 467
95 arl 11 426 VON S77 de Moreau 134
96 de Moreau 137—143

Pardessus 338 und 339 Falsa).68 Pardessus I1 365 (Falsum arl 334 VO  e 870
Y9 de Moreau 141
99b

Paulina.
Pardessus 11 404 VOIl 685 Das Hauptpatrozinium ‘lautete auf Marıa und

100 Duchesne, Fastes IS< 169/70.
101 Coviılle, Recherches SUT l’histoire de Lyon du 5 siecle, Parıs 1928,

392 f und 518 (Gründer Sacerdos). Kleinclausz, Histoire de Lyon L, 1939,
8 (Gründung älfte

102 Pardessus 11 401 Es 1st 1jer WAar die ede VO:  } der Norma sanctı
patrıs Benedicti abbatis vel sanct1ı Macharii SECU sanctı Columbanı:; 1aber ın der Vor-
gängerforme] beruft siıch Petruimus ıcht auf Luxeuil; sondern auf Lerins, Agaunum,
St. Marcel/Chalon und die Lugdunensium et Viennensium (r  e et omnıum Galliarum
monaster1a.
Zxschr. K.-'
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der iözese Bourges. Sıg1ram. ol] MIt Falvius auch nach Rom gepilgert
se1N. Im Liımousin, das Zur TOv1ınz Bourges gehörte, stiftete Elig1us dıe
Abtei Solignac. Aus Cahors lıegt eine bedeutsame Aussage der Vıta des
Bischofs Desiderius (630—655) VOL Nullus quidem tCemMpPOrFre 1n urbe
Cadurca propositum monachı NECQUC abıtum relig10n1s AUtt regulae UCNO-
bialis ıter intraverat: Columbani procul aberant, instituta Benedicti
longe distabant: 1Z2NOM1N10SUmM, uL putabatur, monachorum Nu omnıno
spernebant (Hier EB 12753 Desiudern11 utem sub temMpPpOrE haec
Cadurchae intraviıt, hutus sub diae haec rel1ı210 adolescere coepit. Nam et
Muss1ıacense cenobıium hu1lus VIr1S laudabilibus Anseberto C
Leuthado Inıc1atum EST. Kt 1n 1DSO opp1do sanctı r Ela  VIr1 monasterium hıs
dıebus EXOTLUM er alıa complura' monaster1a 1US sub tempore Sata CTE=
verunt.!®ß Man kann sıch treilich des Eindrucks nıcht erwehren, dafß der
Bıograph Ehren Se1INESs Helden übertreibt, W1e schon die literarische An-
lehnung Hıeronymus zeigt. Bischof Desiderius gründete e1n Kloster und
Zwel Basılıken, von denen e1Ine Detrus gewenht A9,905 ]R ms  104 Das einz1ge Apostel-loster der Diözese, das WIr AUuUSs dem Jhdt namhaft machen können, 1St
die Petrus geweihte Abteı Moissac.!®5 Der Comes Genes1us, der spaterBiıschof VOU'  - Clermont wurde, stiftete vielleicht noch Lebzeıten des Bischofs
Desiderius VvVon Cahors das Frauenkloster Chamalieres 1n der Auvergne,dessen Regel nıcht 1Ur VO:  3 Luxeuıil, sondern auch VO  - Arles her bestimmt
Wr Titelheilige WAar Marıa; die Apostel werden als Miıtpatrone hier nıcht
genannt."”®

Wır haben 1n unserer Übersicht insgesamt Klöster des Jhdts Namll-
haft vemacht, die Petrus der die beiden Aposteltürsten als aupt- oder
Mitpatrone besaßen. Zweımal erschienen außerdem dıe Apostel 1n ıhrer (5€=
samtheit als Sekundärpatrone. Als Hauptpatron liefß sıch Petrus be] 27:\das
dar der Apostelfürsten bei Klöstern belegen. Doch 1St eın ä
Unterschied zwıischen dem Petrus- un dem DPeter- un Paulspatrozinium in
dieser EITt überhaupt nıicht Z machen, W'1€e dıe Kurzformen der Dedikatio-
1eN zeigen. Für sıch alleın stand dagegen das Pauluspatrozinium. Paulus
begegnete als Hauptpatron NUur zweımal, andere Apostel ließen sıch ın dıe-
SCr Stellung überhaupt nıcht nachweisen. Einzelkirchen Paulus ın
sıeben Klöstern Sewerht; viermal erschien als Nebenpatron der Patron

Iita Sigiramnı, 27 3; 5’ 9—71  ‚ OT Mer 607 un 611‘ ff. Vis10Baronti rer. Mer. V 573 nd 381 Pertz, Spurla 28 (Patrozınium). In
der Fälschung werden uch Relıquien Marıens un: Johannes des Täuters erwähnt.103 Vıta Desıiderii 23 S55 rer. Mer. 580

104 Kloster St AÄAmance (Epp. Desiderii 1T Epp 111 194; Vıta
Desider1: 578) Notre Dame de Ia Dourade (Vıta Desiderii 578/9), St
Pıerre (Basılıca: Vıta Desider 1i 57/4) Vgl uch das Testament des Bischofs
(Vıta Desiderii 586 ft.)

105 Pardessus 393 VO  $ 680
106 Passio Praeiecti rer. Mer. V 235 Lıbellus de acclesiis Claro-

montanıs rer. Mer. VII 465
107 Im Bereich der Klöster Oeren, Nivelles, Jouarre un Weissenburg (Will-Hımly 55 Erstbeleg Jhdt.), St. Wandrille, Indre, Croix. St Leufroy.
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VO  3 Einzelkirchen auch Andreas.19% reima] Johannes Evangelıst.!®® Der
ult des Evangelısten WAar anscheinend oft MIL dem des Täufers gekoppelt.
An Stellen Lrat das DPetrus- un Apostelfürstenpatrozinium SCMECINSAM
MMI dem Marıenpatrozinium auft. Doch WAar Jhdt die Regel,
VO  3 der WIL 1Ur JE WEl Ausnahmen feststellten, daß die Männerklöster
dıie Apostel, dıe Frauenklöster Marıa als Titelheilige wählten. Da Marıa
un die Apostel ı der Frömmigkeıt der EeIt zusammengehörten, lehrt die
Erzählung des Eddı Stephanus über Krankheit und Genesung Wilfrids VOo
ork (um 705). Edd:ı berichtet: Ad Meldum C1V1Tatfem VI1IX deducı-
tur CCe Angelus Daominı1 dicens: „LgO SU: Michael SIUTII1-

De1 NUnNnN1US QUul ad LE indıcare, quod tibi adduntur NN1

PTro intfercessi0nNe SsSanciae Marıae SECNLFICIS Del SCIMPECIYUC VIrg1N1S, eit PTo
subditorum LUOTUM lacrımis Paratus QqUOQUC ESTO, qu1a POSL
ANNOTUM Spatıum 1Terum visıtabo He Jam 11m MECMENTO, quod honore
SAanctdı Petrı Andreae apostolis domos edificasti S$Sanctiae Marıae

Habes hoc emendare OE honorem 1USCMPCFC VITSINI nullam ecist1
domum dedicare 110

Der AD OStelkKulLt 1 mm iltesten gallischen Mönchtum

WDas Mönchtum tand Gallien zuerst Kıngang durch Martın VO  } Tours
Martın ZOS sıch nach SCINECTr Priesterweihe 360 dıe Einsamkeit VO  —

Ligzuge Di1i6z Poitiers) zurück ach sCINCr Erhebung um Bischof VO  3 Tours
(372—397) schut SlCh 4B Cella Marmoutıier Unter dem Einfluß des
grofßen T’haumaturgen, dessen Schüler auch Bischotsstühle bestiegen V1
breitete sıch das Asketentum Gallıen Vıctricius VO!]  a} Rouen (ante 390
POSL 404) kam vielleicht selbst AUuUs dem Mönchtum Er hat Martın Vo  3
Tours noch persönlich yekannt  111 und verwandte die Asketen bei der Miıs-
stionsarbeit Nordgallien. 112 In den 80Oer Jahren des Jhdts vab auch
Asketen ı der Kaiserstadt TIrier. 13 Biıschof Justus VO  3 Lyon (ante 374
DPOST 581) verzichtete au Würde un wanderte nach Ägypten, ı das ıA

velobte Land des Mönchtums.  114 Honoratus un Venantıus We1 Brüder
aAaus consularıschen Famluılıie, begaben sıch um die yleiche EeIt oder C117

n Spater auf Miıttelmeerinsel, Caprasıus S1IC 1' das asketische
Leben einführte, und SINSEN::dann als Peregrini den Orient. onorat

Cc1inNn Klo-kehrte zurück un gyründete 1 der Jahrzehnt des Jhdts
108 Noirmoutier, St Amand Lobbes
109 VWeissenburg, Moutıer-en Der, Lobbes

Vıta Wıilfridi rer Mer VI 251
Sulpicius Severus, Dialogi 11 ILL) SEL I’ Wıen 1866, 200

11° Laporte, Les du monachisme ans la de Rouen KRevue
Mabillon SL, 1941, 1—3

113 Neuß Die Anfänge des Christentums Rheinlande, Bonn 1933
114 Duchesne, Fastes 11© 162
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Ster auf der Inse]l Lériés suüudwestlich VON Antibes.115 Um die gleiche eit

bald nach 410 gründete Cassıan eın Männer- un eın Frauenkloster
1in Marseille.116 ONOrat wurde Bischof von Arles (426—429). Sein Ver-
wandter Hyuılarıus, den nach Lerins SCZOSCH hatte, tolgte ıhm 1n Arles
un yründete e1n weıteres Kloster bei der provencalischen Hauptstadt.!*”Auch auf anderen Mıiıttelmeerinseln bestanden damals Mönchskolonien. Auft
der Insel ero 1eß sich Eucherius nıeder, der spater Bıschof VO  a} Lyon wurde
(ante 441 —449). S

ONOrat und Cassıan bezeichnen e1Ine Epoche in der Geschichte des gal-lischen Mönchtums. Beide vaben ihren Klöstern eiıne Regel ein Gesetz,das Dauer verlieh. Cassıan tührte außerdem das Stadtkloster 1n Gallien
1N. Die freie Askese wıch der Imitatio 1n Unterordnung einen Obe-
rCNn, der Begrift des Eremus wurde spırıtualısiert. Das yallısche Klosterwesen
SCWANN Form und Gestalt.119 Die stärkste Ausstrahlungskraft besafß Lerins.
Es ZOg relı21Öös bewegte Männer Aaus vielen Gebieten Gallıens Salvian
Aaus TIrier oder Köln 12 und die Brüder Vıincentius und Lupus aus oul]
(um 425)5 2esarıus AUus senatorıschem Geschlecht Von Chalon (um4902 Johannes VO  . >\x.  S Aaus der 1özese Eaängtes= Theudarius VonNn
Vıenne 124 und Leobinus Von Angers (vor S42)E? och 1m frühen Jhdt
Cr WORZCNH Romarich und Arnulf VO  a Met7z den Eintritt 1n Lerins.126

Lupus blieb nıcht 1n Lerins, sondern wurde Bischof VO  } Troyes 426/27478/79) un propagierte das provencalısche Mönchtum oftenbar auch in
seinem Bistum. Unter selinem Pontihikat yründete der Patrıcius Merobaudes,

115 Sermo de Vıta Honoratiı I 2} 3 5‚ Migne 50, 125i‚ 12055 1257,1262; 1269 Über die Verwandtschaft MIt Hılarıus vgl auch 1t2a Hilarii ıb col
1223 Über das Gründungsdatum zuletzt: Chr. Courtois, L’&volution du IMNONAa-chisme Gaule de St Martın St. Colomban Il monachesimo nell’Alto MedioEvo la formazione della Civiltä Occidentale Settimane di Studio de]l CentroItaliano nell’ Alto Medio Evo I  5 1957, 58 {Il.

116 O. Chadwick, John assıan. study in primıitıve mMONast1C1SM, Cambridge1950, 41 un: 189
17 St. Genest-le-Moustier (Hilarianum): Benoit, Arles, Parıis Die Klo-steranlage bei einer Märt

Victor VON Marseıille.
yrermemorıa entsprach der Anlage des Cassiansklosters St.

118 Lietzmann, Geschichte der alten Kırche IV Berlin 19953 168
119 Courtois, Monachisme 57—61
120 Neuß, Anfänge Sehr bemerkenswert 1St. der ult der Bischöfe

Maxıminus und Valerius VONn Ttrier 1n der 1ö0zese Antibes de Manteyer, Les
orıgınes chretiennes de la L Narbonnaise, des Alpes Maritimes er de la Viennaise,Aix Prov. PIZ5; 93
Lerins schließen.

Dieser ult aäßt aut Ite Beziehungen zwischen Trier und
121 VıtaLupi IreceNs1S OE Mer. VII 296 Fliche-Martin, Hıstoire de

l’Eglise I 1945, 400
122 Vıta Caesarı] rer. Mer. 111 459
123 Vıta Johannis 1b  T“ Reomaensis TOT. Mer. E3 508
124 Viıta Teudarii rer. Mer. 111 526
125 Vıta Leobini; 11 und 41—43 1V2, 74 un
126 Vıta Arnulfi rer. Mer. I1 433 Die Fahrt eines Quidam nach

Lerins 590 erwähnt auch Gregor von Tours, onf. 95 Fer. Mer: . 1 809
Eın Arnulfskult bestand ın den Diözesen Vence und Antibes (Manteyer 93)
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E serliche: Comes consıstor1i un Magıster miılıtum a ön ccher Ab-
Mm  » 445 das Kloster Mantenay 1ın der Diözese Troyes.  127 Um
die xyJeiche eIt übernahm Severus, eın Schüler des Lupus, das Bıstum TIrier.

un: Chälons.128
Andere Schüler des Bischofs VO  ’ Troyes bestiegen dıe Stühle VO'  3 Verdun

Eın welıteres frühes Zentrum des Mönchtums 1n Mittelgallien / WAar
uxerre: Bischof Germanus VO  3 uxerre (418—44 reiste 479 mMIit Lupus
VO  i Troyes nach Brıtannıien ZUT Bekämpfung des Pelagianismus.!?? In seiner
Begleitung betand siıch wahrscheinlich der Brite Patrıicıus, der 437 FTIT
Irenbischof veweiht wurde. Patrıcıus hatte nach 407 ıne Peregrinatioden Mönchskolonien des westlıchen Miıttelmeers gemacht und ar dann iın
den Klerus Von Äuxerre eingetreten.!®® Auch Germanus hat das Mönchtum
gefördert und be] seiner Stadt Klöster gegründet.***Neben den Regeln Von Lerins und Marseılle entstanden bald andere
Klosterstatuten. Sidonius Apollinarıis stellt den Monasteria Lerinensia die
Monaster1a Grenencens1a der Diözese Viıenne gegenüber.!®? Ferreolus VO  3
Uzes, Caesarıus und Aurelian VAS  > Arles schufen ihrerseits LECUC Regeln.!®®*Das geformte Mönchtum hatte 500 1ne Linıe erreicht, die ELW VO
Loirebogen über uxerre bis ZU Jura un: nach St. Maurice reichte, die
aber einzelnen Stellen WI1LEe siıcher 1m Gebiet VO  3 Troyes auch schon
überschritten wurde. Im Jhdt stieg die Zahl der Gründungen stark Aauch nördlich der ZECENANNLEN Linıen entstanden nıcht weniıge Klöster. och
lassen sich monastische un basıiılikale Abteien nıcht immer eutlich sondern.

Bevor WIr die Ermittlung der Patrozınıien gehen, sınd einıge metho-
dısche Feststellungen treften. Die urkundliche Überlieferung, die uns

nıcht weniıge Dedikationsformeln des Jhdts erhalten hat, für die
altere eIt fast AUS. ber auch die Hauptpatrozinien siınd Aus ze1it-
genÖössischen Quellen 1e] schlechter bekannt, da 1in der älteren EeIt die Be-
nennung nach UOrten, manchmal] zuch nach Gründern, überwog. Die Ermitt-lung der Heıiligentitel Aaus spateren Quellen 1ıst ZWar bei manchen Abteien
möglich, aber vielen Stellen erschwert durch Kontinuitätsbrüche frü-
hen und spaten rCSD. Jhdt Denn die südgallischen Gebiete wurden
durch die Wırren der {rühkarolingischen
Normannen- und Sarazenenkrise besonders betroffen.

poche, dann durch die grgße
127 Lot, Un diplöme de Clovis confiırmatıf une donation de patfice romaınRevue Belge de Phil. et d’Hist I 1938, 906—911

1ta Lupıi 11 rer. Mer. VII 301
129 1ta ermanı C Autiss. DG1= Mer. N:-H 259

130 Bieler, The ıfe and legend of St Patrick, Dublin (1949), 9 und (
131 Louis, Autessiodorum christianum. Les eglises d’Auxerre des orıgıness 1ccle, DE (St Cosmas-Damian un: St Mauriıcıus). ıtiert nach Wol-

lasch, Das Patrimonium Germanı 1n uxerre Forschungen ZUr oberrhein. Lan-desgesch. I Freiburg 15 188
139 BD VII I11I 124
133 Courf:ois‚ Monachisme 65
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Sulpicius Severus, der Bıograph artıns von Tours, hat keine Angabenüber dle Patrozinien der Martıinsklöster überliefert. Aber Gregor VO  e} Tours

berichtet, daß Martınus Marmoutier den Apostelfürsten Petrus un Paulus
vewenht hab_e 134 Dazu pafst eine Lokaltradition, dıe besagt, da artın bCl
AÄutun einen Tempel 1n 1ine Peter-Paulskirche umgewandelt un die Kön1-
21n Brunichild be1 dieser Kırche eın Martinskloster gegründet habe.1
Petrus und Martin siınd wıuederum die Patrone der beiden Kirchen VO  $
Tournon, VO denen ine durch Martın errichtet wurde.  136 In Liguge hat
der Name des Gründers das Patrozıiınium völlig überdeckt.

Auch Lerins führt heute seinen Gründer Onorat als Titelheiligen. Die
Marseıller Männerabtei Cassı1ans wırd allgemeın mi1t St Victor, das Frauen-
kloster mit St Salvator identifiziert.!?7 Nach einer Tradition Aus der
Häilfte des I Jhdts WAar die Hauptkırche VO.  e St Vıctor den postelngeweıht.!?® Anscheinend WAar auch das Marıen- un Täuferpatrozinium miıt
dem der Apostel verbunden.  139

Fuür die Hılariıusabtei VO  $ Arles 1St mır DUr as Patrozınium des okalen
Märtyrers Genes1us ekannt geworden.!“ Auch bei den viel diskutierten
Monasterıa Grenencensia <kgnn ıch keinen Aposteltite]l nachweisen.14! Die

134 Hıst. Fr. X 31 rer. Mer. 527
135 Male, La fın du paganısme Gaule et les plus ancıennes basıliques chr:  O

tiennes, Parıs L90; Chaume, Les orıgines du duch de Bourgogne H 1!
I2 374

136 Hıst. Fr. 31 E Die Peterskirche 1st ach der wohl zutreftfenden
Meınung Longnons als die Martinsgründung anzusehen. Die Martinskirche gehörteın spaterer Zeit ZUur 10zese Bourges, unterstand ber der turonischen Abtei Vılle-
loıin. (Freundliche Mitteilung des Herrn Kollegen Hubert/Parıs). Von den
übrigen Martinskirchen der Lıiste Gregors tührt Langeaıs Johannes als Titelheiligen,Amboise Marıa als Zweıitpatronin (freundliche Mıiıtteilung des Herrn Chetarchivars
VO: Tours). Die übrigen Patrozıni:en der Martıinskirchen (Katharina 1n Sonnay,Florentin in Amboise, Symphorian in Cıran Ia Latte) siınd eindeutig Jünger.137 Courtoıis, Monachisme 57

138 Hubert, L’Art preroman, Parıs F:
139 Im Jhdt erscheinen Maria und Viıctor als Hauptpatrone der HoLabande, L’Eglise de Marseille et abbaye de St Victor l’epoque carolingienneMelanges Lot, Parıs 1925, 307—3729 Marıa und Johannes Baptıst werden in

der Hälfte des DE Jhdts als Patrone der Zweıtkirche ZENANNT. Eın Mariıen-
oratorıum ISt 1ın den Krypten VO:  — St Victor heute noch erhalten (Hubert, Art
preroman Herr Kollege Hubert außerte schriftliche Bedenken SC das ho
Alter des Marıenpatroziniums der Marseıller Kırche die mich ber angesichts der
Zeugnisse des Jhdts. nıcht voll überzeugt haben

140 Als die Abtei 1m 6.. Jhdt. ın die Stadt verlegt wurde, rhielt S1€ den Titel
des hl \reuzes. Vgl Anm D

141 Hauptkloster War nach Besson (Monasterium Acaunense, Fribourg F3
£39.) St Ferreol (-Julien) VO:  } Vienne. Die Gründung des Klosters darf viel-
leicht dem Bıschof Mamertus (ante 463 POSLt 474) zuschreiben, der nach (sregor
VO Tours das verfallende altere Heılıgtum erNeUeEerfe (Virt Juliani und

rer. Mer. 563 Nach der ıf2 des Abtes Clarus VO  ; Vıenne (AA Ja
uar 39) pflegten die Grignyklöster besonders den ult des hl Ferreolus. Zu die-
ser Gruppe sind ohl auch die vorstädtischen Klöster St Vıncent, St. Jean, St
Nızier
84 (- S5St. Just) Uun: Colombe rechnen. Vgl Ueding, Klostergrfindungen
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A ech den Bischof Eparchius VO Clerrnontkfl' um 47\O) gegründete Nd-tische Abtei Chantoin führte das Petruspatrozınium, :;ohl 1n Verbindung
MIt dem Marıentitel.1%? AÄAus der Mıtte des Jhdts datieren die Jurakl65-
Ster der Mönchsväter Romanus, Lupicinus und Eugendus: Condat (St
Oyand de Joux, heute St Claude), Lauconne (St Lupicın de Joux), das
Frauenkloster Baume (St Romaıiın de Roche), :;oh] auch Romaıinmötier. Die
Vıtae patrum Jurensium berichten, da{ß Mönche dem Abt Eugendus ( um
510/15) Reliquien der Apostel DEttus;: Paulus DE Andreas AUS Rom brach-
ten un daß die dreı Apostel MIt Martinus dem Abt erschienen
selen.143

Das Lyoner Mönchtum 1St durch Sıdonius Apollinaris bezeugt. Die Abte1
Ile Barbe wurde 1n der ersten Hälfte des Jhdts VO  3 Maxımus, einem
Schüler artıns VO Kours, aufgesucht.!“ Ambrosius, der 516 die Leitung
der Könıgsabtei Agaunum übernahm, WAar vorher Abt des Lyoner Klo-
sters. > das in vorkarolingischer eIt Andreas und den Aposteln vewelht
447  146 In der Vıta des Juraabts OMANUuUs wırd das Lyoner Kloster [31=
mne erwähnt, die spatere Abtei Ainay. Das Archiv der Abtei wurde
567 durch die Hugenotten Zerstort. Die Überlieferung, die bis ın diese
eit hinaufreicht, bezeichnet den Metropolıiten Salonius als Erneuerer VO  —

Ainay. Nun WAar Salonius, der Sohn des Lyoner Metropolıiten Eucherius
(ante 441—449), nıcht Biıschof VO  en Lyon, sondern VO  e Genf (ante 44()
PDOSL 450) Doch 1St dies keın Argument die Tradıtion, da Salonius
schr ohl VOT seiıner Erhebung 1n ent Aıinay E{ oder vegründet
haben kann. Salonius soll der von ıhm CEMNBSHEeTIEN Kırche das Martinspatro-zını1um verliıehen haben, das die Abteı spater tührte. Aiınay besaß auch eine
Peterskirche, die nach der Überlieferung VO  a) Abt Anselm (ca 546) erbaut,
VoO  w der Königıin Brunichild erneuert wurde und ohl mMiıt der heutigen
Blandinenkirche zu iıdentihizieren 1St. Von Aınay ‚o]] 546 St Pıerre de
Lemenc in Chambery dusSssgeSanNsSsch Se1IN.  147

Wwel Andreasklöster finden WIr iın der alten Metropole Vıenne. Das
altere Öt Andr.  E le Haut hatte Leon1i1anus gegi‘ündet. Es estand be-
reits 543 un wurde, wie ‘ Ado wohl zutreftend berichtet, der eıt des

142 Gregor, Hıst. Fr. I8l 21 rter. Mer. I (Gründer) Libellus de eccle-
S11S Claromontanis rer. Mer. VII 463 (Patrozınium). Vgl auch Uding,Geschichte der Klostergründungen der frühen Merowiıngerzeıit, 1935;143 ıtae atrum Jurensium 111 15 un: rer. Mer. 111 160 Ich da-
tiere die Vıtae mıiıt Besson
SON, Recherches 217

Krusch in die Hälfte des Jhdts Vgl Bes-

‚24 Gregof, cont. D rer. Mer. I 761
145 Vıtae abbatum Acaunensium 4' und rer. Mer. VI1 32 und 334 In

der Frühdatierung auch dieser Vıten stımme ich mıiıt Besson 5D  5 Krusch überein.
146 Pertz, Spurıa Ü: 62 de ato 641 Das ın dieser Fälschung b  Nte Patro-

ziını1um War das ursprünglıche, da das Kloster miıt seiner Erneuerung ın arolin-
gischer Zeit St Martın geweiht WAar. Vgl Coville, Recherches 275

147 A Chagny, La basılique St Martın d’Aınay 5C5 AaNnnNeXes, Lyon-Parıs
1935 Die Frage der Stätte des Lyoner Martyrıums 1St von den Antängen des Klo-
A an  ster: S Ainay trennen. Über den wahrscheinlichen Ort des Martyrıums vgl.Wuilleumier, Fouilles de Fourviere Lyon Gallia Suppl I Parıs 1951;
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Bischofs Avıtus (ante 494—51 8) erbaut.148 St Andre-le-Bas Wufde 543
durch den Dux Ansemund vestiftet und nach Ado Bischof Philıpp
(559 DOST O73 durch die Abtissin Remiuila, dıe Tochter. Ansemunds, der
Kirche VO'  } Vienne übereignet.!* Eın drittes Kloster, das St Petrus zewelhtwar, hatte Dux Ansemund nach der yleichen Urkunde schon VOT 543
erbauen lassen. Da be] der alten Grabbasilika der Bischöfe VO  a} Vıenne
errichtet wurde, die schon das Apostelpatrozinium führte, oll VOI iıhm iın
anderem Zusammenhang gehandelt werden. Eın Petruskloster befand sıch
auch Nter den zahlreichen Gründungen des bts Theudarius VOIl Vıenne,
der nach einem Aufenthalt Lerins und Arles noch VO  3 Caesarıus (502bis 542) ZUr Priester gewelht worden War und SC Ende des Jahrhun-derts starb.150

Die Klöster, die die Metropoliten von Arles 1mM Jhdt 1n iıhrer Stadt
errichteten, schlossen W1€ das Petruskloster Ansemunds bereits bestehende
Sakralbauten Das Frauenkloster des Caesarıus übernahm das Patroz1-
nıum des Kathedralbaptisteriums, dessen Stelle errichtet wurde. Bischof
Aurelian zründete 548 MIt Unterstützung König Childeberts 1ne Deters-
abtei be1 eiıner Apostelkirche.!* S Frauenkloster des (Caesarıus tührte eın
Apostelpatrozinium. ber VO  e} den Altären, die die Abtissin Rusticula
600 in der VO  z ihr NEUu erbauten Heiligkreuzkirche aufstellte, WAar einer dem
Ampostel Ihomas geweiht.!”?

Wenig WwI1ssen WIr über die Lyoner Entwicklung Jhdt Eın Frauen-
kloster 1ISt durch Gregor VO  } Tours bezeugt. Aber bleibt ungewiß, ob
sıch das schon erwähnte Peterskloster oder St. Eulalıa handelt. Als
Gründer beider Klöster wiıird Bischof Sacerdos (ante 549—552) SCNANNT,

148 Pardessus 140 VO:  w 543 Ado, Chronicon Duchesne, Fastes I< 192
Vgl Üding, Klostergründungen 260 Die Frage, ob der iın der Vıta Eugendi als
Klausner bezei  nNete LeonıJjanus miıt dem gleichnamigen Archidiakon un Notar des
Bischofs Avıtus identisch W.dlL, 1St tür unls VO  w ekundärer Bedeutung.149 Pardessus 140 VO  w 543 do, Chronicon Duchesne, Fastes I 192

Uding, Klostergründungen 262 Ich sehe keine Schwierigkeit, die Angaben der
Urkunde miı1ıt Ado vereinbaren. Die Urkunde sieht die Eınrichtung des Klosters
CerSt VO  $

150 ıta Theudariji 2—5, 8—1 rer. Mer. 111 526 und 528 Das

fiziert.
Aastrum Alarona, ın dem Theudarius seın Petruskloster errichtete, 1St nıcht identi-

151 Testament des Bischofs Caesarıus VO  3 547 Pardessus 139 Vıta
Caesarı) 28, 95; 5 9 11 4/, 45, 50 rer. Mer. 111 467, 4/70, 480, 500 (Stean Vıta Caesarıı 11 24 4973 (Apostelbasilika) Papst Pelagius I Childe-
ert und Sapaudus VO:  - Arles NS  - 556 (MG Epp I Epp Arelatenses 48
und (Zweite UÜbersendung VO  5 Reliquien der Apostelfürsten). Hubert, 1:
topographie religieuse d’Arles 6° siecle Cahiers archeoloziques Z 1947, s
24 ff 25 ding, Klostergründungen 75 Benaoıt, Topographie monastıqued’Arles 6° siecle Etude merovingiennes. Actes des Journees de Poitiers, Parıs
1953 16 das durch Bischof Hılarius gegründete un nach ihm benannte Kloster
Hılarianum wurde VO  o Bischof Aurelian 1n die Stadt verlegt und erscheint 547 als
ännerabte; der Apostel und Märtyrer GIE DA 944)152 1ta Rusticulae rer. Mer. 343 Hubert, Topographie
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der auch das Lyoner Pauluskloster err-i&1tet haben so11.153 Bischof Areg1us
(post 602 POSt 614) errichtete eın Kloster bei der alten Makkabäerkirche,
das dem Biıschof Justus weıhte, der 1m spaten Jhdt auft das Bistum
verzichtet und siıch nach Agypten zurückgezogen hatte.154

Im Jahre 515 erstand die germanische Königsabtel: das VO Bur-
gundenkönig Sıg1smund gegründete Kloster Agaunum. Die Jüngsten Aus-
grabungen haben geze1igt, da{fß der Sakralbau von Agaunum Aaus dem
Ende des Jhdts 1 Jhdt einer yrößeren Basılıka umgebaut wurde.
Der König 1eß die Altbauten, darunter auch e1n Pilgerhospiz VO Ende
des Jhdts bestehen und errichtete ıne dreischiffige Basılika mIit einem
Baptısteri1um. Die Passıo Sıg1smundi berichtet, da{fß die sterblichen
Keste Önıg Sigismunds auf Intervention Ansemunds (von Vıenne?) 1n die
dem Evangelisten Johannes veweihte Basılıka überführt wurden.!

Das zweıte Königskloster, dessen Recht mIt dem VO  a} Agaunum und
Lerins in den Luxeuiler Privilegien als vorbildlich SCHNANNL wurde, War die

durch König Gundram ad instar monaster11 SancCcCLorum Agaunensi1um
gegründete Abtei St Marcel VOoO Chalon Saoöne. Wıe das Königskloster
Agaunum 1St auch St. Marcel bei einem alteren Märtyrergrab und eıner
alteren Basılıka gegründet worden. Dıie dem Kloster voraufgehende Bası-
ıka führte das Petruspatrozınium, doch Lrat iın der Abtei der lokale Mär-
tyrerkult stark 1n den Vordergrund. Neben St Marcel (... St Pıerre) be-
stand VOT Chalon ıne Zzweıte Petrusbasılika, bei der vielleicht ZUur ole1-
chen elit eın Kloster errichtet wurde.!56

Auch merowıngische Königinnen sınd hier HT7E Aut Theudechilde,
ıne Tochter Önıg Theuderichs (511—533), gyeht das Frauenkloster St
Pıerre-le-Vif VO:  - Sens zurück, das 660 eın Privileg Luxeuiler Art erhijelt.
Das Kloster, das ursprünglıch DPetrus un Paulus veweiht WAar, schlo{(ß csehr
wahrscheinlich i1ne altere Coemetg:rialbasili‘ka der Bischöfe VO'  $ Sens

153 Coville, Recherches 300 HD: 320 E 518 ft., 7: Die Gründung VO St
Paul wırd Sacerdos zugeschrieben 1mM Lyoner Martyrolog, die Gründung VO St.
Eulalia 1n der Bischofsliste, die Gründung VOon St Deter in einem Vitenfragment.Vgl auch UÜding, Kloster
939

gründungen Z Kleinclausz, Hıstoire de 'I_.yon I)
154 Coville, Recherches 361

Passio Sigismundi L3 Mer. 11 339 Besson, Monasterium Acaunense
132 Blondel, AÄpercu SUTLr les edifices chretiens de la Su1sse occidentale
l’an mille Frühmiuittelalterliche Kunst in den Alpenländern. Akten Internat.

5 Kongre{fß Frühmittelalterforschung 1954;, 283
156 Fredegar rer. Mer. 11 124 SOW1e zahlreiche Belege bei Gregor

von Tours. Pertz, Spurla (Spuren des äaltesten Petruspatroziıniums).Besnard, Mem. Soc. d’Hist. CT d’Arch. Chalon DE 1926; 107 und 18, O22Wenn Bischof Flavius ante 581 OST 591) spater als Gründer eines Klosters
bei der Petrusbasilika VO  - Chalon SCNANNLT WITF!| (Uding, KIsotergründungen 83),ware fragen, ob diese Tradıtion nicht auf St Marcel beziehen ISt. Flavius
War Zeitgenosse Könıg Guntrams, und der Ortsbischof W ar den Gründungender Merowinger wesentlich beteiligt. Anderseits Pln  Ware natürlich auch enkbar,daß Flavıus ach dem Vorbild des Königsklosters eın entsprechendes Bischofskloster
errichtet hätte.
Dıjon 1927 359

JQ auch Chaume, Les origines du duche de Bourgogne 11 1
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an_1'57 Das Heiligkreuzkloster der Königin Radégunde ın Poitiers könnenwır hier übergeben, da bei ıhm keıin Apostelpäatrozinium belegt 1St. Da{fß dasMartinskloster der Königin Brunichild ın Autun wahrscheinlich ıneältere Peter-Paulskirche anknüpfte, wurde schon ST; doch hat der Mar-teinskult den alteren Apostelkult bald überdeckt. 158

Die zahlreichen monastıischen Niederlassungen des und 6. Jahrhun-derts in der Auvergne bleiben tür uns me1lst AaNONYM. In UuUNsecerem Zusam-menhang ann iıch 1Ur St Chaffre du Monastier Im Velay NCNNCN, das StDPeter veweıht WAar Es 1St freilich unsıcher, ob diese Abtej dem oderJahrhundert angehört.! Im benachbarten Limousin gehörten die Ruricıt,die mIt den Anfängen des Klosters Commodoliacum (St. unlen) verbundenwaren;*® den Freunden des Mönchtums. Bıschof Ruricius ( 485
DOST 506) erbaute St Augustin, se1n Enkel und Nachtolger Ruricıus 11(post 506 DPOSL 549) St Pıerre du Queyro1x VOr Limoges.!®1 Ob diesebeiden Kırchen als Klosterbasiliken anzusprechen sind, konnte ıch nıchtteststellen: doch spricht das seltene Augustinuspatrozinium für einen INONAa-stischen Bezug. Die Caesarıusregel VO  —$ Arles tußte 1ın vieler Hınsıcht aufAugustin.!®? Petrus War das Monasterium VosideL1S5C (Vıgeoi1s) geweıht, dasder Abt Arıdius (T S91 der Gründer VO  z St F1e1X, 1n seinem Testamentedachte.1® Späte Traditionen (um schreiben den Eltern des Arıdiusıne Reihe von Klöstern St Miıchel de Pıstorie, St Martın un St Paul
vor Limoges, 1m Umkreıis VO  5 St Augustin und K Pıerre du Queyro1ix.1®%Aus der Auvergne un dem Poitou, dessen alteste Klosterpatrozinienmır gleichfalls durchwegs unbekannt blieben, strahlte das Mönchtum auchnach Norden AdusS, sıch I dem äalteren Mönchtum artıns VO  3 Toursüberschnitt. Aus Nantes Lammte eın zweıter Martinus, der Gründer des

Sa Pardessus 335 VO 659/60 DPertz, Spurıa Duchesne, Fastes I400 Uding, Klostergründungenens lagen 1m Umkreis des Klosters.
0ß Die Gräber der ersten Bischöfe VO  a}
1e wurden allerdings IST 847 . entdeckt.158 Vgl Anm 135 Nach Udin (Klostergründungen Z War St Martıneın Mönchskloster. Anderer Ansıcht 1St Chaume. Sıcher als Klöster eingerichtetdie beiden anderen

un St. Andoche. Gründungen Brunichilds 1in AÄutun: St Jean-le-Grand
59 Vıta Menelej 5! 6! rer. Mer. 139 Kar l VO:840/45 (nach verschollener Vorurkunde Ludwigs F 1r 405 on 876, 117 447

VO S77 Meneleus wurde Mönch in St Chaffre dem Abt Eodo 1€e außerstwırren Angaben der Vıta Menele; gestatten nıcht,Sicherheit bestimmen. Da Meneleus ber mMiıt de
die Lebenszeit des Heiligen- mit

dung gebracht WIird, Königın Brunichild. in Verbin-scheint 1mM Jhdt gelebt ha160 Vıta Junıuan: 3—8 > rer. Mer. LII f T Üding, Klostergründimgenmen  161 Venantius Carm 1r I Duchein, Les texfes anteri-
390
CUrs l’an mı] relatıfs AUX eglises de Limoges Melanges Clovis Brunel } 1?55‚

162 Lambot, La régyl‘e de St. Augustin GE St Cesaire Revue BeneAtCnne41, 1929. 333—341
163 Pardessus 180 Üding, Klostergründungen 254164 Uding Klostergründungen 259 Duchein, Textes 393 In St aul col]Bischof Ferreolus Von Limoges (ante 579 POSLT 591) bggraben worden se1in.
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35; ’I?Wig‚ Der Peii‘us- und Aposte ü‘lt ın Gallien
Klosters Veoftoin Martin von Vertou war Diıakon des Bischofs Felix von
Nantes 549—582 SCWESCH und ol 2AUC!| 1in der Diözese Bayeux gewirkt
haben, dıe Abtei Deux jJumeaux auf ihn zurückführte. Vertou WAar

Johannes Baptist un Petrus gewenht.!® Der ult des Täuters 1St vielleicht
eın charakteristischer Zug der monastıschen Kreise der unteren Loıire. In
Angers wurde U1l die yleiche e1it ine Johannesabtei durch den Bischof
Licınius (post 590 POSL 601) gegründet.!®

Aus der Auvergne SsStammMtLeEe Carıleftus, der über das Kloster Miıcy (Diözese
Orleans) in das Bıstum Le Mans gewandert se1ın soll. Carıileftus zründete in
der eıt Chıildeberts (511—55 das spater nach ıhm benannte Kloster
S} Calais (Anisola), das ursprünglich Petrus und Martıinus gyeweiht War und
nachweislich 1m Jahre 576 bestand.167 ber die Auvergne ‚oll der Alemanne
Launegısel 1n der eIt Chlothars I1 (584/613—629 in die 107zese Le
Mans gekommen se1in. Auf ihn geht die Abtei St Longı1s (Buxiagum) —-

rück, deren er St?f Patron Petrus war.1!68
Bıschof Bertam Von Le Mans (585 C 616) errichtete St Pierre de la

Couture (Petrus et Paulus) als se1In Grabkloster.16 Eın Marıa un den
Aposteln geweihtes Frauenkloster stiftete Haregarıus in Le Mans ohl noch
1m Jahrhundert.!”® Marıa, Petrus und Paulus die Patrone von
Notre Dame de l’Ecrignole bei der Martinsbasilika VO  a Kours vielleicht
iıdentisch mit dem Frauenkloster, das die vornehme Dame Ingitrud VOrT 589
infra atrıum artın!ı stiftete.172 Eın anderes dem Aposteltürsten geweıih-
LEes Frauenkloster ‚o]] die Königıin Chlothilde, Chlodwigs Gemahlıin, VOoOr
dem Tor des ummauertfen Bezirks der Martıinsbasılika gegründet haben.!?3
Die durch Gregor VO  a Tours bezeugte Petrusbasilika scheint\ die Kloster-

165 Vıta Martıinı Vertavensis E, 7—‚ 18 FT Mer. 111 56/ HS 573
Laporte, Urigines du monachisme 172

166 POr£; Dictionnaire historique, geographique Ar biographique de Maine-
et-Loıire, Angers/Parıs 1878 Freundlicher InweIls des Herrn Chefarchivars dA’Her-
becourt-Angers.

167 Vıta Carıleffi 2‚ 33 5, D] P Mer H 389 Öregor‚ Hıst. Fr
14 er Mer. 4 207 Pertz 63 VO 693, I 8 VO 711/145 Das

ursprüngliche Patroziınium wird nur 1n der vertälschten Überlieferung des Bıstums
Mans SCHANNT: Pardessus ID3E: 1325 LA 278, 488, Pertz, SpurıaVgl Uding, Klostergrnüdungen 233
168 Vıta Lonoghylıi IC  s Mer VII 433 Pertz, Spurıa
169 Pardessus 128 VOIN 537 Dıie Urkunde 1st verfälscht überliefert, doch

dürfte das Datum VO  - der Fälschung aum betroften worden sSCe1n.
170 Testament Bertrams Le Mans VO 616 Pardessus nr 230 Testa-

INCNT Hadoinds VO Le Mans VO  j 647 Pardess
dungen und P

us 300 Uding, Klostergrün-
171 ar] 2 VO  } 849
1792 Hıst. Br IX A und rep. Mer:. I 451 und 495
173 Vita Chrothildis 11 rer. Mer. II 346

_
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k-irche VO  $ St Pierre des Puilliers SCWESCH Zu S$e1N.  174 FEın Detrus zeweihtes
Nonnenkloster yründete im Jahrhundert auch die Monegundis VO  a

Chartres.174”
Die Antänge des Mönchtums reichen 1M eimser Bıstum vielleicht bıs

1in die elIt des Remig1us CC 470 539); sicher aber 1n den Pontifi-
kat des Aegidius (ante 573—9590) hinaut.!75 Eın Monasterium puellarum in
honore Petr1 CO  um wiıird ZuUuUerst 1m T estament des Bischofts Romult
590/91 ante 613), dann 1m "LTestament se1nes Nachfolgers Somnatıus
(ante 613 DOST 627) genannt.”” Es kann 1Ur MIt dem Niedermünster
ıdentifiziert werden, als dessen Gründer Flodoard den Vır clarissimus un
ıllustris Gondobertus bezeichnet.!?? Niedermünster besa{fß Flodoards eit
1ne Andreasreliquie, deren Alter sıch nıcht niäher bestimmen alßt Gundo-
berts zwelıte Gemahlın Bertha yzründete nach dem Tod iıhres (Gsatten eın
weıteres Frauenkloster Avenay, das gleichtfalls dem Apostelfürsten D
weıht WAar. 178

Wıe 1n Reıms bestanden auch in Metz WEe1 Frauenklöster, die ursprung-
lıch beide das Petruspatrozinium tührten. Von St Pierre AaUuUX Nonnaı1ns
War ben schon die Rede. 44 Alter scheint das VO  e} Glodesind (Chlodoswinth)
gegründete Frauenkloster SCWESCH se1N, da als Vater der Gründerin der
DDux 1ntr10 geNANNT wiırd, den n mi1t dem durch Gregor 585 un 590
bezeugten gleichnamiıgen Herzog der Champagne identifiziert.!”® intr10
wurde nach Fredegar 597/98 auf Veranlassung der Königin Brunichild SC-

174 Cumque NTie basilicam Petr1 apostolj 1n publicum adductus é.ggerem de-
venısset, priımum sanctı (Martin1) basılicam OMO VINcCtus aspexiıt (Vırt.
Martin1]ı 35 55 rer. Mer. 1 658) Der Bericht aßt erkennen, dafß die DPetrus-
basılika VOr den Toren der Stadt bei St. Martın lag. Der Bezug auf das Von
Chlothilde gestiftete Frauenkloster St Deter scheint mMI1r möglich Damıt gewanne
aber die VO  3 der Forschung durchweg verworfene Angabe der ita Chlothildis
Zeugniskraft.

174D Gregor, Vıtae Datrum) BET. Mer. 1 740 Il.
17/9 Die altesten Klöster des Bıstums sind St Thierry un St Basle Verzy) Der

Gründerpatron VO:  w St Thierry oll 1n der Zeıt des hl Remi1g1us gelebt en Sein
dritter achfolger Theodult errichtete die Hilariusbasilika des Klosters. Abt Basolus
aus dem Limousın gründete in der Zeıt des Bischots Aegidius die Abte] Verzy, die
ine Martinskirche erhielt. Vgl odoard, Hıst. Rem ccl 24 und 25 (St Thierry)
und 81 (St. Basle) FE 443 30 449 un 451 Nach Flodoard 74 hätte 1n
Reıms WE des Remigius uch schon ein Frauenkloster bestanden.

176 Flodoard H un: XE 451 und 454
1477 odoar: X11 595 Vıta Rıgoberti 11 un LEL

Mer. VII
178 Flodoard X 111 595

Hıst. Fr. 44 18 un M R Mer:. 1 384 und 484 Vıta Glodesin-
dis Migne 137 213 (10 Jhdt., Vertfasser: Abt Johannes St Arnulf).
Als Mutltter der Heilıgen wird 1er Godıiıla, als Schwester des Vaters Rotlindis VOIl

Trier. genannt. Es gab 1m rierer Kloster (Jeren 1N€ Abtissin dieses Namens, 1e
ber erSsSt 1m Jhdt lebte. Der verwandtschaftliche Bezug beruht vielleicht auf
einer talschen Identifikation des Vaters der Metzer Heiligen mıiıt dem Vater der
Bruder der Rotlindis VO  . eren yleichen oder aÜhnlichen Namens. Vgl Ewıg, Trier
1m Merowingerreich 114 28
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tOtetr.199 Die Conventualkirche des Glossindénklosters Wwar ursprünglıchPetrus, die ISLT nach dem ode der Gründerin erbaute Grabkirche Marıa
YeWEINt

Wır beschließen damit U1LllScCICN Rundblick ıne zrofße Zahl, WCLNnN nıcht
die Mehrheit der rüheren Klöster siınd uns LLUr dem Patrozıniumihrer Gründer oder dem UOrtsnamen bekannt un wurden daher 1er
nıcht besprochen. Auszuschalten sınd auch die monastıschen Niederlassungenbei alteren Basiliken, die durchweg die Patrozınien der äalteren Kırchen
weıterführten. Wır haben VO ihnen erwähnt, be] denen das Petrus- oder
Peter-Paulspatrozinium vorkam. Es bleiben Männer- und 11 Frauen-
klöster, bei denen die Apostel als aupt- oder Nebenpatrone auftraten.
Frappant 1St. die beherrschende Stellung Petr1 be] vielen äalteren Frauen-
klöstern.18? WAar 1ISt das Doppelpatrozinium Petrus-Marıa manchen
Orten belegen 183 WAar gew1ß häufiger, als AA UÜbersicht zeigt.Aber 1m Gegensatz ur spateren eIt erscheint meıst nıcht Marıa, sondern
Petrus als Hauptpatron. Marıa steht ıhm vegenüber als Titelheilige der
Coemeterialbasilika. Nur zweıimal begegnet Marıa als Erstpatronin. DPetrus
un Paulus erscheinen einmal als Hauptpatrone un W1e die Apostel Jeeinma] als Nebentitel.184 Titelheiliger der beiden Frauenklöster VO  - Vıenne
War Andreas. In Arles fanden WIr den Apostel TIThomas als Altarpatron.

Unter den Männerklöstern stand xJeichtalls das Petruspatrozınium1im Vordergrund: allein (bei Kırchen),!® ın Verbindung miıt Martın
(Aınay, St Calais) oder Johannes Baptist Vertou). Am Anfang (Marmou-tier) und Ende unserer Reihe (St. Pierre de la Couture, Le ans Wr
das Peter-Paulspatrozinium CMNNCN. Be] den Jura-Klöstern des
Jahrhunderts konnte der ult der Apostel Petrus; Paulus un: Andreas
belegt werden. Die Apostel erscheinen als Hauptpatrone der Conventual-
kirche des Vıctorskloster VO  z} Marseılle, Paulus WAaTiTen Z We1 Klöster VO  _
Limoges un Lyon veweilht. Als Patron einer Kirche VONn Agaunum .be.geg_
Nete Johannes Evangelist.

Eine Untersuchung über die spezifischen Kulte des trühen Mönchtums
würde wahrscheinlich ergeben, daß Martın VO  5 Tours als gallischer Mönchs-

besondere Verehrung 1n monastıischen reisen Yeno Andere Mönchs-

150 Fredegar 18 S - rer. Mer. II 128
181 Klauser-Bour, Eglises de Metz 587 un! 585
189 Laon, Tours, Reims, Metz, Avenay (Diöz Reıms), Chantoin (Diöz. ler-mont).
183 Bei St. Glossinde/Metz, wohl auch bei Chantoin.
184 St. Pierre le Vıf VO:  - Sens War eın Peter-Paulskloster, doch kann das Patro-zını1um hier auf dem alteren Tiıtel einer bischöflichen Coemeterialbasilika beruhen.Die beiden postelfürsten Nebenpatrone VvVon Notre Dame de l’Ecrignole-Tours, die

beiden Fällen
poste] e1m Haregariuskloster VO  e} Le Mans Hauptpatronin Wr 1n
Marıa.

185 Von Lemenc, Alarona/Viennois, St Chaffre, St Longıs, Vigeois, St Pıerredu Queyroix (falls diese Basıilika die Klosterkirchen gerechnet werden ar
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vater grscheixien nicht als Titelheilige von Klöstern.1®® Das éelténé Augusti-
nuspatroziını1um VO  — Limoges könnte, w1e€e DZESAZL, auf einen monastischen
Bezug deuten. In Lyon Mas auch Bischof Justus, dem das Kloster be1 der
Makkabäerkirche geweıht wurde, als monastischer Patron verehrt worden
se1n. Dı1e Apostel können nıcht als spezifische Mönchsheıilige gelten: das wırd
deutlich, WECNNn WIr Uu1ls den Basıliken zuwenden.

Dıe Apostelpatrozrnien beı den Basiliken
Neben den Kathedralen stehen die vorstädtischen Martyrıen und

Coemeterialbasıliken als die altesten Kiırchen des Landes. Die Basiliken
konnten über oder auch neben den Gräbern un Memorien der okalen
Märtyrer un Confessores errichtet werden. In vielen Fällen sind 1Ur die
Patrozinıien der Ortsheılıgen überlietert. iıcht selten siınd VOT dem Okalen
aber noch andere Heıiligentitel tradıert, die INa  3 iın der Regel als die —

sprünglıchen ansehen kann. lıegen auch Aussagen hochmittelalterlicher
Quellen über das ursprünglıche Patrozinium und den Gründer VOT. Wenn
die Gründungsnotiz einen bestimmten Bischot Aus der Liste N:  n  9 dart die
Nachricht 8 A, als zuverlässıg angesehen werden. Ist der bekannte
Bischot SCNANNT, dann wiırd manchmal damıiıt NUr ZUuU Ausdruck gebracht,
daß Ma  $ dıe Kirche für uralt hıelt Wıchtige Kriterien DA Bestimmung
des Alters enthalten endlich auch die Nachrichten U  ber die Bischofsgräber.

Das Apostelpatrozinium findet sıch be1 Coemeter1ialbasılıken VO  $ Vienne,
1Lyon, Metz, Parıis,‘ Rouen und Le Mans. Die Apostelkirche VOIl Vıenne
wurde 1m Jahrhundert erbaut.!®” In oder be1 ıhr WAarecen die meılsten
Bischöfe se1It Mamertus (ante 463 POSL 474) bestattet.188 Gründer der
Lyoner Apostelbasılıka WAar nach der Lokaltradıtion Bischot Fucherius
(ante 441—449).'*® Als Erbauer der Metzer Apostelbasılıka wird der vierte
Bischof Patıiens (T ante 346) VeHNANNL Hıer wurde 1m Jahrhundert
Bischof Arnulf (T post 627) beigesetzt.  191 Die Zerstörung durch die Hunnen
1im Jahre 451 erklärt das zeitweıilige Zurücktreten dieser Kirche Dıiıe Parıser
Apostelbasılıka wurde errichtet durch Chlodwig un dıe Kfir\{igin Chlothilde,

1586 Es afßt sıch 1:  t immer mıiıt Sicherheit ausmachen, ob das Pauiuspatrozinium
auf en Apostel der den Eremiten beziehen 1SE. Die expliziten Zeugnisse der
Frankenzeit lassen. ber 1U en Schlufß Z da{fß der Apostel gemeınt ISst.

187 Nach Ausgrabungen von 860/64 Vıenne SULr le Rhöne, Gu1ide ıllustre du
touriste, 1955,; 41

188 Pardessus 140 VOIN 543 ‚(CBetrus): Ado Chronik_ und Martyrolog
Duchesne, Fastes I, 179 (Apostoli) Liber episcopalis (11 Duchesne I®,
183, 186, 189, 190, 191 LO 701 (Apostoli). Vıta 11 Desiderii H SS rer Mer.

teriert durch Desiderius) Vıta 111 647 (Ecclesıiaa 645 (Haupt Petrı
apostolorum Petrı et Pauli); Vıta L11 647 (Ecclesia Petr1). Die Nachrich-
ten über die Bischofsgräber finden siıch 1mM Liber episcopalıs.

189 Coville, Recherches 462—464 Die Bischöfe des Jhdts WAaren ler beigesetzt
VO Rusticus (F 501) bis Tiscus (T 586/89). Die Basılıka nahm späater den Namen
des 1n ihr bestatteten Bischofs Nicetius (St Nızier)

190 Klauser-Bour 604
191 1i1t2 Afnulfi rer. Mer. 11 A
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deren C ber sie aufnahm.  192 Fur die Aposfelkirche VO  —$ Rouen liegt schon
ein Zeugn1s des frühen Jahrhunderts vor.1? In spaterer eılıt tührte InNnan

S$1€e autf den Bischoft Dionysius VO  F Parıs als den Erstien Mıssı1onar Oord-
194valliens zurück;: dıe Königın Chlothilde sol] s1e wiederhergestellt haben

Erbauer der Basilika VO  e Le Mans WAar nach den Bischofsgesten des Jahr-
hunderts der Bischot Julianus. Bischofsgräber des oder trühen
Jahrhunderts werden erwähnt, die für uns aßbare Reihe MmMi1t Vıcturus
(2 Viertel des Jahrhunderts) 11  195
Is Ergebnis ISt festzustellen, da{ß die Apostelbasiliken 1ns und Jahr-

hundert zurückreichten. Die Jüngste iıhnen WAar Chlodwigs Grabkirche,
die aber einen alteren Sakralbau angeknüpft haben kann. Das Apostel-
patrozin1um 1St 1n Vıenne, Parıs und Rouen in eın Petruspatrozinium über-
5 Der Zeıtpunkt des Übergangs 1st 1n Parıs noch deutlich —-

kennen, da Gregor VO  $ Tours DPetrus un die Apostel nebeneinander nennt
In Metz erscheinen 1n spateren Quellen gelegentlich Jacobus un Johannes
als Patrone,  196 doch hat sıch 1er das spezifische _Patrozinium nicht durch-
ZESETZT,

Das Petrus- oder Peter-Paulspatrozinium ührten zahlreıiche Coemeterial-
basıliken. Am besten sind WIr durch Gregor über Tours unterrichtet. Dort
erbaute Bischof Brictius (397—443/44 ıne Basılıka über dem Martinsgrab.
Als dann Bischot Perpetuus (461—491 die Grabbasilika VO  . in Martın —-

richtete, bezog die Camera der alteren Kırche ın den Neubau . An
der Stelle der alteren Basılıka errichtet ıne Peter-Pauls- oder DPetrus-
kirche.1?” Man dart daher wohl annehmen, da{fß schon die Basılika des Bric-
t1US den Aposteln oder Apostelfürsten geweiht War Ahnlich dürften dıe
Verhältnisse 1MmM Nachbarbistum Angers gelegen haben Dıie dortige Petrus-

19' Gregor, Hıst. Fr. 11 43 rer. Mer. 1 03 (Apostoli), 111 18 119
35i 18 216, 261 (Pertrus); Gloria :cont. 805 (Apostol:).
193 De laude SAaANnCcCLOrum Mıgne ZU, 448 Vgl Delehaye, Loca

SANCLILOTUM, Brüssel 1930, i Ldentisch mMiıt der spateren Abtei St Quen, in der
Bischoft Audoin bestattet WAr: Vıta Audoini 1 9 18 FT Mer 565

194 Vıta Chrothıildis 13 5 rer. Mer. 11 347 Dazu paßt die Lokaltradition,
die Vacandard verzeichnet (Vıe de St Quen, Parıs 1902, 96), nach der Bischof
Flavıus post 511 — post 541) die Restauration durchgeführt. habe

195 Actus pontificum Cenomannıs in urbe degentium, ed: Busson er Ledru, Le
Mans, 1901, 37 ff., 11 42, 111 44, 45, 48, VII 52 fl)
111 55 und 5 9 X 11 156 Im der frühen Jhdt lebten die Bischöfe
Pavatıus nd Liborius. Nach Vıcturus wurden bestattet: Turıbius (490—496), Prın-
C1p1Us (496 — DOSL 511 Innocentius (T 559 Hadoindus CF S 643)

196 Pertz, Spuria Carol de Aato 685 nd de Aato 691 Karl
Gr Ur 149 VO  — 783

197 Hıst. Fr 11 (Petrus el Paulus) un 31 (Petrus) rer. Mer. 1 63
un: 531 Ich konnte ıcht teststellen, ob diese Kirche Mıt der des Nonnenklosters
iıdentifiziert werden kann, das ach einer durchweg verwortenen Quelle die KöÖön1t1-
zin Chlothilde bei St Martın gründete (vgl Anm 173 und 174) Nach den Vor-
gangen ın ens waäare 1ine Iche Gründung bei eıner alteren Basilika durchaus
möglich.
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basılıka 1St ZUersti durch die 619/20 vertafite Vıta Malurilii bezeugt *”® und
ol nach der Lokaltradition durch den ersten Bischof yegründet worden se1n.
Be1 ihr Jagen die Grabkirchen der Bischöfe Maurilıus CC 423—453) und
Magnobodus (610 POSL 627).

Von der Kırche St Pierre-le-Viıf VOL Sens, be1 der 847 die Gräber der
PRrSTEN Bischöfe aufgedeckt wurden, Wr bereıits die Rede.!>7 die DPetrus-
basılıka Von Meaux, die ZUEersSt 1n der Vıta Columbanı ZCNANNT WILO
WAar nach ugo VO  3 Flavızny 1ne Gründung des ersten Bischots Santınus
und ‚oll durch dessen Nachtolger Anton1ius erweıtert worden se1in.  201 Die
Kıirche St Pierre-en-Vallee VO  w} uxerre estand Z eIt des Bischot  5  S
Aunacharıus (ante 573—605), der S1E mi1t Relıquien ausstattete.  202 Be1 ihr
befand sich anscheinend die Grabkirche des Bischofs Valerı1an S 346) St
Pıerre Wware dann als dıe Coemeterialbasıilıka der Bischöte VO  } uxerre

203anzusprechen.
Die Petrus geweihte Unterkirche VO  s Metz reicht 1n die Gründungszeıit

des Bistums ZUFru  4e  Ck.204 ber ihr erhob sich die Oberkirche St Felix-Clemens.
Paulus D1iaconus bezeugt, daß sıch 1n der Unterkirche die Gräber der Bischöte
Rufus und Adelphus (T 400) befanden.*© Nach einer Quelle des Jahr-
hunderts Jagen dort auch die Gräber der Ersten Bischöte Clemens, Caelestis
und Felix, VO  . denen Zzwel als Patrone der Oberkirche erscheinen.“® Die
Unterkirche 1St ohl als Oratorium über den Gräbern der eEerstien Bischöte
errichtet worden. Erbauer der Oberkirche War nach der Lokaltradition
Bischot Urbicius (2 Häiälfte des Jahrhunderts). Die Parallele ZAHT: Bau-
geschichte der Martinsbasıilika VO:  - Tours lıegt auf der and St Peter
(-Felix-Clemens) dürfte die 9 St Aposteln (-Arnult) die Zzweıte ( oe+
meterjalbasılika der Metzer Bischöfe SCWESCH sSe1N. Die Metzer Quellen WCCI-

ten Licht aut die Verhältnisse VOINl oul und Verdun. Die Petrusbasılıka

198 Port, Dictionnaire historique, zeographique biographique de Maıne-
et-Loire, Angers-Parıs 1878 Freundliche Auskunft des Herrn Chefarchivars A’Her-
ecourt.

200 Vıta Columbani 11 rer. Mer. IV E:
201 Chronicon 111 295 Die Namen dieser Bischöfe sind nach Duchesne

(Fastes HE 476) problematisch. Die Tradition des 11 ts bei Hugo vonmn

Flavıgny besagt jedenfalls, da{fß iNAall in Meaux die Petruskirche tfür die alteste
Coemeterialbasilika hielt

202 Louıis, Autessiodurum Christianum , I95Z; 21 ıtlert nach Wollasch,
Patrimonium ermanı 189

203 Die zweıte O  Wware das VO:  en Germanus 18—448 gegründete Mauric1usora-
torı1um, das spater ach seinem dort bestatteten Gründer benannt wurde.

204 Klauser-Bour 591 Ausgrabungen bei der Anlage des Güterbahnhofs 1im
trühen Jhdt Jegten dort eın Amphitheater mMiıt den Resten einer frühchristlichen
Kultstätte fre1.

205 Gesta CDP Mettensium 11 261
206 Johannes Von Gorze, Vıta hrodegangı 554 Nach Bour ware

Felix VO  $ Nola der alteste Patron der berkirche SEWECSCH. Dieses Patrozinium ISt
ber 1m Merowiıngerreı ıcht belegen. Ich möchte annehmen, dafß der
ursprüngliche Patron der Ortsbischof WAar, dessen verschollenes Todesdatum mMall

1m Frühmittelalter dem des Felix VO  o Nola anglich. Angleichungen dieser Art las-
SE  e sich häufiger belegen, bei Severin von Köln un Severın von Bordeauzx.
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von oul gyalt als Gründung des ersten Bischots Mansue£us.207 Die Verduner
Tradıition ın keinen Gründer der dortigen Petrusbasilika (St. Vanne),
ohl aber die Gräber der Bischöfe Maurus, Salvınus und Arator (Ende
un Anfang Jahrhundert), Possessor, Fiırminus und Vıtonus (Z Hilfte

und Anfang Jahrhundert). Sanctınus (T 346) un Polychronius (C 450)
wurden anscheinend nachträglich nach ST Peter überführt.208

asılıka VO  ( Maastricht geweiht,Dem Apostelfürsten WAar dıe Friedhotsb
209 Auch Maınz  210 un Straß-

Aaus der spater das Servatiusstift erwuchs.
burg  211 hatten alte Petrusbasılıken, die Nan vielleicht als Friedhofskirchen
ansprechen dart 212

St Pierre de °Etrier WAar die äalteste Coemeterialbasılıka VO  - Autun
Die Petrusbasilika VO  w Chalon barg Gräber VOIL Bischöten des Jahrhun-
derts; in der Kirche St Marcel, be] der yleichfalls eın Petruskult bezeugt

213ISt, Bischöfe des Jahrhunderts bestattet.
Be1 dem Martialsmartyrıum VO  a Limoges befand sich diıe kleine irche

St Piıerre du Sepulcre, die die rtstradıtion dem ersten Bischof Martialıis
zuschrieb.*1* Eıne DPetrus geweihte Coemeterialbasılika VO  ‚an Clermont, deren

215

Gründungszeit iıch nıcht Ffeststellen konnte, erwähnt Gregor VO  3 Lours.
Die Petrusbasıilıka VOIN Rodez t. Amance) ‚oll der Bischof Amantius 2
Hilfte des Jahrhunderts) erbaut haben216

Auch 1n Eauze, der alten Metropole der Novempopulana, führte die
Grabkirche der CI'SFCII Bischöfe das Petruspatrozinium.“”” Eıne Petrusbasıilıka

207 Gesta —epp. Tullensium VII1 635 pater Abte1 St ‚anNSuy, deren
Pfarrkirche weiterhin das Petruspatrozinium führte. Vgl Choux, L’episcopat de
Pıbon, Nancy I95Z:

208 Grimotestament VO] 634 Levıson, Aus rheıin. fränk. Frühzeıt,
Düsseldort 1948, 127 un! 129 (Erstzeugn1s). (sesta CDPP. Virdunensium 33 4,
12 4 9 41, Hugo VOIl Flavıgny, Chronicon VI11 3158, S27

Polychronius VO  - vornherein 1ın der Petrus-3dZ 349 Nach den Gesta ware
basılika bestattet worden.

rer. Mer. V1 371 Vıta Landiberti209 1t2a Landiberti 18
375

210 Behrens, Das frühchristliche und merowingische Maıinz, Maınz 1950,
Büttner, Das fränkische Maın Aus Verfassungs- und Landesgeschichte,

Festschrift Geburtstag Th Mayer I} Lindau-Constanz 1955, 225
211 Pfleger, die elsäßische Pfarreıi, Straßburg 1936,

Autun 1947,212 Berthollet, L’6v. d’Autun,
Chalon 17 1920, 1L und 18,213 Besnard, Mem. Soc. A’Hıiıst. A’Ar

in St. Marcel Sil-1922, In St Pıerre Paulus und Johannes (vor 486),
vester (T 525 und Agricola (T 580) bestattet.

214 Duchein, Melanges Brunel S 1955, 392
bellus de ecel. Claromontanıs215 Hıst. Fr. 31 rer. Mer. 1 165

Ter. Mer. VII 458 Die Cassiuskirche VO'  } St Ally (Grabkirche des Bischofs
Ilidius, 384/85) saß einen PetrusalTar Libellus 459)

216 Lot, Recherches SUL la DOPUlatıon la superficie des cCites remoOontfant

l’epoque gallo-romaıne 13 Parıs 1950, 118 Dıie Translatiıon des Bischofs
Amantıius durch Bischof Quintianus ante 506—515) fand Peter-Paulstag Statt

ZVıta mantı] (
217 Gallıa Christiana 967 (Dokument VOonNn Vgl Duchesne, Fastes HE,

91—94

Zxtschr. K
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estand Bordeaux ZUur Ee1It des Bischofs Bertram (ante 577 585) 218

219Perigueux und Toulouse esaßen alte Friedhotskirchen des yleichen Tiıtels
Be1 Arles yründete Asclepius o1010 St Dierre BT Paul du Mouleyres ArÄ  S

1Ne andere, vielleicht äaltere Peterskirche lag 1 Vorort Trinquetaille.271 Die
dem Apostelfürsten geweıihte Coemeterialbasılıka VO  e He roV. Vıenne)

WA auf den 510 verstorbenen Bischof Marcellus
Die Bıstümer Norden der Kirchenproviınz Reiıms hatten NLr der

Völkerwanderung stark gelıtten In Senlis führte mmMa  $ dıe dortige DPeter-
Paulsbasılika auft den CrStTEN Bischof Regulus ZUuUru  ck S Die Petrusbasılıka
VO  $ Aa0onNn coll dıie Köniıgın Chlothilde errichtet haben 2241 St Lucıen de
Beauvaıs, das nach um 1000 hergestellten Fälschung Könıg
Chilperich (561—585) worden SCI, tührte Petrus als ersten I ıtel-
heiligen 225 Wır hören da{fß Bischot Audebert von Cambra1 (ante 660 POSL
667) Peterskırche als Grabbasıilika gründete 296

VWır konnten 28 Petrusbasılıken namhaft machen, die den Apostel-
basıliken LLEGETER Diese Lıste 1ST a1ber sıcher unvollständig de Manteyer
nın noch €e€1tere Peterskirchen Groupe urbain vVvon Embrun VO  - Aıx
und 1e7z ToV A VO  3 Toulon, Marseılle, Cavaillon, Avıgnon und V aı-
SO  3 Prov Arles);=s deren Alter und Charakter ıch nıcht nachprüfen konnte
Das Gleiche gilt auch tür dıe Vo  3 LOt tür uch DDax und Oloron SC-
nanntfifen Peterskirchen AA Nähme InNnad  =) für jede der ZCHNANNLECN Stidte C
e1tere Petrusbasilika A würde sıch dıe Gesamtzahl u 11 erhöhen
Die oroße Mehrzahl der namhaft yemachten Petrusbasiliken vehört dem
und Jahrhundert Auch Jahrhundert sind noch CIN15C von iıhnen
errichtet worden. Als Nachzüglerin Missionsgebiet erscheint die ı
Jahrhundert erbaute Grabkirche Audeberts Vo  } Cambraı1i

Andere Aposteltitel be1 den bischöflichen Coemeter1albasıliken nıcht
häufiger als bei den Klöstern Paulus können WIL überhaupt nıcht CMNNENMN

Gregor VO  $ Tours bezeugt 1116 Andreaskirche VO  3 Clermont Sıe 1ST ;ohl
IMI der Basılika identifizieren, dıe das rab des Erzdiakons Tigridius,

21®8 Gregor, Gloria 33 — S55 LG Mer. 509
219 Lavergne, Hıstoire de Perigueux, Perigueux 1945, A E Ramet,

Hıstoire de Toulouse, Toulouse 1936,
29) Benoit, Arles, Parıs 1954;, 28 Idem, Topographie MONASTIQUEC d’Arles
erbaut 530 (GAE XII 936)

221 Eot Superficie S Parıs 1954, Z
222 de Manteyer, Les chretiennes 290 Duchesne, Fastest 734
2923 Vercauteren, Etude SUL les (Civıtates de la Belgique Seconde, Brüssel

1934,, 255
2924 Vıta Chrothildis LOMer. 11 347 Es WAare jer W 1€e€ bei KRouen
C1NeE Mitrhilfe der Könıigın bei der Erbauung der Basilika durch den Bischof

den Wenn INnan er WagtT,, daß das Bistum Laon ETrST durch Rem1g1us gegründet
wurde und bei der Teilung VO  3 511 Chlothar E: den der Sö
Chlothildens, fıel, 1ST der spaten Nachricht CINEC iNNCTIE Wahrscheinlichkeit ıcht ab-
zusprechen.

225 Pertz Vercauteren 708
226 Gesta CD Cameracensium SS VII 409
297 Les chretiennes D4 313:f0%; SEZ 307, 305, 303, 302
298Lot, Superficie HL 1935 37 I4 z  351



243Ewig, er Petrus- und Apfostelkiv.l‘lt‘ in Gallien
eines Bruders des Bischofs Illidius (T 384/5) barg  229 Bei Frofit Vo  ( CII

den haben.“” Dem Bru-
u  uX dürfte oleichtalls e1in Andreasheiligtum bestan
der Petr1 WAar auch 1ne Coemeterialbasıilıka VO  } Chälons geweIT die spater

231
nach dem 1 ıhr bestatteten Bischof Alpınus (T anfe 461) ZeNANNLT wurde.
Bischot Agerich VOoO  ( Verdun (ante 584—588) wurde 1in eıner Basılika be1i-

D3 Diese Nachrich-ZESCLZT, deren Titelheilige Andreas und Martınus 11l.

ten lassen daraut schließen, da{ß das Andreaspatrozinium ungeftähr der gle1-
chen Zeitstute WI1e der Peterstitel angehört, aber wenıger verbreıtet WAar.

Dem Brüderpaar Petrus-Andreas folgt 1ın den dreı synoptischen E, vange-
1en un 1im Kanon Mıssae das Brüderpaar Jacobus- Johannes. Wır Dr

wähnten bereıts, dafß bei der Metzer Apostelbasılıka 1m Jahrhundert
gelegentlich Jacobus und Johannes als Sonderpatrone genannt wurden. ıne
Jacobusbasıilika 1St 1n merowingischer eıit 1Ur durch das Lestament des
Bischots Desiderius (630—65 tür Cahors belegt.** Der ult des Apostels
un Evangelisten Johannes WAarTr iın der Frühzeıt meıist MI1t dem des Täuters
verschwistert und indet sich daher nl  cht selten be] den Baptisterien oder

234 un Perigueux.245
kleineren Kirchen der Kathedralgruppe, f ın Valenc
Hauptpatron Wrr der Evangelist bei Wwel der äaltesten Coemeterialbasıiliken:
St Irenee von Lyon  230 un St Maxımin VO  —3 T rier.“ Vielleicht 1St auch

2931hier ine Verbindung miıt Johannes dem Täuter denken.
Die Reıihe der Apostelpatrozinien be1 den Basıliken 1sSt damıt erschöpft.

Da die Evangelısten 1n der Frühzeıt bisweilen mi1it den ApostelnZ
ZENANNLT werden, se1 der Vollständigkeit halber noch das S  n Ende des

Jahrhunderts bezeugte Lucaspatrozınium des X enodochtiums VO  >; Poitiers
verzeichnet.*® Wır konnten A postel-, Petrus-, Andreas-, Jacobus-
und Johannesbasılıken nachweisen, insgesamt also 41 Apostelkirchen, Diese
Zahl 1St sicher noch erhöhen, da insbesondere die Petrusbasiliken nıcht
vollständıig erfaßt wurden.

Y

464
2 Hıst. Fr. 31 ter. Mer.. 1 165 Libellus 55 ‘ rer. Mer. VL
30 Lavergne, Histoire de Perigueux, Perigueux 1945, S
_- Vercauteren 140
2392 Hugo von Flavıgny, Chronicon 111 337
233 Vıta Desiderii rer. Mer. IV 586
234 Bistumschronik Valence Duchesne, Fastes 15 Z
235 Lavergne lausz, Hıstoire de236 Erstbeleg Jhdt Passıo Epipodii et Alexandri. Kleinc

Lyn 64
23 Erstbeleg, Jhdt Vıta C Maxımıiınıiı Maı NI
238 Kleinclausz fur St Irenee den Evangelisten, Coville (Recherches

445 ff.) den Täuter als Patron. In Trier War die alteste Coemerialbasilika (St
Euchar) dem Täufer, die zweıte (St Maxımıiın) dem Evangelisten Johannes geweiht.

239 Testament des ' Bischofs Ansoald Pardessus LL 438

4*



244 Üntemuchunga:n
Dıe ABOSteLlpatrFözınıeNn b eı den Kathedralen

Die ambrosianische Heıiligenreihe. Marıa Apostoli
Die Apostel erscheinen als Kathedralpatrone NUrLr ın eıner Nachricht

Flodoards über die eimser Bischofskirche des Jahrhunderts.““ Dıie stärk-
STEC Gruppe bilden wiederum die Petrus- oder Peter-Paulskathedralen. Petrus
oder die beiden Apostelfürsten Titelheilige von Köln, Irier und
Worms, VO  e Troyes ToV ens), VO  e Beauvaıs TOV. Reıims), VO  an 1S1eUX
rToV Rouen), VO  a} Nantes, Rennes und Vannes FoV. Tours), von Poitiers,
Saıintes und Angouleme (Prov. Bordeaux), vOon Maguelonne ToV Nar-
bonne), VO  3 ent ToV Vienne) und VO  e} Tarantaiıse. Als Miıtpatron CL

scheint DPetrus (Petrus et Paulus) 1n Le Mans YoV. Tours) und Straßburg,
vielleicht auch 1n Eauze, 1in Perigueux Prov. Bordeaux) und Carpentras
Prov. Arles). Andreas begegnet als Titelheiliger 1n Bordeaux, Avranches
ToV Rouen) un LE;xmes, das von eLW2 486 bis 541 die Hauptstadt des
Bistums Sees roV Rouen) War

Jacobus erscheint 844 als Mıtpatron VO  z | Toulouse, Johannes Evangelıst
War bıs 1Ns trühe Jahrhundert Titelheiliger VO  a Langres Wır verzeich-
nen insgesamt Apostel-, rCSD. DPetrus- oder Peter-Paulskathedralen,

Andreas- und Je ıne Jacobus- und Johanneskathedrale. Die Verteilung
der verschiedenen Apostelpatrozinien entspricht also. urchaus der bel den
Basıliken und Klöstern.

Zeitgenössische Bau- und Weihenachrichten liegen VOTLT für Gent (Könıg
Sıg1smund, 510/15)7 Tarantaıse (Bıschof Sanctius, &. 51 Nantes (Bı
chof Felıx, 567) 243 un: Salntes (Bıschof Palladius, 586) Zu den Zze1lt-
genössischen Nachrichten über die ruppe Nantes-Saintes palt die Miıt-
teilung Ademars VO'  a Chabannes, der den Bischof Aptonius 541/2 — post
3497) als Erbauer der Kathedrale von Angoule&me nennt.  245 Die hiıer gegebe-
NC  Sr Daten besagen 1U allerdings nıchts ber das absolute Alter des Je-
weiligen Patroziniums. Dıie meisten der hier ZzeNAaANNTLEN Bischotskirchen gehen
1Ns Jahrhundert zurück. ıne Neugründung des Jahrhunderts WAar ledig-
lich Maguelonne. ehr oder wenıger starke Störungen durch die Völker-
wanderung sind be] öln und Worms, be1 Beauvaıs, be]l Lisieux und
Avranches anzunehmen. Auch die Trierer Kathedralbauten wurden 1im frü-
hen Jahrhundert restauriert.

240 verweıse für die fölgenden Ausführungen auf meınen Autsatz ber d1e
Kathedralpatrozinien 1m römischen un: fränkischen Gallien, Hıst. Jb. 7 9 1960
Dort SIN alle Einze  ege ZUSAMMENZELFAYECN.

241 Max Burckhardt, Die Briefsammlung des Bischofs Avıtus VO  e Vienne
Abh mıttl. neuUeren esch ö1, 1938, 76—83 Blondel, Edifices chretiens
de la Suisse occıdentale 274

242 Duchesne, Fastes 1E 744 (Erstzeugnis Avıtus VOoNn Vienne).
243 Venantius armına I88| A IV 5 55
244 Gregor GT} Registrum VI 48 VO  . 596 Epp 49723
245 Hıstoriae 29 GS 113
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2745Ew1g, Der Petrus- und Apostelkült Gallien
Dıie Apostelkathedralen erscheinen aut der Karte 1n eıner merkwürdigen

Randlage: iıne schüttere Ustgruppe 1St über Beauvaıs und 1S1eUX verbunden
MIt den kompakten Gruppen der Provinzen Tours und Bordeaux, Jängs des
Atlantıks Zum Verständnıis dieses Bildes mussen WIr die Stephanuskathe-
dralen heranzıehen: s1e beherrschen Mittelgallıen, iınsbesondere die TOVINZ
Sens, und bilden eınen Kern, den sich die Apostelkathedralen grupple-
ren Die invent10 Stephanı 1m Jahre 415 bietet einen sicheren Terminus

quO für die Datierung des Patroziniums, das siıch be] den Kathedralen 1m
Lauftfe des Jahrhunderts verbreıtete. Es stellt sich die Frage; ob die one
der Apostelkathedralen ine altere oder 1ne jüngere Kultschicht reprasen-
tiert.

IJIen Schlüssel AL LOsung dieser Frage bietet die ambrosianische Heıilıgen-
reihe, die Delehaye herausgearbeitet hat Jean Baptiste, les apötres Jean,
Andre, Thomas, E: les mMartyrs de Milan de Bologne Orment le

La presence dA’une martyrefond Euphemie SiY- quatre fO1S
n’empechait Pas de qualifier l’ensemble de Reliquiae A postolorum.““ Mıt
Ausnahme der Princıpes Apostolorum umta{ßt diese Reihe <ämtliche Apostel,
die uns bisher begegnet sind, einschließlich der NULr Je einmal bezeugten
Thomas und Lukas Machen WIr die Probe, ob S1E auch 1n Gallıen MM1t den
Martyrern VO  (} Mailand und Bologna zusammengıngen.

Ambrosius fand 386 die Gebeine der Martyrer Gervasıus un Protasıus,
395 die Gebeine von Nazarıus un: Celsus. Die Bologneser Märtyrer Agrı-
cola und Vitalıis wurden 393 1n Gegenwart des Mailänder Metropolıten DB

hoben Gervasıus un Protasıus finden WIr als Kathedralpatrone VOL allem
1n Nordgallien: SO1sSsOons und Senlis FOV. Reims), Sees ToV Rouen)
un Le Mans, zeitweilig ohl auch 1n Tours. In Mittelgallien 1St 1LULL Nevers

Prov. Sens), in Südgallien NUr Lectoure IOoV Aauze ennCM. (z3anz
anders 1STt das Bıld für Nazarıus, der Kathedralpatron 1n Autun roV
yon), ez1iers und Carcassonne roV Narbonne) wurde. Agricola un
Viıtalis erscheinen als Titelheilige der Kathedrale Vo  $ Clermont rToV
Bourges), ıhre Translation erfolgte durch Bischof Namatıus (c 450).““
Wiährend der ult der beiden ersten Mailänder Märtyrer noch Zanz Gallien
erfaßte, Ainden WIr das Z7weıte Mailänder aar und die Märtyrer VO  [a

Bologna LLUIL be1 den Kathedralen Mittel- un Südgalhiens: Dıieses kult-

246 Delehaye, Loca SANCLOTUM, Brüssel 1950,
247 Hıst. Br. 11 OI Mer:. I1 Gl IMAaTrt. 43 rer. Mer. 1 517

248 Damıt oll nicht Zesagt se1n, da{ß die beiden jJüngeren Kulte Nordgallien
überhaupt nıcht mehr erreichten. Die 316 erbaute eımser Basıilica Jovınıana
(St Nıcaıise) ührte das Patrozinium der Bologneser Märtyrer, das bei ihr schon

630 bezeugt ISt un gew1ßß noch auf eıiner Translatıon der Frühzeit beruht. Auch
Vietricius VvVon Rouen besafß ıne Agricolareliquie. ber die beiden jüngeren Kulte
vermochten auf Nordgallıen Nl  € mehr tiefer eiNZUWIFken Nazarıus (et ]sus)
kam nach Parıs sicher PISE 1n merowingischer Zeıt VO:  e Autun AUS, nach St. Nazaıre

Spuren dieses Kultes fehlen 1nwahrscheinlich von Bordeaux her. Spätrömische
Nordgallien völlig. Vgl meınen 1n Anm 240 zitlerten Aufsatz.
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geographische Bıld beruht nıcht autf Zufall: ı Jahre 297 starb Ambrosius,
zwischen 395 und 402 wurde die Praetectura - Galliarum Von Trier nach
Arles, 401 die Kaiserresidenz VOIL Maiıland nach A4venna verleot

Es sind also VOT allem dıe Gervasıuskathedralen, die das Bild der Apostel-
kathedralen abrunden un zugleıich Anhalt tür die Datierung dieser
Schicht bieten Die Quellen sprechen hier cschr deutlich Wır erfahren durch
Gregor VO  3 Tours da S$C1MHN großer Vorgäanger Martinus Gervasıusreliquien
Aaus Italıen erhijelt 249 durch die Bischofsgesten VO  3 Le Mans, da{f Tours
Gervasıusreliquien Le Mans weıtergab 250 Wır nanntfen Vıctriclus vVon
Rouen (ante 300 DPOSLt 404) bereits als Gründer Apostelbasilika
wobel die Apostel‘ Sinne der ambrosianischen Reıhe denken 1ST
In Rouen estand auch 1Ne alte Gervasiusbasilika. Wır können uns also
nıcht wundern, dafß Andreas Patron der Suffragankırchen VO  $ Avranches
und Exmes, Gervasıus VON Sees WAar. Victricius WAar Korrespondent Paulins
VO  ; Nola, der AUS Bordeaux SLamMMLTLE Bischof Delphinus VO  a Bordeaux
(ante 380 400/4) stand persönlichem Austausch MC Ambrosius und
SCIN Nachfolger Amandus gehörten auch den Korrespondenten Paulins

Damıit schließt sich der KreIis der Apostelkathedralen Schicht
ZUsammen, die über die Kultschicht des Erzmaäartyrers hinaufreicht 1115

elitJahrhundert 111 dıe patrozınıenlose der die Bezeichnung Reli1-
apostolorum für die yemischte ambrosianısche Reihe die Brücke bıldet

Flodoards SPates Zeugn1s über die eimser Apostelkathedrale de Jahr-
hunderts AUS SCINECLr Isolierung heraus, und das Bild das WIr A4Uus der
Betrachtung der Basılıken haben wird VO  s} den Kathedralen her
bestätigt. Eın undı:fterenziertes Apostelpatrozinium aßrt siıch als alteste
Grundlage der spezıiıfiızıerten Apostel- un Maärtyrerpatrozinien erschließen
Wır dürfen dabei 1U  —$ nıcht mehr 1Ur die ambrostanische Reihe enken
die Apostelfürsten miıtiındentiert. Das die Nachricht Gregzors
VO  $ Tours über die Weıhe VO  — Marmautiers DPetrus und Paulus durch
Martıinus. Wır W155S5CH, dafß NUuUr T Spater der Prätorianerpräfekt Rufinus

Chalcedon 116 Peter Paulskirche erbaute, die September 394 geweiht
wurde 253 Hıer 1STt auch dıe Canones des Konzıls VO  —$ Sardıca über
die richterliche Stellung des Papstes der Kirche, die reichsrechtliche
Sanktionierung dieser Aanones durch Kailser Gratıian (378), das Auf-
tretfen der Bezeichnung Sedes apostolica 1 den Papstbriefen SCItDamasus
366—384) 254

249 Hıst Fr Dr Mer 529 (zu Eustochius)
250 Actus pontificum ed Busson-Ledru 31 5 9 55
251 Musset, Les villes episcopales Ia NAaıssanCce des eglises suburbaines

Normandıe  ==—  ö Revue A’Hist. Egl de France 3 9 1948, 11 Vacandard, Viıe de
St Ouen

252 Duchesne, Fastes 11?2,
253 Delehaye, Origenes 153
254 Lietzmann, Geschichte der alten Kırche HS 1953, 200; LV 05D
Fliche-Martin, Hıstoire de l’Eglise HE 1947, 486



747Ewi1g, Der I;Petrus— und Apostelkult 1in Gall%en
Es 1St 1U  $ der Zeıt, FA Ausgangspunkt unserer Untersuchuné ZUu-

rückzulenken. Wır sahen; dafs das Patrozinium der Apostelfürsten im

Jahrhundert vielfach 1t dem Marienpatrozinium verbunden Wa  a Die
Überlieferung des 1ahrhunderts gestattele keinen entsprechenden Eın-
blick Be1 den Kathedralen ber Ginden WI1r die Verbindung der beiden
Patrozinien wieder. Flodoard berichtet, daß d}ı Apostelkathedrale VO  —

als Bischof Nicasıus 400Reims in ıne Diakonie umgewandelt wurde,
die Marienkathedrale erbaute. DE} be1 der Bıschofskirche sıcher auch ein

Baptisterium bestand, lag in Reıims also seit ıne Dreiergruppe Vo  Lan
255 erscheintSakralbauten VOL. Durch Gruppen dieser oder ÜAhnlicher Art

Petrus (Petrus PE Paulus) auch mit Marıa verbunden 1n Köln, Trier, Beau-

vals; Le Mans und Straßburg, außerdem vielleicht iın Nantes, Carpentras,
Eauze un Perigueux. Gervasıus un Marıa begegnen ın SOo1s-

un Marıa finden WIrLr
SONS, enlıs, vielleicht in Sees und - OUS: Agricola
in Clermont. Ausgrabungen in Triıer un andere Stellen haben uns geT

undZE1Sts dafß die Dreiergruppch durch Kleruskirche, Katechumenenkirche
VWıe das Täuferpatrozinium dem Baptiste-Baptisterium gebildet wurden.

rium, kam der Marientitel ursprünglıch der Katechumenenkirche z die
sıch normalerweise vAbUR Dompfarrkirche entwickelte.  206 Der Symbolısmus
der Bauten un ıhrer: Patroziniıen drückte die mystische Verbindung des
durch die Apostel repräsentierten Christus mıt der 1n Marıa dargestellten

entwickelten theologischen Gedanken,Kırche AUS. einen VO  (} der Patristi
257der gerade iın Gallıien tiefe Wourzeln hatte.

Altchristliches Erbe, ifisches' Mönchtum und
ScCLMANISCHEIX Petruskult

Die Patroziniendreiheit Apostoli-Maria‘—_]ohannés Baptiısta kennzeichnete
die Funktionen der verschiedenen Sakralbauten innerhalb einer Kathedral-
Zzruppe, Ssıe konnte nicht der Unterscheidung der verschiedenen Kathedralen

und Reliquienkults in die Apo-dienen. YSt das Eindringen des Martyrer-
stelkirche führte Z Entstehung unterscheidender Sonderpatrozinien. Dıie
ambrosianischen Reliquiae apostolorum bezeichnen deutlich den Übergang.
Wenn sıch NUunn 1m un Jahrhundert die individualisierenden Kulte
rasch verb;eiteten und 1m Laute dieser Ent\widdung\ auch die dreı alten

255 In A  späterer eıt außert sich die Kultverbindung icht mehr in einer Bauten-
STIUDPC, sondern ın der Parallelität VO  $ (Ist- und Westchor der in der Anordnung
der Altäre: in den karolingischen WDomen VO öln und Strafßburg.

Kempf, Ecclesia cathedralis quod duabus ecclesiis perficıtur
Ärte del prımo millennio. Attı de 11° Convegno pCI lo stud10 dell”’ Alto Medio FEvO
teNuto PTCSSO l’universita die Pavıa 1950 Torıno

257 Müller, FEecclesia-Marıa. Die Einheit Marıas und der Kirche Paradosis.
tchristl Lıteratur un Theologie, Fribourg 1955Beiıträge ZUuUr Geschichte der

MaterVgl auch Plumpe, Ecclesia. An iNquiry ınto the CONCCDL of the Church
AS Mother 1n early Christianıt The catholic Universıity of \merica. Studies 1n

1943 Coathalem, Le parallelisme 1achristi1an ant1quity D, Washington
Vıerge l’Eglise 1?;nälecta Gregorjana 74, Rom 1954
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symbolischen Patrozinien allmählich Individualtiteln wurden, haben
doch die alten Vorstellungen noch Jlange nachgewirkt. S1e spiegeln sıch WOC1-
LEr den Dedikationsformeln, 1ı denen die alte Dreiheit M1 dem Sonder-
Patrozınıum verbunden wurde

iıne exemplariısche Dedicatio Andet sich der Urkunde On1g Pıppins
tür Prüum AUS dem Jahre 7672 Sie lautet: SANCL1 Salvatoris (1)
CT Sancfife De1l ZCNLELICIS Marıae (2) beatorum apostolorum Petr1 et.
Pauli (3) vel SAaAncCcrTtı Johannıs Baptistae (4) SCHu et SAaAncCctı Stephanı,
Diıunisı11 ET Mauri1c11 (5) contfessorum SAancCctfı artını Vedasti
ermanı (6) 258 Dıe Formel 1ST also sechsgliedrig, aufgebaut nach dem
Schema der Allerheiligenlitanei, der Johannes Baptısta reprasentalIVv
steht tür die Patrıarchen und Propheten Dıe Rangordnung 1ST 1LLUI dieser
Stelle leicht verändert denn der Täufer hat der IL.ıtaneı seinen Platz
VOT den Aposteln Prüum besaß 1NC Herrenreliquie un tührte den Salva-
tortite] Das namengebende Patrozıiınium steht aber 1Ur deshalb An der
Spitze, weil iıhm dieser Platz auch nach der objektiven Rangordnung -
kam Diese Komnzidenz Wr nıcht gegeben Lag S1Ce nıcht VOT,
stand der Titelheilige auch der Mıtte oder gal Schluß der Reihe
jedenfalls dem ihm objektiv gebührenden Platz Denn die objektive
Rangfolge WAar ursprünglıch sakrosankt Wollte INan den Titelheiligen
trotzdem den Anfang Serzen mufßte INa  } die ranghöheren Gruppen
tortlassen Man konnte sich auch Aadurch helfen dafß INa  z den Tiıtelhei-
lıgen durch den Zusatz speclaliter hervorhob ST Laufe der eIt hat
sıch diese SIrCENZE Ordnung der Formel allmählich yelockert

Die yroßen Klöster des Jahrhunderts spiegeln ihrer Anlage allem
Anschein nach weıthin die Gruppenanlage der Kathedralen wieder und
War bis die Patrozinienformel hınein, die 1U  H DPetrus (et Paulus)
Marıa (_ jJohannes Baptıst/Evangelist) lautete S1e standen Ira-
dition Wenn Gregor VO  3 Tours über den Limousiner Abt Arıdius schreıibt
„CONSTIFUXIt templa De1 honore sanctorum“ 259 verbirgt siıch hinter die-
5 Satz Zew1f5s auch die alte Formel Trotzdem kann INa  3 sıch des Eın-
drucks nıcht erwehren, da{fß die Klöster des Jahrhunderts wıieder 111 STar-
kerem aße den Akzent aut die alte Patroziniendreiheit legten Vielleicht
1SE dies auf iırıschen Eıinflu{fß zurückzuführen Denn die Iren kannten b1s
ZU Columban nıicht die Kennzeichnung der einzelnen Kirchen
durch CIM Sonderpatrozinium 260 Vielleicht spielte auch der Umstand MI1
hinein, daß Nordgallıen noch nicht gerade reich Sonderkulten WAal, daß

also nıcht Sonderpatrone tür die zahlreichen Klostergründungen
des Jahrhunderts diesem Raum gab Wır muüßten dann annehmen dafß
die Klöster ebenso WIC die alten Kathedralen un Basiliken beım
Zeitpunkt ihrer Gründung reliquienlos Dieser Frage können WITLr

Carolinorum
259 Hıst Fr LT Mer 523
260 Freundliche Mitteilung VO  3 Grosjean, Instıtut des Bollandistes, Brüssel
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hıer nıcht nachgehen. Oie 1St tür auch VO  3 sekundärer Bedeutung. Denn
auft ıne Ausfallserscheinung allein kannn der starke Petrus- und Marienkult
des Jahrhundert keineswegs zurückgeführt werden.

Wır stellten mehrtach test; da{fß das Marienpatrozinium als Haupfttitel
das Patrozinium der1mM Jahrhundert durchwCO>S den Frauenklöstern,

klöstern vorbehalten blieb Auch darın man1-Apostelfürsten den Maänner theologischen Gedan-festierte sich 1Ine Abwandlung des äalteren symbolisch-
kens, ein Individualisierungsprozeis besonderer Es Aßt S1C} nıicht VCIL-

kennen, da{ß der Apostelkult 1n der deutlıchen Zuspitzung auf DPetrus oder
die beiden Apostelfürsten eıne pCIrSönlichere Note erhjelt. Er rückte WAar

Verbundenheıt mM1t Rom 2US. Aber diecschon 1n der Spätantike auch die
Apostelfürsten sind 1m Frühmittelalter och mehr denn uUvo als Sonder-

Bewußtsein Man pil-DatfroNc der römischen Kirche 1Ns allgeme1 ck, selbst wenn sichiıhren Gräbern und brachte iıhr Pıgnora Z
dabei bıs 1Ns Jahrhundert hınein NUrLr Berührungsreliquien handelte
(zanz 1im altchristlichen Geiste aAb Columban se1ner Verbundenheit 88088 den

ben den Papst Ausdruck: Nos nımApostelfürsten 1n seinem Mahnschreıi
SANCIOLrUM Petr1 er Pauli omn1um discıpulorum divinum CANONECIHN Spirıtu
Sancto seribentium discipuliı Uus, tot1 Iber1, ultimı habıta mundi,

pıentes Eıne peCI-nıhıl 36 evangelicam eit apostolicam doctriınam eC1
sönliche Note scheint anzuklıngen, wEenNl DPetrus Paulus Hinstellt als

1mMO0s cCampı felicıssımı bellatores Es
MAagNnOS magnı reg1s duces Ort1ss
fehlt nicht das Bild VO  (a Petrus als Himmelspförtner: nemO qu1 nesclat,

2611 caelorum contulit claves.qualıiter Salvator nOSTIeEr SANCIO Petro rcg
Doch 1St das Bild VO: Himmelsptörtner nıcht geist1ges Eigentum Colum-
bans. Venantius Fortunatus hält uns 1in viel se1iner Gedichte Vor

hinauf verfolgen laßt,Augen.  262 O und wieweıt siıch über Venantıus
lıegen aber Zeugnisse VOT, da{ß sıch der gal-CTMAS ich nıcht X&  IL, Es

lische Episkopat 1n se1ine useinandersetzung mi1t dem ostgermanischen
Arıanısmus auf Petrus die Apostel beriet. Nicetius von 'Inrner schrieb

doswinth: duodecım apostolos565 die Langobardenkönigın Chlo
ven1amus, qu1a 1ps1 Gothı hodie 1DS1S veneratiıonem impendent et: reliquis

6deles IF Alboenus ibidem mittat et. ad domn!1]ı
C: iıllos SUOS

Petr1, Pauli,; Johannıs vel rel1quo anctorum limına perducat? Ibidem
deliberent! Sed NO  a} audent, quia domn!1(Gothıi mM1ssas facere, 61 audent,

Petr1 discipuli 10  — G contrarı hristı SSC probantur.“”® Um dıe
VO  [ Nantes, Saıntes und Angouleme ıhreyleiche eıit weıhten die Bischötfe

Kathedralen Petrus oder de be1den Apostelfürsten: nach dem Anschlufß
das Frankenreich und dem Abschlufß der MisSs-des gotischen Aquıitanıen

S1017 in den von <ächsischen eevölkern besiedelten Küstenstreiten. Vielleicht

Columbani <  ON 613/15 Epp 111 071261 Ep SEA262 Carm Z 11 1 9 111 67 Z V 111 und 3 2!
1 83 41, D 100, 107, 178, 184, 206, 239

Epp. Austrasıacae Ep 111 1921 Zur Datierung: VO'  a den
Steinen, Chlodwigs Übergang ZU ristentum MIOG Erg TZ: 932/33,
470
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1St hier Vauch die Kathedrale VO isieux zfi nennen. Die Bischofskirche Von

Maguelonne, die yleichtalls das Petruspatrozinium führte und 1n der gotisch
verbliebenen Narbonensı1ıs lag, tritt 4NNS Licht beiım UÜbertritt der Westgoten
zZzu Katholiziısmus. Sie wurde anscheinend damals YSLE begründet. Die
Ecclesia praetoriens1s Von Toledo, doch ohl die Hoftkirche Rekkareds
der gotischen Hauptstadt, WAar den beiden Apostelfürsten geweiht.264

In den Antang des Jahrhunderts tührt uns der Neubau der Genter
Petruskathedrale, für die der Burgundenkönig Sıg1smund Reliquien Aaus$s

Rom beschaften 1e(ß Sıg1smund ISt nach seınem UÜbertritt ZU Kathol17Z1s-
INUS als erster germanischer Kön1g nach Rom gepilgert.“® Chlodwig weihte
seine ariser Grabkirche DPetrus un den Aposteln; sandte dem Papst
als Weihegeschenk ine Krone.“% Ich möchte auch, Ww1e€e mehrtach dargelegt,
den spaten achrichten Glauben schenken, da die Königın Chlorhilde
der Erbauung oder VWiıederherstellung der Petruskirchen VO  3 Reims, Laon,
Rouen und Tours beteiligt WAar.,. Childebert (511—558), der älteste Sohn

267 und unter-des Königspaares, erhielt selnerselits Petrusreliquien Aaus Rom
stutzte den Bischof Aurelıan bej der Gründung des Petersklosters VO  - Arles
Seine Grabbasıliıka, die spatere Abtei ermaın des Pres, besafß ein
Petrusoratorium.*68 Wır erwähnten, da{fß Theudechilde, ıne Tochter heu-
erichs (  1—53 das Koster St Pierre le Vıt VO  3 Sens oyründete. Dıie
Grabbasilika St. Medard VO  — SO1ssOns, die Chlothar (  1—5 begann
und sein Sohn Sigibert (561—575) vollendete, führte ursprünglıch —-

scheinend das Patrozinium Marıa-Petrus-Stephanus.269

Der Petruskult 1St also für die ersten katholischen Könige der Burgun-
den, Franken un Westgoten klar bezeugt. Anzeichen welisen darauf hın,
daß die Umwandlung des älteren Aposteltitels in eın Petruspatrozinium
auch bei manchen gyallıschen Kathedralen und Basılıken im Jahrhundert
erfolgte. Unter dem Einflufß heidnischer Vorstellungen mag dıe Verehrung
der Apostelfürsten eine persönliche Note erhalten haben Aber der ult
als solcher 15t nıcht aut die Germanen zurückzuführen. IDIEG Franken un
Burgunden haben den DPetrus- und Apostelkult ebenso WI1e die Martıins-
verehrung Vo Episkopat iıhrer Länder übernommen. Wır sahen,; dafß der
Episkopat im Jahrhundert die petrinisch-apostolische Tradition SC
die Arıaner ausspielte. Die Petrusdedikationen Sigismunds, Chlodwigs un
Chlothildes zeigen, dafß dies schon im Jahrhundert geschah. Im Zusam-
menbruch des hesperischen Reiches hatte Valentinijan LE} den kirchlichen
Vorrang Roms als eın Element der Einheit erkannt und noch einmal]l reichs-

264 Vıta Wambae reg1s SS rer. Mer 503
265 Max Burckhardt, Die Briefsammlung des Bischofs Avıtus von Vıenne
266 Zu 1eser Nachricht des Liber Pontificalis zuletzt Schramm, Herr-

schaftszeichen und Staatssymbolik Schriften MGh IS Stuttgart 1954,
137 möchte annehmen, dafß die Krone des gotisch-fränkischen Krieges
HLST nach dem Tode Chlodwigs In Rom eintraf.

267 Epp Arelatenses 11L VO  3 556 Epp 111
268 Vıta Droctove:i rer. Mer. 111 542
269 Pgrdessus 166 un: 701 (Falsa).

eal  n
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«xechtlich 270  sankuomert Auch Episkopat weıthi ein Repräsenta-

10N des Senatorenstandes war, m man die kirchliche Einheit IL Romstärker betont haben, als die politische Einheit verging.S  E  E  Sa  E  D  B  Apost  IF  <  %  Ü  élhtlid1 ı .säfil&ioßié\;_:—_??ü  Atch  S Ep13kopa;.  r weithi  ein keprasenty  .  7  jon _ des Senatorenstandes war, mag man die  kirchliche Einheit m  {t‚  D  }  stärker betont haben, als die politische Eihhgi; verging. ı  .  }  _ Im Laufe des 6. Jahrhunderts trat eine Lockerung der Bez:  1€  ba  — en Gallien und Röm ein. Außere Faktore  n — besonders der Langobar-  7  Aber auch  deneinbruch in Italien — spielten dabei gewiß eine große Rolle.  ir spra-  _ _ die inneren Wandlungen darf man nicht aus dem Auge verlieren. W  — _ <hen von der Veränderung in der Auffassung der Patrozinien, die der  S  _ Reliquienkult schon  seit der Spätantike heraufführte. Die persönliche Note,  ‚ die die Heiligenvere  hrung damit gewann und die durch die, germanische  deutung der Kör-  Frömmigkeit sicher noch gesteigert wurde, mußte die Be  egenüber den bloßen Berührungsreliquien h  eben. Nicht selten  _ perreliquien g  _rühmte man s  ich auch in den Urkunden der Heiligen, qui (hic) corpore  “ requiescunt. Aber die Dedika  tionsformeln hielten die alte Rangordnung  aufrecht. Das altchristliche Erb  \  J  e ’*blieb trotz. mannigf. a;hgr : Abw\an‚dh;;\‚;; s  {  Ü  ‘ Kéi‘n 4bewahrt\.  X  @  AL#  3  .  -  S  f  0  é  &:  S  7  {  £  X  n  v  a  27  $  Sn e  s dess  -  Y  patromxschen  ÄReic}les_ ' \Iy,'\;7_i_en*  19?8‚ Äég„}fjf.  GE  CX  S  0  A  ;  SIm Laufe des Jahrhunderts $rat ine Lockerung der Bez1hungen ZWIi-
<chen Gallien und Rom 11 Außere Faktore besonders der Langobar-

®  ® Aber auchdeneinbruch in talıen spielten dabei gewiß iıne große Rolle
1ır Spräa-die ınneren Wandlungen dart man nicht Aus dem Auge verlieren.

chen Von der Veränderung in der Auffassung der Patrozınıen, die der

Reliquienkult schon seit der Spätantike heraufführte. Die persönlıche Note,
die die Heıilıgenverehrung damıt gewann und die durch die germanische

deutung der KOr-Frömmigkeit sicher noch gesteigert wurde, mußte die Be
egenüber den bloßen Berührungsreliquien eben. Nıcht seltenperreliquien

rühmte mMa  $ iıch auch ın den Urkunden der Heiligen, quı (hic) corpore
requiescunt. ber die Dedikationsformeln hielten die alte Rangordnung
aufrecht. Das altchristliche Erb blieb mannigfacher Abwandlung 1m
Kern bewahrt.
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07 —  Stein, Ges_chichte des pätrömischen Reiches I, Wien 1928, 488 ff.
.
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Die Erbsüundenlehre anegolds Lautenbach
ach SECE1INEeIN Psalmen Kommentar

Von Julius G ross

Unter den zweiıtelhaften Schriften Bedas bringt Migne untfer dem Tıtel
De psalmorum libro Exeges1s nen schr umfangreichen Psalmen-Kommen-
Lar Die Erklärung den einzelnen Psalmen esteht der Regel Aaus drei
Teıilen: ArsSsumentum; Explanäatiıo und (28ö M

S y dem eigentlichen Kommentar.
Die siınd wesentlichen dem Psalmen-Kommentar

Theodors VO  3 Mopsuestia, die Cassiıodorus ENLENOM-
men.? Diese beiden ersten Teıle des Kommentars scheinen VO  3 Beda —-

sammengestellt worden SC1H. In der Basler Erstausgabe des (zesamt-
kommentars von 1653 sind SIC erstmalig MI dem eigentlichen CO

vereiIN1ZLE worden.*?
Letzterer 1ST mehreren Handschriften AaNONY M überliefert. Er dürfte

identisch SC1IN IN dem VO: Anonymus vVO  = elk als CFEA Werk des
Manegoldus presbyter, modernorum MAag1istrorum, erwähnten Super
psalterium ODUS PFraestantissımu UubD: Ar obryzum pPIC-
C1OSUM 5}

ach Morın handelt sıch U1nl Manegold VO Augustiner-Chor-
herrenstift Lautenbach bei Gebweiler (Elsafs), den ersten Propst des
1089 gegründeten reguliıerten Augustinerstiftes Marbach be] Colmar, Ver-
fasser des berühmten Streitschrift —

Zunsten Gregzors VII 6 und des Opuscuylum G OTEL W.oOlktel:

De psalmorum libro Exeges1s; 479 1098
Der Commentarıus den Ps A NC und K tehlt bei Mıiıgne
Siehe ermaın Morin: Art. Le Pseudo-Bede SUT les PSAaUMES Popus suDer

psalterium de Maitre Manegold de Lautenbach Revue Benedictine, 28, 1911;
1—40 Weısweiler: Art. Die handschri#l1. Vorlagen Z.U) Erstdruck von

seudo-Beda, ı psalmorum liıbrum Biblia, 18, I9 197—204
Vgl Weisweiıler, a.a.0
Anonymus Melicensis: De eccles. G GGXULN: 08 1— Siehe

dazu Morin un Weisweiler, RO 8—40 bezw. 2—0
MCGh, Libelli de lite L: 1891, edit. NOVAa 1956, 308—430 Siehe hierzu:

Le Mouvement doctrinal du XIe AAN e siecle pat Aıme Forest (Hıstoire de
l’Eglise B Parıs, 1951 45—47,



253Gross, Die Erbsünéenlehre Manegßlds von Lautenbäch
m u m, einer Abhandlung über die Beziehungen zwischen Philosophie und
Glauben.?

Dıie VO  w} Morın ZUgunsten einer Identifizierung des Autors dieser beiden
Schriften MI1t dem Vertasser unNnsCcCICS Psalmen-Kommentars vorgebrachten
Argumente lassen siıch noch durch folgende Beobachtungen erganzen und
verstärken. In beiden Gruppen VO  3 Werken kommt die gyleiche Einstellung
ZUuUr Philosophie ZU Ausdruck. Obwohl 1im Grunde Überflüssiges,
kann die Philosophie der Theologıe ZULC Magddienste eisten (commode
salubrıterque poterit famuları).® icht alle Satze der Philosophen sind
verwerfen,® zumal deren Ansichten in mehreren Punkten VO qQristlichen
Glauben keineswegs 4Abweichen.* Ja, vie] Wunderbares (multa mirabilıa) 1St
ın den Aussprüchen der Philosophen enthalten.!! Wıe seinerzeıt die Israelıten,

„sollen auch WIr VO  o den Agyptern old und Sılber nehmen, 1 AZUS den
Büchern der Ungläubigen den rhetorischen Schmuck der Aussage, und ihn 1n
1ne Tierde der heiliıgen Schriften verwandeln

Der schon 1904 VO  a Endres ver  en Identifizierung der beiden
utoren *® steht jedoch en gewichtiges Bedenken

In seiner Weltchronik erwähnt Richard VO  } Cluny (7 nach einen
Philosophen Manegoldus, der DE Regierungszeit Heinrichs VO  —3 Frank-
reich (1031—60 begonnen hatte, sich 1n Deutschland (in teutonıca terra) als
Lehrer einen Namen machen. Dıieser Manegoldus, eın Wanderlehrer, ‚oll
ıne Frau und Töchter gehabt haben, die, tiet rel121Ös und 1ın den Schriften
bewandert, ihrerseits unterrichteten.!* Eıne ZeW1sseE Bestätigung hierfür darf
INa  a} vielleicht 1n einıgen Stellen unNnserc5 Kommentars sehen, die eiınen Ver-
fasser mMi1t Eheerfahrung verm lassen.?® Demnach waäare der Wander-
lehrer Manegold YST 1n reiteren Jahren 1NS Kloster eingetreten. Als dort

1085 Q  eın Schreiben Gebhard VOINl Salzburg verfaßte, müuüßte 4lso

Magıistr]i Manegaldi Opusculum CONtra qufelmum coloniensem; GEM;
49—76

Ebd I; 52—54Ebd V; 155
Ebd XXIIL; 170 In luribus philosophicae ratıones catholico NO  $

discrepant.
11 In pP> XXI; 644 Vgl In p>S 960
12 In pS GEVA 1016 inıquitate Aegyptiorum SUS est ‚Om1nus

revelandum C: qua«e 1n illis factis significabantur, SC1lıcet, nNOS 1b Aegyptiis
1n libris infidelium rhetoricos OrNatus senten-SUMAAaMUS, id eST,
Scripturarum transferamus. Ahnlich Opt1arum, 1n OrnNamenNntuU: SANCLarum

QqUOS dispensatıo Del sanctaeCONTtra Wolt X! GENV,; 158 Ist1ı SUNT Aegyptil,
1ı Domin1ı adornamusEcclesiae depraedandos exposult, uOFrum spoliis facıem TeInN

commodissımeCOp10sae verborum divitiae, eloquiorum thesaurı 15
praeparatı. Vgl Augustinus: De doetr. christ.1L, 6 9 DE

13 Joseph Anton FEndres: Art. Manegold VO  3 Lautenbach, „modernorum magistgr
magıistrorum“ 1n Hıstor. Jahrbuch, Z 1904, 68—76

14 Lud Ant Muratortı: Antıquitates ıtalıcae } 1085
Siehe beispielsw. In PS: XLIV; 719 ullus nım Cam OtCNS est in carne,

YJUCIMN alıquando Eva SUa NOl eciplat. In pS FOCKXDCNE: 904 (Zu 482 Et
tradidit grand11 lumenta Quia ı1umenta dicuntur iuvando, POSSUNT pCI
lumenta XOres designarı . AAA ARC iumenta quası yradiantur, CU) ipsae
UXOI CS vilescunt VIirI1S, S1ICULT cContra uxoribus D Virl.
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mındestens 45 b1s Jahre alt ZSEWESCH seiIinNn Wıe konnte aber dann darın
VO  } sıch als VO  3 C1NCM JUNSCH Mannn (1uvenem) und Unreiten (etate 1MmMa-

turus) sprechen? !® Diese Schwierigkeit 1STE bisher nıcht zutfriedenstellender
Weıse velöst worden.17

Eınes steht jedentalls test un wırd VO  — nıemand bestritten, näml;ch da{f
der pseudo-bedanische Psalmen-Kommentar dem 11 Jahrhundert angehört"®
un dıe Theologie dieser eIt widerspiegelt hne der endgültıgen
Lösung des Vertasserproblems vorgreifen wollen, halten WIL für
wahrscheinlich dafß tast gleichzeitig WEeI sıch vielen Punkten ahn-
lıche Manegolde gegeben haben oll B1s VB Beweıns des Gegenteıils, sehen
WL daher Manegold VO  - Lautenbach den Autor des pseudo bedanischen
Psalmen Kommentars

Der Anonymus VO  3 Melk, der NSCIN Kommentar C1iM vorzügliches erk
NNT, nNAat ebensowenig übertrieben als Riıichard VOoO  3 Cluny,. der VO Ver-
asser sSAQT, SC1 s den yöttlichen und weltlichen Schriften e  ber e1lt-
>5  Cn hinaus velehrt gewesen“ (in diviniıs n saqaecularıbus lıtteris ultra
cCo42eL42n€eOs SUOS erudıtus) Wıe nıcht anders ezieht auch
Manegold SC1H theologisches Wıssen hauptsächlich von den lateinischen
Vatern, vornehmlıiıch VOon Augustinus, obwohl C nach Stellen SC1INCS
Kommentars urteilen, des Griechischen 1ıcht Sanz unkundiıg SCWESCH
SCIN scheint.!? Wörtliche Zitate siınd jedoch be1i iıhm verhältnismäßig n  ö

b zahlreich und kurz.2() Welchen Väterschriften S1IC NiINOMME sind, 21bt
nıcht Manegolds Sprache ı1ST klar un bündig, aber elegant un

nıcht trei VO  —3 Barbarısmen.2!
Der kirchlichen Überlieferung vemäfs, siıcht Nser KExeget Psalmenbuch

1ine prophetische Vorherverkündigung „des Zukünftigen Heıls“ Christo.
Demgemäifßs glaubt C alles mystisch, gEISTIS der allegorisch und 4 Uu5S5-
deuten INUSsSCHN Im Gegensatz deneısten zeitgenössischen Kxegeten
cchenkt jedoch auch dem historischen ınn HME ZCWISSC Beachtung,“ und

16 Liber d Gebeh raef.; 2.2.0;, AL Zeıle
17 Siehe Friedr ıl Vo  S Giesebrecht: Über Magister Manegold VON Lauten-

bach Schrift SC den Scholasticus enrich 111 Sıtzungsber. der bayer.
kad Wissensch. Jg 1868, s 297— 330 ‚W C1 Manegolde
Emaile Amann: Art. Manegold de Lautenbach DILE 1  ‚9 1825 aflst die
Frage ften. Ludwig: Art. Manegold on 111 LK NL: 847 Nımm<£ NUur

A} den zwischen 1030 1040 geboren Afst.
Vgl Weisweiler, a.a.0: 202—Ö3
Vg tolgende Stellen: 743 D, 834 Ä 859 C 8904 A) 948 B 968 D 083 C

1077 K 1084 Eınen direkten Einflu{fß der griechischen Väterliteratur auf Mane-
gold konnten WIr nirgends feststellen.

Augustinus IST. namentlich eLIWA siebenzigmal ZzZıtiert der erwähnt:; Cassı0-
dorus eLwWAa elf-, Hieronymus LWAa CUu: und Gregori1us eLtw2 viermal.

- A Siehe Morın, Aa O 4T
44

e Vel die Praefatio altera des Psalmen-Kommentars; 79—84
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weılß se1ne allegorische Schriftauslegung im allgemeinen 1n den renzen
des Erträglichen halten An vielen Stellen des KOommentars spürt na  ;

dıie wohltuende Warme einer kernigen Frömmigkeıt.
WVWıe üblıch, miıfßt auch Manegold die Tiete des paradiesischen Sündenfalls
der Erhabenheıit des paradiesischen Urstandes. Der Mensch WAar nach

(‚ottes Bild und Gleichnis erschaften Das Bild WAar in seiner Seele, dar-
gestellt durch Vernunft und Verstand (ratıo et intellectus). Das Gleichnis
dagegen Jag ın der Frömmigkeıt, Gerechtigkeıit, Demut un 1n den übrıgen
Tugenden, die Gott Adams Seele einerschaften hatte.*® Gott verlieh dem
Erstgebildeten auch einen treıen Wiıllen (liberum arbıtrıum) un: SETZLC ıhn
ın dıe Wonnen des Paradieses.** Ausgestattet MI1t der Fülle der Tugenden,“
besaß Adam ıne sroße Vollkommenheit un Würde, da{ß der A4aus dem
niedrigsten Stoft Gebildete den Engeln yleich Wwar und der Gegenwart
(jottes sıch erfreute.*” Hätten dıe ersten Eltern das ıhnen von (JOFt gegebene
Gebot gehalten und ihre Würde bewahrt, „waren s$1e ST wahren Ewigkeit

C 28gelangt
Gott vab dem Menschen eın Gebot und Sagı ihm den siıcheren Tod VOILI-

AuUS, talls 6S übertreten würde.“ Adam aber wollte eher seiınem Weibe
und der Schlange gehorchen als Gott.“ ıcht ELW AUuUsSs Schwäche oder Un-
wissenheit hat (sottes Gebot übertreten, sondern Adus Hochmut (per SUuPCI-

4biam)*: e wollte sıch celber Gott seıin

Nach Adams Fall wandte der Herrn sein Angesicht VO  —3 ıhm ab; (Gsottes
orn kam über ihn,  33 während das Licht der Gnade VO  3 iıhm wich Er
wurde A4aus dem Paradies verstoßen““ Un „Mit dem ode estraft innerlich
un außerlich“ (morte mulctatus est inter1us et. exter1us). Zugleıch miıt der
Sterblichkeit kam ın ıhn auch die Leidenstähigkeit (passıbiliıtas), SOWI1@e das
J  n Elend menschlicher Gebrechlichkeit.®5

Infolge seiner Übertretung verlor der Mensch die ZuULC Natur (bonam
naturam), in der erschaften worden WAafl, 1: die Fülle der Tugenden.®
Seine Gerechtigkeit verwandelte siıch 1ın Ungerechtigkeıit.“” A Sonne der

923 In pS I 505 Ahnlıch In pP>S XXXWVII: 689 ZUH: 553 dagegen
schreibt Manegold, hne 7zwischen Bild un Gleichnis unterscheiden: CU

ad simılıtudinem imagınem suam peCr ratiıonem intellectum e0Os

In pS OX 55 25 In DPS CN 718
26 In DS XX ROl 27 In ps XALX: 627
°8 In pS DEX 10 Vgl NS 936

In pS T 858
A 627 31 In DS CX VB 1063In

In p>S x  > 1032 dam voluıt sıbi EsSsSC Deus. Vel Z  9 971 dam
voluıt 1ıpsum ONECIC sıbj Deum.

In pP>S Z VL 681 LXEXEN: 937 3 In pPS I 534
35 In XAXIX; 627 XX 936 IX 937 XXXVIUI:;: 681 L VE

850 LA 1063
36 In ps. LIL; /60 37 In pS. KIXx 793 In pPS XX1IAX; 628
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Wahrheit oIng ıhm unter”, un wurde begraben 1in der Finsternis der
Sünde und Unwissenheit.?®? Seine Vernunft kam Schaden??: Vernunft und
Verstand wurden trief2ug1g un verfinstert.“*

Zu all diesem Unheil vesellte sich noch die Gefangenschaft des Teufels,
in die durch ıhren Ungehorsam Nsere Stammeltern gerleten, verkauft
die Sünde.“

H

Was immer dam zustiefß, das iSt in ıhm auch allen seinen Nachkommen
wıderfahren; denn „Jener dam WIr ) War WIFr damals
noch nicht, aber 1n ıhm WIr. Und W Aas immer ıhm zustielß, 1St daher
aut uns übergegangen denn 1n jenem WIr alle“.  « 42 In dam
WIr 1n der Fülle der Tugenden. SIn ihm hat die an Nachkommenschaft
die Sünde des Ungehorsams begangen, die Adam als erster beging.  « 44 AIn

45ıhm 1St die an menschliche Natur W1€e in der Wurzel verdorben worden.
Kurz, die N: Menschheit 1St MItTt ıhrem Stammrvater solidarisch, und diese
Solidarität erstreckt siıch sowohl auf die Urschuld als solche, als auch aut
deren sämtlıiche Straffolgen.“

In diesen und Ahnlichen Stellen vertritt Magıster mi1t seltener lar-
heit un Entschiedenheit die augustinische These, wonach 1m paradiesischen
Adam alle seine natürlichen Nachkommen enthalten und daher auch
SOZUSAaSCH persönlich gesündigt haben

Nıcht weniger klar und bestimmt ekennt sich aber Manegold auch
der andern Lehre des Bischofs von Hıppo, wonach die Adamssünde, 1n und
mi1t der Zeugung sıch fortpflanzend, ZUE eigentlichen Erbsünde wıird.

Zu DPs 13214 Ye Vergehen, AL sieht s1e ein? Von me1linen
verborgenen reinıge mich und VOL remden ewahre deinen Knecht“, g;i‘b T

Exeget A folgende Erklärung:
der WIr zönnen N, da{ß verborgene die Erbsünden nNeENNT,

die yleichsam verborgen durch den Sündensamen in alle hınabsteigen,
und daher Sagt G1 . Diese Sünde) 1St gleichsgm erb-

30 In pS XKEVIIT: 737 AU; 551
In p>S DE 8590 ratio C intellectus PCI priımi parentis

lıppientes callıgantes facti SUNT. Vgl KK 691
41 In D>S EXZEAKIN 936 VeL XX AXEV 661 XV. 836
42 In pP>S IV 937 lle dam 1105 CTYTAIlLl1Uus .9 NO  3 enım CTAdll1lUuSs adhuc

“ inNOS, sed 1n 1o ETAaMMUS. Et ıdeo quidquid ]]; evenıt, hoc est 110S
Ho quıppe fuimus.

43 In pS SE 1000
44 In DE NT: 681 peccatum inobedientiae, quod dam principalıter,

1n 1DSO Omnı1s posteritas perpetravıt. Vgl eb 682 EXXATIX: 966
45 In p>S G: 1066

Siehe noch In pS KATV: 604 KK 632 elatum in dam des-
pexistl. N 661 (diabolı) ]im tot1ı humano gener1 praevaluerunt in Adam
decepto. XXXVIII; 680 iıllam veram requiem, quam NnOs 1n pr1ımo dam
habuimus pCI CU: amısımus. KXAXNAKAVS 936 Domine, maledixisti Lerramı, ıd
CST, humanam Nnaturam in prımo.
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lıch Fremde aber nefint die Tatsünden, die, yleichsam nach außen
tretend, ıcht erblich sind. der WIr können 1m Gegenteıl verborgene
die Tatsünden nennen, deren größeren eil das Gewiıssen eiınem jeden
verborgen hält Fremde dagegen die Erbsünden, die anderswoher‚

1 VO EersStel Vater; hinzukam(en).“
Demnach ste1gt die Ursünde VOoIN dam aut verborgenen Wegen in alle

se1nNe Nachkommen hinab und wird erblich, also Erbsünde Vollsinn
des Wortes. Daher auch dıe sprechende Bezeichnung tradux peccati, wOTrt-
lıch Sündenüberträger, $ür Adam, welche Bezeichnung 1ın NSCIIMHN Kommen-
Lar mehrmals vorkommt.“

Wıe sich Kxeget die Übertragung der Ursünde dachte, erg1ibt sich
AUS seinem KOommentar DPs Er unterscheidet dort z w el Arten VO  [

Auferstehungen: iıne VOIN den Sünden und iıne zweıte, die eigentliche
Auferstehung 20 ew1gen Seligkeit. Sodann erortert die Frage, ob 1n
Christus die Auferstehung gegeben habe w1e folgt

Wenn unNns aber jemand fragt, ob 1n Christus die Auterste-
da{fß S$1€e keineswegs 1n ihm WAar.hung DEeEWESCH S mOge wiıssen,

ıbt doch eın Auferstehen 1UL tür einen, der £51lt Chr1Stus aber
1St 1in keıiner Weıse getallen, weder in Tatsünden noch 1n dıe Erb-
sünde. Daß nıcht 1n Tatsünden fiel; 1St klar lar 1St aber auch,
dafß die Erbsünde nıcht hatte. Allein jene nämlich erleiden den
Sturz 1n dıe Erbsünde, die durch die Strate eben der Erbsünde, 1:
durch die Konkupiszenz, ZEeZEUST werden. Christus aber 1St nıcht
durch die Konkupiszenz geZzeuUgTt worden, weıl ohne £leischliche
USt VO: Heiligen Geist empfNSCH wurde. Christus mufß also. ganz

dasfre] vonmn der Erbsünde ZeNANNT werden. Dennoch 1 ein1ge,
Fleisch Christı habe der Urtall gewissermalsen berührt, materiell
nämlich, nıcht persönlich. Hat Ja alles Fleisch 1n dam den Fall Z
me1insam erlitten. Jenes Fleisch aber, das mMIit dem Wort verbunden 1St,
Mas den Fall erührt haben, W ads den Stoft betrifft, da VO Sun-
denfleisch gyeboren ISt dennoch 1St CI W as die Person Christı betrifft,

betrachten. Diese DU  a} 11, die rel-als VO  - jeglichem Falle treı
heıt von der Sünde se1 als dıe Auferstehung in Christus NZU-

sehen. och 1St die Meıinung sicherer.“

47 Maneg.: In pPS. 584 Ve dicere, quod occulta
ucem peccatı 1in descendunt,originalıa peCcCcata; qUua« quası occulte pCI Lra

haereditarıum. Alıena Vvero diceit€eO dicıt MEI1S. Istud EST enım quası
actualıa, quası excedentia, NO  ( haereditaria. Vel occulta POSSUMUS

tegıit occulga cu1que conscientla [wır lesendicere actualia, u maı0rum DaIis Itam CUIQUC consclent1a ]. Alıenahier: UOLUM Aa1l0OreIn partem tegit CCUu

orıginalıa, quod aliunde, 1: CS prı accessıit. Vgl X 588 tellis
dm praeventı S n PECCALO origınalıamaritudine, qua IMN 1n Aa

Vgl Praef. Altı: 484 I 484 ] 534
49 In pS I 502 Sı qu1s nobis quaerat, in Christo fuerit

fuisse. Non eSTt enım resurger«, N1ıs1ı cadentis;resurrectio prıma, sc1at minıme in
Christus VerOoO nullo modo cecidit, quıia UU actualıter, qu: originalıter. Quo
actualıiter NO  » ceciderit, Patet qUOQUC quO IC originaliter. Sol: namqu«c

Zrtschr. K.-'
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Demnach 1St die Konkupiszeni für Manegold eine Straffolge der Ur-

suünde. „Aus der Strafe der Ursünde kommt dıes, schreıbt 1m Kommentar
Z gyleichen Psalm, da{ß die unerlaubten egungen nıcht 1ın uNserer Gewalrt
sind“.59 Die fleischliche ust 1St aber auch dıe Wırkursache der Übertragungder Erbsünde. Wo S1e fehlt, W1e be]l der Zeugung Christi, tehlt auch die
Erbschuld Weıl VO Sündenfleisch S  9 konnte das Fleisch des Hr-
lösers WAar VO  aD Konkupiszenz berührt werden iınwietern präzıslert

Autor nıcht die Person Christi aber 1St davon vänzliıch unberührt
geblieben.

Die Geschlechtslust 1St gyewıssermaßen ine Ungerechtigkeit (inıquitas),we1l Aaus Ungerechtigkeit, ar Aaus der Übertretung des ersten Menschen,
hervorgegangen. War 1St die Zeugung 1n der Ehe frei VO  3 Schuld; AUFOtTES
dem zieht S$1E dıe yebührende Strafe nach sıch, nämlich dıe ust  «“ (sedattrahıt ebitam OÖCNAaM, id CST, delectationem).”!

Was ll£l$€‘l' Theologe VO  3 der Geschlechtslust Sagt, 1St Z eıl schwer
verständlich Zumal der letzte Satz seltsam, ja befremdend, 4an Eınes
dürfte jedoch klar sein: Zwischen Konkupiszenz un Erbsünde besteht nach
Manegold eiNne CHEC Beziehung, da{ß die Annahme berechtigt erscheint,habe MIt seinem Lehrmeister Augustinus 1n der Geschlechtslust nıcht 1Ur die
Wırkursache der Erbschuld, sondern auch deren Wesenselement gesehen.

111

Eın deutliches Echo hat Augustins Lehre vVvon der verdammten Masse in
11SCTM Kommentar geweckt. In seıiner Erklärung DPs E: „I aber
werde ımmer hoffen und das Lob aut dich noch mehren“, führt beispiels-Wwelse Manegold tolgendes AausSs?

Alles hat Gott S  nN, Was 1MmM Menschen ftun WAalL; der unselige
Mensch aber 1St durch se1ine Übertretung vefallen, und 1St 1N ıhm
geworden gleichsam ine Masse des Verderbens des SanNnzCh Menschen-

Ili cCasum orıgınalıs peccatı patiuntur, quı pCr OcHham 1DS1US orıgınalıs peccati, ıd
CST, per Concupiscentiam generantur; Christus eTr0 X  PEr CONCupiscent1am gENECFAaLUS
NnonNn CST, quıa sine carnalı delectatione de Spiıritu Sancto CONCCDTLUS GSE. Christus
CTISO orıgınalis peccatı Sane CXDCIS dicendus EST. Dicunt Ltamen quıdam, Carnen.
Christi orıginalem quodam modo att121SSE, materialiter scilicet, NO peI-sonalıter. Omnıis nım CAaro ın dam communiter pertulit. At ılla
Caro, UJUAaC verbo adiuncta CSt, lıcet attıgerit, quantum ad materı1am, quıapeccatiı ata CST, quantum ad Christi; CAasus Omnı1s expersdicenda Oar Et hi tales immuniıtatem PDPECCALO prımam resurrectionem ın Christo
dicunt accıpıendam CS prıma CTO sententla probatior est.

50 Ebd.; 504 Ex n nım orıginalis peccatı CST hoc, quod in POTESTALC
NOstIra non SUMNTt illiciti

51 In pS L, 750 In seinem Kommentar Zzum „klassischen“ Erbsündenfext
DPs ı; erwähnt WAar Magiıster die Erbsünde mehrmals, aber 1Ur kurz.

f Za
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xeschlechts. Würde (50Ott diese gahze Masse zugrunde richten, köhnte‘
nıemand sagen, sSe1 ungerecht, weil gerechterweise Lun würde,
und daher wWware SO4 daftür loben.®*

och scheint Magister dıe intellektuellen und sittlichen Fähigkeiten
der Masse der Zuverderbenden keineswegs pessimistisch beurteilt
haben wI1ie der Lehrer VO  —$ Hıppo Allerdings klingt Manegolds Erklärung
VON DPs CXV: 11b „Alle Menschen sind Eugner::
Es heißt dort: niéht gerade optimistisch.

Das 1St Nıcht ‚oll sıch der Mensch aut sıch verlassen, noch ll
aut sich vertrauen, weıl jeder Mensch als solcher (omnı1s homo ın
quantum homo est), talls sıch VOINl sıch verspricht, eın Lügner
ist: Gott aber 1St wahrhaftig. Seine Gnade macht den, der Aaus sich
eın Lugner 1St (quı pPCr mendax est), wahrhaftig.”

Im Gegensatz hierzu erklärt aber unNser Theologe einer andern Stelle
die Gotteserkenntnis tür dem Menschen Natürliches.®* Gotteserkennt-
n1ıs SOa be1 den Heıiden voraus, WEeNnN ihnen den Vorwurt macht,
den Schöpfer dem Geschöpf hıntangesetzt haben.® Von Plato und andern
Philosophen schreıibt C (30ft habe siıch VOL ihnen nıcht verborgen und iıhnen
soviel Verstand verliehen, da{fß S1Ce das Naturgesetz erkannt haben.°®

In der sittlichen Wahlfreiheit sıeht Manegold iıne VOINl der Natur des
Menschen unzertrennliche Gottesgabe.*” Allerdings 1St die Willensfreiheit
durch den Sündentfall veschwächt (debilitatum) worden.®® och 1st niemand
ZAUE Sündıgen genötigt.”” Auch dıe yöttliche Gnade hebt dıie menschliche
Freiheit nıcht auf.69 ehr noch, AJeder Mensch hat dies Vo  $ Natur A4us dank
seiner Intelligenz und Vernunft, da{fß er Gott Frucht bringe, Aute Werke
verrichte“.  « 61 Zur Erlangung der ewigen Seligkeit freılich reicht der freie
Wılle nıcht AUS, denn alleın durch (jottes Gnade (sola gratia\ Deı) kann der
Mensch werden.®*

Hat Autor MIt der Notwendigkeit der Gnade auch deren Allge-
meinheit velehrt? In dıesem Punkte 1St be1 ihm eın ZEW1SSES Schwanken
beobachten. Bald erklärt ganz allgemeiwn,;Christus habe Sld'l für das eil

59 In PS LXAX? 789 (Deus omn1a fecit, quae facienda ın homine: sed
miser homo praevaricando lapsus eST; er ftacta ST iın quası perditionis
tOti1us generI1s humanı. Hanc INassamı Deus 61 perderet, nullus dıceret, quod
iniustus y quıia 1US hoc aceret, GE iıdeo in hoc eti1am laudandus esset. Vgl

789 suscepiste hominem PCI Verbum LUUmM de perden-
dorum 9957 NOS assumpsist1 de Inass perdendorum.

S, GV 104654  54 In Nıs OmMO habet cognıtionem DeiIn pPS. 791 naturalıter OM

Siehe beispielsw. In p>S XE 623 DE
LXXOCH: 028 CX 1023

676 791

96 In P>S EIV: T 37 In pS XXAXIL; 643
In pP>S KT 697 59 In D>S XXXV; 669

ö0 In pS RE VT 913
61 In ps. EXAVIR 903 Omnıs homo naturalıter ex intelligentia ratione

hoc habet, ut tructum Deo reddat, d CST, ona aC1lat.
6° In pS XXX: 641 GCXVIIE: 1054 D: —55
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der Menschen (pro salute hominum) geopfert,® cseine Seele für alle (pro
omn1bus) dahingegeben;** bald schreibt einschränkend, das Wort (sottes
se1 für das e1] aller Gläubigen (ad salutem omn1ıum credentium) Mensch
zeworden.“® In Übereinstimmung mIit letzterem Satz scheint einer
andern Stelle lehren, da{fß die Gnade den Gläubigen vorbehalten ce1.06
Immerhin 1St 1n Kommentar der augustinische Heıilspartikularısmus
nırgends eindeutig und konsequent vertireten.

In diesem Zusammenhang erhebt siıch auch die Frage, w1e sıch Ma-
oister ZUuUr augustinischen Lehre VO  5 der absoluten Prädestination und Repro-
batıon gestellt hat. Beiliufig erwähnt sowohl die eine ®7 als auch die
andere.% Vom göttlichen Vorherwissen 1St gleichtalls gelegentlich die Rede.®
Wiıe aAber letzteres ZUuUr Vorherbestimmung sıch verhält, arüber xibt
Kommentar soviel WIr sehen keine Auskunft.

He diese miıt dem Erbschulddogma zusammenhängenden Probleme dürfte
Manegold 1n seiınem Paulinenkommentar eingehend erortert haben Wıe

D  9 ob Sınne Augustins oder auf andere Weise, Aälßt sich nıcht mehr
feststellen, da SCNANNLEF Kommentar als verloren betrachten ist.“®

T  T

Schon der Psalmenkommentar dürfte genügen, umm Manegold von Lau-
tenbach den ersten Platz unter den wenıgen Fxegeten des 11 Jahrhunderts

sıchern. Er begnügt siıch nıcht damit, Zıtate aneinanderzureihen, sondern
wählt AauUs der Väterexegese den Psalmen das ıhm Zusagende Adus,
aut mehr oder weniıger persönlıche Weise wıederzugeben.

Ebenso vertährt hinsichtlich der Dogmatık, sOWelt s1e 1n seinem Kom-
mentiar 1n Erscheinung tritt. Auft diesem Gebiet sıch MIt Vor-
lHebe der Führung Augustins AT Das triıfit ın besonderem afße für
se1Ne Erbsündenlehre. UÜbernimmt doch VO Bischof VO  a} Hıppo sowochl

In pS I  $ 532 64 In PS. LXXVII; 904 65 In pPS XXVI; 617
In P>S CI 1014 11O1I11 OomnNıum CST gratia (non 1nım omn1ıum CSTt es

67 In pS XXVI; 617 B, Von den Gläubigen heißt, Ott habe S1Ee ın
Christo „ VOL der Grundlegung der Welt erwählt“.

In pP>S I’ 489 escıre Dominı
dico vobis, NEesCLO VOS.

ponıtur pro reprobare, iu;ta iıllud Amen

In pS. EXE 805
70 In seınem Artikel: „Geschichtliches Aaus mittelalterlichen Bibliothekskatalogen“

1n Neues Archıv der Gesellschaft tür altere eutsche Geschichtskunde XX 1907,
692, erwähnt Manıiıtiıus tolgendes Manuskript: TeEMONA 1201 ILL, 52/

„EXposit10 epistolarum secundum Manegaldum“. Eıne VO:  $ unNns veranlaßßte, VO:
Dırektor der Biblioteca (GGovernatıva di Cremona, Dr. Angelo Dacco, veranstaltete
Umfrage nach dieser Handschrift bei allen in Betracht kommenden Instituten VO  »
remona hatte tolgendes Ergebnis: Die Handschrift der „Expositi0” 1St erwa
1n eiınem Inhaltsverzeichnis der Kapitelsbibliothek des Domes VO TemMoOnaAa. Dieses
Verzeichnis steht auf der etzten Seite (C 195 des Kodex „Mss des Kapı-
telsarchivs des Domes Von Temona. Die Handschrift selber 1St 1n Temona nıcht
mehr vorhanden. uch Mazzatiıntiı: Inventarı de;i Mss . delle biblioteche d’Italia,
EAXS führt sS1e nıcht
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die Natursündéntheorie, wonach in Adam die Menschennatur, die n
Menschheit, gesündıgt hat, als Auch die eigentliche Erbschuldlehre, wonach
die Ursünde autf sämtliche Nachkommen Adams sich vererbt, und WAar VE

mıiıttels der Ursündenstrate der Konkupiszenz, die zugleich Wirkursache und
Wesenselement der Erbsünde ISt.

Dagegen hat sich Magister keineswegzs alle harten Konsequenzen,
die Augustinus AUS seiner Erbsündenlehre SEZOSCH hat, eigen gemacht.
MAMAT. Gndet sich auch be1 ıhm das augustinische Theologem VO  a der VGIE

dammten Masse, der die Erbschuld die Menschheıit gemacht hat Doch
cchreibt 1im Gegensatz Zzu Augustinus ‘ — dem natürlichen Menschen
sowohl die Fähigkeit E die Wahrheıit, Ja o Gott, erkennen, als auch
die sittliche Wahlfreiheit. In der Frage nach der Ausdehnung des yöttlichen
Heilswillens SOW1e der Erlösung 1St se1ine Haltung schwankend, doch ne1gt

offensichtlich dem Heilsuniversalıismus
Auch beim Augustinus-Schüler Manegold VO  a Lautenbach 1St a1so w1e

be1 tast allen Theologen des 11 Jahrhunderts iıne vielleicht unbewulste,
aber deutliche Abkehr VO Augustinismus festzustellen.
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Lostheorie un Lospraxis bei Zinzendorf
Von Erıch Beyreuther

„Nıkolaus Ludwig, raft und Herr VO  —$ Zinzendort ‚ und Pottendorf,geboren 1700, zing 1mM Jahre 760 als eın Eroberer Aus der Welrt desglei-chen weniıge un im verflossenen Jahrhundert keinen WI1e ihn gegeben.“Damıt umr1( Johann Gottfried VO  a Herder das Lebenswerk des Grafen.!
Als GEStEeTr Ordinarius der erneuerten Brüder-Unität hat S1e entscheidend
gepragt. Mitten in eiınem Zeıtalter des ausgepragten Staatskırchentums in
Europa entstanden Brüdergemeinen, ZUETTSLT 1n Herrnhut un sıch schnel]l
ausbreitend In anderen Teilen des europäıischen Festlandes, auf den bri-

tischen Inseln und 1n Ameriıka, spater in Afrika und Asıen. Diese Frei-
kırche auf europäischem Boden, dıie weıthin L1LUTL geduldet War, übernahm
sehr rasch nach ihrer Entstehung die yroße Aufgabe der Heıidenmission und
eınen praktischen ökumenischen Dienst zwıschen den Konfessionen. Bauern,Handwerker und wenıge Akademiker bildeten dıe Streiterschaar, miıt der
Zınzendorf VOr keinem „unmöglıch“ zurückschreckte.

Das 1St alles hinreichend ekannt. ıcht ekannt ist, 1n welchem Aus-
ma dem LOs bei diesem weltgespannten Eınsatz der Brüder und des Gra-
ten ıne entscheidende Rolle zuhel Das ZCSAMTE Gemeineleben stand

S »” der unmittelbaren Führung des Heilandes durch das ' Los“. Das LOs
regelte die öftentlichen Angelegenheiten 1ın den Brüdergemeinen, die ine
Glaubens- WI1IE Lebensgemeinschaft in ıhren gesonderten Sıedlungen bildeten.
Es wurde auch als Priıvatlos fleißig verwendet. Das Vertrauen zu der Los-
Draxıs wuchs paralle]l der Ausweıltung der Arbeitsfelder un dem Auft-
blühen der Gemeınen. Keine Gemeine hat auf das Los verzichten wollen
Man glaubte VO  3 ıhm handgreiflichen Segen Zzu empfangen, daß mMan
davon nıcht mehr lassen wollte Für Generationen VON Brüdern 1st die (36:
schichte ihres persönlichen Lebens Ww1e die der Brüder-Unität MIi1t dem Los
verbunden. Im Zuge dieser Entwicklung wurde die Lostheorie und LOos-
praxIıs immer teiner ausgearbeıtet. Schließlich entstand daraus eın SahzesS5System komplizierter Spielregeln, die unbedingt eingehalten werden mufßs-
ten, u den wıiırksamen Gebrauch gewährleisten. Eıine ZCWI1SSE Einübungund ein ausgepragtes Fingerspitzengefühl wurden verlangt, da{ß Mansıch nach Charismati*ke;n der Losübung umsah und s1e auch tand

Aus Adrastea, hrg von (: Qori Herder Leipzig i38;‚ Band in Herderssamtl]. VWerken, 1886, XXIV.
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Nach Zinzendortfs Heimgang wurden die Gedafiken des Grafenv über

das Los systematisch gesammelt und: dıe bisherigen Erfahrungen mM1t dem
Los durchprüft. 1769 beschlofß die Synode nach gründlıchen Vorarbeıiten
un Beratungen 1ne Losordnung, die peinlich Nn eingehalten werden
sollte. S1e yalt als Rahmenordnung bis 1869, einzelne 'Teıle Helen schon in
der ersten Häl des Jahrhunderts AUS; 1889 wurde das letzte
Stück abgebaut.“ Damıt WAar ine merkwürdige, aber doch auch großartıge
Ordnung beseitigt worden. Jedenfalls steht schon be1 einem ersten ber-
blick fest, da sıch die Brüder-Unität 7weifelsohne sehr lange der
VO  an Zinzendort eingeführten Losübung wohlgefühlt un s1e nıcht als einen
Fremdkörper empfunden hat Sıe mu{ doch die geistige raft besessen
haben, hre Lostheorie wiıe hre LospraxI1s theologisch auszuformen, da{ß
s1e nıcht in Widerstreıt Miut ıhrem klar ausgepragten Wesen gerlet. Die 1L.O0S-
übung 1st tatsächlich keıine abstruse Erscheinung. Die Leistungen der Brüder-
Unität, die ihr einen solchen bestimmenden Platz einräumte, hre (jesamt-
bedeutung innerhalb der protestantischen Kırchen- und Missionsgeschichte,
aber auch Zinzendortfs Stellung in der Theologiegeschichte sprechen da-

Und doch handelt 65 siıch hıer eın Unikum, 198881 iıne Besonder-
heıit, die eINZIE in der Kirchengeschichte asteht.

Merkwürdigerweise fand diese Erscheinung noch keine eingehendere
Bearbeitung, die s1e VOIL allem auch theologisch begreifen suchte, obwohl
das Mater1al dazu verhältnısmäfsig reichlich flie{fst un tassen ISt.
Oftensichtlich hat hıer Albrecht Ritschl mIt seiner inquisitorischen Geschichte
des Pietismus abschreckend gewirkt, 1n der aut Zinzendorts Losübung der
Bannstrahl fıel.? Rıtschl donnerte SCcHCH das „abergläubige Verfahren“,
welches dıe Brüdergemeine das Joch Zanz zufälliger un wertloser
Lospraktiken beugte. Be1 Zinzendortft meılinte Rıitschl die Hilflosigkeit eines
Mannes konstatieren mussen, welcher den Verhältnissen, die selbst
herbeigeführt hatte, nicht mehr gewachsen Wr Statt nach eigener ber-
legung entscheiden, indem Ma  —$ feststellt, ob die geplante Tat nıcht

eiIn Pflichtgebot verstößt und dann andelt, nahm der raf eiınem
LOs se1ne Zuflucht. Hıer eın unchristlicher Enthusiasmus auf, der ein
Orakel suche un für eine göttliche Entscheidung annehme.

Albrecht Ritschl stand damals stark 1IDGE dem Eindruck e1ines eben
erschienenen Werkes über Zinzendorf, das den Gratfen VO Luthertum
her verstand. Und doch stellte sich Ritschl nıcht die Frage, ob nıcht auch
die Losübung beim Grafen AuS der oleichen Grundhaltung erwachsen sein

Die reiche Zinzendorf-Literatur bringt überall Versireute Hınweise auf die L.OS-
tische systematische Darstellung ehlte bisher. KleinepPraxıs. Eıne yründliche und krı

Abhandlungen lıegen VOL bei Herm Plıitt, Über den Gebrauch des Loses ın der
Brüdergemeine, 1n : Der Brüderbote, Jg.; 1878 (abgekürzt Plıtt) und bei Schütz,
Der Losgebrauch in der erneuerten Brüderkirche bis ZU) Tode Zinzendorfs, in:! Der
Brüderbote, Jg.; 1898 (abgekürzt: Schütz) un in dem dreibändigen Werk ber
Zinzendorfs Theologie VO: Herm. Plıtt, 1871, VOT allem 1m Band (abgekürzt:
Plıtt I1) Als Materialsammlungen SIn diese Arbeiten ihrer bisweilen unkriti-
schen Haltung bea t11

Albrecht Ritschl, Geschichte des Pietismus, ILL, 257 4: 434
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könnte.‘* Bıs heute gilt tast als wissenschaftliche Voraussetzung, da{iß bei
Zinzendort keine einheitliche Grundüberzeugung Enden sel, VO  ; der AU»s
eben auf alles eın Zanz bestimmtes Licht fällt. Vielmehr wiırd weıthin
e  TI  9 daß sıch die Ideen, Theorien und Überzeugungen w1e die Prax1ıs
des Graten Aaus den heterogensten Bestandteilen ZzZusammMeNnSsSeEefzZzien. Es 1STt
dann immerhın merkwürdig, da{ß bel einem solchen Durcheinander b7zw.
Nebeneinander wıiderstreitender Gedanken der Graf e1in solches Lebens-
werk aufbauen, einheitlich ausrichten und einen bis heute noch nıcht A4Uus-

geschöpften Reichtum theologischen Anstößen auszustrahlen vermochte.®
Wır werden Uul1ls hier auf Lostheorie und Lospraxıis be] Zinzendort be-

schränken können. Wenn auch die Geschichte der Brüder-Unität weıthın
MIt der Lebensgeschichte des Graten zusammengeht, sınd beide doch
nıcht identisch. Dıie (3eme1nen haben cchr trüh und csehr kräftig ıhre Eıgen-
ständigkeiten entwickelt, auf die der rat ;ohl einen entscheidenden Eın-
fuß ausübte, die aber doch nıcht diktatorisch estimmen wollte noch tAat-
sächlich konnte. och be1 der Geschichte der Losübung vermogen WIr uns

aut Zinzendorf zurückzuzıehen, denn hier stand die emeıne völlig
seinem gyestaltenden Einflufß. Die Geschichte des Loses 1St ıne Geschichte
dieser Einrichtung beim Graten. Dıiıe Gemeinine hat LUr 1769 das alles 1n eın
System gyeordnet und kanonisiert, WAds S1e hier VO  a Zinzendort besaß In
der Endwirkung ergab sıch freilich Aaus dieser Kanonisierung 1ne langsame
Erstarrung. Die Lostheorie un Lospraxıs War us dem lebendigen Fluß
der Entwicklung, die S1e Zinzendort besafßen, künstlich isoliert WOTL-

den
I1

Die Ffage nach dem Ursprung ' des Lösgebrauchés 1St 1n der Brüder-
Unität früh gestellt worden. Die Generatıion hatte das LOs Na1V, ohne
viel nach dem Herkommen fragen, praktiziert. Die Zzweiıte Generation
stellte die rage Die Synode VO Jahr 1769 vermochte Ss1e aber 1Ur all-
gemeın beantworten. „Der selige Jünger (Graf VO  } Zinzendorf) habe
schon iın seinen Jungen Jahren 1n seinen Konversationen mıiıt dem Heiland
sıch einer äahnlichen Methode bedient, MIt dem Heiland reden, und
1St spater immer mehr hineingekommen, da sowohl für seıne Person als
in der ersten (Semeinzeit siıch in csehr schweren Verhältnissen befand und
dadurch oft wıder aller Menschen Begrift wunderbar und richtig geleitet
worden 1St. In der emeılne 1St aber YSLTE 1727 und 1728 aufgekommen.
Als AT Gründung der emelne 1n Herrnhut kam, machte man die
Hauptämter oder vielmehr hre Besetzung durchs LOS Und be] den darauf

Ä Bernhard Becker, Zinzendorf in sgi'nem Verhältnis Philosophie und Kirchen-
LUm seiner Zeit, 1886

5 (GÖösta Hök, Zinzendorts Begrıiff der Religion, 1948; Leıiv Aalen, Den junge
Zinzendorfs Teologi, Oslo, 1952 derselbe: Dıie Theologie des Graten VO:  e Zinzen-
dorf, Eın Beitrag Zzur „Dogmengeschichte des Protestantısmus“, in Werner-Elert-
Gedenkschrift, Berlın 19535 derselbe: Kirche un Miıssıon bei Zinzendorf, Aus den
Geburtswehen der V  N: Weltmission, in uth Run schau 1956
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folgenden un damıt schon verknüpften cschr schweren Umständen, wobe1l
keıin Menschenverstand zureichte, den rechten Weg finden, bediente MNan

sich _ des LOSes MIt solchen Efekt und solchen Folgen, da{fß Man arüber
erstaunen MUu Dıie Gemeinearbeıiter machten einen Bund M1 einander,
weder ıhren Köpfen folgen, noch dem Rat anderer Leute; die 6S SON.

Zzut meınten, sıch überlassen, sondern den Heiland celbst iragen und
ihm kindlıch ZUZULFaucN, da{iß S$1e den rechten Weg tühren werde. Es 1St
aber das Los 1n den ersten Zeıiten doch sehr wen1g und 1U 1n Sachen VO.  H

yrößter Wichtigkeit gebraucht worden, nachdem vorher alles nach der
heilıgen Schrift gründlich Cr WOSCH und überlegt.“

Dieser Bericht befriedigt wen1g, denn Aßt die Frage völlıg often, aut
welche Weıse Zinsendorft dem Losgebrauch gekommen 1St un ıh 95  ur

Verkehrstorm mi1t dem Heiland“ machte. Zinzendort hat; als die
Angrifte die Anwendung des Loses 1n der OGffentlichkeit einsetzten,
immer wieder darauf hingewıesen, „WI1e in der Welt gehalten und dafß
nıcht 1Ur dıe Heiden, sondern auch die Christen das 105 1n wichtigen und
geringen Affären gyebraucht und bıs aut den heutigen Tag gebrauchen
Der raf konnte einer damals weitverbreiteten Sıtte anknüpfen, die
„allerorten und allezeıt“ zeübt worden ISt. So wen1g Einzeluntersuchungen
über diese Volkssitte vorhanden sınd, WAartr s1€e damals ın verwilderter orm
eine abergläubige Frage das Glück zeworden, gepaart mM1t Neugierde,
MmMIt Schicksalsangst. Das 105 wurde 1m olk als Gottesurteıl verstanden.
Aber nıcht 1Ur in der privaten Sphäre, auch 1m öffentlichen Raum, 1m Ver-

waltungsapparat der Obrigkeit, be]1 der AÄmterverteilung auf dem Rathaus,
bei der Soldateska Wr das Losen schr geübt. Zinzendorf verteidigte siıch
einma] MIt den Feststellungen, „dafß das LOS überall 1n der Christlichen
Evangelischen Kirche 1n gefährliıcheren Dıingen gebraucht werde als bei unlls

und da CN ın Obrigkeiten und Ministerial-Sachen vielen Orten decisıver
yvebraucht werde als bei uns“.®

Der kirchliche w ie der Akulare Losgebrauch 1St dem Grafen offensicht-
ich schon bei seiner Praxıs als junger Hot- un Oberappellationsrat beım
Kafurseclhichen sächsischen Geheimen Rat vielfach entgegengetreten, da{ß
diese Feststellung 1in '‚einer Schrift treften konnte.? Interessant 1St, da{fß S:1C]
Zinzendorf spater 1 steigenden alse autf Luther beruten pflegte. Er

SOrZtiC in der Offentlichkeit dafür, da{fß Luthers Ausführungen über das Los
iın der Auslegung des Propheten Jona ekannt wurde. T uther Sagı dort 1n

Kapitel Vers AUm andern 5SaC ich dafß mir noch nıcht bewußt sel,
daß Losen ein verbotenes Werk sel. Es 1St . ohl verboten, INa  $ solle (JoOtt
nicht versuchen, aber losen und Gott versuchen iSt weıt. VO  m einander. Denn
auch die Apostel, Ap esch 1,26 losten über St Matthı:am ıch dünkt,;
losen se1 ıhm selbst en recht _ Glaubens-Werk und mOöge ;ohl durch

ß 45, 2’ Beilage Synode 1769
43 b 5 Prov.dyn. 1749,

Zinzendorf, Kreuzrei (1745)
9 Be reuther, Zinzendorf und die siıch allhier beisammen finden (Zinzendorf-

Biograp 1e, Bd.) 19‚59>
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Fürwitz und N ust mißbrauchet werden, WI1Ie des Schwertes und Eıdes
aber das 15t nıcht des Werks sondern der Person Schuld W: ZESaAgTL 1ST SO
beweisen SIE auch nıcht, da{fß losen S] (jott versuchen WEeNnNn ich tür mich
un IineINenNn Fürwiıtz ohne alle Not Gott C1N rew1{% Z1el Stund Statte: Mafß
Person, Weise un Werk SELZEC; da{fß fun und S1C! also greiflich merken
lassen solle Im Losen da werden ZzZWEeCN drei oder WIC vıiel iıhr
sınd 11Ns un machen Bund über Ar Sache, befehlen solches
(JOtt welchen das Los treften werde un sınd uUuvo der Sache CS da{(ß
welchen trıfit der ‚oll SCIN als VO  $ (Gott veordnet Christenmen-
schen sollen yläuben, da{fß (SOtt das LOos und Glück meınstere und nıcht
zweıteln daß VO  $ Gott gyegeben un SCHOMMEN wird alles, WAas durchs Los
un Spiel gegeben oder SCHOMMCNH wırd Iso auch, wei] INan 1 LOs
nıcht StiımmetL, welchem gegeben werden soll sondern stellet dahıin trei
auf (sottes Berat un 1SE zufrieden:; 1ST auch nıcht (sott versuchen,
sondern C1in ZuLt Werk ıhm selbst, un 65 Glauben geschieht Ce1in

yöttlich Werk das ıhm Ehren gyeschieht Denn durchs Los
wırd das 1IST SCIN, und WCI ıhm nehme, der AL wider (sOtt Und
WAas 1SE Losen anders, denn C111 Verbündnis, des WIL einander
werden über Sache (50tt 1St frommHıer 15% nıchts Arges
und recht da{(ß das L.OS nıcht Aäßt

Zinzendort hat auch dafür SCSOTAL da{ß die Praxıs Melanchthons, der
Zukunftsfragen auf dem Wege der Astrolog1e beantworten suchte ob-
; ohl ihn Luther hıer tadelte, bekannt wurde Auch kannte in den
Gemennen Melanchthons bittere Selbstvorwürfe, daß CT astrologischen War-
HNUNSCH nıcht geftolgt SCH, als sah, WIC Tochter ı C1IN® unglückliıchen
Ehe MLE Sabinas bitter leiden mußte. 11 Doch über Luther hinaus berief
sıch der rat auf die biblischen Vorbilder i den Urım un Thummim des
Alten Testamentes und der Apostelgeschichte.1

Doch da{fß der raf die Losübung stark hervorstellte, lag doch wohl
der SdNZCNH Zeıtstimmung, die ıhn M1ıtpragte. Die orofße Bewußtseins-

krise FEuropas WAar heraufgezogen. Die Grenzscheide zwıschen dem Ma
schen und dem rationalen Lebensgefühl Wr siıchtbar geworden. Halb. noch
steckten die Menschen 1ı1 magischen Lebensgefühl halb S1IC ıhm schon
entwachsen. Der Mensch War unsıcher zeworden, begriff siıch
grenzenlos gewordenen Welrt als das alleingelassene Mystizısmus und

X Alchimie beherrschten die Geister in gleicher Weise WIC die rein Mäche:
matık das NEeEuUE Evangelıum für viele Gebildete Zinzendorts Großeltern
hatten Dresden 1Ne€e alchimistische Küche betrieben die spater nach roß-
hennersdorf verlegt wurde, Zinzendort aufwuchs. Der rat War C111
mal selbst nahe daran, C1INCN Alchimisten anzustellen. Der astrologische
Wochenkalender wurde ı viele Dıiarıen eingebunden. DNas Irrationale des
Schicksals hat ohl kaum 1Ne€e eit stark empfunden WIC dıe lebens-

Büdingische Sammlung 1744, IIL, 760
11 Plıtt I 402
12 s, 0,
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Justige Barock- und Rokökozeit, die doch Wiéderum VO Angst und
Zweıitel vepackt WAar, da die Versuchung ZU Atheismus den Höten
grassierte. Von da 21US$ mu{ der Losgebrauch einen zewissen Aufschwung
IM haben, den Luther noch nıcht in dıesem Umfang gekannt haben
muf(ßß Denn SO pOSItLV der Reformator siıch über den Losgebrauch aussprach,
persönlich hat E sOweılt WIr ohl WI1ssen, nıcht ausgeübt.“”

Zinzendorft 1St in eine e1ıt hineingeboren, in der der Pietismus ıne BC-
steigerte Frömmigkeıt aufbrachte. Auch hier strebte INa  $ danach, sich der
Vorsehung anzuschmiegen und ıhren Willen erkennen in den ganz
konkreten Einzelentscheidungen des Alltags. Der S1egesSZug der physıko-
theologischen Bewegung, die die Breite der Theologıe erfaßte,
stärkte diese Neigung ungemeın.*“ Zinzendort hat von 17 13 bıs 1716 täglich

Cn

amn isch August Hermann Franckes gespelst, dessen berühmtes Buch VO  $

den „Segenvollen Fußstapfen des noch ebenden un waltenden liebreichen
und >  n Gottes“ ıne Demonstration eindrücklichster Art von hand-
greiflichen Beweilsen der Vorsehung bıldete.?

August Hermann Francke entwickelte tür sıch ine ZEWISSE Verfahrens-
we1lse, dAje Fußstapfen (‚ottes erkennen. Als oylänzender Organisator
verstand alle se1ne Pläne, denen G1 sıch - innerlich gedrängt fühlte,
sorgfältig vorzubereiten, alles klug bedenken und arüber beten.
Dann hatte geLan, WAas ıhm zukam und 1Un ATrtete SDASSING W:
S1C] „der Fınger (sottes“ zeıigte. ach seinem berühmten Zeugn1s fie] ihm
dann alles f WEeNn Gott hervorgetreten war.  16 Dıie Entwicklung dieses,
theologisch weithin ONn der Physikotheologie vespeisten Vorsehungsglau-
bens, Ww1e ihn das 18 Jahrhundert weıterentwickelte, tührte autf der einen
Seıite um typıschen Vorsehungsglauben der Aufklärung, 1in pietistischer
Übersteigerung Jung-Stilling als „‚Kınd der Vorsehung“ 17

Zinzendort Wr seıner ganzen Natur, seinem stürmıschen Temperament
entsprechend nıcht in der Lage, w1e August Hermann Francke of} lange
Zeıtspannen indurch sıch „passıve“ zeigen,: bıs CT eınen Wınk (zottes
vernehmen konnte. 7)I liebte Pferde, Grandeurs un me1lne Natur portierte
mich, einen Xenophon, Brutus, Seneca ust abzugeben. Die Modelle VO

meıinen Eltern und Groß- un Urgroßeltern waren demgemäßl.  LB Er gab
siıch „kavalierement“. Aut seinen Reisen kultivierte das ber-
raschungsmoment. Plötzlich tauchte CX dort auf, man ihn nıcht erwarftete

oder ihm ablehnend yegenüberstand, überwand allen Wiıiderstand durch
seine bezaubernde Persönlichkeıit, nach diesem Sıeg, der sich NUur oft
dann als eın Scheinsieg erwies, ebenso schnell wıeder verschwinden, wI1e

17 Beyreuther, August ermann Francke, Biographie, 1956,; 169; ders. Zinzen-
dorf I; auch derselbe, Der Junge Zinzendorf, 1957

14 Wolt Philipp, Das Werden der VAufklärung iın theologiegeschid1tlid1\er Sıcht,
1957

15 Beyreuther, Franke, 147
Beyreuther, Francke und die Anfänge der ökumenischen ewegung,

Hamburg 1957,
17 Hs Günther, Jung-Stilling, 1948 11
E VS Schragtenbach‚ Der rat V. £nzendorf‚ 1851, 288



268268  E Unter5uchungen  er aufgetaucht war. Er liebte auchl nachts zu reisen und dann stand er früh  mitten unter Freunden oder Verächtern, ehe sie es recht fassen konnten.  Es könnten noch viele Züge dafür beigebracht werden, wie hier sich das  Soldatenblut seiner Vorfahren meldete. Zeitlebens hat er sich auch in An-  sprachen und seinen zahlreichen Gelegenheitsäußerungen mit ihrer verblüf-  fenden Anschaulichkeit militärischer Bilder und Vorstellungen bedient, so  sehr er selbst keine soldatische Erscheinung darstellte, Die berühmt gewor-  denen Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine sind eine Nachahmung der  militärischen Tagesparolen im Soldatenlager.!* Von Natur aus liebte der  Graf klare, eindeutige und knappe Weisungen und Antworten. Von da  aus ergab sich bei ihm eine natürliche Neigung zur knappen und eindeu-  tigen militärischen Befehlssprache des Loses. Passivität mochte er nie. Stürzte  er sich später wirklich in viele Schwierigkeiten, zu denen ihn praktisch ein  Losentscheid veranlaßt hatte, erwies sich dann alles als Fehlschlag, so demü-  tigte er sich, aber er kämpfte sich tapfer durch und glaubte sich kindlich  durch. Nicht umsonst ist er der Dichter der Streiterlieder.  Zinzendorf hat sich später immer wieder Gedanken gemacht, warum die  Losübung für ihn die einzig mögliche Form war für einen „modus sor-  tiendi“, wenn er sich des göttlichen Willens in einer Sache nicht gewiß war.  „Da hat nun der Heiland verschiedene Führungen. Einen führt er durch  den Verstand. Dem andern schenkt der Heiland viele Empfindungen in  seinem Gemüte. Dem dritten gibt er einen so systematischen Zusammen-  hang nach dem Worte Gottes  .. Den Weg richtet man sich nicht selber,  sondern der Heiland richtet sich nach unserer Beschaffenheit.  :< ANGs ist  sehr gut. Er offenbart sich den Menschen nach ihrer Fassung durch einen  unterschiedenen Weg, daß, wenn sie nur das haben, was ihnen der Heiland  gibt, so sind sie selig in der Welt.“ * Zinzendorf rechnete sich zu der zwei-  ten Art, die durch die Empfindungen ihres Gemütes, durch Lösungen und  Weisungen, die ihnen ihr Herr durch Geistesleitung gab, gelenkt wußten.  _ Damit stehen wir vor dem Begriff der „Salbung“, mit dem allein zu-  sammen sich auch Zinzendorfs Lostheorie verstehen läßt. Unter Anknüp-  fung an Johannes 2, 20 rechnet der Graf mit der Führung durch den Hei-  ligen Geist in all den konkreten Entscheidungen des Lebens, um Gottes  Willen zu treffen.” „Allgemeine Sachen wissen wir, zum Exempel Glauben  halten, treu, vorsichtig sein, aber in Spezialsachen lehrt uns die Salbung,  was und wie wir es tun sollen und zwar durch Warnung, Ahndung,  Trieb.“ ” In dieser Richtung wirkt der Heilige Geist unermüdlich im Chri-  stenherzen. Zinzendorf vergleicht dieses „Amt des Heiligen Geistes“; er  spricht in Anlehnung an Jesaja 66, 13 fast immer vom Mutteramt des Hei-  19 Beyreuther, Zinzendorf II, 208.  20 Zinzendorf, Berliner Reden für Männer (1738) I, 162 ff.; A. G. Spangenberg,  Apologetische Schlußschrift, Qu. 416; Otto Uttendörfer, Zinzendorfs Weltbetrach-  tung, 1929, 219 ff.; derselbe, Zinzendorfs Lebensideal, 1940, S. 296.  21 Uttendörfer, Weltbetrachtung 211; Plitt II, 424; Büd. Sammlg. III, 749; Wilh.  Bettermann, Theologie und Sprache bei Zinzendorf, 1935, 88.  2 Herr?huter.Diarium, 22. 10. 1735 (Herrnh. Archiv), Schrautenbach 85,Unter;uchungen
aufgetaucht Wa  - Er lıebte auch nachts reisen un dann stand früh

miıtten Freunden oder Verächtern, ehe sS1e recht fassen konnten.
Es könnten noch viele Züge dafür beigebracht werden, W1e€e hıer sich das
Soldatenblut seiner Vorftfahren meldete. Zeitlebens hat sıch auch 1n An-
sprachen und seinen zahlreichen Gelegenheitsäufßerungen MI1t ihrer verblüt-
tenden Anschaulichkeit militärischer Bilder und Vorstellungen bedient,
sehr selbst keine soldatische Erscheinung darstellte. Die erühmt OI-
denen Losungen der Herrnhuter Brüdergemeıune sınd ıne Nachahmung der
miılıtärischen Tagesparolen im Soldatenlager.* Von Natur AUSs liebte der
raf klare, eindeutige und knappe Weısungen und Antworten. Von da
Aaus ergab sıch be] iıhm ıne natürliche Neigung ZUTT knappen und eindeu-
tigen milıtärischen Befehlssprache des LOses. Passıyıtät mochte nlıe. Sturzte

sıch spater wirklich 1n viele Schwierigkeıiten, denen ihn praktısch ein
Losentscheid veranla{lt hatte, erwIıes sich dann alles als Fehlschlag, demür-
tiıgte sich, aber kämpfte siıch tapfer durch und xlaubte sich kindlıch
durch Nıchr uUumSONSLT 1St der Dichter der Streiterlieder.

Zinzendort hat sıch spater ımmer wıieder Gedanken gemacht, Aaru die
Losübung tür ıh die einz1g mögliche orm WAar tür einen ‚modus SOI -

tiendi“, Wenn siıch des gyöttlıchen Wiıllens 1n einer Sache nıcht zew1fs WAar.

Ya hat 1U der Heıland verschiedene Führungen. Eıinen tührt durch
den Verstand. Dem andern schenkt der Heıland viele Empfindungen 1n
seinem (semüte. Dem dritten 71Dt einen systematischen Zusammen-
hang nach dem Worte (sottes Den Weg richtet INa  a} sich nıcht elber,
sondern der Heıland richtet sıch nach AA CFOT: Beschaftenheit. Alles 1St
sehr Zzut. Er oftenbart sıch den Menschen nach ihrer Fassung durch einen
unterschiedenen Weg, da{fßs, WCNN sS1e 1Ur das haben, Was ihnerni der Heiland
1DL, siınd S1e selıg 1n der Welt.“ ©0 Zinzendort rechnete sıch der 7 wWel-
ten Art; die durch die Empfindungen ihres Gemütes, durch Lösungen und
Weıisungen, die ıhnen iıhr Herr durch Geistesleitung zab, gelenkt wufßten.

Damiıt stehen WIr VOL dem Begrift der „Salbung“, MIt dem allein -
sAdmImMmmen sich auch Zinzendortfs Lostheorie verstehen äßt Unter Anknüp-
fung Johannes Z rechnet der raf mMit der Führung durch den He1-
lıgen Geist 1n al den konkreten Entscheidungen des Lebens, (zottes
Wıllen treffen.*! „Allgemeine Sachen wıissen WIr, Z Exempel Glauben
halten, LECU vorsichtig se1n, aber 1n Spezialsachen lehrt Uu115 die Salbung,
Was un Ww1e WIr tun sollen und ZWAar durch Warnung, Ahndung,
Trieb.“ 29 In dieser Richtung wirkt der Heilige Geilist unermüdlich 1im Chrı-
stenherzen. Zinzendorf vergleicht dieses „Amt des Heılıgen Geistes“ ;
spricht in Anlehnung Jesaya 66, fast immer VO! Mutteramt des He1-

Beyreuther, Zinzendort IL, DG
Zinzendorf, Berliner Reden für Männer (1738) E: 162 fi 9 Spangenberg,

Apologetische Schlußschrift, Qu. 416; (Otto Uttendörfer, Zinzendorts Weltbetrach-
C(unNg, 1929 219 ff derselbe, Zinzendortfs Lebensideal, 1940, 296

21 Uttendörfer, Weltbetrachtung Z Plıtt EL 424; Büd Sammlg. 11 /49; Wilh
Bettermann, Theologie un: Sprache bei Zinzendorf, 1933 88

22 Herrnhuter, Diarium, 1/:35 (Herrnh. Archiv), Schrautenbach
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lıgen Geistes, MItTt der beständigen, unermüdeten Regung und Bewegung
einer Mutter, die täglıch, tast stundlıch Sagı „Siehe, meın Kind, das laß
Jleiben.“ Be1 dieser Erziehung durch den Heiligen Geist kommt schlie{s-
ıch welt, daß nach Zinzendort der Christenmensch jene egungen und
Bewegungen, die durch ıh 1Ns Herz stromen, vewohnt wird, W 1e€e be]1
den leiblichen Eltern ISE: „die manchmal 1U  — die Gabel autheben dürfen,;
WEeNN niemand VO  a der Zanzech Haus- un Tischgesellschaft 65 merkt,
weı( das Kınd“.

SO stark das Zinzendort unterstreichen kann, sechr wird auch diese
Aussage wıieder durch se1ne theologia CrUuCISs begrenzt.““ Wiıe Christus siıch
Zanz in die Armseligkeit des : irdischen Fleisches begab, miıtten hıneın 1ın
UuNSsSeTE Armut, kommt auch der Heilige Geilst 1n eiın Herz, das miıtten 1n
der Gebundenheıt Fleisch und Blut, Sünde und Schuld verhaftet 1St
und NUuUr ıne „Sünderseligkeit“ besitzt.”® 95  A Salbung 1St also der Zustand,
1n welchem INa  - des Heılıgen Geistes Regungen un Erinnerungen höret,
versteht und iıhnen tolgt S1e ISt der Charakter indelebilıs, die Priester-
weıhe eines Christen Der Heılıge Gelst 11 uns jedoch nıcht alle
Dıinge SCNH, ‚ON waren die Kinder (zottes intfallibel. Die außeren Dınge
SAgı die Salbung nıcht, sondern die werden durch vernünftige Überlegung,
Trieb, Ahndung oder durchs L.0S traktiert. Der Trieb, das Ahnden oder
Zurückhalten 1St tallibel und kann einen iırren

Wo also 1ine vernünftige Überlegung ebenso wen12 Ww1e ein warnendes
Gefühl die Freudigkeit schenken, ein Werk anzugreifen oder aufzugeben,
kann nach Zinzendorfs Überzeugung das L.0s eingesetzt werden. Der rat
hat oft VO'  a dem „sicheren und gar heilıgen E5Ss“ gesprochen, hat aber
nıe als „deus machina“ verstanden. Seiner theolog1a cCrucıs als Miıtte se1nes
theologischen Denkens entsprechend, 1St auch das Los 1n eıne Welt hine1iın-
gegeben mit 411 ihrer Begrenztheit, Schutzlosigkeit und Vertallenheit
persönliche und überpersönliche Mächte des Bösen. Es 1St i1ne Zzute abe
Gottes, miıt der (sott nıcht enttäuscht, sondern helten will, denn seine PAi=
Säg_€ 1St. gew1ß. ber wird 1n die Hände der Menschen gegeben, die
bereits 1n dem Augenblick verderben können, S1e empfangen, „Aller
Zu Anfang, dessen Ausgang auf einiges Menschen eigenes (semut
und Treue ankomt, 1St dergleichen vicissitudinibus unterworten. Damıt
haben die Atheisten lang beweisen wollen, da{fß keın (Gott isSt: weıl die yOtt-
lichen Absichten erstaunlich fehlzuschlagen scheinen, und der Heıilıge
Geist sıch oft arüber etrübt bezeugt.  « 27 Die ähe Luthers Urteıl
über das L.0Ss 1St hier augenscheinlich. Auch das EOs 15t eıne ZuLE Gabe Gottes,
verdorben wiırd S1€e 188088 durch den Menschen, WECNN s1e ni(:hF Z Guten,
sondern ZUr Heimsuchung ausschlägt.

23 Beyreuther, Der junge Zinzendorf, 65; Bettermann
Samue] Eberhard, Kreuzes- Theologie, Das reformatorische Anliegen 1ın Zinzen-

dorfs Verkündigung, 1937
Eindrucksvoller Beleg in Büd Sammlg. (1744), ILL, 197

26 Uttendörfer, Weltbetrachtung, Z 2a 4, 1
27 Schlußschrift Qu 417
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Zinzendort hat VO  3 vornherein ohne jedes Schwanken ausgesprochen,
dafß die Losübung keineswegs 1116 CGarantıe auf Ertolgsherrlichkeit bedeutet
1e1 stark WAar bei ıhm das Getühl lebendig, hier auf Erden 7zwischen
Paradıies und Endvollendung Provısorium leben, NUr 1NC

theologıa CIUCIS, keine theologia ylorıae 1LE 1SE Er rechnete
IMI sOoOvenannten „Zuchtlosen ) INIL ıhrem UuUSus elenchticus, der heimliche
Untreue und Unvollkommenheıt der menschlichen Werkzeuge offtenbar
machen oll Im Jahrhundert der pädagogischen Begeisterung, 1111 Jahrhun-
dert des Schulmeisters spricht der rat oft VO  3 dem erzieherisch-pädagogi-
schen Dienst des LOses SEL Gemeıinen eıl ıhre Befolgung hier und
dort nıcht 117 erhoffte S1e7€ tührt sondern Fülle Von Antechtungen,
117 denen sıch bewähren heifßt bejaht ıhren Erziehungesdienst

Wır können be] diesem Mann der keın weichliches Sıch schonen kannte
und keiner Wehleidigkeit Raum or4b verstehen da{ß nıcht mu  a  de wurde,
den Losgebrauch verteidigen und sıch x& L.0S treuen ;.Das LOs 1ST
C1IN Spiel der Weısheıt unter uns Sinne von Proverb 31 die Weısheit
splelt auf iıhrem Erdboden und WAar C1MN Spiel das wahrhaftig und VCI-

lässıg 1ST WITL Kinder sind un IN1L uUu115 spielen lassen.  « 29 Eıne
tröhliche Sache 1ST ıhm der Losgebrauch der den Menschen unmıittelbar
diese harte, klare und knappe militärische Weisung biındet Dabei 1SE der
Grat test überzeugt JE mehr wahre Glaubenstreue un vorbehaltloser e
horsam die Anwendung des ] Oses als Voraussetzung un Folge begleiten,

-
SIC mehr L: Förderunge? des Reiches Chriustı ausschlagen und
sroßen Segensfrüchten gedeihen

Auf die scharfen Angegriıfte SC  Jg den Losgebrauch SCSCH das „vıele LOsen
WI1e Johann Albrecht Bengel MEINTE, AaNntWwO Zinzendort spater kaum
11 Das sind 95 kostbare Realıa VOTI'S Kapier Glaubensertahrungen
Laugen iıhm nıcht für vernunftsgemäfße un unverbindliche Erörterungen,
denen Geheimnisse 1Ur zerredet werden können Das Los und des He1-
lands Wılle 1ST bel IN1IL lange bis iıch klüger werde bın noch
nıcht klug, des Herrn Wılle Aaus CcC1iNen Ideen herauszusuchen Eın
schuldig Pa jierchen 1ST IN1Lr sicherer als INECe1N Getfühl &« 31 egen CL ( 88{

Zwingen Gottes, seinen Wıllen durch 8 Losverfahren aufzustöbern,
hm törmlich abpressen wollen, ylaubte sıch durch die Einführung
VO  e} drei Losen veschützt haben Neben dem Ja Zettel und dem Neın-
Zettel gab das berühmte leere Blatt: das Autschub- und Zurückstellung
der SdnzZCN rage bedeutete. Zinzendort konnte dann WEIL gehen, da{fß

dıe Frage Spater TST e  c etellen Fl  9 WECNnN C111 Vorlos
fragte, ob dıe abgesetzte Frage wıeder aufgestellt un ns Losvertahren
aufgenommen werden dürfte

Schütz, 2 Plıtt 106; arl Müller, 200 Jahre Brüdermission, 19315 296
Schlußschrift Qu 533 30 Büd Sammlg. IL 751

31 erh Reichel, Spangenberg, 1906, Reichel autf den quietistischenGedanken eım Los Da sich Aktivität und Passıvıtät. eiım Losgebrauch verbin
15T zew 15 die quietistische Gesamtstimmung nicht abzuleugnen. Der Wille ZU colda-
tisch empfangenen Befehl der Verbot 1ST wesentlicher dabei Siehe bei Reichel 129

Ö
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Zinzendorf kannte aber auch Situationen, 1n cienen ine gafizq Gemeine

die Überzeugung beseelen konnte, da{fß NniernomMMen oder unterlassen
werden mufte. Da bedurfte keines LOSeSs mehr. Den typischen Ausspruch
Zinzendorfs, der ıhn kennzeıichnet, möchten WIr nıcht auslassen: „Wenn sıch
die Seligkeit 1in einer Sache übers -} ausbreitet, geht die Gewißheit
tast noch über das siıchere un Za heilige 1080 die eigene, meisten aber
dıe General-Seligkeit der Geschwister über ıne Sache 1St eın rechtes Baro-
9 eın zuverlässıges Wetterglas un Kalender: Daher kommts, da{ß öfters
das allgemeine sı lentium oder der allgemeine Beitall eines Volks VO©  b de1
ISE. 3

Dıie hıer aufgezeigte theologische Gr@n dposition hat Zinzendorf eıt
se1INeEs Lebens nıcht preisgegeben. Es hat 1ın der Losprax1s viele Schwankun-
SCH be1 ıhm gvegeben, oftensichtliche Fehlentwicklungen nıcht ausgenOMMCN,
Peinlichkeıiten, Übersteigerungen tehlen nıcht, aber ISt dann immer wıeder
zurückgekehrt, hat siıch zurückgefunden ZUu seiner Ausgangsstellung. S1ie steht
in keinem Widerspruch oäer Sprengt hier SA seine theolog1a Crucıs.

111

Im Leben Zinzendort 1sSt der Losbr%tuch Zuerst 1.724 feststellbar. Mıt
Friedrich VOINl Wattewille, Pastor Schefter in Görlitz und seinem Ortspfarrer
Johannes Andreas Rothe in Berthelsdort ıldete den „Vier-Brüder-Bund“
ZUr Ausbreitung des Reiches Christi 17 der Oberlausıtz. Eın Klein-Halle mM1t
Adelspädagog1um, Waisenhaus, Mädchenanstalt un Buchdruckerei entstand.
Di1e Ämter wurden verteılt. Zinzendort übernahm die Oberleitung und den
lıterarischen Kampf, Schefter sollte 1mM hochorthodoxen Görlitz die Altgläu-
bigen ’munter machen, Rothe ın Berthelsdorf W1€ bisher die Erweckten Aaus$

der SAanNzZCH Oberlausitz seine Kanzel iım Sinne eines lutherischen Piıetis-
INUS sammeln, Wattewille die Anstalten als Direktor betreuen. YSt nach der
Ämterverteilung, die den Gegebenheıten der einzelnen entsprachen, wurde
oftensichtlich aut Betreiben Zinzendorfs noch das L.OS veworten, welches ZUr

freudigen Verwunderung des Graten die vetroftene Einteilung bestatigte:
Vielleicht 1St hıer erstmalıg beı Zinzendort das Los tür ıne über ine Privat-

{frage hinausgreifende Angelegenheit angewendet worden un ıhm dıe An-
wendungsmöglichkeit datür aufgegangen. Oftensichtlich hat aber der jJunge
Grat auch nebenher das Privatlos veübt. Hıer 1St aber eit se1nes Lebens
sehr schweigsam geblieben. SO reich die eıt in Dresden bıs 1727
Konflikten und Zusammenstößen SCWESCH 1St gab nach dem Ausweiıs
seiner Tagebuchbruchstücke übergenug Nöte WIr hören auch 1n diesen
verschwiegenen Blättern nıcht davon, da{ß nach dem Los gegriften habe
Schrautenbach, der als Standesgenosse Zinzendort besonders nahe stand und
ın sein Privatleben einen Einblick besadfßs, berichtet a4aus spateren Zeıiten:
„Außerdem hatte der rat aber noch eın personelles LOs AT Dıiırektion Se1-
nNer eigenen Ideen, über das niemanden sich vertraute ES haben ceine

33 Beyreuther, Zinzendorf M 93JHD, 1758,; Nr
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nächsten Mitarbeiter üBer Dif1ge unterweılen siıch M1t iıhm gestritten und
au seiner Verlegenheit endlıch 1LLUTL gemutmaßt‚ da{ß besonderes seiner

34Entschließung 1 Wege stünde.
Hier besitzen WIr also 1Ur Bruchstücke. In dieses Geheimnis hat Zinzen-

dorf nıcht hineinblicken lassen und auch Aur se1nen SOgeNANNTIECN „Grünen
Büchern“, die nach seiınem Tod wohl durch Wattewille kassıert worden sınd,
otızen arüber AaAn vertIraut. Jedenfalls hat beständig se1ne Pliäne und
seinen Glaubensstand kritisch durchmustert und hat siıch dazu des LOSes viel-
leicht 1n zew1ssen Krisenzeıten, dıe be] ıhm nıcht ehlen, 1mM UÜbermaß be-
dient un die erträgliıchen renzen überschritten. Zinzendorf, der siıch spater

die Beschlüsse der Synoden, die VO  3 den einzelnen Brüdergemeinen be-
schickt worden sind, weıthın gebunden hat, hat jedentalls 1m Privatlos auch
diese ständig überprüft.

Das nächste Ereign1s, be1 dem WIr Zinzendorfs Stimmungen wieder oreif-
bar haben, Jag 1mM Jahre 1731 Se1it Jahren Artet auf ein verheißenes
Führungsamt 1n Dänemark. Er hofft auf den Grofßkanzlerposten des dänisch-
norwegischen Reiches nıcht ohne begründete Aussicht. Be1 der Königskrönung
Christians \ wird sıch alles entscheiden. Inzwischen 1St 1n Herrnhut ıne
Erweckung ausgebrochen. Die Botschaften der Brüder begiınnen, S1e schwär-
INCN bereıts weıt AUS Es tehlt nıcht LLUL Geld, tehlt Zinzendorf einer
rechten Entschlossenheit PE Reise. Der Ausgang der Reise wırd seın SaNzZCS
weıteres Leben schicksalhaft festlegen. Die Abstimmung 1 AÄltestenrat, die
ıh ZUr Reise bestimmte, genugte ıhm nıcht. Durch das Los 1e siıch dıe
Reiseroute festlegen. Es sollte selbst en  ber die Art se1nes Auftretens 1n Oopen-
hagen entscheiden, ob „doucement, rigoreusement, indiıfferement oder prude-
ment  “ Das Los entschied sich für das letztere.® Da trotzdem cechr nieder-
geschlagener Stimmung abreıiste, sah INan darin eın u Omen. Der an
Stimmungsuntergrund mit se1ner magıschen Zeitangst, die sich mi1t rationalen
Elementen der vordrängenden Verstandeskultur seltsam mischt, wird deut-
iıch Unterevangelische Züge lassen sich hier nıcht verbergen. Dıie eigentliche
Reife der Losauffassung, w1e WIr S1e A4US ihren lutherischen Wurzeln auf-
zewlesen haben, SCETZIG tatsächlich WENE nach 1734 ein, als Zinzendorf ımmer
klarer die theolog1a CYrUuC1Ss erfaßte und die mystizistischen Stimmungen 1n
der (GSemeıine und auch eigenen Herzen überwand.?® Wır müßfsten aber
Vo  n} dieser Lospraxıs 1731 nıcht, M sıch hier nıcht ein privates miıt
eiınem SOgCENANNTICN amtlichen Losverfahren ineinandergelegt hätten. ])IDenn
die Bewerbung das hohe dänische Staatsamt War ın Auftrag der enNt-
standenen Gemeine sondern Zinzendorfs persönlichste Angelegenheit, wenn
S1e auch für die 1n die Weıte der Missionsarbeıit strebende Herrnhuter (je-
meıline nıcht ohne Folgen se1ın mußte, WENN iıhr rat einmal einer

einfluß;cichen Stelle sıtzen würde.

S Schrauténbach‚ 68,
35 200 re Missıon 294; Beyreuther, Zinzendorf I1 278 fl 9 Zeitschrift für

Brüdergeschichte ZBG) 1916,
36 Otto Uttendörfer, Zinzendorf un die Mystik, J 134
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Erschöpftendes Materı1a]l besitzen WIr aber über das SOgENANNTE „Arhtslos“ .

Es 1STt unlösliıch. mit der Entfaltung der eme1line 1n Herrnhut verbunden.
Nur dadurch, da{ß ıne kırchenregimentliıche Funktion empfing, kann mMan
VO  3 einem Amtslos und dem Privatlos sprechen. Im steigenden aße hat
das Privatlos zurückgedrängt, das O  d zeıtweıilıg VO  ; der Leitung der
Gemeıinen energisch gedämpfift wurde, während das Amtslos Würde und
Geltung CWANN. Da{ß das Amtslos ine solche Geltung gewınnen konnte,
dafür sınd mehrere Motive anzuführen.

Zinzendorf wußte sıch VO  3 Antfang 1n der werdenden (Gemeıne mi1t
der Fülle ıhrer Amtstunktionen NUur als primus inter YCS,. Nach aufßen hın
blieb der Standesherr, der für se1n Kleinstterritorium und das Freidort
Herrnhut dem Landesherrn gegenüber die alleiniıge Verantwortung Cru
Das bewahrte Herrnhut VOTL der Klıppe einer allzu monarchischen Führung,
stellte aber die Frage, WTr leiten sollte.

Zinzendorf cah den Weg eliner Leitung durch Konterenzen und Synoden
vewleEsen. Das entsprach seiner, immer testgehaltenen Idee der (Gew1ssens-
treiheit.37 War iNna  3 AUS Gewissensgründen einer staatsfreien .eme1ıine
kommen, konnte INa  e} doch auch den Weg einer Leitung durch Mehrheits-
beschlüsse nıcht gehen, nahe auch lag. Man türchtete 1er 1n der
Menschen Hände tallen, Zutallsabstimmungen aAauSgeSELZL se1n, WCCI
nıcht noch Schlimmeres drohen konnte.

Diese Getfahr Jag ummso näher, als die (Gemeinen immer verhältnısmäfßig
klein gyehalten wurden. Wıe leicht konnte die Zurückstellung elines mi1taus-
vzewählten Amtsbewerbers 1nNs Persönliche hinübergespielt und das kostbare
Gut der brüderlichen Einheit dadurch gefährdet werden. In einer geschlosse-
11CN Gemeinschaft VOIl Leuten; dıe gewöhnt M, sich selbst scharf be-
obachten und dann diese entfaltete Fähigkeıt auch aut andere anzuwenden,
konnte schnell kleinbürgerlicher icht- und Klatschgeist aufwachsen, WeNnN
oftensichtliche Fehlwahlen stattgefunden hatten. Es lebten 1n den Brüder-
gemeınen spater auch viele Vertreter der Aristokratie, die hier iıne feine,
gesellschaftlich ungreifbare, versteckte, aber amusantere Satıre als
Gegenwehr oftensichtliche Mißgriffe in der Wahl einsetzen konnte.
Hıer nötigte sıch fast das LOS auf Es yab den durch das Los Bestimmten
WeNn auch keine höhere Weihe doch einen Amtscharakter objektiver Art
Anderseits gewährte das LOs ein sehr wirksames Vetorecht. „ Wenn un

Brüdern einer nıcht zufrieden 1St, bleibt das Los übrig, darauf
provocıren kann, und INa  3 kann ih n1e e1nes Ungehorsams beschuldigen,
WEeNN ErST gyelost haben will.“ Es konnte also VOTLT allen Beschlüssen, <die
ohne Los gefaßt werden konnten, doch jederzeit aut das L.OS zurückgegriffen
werden.

Wirklich eingewurzelt aber hat siıch das LOS nıcht Adus diesen rwäagungen,
nahe S1€e lagen. Christian Davıd als Interpret der Gemeine hat sich dar-

über ausgelassen: „Unsere Grundursache, Wr CS geEWagTt haben, das
37 Sigurd Nielsen, Der Toleranzgedanke bei Zinzendorft,
38 Marienborner 5yn 1740, X11! 43 bI); Uttendörfer, Lebensideal, 295

Reıchel, Spangenberg 70; Schrautenbach 85
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LOos 1n der (Semeine einzuführen und dadurch den Herrn fraé‚en, 1St erst-
lich diese: Da{fß WIr gew.1(ß wiıissen und versichert sınd, da uns der Herr
gnädig 1St un uns wohnet. Zu andern, weil] uns kındlich und e1n-
taltıg vemacht, ASCH, 1n allen Stücken seınen Wıllen erkennen
und gehorsamen; nıcht aber Aaus Vorwitz, Vermessenheıt, (Gott Uu-
laufen, rauchen WIr das Los,; sondern Aaus Eınfalt, Demut und kındlichem
Vertrauen, das Beste e erwählen. Dahero auch allema]l herzlichem
Gebet, mIt einem gyelassenen Gemüt un gläubiger Zuversicht, daß uns
seınen Wıllen wırd treften lassen, geschiehet.“ ® Weıl in diesem Herrnhut
VO  3 Anfang das I1deal nach einem einfältigen Gehorsam die Bru-
der, einem Fliehen VOTLT der Vernunft und des Erweises des Glaubensgehor-tendierte, wurzelte die Lospraxıs schnell 1105  40

Eın hartes, tapferes, nervenstarkes Geschlecht VO  —$ mährıischen Bauern
wollte für den Heıland das Leben 1n die Schanze schlagen und ELT-WALTEEE
hier Betehle. Den Strenge Unterordnung un Einordnung gewöhntenMenschen des trühen Jahrhundert entsprach das urchaus. al die alte
Brüder-Unität 1n ıhren Anfängen einmal die Lospraxıs gyeübt, aber dann
tallen 1eß und in ihrer Kirchenordnung keinen Raum xab, wulfsite man.  41 In
einer spateren Kontroverse mit Johann Albrecht Bengel  9 der darauf hinwies,daß die Apostel 1Ur antänglich das Los angewendet und nach der Pfingst-ausgjießung dieses Brauches nıcht mehr bedurften, wulfsten s1e entgegnen,dafß der Herr beı der Lenkung ihrer Gemeinen dieses Miıttel nıcht
bunden se1l Wenn seiınen Wıllen aut ine andere Weıse kund tun will,wırd auch dann se1ine Gemeine Vvon ıhm gveleitet werden. 995  1e€ Art, WI1e
dies LUT, bleibt hm bıllıg Sanz anheimgestellt.“ 49 ehr suchte 1an nıcht.

In den Anfangszeiten der Herrnhuter Gemeıine sınd dıe Losfragen noch
spärlicher anzutreften. Es ehlten dazu die Anlässe. Die Ältesten wurden 1n
der Gemeineversammlung oftenbar durch Zurut vzewählt Erst als mMa  3 den
Altestenrat VO  z zwolt Personen durch einen Rat VO  3 vier Oberältesten
gänzte, wählte INa  $ diese Männer durch das Los Als dann Botschafter nach
Böhmen, England, Schweden, Brandenburg und ZUuU dänischen Kronzprin-
zen A4am Aprıl TE ausgesandt werden sollten, wurde den trei-
willigen Meldungen durch das Los entschieden: auch die Wahl der Anna
Nıtschmann ZUu Altistin am März 1730 fiel durch das OS. Von schicksal-
hafter Bedeutung für Herrnhut wurde dıe Losentscheidung Z Januar1731 CGgunsten der Beibehaltung der mährischen Kıirchenverfassung 1n
Herrnhut den Vorschlag des Graten, Herrnhut 1n die lutherischeKirchgemeine Berthelsdorf aufgehen lassen. Dıie SOp'  ten Kırchen-
manner den Mähren, die Zinzendorf nıcht z\usti\mm\ten, hıer für

Christian Davıd Beschreibung un zuverlässige Nachricht V-O  3 Herrnhut,1735 71
Reichel Spangenbérg K

41 ZBG 1916; 128 f 1917, 151 {t;: Erhard Peschke, Bruder Gregors Lehre VOINder Kıiırche, Wıss. Zitschr. d..Univ. Rostock, Jg 1957/58, 1, 342 Plitt 126; Büd. Sammlg. Hen 749; Plitt IL, 424
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den Losgebrauch entscheidend dem SIC sıch ohne Vorbehalt beugen wollten
Hıer sıch Z ersten Mal WIC stark schon der Losgedanke der
emeıne verankert WAarL, daß MNa  e} solche Konsequenzen aufzunehmen bereıt
Wäar Die Bahn WAar gebrochen Die Aussendung der ersten Brüdermissıionare
Leonhard Dober und Davıd Nıtschmann die siıch treiwillig nach St Thomas
gemeldet hatten vyeschah aut Grund bejahenden Losbescheides Za
August KL

Dıe prinzıpielle Anerkennung der Losübung aber yeschah be] der Altesten-
ahl 15 un März 1733 Die ZEeEsAMTLE Gemeıine, Brüder und Schwe-
n, wurde aufgefordert ob IC den Oberältesten AUS den drei gC-
wählten Altesten wıeder durch Wahl oder durchs Los wünschten Eıne ..  ber-
wältigende Mehrheit VO  »3 101 59  O Stimmen begehrte die Losentsche1-
dung.“*

Neue Aufgaben verstärkten den Losgebrauch. In schneller Folge kam
den nächsten Jahren Gründungen VO  —_ Mıssionsstationen und

Kolonien Mıttel- un Nordamerika aber auch anderen Erdteilen Eıne
Fülle VO  - Entscheidungen machten sıch notwendig, denn Ma  $ st1ieiß auf Neu-
and VOT weder Vorbilder noch Erfahrungen ZUT and Aus der
Urtsgemeine Herrnhut WAar 1Ne Zeugengemeine entstanden, die sıch iıhrer
Sendung ZCWISSCK wiıird und deren Sendungsbewulfstsein klarere
Vorstellungen annımMmc. „Man gehts bel Christen un Heıden SCH, W as

Jesu Blut und Eöd uns Aausgetragen. « 45 1r sınd 1NC Jungc Gemeinschaft
und haben das Heil ı ULNSCTITCN Händen, aber Verstand nıcht hinreicht.
Darum W Aars kein Wunder, das WIL unzählige Fehler machen müfßten, WeNnNn
uns nıcht außerordentlich AaSSISLIETFT würde « 46

Die Zahl der Ermessenstragen SsteIgErTE sıch Rat und Hılfe War Vo  3
keiner Seıite beı den tür das Jahrhundert völlig Aaus dem Rahmen tal-
lenden Unternehmungen der Brüder erwarten, NUu  — Kritıik. Keine Staats-
kirche trıeb unmittelbare Heidenmission Das staatlıche dänısche Miıss10ons-
kollegium ildete Ausnahmeftal]l und estand ınfolge der Zerwürfnisse
zwıschen Halle und Herrnhut die sıch Uus theologischen Gegensätzlichkeiten
ergaben Zinzendorf völlig abwartend gegenüber

An Zinzendort den venı1alen und sprunghaften Reichsgraten und
Herrnhuter Bauern un Handwerker FELAten Aufgaben heran, die 11 bis-
herigen Stil nıcht lösen ArIrcn Eın Konsistorium als Verwaltungsbehörde
konnte auf retormatorische Kirchenordnungen zurückgreifen, 1111 CISCHCNH
Kırchengebiet War alles auteinander eingespielt und das Ausbildungs-, DPrü-
Tungs- WIC Finanzsystem ijef tast automatisch. Viele behördliche Entschei-
dungen lagen durch traditionelle Vorlagen 1ı bestimmten Bahnen test Be1

Beyreuther, Zinzendort IL, 269; ZBG 190% 11 8) 1908, IL, 49, 145; IEZ, I)
68, 152; DPlıtt F85: Spangenberg, Leben Zinzendorfs, 5472

Hz Motel, Zinzendorf als ökumenischer Theologe, 1942, 9 9 Schütz, ML
45 VdAd der Linde, Het Visionen Van Herrnhurt het Apostolaatt der Mora-

vısche Broeders Suriıname 1735—1863; Paramaribo 1956 88
46 JHD, 1750 (Re 43 bI) Jüngerhausdiarium.
47 Beyreuther, Zinzendorf IT 282 fr L: (mit Quellenanzabe).
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schwierigen Fragen wurden VO  3 den Jurıstischen wWie a} den theologischenFakultäten der Landesuniversitäten Gutachten eingefordert. Wenn Zweitels-
tälle auftauchten, War INa  } 1DSo Weisungen der Landesregierung und
des Landesherrn vewlesen. Die Landesstände enkten durch ihre Kritik be-
stimmte Entschlüsse, die noch strıttig Im Konsıistor1um, deren Ar-
beitsweise Zinzendorf 1n Dresden kennengelernt hatte, kaum außer-
yzewÖhnliche und kühne Entschlüsse fassen oder Wagnisse einzugehen.Zinzendorf konnte ın Erinnerung jene Jahre VOor 1736, fünf
tellen NCUE Kolonien entstanden, SdSCNH: „Das Los 1St das Licht un Recht,ein olk Gottes notwendig haben mu{ 1n den Gangen, die der Heıland
mi1t uns geht un 1n den Unternehmungen, die uns an vertraut, CS betreffe
11U.  en das oder tuer1, das Ausgehen aut neue Oftnungen (Ar-

Derbeitsmöglichkeiten) oder das treuliche conservieren, WAas da 1STt
Hauptgrund, afru: INan des Herrn und fragen muß und fragen kann,ISt, weıl die ordninairen Miıttel nıicht zulangen und INa  - ON kein Durch-
kommen findet, weıl, WeNn INan sıch 100 mal besönne, INa  - doch nıcht autf
das käme, worauf einen der Heiland xleich bringt. Das 1St 1771 Hauptgrund,aber nıcht der einzige. Der andere Hauptgrund, In  za 1n
der emeıne haben muiß, 1St die absolute und notwendige Subordination

seinem Herrn.“ %8
Damit parıerte der raft auch Vorwürte in der Oftentlichkeit: AWDas Los

mache kurze Prozesse, da brauche INna  e kein Corpus Jurıs, keine Rechts-
gelehrte, keine Advokaten, keine Universitäten uUuSW und 111 1ne Absurdi-
(At autf die Brüder bringen n des Gebrauches des Loses.“ *9 Diese pole-miıschen Gegensätze SOrgticnhH früh für Klärungen.Eın Wendepunkt, der ZUur vollen Ausbildung der Losübung, Jaihrer nıcht unbedenklichen Forcierung führte, ergab SlCh durch die Auswe1-
SUNgz Zinzendorfs Aaus Sachsen und der damıt CrZWUNgENCN Trennung VO'  a
der Muttergemeine 1ın Herrnhut. Es tormierte siıch die SOSCNANNTE Pıilger-zemeıne, die MIt dem Graten bereit ISt, ruhelos durch die elt ziehen.
Es 1St eın Stamm CNSSTtEFr Mıtarbeiter Brüdern und Schwestern, die an
verschiedenen Orten vorübergehend ihren Autenthalt finden Zinzendorf hat
Herrnhut MIt dem Getühl verlassen: „Herrnhut 1St mMI1r gyeglückt“.”Johann Albrecht Bengel gegenüber vesteht ein: „5 Colonien sind früh
ausgeschickt worden, das 1St wahr. Anno 736 hat in diesem Respectu das
frühzeitige, unzeıltige un annoch umgänglıche aufgehört Das eigent-liche Dessein uUuNnseres Herrn MIt uns wei(lß ich noch nıcht auszuwıickeln.“ *
Selbst 1744 weıfß das noch nıcht!

Das Pılgerschicksa] spiegelt sıch in der Formulierung des Losideales
wıder und bestärkt die radikale Entschlossenheit, im buchstäblichen Sınn
Pılgergemeine bleiben: ”I wollte, daß 1n einer emeıne ware, da{ß
IMNa  w} nıcht eher als auf den Abend wüßte, WAas ma INOTSCH trüh solle

JHD. 6. 1760, Nr.
Schlußschrift Qu. 416

51 O.
Büd. Sammlg. HL 734
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In der Gemeine das erhalten, 1St die Theopneustie nöt1ig. Wo die nıcht
iSt, 1STt keine emeımnne. Weenn INa  3 1n einer emeıne alles daran n soll,

des Heıls willen, mu{ sich ıhr offenbaren, durch seinen Gelst und
se1ne Augen MmMu: S1e leiten, ON.: ann S1€, W1€e Moses, nıcht einen Schritt
un Und dazu 1St das Los in der emeınne.“ >2

Nach dieser Eınstellung an PEr Zinzendorf einma] ıne Schar VOoO  aD}

Kolonisten, die nach Amerika autbrechen sollten, Abend VOL der Abreise
eines wiıdrigen, also verneiınenden Loses willen, noch nıcht abzureisen. urch
allen autflammenden Unwiullen jeß sıch der rat nıcht beirren un erlebte
den T’riıumph, daß die Geschwister, die ihr vorgesehenes holländisches Schiff
nıicht mehr erreichten, MIt dem 1e]1 spater 1n See stechenden Segler Monate
eher 1n Amerika ankamen.® Der raf schrieb dieser Lospraxıs Z& da{fß LrOLZ
der vielen Schiffskatastrophen nıcht eın einZz1ges Schiff Schaden kam, das
ine der zahllosen Transporte Von Herrnhutern mitgenommen hatte.

„Die Lossache 1St eın Charısma der emeıne und gehört die Wun-
derkräfte 1n seiner Kirche Es 1St aber damait, W1e WAann InNna  3 nahe beim
Feuer ISt, mMa  w} annn siıch verbrennen.“ >4 Die Hochschätzung des Loses führte.un dabei kam INa  z} dem Feuer sehr nahe, 1n den Jahren nach 1636, VOL
allen autf den Synoden VO  3 1739 und 1740 einem kettenweisen Gebrauch.
Die nötige Umsicht und Gründlichkeit tehlte häufig Eın Mechanismus 1n
der Handhabung machte sıch breit. Zuerst wurde die Tagesordnung C_lost, dann wer losen ‚oll Eın Beispie] ZUur Illustrierung se1 angeführt. Auf
der Sess10 VI der Gothaer Synode VON 1740 wird am Nachmittag des
Junı über mal das Los angewendet. Unter Punkt der nachträglichenTagesordnung wurde verzeichnet: Boehmer VOINl hier nach Herrnhut
un VO  5 da nach Copenhagen un Von da Eerst nach Pilgerruh yehnso11? leer (4- Zeıchen für das angewandte LOos) ıne Reflexion drauft

machen, daß den König (von Dänemark) noch in Hollstein antreffen
wiıird? leer .  . Ob MmMIt seiner Reise-Einrichtung bıs Freitao noch WwWwarten ist?
Ta Seine Reise nach Herrnhut kann AuSgSESCLIZL leiben bis wieder AaUS
Dennemark kommt leer A MS  5

Es sınd enthusıiastische Äußerungen Zinzendorfs: „Gegen Unbezeugungenın Gemeinesachen handeln, geht nıcht Ich ZWwinge auch nıemanden
Los Aber daß i1ne ungemeine Methode des Heilandes IS das 1St

wahr. Denn auf die Eintälle kommt nıemand, die uUunNns das Lo. die and
S1D „Die Eıintälle, WI1e das 108 einzurichten. macht cehr vie]l bei der
Sache Aus, und die mu{fß in  m. sich VO Heıland Aaus erbitten. Für das Los
1n Marıenborn un Herrenhaag WASC ich meın Leben alle Stunden dran.“>7

Ebersd. 5yn 1939,
Plitt, 219

4 R2 A4243bI
Sessi0 VI, 1740 Gothaer S5Syn.)56 Ebersd 5yn 17939
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Wır befinden uns bereits der Sichtungszeit Merkwürdig bleibt für den
Kenner der Akten n besonderen eit das Ineinander VO Optergeıst,
StrecnNgster Nüchternheit und dem Gefühlsüberschwang MI1 der dadaistischen
Sprache Man wırd nıcht müde, 16  C grundsätzliıche Fragen bei der
Losübung auftfzuwerfen Es tehlt N1ie 4A4n Warnern, die optimistısche
Losfreudigkeit dämpfen Unternehmungen, die aut Grund Zzunstigen
Losentscheides Angriff CHOMMCN schlugen TYEGE schweren Ver-
lusten fehl Von da Aus sind die klaren Worte über das Losen verstehen
„Das Losen 1SEt nıcht das Erstie Das Denken über i Sache 1IST das
das gründlıch un WEeIt denken, als der menschliche Verstand 10 diesen
NSsSern Tagen und die Erfahrung und alle mögliche AapParCclChzecn bringen
können; und dann ı1SE nıcht ohl dıe Frage; WAas der Heıland 111
haben als ob unNnsern besten Gedanken gleichwohl 111 nıcht
haben C ß „Man kann losen Ina on nıcht durchkommen kann SO
lange Ma  3 aber noch ordentliche Miıttel we1{(ß ol Man nichts Außerordent-
liches tun

Auffällig 1STt un bleibt WIe Zinzendorf ungeachtet mancher enthusiast1ı-
scher Aussprüche sehr nüchtern über die Unsicherheit iırdischer Verhältnisse
und des menschlichen Vorausblickes denkt SS ISE C111 oroßer Fehler, WEeNnN
In  } denkt Ina  e} MUu: absolut WI1SSCH, as tun 1ST das 1ST SAr nıcht
Es 1SE SCNUß, WCNN mMa weı(ß W 4S InNnan vermeiden mu( « 60 Der rat macht

sıch be] den Entschlüssen nıcht leicht Alle Kräfte des (zeıistes un des
(jemütes MUssen CEINZESETZL werden, (zottes Wort ate SCZODCH werden,
die natürliche Billigkeit 1STt berücksichtigen, 111C geschlossene Bruderschaft
IST erforderlich, keıiner as wıder den anderen hat, Aie Angelegen-
heiten 11NUSSCH yründlıch durchbesprochen un durchgebetet werden, dann YSLT
darf das OS ”1 Anspruch CHOMMECN werden Auch be] seinem 1:OS-
gebrauch durch den C.E teilweise die yeme1nschaftlichen Synodalbeschlüsse
wieder LE  E Zur Entscheidung stellt CYSDAart sich nıcht diese umtänglıche
Vorbereitungen. Aus dieser ständigen Probe und der Nachkontrolle, die

SC „Grünen Büchern“ verfolgt, ZEWINNT die Fülle persönlicher Er-
tahrungen, durch die IHNINCL wıeder dırıgierend das amtlıche LOS-
vertahren eingreift.

Die Losübung wächst SOMMIL nıcht tötenden (Gesetz AUS, Die
Gefahr Ner Mechanisierung Vor allem auf den Synoden MItT den Losketten
1ST oft nıcht vermıeden worden, ohl aber 44116 Kasulstık, nach der die V-OIL-
tallenden Sachen routinemalsıg abgehandelt werden können. In der e
der die Pılgermeine die Führungsspitze der Gemeinen darstellt also ı der
eIt nach 736 bis 1 die fünfziger Jahre, 1STt bei dem Losgebrauch zewiß
nıcht En die theologische Höhenlage eingehalten worden. Zinzendorft
hat M1 SC11NCM Privatlos, durch das sıch veranlaßt sah, jahrelang fast
keine Brietfe nach Amerika schreiben un alle Bıtten Spangenbergs einfach
Zur Seite legen, das Werk drüben cchwer edroht. Er xzlaubte sich auch

H  9 I 1760, Nr. 43 Barb Sammlg. 1740, R T4
1797 Nr. D Beıl Woche ı der Eıinleitungsrede
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berufen, mıiıttels des 1LOses Europa amer:kanısche Angelegenheiten ENT-
scheiden die eintach be] dieser Enttfernung und dem Nıchtvertrautsein MI1
vielen personalen Dıingen drüben C113 Undıng Als der raf dann
aber Fehler einsah War frei u  9 sotort umzuschalten und das
Ruder herumzureißen 61

YSt das letzte Jahrzehnt SC1Ne€ES Lebens, dem nach allen Seiten das
böse Erbe der Wetterauer Sichtungszeit lıquidieren Wr un der raf oft
schr zurückgezogen lebte, erreichte der Losgebrauch JENC iNNETCc Sicherheit
un Selbstbeschränkung wıeder der ihn NUu C1LNCIN WEn auch
noch wesentlichem Glied der Kette der Entscheidungen machte Die nüch-

und theologisch reifsten Aussprüche Zinzendortfs über die Losübung
tallen dieses letzte Lebensjahrzehnt

Jetzt 1STt auch der Umkreıs klar abgesteckt worden, innerhalb dessen die
Losübung zulässıg 1ST Es handelt sıch Zuerst Aufgabengebiete, die
Einflufß auf die Gesamtheıt der Geme1inen besitzten Be1i der Autftnahme

Arbeit, beim Beharren 4an Platz; autf dem sıch Schwierigkeiten
anhäufen, bei der Vornahme VOIN Bauarbeiten, die finanzielle Belastungen
für längere eIit darstellen, wırd nach reiflicher Beratung das Los SCZORCN.

„Be1 placıerung Volks (sottes 1St absolut n  e daß INa  } YSTE den
und des Herrn frage c 692 „Beı allen ogroßen Unternehmungen oll allemal
die Erdse SCIN wıll der Heıland die Umstände haben, 111 Hımmel und
Erde bewegen? oder 111 CDK sachte un der TIraute hinge-
x  angsen haben das sınd Objekte des Loses dadurch der Heıland se1n
olk CC 63

Zinzendorf hat entscheidenden Wert darauf gelegt daß die Brüder, die
ZUFK (semeılne gehören, 1ININCLr veschlossenen Sıedlungen zusammenwohnen,
möglıchst dann auch 1 den verschiedenen Chorhäusern Jede Aussendung
VO Brüdern un Schwestern tührte darum Zur Gründung VO  $ kleineren
oder größeren Wohnkolonien ovleichen Baustil „Das Bauen ISTt AA

Hauptsache (Gemeinen ohne das CISN Bauen der Geme1unen wird oft
nıchts SAaNzZCS Es 1SE aber auch 1Ne Gelegenheit vieler Verstreuung einzel-
ET Brüder Ich hofte, die leben Brüder werden den. Revers nırgend Vel-

gESSCH S1C werden die Bau Sachen auftragen, der sıch Zanz dazu
wıdmet S1C werden sıch MLTE Schuldenmachen cht nehmen und endlich

dieser Sache VOL allen Dıingen richtigen Plan Grunde legen
wohl WI1e viel ohngefähr VON eit eıit bauen als WIC WEel1L w{ sich
MI Leuten dabei einlassen wollen c R4 Hıer gyab das Los die letzte Ent-
scheidung

Auch den Fragen Änderung der Gottesdienstordnungen konnte
das Los befragt werden, 7 be] der am August 1741 ertolgten AÄnderung
der Abendmahlsform, nach der nunmehr die Brüder un Schwestern 1

Sechsergruppen vortraten. 65

61 Reichel, Spangenberg T5 161 ; Hellmut Er Bethlehem, Pa 1929 30, 51
JHD PE I  „ Nr JD 1758 Hs Nr. K
Ev. CSt. Bü Sammlg. I: 271 (gegenüber dem Manuskript verkürzt).65 Helm Hickel, Das Abendmahl Zinzendorts Zeıten, 1956, 185



280 Untersu&1ungen
Eınen gyrößeren Raum als diese Sachtragen nahmen aber Fragen der

Personalpolitik ein, dıe ZU Losentscheid kommen sollten. Gleichsam als
Priäambel dient der Ausspruch auf der Marıenborner Wıntersynode von
1744 „Der freie Wıiılle der Brüder 1St allemal schon vorher ausgemacht, ehe
Ina  3 loset.“ s WAar 1744 einıgen Brüdern die orge entstanden, daß
S1e e1ines Morgens ihren Tellern einen Zettel MIit der Losanweisungfinden könnten, nach Äthiopien gehen un S$1e 1UN eintach yehorchenhätten. Mühelos konnte die Synode dieses Bedenken verscheuchen. „Denn
kann kein Bruder dazu gyeschickt werden der nıcht mIt Leib und Seele
schon drin 1ın Äthiopien 1St und L1LUTLr noch den Degen der emeıne braucht.
Und dann Iragen WIr eben drauf den Heıiland, ob hingehen annn Irıftts
ne1n, schickt Ina  m} ıhn nıcht, ohngeachtet selner Triebe und unserer Me1-
NUunNsS. Wenn In  $ ıne Sache schon als Zzut in einer emeıne ansıeht, fragt
INa  m; noch, ob der Heıiland W as dawider habe.“ 6 „Das LOos wırd DA besten
der Geschwister gyebraucht, S1e alle SC menschlichen Mißgriffe mMOg-lichst schützen. 1r prüfen n Nsecere Zu  n Gedanken und Eintälle,

ohl als der Geschwister ıhre Gedanken und Vılligkeit, ob sS1€e sich
VOT die Person PasSscCNh, ob der Heıland den Diıenst VO  , ihr begehrt, ob s1e
dem Dienst vzewachsen ist, ob ihr der Dienst nıcht ZUETE Verkürzung ın iıhrem
seligen Gange gyereichen kann und WECeCNnN S1e auch alle Geschicklichkeit und
Gnade besitzt, anderen dienen, ob ihr selbst ein Dienst damıt geschieht?“ ®Bei der yzlühenden Begeisterung und dem Optermut, welches die
Brüdergeneration durchweg auszeichnete, kamen in einem Jahr aut zehn
Brüder, die Anträge der Altesten ablehnten, immer die dreifache Zahl
solcher, die sıch selbst gewissen Diensten angeboten haben und VonNn eIit

eIt sıch 1n Erinnerung brachten.® Wıe vorsichtig na hier vorgıng,zeigen die sehr kennzeichnenden Fragen, die Ma  a} einer Schwester 1749 VOTI-
legte, die INa  —$ VO  u Pennsylvanien Aaus in das tödliche Klima VO  w St Thomas
aussenden wollte, ehe INnan das Los ziehen wollte. Man fragte s1e, ob S1e
selbst lang gelebt habe, lange nach iıhrer Einschätzung auch 1in
der emeıine und ob s1e darum den Mut aufbringen würde, dahın evtl]. auch
1ın den Tod gehen?®

1750 betont Zinzendorf wieder auf einér Synode: „  1€ totale Abschneit-
dung alles Gewissenzwangs bei uns 1St ıne Hauptdifferenz unserer Ver-
fassung VO  3 allen übrigen.“ ” „Darüber kann INa  a sıcher losen, ob InNna  e die
oder jene Person der oder jener Sache 1n Vorschlag bringen kann und
dann stehts bej den Geschwistern, anzunehmen oder abzuschlagen.“ Selbst
WenNn das Los bestimmte Personen bezeichnete und die Berufenen ihr Eın-
verständnis erklärten, wurde noch iıhr Jawort yeprüft. „Das Jasagen 1St
keine gerınge Sache Eın leichtsinniger Mensch und eın Herz: das keinen
Kopf hat, Sagı yeschwinde Ja, aber die Konsequenz SE INa  z} solls künftigauch Cun, denn on heißt CSy mi1t der Zunge vorausspringen Wenn uns

200 Jahre Mission, 295 67 JHD 1758 41. Woche,
Schrautenbach, Büd. Sammlg. IL, 782

70 Synd 1750, NHI 43 b
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also der -Heiiand willig machen ol zum Jasagen, MUu uns zugleıch
die raisonabiılitaet des Jasagens und die Möglıchkeit des künftigen Haltens
einsehen Jlassen, on gyehts LLUI soOWelt, daß WIr nıcht Neın SCH, dafß un$s
(Gott behüte, WAads anders wollen als er.  « 71 Sowelt ‚ol] der Spielraum
yehen, „WECNN einer schon auf dem Schiffe ware und kehrte wieder u
wıird darum nıcht au angesehen“ :“

iıcht Nur bei der Ämterübertragung, auch be1 der Autnahme 1n die
emeıne konnte das Los befragt werden. Dıie Gemeinen sollten bewußt kleın
gehalten werden. „Herrnhut, als die Hauptgemeıine, die älteste und das
Modell VO  3 allen, braucht nıcht eine Menge Keute; sondern zuverlässige.“ ”
Das galt auch für die anderen Gemeıuinen als Richtsatz. hne Losbefragung
nahm INa  a} die Exulanten Aaus Mähren d WENN s1e nachweisen konnten,
dafß Ss1e Aaus Glaubensüberzeugung den VWeg 1Ns Exıl gyeschrıtten 1. Die
(3emeıinen gewährten auch Glaubensverfolgten jederzeit das Asylrecht und
machten die Aufnahme nıcht VO LOos abhängig. SO holten die Herrn-
huter VO  z siıch Adus den alten Johann Georg Rosenbach, der durch die Rose-
bachschen Händel ekannt yeworden War und als alter Mannn 1m Wannschen
Spital Wunsiedel lebte, als S1ie ihn entdeckten, nach Ebersdorf, sS1e ıhm
innerhalhb der emelne 1ne Heımat yaben, ıhn damıit ehren.”*

Die Aufnahme 1n die (GGemeine WAar ıne seelsorgerliche Frage und NUr,
INan urchaus nıcht sicher War un sıch ungeeignet erscheinende Bewerber

unbedingt 1n die eme1ne hereindrängen wollten, ZOZ INan das Los Zinzen-
dorf sprach immer wıeder Aaus, daß die brüderische Vertassung un Lebens-
ordnung nıcht tür jeden ANSECEMECSSCH se1 un daß viele tausende Kinder
(Gottes zäbe, die hier nıcht ihr Genügen finden könnten.”5S 1E Aufnahme
bei un 1St keine Einbildung und bloße Zeremonie und WIr können damıiıt
nıcht procedieren, W1e WIr wollen Man 5ßt (GOtt disponieren, teils indivi-
duam wegzuschaffen, teıls se1nes Wıiıllens zewıß se1N, weıl OTAauUS sehen
kann, Was WIr nıcht WwI1ssen, das UNV:  utfetfe Böse, das INa  — hinter eiınem
Menschen nıcht suchten sollte und das Za nicht vermutefe Gute, das se1ıne
Treue und Weısheit 1n etlich;n Jahren A2UuUus einem dürren Stecken heraus
bringen weıfß.“

Man hatte inzwiıschen, VOTLT allem se1it der Sıchtungszeit Erfahrung
MIt Menschen9die sich einschlichen, ıne ZeEW1SSE eIt be1 ihnen

bleiben, we1l] 1E sıch eingebildet hatten, da{ß hier Geheimnisse yäbe,die MNa  3, dann sensationell beim Wiederaustritt veröftentlichen könnte. Der
Kampft die Brüdergemeinen 1St. damals einer sensationslüsternen Oftent-
ichkeit zuliebe teilweise aut die niederträchtigste Weıiıse geführt worden und
selbst angesehene Publikationsorgane lebten wesentlich VO)  e diesen trüben
Nachrichtenquellen, denen S1€ manchmal LLU  r SCrn Z Opter helen.7®

FA JHD 1754, H: Nr. O., 1754, N Nr 25
73 1755; HE VIIL

Matth 51mon, Ev Kırchengeschichte Bayerns 1958, 469
/D Schlufßschrift Qu 934—937 Qu. 926
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Auch be] der Eersten Zulassung VO  - Jugendlichen, die 1 der CGemeine auf-
gewachsen AaICNHh, ZE Konfirmation und Z ersten Abendmahlsgang konnte
das Los Zz.u Rate SCZORPCH werden WECNN seelsorgerliche Bedenken aufstiegen ST

Di1e yröfßte Autfregung 11 der OGfentlichkeit ErFOgtC die Anwendung des
Loses VOL geplanten Eheversprechen Das SOZCNANNTE Ehelos kam erst
der eIt voll ZUT Ausbildung, als die (Gemeılinen sıch „auf den Zeugenplan

der ZlaNzZzZCH Welt eingestellt hatten und darum die Wahl des Ehegatten
unmıittelbar auch die emeılne MIt ihrem Ämterplan berühren I  e te Im
Blick autf diese Lebensstellung der ledigen Bruders und angesichts der 1IMNIMMCLr

völliger durchgeführten Trennung und Isolierung der ledigen Schwestern
un Brüder den entsprechenden Chorhäusern wodurch die natürlıchen
Begegnungsmöglıchkeiten der Geschlechter wesentlıch eingeschränkt arcNn,
schalteten sıch die Altesten 6111 Die (Gemeimnesıtte wirkte stark daß keine
ledige Schwester mehr bereit War, Umgehung der Altesten C112 Jawort

veben
Die emeıne treute sıch WCNN 1146 natürliche Zuneigung vorlag, wünschte

aber, da{fß die Erwählte sıch 1Ur über die emeıne fragen 1e6 Es ar 41so
nıemals A lindes Zusammenlosen üblich Den Altesten stand L1UL das

ofum negatıyum Eın oLu aftirmatiyvum kam NUu dort
Frage IM Altester C1iINeMmM eıl der Befragten CHSCICH Ver-
Aältnıs S$C1 CS als Vormund oder als ate stand DIie Kompetenzen
also klar begrenzt

„Die Heıraten INUusSsSCcCnh aufs aNersolideste zusammengedacht werden und
dann gyeschiehts doch nıcht, ehe INa  a weıß, dafß der Heıland nıchts dagegen
hat (durch das Los) Darnach tolgt noch nıcht, weiıl die Leute sıch N-
schicken un der Heıland nıchts dargegen hat SI iINUuSsSenNnN SIC sıch nehmen
Das bleibt bei ıhnen *  gestel] « 79 Man hat nach dem vorliegenden Material
durchaus den Eiındruck daß keın Gewissenszwang ausgeübt wurde, da{ß aber
anderseıits die (Geme1mnnesitte stark War, daß INa die AÄltesten die Braut-

tast durch die Bank zusammenstellen lıefß S1e losten dann darüber
un yaben das Resultat den Betroftenen um Bedenken. Wohl NUur den
wenıigsten Fiällen erfolgte ın Widerspruch und Ablehnung. Mıt oroßer
eduld wurde dann we1lfer gyesucht und gewählt. Es hat nach den vorliegen-den Berichten auf diese We1ise a2um unglückliche Ehen 1n den Brüder-
SCMECINCNHN gyegeben. Ehescheidungen siınd überhaupt nıcht erfolgt.

Zinzendorf konnte 111} polemischer Weıise betonen: „Zu39.nämenlösen VO  —$
Eheleuten i1STE der Welt nıcht ungewöhnlich “ 8{ Be1 iıhnen gab N das nıcht
Der raf konnte aber auch hier DE SC1INEM Privatlos dazwischengreifen
An Friedrich VO  3 Wattewille yab 1738 den Losbescheid welter „  1€

7 JHD 1754, 41 X’ Nr 267 Barb 5yn Beil 45, 1/ 50 D I  $ Nr E Plıtt IL,
402; Schlußschrift Qu 410

Büd Sammlg. ILL, 750
Barb 5yn Beil 45, DU I Plitt E 400:;: Schlußschrift Qu 0—29

80 Schlußschrift Qu. IrIZ 914 „ Wenn durch den Streiterberuft Ehen >  NL WEeI-
den, wird alles 9 S16 miteinander ziehen lassen. Die Welt geht arft um:
Schiffer, Soldat, Handelsleute.“
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nna Nıtschmann 1St VOT anderer Brüder Anträge vertchönen «& Damıt
War S1ie eın für allemal hier herausgenommen.

Daß die Gemeıne, die dem einzelnen übergeordnet War, praktisch auch
einen vzewıissen ruck ausüben konnte, dem INa sıch auf die Dauer schwer-
lich entziehen konnte, WECNN sıch nıcht toödlich isolieren wollte, lagurchaus 1im Bereich der Möglichkeit. „ Wenn die emeılne Sagt,; dafß eıner
Unrechrt hat, muß gylauben. Es kann se1n, die emeıne hat sich
EIELT, S1ie 1St nıcht infallibel, aber 1St wahrscheinlich, da{fß sıch die NZ(semeine nıcht leicht EFE als W1E der einzelne.  «82

Neben dem Gemeinlos ertuhr zuch das Privatlos eine immer stärkere
Formung und Ordnung. Hıer calt als Priäambel der umgekehrte Satz als
beim Amtslos. „Beim Losen ISt eın Grundplan, dafß C Nnur den bindet, der
da loset Das Los 1St eben darum eıne beschwerliche Sache, weıl ecCx den
Losenden erstaunlich bindert. Wer sıch recht 1n das Los eingeschlossen, 1ST
Sew1ßß der zröfßte Mystikus, denn Mu: > willenlos se1n“ 83 „Beim
Losen 1St eın Grundplan (Cd unumstöfßßlicher Grundsatz), daß es NUur
den bindet, der da loset.“®*%

Wer dem Los gegenüber, W1e CS auch tallt, den absoluten un bedingungs-losen, auch freudigen Gehorsam nıicht autbringt, darf nıcht losen. Gegendie Gefahr, mMIt dem LOs experimentieren, wurde Von den Synoden immer
wıeder rücksichtslos VOISC  Ze S50 wurde auf der Synode Marıenborn
1744 ausgerechnet Christian Davıd das Los verboten
licher Loser“ CE1...  1 55

weıl „EIn ung?üclg—
Zinzendorf kommentiert das mIt einem Ausspruch VO  5 1742, „daß doch

die Brüder siıch des Loses enthalten möchten, weıl die Sıimpicıtät, die 1ın der
Frage un Antwort regieren MUsse, ıne Gnadengabe 1St, die sıch nıemand
nehmen kann, S1LC SE ihm VO  - oben gegeben“. Es tehlte hier auch nıcht
recht bedenklichen Spielereien. Kleinste Kleinigkeiten wurden ausgelost, ob

4 beim Lesenlernen MIt dem Neuen Testament oder den Psalmen
beginnen solle ust .86 „Wenn ma  $ seinen Gang durchs Laos 1in den täglıchenUmständen tühren wollte, würde INa  3 extravaglefen.

Anderseits vesteht Zinzendorf£ den einzelnen Brüder ın Notsituationen,
VOr allen 1n verlassener Laxe: urchaus Z das Los befragen. „ Wenn
man siıch keinen andern Rat weıi(ß und 1n Geftahr 1St, VON seiner eigeneninclination 1ın bedenklichen Dıngen übermannet werden, kann INnan
einem solchen Bruder, wenn steif und test daran zlaubt, nıcht verbieten,dem lieben Heiland ein liehbes Zettelchen geben. Dann ın eıner solchen
Ratlosigkeit das LOS SCZORCN wiırd, „1St das Los meıstenteils NUur eın Cons1i-
1um und verbindet einen nıcht folgen. Wenn Ma  $ also den anderen Tag  59da das Gemüt aufgeklärter 1St als den orıgen ;Kası eiIn besseres Consılıium

81 Joh Grosse, Studien ber Frch VO Wacte$ville‚ 1914;, 58; Plıitt, Herm., Denk-würdigkeiten R (handschriftlich Herrnh Archiv
82 JHD 1755 V 9 Plitt E 400; Schlußschrift Qu I1T Erbe, Bethlehem, 3883 Marienborner 5yn 1744, V Nr. f Sessi10 g al, Beilage.Schütz, 209 &6 200 Jahre Missıon, 294

JHD 1749, XI Nr.87 JHD 1760, E Nr
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krıiegt, 1St vielleicht den ersten Tag der Rat 11UL darum gegeben worden,
damıt das Gemüut Pro ıterım bedeutet werden mOgte und INa  an) 1St nıcht mehr

das LOS gebunden, das INa  w 1n Angst und Confusion SEZOZEN.
S darf LUr nıcht ZUur Gewohnheit werden“ erganzt Zinzendorf diesen

seelsorgerlichen Rat.%
In diesem Rahmen hat sıch VO  w 1736 d scheinbar das Privatlos 1n

den Gemeinen 1ne stärkere Rolle spielte un Mißgrifte nicht ausblieben, die
amtliche Stellungnahme der Synoden bewegt. Es War ohl verständlich, da{fß
die orößere Ungewißheit, die seit der Verbannung Zinzendorfs 1736 A4aus
Kursachsen, auf den Gemeıinen lag, ZU Priıvatlos führte. ber schon 1738
erklärt der raft „Das heilige Los, welches ıch die apostolischen Wun-
derkriäfte rechne und das seitdem eliner Gemeinebeilage yzeworden, 1st
allen Particularbrüdern verboten.“ %1 1740 wırd dieser Grundsatz
1743 steht fest, da 11UTLr die Brüder privat losen durften, die amtsmäßıige
Funktionen esaßen. Dieser Kreis umtaßte damals iımmerhiın 1031 Brüder
un Schwestern.®

och hat Zinzendorf bereits 1741 auf der Marienborner Synode für
eine miılde Handhabung der Beschlüsse VO  w 1738 bzw. 1740 plädiert, „dafß
künftighin keıin Bruder über das Losen mehr befragt oder ZUr Rede vestellt
werden solle. Wır wünschen aber, da{ß die Brüder die Sache wichtig trak-
tieren und nıcht leicht dabei wären“.?® Der bereits erwähnte Synodal-
erla{fß VO!  a 1743 erweıterte den Kreis der ur Losbefragung Bevollmächtigten
1n einem solchen Umftang, dafß praktisch jedes Gemeineglied Zugang Z

Losübung besaß Wenn keine amtsmäfßigen Funktionen ausübte, bedurfte
selterseits DUr einer Heranzıehung einiıger Brüder, die berechtigt d  N,

nun für ıh das Priıvatlos vollziehen. Sıe muften sıch 1U  vr vergewissern,
dafß der Bıttsteller auch bereit WAar, dem Losentscheid unbedingt gehor-
chen Damıt War eine ZEW1SSE Kontrolle ein hemmungsloses Befragen
des Loses eingeschaltet.

Daiß jeder Mißbrauch abgeriegelt wurde, WAar nıicht Alte
Unsıtten verschwanden, LCUC tauchten aut 50 mu{ 1m Jahre 17575 dre1
Jahre Vor seinem Heimgang, Zinzendorf ernstliıch VOT einer. uCcCcNMN und
scheinbar weıtverbreiteten Unsıtte Warnen: ÄDie Seelen müßten sıch nıcht
angewöhnen, den Heıland fragen, ob S1E gzut stehen oder miıt der lıeben
Mutltter ıhre Sache durchs LOs abzumachen, sondern das sollte durchs Gefühl
vehen und durch die Gewohnheit des spezıialen Umgangs, den das Herz MIt
ihnen hat, sollte s1e schon ZuUL verstehen gelernt haben.“?*

An dieser Außerung des Graten ISt manches interessant. Hıer fragt nıcht
mehr das harte Pioniergeschlecht, das Sar keıine elIt besaßß, den He1-
and fragen, ob mMi1t ihnen zufrieden sel1. Sıie standen 1m Dienst und
Eınsatz der Gemeinen oder der Missı1onen. Sie wufßten sıch orthin gestellt
und sich der Zusagen ihres Herrn Zew1ß. Darauf, nıcht autf ihr Gefühl

JHD 30 43 b 1) 1760,
91 Kreuzreich 200 Jahre Miıssion, 296 97 A O, 295
04 JHD 1757, Nr. 29 Beil Woche in der Einleitungsrede VII
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bauten S16e., Hıer aber 11 sich das nachgeborene Geschlecht o vergewI1s-
SCIN, ob der heilige Geıist, der in der Gemeinsprache Mutltter ZCNANNT wurde,
das zyutheiße, WOZU 61€ sıch 1n tägliıchen Dıngen verpflichtet und vedrängt
tühlten, D einem Krankenbesuch ust Hıer csollte sıch der Christ doch
innerlich führen lassen, seinem (GGewissen rolgen un nıcht wieder 1ne Sıche-
rung einbauen wollen, indem NUun Zd. der heilige Geıist 1ın alltäglichen Fragen
durch das L0s dirigiere! SO denkt wen1gstens Zinzendorf. Oftensichtlich ISt
1n der Geschichte der Losübung bereits der Höhepunkt überschritten.

Die zahlreichen AÄufßerungen Zinzendorfs ZUuUr Lospraxıs, die WIr AUS sel-
1LE etzten Lebensjahrzehnt besitzen, verstärken die Vermutung, da{ß iıhn
dazu auch ine brennende orge trjieb. Wıe 1St 6S On verstehen, da{ß
„den Heıland ausdrücklich darum vebeten habe, den verkehrt Losenden
doch verkehrte Antworten geben“ und sS1E auf diese Weıse in Zaucht
nehmen?®

An 1ne Abschaffung hat Zinzendorf aber n1ıe gyedacht. „Das Losen ISt
ıne Weıle yehemmt, AUuUs zärtliıcher Liebe für die Geschwister, S1e ıcht
in ein yrofßes Unglück bringen, wWenn S1€ SCRCNS L.OS handelten. SO-
bald WIr unls das abgewöhnen, wollen WITS wieder anfangen. Wenn e1in-
mal als ecclesi4e ANSCHOMME 1st, MUuU: INa  — dabe1 leiben. c Ql

Abraham VO  wn Gersdorft als Präses der Generalsynode VO  a 1769 xzab da-
mals u. Protokaoall „Der raf 111 das L.OS hne Not und 1n dem
ordinairen ange und CUurrenten Vorkommenheiten nıcht gebraucht haben,
warüber sich besonders 1n seinem etzten Lebensjahre cehr emphatisch
geäußert und da{fßß dergleichen 10osen 1ne enthusiastische oder Sar £fanatısche
Handlung sel, MIt klaren Worten declariert. Und obschon nıcht geleugnet
werden kann, daß der selige Jünger nach seinem eigenen Geständnis im
Losen öfters viel weıter S iSt, als mehr besagte princıpla anzeıgen;

hat yleichwohl die oftmalige Erinnerung dabei >  n, da{fß INa  $ ıhm
dariınnen nıcht nachfolgen sollte. Es 1St auch ine andere Sache, WL

eın solcher Original-Mann (sottes tür seine Person W as Extraordinaires LUL,
als WECNN VO  3 einer regulierten Kırche und ıhren Dienern einem solchen 1n
seiner Art inıimitablen Knecht (Sottes nachgeahmt und auf yleiche X{ira-
ordinaire Weise yehandelt werden wollte.“?7

Damıt Wr das VWesentliche ausgesprochen. D Blra i der Losübung
kam und Ine MIt Zinzendorf, unlöslich War s1e MIt seiner Person Ver>-=

bunden.
5 Schütz, 2720 5yn 1753, 43 b
97 45, 2a 51 Anm. Desideria. Die Tatsache, dafß die Ernennung

Christi durch das Los Z.U) Generalältesten der Gemeıine, das Bewufstsein eınen
Spezialbun mıiıt dem Heiland besitzen, die Losübung wieder stark beflügelt hat,
unterliegt keinem Zweifel. Hıer hat e1nNs das andere gestutzt. Neue Momente treten
ber dadurch nıcht auf, daß WIr dieses Problem hier unberücksichtigt lassen kön-
Hl Der Spezialbund galt der kleinen Freikirche, die als einzıge Kirche 1m spaten
18 Jh geschlossen der theologia Crucıs testhielt, während auf den Kanzeln
weithin autklärerische Theologie Wort kam Der Spezialbund sollte keıine csekten-
hafte Überhebung bedeuten, sondern Verheißung und Aufmunterung, 1n isolierter
religiöser Lage reudig ZU' Angriff schreiten. Vergl dazu Zinzendorf, Homi-
lıen, ede 1745, 113 Schlußschrift Qu 988 ff.; Plitt /8, 81; Schütz 1/
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Wır tassen 4  zusammen. Die Lostheorie hat 5‘ich be]l Zinzendorf 1im großenund ZanzCcn innerhalb der lutherischen Grundkonzeption einer theologia CTU-

C1S gehalten, W1€ Ss1e sıch unmıttelbarsten 1M SOSCHANNTLEN A Zichtlost
aussprach. Dıie Lospraxı1s 1St vielen Schwankungen unterlegen SCWESCH und

A
1St nıcht VO  3 Übertreibungen trei geblieben, sel als Verniedlichung bıs
1Ns Läppische, se1 als Mechanisierung bei der Anwendung des Amitsloses
in der Synodalpraxis. Man kann aber nıcht SCH, da{fß der raf tür die
Entartungen blind SCWESCH WAare. Zur rechten elt hat er ımmer wieder die
Auswüchse beschnitten.

Unverkennbar aber tragt die Lospraxıs WwW1e ıhre Theorie den Stempe]l der
Persönlichkeit Zinzendorfs, eınes der „Oriıginal-Männer (sOttes“ Mıt iıhm
stelgt die Losübung auf, mMIt \hm vergeht hre „genuale“ eit Es 1St eben
alles an Zinzendorf ırgendwie gen1a] und orıgınell, selbst die Losübungbıldet hıer keine Ausnahme. Da echte Glaubenserfahrungen damıt ver-
bunden SCWESCH sind, kann kaum bestritten werden, weıl S1e Zu bezeugtsınd. Von den Reformatoren tren sıch hıer Zinzendorf, da diese auch
bei einer gleichen kırchengeschichtlichen Sıtuation nıcht e1in rationalıisiertes
Lossystem mi1t ausgeklügelten, WCNN auch dabei beweglichen Spiel-regeln ausgebildet und angewendet hätten. Hıer lıegt aber auch eine xEISTES-geschichtliche Wandlung VOT, denn die magische W1e ratiıonale Grundstim-
INUNS des Jahrhunderts, die noch ineinanderliegen, haben dieser LOos-
übung den seelıschen Untergrund geliefert.

Dıie Unberechenbarkeiten, die 1in Zinzendortfs W esen lagen un VO  3 ‘denen
klar wußte, haben auf der einen Seıite dıe Gefahrenquoten be] seiner 1105

übung vermehrt, anderseıts WAar S$1e eın Stück seiıner veistlıchen Rıtterrüstung,1n der er seiner Art A angemeßensten und A4am besten seinen Kampfkämpfte. Dafß sich die Losübung 1n einem : so emınenten Ausma{fß DOSIt1V
ausgewirkt hat un die Brüdergemeine nıcht gehemmt hat, sondern 1n ihr
ungeahnte Kräfte mit treilegen Hhalt, darf nıcht übersehen werden.

Miıt dem Wandel der Grundstimmung ausgehenden Jahrhundert
entstand tolgerichtig innerhalb der Brüdergemeinen VOTL allem in Amerika
ein Wıderspruch vegenüber der tradıerten Lospraxıs, die ıhren allmähliıchen
Vertall herbeiführte. Der Kampf U die Aufhebung 1St teıls AaUuUSs der emeine
heraus, teıls VO  $ der Dırektion A4aus veführt worden. Die Zeıt; die Vel'hällk
N1SSE, die Menschen anders geworden. Hatte a&  3 rüher die persOn-lıche Verantwortung aufs Öchste getrieben, WENN INa  =) gewissenhaft das L.0S
stellte, stand jetzt eben dieses Los der Letztverantwortlichkeit dessen, der
nach (sottes Wıiıllen tragte, emmend SO A1el 1889 der letzte est
eines amtlich verwendeten Loses.® Eıne denkwürdige Entwicklung 1M
Jahrhundert, die viel Gläubigkeit gefunden Ww1e leidenschaftlichen Wider-
spruch ausgelöst hatte und oft gründlich m%«ßverstanden worden WAafrT, hatte
unweigerlich ıhr Ende gefunden.

Wilhelm Bettermann, Das Los 1n der Brüdergemeıne, schr. ur Volkskunde,1931 ILL, (Sonderdruck).

EA



Zur Geschichte der Kämpfe Union
und Agende INn Pommern*

Von Hellmurch

ine zusammenhängende Darstellung-der Kämpfte Unıi0on un Agende
e“ 11n /Oommern findet sıch in der „Kirchengeschichte Pommerns y} allerdings, wıe

bei einem allgemeinen territorijalen Geschichtswerk nıcht anders seın kann,
1n gebotener Kürze. Daneben o1bt einige Eıinzelabhandlungen.* Eınen
wichtigen Teıilabschnitt hat 1926 Heınrich Laag behandelt, nämlich ”  1€
Entwicklung der altlutherischen Kirche 1n OmmMern bıs ZUu Miıtte des
Jahrhunderts“, und ZWAar Zugrundelegung VO  — Akten des Konsısto-
riums Stettin un Benutzung der einschlägıgen Literatur.3

Nun aber 1St tür die Erforschung der Geschichte nıcht 1Ur der altlutheri-
cchen Kırche, sondern überhaupt der Kämpfe Union und Agende 1n
Pommern ıne S  I Reihe weıteren Aktenmaterials VO  3 Bedeutung. Es
kommenA der Landratsämter „betr. die pletistischen Conventikel“ und
„betr. die lutherischen Separatisten“, W1e S1Ee 1mM Staatsarchiv Stettin VO  e}
den Kreisen Kammın, Usedom- Wollin, Rummelsburg, Stolp, Köslın depo-
nıert ZCWESCH sind, ın Frage. Ferner ergeben Akten der Stadtsuperintenden-
tur Stettin wertvolle Ergänzungen, ebenso verschiedene Akten des Konsı-
StOr1Uums, die VO  «D} Laag nıcht herangezogen sind. Vor allem autschlußreich
sınd. hier die Akten der Generalsuperintendentur Stettin. Sie enthalten den
Schriftwechse]l des Bischofs Rıtschl mıt dem Minister für Geıstliche An-
gelegenheiten in Berlin, SOWI1e die Stellungnahme des Bischofs der Kon-
ventikelangelegenheit un dem lutherischen Separatıistenwesen, insonderheit
aber Berichte VO  —3 Superintendenten un Pfarrern, auch persönliche Schrei-

Vel Heyden, Aktenstücke zur Geschichte der Kämpfe Union un
Agende in Pommern, in Zeitschrift Kirchengesch. 70 231—252

Heyden, Kirchengeschichte Pommerns un I1 Köln-Braunsfeld 1957
Mohnike, Die Jubelteier Augsb. Contession Neuvorpom. l. Jahren1630, 1730 1890; Stralsund 18530 Union uth Kırche E alten st1 Provpreufß. Staates, 1ine re: vesch. Erörterung, einem Lutheraner preußs.Landeskirche, Berlin 1867. Stier, hundert Jahre uth Kirche ın Berlin, Berlin

1935 Über die verbesserte Liturgie, eın Wort der Liebe, Zur bevorstehendenJubelfeier der Vor 700 Jahren gveschehenen Einführung ‚des Christentums, von einem
Geistlichen 1n Pommern 1824

In Pom Jahrbücher 23 (1926) Seite
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ben, die geeignet sınd, ein Bild Aus unmittelbaren Eindrücken und person-
lıchem Erleben VO  m Zeıtgenossen und den Dıngen Beteiligten V.Gi=
mitteln. Gerade diese Berichte un Schilderungen sollen 1n der nachstehen-
den Darstellung Wort kommen. Bemerkt sel, daß das hıer angegebene
Aktenmaterial 1945 1n Abgang vekommen 1St;, da se1Ne Verwendung
Von besonderem VWert se1n dürfte

Die Vorbedingungen für ine Annahme der Unijon 1n OmMmMern
11 19 Jahrhundert sechr zünstig. Die streitbare utherische Orthodoxie des

und Jahrhunderts, welche den Kampf 5  Nn alles Reformiertentum,
5  n „Sacramentiererei“, „Kryptocalvinismus“ und „Synkretismus“, 1n
schärfster Weıise geführt hatte, WAar längst Grabe Ihr Nach-
tolger, der Pıetismus, der 1n einigen Gegenden des Landes stark in Füh-
LUNS kam, zeıgte wen1g oder Sar keıin Interesse Lehr- und Konfessions-
unterschieden. Das yleiche tratf für den Rationalısmus Z der 1m Jahr-undert auf Kanzel und Katheder herrschend wurde. In verschiedenen
Stäidten des Landes lebten nach anfänglichen schweren SpannungenLutheraner un Reformierte 1n einem „Sımultaneum“ triedlich einem
Kırchendach miıteinander. Das konftessionelle Bewußtsein WAar weıthın ein-
gyeebnet.*

Es konnte daher die Uniıon zunächst einen leichten Sıeg erringen.
Kam doch noch als besonderer Impuls die vaterländische Begeisterungnach den Freiheitskriegen hinzu, die dem Aufruf des Königs Friedrich W l-
helm 14 VO September 1817 nach Vereinigung der Lutheraner un
Retormierten eın wiılliges Echo verschaffte. Am und 31 Oktober RT

siıch ZAUT 300 Jahrfeier der Retformation 1n mehreren Stäidten die Pre-
diger und Gemeindeglieder beider Kontessionen dem Rıtus des TOL-
brechens yemeinsamer Abendmahlsfeier inmen und bekundeten damıt
den Beıtrıtt ZUuUr Union.® In eiınem Aufruf VO Juni 83() wandte sıch der
Bischof arl Benjamın Rıtschl die noch ausstehenden Geistlichen, sıch
ZU: bevorstehenden Siäkulartest der Übergabe der Augsburger Kontession
der Un1i0n anzuschließen: „Der zrofße Schade, welcher der evangelischenKırche drei ahrhunderte lang durch ihre Trennung 1n wWwel Kontessionen
erwachsen 1St, und der hohe Gewinn, den s1e Aaus allen bisherigen OFt-
schritten der Union davongetragen hat,; mussen uns überaus wünschens-
WErt machen, dafß diese Vereinigung ihrer Vollendung immer näher geführtwerde“. Rıtschl mahnte, möchten nunmehr die noch abseitsstehenden
Gemeinden iıhren Beıitrıtt ZUur nıon vollziehen, auch die Benennungen„Jutherisch“ und „reformiert“ Gunsten der Einheitsbezeichnung 8 CVAIS
yelische Gemeinde“ aufgeben.‘ Der Aufruf blieb nıcht ohne Wirkung. Bıs
Ende 183opwaren 1n Vorpommern alle Gemeinden bıs auf 30 1n Hınter-

Vgl Heyden 11 Seıite ffn Seite 96 IR Seıite 133 {f: Seıite 141
Stadtsup. Stettin TAE Kirchenverfassung Nr S, Acta Stettinschen Stadt-

Superintendentur betr. den auf Befehl Sr Majyestät des Königs einzuführenden
Unions-Ritus.

Ebda Tıt. Nr (Acta Stett. Stadtsup. betr. Einführung der
Liturgie Agende).
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DOMMECIN tast alle Gemeinden der Union beigetreten. Dıie meiısten der in
diesem Jahre noch abseitsstehenden Gemeinden nahmen 1mM Laute der näch-
Sten Jahre be1i Neubesetzung der Pfarren stillschweigend die Union aän;

De Gründe ftür ıne Ablehnung der Union großenteils außerer
Art. iıne ZeW1sseE könservatıve Grundhaltung hınderte manche Pastoren
daran, Veränderungen vorzunehmen, ebenso die Besorgnis, da{ß Patrone
und Gemeinden VO  ( ırchlichen Änderungen nıchts wıssen wollten. Manchem
schien auch eın Bedürfnis nach einer Konfessionsvereinigung nıcht *
lıegen, da 1n OmMMeEern die Retormierten in einer verschwindenden Minder-
heit Von einer grundsätzlichen Abneigung die Union aber
WAar bei den Lutheranern zunächst aum die Rede, mehr dagegen be1 den
Reformierten. Diese zeigten wen1g Neigung, den Unterscheidungsnamen
„reformiert“ aufzugeben, ebenso weigerten S1e sıch, Altar, Kruzitix un
brennende Kerzen 1im Gottesdienste verwenden, KUrtz selbst die unbedeu-
tendsten adıaphora (wurden VO)  w ihnen) teıls 1n Schutz IIN  ’ teils
perhorrescirt“. S1e gebärdeten sich, „als stünde das Evangelıum celbst und
das eil der evangelıschen Kirche und iıhrer Seelen aut dem SPICles

Auch der Agende, die 18272 den pommerschen Superintendenten
zugeschickt wurde, stand INa  zD} anfangs im allgemeinen freundlich -
über. Zahlreiche Ptarrer begrüßten ıhre Einführung als Befreiung VO  e} einer
tast unerträglichen Ordnungslosigkeit und Willkür auf dem Gebiet des
(Gottesdienstes. In manchen Gemeinden benutzte Man bıs dahin noch immer
die Kirchenordnungen und Agenden des und Jahrhunderts,* 1n
anderen die Privatagenden Flottmanns, Printz, Balthasars, Roths und
Schlegels, wiıieder 1in anderen nahm 11a  - Zuflucht Sar ZUr Danzıger oder
Schleswig-Holsteinschen Agende. Mehrmals hatte INan Versuche einer
Agendenretorm gemacht, 1786 1n Schwedisch-Pommern, * die aber be1
der Cartlchkere wen1g Beifall tand, mit mehr Erfolg 1n Stralsund, 1795
eine AU! Gottesdienstordnung ZUFF Einführung gelangte. Im Jahre 1819
legte der Prediger Steinbrück in Stettin einen Entwurt gottesdienst-
lıcher Handlungen vor.!® 1820 wurde ine Kommission »”  ur Sammlung

VWıe Anm
Ebda Vgl auch die in Anm. genannte Akte, in der Verfügungen Kons.

21 1818 1826 enthalten sind, die sich die Meınung wenden, als
Ware 1n rein uth Gemeinden der Unionsritus unangebracht, und die irrıge
Ansicht, daß mıt dem Beitritt ZUrFr Union eın Konfessionswechsel erfolge.

9  9 Wiıe Anm.
Vgl Heyden 11 163 Kons. Acta SCNH. 'Tit 111 Sect. I11 Berichte

Sup. d Circulare Consistor1i1 1825 Laags Behauptung ber die
Rothsche Agende 1St ırrıg. Vgl auch Kons. Acta SCHh. TUr 111 Sect. 111 Nr.
adhib Vol Ctorum KOn Consistor1i Pom. betr. die Verbesserung Litur-
z1€ Agende 1ın der Kirche

11 St Stettin Rep 36 (Generalsuperintendentur Greifswald)
Kons Acta Generalsup. Tıt. 11 Sect. 11 Nr.

Zxtschr. K.-'
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lıturgischer Formulare und ANSCMESSCHCL Lieder ftür das Gesangbuch ML
Rücksicht auf die Bedürfnisse der TOvınz OmMern gebildet Doch lıeben
die Anregungen Steinbrücks un der Kommıissıon ohne Wiırkung

SOmıiıt War 111 OoOmMmMern der Boden tür 111C Annahme der Agende WE
hın vorbereitet Bıs 1824 hatten 576 Prediger 1141 Kırchen die Agende
ANZSCHOMMECN 1:26 Prediger 195 Kirchen SI abgelehnt.!* Am 71 Maı
18524 erlıefiß der Oberpräsident der Provınz, Sack die Superintendenten
un Pastoren Autruf welchem bat Aaus Anlaß der 700 Jahrfeier
der Christianisierung Pommerns nunmehr allzemeın die CU«C Agende —
zunehmen da dıe bıisherige Form des Gottesdienstes „das Erbauliche, Feılier-
liche nıcht hat WAS dıe (Gemüter CITESCNH, S1C relıg1ösen Empfindungen
un TOomMMen Gesinnungen SEIMMEN und erheben könne“ DDieser Aufrut
brachte CiITtere Fortschritte Im Herbst 1825 sprachen sıch 647 Prediger
Pa Kırchen für die Einführung der Agende AUsSs bez hatten SIC eingeführt,

Prediger- 1 Kirchen ehnten dıe Einführung ab, 18726 wıderstrebten
NUu  — noch 41 Prediger ı111 Kırchen.

Zu Anfang 1829 o das Minıisterium schärtere Mafßnahmen
D den est der Agendengegner, der Stralsund un den Synoden Altentreptow

un Anklam sıch noch hielt Es 1ST nıcht ohne Re17z 1E Charakteristik der
etzten un  C Wıdersacher der Agende, die großenteils auf die Dar-
stellung des Pfarrers GT Jacobi Konsistorial und Schulrats Stralsund
Gottlieb Mobhnike zurückgeht, ertahren Der Superintendent Droysen
Stralsund leidet estark den Gebrechen des Alters, Predigt 1ST
trocken und MmMAanırıJıert hat 1Ur noch N12 Einflufß auf die Mitglieder des
Geistlichen Mıiınısteriums der Stadt Um stärker IST die Einwirkung VvVo  za
Ziemssen „verbindet IN SC1INCM Wesen hıerarchischen Dünkel

Festigkeıit wırd Sprödigkeıit, Konsequenz Starrsınn, möchte
>  n der Wächter des Stralsunder Separatısmus sein“Is liıebenswürdiger
Mannn IN1T viel gEISLIECN Fähigkeıten, der siıch MI wissenschaftlichen un
sprachlichen Studien abgibt, wırd' Tamms geschildert Auch Koch besitzt
ZUELE theologische Biıldung, Aus Liebe ZUu Frieden 1SE auf Seiten seiıner
Amtsbrüder Freund wird bezeichnet als CIn Mannn VO  —$ LIFrCUCM, biederen
Sınn Düwell tehlt N noch der rechten Urteilstähigkeit 1ST „ZUL-
MUL19, aber beschränkt“ In der Synode Altentreptow 1ST Stropp Gültz „C1IMN
stiller, ruhiger Mannn Matthias Altenhagen VO ebhafter Gemütsart, A Ki1O=
Werder „Jäfßt sıch durch die Lebhaftigkeit SCINCS Geistes Unbesonnen-

Kons. cta Generalsup. betr. Verbesserung Lıiturgie Agende
Kıiırche SETE. 11 ect. 11 Nr.

14 Kons. Acta SCH. Tit 111 Sect 111 Nr.
Ebda Stadtsup. Stettin T ıt. Nr. Im übrigen b 1824 noch

eiıtere Verordnungen betr. die Agende, unterm E dafß Annahme
Agende ıcht die Zustimmung Gemeinden gebunden 1ST betr. Aufstellung
ber Mehrkosten für das Brennen Woachslichte den DPOmM. Kirchen Kons cra
SCn S E1 ect. 111 Nr 5

16 W ıe Anm Sämtliche Aufstellungen leıden Un-
sicherheit, da nıcht cselten noch nachträglich Einführungen der Agende hinzukamen.
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heiten hinreißen“. Aus der Synode Anklam befleißigt sıch \ Scheven-Alt-
wigshagen „eines stillen, häuslichen Wandels“, Peters-Bargischow 1St „durchschwere Prüfungen als Treiwilliger ager des Befreiungskrieges indurch-
S  en, die seinem Charakter ine erNste, edie Haltung gyegeben haben“,Steinmetz-Putzar 1St. en gradsiınniger Charakter, Heyden-Ducherow gC-nießrt bei Patron un Gemeinde oyroßes Vertrauen, Jonas-Wusseken 1St W15-
senschaftlich gebildet, hat das geistige Übergewicht bei‘ den Pastoren,Bluth-Spantekow hat „Zute Kenntnisse und Lehrgaben“. Nachdem das
Mınısterium Aus diesen Charakteristiken ersehen hatte, daß sıch durch-
Aus un ehrenwerte un überzeugungstreue Männer handelte, beschritt
noch einma] den Weg gütlıcher Verhandlungen. Im Auftrage des Minıisters
tührte Ritschl 1m August 1830 Besprechungen miıt den Agendengegnerndurch Sıe verlieten ergebnislos. Doch schaltete sıch 1n Stralsund das büuür-
gerschaftlıche Kollegium eın und seizte die Einführung der Agende ZU

Januar 1831 durch D1e übrigen Oopponıerenden Ptarrer In den SynodenAltentreptow und Anklam vaben nach und nach den Widerstand auf.17
ıcht unwesentlıch beigetragen zZzur Annahme der Agende 1n OmMmMern

hatte der 1827 erschıienene „Nachtrag einer CINEUEGTFEECN Kirchenagende,insbesondere tür die rovınz Pommern“;, Aan welcher se1it 8726 1ne Kom-
m1ssı10on vearbeitet hatte, welcher Wünsche Zur Verbesserung der Agende
Aaus der TrOovınz zugeleitet worden waren.!®

Sehr verschieden die Gründe, welche die Agende VOI-
vebracht wurden. Man hatte ihr bemängelt, hre Gebete verrieten Alt-testamentlichen Geilst, dıe musıkalischen Teıle der Liturgie machten Sanger-chöre nötıg, deren Errichtung schwierig sel, durch die Einführung der Al
gemeinen Beıchte gerieten der Beichtstuhl und damit auch das Beichtgeld in

17 Wiıe Anm 13 Vgl uch
talsberichte Sup ber den Fort

Oons. cta SCn E I1LI eCt 111 Nr. uar-
ANS u Annahme der erneuerten Agende).24 1829 Schreiben Bürgermeisters Schwine Bischof Rıtschl.: Magistrat se1der Meınung, eue Verhandlung NIt en Geistlichen, sıch auf der Grundlage derBrandenburger Agende Zur Annahme erklären, se1 wecklos Am 1830ordert der Mınister tür geıstl]. Angel. VO  >; Ritschl gutachtl. AÄufßerung über die ınPomm noch der Agende wıderstrebenden 13 Geistliche 1830 Syndikus MStralsund, Brandenburg, teılt mıit, da{ß Magıstrat SCIN ZUr Beendigung derAgendenstreitigkeiten beitragen wolle 183 Anfrage Miınist. bei Rıtschl,ob amtliches Einwirken Magistrats auf die Strals Geistlichen „rätlich und zulässigerscheint“.

VWiıe Anm 1827 Mıtteilung Kons Sup ber ErscheinenNachtrags, 1829 Übersendun Stettiner Geıstl/]. des Nachtrags ZUuUrAgende für Brandenbur ZuUur Ansıcht durch Ritschl. 1830 BenachrichtigungSup durch Kons., da{fß die Agende mit dem POIM Nachtrag erschienen ISt, Preis aufgewÖöhnlichem Papıer Sılbergroschen,
Kons Schrift des Bischofs Eylert-

auf Velınpapier Taler Gleichzeitig seLzte
Potsdam in Umlautft. „Über den Wert un: dieWirkung der fur die Kirche in de Kön Preufß Landen bestimmte Liıturgie unAgende PP  b Oberpräsident Sack Pom hielt Nachtrag für gefährlich, da fürandere Provinzen eın Anreız seıin könnte, eın Jeiches ordern.

Verhandlungen der POM. Beratungskommission V. 1826 WIıe Anm

7%
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\Wegfali.“ arte Kritık fénd die Formulierung des Amtitseides. Hier und
da wollte INa  — 1in der Agende katholisierende Tendenzen finden Auch
wurde die Einführung der Agende als Gewissenszwang und Wıllkürakt des
Landesherrn, der siıch tälschlicherweise ZU Oberbischof erkläre, hingestellt.
Starkem Wıderstreben begegnete die Agende namentliıch in den tranzösisch-
reformierten Gemeinden V OI1 Stettin und Pasewalk, die siıch aut dıe beson-
dere Presbyterialverfassung ihrer Kirche und die ihnen seiner eIt von den
brandenburgisch-preußischen Herrschern vegebene Zusicherung freier Reli-
z10nsübung nach den Gebräuchen der reformierten Kirchen Hollands, Frank-
reichs un der Schweiz beriefen. In den retormierten Gemeinden Stolp, Kaol-
berg und Stargard erklärte INan sıch bereit, einzelne Stücke der Agendeübernehmen.?

UÜbersieht INa  n} den Gang der Dinge, bleibt der Eindruck, dafß die
Einführung VO  3 Union un Agende 1in OommMmMern ;ohl VO  e Auseinander-
SEIzZUNgEN begleitet WAar, aber ohne tiefgehende Erschütterungen ertolgte. Die
Opposıtion Unıion und Agende Wr zahlenmäßig nıcht schr stark.
S1e War überdies LLUT eine Pastorenangelegenheıit. Es War 1ne Ausnahme,
daß 1825 1n Klemmen, Kreıs Pyritz, die Gemeinde Vortritt des
Patrons drohte, den (CGGottesdienst nıcht mehr besuchen, WECILLN die Agende
gebraucht wIird. uts oyroße un N gesehen nahmen be] dem Auf-
klärung und Rationalismus herrschenden Indiferentismus die Gemeinden
keinen Anteıl der Unions- und Agendenangelegenheit. Bezeichnend 1sSt
1:  Y  5 Bericht des Pfarrers Hummel AUuUsSs Pansın, Synode Jacobshagen, 1824,
habe sıch redlich bemüht, die Gemeinde autzuklären und ihr Interesse für
die Agende wecken, 1aber „MIt wahrem Schmerze emptand ich CS, w1e€
die n Umgegend C den Wunsch Seiner Majestät und der hohen
Behörden kalt und blıeb“

Als un dem August 1834 der Minister tür yeistliche Angelegen-
heiten N© Altenstein Exemplare der Schrift „Luther in Beziehung auf die

Kırchen-Agende in den Königlıch Preufsischen Landen“, Berlıin 1834,
nach Pommern ZUuUr Verteilung überwies, antwortete Rıtschl Novem-
ber »”  1r (sınd) bhıs jetzt 1in OmMMern weder n Gemeinden noch e1n-
zelne Individuen bekannt geworden, welche 1ine SOBENANNTE altlutherische
Kırche konstituileren wünschten und gegen die erneuerte Kirchenagende
als eine unlutherische protestierten. Ich habe daher nach reiflicher ber-
legung Bedenken gCN, die erwähnte Schrift auch Nnur privatım etwa
den Superintendenten unserer TOV1INZ auszuteıilen, Aaus Besorgnis, durch
die Bekanntmachung des Verbotenen eın Andrängen nach demselben
errfegen:. Ritschl reichte daher 30 Exemplare wıieder zurück. Allerdings
kommt in seinem Schreiben nıcht verade 1n starkes Zutrauen der Fest1g-

In _ Stettin wurden 1837 die Beichtgelder und Altaropfer e1ım Abend-
mah] abgelöst. Die Ptarrer erhielten VO  ; der Stadt Entschädigungen Von 100—300
Rıl Vgl Anm

Wiıe Anm und Anm Verhandlun
mierten 1in Stettin.

SCH mıt den Französisch—Refg;'-
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d  Wa keit VO  e Unıi0n un Agende 1n OmMmMern ZzUu Ausdruck. Schon e1in drei-
vierte]l Jahr spater, September 1835, mufßte Rıtschl dem rchi-
diakonus 1la 1ın Kammıiın die Schrift zuschicken. Um Kammıiın zeigten siıch
die ersten lutherischen Dissıdenten.?1

VWıederholt wird 1n amtlıchen und nıchtamtlichen Schreiben Von damäls
das Aufbrechen der lutherischen Bewegung aut das Wiırken VO  3 AEHUS-
saren“ und die heimliche Verbreitung VO  o Werbeschriften der lutherischen
Dissıdenten zurückgeführt. eCeW1 lıegen die Ursachen tieter als 1n der Pro-
paganda der Emuissäre. Weshalb aber VO  w vornherein die Tätigkeit der
Emissäre für besonders gefährlich angesehen werden mulste, WAar der Um:-
stand; da{fß MIt ihnen Sendboten und Propagandısten einer Kirche, nämlı:ch
einer Antıunionskirche, auf der Bildfläche erschienen. Das bedeutete 1ne
Getährdung der eben mühsam aufgerichteten Unionskirche. Das bedeutete
aber auch die Herausforderung eıiner yrundsätzlichen und theologischenAuseinandersetzung über Wesen und Berechtigung VO  w nıon und von
lutherischer Lehre, die INa  w in den vorhergehenden Jahren herum-
gekommen Wäar,. W as die Lage besonders bedrohlich machte, Warfr, daß mI1tt-
lerweile der Indifferentismus, der dıe Eiıntührung VO:  ; Unıon und Agendesehr begünstigt hatte, durch die inzwischen immer stärker angewachseneErweckungsbewegung 1ın vielen Gemeinden überwunden WAar. Somit konnte
die Propaganda der Emissäre aut eın Echo 1n den Gemeinden rechnen.

Man WAar siıch nıcht ein1g ın der Behandlung der mıiıssäre. Wiährend die
Staatsbehörden 1n polizeilichen Mafßnahmen der Weiısheit letzten Schlufß
erblickten, also 1n Verboten, Strafandrohungen, Vertolgungen, Gefängnis-und Geldstrafen, schlug Pfarrer Dummert-Kammin ın einem Schreiben VO
8 1835 Rıtschl 2 VOT: Entziehung der Nahrung des Separatismusdurch Abschnürung VO  3 Schriften und Besuchen, aber nıcht auf polızeilichemWege, die Wiırkung der Schriften müßte durch weıtgehende Aufklärungvereıtelt werden. Freilich, ” lange noch Druck und Drangsale 1n Schlesien
und Posen dauert, mussen WIr täglıch yrößerer Sorge und Getahr gewäartigsein:.  “ Ahnlich außerte siıch im Herbst 1835 Sentft-Pilsach Aaus Gramenz,

schob die „Schuld allem dem unglaublichen Benehmen der schlesischen
Behörden“ Er W1e Dummert rıeten, alles vermeıden, Wds auch 9804
„den leisesten Schein des Märtyrertums“ CITESCH könnte. Rıtschl sprach siıch
in eirem Schreiben ıla 1n Kammıiın 26 1835 dahin Aaus: 3 ® (es1st) 1m Allzemeinen das Prinzıp der Freundlichkeit und Miılde (gegenüberden lutherischen Emissären un Separatisten) festzuhalten, der VWeg der
Belehrung fortzusetzen“.

D VWı1ıe Anm.
DD Kons Act Generalsuperintendentur betr. deparatıstenwesen Tıt 11 eCct.

Nr. In diesem Aktenstück Verhandlungen Ritschls mi1t Ministerium, Schrei-ben Rıtschls und Berichte der Superintendenten ber das altlutherische Separatisten-aAb 1835 Soweit nicht andere Aktenstücke SCNANNL werden, lıegt für die
nachfolgende Darstellung dieses Aktenstück Grunde. Vel uch Weicker,Bewegte Zeiten, Elberfel.d 1897

O3 Bericht des Kösliner Chef-Reg Präsidenten Fritsche Ritschl \ Y 23 1836
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Als besonders gefährlich aber sah Nan die veistlichen Emissäre an, also

die landflüchtigen, amıts  ftsetrtzten lutherischen Pastoren, diıe ommMern durch-
ZOgCNH, VO  z den Vorgängen 1in Schlesien berichteten, namentlıch VO der

P
Gewalttat in Hönigern, un VO  — den Polizeiaktionen >  n die Lutheraner.
Miıt iıhnen kamen nıcht 1LLUL Augenzeugen der Drangsale, welche die
Lutheraner erdulden hatten, und nıcht LLUL Vertreter einer Antıunions-
kırche 1n das Land, sondern auch Männer, die als Theologen die Antı-
unı0onsstellung VO  — Schrift und lutherischem Bekenntnis her begründen
wußten. Darum galt ıhnen Lasıus, Ehrenström, Grabau, Kındermann
die besondere Autmerksamkeit und Verfolgung der Behörden. Bezeichnend
1st ıne Änweisung Rıtschls vom 1835 Es hatte ıhm dem <
1835 Pfarrer Zahn-Mützenow vertraulıch berichtet, halte sıch 1n Seehof
bei Stolp eın abgesetzter Prediger auf, der mit Herrn MS Below befreundet
Sel, dessen Namen aber V. Below nıcht wolle Es handelte sıch
Lasıus. Rıtschl weIlst Zahn a allen Umständen den remden Prediger
ZU Verlassen Seehofs bewegen, „da O0n andere Geistliche seiner
Parte1 übertreten könnten“. Der Brief Rıtschls ze1igt, wiıie wen1g sicher
sıch der Pftarrer War iıhrer Annahme VO  > Uni0n und Agende.

Lasıus War Aprıl 1834 durch das Konsıstorium In Posen »  BUnduldsamkeit SC Andersglaubende, Ungehorsam die Anord-
NUNSCH der vorgesetzten Behörden, Verletzung seiner Amtspflichten“ als
Pfarrer VOo  3 Prittich amtsentse worden. Er War durch die schlesischen Pr
e1BNISSE seinem Verhalten veführt worden. Er hatte erklärt, daß das
Konsistorium „durch die Annahme der Unıion aufgehört habe, iıne Van-

gelische Behörde sein“, weshalb demselben keinen Gehorsam eisten
könne.* Lasıius War 1m Herbst 1835 nach OommMern geflüchtet und hatte
nacheinander bei dern erweckten Adel, be1i Thadden ın Trieglaff,Below 1n Seehof, M Böhn in Besow und TauUu N Puttkamer in Versıin,
Zuflucht gefunden. Als S36 verhaftet werden sollte, yab ıhm der Land-
rat A Puttkamer-Bartin Tage Frist un mufte SsCH Begünstigung von
der Kösliner Regierung gerugt werden.*‘ V, Puttkamer-Reinfeld, der
spatere Schwiegervater Bısmarcks, lehnte jegliche Beihilfe Z7 Ergreifung
Lasıus ab 9 stehe 1n oroßer Besorgnis, miıch bei dieser Sache u ver-
sündigen, als daß iıch nıcht auf jegliche Weise der Veranlassung ausweıichen
müfßste, einer Verfolgung Christi in seinen Gliedern irgendwie die and
bieten“.25 Lasıus reiste nde Aprıil 1836 nach Gumbinnen 1Ns Exıl ab, enfi-
wich aber sehr bald eimlich. och mehrmals tahndete die Polize1 nach
ihm.  26 Er erfuhr jedesmal Hılfe und Schutz in den Häausern des hınter-
pommerschen Adels Auch Ehrenstr.öm gehörte den polızeilich‘ Verfolg-

24 Landrat A Puttkamer des Ööftern Von Kölner Regierung wégen Begün-stigung der Separatisten gerugt Schreiben ösl Reg 1836,
un 1836 Antwort v. Puttkamers 1836 Vel St Stettin RepRummelsburg Acc 407/97 Nr. und Nr 1103

25 Akte WI1e VOFT. Anm Vgl Heyden, Die p  * Bewegung 1m Kreise
Rummelsburg un Fürstentum, Blätter Kirchen

a C 66 Stolp Acc. 876 Nr gesch Pom. (1938) 38
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ON  &  ’;1Heyden‚‘.Z"ur Geschu:hteder Kiämpfe fox Üniofx und ’Ag'é£idé 1n Pommern  295  ten. Er war in Meseritz Rektor gewesen, nach Danzig verbannt worden  und-hier Anfang September entwichen.”” Ein anderer lutherischer Prediger,  der in Pommern den Separatismus ausbreitete, war der suspendierte Pfarrer  Grabau, welcher aus dem Gefängnis in Heiligenstedt geflüchtet war. Ihm  hatte der Hauptmann v. Rohr vom 26. Infanterieregiment in Magdeburg  zur Flucht verholfen. Grabau wandte sich nach Pommern, Ende 1837 hielt  er sich in Köslin auf, ging dann nach Seehof und nach Roslasin. Auch gegen  ihn erließ die Kösliner Regierung einen Haftbefehl.  Wie- die bisherigen Ausführungen gewiß haben erkennen lassen, trafen  die Emissäre und suspendierten Prediger in den Kreisen der Erweckten auf  ein Echo für ihre antiunionistische Propaganda, Die Zentren der Er-  weckungsbewegung waren Kammin, Trieglaff und Seehof bei Stolp, also  Hinterpommern.®® Dagegen war Vorpommern von einer Erweckungsbewe-  gung freigeblieben, wie es auch den Pietismus Franckescher und Zinzen-  dorfscher Richtung nur schwach erlebt hatte. Das stark ausgeprägte Bauern-  E  legen, einsetzend bereits im 16. Jahrhundert, hatte jede kirchliche und reli-  giöse Heimat- und Bodenverbundenheit ausgelöscht, das staatskirchliche  Reglementieren Schwedens die eigenständige Entfaltung religiösen Lebens  verhindert. In großer Breite waren Aufklärung und Rationalismus über das  Land geflutet und hatten sich Kanzel und Katheder erobert. Zwar kam es um  1800 zu einem Aufstand gegen den verflachenden Geist der Zeit, indem in  zahlreichen Orten Vorpommerns Eingepfarrte gewaltsam die Einführung  eines rationalistischen Gesangbuches verhinderten.”® Aber irgendwelche Kon-  ventikelbildungen erfolgten nicht. Schwache Ansätze erwecklichen Geistes  wurden zu Anfang der 30er.Jahre des 19. Jahrhunderts in Missionsver-  einen, Bibelvereinen und wenigen Ortsgruppen der Christentumsgesellschaft  Vorpommerns sichtbar. In einigen Familien der Grundbesitzer, so bei  27 Die Landratsakten und die der Generalsup. berichten wiederholt, wie fana-  tisch Ehrenström in Pommern gewirkt hat. Sehr eingehend hat C. Büchsel, Er-  innerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, Berlin 1925 Seite 163. 167. 189.  197 über die Lästerungen der Landeskirche durch Ehrenström berichtet. — Über  die Polizeiaktionen gegen ihn und Grabau vgl. Akte vor. Anm.  2 Zur Erweckungsbewegung vgl. Heyden II Seite 181—186. — Vgl. ferner H.  Th. Wangemann, Geistliches Regen und Ringen am Ostseestrande, Berlin 1831.  v. Petersdorf, Bismarck in Pommern, Balt. Stud. NF 7 (1906). — H. Petrich, Adolf  und Henriette von Thadden und ihr Trieglaffer Kreis, Bilder aus d. Erweckungs-  bewegung in Pom. in Blätter f. Kirchengesch. Pom. 6—8 (1929—1931). — H. Witte.  Die pom. Konservativen, Männer und Ideen 1810—1860, Berlin und Leipzig 1936.  — F, W. Kantzenbach, Die Erweckungsbewegung, Neuendettelsau 1957. — L. Ties-  meyer, Die Erweckungsbewegung in Deutschland während des 19. Jahrh., Die Prov.  Pommern u. Schleswig-Holstein, Kassel 1908.  Die Akten der Landratsämter betr. Conventikelwesen Rep. 66 enthalten zahl-  reiche Angaben über die Ausbreitung der Erweckungsbewegung, Schulstreiks, Be-  richte der Gendarmen über die Konventikel, Selbsttaufen, Selbsttrauungen, Verneh-  mungen der Konventikelleute usw.  Kons. Gener. Sup. Tit. II Sect. I Nr. 1 behandelt das Konventikelwesen eben-  falls.  3  29 Vgl. Heyden II Seite 160 f. — Ren. 36 I D 24 und D 18.  /)1J
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te  e Er War in Meseritz lRektor SCWESCNH, nach Danzig verbannt worden
und hier Anfang September entwichen.* Eın anderer lutherischer Prediger,
der in OommMmern den Separatısmus ausbreitete, Wr der suspendierte Pfarrer
Grabau, welcher AUsSs dem Gefängnis in Heiligenstedt geflüchtet WAdr. Ihm
hatte der Hauptmann Rohr VO Infanterieregıiment 1n Magdeburg
ZUur Flucht verholten. Grabau wandte sıch nach Pommern, Ende EL hielt

sıch 1n Köslıin UT, 7ing dann nach Seehot und nach Roslasın. Auch C
ihn erliefß die Köslıner Regierung einen Haftbefehl

Wie die bisherigen Ausführungen Zew1f5 haben erkennen lassen, traten
die Emuissiäre und suspendierten Prediger ın den Kreisen der Erweckten aut
eın Echo für hre antiunionistische Propaganda, Die Zentren der Hg
weckungsbewegung Kammin, Trieglaft und Seehot bei Stolp, also
Hınterpommern.““ Dagegen WAar Vorpommern VOIlL einer Erweckungsbewe-
Sung freigeblieben, Ww1e€e 65 auch den Pıetismus Franckescher un Zinzen-
dorftfscher Rıchtung NUur schwach erlebt hatte. Das stark ausgepragte Bauern-
legen, einsetzend bereits 1im 16 Jahrhundert, hatte jede kirchliche und relı-
Z1ÖSE Heımat- un Bodenverbundenheıt ausgelöscht, das staatskirchliche
Reglementieren Schwedens die eigenständıge Entfaltung religiösen Lebens
verhindert. In gzroßer Breite Aufklärung und Rationalısmus über das
Land geflutet und hatten sıch Kanzel und Katheder erobert. WAar kam
1800 einem Autftstand SCcHCH den verflachenden Geist. der Zeıt, indem 1n
zahlreichen (Orten Vorpommerns Eingepfarrte gewaltsam die Einführung
eines rationalıstischen Gesangbuches verhinderten.*? ber irgendwelche KOon-
ventikelbildungen erfolgten nıcht. Schwache Ansätze erwecklichen Geıistes
wurden Antang der 330er Jahre des Jahrhunderts in Missionsver-
einen, Bibelvereinen und wenıgen Urtsgruppen der Christentumsgesellschaft
Vorpommerns siıchtbar. In einıgen Famıilien der Grundbesitzer, be1i

7 DE Landratsakten und die der Generalsup. berichten wiederholt, W1€ fana-
tisch Ehrenström 1n Pommern gewiırkt hat Sehr eingehend hat Büchsel, Er-
innerungen Aaus dem Leben eines Landgeistlichen, Berlin 1925 Seite 163 167. 189
197 ber die Lästerungen der Landeskirche durch Ehrenström berichtet. Über
die Polizeiaktionen iıhn und Grabau vgl kte VOT. Anm

Zur Erweckungsbewegung vgl Heyden 11 Selite 181—186 Vgl terner
Wangemann, Geistliches Regen un Rıngen Aaml Ostseestrande, Berlin 1831

Petersdorf, Bismarck ın Pommern, Balt Stud (1906) Petrich,
und Henriette VO  3 Thadden und ıhr Trieglafter Kreıs, Bilder Aaus Erweckungs-
bewegung in Pom in Blätter Kirchengesch. Pom 6—8 (T929=192501): Wıtte
Die pPOM. Konservatıven, Manner un Ideen 10—1 Berlin un Leipz1g 1936

F Kantzenbach, Die Erweckungsbewegung, Neuendettelsau 1957 T 1es-
A°  9 Die Erweckungsbewegung in Deutschland während des al  r Die Prov.
Pommern Schleswig-Holstein, Kassel 1908

Die Akten der Landratsämter betr. Conventikelwesen Rep enthalten zahl-
reiche Angaben ber die Ausbreitung der Erweckungsbewegung, Schulstreiks, Be-
richte der Gendarmen über die Konventikel, Selbsttaufen, Selbsttrauungen, Verneh-
mungen der Konventikelleute USW.

Kons. Gener. Sup. Tıt. 11 eCct. Nr. behandelt das Konventikelwesen eben-
talls.

20 Vgl Heyden 11 Seite 160 Ren 16 24 un!' 18
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KTrassow Pansevıtz, Maltzahn Gültz Behr Semlow, Schwerin-
Putzar Gadow Hugolsdorf pflegte INnan ctiller Zurückgezogenheit
ine pletistische Frömmigkeıt Franckescher oder Zinzendorfscher Art An
SiG knüpfte Wichern A als 18547 un 1849 Vorpommern bereiste
und für den Gedanken der Inneren Mıssıon warb

Anders hatte sich die Entwicklung Hınterpommern gestaltet Hıer
Wr durch die Bauernschutzgesetze der preußischen Köniıge e1in starker,
heıimat- und bodenverwurzelter Bauernstand erhalten geblieben, der für
die Gedanken relig1öser Erneuerung, WI1C S1IC Yietismus aufbrachen CMD-
taänglıch War Als MIt der Erweckungsbewegung C1inNn Neupietismus den
20er und 320er Jahren des 19 Jahrhunderts die Erscheinung trat, konnte

vielfach den Pıetismus des Jahrhunderts anknüpfen
Zu iragen 1ST, aru OoOmMMEeEern Erweckung un kontessionelles

Luthertum Verbündete werden konnten An sich bestanden zwischen beiden
keine Beziehungen Die Erweckten 1NC kontfessionelle Aus-
Pragung der Lehre, WI1Ie SI be1 den Altlutheranern gegeben WAar, allge-
INECINEN gleichgültig Ihnen ZENUZLE das tromme Leben, die Herzensfrömmig-
keit und die Bekehrung Auch für iDNC Bindung Kirche un hre Urga-
N1ISAaTION, WIC sS1e be] den Altlutheranern estand für das Amt der Verkün-
digung, für dıe Formen des öffentlichen Gottesdienstes und SCWISSC kirch-
ıche Ordnungen hatten SIC nıcht el Verständnıis, VOTL allem nıcht da,
sıch nıcht 1Ur das Lai:enpredigertum, sondern das Schwarmwesen Selbst-
taufen, Selbsttrauungen, Vısıonen und derg] herausgebildet hatte S1e
hatten ihr Genüge iıhren TOMMeEenN Zirkeln, den Konventikeln Was S1IC

aber tür das Luthertum einnahm, WAar zunächst ec1in menschlich das Gefühl
der Teilnahme für die verfolgten Iutherischen Mitchristen und Prediger
Auch ühlten S1C den Vertolgten ihre Schicksalsgenossen, da SIC cselber
als Konventikelleute jahrelang Verfolgung erdulden gehabt hatten S1e
trafen sıch we1lter IN den Lutheranern der Abneigung die AMME-
iıche Kirche deren Druck S1C LL oft hatten VEISDULCH MUusSsen Nicht
ZU Wwen1gsten aber schlug AI Brücke, daß die Lutheraner, gleich ıhnen
teind dem Rationalismus und der Neologie, wıeder biblisches Christentum,
die Lehre VO  n} Sünde un Erlösung, Ehren brachten Pfarrer Strecker-
Fritzow beschreibt sew115 richt1g, das Entstehen des Konftessionalismus
den Erwecktenkreisen 25 847 Bericht In THCAHOL frühe-
Sten Amtszeıt Wr der Kammıiner Gegend das kontessionelle Bewufstsein
1Ur schwach entwickelt IMNa  o trieb wahres Christentum Sınne Speners
Als späterhıin die rationalıistische Färbung manchen (Pastoren) sich auch
nıcht Sanz verwischen 1eß litten die emeinden WENISCI darunter, weil
hre Prediger von dem kirchlichen Sinn derselben, selbst VO  3 den damals
durchaus kirchlichen Konventikeln yehalten, un gehoben WUuL-

den Als aber ELW 17 Antfange der dreifßiger Jahre das TINEC olk durch
Emissaire Aaus Berlin bearbeıtet ü ihnen eingeflüstert wurde, daß sıch

3 Vgl Heyden, Wichern und uNnseTrTe Heıimat, 111l „Die Kirche“, Ausg. Kon-
sistorialbezirk Greifswald, Jg 14 Nr. 1Tg 4., IL 58



Hey—den, Zu? Gescf1ichte der Käméfe u Unıion und Agende in Pommern 297

hier das Bekenntnis handle, da{ß ihre Prediger den alten Lutherschen
Glauben verleugnet und hätten, dafß Ma damıt umgehe, auch s1€e

denselben betrügen, als die Auswanderungen anfıngen, da begann
das Luthersche Element auf einmal auf iıne auffallende Weıse 1m Volke
sich entwickeln“

Es hatte 41sO die Stellung der Erweckten den Ptarrern allmählich
ıne srundlegende Änderung erfahren. Als der lutherische Separatısmus
aufkam, INa  $ nıcht NUrLr das Leben der Geistlichen einer Prüfung
und unterschied 7zwischen y]äubig un: ungläubig, ekehrt und unbekehrt,
sonderr. prüfte 1U  w} auch die Lehre, ob s1e echte lutherische Lehre @1 Die
rationalistischen und unijonistischen Prediger wurden jetzt vielfach die SIrf=
lehrer“, die Königsknechte, die Seelenverderber, die Baalspfaften un Höl-
lenintendenten! Man hatte herausgefunden, worin das ungläubige und
bekehrte Leben der Geistlichen seiınen tietsten Grund habe In dem Ab-
gewıchensein VO  — T ehre und Bekenntnis Luthers! Das gleiche galt VO  z der
Unionskirche überhaupt. Sıe WAar verderbt und ein Höllenpfuhl, weıl 1n ıhr
nicht reine lutherische Lehre se1! Uswels dafür die Uni0n MT
den Reformierten und die Agende mMIit ihren unlutherischen Formulierungen.

Natürlich hatte Man Recht mi1it dem Hınwelils autf die mangelnde Be-
schaffenheit der Geistlichen. Die bekannte, von Schleiermacher gegebene
Schilderung e1nes Pfarrkonvents Stolp 1802 trat weithın auch ON: und
tür spater Z In einem Schreiben VO E 187258 den Superinten-
denten Dannenberg in Gollnow erkannte Rıtschl ausdrücklich das tiefe
Bedürfnis Konventikeln I} der schlechten Beschaftenheit der Pre-
diger A die der Neologıe oder der Orthodoxıie verfallen 14

Dannenberg hatte UVO Rıitschl von dem Vordringen des Konventikel-
WwWesens 1n seiner Synode berichtet un vermerkt, dafß da Boden fasse,
schlechte Pastoren amtıieren. Er hatte wel Beispiele angeführt, mi1ıt dem
Hinzufügen: „‚Daher errscht 1in den Gemeinden entweder der ZOLLVEISCS-
STG Bauchdienst oder die noch ein relig1Ööses Bedürfnis fühlenden Herzen
suchen hre Nahrung auf anderem Wege  « ö2 och als der lutherische Separa-
t1smus schon 10888! Kammıiın eingedrungen WAar, schrieb D 1836 der
Landrat V5ölz-Kammıiın Ritschl: „Unser E VA Unglück esteht darın, da{ß
Geistliche vorhanden sind, die besser häatten, den Ptrıiıemen wäh-
len, und dafß Kirchenpatrone und größere Brodherren bestehen, dıe schänd-
lich schlechte Beispiele geben“.

iıne entscheidende AÄnderung in der Stellung Unı0on und Agende
vollzog siıch ein1ge Jahre nach dem Einbruch des lutherischen Separatısmus
bei manchen Pfarrern. Sehr aufschlußreich 1St datür der Bericht des rchi-

31l Brief CS an Leonore GrunOoW.
32 KOons. Gener. Sup Tit. 1: Sect. Nr. Hıer Bericht Seminar dır.

Hennıing über Rationalısmus 1n Köslın, desgl Günstiges Gutachten der Bischöfe
Eylert, Neander-Berlın, Ritschl 1830 ber Erbauungsstunden, SOW1e Imme-
diateingabe VO:  e} den Pftarrern Mila-Kammıuın, Dummert- Trieglaft, Meinhoft-Dro-
sedow, Haenicke-Nehmer und Maresch- Jassow beim Köniıg 1830 Schutz
der Erbauungsstunden.
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diakonus ıla Kammın z 1839 Ritschl] %„  Is der altlutherische
Separatısmus hiesiger Gegend sıch FIecSCN anfıng, hatten weder S46 (die
Ptarrer Gaedecke-Wollin und Odebrecht Alt 5Sarnow) noch CIM anderer
Geıistlicher hiesiger Gegend CIn 111}1 Bedenken u  ber die Unı0on wWwWAar
für jeden 1Ne€e ausgemachte Sache, da{ß die Dissidenten sıch bekla-
SCNSWErTLEN Irtume befanden Wır damals evangelische Christen
und Prediger und fragten n nach lutherischer oder reformirter Kırche
Die entstandenen Streitigkeiten ührten uns den symbolischen Büchern
un alten Agenden Luthers Werken und den alten Dogmatikern Da
fingen Nsere Herzen a nach un nach WAartiner ür die Iutherische Mutter-
kırche aber nıcht tür dıe Sache der Dissıdenten, schlagen Dazu kam,
daß uUNseTEC Gemeinden sıch dem alten Zustande entschieden ZUune1IStCH, un.
dies blieb natürlıch autf HSE TC Stimmung nıcht ohne Einfluß Wır wurden
Lutheraner, alles Aus der altpommerschen Kırche Herstammende klang 1eb-
lıch un heimatlıch Üü1TiSeGr.n Ohren ber dennoch machte die Unıon kei-
Nem VO unl innere Not

Zum ersten ale aufmerksam geworden Wr die Ptarrerschaft auf die
konfessionelle Frage auf der Konterenz Trieglaft am un kto-
ber 1835 an der verschiedene pommersche Pfarrer teilzgenommen hatten 33

Hıer wurden VO  - Lasıus un Wermelskirch der Polen als Mıssionar der
Londoner Gesellschaft Zur Beförderung des Christentums unfer den Juden

War, Unıon und 1eFrie Kırche heftig angegriften Die PICU-
ßısche Landeskirche 1SE keıine Kiırche, da S41 keine Bekenntnisschriften hat
ıhr Prinzip 1ISE der Indıfterentismus, SIC 1SE nıcht blofß nıcht lutherisch un
nıcht christlich sondern SOC1IN1AaN1s S1e 1ST keine Kirche Christi weıl S1E
IMIT dem Schwerte der Obrigkeit regıert wırd der S1IC sıch unterworfen HAT
In ıhr 1ST der Sucht nach weltlichen Ehren un Furcht VOT bürgerlichen
Straten dıe Zeugentreudigkeit erstickt Die 1erte Kırche 1St terner keine
Kırche Christı, „weıl 111 derselben die revolutionären Grundsätze des e1it-
ZEISTES öftentliche Sanktıon erhielten, nach welchen wohlerworbene un
durch geheiligte Traktate befestigte Rechte der Corporationen Getfahr
sınd Aangetastet un eingebildeten ungöttlichen, augenblicklichen Interessen
aufgeopfert ZzUu werden Die IET Kırche 1STE nıicht Kirche Christı, weil] S1IC

die, welche gewissenshalber nıcht 1 der Staatskırche aufgehen können, NIS-
‘9 verfolgt, einkerkert un durch mılıtärische Gewaltregeln ZWINSCH
111 „Wer erkennt nicht darın die ersten Schritte Folter und Scheiter-
haufen“

Die Ausführungen blieben auf der Konterenz nıcht ohne Wiıderspruch
Es wurde INIT Nachdruck betont die unlier Kırche se1 Kirche, da 51C auf
den Bekenntnisschriften beider Kontessionen beruhe, SOWEGeILL diese den
Hauptartikeln christlich evangelischer Lehre übereinstimmten. Die Agende
vermittle NUur die Ordnung der ıußeren Kırchengebräuche. Eın Indiıfteren-
L1SMUS bezüglich der Unterscheidungslehren beider Konftessionen SC1 nıcht
vorhanden, DUr dafß Unterscheidungslehren künftig kein Hındernis der Ver-

33 Bericht Dummerts Rıitschl V 11 1835
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darstellen sollten. Es Jıeben christliche und lutherische Grundlehren
UuNaAaNgCLASTEL. Die welrtliche Macht habe sıch der Kiırche unterworfen, nıcht
umgekehrt. „Von C1iNeEeEMN entmutigenden ruck wüßlßten WITLr hier nıcht das
ger1ingste, sondern NUur VOIl herzlicher kindlicher Ehrfurcht, Liebe und ank-
arkeıt 1SCTI Könıe Wır zönnen 11U11 WAar M1 denen EEAUHETIL
welche ihres (GGewissens willen un SC1I auch C1M iırrend (Gewissen
eıden, WITL wollen auch tür dıe Geängsteten beten, aber W IL INUSSCH

für 11NC IrMSC, yrundlose Beschuldigung der Landeskirche erklären, da{fß
Auflösung des Bestehenden Folter, Holzstofß oder Lüge und Verbot der
Wahrheit Aus derselben hervorgehen sollte

Die Trieglaffer Konferenz deutlich WIC schr MMIL dem FEinbruch
des lutherischen Separatısmus sıch HS Getährdung der Unionskirche
bahnte Eın Schreiben Rıtschls VOIN 1836 den Graten Gröben
CRra SCWISSC Verkennung der Lage und des Anlıegens der Lutheraner
CS aßt sıch sonnenklar nachweısen, da{ß (der lutherische Separatısmus)

OmmMern nıcht autf pommerschem Grunde un Boden CNISPrOSSCH, SOT1-

dern sowohl] ammın als der Stolper Gegend durch Emuissa1re, durch
Briete Aaus Berlıin, Schlesien us W ImMmportiert un gleichsam gemacht worden
1St Er Mag sıch vielleicht andern Provınzen Aaus allerlen unlutherischen,

rationalıistischen Gegensatzen entwickelt haben In Pommern
sıch gerade denjenigen Gegenden un Parochien welche die orthodoxe-
sten Prediger besitzen und SE1ITt Annahme der Unı0on vielleicht mehr Luther-
Cu empfangen haben als jemals vorher, 111 7OoMMern beruht be1i den
elisten auf den allerverkehrtesten Meıinungen Von Unıi0on Agende, Sakra-
MENT, landesherrlichem FEinflu{ auf die Kirche, beruht LC1NEN Ver-

8standes-Starrsınn, der ihnen VO  e aqaußen eingeimpft ISTE

So klar Ritschl damıt auch dıe zußeren Zusammenhänge aufzeigt, sieht
doch dem eigentlichen W esen der lutherischen separatistischen BHe-

WCBUNS vorbeı. Denn nıcht handelte sıch darum, dafß dieser oder der
Ptarrer orthodox Wr un predigte, auch nıcht, dafß MIt der Annahme der
Unıon weıthın ein Besinnen auf das Luthertum CINSETZTC; sondern darum,
daß der Unıiıon das lutherische Bekenntnis NUrLr geduldet und Z  e
War Mıt dem Widerstand die Unionskirche stießen dıe Gegner
dem lutherischen Bekenntnis als dem Prımaren und damıt demg-
lıchen lutherischen Charakter der pommerschen Kırche durch dem
yeschichtlıchen Weg VO  - Bugenhagen her über die mancherle1 Lehrkämpfte
des und Jahrhunderts.

Richtiger urteılte Gutachten VO 16 1847 Textor, früher
Archıdiakonus ı Kammıiın, dann Regierungs- und Schulrat ı Köslın „Eıne
zweiıfellose Zustimmung würde ich dem Unionsversuche nNu schenken kön-
NCN, WEeNnNn die ZEMEINSAMC FErkenntnis und den gemeinsamen Glauben
beider Schwesterkirchen atuch den Difterenzpunkten hätte Zur Grundlage
nehmen können Aus dem beregten Mangel Al Berechtigung geht 1U  ;

für die Glieder der Kırche, insbesondere für diejenigen Diener derselben,
34 Gröben sollte das Schreiben A den Kronprinzen weiterleiten

w}
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welche arüber eın klares Bewußftsein haben, das Recht hervor, der Union

wiıderstreben SO lange die GE  ME Agende be] ıhnen 1n Gültigkeitsteht un die lutherischen Formulare als Concession nebenher gyehen, WeEeT-
den S1e sıch als die Bedrückten, die Übervorteilten, die einstweıilen Gedul-
deten erscheinen“.

Es WAar, W1€e Mila am 1836 Rıtschl schrieb, den Pfarrern un
den „Leuten, nachdem gelungen Wafr, iıhnen eln Gewiıissen SCcCh der
unırten Kırche machen .. 11U  5 die Stellung die unırte Kırche
wirklich ine Gewiıissenssache“. S1e hatten zudem dıie Überzeugung, daß
„Verfolgung der wahren Glieder Christıi en untrügliches Kennzeichen der
Satanıtät der unırten Kirche se1l

Am August 1835 hatte sıch 1n Kammıiın die altlutherische (S€-
meınde konstituilert. Es 1St nıcht zutällig, da(ß verade 1n Kammın die Pro-
paganda der Berliner und schlesischen Emissäre des Altluthertums auf
truchtharen Boden f1el In und Kammin — den „Sıeben Dörfern“
WAar seit Mıtte des Jahrhunderts ein starker erwecklicher Geist lebendig,
angefacht namentlich VO  $ den Pastoren Georg Beyer und Johann Friedrich
Backe, die als Pıetisten Franckescher Rıchtung eine weıt über die Grenzen
iıhrer Ptarrei Fritzow hinausreichende Erneuerung des kırchlichen und relı-
z1ösen Lebens heraufführten. Bald iın vielen Häusern die Schriften
Johann Arnds, Speners, Franckes, Scrivers und Rambachs heimisch. ach
dem Feierabendläuten Sonnabend versammelten siıch verschiedentlich
die Famılien gemeinsam Erbauungsstunden, die aut den Sonntag VOL-
bereiteten.?5 Um 1810 finden WIr 1n den Dörtern ulr Kammıiın die Söhne
und Enkel der e1Inst VO  a FEFritzow Aaus Erweckten in Gebetsstunden ıhre
Bibel versammelt, in dem heißen Bemühen, dem gottlosen Gelst der eıt
ZUuU Irotz mi1t Ernst Christen sSe1n. Außer 1n Fritzow hatten sıch beson-
ders ın Jassow, KöÖönıgsmühl und Polchow Konventikel gebildet. S1e
urchaus kırchlich, iıhre Miıtglıeder gıngen 1n der Teilnahme Gottesdienst
und Sakrament allen anderen An den Pastoren Dummert Kam-
miner Dom, Maresch 1in Tassow und Pıper 1n Könıgsmühl hatten s1e y]äu-bige Prediger nach ihrem Herzen. He drei Pastoren nahmen den Kon-
ventikelzusammenkünften der „Stillen im Lande“. te1l und hatten deswegennıcht selten MIt Polızei und Kırchenbehörden tun.9® Dummert hatte
bereits Mıtte der 20er Jahre CS abgelehnt, das Abendmahl nach dem Unions-
r1itus auszutellen und überhaupt den Reformierten gelistlich dienen.

Eine kırchenteindliche Rıchtung erhielt die Erweckungsbewegung, als
1833 in Kammıiın der Armenschullehrer Bagans uz08. Er hatte 1m kto-

ber 1833 in Soltin bel Kammıiın aut einer Hochzeit Aaus Kleinens Hırten-
stimme vorgelesen und sıch dabej als Redner und Pred*iger entdeckt. Er WAar

Vgl Heyd'en; Johann Casten (PomA. Lebensbilder 111 Seite
ummert War 1815 Hauslehrer in Gültz bei Maltzahn SCWESCH, in

dessen Haus sich ıhm »  1e Welt der Frömmigkeit un des Glaubens“ auftat. Maresch
kam Aaus dem Berl Miıssıonsseminar Vgl Rahn, Pommersche Missionsleben in
Wel Jahrh Heft Greifswald 1924 Seite 75 un 20.)
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orofß VO:  a Statur, hager und bleichen Angesichtes, die unklen Haare SC-
cchaeitelt und olatt gekämmt, „welches ıhm nach der Sprache der Maler eın
Nazareniısches Ansehen SiDt Er verfügte ..  ber geringe Kenntnisse, aber
über einen ylühenden Bekehrungseiter und iıne ausgezeichnete Rednergabe.
Er tühlte sich VO heilıgen Geist als Prediger berufen: „Wenn ıch hıer in
un Kammın schweige, mussen die Steine schreien“. Wer ıhn Z

Schweigen bringen wolle, se1 eın Abgesandter des Satans.?“
Seine Andachtsstunden 38 hatten für viele Ergreitendes: Schweifß

äuft ıhm VO  —3 der Stirn, Wenn mit Donnerstimme, einer yroßen Menge
Kraftausdrücke und lebendigen Bildern Laster und Verdammnıs der (5Ot£t-
losen und die Seligkeit der TOMMenNn aAusmalt. Er vergleicht siıch mMit Chri1-
SCUS; der, W 1€e C Z1immermann SCWESCH se1 und, w1e CT, ungelehrt mMi1t
Jahren 7 Predigen erufen wurde. „Außer einer yroßen Zahl schon Jange
dem ernsten Christentume zugetlaner Personen sieht INa  3 1n seinen Bet-
stunden auch hier und da einen alten Säuter nachdenklich sıtzen, miıt ernstier
Miıene seinem Worte zuhören und seufzen, dort einen Menschen, der Aus

Gottlosigkeit nıe ZUr Kiırche 7INg, 1ber Aus Neugier Bagans SCZOSCH, Von

seinen Worten ergriffen und erschüttert worden 1st, dort 1ne jJunge Hure,
welche sich die Iränen mIit dem Schnupftuch trocknet . Dıie elit MU: 65

lehren, ob diese ewegungen bloße Erschütterungen des Nervensystems
oder VO heiligen Geiste gewirkte Veränderungen des Sınnes waren“. An-
fangs tanden sich auch Leute e1ın, storen oder Steine 1Ns Fenster
werfen. Der Kamminer Magistrat verbot die Andachtsstunden 1n der Woh-
NUNgSs, doch kümmerte sch Bagans nıcht das Verbot. Vernünftige Leute

sıch VO  a} dem Schwarmgeıst. Bagans verfie] auch mi1t den stillen,
rechtschaftenen Leuten der alten Konventikel. Sehr bald WAar ıhm Dummert
nıcht mehr „der alte Dummert“, Maresch erklärte für „einen talschen
Bruder“, be] Gemeindegliedern hörte herum, ob ıla kniend beim Kran-
kenabendmahl vebetet habe, und da sıtzend oder stehend gebetet hatte,
annfe Bagans das bedenklich, ebenso erkundigte sıch danach, ob ıla
das Abendmahl richtig austeıle. SO verstand CI die Leute mıßtrauıisch
CS die „unbekehrten Pastoren“ machen, diese „Söldlinge, die für
iıhren Bauch sorgen“.

Von anderer Art WAar der Tıschler Zühlsdorft, der 1835 1n Kammıiın als
Konventikelprediger auftrat.® „Sein Charakter 1St fest, selbständig undv a k& al a dı TE a prüfend“, doch nıcht hne Eitelkeit und Eıter Er und seine Anhänger

sich nach kurzer Gemeinschaft VO  e den Schwärmerkreisen
Bagans, der sıch spater melst 1n Hackenwalde bei Gollnow authielt.

In die Kreise Bagans und Zühlsdorft NUu:  —$ drang 1m Spatsommer
1835 die Kunde Vo  3 den Vorgäangen 1n Schlesien. Zühlsdorft verschaftte sich
eın Bild VOoO  a den Dıngen 1n schr gründlicher Art Ihm genugten nıcht die
Berichte der Emissäre, vertiefte sıch 1in die Schriften lutherischer Separa-

37 Berich?Milas 1834 Kons. Gener. Sup Tit. 11 Sect L Nr. Nr.
Bericht Miılas V 1834 Kons. Gen. Sup. Tıt. 11 Sect Nr
Bericht Miılas Rıtschl 1836 ebéa. Nr.
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tEisten WIC Kellner un Wehrhahn, die Confessio Augustana. Er
kam dem Schlufß, „dafß MI Luthers Lehre C Aus 1ST Kıirche,

welcher. die HOoue Agende gelesen wird dafß alles Lutherische darın blofß
VOr der and un des Scheines willen bleibe, bıs Ina  3 IN1E der eıt
locker >  n um VWegtallen vemacht habe und INa  z u1l5 NCUEC Catechismen,
HS Gesangbücher, ] ; ohl endliıch Sar 1Ne 1CUEC Bibe]l einführen könne .
Miıt Fibeln tange INan Aa M1 Bibeln werde Ina  3 enden“ Es
SC die unlertife Kirche der Abendmahlsfrage yleichgültig, daher SC1 ihr
das Abendmahl nıcht Christi Abendmahl

Es erklärten sıch Zühlsdorf* und Anhänger 88| August 1835
als altlutherische Gemeıinde Kammın iıhnen schloffß sıch Bagans spater
och versprach Zühlsdorft keine Versammlungen während der Kirchzeit

halten hielt das Versprechen nıcht auch nıcht Tauten und
Abendmahlsfeiern vorzunehmen Er las Predigten VOT Ermangelung

ordıinıerten lutherischen Dissıdentenpastors, bei Tauten holte INa sıch
„gnesiolutherischen Geistlichen Das Sakrament SC1 lehrte Zühls-

dorff auch bel eiInem anstößigen Geistlichen wırksam, doch lehnte den
Abendmahlsempfang durch C1NCN Pfarrer aAb schärter betonte
der Schullehrer Luck 111 Bünnewiıtz den Unterschied Der Öönıg habe keıin
Recht 1116 ende einzuführen die Kırche ! vertälscht denn die Fassung
des Glaubensbekenntnisses spräche VO  3 „allgemeinen Kirche der
also auch Ungläubige und Irrlehrer gehörten, die Taute SC1 vertälscht denn
die Tauffrage der Agende laute: Entsagst du dem Bösen” dem Teutel,
das Abendmahl SC1 vertälscht durch die reterierende Formel: Unser Herr
Christus SPIiCHht.. .

Man nahm Ansto{(ß Kleinigkeiten, Format der Agende Kreuz
des Kruzifixes aut den Abendmahlsoblaten Man verbreitete das Ge-

rücht ıla wolle retormiert werden, In  } wolle das Bollhagensche Gesang-
buch abschaften. Alte Frauen versteckten den Bollhagen Ofenloch Von
Kammın strahlte die altlutherische Bewegung die Synoden Kammın,
Wollıin, Gollnow und Naugard Aaus, un War Urte, denen UVvo
schon die Erweckung Fufß gefaßt hatte. Es ZeIZTEN siıch auch die ersten An-
fänge des Schulstreiks. In Kammıin, Kolzow und arnow errıichtete man
separatıstische Schulen, die aber VO  - der Regierung verboten wurden dıe
darauf hinwies SC1 der Religionsunterricht nach dem Katechismus den
öftentlıchen Schulen gewährleistet, Die Dissidenten 1elten darauf hre
Kinder VO  —3 den Staatsschulen zurück oder lıefßen S1C durch Winkellehrer
unterrichten.

In 1: NEeCUE Phase LIAT die altlutherische Bewegung, als ı Maı 1836
durch schlesische un Berliner Emissiäre Propaganda tür 1Ne€ AuswanderungnacH Nordamerika getrieben wurde, 8588 der Begründung, der Kirche
tehle das Gotteswort, dıe Lehre; das Abendmahl, iıhr
SC1I die Bibel INa vebrauchte Kammıiın dıe SOSCNANNTE Schottische

40Bericht Streckers Ritschl V E 1836 Fibel VO  3 ÖOtto Schulz, enthielt
Fabeln, deswegen als „Unions abgelehnt.
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Bibel vertälscht denn S1IC enthalte nıcht die Apokryphen und damit nıcht
die Geschichte der sıeben Brüder als Glaubenshelden Makkabäerbuch
auch das neueingeführte Fibelbuch SC1 11 Vertälschung der Lehre In Ame-\ riıka, wurde verbreitet, könne In  3 trei SC111C5 Glaubens leben.4!

Viele ockte die Aussıcht, 1ı1 Amerıka e1in gemächliches Leben tühren
können. Es wachse dort, me1intie Man, das rot auf den Baumen, der
Boden Jahre Weizen ohne Düngung, geregelte Gesellschaften NiIier-

jeden Armen Besonders den Vorstädten ammıns MI1t iıhrer
ländlıchen Bevölkerung ergriffen Aufregung und Unruhe die Menschen
„Seit sechs Wochen 1STE die Rede DE, VO  — Amerika, Vo  - Aufopferung der
abe für Christus manche verkauften bereits hre Immobilien Eltern
JAMMEIN über die ITrennung Von ihren Kindern, Brüder WE11NECN ihre
Schwestern“. In Kammıiın meldeten sich 117 Junı 51 Personen einschließlich
Kınder Zur Auswanderung.

Am August 1836 das Mınısterium Rıtschl ZU geistlichen
RitschlKommlıiıssar „zwecks Verhandlungen MI Auswanderungslustigen

außerte Schreiben Bischof Neander 111 Berlin VO August
schwere Bedenken über Erfolg SC1INECS Kommissarıats Die Dissıdenten
„‚wollen nıcht elehrt SC1IMN, allerwenigsten VO Geistlichen der unırten
Kırche, dıe L als Abtrünnige als Verräter als Ungläubige perhorrescıiren
Neander rıelL den Auftrag nıcht abzulehnen, „der gewıissermalsen der
Geschichte dieses Separatısmus wiıllen notwendig erscheıint

Anfang September 1836 vernahm Ritschl ZUSa]mMmMenNn INIL dem Regıe-
ruNngsSasscSsor Heyden Auswanderungswillige aus dem Kamminer und
Naugarder Kreıis Hackenwalde Er stellte ihnen Fragen Ob S1C

klagen un beweisen könnten da{ß hre Pfarrer Predigt und Unterricht
Cine andere Lehre als die Luthers vortragen Ob SIC hinsıchtlich ihrer
Glaubensmeinungen und ıhrer Versammlungen VO!  3 se1ItenNn des Konsisto-

Druck oder 11N€ Verfolgung ertahren hätten Ob SI be1 die-
” a ser Behörde iırgend 116 Bıtte Ul Abhiltfe Beschwerden vorgebracht

hätten. Ob SIC bei iıhren Ptarrern oder andern Sachverständigen Beleh-
LUuNg über Unıon und Agende gesucht hätten. Was ıhnen der

Agende nıcht gefiele und als unlutherisch erscheine. Wonach SIC das beur-
teılen wollten. SIC die symbolischen Schriften der lutherischen und
reformierten Kirche gelesen hätten. Ob S1IC wülsten, da{fß der Landesherr
das Recht habe, C Agende einzuführen. Ob S$1Ee die alte pommersche
Agende kennten Ob S1C wülfitten dafß Melanchthon sıch der alvıinı-
schen Lehre VO Abendmahl hingeneigt habe und ennoch VO  ; Luther für
lutherisch geachtet wurde 11 Ob S$1C wülsten, da{fß Luther der Lehre VO  e
der Gnadenwahl die kalvinische Meınung gehabt habe Ob S1C wülsten,
daß das den Calvinismus hauptsächlich gerichtete symbolische Buch

41 Über Auswanderung Ber. Miılas und Streckers 36
Rıtschl. Vgl Acta SPCC. andrätl. Behörde Usedom-Wollinschen reises etr.

uth Separatıon beabsichtigten stattgefundenen Auswanderungen Policey
Abt. ATIt CT Nr. 8, cta Gen Landesabt. '"Tit AIL,; St. Stettin Rep
Swiınemünde Acc Nr.



304 Untersuüchungen

die Konkordienformel, 1n OmMmmMern n1ıe syfibolische Geltung yehabt hat
S$1e überlegt hätten, daß das, Was ihnen unbequem erscheine, durch-

Aaus 1n keinem Verhältnis stehe den ungeheuren Entschlufß des Aus-
wanderns.

Auft die Fragen { SS analle verneinend. Aut die Frage,
S1e uswandern wollten, erklärten die meısten, S1E hätten gehört, eın
Glaube solle durch die Agende verbreitet werden, auch se1l eın
Katechismus in Vorbereitung. Eınige wıesen auf die NEUC Schulfibel hin
Manche Sagten, durch die Uni0on habe die lutherische Kırche bestehen
aufgehört, uniıerte Geistliche seılen nıcht aut das Bekenntnis verpflichtet.
Eıner solchen Kirche anzugehören, se1 das Gewissen. Da sS1e nıcht 1ne
rechte und wahre lutherische Kirche bilden dürften, wollten S1e 1ın ein Land
zıehen, in welchem Gewissenstreiheit errscht. Abgesehen VO  —3 Zühlsdorft
wulfite keiner dıie Unterscheidungslehren der beiden Konfessionen. aupt-
ansto(ß bildeten die Formulierungen 1n der Agende: Allgemeine Kirche, ENTt-

du dem Bösen und die referierende Abendmahisformel. Dıie Dissıdenten
verlangten einen der abgesetzten Pastoren als ihren Prediger. Ritschl schlief(ßt
seinen Bericht den Mınıister mIiIt den Worten: IC oyroße Mehrzahl dieser
Armen, Bedauernswerten weıfß nıcht, W ds S1€e will, un tolgt blıind den
Führern Welche Geduld dazu gyehört, sich MIt Menschen der Art
mehrere Tage un viele Stunden hintereinander unterhalten, S1e be1
ihren Kreuz- und Quersprüngen fast MI1t Gewalt bei dem in ede stehenden
Gegenstande tfestzuhalten, dies wırd Eın Miınıist. zew1ß nıcht 1n Abrede
stellen und mich keiner Übertreibung zeıhen, WCNN iıch SagcC, dafß ich mich

Schluß der Verhandlungen in meinem Zanzech Nervensysteme auf das
heftigste angegriften fühlte.“

Rıtschl hatte Strecker beauftragt, Inm mit N Heyden und dem
Landrat ölz 1n Kammıiın die Vernehmung der übrıgen Auswanderer VOI-
zunehmen. Die Verhandlung fand September mMi1t Separatısten Au

Kammıin und un November Aaus Gollnow, Hackenwalde un Mars-
dort Einige Dissıdenten hatten siıch der Auswanderung begeben, andere
bereits Acker, Haus und Möbel verkauft, eın Schifter WAar nach Stettin A b-
gereılst. Eın Mann wollte nıcht auswandern, seıine TABH ıhn aber verlassen.
AInr Mann stand weinend neben ihr und erklärte wiederholt, SCIN
S1Ce behalte, wolle S1Ee doch nıcht bınden.“ ıne TAau „Lrug 1n einem
Handkorbe Arnds wahres Christentum be] sich“. Die Verhandlungen
schr CIFEQT. Besonders die Frauen tanatiısch, mundschnell, ausfallend,
spöttisch und warten 88080 unpassenden Redensarten sch. ]le befanden
sich 1n eıner gereizten Stimmung. Es kostete Mühe, s1e ZUr Ruhe bringen.
Sıe offenbar VO  a} Bagans fanatisıert und instrulert, sich auf keine
Diskussion über Gnadenwahl, Abendmahl und ähnliche Themen einzulassen.
Alle ohne Unterschied lieben be1 iıhrer Meıinung. Sıe brachten dieselben
ÄArgumente VOr, die bei der Verhandlung Rıitschls ausgesprochen wurden.
S1e beteuerten: Zühlsdorff hat DESAZT, die Ager3de @1 falsch, und das gzenuge
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ihnen. „Wer (Gott hat, kann auch in der Hölle leben Wer in seinem
(jew1ssen test steht, aßt siıch lieber totschlagen.“

Da die Erledigung der Paßangelegenheit längere elit auf siıch ‘Wal' ten
lıefß, kühlte sich die anfängliche Begeisterung ab Ja 1m Januar 1837
berichtete Miıla, die ewegung der Iutherischen Dissıdenten 1n Kammın se1l
völlıg ZU Stillstand gekommen. Die letzte Versammlung hätten NUr

Maänner und Frauen besucht. Es ware zweıfelhaft, ob alle Auswanderungs-
lustigen VO'  w ıhren Passen Gebrauch machten. Doch schon 1837
mußÖte ıla VO  D bedeutenden Fortschritten der Separatisten 1n und
Kammın berichten. Es hatte nämlich die Auswanderung inzwischen wirklich
eingesetzt. Aut viele bisher Abseıitsstehende hatte S1Ee großen Eindruck ZC-
macht und s1e für die Sache der Dissidenten CNMN. Bıs JEr Maı NC

leßen eEeLIw2 Personen einschließlich Kinder 1n dre1 Zügen Kammin. „Sıe
rissen sich mit Schmerzen und Iränen von dem teUuFen vaterländischen Boden
un! AuSs den Armen ihrer- Verwandten und Freunde los  < Auch Zühlsdorft
WAar den Auswanderern.

Im Maı 18358 kamen verkleidete Emuissäre 1n dıe Kamminer und Wollı-
NCr Gegend un warben für eine erneute Auswanderung nach Amerıka. Sıe
verbreiteten Briefe VOoO  3 Ausgewanderten, die von dem Leben 1n
Amerıka berichteten. Doch sank 1m September die Stimmung ELW  S  5 da
andere Briete allerhand Nöte un Schwierigkeiten der Ausgewanderten aut-
zählten. Man o ine Zeitlang 1nNe€e Auswanderung nach Schweden.
Indes blieb 1m großen und anNnzCh die Stimmung tür Amerika vorherrschend.
Schon im Junı hatten Famıiılien Päasse verlangt un erklärt, s1e ı1ebten
herzlich Vaterland und König, s1e würden auch in der Heımat Jeiben,
WENN ıhnen 1ne eigene Kirche ZESTALLEL würde, „Ssel diese auch meijlenweit
entfernt“. Einige hatten schon ıhr Eıgentum verkauft 9y jedem Preis,
hre Seele retten .  “ 1838 xab der Dünenwärter Schmidt 1n
Swantuf(ß „1M Namen der lutherischen Gemeiunde“ beim Landrat 1n Swine-
münde die Erklärung ab Die Auswanderungswilligen hätten Reisegeld
S  NUu  9 sS1e verliefßen das Vaterland, nıcht siıch der Militärpflicht EeNtTt-

zıehen, sondern des Glaubens und des Gewissens willen, 65 läge gerade
jetzt eın Schift Stettin, das nach New ork tahren wolle Der Landrat
versuchte vergeblich, die Menschen von ihrer Absicht abzubringen. Dıie
Dissıdenten erklärten, lange nıcht die Agende zurückgenommen sel, könne
die rühere lutherische Lehre, der S$1e sıch tejerlichst ekannt hätten, nıcht
hergestellt werden. Eıner Aaus: ”I vVELIMAS nıcht; 1m hiesigen Staate
irgend EeLWASs für das el meıner Seele Lun hofte, durch Aus-
wanderung meınem Gewı1issen die ersehnte uhe geben und CS wahrem
Seelenheil tühren.“

Es half auch nıchts, da{ß der Landrat den Briet e1nes Auswanderers
Schwarz AaUSs Roscoe in Amerika seinen Schwager, den Lehrer Voelkel

ın Kammıiın, ZUT W arnung A die Auswanderer vervieltältigen un V1
teilen 1eß 95  1r haben uXns A4US dem ruhigen Hafen 1n die stürmische See
VETSCTZT; ın Cammin habe ıch Spieltage gvehabt SCHC jetzt 1n Amerika.“

Ztschr KG
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Der Briefschreiber schildert sodann Arbeit Kanal, bel der
bei oroßer Hıtze W asser stehen mu{l 99 NUH‚ lebster ttlieb, iıch

wollte, da{fß dieses nımmermehr geschehen W:  $ dafß ich mich habe bereden
und vertühren lassen nach Amerıka zıiehen Wır haben unlls schr

S6 1ST C1H Heidenland! Hıer 1ST nıcht Taufe, nıcht Einseg-gyetäuscht!
nung! Hıer 1SLE keıin Prediger und keine Schule!“ Die UÜbertahrt habe 11
Wochen gedauert, dabei SC1 reimal Schiftbruch SEWECSICH. Von New ork
habe INna  3 iıhn 850 Meılen tief ı1115 Land transportiert, SC1H eld sc1 dahin
ALCH habe noch keinen Stuhl, keinen Tısch keine Bettstelle keın trocken
Nachtlager. Es 1ST C1M Blockhaus.“ Er VO  - Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang arbeiten und verdiene 1U 23 Dollar 1ı Monat „Warne doch

jeden  !“ 49

Be1 der Genehmigung der Auslandspässe machte die Regierung mancher-
le1 Schwierigkeiten Sie verlangte Erklärungen, ob die Auswanderungs-
absıcht völlıg treiwillıg oder aut Grund VO  — Überredung vorlıege, ob SC-
nügend Geldmiuittel vorhanden N, ob die Aufnahme Amerika siıcher-
vestellt WAarTr«ec ob tür die der Heımat zurückgebliebenen Angehörigen
QESOTZT habe, WIC IMIt der Milıitärpflicht stünde. Auch verlangte die
Regijerung, dafß dıe Auswanderer VO  m} gleichgesinnten Prediger be-
xJeitet würden, der ihr Schicksal teilte.?®

Bereıts 1 Aprıil 1839 vereinzelt Personen ohne die nOot1gen Passe
aufgebrochen Der Landrat ölz zaD der Gendarmerie Anweısung, niemand
intort über die Fähre VO  $ Swinemünde lassen Kor Sommer konnte
dıe Ausreise angetretich werden Es etwa 170 Menschen Aaus den
reısen Kammın und Wollin, welche die Heımat verließen allein Aus

Swantufß 31 AUS Reckow ammın rofß Justin 11 Kolzow 11
Tonnebuhr Unter den Auswanderern befanden sich der Prediger Grabau
und die lutherischen Schullehrer Drever Aaus Kammın un öfs Aaus Reckow
Von 94 Auswanderern Aaus Teıiulbezirk 25 Tagelöhner, Knechte
und Mägde, KOossaten Einlieger und Büdner Bauern, der Rest MmMel1ISTt
Kleinhandwerker och 1843 verließen über 1000 Menschen AusS Schlesien,
Brandenburg und oOommern die Heiımat iıhnen die Prediger Ehren-
SLIrOM und Kindermann. Insgesamt siınd den Jahren Aaus

OomMmMern 1791 Menschen Aaus relıg1ösen Gründen ausgewandert. w d

Be1 den Vernehmungen durch Rıitschl und Strecker WAaAr ZU Ausdruck
yekommen da{ß auch wirtschaftliche Gründe bei den Auswanderungen M1£-

sprachen In den 770er un 330er Jahren Wr besonders das Handwerk ständig
zurückgegangen. Die yroßen Güter, die 1 EFTBF Lıinıe tür die Handwerker

den Dörtern und den umliıegenden Kleinstädten die Absatzgebiete5
SINSCH mehr un mehr dazu über, ihren Bedartf handwerklichen Erzeug-
1ssen den Geschätten der orößeren Städte,. dle Fabrikware feilhielten,

decken Zahlreiche Handwerker wurden zahlungsunfähig und entschlos-
A' Auswandererbrie  N den Landratsakten.

(3
Namentliches Verzeichnis der Auswanderer den Landratsakten, ebenso beı

den Vernehmungen Rıirtschls un Streckers.
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scC„H sıch aut den Gütern als Tagelöhner arbeıiten In den 40er Jahren
brachten Mifßernten un hohe Preise Hunger und Entbehrung auch auf das
Land und viele ZORC die benachbarten Stidte und vermehrten hier das
Proletarıat S1e lebten häufig VO  3 Bettel und Almosen

Um 1840 breitete sıch der altlutherische Separatısmus erheblich Aaus

Der Mınıster annfife „gerade Pommern erd des lutherischen Separa-
L1SMUS während dıe konfessionelle Gärung andern Provınzen, VOT-

ZUSSWEISEC Schlesien abnehmen co11“ 44 Eıne Zunahme der Altlutheraner
wurde 1841 AUuUs den Synoden Kammın, Treptow Greitenberg, Bahn,
Pasewalk Bublıtz, Stolp und Rummelsburg gemeldet

Nähere Nachricht enthält C1iMN Gutachten Miılas VO 1841 über
den Stand des Dissidentenwesens In der Kammıiner Domgemeinde belief
sıch nach der großen Abwanderung VO  3 1837 und 1839 die Zahl der Alt-
lutheraner aut eLw2 25 auch den Kirchspielen Nemiuiutz un Dobberphul
und den St Nicola:-Kammin gepfarrten Dörfern WAar ihre Zahl
SCI1NS Dagegen hatte der lutherische Separatiısmus csehr xrofße Fortschritte

den Parochijen Jassow, Köselitz, Königsmühl, Trıbsow und ro{ß Justin
gemacht. Insgesamt der Kammıiner Synode CLWAa 300 Personen
AUS der Kirche ausgetreitiecn, „doch mehrere ausend über die Unions- un
Agendensache beunruhigt, darum 1ST CL Wachsen des Schismas befürch-
ten In der Synode Wollın hatte sıch der Separatısmus besonders den
Kirchspielen Alt S5SarnoW, Pribbernow und Lebbin, der Synode Naugard-
Gültzow Baumgarten un Kantreck, der Synode Greitfenberg
Woistenthin, Trieglaff un Woldenburg, der Synode T’reptow A

olm und ın der Synode Gollnow 1ı11 Hackenwalde ausgebreitet. Im Jahre
1846 vollzog der zrölste eıl der ZUF Kammıiner Nicolaikirche eingepfarrten
Gemeinden den UÜbertritt den lutherischen Dissıdenten

Der Austritt und die Abwanderung zahlreicher und der SI
iıch lebendigsten Gemeindeglieder erfüllte die Pfarrer MIt steigender Be-
SOTSI11S Verschiedene Pastoren begannen sıch 88088 der Frage nach Wesen
und Bedeutung VO  } Unı0n und Agende ınsbesondere aber MI1 den lutherischen
Bekenntnisschriften beschäftigen. Vor allem WAar dies der Fall den
Synoden Kammin, Wollın und Greifenberg. Bereıits 1839 SINSCH Odebrecht

Alt Sarnow un Gaedecke ı Wollin IMM1L dem Gedanken u die IiHerte
Kırche verlassen und sıch den Altlutheranern anzuschliefßen. Auft
Zusammenkunft be1 Ptarrer Schmidt Martenthin Januar 1839 gelang
6N den beiden hre Absıcht auszureden Auch Spater kamen die Ptarrer des
Öötftern be1 Schmidt UuUSamımen An dieser Zusammenkünfte 21
August 1839, nahm Ritschl teıl. urch 1HG Indiskretion gelangte
Außerung aut diesem KOnvent 1NC VO  3 Guericke un Rudelbach
Halle herausgegebene: Zeitschrift: „Es sollte IL11E eid LunNn, WENN über der
prädominierenden orge für die Reinheıt - des lutherischen Lehrbegriftes und
über der Polemik dıe Reformierten der viel nihere und wichtigere

Schreiben Rıtschls Minıiıster 1841
45 Bericht Miılas Mınister 1846
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Kampf den Naturalismus und Papısmus den Hintergrund
uch möchte ich lıeben Amtsbrüder autf MI6 Periode der lutherischen
Kiırche hinweıisen, welcher über den dogmatischen Schriften die Augs-
burgische Kontession und über dieser Konfession das unmittelbare, Jebendige
Wort (Cottes VELZCSSCH wurde Auf der Zusammenkunft Martenthin tOor-
derten mehrere Ptarrer Rückgabe des Kandıdatenreverses, Freigabe der
alten pommerschen Agende, besondere Vertretung der Lutheraner KOon-
S1STOr1UumM und Bezeichnung als lutherische Gemeinde und Kirche.46 Diese
Forderungen csollten ı den tolgenden Jahren ı stärker 1 den Vorder-
orund rücken.

Grofßen Einflu{ß hatte Nagel der VOINl Kolzow nach Stargard als Miılıtär-
prediger und Spater als Pfarrer nach Trieglaft War Er vertafte
1840 11 Abhandlung, welcher die Unıion als Einschläferungsmittel

die oroße Difterenz der Konfessionen bezeichnete 47 Eıne Kirche dürte
nıcht Wel Bekenntnisse haben Bekenntnislose Konsıistorien un ekenntnis-
lose Agenden yleicherweise V be] Man komme allein durch Wahr-
heit ZUuUrfr Einigkeit Nur 1Ne SCIINSC Zahl VO  3 Gemeinden habe die Unıon
MIL Bewulflstsein ANSCHOMMCN. Nagel schlug 11NC allzemeine Synode von

Professoren, Pastoren und Juristen VOI, autf der dıie Wahrheit gekämpft
werde. Auch solle mMan dieser Synode die separatistischen Prediger hinzu-
zıiehen. „Eıinigt siıch die Synode nıcht, ]lasse in  e geschieden, WAas (zott
nıcht wieder zusammengefügt hat Kınıgt Ma  n} sich aber um 4N6 bestimmte
Gestalt der Union, tühre mMan S1E kräftig und durch, jedoch ohne
das gefundene Neue Gemeinde aufdringen wollen, welche beim
Alten Jeiben 111

Ritschl hatte M1 Nagel 11 zweistündige Unterredung über die Ab-
handlung Er WI1CS aut den hıstorischen Werdegang VOIl Unıion und Agende
SEIT 1817 hin Es SC1 C1iMn allgemeines Bedürfnis nach Unıion vorhanden
SCWESCH, die Unıon habe erfreuliche Früchte für die retormierte
königlıche Famailie, für alle andern Familien yemischter Konfession, tür die
Besetzung der Prediger- und Schullehrerstellen Der lutherische Lehrbegrift
habe fast überall Autorität verloren ehe noch 1Ne Unıon gedacht
wurde Gerade durch die Unıon SC1 dlC Besinnung auf das lutherische Be-
kenntnis wıeder erwacht und die lutherische Lehre Ehren gekommen Im
übrigen SCr die Unıions- und Agendensache nıcht als 1Ne€e vollendete, ondern

der Entwicklung begriffene betrachten. „Nagel ZCIZTE sich tief bewegt.“
Am Bußtag 1841 richtete Nagel Rıtschl ein Schreiben, welchem

auf die Unterredung M1 dem Bischot zurückkam. Er erkannte A „daß
WEe1 Konftessionen, welche Tod und Auferstehung miteinander geteilt hat-
ten lebendiger Wechselwirkung, gerade 11LU  — den Berut SDUTCH mußten,
111e Unıon zustande bringen, as WAar natürlıch notwendig, eC1nHn

Werk auf welches offenbar der Gelist deutete, und das mehr, als

Bericht Milas Ritschl VO' 75 1839 ber Odebrecht und Gaedecke,
Schmidts Ritschl 21 1840 und Schreiben Ritschls Schmidt 1840

Bericht Ritschls er Nagels Abhandlung Mınıister 1841
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inzwischen An neuer, beide Konftessionen gleichmäfßıg opponırender Feind
aufgetreten WAar, der Rationalismus >5 dem die todte Kiırche selbst den
Talar gegeben un die CUCIC Philosophie die Bibel.“ Ehrlicherweise aber
mMuUsse siıch auch für die Auspragung des dissensus einsetzen. Die Agende
verdecke den dissensus. Die Lutheraner vergäßen 1in der Oppositionshitze
über dem dissensus allerdings den CONSCHNSUS, aber manche Unierte über dem
COMNSCHS5US den dissensus. Nagel bat Freigabe der alten Formulare
Abendmahl und Tautfe für Gemeinden, welche den dissensus herausstellen
möchten. „Sollten 1aber die Sacraments-Formulare gerade als eın
unaufgebbares Schibboleth der Unıion angesehen und hartnäckig festgehalten
werden, dann, türchte ıch, bricht der mühsame Bau II! und
auch für mich dürfte, sobald die Unıi0on auch den dissensus objektiv 1m
Kultus urchaus als CONSCHNSUS den Gemeinden aufdringen wollte, die
schon einmal überstandene Krisıs wiederkehren.“

Am Oktober 1840 hatte die Synode Wollin dreı Antrage gestellt:
Das Konsistorium wolle In einem gyee1gneten Dokumente klar und enNt-
schieden aussprechen, da{fß tür alle lutherischen Gemeinden, wen1gstens aber
ftür die der Verfasser der Eingabe, 1Ur die lutherischen Symbole Norm
der ırchlichen Lehre sind und bleiben sollen, und WAar die Contess10
Augustana VO  a 1550; die Apologie, die beiden Katechismen Luthers und
die Schmalkaldischen Artikel als die 1n OmmMern gyültıgen Symbole; Dem
Superintendenten der Kreissynode aufgeben, die Verfasser der Eingabe 1ın
Form einer außerordentlichen Kırchenvisıtation VOL ıhren Gemeıinden aut
die Iutherischen Symbole verpflichten und be] künftigen Vacanzen die

Pastoren ıhren Gemeinden sogleich be1 der Introduction auf die
lutherischen Symbole verpflichten. Es wolle auch 1n Überlegung nehmen,
ob diese Maßregel nıcht für die pommersche Kirche der elit sel,

noch größeren Zerwürfnissen vorzubeugen; Den Vertassern der FEın-
yabe erlauben, sıch 1n dem jetzigen Notstande der pommerschen Agende
VO  3 1691 be] Verwaltung des Gottesdienstes und der Sakramente be-
dienen. Eınen Ühnlichen Antrag stellte November 1840 die Kamminer
Synode. Die Antrage51m Ministerium lebhaftes Aufsehen un starke
Beunruhigung. Rıtschl erhielt den Auftrag, mMi1t den Pfarrern beider Synoden

verhandeln.
Am 18 Hebra 1841 trat SA 1 Hause Miılas mi1t den Pftarrern der

Kammıiner Synode Die Geistlichen schilderten das Treiben der
Separatısten. Es stand befürchten, Sagten S1€, da mehrere Parochien
sich SAaNZ, andere teilweise autlösten. In Jassow und Trıbsow hatten die
meısten Familien die Landeskirche verlassen, ahnlich stand ın der Nachbar-
synode Wollın. Die Separatisten den öffentlichen Schulen weıthın
ihre Kınder, die entweder ohne Unterricht lieben oder VO  3 Winkellehrern
unterwiesen wurden. Dieser Zustand der Unordnung reizte viele, sich den
Dıissiıdenten anzuschliefßen. Schullehrer und Prediger verloren durch die
Dissidenten Stolgebühren. Dıie ‘3emeınden verlangten nach Wiederher-
stellung des alten Zustandes, un WAar im Sınne einer Ultra-lutherischen
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Kırche WI1eC SIC reilıch das erkannten die Kammıiıner nıemals OommMeEern
das die Konkordienftormel nıcht ANSCHOMMCN habe, bestanden hat 1:
näahmen OSa Anstofß dem bloßen Namen und Format der Agende un
verlangten „nach dem alten leinen Buch dem Auszug Aus der alten
pommerschen Agende der Bearbeitung durch den ehemaligen General-
superintendenten oth Dıie Pftarrer torderten die Viedereinführung der
alten pommerschen Agende Es estand beı iıhnen keıine eigentliche Ab-
NCISUNG die Cu«Cc Agende und keine besondere Vorliebe für die alte
Aber Spd e sahen die Zulassung der alten Agende als das „nächste und sicher-
SteE Mittel a umm das eitere Umsichgreiten des Separatısmus verhin-
dern“ Rıtschl W 1C5 auf das Bedenkliche der Dıtte hın, die JEa Gefährdung
der Unı1i1on edeute Di1e Aussprache hatte ruhiger und würdiger Form
stattgetfunden

Heftiger SIN Februar be] den Verhandlungen Wollın
1840 Gaedecke unDie eigentlichen Urheber der Eingabe

etzel Wollin, Meıiıinhold-Kolzow und Odebrecht-Alt 5SarnoW, nn
Rıtschl „befangen C1iNCEM CHSCH, exklusiven Festhalten 4A4n Luthertum,
der reformierten Kırche teindselig“. Den lutherischen Dissiıdentenpredigern
könne, ührten die Wolliner AuUs, NUur CNIgegENHECLrELEN werden, WEenNnNn
der Gebrauch VOoO  —$ lutherischer Lehre un lutherischem Bekenntnis als Ver-
pflichtung angeordnet werde, mehr als oftenbar © staatliche An-
erkennung der Altlutheraner bevorstünde und damıt die altlutherischen
Pastoren ungehindert Zugang die Gemeinden haben würden „ Wır be-
kennen, diesem Falle völlig ratlos SC1IMN indem WIr nıcht WI1SSCH, WAas
1inNe lutherische Kırche neben der pommerschen lutherisch SCWESC-
nen un hoftfentlich wıieder völlig lutherisch werdenden Kırche edeuten
so1].“ Die alte pommersche Agende SCI ihrer Unzulänglichkeit
Augenblick das CINZISC Miıttel die Gemeinden beruhigen Rıtschl 61 -
nnerte die Pftarrer daran dafß 111 der Kabinettsordre VO 1838 das
lutherische Bekenntnis test gyarantıert wurde Er warnte VOr ber-
schätzung der alten Agende, als Ware SIC ein symbolisches Buch Die Wollı-
LIGT: „haben sıch ı iıhren n  n Ldeenkreis vıel lange hıneingedacht un
Zu test hıineingesprochen, als da{ß S16 schnell und gänzlıch sıch CiNnem

Kreis behaglich tühlen sollten. Hıezu würde ZUuU e1]l auch - CIn
freierer Blick, 4C größere Menschenkenntnis, e1in schärteres Urteil gehören,
als ihnen beiwohnt. Gaedecke forderte VO Rıitschl H6 schrıiftliche Erklä-
rung, die kammenden Sonntag ZUur Beruhigung der Gemeinde NCı
lesen wollte Rıitschl lehnte a1b ermächtigte aber Gaedecke, SC1LNEGT Gemeinde

apcnh, der Bischof habe ErNECUL versichert, da{f(ß lutherische Lehre und
lutherisches Bekenntnis aut keine Weise gefährdet selen ıne Erfüllung
ihrer Forderungen hatten aut beiden Synoden die Antragsteller der Eın-
vaben nıcht erreicht 48

Kons. Gener. Sup. Tıt LI ect. Nr. 14, 1er Bericht Ritschls N 1841
den Mınıister. Zur Wolliner Synode hatte Gaedecke eiNe Promemoria

gelegt, das ı Aktenstück sich findet.
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In längeren Schreiben VO 16 1841 Ritschl xzab Gaedecke
erkennen daß 111e Deputatıon C1IMN! persönliche Audienz beim König

nachsuchen werde, Sie wolle ausftühren Werden preußischen Staat doch
nıcht allein Katholiken, Reformierte, Mennonıiten, sondern auch Juden SC-
duldet un 1in ıhren Rechten geschützt sollen WITL die WITL das
Erbe uNnserer lutherischen Väter lutherischen Kirche für uns un
unsere Kınder bewahren wollen ZUNstenN jedenfalls zweıtelhaften
Landeskirche M1 U1l wohlbegründeten Recht der Machrt weıchen? Es
geschieht uns und 11SCTIH Gemeıinden Gewalt sind hunderte die

Nsern Gemeinden A4Uus der Kirche sind und damıit zugleich die
gesetzlıche Ordnung bürgerlichen Leben Rücksicht auf Ehe-
schließung un Schulbesuch der Kınder, unterbrechen Wır W1s5sen nıcht
W 16 WEeIL dieser Wırrwarr tühren kann Gaedecke torderte ETHEHL die
NEUEC Agende außer Gebrauch stellen Rıtschl übersandte das Schreiben

das Minısterium un bemerkte, Gaedecke etztlich die Auf-
hebung der Union Eıne Gewährung der Bıtte Gebrauch der alten
Agende werde schwerwiegende Konsequenzen nach sıch zıehen, STG werde
das Verlangen auch anderer Pfarrer ommern nach der alten Agende
hervorruten Ja, UE Exemplification für die andern Provınzen werden

Am 16 1541 richtete Gaedecke VO  $ CIM Schreiben Ritschl.
Er erklärte ı ıhm C1iNe Uni0on der beiden Konfessionen für unmöglich und
wiederholte SCINEC Forderung nach öftentlicher Erklärung, daß allein das
lutherische Bekenntnis Gültigkeit habe Ritschl erwıderte am 1841, die
alte Agende und die alte Kirchenordnung nıcht mehr zeıtgemäis „ Wer
möchte den drückenden Einfluß zurückwünschen den die alte Kirchenord-
Nuns den weltlichen Beamten, dem Adel den Kommunalbehörden kırch-
lichen Angelegenheiten gewährt? Wer sıch nach der Vertassung zurück-
sehnen, die den Superintendenten 1Ne inquisıtorische Gewalt Bezug
auf die Amtsführung, die Lehre, die Kenntnisse, den Wandel der Geist-
lıchen einraumt?“ Die VO  $ Gaedecke geforderte öffentliche Deklaration
lehnte Rıtschl ab Gaedecke erhoftfe davon, die Gemeıhnnden VO Separatıs-
INUS zurückzuhalten. „Ich“ schreıibt Ritsch]l — „hoffe für diesen Zweck
noch vie] mehr Vo  $ der raft Ihrer Predigt un der Macht Ihrer esamiecn
Amtsführung.“

Im Herbst 1841 reisten Gaedecke und W e1 e1itere Geıistliche der Wolli-
ner Synode nach Berlin, In dem Mıniıster ıhre Wünsche persönlıich OrZUu-

tragen Der Mınıister bezeugte nI habe INC1INECT Freude wackere und
bescheidene Männer ihnen kennen gelernt. S1e erhielten 1847 die Er-
laubnis, die alte pommersche Agende gebrauchen Am 1847 1aber

<}mußte Rıtschl dem Mınister berichten, der VO  3 der Deputatiıon
der dreı Geistlichen yegebenen Zusage, keine Ööftentliche Verbürgung des
lutherischen. Glaubensbekenntnisses. VO  3 seıten der Behörden fordern,
hätten NU doch Gaedecke, Schmidt, Meınhold und andere 1 Eingabe
VO Ial 1541 das verlangt.
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In der Greifenberger Synode begannen 1845 die Ptarrer Modick:-

Batzwitz, Schemk- Woldenburg und Busch-Bandekow mit Nagel und den
Wollinern sympathisieren. Aus der Synode erging eıne Petition, die-
jenıgen Geistlichen, welche die LLICUC Agende gebrauchten, als nichtlutherisch

erklären.“ Am Marz 1847 reichten Nagel, Gaedecke, Meinhold und
Hollatz beim Könıg eın Immediatgesuch e1n, in welchem s1e Abschaftung
der Agende, Beseitigung des Unijonsreverses und Errichtung eines
eın lutherischen Kıirchenregimentes baten. Dıie Forderungen wurden VO

König abgelehnt. Darauthin erklärten Nagel Oktober, Hollatz eben-
falls 1mM Oktober und Gaedecke November den Austrıitt AUuUs der Lan-
deskirche, Odebrecht hatte schon Dezember 1846 die Landeskirche
verlassen. Sı1e schlossen sıch den Altlutheranern Miıt Gaedecke verließen
eLwa 700 seiner Gemeindeglieder die Kirche, mi1t Nagel in Trieglaff 500,
dazu das an orf Vahnerow, MI1t Hollatz sieben Achtel seiner Gemeıinde.
Meıinhold dagegen, der „einen schweren häuslichen Kampf bestehen
hatte“, blieb 1n der Kırche. Die Befürchtung, dafß der Kirchenaustritt der
Pastoren weıtere Austritte von Geistlichen nach sıch ziehen würde, bestätigte
sıch nıcht. „Es tehlt ; ohl] vielen Geıistlichen Mut, den etzten Schritt Aus

Mangel substantiellen Miıtteln tun.“
Der alte Strecker-Fritzow schildert 1n eiınem Briet VO! Oktober 1847
Rıtschl, Ww1e ıhm namentlich der Abfall VO  3 Hollatz nahegegangen 1st,

den W1e€e seinen Sohn liebte un: der ıhm mit tast kindlicher Anhänglich-
keit zugetan WAal. „ SO bin ıch denn nach (sottes Wiıllen dahın gekommen,
da{ß iıch diesen MLr lı eben Mann 1in meılner und VOTLr acht Tagen
auch 1n der Justiner Kırche öftentlich habe ZCUSCNH, Ja eigentlich Kontrovers-
predigten habe halten mussen. Was 1St'S doch für ine cschwere Zeıt! Möchte

mI1r doch vergonnt se1N, die wenıgen Abendstunden, die MI1r noch übrıg
sind, 1n meınes Herrn Dienste leiben. Er ruft! iıcht denke ıch
mich, meıline eıt 1st bald hın, ; ohl aber meıine ArMC, liebe Gemeıinde.
‚och se1ın Wılle geschehe! Wiıe dort (Grofß ustin) zugeht, mOoge
Ew. Hochwürden daraus entnehmen, dafß Domuin. iıch mIit konfir-
mırenden Kındern und eLwa OO 20 Erwachsenen in der Justinschen
Kırche stand, während Hollatz 1in derselben Stunde 1n einer Scheune mıiıt
den übrigen onfirmanden und Tausenden VO'  e} Nah und fern bıs aut

Meılen weılt sıch befand und yleiche heilige Handlung vornahm.“
Der Mınıiıster ersuchte Ritschl;, ZUr Beruhigung der Gemeinden eınen

Hırtenbriet verfassen, auch Strecker bat darum. Ritschl lehnte ab 99  1e
VO'  u dem Herrn Minister yewünschte Ansprache die Synoden 1St infolge
der Anstellung des Herrn eh.R. MS Miıttelstaedt als Konsistorialpräsidenten
unterblieben, da ich 1mM Wiıderspruche mi1t demselben den Standpunkt des
Kirchenregiments nıcht verteidigen, noch den Austritt des Nagel als
einen Irrtum MmMIt Entschiedenheit bezeichnen konnte un wollte. Es schien
mır aAaNngEMECSSCH, lieber sdmweigen‚ als miıch öftentlich mit dem Chet des

Bericht Sup Henckel-Greifenberg an Rıtschl 1T 1845
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Konsistoriums in Konflikt setzen.“ °% Es wurde der Regierungsrat A Müh-
ler zum Bevollmächtigten tür OmMern$ der Austrittsbewegung
entgegenzuwiırken. och Wr ihm nıcht viel Erfolg beschieden. Die Separa-
t10N oriff zunächst weıter S1  ch, nachdem Hollatz un Nagel begonnen
hatten, die Synoden planmäßıg bereisen und für das Altluthertum
werben. Im Jahre 1848 LCAat Thadden-Trieglaff den Altlutheranern
über, in Schwirsen be]1 Kammıiın der raf Wartensleben, der seine Leute
dem gleichen Schritt nötigte, be1 Wollın der Rıttergutsbesitzer Hıller

Eınen anderen Verlauf w 1e Kammıiın, Wollin und Greitenberg hatte
schon Jahre ZÜVOI' die altlutherische ewegung Stolp zeNOMMECN. in
den 270er Jahren des Jahrhunderts War Seehof bei Stolp Mittelpunkt
e1iner Erweckung veworden, welche die Brüder N Below entfacht hatten,
die reilich bald 1Ns Schwärmerische un Kirchenfeindliche aAausSgeartelLt War

und 1835 einem Höhepunkt zustrebte. Besonders bedenkliıch Wafr, da{ß
nicht LUr Selbsttauten, sondern auch Wiedertauten vorkamen, die gerade
in OmMmMern VO  w jeher Kirchenordnungen und Agenden aufs schärfste ab-
gelehnt hatten. Eın Seehöter Separatist betete: A HETT,; ıch habe zwel Kıinder,
die 1n des Teutels Namen yetauft sind, aber s1e sind wiıieder des Teutfels
Reıich entrissen“, WwOmIt die Taufe meinte, die nunmehr den Kın-
dern selbst VOLSCHOMMECN hatte, nachdem die vorhergehenden durch den
unlerten Pfarrer eben 1n des Teutels Namen“ Wa  — Selbst-
trauungen MI1t der Behauptung, Christus habe die Trauung vollzogen,
keine Seltenheit, obwohl die Kösliner Regierung derartıge Ehen für Konku-
binate erklärte. Auch Verzückungen, Weissagungen, Gesichte und Fälle Vonmn

religiösem Wahnsinn BESEGN bei den Seehöfern aut .51
Oftienbar wuchs Heinrich V Below, der neben den Brüdern Gustav und

arl der eigentliche Leiter der ewegung WAar, das Schwärmertum über den
Kopft. „Imerr Below fühlt jetzt selbst, dafß der VO  u} ıhm auf dem Gipfel
des Berges velöste Stein nıcht mehr 1n seiner Gewalt 1St, sondern unauthalt-

und zerstörend herabrollt. Sein Bemühen scheint HU:  a dahin gehen,
diese H Bewegung in den Schofß der Neu(Alt)-Lutherischen Kirche hinein-
zuleiten.“ Von einem Anschlufß die Lutheraner und einem UÜberleiten in
hre festen kirchlichen Ordnungen mochte sich eine Aettung seiner mehr
un mehr zerfallenden und sıch autlösenden ewegung versprechen. Freilich
zögerte noch ein1ıge eıit Offenbar wurde ihm der Entschlufß nıcht leicht
Nur oft hatte bis dahın erkennen gegeben, da{ß ihm jegliche kırch-
lıche Bindung 7uwider. W.dTL. Außerdem War ihm bis jetzt nıcht
Lehriragen und konfessionelle Fragen gegangen, sondern Fragen des
christlichen Lebens. Eın Übertritt den Altlutheranern aber bedeutete tür
ihn ıne Beteiligung dem Kampf Union und Agende, die tür iıhn
fremde Sachgebiete se‘_in mußfßten.

Ersuchen Miınisters 28 1847, Ablehnung Rıtschls Aktenvermerk V.
11 1847
51 Vgl Heyden 11 1T81—183 Vgl CcCta KOn. Preufß Landrathsamtes

Stolp betr pietistischen Konventikel USW. 1n St. A. Stettin Rep 66 Stolp Acc.
Nr. und Kons Gen. Sup HE 11 Sect. Nr. und Nr.
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Gl bald nach seiner Flucht nach OmmMern WAar Lasıus MmMIt Below

ekannt un befreundet geworden. Im Herbst 1835 ging bereits das (Ge-
rücht u n Below wolle sıch den Lutheranern anschließen. och berichtete

Oktober 1835 Pfarrer Zahn-Mützenow Rıtschl, Lasıus habe VE -
sıchert, daß noch keine Vereinigung der Seehöfer MIt den Lutheranern erfolgtsel, we1l ma  3 keine Übereinstimmung der Lehre erzielt habe Immer-
hın hinderte das nıcht, da{fß Lasıus MIt Belows Zustimmung VO  w Herbst
1835 bis 1Ns Frühjahr 836 1ne ergiebige Predigt- un Versammlungstätig-keit enttaltete. urch Lasıus erhielt das lutherische Separatistenwesen sofort
einen mächtigen Aufschwung, besonders 1n Pennekow, Marsow, Dünnow
und Quackenburg. Allerdings wurde Lasıus, der das schwärmerische un
ungezügelte Treiben der Seehöfer meılistern und 1n yeordnete, ruhıige und
kirchliche Bahnen lenken sollte, VO  . dem Schwärmergeist MIt fortgerissen.

Sechr anschaulich und autschlußreich 1St die Schilderung der Tau Pastor
Zahn-Mützenow VO Februar 1836 Rıtschl: „Der Separatismus un
Fanatısmus hat sıch Nun hier mi1t dem e0 des CcCucn Luthertums autfs
innigste verbrüdert un macht, durch diesen Hebel mächtig getrieben,Rıesenschritte. Herr V Below un Prediger Lasıus sınd eın Herz un iıne
Seele geworden, s1ie haben 1U  . wirklich ine törmliche Bekehrungsfabrik in
Seehof angelegt. Keıin Mensch, den s1e ırgend mi1ıt Gewalt und Güte erreichen
können, wırd mehr verschont, sondern Strcne angehalten, die Kirche, in der
S1e alle verloren gehn, F5 verlassen und nach Seehof kommen. Es wiırd
den Untergebenen gedroht, S1e Aaus Lohn und TT entlassen, wenn S1€e
nıcht gehorchen wollen S1e stromen vVvon allen Seiten dahin Selbst viele
edle Famıiılien nehmen wıeder lebhaften Anteıl Die Versammlungen dauren
bis un Uhr 1n der Nacht Die ErTrSFIen ihnen bilden eın g-heimes Conclave un bearbeiten dann, nach verabredeten Grundsätzen, die
unmündiıge, sehr aufgeregte Masse. Jeden Sonntag sehen O1 viele der See-
len hinstürzen, ın Tränen zerfließen und, W1e S$1E iıhnen befehlen, hre
Sünden bekennen und sıch absolviren lassen das sınd dann Gebets-
erhörungen, die ıhren Eıter autfs neue ErIeSeCN 47 NNn steht meın lieber
Mann ihnen, angefochten VO  $ allen Seıiten. Prwar e1nst dieser Leute
Freund, glaubt selbst einıge Seiten se1iner Erkenntnis ihnen YST
erganzt haben, sıeht immer noch viel (sutes 1n dieser Sache, hat also
nıcht das Herz, tadelnd S1e aufzutreten. Beinahe alle Tagekommen welche ıhm und agcn ıhm A BT Prediger, Nun können
WIr auch nıcht mehr ın die Kirche gehen, Oon. gehn WIr Ja verloren
Dıie Lutheraner scheinen hm viel Recht haben, obwohl hre
Grundsätze nıcht annımmt, so rechtftertigt S1e doch in sıch und 1st
dadurch S1e gebunden, kurz, War weı(lß ichs nıcht, ob Sıe Je einmal
erfahren haben, W as der Apostel Anfechtung versteht, dann verstehen
Sie auch recht, WenNnn ich Sage: Meın Mann 1St hart angefochten. Wıiırd meln
lıeber Mann nıcht bald ISCLIZ  9 opfern Sie ihn auf, un WI1e könnten
S1ie einen. Mann, der n fröhlich 1U  — seinem Amte und seiner Pflicht
lebte, S dran geben Lieber Herr Bischof, S1e haben eın köstlich Amt!
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Sollte Ihnen aber nıcht doppelt köstlıch SCIM WEeNN S1e Unglück verhüten
und Getahr abwenden können! Auft hre Seele Jege ich alle Not, die daraus
entsteht WECNN IM Ee11NE5 Mannes Zanz gerechte Bıtte langer unberücksichtigt
bleibt Kürzlich wurde Pennekow 1116 n Famıltie MMITt Ausnahme
des Hausvaters auf das jimmerlichste des Verstandes eraubt (In solchem
Fal]l aßt dann S1IC err Below binden und einsperren) und MUUSSECN

Fnoch viele nachfolgen, WEeNN nıcht Einhalt geschieht VWeıl 1U C1iMhn Prediger
der Spitze steht hat dıe Sache viel mehr Nachdruck und die Kirche

wird MITL mehr Schein des Rechts verdächtig gemacht In der Dünnower
Gemeinde 1SEe die Aufregung besonders orofß“

Am Februar 1836 teilte Pfarrer Zahn dem Bischof MT, dafß die Ver-
der Seehöfer MI den Altlutheranern noch nıcht endgültig voll-

O: IST Lasıus aber ICHC die an Gegend auf der Wırrwarr SC1 SreN-
zenlos Auch Sauers Gemeinde Alt Kolziglow und bei Palıs der
Quackenburger Synode fange dıe altlutherische Bewegung Ergreis
fend 1ISTE Cc1N Brief der P Pastor Todt-Dünnow VO Februar 1836
Rıtschl in welchem S1IC das Abscheiden iıhres Mannes meldet „An sC1INEIN

eintachen und triedlichen Leben der Wurm der Verfolgung,
ach und War nıcht leichtsinnıg oder auch nıcht stark CNUS, sıch über
die Angrifte der Verfinsterten tortzusetzen warb MM1T Angst ıhre
Liebe und TIG Ee 1Ur Haf{fs JC mehr dıe Unruhe wuchs, desto schweig-
SsSamer wurden die Behörden . . Seine Lıppen aber lieben bej allen
Lästerungen stumm“Am Schlufß des Brietes bringt Tan odt Aus-
druck, WIC sehr CTE und ihr Mann CI1I6 ermunternde Zuschrıift des Konsisto-

vermiı(ßt hätten.
AÄAm Februar 1836 vermerkt Ritschl i Schreiben den (Fa

ten Gröben: „Der Prediger odt Dünnow CI vorwurtstreier
ann, 1st) VOrL kurzem 1 rustı1gsten Lebensalter vyestorben mürhbe und
zerbrochen durch die Kränkungen die tüchtigsten Geıistlichen der dortigen
Gegend seufzen und rufen nach Hülte Fınen Tag spater erwähnt Rıtschl

C1iNeCeTr Promemoria Bischoft Neander den herzzerreißenden Brieft der
Frau Pastor Todt, das Schreiben der Fal Pastor Kleopha Zahn-
Schlatter, VO  3 der Sagt, „lCc 1STE AI geborne Schweizerin, die Tochter der
auch außer ıhrem nächsten Kreise ekannt gzewordenen Frau Schlatter und
ihrer Mutltter durch Geist Originalıtät und theologische, nıcht bloß relıg1öse
Ausbildung nıcht unähnlich“ Ritschl schreibt der Promemorıa muß-
ten, dem Unwesen der Stolper Gegend nıcht bald gesteuert wird
Zahn und viele andere Pfarrer Grunde gehen Am März nahm 1 ASLUS
112 Seehot die Konfirmatıon von acht Kindern VOT, wodurch die Beunruhit-

3
SUung der Bevölkerung erheblich vermehrt wurde

Die stärker sıch ausbreitende Unordnung Stolper Gebiet bewog die
>staatlichen Behörden, einzuschreıten Außerdem wollte INa  z noch etzter

Stunde versuchen, Übertritt Wa Belows den Altlutheranern VET1-

indern. Es machte siıch der Regierungs Chefpräsident Fritsche-Köslin auf
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den Weg nach Seehot. Er hatte zunächst den Landschaftsdirektor \ Below
autf Reddenthin, 1NCeN Bruder der N Belows, gyebeten, aut einrich N Below
einzuwirken. Heıinrich V. Below aber erklärte, könne VO Luthertum
nıcht lassen und werde Fritsche MI1 Gelassenheit anhören. Unterwegs ertfuhr
Fritsche Dünnow und Saleske, daß AUS beiden Dörtern VO'  e 150 Men-
schen die Konventikel Seehof esucht wurden Die Dünnower un
Salesker erklärten offten, da{ß S1IC 11NC CISCHC Gemeinde MIt Lasıus als Pre-
diger haben wollten

Fritsche charakterisiert Below als Menschen, dessen FEiter keine
Yrenzen kennt Er 111 urchaus büßen, das Märtyrertum erlangen
Er Sagt_ VO  a sıch 1 C1MN Wwusfifer Mensch SCWESCH Von TAaH Below
emerkt Fritsche „Diese vormaliıge Katholikin War noch heftiger als ihr
Mannn Be1 der Unterredung 21 Marz 1836 stellte Fritsche Below
VOoOr früher nıchts die Unı0on gehabt haben Sein Beispie] des Ab-
talls VOI der Unıion werde verderblıch autf andere wırken Er als Gutsherr
SC1 verantwortlich für Gehorsam das (sesetz und den KOn1g, dessen
Unijonswerk Aaus Liebe SC1NCIM Volke geschehen SC1 Below erklärte, CL

könne nıiıcht SC1H (Gewı1issen handeln der Beıtritt PE Unıion SC1 nach
der Kabinettsordre VO 1834 Sache der treien Entschließung, be1
SC1IHCNHN Hausgottesdiensten SC1 nıcht die Agende gebunden Nach
Stunden Debatte unterzeichnete Below nen Revers welchem
heißt „Dem Herrn Below ward ans Herz gelegt dahın wirken, da{fß
keıine Trennung der Kirche erfolge, vielmehr sich emühen den y]ück-
lıchen Zustand der kirchlichen Einigkeit nach SOI viel vermögenden
Kriften Öördern Insbesondere INOSC alle Sorgfalt darauf verwenden,
daß die Bewohner der Umgegend sıch der CIENCN Austeilung des heiligen
Abendmahıls. der Confirmation der Trauungen un der Tautfen MT Aus-
nahme wirklicher Nottauten enthıelten

ach Bericht Zahns ol Below nach der Verhandlung sıch mM1
Lasıus getroften und ihm Vo  - dem Revers erzählt haben LAasıus habe daraut
SECSART Das siınd Spiegelfechtereien und halten werden und können S1C

nıcht In der Tat konstituijerte Below Aprıl 1836 IN1T eLIWA2 100 DPer-
NCN S altlutherische Gemeinde, die WI1e Zahn emerkt Nur „LinNg1ıeEr
INIT Luthertum war.? Doch schon 1841 Zzerriß Below die Gemeinschaft
MI Lasıus und Ehrenström, der sıch grobe sittliche Verfehlungen hatte —-

schulden kommen lassen Below esuchte o SEeIT Pfingsten dieses Jahres
die Gottesdienste der Kırche och kam nıcht Rück-

Z Kırche Vielmehr schritt Below ZAET Konstitulerung CIgCNCNH
SCDPaAFrıEerFIcCN lutherischen Gemeinde, die sich VO  3 Breslau lossagte In iıhr WAar

selbst Vorsteher oder Bischot Eıne eigentliıche Kirchenordnung entwarf

Bericht Fritsches Anl Rıitschl 1836 über Below, nebst Revers
Da Bericht Zahn-Mützenow Rıtschl 1836
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TSE 1850.>* Dıie „Evangeliéch-lutherisdx—separiérte Kird1engeméinde“
zählte etw2 1500 Seelen.

iIm Lauenburgischen hatte die Seehöter Bewegung Fufß yefaßt, als 1835
\ Below das Vorwerk Roslasın yekauft un Erbpächter aufgeteilt hatte.
Nach einer kurzen Verbrüderung m1t den Altlutheranern sonderten sich dıe
Seehöter ab Sie hatten ıhre Anhänger vorzugswelse iın Luggewiese, ange-
böse und Roslasın.°

Below hatte 1m Oktober 1837 se1ine Propaganda für das Altluthertum
DIS nach Gramenz ausgedehnt, drei Tage lang im herrschaftlichen
ote Versammlungen hıelt und 1n stürmischer Weıse ZUuU Beıitritt den
Altlutheranern auftorderte. Eıgenartig WAar, da{ß UVOo V, Senfft-Pilsach,
der Besitzer VO  — Gramenz, se1n Wort vegeben hatte, sollten die Ver-
sammlungen nıcht VO  w Altlutheranern gyehalten werden. Die Predigten
NF Belows in ramenz enthielten schwere Schmähungen der Landeskirche:
1ın ihr se1 das Abendmahl bloß TOt und Weın und darum nichts, ıhre An-
hänger sei1en Hurer un Ehebrecher. Am Schlufß der Versammlungen aber
bezeugte der Schullehrer Wurm, da{fß alle Schmähungen der Kırche unwahr
waren. An dem darauffolgenden Sonntage legte der Ortspfarrer Meinhot
1 der Kırche Zeugni1s wıder die Angrifte aAb Zu den Altlutheranern gehörte
auch Frau V. Sentft nebst WwWwel Gesellschaftsdamen, Emilie und Mathıilde
Krebs.>

urch V. Below Versin und seine Gutsherrin Emuilie Puttkamer
mi1t dem altlutherischen Separatiısmus 1 Verbindung gekommen. In Versin
estand bereıits 1821 eın Konventikel der Stillen 1mM Lande.* An den AT
sammenkünften nahm des öftern der Pfarrer Sauer AUS Alt Kolziglow
der 1847 Bismarck ZELrFAUL hat teıl. In yleicher Weıse stellte sıch der
Pfarrer Palıs in Zettin treundlich den Erweckten. Beiden Wr VCI1=

danken, da 1m Kreise Rummelsburg die Erweckungsbewegung nıcht 1NSs
Schwärmerische un Antikirchliche abglıtt, sondern 1n geordneten kirchlichen
Bahnen blieb Freilich wurde das anders, als der Schmied Michael oll
183972 von Rottnow nach Versin ZUZOZ und hıer reichlich radıkal wirken

Vgl Fr VWiller, Die uth. separıerte Kirchengemeinde, ihre Entstehung
und Fortgang, Stolp 19372 Below starb 1855 Seine beiden Brüder Gustav un
arl hatten sich schon Jahre VO: der Bewegung zurückgezogen un der
Theosophie des Philosophen Gichtel zugewandt.

Bericht Pfr. Blaurock-Lauenburg 1845 un D 1845
56 Berichte Meinhots ber Tamenz Ritschl \ und 1837, Proto-

koll ber die Vorgänge N 18537 Meinhof ührend in der Missionssache,
seın Sohn Fr. Michael Pir. ın Z1ZzOW, Ertorscher der afrıkan. Sprachen, Pro

Orient. Seminar 1n Berlın, spater Kolonialinstitut 1in Hamburg. V. Senff-
Pılsach als „Scheunenprediger“ der Erweckungszeıt ekannt. In Tramenz War spa-
ter Fr. V. Bodelschwingh als Wirtschaftsinspektor, erhielt auf Missionstest 1n Bublitz
Anstods, Theologie studieren. 1831 Auftreten des Schwärmers Schuhmachers
Teske 1n Bublitz, der ZUr Auswanderung aufrief, vgl Acta KOn. Ober Praesidii

Pom enthaltend Vorstellungen relig1öser Schwärmer St. Stettin Rep Acc.
7931 Nr. 1385 BI

D7 Vgl Kep. Rummelsburg Acc. 407 /97 Nr. 99 un Nr 1103
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begann, nıcht ohne durch A Puttkamer vefördert werden och
schwieriger wurde die S5ıtuation, als TAayu Puttkamer Weihnachten
1835 Seehot Lasıus be] ıhrem Bruder Below kennen lernte und dieser

Frühjahr 1836 Versıin un den umliegenden Dörtern Versammlungen
hielt Lasıus gründete 1836 Versın 11 altlutherische Gemeinde Neben
Lasıus hielt Versıin Gaudıian 1111 Maı 1836 Gebetsstunden Gegen I
deswegen iıhm und TAauyu Puttkamer uscSans  C Strafverfügung hatte
Frau Puttkamer Aamnı 1837 beim KOön1g Widerspruch eingelegt.
Rıtschl, der begutachtlicher Aufßerung über den Fall aufgefordert wurde,
schrıeh Sauer: „Vielleicht sind Sıe überhaupt angstlich und
peinlich Ihren Patronen gegenüber Die Freundlichkeıit und Sanftmut dart
nıcht authören Aber M1 iıhr kann füglich Entschiedenheıit und Freimüt1ig-
keit bestehen, un diese dürfte der TAan Puttkamer MI1 mehr Erfolg VO  e

Ihrer Seıite ENTISCRHENZESCIZ werden als THEe urchtsame Weichheit Wen1g-
mu{ ıch bezweiteln, da{fß Ihnen die Blödigkeit bıs viel Nutzen

gestiftet habe
Sauer verteidigte Haltung 111 Bericht VO Februar 1837

Rıtschl „Dafß iıch zuweilen blöde angstliıch und pemlıch bın, leugne iıch
nıcht doch sıch dieses 1Ur 1111 gesellschaftlichen Verkehr un
Blödigkeit geht auch da 1Ur bıs SCWISSCH Punkte Wo 1aber gilt,

Überzeugung auszusprechen un die Wahrheıit bekennen, kannn iıch
auch dreist und treimütig un habe dieses orade e1inem Auftreten

die Frau Puttkamer, deren Bruder und den Prediger Lasıus be-
WICsen Was miıch TME1INEM bisherigen Verhalten veleitet hat IST

anderes, als Ew. Hochwürden VO  $ ylauben Es War der apostolische
Grundsatz Dıie Liebe o]laubet alles, hofftet alles duldet alles urch diese
Lıiebe und Geduld welche ich schwer CS 1117 auch oft veworden, der
separatistischen Angelegenheıit beweısen miıch bestrebte, xy]aube ich mehr
abgewandt F haben als mancher andere Geistlicher, der vielleicht mehr
Energı1e und Entschiedenheit Kampft M1 den Separatısten bewiesen,
aber keineswegs mehr ausgerichtet hat Ich dart SASCH, da{ß ich die Liebe
und das Vertrauen des be1 eıtem yrößten Teıls ITHCIAGT Gemeinde für mich
habe“.

In Schreiben den Geh Kabinettsrat Müller-Berlın AIl

1837 urteıilt Rıtschl über Sauer: Er „gehört NSCIN würdigsten Geıist-
lichen und ver&ein1gt IN1LT Kenntnissen UTE Jlautere evangelische Ge-
SINNUNS. Soll ich UIX MT legen, 1ST dies, da{ß sıch früher
VO  3 der pletistischen Rıchtung ı111 der Famılıe Va Puttkamer viel (zutes
versprochen und SIC vielleicht eher genährt als gemäßigt hat In spaterer
eıt als ıhm die Ausartung des dortigen Pietismus Separatısmus klar

Vgl Heyden, Die Erweckungsbewegung Jh Kreıis Rummels-
burg Heimatbuch, Stettin 1938 Seite 486 fr Ders., Die separatistische Bewegung

den Kreıisen Rummelsburg und Fürstentum, 1n Blätter für Kirchengeschich. Pom.
(1938) Seite 38 — S ll Gudelius, Bismarcks Traupastor Sauer Alt Kol-

zıglow ı111 se1nNnem Kampf IN1LT dem Separatismus, 1 Blätter uUuSW. Seite
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v‘vur\de, hat er sich jedoch rechich angelegen se1n lassen, das be] durch alle
iıhm Gebote stehenden geistliıchen Mittel . MmMIt eben viel Ernst als
Milde und Sanftmut heilen. Wenn ihm damiıt nıcht nach Wunsch
gelungen ISt, gvereıicht ihm dies weniıger Zr Vorwurf, als ihm ZUuU
Lobe und seiıner Methode DU Empfehlung dient, da{fß der yrößere eıl VO  ;
Einwohnern seliner Parochie bis jetzt allen separatıstischen Lockungen und
Versuchungen Widerstand geleistet hat und der unırten Kırche Lreu g..lieben 1St  «

In demselben Briete außert sıch Rıtschl über Trau W Puttkamer: \ S1everbindet Klugheit un Eınsıcht mMi1t Frömmigkeıit, Sıttsamkeit und Gewis-
senhaftigkeit 1n Erfüllung ihrer Pflichten, aufopfernde GeftälligkeitFreunde un Gleichgesinnte, Güte S  P} Untergebene, aber auch Herrsch-
sucht, Parteıilichkeit 1m Urteıil über andere, Unduldsamkeit SCH: Anders-
gesinnte“, Sıe erstrebt 1ıne Aussonderung der wahren Gläubigen. ST seit
Lasıus steht S1e 1im Wıderspruch die Landeskirche. Lasıus hielt 1n
Versin täglıch WEe1 bis drei Andachten. ADie Aufregung, welche dıeselben1n diesen Erbauungsstunden erfuhren, WAar VO  < der Art daß S1e sich durchlautes Seutzen, Schreien un Beten kundtat.“ Famılien wurden sıch
un MmMI1t anderen zerrissen und viele VO  n} der unlerten Kırche abgewendet.

Der lutherische Separatismus hat 1n Pommern eine Gegenkirche WEnS1e auch zahlenmäßig klein WAar aufzurichten vermocht, auch hat dasallmählich gefährlich vewordene Konventikelwesen einem nıcht geringenTeıle aufgesogen, den Rest ZCYSprenNgt und Zur Bedeutungslosigkeit herab-vedrückt. Eınige schwärmerische Erwecktenkonventikel ührten hinfort nocheın sektiererisches Dasein, WECNnN S1e nıcht überhaupt in den Sekten (SO 1MBütowschen und in Stettin) aufgingen. Vor allem Kammın 1St eiıne Rück-kehr AUSs dem Konventıkeltum AKırches mMI1t tester Lehre und Ordnung,oleichsam 1iıne Wiederentdeckung VO Kırche erfolgt. Das starke Eingehenhier auf den Kirchengedanken bis hın Zur Drangabe VO  — Haus un Heımatäßt eutlich werden, daß 1n den Erwecktenkreisen im Untergrund Ww1e
Heiımweh nach einer mehr un mehr verlorengegangenen Kırche lebte Da-
S da inftolge jahrzehntelangen zügellosen und schwärmerischenTreibens Stolp jegliches Verständnis tür Kirche erstickt WAar,konnte die Bindung Kırche und Lehre der Altlutheraner UU ıne kurzeEpisode se1n.

Nıcht hat der lutherische k  Separatismus die Unionskirche 1n OmmMern
können. So viel Überzeugungstreue, Opfterkraft un Fanatısmus

In ıhm auch lebten, doch der Kreis und die Zahl der Konventıkel-
leute, welche den Separatısmus trugen, nıcht X7rofß un die Idee nıcht
volkstümlich ZeENUZg, u ıne Volksbewegung entstehen lassen. Dıe orofßeMehrheit der Bevölkerung und der Ptarrer blieb bei der Union. och

November 1848 erklärten 444 pommersche Ptarrer 1n Stettin, „daß WIran der Union der beiden Schwesterkirchen unseres Landes, WwI1ıe s1e bisher in
Trovinz rechtlich bestanden hat und noch besteht, testhalten wollen,und hre Fortentwicklung ihrer Vollendung durph ihren 1ın Gottes Wort
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oftenbaren und ın das kirchliche Gemeindeleben W 1e ın der theologischen
Wissenschaft bereits tief eingedrungenen Geist VO  a} Herzen wünschen
Freıilich WAar die Front der eigentlichen Unionisten, welche eine absorptive
Union erstrebten un den lutherischen Charakter der pommerschen Kiıirche
radıkal bestritten, LUr schmal S1e hatte ihre Anhänger durchweg in dem
politisch und rel1g1Öös lıberalen Bürgertum, 1n welchem noch lange die Ideen
der Aufklärung und der neuerdings aufgekommenen „Lichtfreunde“
zingen. Be1 ihnen WAar mMa mıißtraunsch und abgeneigt SC jedes kontes-
s1ionelle „Dunkelmännertum“ und „Muckertum“ und jegliche Art VO  3

Pietisterei“
och SCWAanNn das konfessionelle Luthertum cschr bald innerhalb der

Kırche ı1ne immer stärkere Position. Man kann MmMIt Fug und Recht SAaocCH,
entdeckte siıch die pommersche Kirche NEUuU als lutherische Kırche, ohne

aber einem letzten Bruch MI1t der Union führen, radıkal und —

gespitzt auch oft die Forderungen und Formulierungen gefaßt wurden. Der
kontessionelle Gedanke tand eine Stuütze den me1st konservatıven Staats-
un Militärbeamten der gyrößeren Städte, die allein schon AUuUs Gegensatz
dem liberalen Bürgertum den I1deen der Unionisten wiıderstrebten. Wiıchtig
wurde auch, da die Mehrzahl der Kirchenpatrone sıch der kontessionellen
Front anschlofß, wodurch die Gedanken des Luthertums aut dem Lande,

den Bauern und Gutsleuten, Verbreitung erfuhren. Ebenso wurde dıe
Ptarrerschaft mehr und mehr in den Konfessionalismus hineingezogen.
Nach 1850 ildete sıch eine 1CUC Pfarrergeneration, welche dıe Aufklärung
hinter sıch liefß, welche die Vorlesungen Schleichermachers, Neanders, eng-
stenbergs und Luthardts gyehört, sıch einer Orthodoxie zugewandt
un einen schärferen Blıck für kontessionelle Unterschiede bekommen hatte.
Be1 ihr vollzog sıch bald ıne allgemeine Hinwendung Ar kontessionellen
Luthertum, ohne aber 1n Separatiıon auszumünden..®

Diese Hınwendung bei Pfarrern und Gemeinden erhielt ıhre besondere
Durchschlagskraft durch die SOSCNANNTLECN Vereinslutheraner. Nachdem die
Pfarrer der Synoden Kammıiın, Wollın und Greitenberg ıhren Austritt A4us

der Landeskırche vollzogen hatten, reichten November 1847 Meın-
hold un die Superintendenten Otto-Naugard und Mıla-Kammin beim
Konsistorium 1n Stettin 1ne Denkschrift e1n, in welcher s1e die Agende
un das Kırchenregiment anerkannten, aber die Benutzung der e1n utheri-
schen Sakramentsftormulare und die Verpflichtung der Kandidaten NUur auf
die Bekenntnisschriften ihrer Konfession torderten. Diese Denkschrift wurde
die Grundlage für die Bestrebungen des „Komitee tür die evangelisch
lutherischen Kirchenangelegenheiten in Pommern:; das 29 Marz 1848
VO  3 (Jtto gvegründet wurde und kurz Lutherischer Verein oder Naugarder

Vgl ZU folgenden: Stettiner Jacobi-Gemeindeblatt Jahrg 9—
Aufsätze VO Jüngst Lülmann über Schiftmann un! Protestantenvereinler.
„ Verhandlungen TYTOV. Synode Prov. Pom. herausgeg. Konsistorium über
die Jahre 1869, 1875 Stadtsup. Stettin Tıt Nr 5,
Ostsee“ 1847 Heft

60 Vgl Memorabilienbücher pPoM Pfarren; vgl Zeitschrift „Vächter an
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Vereıin genannt wurde.e Der Vereıin chut sich 1n dem „Monatsblatt für die
evangelisch-Ilutherische Kirche Pommerns“ ıne stark beachtete Zeitschrift.
Er kämpfte entschieden ıne absorptive Union, also \  Nn Angleichung
und Vermischung in der Lehre, verwart aber nıcht die kontföderatıve Union,
4lso die Verwaltungsgemeinschaft mMIit den Retormierten. Er forderte die
Gewährleistung der Unantastbarkeıit des Konfessionsstandes un spater die
„1t10 1n partes”, die Behandlung kontfessioneller Sonderfragen alleiın
durch lutherische Kırchenbeamte. Die orofße e1it der Vereinslutheraner
begann, als 1852 Meinhold die Leitung des Vereins übernahm.®

Die Unijonisten hatten sich 1848 autf dem Wıttenberger Kirchentag Zur

Verteidigung der Unıi:on 1ın OmMMern zusammengeschlossen, un ıhnen
Vor allem die Pfarrer oll VO  a St. Petri in Stettin und Schiftmann St
Jacobi in Stettin. oll hatte bereits 1843 sich mIt seiner Schrift „Die H-
wärtige Not der evangelıschen Kirche Preußens“ cchr stark für die bedıin-
zungslose Unıion eingesetzt und alle Konfessionsunterschiede für unerheb-
lich bezeichnet. Er und Schiftmann sründeten 1849 eın „Evangelısches Kır-
chenblatt tür Oommern“. Die Zeitschrift wollte den „reaktionären und
Repristinationsversuchen ebenso entschieden mMI1t den Waften des Wortes
(sottes und christlich gerichteter Wissenschaft ENTIZSEZSCNLIrELEN als den TEVO-

lutionären Nivellierungsbestrebungen und verschiedenen sich gegenselt1g
anerkennenden Richtungen innerhalb des kırchlichen Lebens der Provınz

brüderlicher Aussprache und Verständigung helfen“, auch „das Gemein-
sam-Evangelische betonen“.

Eiınen ersten Ertolg konnten die Vereinslutheraner schon 1849 buchen
ıne minısterielle Verfügung VO August 1849 hatte Auschtucklıch den
lutherischen Charakter der pommerschen Kırche anerkannt, den Kleinen
Katechismus Luthers als ındend für Predigt und Unterricht bezeichnet und
erlaubt, der Agende dıe altpommersche Agende VO 1691 Zz.u

gebrauchen. Schiftmann und seine Freunde erhoben dagegen Einspruch. In
ıhrem Memorandum he1fßst „Wieviele Geistliche siınd denn lutherisch
vesinnt, dafß s1€e noch mıiıt Gewissen und geLrOSLEmM Mute ıhr Amt Ver-
walten könnten, WECNN S1e lutherisch verwalten mü{ften? Ich habe die
wohlbegründete Überzeugung, dafß die lutherische Lehre, WI1e s1e Jetzt W1e€e-
der VON verschiedenen Seiten ZAT: Geltung gebracht werden soll, in den

61 1841 übersandte Rıtschl ÖOttos Schrift „Eıinıige Gedanken ber den Se-
paratısmus, Krypto-Lutheranismus usw.“ den Mınıister, 1841 berichtet

VO:  5 „Otto, der M1r VOL vielen andern Sanz besonders tüchtig seıin scheint, der
heiligen Sache der Unıon miıt seiner Feder dienen“, schreibt Ritschl, der
Mın wiünsche, da{fß Otto sich mi1t dem Studium der Kirchengesch. VO:  w Bugenhagen

beschäftige, besonders mMit alten POM. Kirchenordnungen un! Agenden, 25
1841 übersandte Z.U) Studium der Union des Luthertums ıhm die Stralsunder
Ratsbibliothek die DOM. Agende de 1542 ttO gab 1854 die DPOM, und Agende
de 1563 und 1568 nebst Statuta synodica de 1574 un Vıs Ordnung de 1736 her-
Aaus

62 Vgl Meinhold besonders Pom. Lebensbilder 11 Seıite 93 s Theodor Meın-
hold, Lebensbild des arl M., Berlin 1899, Paul Meınhold, Superintendent Meın-
hold, Erinnerungsblätter Von seinem Sohn, Stettin 1930

Zitschr. tür K.-'
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Ceme'inden keıin Leben mehr hat, und selbst 1n den Gemeinden ein AA gern
des Leben nıcht gewınnen wird, 1N welchen jetzt das Interesse dafür durch
die Geistlichen künstlicher Weiıse geweckt wird“. VWıe cehr aber dıe Zahl
der unionsfreundlichen Geıistlichen zurückging, kam 18572 zutage, als Schift-
INann ZU Protest 1ne Kabınettsordre NUur 177 Unterschriften .
sammenbrachte. Die Ordre hatte die Behandlung kontessionell-lutherischer
Sonderfragen in der Kırchenbehörde allein durch lutherische Kırchenbeamte
angeordnet. Schiftmann War als Führer einer Deputatıion nach Berlin gereist
und hatte beiım König Protest dıe Verordnung erhoben. Dıie Ordre
VO  3 18572 un die dazu erlassene Instruktion des Oberkirchenrats kamen
nıcht Zzur Ausführung. Auch gegenüber der meıst kontessionell eingestellten
Kırchenbehörde 1n Stettin GEAt Schiftmann mehrfach aut den Plan Im Jahre
1854 tührte er Beschwerde, daß 1n seiner Berutungsurkunde ZAU Archıidia-
konat von St Jacobi Zu Ausdruck yebracht WAafl, werde ZUu Geistliıchen
der „lutherischen“ Jacobigemeinde berufen. Er erblickte darin ıne Ver-
dunkelung des Unionsstandes durch die Behörde. Sein Einspruch führte
der ausdrücklichen Bestätigung, dafß 1n der Jacobigemeinde dıe Unıi0on in
iıhrer vollen raft un Bedeutung estehe. Im Jahre 1557 hatten auf eıiner
kırchlichen Konterenz in Berlin der Konsistorialpräsıdent \ Mittelstaedt
und der Generalsuperintendent Jaspıs AÄußerungen D  n, welche als Uun10NS-
teindlich ausgelegt werden konnten. Va Miıttelstaedt hatte bekundet, gebe
1n Pommern Nur unilerte Gemeinde, Jaspıs bezeugt, dıe einzige edi-
zın tür ommMeEern S@e1 die Anerkennung des Bekenntnisses. Schiftmann trat
MIt 128 Gesinnungsgenossen auf den Plan Wıderspruch un Beschwerde,
MIt dem Erfolg, daß VO Oberkirchenrat dıe AÄußerungen der beiden Kır-
chentührer Pommerns als mißverständlich bezeichnet wurden.

Se1it Miıtte 1552 hörte die Gemeinschaft: zwiıschen den Heufesthemerhen
und unilerten Geıistlichen vieltach auf Di1ie trüheren nıchtofficiellen Zusam-
menkünfte nahmen eın Ende, 1n Synoden Naugarder und Unierte
mischt S Lesezirkel lösten sıch auf. In manchen Synoden herrschte
oftener Kampf. Beispielsweise rief in Rügenwalde eın Naugarder aus,werde seine Gemeıinde VOrTr jeder Berührung MI1t den Unierten WAarnelh
Starke Auseinandersetzungen tanden In den Synoden Stettin-Land, Pyrıtz
und Bahn In Bahn teilte miıt Zustimmung des Konsistoriums uper-
intendent Petrich viermal 1m Jahre das Abendmahl nach lutherischem Rıtus
Aaus,. Er verwıes die Unierten oyleichsam Aus der Kırche, iındem den unilert-
gesinnten Synodalen erklärte, s1e hätten keıin Recht in der Kırche, s1e celen
Nur geduldet. Mehr und mehr yingen Kontessionelle dazu über, abzuschaf-
fen, W as Ausdruck der Unıon WAar: die Form VO  } Beichte und Abendmahl
nebst: Brotbrechen: s1e bezeichneten Gemeinden und Konfirmanden als
lutherische und erklärten die Union als nıcht mehr vorhanden.

Immer häufiger gyeschah auch die Ernennung VO  a Kontessionellen Zzu
Trägern kırchenregimentlicher Ämter. Ne Proteste der Unionsfreunde, dıe
ın den Protestantenvereinlern aufgegangen /arch, halfen nıchts. Die Frontl v

der Unionisten wurde ständig schmalei*.} Als 1859 und 1860 Gemeindekir-
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chenräte gebildet wurden, stellten die Konftessionellen gleich anfangsden
Konfessionsstand test: Dıe Gemeinde habe 11C die Unıion ANSCHOMMCN, N1IC
den Unionsritus gebraucht, N1E die preulßische Agende benutzt! Sıe SC1 also
lutherisch Sehr hoch SINSCH dıe ogen der rregung, als die Konftessionel-
len auf der Außerordentlichen Provinzialsynode 1869 die Festlegung der
Bekenntnisschriften die Einrichtung kontessioneller Abteilungen den
Konsıstorıien dıe Änderung der Agende VO  3 1829 durchsetzten und der
Kirchenbehörde bestritten da{fßß CIMn allzgemeiner Beıtrıtt Zur Unıjon vermOÖOßgC
kirchenregimentlicher kte erfolgt sSC1 (Stralsund und eLIw2 andere Ge-
meınden hatten den Beıtrıtt ZuUur UnıLi1on nıemals vollzogen)

Hatten die Konfessionellen den Synoden und Gemeıinden das starke
Übergewicht, WAar das yleiche der Fall Werk der Aufßeren Mıssıon,
das namentlich durch Meinholds Miıssionsftestpredigten anzcCn Lande
volkstümlich wurde. Ebenso hatte das Luthertum entscheidendes Gewicht
117112 Werk der Inneren Missıon, dessen Führer Car] Reinhold V, Krassow-
Pansevıtz Erweckungsgeist INIL lutherischer Bekenntnistreue verband. ıne
wesentliche Hılte erwuchs den Konfessionellen der theologischen Fakul-
LAat Greitswald, als ı111 den 700er und 8Oer Jahren Hermann Cremer und
Adolf Schlatter Sınne des kontessionellen Luthertums ehrten

Am November 1947 faßte die pommersche Provinzialsynode
Greitswald 116 Entschließung IT Bekenntnisfrage In ihr wurde die Be-
SINNUN? autf den Wahrheitsgehalt der retormatorischen und altkirchlichen
Bekenntnisse bekundet herausgestellt, da{fß SE1IT der VO  - Johann ugen-
hagen 1535 vertafßten Pommerschen Kirchenordnung hıerzulande die Kirche
lutherischen Bekenntnisses SCWESCH 1IST welcher Leben der Gemeıinden
Luthers Kleiner Katechismus Glauben un Lehren bestimmte och SC1 die
pommersche Kırche durch gyeschichtliche Führung mM1 der Kırche der alt-
preufßischen Unıion und durch die Gemeinschaft des Glaubens un des brü-
derlichen Dıienstes NIL der Evangelischen Kirche Deutschland verbunden
Sıe se1l entschlossen MMI beiden als Gliedkirche lutherischen Bekenntnisses
MI CISCHNCr Verantwortung verbunden bleiben Die starke Betonung des
lutherischen Charakters der pommerschen Kiırche entsprach nıcht LUr ihrer
Geschichte, sondern auch der tatsächlıchen Gegebenheit der Gegenwart
Denn estand OmMern nach 1945 Nur noch Pasewalk I6 kleine
deutsch retormierte Splıttergruppe, die September 1948 der dor-
tıgen St Marıen- und St Nicolaigemeinde aufging. Am Februar 956
beschloß die Landessynode den Beıitrıitt der Pommers  en Evangelıschen
Kırche A Lutherischen Weltbund Damıt warde der Schlußstrich un
1n mehr denn einhundertjähriges Rıngen den lutherischen Charakter
der pommerschen Kirche vezogen.““

Vgl Heyden, Kirchengesch 11 Seite 255 263
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,  ;   MISCELLE  Ein täuferisches Missionszeugnis aus dem  16. Jahrhundert  Von Hans Joachim Hillerbrand  Die erstaunlich rasche Verbreitung täuferischer Ideen in den ersten Jahren der  Reformation gehört mit zu den hervorstechendsten Merkmalen der Frühgeschichte  des Täufertums. Dies hat gewiß seine Ursache in der großen Zahl derer, die aller-  orts um die Mitte der zwanziger Jahre mit dem Gang der Reformation unzufrieden  wurden, und unter denen dann das radikalere Täufertum einen reichen Nährboden  fand. Daneben ist jedoch auf die erstaunliche Missionstätigkeit der frühen Täufer zu  verweisen: Von den ersten Jahren der Bewegung an durchzogen Täuferapostel den  ober- und niederdeutschen Raum und verbreiteten so täuferisches Ideengut.!  Grundlage dieses täuferischen Missionseifers war wohl das Postulat eines radi-  kalen Dualismus zwischen dem Reich Gottes und der Welt,? das ersteres vorbehalt-  Jlos mit den Täufern identifizierte. Alle außerhalb der täuferischen Gemeinden  Stehenden dagegen waren gottlos, Welt, und wurden damit zum Missionsobjekt —  schon der Chronist Sebastian Franck hat bekanntlich den „Hochmut“ der Täufer  angeprangert: „wer aber ihrer Sekt nit ware“, so schrieb er, „den grüßten sie  kaum“.3  Es muß in diesem Zusammenhang festgehalten werden, daß die Reformatoren  an Mission gewiß nicht weniger interessiert waren als die Täufer, nur gelangten  sie, aufgrund einer, anders akzentuierenden Theologie, zu anderen Folgerungen hin-  sichtlich des Verhältnisses des Reich Gottes zur Welt:* dadurch kam für sie Mission  nur als Heidenmission im gewöhnlichen Sinn des Wortes in Frage und diese war  schlechterdings unmöglich — auch, und das muß hinzugefügt werden, für die Täufer.  Dazu kommt, daß auch der täuferische Missionseifer, zumindest äußerlich, rasch  erlahmte, eine Tatsache, die man der scharfen Verfolgung der Bewegung oder dem  Verlust des ursprünglich täuferischen Geistes zugeschrieben hat. Richtiger scheint  vielmehr die Überlegung, daß die Täufer, nachdem allerorts täuferische Gemeinden  gegründet worden waren, sich grundsätzlich in derselben Lage befanden wie die  Reformatoren: es gab bereits überall Reich Gottes in Form der bestehenden Täufer-  1 Vgl. hierzu Wilhelm Wiswedel, Die alten Täfifergemeinden und ihr missio-  narisches Wirken, Archiv für Reformationsgeschichte, XL (1943); XLI (1948),  sowie Franklin H. Littell, The Anabaptist Theology of Missions, Mennonite  Quarterly Review, XXI (1947).  4  ? Vgl. Robert Friedmann, The Doctrine of the Two Worlds, in: The Recovery  of the Anabaptist Vision, Hrs  USAT 1957  g. Guy F. Hershberger, Scottds:le, l’ennsylv%nia*‚  3 Sebastian Franck, Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibel, S. 444 v.  * Vgl. hier besonders Werner Elert, Morphologie des Luthertums, I. Band,  München 1952, S. 336—355.S E

bın täuferisches Missionszeugnis dus dem
Jahrhundert

Von Hans Joachım Hıller  T AT

Die erstaunlich rasche Verbreitung täuferis  er Ideen 1n den ersten Jahren der
Reformation gehört mit den hervorstechendsten Merkmalen der Frühgeschichte
des Täufertums. Dies hat zew15 seine Ursache 1ın der ogroßen Zahl derer, die aller-
ITS die Mıtte der zwanzıger Jahre miıt dem Gang der Reformation unzufrieden
wurden, un denen ann das radikalere Täufertum eiınen reichen Nährboden
tand Daneben ISt jedoch auf die erstaunliche Missionstätigkeit der ftrühen Täuter
verweısen: Von den ersten Jahren der Bewegung durchzogen Täuferapostel den
ober- un nıederdeutschen Raum und verbreiteten täuferisches Ideengut.!

Grundlage dieses täuferischen Missionseiters WaAar wohl das Postulat eınes radi-
kalen Dualiısmus zwischen dem eich Gottes un der Weltr,* das VOor'!  alt-
los mMit den Täutern identifizierte. Alle außerhalb der täuterischen Gemeinden
Stehenden dagegen zottlos, Welt, un wurden damıt DE Missionsobjekt —
schon der Chronist Sebastian Franck hat bekanntlich den „Hochmut“ der Täuter
ANSCPTANSET:! » WEr ber iıhrer Sekt NIt ware“, schrieb CI „den grüfsten sıe
aum“.3

Es mMu: 1771 diesem Zusammenhang festgehalten werden, da{ß die Reformatoren
Mıssıon ZeW 115 ıcht wenıger interessiert als die Täufer, L1LUTLr gelangten

S16e, aufgrund eıner. anders akzentuierenden Theologie, anderen Folgerungen hin-
iıchtlich des Verhältnisses des Reich Gottes ZUr Welt:4 dadurch kam tür S1e Missıon
Nur als Heıidenmission 1M gewöhnlichen Sınn des Wortes in Frage und diese War

schlechterdings unmöglıch auch, un das mu hinzugefügt werden, für die Täufter.
Dazu kommt, dafß auch der täutferische Miıssionseiter, zumindest außerlich, rasch

erlahmte, eine Tatsache, die INa  a} der scharten Verfolgung der Bewegung oder dem
Verlust des ursprünglıch täuferischen elstes zugeschrieben hat Rıchtiger scheint
vielmehr die Überlegung, da{ß die Täufer, nachdem allerorts täuterische Gemeinden
gegründet worden .9 sıch yrundsätzlıch in derselben Lage befanden W1e dıe
Reformatoren: CS aD bereits überall Reich Gottes in Form der bestehenden Täufer-

Vgl hierzu Wılhelm Wiswedel, Die alten Täfifergemeinden und ıhr M1SS10-
narısches Wirken, Archiv für Reformationsgeschichte, (1943); CS
SOWI1e Franklıin Littell, The Anabaptist Theology of Miss10ns, Mennonıite
Quarterly Review, XX ] (1947)

E Vgl Robert Friedmann, The Doctrine of the Iwo Worlds, 1in The RKecoveryof the Anabaptist Visıon, Hrs
USA, 1957

Guy Hershberger, Scottd%le, l’ennsylvgnia*‚
Sebastian Franck, Chronica, Zeitbuch un Geschichtsbibel, 444
Vel hier besonders Werner Elert, Morphologie des Luthertums, Band,

München 1952; 336—355



3725Hillerbrand, Eın täuferisches Missionszeugnis aus dem _]ahrhunderf
zemeinden. Was mithin als Aufgabe verblieb, WAar Miıssıon 1Mm lokalen Bereich, die
siıcher MIt Eiter betrieben wurde, aber den Eindruck erweckte, es se1 der Miıss1ı0ns-
drang völlig erlahmt.

Fuür die SOSCNANNTICH Täufer in Mähren triftt allerdings diese
allgemeine Feststellung ber das Erlahmen des täuterischen Missionseiters nıcht
Hıer WwWAar der urchristliche Liebeskommunismus das Siıne qUa 1L1OIN des christlichen
Glaubens, die Aufforderung S: Nachfolge Christi mithin die Aufforderung Z
Beıtrıitt den hutterischen Bruderhöfen. Damit wurde der ursprüngliche täuferis:  e
Dualısmus zwıschen dem eich Gottes un der Welrt ım spezifisch hutterischen Sınne

und auch alle nicht-hutterischen Täufer ZU Missionsobjekt gemacht.®
UÜber Umfang und Wırkung dieser hutterischen Missionstätigkeit wiırd INa  z 1Ur

Vermutungen anstellen können, da S1e Ja SOZUZASECN „Untergrundbewegung“ WTr
un: mithin in offiziellen Verhörsprotokollen NUur gelegentlichen Niederschlag fand
Sicher wurde der rühere Heımatort eines hutterischen Sendboten oft als Miıssı:Ons-
gebiet ausgewählt: 1€es bot zahlreiche Anknüpfungspunkte MmMit Verwandten der
ehemaligen Bekannten. Auch ber Art Un We1se der hutterischen Missionsarbeit
sind WIr kaum unterrichtet.

Aus diesem Grunde darf eın der reformationsgeschichtlichen Forschung bislang
unbekannter Brief eınes täutferischen Sendboten besondere Beachtung beanspruchen.®
im Gegensatz ZUT sonstigen Briefliteratur andelt 6cs sıch 1l1er nämli;ch nicht
einen Briet an einen täuferischen Bruder oder eın Sendschreiben eıne täuterische
Gemeinde. Der Empfänger WAar vielmehr eın Außenseiter, der in  3 wird
nehmen dürfen, auch geht CS Aaus der Eınleitung des Brietes hervor bei anderer
Gelegenheit se1ın Interesse für die Botschaft des Täufertums bekundet hatte. Zusam-
INC)  e MIt der Übersendung eines Exemplars der „Rechenschafft“ vemeınt 'ist sicher
Peter Riedemanns srofße „Rechenschafft uUuNseTeTrT Religion, Leer und Glaubens“, die
1 Jahre 1565 in zweıter Auflage erschien 7 versucht der Verfasser des Brietes in
wenıgen Zeilen das Hauptanliegen des Täutfertums umreißen. Damırt wırd dieser
Brieft nıcht 1Ur einem wertvollen Zeugni1s der täuterischen Missionstätigkeit,
sondern veranschaulicht uch eindrucksvoll das W esen täuferischer Frömmigkeıt.

Über den täuferischen Schreiber des Briefes, Hanns Schlegel, 1St DEE: wen1g be-
kannt. Dem utterıschen Geschichtsbuch zufolge ; stammte Ur =-

sprünglıch Aaus Württemberg un: wurde 1M Jahre 1568 VO)  3 den hutterischen Tau-
tern Z.U) Prediger, Diener Wort, vewählt.® Eın Visıtationsbericht des Amtes
Maulbronn in Württemberg berichtet, da{ß Schlegel sich 1m Sommer des Jahres 1574
für kurze Zeıt 1n der Umgebung Maulbronns aufgehalten hätte.? Unser Briet wird
mıiıthin kurz nach dem Weggang Schlegels Aaus jener Gegend geschrieben worden
sSe1IN. Sowohl das Datum des Brietes Juli 1574 als auch die einleitende Be-

Über den umfangreichen Verkehr der hutterischen Täufer 1n Mähren miıt
Ober- un: Miıtteldeutschland vgl Gerhard Neumann, Von un nach Mähren.
Aus der Täufergeschichte des un: Jhdts., Archiv tür Reformationsgeschichte,XLVIII

Staatsarchiv Ludwigsburg, Sıgn. Z Ich danke dieser Stelle der Direk-
tıon des Staatsarchives für die freundliche Erteilung der Abdruckerlaubnis.

An NEUECTEN Ausgaben der Rechenschafft selen vermerkt Mittheilungen AMUS
dem Antiquariate Calvary. Berlın, 1870, 254—417, sSOW1e ıne ecue englischeÜbersetzung Account of OMYT Religion, Doctrine and Faith, London, 1950

Rudol}f olkan, Geschicht-Buch der Hutterischen Brüder, VWıen, 1925 326,
475

Q Gustav Bossert, Quellen ZUr Geschichte der Wiedertäufter Band, Herzog-
Lum Württemberg. Leipzig, 1930, 4272
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merkung, dafß der Schreiber den Caspar —_ persönlıch besucht hätlte‚‘ machen.
eine derartige Vermutung wahrscheinlich. Ob INa  — allerdings Aaus der Anrede A 1e-
ber Caspar“ iıne persönliıche Bekanntschaft zwiıschen Schreiber und Empfänger tol-
SCrn darf, S@e1 dahingestellt, W 1e€e uch Person un Herkunft nd seine
Erwiıderung autf den Brief 1im Dunkel bleiben mussen.

Die Beweisführung des Briefes 1St einfach: chlege] beginnt MIit der Ermahnung,daß Caspar sıch durch die „Härte un Unverständlichkeit“ des Evangeliums ıcht
abschrecken assen dürfe Es S€ 1 ın der Tat schwer, ein Christ seıin. Dies bedeute
die Aufgabe des Eıgenwillens, INa  a} Musse als Christ den schmalen Weg gehen, den
Christus vorausgegangen sel. Man musse den Kelch des bitteren Leidens und K reu-
Zes trinken, den Christus 118 als seinen Jüngern anbietet. Dıes alleın SE 1 wahre
Gelassenheit und Absterbung der Gebrauch dieser der mittelalterlichen Mystikentlehnten Begriffe überrascht nıcht, WECNN INa  3 sıch der CNSC Verbindung der
täuferisch-spiritualistischen Bewegung MmMiıt dem Gedankengut der Mystık bewußt
1st. Schliefßlich Wweıst Hans Schlegel darauf hin, dafß der wahre Gläubige den (3na-
denbund der Taufe annehme WIr bemerken 1er den spezifisch-täuferischen Ein-
schlag des Briefes durch den Nan der Welt, der Sünde, eMmM Teufel und aller
Wollust der Welt eNTIsage.

Dieser Brief stellt miıthin eın ausgezeichnetes Beispiel der täuferischen Märtyrer-theologie dar, die seinerzeit VOoO Ethelbert Staufter eindrucksvoll gezeichnetwurde.19 Obwohl die CIsStien Zeugnisse dieser Märtyrertheologie bis in die Anfängeder Taufbewegung zurückgehen,!! scheint doch die Annahme berechtigt, daß sıch
dieses Motiıv dem Eındruck und Erlebnis der charten Verfolgung 1m Laufe
der Zeit bedeutend verschärft hat, dafß 124an unter Umständen für dıe zweıte
Täufergeneration als typischer halten könnte als für die Daneben wirft auch
dieser Brief schwerwiegende Fragen hinsichtlich der immer och fehlenden geisteS-geschichtlichen Einordnung des Täutfertums auf Y besonders uch W as seine Bezie-

l hungen zur Gedankenwelt de Mittelalters anlangt.
Unser Abdruck tolgt der Originalvorlage, lediglich die Zeichensetzung wurde
einigen tellen verbessert un dem heutigen Gebrauch angepafßt.
Gnad und barmherzikeit von ZOott erkennen seinen ew1gen wiıllen, wünsch

ıch uch durch Jesum Christum ewigen seıten men Lieber Caspar. Nachdem
der Sımon Kress bei euch SCWESCH, nd mır wol anzelgt, das ıch solt euchZ  326 ;  ! gisceiie '  merkung, daß der Schreiber den Caspar gerne persönlich besucht häéte‚\ machen.  eine derartige Vermutung wahrscheinlich. Ob man allerdings aus der Anrede „lie-.  ber Caspar“ eine persönliche Bekanntschaft zwischen Schreiber und Empfänger fol-  gern darf, sei dahingestellt, wie auch Person und Herkunft Caspars — und seine  Erwiderung auf den Brief — im Dunkel bleiben müssen.  Die Beweisführung des Briefes ist einfach: Schlegel beginnt mit der Ermahnung,  daß Caspar sich durch die „Härte und Unverständlichkeit“ des Evangeliums nicht  abschrecken lassen dürfe. Es sei in der Tat schwer, ein Christ zu sein. Dies bedeute  die Aufgabe des Eigenwillens, man müsse als Christ den schmalen Weg gehen, den.  Christus vorausgegangen sei. Man müsse den Kelch des bitteren Leidens und Kreu-  zes trinken, den Christus uns als seinen Jüngern anbietet. Dies allein sei wahre  Gelassenheit und Absterbung — der Gebrauch dieser der mittelalterlichen Mystik  entlehnten Begriffe überrascht nicht, wenn man sich der engen Verbindung der  täuferisch-spiritualistischen Bewegung mit dem Gedankengut der Mystik bewußt  ist. Schließlich weist Hans Schlegel darauf hin, daß der wahre Gläubige den Gna-  denbund der Taufe annehme — wir bemerken hier den spezifisch-täuferischen Ein-  schlag des Briefes —, durch den man der Welt, der Sünde, dem Teufel und aller  Wollust der Welt entsage.  Dieser Brief stellt mithin ein ausgezeichnetes Beispiel der täuferischen Märtyrer-  theologie dar, die seinerzeit von Ethelbert Stauffer so eindrucksvoll gezeichnet  wurde.!® Obwohl die ersten Zeugnisse dieser Märtyrertheologie bis in die Anfänge  der Taufbewegung zurückgehen,!! scheint doch die Annahme berechtigt, daß sich  dieses Motiv unter dem-Eindruck und Erlebnis der scharfen Verfolgung im Laufe  der Zeit bedeutend verschärft hat, daß man es unter Umständen für die zweite  Täufergeneration als typischer halten könnte als für die erste. Daneben wirft auch  dieser Brief schwerwiegende Fragen hinsichtlich der immer noch fehlenden geistes-  geschichtlichen Einordnung des Täufertums auf  ‚, besonders auch was seine Bgzie-  }  hungen zur Gedankenwelt des Mittelalters anlangt.  S  Unser Abdruck folgt der Originalvorlage, lediglich die Zeichensetzung wurde  an einigen Stellen verbessert und dem heutigen Gebrauch angepaßt.  r  ‚ Gnad und barmherzikeit von gott zu erkennen seinen ewigen willen, wünsch  ich euch durch Jesum Christum zu ewigen seiten amen. Lieber Caspar. Nachdem  der Simon Kress bei euch gewesen, und mir wol anzeigt, das ich solt zu euch - ;  komen, hat es aber auf dissmal die zeit nit geben künnen, dan ich eilends an andere  ort hab müessen. Und aber verstanden, daz ir solches gueter meinung begerd, wie  O  wir dan auch alwegen erbietig sein, wo jemants wer, aus nechsten lieb und gött-  lichem eiffer und hunger nach warer gerechtigkeit im anzuzeigen, sovil wir der.  gnad gottes in uns haben, so ver es nur angelegt möcht sein. Nun aber habt ir auch -  begerd unsere rechenschafft, welche ich euch hie schick, und euch 14 tag oder drei  .  wochen zu leihen. Gott wole das es euch zur säligkeit und zu ewigen frieden dienen _  (  mög. Es möcht euch aber in etlichen stücken vileicht hardt und unverstendlich sein.  K  Bitt euch aber ir welend den handel mit fleisch und bluet nit ansehen, dan fleisch  und bluet zeigt nit dahin, ursach, es muess an disem ort seinen aignen willeg ver-  190 Ethelbert Stauffer, Märt  {  geschichte XLII (1933).  yre}'theologie urvld Täufertum‚y2eitschrif’c für Kird}gn—"  }  4 Im Brief der Grebelgruppe an Thomas Müntzer heißt es, daß die 1wahferi  Christen wie Schafe unter Wölfen seien. Vgl. Leonhard von Muralt und Walter  E  Schmid, Quellen zur Geschichte der Täufer  ?n der Schweiz, I. Bd., Zürich. Zütfidl, S  X  }  195275 16fli. ;  7  S  DEkomen, hat CS aber auf dissmal die eıt nıt geben künnen, dan ich ılends an andere
0)8 hab uessen. Und ber verstanden, daz 1r solches gyueter meınung begerd, WI1e
WIr dan auch alwegen erbietig se1n, jemants WCrI, AUS nechsten jehb ınd gOött-lıchem eıfter und hunger ach gerechtigkeit 1m anzuzeıgen, sovıl] WIr der
gnad SOLLES in 115 haben, GT NUur angelegt möcht se1ın. Nun ber habt ır uch
begerd unsere rechenschafft, WE ich euch hie schick, und euch Laß oder drei
wochen D leihen. Ott wole das euch ZUuUr sälıgkeit nd ewı12en rieden dienen
mog Es möcht euch ber in etlichen stücken vileicht hardt und unverstendlich selIn.
Bitt euch ber 1r welend den handel mıiıt fleisch und bluet nıt ansehen, dan fleisch
und bluet zeigt nıt dahın, ursach, CS A disem OTL seinen aıgnen willen Vel:

Ethelbert Stauffer, Märt
geschichte 7Bg (1933) yre}'the010gie und Täufertum, Zeitschrift tür Kirchen-

il Im Brief der Grebelgruppe an Thomas Müntzer heißt C>S, daß die wahrenChristen W1ıe Schafe untftfer Wöltfen sejen. Vgl Leonhard VO:  S Muralt un: Walter- C nSchmid, Quellen ZUuUr Geschichte der Täufer ın der Schweiz, B Zürich Zürich, (16 ff.
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ahYı 377I  &r  M  B  ä  %r  OE  I  A  ah  ;.V  1  320  H111erbrand‚ Ei‘n £äuferisciies M1sÄ10nszeugms;us dem 1‘6]  i111häért ;  z  4  lieren und im selbs absterben, sol and  érst der4men‘sch in Christo ‘a‘urfor.;chen und  lebendig gemacht werden. Darumb vermant uns Christus des schmalen wegs und  enge port: darvon der alt Adamisch mensch verfallen und sterben muess, welches  Z  dan schwerlich und hart zu geet. Darumb auch derer gar wenig sein, die in finden,  wie wol vil darnach trachten werden, wie sie hinein möchten, werdens aber nit  thuen mögen. Die ursach ist leichtlich zu versten, dan der eingang und weg zum  himel wirt die porten des tods genend, welcher weg und eingang ist Christus, voller  verachtung, schmerzen und leiden. Dan vor disser porten steet Christus in seiner  armut, ja mit seinem bluetig rock und dornen kron, und mit dem kelch des bitteren  creuz und leiden, denen er anbeüdet, di mit im eerben wellen. Da steet auch Chri-  stus mit dem gnaden bundt des tauffs, da man dan absagt der welt, sünd, teüffel  und alem wolust der welt, lieb der creatur, das ist hauss, hof, weib, kind, geld, hab  und guet, da der alt mensch sol ertrengt und getödt werden. Darumb mancher  |  erschreckt wirt und von diser porten des tods abgetriben wirt. Das sehen wir am  reichen jüngling, da im der herr solche gelassenheit und absterbung fürhielt, wo er  traurig dahin und abgetriben wardt. Das machts den, wen man mit wollust diser  welt und mit reichthumb überschüdt wirt, da geet es dan hart zu. Christus ist vil  zu arm, zu schlecht, da facht man an vil und mancherlei aussflucht zu suechen: da  mueß sich den di schrifft hin und herr biegen lassen: damit man nur ein weiden  weg find, der nit so hart sei, ein andere thüer in himel wellen brechen. Waz sagt  aber der herr, nemlich das sie dieb und mörder sind. Darumb, lieber Caspar, welt  ir das himelreich suechen, so suechendt recht, und. last euch di verachtung Christi  nit erschrecken: und mancherlei lesterung, dan wie es im gangindt, also geet es allen  seinen nachvolgern. Der almächtig gott wele es euch zu erkennen geben und allen  denen di ein nachfrag und hunger haben nach der gerechtigkeit, auf dz di für-  gesehenen zum leben und heilig gesamlet werden: die den pundt ‚gottes hoch und  theüer. achten. Wünsch ich euch‘ von herzen durch unseren hailand Jesum Christum  welend mein einfaltiges schreiben im besten aufnehmen und dise rechenschafft zu  nutz lesen, das es euch zu guetem möcht gedeien, dz ist meines herzens wunsch an  euch.  Datum den 3. tag J111ies 74. Jar  Hanns Schlegel, aussgesand zu predigen das  Evangelion von unserer säligkeit.  1  £  i  {  f  ——  HSHıllerbrand, FEın A  täuferisches Missionszeugnis-aus dem 161 *Vhl’1‘nde‘ft
lieren und im selbs absterben, <o] andYSst der mensch ın Chtstö Auforchen und
ebendig zemacht werden. Darumb uns Christus des schmalen WC5S und
CNSZE pOrt: darvon der alt Adamıisch mensch verftfallen un: sterben MueSS, welches
dan werlich und art geet Darumb auch derer Za wenı1g Se1IN, die in nden,
W 1E€ wol vıl darnach trachten werden, W1ıe S1Ee hinein möchten, werdens ber nıt
thuen mögen. Die ursach 1St leichtlich VerstenN, dan der eingang und WE  5 um

hıimel WIirt die porten des tods genend, welcher WES und eingang ISt Christus, voller
verachtung, schmerzen und leiden Dan VOL disser orten Christus ın seiner
AarMut, Ja miıt seinem luetig rock un dornen kron, und mıiıt dem kelch des bitteren

und leiden, denen anbeüdet, di miıt 1im eerben wellen. Da uch hrı-
STUS Mi1t dem onaden bundt des taufts, da inan dan absagt der welt, sünd, teuftel
und alem wolust der welt, ;eb der Creatur, das 1St hauss, hof, weıb, kind, geld, hab
un >  A  ueL, da der alt mensch o)| ertrengt und vetödt werden. Darumb mancher}  } erschreckt WIirt und VO 1ser orten des ‚tods abgetriben WIrt. Das sehen WIr
reichen Jünglıng, da 1m der err solche gelassenheit nd absterbung fürhielt,
traurıg dahin un: abgetriben wardt. Das machts den, man mıt wollust diser
welt und mMi1t reichthumb überschüdt Wirt, da dan hart Christus 1St vıl
Zzu ArM, schlecht, da facht Inan vıl und mancherle; aussflucht suechen: da
mue( siıch en di chrifit hin nd err biegen lassen: damit man L1LUTE eın weiden
Weß fınd, der Nıt art sel, eın andere thüer in hımel wellen rechen. Warz sagt
aber der herr, nemlich das S1e dieb und mörder sind. Darumb, lieber Caspar, welt
ır das himelreich suechen, suechendt recht, und ast euch di verachtung Christ]ı
nıt erschrecken und mancherlei lesterung, dan W 1ıe 1m yangıindt, Iso ZEGELT allen
seinen nachvolgern. Der almächtig OLT wele euch erkennen geben und allen
denen di eın nachfrag und hunger haben nach der gerechtigkeıit, aut dz d;i für-
gesehenen um leben und heilig gesamlet werden: die den pundt ‚SOoLLEeSs hoch un:
theüer achten. Wünsch iıch euch : von herzen durch SCETCHN ailand Jesum Christum
welend meın einfaltıges schreiben 1m besten autnehmen und 1ise rechenschafft

lesen, das euch Z ZuUeLCM möcht gedeien, d7z 1St meınes herzens wunsch
euch

Datum den tag _]hlies Jar
Hanns chlegel, aussgesand predigen das
Evangelıon von säligkeıit.
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Allgemeines

Lexiıkon tür Theologie und Kirche. Begr. VO  w Miıchael Buc11ber-
T, völlıg NEeu bearbeitete Auflage >5 hrsg. Von f e un:

Karl Rahner. and Faith and Order bis Hannibaldis. Freiburg (Her-der) 1960 S 1352 ST 11 Kt. geb
Wır begrüßen den Band des LThK mMit der gleichen Freude W1e die VOor1-

ACH.: Er beginnt mit einem Stichwort, und WeENN INa  ; sıch die Mühe macht,ıh MIit entsprechenden Partıen der alten Auflage systematisch vergleichen, wird
1i1an eine erstaunliche Vermehrung der Stichworte berall eobachten; S1e entsprichtungefähr der Vermehrung des Umftangs. Nur weniges, me1st Namen Aaus der Er-scheinungszeit der ersten Auflage, die heute nıcht mehr interessieren, ISt demgegen-über 1n VWegfall gekommen. Die Artikel betreffen keineswegs 1Ur CUECIC
Gegenstände W1€e den Fas  i1smus (  irseler) der die FriedensbewegungMayr; hier werden die katholischen Bemühungen VvVor allem hervorgehoben);ftenbar planmäßıg vermehrt sınd auch die sozio0logischen un! verwandten Gegen-stände (Familıenerziehung, Familienausgleich, Famıilienrechtsform, Familienseelsorge,Feminismus, Fehlentwicklung, Fehlerziehung, Feudalismus, Freiheit USW.); die lateı-
niıschen ermini Un Schlagworte und nıcht zuletzt die historischen, besonders ge1-steshistorischen Begrifte, auch Aaus dern philosophischen Bereich (Geisteswissenschaf-
tcNH, Geschichtlichkeit, Geschichtsphilosophie, Geschichtstheologie, Gestalt, Gestalt-
psychologie, Gleichzeitigkeit dgl.) Jetzt endlich 1st auch Goethe eine eigene Spaltegew1dmet, un: ‚WAar durch den besten protestantischen Kenner seiner theolo-
gischen Gedankenwelt (P eın h old) Bei manchen Artikeln 1St die Bezeichnungleicht verändert (Z: päpstliches „Gesandtschaftswesen“ „Gesandtschafts-recht“), un durchweg 1St die Neigung ZUr differenzierenden Vermehrung spürbar;siınd den Fasten-Artikeln die Fastenkuren hinzugekommen, die
Fastenpredigt, Fastentage un Fastenzeit Neu und 1Ur dl(') Zute „Fastenbrezei“1sSt demgegenüber mit Recht gxeoOpfert worden.

Für die Leser dieser Zeitschrift hebe iıch noch tolgende gröfßere Artikel
kirchen- un dogmengeschichtlichen Inhalts als 1L1CUH hervor: Räahner: Frü
christliche Kirche (eine Gesichtspunkten reiche Auseinandersetzung miıt dem
Begriff des SO$. „Frühkatholizismus“); I, Dl
Frühchristliche Kunst; Frühchristliche Musik; Früh-
scholastik (mıt Betonung des soz10logischen Moments der „Schule“ Uun! Orientierungüber die Quellen un! Liıteraturgattungen); Zeeden Gegenreformation (miteinem eigenen kritischen Abschnitt ZUT „Beurteilung“); O1 Geistliche Fürsten-
tuüumer („Eine abschließende Würdigung der g K in Ditl 1St mangels Vorarbeiten
noch nıcht möglich“); Söhngen: Fides intellectum, Gesetz un
Evangelium; Prümm, Schubert, Schnackenburg, Rahner:germissen: Gnostizimus (1m Hellenismus, 1m Judentum, 1m N. in der
„moderne Gn dazu die theologische Bestimmung des Begriffes „Gnosıis” VOIL
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)® Gottebenbildlichkeit (Eiblis&x nd „dogmatisch“-
dogmengeschichtlich); Gottesbeweise;
Gottesdienst 1mMm evangelisch-lutherischen un evangelisch-reformierten Ver-
ständnis: Habsburger. Der Artikel „Gnade“ VO
hat mIit 23 Spalten fast den vierfachen Umftang der vorıigen Auflage, und dazu
Lretiten noch die Stichworte „Gnadentheologie“ (von demselben) und „Gnaden-
systeme“ S r) Auı der „Gnadenstreit“ r) hat den
1er- bıs fünffachen Umfang Es 1St deutlich, dafß die NECUC Auflage
ıcht 1Ur 1n alter Weıse toff£flich überall eine zuverlässıge Orientierung a}  ermOo  -
licht; s1e sucht auch mehr als früher das Verständnis der Probleme wecken
un! vertiefen, nıcht zuletzt 1im historischen Bereich.

Heidelberg Campenhausen

Philipéherra.rd: Greek asftf and the Latın NS study
1n the Christian Tradıtion. London Oxford University Press) 1959 VLE
2072 5., geb c<h 25/—.
Dies Buch enthält nıcht, W1e MMa  =) nach Titel un: Untertitel könnte,

ine 1m EHNSCICH Sınne historische Darstellung un Entwicklung des kirchlichen Ver-
hältnisses VO  - OUOst und West oder 1ine Untersuchung des kıirchlichen Traditions-
begriffs. Es handelt sich einen geistesgeschichtlichen Durchblick, der VO  - den
Anfängen bis ZU Begınn der Neuzeıt reicht, und „die christliche Tradition“ Meılint
1n diesem Fall das Christentum und se1ne Lehre selbst. Dessen yriechische un! late1ı-
nische Ausprägung werden 1n großzügiger, angenehm lesbaren Darstellung charak-
terisiert und 1n ihrem geschichtlichen Schicksal gedeutet. Nur velegentlich, in der
Schilderung typischer der dem Verit besonders wichtiger Phänomene un Per-
sönlichkeiten, geht stärker 1Ns Einzelne und esselt dann auch 1mM Detaıil. Zwei
methodische Voraussetzungen mu{ na  a} annehmen, WENN 11anl dies But genießen
will die christliche Wahrheit wird VvVon vornherein als eine 1ım Grunde festliegende
Größe aufgefaßt, die 1m Sinne der platonısierenden griechischen Vaäter begriften
und zugleich 1n praktisch-kirchlichen Bezügen verstanden wird. 99 Fathers“ C1I-
scheinen VO hier Aaus als ‚eine historisch kaum vegliederte Einheit: macht dem
ert nıchts Aaus, schon die Problematik der vorkonstantinischen Theologie mıiıt ita-
ten Aus Basıilıio0s, Johannes Damascenus un nıcht zuletzt Gregor10s Palamas
belegen. Die lateinischen Theologen (und ihr Neuplatonismus) werden neben den
Griechen ausgesprochen stiefmütterlich behandelt. Das Zweıte 1St. 1N€e EXIrem „gel-
stesgeschichtliche“ Betrachtungsweise, die die kirchliche Entwicklung fast Zanz 4US

den geistigen Gegebenheiten und Grundhaltungen verstehen, oft geradezu ableiten
wıll Whart happens the historical plane, erklärt der Vert einmal ® 50) rund-
WCS, althoug, real enough LtS OW: level, 15 reflection of certaın attitudes of
thought, of partıcular spırıtual disposition Orıentatıon. Wem diese Formel
W1ie dem Rezensenten eintach erscheint, kannn die schlüssıgen Gedankengänge
des Buches LLUr mıt ständigen Fragezeichen begleiten.

Die ursprünglıche Verschiedenheit VO  a} (Jst und West wiırd einleitend VO: Ver-
hältnis Plato-Aristoteles A4aus beleuchtet. Die im aristotelischen System unvermeid-
liche Vorherrschaft der Ratıo komme, heißt CDy der römischen Denkweise
un.: bilde 1n gzeWw1Issem Sınne die Voraussetzung des römischen Reichsgedankens, bis
hin ZU: Kaiserkult. Das Christentum, dessen Wesen VOTr allem (soOttes- un:;
Schöpfungsgedanken entwickelt wird, fügt sıch dem immanenten Reichsgedanken
einerseits e1n, oreift ber andererseits ständig ber ;h 1n ıne andere Dimensıion
hinaus. Der organısierte Konziliariısmus und die Formelherrschaft der Reichskirche
werden dann verhängnisvoll, insofern S1€ eın rationalistisch-exklusives Verständnis
der Wahrheit nach sich zıehen. Während ber die oriechische Kirchlichkeit das 1US
dıyınum un! das 1US ecclesiastiıcum auseinanderhält un sich mi1t der Staatsgewalt

ä
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'verträgt‚ hne einem Caesafopaiaisrfius verfallen, acht sich das W€stliché Papst-(um ZUur unmıttelbaren Quelle der geistliıchen nd welt lıchen, der priesterlichen undder königlichen Gewalt. Im Grunde soll hierbei dieselbe gelstige Grunddifferenzerkennbar se1ın, WIıE In der abendländischen Fassung der Trinitätslehre Nnıt ihrer ein-seıt1igen Einheitstendenz un em daraus resultierenden Streit das Filioque.Abendländische Kiırchlichkeit äuft für den ert ohINaus, un WAar den DPa weıteres auf den Papalısmuspalısmus der extremen, hochmittelalterlichen Zweischwerter-lehre Bonitarz VIITI

Eın zweıter eil („The ıssolvıng Order“) schildert die Auflösung der christ-lıchen Tradition ın TrTe1 Kapıteln Die antıphilosophische Haltung der byzantinischenKırche, die gleichwohl den Aristotelismus aufgenommen hat, tührt eiıner Re-paganısierung des Platonismus. Das wırd Gemistos Plethon ıllustriert (theo-logisch widerlegt ihn der ert 136 Miıt Argumenten Eriugenas!). Die angeblichschon bei Augustin ANSESCLIZLE, bei Thomas entwickelte, bei Descartes endgültigdurchbrechende Tenden- ZU Ratiıonalismus tührt im Westen derweil ZUuUr ScheidungVOon Offenbarung und Vernunft, Metaphysik nd Wıssenschaft. Damıit 1st der WegZzum Individualismus, ZUr Aufk!arung, um Materı1alismus un: Kollektivismus treigeworden. Wıe heute üblich findet bei di SdNzZCNH, scheinbar durchsichtigen Prozeßdie Reformation nıcht das geringste Interesse Luther der Calvın werden nıchteinma] SCHANNT, Reizvoll 1St das letzte Kapitel, das die Geistesgeschichte desneuzeıitlichen Grieentums Von Plethon ber den Humanısmus und PaganismusVO Padua bis zum  natıonalen Liberalismus eınes <Oorals und seiner Nachfahrenschildert als eine im wesentlichen tragıische Gesch;chte der westlichen nd heid-nıschen Überfremdung des alten Erbes (3an7z allgemei oilt €  I9 den heutigen, un-gläubigen Materialismus der Satz: Christianity 15 the spirıtual tradition of theWest, anı the quality of VWestern k ife 15 inescapably determined the degreewhich ıt realızes, faıls realize, that tradition 196)Man mu{ß 1€es Buch als einen geschichtsphilosophischen Versuch nehmen, wenn
INan ıhm gerecht werden wiıll Da 1St keinesfalls unınteressant. Die dogmen-geschichtlichen Skizzen, die enthält, sind anregend un uch lehrreich berım Ganzen zeıgt die Darstellun doch VOT allem den beängstigenden Konstruktivismuseiner Methode, die, W1€e der erf. selber F}  9 die historis:  en Fakten mehr
Zzur Ilustration als ZUur Grundlage ihrer Untersuchung gemacht hat und dafür VO  Heinem „aprıorischen“ Begriff des christlichen Wesens und der „Christlichen“ Über-lieferung ausgeht, Mıt dessen ‚Hilfe alles verstehen nd alles deuten ISE.

Heidelberg Campenblwsen

Ulrich Mosiek : Dıe Probaätı Au  es 5} den Ehehichtig-£keitsprozessen der DF seit Inkrafttreten des Codex IurisCanonic] !! Freiburger Theologische Studien, Arsg. Von J. Vincke
P# kart.

Heft 74)Freiburg 1n Br. (Herder 1959. Z  > 191
Im Gegensatz ZU römischen Recht, die Lehrmeinungen ogroßer römischerJuristen entscheidende Bedeutung für Rechtsbildung un Rechtsprechung besaßenin spätrömischer eit Gesetzeskraft erlangten (Z 1n Fällen vonGesetzeslücken), haben 1m kanonischen echt die probati diese überragendeStellung nıemals erlangt, unbeschadet der Tatsache, daß CS auch ler nıcht anAutoritäten fehlte, die auf die Entwicklung des kanonischen Rechts oroßen Eıin-flu(ß haben (eriınnert se1 ur die Bedeutung etwa Augustıins für dasDekretbuch des Magister Gratianus). Der Codex Iurıs Canonıicı, für den bestim-mend der rundsatz „Tantum valet quantum probat“ 1St, erwähnt die probatıauctores ın Can. 11l. Z („Canones, qui 1US integro referunt, veter1s1Uurus auctoritate, ideo receptis apud probatos S interpretationibus,SUNT aestimandi“), ferner spricht Can. VO der „COMMUN1Ss sententia.

CX

x



He  _ Allgemeines _  331  doctorum“ als Mittel zur Ausfüllung von ‘Gesetzeslürkefi Aund ‚ auch can 41393  $ 2 empfiehlt die Lehre der „probatorum doctorum“ als Richtschnur; das Kkirch-  — Jiche Gesetzbuch räumt also den bewährten Autore  r  n in gewissen Fällen einen nicht  geringen Einfluß ein.  Die vorliegende Untersuchung, 1958  ön der "Theologischen Fakultät der  Universität Freiburg i. Br. als Habilitationsschrift angenommen, hat sich zum  Ziel gesetzt, „die Ehejudikatur der S. R. Rota in ihren charakteristischen Formu-  a  lierungen auf ihre Wurzeln, die probati auctores, zurückzuführen“ (S.V). Im  ersten Teil (Biographien und Bibliographien der probati auctores) wird ein um-  fassender biographischer und bibliographischer Überblick über die probati auctores  vom 13. Jhdt. bis zur. Gegenwart vermittelt. Von den 51 probati auctores im  n  ‚engeren (oder technischen) Sinne, zu denen alle Autoren zu zählen sind, deren  Werke und Lehrmeinungen bei der römischen Kurie in der Gerichts- und Ver-  waltungspraxis zur Lösung sstreitiger Rechtsfragen bevorzugt herangezogen wer-  den, unterscheidet der Verfasser in einem Anhang (S. 70—94) die probati ‚auctores  im weiteren Sinne, die zwar in den einzelnen Decisionen bisweilen genannt werden,  ohne jedoch wiederholt und entscheidend in der kirchlichen  Judikatur Bedeutung  erlangt zu haben.  }  Bei sämtlichen probati auctores gibt Mosiek einen erschöpfenden Katalog aller  jener Zitate, durch die sie in den Urteilen der S. R. Rota zur Klärung von Rechts-  A  fragen herangezogen wurden. Für die Zeit vor Inkrafttreten des Codex ist be-  merkenswert die häufige Zitierung des Aquinaten, unter den  19. und 20. Jhdts. ragt besonders Gasparri hervor.  : Kanonisten des  Im zweiten Teil untersucht der Verfasser die Ehenichtigkeitsprozesse vor der  _ S.R. Rota wegen trennender Ehehindernisse, mangelnden Ehewillens und wegen  Formmangels und zeigt an Hand zahlreicher Zitate und Verweisungen, in welchem  Maße die Auffassungen der probati auctores zur. Überbrückung von Gesetzeslücken  oder auch zur Auslegung strittiger Begriffe und Fragestellungen in der Ehe-  rechtsprechung berücksichtigt wurden. Allerdings beschränkt sich Mosiek bei dieser  Untersuchung auf die probati auctores im engeren Sinne, wie er auch die von der  S. R. Rota beigezogenen Autoren der Medizin und Pastoralmedizin weitgehend un-  \  berücksichtigt 1äßt. Vornehmlich die im ersten Teil des Buches übersichtlich angeord-  neten biographischen und bibliographischen Angaben werden auch das Interesse  _ der Historiker finden.  v  ; Würzburg  Paul Mikat  S  Paul Thoby: Le Crucifix des origines au Concile de Trente.  Etude iconographique. Nantes (Bellanger) 1959. XIV und 287 S., 39 Abb. im  %  Text, 393 (davon 6 mehrfarbige) Abb. auf Tfln..  Y  D Ursprung und die Wandlungen der Darstellung des Gekreuzigten von  ihren Anfängen bis hin zur Zeit des Konzils von Trient zu verfolgen und die  _ kunstgeschichtlichen Abhängigkeiten sowie die mannigfaltigen Einflüsse von seiten  4  der theologischen Lehrmeinungen, der zeitgenössischen Literatur usw. auf die Ge-  staltung des Kruzifixus aufzuzeigen, das ist die Aufgabe, die sich Paul Thoby,  _ Honorarkonservator am Departementsmuseum zu Nantes, in diesem Buche gesetzt  hat. Die Geschichte der Kreuzes- und der Kreuzigungsdarstellungen ist nicht nur  für den Kunsthistoriker--interessant, sondern auch für den Fachbereich der Kirchen-  und Religionsgeschichte äußerst aufschlußreich, gewährt sie doch einen tiefen Ein-  blick in das Glaubensleben der jeweiligen Zeit. Das Werk Paul Thobys :ist eine  wirkliche Fundgrube. Allein durch die große Zahl der Abbildungen hat es den  . -Charakter einer wichtigen Quellenpublikation. In langjähriger Sammlertätigkeit hat  der Verfasser ein umfangreiches Bildmaterial zusammengetragen. Bildwerke aller  _ Techniken finden Berücksichtigung: Wand- und Glasmalereien, Tafelgemälde, Zei&1-  x&  }  AAAllgemeines_ 331

doctorum“ als Miıttel zur Ausfüllung VO  > Gesetzeslücken und auch Canl.
empfiehlt die Lehre der „probatorum doctorum“ als Richtschnur:; das kıirch-

lıche Gesetzbuch raumt Iso den bewährten AÄAutore In veEW1SseN Fällen einen ıcht
geringen Einflufß ein.

Die vorliegende Untersuchung, 1958 von der Theologischen Fakultär der
Universität Freiburg Dr als Habilitationsschrift ANSCHOMMECN, hat siıch Z.u
Ze] ZESELZT; „die Ehejudikatur der ota ın ihren charakteristischen Formu-
lierungen auf ihre Wurzeln, die probati , zurückzuführen“ (Si V} Im
erstien eil] (Biographien un Bibliographien der probati auctores) WIr: eın ufassender biographischer un bıbliographischer UÜberblick über die probati
Vvom Jhdt. bis PTE Gegenwart vermuttelt. Von en 51 probati im

‚ CENSCICH (oder technischen) S5Sinne, denen alle utoren zählen sind, deren
Werke und Lehrmeinungen bei der römischen Kurie 1n der Gerichts- und Ver-
Wwaltungspraxis ZUr Lösung streıtiger Rechtsfragen bevorzugt herangezogen Weli-
den, unterscheidet der Vertasser ın einem Anhang (S 70—94 die probati1m weiteren Sınne, die WAar in den einzelnen Decisionen bisweilen SCNANNT werden,
hne jedo: wıederholt und entscheidend in der kirchlichen Judikatur Bedeutungerlangt haben

DBei sämtlichen probati AaucCtfiOres Zibt Mosıek einen erschöpfenden Katalog aller
jener Zitate, durch die Ss1e ın den Urteilen der Rota JA Klärung VO Rechts-
fragen herangezogen wurden. Für dıe Zeit VOTr Inkrafttreten des Codex 1St be-
merkenswert die häufige Zitierung des Aquınaten, den
1 und ts 5 besonders Gasparrı hervor.

Kanonisten des

Im zweıten el untersucht der Vertasser die Ehenichtigkeitsprozesse VOT der
S5, R. Rota WE  Fa  € trennender Ehehindernisse, mangelnden Ehewillens und WeSe
Formmangels und zeıgt Hand zahlreicher Zitate und Verweisungen, in welchem
Mafse die Auffassungen der probati AaucCctLOres Zn Überbrückung V} Gesetzeslücken
der auch ZUur Auslegung strıttiger Begriffe un Fragestellungen in der Ehe-rechtsprechung berücksichtigt wurden. Allerdings beschränkt sıch Mosiek bei dieser
Untersuchung auf die probati AauCiIOres 1m ENSCICH S5ınne, W 1€ auch die VOINl der
S5S. R. Rota beigezogenen utoren der Medizin un: Pastoralmedizin weitgehend un-

berücksichtigt laft Vornehmlich die ım ersten eil des Buches übersichtlich angeord-
biographischen und bibliographischen Angaben werden auch das Interesse

der Historiker finden.

Würzburg aul Mikat
Paul TIThOoby: Le Crucıfix des Örıg 1ines CN CLE de irente.Etude iconographique. Nantes (Bellanger) 1959 N und 287 SE Abb 888mörn  V Text, 307 (davon mehrfarbige) Abb auf T£ln

Den Ursprung und die Wandlungen der Darstellung des Gekreuzigten von
ihren Anfängen bis hin ZUr Zeit des Konzils VO  $ Trient verfolgen und die
kunstgeschichtlichen Abhängigkeiten SOW1e die mannigfaltigen Einflüsse VO seıten
der theologischen Lehrmeinungen, der zeitgenössischen Literatur uUusSsW., auf die Ge:-=
staltung des Kruzıfixus aufzuzeigen, das 1St die Aufgabe, dıe sich. Paul Thoby,
Honorarkonservator am Departementsmuseum / A Nantes, ın diesem uche DESCELZL
AT Die Geschichte der Kreuzes- und der Kreuzigungsdarstellungen 1St. ıcht NUur
tür den Kunsthistoriker interessant, sondern auch für den Fachbereich der Kirchen-
und Religionsgeschichte außerst aufschlufßreich, gewährt s1e doch einen tiefen Eın-
blick ın das Glaubensleben der jeweiıligen Zeıt, Das Werk Paul Thobys 1st ıne
wirkliche Fundgrube. Allein durch die oyrofße ahl der Abbildungen hat den

-Charakter einer wichtigen Quellenpublikation. In langjähriger Sammlertätigkeit hat
der Vertasser eın umfangreiches Bildmaterial ZUsaAMMENSCLFASCNH. Bildwerke aller

Techniken finden Berücksichtigung: Wand- und Glasmalereien, Tafelgemälde, Zeich-
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nungen un Mıniaturen, I-Iolzs?hnitte un! Stiche, plastische Arbeiten aus Gold,
Bronze, Elfenbein, Marmor, Stein, Holz un: Alabaster, Wandteppiche T: Das
alles wırd miıt eiınem vorzüglichen Text verein1igt der Oftentlichkeit vorgelegt. Nach
einem einleitenden Kapıtel über die Strafe der Kreuzigung in der Antike
sorgfältiger Beachtung aller Einzelheiten des Vollzugs (Verwendung VO:  .3 Nägeln,Beschriftung der Tiıtul; USW.) verfolgt die Wandlungen der Darstellung des SE
kreuzigten in Kapıteln, die jeweıls einen orößeren Zeitabschnitt umfassen. Das
IL Kapıtel behandelt die Kruzılixe VO  - den Antängen bis Z.U ahrhun-dert. Dabei WeIlst der Vert darauf hin, dafß sich das Urchristentum scheute, den He1-
and Kreuzesstamm abzubilden, uch das iınfache Kreuzessymbol hne Corpuskommt 1n vorkonstantinischer Zeıt 1988058 sehr vereinzelt VO  a Der Grund hierfür ISt
wohl nıcht in der „Bilderteindlichkeit des Urchristentums“ erblicken, W1e iINnan
ın der Literatur me1st annımmt. Es handelt sıch anscheinen: eın Phänomen, das
se1ne Ursache ın der Religiosität der damaligen Zeit hatte. Das Leben der meınde
stand 1n erster Lıinie dem Erleben un Nacherleben der Auferstehung und
ıcht sehr dem der Kreuzigung. So sind die altesten ymbole der Gemeinde
der Fisch, der Anker mIit Fisch der mit Fischen, der ute Hırte. Erst 1n konstan-
tinıscher ‚EIt siıch das Kreuzessymbol durch, eine Tatsache, deren religi0ns-geschichtliche Bedeutung iINnan nıcht übersehen sollte. In der Zeitspanne VO bis
Jahrhundert treten We1 TIypen der Darstellung des Gekreuzigten in Erscheinung,eın „hellenistischer“ mi1t bartlosem Gesicht und meıst 1Ur mMIit einem Schurz bedeck-
ten Körper und eın „syrischer“ mMiıt bärtigem Gesicht und anfangs ebentfalls mıt
einem Schurz, spater tast immer MmMIt eiınem Jangen, armellosen Gewande bekleideten
Corpus. Das LIL Kapıtel befaßt sich mIit den Kruzıiıfixdarstellungen des bis 4T
ahrhunderts, das mıiıt der byzantinischen Kunst des bis Jahrhunderts und
das mMIit der abendländischen Kunst des Jahrhunderts. Am Schlusse e1nes
jeden Kapitels wird eine Zusammenfassung der Eigentümlichkeiten der Kruzılixe in
der betreffenden Zeitspanne gegeben SOW1Ee ein Verzeichnis derjenigen Kunstwerke,die N datiert werden können. Das Jahrhundert bringt einen beachtenswer-
ten Wandel. WÄährend vorher der Heıland Kreuz lebend, auf einem Suppe-danum stehend und oftmals MI1t eiıner Königskrone auf dem Haupte dargestelltwurde, wiıird 1Un eın „Dreinageltypus“ entwickelt, stellt INa  3 den GekreuzigtenHerrn als Toten VOr un: bildet ıhn MIt einer Dornenkrone auf dem Haupte ab

alles Neuerungen, die sıch 1m Laute dieses Jahrhunderts durchsetzen un VO:  5
einer yrundsätzlich anderen Vorstellung des Gläubigen ZCUSECN. Die Leidensmystikder Zeit findert ın dieser Auffassung eınen sinnfälligen Ausdruck. — diese Neue-
LUNSCH un Sonderheiten werden sorgfältig köOnstatiert und weitestgehend AaUS den
Anschauungen der Zeit begründet. Die folgenden Kapıtel zeigen die weıtere Ent-
wicklung bis ın das Jahrhundert auf. Eıne umfangreiche Bibliographie und Jeeın Index der berücksichtigten un abgebildeten Denkmäler, der Ortsnamen un
der Künstler machen das Werk einem ausgezeichneten Arbeitsmittel für den
Kunsthistoriker W 1€ für den Kirchengeschichtsforscher. Das Literaturverzeichnis und
die oroße ahl der Anmerkungen lassen erkennen, da{fß der Vert sorgfältige Studien
getrieben hat und seıne Veröffentlichun wissenschaftlich Sut fundiert IsSt. Daß die
deutschsprachigen Buchtitel tast alle Re tschreibungsfehler aufweisen, 1St eın Man-
gel, der sich beim Lesen der Korrektur leicht hätte eheben lassen un: iıcht beson-
ders störend 1Ns Gewicht ware wünschen, da{fß der Vert. das deut-
sche Schrifttum ın noch stärkerem Maifße herangezogen hätte, als CS geschehen Ist;
insbesondere das Schrifttum, das sıch spezıell MIt der Darstellung des Gekreuzigtenbefaßt, W1€ zum Beispiel: m Cy, Der mehrfigurige Kal-
varıenberg In der rheinis  en Malerei VO 00—14 Die Entwicklung des Kal-
variıenberges VO Andachtsbild ZU Kreuzigungsdrama, Diss Berlin 1997 o b-
bert,; Zur Entstehungsgeschichte des Crucifixus, 1n Jahrbuch der preußischenKunstsammlungen 1880; u l.d d, Das Kreuz und die Kreuzigung Christi, Bres-
lau 1878; Mann, Jesus Christus Kreuz ın der bildenden Kunst, Au
Prag 1898 Paul u Die ikonographischen Besonderheiten in der spätmittelalter-
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1ichen_ Pasäionsdarstellung, Diıss. Würzburg LISZ Pa 59 Das gotische
Christusbild. Zu den Quellen mittelalterlicher Passionsdarstellungen, in Euphorion,
4/, 1953; Ke 1’ Die frühchristliche Darstellung der Kreuzigung Christi, Leipzig
1904; bn l C Christus Kreuz 1n der Bıldkunst der Karolingerzeit, Studien
ber christliche Denkmäler, Heft 21R 1930:; oh C y Passionsbild und Pas-
sionsbühne, Berlın 1926; Roth, Der volkreiche Kalvarienberg 1n Literatur un
Kunst des Spätmittelalters, Berlın 1958 RO au I; Die spätmittelalterlichen Kreu-
zıgungsdarstellungen, 1: Ehrengabe deutscher Wiıssenschaft, dargeboten VO  - katho-
lıschen Gelehrten dem Prinzen Johann Georg VO  e Sachsen, Freiburg I Br. 1920;

r, Kunstgeschichte des Kreuzes, Schafthausen 1870; h,
Die Entstehung des Dreinagelkruzifixus. Seine typengeschichtliche Entwicklung bis
ZUr Mıtte des 1:3 Jahrhunderts in Frankreich und Deutschland, Diss Frankfurt
1953 (mschr.); ZIiINnK: Die Passionslandschaft in der oberdeutschen Malereı und
Graphik des 15 und Jahrhunderts, München 1941 Eıne Berücksichtigung dieses
Schrifttums hätte das wertvolle Werk aul Thobys zweıtellos weıtere Aspekte
berei  ert.

Cuxhaven Weckwerth

Ite Kirche

A Internationale Patristische Bibliographie, hg
VO  3 Band Die Erscheinungen des Jahres 1956;
Band I1 Die Erscheinungen des Jahres 1957 Berlin (de Gruyter) 1959 X VIIL,;
103 S“ XXX, 115 S geb. Je
Gememsam mMIit Aland hat der Herausgeber sıch der mühevollen und ent-

sagungsreichen Aufgabe unterzogen, die autf dem Internationalen Patristikerkongreißs
Oxtord 1955 geiußerten üunsche nach eiınem bibligoraphischen Organ verıifi-
zieren. Unterstützt VO  e eiınem internationalen Mitarbeiterkreis bisher Z e1n-
schließlich an  n hat Schneemelcher die beiden ersten Bände vorlegen und
den dritten ankündigen können.

Über die Notwendigkeit und ringlichkeit des Unternehmens bedarf keinerweıteren Worte. Wenn der Herausgeber 1m Orwort des zweıten Bandes An-
meldung kritischer üunsche bzgl der Gestaltung bittet, sollten dieselben siıch
höchstens auf Detaıils beschränken. Die Gliederung 1St gehalten, da{fß alles
ın ihr eingeordnet werden kann. Für Arbeitsmittel W1e Bibliographien oilt 1m bri-
CN, daß S1€ nach „dem Gesetz, nach dem S1ie angetreten, ” seın mussen. Die stan-
dige Arbeit Mi1t ihnen GESE sichert,; dafß INa  - iın der sachlichen Gliederung zuhause ISt
und sotort findet, WAas INa  ; sucht. Wıe Burghardt 1in seinem UÜberblick ber
laufende Forschungsunternehmen 'The Literature of Christian Antiquity 5—1
1n:! Theological Studies Z 1960, 85) feststellt, bilden in der Tat die oyrößte Schwie-
rigkeit die Voillständigkeit und die Zuverlässigkeit.

Was den ersten Punkt betrifft, äßt schon der Vergleich mıiıt den beiden ersten
Bänden erkennen, da{ß ıhm durch ine unıversale Erfassung der Urgane weithin
gerechtzuwerden ISt. habe meıne Kontrolle auf Augustin beschränkt. In der
Forschungsliteratur des Jahre 1956 (Bd 1) vermißte ıch Aaus der spanischen Zeitschrift
Augustinus Madrid) tolgende Art. (asas Blanco, cOonocımıento de Di0s
Ia filosofia de San Augustın, 24Q 1, 1956, 63—81; Chaix-Ruy, El historico
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de Ia ‚Ciudad de Dios‘, aa. 1, 1956, 215—224: Masino, cristoccntrismd deSan Augustin 2a0 15 1956, 261—263 Im zweıten Bande hingegen Waren alleAugustinartike] der Zeitschrift exzerpiert. Dem entspricht, da{fß in dem zweıtenBande die Zeıiıtschriften 1m weıteren Umfange herangezogen wurden, vgl die be1i-den Abkürzungsverzeichnisse. Trotzdem 1St die Vollständigkeit für 1957 noch nıchterreıicht. Für Augustin Vvermisse iıch dort Beiträge: Beyenka, St Augustineand the Hymns of St Ambrose 1n * The American Benedictine Review L121—1372 (Ztschr. erscheint nıcht 1M Abkürzungsverzeichnis); McNew, E heRelation of 1cero’s rhetoric Augustine, in Research Studies of the State COl-Jege of Washington 2 9 1957, —1  9 Geiger, A The Origin of the Soul AnAugustinian dilemma (Pars Dissertationis A4uream in Facultate Philosophiaeapud Pontificium Athenaeum „Angelicum“ de Urbe), Rom 1957 Das verdanke ichdem Bulletin augustinıen DOU 1957 1in REA ın der Bibliographia Patr. nıchtaufgeführt ist: eın Beispiel dafür, dafß noch nıcht genugt, WenNnn die Augustin-bibliographien in den Augustinıana Von Bavel un 1M Gregorianum VO  —$ Boyereingesehen worden siınd. Am me1lste Schwierigkeiten werden wohl die Festschriftendem Vollständigkeitsprinzip bereit Hıer sollte der Brauch der Autoren selbsteinsetzen, abgelegene rte direkt dem Herausgeber mıtzuteilen. Wiıe sol]wI1ssen der ahnen können, dafß in dem Bande Überlieferung und Neubeginn.Probleme der Lehrerbildung nd Bildung ach zehIl Jahren des Autfbaus (Ehren-yabe tür Joseph Antz) he on Hammelsbeck, Katıngen bei Düsseldor 1957161—175 sıch eın Autfsatz befindert on Kest, Die heidnische und die christliıche Welr 1Im Denken Augustins?

Was die Verläßlichkeit etrifft, 1St S1ie stark 4an die Erstexzerpte nd Wel-die Redaktion gebunden. Vielleicht lassen sıch durch organısatorische Ma{ßi-nahmen 1er die Fehlermö
Vergleich auch ler tortschreitende Besserung erkennen. Band Ist beanstanden

glichkeiten auf eine Instanz einschränken. Doch Läßr der
347 davor „ Teologia agustinı1ana de pecado:“ WCLN 360 - derUntertite]l gzegeben wırd, mu{fß uch Bibl 1957 365 erscheinen; Bıbl 1956 I

376 tehlt der orname (übrigengs uneinheitlich vehandhabt, bald ın Buchstaben-abkürzung, bald ausgeschrieben); 352 129 tür P D 3097 390 für 391;410 „platöonica“ ach „preexıistencia“; s 428 Publikationsjahr 1955nıcht 1956 Für 1957 hingegen habe ich vıel weniger Beanstandungen bemerkt, und
ZWAr 1ur nr. 350 nach „God and Human Knowledge in St Augustine“: TheTheorie of Hlumination. Im übrıgen sel vermerkt, da{fß gegenüber andern Biblio-
werden konnte.
eraphien MIiıt Fehlern die Genauigkeit _der Bibl Patrıstica mehrfach konstatiert

Alles ın allem INan ISt uf dem richti4 Wege! Nur 1ST der Vielfalt derForschungsliteratur Herr werden. Der Dank 1STt Herausgeber und Mitarbeiternschon Jetzt
erfahren! bergew15. Mögen S1€ auch aktive Förderung durch dıe Nutznießer

Marbqrg Andresen

Ed&ar Hennecke Neutestamentliche Apokryphen in deut-scher Übersetzung, Dritte, völlıg neubearbeitete Auflage, herausgegeben vonSchneemelcher. Erster Band ;: Evangelien. Tübingen (Mohr) 1959NAIET, TT S geb
Das Wiıedererscheinen eines Standardwerkes, das se1it 1904 un damit mehr als

eın halbes Jahrhundert die Forschung begleitet hat; reizt eiınem Rückblick, zumaldie verschiedenen Auflagen im Vergleich miteinander cehr instruktiv sind: 1) Es
oibt wohl kaum einen historischen Fq;sghung_szweig‚ dem so WI1e der neutestament-lıchen bzw. patristischen Literaturgeschichte durch Auffinden unbekannten Materials
ımmer wieder neue Impulse zugeflossen sind. Konnte Hennecke ın der Erstauflage
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zum Pap Beroliniensis 502 . nur „vorläufıze Mitseil£mgen“ iachen S 38, vel uch

ZUur Pıstis Sophia), dann oilt das vielleicht ın noch stärkerem Ma{fße tür dieAuflage  #>] Man vergleich dabe; nıcht 1l1ur die Partien 158 „Gnostische Evan-gelıen und verwandte Dokumente“ Aaus der Feder VO HS Puech, 1es aller-dings deutlichsten 1St: überall wiırft der Fund VO  —$ Nag Hamäadıi ‚seine Schattenun: Ccs 1St urchaus ffend, wenn mehrmals als Wendepunkt in der For-schungsdebatte bezeichnet ISt, vegl. 161 um
ZU T’homasevangelium der 197 ZU' Phi

„Evangelium vVeritätis“.. S.' 2072
lıppus-Evangelium. LetztgenanntesBeıspiel zeigt zugleich, dafß CUHe Funde uch NEeEUE Fragen aufwerfen, sodafß auf kom-mende Textpublikationen un -analysen hingewiesen werden ufß (S 198 {’DD} Mırt andern Worten: die Geschichte der verschiedenen Auflagen dieses Wer-kes wird durch das echte Proviso

gehörten Anwurf, die historische
F1um charakterisiert. S51e entkräfter den gelegentlıchMethode werde 1ın ihrem Streben nach einersıcherten Quellenbasis VO Motiv der Sıcherung ıhrer Erkenntnis bestimmt. Gehört

ZT: VWıssenschaftlichkeit die Fraglichkeit, selbst bei den systematischen Dıiszıiplinen,deren begriffliche Synthesen bzw Analysen vielleicht „gesicherter“ erscheinen,an  —_ vermittelrt der vorgelegte Band unmıiıttelbare AnschauUung dafür, W1e bei derhistorischen Dıiszıplin sıch nicht eıne Fraglıchkeit ın dem Sınne handelt, da{fssSie durch die kritische Frage des Denkens ausgelöst wırd, sondern eın Infrage-gestelltwerden durch eın NECUES Faktum. Jederzeit ann die Tyche eines 1eCEUCNFundes das Gebäude historischer Hypothesen ZU Wanken bringen. Das bringt dieNeuauflage ın nachdrückliche Erinnerung und machrt ın der gegenwaärtıgen Sıtuationneutestamentlicher Forschung f  re exemplarische Bedeutung Aaus. Der Vergleichlehrt ferner, daß iım Wechselspiel von Hypothese und Quellenfund die historischeMethode die Forschung un die Lösung ihrer Probleme vorwärtstreıbt, mMag 1esauch oft einer Echternacher Springprozession gleichen. Man vergleiche W 1€eschon In der Aufl hypothetisch wurde, das 35 Evangelıum verıtatıs“
STAamMmMe Aaus der Feder Valentins (S 413,; W ads in der Auf durch die Cue M ypo-these CTISCIZT wurde, das Werk enthalte vıelleicht eine I> Auswahl des Wortes desSoter“ oder SsCe1 Mi1t der „Sophia Jesu Christi“ ıdentisch (S 68) Nag Hamaäadıi hatdie Hypothese als richtig bestätigt. Demgegenüber tällt die och schwebendeProblematik, ob eın och der katholischen Kirche angehörender bzw. Uurz nach derExkommunikation schreibender Valentin eine erstien Gedanken entwickle (so vanUnnik, dem H- Puech folgt) der ob das vollentwickelte, mythologische 5Systemvalentinischer Gnosıs VOTAuUSBgESETZL se1l E A5 Jonas ın einem VOrTr den theol Fakul-taten Göttingen, Marburg und Bonn gehaltenen Vortrag, den ın seinerRezension der Textausgabe verwertet hat Gnomon D2, 1960 527 ft.), wenıger 1NsGewicht. Der Fortschritt historischer Erkenntnis 1St unverkennbar. Das o1lt uch türmanche andere Abschnitte der Neuauflage. Eıgentlich erinnern Nnur noch dieStichworte „HMaupteinleitung“ nd „Evangelıen“, womıit der vorgelegte Band aAb-schließt, die Aufla Aus der zweıten sınd wörtlich Nur die Beıiträge ‚ JesuVerwandtschaft“ nd „ JeS irdische Erscheinung un Charakter“ VON Bauer, aufden NEUEStTtEN Stand der Forschungsliteratur gebracht, übernommen worden: 1er IStdie Quellenbasis konstant geblieben. Alles andere mufte NECU gearbeitet und dererweıterten Forschungsproblematik entsprechend usführlicher behandelt werden.Selbst das Protevangelium des Jakobus, bei dem 1M Großen un Ganzen alles eımAlten geblieben 1st, mufßte im Hınblick autf en alt Textzeugen, den neugefun-denen Pap Bodmer XS NEeCUu übersetzt werden (Cullmann). Es handelt sıch in dereıne „völlig neubearbeitete Auflage“. Mırt wenıgen Ausnahmen (Epistulapostolorum,A  abe Kindheitsevangelien) hat S1e den ursprünglichen Plan; eINe EeXtaus-schaffen, zurückgestellt, un zunächst dem dringenden Forschungsbedürfnisnachzukommen, das NCU gefallene Materıal Zz.u bestimmen, sıchten ndordnen. So mufsten die Part1en, die ın der Aufl 1Ur 79 umfaßten, dasFünffache anwachsen und einen
eines iıgenen Band ausmachen, der durchaus das Geprägeorschungsbandes tragt. 4a fragt sıch, ob die anfängliche Konzeption desUnternehmens überhaupt beibehal!ten werden kann Als Edgar Hennecke 1904 das-

.
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selbe unternahm, schwebéen ıhm die ‘ „Apokryphen und i’seudepigraphen des Alten
Testamentes“ Von Kautzsch als Vorbild VOTFr. Schon die Tatsache, dafß das
alttestamentliche Vorbild bis heute unangefochten 1m Gebrauch ist, während die
Kopie der Neutestamentler immer wieder 1ne Neugestaltung erfahren mulßite,
stimmt nachdenklich Nıcht minder, dafß bereits Hennecke 1in seinem ersten Para-
graphen „Apokryph un kanonisch“ sıch genötigt sah, gzegenüber der dogmatischenSıcht das historische Verständnis dieser beiden Begrifte sichern. Das LUtL die
Neuauflage charakteristischer Umkehrung derselben auch S1e veht jedodarin weıter, da{fß S1e Rückgriff auf Franz Overbeck den S  ärfsten Kriı-
tiker biblizistischer Dogmatık dessen formgeschichtliche Betrachtung L1UT als
arbeitshypothetische Begründung für iıhre Quellenauswahl bezeichnet f: Damıt
tragt S1€E dem Wandel 1n den etzten Jahrzehnten Rechnung. Denn neben der lıtera-
LUr- un formgeschichtlichen Auswertung der „Apokryphen“ durch die a-
mentliche Forschung macht sıch immer stärker das theologiegeschichtliche Interesse
der Patristik geltend. Von dort erscheint durchaus als gerechtfertigt, WECNN der
Herausgeber die SO Apostolischen Väter nıicht mehr autzunehmen edenkt Nicht
Nur das Dıiktatrt der Fülle des neuangefallenen Materıals bestimmt se1ne Neuautflage,
sondern uch eın bewußt gestaltender e dasselbe für die theologische Sıtuation
der Gegenwart ruchtbar werden lassen. Man kann NnUur ankbar se1nN, da{fßß siıch
VO:  3 keiner alschen DPıetät gegenüber den früheren Auflagen lenken 1e18

Meıne Anzeige wollte zunächst NUur die editorische Leıistung herausstellen, die das
vorgelegte ammelwerk bekundet. Gerade 1n diesem Falle überschreitet S1e den
Bereich des Organisatorischen, WwOmIt nıcht SESAST seın soll,; da{ß auch diesem
Punkte nıcht Beachtliches un: wohl auch dornenvolle Arbeit geleistet worden isSt.
Demgegenüber wurde die wissenschaftliche Leistung der einzelnen Mitarbeiter von mır
zurückgestellt, die nıcht wenıger dazu beigetragen haben, da{ß die Neuauflage eiınen

starken Eindruck hinterläfßt. Die Beurteilung ihrer Beıträge wird jedo der Lage
entsprechend 1n erster Lintıie den Spezialkennern obliegen. SO WIF. diese Auflage
unmiıttelbare Wirkungen in der Forschungsdebatte auslösen, diese jedo ıhr den
testen Platz 1ın derselben siıchern, bis wohl ach weıteren Jahrzehnten 1ine EUC

Auflage nöt1ıg sein wird.
Marburg arl Andresen

Jean-Pau l Brısson: Autonomisme :E Christianiısme dans
de Septime Severe |’invasıon vandale. Parıs (Boc-

car: 1958 1L, 456
In der etzten Zeit 1St 1e] ber den Donatısmus vearbeitet worden. Manches, WAas

schwankend erschien, 1St gesichtet und bCSS€I' unterbaut:; das Bıld der Verbreitunghat sıch, auch auf Grund der archäologisch-epigraphischen Quellen, geklärt. Andere
Dıinge siınd often gyeblieben un werden C5 vielleicht ımmer bleiben. Im SanzZzeN hat
sıch die ungefähre Vorstellung, die INan VO  e dieser typisch „sektenhaften“ Kirche
un der Verbindung ihrer relıg1ösen und sozial-revolutionären, vielleicht uch
„natıonalen“ Züge besafß, NUur iımmer VO: NneUEemM bestätigt. Die schöne und Jebendige
Darstellung Frends (The Donatıst Church 1952 vgl KAe 75 S57 5Sp
128 bietet eine Zusammenfassung, die, ufs (Ganze vesehen, wahrscheinlich für
Jange eıt ma{ißßgebend bleiben wird. Hatte Frend das troblem des Donatıismus
gültig „Adus der Enge der reın theologie-, dogmen- der rechtsgeschichtlichen Schau
herausgeholt und 1n einen größeren Zusammenhang gestellt“ S C
ZKG 1957 374), mührt sıch die vorliegende Darstellung in ersSter Linie wieder

1iNe geistesgeschichtliche Einordnung des Phänomens: die theologische Kom-
PONCNTLE der Bewegung, heißt C5S, darf keinesfalls übersehen werden. S1e stellt 61

re Auffassung in einen ZeEWiSsSeEN Gegensatz, hat es aber, 1955 abgeschlos-
SCH, leider unterlassen, S1'  ın voller Breıte mıiıt ihr auseinand erzuse;zer„1. Im übrigen
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verspricht der Tiıtel des Buches etwas mehr, als CS erfüllt: andelt 1m wesent-
lıchen 198088 VO Donatısmus un! verfolgt auch hier, W1e ZESARTL, vorzüglich die theo-
logisch-1deologischen Zusammenhänge. Von den jetzt durch Kraf{it (Kaıser
Konstantıns relıg1öse Entwicklung, 1955; 28 erhellten kirchenpolitischen Vor-
gangen und Zusammenhängen beispielsweise, die AT ersten Verurteilung der Dona-
stiker führten, ertährt INan überhaupt nichts.

Eın Hauptanliegen des Buches iSt; das nıe bestrittene Fortwirken cyprianı-
schen Denkens 1M Donatısmus herauszuarbeiten. Das Kapıtel bringt darum
ıne breite Darstellung der cyprianıschen Kirchen- un: Sakramentslehre. Sie hat
den zyrofßsen Vorzug, richtig se1n, da S$1E ber durchaus nıchts Neues bringt, hätte
Sie wesentlich kürzer austallen dürtfen. In der nach W1e VOTL umstrittenen Beurte1i-
lung der Primatus-Fassung VO  a} de ne1gt der Vertasser ZUr Unechtheit, weıl
hre Anschauung nach der nächstliegenden Auslegung vänzlich uncyprianisch
se1n würde. Er hätte die Unechtheit bei Berücksichtigung der Überlieferungsprobleme
auf d1e nicht eingeht) noch zuversichtlicher behaupten können. Das tol-
gende Kapıtel schildert die donatistisch-katholischen Auseinandersetzungen des vierten
Jahrhunderts wıederum csehr breit. Schriften VO  3 ÖOptatus und Augustın (dessen Eın-
seitigkeit icht verschwıegen wırd) werden seitenlang exzerpiert und paraphrasıert

INnan erhält auf 1ese Weise fast eın Repertorium aller 1n den theologischen Dis-
kussıonen gebrauchten Argumente. Die französısche Übersetzung wird dabej |1au-
tend V OI Anmerkungen begleitet, die den lateinischen Urtext bieten. Besondere
Beachtung findet die Frage des kirchlichen Partikulariısmus der Autonomismus.
Neues Materı1al kommt dabei ıcht ZU Vorschein Das unabhängige Verhalten der
atriıkanıschen Kirche gegenüber Mailand und) Rom erscheint als ıne Art Parallele
ZUur donatistischen Einstellung, obschon sıch hier gegenüber den besonderen
jurisdiktionellen Ansprüchen Roms ohl anderes handelt. Die Erın-
NCrUNS Cyprian INAas jedoch gleichfalls 1m Hintergrund yestanden haben Im üDri-
X  S  ( ze1igt der Verfasser treffend, W1@e wenı12 die Donatıisten selbst als kämpfende
„Parteı“ in der Lage N, den‘ cyprianıschen Standpunkt konsequent testzuhalten.

Der zweıte Teıl des Werkes — „Martyrs circoncellions“ — 416$f reicher elb-
ständigen Gesichtspunkten. Er schildert zunächst das staatliche Vorgehen und seine
Rückwirkung auf die Donatısten, für die S1' die heidnische un! die katholische
Verfolgung nahezu neinander‘ schlossen un eine unmittelbare Fortführung des
alten tertullianisch-cyprianischen Pathos möglich machten. Der harte „Dualısmus”
VO Kiırche un Welt, die martyrologiche Begeisterung und die Armentheologie
sınd VO hıer Aaus begreifen. Das vieldiskutierte Problem der enthusiastischen
„Selbstmorde“ müfite eiınmal 1n orößerem allgemein-religionsgeschichtlichen Rahmen
untersucht werden. Am wichtigsten 1st das letzte Kapıtel „L’impatıience POP
laıre“ mit einer solıden, Saumagne anknüpfenden Erörterung des (ir-
cumcellionen-Problems. H.-J Diesner hat die Untersuchung des Verfassers
diesem Punkt seinerselits weitergeführt (Wissensch. Zeitschr. Unıyv Halle 19597

1009 fi 9 vgl auch hLZ 1960, S5p 497 Man kann x heute ohl als gesichert
ansehen, dafß die Circumcellionen ursprünglıch eine Klasse freier, nıcht Sanz sefS-
hafter Landarbeiter darstellte, die, verelendet und ZUuUr Revolution getrieben, sıch auf
die Seite des Donatismus schlugen und auch MIt anderen Elementen verbanden
(Sklaven) Damıt dürtte auch das Namensproblem tür diese „Saisonarbeiter“ 1mM
wesentlichen velöst se1IN. F ds Ableitung von den Märtyrerkapellen, die s1e be-
sucht hätten, führt 88 eine alsche Richtung. Andererseıts möchte iıch betonen, da{fß
die Bezeichnung „agonostic1“ ursprünglıch keine allgemeın soz1ale Bezeichnung der
„Aktivisten“ SCWESCH se1ın kannn S 347 ; sondern kirchlicher Herkunft se1ın mufß
Dafür spricht schon die Bildung VO griechischen W ortstamm. Interessant S da{fß
die donatistischen Bischöte selbst gegenüber der vefährlichen Bundesgenossenschaft der
Circumcellionen anscheinend zunächst Bedenken un! theologische Kritik zeıgten,
sıch bei den Massen damit autf die Dauer jedoch nıcht durchsetzen konnten. Die
soziale un: die religiöse Ideologie jef zuletzt weıitgehend in 1ns. Zum Schlufß des
Buches macht der Vertasser wahrscheinlich, da{fß Commodıan, für den die

Zrtschr. tür K



338t  }  338  Dl  Iii‚térairijsl:hé ‘B‘éricht’e’ undl»-Alvuze  igen  \  X  Datierufig Clo urcelles übernimmt („u  m 440“), ein letzter Nar donatisti-  scher Theologie gewesen sei.  Offensichtlich hat er die Testimonien Cyprians für seine  biblischen Belege in großem  Umfang herangezogen. Wenn über die Verfolgung der  »sancti“ geklagt wird, so is  t dies der donatistische Sprachgebrauch für die wahren  Christen. Im einzelnen blei  ®  ben allerdings. immer noch Schwierigkeiten; doch scheint  mir diese Lösung jedenfall  s annehm  barer als Kl. Thraedes Versuch, Commo-  jan in vorcyprianische Zeiten hinau  fzurücken (Jahrb. f. Antike und Christentum 2,  E  1959 5: 90 f), Die »  Conclusion“ umfaßt nur vier Sei  e.  ten und bescbränkc sich auf  eine Zusammenfassung der wesentlichen Gesichtspunkt  der:  s zur Orientierun  So handelt es sich um ein zum Teil förderliches, immer verständiges und beson-  g über die theologische Diskussion im ganzen recht bequemes  Buch. Für einige Q  uellensammlungen (Urkunden, Märtyrerakten) sind . nicht die  neuesten Ausgaben benutzt, und leider ist die Auseinandersetzung mit der Litera- -  tur fast durchweg zu kurz gekommen. Der Verfasser, jetzt Profes  sor an der Faculte _  des Lettres in Poitiers,  entschuldigt sich damit, daß es ihm nicht erlaubt gewesen  sei, bei einer Doktorarb  eit — denn hierum handelt_es sich  — nachträglich den Text  zu ändern. — Das ist eine bedauerliche Bestimmung,  zumal bei einem Werk, das erst  drei Jahre nach dem Abschluß veröffentlicht wird.  {&  Vielleicht erklärt sich aus diesem  Übelstand auch die übergroße Breite der Darstell  ung. Wären die kritischen Aus-  einandersetzungen in den Anmerkungen vermehr  t und der Text selber um die  Hälf’cg vermindert worden,  so besäße das Buch für uns heute den doppelten Wet:t;  Heidelberg  H. v. Campenhausen  {  Arthur Vööbus: Literar-y Criticakand HistorzcalsSecudies in  Ephremthe Syrian  (Papers of the Estonian Theolo  ' 10). Stockholm (ETSE) 19  58. 146 S. brosch: $ 3,50. -  gic_gl Society in Exile  ‚In diesem Band faßt der unermüdlich.  e Gelehrte diéErgebnisse' früherer Studien  zusammen und führt sie weiter.  Aus dem Umkreis der Probleme, die der Ephräm-  nachlaß durch seine bisher unbe  wältigte Masse stellt, behandelt V. einen Ausschnitt,  jene Texte Ephräms, denen hi  storische Nachrichten  zu entnehmen sind (Vorwort).  Den Bemühungen V.s ist es gelungen,  »neue Manuskripte zu entdecken und den  handschriftlichen Nachweis zu vervollst  ändigen“ (Vorwort). Der Index benutzter  Hss zählt 109 Codices auf.  V. behandelt in fünf mehrfach unterteilten Abschnitten: die  Quellen, die Na  richten über Ephräm bieten;  die Daten, die für E.s Leben mit Sicherheit zu gewin-  nen sind („The general im  pression is that these references hardly warrant the  conclusion that Ephrem was  a choir director in the Edessene church“ p. 54 — das  richtet sich offenbar gegen ei  ne Notiz bei Lamy,  die dieser aus Jakob von Sarug  bezogen hat und die auch von E. Beck, Asketen  tum... p. 342 mit Zustimmung  zitiert wird); asketische Texte,  die Anspruch auf Echtheit erheben; die asketischen  Anschauungen auf Grund der e  chten Texte; und schließlich die sich daraus ergebende  Rolle E.s in der Geschichte des  vl  syrischen Mönchtums.  Im Verlauf dieser Abschnitte fällt V.  als Ergebnis seiner Analysen fölgf:ndé  literarkritischen Entscheidungen: das Testame  nt Ephräms enthält möglicherweise einen  kleinen echten Kern, der in seinem Umfan  g freilich nicht genau zu bestimmen ist  (p- 15); eine Sugita, die V. in Ms. Min  g. syr. 190 gefunden hat, in der E. über sich  d  selber, d. h. über sein inneres Leben s  pricht,  hält V. für echt, eine andere, die in  ihrem Tenor genau entgegengesetzt ist (Rahm  ani, Studia Syriaca I p. 12), dement-  sprechend für unecht (p. 16—18);  die griechischen Reprehensio-Texte (Assemani I,  18—23. 119  144) sind nicht so negativ zu beurteilen,  wie es gemeinhin geschieht;  sie zeigen Spuren, daß sie aus dem Syrischen übersetzt s  ind, ihre biographischen An-  fä  gaben sfünmgn mit der verläßli_chen Tradition gegen d  ie legendären Behauptüggép  4  n  £  CanIiitérariäéhe Berichte und>Anze19  en
Datierufig Co — übernimmt („uU 44098 ein etzter Vertfetér donatisti-scher Theologie SCWESEN sel. Oftensichrtlich hat die Testimonien Cyprians für seinebiıblischen Belege ın großem Umfang herangezogen. Wenn ber die Verfolgung der„Sanctı"“ geklagt wird, 1s 1es der donatistische Sprachgebrauch für die wahrenChristen. Im einzelnen bleiben allerdings ımmer och Schwierigkeiten; doch scheintmır diese Lösung jedenfall annehmbarer als 5 Versuch, Commo-1an in vorcyprianische Zeiten hinaufzurücken (Jahrb Antike un Christentum Z

7
1959, Die I9 Conclusion“ umta{ßrt 1er Se1l ten nd bescbfänkt sıch aufC1INe Zusammenfassung der wesentlichen Gesichtspunkt
der Zur Orientierun

So handelt CS siıch eın ZU el förderliches, immer verständiges und beson-ber die theologische Diskussion 1M ganzen recht bequemesBuch Für einıge uellensammlungen (Urkunden, Märtyrerakten) sınd nıcht dieNCUYUESTEN Ausgaben benutzt, un leider 1ST die Auseinandersetzung Miıt der Litera-Lur tast durchweg Uurz gekommen. Der Verfasser, Jetzt ProfesSOr 4an der Facultedes Lettres 1ın Poıitiers, entschuldigt sıch damait, dafß ihm nıcht erlaubt SCWESECNsel, bei einer Doktorarbe1It denn hierum handelt sıch nachträglich den exXtZu andern. Das 1St e1INe bedauerliche Bestimmung, zuma| bei eiınem Werk, das erstreı Jahre nach dem Abschluß veröftentlicht wırd Vielleicht erklärt sich A4us diesemÜbelstand auch die übergroße Breite der Darstell un  Q Waren die kritischen Aus-einandersetzungen ın den Anmerkungen vermehr und der Text celber dieHäl&g vermındert worden, besiße das Buch tür uns heute den doppelten Wet:t;
Heidelberg . Campenhausen

Arthur V656bus Literar-y CLE 1LCAJI and MistOt1Cal StHdies ınEphrem the SFFa (Papers of the Estonian Theolo
10) Stockholm (ETSE) 58 146 brosch S 3,5  O gicgl Society in Exile

In diesem Band taßt der unermüdlich Gelehrte die Ergebnisse trüherer Studien
ZUsammen nd führt S1e weıter. Aus dem Umkreis der Probleme, die der Ephräm-nachlaß düurch se1nNe bisher nbewältigte Masse stellt, behandelt einen Ausschnitt,jene Texte Ephräms, denen hıstorısche Nachrichten entnehmen sınd (Vorwort).Den Bemühungen V.s ISE CS gelungen, „HNCUE Manuskripte entdecken un denhandschriftlichen Nachweis vervollstandıgen“ (Vorwort). Der Index benutzterHss zählt 109 Codices auf.

behandelt 1n fünf mehrfach unterteilten Abschnitten: die Quellen, die Nach-riıchten er Ephräm bieten; die Daten, die tür E.s Leben mıt Sıcherheit geWi1N-en sınd (+The general iımpression 15 that these references hardly theconclusion that Ephrem W as choir director ın the Edessene church“ 54 dasriıchtet sıch offenbar o  Cn e 1 1le Notız bei Lamy, die dieser Aus von Sarugbezogen hat und die auch VO  3 Be Asketentum 3472 Mt Zustimmungzıtlert WIr|  > asketische Texte, die Anspruch auf Echtheit erheben; die asketischenAnschauungen auf Grund der chten Texte; un schließlich die sıch daraus ergebendeRolle E.S 1n der Geschichte des
er syrischen Mön Ltums.

Im Verlauf dieser Abschnitte fällt als Ergebnis seiner Analysen folgendeliterarkritischen Entscheidungen: das estameNL Ephräms enthält möglicherweise eıinenkleinen echten Kern, der 1n seiınem UmfanS reilich nıcht e} estimmen 1St(p 159; ine Sugita, die 1n Ms Mın SYT. 190 gefunden hat, 1n der über sichselber, über seın inneres Leben pricht, hält für echt, eine andere, die ınrem Tenor el entgegengesetzt 1St (Rahmanı, Studia Syriaca 12), dement-sprechend für unecht (p 6—1  9 die yriechischen Reprehensio-Texte (Assemanı K15—23 119—144) sınd nicht negatıv Z beurteilen, W1e gemeinhin geschieht;sıe zeıgen. Spuren, daß S1eC aus dem Syrischen übersetzt ind, ihre biographischen An-stimmen mıt der verläfßlichen Tradition 1e legendären Behauptuggen
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der syrıschen hägiographfschen‘ Vıtae überein;: mindestens 1mM Kern könnte der In-
halt auf Ephräm zurückgehen (D 18—22 Der „Brief die Bergbewohner“
Overbeck 133 besteht Aus Wel sıch deurtlich unterscheidenden Partien, von
denen UU die VErsS: echt 1sSt (p. 39—65 Die 24 Hymnen (Madrase) über Julian
Saba, eiınen berühmten Mönch (Lamy ILL, co} 837 E sind echt,; Ja „Ss1ıe bieten uns
eın Krıterium, den Wert anderer Quellen kontrollieren.“ Das ISt möglıch,
„Wweıl Ephräm csowohl seine Auffassung VO! mönchischen Leben WI1Ie se1ne besondere
Terminologie in diese Verse hat (p. 66) Ebenso sind echt die 15 Madrase
über Abraham Qidunaya (Lamy 111 col 749 n de Stoop und Peeters; doch
1St der Prosa-Text über denselben Abraham unecht /=6 Memre ber das
anachoretische Leben einzeln behandelt 69—86 sınd echt. Es siınd die Texte
Zingerle, Sermones 2—28 Rahmani 11 66—80; Zıngerle, Monumenta

Rahman:; 11 H ® Assemanı 111 652 Lamy col 14/ (unter
dem Namen ES) Bedjan, Homiliae Isaacı Antiochen]; (unter dem
Namen Isaaks), der Vertasser 1St Ephräm, obwohl die Autorschaft 1n den Hss
schwankt, die Eınleitung ISt ıcht sıcher echt; Lamy col A Rahmani 11

116 E 9 schliefßlich eın unedierter Text Ms. Sart. Patr. 302 DW Q RD
Vat. Syr. 566 09b-—2153 Sarf 19/1 Q — Der Text beginnt in
Sart. Patr. 302 miıt eiınem Proömıium, das anscheinend einem anderen Traktat
E.s gehört, die beiden anderen Textzeugen enthalten jedenfalls nıcht Dreı
weıtere asketische Texte hält tür unecht, eın vierter 1St kurz, da{fß sich miıt
Sicherheit nichts ber den Vertfasser afst (p 86—93). Folgende Stücke werden
ın diesem Abschnitt behandelt: Zingerle, Sermones 24 Rahmani L1 48 E 9
Lamy col D Bedjan, Hom Isaacı 16 die Autorschaft 1St wiıeder
autf Wel Namen verteıilt); Lamy col 241 Bedjan, Hom Isaacı
ebenso); Assemanı 111 650 und dazu eın weıteres unediertes Stück Vat. dyr.
464 101 102

Vö5öbus entwirft eın eindrucksvolles un: geschlossenes Bild VO den asketischen
un mönchischen Anschauungen Ephräms. Mönchtum und Anachorese tallen tür
praktisch usammen, das cönobitische Leben ISTt tür ıh erst eıne Randerscheinung,
Miıt der sıch ıcht weıter beschäftigt. W as hat, richtet sıch die
Anachoreten, die An der Wüste“ und SII den Bergen  D (dies eın ımmer wiederkeh-
render T’opos) eın Leben härtester Askese führen, das gyänzlıch der Abtötung des
Fleisches gewidmet ıst: Fasten (Ernährung vVvon Krautern und urzeln der Berge),
Wachen, absolute Einsamkeıit, Behausung und Kleidung primitıv WI1ıe möglıch
der Zanz wegfallend, eın Waschen: als Beschäftigung ebet un Meditatıon 1ın
tiefem Ernst unter rauern und VWeıinen; keine körperliche Arbeit- (denn s1ıe lenkt
ab und bringt weltliche Früchte), ohl ber geistliche Lektüre. In seiner Einsamkeıt
hat der Anachoret Engel als Gesellschafter, sıe sind uch bei seiınem eınsamen Tod
ZUugegen; die Leiden der Anachoreten entsprechen den Leiden der Märtyrer; die
Askese EerSGiIZt ıhnen Gemeindegottesdienst und Sakramente.

Ephräm, der keine Regeln hinterlassen hat, taßrt in diesen Anschauungen die
_ alten radiıkalen Traditionen des mesopotamischen Mönchtums und VE} -

leiht ıhnen durch seine riesige lıterarische Tätigkeit stärkste Resonanz. Fuür das Ver-
hältnis zwischen Anachorese un Cönobitentum ın der Geschichte des syrischen
Mönchtums ISt Ephräm entscheidend BCWESCI. (Ich erwähne noch Vööbus, Le
reflet du monastıcısme primitif ans les ecrits d’Ephrem le Syrıen. L’Orient syrıen
4, 1959 299—306 Der Artikel bringt ber nıchts Neues über das hinaus, W 4s

ın unserem Bande steht).
In fast allen Punkten einem eNtZEZSCENZESEIZLEN Ergebnis kommt Fdmund

Beck, der verdienstvolle Herausgeber VO  $ verschiedenen Werken Ephräms, ın einem
gleichzeitigen Aufsatz: Asketentum und Mönchtum bei Ephräm, Orientalia hriı-
stlana. Analecta 153, Rom 1958, 341—362 L’Orient syrıen 3, 1958 273—298,

französisch). Beck kennt die Ansichten vVo Yööbus Aaus jene;1 /Aufsätzen, die V..Ss

10*
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Darstellung VO 1958 zugrundelıegen. &Man vergleiche uch Becks Ephräm-Artikel
im LIhK 111 5Sp 926—929 und Dıiect. de Ia SDIf:; tasc. col /88—8300, beide

Der Grund für diese verwirrende Dıvergenz 7zwıschen den beiden Ephrämspezia-
lısten lıegt darin, da{fß ZULF Beurteilung der Echtheit des ephrämschen Schrifttums
häufig un weitgehend ınnere Kriterijien herangezogen werden mussen. FEıns dieser
inneren Kriterien bei der Beurteijlung des asketischen Schriften E.s 1St die Vorstel-
lung, die INan sıch VO der Entstehung des syrischen Mönchtums macht. Hıer bleibt
Beck Sanz 1n den tradıtionellen Bahnen: der Ursprung des Mönchtums lıegt ın
Agypten, Syrıen dagegen hatte se1ın autochthones Asketentum, das Institut der bne
VAaMa, un: das Mönchtum kam VO  w} aufßßsen dazu V5ööbus ber hat sıch selit langem
eın gänzlıch anderes un sehr 1e] interessanteres Bild geformt und CS inzwischen
auch der Offentlichkeit vorgelegt: The Hıstory of Ascetism 1n the Syrıan Oriıient
O 184, Subsidia 14) LOWwen 1958 In dieses Bild ASSCHL jene umstrittenen
Schriften als Produkte Ephräms ausgezeıichnet hinein, un Vö5öbus nımmt 1€S$ als
Bestätigung seiner Ansid}t, da{fß uch die übrigen Merkmale jene Schriften dem
Ephräm zuwı1esen.

Tel sehe mich noch nicht 1ın der Lage, miıch hinsıchtlich der asketischen Schriften
auf die 1Ne€e der andere Seılte chlagen Einerseıuts sind manche der Argumente
Becks reichlich dünn, andererseits 1St dıe Methode VO V5ö56bus ın den „Studies“ eine
merkwürdige Mischung VO: überflüssiger Umständlichkeit und rascher Verwand-
Jung VO'  w Hypothesen in Voraussetzungen. och 1St seıne „Hıstory“ eın solches
ONUMENTUM, da{fß VOTL ihrer Prüfung Wer wiırd Aazu fahıg se1in? eın Urteil
nıcht gefällt werden annn

Bonn A.‘bramo'wslei.
Ernst Kähler: Studien zum 46 Deum und Z Geschichte des

Psalms ın der Alten Kırche Veröffentlichungen der Evgl Ge-
sellschaft für Liturgieforschung 10) Göttingen. (Vandenhoe Ruprecht) 1958
166 brosch 1380
In diesen mit vıel Liebe vertaßten Studien ZU Te ecum bemührt sich VOLr

allem den Inhalt un seine Ausliegung un die Bestimmung der ursprung-
lichen lıturgischen Verwendung, nachdem seIt dem nde des vergansCchCH Jahrhun-
derts die lıterar-historischen Fragen 1mM Vordergrund gestanden hatten (handschrift-
lıche Überlieferung, literarısche Art, Datierung, Verfasser). Im Kap betrachtet

das Te eum VO Sanctus her und ze1igt die vielen Beziehungen den spanisch-
gallıschen Liturgien. Im Kap mMIt dem Tıtel „Tu 1CX gloriae“ kommt S$Ee1-
11eT ersten Hauptthese: der christologische eıl des ä deum 1St. VO der altchrist-
liıchen Auslegung des Psalms herzuleiten, während die Anklänge Symbol-
ormeln sekundär sınd. Die Akklamation „Cu patrıs Ailıius“ 1St eine antiarıanı-
sche Interpolation; uch „1udex crederis S55<C venturus“ 1St ine spatere Erganzung,
die stilistisch Aaus dem Rahmen tällt Der christologische eıl des Te eum gehört
seınem W esen nach Ostern. Im Kap ze1igt K da{iß der ursprüngliıche Schlufß
des Te eum miıt dem Psalmvers „Salyum fac 1in aeternum“ erreicht 1St, während
INa  —$ bereits in „glorıa munerarı“ den Abschlufß sieht und alle Psalmverse als
Zutat betrachtet. entfaltet 1er seıne bereits in den vorhergehenden Kapiteln
vorbereitete zwelte Hauptthese: das Ke eum 1St ursprünglıch eiıne Präfation, 4

eın Sanctus und Postsanctus einer spanisch-gallischen Osternachtsmesse, deren
'Texte sich vor allem auf die Neugetauften bezogen. Im Kap untersucht dıe
Argumente, die 11194  — tür Nıcetas VO Remesıjana als Verfasser des KG deum DE-
bracht hat un kommt mit Recht ZU Ergebnis, da{fß Aaus den Textvergleichen tür
die Verfasserschaft des 1cetas nıchts beweiısen ist, TSLT recht nıchts tür andere
weniger bekannte Namen. Das Kap zeıigt, welcher Wertschätzung sich das e
eum bei Luther erfreute, der diesen altkırchlichen Hymnus mit 1e] Geschick
einem deutschen Kirchenlied ggmacht hat
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Die CI SLe Hauptthese scheint nıcht überzeugend bewiesen Zu se1in. Der Psalm

wırd in der altchristlichen Exegese wohl auf die Hımmelfahrt Jesu gedeutet. ber
diesem Psalm (und wohl nur ıhm) 1St lediglich der Ausdruck Stu 1CX gloriae“ ent-
OImMmMen. Von der Hımmelfahrt 1st 1mM Te eum keine Rede; „devicto Mmort1ıs
aculeo“ ezieht sıch autf den Hadeskampf, Von dem ber 1mM Psalm nıcht die
ede Ist, da die Archonten nach altchristlicher Exegese die überirdischen Mächte
der Hımmelsregionen sind Die Hımmelftahrt 1St natürliıch vorausgeSetZL, ber ben
ıcht SCNANNT, WENN CS heißt „aperulstı yloria patrıs”. Die 1im christologischeneil des De deum stehenden Aussagen darf INan nıcht direkt miıt Symboltexten,ber uch ıcht einselt1g miıt dem Psalm iın Verbindung bringen, da sich ein-
tach die wesentlichen Heılstaten andelt, die hne weıteres bekannt sind

uch die zweıte Hauptthese 1St antechtbar. Wenn Man bedenkt, dafß Sonntagund Osterfest weıthin den gleichen Inhalt haben, wiıird IMNa  > ıcht mehr behauptenkönnen, dafß das Te eum ausschließlich mıiıt der Ostervıgıl verknüpft 1St. Dagegenzeıgt die alteste bezeugte Verwendung das Te deum als ausgesprochenen Sonntags-ymnus. Wenn sıch das Te deum ıcht als eXt der OUstervigıl erweısen läßt, ENL-
tallen auch die SAaMNZz Nn Beziehungen den Neugetauften un die Verse e
CISO in aeternum“ betreffen allgemein die Gläubigen. Be1 der wen1g geschlosse-
HE  - un varıablen Gestaltung der spanisch-gallischen Liturgietexte ISTt sehr schwer,die Abhängigkeitsverhältnisse sıcher bestimmen. Man wird ber N zugeben,da das Te eum ım spaniısch-gallischen Liıturgiebereich beheimatet ISE.

mMi1t nm. 1 1St „domine, Sa”ancTie 9 aeterne Omnıpotens deus abzutren-
NC  $ entsprechend dem römischen „domine, SanCTie 9 omnıpotens aetferne deus“.37 1St 253 235 lesen. 65 (vgl 91) bespricht die Schilderung,die Fiırmicus Maternus VO heidnischen ult eines sterbenden un: wiedererstehen-
den Gottes sibt (Attıs, Adonis der Osırı1s). Fırmicus Maternus häalt diesen ult
für teuflische Imıiıtation des Christlichen. erläutert diese Imitation, indem auf
die vermeintlichen Parallelen der dramatischen Gottesdienste hinweist, die VO
Karfreitag Z.U) Ostertag tühren Dem auf einer Tragbahre liegenden und betrauer-
ten Götterbild entspräche das Bild des Leichnams Jesu, das 1m Karsamstagsgott.es-dienst der Ostkirche in einer Prozession 5 wird; dem Licht des heidnischen
Kultes bei Fiırmicus Maternus entspräche die Osterkerze; un! die mystische Formel
des heidnischen Priesters se1 vergleichen mMit einem exXt der orthodoxen Liturgie,In dem VO Sterben und Auferstehen miıt Christus die ede ISt. In Wırklichkeit
stimmt keine dieser Parallelen, VOTr allem weıl nıchts davon 1Ns christliche Altertum
zurückreicht, dUSSCHOMMCN die Osterkerze, die ber z B 1 päpstlichen‘ (sottes-
dienst Roms CTYST 1m Frühmittelalter in Brauch kommt. In Wıiırklichkeit vergleichtFirmicus Maternus nıcht den heidnischen ult mMit dem christlichen Kult, sondern
Mit dem geschichtlichen Heılswerk Christi. Die auf eın alleluia folgendeAkklamation „Christus vincit imperat“ steht ıcht 1m Sacramentarium Gelasıa-
1U Wılson 55) P wird absolutes liberare ohl csehr gepreißst; 1St ıcht
1Ur ein Gefängnis, aus dem InNan efreit werden kann, sondern liberare hat den
weiteren Innn VO  $ salvare Die caelorum sınd dichterischer Plural,

nichts, W1€e ein Blick 1n den Index Von Diehl, ILCV sofort zeigen kann
99 patrıs sempiternus filıus“ ISt oftenbar antıarıanisch, aber N mu{fß|  yr  e SE  E  E  E deswegen nıcht eın spaterer Zusatz se1in. 114 Anm das VonNn der Synode

VO  3 Vaıson 529 vorgeschriebene Sanctus 1st in Wirklichkeit das vyallikanische Aiıus
(Trishagion), nıcht das Sanctus nach der Präfation E Jungmann, Mıssarum
sollemni1a 11952} 163 Anm 8

Im Ganzen iISt das Buch Kählers einNne ertreuliche Arbeit, die mancher Un-
siıcherheit der Ergebnisse das Te deum 1n seinem Gehalt und seınem Glanz NEU
Bewußtsein bringen ann.

Bonn Stuiber



* Mittelatter  Päul Lehmann, Erforschums des  Mittelalters. Ausgewählte  Abhandlungen und Aufsätze. Bd. I. (unveränderter Nachdruck der ersten Auf-  lage von 1941) und Bd. II. Stuttgart (Hiersemann) 1959. VIII, 412 S.; VIII,  299 S. geb. je DM 48,—.  Zum 75. Geburtstag des weithin bekannten Münchener Gelehrten am 13. 7.  1959 sind die ersten beiden von drei geplanten Bänden erschienen, in denen eine  Auswahl aus seinem reichen Schaffen neu gedruckt wird. Schon 1941 hatte der  Verlag einen Band mit 14 Abhandlungen veröffentlicht, der längst vergriffen ist  und nun neu aufgelegt wurde. Zehn weitere Arbeiten enthält der zweite Band. Die  lateinische Literatur des Mittelalters, ihre Wurzeln in der Antike, ihre Überlieferung  bis in die frühe Neuzeit hinein sind der Gegenstand der stoffreichen, mit großer  Gelehrsamkeit zusammengetragenen Aufsätze, die man immer wieder mit Gewinn  Jlesen oder doch benutzen wird. Einzelne hervorzuheben wäre ungerecht, sie zu  charakterisieren im Rahmen einer kurzen Besprechung unmöglich. Band I enthält:  Aufgaben und Anregungen der lateinischen ‚Philologie des Mittelalters; Mittelalter  und Küchenlatein; Vom Leben des Lateinischen im Mittelalter; Literaturgeschichte  im Mittelalter; Einteilung und Datierung nach Jahrhunderten; Mittelalterliche Bei-  namen und Ehrentitel; Das literarische Bild Karls des Großen vornehmlich im  Jlateinischen Schrifttum des Mittelalters; Das älteste Bücherverzeichnis der Nieder-  lande; Die alte Klosterbibliothek Fulda und ihre Bedeutung; Nachrichten von der  alten Trierer Dombibliothek; Konstanz und Basel als Büchermärkte während der  großen Kirchenversammlungen; Auf der Suche nach alten Texten in nordischen  Bibliotheken; Quellen zur Feststellung und Geschichte mittelalterlicher Bibliotheken,  Handschriften und Schriftsteller; Autographe und Originale namhafter lateinischer  Schriftsteller des Mittelalters. Band II: Die Institutio ‚oratoria des Quintilianus  ım Mittelalter; Reste und Spuren antiker Gelehrsamkeit in mittelalterlichen Texten;  Cassiodor-Studien; Das Problem der karolingischen Renaissance; Erzbischof Hilde-  bald und die Dombibliothek von Köln; Zur Kenntnis und Geschichte einiger dem  Johannes Scottus zugeschriebenen Werke; Die Bibliothek des Klosters Beinwil  (Schweiz) um 1200; Ein Bücherverzeichnis der Dombibliothek von Chur: aus  dem Jahre 1457; Die mittelalterliche Dombibliothek zu Speyer; Judas Ischariot in  der lateinischen Legendenüberlieferung des Mittelalters. — Beide Bände enthalten  ein. Register, der erste auch noch eine über 200 Nummern umfassende Bibliographie  der bis 1941 veröffentlichten Schriften des Verf., die den weiten Umfang  er  Forschungen des Jubilars erkennen läßt und doch eigentlich erst lebendig wird, wenn  man  inzunimmt, was er 1943 über seine gelehrten Arbeiten schrieb  (Fré.gmente‚  Abh. der Bayer. Akad. der Wiss. NF. Heft 23 1944 S. 3—9).  Bonn  R: Elzi  Adamnän: De Locis Sanctis, ed. by Denis Meeha‘nv (=Scriptores  Latini Hiberniae III). Dublin (The Dublin Institute of Advanced Studies)  /1958: 154 553 Taf; geb. sh 30.<  Arculf, ein fränkischer Bischof, war auf der Rückreise von einer zwei bis dfä‘;i.  Jahre dauernden Pilgerfahrt nach Palästina, Syrien, Alexandria und Konstantinopel an  die schottische Küste verschlagen worden. Der irische Abt Adamnan von Iona (t 704)  hat seinen Reisebericht mit einigen Zusätzen aus der Bibel, aus Hieronymus, Sul-  picius Severus und dem sogen. Hegesippus zu der besten Beschreibung der Topo-  graphie des Heiligen Landes verarbeitet, die wir aus der Zeit von der islamischen  Eroberung bis zum ersten Kreuzzug besitzen. Beda’s gleichnamige Schrift beruht  weitgehend auf ‘Ac‘{a‘mngn’s B}1ch‚ über dessen Zustandekomxyen‚bei Bedawicht\iggMittelalter

Paul Lehmann, Erforschum>» des Mittelalters. AusgewählteAbhandlungen und Autsätze. (unveränderter Nachdruck der erstien Auf-
Jage VO 1941 und 11 Stuttgart (Hıersemann) 1959 VIIL, 417 d VIIL,
299 geb jJe 45,—
Zum Geburtstag des weıthin bekannten Münchener Gelehrten AIn

1959 sınd die ersten beiden VO drei geplanten Bänden erschienen, in denen eine
Auswahl AUSs seinem reichen Schaffen 111e  s gedruckt wird. Schon 1941 hatte der
Verlag eiınen Band mit Abhandlungen veröftentlicht, der längst vergriffen 1St
und 9888  } NEeEUu aufgelegt wurde. ehn weıtere Arbeiten enthält der z welte Band Die
lateinische Literatur des Miıttelalters, ihre urzeln in der Antiıke, ihre Überlieferung
bis ın die frühe euzeıt hinein sınd der Gegenstand der stoffreichen, mıiıt orofßerGelehrsamkeit zusamMmMeNgeELragenen Aufsätze, die iNna  $ ımmer wieder nıt Gewıinnlesen der doch benutzen wird Eınzelne hervorzuheben Wware ungerecht, S1E
charakterisieren 1mM Rahmen einer kurzen Besprechung unmöglich. Band enthält:
Aufgaben und Anregungen der lateinıschen Philologie des Miıttelalters; Mittelalter
und Küchenlatein; Vom Leben des Lateinıischen 1m Mittelalter; Liıteraturgeschichte
1m Mittelalter; Eıinteilung un Datierung ach Jahrhunderten; Miıttelalterliche Be1-

un Ehrentitel; Das literarische Bild Karls des Grofßen vornehmlich 1im
lateinischen Schrifttum des Mittelalters; Das alteste Bücherverzeichnis der Nieder-
lande: Die Ite Klosterbibliothek Fulda un ihre Bedeutung; Nachrichten VO der
alten rlierer Dombibliothek; Konstanz un Basel als Büchermärkte während der
grofßen Kirchenversammlungen; Auf der Suche ach alten Texten: in ordischen
Biıbliotheken; Quellen ZUuUr Feststellung und Geschichte mittelalterlicher Bibliotheken,
Handschriften und Schriftsteller; Autographe un Originale namhafter lateinischer
Schriftsteller des Mittelalters. Band 11 Die Institutio Oratorıa des Quintilianus
1im Mıttelalter; Reste nd Spuren antiker Gelehrsamkeit in mıittelalterlichen Texten;
Cassiodor-Studien; Das Problem der karolingischen Renaissance; Erzbischof Hiılde-
bald un die Dombibliothek on Köln; Zur Kenntnıis n.d Geschichte einiger dem
Johannes Scottus zugeschriebenen Werke; Die Bibliothek des Klosters Beinwil
(Schweiz) um _ 1200; Eın Bücherverzeichnis der Dombibliothek VO Chur: AUS
dem Jahre 1457; Die mittelalterliche Dombibliothek Speyer; Judas Ischariot in
der lateinischen Legendenüberlieferung des Miıttelalters. Beide Biände enthalten
eın Regıster, der uch noch ıne ber 200 Nummern umtassende Bibliographie
der bıs 1941 veröftentlichten Schriften des Ve die den weıiten Umfang
Forschungen des Jubilars erkennen Aflßt un do: eigentlich TIST lebendig wird, wenn
inan inzunımmt, WAas 1943 ber seine gelehrten Arbeiten schrieb (Frä.gm€nt€,Abh der Bayer. kad der 15S. Heft 23 1944 3—9)

Bonn E12f3
Adamnan: De in SAMCETIS, ed by Denıis Meeha‘nv (=Scriptores

Latıni Hıberniae I11) Dublin The Dublin Institute of Advanced Studies)
1958 154 5., Ta geb c<h
Arculf, eın tränkischer Bischof, War auf der Rückreise von einer WEe] biıs dreiJahre dauernden Pilgerfahrt ach Palästina, Syrien, Alexandria und Konstantinopel an

die schottische Küste verschlagen worden. Der irısche Abt Adamnan on lona 704)hat seiınen Reisebericht mi1t einıgen Zusätzen aus der Bıbel, aus Hıeronymus, Sul-
PICIUS Severus un: dem Hegesippus der besten Beschreibung der Topo-
graphie des Heıligen Landes verarbeitet, die WIr aus der Zeit VO der islamischen
Eroberung bis zum ersten Kreuzzug besitzen. Beda’s gleichnamige Schrift beruht
weitgehend auf _Adamnan’s Bu: über dessen Zustandekomxyen bei Beda wichtige
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Einzelheiten angegeben sind. Arcults Reise wird von Meehan | geéenüber demalteren AÄnsatz 670/74 überzeugend auf eLtw2 679{82 datiert, Adamnan’s De
Locıs Sanctıs auf LWA 683/86 Der kritische lateiniısche Text, der dem VO  ;
Geyer 39 vorzuzıiehen ist, wird WI1e auch die Einleitung ber die Über-lıieferung un die sehr gelehrten Indices — Ludwig Bieler verdankt, der schonden ETSTIEN beiden Bänden der Serie wichtige Beiträge geliefert hat Sein Namehätte auf dem Tıtelblatt SCHANDT werden sollen. Von Meehan en dieallgemeine Einführung nd die „T’opographical Analysıs“ SOWIJ1eE die englischeÜbersetzung un einıge erläuternde Anmerkungen zum Text In Inhalt und
Ausstattung steht der Band den beiden ersten ıcht nach (vgl diese Zs 6 $ 93&550) Nur hätte INa siıch angesichts der außerordentlich knappen Zitierweise einLiteraturverzeichnis gewünscht, W 1€e es Band 11 nthält Einen besonderen Hın-
WEeI1Ss verdienen die Grundrisse VON rYel Kirchen nd dem Brunnen VON Sıchem,die Arculf auf Wachstafeln gezeichnet und Adamnan 1n sSeın Buch übernommen hat

Geyer hatte S1ie nach der Hs Parıs lat. (saec. 1X.) wıiedergegeben; 1er
siınd sıe 198808  $ AUS der Wıener Hs 458 (saec. 1X.) vorzüglıch reproduziert. Nament-
lıch der Grundriss der Grabeskirche, der auch ın die Jüngeren Adamnan-Hss. un indie eısten Hss ONn Bedas De Locıis sanctıs übergegangen iSt, könnte als „Vorlage“tür die kırchliche Baukunst 1MmM Miıttelalter VO  3 Bedeutung SCWESCH se1n.

Bonn 17e

Arno Borst: Dıe Katharer M Schriften der Monurnenta Germaniae Hıs-
torıca 23 Stuttgart (Hiıersemann) 1953 A 3/2 S brosch
1849 hat Ch Schmidt (Hıstoire e{ doctrine de la des Cathares Albigeois)eıne erste Gesamtdarstellung des Katharertums versucht, die reilich kein überzeu-

vendes Bild ergeben vermochte. Inzwischen hat die Auffindung und 'Publikation
VO: einschlägigen Quellen erhebliche Fortschritte zemacht, aber das Rätsel des
Katharertums, die Frage ach etwaıgen Zusammenhängen mMIit den Manichäern,blieb och immer offen Dafß C555 1m Miıttelalter 1n diese Rubrik des tradıtionellenKetzerkatalogs eingeordnet wurde, hat bekanntlich kräftig nachgewirkt. ber auch
in der NCUETEN Literatur St Runcıman, The Medieval Manıichee. 1947; Söder-
berg, La relıgıon des Cathares. 1949 1St INan über die Feststellung einer ZeW1sSsENIdeenverwandtschaft der Katharer MIıt em manichäischen Dualismus 1m Grunde
nicht hinausgekommen, jedenfalls iıcht P schlüssıgem Nachweis wirklicher ge1isteSs-geschichtlicher nd allzemein hıistorischer usammenhänge gelangt. Seitdem 1aber
H.-C uech und Vaillant 1945 den Iraktat des bulgarischen Presbyters (COS-
INas die Bogomilen ediert und eingehend kommentiert haben und dabei auch
die Miıssıionsgeschichte der Bogomıilen auf dem Balkan nd in den Westen genauerın ihrem Verlauf testgelegt haben, 1St CS sehr wahrscheinlich geworden, dafß
diesen starke Einflüsse: auf das VO: iıhnen erreichte Katharertum ausgegangen sind,
un War auf dem VWeg ber Italıen (vgl die 1n Anhang zusammengestelltefangreiche Liste katharischer Bistümer und ischoTfe ber INa  - wird, W1e Borst

überzeugend dargetan hat, diesen bogomilischen Dualismus ıcht als dıe
Grundlage der katharischen Lehre ansehen dürfen, sondern diese vielmehr Aaus dem
Zusammenhang mMit schr verschiedenartigen inner- und antikirchlichen Reform-
tendenzen verstehen mussen. Jedenfalls veht das Aus der ach einem eingehendenÜberblick über Quellen Un Forschungen ZUuU Katharertum el 1L, 1—58, dazu die
Bıbliographie 319—340) in eıl 11 des Buches dargebotenen Geschichte der Katharer
VvVo der Mıtte des bis ZU Ende des Jh.s hervor, der oleichsam als Vor-
geschichte eine Skizze der TIradıtion des Dualismus VO vorchristlichen Anfängen ım
Iran eıne Skizze des Bogomilentums un ine solche der abendländischen
Ketzerei „1mM Zeichen der Weltflucht“ vorangestellt sind. Es olgt ın eıl 111 ıne
thematisch geordnete Übersicht ber den katharischen Glauben 143=222); 1n dessen
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Wandlungen sıch die wecinseivolle Geschichte des Katharertums selbst deutlich spie-gelt. Eın beherrschendes „System“ hat Borst nıcht ermittelt, vielmehr doch ohl
ziemlich sicher dargetan,; da{iß die Frage danach bereits abwegig ISt. Die Grundliniebildet 1nNne eigenartige, resignıert-revolutionäre Stellungnahme gegen die Welt, die

auch bei den Bogomilen begegnet und hier WIe dort gelegentlich radikale Formen
autweist. Da{iß 1m Katharertum der damıit verbundene Dualismus durchgehaltenwird, dürfte L1LU;  = ber doch MIt bogomilischen Einflüssen zusammenhängen, die 1mM

Jh auf eın VON apostolıschen Idealen bewegtes häretisches WanderpredigertumIn Frankreich und Italıen und das mıiıt ıhm ın Erscheinung tretende Katharertum
stoßen. Seitdem wırd das frühe Katharertum stärker durch eın dualistisches Dogmabestimmt, wobej spater andere reformerische Bewegungen, die teıls bewußt in derKirche bleiben wollen Waldenser, Humliliaten), teils kirchlich abgefangen werden
(Bettelorden), die In vielem verwandt erscheinenden Katharer ihrerseits ın eınebogomilische Aäresie drängen. Der Niedergang des Katharertums hängt nach Borst
mehr mıiıt eıner daraus resultierenden inneren Erstarrung un: mıiıt dem
„unmöglichen“ Versuch, eiınen schöpfungsfeindlichen Dualismus MIit christlicher Lehre

verbinden, als mi1t den außeren Verfolgungen un der allgemeinen antihäretischen
Polemik. Eın auttfallend kurzes Schlußkapitel (I 9 223—230) oilt der FrageKatharertum und Mittelalter un beantwortet die Frage nach dem Wesen des
Katharertums Ketzer der Heiden? mMit einem Satz, der I1U  - freilich den
Zweife] weckt, ob nıcht doch einer (etwas gewalttätigen) Systematıisierung des
historischen Betunds (ohne die l1er allerdings nıcht auszukommen 1St) Verl-
dankt als das bisherige, ımmer och unvollständige Bild der Quellen hergibt. Grund-lage für Borst 1St der „Liber de duobis princ1ıpiu1s“, dessen Ausgabe durch
Dondaine 1M Jahr 1939 Borst in Anhang 111 wertvolle Untersuchungen un Ergäan-
ZUNgCN beisteuert. Jener Satz lautet: Die Katharer sind weder Ketzer noch Heiden,Christen noch Gnostiker, „weıl S1Ee aus beiden urzeln erwuchsen und beides
yleich se1ın wollten Nicht Westen der Osten, nıcht Leben der Lehre, ıcht Dualıis-
INUS der Christentum, sondern der gescheiterte Versuch, das Verwandte, aber Un-
vereinbare vereinen, das 1St der Katharismus“

Die Leistung VO:!  3 Borst hat inzwischen weitgehend die verdiente Anerkennungvefunden. eın Buch 1St wirklich ine TFat; deren Ergebnisse SOW1e deren überreiche
Materijaldarbietung 1m Apparat un in den Yel Anhängen (von denen der och
ıcht erwähnte 1T Anhang den zahlreichen Namen der Katharer onlt, uch ihren
vulgären Abwandlungen) W1€e VOT allem deren zahlreiche Beobachtungen un oft
sehr zugespitzten Urteile die e1istes- und Kulturgeschichte des Mittelalters, beson-
ders uch die Kirchengeschichte ın ungewöhnlichem Ma(ße bereichern, zugleich ber
uch Seıte für Seite anregend, mıiıtunter oradezu aufregend wırken.

Göttingen Wol J
Les redZistrkes d’Alexandre Recueiıl des bulles de pape publieesanalysees d’apres les manuscrits Or1g1nauxX des archives du atıcan parBoure]l de 1a Ronciere, de Loye, de Cenıval e Coulon, Tome IIItasc. VIII Tables Bibliotheque des

Parıs (de Boccard) 1959 131
coles francaises d’Athenes de Rome).

Clement V I @34217352 Lettres PP 1a Francg‚publiees analysees d’apres les registres du atıcan Par DeprezMollat, TasC.,; tOmMm. 111 Bibliothe
1959 301

qQqu«E etiC. serie) Parıs (de Boccard)
Clement VI (1342-1352), Lettrescloses, patentesetcurialesinteressant les Pays autres Que ]la France, ubliees analysees d’apres les

registres du atıcan Par Deprez Mollat, 1* fAsC:. tom Bıbliothequeetc.). Parıis (de B9ccard) 1960 268
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EeItFESs secretes GB& e des papesdu XM siecle (Publicationde l’ecole francaise de Rome): Innocent VI (1352-1362); Lettres secretescurıales publiees analysees d’apres les regıistres des archives Vatıcanes parPiıerre Gasnault M.- Laurent. Tome I} fasc. (Bıbliotheque GG R serıeEV.) Parıs (de Boccard) 1959 112
Mıt einer erfreulichen Regelmäßigkeit ann VO Fortschreiten der oyroßen ftran-zösıschen Regiısterpublikation berichtet werden: F den sieben Faszikeln, in denenim Laute VO'  5 We1 Menschenaltern die 1n den „Registra Vatıcana“ überliefertenUrkunden Alexanders bis vorgelegt wurden, kommen Jetzt 1imachten Faszıkel die Indizes. W ıe üblich bieten S1e* table des Incıpıit, table chrono-10g1ique des bulles, iındex analyticus notabilium un index nomınum PersoNa-[’U: CT OCOrum. Damırt 1sSt wiederum eine lange ften gebliebene Lücke gveschlossenund die Benutzung der Papstregister des Jahrhunderts erleichtert.
Den 1m vorhergehenden Jahrgang 173 VO  a mır angezeigten Faszıkelnund der Sekretregister Klemens VI.e R r  e E E R r E 1St ın kurzem Abstand der Faszikeltolgt, der das achte, neunte und zehnte Pontifikatsjahr umfaßt un damit denRegestentext Z Abschluß bringt; tehlen I11UT noch die Indizes. Die Anlageschließt sıch die der trüheren Lieferungen : worüber ich der ben SCHNANNTENStelle ausführlich gehandelt habe
Für die Registereinträge, die siıch auf außerfranzösische Länder beziehen, ISt ınegesonderte Edition begonnen worden, die WIr vorzüglich der Inıtiative und Schaf-ftenskraf* des doch schon 1mM vorgerückten Alter stehenden Mons. Mollar verdanken.Das bisher ın viele Teilpublikationen VersLIreute Materı1al dieses für die Politikbedeutsamen Pontitikates S  WAre dann doch endlich einma|l beisammen un eınlängst gehegter Wunsch der Forschung erfüllt. In dem die Spiıtze des Bandesgyestellten „Index librorum In quibus inseruntur liıtterae Clementis VI CC 1St ıneAuswahl VO Publikationen verzeichnet, die dann auch bei den einzelnen Stückengelegentlich angeführt werden; ber eine Vollständigkeit der Nachweise 1St nıchtgeboten und ohl auch Sar nıcht erstrebt‘ der Band der „Urkunden und Re-

gesten ZUr Geschichte der Rheinlande AaUs dem Vat Archiv“ bearbeitet VO  S Sauer-land, der MIt ber 500 Seıiten dem Pontifikat Klemens VI gewidmet iSt; tehlt 1imeben genannten Index Eıinen eigenen Inweıis verdienen die vielen Bezugnahmen,Ergänzungen und Berichtigungen den ersten Faszıkeln VO  3 Deprez, die 1Ur dıeRegistereinträge für Frankreich enthalten. Eıine kurze Übersicht ber die bearbei-
en Registerbände oder doch eın 1nweis auf die VON Bock, Einführung in dasRegisterwesen des Avıgnonensischen Papsttums (1941) 7/7—1 gegebenen Konkor-

Aanzen zwıschen den Avıgnonensischen Registern un den Vatikanregistern ware demBenützer dienlich SCWESECN. Dieser Band bringt 1n 1993 ummern die Ponti-fikatsjahre 1—7, aber wohl ıcht alles polıtische Materıal dieser JahreMiırt dem ersten Faszikel des ersten Bandes der Sekret- und Kurialbriefe TOn0cen
U A VI vollzieht sich eine I1 möchte beinahe SaScC säkulare Wende in derfranzösischen Registerarbeit. Bisher haben die Registerpublikationen der Ecoleirancaise de Rome für das Jahrhundert bis 1378 geplant) Aaus den Serijen mıiıtDE O a ka politischer Bedeutung das Materıal 1n Wel Anläuten heben unternommMmen,ındem zunächst einma] die Dokumente, S1e sıch aut Frankreich beziehen (serapportant 'a la France) ausgesucht und IST spater die der übrigen Länder (interes-

Sanr les Pays autres que la France) nachgereicht wurden. Man hoffte auf diese Weiserascher in den Besitz der für Frankreiıich natürlıch csehr wichtigen un uch cehr@ 9073  wn fangreichen Quellen der-Avignonesischen Zeıt des Papsttums kommen. ber diesePlanung hat sıch ıcht bewährt, Was freilich VO  3 Anfang nıcht vorauszusehen
War. Es ergiıbt sıch bei diesen. yrofßen Unternehmungen fast ımmer :ESEAbschluß der Arbeiten, W1e INan besten hätte machen sollen. Vor allemsınd für die Unterscheidung dessen, W as sich auf Frankreich bezieht, keineswegsscharfe Begrenzungen gegeben, und deshalb 1St vieles dem Ermessen des einzelnenBearbeiters überlassen, eine Erfahrung, die auch eım Repertorium Germanı-
CU; reichlich gemacht wurde. Schon VOor zwgi Jahrzehnten habe ich die chaffung



Ür

Ar
Yı 346

F ArizeigénLite1rzrisghe Ä\Beri:éhte un
eines „Repertorfum universale“ &.  1  angeregt,  wie denn auch die neuen yrofßen Planun-
CN diese Form er ErschließunS der Vatikanischen Registereinträge wählenwollen. In eiınem kurzen Orwort (au lecteur) wiırd auf die Änderung ın derBearbeitungsweise aufmerksam gemacht, nach der isher die Pontifikate BenediktsAI Urbans nd GreSOIS XI fertig gestellt wurden un: der Abschluß ahnlicherArbeiten bei Johann AI und Klemens VI siıch absehen äßt Eıne Erganzungfür die außertranzösischen Länder Aaus den eben SCHaANNTEN Pontitikaten 1St 1Ur fürBenedikt 2 O88 VO Vıdal unternommen worden, wobe; CS Traglich erscheint, ob die„Jıtterae de curıa“ mıtverarbeitet sınd Die vorliegende Lieferung nach dem

St1] nımmt mMiıt echt keine Rücksicht auf einen schon ım Jahre 1909 vonDeprez publizierten Faszikel mMit 20 auf Frankreich siıch beziehenden StückenDas schon erwähnte kurze OoOrwort o1bt auch Aufschluß über die benutzten Re-oisterbände un die Art der Bearbeitung, die in der Berücksichtigung der mehr-schichtigen Überlieferung sıch e} früheren Bänden sechr vorteijlhaft unterscheidetund die enge Bindung 4an die Gattungen der Vorlagen, U der die französischePublikation ausg1ing, ZU eıl überwindet. och bestehen hıinsichtlich der oll-staändıgkeit ın der Erfassung des Materials noch ein1ıge Unklarheiten, VO en
Supplikenregistern un dem Finanzmaterial SdaNz P schweigen. Damıt 15t berımmerhiın dem Benutzer die Möglichkeit gzegeben, bei Spezialfragen alle erhaltenenStadien de: Geschäftsganges konsultieren. Ebenso 1St der Hınvweis auf die Ar-beiten VO Bock, Giusti, Despy und Renouard sehr 1enlich.

T’übingen Fink

Ba  atch Diplomatarıum 5>vecanum, Appendix. Acta Ponti-ficum sSvecıca I Acta “ cameralia vol F: 4ann. MCDXCIIAuspic11s archivi regn]1 Svec1ae. Holmiae Norstedt filii) 1957 X  ,758 5: br schwed Kr
Die Erschließung der vielschichtigen Regısterserien des Vatikanischen Archivshat durch die vorliegende schwedische Publikation ıne große  Bereicherung Er-fahren. Dies gılt natürlıch in eErsrer Linıie für die Territorialgeschichte der schwedi-schen Landschaften In schöner Zusammenarbeit VO Jahrzehnten haben dänische,schwedische und finnische Forscher die Masse der VAati'kanischen Quellen durchgear-beitet und schon eine stattlıche Reihe VO Quellenbänden publiziert. Darüber gibtdas Orwort erschöpfend Auskunft.
Eıne eigene Serie 1St den Kammermateriälien zew1ıdmet; eın BGFESTUGTr Band, dieJahre 1062 1370 umfassend, War 1942 abgeschlossen. Der jetzıge starke zweite

Band geht on 1371 1497 und enthält die Nummern 763 1545 Der Bearbeiterdieser Bände Bädt.  h, an dessen ehrwürdige und sympathiısche Gestalt siıch alle
Benutzer des Vatikanischen Archivs CINE eriınnern werden, vehört ZAa: alten Gardeder „ausländıischen Römer“. In seiınem Beitrag IT Festschrift für den Archiv-präfekten Angelo Mercatı: L’inventaire de la Chambre apostolique de 1440 (Mıs-cellanea archıvistica Angelo Mercatı Studi test1 165, hat das be-
kannte Inventar der Bestände der apostolischen Kammer exakt ediert und ein-gehend kommentiert.

In der Einleitung dieses Bandes andelt ber die Quellen un: die Methode
ihrer Publikation un oreift Schluße des Bandes VOTr den Indizes — ‚dasThema nochmals auf de lıbris CAamerae apostolicae et sacrı collegii cardınalium,quibus nıtıtur vol 11 huilus editionis (D5 697 — 720) _ mit zıemlich eingehendenBandbeschreibungen nd verzeichnet uch die AUS anderen Archiven und Bibliotheken
stammenden Quellen Es 1st eın grofßer Vorzug dieses Werkes, da{fß auch die hei-
miısche originale und opiale Überlieferung mitberücksichtigt wırd. Dabei falltdie relativ zrofße Zahl VO in Schweden erhaltenen Papsturkunden und Briefen desapostolischen Kämmerers auf, nıcht VErSCSSCH die in„tere;sahte Kollektorenab-
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rechnung VON 1491 Nr Siıeht man eiınmal VO dem besonderen Wert für
die Geschichte der nordischen Staaten ab, ergeben sıch darüber hinaus noch
Tatsachen VO allgemeiner Bedeutung. Zunächst einmal deswegen, weıl Jer die

Einzelstücke tast vollen Wortlaut gegeben sind Da für dıe europäischenKernländer des Miıttelalters 110e Veröftentlichung der vatikanischen Reichtüumer
EXTIENSO en ungeheuer zroßen Massen nıcht möglıch und auch nıcht 5
IS wiırd 11INnMMer nach diesen sauber edierten Urkunden greifen, WENN
CS sıch ELW Fragen der Diplomatık handeln sollte. Diıe Beigabe der Ver-
merke aut den Originalen der uch AaUuUs der Regıistrierung äflt für die Erkenntnis
des kurialen Geschäftsganges csehr vieles entnehmen, auch WENN die Lesungen
dieser schwierigen Stellen SAlNz WEN1ISCH Fällen vielleicht icht sicher getroffen
sind Zudem gewährt der Jange Zeitraum, über den sıch die Veröffentlichung
erstreckt,;, die Möglichkeit des Vergleiches VO mehreren Pontifikaten, eLWwW2 tür dje

bei denBeobachtung des Autkommens un der Verbreitung der „SOla SıgNatLura
Suppliken und ZUuUr Entwicklunge der NEUECN Gattung der Breven, Iso €e1It-
LAUINCHN, die die großen Regestenwerke der anderen Länder noch langze iıcht
erreichen werden. kın dritter Band 4  NSCICH Umfanges ol] IN1IL den Materialıen
tür die Jahre 1492 1517 die Publikation beschließen. Möge CS dem hochbetagten
Gelehrten och SCIN, SC1I1I1 Lebenswerk f Ende führen.

FinkT’übingen

Friedrich Gerke Der TAischälti4”dr des Bernard ( LE
amn Über das Verhältnis der südfranzösischen

Frühromanik REn altchristlichen Plastik M Akademie der Wissenschaften und
S Lıteratur, Abhandlungen der ‚e1istes- un Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrg

1958 Nr. Maınz Akademie) und Wiesbaden (Steiner) 1959 63
451 ——513) 104 Abb 57 Tfln brosch 17.40
Die Arbeit Gerkes hat Ne ausgesprochen form eschichtliche Zielsetzung un

äßt SCISTCS-, theologie- und sozialgeschichtliche Aspekte weitgehend unberücksich-
LEL Dennoch 1ST 516 auch für die Disziplin der christlichen Archäologie und tür den

Kirchenhistoriker Von Interesse. Der Vertasser geht zunächst VO W e€1 Thesen AU»S.
Der bereits Von Paul Deschamps zründlich untersuchte Tischaltar, der sich heute e

1m nördlichen Teil des Querschiffes der Kirche Saıiınt Sernin Toulouse befindet,
_ sei, „zweifellos der ehemalige Hochaltar, den Papst Urban E AIn Ma 1096
geweiht hat, un der laut Inschrift Ehren des heilıgen Saturninus Auftrag der
Bruderschaft VO Saınt Sernıin dem Bildhauer Bernard Gilduin gearbeitet wa  -

Er 1ST 1n Tischaltar INIT eingetiefter Platte. Dieser Typus 1STE altchristlicher Zeıit,
besonders ; der Provence, der normale“ (& 458) „Der Altar des heiligen Satur-
nın 1ST 1n Spätglied langen Reihe VON Tischaltären, deren Tradition ıcht
erst romanischer, sondern cchon i karolingischer Zeıt beginnt Die Alteste Gruppe
W CISTE Deschamps 1000 Werkstatt Z, die Jbh Saıint Pons
Thomieres lokalisiert, da alle Stücke Aaus Marmor, der 11} dieser Gegend gbrochen wird, gearbeitet wurden und der Dekoration orofßse Ahnlichkeit haben“
S 461). zählt die Altäre dieser Gruppe auf und die Datierungsanhalte

und kommt dabe; dem Zeitraum VO 948 bis 1038 „Die Hauptvertreter dieser
} Gruppe ZCISCH Struktur und Ornament der Tischplatte untereinander und

MIt der Mensa ON Saınt Sernin ı Toulouse tolgende Übereinstimmungen: die Ab-
tolge VO Kante, Kehle, Wulst, Rundbogenfries, Stufe, Platte, den teilweise INI1E

Schuppenwerk umwickelten Rundstab, die Hufteisenform der Eckbögen, die d1ag0-
nalen Lilien, den Ecksporn, der 1e IZHIGTIE Stufe überquert und die gyänzlich schmuck-
- lose innere Platte“ (5 462) Daraus folgert „Diese Übereinstimmungen sind

wesentlich, dafß IMNa  ; 111e Werkstatt-Tradition über 100 Jahre annehmen der I{11111-
destens C1H Wiederaufleben der Kloster S5aınt Pons Thomieres ZUEeTrSt aren

Y
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Mefisentradition in Toulouse am nde des I Jhs.“ 462}. Aufgrund der Datie-
rung der Mensa VO  3 Capestang (zwıschen 89R und 923) kommt der Ansıcht,
Aaus den Fundumständen könne INan vorsichtig schließen,: „da{fß diese TIradıtion 1m

un 11 Jh einen starken Auftrieb hatte“. Eın Beıispiel ihres Abklingens se1 dıe
Mensa VO  - Cluny, „die, obwohl S1e ach dem Weihedatum eLWA gleichzeitig mıiıt der
Von Saıint Sernıin ISt, das Ite Schema 1ın außerst reduzierter Form wiederherstellt.{  x  348  ‚—'\‘-1Lit—éräribsche Beri<éhté uh<'i». Avnzeige’n’  Mefisentradition in 'foulouse am Ende des 11. }hs.“ (S: 4625. Aufgrund der Datie-  rung der Mensa von Capestang (zwischen 898 und 923) kommt G. zu der Ansicht,  aus den Fundumständen könne man vorsichtig schließen, „daß diese Tradition im  10. und 11. Jh. einen starken Auftrieb hatte“. Ein Beispiel ihres Abklingens sei die  Mensa von Cluny, „die, obwohl sie nach dem Weihedatum etwa gleichzeitig mit der  von Saint Sernin ist, das alte Schema in äußerst reduzierter Form wiederherstellt.  ... Das 12. Jh. ist dieser urchristlich anmutenden Altarform im Zuge des raschen  Fortschritts der Monumentalskulptur, der Reliefs auf den Blockaltären und bei der  allmählich sich entwickelnden Retabelplastik nicht mehr geneigt. Das 10.—11. Jh. ist  älso die klassische Zeit dieses T'ypus, der sich nicht allein auf die Form des vier-  eckigen Tischaltars beschränkt, sondern von dem sich auch kreisrunde Formen der  Altarmensa in der Kathedrale von Besancon und. halbkreis- bzw. ovalförmige  Typen wie den Tischaltar im Museum von Vienne nachweisen lassen“ (S. 463). An-  hand reichen Bildmaterials führt G. dann Vergleiche zwischen dieser Gruppe und  den altchristlichen Altären durch und kommt schließlich zu folgenden Ergebnissen:  „1. Der Saturninusaltar des Bernard Gilduin in Toulouse vertritt in der Renais-  sancebewegung des ausgehenden 11. Jahrhunderts den Typus des eingetieften alt-  christlichen Tischaltars, der im christlichen Altertum in ganz Südfrankreich, seit dem  5. Jh. in den Pyrenäen und in Spanien verbreitet ist. 2. Der Saturninusaltar benutzt  als Hauptmotiv das altchristliche Victorienmotiv, wie es figural, allegorisch und ab-  strakt im Altertum für Presbyterienmosaiken, Sarkophage und Altäre benutzt wird.  sa  3. Die zwölf Apostelrosen auf dem Saturninusaltar  wurzeln in der Rosetten-  symbolik aquitanischer Ornamentsarkophage des 5. Jh.“ usw. (S. 494 £.). Er vertritt  schließlich die Ansicht, daß der Figurenstil der Tolosaner Bauhütte um 1100 von der  altchristlichen Tolosaner Werkstatt, von der sich die sog. aquitanischen Sarkophage  verbreitet hätten, abhängig sei, und glaubt von einer „Renaissance“ in dem-Sinne  sprechen zu dürfen, daß sich hier „der Durchbruch zur antiken Tradition des eige-  nen Landes vollzogen“ habe (S. 506).  Wenn man — gemäß dem richtunggebenden Aufsatz des schwedischen Gelehr-  ten Gregor Paulsson „Die zwei Quellpunkte der romanischen Plastik Frankreichs  Toulouse und Cluny“ 1 — die Fiktion lokaler Bildhauerschulen und die sich darauf  stützenden stilhistorischen Folgerungen fallen läßt, dann dürfen wir folgendes als  wertvolles Ergebnis der Arbeit über den Tischaltar von Saint Sernin entnehmen:  Von urchristlicher Zeit an bis hin in die Zeit um 1100 war in den südfranzösischen  Kirchen die Form des Tischaltars geläufig. Der plastische Schmuck dieser Altäre  weist so weitgehende Übereinstimmungen auf, daß G. geradezu auf Schulabhängig-  keit schließen zu können glaubt. Die Symbolik der Tolosaner Plastik um 1100 ent-  spricht noch der des 5. Jahrhunderts. Das darf als ein Zeichen dafür gewertet wer-  den, daß die religiösen Vorstellungen, in denen die Symbole ja wurzeln, in den  wesentlichen Zügen noch die gleichen waren. Im 12. Jahrhundert vollzieht sich in  der Altarplastik und auch in der, Altarform ein deutlicher Wandel. Die Neuerungen  zeigen an, daß sich damals die Vorstellungen vom Altar und seinem Sinn entschei-  dend änderten.  G. bezeichnet den Tischaltar von Saint Sernin als den „Hochaltar“ der Kirche;  er meint damit offensichtlich, dieser Altar sei der Hauptaltar gewesen. Der Haupt-  altar war in frühmittelalterlicher Zeit aber der sogenannte „Kreuzaltar“ in der  Mitte des Gotteshauses.? Gerke weist nun dankenswerter Weise nach, daß die Form  dieses Altares bis in die Zeit um 1100 in Südfrankreich die des Tisches, des vier-  DE  PGre g or Paulssön, Die zwei Quellpunkte der romanischen Plastik Frank-  reichs Toulouse und Cluny, in: FORMOSITAS ROMANICA, Beiträge zur Erfor-.  schung der romanischen Kunst, Joseph Gantner zu  Huber & C:, 1958); S:-7—27, bes. S. 12.  geei/gnet (Frauenfeld, Verlag .  ? Vgl Alfreid Weckwerth; Das altchristliche und-das frühmittelalterliche .  Kirchengebäude ein Bild des „Gottesreiches“  S. 71—76,  ‚ in: ZKG 69 (1958) S. 26—78, bgs.  SDas Jh 1St. dieser urchristlich anmutenden Altartorm 1M Zuge des raschen
Fortschritts der Monumentalskulptur, der Reliefs auf den Blockaltären und bei der
allmählich sıch entwickelnden Retabelplastik nıcht mehr gene1gt. Das OSR Jh 1St
Iso die klassische Zeit dieses Iypus, der sich nıcht alleın auf die Form des vier-
eckigen Tischaltars beschränkt, sondern VO  w dem sıch auch kreisrunde Formen der
Altarmensa 88 der Kathedrale VO  3 Besancon und halbkreis- bzw. ovalförmigeTypen W1€e den Tischaltar 1m Museum VO  - Vıenne nachweisen lassen“ 463) An-
hand reichen Bildmaterials tührt dann Vergleiche 7zwıschen dieser Gruppe un
den altchristlichen Altären durch un kommt schliefßlich folgenden Ergebnissen:
SE Der Saturninusaltar des Bernard Gilduin in Toulouse vertritt in der Renaıs-
sancebewegung des ausgehenden 11 ahrhunderts den Typus des eingetieften alt-
christlichen Tischaltars, der 1m christlichen Altertum In Sanz Südfrankreich, Sse1It dem

Jh ın den Pyrenäen und in Spanien verbreitet 1St. Der Saturninusaltar benutzt
als Hauptmotiv das altchristliche VıctorienmotiVv, W1e figural, allegorisch und ab-
strakt 1M Altertum ftür Presbyterienmosaiken, Sarkophage und Altäre benutzt wird 4Die zwolf Apostelrosen auf dem Saturnıinusaltar wurzeln in der Kosetten-
symbolik aquitanischer Ornamentsarkophage des Jh D USW. (S 494 P Er vertritt
schließlich He Ansicht, dafß der Fıigurenstil der Tolosaner Bauhütte 1100 VO]  3 der
altchristlichen Tolosaner Werkstatt, VO der sich die SOS. aquıtanıschen Sarkophageverbreitet hätten, abhängig sel, un: ylaubt VonNn eıner „Renaıissance“ in dem Sınne
sprechen dürfen, da sich hier „der Durchbruch ZUuUr antiıken Tradition des e1ge-
Nnen Landes vollzogen“ habe (D 506)

Wenn I1a  e vemäfß dem richtunggebenden Aufsatz des schwedischen Gelehr-
ten Gregor Paulsson „Die WEel Quellpunkte der romanıschen Plastik Frankreichs
Toulouse un Cluny  CC die Fiktion Okaler Bildhauerschulen un: die sıch darauf
stützenden stilhistorischen Folgerungen ftallen läfßt, ann dürtfen WIr tolgendes als
wertvolles Ergebnis der Arbeit ber den Tischaltar VO  $ Saınt Sernin entnehmen:
Von urchristlicher Zeit bis hın ın die eıit 1100 WAar 1n den südfranzösischen
Kirchen die Form des Tischaltars eläufig Der plastische Schmuck dieser Altäre
weIılst weitgehende Übereinstimmungen auf, dafß geradezu auf Schulabhängig-elıt schließen können zlaubt Die Symbolik .der Tolosaner Plastik um 1100 eNt-
spricht och der des Jahrhunderts. Das darf als eın Zeichen dafür WeI-
den, da die religiösen Vorstellungen, 1n denen die Symbole Ja wurzeln, in den
wesentlichen Zügen och die gleichen X0> Im Jahrhundert vollzieht sich in
der Altarplastik un auch ın der. Altarform eın deutlicher andel Die Neuerungenzeigen d daß siıch damals die Vorstellungen VO Altar und seinem ınn entsche1-
dend anderten.

bezeichnet den Tischaltar VO  . Saınt Sernin als den „Hochaltar“ der Kirche:
meılnt damit oftfensichtlich, dieser Altar SE 1 der Hauptaltar SCWECSCH. Der Haupt-altar War ıIn frühmittelalterlicher eIit ber der SOZENANNTE „Kreuzaltar“ in der

Mıtte des Gotteshauses.? Gerke weist ankenswerter Weiıse nach, dafß die Form
dieses Altares bis ın die Zeit 1100 1n Südfrankreich die des Tisches, des vier-

W amn N, Die WEe1 Quellpunkte der romanıischen Plastık Frank-
reichs Toulouse und Cluny, in  e FORMOSITAS5Beıiträge ZUr Erfor-
schung der romanischen Kunst, Joseph antner
Huber C x 5.7—27, bes geei/gnet (Frauenfeld, Verlag |

Vgl Altre Weckwerth,; Das altchristliche und das Frährittelalterliche -
Kirchengebäude e1in Bild des „Gottesreiches“

71—76
1n: ZKG 26—78, bes
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eckigen Speisetisches MmMit glatter Tischplatte, WAar. Er legt außerdem dar, dafßdiese Tradition bis in die altchristliche Zeit zurückreicht. Dieses Ergebnis der ArbeitGerkes schlägt die Brücke zwiıschen Miıttelalter un christlicher Antike. Der Nieder-länder Albert Gerard Luiks hat BEST. jJüngst 1n seiner AÄAmsterdamer Diıssertation„Cathedra Mensa“ aufgezeigt, daß der Abendmahlstisch 1mM altchristlichen Kır-chengebäude Nordafrikas mitten 1m Gemeinderaum, inmitten der meıinde stand.Gerke erbringt 19888  en den Nachweis, dafß der Hauptaltar des mittelalterlichen Kır-chengebäudes, der Kreuzaltar, der Ja seinen Platz auch inmıiıtten der Gemeinde hatte,die TIradıition des altchristlichen Abendmahlstisches, des „ Tischs des Herrn“, tort-

tisches, beibehielt.
SEIzZitEe un: bis in die Zeit 1100 auch zußerlich die Gestalt des Tisches, des Spe1se-

Die reiche Bebilderung der Arbeit Friedrich Gerkes aßt noch 1Ne Eigentümlich-elit dieser Tischaltäre mıt rechteckiger, innen olatter Tischplatte erkennen, aut die
War nıcht aufmerksam macht, die ber Perspektiven öffnet, denen nachzugehensıch lohnen würde:

Toulouse hat durchaus
Der Abendmahlstisch M Tischaltar, „ Tisch des Herrn“) VO Saınt Sernin ın1e Form des Speisetisches. Die Tischplatte 1St 1MmM oyrofßenun SdNZCH olatt. Der hauptsächliche Schmuck efindet sich ihren Aufßenkanten,die den Gläubigen zugewendet sind. Das Gleiche 1St bei den andern Tischaltärendieses Typs der Fall Die Hauptfigur bzw. das Haupt-Sınnzeichen 1St bei allen die-

SC Tıschen das Bild Christi bzw. das Monogramm Christi Der Tischaltar VOSaınt Sernın weıst das Bild Christi nicht LUr der Kante der der Gemeindegewandten Langseıte, sondern auch auf en ebenfalls der Gemeinde zugewandtenKanten der Schmalseiten auf. Christus wırd 1er als UOrans oder lehrend der SCSnend (an der Langseıite miıt Engeln, die das Bildnismedaillon tragen) der Gemeijnde
VOrTr Augen gestellt. S5o wiırd die Gemeinde mMit Nachdruck darauf hingewiesen, da{ß
an diesem isch Christus der Herr 1SE Er 1St der Mahlherr, der die Gemeinde be-
wirtet. uch das entspricht altchristlichen Vorstellungen, WI1e Johannes Betz in
seinem Buche ber die Eucharistie Zur Zeit der yriechischen Väter aufzeigt.*Anders auf den runden un ovalen Altarplatten, die Gerke in Abb 9—1  Awiedergibt! Auf diesen Altären wırd der Opfergedanke herausgestellt. Heilige, die
Märtyrerkronen 1ın den Händen halten und diese darbringen, folgen eınem Engel; CSwırd das Blutopfer der Märtyrer erinnert. Aut dem andern abgebildeten Altarsehen WIr das Lamm Gottes als 1Nnweis auf den Opfertod Christi un: das
5'  te Monogramm Christi. Diese Darstellungen befinden sıch alle auf der ber-
seite der Platte un siınd (Gott hin dargestellt. S1e werden nıcht der Gemeimde,sondern Gott VOT Augen geführt. Es gab 1m mıittelalterlichen Kirchengebäude 1nNe€eVielzahl VO: Altären, auf denen die Gläubigen eim Opfergang der Gemeinde ihremitgebrachten Gaben niederlegten. Sollten LWAa der Abendmahilstisch Haupt-altar) und die Altäre Nebenaltäre) bis 1Ns hohe Miıttelalter hinein in ihrerZweckbestimmung und infolgedessen uch in ihrem plastischen Schmuck und in ihren
Ornamenten eutlich unterschieden worden se1n”? Man mülßste, eın klares Bilderhalten, die altchristlichen und die frühchristlichen Altar- un Abendmahltisch-
Reste bis DE ‚E1It 1100 hın untersuchen, bis der Zeıt hin, in der dieAltäre, W1e Gerke ın seiner aufschlußreichen Arbeit zeigt, wesentlıch andere Aus-drucksformen annahmen und damirt vermutlich uch ihren Charakter ÜAnderten.

Cuxhaven Weckwerth

A bert G e r.d ELE Cathedra Mensa. De Plaats Va  — Preekstoel
CN Avondmaalstafe]l 1n het oudchristlijk Kerkgebouw volgens de opgravıngen in
Noord-Africa. Diss. theol. Amsterdam 1955

oh Zy Die Eucharistie ZUTr Zeıt der yriechischen Väter, I’Die Aktualpräsenz der Person und des Heilswerkes Jesu 1m Abendmah!l nach der
vorephesinischen Patrıstik (Freiburg 1. DL Verlag Herder, bes. S 74—81
„Die Eucharistiefeier der Urkirche als Mahlveranstaltung de‚s erhöhten Herrn“.
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350 n  E iiterarische BerichteA  üü  +  R  350  4  ® liitdrafiédué tB-<l=:’ri <.‘h—te  und Anze1gen 5  1  1  ‘Ha'ns Ankwicz  -Kleehoven: Der Wiener Hum3 nist Johannes  ;  Cuspinian, Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I. Graz-  ;  Köln (Böhlau) 1959. XI, 344 S., 16 Taf. geb. DM 24.80.  Der Veröffentlichung des Tagebuchs (1909) des aus Schweinfurt gebürtigefi Wie-  ner Humanisten Johannes Cuspinianus (Spießheimer) 1473—1529, seiner Korrespon-  denz (1933), die ich seinerzeit in der Theol. Revue 33 (1934) Sp. 59f. anzeigte,  sowie einer Dokumentensammlung über ihn (1957), läßt Verf. nunmehr als reife  Frucht lebenslanger, beharrlicher und scharfsinniger Forschungen eine umfassende  Biographie folgen, die auch hochgespannten Erwartungen entspricht. Der seit 1492  mit kurzen Unterbrechungen in Wien ansäßige Poeta laureatus und Arzt, der Mit-  glied der „Gelehrten Donau-Gesellschaft“ des Conrad Celtis war, wurde von Maxi-  milian I. häufig zu diplomatischen Sendungen nach Ungarn und Polen gebraucht  (S. 47—88, 147—167, 172—186) und war seit 1515 „Stadtanwalt“, d. h. Vertreter  der Landesregierung bei der Stadt Wien. Weder diese Tätigkeit im Ööffentlichen  Leben noch die durch seine zweite Heirat begründete Wohlhabenheit hielten ihn  von der Fortsetzung seiner  Schriftstellertätigkeit ab: seit 1511 entstanden seine  Hauptwerke De consulibus Romanorum und De Caesaribus atque Imperatoribus  Romanis, die allerdings beide erst nach seinem Tode 1553 bzw. 1540 auf Veranlas-  sung Christoph Scheurls und mit Hilfe Nikolaus Gerbels gedruckt wurden (S.  265 ff.); für beide gibt Verf. eine ausführliche Quellenanalyse (S. 302—327). Für  die Kirchengeschichte fallen manche interessante Nachrichten ab: die Verhandlungen  über die Liga von Cambrai (S. 47 ff.), die Bemühungen um die Editio princeps des  Otto _ von Freising (S. 127 ff.), die Beteiligung am Reuchlin-Streit auf humanisti-  D  scher Seite (S. 143 ff.), die Disputation Johann Ecks in Wien (S. 150 f.). Die 636  Bände umfassende Bibliothek C.s wurde von Johann Fabri angekauft (S. 266). Der  berühmte Lutherbrief an C. vom Abend des Wormser Verhörs (S. 200 f.) hat die-  sen freilich nicht gehindert, entschieden, ja schroff gegen Luther Stellung zu bezie-  hen (S. 203). Der Oedenburger Tag und das Zusammentreffen mit Kardinal Lorenzo  Campeggio und seinem Sekretär Nausea 1524/25 bezeichnen das letzte Auftreten  Cuspinians auf der politischen Bühne: Die von ihm vorausgesehene Katastrophe von  Mohäcz (1526), die Unruhen in Deutschland und persönliches Mißgeschick (Ver-  mögensverluste durch den Brand Wiens) verdüsterten den Lebensabend des Huma-  nisten, der in der Niederschrift einer historisch-geographischen Landeskunde Öster-  reichs, der „Austria“, Ablenkung und Trost suchte. Sie sollte Ferdinand I. und sei-  nem Kanzler Cles gewidmet werden, wurde aber ebenfalls erst 1553 zusammen  mit dem Werk über die Konsuln gedruckt; Quellenanalyse S. 323—27. Bibliotheks-  geschichtlich interessant der Exkur  f  A  {(S. 111:126).  s über das Schicksal der Bibliothek des Con<inu$  Das prachtvolle und tiefsinnige Porträt C.s und seiner ersten Gattin Anna  Putsch von Lukas Chranach, ein späteres Familienbild, das Exlibris, das seiner Ze  der unvergeßliche Kurt Rathe gedeutet hat, der Cuspinian-Altar der Deutsch-Orden  kirche, das Grabmal im Stephansdom, eine Reihe von Inschriften und Schriftpro-  ben bilden den vorzüglich ausgewählten Schmuck dieses in jeder Hinsicht hocherfreu-  lichen, in bestem Sinn des Wortes gelehrten Buches, das die beste Tradition deut-  scher humanistischer Forschung weiterführt.  Bonn  ‘ H ]edin j  A  B  ®  fund Anzeıgen

Hans Ankwicz -Kleehoven: Der Wiener Humanist Johannes
Cus D I an, Gelehrter un Dıiplomat ZUGT. Zeit Kaiser Maxımilıans (Graz-
a  OÖln Böhlau) 1959 A 344 S Taft. eb 24 .80
Der Veröffentlichung des Tagebuchs 1909) des Aaus Schweinturt vebürtigen W ıe-

NT Humanısten Johannes Cuspinianus (Spießheimer) 3—1 seiıner Korrespon-
denz die ıch seinerzeıt in der Theol. Revue 373 (1934) 5Sp. anzeıgte,
sSOW1e einer Dokumentensammlung ber hn Afst ert nunmehr als reıife
Frucht lebenslanger, beharrlicher und scharfsinniger Forschungen eine umfassende
Biographie folgen, die uch hochgespannten Erwartungen entspricht. Der seit 1497
N1it kurzen Unterbrechungen ın Wıen ansäfßıge Poeta laureatus und Arzt, der Mıt-
g1e der „Gelehrten Donau-Gesellschaft‘ des Conrad Celtis War, wurde VO Maxı-
milian häufig 7 diplomatischen Sendungen nach Ungarn und Polen gyebraucht
(S 47—88, 147—167, 172—186) und W dT seıt 1515 „Stadtanwalt“, Vertreter
der Landesregierung bei der Stadt 1en. Weder diese Tätigkeit 1m öffentlichen
Leben och die durch seine z weıte Heırat begründete Wohlhabenheit hielten iıhn
Von der Fortsetzung seiner Schriftstellertätigkeit ab SEeIt 1:53,1 entstanden seine
Hauptwerke De consulibus Romanorum und De Caesarıbus q Imperatoribus
Romanıs, die allerdings beide 6C DST ach seınem ode 1553 bzw 1540 aut Veranlas-
SUung Christoph Scheurls und MI1t Hiılte Nikolaus Gerbels edruckt wurden S
265 fl > für ıde zibt ert. 1nNe€e ausführliche Quellenanalyse (S. 302—327). Für
die Kırchengeschichte tallen manche interessante Nachrichten 1b die Verhandlungen
ber die Liga VO Cambraji &} fl > die Bemühungen die Editio princeps des
tto von Freising (S Z E die Beteiligung Reuchlin-Streit auf humanısti-
scher Seite S 143 (: die Dıisputation Johann in Wıen S 150 6} Die 636
Bände umfassende Bibliothek C.s wurde VO Johann Fabr:;i angekauft (S 266) Der
berühmte Lutherbrief VO Abend des Wormser Verhörs (S 200 hat die-
S{  3 reilıch ıcht gehindert, entschieden, Ja schroff 5 Luther Stellung 7 bezie-
hen © 2033 Der Oedenburger Tag und das Zusammentreften mıiıt Kardınal Lorenzo
Campegg10 und seiınem Sekretär Nausea 524/25 bezeiıchnen das letzte Auftreten
Cuspıinians aut der politischen Bühne Die VO ıhm vorausgesehene Katastrophe VO'
Mohäacz (1526), die Unruhen 1ın Deutschland und persönliches Mifsgeschick (VErs
mögensverluste durch den Brand VWıens) verdüsterten den Lebensabend des Huma-
nısten, der ın der Niederschrift einer historisch-geographischen Landeskunde Öster-
reichs, der „Austria“, Ablenkung un T rost suchte. Sje sollte Ferdinand u sel-
Ne Kanzler les gewıidmet werden, wurde ber ebenfalls ISI 1553 N
mMi1t dem Werk ber die Konsuln gedruckt; Quellenanalyse 8 Bibliotheks-
geschichtlich interessant der Exkur
( 111—126).

über das Schicksal der Bibliothek des Corvınus
Das prachtvolle und tiefsinnige Porträt (C.s und seiner ersten (Gattın Anna

uts VO  — Lukas Chranach, eın spateres Famıilienbild, das Exliıbris, . das seıner Z e
der unvergeßliche Kurt Rathe gedeutet hat, der Cuspinian-Altar der Deutsch-Orden
kirche, das Grabmal 1m Stephansdom, 1Ine Reihe on Inschriften und Schriftpro-
ben bilden en vorzüglich ausgewählten Schmuck dieses ın jeder Hinsicht hocherfreu-
lichen, in bestem Sınn des Wortes gelehrten Buches, das die beste Tradition eut-
scher humanıistischer Forschung Wejterführt.

Bonn Jedin ;
'F
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Eıne Untersuchung ber die Entdeckung der
Gerechtigkeit Gottes durch Martıin Luther. Neukirchen Kr. Moers (VerlBuchhdlg. Erziehungsvereins) 1958 160 S’ At: 14.70
his 15 contribution Luther studies of ımportance and value. Theauthor’s contention 15 that Luther’s discovery concerning the meanıng ot- Justitia Dei“ Occurred 8Q (agaınst number of modern scholars who consider

1  B lıkely date)_‚ but the value of this work oes NOT stand tall ıth this
M

attempted demonstration. 1t 15 the method of the author ınvestigate the principalUrces tor Luther’s development, payıng specıal] atention Luther’s vocabulary,delicate and dangerous task for per10d when Luther’s thought W ds ın5and where his us«e of words 15 NOtT always precIise, an where ol.d nd Ne elements1ın his chought jostle sıde by side In the COULUFSEe of this investigatıon Professor Bizer
Man y stimulatıng polnts, INan y profound OMMENTS that future scholars‚wıull neglect their perıl this rich and informative discussion. The author tellsthart he has een able work Ver these subtle nd intricate matters in SUCCESSIVEseminars, that dea] adequately ıth his arguments, a’ ;‘eviewer would eedSabbatical yYCAar,.

In z0oIng agaınst the trend of modern Luther scholarship, Protessor Bizererates INOVCIMMENT already discernible in Scandinavia and Germany, ın the 1mM-
POFrTanNt by Link and in the TICCCNL work Östergaard-Nielsen whomBiızer QqUOTLTES wiırch approval the eftect that

„ESs 1St daher 1ne Schwäche, die die durch die dialektische Theologie INSpl-rıerte Luther-Forschung mıiıt der alteren lıberalen T’heologie teilt; WECENN INa mıitVorliebe den Theologiebegriff VO den Schriften des Jungen Luthers ableitet und
on dort Aaus den alteren Luther kritisiert“. („Scr@ptura CT 1Va VOX  « 104)
There 15 perhaps real parallel ere between the “Quest tor the historicalJesus“ nd the search for the hıstorical Luther. 1It belonged to the iberal AgCestablish firmly the critica]l method, and 1NSISt loyalty the SOUTrCES, but thishas been tollowed INOTC nd INOTE by insıstence the Jesus of taith, and the1mportance ot whart his followers believed about him. S0 Lt has een wiıth Luther

Syt\}(_iié$._ Surely Scandinavian Lutheran “motit research“ INUST ave dissolved intosubjectivism long ag0 had there NOT een trom the time of Bılling onwards, the
recognıtion that severely historical nd scıentifically philological techn1que W as:  ın ispensable. "The publication of the COFDUS of Luther’s early lectures Was of the

\autmost importance tor his historica] and theological AsSssSCcSSINENT and 1T W as entirelydesirable that the traditional VIEeEWS of Luther c<hould be critically examıned in the'light _ of this material, and that It should take time tor this be assımiılated.Ifideed, ıf there 15 real pomnt ıIn Östergaard-Nielsen’s criticism, ONe teels that there18 C O13 graver danger ın this latest trend, of readıng back into Luther the formal
3categories of Lutheran theology. fın Protfessor Bızer’s closıng disquieting„Dieses Doppelte ISt bezeichnend für die lutherische Lehre VO Sakrament: das. Sakrament ırd vom Wort Aaus verstanden, und das Wort selbst bekommt sakra-mentalen Charakter. Der Ausgangspunkt für beides 1St das CUEC Verständnis VORöm n ‚Im Evangelıum wırd die Gerechtigkeit Gottes oftenbart‘, S1e wırddurch das Wort veschenkt“ that 15 indeed, x00d Lutheran doctrine.} But 15 LItreally what Luther discovered about * Justıtia De1i“?b

But let SaYy NCeEe that Protessor Bizer ACCEDTIS the critical CAanOons of the estLuther scholarship, and andles the evidence ıth skill nd fairness. In his efusalavoıd difficuIt he IMNOTEe than favourably ıth Holl and Vogel-sang.
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The investigation rightly begins 4 th the tamous Autobiographical Fragment(Hereafter AF) of 1545 (WA 179—87). his embodies number of problems,and Professor Bızer might that 110 solution Ca  - solve them all, an that his

OWN, ıf tEUBe would only leave ftewer untiıd nds than _most. Under the yCar 1519
Luther oftfe:

“Redieram ad psalterıum denuo interpretandum, fretus C' quod exercıtatıior
5 Pauli epistolas ad Romanos, ad Galatas, C A} QUaC est ad
Ebraeos, tractassem 1n scholis“.
The superficial impression of this 15 that in 1519 Luther COUuU. LUrn second

COMMENTALY the Psalms, armed wıth 1C understanding of hat he S0€S
describe his roblem _ the meanıng of Justitia Deyi in Rom S L£S and that

this discovery lay ımmediately 1n this period. Those who reject this 1eW take
Luther’s discussion ere of Justitia De]l be digression, return in thought
the per10d before hıs discovery, which, they SaYy 15 made allowable by the pluper-tect “Captus tueram cognoscendi Pauli“, ave been driven the rather desperate
thought that Luther has made mistake and muddled together his LW!

interpret the Psalms.
It 15 merit of Bızer’s that he solves this problem an nables read

Luther’s ACCOUNT ın in plaın and straightforward ILAaNDNET. Moreover, he brings
forward from Luther’s 11C lectures the Psalms (WA 144 quotatıionfrom the per10d 1519—21 which has all the maın ingredients of about the
“ Justitia Dei“; Rom K I the “cONNexX10O verborum“, the change from actıve

Dassıve interpretation, the confirmation of his VIEW in Augustine’s “Spırıt and
Letter“. We aVve weigh these advantages agalnst ditfficulties which then arıse.

Bızer’s first chapters AIC necessarıly Occupied in ecrıticısm of Vogelsang, the chief
of the 1eW that Luther’s discovery occurred in 1514 2il 15 traceable 1n

the “Dıictata SUPDCI Psalterıum“. Agaınst him Bızer makes SOMe tellıng pO1Nts. Vogel-
sang’s hermeneutical solution, that Luther combined the literal-prophetical (Christo-
10g1cal) and tropological interpretation of “ Justitia Dei“ W as brilliant but per-
haps LOO tidy hypothesis. do NOLT think Cal Al y longer DPs /Ü, the
point AT which Luther’s discovery clearly CINCTSCS., Bizer’s pomnt that there 15 ere

wrestling with Rom I5 and the “ cOonnex10 verborum“ however May indicate
weakness of his OWN, which 15 underestimate the importance of distinguishing

Luther’s discovery, 1n his OW. priyate meditation, from the poımnt hich such
discovery might CINCI SC ın INAass of potentı1al ecture mater1al. Here, A4s in ONC

ÜW. other places (e Heb 7! an the SsSCeTM1ONS Righteousness perhaps
Bızer 0€es NOT allow enough for the immediate CONLEXT of Luther’s discussions).

Biızer Aargucs that in these first lectures Psalms Luther 15 working to
“humilitas“-theology which 1O point breaks wiıth hat Jready tind 1n Stau-
pıtz (whom Bızer quOTtes gzo0od effect), 1in the conflation of Taulerite mYyst1cısm
an “modern devotion“. But there 15 SOmM-e£e evidence that “humiuilitas“ 15 beginning
IMOV € In Luther’s thought AaWaAaYy from moral vırtue, into the N1CW theocentric

CC  odium SU1 ACcCcusatıo SU1 humilitas humiliatio fides“ Luther’s
preoccupatıon 1n these lectures ıth “ Judicium“ rather than wıth “ Justitia“ 15
another indication that he 15 concerned wiıth repeNLaANCC, which involves the destruc-
tıon of man’s OW: self-righteousness, and ıth the destruction of the old Man,
rather than ıth the building of the habits of right vırtues the basıs of 1N-
fused (he had lready begun attack the “habitus“ teaching in 1509 Im-
p_ortant CSSAaYS by Sormunen and Pınomaa ave pointed Out that Luther this
LimMme ften Suggest “salvatıon by humility“ but It 15 worth pomtıing out
that “odium SU1  * (07N NOLT disappear 1t. the Young Luther, that 1t 15 the heart
Luther’s Airst Thesis of 1517 and 15 retaiıned 1n the “Resolutions“ them of 1518
VWhile Lt 15 plaın that 1n these lectures Luther has NOT worked Out perceived hı1s
final dixalectic of Law and Gospel though 246 he SCS the imagerYy
of 0d’s Strange, an .od’s Proper Or. there 15 evidence that he does not
think of 1t unevangelically Bızer hus when iın later chaptg; Bızer
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shows iIt be mark of the IMNature Luther INS1St that Christian obedience IMUSLT
be oyful, unconstrained, SpONTANCOUS CAd]  w point already 3. 649
“Quı] 1n fide spırıtu eSLT; 1pse 1n corde libertate hilaritate deo servit V12As
eJus ambulat“..

It 15 when OINe Luther’s Lectures Komans, that OW) difficulties
wiıth Bizer’s solution arıse. For the word - Jüstitia: 15 NOT Just word, it 15 the
maın theme of the Epistle the Romans. Why chould Luther undertake
of lectures this Epistle and of “ Justitia“ agaın and agaın and ften in
mOVıng and evangelıcal language, when IT W as word which the en otf his ıte
would fill him ıth instinctive horror, and hich stood blocking the WaYy his
understanding of St Paul? ıke Dr Kıngsley Barrett who has Iso worked throughthese Scholia, find 1t hard believe that this Aine COMMECNTAL 15 the work of
INa  3 who could NOT SCr ZT1DPS wiıth Pauline theology. And ıt It be sa1d that here
Luther has NOLT moved much beyond Augustinian theologzy, WOu ask, 1n the
lıght otf the reference 1n “Of the Spirıit and Letter whether Luther claims
vVeLY nuch INOTE this stage? There ATe consider INnanıy echoes of in the
lectures Komans, NOT least the 4, with the Schoolmen who makes

exactiıon of Grace. In his examination of this PasSsSasc hich Biızer wıth charac-
ter1istic fairness admits be striking, Bızer INSISts that Luther still misunderstands
legalistically hat 15 NT, tor he does NOLT sımply Sa y that „Die Gnade Geschenk
1St But 1n tact Luther does Sa y ut nobis . gratiam daret“ (WA
and continues “God ofters the humble“, and ıf 1t be saıd that ere God

demand penıtence 2n humility condition of S  > poıunt OUuUt that
Luther uscS language which Can similarly interpreted late As 231—) (WA

331 AZNOSCENLES peccata Justificet et misereatur).
Here agaın Luther 1iNs1ists the joyful, SPONTANCOUS character of Christian

obedience (WA etc.) The frequent reterences the alien righteousness
of Christ, the CONSTLANT Christological reference chow how Luther 15 NOT bound
Dy earlier V1eW of Christ simply “Exemplum“ and “Sacramentum“. Such
fine DaASSaRC 204 “He has made Hıs riıghteousness mıne,
righteous ıth the Same righteousness Hıs. My SIN CannOtLt swallow Hım but 15
swallowed 1n the infinite abyss of Hıs righteousness, who 15 God lessed tor
ever“ speaks otf that “marvellous exchange“ oft righteousness, which Bızer
Aas mark of the mMature Luther.

still think that It makes 1MOTEe sCHNSE of the ınternal StruCcCfik.ure of Luther’s
Romans ıf he had already made his discovery about Justitia Der And this ties
wiıth other facts about his development, the fact that his attack scholastic theo-
logy had become “ OuUr. theology“ of Augustine and the old Fathers by 1516, the
tact thart he had by NO OMe know first hand Augustine’s “Spirıt and the
Letter“ (which Aat the latest he MUST surely have known by the tiıme his colleague
Karlstadt W as lecturıng It in Moreover hat he SaYyS 1ın this COMMENLACY
15 of pıece with the famous letter Spenlein of Aprıl 1516, Passasc which does
NOT SQUar«c easıly ıth Bizer’s V1eW otf Luther’s development.

In the lectures Galatıans (which Biızer tackles 1n later chapter, in the light
of Luther’s Commentary) Bızer examınes LW! ımportant' Gal DE and
Z According hım Luther still eQqUAaLES faich ıth humility, and makes the
destruction of the old INa partıal pre-requisıite for justification. But when he
quotes Luther’s STaAatement yhat A1t 15 the real CONILENT of the Beatitudes (WA

16) C  quıa 1Dsa eESsSTt INOTS veter1s hominis vıta novı“ he 1gnores the phrase
et vıta novı“ with 1ts pOsıit1Vve connotatıon tor taith And when he
urther Says of the statement that God O0€es NOLT ımpute S1N, “propter fidem
Cocptam contirmationem“ that this 15 “Das Gegenteıl VO  3 sola fide and asks,
„1St das anderes als eın (wıe immer von Gott gewirktes) mer1ıtum de GCOHN-

Zru0? he does il Justice Luther’s argument. What Luther intends he has made
plain CW. sentenCce earlier (WA / 74 “Oomnes fideles SUNT Justi propter hriı-
Stum in quem  n credunt CUl INnC1plunt tieri conformes pCI mortificationem veter1s

11Zischr. tür K;-G.
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hominiıs“. Here „propter Christum“ 15 the all important word The opposife of sal-
vatıon by ftaith alone would be salvatıon by works alone, but even the thought-of conformity with Christ 15 here described 1n of the “mortification ot the
old man”, something utterly OUuUT otf the of 11A4n Part from >>  ° Lt 15
1HNOT iıntended mer1ıtor10us oft the non-ımputatıon of S1N, but ASs somethingmade possible only by the “lex spirıtus“. do NOT Say that this 1s “cola fide“ but
ıt 15 VeLY tar from ıts Opposıte, Aan: in V1ICW of Luther’s imprecısıon ın other places,later ell Aas earlier, should o71ve hım the benefit oft the doubrt ere.

When OmMMe the lectures 0)8! Hebrews Bizer Can poıint of maturıngtheolozy. tor the break-through, accordıng him, W ds Car AL hand He rightly.
pOoılnts the passage He 71 Here indeed ATe€e Rom 1! nd Psalm S 1, an
the analogy otf other words (misericordia dei, salus deı)

But perhaps Bızer O0es NOT sufficiently allow tor Luther’s exegetica]l problemere. Justitia 15 title of Melchizedek, aAM SINCEe he 15 A LypeC of Christ 1T ADPCAaIsbe divine NAamce, divine attrıbute. But 1O Luther SAYS that in the Scriptures
„JUetitid: De:ji 1S NOL generally taken tor hat God 1$ ın Himself (“male intelliga- .
tur. ıf he had NOLT made his discovery IHNUST he NOT ave saıd “bene intelligatur?“)and Ca  3 only be understood ın this WaYy ıf 1t 15 applied taich which lıfts the
heart an unıtes Inan wiıtch God ın other words hat ApPCAars objec-
L1vVve divine attrıbute might un these an CVeEeN here, be be divıne
o1ift. Bızer thinks Luther 15 comıng towards his discovery but 15 being oversubtle,
but perhaps LIt 1S Bızer’s subtlety? Lt INOTe lıkely that Luther 15 nOt
tryıng explain how Justitia Ca  3 become oift, but how of scrıpture in
which Justitia ApPCArSs ASs dıvine attrıbute CA explained in which rule
Out the ACLLIVE 1CW of Justitia De1

The chapters ın Bızer’s work AT€ of importance, and ot PCTrMANCNT value.
Here Bızer examıne)s Luther’s discussion of the 1SSUEeS raised by the Indulgence
CONLFOVEISY, in the Theses, 1n the . Resolutions. 0}81 the Theses, an: in the ea
Augustana ot 1518 Bizer develops ideas PUL orward by Jetter IntoO INOSLT ckiltul
appraisa]l of Luther’s VIEWS of the SAaCTlamMmMenNn of Penance nd of the eucharist, ın
the Part played by doctrine of certaınty (Gewißheit), and otf conscıenCe
vaıned by believing the word of Christ. his 1S the COFre of the book and ıt 1S moOst
ılluminatıng: the subsequent chapters on Luther’s SCTIHNOINS AaAn his exp:osition ofZ  E  X  €2  354   ‘Lit"e’;"ar'isch“’e Ber-ic‘ht'e }111& Anzyeig én  4  hominis“. Here „propter Christum“ is the all important wi)rd. The opposife of sal-  vation by faith alone would be salvation by works alone, but even the thought  of conformity with Christ is here described in terms of the “mortification of the  old man“, as something utterly out of the power of man part from grace. It is  not intended as a meritorious cause of the non-imputation of sin, but as something  made possible only by the “lex spiritus“. I do not say that this is “sola fide“ but .  it is very far from its opposite, and in view of Luther’s imprecision in other places,  M  Jlater as well as earlier, I should give him the benefit of the doubt here.  s  When we come to the lectures on Hebrews Bizer can point to notes of maturing  Ü  theology, for the break-through, according to him, was near at hand. He rightly.  3  $  points to the passage Heb. 7, 1. Here indeed are Rom. 1, 17 and Psalm 30, 1, and  the analogy of other words (misericordia dei, salus dei).  But perhaps Bizer does not sufficiently allow for Luther’s exegetical problem  here. Justitia is a title of Melchizedek, and since,he is a type of Christ it appears  3  to be a divine name, a divine attribute. But now Luther says that in the Scriptures  E  “justitia“ Dei is not generally taken for what God is in Himself (“male intelliga-.  tur“ — if he had not made his discovery must-he not have said “bene intelligatur?“)_  ;  — and can only be understood in this way if it is applied to faith which lifts the  heart and unites a man with God — in other words what appears to be an objec-  tive divine attribute might on these terms and even here, be seen to be a divine  X  C  gift. Bizer thinks Luther is coming towards his discovery but is being oversubtle,  'but perhaps it is Bizer’s subtlety? It seems to me more likely that Luther is not  trying to explain how Justitia can become a gift, but how a text of scripture in  which justitia appears as a divine attribute can: be  Ü  explained in terms which rule  }  out the active view of Justitia Dei.  The next chapters in Bizer’s work are of importance, and of permanent value.  Here Bizer examine’s Luther’s discussion of the issues raised by the Indulgence  R  controversy, in the Theses, in the Resolutions. on the Theses, and in the Acta  Augustana of 1518. Bizer develops ideas put forward by Jetter into a most skilful _  appraisal of Luther’s views of the sacrament of Penance and of the eucharist, in  the part played by a doctrine of certainty (Gewißheit), and of peace conscience  gained by believing the word of Christ. This is the core of the book and it is most  illuminating: the subsequent chapters on Luther’s sermons and his exppsition ö8  {  the Lord’s prayer are less cogent and convincing.  Finally, the argument is recapitulated and the significance of Luther’s dxs-  covery examined in the realm of sacramental theory. But it is here that earlier  misgivings return. „Was Luther entdeckt hat, ist zunächst die Theologie des Wortes  und im Zusammenhang damit die Bedeutung. des Glaubens“. That Luther did in  fact develop his theology of the Word in relation to Faith in these years I take  to be demonstrated by Bizer. But is this what AF refers to? Is this really whaft  S  Lüther was after in “ Justitia Dei“? My objection to Bizer’s study is that it payS  attention to „Evangelium“ (which he interprets in an unnatural way here as thoug  it were the preaching of the Word in the Lutheran sense) and “Faith“, rather than  N  to “ Justitia“. Indeed as far as Romans is considered I consider Luther’s early lec-  tures to _ be a better handling of the problem than what Bizer takes to be his”  mature doctrine 1517—9, because of the earlier Christocentric concentration. Bizer  assumes, but I cannot, that what was discovered in Rom. 1, 17 in AF is “sola fide“.  Ü  But I think we expound AF much more sensibly if we take it to be concerned with  the change from an active to passive sense of Justitia Dei, from a divine attribute  to a divine gift. This would be a much more modest discovery, but it would not  be really less important, for it would remove the great stumbling-block which  stood in the way of Luther entering into the Pauline world. As I have hinted  (and the reference in AF to “Spirit and Letter“ supports the view) I do not think-  it necessary to believe that at the time of this discovery Luther had moved mu  beyond an Augustinian theology, but heg coulc‚\l now go on to work out tl}g i{ngliv  S  }  ä  Z  nthe Lord’s prayer ATE less CORCNL and convıncıng.

Finally, cthe 1s recapitulated and the significance of Luther’s dis-Z  E  X  €2  354   ‘Lit"e’;"ar'isch“’e Ber-ic‘ht'e }111& Anzyeig én  4  hominis“. Here „propter Christum“ is the all important wi)rd. The opposife of sal-  vation by faith alone would be salvation by works alone, but even the thought  of conformity with Christ is here described in terms of the “mortification of the  old man“, as something utterly out of the power of man part from grace. It is  not intended as a meritorious cause of the non-imputation of sin, but as something  made possible only by the “lex spiritus“. I do not say that this is “sola fide“ but .  it is very far from its opposite, and in view of Luther’s imprecision in other places,  M  Jlater as well as earlier, I should give him the benefit of the doubt here.  s  When we come to the lectures on Hebrews Bizer can point to notes of maturing  Ü  theology, for the break-through, according to him, was near at hand. He rightly.  3  $  points to the passage Heb. 7, 1. Here indeed are Rom. 1, 17 and Psalm 30, 1, and  the analogy of other words (misericordia dei, salus dei).  But perhaps Bizer does not sufficiently allow for Luther’s exegetical problem  here. Justitia is a title of Melchizedek, and since,he is a type of Christ it appears  3  to be a divine name, a divine attribute. But now Luther says that in the Scriptures  E  “justitia“ Dei is not generally taken for what God is in Himself (“male intelliga-.  tur“ — if he had not made his discovery must-he not have said “bene intelligatur?“)_  ;  — and can only be understood in this way if it is applied to faith which lifts the  heart and unites a man with God — in other words what appears to be an objec-  tive divine attribute might on these terms and even here, be seen to be a divine  X  C  gift. Bizer thinks Luther is coming towards his discovery but is being oversubtle,  'but perhaps it is Bizer’s subtlety? It seems to me more likely that Luther is not  trying to explain how Justitia can become a gift, but how a text of scripture in  which justitia appears as a divine attribute can: be  Ü  explained in terms which rule  }  out the active view of Justitia Dei.  The next chapters in Bizer’s work are of importance, and of permanent value.  Here Bizer examine’s Luther’s discussion of the issues raised by the Indulgence  R  controversy, in the Theses, in the Resolutions. on the Theses, and in the Acta  Augustana of 1518. Bizer develops ideas put forward by Jetter into a most skilful _  appraisal of Luther’s views of the sacrament of Penance and of the eucharist, in  the part played by a doctrine of certainty (Gewißheit), and of peace conscience  gained by believing the word of Christ. This is the core of the book and it is most  illuminating: the subsequent chapters on Luther’s sermons and his exppsition ö8  {  the Lord’s prayer are less cogent and convincing.  Finally, the argument is recapitulated and the significance of Luther’s dxs-  covery examined in the realm of sacramental theory. But it is here that earlier  misgivings return. „Was Luther entdeckt hat, ist zunächst die Theologie des Wortes  und im Zusammenhang damit die Bedeutung. des Glaubens“. That Luther did in  fact develop his theology of the Word in relation to Faith in these years I take  to be demonstrated by Bizer. But is this what AF refers to? Is this really whaft  S  Lüther was after in “ Justitia Dei“? My objection to Bizer’s study is that it payS  attention to „Evangelium“ (which he interprets in an unnatural way here as thoug  it were the preaching of the Word in the Lutheran sense) and “Faith“, rather than  N  to “ Justitia“. Indeed as far as Romans is considered I consider Luther’s early lec-  tures to _ be a better handling of the problem than what Bizer takes to be his”  mature doctrine 1517—9, because of the earlier Christocentric concentration. Bizer  assumes, but I cannot, that what was discovered in Rom. 1, 17 in AF is “sola fide“.  Ü  But I think we expound AF much more sensibly if we take it to be concerned with  the change from an active to passive sense of Justitia Dei, from a divine attribute  to a divine gift. This would be a much more modest discovery, but it would not  be really less important, for it would remove the great stumbling-block which  stood in the way of Luther entering into the Pauline world. As I have hinted  (and the reference in AF to “Spirit and Letter“ supports the view) I do not think-  it necessary to believe that at the time of this discovery Luther had moved mu  beyond an Augustinian theology, but heg coulc‚\l now go on to work out tl}g i{ngliv  S  }  ä  Z  nCOVErY examıned In the realm of sacramental theory. But IT 15 ere that earlıer.
mM1sg1V1Ngs „Was Luther ntdeckt hat, 1St zunächst die Theologie des Wortes
un 1m Zusammenhang damit die Bedeutung des Glaubens“. hat Luther di ın
tact develop his theology of the Word 1ın relation Faith in these years take

be demonstrated by Bızer. But 15 this what AF refers tO? 1Is thıs really what
Luther W as fter 1n “ Justitia Dei“? My objection Bizer’s study 15 that L paysS
attention „Evangelium“ (which he interprets ın A unnatura|l way ere as thoug
1t WerTe the preaching of the Word 1n the Lutheran sense) nd *Baıthe rather than

SEA Indeed 25 tar Romans 15 considered consider Luther’s early lec-
be better handlıng ot the problem than what Bızer takes tO be his

IMaLuUure doctrine 17—9, because of che earlıer Christocentric concentration. Bizer
ASSUMES, but CAaNNnOT, that hat W as discovered 1n Rom IS ın 15 “sola fide“:
But chink expound much InNOrTrTe sensibly ıf take ıt be concerned ith
the change from actıve passıve of Justitia De:i, from divine attribute
to divine >>  O1 This would be much INOTE modest diıscovery, burt It woulc not
be really less ımportant, for 1t would FrFeMOVE the » stumbling-block which
stood ın the WaYy of Luther entering into the Pauline worl As have hinted
(and the reference in “Spirit and Letter“ the VICEW) do not think
IT NECESSAFr  TO elieve that_at the tiıme of this discovery Luther had moved mMu:
beyond an Augustiniaq theology, but he could NOW. fO work QOUt che impli-

A
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-catıons for this doctrine of Justification he developed them OUut of the pressuresot his OW.: inner lıte, an fter L11 in the CONILEXT of the great Church struggle.It 15 Irue that ın the tension of this problem, “ Justitia Dei“ held within ıtselt
the whole dialectic of Law an Gospel, the ONe siıde the destruction of man’s
self riıghteousness, anı the other his turnıng 1n faich towards the alıen righ-freely zıven ın Christ 1t 15 Lrue that tor Lutherf this abandonment of celf
righteousness 15 tor Luther ın his early lectures SCEQUENCE which serl1es ot
WOT pomt “AaCCUSsSat1O Sul, odium SUl, humilitas, humiliatio, tides“. But Faith
when 1T became the 5 mMastier word dı not.contradıct these, but took them
into ıtself. his 15 important, tor It explains why Ca find ın Luther’s earlylectures eXpressi0ns hıch paralle] Bizer’s “Fides auditu“ of the MmMafure Luther.
hus he SaYyS of Faith, unc enım ducit quO salvetur, er hoc peCrauditum verbiı“ and ıIn 28 (Bizer 23) Cn  ın csolo evangeliosolam tidem qua Dey verbo creditur“. The truth 15 that tor Luther faith had NO
COIMNE ave hat Pınomaa calls “existential“ character: Faich and the Word
ave become tor Luther by 1518 rich complexities hıch the whole IMNOVE-

* ment of 1an ftrom his wnselt righteousness towards the righteousness of God
But Can SCC how Cajetan could grievously misunderstand Luther this pOolnt,
AS x00d deal of Catholic polemic has done . V.G6T. SINCE; when 1t has saıd thart Y

_ Protestants believe that Justification accepting wiırch Our minds that Christ\ has made satısfaction tor OUur S1NS.
hus tor the discovery of “ Justitıia Dei“ ın SCECINS INOTEC modest

though NOLT less signıficant tor the Retormer’s development than what 1S claimed
by Bızer. And should borch that Luther’s thought and vocabulary ATC in
movement from 1509 onwards and that this development W as accelerated trom
FG by the pressures of the Zrowıing CONLFrOVEISY. Protfessor Bızer has Oone

servıce by his detailed investigation . of Luther’s writings 7-9, that ftor the
tirst tiıme ıT 1S possible Z1ve coherent ACCOUNMNET of the whole development 1509-
SE For Luther’s theology ATOSE 1ın VAaCuum. In ItSs early STages there W as the

'of hıs OW.: relıg10us and spiritual difficulties, and from 1517 onwards the
eed tO clarıfy his thought in regard Indulgences and the whole relatiıon between
the Sacrament.: and ınward relıgion. As saıd of Vogelsang, that cthe nature of

M' the materıials make us ‘beware of certaın conclusions“, about Protessor Bızer’s
thesis confess > reservations, but the less deeply grateful for chis

—& tine and rewarding plece of research.
Manchester ‘Gordon Rupp

Rob @I Stupp erich: Meianchthon Sammlung Göschen, Band
Berlın (de Gruyter) 1960 140 S 3,60

Robert Stupperich legt hier, verade rechtzeitig ZU Melanchthon- Jubiläum, eıneS:  }  C}  K  J  “355  Refgrääi:ion  X  {}  S  “ cations for this ‘doctrine ‚of justification as he de  veloped them out of the pressures  S  of his own inner life, and after 1517, in the context of the great Church struggle.  It is true that in the tension of this problem, “ Justitia Dei“ held within itself  — .the whole dialectic of Law and Gospel, on the one side the destruction of man’s  =  ‚self righteousness, and on the other his turning in faith towards the alien righ-  teouness freely given in Christ. It is true that for Lutherf this abandonment of self  righteousness is for Luther in his early lectures a sequence to which a series of  words point — “accusatio sui, odium sui, humilitas, humiliatio, fides“. But Faith  when it became the great master word did not.contradict these, but took them up  into itself. This is important, for it explains why we can find in Luther’s early  lectures expressions which parallel Bizer’s “Fides ex auditu“ of the mature Luther.  Thus WA 4, 356.13 he says of Faith, “hunc enim ducit quo salvetur, et hoc per  ‚ auditum verbi“ and in WA 56.171. 28 (Bizer p. 23) “in solo evangelio  .  er  solam fidem qua Dei verbo creditur“. The truth is that for Luther faith had now  come to have what Pinomaa calls an “existential“ character: Faith and the Word  have become for Luther by 1518 rich complexities which cover the whole move-  ‘ment of man from his ownself righteousness towards the righteousness of God.  But we can see how Cajetan could grievously misunderstand Luther at this point,  as a good deal of Catholic polemic has done ever since, when it has said that  4  „ Protestants believe that justification means accepting with our minds that Christ  _ has made satisfaction for our sins.  Thus for me the discovery of “Justitia Dei“ in AF seems to be more modest  r  though not less significant for the Reformer’s development than what is claimed  by Bizer. And we should both agree that Luther’s thought and vocabulary are in  movement from 1509 onwards and that this development was accelerated from  1517-9 by the'pressures of the growing controversy. Professor Bizer has done great  ‚ service by his detailed investigation, of Luther’s writings 1517-9, so that, for the  first time it is possible to give a coherent account of the whole development 1509-  _ 21. For Luther’s theology arose in no vacuum. In its early stages there was the  :  pressure of his own religious and spiritual difficulties, and from 1517 onwards the  S  need to clarify his thought in regard to Indulgences and the whole relation between  the sacraments and inward religion. As I said of Vogelsang, that the nature of  —_ __ the materials make us “beware of certain conclusions“, so about Professor Bizer’s  thesis I confess grave reservations, but am none the less deeply grateful for this  $  X  fine and rewarding piece of research.  z  Manchester  {  gord on Rupp  1  ä  X  Ra  ’e‘rt Stupp  N en (= Sammlung Göschen, Band 1190).  Berlin (de Gruyter) 1960. 140 S., DM 3,60.  _ Robert Stupperich legt hier, gerade rechtzeitig zum Melanchthon-Jubiläum, eine  _ gemeinverständliche Biographie des Mag. Philippus vor. In VII Kapiteln, die  I  _ Wiederum in insgesamt 18 AÄbschnitte unterteilt sind, wird ein erstaunlich umfassen-  des Bild vom Leben und von der Theologie Melanchthons gezeichnet. Die Dar-  stellung verzichtet auf allen wissenschaftlichen Apparat, nicht aber auf historische  Details und wissenschaftliche Genauigkeit. An vielen Stellen werden die Ereignisse  N  bis in die Einzelheiten. hinein geschildert, besonders bei den verschiedenen Unions-  versuchen in den Dreißiger- und anfangs der Vierzigerjahre, und bei den Aus-  einandersetzungen um das Interim. All diese Einzelzüge dienen aber letztlich nur  . dazu, die Gestalt Melanchthons getreu und gerecht zu schildern. Seine Schwächen  3  werden nicht verborgen, aber es wird gezeigt, wie schwierig oft die Situation war,  ‚‘,‘  in der er sich zurechtfinden und an verantwortlicher Stelle eine Entscheidung tref-  fen mußte. Der Vf. beweißt dabei eine souveräne Beherrschung zahlloser Details  ‚ der Reformationsgeschichte und er nützt sie zu einem biographischen Überblick, der  schnell bryier\xtiert und doch nicht irg allgemeinen steckenbleibt. Bis die vom Vf£. (vgl.  DEgemeinverständliche Biographie des Mag Philippus VOT,. In VII Kapıteln, die
wıederum 1n Insgesamt 18 Abschnitte unterteılt sind, wırd eın erstaunlıch umtassen-

des Bild VO Leben und VO  3 der Theologie Melanchthons gezeichnet. Die Dar-
ste ung verzichtet auf allen wissenschaftlichen‘ Apparat, nıcht ber aut historısche
Detauils un: wissenschaftliche Genauigkeıit. An vielen Stellen werden die Ereignissebis 1n die Einzelheiten hınein geschildert, besonders bei den verschiedenen Unions-
versuchen 1ın en Dreißiger- und anfangs der Vierzigerjahre, und bei den Aus-
einandersetzungen das Interiım. All diese Eınzelzüge dienen ber letztlich } 5 8 A

_ dazu, die Gestalt Melanchthons DSELreu und verecht zı schildern. Seine Schwächen
werden verborgen, aber wiırd DEZEIZTLT, W ıe schwierig oft die Situation War,
in der er siıch zurechttinden und verantwortlicher Stelle eıne Entscheidung tref-
ten mulßste. Der Vf. beweifßt dabe; eine sOuverane Beherrschung zahlloser Details

der Reformationsgeschichte und Nutzt s1e eınem biographischen Überblick, der
schnel]l orientiert und doch nicht ım allgemeinen steckenbleibt. Bıs die VO: Vt vgl

OE
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135) und vielen anderen ersehnte Melanchthon-Biographie erscheint, wird INnan aut

das vorliegende Göschen-Bändchen mıiıt Interesse und reichem Gewinn zurückgreifen.Besondere Erwähnung verdient auch der Überblick ber die Melanchthon-Forschung(S 128 FE 1n dem auf manche interessante un nıcht überall bekannte Tatsache
hingewiesen 1St.

Die Leistung des Vt.s MU: dankbarer begrüfßit werden, als heute eın
Forscher, der den Versuch einer Melanchthon-Biographie unternimmt, nıcht berall
testen Boden den Füfßen hat Noch 1St die Melanchthon-Forschung ın WwWEeESsSENT-
lichen Einzelfragen ıcht ein1g2 un noch tfehlt, W as der Vt. MIi1t echt stark her-
orhebt (S 133 IS eine Melanchthonausgabe, die vollständig 1st und editionstech-
nısch heutigen Ansprüchen genugt Es 1St. eshalb selbstverständlich, da{fß INa  —
einıge Einzelheiten der Darstellung kritische Fragen richten kann. Dies 1St
mehr der Fall, als der Vertasser 1M Rahmen einer gemeınverständlichen Darstellungdie Forschungsergebnisse nıcht anführen kann, durch die se1ne jeweilige Ansicht be-
gegründet ISt. Es selen 1Ur We1 Anmerkungen allgemeiner Art ZESTLALLELT. Eıin-
mal Waren die Gnesiolutheraner wirklıiıch Nur die rechthaberischen Streithähne
vgl TI der War ıhr Protest gegenüber Melanchthon nıcht uch ın gewiı1sser
Weiıse notwendig, WE auch die Form unerträglich war”? Diese Frage legt sıch
schon deshalb nahe, weil der V+t. die Difterenzen zwischen Luther und Melanch-
thon nıcht verbirgt (S {f.) Sodann hätte INnan sich gewünscht, dafß die ıinnere
Geschlossenheit 1n Melanchthons Denken und Handeln noch deutlicher vzezZeIgt WOI-
den ware. Nach Ansicht des Rezensenten hat Melanchthon immer auf Grund Aanz
bestimmter Prinzıpien gehandelt, W C111 uch 1n verschiedenen Sıtuationen dı rch
S1e unterschiedlicher Haltung eführt worden 1ISt.

ber diese Fragen andern nıchts der Freude ber das schöne Büchlein. UDıiese
Freude 1St übrigens nıcht zuletzt auch dadurch hervorgerufen, dafß der Vt. aut

134 und 136 schreibt, als würde die VO] ıhm herausgegebene sechsbändigeStudienausgabe der Werke Melanchthons nunmehr vollständig vorliegen. Man kann
Nnur hoffen, dafß absichtlich und nıcht zufällig formuliert werden konnte.

München per.

Bernhard Klaus: Veıt Dietrich, Leben un Werk (Einzela£beiten
Aus der Kiırchengeschichte Bayerns S22 Nürnberg ( Vereıin für bayer. Kır-
chengeschichte) 1958 X  9 445 S kart. 39,40
Bernhard Klaus hat ın dieser Arbeit, die der Theologischen Fakultät 1n Erlangenals Habilitationsschrif vorgelegen hat, einen wesentlichen Beitrag ZUT Geschichte

der Reformationszeit geliefert, indem Heranzıehung eines umfassenden
archivalischen, handschriftlichen und lıterarıschen Quellenstoffes, ber den 1in eıner
sorgfältigen Bıbliographie Auskunft 1bt, Leben und Werk eıit Dietrichs in breit
angelegter und, WI1I€E mır scheint, abschliefßender Darstellung childert

Er kennzeichnet elit Dietrich als einen Mann der Generation der Retormations-
Zzeıt. Im Dezember 1506 als Schusterssohn in Nürnberg geboren, 1n der Lorenzer
Schule em Rektorat des Johann Ketzmann VOT allem VO Woligang Jako-
baeus ErZOSCNH, reifte Veit Dietrich während des 15292 begonnenen Wittenberger Stu-
diums, das 15292 mit der Magısterpromotion bschloß, all den politischen,theologischen un soz1alen Kämpfen der Zeit heran. In Luthers Haus aufgenommen,
wurde nıcht 1Ur dessen „Ammanuensı1s“, SOZUSAaSCH seın persönlicher Assıstent,
sondern gyenofs 1n weıtem Maüfße Luthers Vertrauen, soda{fß vielfach über ıh Wün-
sche Luther herangetragen wurden, blS e1in offenbar N pekunijärer Sor-
SCH entstandener Streit mıiıt Luthers Frau Käthe ihn veranlaßite, dessen Haus Z
verlassen. Nach kurzer Zwischenzeit fand 1mM Dezember 1535 durch die Berufung
ZU Prediger der damals bedeutenderen der beiden Nürnberger Pfarrkirchen,
der VO  5 St Sebald, 1ine Wıirksamkeit ın der Heımat, ım 43 Lebens) ahr.;STar
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Die €resentliche Lebensarbeit Dietrichs tället daher in die WeI1 Jahrzehnte VO:
1529 bis 1549, und S1e o1bt dem Verfasser Gelegenheit, VO Blickwinkel Dietrichs
her die Probleme, die die Zeıtgenossen bewegten, historis und theologisch aufzu-
rollen. War Veıt Dietrich Marburger Religionsgespräch eın DAassıV, miterlebend,beteiligt, kam ı:hm schon während Luthers Aufenthalrt auf der Coburg 1530 die
Rolle eines Verbindungsmannes nach Nürnberg und Augsburg un eiınes besorgtenHelters Luthers In Nürnberg aber hatte NU;  a selbständig sıch ın den Frageneiner Landeskirche, die sehr stark VO: Andreas Osjander gepragt WAar, zurechtzufin-
den Dort erhob sıch die oftene Schuld, die Frage der Privat- oder allge-meınen Beichte un Absolution Streit, 1ın dem siıch Sdahz 1in den Bahnen der
Wıttenberger bewegte. Er selbst W dr in Nürnberg der C.  ‘9 der hne Priesterweihe
ZU) kirchlichen AÄAmt erufen worden Wa  a Die Frage der Ordination wurde daher
gestellt. Dietrich sah S1€E mıt den Augen Luthers als durch die ordnungsmäßige Be-
rufung ZU Predigtamt vollzogen Konsequent betrachtete sS$Sein Amt nıcht
als priesterliches, sondern als Predigtamt: „Durch das Wort sperrt INa  am} ihnen
den Christen) den Hımmel ZühB (S 368) Deshalb lehnte auch Osijanders Tren-
NUuNg VO  ; publıcum mıinısterium und dem Amt der Schlüsse]l aAb un sah in siıch un
seınen Amtsbrüdern „etiam 1n prıvata absolutione“ SANZ und S  2 Botschafter des
Herrn.

Dietrich W dr der Einführung der Reformation in Regensburg und in den
oberpfälzischen Ämtern Heideck, Hılpoltstein und Allersberg beteiligt. Der Schmal-
kaldische Krıeg un das Interım, bej dessen Einführung VO mte suspendiertwurde, stellte ıhn VOor die Gewissensfrage der Grenzziehung zwiıschen Ausübung des
kıirchlichen Wächteramts unı des Abgleitens 1n die polıitische Predigt. S51e chärften auch

seinen Blick für das Fortleben mittelalterlicher Bräuche un Auffassungen eın Viertel
ahrhundert nach der gvottesdienstlichen Reform in Nürnberg: das Tenebraeläiuten
die „Schiedung“) Freitag; die VO  $ König Ferdinand Gründonnerstag 1543
auch an eın paar Nürnbergern vollzogene Fufßwaschung; die Feier des Dreifsigsten,Iso einer Seelenmesse, 1n einem Nürnberger Dorfe: das Beten des AÄAve Marıa, das
Dietrich 1547 Aaus der oftfıziellen Liturgie strich; die Elevation, die eın ach
Luthers Auffassung unnötiger Streit entstand, die als Gelegenheit einer heilbringen-den Schau ber gerade während einer Pestzeit manche veranlaßte, niederzu-
knien un: siıch mit den Worten die Brust chlagen OT S€ 1 mır Sun-
der gnädıg! das Ganze wohl nıcht Zeichen für einen „Rückfall der Gemeinde
In römiıschen Aberglauben“ 3723 1: sondern Fortbestehen eıiner Gewohnheit, die
In einıgen Gegenden des Nürnberger Landgebiets noch im 18 Jhd als „rührende
Zeremonie“ konstatiert wurde.

Dietrichs Wirksamkeit Wr nicht auf eınen mn örtlichen der Iandschafilichen
Rahmen beschränkt, s1e erfaßte nachhaltig weıte Kreise durch se1ine Buchveröftent-
lıchungen. Da{iß neben dem 1M Vordergrund stehenden Dienst der evangelischenSache uch pekuniäre Erwägungen die Lust an der lıterarıschen Arbeit erhöht aben,
möchte ich SC Klaus (S 341) annehmen, un WAar aut Grund VO  3 Beobachtun-
'X  cn on Klaus selbst S 133 f, 348); garantıierte doch die Veröffentlichung VO  -

Äußerungen Luthers 1mM Jhd. für Verleger und Bearbeiter eine sichere Einnahme.
Die Nachschrift VO  3 Luthers Tischreden, die Veröftentlichung VO Predigten und
Vorlesungen und der Hauspostille Luthers wiıird VO Klaus utf Grund der für 1€

angestellten Untersuchungen ErNeut ritisch beleuchtet, ber dem (53e-
sıchtspunkt der Zielsetzung der Arbeiten Dietrichs auch POSI1t1LV vewürdigt. Sicher
hat Dietrich „ZU ylätten, verdeutlichen und vervollständigen“ zesucht, darın
vergleichbar dem Denkmalspfleger, der eın historisches Monument nıcht für wI1ssen-
chaftliche Studien präparıert, sondern für den praktischen Gebrauch gestaltet. Da{iß
dabei Dietrich den Gedankengang Luthers U, optıma tide verfälschte, 1St von
dieser Einstellung her erklärlich, entrinnt doch eiınem solchen Fehler kaum eın
Denkmalspfleger. Aber schon Zeitgenossen un Luther selbst haben ihm seıin Ver-
fahren verübelt:; hat <?och eigenmächtig die Formulierung Luthers ın der Exegese
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des 51 Psalms: „Cogn‘itionem peccatı 55€ Causam secundam in iustificatione“ ın die
VO Melanchthon gebrauchte Formel geändert: „Causam SINe qua non  S:

Gerade solche Beobachtungen zeben Klaus Veranlassung, Dietrichs theologischesVerständnis 5 prüfen. eın Urteil geht noch über Meıinholds Kritik hinaus. Nach
Klaus’ gewichtiger Ansıcht wWar Dietrich ıcht 1U eın „originaler Denker, der eın
eigenes theologisches System hätte entwi:l  eln können“, sondern „die theolo-
yischen Unklarheiten, die unkritisch un unproblematisch iın seinem eigenen (jö*
dankengefüge bestehen liefß, zeigen die seinem Willen gesetzten Schranken“

330) So spricht Klaus VO den „unklaren Vorstellungen, die Dietrich VO
Luthers Theologie hatte“ (> 339 ja konstatiert: Dietrich „erkannte die Unter-
schiede ın der Theologie Luthers nd Melanchthons icht“ (S 330) Klaus nımmt
diesem Urteil die Schärfe, indem darauf hinweist, da{ß überhaupt em urch-
schnitt der Theologen diese Unterschiede bis ZzUuU Interım nıcht aufgefallen waren.
Von dieser Feststellung Aus annn historisch gerecht der Streitfrage Stellungnehmen, ob Dietrich Lutheraner oder Philippist SCWESCH se1. Durch Untersuchung
seiner AÄußerungen P Synergismus, ZUur Frage der Notwendigkeit Werke
un ZUur Abendmahlslehre konstatiert c dafß Dietrich Lutheraner sein wollte, auch
Wenn aktisch Lehrmeinungen Melanchthons folgte. Das Urteil des Verfassers,
daß damit im Grunde die spatere Haltung Nürnbergs VOrWCeS nahm, das „die
Unterschrift die Konkordientorme]l verweigerte und dennoch lutherisch blieb“,
annn ich reilich nıcht unterschreiben; die ewufßlte Ablehnung der Konkordien-
tormel ın Nürnberg und die Kämpfe das Scriptum declaratorium, INn die Über-
wındung einer philippistisch-kryptokalvinistischen Richtung zwıngen doch
einer anderen Beurteijlung der Nürnberger Lehre zwıschen Augsburger und W est-
fälischem Frieden.

Mulfite K die Mängel 1m systematischen Denken Dietrichs aufzeigen, konnte
A ıh uneingeschränkt als Prediger, Seelsorger, Katecheten nd Lıturgen anerken-
nen. Weniger durch klare Begrifflichkeit und zwıngende Systematik als durch sein
Vorbild un seine schlichte Frömmigkeit hat auf „die ungelehrten Ptarrherrn
auf dem Lande“ und die Gemeinden eine erstaunlıch tiefe un langdauernde Wır-kung ausgeübt; noch Wilhelm Löhe und Adolt VO Harle{fß bewunderten seine
Kinderpostille; och 1im Jhd erfuhren einıge seiner Summarıen, die 1m Jhd
im ftränkischen Raum vebraucht wurden, ine Neuauflage; sein Agendbüchlein warbis Aans Ende des Jhds ın der Umgebung Nürnbergs 1m Gebrauch.

Gedanklich und stoftlich hat K 1ne Fülle historischer und theologischer Pro-
bleme aufgerollt und bewältigt. Der rückhaltlosen Anerkennung seıner Leistungwırd daher keinen Abbruch Cun, WeEeNN ich ein Daar Kleinigkeiten anmerke, die

Rande seiner eigentlichen Aufgabe stehen: Der ruck „Handlung eınes ehr-
baren welisen Rats“ 42) LSt keın offizieller Rechenschaftsbericht des Rates; dieser
suchte vielmehr den ruck verhindern un hat, als dies nıcht gelang, den Ver-
kauf verboten. Eın Druckfehler (S 270) wırd vielleicht den eınen der andern
Leser ırreführen: Der Prediger bei St Klara hat natürlıch 39 Bamberg un Pre-
digern bei den Dominıkanern, nıcht „ZUum Predigen“) gepeichtet“. 363 mufß
ın dem Bericht über die Gewissensnöte, in die die Schwester. des Leonhard Marstallerın Ingolstadt gebracht worden WAar, der Terminus ADa ZIer fallen. ıe Mar-taller iıne Gelehrten- un Kaufmannsfamilie. Der a4aus Nürnberg gebürtige
Leonhard Marstaller War selbst Professor der Theologie 4an der Universität Ingol+
stadt Vgl Wıll-Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrtenlexikon IL, 555 A /und Prantl, Geschichte der Universität Ingolstadt 11 bes 486).

Diese Hınweise mogen ber nıcht en Eindruck verwischen, dafß nach meiner
Überzeugung dem Cl'f gelungen ISt, für die ‚ weıtere reformationsgeschichtlicheForschun das Bild des Veit Dietrich pragen. S1e ann dieses Bild u
bedenkl;595 entgegennehmen, als der Verf. durch ausführliche Zıtate
Gelegenheit 21bt, sich eın eigenes Urteil bilden dem Leser

Nürnberg Pf£fi/fe;irk‘



Reformätjon_
Hein Stoohb Ge‘sc‘hichte DU im‘Rege‘ntenzeit—

alter. Heide 1ın Holstein (Westholsteinische Verlagsanstalt Boyen; Co.)
1959 451 s) geb
Der staatliıchen Konsolidierung türstlicher „Flächenstaaten“ Deutschlands im
un Jahrhundert geht paralle]l ine innere Entwicklung töderalistischer

Gemeılnwesen, die ebenfalls B A AATeNs führte, reilich 11UFE In der Randlage des
Reiches, in der Schweiz Un der deutschen Nordseeküste, VO den Niederlanden
ber Ostfriesland, Land Wursten bis hin den nordfriesischen Utlanden. Zu voller
Reife 1St dieser Prozefß 1mMm Norden, abgesehen [0)8! den Niederlanden, ber LLUL in
Dithmarschen gediehen. Die ınnere Entwicklung dieses Landes mu{( deshalb asselbe
lebhafte Interesse wecken, W1€E seın Heldenkampf für die Freiheit hat (ye-
stutzt autf eine Reihe on eıgenen Vorarbeiten un vorbildlicher Einordnung
in die polıtische, wırtschaftliche un: verfassungsrechtliche Entwicklung des und

Jahrhunderts überhaupt, die der Verfasser sOuveran beherrscht,; 71 unfer
stetem Vergleich MIt den parallelen Vorgängen in den genannten anderen err1ıto-
rien, schildert Stoob in dem vorliegenden Werk die Geschichte Dithmarschens
in em tür die Staatwerdung entscheidenden Jahrhundert, der Zeıit, da die 488
„Regenten“ die Geschäfte des Landes führten, VO 1447 bis 1359 dem Jahr, in
dem der Herzog on Holstein Dithmarschen eroberte. Die Arbeit hat der phıloso-
phischen Fakultät der Unıiversität Hamburg als Habilitationsschrift vorgelegen. Sie
annn ihrer konsequenten Einordnung der Einzelgeschichte in die allgemeıne
Entwicklung‘.als eın Musterbeispiel für ıne Zute Landesgeschichte bezeichnet werden.

In die handelten Jahrzehnte tällt die Einführung der Reformatıion in Dirch-
marschen. Das Land stand Iso damals auch vor der Aufgabe, eine eıgene CVaNZE-
lısche Landeskirche aufzubauen. Das geschah enn auch, Un W ar kräaftiger
Mitwirkung der 48, die auch schon auft das spätmittelalterliche Kirchenwesen einen
erheblichen FEinflu(ß gewonnen hatten. Die Dithmarscher Kırchenordnung 15t leider
verschollen; bedauerlicherweise — ‚denn S$1E 1St unabhängig VO Typ Bugenhagens
konzıpilert. Auf jeden Fall ZeWINNt Stoobs Buch, indem der kirchenregıimentlichen
Tätigkeit der 48 nachgeht, auch Bedeutung für die Kiırchengeschichte. Es wiırd uch
1er deutlich, da{ß die staatliche Mitwirkung Autbau der evangelischen Kirche,
die wir heute als $remd empfinden, durchaus den Verhältnissen des 1 Jahrhun-
derts entsprach, Ja damals das geschichtlich einZ1g Mögliche WAar. Es wird daneben
treilich auch deutlıch, W1€E schwer die lokalen Sonderheiten sich einem allgemeın
yültıgen Bild der Reformationsgeschichte zusammenfügen.

SchmidtHamburg

T CLn Febvre: Au eln ZzneEUX du SA <siecle. Parıs
N 1957 359

Das vorliegende Werk erscheint po_sthum; Herausgeßer 1st Fernand Braudel.
hat Lucıen Febvre fast den gesamten Text noc! zusammengestellt un: kor-

rigiert. . Die weIltaus eısten Aufsätze, die 1er zusammengestellt sind, erschieqenE VOr langen Jahren 1in tührenden französischen Zeitschriften.
AsS solchermaßen AaUs vielfältigen Bestandteilen ZUsSAMMENZESELZLE Buch 1St den-

noch eın Ganzes. Das „religiöse Herz“ des Jahrhunderts pulsiert für Febvre in
der einzigartigen Verschlingung VO: Humanısmus nd Reformation, die das da-
malige Frankreich kennzeichnet. Er iSt keineswegs tür en mächtigen Einflufß Luthers
auf das damalige Frankreich verschlossen. Er widmet dem Erasmus ın den vVer-

schiedenen Aspekten, unter denen ihn betrachtet sıeht eınen zroisen Abschnuitt.
ber schließlich 1st C5 doch Frankreich, dem die Entscheidungen ftallen. Es 1St
WIe eın Brennspiegel, der das, W as raufßen geistıgen Impulsen aufgegan-
gen 1St, sammelt un verwandelt wieder nach draußen abgibt Wäre das uch VOT

vo;nherein als Ganze; entworfen, wären vielleicht die Schwergewichte anders
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verteilt: Lef&vre, der keineswegs übergangen wird, trate stärker hervor; die
Bartholomäusnacht und auf die spatere Zeit geschaut das Edikrt VO:  - Nantes
un dessen Widerruf gewannen andere Bedeutung, auch für das Entstehen eıner
Frankreich überflutenden Ungläubigkeit. ® waren doch 1LUT Gewichtsverlage-
rungen.

Febre, in erstier Linie dem Rabelais zugewandt, 1ISt in seıner Sıcht des 6. Jh
oftenbar VOTr allem darauf Adus, den ftrommen französis  en Humanısmus, W1E
uns LW2 1n Guillaume Briconnet begegnet, als die Dominante und die Reformation
yleichsam als kontrapunktische Varıante verstehen. Da{fß Etienne Dolet
reichlich Worte kommen Jäßt, Mag als besonders deutlicher Beleg gelten leider
scheint ihm der uch 1n der Revue Hıstorique eIs!  ienene Aufsatz VO  - Bohatec,;
der Jetzt, verändert, 1n „Bud und Calvın“, 1950; vorliegt, nıicht die Augen
gekommen Se1N. Nun, uch Calvın hat die Nachbarschaft der tranzösischen Hu-
manısten eutlich empfunden (WOZU wieder Bohatec 2.a4.0 165 ufschluß-
reich ist), und vielleicht x1bt der Begrift des Kontrapunktischen, der 1er eingeführt
wurde, ehesten wieder, W as 1im Spiele WAar. Febvre jedenfalls wıll] auf derartiges
hinaus: aflt die Humanıisten Erasmus, Briconnet, Dolet als bedeutendste Be1i-
spiele eindringlich 1n den Vordergrund CretenN, versaumt ber auch nicht, Cal-
Vın einen geradezu panegyrischen Vortrag wıdmen (251 E:3 der ZU Gro({f$s-
artıgsten vehören dürfte, W as über den Genter Reformator geschrieben worden ISst.
Luther, den Febvre VO  w} trüheren Studien her SCH kennt, wiıird schart Eras-
INUSs abgesetzt, W1€e wıederum dieser VO!  a} der Renaıissance: Luther tragt in seiner'Tiefe einen eingeborenen „Anarchismus“, einen Abscheu 5 das Gesetz; die Re-
nalıssance sucht nach dem „Mythus des Menschen“, während dem Erasmus der
„Mensch hne Mythus, der Mensch ohne den Übermenschen“ genügt (80 [ Calvın
dagegen hat eiınen Menschentypus gestaltet den „Calvıinısten“

Es 1St nıcht möglich, die Fülle der oft mıinutiıösen Einsichten referieren, die
das glänzend geschriebene Buch mit sıch bringt. Es ware  f uch ungerecht, ı'hm Lücken
vorzurechnen, die sıch aus der Entstehung VOL selbst begreiflich machen. Wresentlich
iSt, dafß UuIls jer Aaus dem reichen Erbe eınes wıederum in der Tradition des romanı-
schen Humanısmus stehenden Historikers eın Bild des wichtigsten Jahrhunderts der
französis  en Geschichte skizziert wird, das weıt SCcH un: streng CNUß iSt,
weıltere Arbeit möglich und sınnvoll machen.

Göttingen Weber

Dıe Dıarıen der Sixtinischen Kapelle 1n Rom der Jahre 1560 und
1561, hrsg. VO n m 1 y’ Düsseldorf (Musikverlag
chwann) 1959 179
Ahnlich den 1arıen der päpstlichen Zeremonienmeister sind auch die der S1X-

tinischen Kapelle; abgesehen VON ihrer musikgeschichtlichen Bedeutung, e1ine nıcht
verachtende Quelle ZUr Geschichte der Päpste und ihres Hofes Nachdem der
ermüdliche Haberl] schon die ‚Dıarı Sistinı‘ ausgeschöpft un der Komponist

Casımıir ı den ext der ersten vier 1arıen und Teile des fünften veröffentlicht
hatten, legt Frey den est des 1Aarıums un das sechste, das bis Ende
1561 reicht, in einer, SOWEeIlt ıch teststellen konnte, zuverlässigen und (unter Zuzıie-
hung uch VO Handschriften) reich kommentierten Ausgabe VOTFr. Die VO Heraus-
geber 1n der Eınleitung dargelegten Editionsgrundsätze sind verständıg; allerdings
macht der Abdruck umfangreicher Dokumente 1n den Anmerkungen die Ausgabe
oft unübersichtlich.

Den Kern des Dıariums bilden die VO Punctator geführten Präsenzlısten, in
denen jeweils vermerkt wird, Wer VvVon den Sangern der Kapelle die Lıiıste
128—146) entschuldigt der unentschuldigt tehlte. Niıcht selten stellt sıch heraus,;
daß die Entschuldigung (exemti10) eines Fehlenden fingiert WAarlr; ird darau in

WE
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1n Geldstrafe genommen. Die Kapelle singt bei allen lıturgischen Funktionen des
päpstlichen Hofes, se1 CS da{fß der Papst persönlich der da{ß eın Kardınal pontifi-
zıert, außerdem das verhältnısmäfisig hohe OnNnoOorar VO Scudji bei Funk-
tiıonen 1n verschiedenen Kirchen Roms Z DPıetro in Vinculis, Marıa 1n
Monserrato, Eustachi0). Be1 Banketten, die der Papst x1ibt, tragt die Kapelle
Motetten VOTr und erhält dafür Ine mancıa-. Nach der Teilnahme den papst-
lıchen Funktionen werden die Saänger 13 tinello“, in einem datür bestimm-
en Raum, bewirtet un: erhalten eın Ehrengeschenk (scatula). er NEU:  Nt:
Kardinal hat das Sängerkollegium Scudi entrichten, doch NUr: ‚weni1ge
ertüllen ihre Pflicht pünktlich W1€e Kardinal Seripando, schon wenige Wochen
nach der Creatiıon S 114)

Die beiden 1arıen uUuMsSPaNne: eınen ochdramatischen Abschnitt der Papst-
veschichte: den Ausgang der Carata-Herrschaft un den Begınn des Pontifikates
Pıus I des Konzilspapstes. Pıus hatte zunächst den Nepoten se1nes Vorgan-
SCIS, den berüchtigten Carlo Carafa, als Protektor der Kapelle bestätigt; als ihm
aber dann der Proze{fß gemacht wurde, riß seıin Schicksal auch einen seiner Familıa-
ICNMN, den Ba Nıcola Barone, propter SUA demerita 1nNs Unglück: wurde AaUuUs der
Kapelle ausgestoßen 51, 150 Der Vormarsch der katholischen Reform wird-
sichtbar 1n zahlreichen Bischofskonsekrationen, Priesterweihen und Primızen VO  e

Kardinälen nd prominenten Kurialbeamten, die siıch bisher dem Empfang der
höheren Weihen bal hatten. S0 fejerte Kardıinal Christotoro Madruzzo, der
SeIt 1539 Fürstbischot VOI Trient Wal, 1n Gegenwart des Papstes Osterdienstag
1560 se1ne Primiz (S 34), AT Dezember des gleichen Jahres der ehemalıge
deutsche Nuntius Verallo 89) Man Sı VO  j den Konsekrationen bzw. Primiızen
der Kardinäle Savellı, Fieschi, Serbelloni, Ferrer1,; Gesualdo Hatte Man früher,
gestutzt auf leicht erlangende. Dispensen, den Empftang der Ordines sacrı bzw.
der Bischotskonsekration immer wieder hinausgeschoben, verboten Jetzt die
sStrengeren Ma{fistäbe der katholischen Retorm die Fortsetzung dieses Mißbrauchs.
Der Umschwung entspricht der früher VO  o} M1r nachgewiesenen Verschärfung der
Dispenspraxis der Sıgnatur vgl Röm. Quartalschrift 42, 1934;, 311—332).

Auch die Vorbereitung der Tagungsperiode des TITienter Konzıls hat 1n den
Diarıen ıhre Spuren hinterlassen. Am Februar 1561 werden Sanger der Kapelle
tür das Konzil bestimmt. g ihre Besoldung stößt auf Schwierigkeiten. Da als
Regel xalt, da{fß die Bischöfe und sonstigen Benefizieninhaber während der Teıl-
nahme Konzil als residieren betrachtet wurden und dementsprechend ihre Eın-
künfte 9 beantragten die acht tfür das Konzil bestimmten Sanger E:
März quod daretur 1PS1S Tata omnıum 1: singulorum emolumentorum decurendorum
Lam NOVIS cardinalibus am creandıs qUamı creat1s, eti1am de puntıs quibusvis
alııs pen1s emolumentis, quamdiu fuerint aAd concilium, C finaliter particıparent,
dı S1 ESSCHT presentes 1n Roma (S 115) Das Kollegium lehnte ab, atentiO quod
observatum 1in lio concilio Tridentino Bononiensi1. Tatsächlich WeIlst das ech-
habent SCX singulo pro extraordinarıa provısione, S1IC fuit

nungsbuch des Konzilsdepositars Manelli ber die Trienter Tagungsperiode
für die sechs Sanger, die In Februar 1546 in Trient angekommen 11, A
monatlich eınen Posten VO:  a} Scudi auf, der VO  - den Konzilslegaten Aaus ihrer
Tasche auf das Doppelte aufgestockt wurde, wahrscheinlich eshalb, weıl die San-
SCr ihnen bei testlichen Anlässen ZULF Verfügung standen.1 Der Beschlufß des Sanger-
kollegiums VO  } März 1561 scheint jedo ıcht uneingeschränkt aufrechterhalten
worden SC1IN. Am 18 Maı 1561 etafßte sich das Kollegium erNeut mit der Frage
und verweigerte den Konzilssängern ıcht mehr die >  en Einkünfte, sondern

Die Eintragung VO März 1546 ber die Zahlung VO Scudi 28
Baijocchi Calenz10, Doc. inediti WITFL erläutert durch die tolgenden vom
Aprıl (Calenz10 un Maı (Calenzio 12), die sich auf Scudi S6 Baiocchi be-
lauten Nach der Abreise Poles Aus Trient übernahm die Konzilskasse dessen Anteıl
d} der Zahlung, die sich infolgedessen auf Scudi erhöhte (Calenz10 15)
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1ur noch die regalıa pervenıuentia cantoribus 1n Romanä. Curıa commorantibus (S122) Dem Herausgeber iıst eEntgangen, da{ß dıe Akten der Eröfifnungssitzung VO'Januar 1562 die amen VO  } 5Sängern enthalten (Conc Trid 111 303),der Spitze den S5Sopran Bartolini, der schon 546 ın Trient War und b€lf' denEmpfang des Salars ın der Rege] quıttierte. Die Namen sind teilweise verballhornt,lassen sıch ber unschwer 1ın der Liste 128 nachweisen;? der zuletzt SCHNANNTEPetrus dürfte miıt em bei Frey erwähnten Bücherwart Marco Petr1ı identischSe1IN, der ıcht Z.U' eigentlichen Sängerkollegium gehörte. al ın der Trienter Listeder Bafß Franciscus Druda als anwesend verzeichnet wird, 1St deshalb überraschendweıl nach dem 1arıum 157) die Erlaubnis ZUuUr Rückkehr nach Kom achgesucht hatte; scheint diese Absicht aufgegeben haben, nachdem der Kapell-meister ın Trient eingetroffen war:; die für ıhn schon einbehaltenen römiıschen Ein-künfte wurden Dezember 1561 dem Johannes Aloysius de Epi1scopis als Reise-geld ach Trient bewilligt 169)Ganz abgesehen on der musikgeschichtlichen Bedeutun der Quelle, für dieRef nıcht kompetent ISt, stellt sıch die Frage, warum..die Jarıen weniıgstens derbeiden tolgenden Jahre 562/63 nıcht mehr in die vorliegende Publikation einge-schlossen worden sınd Man darf uch und ade ON ihnen kirchengeschichtlichinteressante Streıitlichter
Bonn Jedin

John HenTtTy Primus: The Vestments Cöntroversy. An historicalstudy of the earliest tensions wıthin the Church of England in he re1gns ofEdward VII an Elizaberch M Akademisch Proefschrift Vrije Universiteit
te Amsterdam). Kampen GE Kok) 1960 AI 176
This book, by member of the Christian Reformed Church in America, 15 care-fu] and COMpetent study of that element ın the Reformation ın England which 15commonly called the Vestiarian Controversy. In 1551 John Hooper, bishop-electof Gloucester, suftered imprisonment for nearly three weeks before he could ftar

I
abandon his scruples agaınst VesSTImMENTS WeLr them for his consecratıon. In
1565 siımiılar scruples le the deprivation ot Thomas 5Sampson, the Dean ofChrist Church, Oxford, 2AN: ın the followin J4L  >> yYCar thirty-seven clergy ın the city ofLondon WeTe suspended. The outlınes of the A4aTre famıiliar. Dr Primus tellsIt in detail, makıng good UuSse of Hooper’s statement CONLFLTAa SUuM vestium (printedın the Journal of Theological Studies for an of number of Elizabethan
Lracts, and lınks 1ts EW together. He Iso Uurse its ıimportance tor the PIC-history of the presbyterian and paratıst INOVEMENTS about CINCTSZEC, Questionsarısıng in Hooper’s CONLFOVerSY wıth Nıcholas Rıdley, such AS whether the wearıngof VesSsImMENETS 15 mMatter of indifterence, whether A ıf sO) 1t 15 permissiblewithout explicit scriptural Justification, whether (eve ıf SO) It 15 possible tor 1tbe commanded by lawtul authority without thereby ceasın be Matter of 1iN-

A difterence, 1n the CONLFOVeErSY between Thomas Cartwright and RichardHooker.
Dr. Primus ollows neither FT Philip Hughes ın callıng Hooper ‘the nan ofprinciple‘ NOr the Protestant Froude in describing the CONLFOVErSY AS this child’sbattle“. He writes ıth the unımpassioned detachment proper thesis fordoctorate from the FHree University of Amsterdam. If his book held suffera trıfle from the arrownes ot concentration Iso PTODECr thesis, this mayconveniently be rectihed by perusa]l of Proftfessor Dugmore’s Vrecent work

So iISst der vierter Stelle génanhte lo. Aloysius Piscopus Aaus Benevent(GI 111 303) mıt dem in Freys Liste 135 erwähnten Io Aloysius de EpiscopiNeapolitanus dentisch, der se1lt dem 285 Juni 1546 der Kapelle angehörte, aber erst
4In Oktober 1561 die Erlaubnis ZUr Abreise. nach TIrient erbat, Frey-161,

N  e
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ReformationJE  S  A  SE  %,  e  ©  I  v  Nr  Ä  E  Réfé{mät1oh';  S  X  {  R 3.63  {  X  on T’he Mass and the Eriglish Reformers. Df.‘Dugrflote lii;ewisé. writes (p 150) of  ‚ Hooper as “‘the father of English Nonconformity, already_ taking up the position  ‚of the later Puritans‘ and remarks that ‘a new rift had appeared in the Church of  — England, which was to widen as the years passed‘. It is precisely the appearance  ‚of this rift which is the object of Dr. Primus’ study, a rift it has not proved easy  entirely to close. Only a hundred ycars ago the use of the surplice in the pulpit  _ was a novelty so offensive as to be capable of causing an uproar; and even to-day,  E  at a time when the canons of the Church of England are being revised, some still  abhor the associations often attaching to vestments and distrust repeated assurances  that no doctrinal significance is intended by the wearing of them.  _ London  Geoffrey F. Nuttall  Ginevra e 1l’Italia. Raccolta di studi promossa dalla Facoltı Valdese di  {  ; Teologia di Roma a cura di Delio+Cantimori, Luigi Firpo, Giorgio Spini,  Franco Venturi, Valdo Vinay (= Biblioteca Storica Sansoni; Nuova Serie  XXXIV). Firenze (Sansoni) 1959. X, 769 p. Geh. 8000 Lit.  4  ©  Die Erinnerungsfeiern des Jahres 1959 haben m. W. keine wissenschaftliche Publi-  kation verursacht, die derjenigen der — relativ kleinen — römischen Waldenser-  Y  fakultät zur Seite zu stellen wäre. Insofern bedeutet die vorliegende, umfangreiche  und vielgestaltige Veröffentlichung ein „Ereignis“. Es wird durch die Beteiligung  eines so angesehenen Forschers wie Delio Cantimori unterstrichen.  ‘  1  Die Erinnerungsgabe wendet sich, wie der Außentitel zeigt, an die Universität  Genf. Calvin, der 1959 seinen 450. Jahrestag hatte und vor 400 Jahren seine In-  stitutio vollendete, wird natürlich erwähnt. Aber nicht er wird in dieser Pestschrift  . gefeiert. Das ist auch gewiß gut so. Freilich spielt auch die Universität keine über-  !  mäßig große Rolle (die stärkste in dem interessanten Beitrag von Maria M. Rossi  über Gian Giacomo Burlamacchi, S. 539 ff.). Im ganzen hält sich der eindrucksvolle  Band an die Grenzen seines Themas: es geht um die Beziehungen zwischen Genf  E  1  und Italien, und das heißt vor allem: um die zahlreichen, für Genf nicht gerade  N  stets bequemen italienischen Flüchtlinge einerseits, und um den Einfluß Genfs auf  51  f  evangelische Bewegungen in Italien se  Form reformierten Waldenser.  ]bst, namentlich auf die seit 1532 in aller  Die ‚insgesamt 19 Arbeiten, die lauter Spezialstudien darstellen und kaum auf  .  einen vorweg entworfenen Plan zurückgehen dürften, sind im vorliegenden Bande  __ <hronologisch geordnet; sie reichen vom 16. bis in das hohe 19. Jahrhundert.  Die Beziehungen zwischen den Waldensern und dem schweizerisch-oberdeutschen  ‚Protestantismus gehen schon in die Zeit vor der Genfer Reformation zurück; vor  — allem sind Bucer und Oekolampad beteiligt, aber auch Farel. G. Gonnet interpre-  tiert die mehrfältig überlieferten Dokumente, die den Beschlüssen der Synode von  _ Chanforan voraufgingen, und diese Beschlüsse selbst. Kann man von dieser Synode  _ sagen, daß mit ihr die Waldenser den Anschluß an die transalpine Reformation  fanden, so waren dabei neben ursprunghaft waldensischen Antrieben insbesondere  _schweizerisch-oberdeutsche wirksam.  *  W  ‚ Genf selbst hat sich nach der Einführung der Reformation gerade den Italienern  gegenüber als refugium erwiesen. Auf die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die Pie-  .  *  ‚montesen, geht A. Pascal in einem aufschlußreichen Aufsatz ein. Er errechnet etwa  ‚ die Zahl von 2000 Piemontesen, die als Glaubensflüchtlinge in die Stadt Calvins  kamen. Zählt man die übrigen Italiener hinzu — sie alle bildeten seit 1552 eine  _ eigene Gemeinde —, so wird .deutlich, wie hoch die Zahl im Verhältnis zur ein-  — gesessenen Bevölkerung war. Da nur ein kleiner Teil der Eingewanderten begütert  war, bedeutete die Aufnahme der Flüchtlinge (wie ähnlich der Franzosen, der Schot-  ten usw.) für die Stadt, wenigstens vorerst, eine nicht geringe Belastung. Wie  4 Pc\;‚;ral\ atus den Konsistorialakten mitteilt, war  AA S  g  Y  yauch das Verhalten der Immigranten  A  @  ®  }  s  S0  E  @  S  .363
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On T’he Mass and the Efiglish Reformers. Dr ‘ Dugfiore likewise writes (p 150) ot
‚ Hooper As ‘the tather of English Nonconformity, already. takıng the posıtıon‚ of-the later Puritans‘ and remarks that He rıft had appeared ın the Church of

England, which W as wıden the years passed‘. Lt 15 precisely the ADPCAFranCceof this rı which 15 the object of Dr. Primus’ study, rift IT has NOLT proved Cas Yentirely close. Only a hundred 490 the USC of the surplice in the pulpit
ASs novelty offensive be capable of Causıng Al uUuDTIOAar;, an C VECIN to-day,

D time when the CAanons of the Church of England AT e being revised, sOMmMe st 11l
abhor the AsSsOC1atıons often attaching Vestments and distrust repeated assurancesthat doetrina|]l signıfıcance 15 intended by the wearıng of them

London Geoffrey Nuttall

Giıinevra E Raccolta di studi dalla Facoltäa Valdese A}ı
ı Teologia di Roma CUTAa di Delio +Cantimori, Luig1 Firpo, Gi0org10 Spinıt,Franco Venturi1,; Valdo Vınay Biblioteca Storica 5Sanson1; Nuova Serie
AAIV): Fırenze (5Sanson1) 1959 € 769 Geh 8000 DB
Die Erinnerungsfeiern des Jahres 1959 haben m. W, keine wıssenschaftliche Publi-

katıon verursacht, die derjenigen der rtelatıv kleinen römiıschen Waldenser-
fakultät ZUT Seite stellen ware. Insotern bedeutet die vorliegende, umfangreicheun vielgestaltige Veröffentlichung eın E1n Es wırd durch die Beteiligungeines angesehenen Forschers w 1e Del:o Cantımor. unterstrichen.

Die Erinnerungsgabe wendet sıch, W1C der Außentite]l ze1igt, An die Uniıversität
enf. Calvın, der 1959 seiınen 450 Jahrestag hatte un VOr 400 Jahren se1ine In-
StItut10 vollendete, wırd natürlich erwähnt. nicht wiırd ın dieser Festschrift

gefelert. Das 1St auch ZeWw1fß SuL Freilich spielt uch die Universität keine ber-
mäfßig grofße Rolle (die stärkste 1in dem interessanten Beitrag VON Marıa Rossı
über Gıian G1acomo Burlamacchi, 539 Im Sanzeh hält siıch der eindrucksvolle
Band A die renzen se1nes Themas N  CM geht die Beziehungen zwıschen Genf
und Italien, und das heißt VO allem 85883! die zahlreichen, für ent ıcht geradestets bequemen iıtalienıschen Flüchtlinge einerseıts, un Wl  = den Einflufß Gents auf

evangelische Bewegungen in LtalienJE  S  A  SE  %,  e  ©  I  v  Nr  Ä  E  Réfé{mät1oh';  S  X  {  R 3.63  {  X  on T’he Mass and the Eriglish Reformers. Df.‘Dugrflote lii;ewisé. writes (p 150) of  ‚ Hooper as “‘the father of English Nonconformity, already_ taking up the position  ‚of the later Puritans‘ and remarks that ‘a new rift had appeared in the Church of  — England, which was to widen as the years passed‘. It is precisely the appearance  ‚of this rift which is the object of Dr. Primus’ study, a rift it has not proved easy  entirely to close. Only a hundred ycars ago the use of the surplice in the pulpit  _ was a novelty so offensive as to be capable of causing an uproar; and even to-day,  E  at a time when the canons of the Church of England are being revised, some still  abhor the associations often attaching to vestments and distrust repeated assurances  that no doctrinal significance is intended by the wearing of them.  _ London  Geoffrey F. Nuttall  Ginevra e 1l’Italia. Raccolta di studi promossa dalla Facoltı Valdese di  {  ; Teologia di Roma a cura di Delio+Cantimori, Luigi Firpo, Giorgio Spini,  Franco Venturi, Valdo Vinay (= Biblioteca Storica Sansoni; Nuova Serie  XXXIV). Firenze (Sansoni) 1959. X, 769 p. Geh. 8000 Lit.  4  ©  Die Erinnerungsfeiern des Jahres 1959 haben m. W. keine wissenschaftliche Publi-  kation verursacht, die derjenigen der — relativ kleinen — römischen Waldenser-  Y  fakultät zur Seite zu stellen wäre. Insofern bedeutet die vorliegende, umfangreiche  und vielgestaltige Veröffentlichung ein „Ereignis“. Es wird durch die Beteiligung  eines so angesehenen Forschers wie Delio Cantimori unterstrichen.  ‘  1  Die Erinnerungsgabe wendet sich, wie der Außentitel zeigt, an die Universität  Genf. Calvin, der 1959 seinen 450. Jahrestag hatte und vor 400 Jahren seine In-  stitutio vollendete, wird natürlich erwähnt. Aber nicht er wird in dieser Pestschrift  . gefeiert. Das ist auch gewiß gut so. Freilich spielt auch die Universität keine über-  !  mäßig große Rolle (die stärkste in dem interessanten Beitrag von Maria M. Rossi  über Gian Giacomo Burlamacchi, S. 539 ff.). Im ganzen hält sich der eindrucksvolle  Band an die Grenzen seines Themas: es geht um die Beziehungen zwischen Genf  E  1  und Italien, und das heißt vor allem: um die zahlreichen, für Genf nicht gerade  N  stets bequemen italienischen Flüchtlinge einerseits, und um den Einfluß Genfs auf  51  f  evangelische Bewegungen in Italien se  Form reformierten Waldenser.  ]bst, namentlich auf die seit 1532 in aller  Die ‚insgesamt 19 Arbeiten, die lauter Spezialstudien darstellen und kaum auf  .  einen vorweg entworfenen Plan zurückgehen dürften, sind im vorliegenden Bande  __ <hronologisch geordnet; sie reichen vom 16. bis in das hohe 19. Jahrhundert.  Die Beziehungen zwischen den Waldensern und dem schweizerisch-oberdeutschen  ‚Protestantismus gehen schon in die Zeit vor der Genfer Reformation zurück; vor  — allem sind Bucer und Oekolampad beteiligt, aber auch Farel. G. Gonnet interpre-  tiert die mehrfältig überlieferten Dokumente, die den Beschlüssen der Synode von  _ Chanforan voraufgingen, und diese Beschlüsse selbst. Kann man von dieser Synode  _ sagen, daß mit ihr die Waldenser den Anschluß an die transalpine Reformation  fanden, so waren dabei neben ursprunghaft waldensischen Antrieben insbesondere  _schweizerisch-oberdeutsche wirksam.  *  W  ‚ Genf selbst hat sich nach der Einführung der Reformation gerade den Italienern  gegenüber als refugium erwiesen. Auf die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die Pie-  .  *  ‚montesen, geht A. Pascal in einem aufschlußreichen Aufsatz ein. Er errechnet etwa  ‚ die Zahl von 2000 Piemontesen, die als Glaubensflüchtlinge in die Stadt Calvins  kamen. Zählt man die übrigen Italiener hinzu — sie alle bildeten seit 1552 eine  _ eigene Gemeinde —, so wird .deutlich, wie hoch die Zahl im Verhältnis zur ein-  — gesessenen Bevölkerung war. Da nur ein kleiner Teil der Eingewanderten begütert  war, bedeutete die Aufnahme der Flüchtlinge (wie ähnlich der Franzosen, der Schot-  ten usw.) für die Stadt, wenigstens vorerst, eine nicht geringe Belastung. Wie  4 Pc\;‚;ral\ atus den Konsistorialakten mitteilt, war  AA S  g  Y  yauch das Verhalten der Immigranten  A  @  ®  }  s  S0  E  @  S  .Form rtetformierten Waldenser.
Ibst, namentlich auf dıe SEeIt 1532 1ın aller

Die .ınsgesamt Arbeiten, die lauter Spezıalstudien darstellen und 2aum auf
Peinen VOLWCS entwortenen lan zurückgehen dürften, sınd 1im vorliegenden BandeJE  S  A  SE  %,  e  ©  I  v  Nr  Ä  E  Réfé{mät1oh';  S  X  {  R 3.63  {  X  on T’he Mass and the Eriglish Reformers. D1'*.‘Dug‘mlo‘r‘e lii;ewisé. writes (p 150) of  ‚ Hooper as “‘the father of English Nonconformity, already_ taking up the position  ‚of the later Puritans‘ and remarks that ‘a new rift had appeared in the Church of  — England, which was to widen as the years passed‘. It is precisely the appearance  ‚of this rift which is the object of Dr. Primus’ study, a rift it has not proved easy  entirely to close. Only a hundred ycars ago the use of the surplice in the pulpit  _ was a novelty so offensive as to be capable of causing an uproar; and even to-day,  E  at a time when the canons of the Church of England are being revised, some still  abhor the associations often attaching to vestments and distrust repeated assurances  that no doctrinal significance is intended by the wearing of them.  _ London  Geoffrey F. Nuttall  Ginevra e 1l’Italia. Raccolta di studi promossa dalla Facoltı Valdese di  {  ; Teologia di Roma a cura di Delio+Cantimori, Luigi Firpo, Giorgio Spini,  Franco Venturi, Valdo Vinay (= Biblioteca Storica Sansoni; Nuova Serie  XXXIV). Firenze (Sansoni) 1959. X, 769 p. Geh. 8000 Lit.  4  ©  Die Erinnerungsfeiern des Jahres 1959 haben m. W. keine wissenschaftliche Publi-  kation verursacht, die derjenigen der — relativ kleinen — römischen Waldenser-  Y  fakultät zur Seite zu stellen wäre. Insofern bedeutet die vorliegende, umfangreiche  und vielgestaltige Veröffentlichung ein „Ereignis“. Es wird durch die Beteiligung  eines so angesehenen Forschers wie Delio Cantimori unterstrichen.  ‘  1  Die Erinnerungsgabe wendet sich, wie der Außentitel zeigt, an die Universität  Genf. Calvin, der 1959 seinen 450. Jahrestag hatte und vor 400 Jahren seine In-  stitutio vollendete, wird natürlich erwähnt. Aber nicht er wird in dieser Pestschrift  . gefeiert. Das ist auch gewiß gut so. Freilich spielt auch die Universität keine über-  !  mäßig große Rolle (die stärkste in dem interessanten Beitrag von Maria M. Rossi  über Gian Giacomo Burlamacchi, S. 539 ff.). Im ganzen hält sich der eindrucksvolle  Band an die Grenzen seines Themas: es geht um die Beziehungen zwischen Genf  E  1  und Italien, und das heißt vor allem: um die zahlreichen, für Genf nicht gerade  N  stets bequemen italienischen Flüchtlinge einerseits, und um den Einfluß Genfs auf  51  f  evangelische Bewegungen in Italien se  Form reformierten Waldenser.  ]bst, namentlich auf die seit 1532 in aller  Die ‚insgesamt 19 Arbeiten, die lauter Spezialstudien darstellen und kaum auf  .  einen vorweg entworfenen Plan zurückgehen dürften, sind im vorliegenden Bande  __ <hronologisch geordnet; sie reichen vom 16. bis in das hohe 19. Jahrhundert.  Die Beziehungen zwischen den Waldensern und dem schweizerisch-oberdeutschen  ‚Protestantismus gehen schon in die Zeit vor der Genfer Reformation zurück; vor  — allem sind Bucer und Oekolampad beteiligt, aber auch Farel. G. Gonnet interpre-  tiert die mehrfältig überlieferten Dokumente, die den Beschlüssen der Synode von  _ Chanforan voraufgingen, und diese Beschlüsse selbst. Kann man von dieser Synode  _ sagen, daß mit ihr die Waldenser den Anschluß an die transalpine Reformation  fanden, so waren dabei neben ursprunghaft waldensischen Antrieben insbesondere  _schweizerisch-oberdeutsche wirksam.  *  W  ‚ Genf selbst hat sich nach der Einführung der Reformation gerade den Italienern  gegenüber als refugium erwiesen. Auf die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die Pie-  .  *  ‚montesen, geht A. Pascal in einem aufschlußreichen Aufsatz ein. Er errechnet etwa  ‚ die Zahl von 2000 Piemontesen, die als Glaubensflüchtlinge in die Stadt Calvins  kamen. Zählt man die übrigen Italiener hinzu — sie alle bildeten seit 1552 eine  _ eigene Gemeinde —, so wird .deutlich, wie hoch die Zahl im Verhältnis zur ein-  — gesessenen Bevölkerung war. Da nur ein kleiner Teil der Eingewanderten begütert  war, bedeutete die Aufnahme der Flüchtlinge (wie ähnlich der Franzosen, der Schot-  ten usw.) für die Stadt, wenigstens vorerst, eine nicht geringe Belastung. Wie  4 Pc\;‚;ral\ atus den Konsistorialakten mitteilt, war  AA S  g  Y  yauch das Verhalten der Immigranten  A  @  ®  }  s  S0  E  @  S  .d1ronologiscH geordnet; S1€ reichen vom bis in das hohe Jahrhundert.

Die Beziehungen zwischen den Waldensern und dem schweizerisch-oberdeutschen
’rotestantısmus gehen schon in die Zeıit VOT der Genter Reformation zurück; VOT
allem sınd Bucer un Oekolampad beteiligt, aber auch Farel Gonnet interpre-tiert die mehrfältig überlieferten Dokumente, die den Beschlüssen der Synode VO
Chanforan voraufgingen, n d diese Beschlüsse selbst. Kann INa  - VO dieser Synode_ sagen, dafß Mit ıhr die Waldenser den Anschlu{fß die transalpıne Reformation
anden, waren dabei neben ursprunghaft waldensischen  Antrieben insbesondereschweizerisch-oberdeutsche wirksam.JE  S  A  SE  %,  e  ©  I  v  Nr  Ä  E  Réfé{mät1oh';  S  X  {  R 3.63  {  X  on T’he Mass and the Eriglish Reformers. D1'*.‘Dug‘mlo‘r‘e lii;ewisé. writes (p 150) of  ‚ Hooper as “‘the father of English Nonconformity, already_ taking up the position  ‚of the later Puritans‘ and remarks that ‘a new rift had appeared in the Church of  — England, which was to widen as the years passed‘. It is precisely the appearance  ‚of this rift which is the object of Dr. Primus’ study, a rift it has not proved easy  entirely to close. Only a hundred ycars ago the use of the surplice in the pulpit  _ was a novelty so offensive as to be capable of causing an uproar; and even to-day,  E  at a time when the canons of the Church of England are being revised, some still  abhor the associations often attaching to vestments and distrust repeated assurances  that no doctrinal significance is intended by the wearing of them.  _ London  Geoffrey F. Nuttall  Ginevra e 1l’Italia. Raccolta di studi promossa dalla Facoltı Valdese di  {  ; Teologia di Roma a cura di Delio+Cantimori, Luigi Firpo, Giorgio Spini,  Franco Venturi, Valdo Vinay (= Biblioteca Storica Sansoni; Nuova Serie  XXXIV). Firenze (Sansoni) 1959. X, 769 p. Geh. 8000 Lit.  4  ©  Die Erinnerungsfeiern des Jahres 1959 haben m. W. keine wissenschaftliche Publi-  kation verursacht, die derjenigen der — relativ kleinen — römischen Waldenser-  Y  fakultät zur Seite zu stellen wäre. Insofern bedeutet die vorliegende, umfangreiche  und vielgestaltige Veröffentlichung ein „Ereignis“. Es wird durch die Beteiligung  eines so angesehenen Forschers wie Delio Cantimori unterstrichen.  ‘  1  Die Erinnerungsgabe wendet sich, wie der Außentitel zeigt, an die Universität  Genf. Calvin, der 1959 seinen 450. Jahrestag hatte und vor 400 Jahren seine In-  stitutio vollendete, wird natürlich erwähnt. Aber nicht er wird in dieser Pestschrift  . gefeiert. Das ist auch gewiß gut so. Freilich spielt auch die Universität keine über-  !  mäßig große Rolle (die stärkste in dem interessanten Beitrag von Maria M. Rossi  über Gian Giacomo Burlamacchi, S. 539 ff.). Im ganzen hält sich der eindrucksvolle  Band an die Grenzen seines Themas: es geht um die Beziehungen zwischen Genf  E  1  und Italien, und das heißt vor allem: um die zahlreichen, für Genf nicht gerade  N  stets bequemen italienischen Flüchtlinge einerseits, und um den Einfluß Genfs auf  51  f  evangelische Bewegungen in Italien se  Form reformierten Waldenser.  ]bst, namentlich auf die seit 1532 in aller  Die ‚insgesamt 19 Arbeiten, die lauter Spezialstudien darstellen und kaum auf  .  einen vorweg entworfenen Plan zurückgehen dürften, sind im vorliegenden Bande  __ <hronologisch geordnet; sie reichen vom 16. bis in das hohe 19. Jahrhundert.  Die Beziehungen zwischen den Waldensern und dem schweizerisch-oberdeutschen  ‚Protestantismus gehen schon in die Zeit vor der Genfer Reformation zurück; vor  — allem sind Bucer und Oekolampad beteiligt, aber auch Farel. G. Gonnet interpre-  tiert die mehrfältig überlieferten Dokumente, die den Beschlüssen der Synode von  _ Chanforan voraufgingen, und diese Beschlüsse selbst. Kann man von dieser Synode  _ sagen, daß mit ihr die Waldenser den Anschluß an die transalpine Reformation  fanden, so waren dabei neben ursprunghaft waldensischen Antrieben insbesondere  _schweizerisch-oberdeutsche wirksam.  *  W  ‚ Genf selbst hat sich nach der Einführung der Reformation gerade den Italienern  gegenüber als refugium erwiesen. Auf die zahlenmäßig stärkste Gruppe, die Pie-  .  *  ‚montesen, geht A. Pascal in einem aufschlußreichen Aufsatz ein. Er errechnet etwa  ‚ die Zahl von 2000 Piemontesen, die als Glaubensflüchtlinge in die Stadt Calvins  kamen. Zählt man die übrigen Italiener hinzu — sie alle bildeten seit 1552 eine  _ eigene Gemeinde —, so wird .deutlich, wie hoch die Zahl im Verhältnis zur ein-  — gesessenen Bevölkerung war. Da nur ein kleiner Teil der Eingewanderten begütert  war, bedeutete die Aufnahme der Flüchtlinge (wie ähnlich der Franzosen, der Schot-  ten usw.) für die Stadt, wenigstens vorerst, eine nicht geringe Belastung. Wie  4 Pc\;‚;ral\ atus den Konsistorialakten mitteilt, war  AA S  g  Y  yauch das Verhalten der Immigranten  A  @  ®  }  s  S0  E  @  S  .ent selbst hat sich nach der Einführung der Reformation gerade den Italıenerngegenüber als refugium erwıesen. Auf die zahlenmäfßig stärkste Gruppe, die Pıe-

MONtesen, geht Pascal ın einem aufschlußreichen Aufsatz 1n. Er errechnet eLWaAd
die Zahl VO 2000 Pıemontesen, die als Glaubensflüchtlinge ın die Stadt Calvıns
kamen. Zählt mMan die übrigen Italiener hinzu S1€e al  E  e bildeten se1it T5 eineeigene Gemeinde wird deutlich, W 1€ hoch die ahl 1m Verhältnis Zzur e1in-X ge}esse’nen Bevölkerung WAar. Da ur eın kleiner Teıl der Eingewanderten begütert
Wwar, bedeutete die Aufnahme der Flüchtlinge (Wıe hnlich der Franzosen, der Schot-
en UsSW.,. für die Stadt, wenıgstens Vvorerst, ine nıcht geringe Belastung. W ıe

+ Pascal den Konsistorialakten mitteilt, Wr auch das Verhalten der Immigranten
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keineswegs immer befriedigend. Wirtschaftlich$ozial tällt den Cn Miıt-
teilungen Pascals auf, da die Eıngewanderten, W1e voraufzusehen, ihre berufliche
Arbeit überwiegend außerhalb der alteren Zünfte ausübten (Ärzte, Apotheker, Bar-
biere, Bankleute, Kaufleute USW.). Auch ın ent selbst (an anderen Orten WAar CDy
W1€e bekannt, benso) wurden die Ankömmlinge in die relatıv Berute VOeI-
wlesen und brachten C 1n diesen Der Umstand, da{ß die reformierten
Kirchen eınen breiten un vielgestaltigen Strom VO Flüchtlingen integrierenhatten, hat wesentlich dazu beigetragen, dafß hiıer die geist1g-wissenschaftliche Be-
tätıgung einerseits, die Beteiligung der Geldwirtschaft andererseits eine Bedeu-
LUuNg SCWANN, die dem vorwiegend reıin kontinentalen Luthertum fremd WAar (bısauf die Treinen Handelsstädte).

Doch das schwierigste Problem, das für enf ‚us der Anwesenheit der ILtaliıener
erwuchs, War die ihnen hervortretende Hınneigung ZU: Spırıtualismus. Das
Phänomen selbst hat Delıo Cantımori VOTL Jahren ufs eindrucksvollste aufgewiesen:der Spirıtualismus 1St die dritte protestantische Grundrichtung SCWESCH; suchte
schliefßlich vergebens un heftigen Zusammenstößen eine Anlehnung den
reformierten Partner, auch Un namentlıch 1n entf selbst. Bernardino Ochino, der
ein1ge Jahre (vorwiegend) 1n ent verbrachte, wiırd jerher noch nıcht rechnen
seın Niıcolinz berichtet ber seine S  $ welitaus längere Genter Zeıt) ohl ber
entschieden eben Gribaldi und Biandrata der Antıtrinitarıer Valentino
Gentile, der MIit den Genter Behörden und mi1t Calvın heftig zusammenstie{fß, ann
doch Aaus der Stadt entkam, ber schließlich nach wechselvollem Geschick in Bern
den Tod erlıtt; Castıglione berichtet ber die Genter un die unmittelbar
tolgenden Ereignisse kundig, aber nıcht hne Parteilichkeit. FE Subilia erklärt
die Spirıtualisten schlechthin für die „italiıenischen Reformatoren“ (191 und stellt
ihren Begrift VO  - Freiheit schroft SC Calvins Verfechtung des Dogmas das
dürfte einNne historisch schwer vertretbare Sımplifikation se1n, der ausgezeich-
neten Einzelbeobachtungen. Immerhin, die vorliegende Sammlung Ta  ware unvollstän-

1g; WCLnN der ıtalıenısche Spirıtualismus iıcht seinem Recht käme. In den bri-
SC Studien veht teilweise italienische Vorgänge, die enf mehr der wenıgerberührten Weıst Delıo Cantımor. Hand einer in Florenz vorhandenen
Übersetzung VO Calvıns Schrift De vıtandıs superstition1bus auf das breite N.Of-
handensein eınes iıtalienischen „Nikodemitentums“ hın, und Salvı Caponetto lenktden Blick auf Retormationsversuche 1ın Sızılıen, die Genfer Enflufß standen.
Teilweise geht unnn die für lange ‚E1It andauernden Einwırkungen Genfs auf dieGestaltwerdung der Waldenserkirche Peyrot zeıigt eindringlich die Genter Eın-
flüsse auf die Waldenser-KO, L. Fırpo zeichnet die $rühe Geschichte der‘ italıe-
nıschen Gemeinde in London und die VO  e} enf ausgehenden Einflüsse auf s16e).Überwiegend dagegen 1St @  nf selbst, ebenso gefährdet W1€e strahlungskräftig, in
die Miıtte gestellt: seline eigene, umstriıittene Freiheit (dazu Marini), se1ın welteres
Eıintreten für die nde des Jh EINCUL uts schwerste bedrohten Waldenser
(A. Armand-Hugon) un sein geist1ges Leben bis hin in die Zeıt der Übergangs-theologie un der ıhr verwandten natürlichen Rechtstheorie (Gian 12C0Omo0 Bur-
lamacchi; darüber schr interessant Mario KOoSs1), bis hin Voltaires langemAufenthalt auf Genter Gebiet Alatrı) un den theoretischen und tamılıären
Beziehungen, die Camıillo Cavour zeitlebens stark bestimmten (dazu Passerın
d’Entreves); auch die Losung Chiesa libera in libero SLAMMT Ja wahrscheinlich
Aaus enf.

enf hat, aus der Sıcht der Italiener, eın doppeltes Gesicht 1STt die Zuflucht-
der Freiheit, und 1St zugleich die Stätte einer Handeln un Denken bestimmen-
den Diszıplın (deren Spuren sich noch spat wırksam finden, 1m Blick auf Vol-
taıre; 621 ff.) Den Italienern hat vielfach das eıne besser eingeleuchtet  als dasandere die FTage, ob iıcht beides zusammenhängt, wird 1n uUuNsecTCIN Bande nıcht
erortert; obwohl s1€e Wert ware. Andererseits tehlen die Stimmen nicht, die Genfs
Wiırkungen nach England un Amerika verfolgen Fırpo un für Amerika

Spini, der mıt einleuchtenden Gründen gerade den iıtalienischen Einfluß unter-
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streicht un! Genfs Wirkung auf die Entstehung der amerikaniscßen Freiheitsideeals „Vermittlung“ charakterisiert). Besonders autschlußreich ISt der Auftfsatz VO

Miegge ber die „Fundamentalartikel“, der das Problem bis auf Thomas 7zurück-
verfolgt, Isdann treilich ber Erasmus, Bucer, Calvın und Er Junius fast >  2anz
hinweg sogleich Acontius springt und bei dem jJüngeren Turrettini auskommt,
dessen Nubes testi1um eın freilich wichtiges Dokument der Fassung des Problems in
der Übergangstheologie darstellt, Was Mıegge eutlich erkennt.

Nur wenige Einsichten, die der wertvolle Band vermuittelt, konnten ın diesem
kurzen Bericht hervorgehoben werden. Fast unzählbare Einzelheiten könnten urz
erwähnt werden. So wırd (erneut) dargetan, der Autor der Genfter Harmon1a
Confessionum, den 1LL1AaIl tälschlich „Salnar“ SCHANNT hat, ın Wahrheit eın Pıemontese
WAAar: Francesco Salluardo, immerhin vorübergehend auch Pastor ın Frankfurt
(84 E Es wırd miı1t Nachdruck aut Emmanuele Iremell; (oft Tremellio) hingewle-
SCIL, jedoch unterlassen 5 dafß der 1e] umhergejagte Iltalıener israelischer
Herkunft zeıtweıllig 1mM reformierten Heidelberg S$CE1INEe Wirkungsstätte tand
un VON dort 1LUFr durch die Intoleranz eines lutherischen Kurfürsten vertrieben
wurde, soda{ß schliefßlich in Sedan seine letzte Wirkungsstätte tand Schade 1St C5,
daß bedeutsame Italiener W1€ Petrus Martyr der Vergerio0 Wr erwähnt,

r ıcht dargestellt werden neben den Spiriıtualisten italienischer Herkunft yab
uch sıe! ber eın Sammelband ann nıcht systematisch se1in. Und W ads WI1T erfah-
FCN, 1St on oroißsem Wert, da{ß die kirchen- und theologiegeschichtliche Forschung
die reiche „Ernte” dieses Bandes 1Ur mıiıt Achtung und Dankbarkeit ZUuUr Kenntnis
nehmen ann.

Göttingen Weber

Neuzei_tD  Neuzeit  365  streicht und Genfs Wirkung auf die Entstehung der amerikanischen Freiheitsidee  als „Vermittlung“ charakterisiert). Besonders aufschlußreich ist der Aufsatz von  G. Miegge über die „Fundamentalartikel“, der das Problem bis auf Thomas zurück-  verfolgt, alsdann freilich — über Erasmus, Bucer, Calvin und Fr. Junius fast ganz  hinweg — sogleich zu Acontius springt und bei dem jüngeren Turrettini auskommt,  dessen Nubes testium ein freilich wichtiges Dokument der Fassung des Problems in  der Übergangstheologie darstellt, was Miegge deutlich erkennt.  Nur wenige Einsichten, die der wertvolle Band vermittelt, konnten in diesem  kurzen Bericht hervorgehoben werden. Fast unzählbare Einzelheiten könnten kurz  erwähnt werden. So wird (erneut) dargetan, daß der Autor der Genfer Harmonia  Confessionum, den man fälschlich „Salnar“ genannt hat, in Wahrheit ein Piemontese  war: Francesco Salluardo, immerhin vorübergehend auch Pastor in Frankfurt  (84 f.). Es wird mit Nachdruck auf Emmanuele Tremelli (oft: Tremellio) hingewie-  sen, jedoch unterlassen zu sagen, daß der viel umhergejagte Italiener israelischer  Herkunft zeitweilig im reformierten Heidelberg seine Wirkungsstätte fand (310)  und von dort nur durch die Intoleranz eines lutherischen Kurfürsten vertrieben  wurde, sodaß er schließlich in S@dan seine letzte Wirkungsstätte fand. Schade ist es,  daß so bedeutsame Italiener wie Petrus Martyr oder Vergerio zwar erwähnt, aber  r  nicht dargestellt werden — neben den Spiritualisten italienischer Herkunft gab es  auch. sie/ Aber ein Sammelband kann nicht systematisch sein. Und was wir erfah-  Y  ren, ist von so großem Wert, daß die kirchen- und theologiegeschichtliche Forschung  die reiche „Ernte“ dieses Bandes nur mit Achtung und Dankbarkeit zur Kenntnis  nehmen kann.  ' Göttingen  O. Weber  Neuzeit  2 TJosef Grisar‘ S: J; Bie ersten Anklagen in Rom gegen das  %.  E  Institut Maria Wards (1622) (= Miscellanea Historiae Pontificiae  XXII  ). Rom (P9ntificia Universitı Gregoriana) 1959, XX, 265S., brosch. Lit.  2500.  _ Der große Ritenstreit, der die Missionstätigkeit der Jesuiten im 18. Jahrhundert  so verhängnisvoll einschränkte, hat im 17. Jahrhundert ein bescheideneres, im  - Grundsätzlichen nur zum Teil anders geartetes Gegenstück. Als 1624 zum ersten-  mal, 1631 erneut das Institut Maria Wards, damals bekannt unter dem Namen der  Jesuitinnen, später als Englische Fräulein, durch päpstliches Dekret unterdrückt  wurde, hatten ähnliche Bestrebungen gesiegt wie ein Jahrhundert später, nur die  Folgen waren nicht so nachhaltig. Ausschlaggebend war die Feindschaft gegenüber  ‚ den Jesuiten unter dem englischen Weltklerus, doch die Engherzigkeit der maß-  — gebenden Prälaten der Propaganda Fide, die den neuartigen Ideen der Stifterin die  alte Ordnung entgegenstellten, war für diese Entwicklung ebenso bedeutsam. Das  entscheidende Werkzeug im Kampf gegen die neue Ordnung waren mehrere An-  klageschriften, die aus den Reihen des englischen Weltklerus in Rom vorgelegt wur-  en. Die wichtigsten stammen von Harrison, dem englischen Erzpriester, und von  seinem Freund Kellison, dem Präsidenten des englischen Priesterseminars in Douai,  und das Gewicht ihrer Persönlichkeit verhalf den schlecht fundierten Anklagen zu  unverdienter Wirkung.  4Josef Grisar S< Dıe ET S16 H Anklagen 1n Rom das
rı (1622) Miscellanea Hiıstoriae Pontificıae

X Rom (P9ntificia Universitä Gregoriana) 1959, XX, 2655., brosch Lıit.
7500
Der oroße Rıtenstreit, der die Missionstätigkeit der Jesuiten 1m ahrhundert
verhängnisvoll einschränkte, hat 1m Jahrhundert eın bescheideneres,

Grundsätzlichen LUr ZU eıl anders DEATITELES Gegenstück. Als 1624 ZU ersten-

mal, 1631 ErNECUT das Institut Marıa Wards, damals bekannt dem Namen der
Jesuitinnen, spater als Englische Fräulein, durch päpstliches Dekret unterdrückt
wurde, hatten Ühnliche Bestrebungen gyesiegt W 1€ eın ahrhundert späater, 11LULr die
Folgen niıcht nachhaltig. Ausschlaggebend WAar die Feindschaft gegenüber

den Jesuiten unter dem englischen Weltklerus, doch die Engherzigkeit der ma{ß-
gebenden Prälaten der ropaganda Fide, die den neuartigen Ideen der Stifterin die
alte Ordnung entgegenstellten, W ar für diese Entwicklung ebenso bedeutsam. Das
entscheidende Werkzeug im Kampf die NeUC Ordnung mehrere An-
klageschriften, die AUus den Reihen des englischen Weltklerus 1in Kom vorgelegt WUL-

Die wichtigsten tLammen VO Harrıison, dem englischen Erzpriester, un: VOIl

seinem Freund Kellison, dem Präsidenten des englischen Priesterseminars 1in Douaıi,
und das Gewicht ihrer Persönlichkeit erhalt den schlecht tundierten Anklagen
unverdienter Wirkung.

—
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Auf diesen basierte die Verurteilung des Instituts, auf ihre Kritik mufß( siıch Iso

auch die Rechtfertigung der Stifterin stutzen. Die Anklageschriften selbst werden
In sorgfältiger Edition vorgelegt, daneben mehrere andere wichtige Schriftstücke
(S 199259 den Hauptteıl des Werkes nımmt die kritische Untersuchung der
Schriftstücke ein. In musterhafter Methode, ausgehend OIn handschriftlichen

‚ r Befund, klärt Grisar die Ausgangssıtuation für die einzelnen Dokumente und prüft
die einzelnen Anklagen mıt Hilfe VO Quellenzeugnissen verschiedenster Herkunft
autf ihre Entstehung, ihre Vorlagen un ihre Tendenz. Mırt dem Nachweis, dafß
alle Anklagen Aaus en oleichen trüben Quellen schöpfen, Gerüchten zumelst, 1St die
Aufgabe des Kritikers glänzend gelöst. uch die Gegenparte1 kommt Wort, 1im
Gutachten des Bischofs von' S5t. Omer, eiınes Förderers der Englischen Fräulein; auch
seine Denkschrift wird mi1t der leichen Sorgfalt untersucht.

Das Bild der Marıa Ward selbst bleibt dabei blafß; das 1St A  zurückzuführen auf
die mangelhaften Kenntnisse der Ankläger, uch 1ST. das Anlıegen der Arbeit krı-
tisch, nıcht biographisch. Die umtassende Biographie, der umfangreichen Liıtera-
Lur ber Marıa Ward keineswegs überflüssig, W1e die vorliegende Arbeit ZEIgt, bleibtohl en ın Aussıcht vestellten weıteren Bänden vorbehalten, VO denen erwar-
ten 1St, dafß s1e miıt der yleichen Umssicht nd dem gleichen Reichtum ungedruck-
ten Quellen us eıner imponıerenden ahl VO  a Bibliotheken und Archiven erstellt
werden.

K7ausOberscbondorf\
Florijan Paucke 53 Zwettliler-Codex B Hın und Her, Hın
süfße und vergnugt, Her bıitter und betrübt. Das ISst: TIreu yegebene Nachricht
durch eınem 1mM Jahre 1784 Aaus Europa ın West-America namentlich iın die
Proviınz Paraguay abreisenden und 1 Jahre 1769 ach Europa zurückkehren-
den Missionarıum. S E L, Mitarbeit von

u eıl Veröftentlichungen 710 Archiv für Völker-
kunde 4, 1) Wıen (Braumüller) 1959 IR 444 s Tafeln, veb DM 40
Der Zwettler Codex 4°7() 1St eine Abschrift und Reinschrift eınes OM Jesuiten-

Florıan Paucke A verfaßten, vielleicht blo{i$ aus losen Aufzeichnungen
bestehenden Originalmanuskripts, die 1ım Zistersienserstift Zwettl tür eine spatere
Drucklegung hergestellt und hinterlegt wurde. Er lıegt j1er PE Erstien Male n

IN
einer vollständigen und wissenschaftlıchen Edition Mit allen kolorierten Handzeich
NUNSCNH Pauckes un en AZUuU gehörigen Wandtafeln SAaLZ-, WO1'L- und Jaut-

Wiedergabe des Originals VOT. Der erste bisher erschienene Band enthält
die mehr missionskundlichen Teile 5 1 (ein Kapıtel des Teiles) und V .der
ZWeEITE eıl sol] die mehr völkerkundlichen und naturkundlich-geographischen Teile
ILL, un \A enthalten. Vorangestellt sind dem ersten eıl nach einer Einleitun
sechs einleitende Kapıtel ber Leben und Werk lorıan Pauckes, ber den Jes

D tenorden und seine Weltmissıon, das Wirken der Gesellschaft Jesu in Südamerik
die Jesuitenreduktionen in Paraguay, die Wirtschafts- und Sozialverfassung des
sogenannten Jesuitenstaates 1ın Paraguay nd das Ende der dortigen Jesuitenreduk-
tionen. Diese Kapiıtel kreisen yleichsam das 1m Codex 470 berichtete Geschehen eın

Y und bieten einen treftlichen Kommentar ; seinem Verständnis, indem sıe den
weıteren un Zusammenhang zeichnen, ın dem es sehen St. Es WIr
aus ihnen zugleich deutlich, W1€e der Codex seinerseıts ZU. Verständnis d€t‘ Jesuit:

E
m1ssıon 1mM allgemeıinen und ın Südamerika un Paraguay 1im besonderen einen wert
vollen Beitrag liefert. S1e vermitteln nıcht HERm Respekt VOTLT den Leistungen t!e£Jesuiten ob reilich „das mutige Eıntreten tür Willens- und Gewissensfreiheit
(S } ihr besonderes Verdienst ISt, bleibe dahingestellt sondern weısen auch a
die Problematik ihrer Missionstätigkeit hin, insbesondere auf die Problematik ihre
umfangreichen Betätigung ım Handel, den S1e auch MmMIit Protestanten betreib 8 \ - A

E



Neuzeit 367

keine Bédenken zeıgen, un der Verquickung von geistlichen un Weltli&)en Funk-
tiıonen in den Indianerreduktionen, in denen die Biındung die Patres stark
WAar, dafß w  s1e eıne echte Bindung die Kırche un eigenen Glauben LUr schwerTr

kommen liefß Überzeugend wırd 1n Auseinandersetzung miıt anderen Theorien
die biıbliographischen Angaben ber ihre Vertreter sind 1m zweıten Band

CI Warten nachgewilesen, da{fß die Jesuıtenreduktionen in Paraguay WI1Ie iıhre Wırt-
schafts- un Sozialverfassung etztlich AUS dem Prinzıp der Akkommaodation und
lediglich als „Mıttel ZU Zwecke der erfolgreichen Missionierung“ (S 60) VT1 =-
stehen sınd. Wır hätten CS danach ın em SOSCHANNTIECN Jesuitenstaat VO  en ParaguayMmM1t eıner südamerikanischen Form jener Akkommodation CunN, die in Ostasıen

dem berühmten Rıtenstreıit geführt hat
Florian Paucke selbst erzählt 1n epischer Breıte 1im erstien ei] „Abreise 4US

Europa In das West-Americanische Indien“, ım zweıten „Meınen Autenthalrt un!
Arbeiten ın Paraguay“, 1m vierten „Von dem Christenthum der Indianen“, im
tünften die „ Verweisung der Mıssıonarıen Aaus Paraguay“. Obwohl die Erzählungoft aufßerst umständlich iSt, wirkt S1Ee bis ZU Schlufß in keinem Punkte ermüdend,zuma|l uch l1er un da der Humor nıcht tehlt, nd obwohl sie eıne Missionserzäh-
lung ISt, tehlt ıhr störende Erbaulichkeirt. Obwohl s1e eiıne Fülle VO  Z völkerkund-
lichem un naturkundlich-geographischem Materıal bringt, selbst ber die Mahl-
zeıten 1n Einzelheiten berichtet W1IE ber Preise, V} Personenschilderungen SAMNZabgesehen, entsteht ıcht der Eindruck, da{ß 1er wesentliches Geschehen on Neben-
sächlichkeiten verdeckt der >>  SA erstickt wuürde. Es WITd der tatale Eindruck MOS T:
mieden, der LWa manchen VO tern vergleichbaren evangelischen Miıssıonsberichtenanhaftet, als solle durch solche scheinbaren Nebensächlichkeiten tür die eigentlicheSache der Mıssion Interesse geweckt werden. Man glaubt CS Schlufß dem Ver-
tasser, da{ß 1Ur Selbstertahrenes und Selbstbeobachtetes wahrheitsgemäfß berich-
en will. Zwar 1St eine Tendenz darin spuren, nämlıch die Verteidigung SCdie Vorwürfe, die Zur Auflösung des Jesuıtenordens nd seiner Indianerreduktionen
geführt haben, ber diese Verteidigung geschieht hne Selbstruhm. Besonders be-
achtlich ISt iın der Arbeıt des Mıssionars das leidenschaftliche Rıngen die Ane1g-

NUung der Sprache, wichtig dıe Einsicht, da{ß „das Zureden I11US ıcht ga D theo-
logisch SCY H, sonst tasset (der Indianer) nıchts, un 1St viel,; als Wan INa Nur
111 die Luft redete“ (> 296), ıcht unbedingt abwegıg der Gebrauch der Musık als
Missionsmitte] (meıne Musıcanten die Lok-Vögel, auf deren Stimme dıe
Indianer häuffig der Kirche leften 304), bedenklich dagegen die Praxıs: die
Gewährung VO  — Paraguaytee, miıt dem INa  —$ allerdings die Tunksucht bekämpftenwollte, VOm Gottesdienstbesuch abhängig machen. Hıer un da wird eın bemer-
kenswertes Glaubenszeugnis der Jungen Christen wiedergegeben (S: 315 f’ 346)
Daiß S1Ee Nnur spärlich gegeben werden, 1St auf der eınen Seite eın Vorzug un: Zei-
chen der Nüchternheit des Erzählers, andererseits eın Zeugnis dafür, da{fß die erzlıe-
herische Arbeir ın weltestem Sınne 1im Vordergrund stand, die Erziehung FA AÄAr-
beit und Seßhaftigkeit, die Entwöhnung VO Mord, Raub, Diebstahl und Trunk-
sucht (ein Kapitel heißt „Mittel, denen Indianen das Sauften abzugewöhnen“). Da
Erziehungs- W 1€ Missionsarbeit durch die Berührung miıt den Spanıern uts empfind-
lichste gehemmt wurde, wurde ein Verbot des Umgangs der Spanıer miıt en Ein-
geborenen erwirkt, durch das treilich die Jesuiten sich den Schein der Geheimnis-
tuereı erwarben und Verdächtigungen Anlafß gvaben. Unter dem Gesichtspunkt
der Erziehung und der Missıon yleichzeitig csteht uch die Gestaltung der kirchlichen
Feste als Volksfeste. In alledem wiırd eın konkretes Bild missionarischer Akkommo-
dation und Vor allem missionarischer Erziehungsarbeit gegeben, ın denen die Jesu1-
ten Meıster SCWESCH sind. SO wen1g evangelıscherseits 1ssıon 308 Erziehung VEr -

wechselt werden darf, zewıf5 haben dıe Jesuiten 1n i rer Art, sSOWEeIlt S1e VOMM

Schlage eines Florian Paucke y das Beispiel einer missionarischen Diakonie
gegeben.

HolstenMaınz

\ * Sg ın a O P



368 Literarische Berichte und Anzeigen
Kirchenordnungen der Evangelisch-lutherischen Kırche

1n Rußland Eingel. hrsg. AF Robert Stupperich (Quellenhefte
JA ostdeutschen und osteuropäıschen Kirchengeschichte, Heft 1/2) Ulm („UnserWeg“-Verl.) 1959 253 S> K arten.
In seliner Einführung bietet der Herausgeber eiıne knappe Übersicht ber die

Geschichte der Evangelisch-lutherischen Kirche ın Rufsland se1it dem Jahrhundert.Die Kırchenordnung vertaßte 1678 der Leibarzt des Zaren Dr. Blumentrost
Qıt den Vertretern der Gemeinde un dem Pastor tür die „Nieder Kır-

Che“ 1n Moskau, die spatere St Petri-Paul-Kirche. Da 1mM Unterschied den luthe-
riıschen Kirchen 1n Deutschland eıne Anlehnung den Staat nıcht 1n Frage kam,zeıgte s1e 1Ne bemerkenswerte Selbständigkeit der Gemeinde. Ob S1E in Kraft 5ELreten ist: konnte nıcht testgestellt werden.

Als durch den Nordischen Krieg die Ostseegebiete, ın denen die chwedische Kır-
chenordnung Von 1689 galt, dem Russis  en Reich angegliedert M, emüuühte sich
Peter Gr. auch die Regelung der Verfassung der ev.-Juth. Gemeinden 1im
Innern des Reıiches. 111 den Aus Hamburg stammenden Pastor Dert-
hold Vagetius 1n Moskau ZU Superintendenten er lutherischen Gemeinden ın
Rufßland. Eın VO  w Vagetıius vertaßtes „Kırchen- un Schulreglement“ wurde 1717
1n Reval mit dem Tiıtel „Revidirtes Instrumentum Pacıs Ecclesiasticum“ gedruckt.Es hat ber nıcht Jange vegolten. Nach dem Tode Vagetius’ 1724 wurde eın Super-intendent erNannt.

Erst Alexander wurde 1819 eın „Evangelisches Reichs-General-Konsis-torıiıum“ errichtet. Eın „Komıiıtee ZUur Ausarbeıtung elnes Gesetzes für die uth
Kırche 1n Rufßland“ dem Vertreter der baltischen Rıtterschaften und Geistlichen
SOWI1e der lutherischen Gemeinden ın St Petersburg vehörten und als Sachverstan-diger der Generalsuperintendent VO  3 Pommern Karl Ritschl hinzugezogen wur-
de, arbeitete eın Gesetz AUS, das Kaiıser Nikolaus 18397 unterzeichnete. Dieses sehr
ausführliche (Gesetz MIit der dazugehörigen „Instruction für die Geistlichkeit und die
Behörden“ blieb bis ZU Ende des Russischen Kaiserreichs VO]  3 einıgen Änderungenabgesehen 1n raft (sanz Rufßland War danach 1n acht, se1it 1890 in fünf Konsisto-
rialbezirke eingeteilt‚WAar.

nNen das Generalkonsistorium 1n St Petersburg übergeordnet
Dıie nach der Revolution des Jahres 1905 veränderte Lage 1ef die Einführungeiner Kirchengemeinde- und Synodalordnung notwendig «erscheinen. Eın CN

sprechender Entwurf des St Petersburger Generalsuperintendenten PingouJahre 1907 1St nıcht eingeführt worden. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches
wurden 1920 „ Temporäre Bestimmungen“ ber die Selbstverwaltung der ev.-lut
Gemeinden ausgearbeitet, und 19724 nahm die Generals
der ev.-Jluch. Kırche 1n Rufland

ynode eine Verfassung
Die SCHANNTIECN Kirchenordnungen bzw. esetze sind ım Wortlaut wiedergegeben.Leıider tehlt die SCHNAUC Angabe der Quellen Aus der Einführung un dem Litera-

turverzeichnis lassen Sie sıch nıcht hne Mühe un: auch nicht alle Zanz eindeutigerschließen. Erwünscht ware auch der 1NWeIls auf die einzelnen Änderungen des
Kırchengesetzes VO  m} 1832 SCWESCH. Als Anhang sind einıge Auszüge Aaus verschie-
denen Werken beigefügt. Im Lıteraturverzeıichnis mu{fß die Wiedergabe
VO  3 Verfassernamen (Z. hne Adelsprädikate) beanstandet werden. Z bedauern
1St CS5y da{fß die 1956 VO Wıttram herausgegebene Baltische Kirchengeschichte nıcht
benutzt worden ISt, da Aaus ihr ein1ge Ergänzungen möglich SECWESCN waren. Die
Karten zeigen die ev.-Iuth Konsistorialbezirke 1in Rufßland un die ev.-luth Kirch-
spiele in Sıbirien, deren ungeheuere Ausdehnung die besondere Lage der Kirche
chaulich macht. Leider stOren einıge ruckfehler (z „Tawathus“ und „Pedrosa-wodsk“). Bedauerlich ISt auch die 5 VWiedergabe des Namens des einen der
Moskauer Pastoren,; denen das Buch gewidmet 1St (Walther Walter). 1T rotz
dieser Beanstandungen 1St anzuerkennen, dafß durch die Veröffentlichung schwer
zugänglıchen Quellenmaterals der kirchengeschichtlichen Forschung eın 1enst crwıesen 1ISt.

Ötterndorf (Niederelbe) Lenz



Konfessionskunde
Konrad Onasch: Das Weihnachtsfest 1m orthodoxen K ır-

ch Liturgie und Ikonographie Quellen un Untersuchungen ZUE
Konfessionskunde der Orthodoxie, hrsg. VON Konrad Onasch, 11) Berlin
(Evangelische Verlagsanstalt) 1958 2796 Abb. veb
- IDIe Kirche sieht 1n der Ikone nıcht 1LUr einNne Kunst, die ZUr Mlustration der

Heılıgen Schrift dient, sondern eine Kunst, die dieser Schrift vollkommen entspricht.‚Was das Wort durch das Gehör mitteilt, das ze1gt die Malereı schweigend durch die
Darstellung”, SAaSt_ der heilige Basılius Gr un! ‚durch diese beiden Mittel, die
einander gegenselt1g begleiten, empfangen WIr die Kenntnıis VO:  en einem und dem-
selben?. h., die Ikone enthält Un predigt dieselbe Wahrheit WIe das Evange-Llium Die Unwandelbarkeit der Menschwerdung Gottes WITF: durch

die Ikone bestätigt und wiesen.“ So lesen WIr in dem Werk Von Leonid QOus-
pensky un Wladimir Lossky „Der Sınn der Ikonen“ (Bern und Olten Aus
eıner solchen Erkenntnis VO Wesen der Ikonen ergibt sıch zwangsläufig die Not-
wendigkeit einer ausgesprochenen theologischen Interpretation dieser Kunstdenk-
ma CI, denn diese entspricht ıhrem eigentlichen Wesen und Gehalrt mehr als die
reın formhistorische der säkulare der als eıne schwärmerisch-metaphysische DBe-
trachtung. Nur wird 1114}  w einem vollen Verständnis des Bildinhaltes der Iko-
LE  en gelangen. Andererseits werden diese Kunstdenkmäler einer wertvollen
Quelle der kırchen- un! theologiegeschichtlichen Forschung. Onasch geht in der VOI-
lıegenden Untersuchung VO  3 der Annahme Aus, „daß die Ikonographie der Ortho-
doxie, überhaupt die Ikonenmalerei, Nur einen legıtimen Bezug kenne, die Lıitur-
D  z1e S 6 Um eın Allgemeinverständnis des Weihnachtsfestes in der orthodoxen
Kırche erschließen, dürte iNnan nıcht seine Liıturgie un seine Ikonographie SC-sondert betrachten, sondern musse diese 1n den übergeordneten Zusammenhang des
lıturgischen Jahres .des „Kirchenjahres“) stellen. In umtassender Weise hat der
Vertasser diese Aufgabe 1ın Angrıiff >  MeEN un kommt dabe; beachtenswer-
tECH Ergebnissen.

Nach einer ausführlichen Inhaltsübersicht un einer reichhaltigen Bıbliographiebefaßt sich 1mM eıl seiner Arbeit MIit den Herrn- und Marientfesten innerhalb
des orthodoxen Kirchenjahres. Zunächst schildert die gottesdienstlichen Bücher
des Kirchenjahres. Das christliche Kirchenjahr War ursprünglıch eın bewegliches, be-
stiımmt durch ÖOstern, „das Fest aller Feste“, als Höhepunkt Es hat sich 1n den
lıturgischen Charakteren der einzelnen Wochentage bis heute hin erhalten. Die
Sonntage stellen zew1ssermaßen wöchentlich wiederkehrende Osterteste dar; und
durch Ostern sind auch Pfingsten nd Himmelfahrt bestimmt. Dies alles sınd Her-
renteste. Der immobile Festkreis 1St wesentlich Jünger un entfaltet nıcht 1Ur chri-
stologische, sondern auch mariologische Festinhalte. Im Mittelpunkt des immobilen
Festzyklus stehen Weihnachten und Epiphanias. stellt fest, da{fß das Weihnachts-
test 1m Osten zunächst sehr unbeliebt SCWESCH 1St S 58) „Der Orient hat 1m
Zusammenhang mit dem mariologischen Dogma der Theotokos angenommen“
59) Nach einer eingehenden Betrachtung er Marienfteste des orthodoxen Kirchen-
jahres kommt dem Schluß, da{ß s1e alle anscheinend Okalen jerusalemischenUrsprungs siınd. An ihren Perikopen 1St eine autfallende Generaltendenz festzustel-
len s1e SIN! auf die Geburt des Gottmenschen ausgerichtet 62)

Im IL Teil betrachtet die Liturgie des Weihnachtsfestes, wobeij eingehenddie Lektionen ZU Fest der Geburt Christi berücksichtigt. Dabei macht darauft
aufmerksam, daß VO  3 besonderer Bedeutung bei der Erklärung der LiturgieIkonographie 188{  cht 1Ur die neutestamentlichen Texte sind, sondern auch die alt-
testamentlichen; enn 1n den Lesungen begegnet Uunls ımmer wieder die typologi-sche Methode in der Exegese alttestamentlicher Perikopen S 112)
Ztschr. tür CS
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Im LIL Teil seiner Ausführungen wendet sıch ann der Ikonographie der

Christi-Geburt-Ikonen un« legt dar, da{fß INa  $ S1ie geradezu als optische Dar-
stellung der Liturgie bezeichnen könne. In sorgfältiger und überzeugender Inter-
pretation zeigt C da{fß mit der 1n eın zOottiges Gewand gekleideten Gestalt, die
zunächst „Fıgur X“ nennt: und die die meiısten Forscher als eınen „alten Hırten“,
eıner als „Versucher des Joseph“ un eın anderer als „Jakobus“ deuten, ın Wirklıch-
Ee1It der Prophet Jesaja gemeınt ist, der 1er als „Offenbarungsträger“ dargestellt wird
Hınter jedem Detail der Darstellung erhebt sıch eın Typus. legt das Beıispiel der
Wiedergabe eınes Baumstumpfes (Stamm Isaı; Jes LD eıiner Wurzel (Wurzel
Jesse; Jes IT 10) nd e1Nnes kleinen Hündchen neben dem Propheten (Hınweise uf Jes
56,10-11) dar. Wır dürten 1er hinzufügen, da{ß Ochs und se]l der Krıppe auf
Jesaja 1,3 verwelisen. Sehr eingehend befafßrt sıch der Verfasser mMit der Frage nach‘ f
dem ınn der „mystischen Höhle“, ın der das ind lıegt, und dem Sınn des Berges,
auf dem Marıa Au manchen Ikonen ruht. Auch diese Dınge finden ın den theolo-
xischen Erwäagungen, die ın der Liturgie ihren Niederschlag gefunden aben, ihre.
Erklärung. schliefßt seine Ausführungen damıt, da{fß seine beachtenswerten LEr-
gebnisse zusammenfa{ft, von denen WIr folgendes zıitieren wollen: „Die Entschlüsse-
lung der Fıgur als Prophet Jesaja hat nıcht NUr einen csehr teinen seelsorger-
lıchen Zug der Ikonographie enthüllt: den Zuspruch für die Al der jungfräulichen
Geburt Zweifelnden, sondern uch der ZESAMLEN Geburtsdarstellung bestimmte Ak-
ZeNTLiLeE gegeben Es oibt uf der Ikone und ihren kompositionellen Möglich-

Gkeiten keine Tendenz ZUT Idylle Wır haben 1m einzelnen vesehen, W1e€e sich
hınter jedem Detail der Darstellung eın Typus erhebt Die Determiniertheit
des KOompositionsschemas durch die Typen gEeSTALLEL dem Mönchsmaler 1Ur noch
wenıg Freiheıit ın der ahl Motive. Es gehört den mannigfachen intımen
Spannungen der ikonographischen Darstellung, W1€e hinter und den Typen
cschr Ite Traditionen weıiterleben, uch s1€e iıcht mehr verstanden werden“
(S 218 f<

schliefßt diesen Betrachtungen och kurze Bemerkungen ber die Hymnogra-k
phen der griechischen Weihnachtsliturgie un den vollständıge Text dieser 165
turgıie (Anhang P wodurch seıin inhaltsreiches Buch ber das W 1ssenschaftliche Er-
gebnis hinaus einem wertvollen Hıltsmittel tür weiterführende Arbeiten wird,.

Cuxhaven Weckwerth
I1lwan Kologri1iwow: Das andere Rußland Versuch einer Darstel-

lung des Wesens nd der FEıgenart russischer Heiligkeıt. München (Manz) 1958
379 S Geb 18,—
Es ISt einigermafßen schwer, . dieses Buch kritisch besprechen, dessen (raNnzÖöSi-

scher Originaltitel besser als der deutsche lautet: Essa] SUr la Saintete en Russie
(Brügge, 1953 K.’s Darstellung ISTt weIlt mehr eine aus der Intuition; als Aaus C]
Verstande erwachsene Arbeit. S1e 1St mehr „confession“, als „Erudition“, wober die
letztere uch nıcht 1mM Geringsten angezweifelt werden soll Der Verf ist seıt lan-
C als einer der besten Kenner der Materie bekannt. Selbsrt Russe  hart fern
seiner Heiımat das Bild eınes „anderen Rufßßlands“, nämlich das der Mönche und
Heiligen entwortfen, dessen geistiger Hintergrund seltsam, WwWenn uch verständlich
ambivalent bleibt zwıschen Gefühl un Wiıssen, zwiıschen Herz un Verstand, Aus
dieser Ambivalenz entstehen oft Perspektiven, denen mancher Leser mnmiıt dem Re-
Zzensenten sehr kritisch gegenüber estehen wird. Daneben stofßen WIr auf überraschen-
de Einsichten, welche der Vert. wissenschaftlich nicht belegt, deren Intuition aber

siıcher die Probleme triftt, dafß WIr ımmer wieder und bereichert
sentlichen Erkenntnissen das Buch weiterlesen. Man kann ‚WarTr dıe „erudition“ Ctisch betrachten. ber ine „confession“ LST sehr ıne ipdividuelle Angelegenhei

n

Ü
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daß S1€E S1CH A wieder einer kritischen Beobachtung durch das Gewicht der hin-
ter ihr stehenden lebendigen Persönlichkeit entzieht. Nur diesen Vorbehalten
möchten WIr an die Besprechung des Buches VO  — herangehen.

hıe HinterDas (Gsanze 1STt eine historische Darstellung der russıschen Hagıograp
ıhr steht ıne sehr persönlıche Auffassung des Verf,.s, die sich durch das
Buch hinzieht. Nach 1St. das geistige Leben 1n Rufsland durch eınen bestimmten
Kollektivismus gekennzeichnet. „Dieser Zug ZU: geistigen Kollektivismus, diese
Sehnsucht nach gemeinsamer Erlösung des Volkes, der Menschheit und der Banzen
Welt, ISt allem russischen Denken eıgen, ob gläubig 1St oder ungläubig. ‚Erlöst
wiıird NUTI, Wer andere erlöst hat!‘ SAl Wladimir SslowoJOowW, und 1n diesem Be-
kenntnis trifft siıch nıcht 1Ur miıt denen, die se1ın redo teilen, W 1€ Dostojewski]),D a PE Leontjew und die Slawophıilen, sondern uch mit denen AUS dem entgegengesetZich
Lager: mMi1t Belinskı), Bakunın und Herzen, miıt Tschernyschewskij) und Lenin. Auch
S1iE suchten, unter sAkularısıerten Form, die Erlösung des Volkes un der

' Menschheirt und verkündeten, da{ß die Befreiung on der Last und Qual des Lei-
ens sıch ıcht alleın ZU Vorteıil des Einzelmenschen vollziehen dürfe, csondern
zum Vorteıil der ZaAaNzenN Welt“ S 16) Gegen ınnere Widerstände und dıe der
Natur („unermeißßlıche Monotonie der Ebenen, die unbegrenzten Horizonte”, 10)
hart der Russe ach Meınung des russischen Vert.s ıcht 1Ur die Gewöhnung, SO11-

ern uch die Fähigkeit ZU Leiden siıch erkämpft. „Die gelassene Annahme des
<reuzes un: der Leıiden, die Ja 1U das ‚Kleingeld’ des Todes sind, gehört ZUuU

schen Volkes 1St eiıne (Ge-Wesen russischer Religiosität. Die Geschichte des russı
schichte der Leiden, des Kreuzes, des Blutvergiefßens“ (S 14) Dıiıe Leistung der
russıschen Heilıgen bestand darın, da{fß s1€E dem Volke die messianische Erwartung
VO kommenden Heıl in eıner maxımalistischen Weiıse vorlebten, die oft ın völlıge
Zerstörung des Bestehenden umschlagen kannn S 10—13). Dıie Verklärung der Welrt
und ihre Vernichtung sind miteinander dem russischen Volkscharakter verwandt.

der dieser ‚NeuenWenn der Russe „jedoch keinen We  5 der Evolution sieht,
Welt? tühren könnte, 1St einverstanden, da{fß alles zugrunde gehe da alles
S‘ rasch W1E möglıch seın Ende finde; dafß die eıt stille stehe, da{fs eine eCUu«e

Welt, eın 1E UCS Leben heraufsteige“ 13) Immer ber geht es dabei den Mıt-
menschen. Die russischen Heıilıgen sind ımmer aktıv DCWESECH, 1ım Gegensatz der

diese bis ZU Radikalismus„mehr passıven Mystik der Byzantıner" (S 17) ber
und Maxımalismus sıch steigernde Aktiviıtät 1St beseeIt durch die Sehnsucht nach

Die oroße Botschaft desder Welt, der gegenüber die konkrete zurücktritt.
die ıhr 1mMChristentums vab der russischen Seele Jjene Verankerung ım Absoluten,
yschätzung;,Zeitlichen fehlte Sie rechtfertigte metaphysisch jene unwillkürliche Gerin
Das eıchdie der russische Mensch der ırdischen Wirklichkeit entgegenbrachte.

Gottes traf ın seıner Seele auf keine jener Tendenzen ZUr Verweltlichung, die 1m
romanıiıschen Kulturkreis mächtig wurden. Der Russe kannte weder die orıen-

Mırt dem ıhmtalische Despotie och den Kaiserkult, noch en ult des Staates.
der aut seineneigenen Radikalismus übernahm die Lehre des Glaubens,

der seineminnersten Ruf Ntwort 7ab, der seiıne erworrene Sehnsucht ergründete,
1e]1 setzte“ S 17) Das 1St. nNnun das geheimeunstillbaren Verlangen eın erhabenes

und oftene Thema des Sanzell Buches Der VO:  [ weıthın psychologisch begründete
maxımalistische Transzendentalismus des russischen Volkes. Er durchzieht alle Ebe-
1CN des Menschlichen und der Gesellschaft. Sowohl der Heılige iın seiner Einsamkeit

immer die Ikone ZUr Wand drehenwie ı die „käuflichen Frauen“, die ın ihrem
S 159); stehen dem ständıgen Anrut aus dem Jenseıts. Psychologisch 1Sst das
Russische schon rch bestimmte Züge seiner vorchristlichen Religiosıität, w1e LWAa

die „Mystik der Er « (D 164 zur Aufnahme des orthodoxen Verklärungsgedan-
Falle wird eıne tiefe Idee, nämlich die „UNSCICI Ver-kens prädestiniert. In diesem

‚antwortlichkeit gegenüber der Mutltter Erde« (S. 165) urch dıe Marienverehrung
h .und Serafım VO Saro w sind nachgeläutert und überhöht Serge]y von Radones
Mystik“. Vor allem eines wurde durchdie großen Vertreter dieser „marianische

as Christentum gerade bei dieser uralten E\rdé-Verehr\ung geklärt un überhöht: Die
12*
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natür]iche Demut der russischen Seele Aus diesem Grunde wiırd auch OSe: VOI
Wolokolamsk mıt se1ınen Inquisıtionsmethoden und deren Unmenschlichkeit als „derrussıschen Frömmigkeit urchaus fremd“ 2435) bezeichnet. Seiner SAdNZCH Kon-
zeption nach kannn nıcht anders, als dieses psychologisch erklären: „Man darf
annehmen, daß diese Tendenz Aaus seiınem Charakter und Temperament hervorgingun amıt etzten Endes 1n se1ner Abstammung ihren Ursprung hatte. In Litauen
War die religiöse Intoleranz, die sıch in der Inquisıtion bekundete, eın Gesetz des
Staates. Erzählungen ber das Wırken der Inquisition mulfsten Josif VO Elternhause her bekannt seın  C (ebendort)

Wır möchten 1er mMiıt dem kurzen Abriß der für das Buch yrundlegenden Kon-
zeption Kıs abschließen. Zenta Maurına hat 1n iıhrem Dostojewskij-Buch (Memmıin-
SCH die Litauer als „das demütigste Volk Luropas” gekennzeichnet, dem
Dostojewskij, „der den metaphysischen 1nnn der Demut offenbarte“, eNtTStTamMmMmMTE.,
Demselben Volk oll Iso auch, nach Josef VO  - Wolokolamsk CNTISTAMMECN, der
ben eshalb der „russischen Frömmigkeit absolut fremd“ WAar. Damıiıt ISt auf eine
bestimmte, leider 1Ur oft anzutreftende Posıtion autmerksam gemacht, die Z
Kritik geradezu herausfordert. Eıine solche Konzeption 1St sehr miıt einem
Psychologismus belastet, als dafß dieser verade u1lls Deutsche überzeugen könnte, weıl
WIr seine vefährlichen Konsequenzen kennengelernt haben Verklärung des eigenenVolkes, Abwertung anderer Völker und, damit verbunden, eine bestimmte geist1geun auch geistliche Arroganz, eın Pharisäiertum, das sıch noch des TeuUzZes rühmt.

behaupte nicht, da{fß dieses „Rühmen“ bei um Ausdruck käme ber ein auf-
merksamer deutscher Leser WITF| unwillkürlich die Gefahr wıttern, die gerade hinter
einer natiıonalen Apotheose des Leidens stehen kann vertährt 1im Grunde, ob-
wohl modifiziert, miıt den alten slawophilen Leitbildern des vorigen ahrhunderts,
WENN versucht, Rufsland VO: Westen und umgekehrt charakteristisch abzusetzen.Er kommt ber auch Von Mereshkowskij und den russischen Symbolisten her, wWenNnn

die Marienverehrung auf dem Hintergrunde der Verehrung der „Mütterchenteuchte Erde“ zeichnet. entwickelt damit ıne Art VO  - „Geopsychologie“: „Indiesem Land der unbegrenzten Horizonte, der ma{ißslosen Proportionen, preisgegebeneinem Hımmel hne Gnade und beinahe hne eine Spur VO  z Relief, hne natürliche
Grenze un weıt ften für jede Invasıon, wird der Mensch siıch unschwer seinerphysischen Bedingtheit W1€ der Vergänglichkeit aller seiner Werke bewußt 10)Die Wirklichkeit der „unbegrenzten Horizonte, der ma{ißslosen Proportionen“ soll
Sar nıcht bestritten werden. Nur, INa  w} überlasse 1hre Schilderung den Dichtern. Zum
5System gemacht und als Grundlage für eine historische Darstellung 1St die „Geo-psychologie“ ebenso fragwürdig un: gefährlich wie die „Geopolitik“. Eınmal kann
iInan den Menschen in solcher Umwelrtr ann als „primitiv“ bezeichnen, cofern GL
mMit ihr nıcht fertig geworden ISt und 1n irgendeiner Form anfängt transzendie-
Ten. Oder und diese Getahr ISt bei kurt der Mensch wırd 1n der Sicht der
„Geopsychologie“ Z.U) Heros, Z.U numınosen Machtmenschen, se1 als MagıerS 155 k: se1 E als Heıiliger. Dieser Ansatzpunkt MU: sich ann notwendigerweıse
ZUr Behauptung VO mystischen Charakter der russıschen Volksseele un! damıt
auch der russischen Frömmigkeıit ausweiten. Man braucht nicht Erst Bjelinskij zıtie-
reCn, diese These widerlegen. Be] wurzelt die Härsie der Strigolnik:itief „1m Blut-Erbe“ (WwoO haben WIr das nıcht schon einmal gehört?) „des Volkes, ın
jenen ‚tellurıschen Kräften‘, die ın der russischen Seele Sı  ummern und
erwachen, sobald sıch ıne Gelegenheit bietet“ ®) 1E Selbst die VO erf w1e-
derholt bemühte Ikonenmalerei halte ich 1n Rufßland nicht für mystisch. S1e 1St. rat10-
na]l in einem Sanz bestimmten Sınne, nämlıch 1m Sınne der Aristoteles geschultenKırchenväterauslegungen der heiligen Schrift Nehmen WIr für „rational“ den Be-
oriff „nüchtern“, dann haben WIr wohl den Wesenszug der russischen Frömmigkeitgetroften. Es 1St auffallend, WI1e ausgezeichnet diese Nüchternheit den He1-
lıgen selbst childern versteht: Wenn sich ann doch hin und her die MystikWorte melden möchte, wırkt S1E W1e€e eın Fremdkörper. Was schliefßlich die Über-
nahme alter slawophiler. Auffassungen anbetrifft, sind diese se1lt Jangem von der
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Wissenschafl: überholt. Kıs Th(ése, dafß das russische Volk niernais A d1e orientalische
Despotie och den Kaiserkult, noch en ult des Staates“ kannte, stimmt einfach
nıcht. Hıer taucht, VO Vert. beschworen, eıner der Grundsätze der Slawophilen
Aaus dem Jahrhundert auf, dafß Rufßland kraft seiner Orthodoxie VO  w den „ Ver-
suchungen“ des Westens PALT: Verweltlichung 1n allen seinen Formen bis hin ZUFr Des-
potie und ZU Staatskult ewahrt geblieben sel1. Dieses Idealbild VO]  s der Integritat
der russischen Orthodoxie kannn historisch heute nıcht mehr SCHOMNMMUNCH W.CI -
den ber diesem Punkte zeıigt sich, daß die „confession“ Kıs 1m Grunde ıne
Ideologie ISt. 516e 1St die Grundlage der Schilderung der zrofßen Heıilıgen ulslandads
Denn diese beweisen nach dem Verf besten jene Integrität des russischen Geistes

Soweıt in einıgen Zügen ulNseIe Kritik AA persönlichen „confession“ des Verf.s.
Es 1St übrigens csehr interessant, W1e der Konvertit Mit seinen slawophilen
Prinzipien fertig wird. Die Helden der verstandenen russischen Orthodoxie
stehen auf derselben geistigen und geistlichen Stufe, W 1€e die orofßen Heroen der
„Gesellschaft 4esu: Boriıs un: Gleb zeıgen 1n ihrem Sterben 1NnNe Haltung, die dem
„dritten rad der Demut“ der Jesuiten entspricht. »”  Jer, den Utern des Dnjepr,
wurde eın halbes Jahrtausend VOTL _gnatıus VOonNn Loyola 1n seiner Zanzelı
Größe un: bis 1n die etzten Konsequenzen vorgelebt“ (S 3 der der Mıssionar
der Syrjänen,- Stefan VO  w} Perm, wird, neben Nıl Sorskij) 186), miıt dem yrofßen
Jesuıtenmissionar Franz X avıer verglichen (S 23 dem noch die Patres Rıcci und
Nobilj (5:129—130) hinzugesellt werden. Der Vergleich Stefans mit X avıler IMNas
noch angehen. ber Boris und Gleb MIt Ignatıus VO: Loyola NENNECN, MU:
absurd erscheinen. Ahnlich, W1€e in seinem Buch ber Konstantın Leontjew („Von
Hellas ZU Mönchtum“, Regensburg War 7zweitellos auch 1j1er Kı.S Absicht

zeıgen, W1e sich ber die konfessionellen Schranken hinweg die zroißen Heiligen
der integren Orthodoxie Rufßlands mit denen der römischen Kırche yrüßen dürten

Wır kommen VvVon der mıiıt starken Emotionen geschriebenen „conftession“ ZUrF
sachlichen „erudition“. Wenngleich, WwW1e WIr einigen, 1m übrigen beliebig VOT-
mehrenden Beispielen, zeigten, die erstere ständig die letztere unterbaut un be-
stimmt, besitzt das Bu: einen unbestreitbaren wissenschaftlichen Wert. Wır finden
ın ihm zahlreiche treftende un! reftliche Darstellungen Aaus den hagiographischen
Quellen Das macht Kıs Arbeit einer gu Erganzung der VO:  D Ernst Benz
herausgegebenen „Russischen Heiligenlegenden“ (Zürich Eıne leichte Erbau-
liıchkeit 1St dabei nıicht übersehen. Der Leser TLUut. ZUut, VOor allem den Überblick
ber die Quellen 18 durch eine Literaturgeschichte, LWa die jetzt Von Adoltf
Stender-Petersen geschriebenen „Geschichte der russischen Literatur“ München

erganzen, WenNnn nıcht Zzur „Geschichte der altrussischen Literatur“ von Gudz1)
(6 Auflage, Moskau 1956 greifen wıll deutsch, Halle/Saale Im übrigen
mu{ der VO  . hervorgerufene Eindruck, als ob nach der Revolution in der
SOWJjetunıon keine Arbeit den hagiographischen Quellen mehr gegeben habe, kor-
rigiert werden. Der Raum verbietet Uuns, eıne Aufzählung geben. Es se1 11LUT

A die oroße, mehrbändige Ausgabe der Akademie der Wissenschaften der
ZUTr „Geschichte der russischen Literatur“, der auf Gudzijs „Chrestomatie der altruss1ı-
schen Literatur“ S: Auflage, Moskau verwıesen. Gewißß, alle diese Darstel-
lungen haben den Marxısmus ZUr Grundlage. ber die Theorien über bestimmte
Schulen und Persönlichkeiten der russischen Hagiographie haben sich se1it 1918
auch außerhalb der Sowjetunion erheblich gewandelt. elit einıgen Jahren lıegen sehr
gründliche und verdienstvolle Einzeluntersuchungen marxistischer Forscher VOLrL. Dıie
autf 378—379 gebotene Literatur 1St. zufällig, da{ß WIr CS aufrichtig bedauern
mussen, Aaus dem weıt umfassenderen Wiıssen nıcht mehr geboten zu- bekommen.

Von besonderem Wert sind die Ausführungen Kıs 1mM 7weıten Teıl, welcher die
Überschrift tragt: „Das goldene Jahrhundert der russischen Heiligkeit“ (S 178
Hier zeigt sıch VON sicherem Instinkt, der Nur Aaus einem entsprechenden Wıssen
um die Quellen erklärt werden kann. Zugleich ber oftenbart sich wohl eın Stück
eigener „Existenzphilosophie“ des Verf.s vgl 173; eın tiefes, ber die reine
„erudition“ hinausgehendes Verständnis der besonderen geistlichen Probleme



374$  Z  374  _ Literarische ggfig1ge und Anı  eigen  y  ©  Erscheinüngéh in der ‘Hagiogra‘ph‘ie Rußlan  ds vom Ende des 15. bis zur Mitte dés  16. Jahrhunderts. Es handelt sich dabei vor allem um die Auseinandersetzungen  zwischen Nil Sorskij auf der einen, und Josef von Wolokolamsk auf der anderen  Seite. Die Schilderung Nils gehört zu dem Besten, was K. auch einem kritischen Leser \  zu bieten hat. Während in dem von Benz herausgegebenen oben gen. Sammelband die  Erschließung der hagiographischen Quellen über den Weg philologischer, literatur-  geschichtlicher und — kritischer Erörterungen getan wird, bringt K. sie uns durch  seinen feinen Takt und sein tiefes Verständnis für die Fragen der unmittelbaren  Seelsorge näher. Dabei gehen seine Erkenntnisse selbst über die bekannten Arbeiten  Smolitschs hinaus. Nil wird von K. nicht nur als einsamer Waldeinsiedler gezeich-  net, sondern auch als hochgebildeter Mann, der, wenn auch nicht ein Rationalist im  }  modernen Sinne, so doch den menschlichen Verstand hoch einschätzte, „denn ohne  den Verstand kann sogar das Gute zum Übel werden“ (S. 182 ff.). Seine Reisen und  persönlichen Kenntnisse des Mönchslebens auf dem Athos und im Orient, sowie '  seine, von manchen Forschern immer wieder zu Unrecht bestrittene Beherrschung der,  griechischen Sprache werden ausführlich dargestellt (S. 179—181). Sein kritischer,  wacher Geist wird hervorgehoben, vor allem in der Art seiner Arbeit an der Schrift-  exegese. Nil fordert die Freiheit der Bibelexegese, begrenztsie zugleich durch die Pflicht, _  die Kirchenväterauslegungen dazu zu studieren, wobei diese wiederum dem Zeugnis-  der Schrift entsprechen müssen. „In Nil Sorskij begegnet uns zum ersten Mal in Ruß-  land die Figur eines ‚intellektuellen Heiligen’ “ (S. 183). Sehr richtig zeigt K., daß  noch stärker in Nil die geistliche Kraft zum rechten Maßhalten lebte. Diese äußerte‘  sich, neben seinen seelsorgerlichen Ratschlägen und Anweisungen vor allem in seiner  Stellung zu den damaligen Ketzereien (S. 186 f). Woher kam dem großen Starzen  diese Kraft des Maßhaltens? K. spricht S. 203 vom „mystischen Element“ in Nils  Frömmigkeit, betont aber zugleich seine Nüchternheit und Maßhaltung. Am besten  hätte auch hier K. die Mystik weggelassen. K. betont, daß das mystische Element  bei Nil keineswegs vorherrschte. Denn er verweist ausdrücklich auf Folgendes:  Nil „verzichtete auf jede Anpreisung jener körperlichen Übungen, wie ‚sie di  Hesychasten vom Athos mit dem Gebet zu verbinden pflegten; er ließ in seine:  Methode alles fort, was ‚abstoßen oder verblüffen konnte“ (S. 203). Auch bei  den gleichzeitigen Starzen. aus der Schule Sergejs von Radonesh hebt K. hervor:  „Nur in ganz seltenen Fällen wird diese innere Aktivität mit Fachausdrücken de  Hesychasten beschrieben. Ihre wirkliche Bedeutung wird nur verständlich im Lichte-  jener Lehre, deren Grundlage Nil. Ssorskij (1433—1508) bekannt machte und deren  Grundsätze er weiterentwickelte“ (S. 150). Damit hat K. eine für die russischs  Kirchengeschichte bedeutsame „Entdeckung“ gemacht: Es ist nicht, wie man bisher  annahm, der athonitische Hesychasmus, welcher bei Sergej und Nil weiterlebt, son-  dern es ist vor allem beim letzteren eine ganz andere, nüchterne, geistige und geist-  liche Kultur, welche sich Geltung verschafft und seitdem das „andere Rußland“ in  Bewegung hält. K. spricht von Nils nationaler und persönlicher Eigenart (S. 203)  Unabhängig von K. hat jetzt F. von Lilienfeld in einer halleschen theologische:  Dissertation auf Grund umfassender griechischer und russischer Quellenstudien ‚dar  getan, daß Nil nicht Palamas, den Führer der Hesychasten und seinen Kreis, son  dern die vorpalamitische und alte Apophthegmenliteratur der ägyptischen und sy  rischen Väter studiert und praktiziert hat. Damit erhält zwar das Bild eines slaw  philen Heros bei K. einen erheblichen Riß, denn die von diesem angeführte natıo  nale und persönliche Eigenart hat eben bei Nil eine ganz bestimmte außerrussisch:  Tradition, aber sein Gesamtbild von Nil wird durch die wissenschaftlichen. Unter-  suchungen. F. von Lilienfelds aufs beste bestätigt. Im übrigen bleibt K.s Darstellung  der rein ökonomischen Verhältnisse und Probleme des Klosterlandbesitzes vorbild  lich. Ohne diese, im Einzelnen schwierigen Fragen zu bagatellisieren, unterläßt er ©  doch nicht, die rein geistlichen Motive eines Nil und Josef von Wolokolamsk heraus  zustellen. Im übrigen ist unter dem Titel „Antifeudale häretische Bewegungen in  Rußland vom 14. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts“ eine wichtige Unter  chung mit vorbildlich edierfem, z. T. bisher nicht veröffentlichtem Que_llenmf{&el* }| Literarische Befjélte und An eigen
Erscheinüngeh ın der Hagiographie Rufßlands vom Ende des bis PE Mitte des

Jahrhunderts. Es handelt sıch dabei VOT allem die Auseinandersetzungen
7zwischen Nıl Sorski) auf der eınen, und Josef VO  a} Wolokolamsk auf der anderen
Seıite. Die Schilderung Nıls gehört D dem Besten, W as auch einem kritischen Leser
zu bieten hat. Während in dem on Benz herausgegebenen ben SCcH Sammelband dıe
Erschliefßung der hagiographischen Quellen ber en Weg philologischer, Iıteratur-
geschichtlicher und kritischer Erörterungen wird, bringt S1E unls durch
seınen fteinen akt und seın tietes Verständnis für die Fragen der unmittelbaren
Seelsorge näher. Dabei gehen seine Erkenntnisse celbst über die bekannten Arbeiten
Smolitschs hinaus. Nıl wird VO nıcht NUur als einsamer Waldeinsiedler gezeich-
NECeT, sondern auch als hochgebildeter Mann, der, WEn uch nıcht eın Rationalıst im
modernen Sinne, doch en menschlichen Verstand hoch einschätzte, „denn hne
den Verstand annn das Cute ZUuUum UÜbel werden“ (> 182 ff.) Seine eıisen und Mara

persönlichen Kenntnisse des Mönchslebens auf dem Athos nd 1m Orıent, SOWI1e -
se1ine, VOIl manchen Forschern ımmer wieder Unrecht bestrittene Beherrschung der
griechischen Sprache werden ausführlich dargestellt S 179—181). Sein kritischer,
wacher Geist wırd hervorgehoben, VOT allem in der Art seiner Arbeit der Schrift-
CEXCHCSC, Nı ordert die Freiheit der Bibelexegese, begrenzt S1iEe zugleich durch die Pflicht,
die Kirchenväterauslegungen Aazu studieren, wobei diese wiederum dem Zeugnis
der Schrift entsprechen mussen. „In Nıl Sorski)j begegnet u1ls ZU ersSten Mal ın Rufß-
land die Fıgur eınes intellektuellen Heilıgen’ i (D 183) Sechr richtig ze1igt NOr da{fß
noch stärker in Nıl die geistliche raft Zu rechten Ma(ßhalten lebte Diese außerte
sıch, neben seinen seelsorgerlichen Ratschlägen und Anweisungen vor allem ın seiner
Stellung den damalıgen Ketzereien 186 Woher kam dem großen Starzen.
diese raft des Ma{ißhaltens? spricht 203 OM „mystischen Element“ in 118
Frömmigkeit, betont aber zugleich seine Nüchternheit und Maßhaltung. Am besten
hätte auch hier die Mystik weggelassen. betont, dafß das mystische Element
bei Nıl keineswegs vorherrschte. Denn verweist. ausdrücklich auf Folgendes:
Nıl „verzichtete auf jede Anpreisung jener körperlichen UÜbungen, W 1€e sie  di
Hesychasten VO Athos mit dem Gebet verbinden pflegten; liefß in seine
Methode alles fort, W ds abstoßen oder verblüften konnte“ ®] 203) uch bei
den gleichzeitigen Starzen AUuUS der Schule Serge]s VOIN Radonesh hebt hervor:
„Nur ın zanz seltenen Fällen wırd diese innere Aktivität MIt Fachausdrücken de
Hesychasten schrieben Ihre wirkliche Bedeutung wırd Nur verständlich ım Lichte
jener Lehre, deren Grundlage Nıl Ssorski] (1433—1508) bekannt machte und deren
Grundsätze er weiterentwickelte“ [ 150 Damıt hat eıne für die russisch
Kirchengeschichte bedeutsame „Entdeckung“ gemacht: Es 1st nicht, W1€ man bisher
annahm, der athonitische Hesychasmus, welcher bLl Serge]) und Nıl weiterlebt, SON-
dern N 1st VO allem beim letzteren eine Banz andere, nüchterne, geistige und ge1st
lıche Kultur, welche siıch Geltung verschaftt und seiıtdem das „andere Rufßland“ iın
Bewegung hält spricht voNn Nıls natiıonaler und persönlicher Eıgenart (S 203)
Unabhängig VO  - hat jetzt ONn Lilienfeld 1n einer halleschen theologische
Dissertation auf Grund umfassender griechischer un russischer Quellenstudien dar
s da{ß Nıl nıcht Palamas,; den Führer der Hesychasten und seinen Kreıs, son
ern die vorpalamitische nd Ite Apophthegmenliteratur der ägyptischen und
rischen Väter studiert und praktizliert hat Damıt erhält ar das Bild eınes slaw
philen Heros bei einen erheblichen Rifß, ennn die VO diesem angeführte natıo
ale und persönliche Eıgenart hat eben bei N ıl eine ZAanz bestimmte qaußerrussis
Tradıtion, ber se1ın Gesamtbild von Nıl wird durch die wissenschaftliıchen Unter-
suchungen F VO: Lilientelds autfs beste bestätigt. Im übrigen bleibt KıSs Darstellung
der rein ökonomischen Verhältnisse un Probleme des Klosterlandbesitzes vorbild
11 hne diese, 1m Einzelnen schwierigen Fragen bagatellisieren, unterläfßt er €
doch nicht, die reıin geistliıchen Motiıve eines N: un: Josef VO Wolokolamsk heraus
zustellen. Im übrigen 1St dem Tıtel „Antifeudale häretische Bewegungen Il
Rußland VO bis ZU Anfang des Jahrhunderts“ iıne wichtige Unter
chung mit vorbildlich ediertem,  { bisher nıcht veröffentlichtem Quellenmfltef
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von N. A, Kazakova und‚ Ja: Lur’e erschienen (Moskau 1955). Ein ibemer»ke;iswerterZug Kıs mu{fß hier noch vermerkt werden. Er unterlä{ßt nıcht, auf ıne Diskre-
panz zwischen der Verehrung des russisch-orthodoxen Kırchenvolkes eLWaAa Nil
oder der Juliana (D 258) un dem zähen Weıigern der offiziellen Kirchenfüh-
rung aufiImerksam machen, welche beıde ur ın den untersten Graden der Kır-

A chenkalender tührt. Für Nıl findet sich erst am 450 Todestage, am Maı
1958, eın eigenes Proprium (Bogosluzebnye ukazanıJa 1958 vod. Moskva 1958,

151—153). Damıt hat auf die tiete Problematik hingewiesen, welche die Der-
son und die Wirksamkeit Nıls noch für die heutige offizielle russische OrthodoxieE  L  E  P  x  Konfessionskunde  375  E  von VN. Ä.'Käzakov»a undt Ja Lur’aei’schieneh ‚(Moskau 195€). F r-be;:fiéfikeg1\sv;verter  — Zug K.s muß hier noch vermerkt werden. Er unterläßt es nicht, auf eine Diskre-  _ panz zwischen der Verehrung des russisch-orthodoxen Kirchenvolkes etwa zu Nil  „ oder der hl. Juliana (S. 258) und dem zähen Weigern der offiziellen Kirchenfüh-  rung aufmerksam zu machen, welche beide nur in den untersten Graden der Kir-  . chenkalender führt. Für Nil findet sich erst am 450. Todestage, d. h. am 7. Mai  1958, ein eigenes Proprium (Bogosluzebnye ukazani  ja na 1958 god. Moskva 1958,  S. 151—153). Damit hat K. auf die tiefe Problematik hingewiesen, welche die Per-  son und die Wirksamkeit Nils noch für die heutige offizielle russische Orthodoxie  5 besitzt:  5}  Es ist nicht möglich, hier auf alle Partien des Buches einzugehen. Besonders dan-  kenswert halte ich u. a.‘die ausgezeichnete Darstellung der Persönlichkeit Dmitrijs  yvon Rostow, also eines Heiligen aus der Epoche Peters I. (S. 259—288). Es ist sehr  SE  ‚reizvoll, dabei diese so spannungsreiche Zeit und nicht zuletzt auch die Persönlich-  keit Peters selbst aus der Perspektive der Hagiographie kennenzulernen. Man ver-  mißt oft ein Eingehen auf gewisse, ebenso interessante wie wichtige geistesgeschichtli-  che Fragen. So unterbleibt z. B. bei Tichon von Sadonsk (288—326) die Einfluß-  — nahme des Protestanten Johann Arnd auf Tichon. Die Schilderung des Klosters  — Optina (S. 340—357) kann der Leser durch K.s entsprechendes Kapitel im Buch  über Leontjew mit einer Reihe wichtiger Einzelheiten vermehrt finden.  %n  Das Buch des Verf.s wird von vielen Menschen gelesen werden. Es ist ein persön-  d  liches Bekenntnis zum „anderen Rußland“, zum Rußland der Heiligen und Über-  x  winder. Diesem Wesenszug wird man nur mit Hochachtung begegnen können. Aber  diese „confession“ hat einen bestimmten weltanschaulichen Hintergrund. Wir be-  — fürchten, daß diese Seite der Darstellung viele nichtorientierte Leser zu einer fal-  schen und gefährlichen Vorstellung nicht nur von der „russischen Seele“, sondern  ‚ auch von der russischen Kirchengeschichte verführen wird. Wer aber das Buch kri-  — tisch zu lesen versteht, dem wird sich unter der verständnisvollen und die Quellen  beherrschenden Führung K.s eine Welt erschließen, die ihn, sei er Protestant oder,  x  Katholik, wohl so bald nicht loslassen wird. Dem Forscher schließlich schenkt K. so  manchen Einzelzug einer intimen pneumatischen Geistigkeit, welche die wissenschaft-  F  ‚, Jiche Arbeit an der russischen Hagiographie durchaus zu bereichern vermag. Wir  wünschen deshalb dem Buch recht viele kritische Leser.  {ialle/S'aule  K. Onasch .  E  ®  e  R  e  ä  M  ä£*  T  A  M  Z  r  {b  OS  {besitzt.

Es 1st ıcht möglıch, 1er auf alle Partıen des Buches einzugehen. Besonders dan-
kenswert halte iıch s die ausgezeichnete Darstellung der Persönlichkeit Dmuitrijs
Von Rostow, Iso eınes Heıiliıgen Aaus der Epoche PDPeters (S 259—288). Es 1st sehr
reizvoll, dabe; diese spannungsreiche Zeıt und ıcht zuletzt auch die Persönlich-
eıt Peters selbst AUSs der Perspektive der Hagıographie kennenzulernen. Man VeI-
mif(ßt oft eın Eingehen auf ZEW1SSE, ebenso interessante W1e wichtige geistesgeschichtlı-che Fragen. 50 unterbleıbt 7 bei Tichon von Sadonsk 88—3 die Einfluß-

nahme des Protestanten Johann Arnd aut _ Tichon. Die Schilderung des Klosters
Optiına &y 340—357) ann der Leser durch Kıs entsprechendes Kapıte] ım Bu
ber Leontjew MmMiıt einer Reihe wichtiger Einzelheiten vermehrt finden

Das Buch des Verf.s wird on vielen Menschen gelesen werden. Es 1St eın person-
$lıches Bekenntnis „anderen Rufßland“, ZU Rufsland der Heılıgen und Über-

M4wınder. Diesem Wesenszug wird InNnan NUr miıt Hochachtung begegnen können. Aber
diese „confession“ hat eınen bestimmten weltanschaulichen Hintergrund. Wır be-
fürchten, dafß diese Seite der Darstellung viele nichtorientierte Leser eiıner fal-
schen und gefährlichen Vorstellung nıcht 1Ur VO  - der „russischen Seele“, sondern

‚auch von der russischen Kirchengeschichte verführen WIFr: Wer aber das Buch kri-
tisch lesen versteht, dem wird sich unter der verständnisvollen un die Quellen
beherrschenden Führung Kıs ıne Welr rschließen, die ihn, S€ 1 Protestant der

$ Katholik, oh] so bald nicht loslassen wird. Dem Forscher schliefßlich schenkt
manchen Einzelzug einer intımen pneumatischen Geistigkeit, welche die wissenschaft-

e  Sa liche Arbeit der russischen Hagiographie urchaus bereichern verma$, Wır
wünschen deshalb dem Buch recht viele kritische Leser.

Halle/Saale Onasch
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Not»izén
Z wei VON den bekannten Heidelberger Kirchenhistorikern VOT der Landessynodeder badischen Kirche 1m Jahre 1958 gehaltene Vorträge machen iın vorbildlicher

Weise den Ertrag der kirchengeschichtlichen Forschung für das Leben der Kirche
ftruchtbar Hans Frhr. Campenhausen/Heinrich Bornkamm:
Bıindung und Freiheit 1n der Ordnung der Kirche (Sammlungvgemeinverständl. Vorträge un chriften Aaus dem Gebiet der Theologie und elıi-
gzi0nsgeschichte 2003 Tübingen, Mohr, 1959 48 S brosch 3.80) S1e kön-
Nnen für sıch beanspruchen, darın zültig den Forschungsstand wiedergegebenhaben Interessant 1st dabe; folgende vergleichende Beobachtung. Beide Vortrageben VO' Standpunkt des evangelischen Theologen auch kritische Randbemerkungen
ZUr Geschichte. 50 Campenhausen der Begrenzung der Schriftautorität durch
das altkirchliche Ämterrecht, SPCZ das Papstrecht un der Verkürzung der Sünden-
vergebung durch die Bußordnung bzw. das episkopale Schlüsselamt, hne dabeı
„ultraprotestantische Forderungen“ gegenüber der alten Kirche erheben. Desun-
geachtet annn Mit den VWorten chließen „Die alte Kirche 1St mIt ihrer Bejahungder geistliıchen Einheit, der geistlichen Führung, Fühlungnahme un-: TIreue 1n ihren
Ordnungen un 1n ihrem Leben dem Neuen Testament nahe geblieben“ (S 25)Bornkamm hingegen mu{fß teststellen, dafß 1e€ Unabgeschlossenheit der utheri-
schen Kirchenverfassung den Kräften, die Aaus dem politischen Raum kamen,
erleichtert hat, die Kirche auf ınen ihrem Wesen widersprechenden Weg ran-
SCH, 1n die Formen der staatlichen Bürokratie“ 43), und kann das gerade für
die adische Kirche recht konkret nachweisen (Einwirkung der Behördenreform
Maxımıiulıians auf Württemberg und die lutherischen Länder) Solche Dıvergenzder Aspekte 1NSO mehr auf, als ide Vorträge aus der gleichen theologischenSıicht entwickelt worden sınd In der Tar aflßt sich die Ite Kırche als geschichtlichesLeitbild darstellen, die Kirche 1in ihren konkreten Gegenwartsentscheidungennach einem solchen fragt: hier 1St die nötige Anschaulichkeit. Die Reformation afßt
dafür 1LULr die theologischen Prinzıpijen erkennen, WI1€e auch nl zufällig der Tıtel
der Veröffentlichung Aaus der Thematik des reformationsgeschichtlichen Vortrages

1St.
Marburg arl Andresen

Das Werk VO  3 Hans Conzelmann: Dıe Miıtte der SAr Studien
ZUr Theologie des Lukas Beıträge ZUr hist. Theologie, hrsg. VO  - Gerhard Ebe-
lıng, 173 Y überarbeitete Auflage. Tübingen (Mohr) 1960, VIIL, 241 S., veb

(S. die Besprechung der Auflage 1954 1n der ZKG 6 5 Heft 1/2) hat sich
rasch durchgesetzt; die 1n Vorbereitung befindliche englische Ausgabe („The Theo- X

logy of St. Luke“) WIrF| ihm 1Mm angelsächsischen Raum HEUHE Freunde gewıinnen.Tatsächlich hat MIt dem Buch eın Abschnitt in der Lukas-Forschung begon-
NeCN, in dem die Bedeutung des Lukas als Theologen und Historikers YST recht
Licht kommt. Hat doch geze1gt, W1e Lukas, die Naherwartung des Endes aut-
vebend, die Geschichte 1n rel Epochen vegliedert sieht -} Gesetz und Propheten,bis Johannes dem Täufer, Jesus Christus, Die elit von der Himmelfahrt

15 Zzur Parusıe esu Diese Auffassung yliedert die Kirchengeschichte als selbstän-
dige Epoche ın die Heilsgeschichte eın wenn auch Lukas weder von ‚Kirchen-
yeschichte‘ noch von ‚Heıilsgeschichte‘ spricht) und tührt damit eine Umwertung her-
auf, die auch heute noch nıcht beendet 1ISt. Denn indem siıch die Kirchengeschichte inunbestimmter Dauer 1in die Zukunft erstreckt, ekommt die Welt wieder eine eigeneBedeutung, die S1e während der Naherwartung des Endes Zanz verloren hatte, und
das Erdenleben Jesu trıtt ın den Abstand einer histo;'ischen Vergangenh;it.



otizen WL

Die Auflage zeigt die Weiterarbeit des Vf£.s fast 3.\1f jeder deıte, VOTr allem ın
den Anmerkungen. Er berücksichtigt nicht 1Ur die inzwischen erschienene Literatur,
sondern erganzt un verdeutlicht auch se1ine Stellung. An der Grundauffassung
wird mIit echt nichts gveändert. Dafß 11a4a 1n dieser der jener Einzelfrage
(Z DB ‚polemische endenz‘ Jesu Verwandte 32 36, 160, 1’ die ‚Un-
heimlichkeit‘ des Sees f anderer Ansicht seın kann, mindert die Vorzüge des
Werkes nicht: sSeın voller VWert trıtt EISLT heraus, WeNn INa  } 1 durcharbeitet.

Münster 2. Haenchen

Gıiuseppe d’Ercole hat dem Tıtel Gesu Legıislatore
”ordinamento S1Utı  d  1:CO SUu Chiesa n € 1 Van e ] ;j (Koma
[ Pont. Ateneo Lateranense Institutum Utriusque Jurı1S| 1957 ZANH:; 135 S brosch.)
versucht, die jJuridischen Voraussetzungen A, Jüd Umwelt) un sodann das 5Cc-setzgeberische Werk Jesu darzustellen, wobel VOT allem das Matthäus- Uun: das Johan-
nesevangelıum als Grundlage herangezogen werden. Historisch-kritische Probleme
werden nıchr erührt. Das Literaturverzeichnis umtaßt eıne willkürliche Auswahl
alterer un: Jüngerer Werke un aält methodisch grundlegende Untersuchungen,

der Formgeschichte, unberücksichtigt. Schwerlich befriedigt die Auskunft, die
Arbeit se1 „direkt AUSs den Quellen erwachsen 1X); enn CS Wr Ja die Proble-
matik der Quellen, die der Entwicklung der modernen Interpretationsmethodenführte. So 1St das Ergebnis des Buches ein 1Ur bibelkundliches.

Bonn Strecker

Eın weniıg verspatet wırd hier das Erscheinen der und Lieferung VO  $

Dölgers Ichthys angezeigt, mit der der Band abgeschlossen vorliegt: DO1l:
@N Band. Die Fischdenkmäler ın der frühchristlichen Plastik, Malerei

und Kleinkunst. un: (Schluß-)Lieferung. (Münster [Aschendorff] 1943, foto-
mechanıiıscher Nachdruck 1957 Seite 641—796 und Seıten, kart. 15.—, and

gbd D Am Oktober 1940 1St Dölger noch nıcht Zanz 61jährig
verstorben, ehe das Manuskript der Schlußlieferung des Bandes vollendet WAAal.

ühling nahm ich des verwaısten Manuskriptes A un: Mithilte VO:
Klauser und Rücker konnte nde Maı 1944 die Schlußlieferung erscheinen. Noch

eine orößere Zahl VO Exemplaren ausgeliefert War, wurden im September
1944 die Bestände des Verlages vernichtet. Der jetzt fotomechanisch hergestellte
Nachdruck erlaubt allen Interessenten, den Band vollständig besitzen. Die
Lieferung enthält neben dem exXt den Titelbogen und das Inhaltsverzeichnis

und bringt eın ausführliches Namen-, Wort- und Sachregister. Es 1St nıcht
mehr nötig, Dölgers Ichthys- Werk loben; ber iSt ZUuL, daran erinnern,
daß 1n den Bänden eın ungeheurer Reichtum verborgen lıegt, der ımmer wıeder
der Lektüre wWert 1St. der wenı1gstens gewissenhafter Benützung MIit Hiltfe der Re-
gister.

Bonn Stuiber

Die für die christliche Archäologie und Kirchengeschichte immer wieder wichtige
Frage nach dem Aufkommen der Körpergräber also Erdbestattung 1m Gegensatz
Zur Leichenverbrennung) behandelt Nierhaus bei seinen Untersuchungen des Gräa-
berfeldes „Auf der Steig“, das Aaus dem Jh STAaAMMtT rha
römische Brand- und Körpergräberfeld Auf der Steirg  CC
Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Ausgrabungen 1mM Jahre 1955 Veröffentlichungen
des Staatl. Amtes fur Denkmalpflege Stuttgart, Reihe Heft d Stuttgart | Kom-
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D  IX  \  p  378  ‘Liter;a'.ifis‘c’h;e ‘1.3‘e;i}:h"t‘e‘ und An?éiäen  Y  {  ‘\G‘rä—  missljonsvérläg: Sili3efbux'*lg] 1\9\59. 84 S., i4—Taf‘.). Er prüéc vor allem, ob dlie‘  f;  ‚ berostung, die sich seit der konstantinischen Z  eit aus christlichem Einfluß immer  mehr durchgesetzt hat, bereits für das 2. und 3.  Jh. christliche Bestattung verrät, wie _  .  "dies besonders F. Fremersdorf für St. Severin  in Köln angenommen hat. N. kann  nachweisen, daß alle Argumente,  die man bisher für den christlichen Charakter von  Körpergräbern anführen wollte, versagen,  wenn man nicht nachweisbar christliche  Grabbeigaben, Inschriften oder di  ä  e Lage des Grabes in einem christlichen Kult-  e  gebäude geltend machen kann.  Es gibt bereits im 2. Jh. an Rhein und Donau nicht-  2  christliche Körpergräber (in C  annstatt „Auf der Steig“ sind es etwa 4—5%  ); die  Richtung der Gräber ist im 2. und 3. Jh. sehr mannigf.  altig, sodaß nichtchristliche  Gräber geostet sind und offenbar christliche Gräber nicht  immer geostet sein müssen;  auch die Beigabenarmut beweist keine christliche Bestatt  ung (S. 31/33). — In einer  ebenso erfreulich nüchternen Argumentation hat N  . in einem Aufsatz dem Unheil  zu wehren versucht, das durch  die vorschnelle christliche Deutung eines Fischbildes  auf einer Tonlampe in Heide  nheim entstehen könnte: Die römische Ton-  lampe mit Fischdarstellung von Heide  nheim — kein Zeugnis  frühen Christentums bei den Alamannen (  Fundberichte aus Schwaben NF 15 [1959]  65—73). N. kann einfach auf F, J. Dölgers  Arbeiten zum Fischsymbol verweisen, der  die weite Verbreitung von Fischbildern in  der nichtchristlichen Antike zum Bewußt-  %g  sein gebracht hat. Überdies läßt sich noch  zeigen,  daß die in Frage stehende Lampe  sicher nicht zu den Beigaben eines Alamannengrab  es gehört hat, sodaß nicht einmal-  eine nachträgliche christliche Deutung des Fischzei  chens durch einen Alamannen des  6. oder 7. Jh. in Betracht kommt. Die christliche A  rchäologie schuldet N. Dank dafür.  daß er ihre neueren wissenschaftlich ernst zu ne  hmenden Erkenntnisse auch im Be--  reich der Frühgeschichte bekannt macht und so v  or den alten, immer wieder weiter-  gereichten errores communes bewahrt.  Bonn  Ä-Stuber .  Einem für die geistige Bewegung in der ottonischen Epoche hochinteressantem -  Dokument gilt die Arbeit von Friedrich Lotter: Die Vita Brunoni  A  es Ruotger (Ihre historiographische und  ideengeschichtliche. Stellung. Bonner  _ Historische Forschungen Bd. 9. Bonn,  Röhrscheid, 1958. 150 S., kart. DM 14.50). -  Als Einleitung analysiert der Vf. zunä  chst einige Beispiele der hagiographischen und-  biographischen Literatur der Karoling  erzeit. Bei der darauf folgenden Untersuchung _  des literarischen Charakters der Vita  Brunonis zeigt sich dann, daß ihr Hauptmerk-  mal in der Abkehr‘ vom kontempla  tiven Heiligenideal besteht und daß Ruotge  Schrift im wesentlichen realistische,  vom Muster seiner karolingischen Vorgänger, aber  auch von der Antike geprägte Zü  ge trägt. Typisch ist die Tatsache, daß sich keine  Wunderberichte in der Vita finde  7  n. An diesem Punkt weist der Vf. bereits auf die  enge Beziehung zu den literarischen Erzeugnissen der Gorzer Reformbewegung (v:  a  Nem die Vita des Gorzer Abtes Johannes) hin. Diese Beziehungen werden im Ver-  )  B  Jlauf der weiteren Untersuchun  g zum Angelpunkt und wesentlichen Ergebnis der  Arbeit. Zunächst wird jedoch in  einem reichlich mit lateinischen Zitaten durchwirkten  ' Stil die Personendarstellung bei  Ruotger mit der der frühottonischen Literatur kon-  frontiert,  %  wobei sich ergibt, daß Ruotgers Darstellungsweise keine Verwandtschaft  mit den Werken sächsischer Autoren, dagegen aber enge Parallelen zu den Schriften  der Gorzer Reformkreise aufweist.  Ü  Eine weitausgreifende Schilderung der Lothringe:  ©&  ;  36  Reformbewegung im frühen 10. Jh  » der Stellung des Episkopats und des Imperator-  begriffs unterbauen das Ergebnis  der Untersu  chung: Ruotger, selbst Lothringer  — schreibt in der Vita eine Apologie auf Brun a  V  _ ottonischen S  Is einen vorzüglichen Vertreter des  ystems mit seiner Verschmelzung von geistlicher und weltlicher Ge-  walt. — Auf gewisse Einseiti  gkeiten des Vf. in der Darstellung der Reformbewegung  wie in der Benutzun  S. 534 ff.) hingewiesen.  g von Literatur. hat ‘Dom Huyghebaert (RHE 54, 1959,  Stuttgart  8  3 A„;eh;fé£b  X  ;  YrLiter\arische Beri&1te und Anzeigen
Grä-,  missionsverlag: Silberburg] 1959 S., i4— Taf.). Er prüéc VOT allem, ob die ” W I VLberostung, die sıch seit der konstantinischen eıt A4uUs christlichem Einflufß immerme durchgesetzt hat, bereits für das un: Jh christliche Bestattung verrat, W1eE'dies besonders F. Fremersdorf für S5St. Severin ın Köln ANSCHOMMEN hat N. kannnachweisen, daß alle Argumente, die INnan bisher tür den christlichen Charakter VOKÖörpergräbern anführen wollte, VErSagCcNH, 1an nıcht nachweisbar christlicheGrabbeigaben, Inschriften der di A Y zLage des Grabes In einem christlichen Kult- -gebäude geltend machen ann. Es o1bt bereits 1m Jh Rhein nd Donau ıcht- MSchristliche Körpergräber (1ın „Auf der Steig“ siınd eLWwW2 4—5 % } dieRıchtung der Gräber 1St 1m und Jh sehr mannigfaltıg, sodaß nichtchristlicheGräber siınd nd oftenbar christliche Gräber nıcht iıimmer SCcOSTEL se1n mussen;D  IX  \  p  378  ‘Liter;a'.ifis‘c’h;e ‘1.3‘e;i}:h"t‘e‘ und An?éiäen  Y  {  ‘\G‘rä—  missljonsvérläg: Sili3efbux'*lg] 1\9\59. 84 S., i4—Taf‘.). Er prüéc vor allem, ob dlie‘  f;  ‚ berostung, die sich seit der konstantinischen Z  eit aus christlichem Einfluß immer  mehr durchgesetzt hat, bereits für das 2. und 3.  Jh. christliche Bestattung verrät, wie _  .  "dies besonders F. Fremersdorf für St. Severin  in Köln angenommen hat. N. kann  nachweisen, daß alle Argumente,  die man bisher für den christlichen Charakter von  Körpergräbern anführen wollte, versagen,  wenn man nicht nachweisbar christliche  Grabbeigaben, Inschriften oder di  ä  e Lage des Grabes in einem christlichen Kult-  e  gebäude geltend machen kann.  Es gibt bereits im 2. Jh. an Rhein und Donau nicht-  2  christliche Körpergräber (in C  annstatt „Auf der Steig“ sind es etwa 4—5%  ); die  Richtung der Gräber ist im 2. und 3. Jh. sehr mannigf.  altig, sodaß nichtchristliche  Gräber geostet sind und offenbar christliche Gräber nicht  immer geostet sein müssen;  auch die Beigabenarmut beweist keine christliche Bestatt  ung (S. 31/33). — In einer  ebenso erfreulich nüchternen Argumentation hat N  . in einem Aufsatz dem Unheil  zu wehren versucht, das durch  die vorschnelle christliche Deutung eines Fischbildes  auf einer Tonlampe in Heide  nheim entstehen könnte: Die römische Ton-  lampe mit Fischdarstellung von Heide  nheim — kein Zeugnis  frühen Christentums bei den Alamannen (  Fundberichte aus Schwaben NF 15 [1959]  65—73). N. kann einfach auf F, J. Dölgers  Arbeiten zum Fischsymbol verweisen, der  die weite Verbreitung von Fischbildern in  der nichtchristlichen Antike zum Bewußt-  %g  sein gebracht hat. Überdies läßt sich noch  zeigen,  daß die in Frage stehende Lampe  sicher nicht zu den Beigaben eines Alamannengrab  es gehört hat, sodaß nicht einmal-  eine nachträgliche christliche Deutung des Fischzei  chens durch einen Alamannen des  6. oder 7. Jh. in Betracht kommt. Die christliche A  rchäologie schuldet N. Dank dafür.  daß er ihre neueren wissenschaftlich ernst zu ne  hmenden Erkenntnisse auch im Be--  reich der Frühgeschichte bekannt macht und so v  or den alten, immer wieder weiter-  gereichten errores communes bewahrt.  Bonn  Ä-Stuber .  Einem für die geistige Bewegung in der ottonischen Epoche hochinteressantem -  Dokument gilt die Arbeit von Friedrich Lotter: Die Vita Brunoni  A  es Ruotger (Ihre historiographische und  ideengeschichtliche. Stellung. Bonner  _ Historische Forschungen Bd. 9. Bonn,  Röhrscheid, 1958. 150 S., kart. DM 14.50). -  Als Einleitung analysiert der Vf. zunä  chst einige Beispiele der hagiographischen und-  biographischen Literatur der Karoling  erzeit. Bei der darauf folgenden Untersuchung _  des literarischen Charakters der Vita  Brunonis zeigt sich dann, daß ihr Hauptmerk-  mal in der Abkehr‘ vom kontempla  tiven Heiligenideal besteht und daß Ruotge  Schrift im wesentlichen realistische,  vom Muster seiner karolingischen Vorgänger, aber  auch von der Antike geprägte Zü  ge trägt. Typisch ist die Tatsache, daß sich keine  Wunderberichte in der Vita finde  7  n. An diesem Punkt weist der Vf. bereits auf die  enge Beziehung zu den literarischen Erzeugnissen der Gorzer Reformbewegung (v:  a  Nem die Vita des Gorzer Abtes Johannes) hin. Diese Beziehungen werden im Ver-  )  B  Jlauf der weiteren Untersuchun  g zum Angelpunkt und wesentlichen Ergebnis der  Arbeit. Zunächst wird jedoch in  einem reichlich mit lateinischen Zitaten durchwirkten  ' Stil die Personendarstellung bei  Ruotger mit der der frühottonischen Literatur kon-  frontiert,  %  wobei sich ergibt, daß Ruotgers Darstellungsweise keine Verwandtschaft  mit den Werken sächsischer Autoren, dagegen aber enge Parallelen zu den Schriften  der Gorzer Reformkreise aufweist.  Ü  Eine weitausgreifende Schilderung der Lothringe:  ©&  ;  36  Reformbewegung im frühen 10. Jh  » der Stellung des Episkopats und des Imperator-  begriffs unterbauen das Ergebnis  der Untersu  chung: Ruotger, selbst Lothringer  — schreibt in der Vita eine Apologie auf Brun a  V  _ ottonischen S  Is einen vorzüglichen Vertreter des  ystems mit seiner Verschmelzung von geistlicher und weltlicher Ge-  walt. — Auf gewisse Einseiti  gkeiten des Vf. in der Darstellung der Reformbewegung  wie in der Benutzun  S. 534 ff.) hingewiesen.  g von Literatur. hat ‘Dom Huyghebaert (RHE 54, 1959,  Stuttgart  8  3 A„;eh;fé£b  X  ;  Yruch die Beigabenarmut beweist keine christliche Bestattung 9917953 In einerebenso erfreulich nüchternen Argumentation hat 1ın einem Autsatz eM Unheil

E wehren versucht, das durch die vorschnelle christliche Deutung eines Fischbildesauf einer Tonlampe In Heidenheim entstehen könnte: 8 römische 1Tnlampe m1t Fischdarstellune VO Heıde nheim kein Zeugnisfrühen Christentums bei den Alamannen D Fundberichte AUS Schwaben NF 15 [1959]65—73). ann intach auf Dölgers Arbeiten ZUITY Fischsymbol verweisen, derdie weıte Verbreitung VO  ; Fischbildern ın der nıchtchristlichen Antıke m Bewulßst- R WL PTEseın ebracht hat. Überdies äflt sıch och zeigen, dafß die ın Frage stehende Lampesıcher icht den Beigaben eınes Alamannengrab vehört hat, sodaß nıcht einmaleine nachträgliche christliche Deutung des Fıschzeichens durch einen Alamannen desder Jh ın Betracht kommt. Die christliche rchäologie schuldet ank dafürdaß C: ihre wıssenschaftlich menden Erkenntnisse uch im Be-reich der Frühgeschichte bekannt acht nd den alten, ımmer wieder weiıter-vereichten TeSs CO.  unes ewahrt.
Bonn Stuiber

Eiınem für die geistige Bewegung ın der ottonischen Epoche hochinteressantem _Dokument oilt die Arbeit on Fri:iedrich OTr FY3-76 1018 Brunoni
CX (Ihre historiographische und ıdeengeschichtliche Stellung. BonnerHıstorische Forschungen Bd Bonn, Röhrscheid, 1958 150 S kart 14.50). 'Als Einleitung analysiert der Vt. zunachst ein1ge Beispiele der hagiographischen undbiographischen Literatur der Karolingerzeıt. Bej der darauf folgenden Untersuchung _des lıterarıschen Charakters der Vıta Brunonıis zeigt sich dann, da{fß ıhr Hauptmerk-mal ın der Abkehr vom kontemplativen Heiligenideal] estehr un daß RuotgeSchrift im wesentlichen realıstische, om Muster seiner karolingischen Vorgänger, aberauch VO: der Antıke gepragte ZüUC tragt. Typisch 1St die Tatsache, daß sich keineWunderberichte ın der ıta finde An diesem Punkt weist der Vft bereits auf dieCeNZeE Beziehung Zzu den Literarischen Erzeugnissen der Gorzer Reformbewegung (vlem die IFA des Gorzer Abtes Johannes) hın Diese Beziehungen werden ım Ver- Zauf der weıteren Untersuchunz ZU. Angelpunkt und wesentlichen Er ebnis derArbeit Zunächst wırd jedoch in eınem eiıchlich mMıiıt lateinischen Zitaten durchwirktenStil die Personendarstellung bei Ruotger MIit der der trühottonischen Literatur konfrontiert, Zwobei sıch ergıbt, daß Kuotgers Darstellungsweise keine Verwandtschaftmıiıt den Werken sächsischer Autoren, dagegen ber CENSC Parallelen den Schriftender Gorzer Reformkreise aufweist. rEıne weıitausgreifende Schilderung der Lothringe D rReformbewegung 1mM frühen Jh der Stellung des Episkopats und des Imperator-egriffs unterbauen das Ergebnis der ntersuchung: Kuotger, selbst Lothringerschreibt 1ın der Vıta eıne Apologie auf Brun LO  i

ottonischen Is einen vorzüglichen Vertreter des
yYystems mıiıt seiner Verschmelzung on geistlicher und weltlicher Ge-walt. Auf ZEW1SSE Einseıitiykeiten des Vt ın der Darstellung der ReformbewegungWIe ın der Benutzun

534 hingewiesen.
VO Literatur hat Dom Huyghebaert (RHE 54; 1933
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379E  Y A  4  x  1  'X  $  w  579  N6fi“zé_n.  W:  Y  {  Der leider verspätet anzuzeigefide Sammelband VS acerdozioe Re gno.d ä  _ Gregorio VII a Bonifacio VIIT. Studi presentati alla sezione storica  . del congresso della Pontificia: Universita Gregoriana, 13—17 ott. 1953 (= Miscel-  _ Yanea Historiae Pontificae Vol. XVIII, Collectionis nn. 50—57, Roma, Pont. Univ.  N  Gregor. 1954, XII, 180 S.) enthält nach einer kurzen zusammenfassenden Einleitung  von F. Kempf S.J. folgende Beiträge: A. M. Stickler S.D.B., ‚Sacerdozio e Regno  nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e XIII nei Decretisti e Decretalisti fino  alle Decretali di Gregorio IX; M. Maccarrone, „Potestas directa“ e „Potestas indi-  recta“ nei teologi del XII e XHI secolo; G. Ladner, The concepts of „Ecclesia“ and  „Christianitas“ and their relation to the idea of papal „Plenitudo potestatis“ from  _ Gregory VII to Boniface VIII; B. Llorca S.J., Derechos. de 1a Santa Sede sobre  S  Espana. El pensamiento de Gregorio VII; W. Ullmann, Cardinal Roland and Be-  _ sancon; A. Walz O.P., „Papstkaiser“ Innocenz III. Stimmen zur Deutung; J. M. Pou  '  y Marti O.F.M., Conflictos entre el Pontificado y los reyes de Aragön en el siglo  XII1; A, Fäbrega Grau, Actitud de Pedro III el Grande de Aragön ante la propia  — deposiciön fulminada por Martin IV. Vor allem die drei grundsätzlichen Abhand-  R  lungen von Stickler, Maccarrone und Ladner sichern dem Band auch heute noch  einen festen Platz in der ständig zunehmenden gelehrten Literatur über das für  4M  : Kirchenhistoriker und Profanhistoriker des Mittelalters gleich bedeutsame Thema.  K. Schäferdiek  * Siegburg  ®  ' Die drei Vorträge, die im. Juni 1959 auf der Jahrestagung de?Deutschen Dänte—  Gesellschaft in Heidelberg gehalten worden sind, liegen jetzt in einem Heft vor:  8  Herbert Grundmann, Otto Herding, Hans Conrad/Peyer,  ;  — Münchner Romanistische  Dante und die Mächtigen seiner Zeit  Arbeiten, 15. Heft. München, Max Hueber, 1960. 74 S., kart. DM 12.80). — Herbert  Grundmann, Bonifaz VIII. und Dante (S. 9—36), betont, daß man von einem be-  sonderen Haß des Dichters gegen den Papst nicht sprechen kann. Es ist eine prote-  :i;  stantische Fehldeutung, in Dante einen grundsätzlichen Gegner des Papsttums zu  ‚sehen, und ein nationalliberales Mißverständnis, ihn für einen Vorkämpfer des Staa-  es gegenüber der Kirche zu halten. Dante steht gemeinsam mit Bonifaz VIII. auf  dem Boden der universalen Ideen von Kaisertum und Papsttum gegen die auf-  kommende Welt des modernen Staates. Das Trennende, ergibt sich aus Dantes Über-  ugung von der Gottunmittelbarkeit des Kaisertums und aus seiner Empörung über  ie unheilvolle Vermischung von Geistlichem und Weltlichem, die mit der Konstan-  — tinischen Schenkung, der Wurzel der Simonie, begann. Daraus erklärt sich auch, daß  Dante Bonifaz VIII. als Simonisten brandmarkt: weniger ein persönlich gemeintes  Urteil als die an Päpsten seiner Zeit exemplifizierte Auffassung des Dichters vom  _ politischen Papsttum, dessen geistliche Würde er nie in Frage gestellt hat. — Otto  Herding, Über Dantes Monarchia (S. 37—57), führt zu einem vertieften Verständnis  von Dantes politischer Denkschrift, indem er auf die Gedankenwelt eines Gegners —  es von Augustin herkommenden Dominikaners Guido Vernani von Rimini — und  eines Anhängers — des Juristen und Dichters Cino da Pistoia, für den das römische  Recht Ausgangspunkt seiner Staatslehre war — eingeht. Dante selbst war kein ein-  B  seitiger Vertreter einer säkularen Staatsauffassung. Sein politisches Erziehungsprinzip  war „das  wußtsein vom Aneinandergrenzen höchster menschlicher Eigenständigkeit  ınd göttlichem Wirken“. — Hans Conrad Peyer, Philipp IV. von Frankreich und  S  Da  7  nte (S.58—74), will dem König als rückschauender Historiker gerecht werden.  ©  Philipp war erfüllt von der „religion royale“ der Kapetinger; echte Frömmigkeit  S  spielte zumindest mit bei seinem Vorgehen gegen Bonifaz VIII. und die Templer.  D  Vars  konsequent negative Urteil Dantes über Philipp, der für ihn der Gipfel des  6&  schlechthin Bösen war, sowie über sämtliche Vorgänger des Herrschers beruht nicht  x  f  ur 1a_üf der französischen Italienpolitik des 13. Jahrhunderts, sondern mehr ngch  ©  äN”ötize_vn‘
Der leider verspatet anzuzeigefide Sammelband s er O-Je

‚„ Gregorio A E A Bonifacio AA Stud; presentatı alla sezi0ne StOrica
del CONSTESSO della Pontitficia Universitä Gregoriana, 13—17 oft. 1953 Miscel-
Yanea Historiae Pontificae Vol Collectionis 1n. 50—57, Roma, Ont. Univ.
Gregor. 1954, H: 1580 5 enthält ach einer kurzen zusammenfassenden Einleitung
von Kempf SE folgende Beiträge: Stickler- S.D.B., Sacerdozi10 Kegno
nelle NUOVE ricerche AttOrno 21 secol; OE CM ne1l Decretisti Decretalıisti fino
alle Decretalıi d1 Gregorio0 1 Maccarrone, „Potestas directa“ „Potestas indı-
recta“ ne1ı teologı de X11 X41 secolo; Ladner, The of „Eeclesia“ nd
SChristianitas“ and theır relatıon the idea of papal „Plenitudo potestatıs” from
Gregory VII Bonitace AL Llorca ila Derechos de Ia Santa Sede csobre
Espana. pensamiıento de Gregori0 VAL Ullmann, Cardina]l Roland and Be-

_ Sancon; Walz 3  , „Papstkaiser“ Innocenz DE Stimmen Z Deutung; POou
Mart CLE Confliectos entre e] Pontitficado los y de Aragon G1 e] sigloTT Fabrega Grau, Aectitud de Pedro 111 el Grande de Aragon nNnfie I1a proplda

deposiciön tulmiınada pOT Martin Vor allem die TE srundsätzlichen Abhand-
lungen on Stickler, accarrone nd Ladner sıchern dem Band auch heute noch
eınen testen Platz ın der ständıg zunehmenden gelehrten Literatur ber das für
Kirchenhistoriker und Profanhistoriker des Mıttelalters gleich bedeutsame Thema

SchäferdiekSiegburg

Die Yrelıl Vorträge, die ım Juni 1959 auf der Jahrestagung der ‘Deutschen Dänte—
Gesellschaft 1n Heidelberg gehalten worden sınd, lıegen Jetzt ın einem Heft VOL. '

'Herbert Grundmann, Otto Herding, Hans Conrad Pever; ‚> 2Münchner RomanistischeDante un.d dıe Mächtiıgen seliner A
Arbeiten, Heft München, Max Hueber, 1960 74 d kart Herbert
Grundmann, Bonitfaz 41 nd Dante (5.9—36), betont, da{ß VO einem be-
sonderen Ha{ß des Dichters gegen den Papst nıcht sprechen än Es 1st eiıne LE- Nstantıische Fehldeutung, 1n Dante eınen grundsätzlichen Gegner des Papsttums ZUu

sehen, und eın nationalliberales Mifsverständnis, ihn für eiınen Vorkämpfer des Staa-
es gegenüber der Kırche halten. Dante steht gemeınsam miıt Bonitaz 111 auf
lem Boden der unıversalen Ideen VO Kaisertum un Papsttum die nuf-

kommende Welt des modernen Staates. Das Trennende ergıbt sıch Aus Dantes UÜber-
ugun  5  x von der Gottunmittelbarkeit des Kaisertums und AUuUs seiner mporung ber

ıe unheilvolle Vermischung on Geistlichem und Weltlichem, die MmMit der Onstan-
tinıschen Schenkung, der Wurzel der Sımonıie, begann. Daraus erklärt siıch auch, daß
Dante Bonifaz VI1LI als Sımonisten brandmarkt: weniger ein persönlich gemeıntesUrteil als die an Päpsten seiner Zeit exemplifizierte Auffassung des Dichters VO

politischen Papsttum, dessen geistliche Würde nıe ın Frage gestellt hat (Jtto
Herding, UÜber Dantes Monarchia 37.:257); tührt einem vertieften Verständnis
von Dantes politischer Denkschrift, indem autf die Gedankenwelt eines Gegners

es Augustin herkommenden Dominikaners Guido ernanı VOo ımınj nd
eines Anhängers des Juristen nd Dichters Cino da Pistoia, für den das römische
Recht Ausgangspunkt seıner Staatslehre War eingeht. Dante selbst War keın e1n-
seitiger Vertreter einer säkularen Staatsauffassung. eın poliıtisches Erziehungsprinzip
war „das wußtsein OIl Aneinandergrenzen Öchster menschlicher Eigenständigkeit
nd göttlichem Wırken“. Hans Conrad Peyer, Philipp VO Frankreich un
ante 5 98—74)i wıll dem König als rückschauender Historiker gerecht werden.

S Philipp Wa  — erfüllt der „religion royale“ der Kapetinger; echte Frömmigkeitjelte zumindest M1t be] seinem Vorgehen C Boniıtarz 858 und die Templer.Apie  Jas konsequent negatıve Urteil Dantes ber Philipp, der für ihn der Gipfel des
chlechthin' Bösen War, SOW1e ber sämtliche Vorgänger des Herrschers beruht nıcht
ur auf der französischen Italienpolitik des 13. Jahrhunderts, sondern ehr noch
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380 Literarische Beé'ichte und Anzeigen
auf Dantes unıversalistischer Staatsphilosophie, die ın schärfstem Gegensatz ZUrVerabsolutierung des Einzelstaates durch die Legisten Philipps des Schönen stand.

München Schaller

Eıne für die Inkunabelkunde W 1e fur dıe Geschichte des Buchhandels sehr OSr
EeSSaNTE Arbeit VON AL Bühler The Ünıiversity and the Press1n Fifteenth-Centur men sN a Texts and Studies in the Hıstory ofMediaeval Education No. E Notre Dame / Indiana, The Mediaeval Instıtute, Uni-versity of Notre Dame, 1958 109 S: a mu{fß dem Aspekt der Kirchen-veschichte insofern enttäuschen, als die Bologneser ressen VOTLr 1501 1Ur schr wen1getheologische Werke (7 Prozent der Buchproduktion) ruckten. Dies 1Stleicht erklärlich, weıl der Universität Bologna Theologie GESt se1it dem Jahr 1507gelehrt wurde. Der Juristischen Tradition der Universität entsprechend enthält eınViertel der Druckwerke Juristische Texte, on immerhin eın oyrofßer eil ufsKirchenrecht enttällt Die einzelnen Titel können der Zusammenstellung der Bolog-Drucke bis 1501 auf 9—1 NiNOoOomMMeEN werden.

Stuttgart Autenrieth

Ausgewählte Quellen Z.,UuU Kirchengeschichte Ostmittel:
SI ( Veranstalter: Ostkirchenausschuß Hannover, Schirmherr: LandesbischofDietztelbinSCI, wissenschaftliche Gesamtleitung: Dr. Meyer, Hannover;Ulm-Donau, Verlag „Unser Weg“‚ 19059 L  5 130 S 44 Tats) NeENNT sich eın Band,der Z Kırchengeschichte der verlorenen deutschen Ostgebiete und der Länder VOINBaltikum bis Südosteuropa Aaus der Feder VO Verfassern jeweıils kurze einleitende

Artikel SOW1e Hınvweise auf ein1ıge Quellen Uun: Literatur bringt. Auch mu{ auf den
schönen Bıldanhang hingewiesen werden. Zum Inhalt ware manches Kritische

Da diese Veröffentlichung eigentlich den Katalog einer Ausstellung („Zeug-Nısse des Evangeliums 1m Usten“) darstellt und nıcht den Anspruch erheb:t, e1ne
Bibliographie sein wollen, wird die Forschung S1e 1Ur Rande Denutzen können.

Bonn I’reunlieb

Die In eınem Sonderheft der Zeitschrift „Eine eılige Kirche“ vereinigten ZWaNZzıgzAufsätze, nach Umfang un-: Tiefgang, Blickwinkel und Sehschärfe verschieden, doch
dem oleichen „geistlichen Klıma“ gvereift, informieren en Leser Zut ber

AÄnsatz un: Absicht, Konstanz un andel, Eiter und Schwäche einer jener kirch-
lichen „Erneuerungs-Bewegungen“ (samt ihren Parallelen in Holland, chweden und
Norwegen), welche der mMıiıt 1914 einsetzenden revolutionierenden In-Frage-Stellung
UNsSCTES bisherigen geistigen und kirchlichen „Besitzes“ durch ökumenische Irenik,intacte Orthodoxie un intensiven Sakramentskult, doch ohl auf der Grundlageeiner oyriechischen Kosmos- Verklärung, begegnen versuchen: NieTtTZo a  Fe

1n Deutschland und 1n Nachbarländern. Bearb.
von — sn Pra Eıne heilige Kirche, hrsg. Friedrich Heiler,
Jhg 1957/7/58; Heft LE Sonderheft München un Basel (Reinhardt 1958 134 ;brosch 75306

Darmstadt Buchholz



Noti;efi 381

Noch 1im Todesjahr George Tyrrells (1909) erschien seine hachgelassene Schrift„Christianity the Cross-Roads“. Jetzt, eın halbes Jahrhundert spater, lıegt auchine deutsche Übersetzung dieses Werkes VOTr, das ohl den klassischen oku-
IneNnten des katholischen Modernismus ezählt werden kann ——Das Christentum Scheideweg (Eingeleitet un übersetzt VO:  eI5 Zum Todestag George Tyrrells 115 Juli herausgegebenVO  S, München/Base] [Reinhardt] 191 d brosch13a—) Dije Eıinleitun
graphie Tyrrells Was beabsicht;

VO:  S Erasmi 1St ugleıch die deutschsprachige Bıo0-
T hat, 1St nıcht „eine Apologie des Christen-

LUmMSs oder des Katholizismus“ 43), sondern eine klare Darlegung des wirklichenmodernistischen Denkens und Wollens ber gerade wird seın Buch einerleidenschaftlichen Apologie des Christentums in der Gestalt eines 1m Modernismussıch selbst findenden Katholizismus, dessen tragende raft aufzudecken un:befreien erhofft, eıne Apologie, die ber zugleich auch die Grenze des Modernis-
INUS aufzeigt, sotern S1e etztlich eiıner Reduktion des Christentums auf den Wertseiner Relıigiosität gleichkommt

Sıegburg Schäferdiek

Die kleine Schrift VvVvon Georg Prater: Lasset 388 halten demBe (Persönliche Erinnerungen Adus dem Kirchenkampf 1ın Sachsen; Kiel,Ev Pressverband Schleswig-Holstein, 1960; 28 S brosch 2.20) 1STt LrOtZz ihresvanz persönlich gehaltenen Charakters eın nıcht unwichtiger Beıitrag ZU ThemaKırchenkampf. Aus der besonderen Sıtuation des sächsischen Luthertums wird hier
AuUs der Erinnerung eInNnes der führenden Männer der dortigen Bekennenden Kiırcheder Weg dieser sächsischen Opposıtion geschildert. Der Anschlufß den Lutherratund die Mitarbeit 1n den VO  3 vıiel Kritıiık umwitterten Kırchenausschüssen 1St VO  —$besonderem Interesse. Der künft; Hiıstoriker des Kırchenkampfes wird sıch auchdieses Büchleins bedienen.

Berlin Kupisch
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Analecta Bollan  1A1 A 78 1960
B — Francois Halkin, L’empereur Constantın eK Par Euphratas (Text

&3
des Dialogs zwıschen Konstantın und Euphratas nach Cod Hıeros. Sabait. 366;
dere, bisher nıcht publizierte Teile der Vıta Constantıni, vgl Obpitz 1111 Byzantıon I  5
1934;, 535—593, dort ber LUr nach Cod Angel: 2 9 Varıanten us Sabaıit. 366
Opitz). 18L Jean Kırchmeyer, LL’homelie acephale de Severien SUrLr la Croix:
ans le Sinalticus SI 493 24—40 Baudouin de Gaiftier, Les MAartyrs Eugene
CT Macaıre, xl f Mauretanie (Mart. Hıeron., 223 } 41 —52 Fran-
CO1S Halkin, La Passıon STECQUE des SAaınts Ekugene Macaıre (griech. Passıo nach
Cod Vıindob. hist. D SC AL1) 53— Maurice Coens, Un INAaNUSCTILLE perdude Rouge-Cloirtre, deerit apres les 10L€Ss dHeribert Rosweyde &i d’Aubert Le Miıre.
(Cod 98 der Bibliothek der Bollandısten; Briefe on Aubert Le Mıre an Ros-

54—91 Emile Brouette, La CISTeEerCIENNe Cartherine de Louvaın fut-ellweyde)
abbesse de arc-les-Dames? (13 Jhdtr.) 072— 123 Paul Grosjaean, Virgile deNN  WE

Salzbourg cn Irlande (zu dem Liber Contraternitatis Petriı Salısburgensis de
Vırgil). 124— 129 Paul Grosjean, La pretendue 10N d’Aelred de Rıe
AauxX Par Celestin 111 130—144 Francoıs Halkin, Les eEuX Passıons de

Patrıce, eveque de Pruse Birhynie (Edition) 145—153 Joseph Van der ®Straeten,; La Passıon de Patrocle de Troyes. Ses OUTrTCEes (BHL 6520, Mıtte de
154 —160 aul Devos, Un recit des miracles de Menas COPL

erhiopien vgl Anal Boll 1959 454—463) Sch

La Cıudad de Dios 17 1959
59 —616 Juan Manuel del Estal OSA, Desacertada opinıon moderna sobr

los mMONjes de Cartago (Der Artıkel behandelt die Frage, welche Mönche Aug
SUINUS SC1IHWerk 99 De P monachorum“ geschrieben habe Der Vert 1SEt der
NUunNng, da{fß diese Mönche ıcht ELWA Messalıaner AUuUSs Syrien, sondern gerade Aug
sLEINeEeT DEWESCHNselen). de Santos Otero

Collectanea Hıbernica (Sources for Irish History) Z 1959 (s die
sprechung on Jhe ZKG 70, 1959

7— Mooney, Letters of Pope Innocent relating Ireland (Biblı
thek VO Antonio, Padua, cod (#9) 18—63 Jennings, Ecclesiastic
AppOINIMENETS 1n Ireland, August 1643 December 1649 Wadding-Sammlung de
NEeEuUuUen Franziskaner-Bibliothek 111 Kılliney bei Dublıin; die entscheidende Rolle Wa

66 —dings kırchlichen Stellenbesetzungen der Zeit Irland beleuchtend).
Jennings, ome correspondence of Farher Luke Waddıing (aus der ‚gleı

überBibliothek den Archiven on St Isıdore? Rom, nd der Bollandisten‘
die Feinde seinNnen Ordensbrüdern 105— 114 Millet, Arch
shop Edmund O’Reilly’s repOort 0)8! the STAaTE of the church ı Ireland, 1662 (Archi
der Propaganda; Aufforderung an die EM1IEZTIEFTEN irischen DE  Ge1sthchen, 1n ıhr Lan
zurückzukehren). 15 Seiten Orts- un Personenregister. Hennig

N
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383Zeitscixri&enschauS  A  K  V  \  383  Zéitéclär1&  ensthäu  X  ;  E  :  ’C"3_oll(v:ctär;(’a‘a Ordini{Cisterci'ensium Ref‘(’)r  ma  ‘tv'or‘k  u  fa 217 1959:  79 S121129: H. Barre CSSp, .L’homelie du Pseudo-Albert sur Lue  Ö  XI, 27 est-  elle d’Odon de Morimond? (In dieser kurzen Abhandlung untersucht d  er Verf., ob  E  die Homilie über Luk. 11, 27 dem Abt Odo von Morimond zuzuschreibe  g1  n ist. Gegen-  über Pelster und Fries kommt er zu dem Schluß, daß diese Homilie wie die  von  Stabat Mater juxta crucem von Zisterziensern stam  mt und nicht nach dem 12. Jh.  geschrieben ist. Der Verfasser ist also nach B.  Abt Odo von Morimond).  S 185  -  bis 205: Amatus van den Bosch OCR, Dieu r  endu accesible dans le Christ d’aprös  Saint Bernard (Nach dem Verf.  geht der heilige Bernhard von dem Vers „Fasciculus  myrrhae dilectus meus mihi“ Ca  nt 1, 12 aus und gibt als Hauptgrund für die Mensch-  werdung Christi an, daß wir V,  ertrauen haben gegenüber Gott, der für uns erkennt-  lich und nachahmungswürdig ge  worden ist. Christus in seiner Schwäche ist der Gott,  vor dem wir keine Angst meh  r zu haben brauchen. Weiter versucht Bernhard von  Clairvaux uns Christus darzustellen,  der uns Menschen in allem gleich geworden  ist. außer  der  Sünde:  Hebr.  4; 15i  „Non enim habemus  pontificem,  qui  non possit compati informitatibus nostris“.  Christus in seiner menschlichen Natur  durchsteht all das Leiden, das der Mensch infolge der Sünde ertragen muß. In  Christus zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Menschen. Zum Schluß  S  x  zeigt Bernhard Christus als Richter,  ‚da er als  zu dem wir mit Vertrauen aufschauen dürfen,  Gottmensch im Leid sich mit den Menschen vereinigt hat).  H. Walter OSB  y  ’  1—Deutsches Archivfür Erforschung des  Mittelalters 16, 1960.  ‚'f  5  S. 15—72: Edmund E. Stengel, Imperator und Imperium bei den Angelsachsen.  Eine wort- und begriffsgeschichtliche Untersuchung (behandelt Beda, Adamnan,  Alchwin, Coenwulf Imperator, Kaiserkrönun  g von 800, Imperatortitel im 10. Jahr-  S. 73—154: Kurt  hundert und ihre Nachwirkungen).  Reindel,  Studien zur  5  Überlieferung der Werke des Petrus Damiani II (Fortsetzun  g: spätere Sammlungen  von Handschriften im Umkreis von Vat. lat. 3797;  Briefgruppen als Grundlage der  Sammelhandschriften).  S. 155—194: Anna-Dorothee v. den Brincken, Die Welt-  3  und Inkarnationsära bei  Heimo von St. Jakob. Kritik an der christlichen Zeitrech-  nung durch Bamberger Komputisten in der ersten Hälfte des 12. Jahrh.  S 224  m Mit-  bis 226: Alfred Wendehorst, Zur Münsterschwarzacher Geschichtsschreibung i  telalter (die chronica maior ist identisch mit dem bis 1230 weitergeführten Münster-  chwa;zay{l:hér;Exemplar yon Ekkehards Weltchronik).  ä  rll'x.rb‘uch für Antikeund Christentum2  1939 (+gl. dazu auch Heft  128 0758  5—14: E. Stommel +, Christliche Taufriten und antike Badesitten (die ur-  iche Vollzugsform der christlichen Taufe ist die Begießung, nicht Untertau-  es im Wasse  ;r stehenden Täuflings; sie wird von St. auf Johannes den Täu-  fer züurü  ckgeführt, der das Ein- [nicht Unter  ®  k  ]tauchbad der Proselytentaufe mit der  Begießung als „einem auf das bloße S  ymbol reduzierten Reinigungsritus“ [S. 14]  >  verbunden habe. Dieser Taufbrauch hat sich seit dem 4, Jh. aufgrund des durch  E  m 6, 4 geprägten Taufverständnisses im Osten zur Immersionstaufe entwickelt,  «  Wa  hrend sich im Westen die Begießung auf Kosten des Eintauchbades verselbstän-  A  ate).  S. 15—29: F. J. Dölger t, Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens II  rtsetzung der JbAC 1, 1958, S. 5—19 begonnenen  f  Publikation einer fast fertig-  _  gestellten Arbeit aus dem Nachlaß D.s;  das Kreuz [= taw] als göttliches Schutz-  _ zeichen im vorchristlichen Bereich).  S. 30—69: A. Hermann, Der Nil und die  hristen (  H. untersucht in weitgespanntem Rahmen die Folgen, die sich aus der  \  gji?s‘en Bedeutung des Nils für den Prozeß der Christianisierung ergaben; es  4C3ollectänea Ord‘inis\Cistercié'nsium Ref6r m aTÖör m 21; 1959.S  A  K  V  \  383  Zéitéclär1&  ensthäu  X  ;  E  :  ’C"3_oll(v:ctär;(’a‘a Ordini{Cisterci'ensium Ref‘(’)r  ma  ‘tv'or‘k  u  fa 217 1959:  79 S121129: H. Barre CSSp, .L’homelie du Pseudo-Albert sur Lue  Ö  XI, 27 est-  elle d’Odon de Morimond? (In dieser kurzen Abhandlung untersucht d  er Verf., ob  E  die Homilie über Luk. 11, 27 dem Abt Odo von Morimond zuzuschreibe  g1  n ist. Gegen-  über Pelster und Fries kommt er zu dem Schluß, daß diese Homilie wie die  von  Stabat Mater juxta crucem von Zisterziensern stam  mt und nicht nach dem 12. Jh.  geschrieben ist. Der Verfasser ist also nach B.  Abt Odo von Morimond).  S 185  -  bis 205: Amatus van den Bosch OCR, Dieu r  endu accesible dans le Christ d’aprös  Saint Bernard (Nach dem Verf.  geht der heilige Bernhard von dem Vers „Fasciculus  myrrhae dilectus meus mihi“ Ca  nt 1, 12 aus und gibt als Hauptgrund für die Mensch-  werdung Christi an, daß wir V,  ertrauen haben gegenüber Gott, der für uns erkennt-  lich und nachahmungswürdig ge  worden ist. Christus in seiner Schwäche ist der Gott,  vor dem wir keine Angst meh  r zu haben brauchen. Weiter versucht Bernhard von  Clairvaux uns Christus darzustellen,  der uns Menschen in allem gleich geworden  ist. außer  der  Sünde:  Hebr.  4; 15i  „Non enim habemus  pontificem,  qui  non possit compati informitatibus nostris“.  Christus in seiner menschlichen Natur  durchsteht all das Leiden, das der Mensch infolge der Sünde ertragen muß. In  Christus zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Menschen. Zum Schluß  S  x  zeigt Bernhard Christus als Richter,  ‚da er als  zu dem wir mit Vertrauen aufschauen dürfen,  Gottmensch im Leid sich mit den Menschen vereinigt hat).  H. Walter OSB  y  ’  1—Deutsches Archivfür Erforschung des  Mittelalters 16, 1960.  ‚'f  5  S. 15—72: Edmund E. Stengel, Imperator und Imperium bei den Angelsachsen.  Eine wort- und begriffsgeschichtliche Untersuchung (behandelt Beda, Adamnan,  Alchwin, Coenwulf Imperator, Kaiserkrönun  g von 800, Imperatortitel im 10. Jahr-  S. 73—154: Kurt  hundert und ihre Nachwirkungen).  Reindel,  Studien zur  5  Überlieferung der Werke des Petrus Damiani II (Fortsetzun  g: spätere Sammlungen  von Handschriften im Umkreis von Vat. lat. 3797;  Briefgruppen als Grundlage der  Sammelhandschriften).  S. 155—194: Anna-Dorothee v. den Brincken, Die Welt-  3  und Inkarnationsära bei  Heimo von St. Jakob. Kritik an der christlichen Zeitrech-  nung durch Bamberger Komputisten in der ersten Hälfte des 12. Jahrh.  S 224  m Mit-  bis 226: Alfred Wendehorst, Zur Münsterschwarzacher Geschichtsschreibung i  telalter (die chronica maior ist identisch mit dem bis 1230 weitergeführten Münster-  chwa;zay{l:hér;Exemplar yon Ekkehards Weltchronik).  ä  rll'x.rb‘uch für Antikeund Christentum2  1939 (+gl. dazu auch Heft  128 0758  5—14: E. Stommel +, Christliche Taufriten und antike Badesitten (die ur-  iche Vollzugsform der christlichen Taufe ist die Begießung, nicht Untertau-  es im Wasse  ;r stehenden Täuflings; sie wird von St. auf Johannes den Täu-  fer züurü  ckgeführt, der das Ein- [nicht Unter  ®  k  ]tauchbad der Proselytentaufe mit der  Begießung als „einem auf das bloße S  ymbol reduzierten Reinigungsritus“ [S. 14]  >  verbunden habe. Dieser Taufbrauch hat sich seit dem 4, Jh. aufgrund des durch  E  m 6, 4 geprägten Taufverständnisses im Osten zur Immersionstaufe entwickelt,  «  Wa  hrend sich im Westen die Begießung auf Kosten des Eintauchbades verselbstän-  A  ate).  S. 15—29: F. J. Dölger t, Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens II  rtsetzung der JbAC 1, 1958, S. 5—19 begonnenen  f  Publikation einer fast fertig-  _  gestellten Arbeit aus dem Nachlaß D.s;  das Kreuz [= taw] als göttliches Schutz-  _ zeichen im vorchristlichen Bereich).  S. 30—69: A. Hermann, Der Nil und die  hristen (  H. untersucht in weitgespanntem Rahmen die Folgen, die sich aus der  \  gji?s‘en Bedeutung des Nils für den Prozeß der Christianisierung ergaben; es  4121—129 Barre CSSp, L’homelie du Pseudo-Albert SUrLr Luc XE ESL-elle d’Odon de Morimond? (In dieser kurzen Abhandlung untersucht Verft., obdie Homilie ber Luk EL dem Abr Odo VO Morimond zuzuschreibe: 1} ISt Gegen-ber Pelster und Fries kommt E dem Schluß, dafß diese Homilie Ww1ıe die VO  bStabat Mater JuxXta CETHCEM ON Zisterziensern STam und ıcht nach dem Jhgeschrieben 1St. Der Verfasser 1St Iso nach Abrt Odo VO  ; Morımond). 185bhbis 205 AÄAmatus Van den Bosch OCR, Dieu endu accesible ans le Christ d’apresSaıint Bernard (Nach dem ert. geht der heilige Bernhard on dem Vers „Fascıculusmyrrhae dilectus INCUS miıh i“ CaNt 1y AauUs und X1Dt als Hauptgrund für die Mensch-werdung Christi A daß WIr Crtrauen haben gegenüber Gott, der tür uns erkennt-ich und nachahmungswürdig worden ISE. Christus ın seiner Schwäche 1St der Gott,VOr dem WIır keine Angst meh haben brauchen Weıter versucht Bernhard VO  -Clairvaux uns Christus darzustellen, der U11S Menschen in allem gleich gewordenA1St. aufser der Sünde: Hebr. 4, 15 „Non enım habemus pontificem, qu!ıNO  e possıt cCompatı intormitatibus nostris“. Christus in seiner menschlichen Naturdurchstehr all das Leiden, das der Mensch infolge der Sünde oen mu{fß$ InChristus ZEIgt sıch die Barmherzigkeit CGottes vegenüber den Menschen Zum Schlufßzel1gt Bernhard Christus als Richter,da er als
dem WIr mM1 Vertrauen aufschauen dürfen,Gottmensch 1m Leıid sich MmMit den Menschen vereinigt hat)

Walter OSB

Deutsches Archivrv für Frforschung des Mıttelalters 16, 1960
15—7972 Edmund Stengel, Imperator und Imperium bei en Angelsachsen.Eine WOTL- un begriffsgeschichtliche Untersuchung (behandelt Beda, Adamnan,Alchwin, Coenwultf Imperator, Kaıiserkrönun_ VOon 800, Imperatortitel ım Jahr-

7315 Kurthundert nd ihre Nachwirkungen). Reindel, Studien ZUTÜberlieferung der Werke des DPetrus amıanı I1 (Fortsetzunn w  e\9 spätere Sammlungenvon Handschriften 1m Umkreis Vat at: 3797 Briefgruppen als Grundlage derSammelhandschriften). 155—194 Anna-Dorothee A den Brincken, Die Welt-und Inkarnationsära bei Heımo VO  $ Sr Kritik 4an der christlichen Zeitrech-nung durch Bamberger KOomputisten in der ersten Häilfte des Jahrh 2974
Miıt-bis 226 Alfred Wendehorst, Zur Münsterschwarzacher Geschichtsschreibungtelalter (die chronica maı10r 1St ıdentisch MIt dem bis 1230 weitergeführten Münster-

chwarzaéer Exemplar von Ekkehards Weltchronik).

rfirbuch ür Antike und Christentum 2 1959 (vgl Aazu auch Heft
1/2, 175 f

5—14 Stommel ® Christliche Taufriten un: antıke Badesitten dieiıche Vollzugsform der christlichen Taufe 1St die Begiefsung, ıcht Untertau-
es 1m Wasse stehenden Täuflings; S1€E wird VOo St auf Johannes den Täu-fer uruckgeführt, der das Ein- [nicht Unter]tau der Proselytentaufe MIt derBegießung als „einem auf das blofße ymbo reduzierten Reinigungsritus“ 14|verbunden habe Dieser Taufbrauch hat sıch se1it dem Jh aufgrund des durch6, 4 geprägten Taufverständnisses 1m Usten ZUuUr Immersionstaufe entwickelt,

Wahrend sıch im. Westen die Begießung auf Kosten des Eıntauchbades verselbstän-ıgte) 15—29 Dölger 1 Beiträge ZUT Geschichte des Kreuzzeıchens 1{1rtsetzung der JbAC 1, 1958, 5—1 begonnenen Publikation eıner fast fertig-gestellten Arbeirt Aus dem Nachlafß IS das Kreuz tAaw | als göttlıches Schutz-zeichen ım vorchristlichen Bereich) 30—69 Hermann, Der Nıl und diehristen “ n © untersucht in weıtgespanntem Rahmen die Folgen, die S1 AUus der
3 giösen VBedeutung des Nıls für den Prozelsß der Christianisierung ergaben; ec5
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384 Lite;arische Berichte und Anzeigen
Werdén behanäelt: die relıgionspolitischen Ma{fßnahmen Konsfantins un: der Wider-stand der heidnischen IntellıSCNZ;) die Adaptıon heidnischer Nıl- Vorstellungen ınder christlichen Kosmologie un! 1M Volksglauben [ın der Kosmologie erd nachF  a  L£t9ifarische “'3efid)té‘ und  A.i'ézeigen  We'rdé£1 behanélelt: die reli  gionspolitischen Maßnahmen Konstantins und der 7Wid'‚'ér—  stand der heidnischen Intelli  genz; die Adaption heidnischer Nil-Vorstellungen in  der christlichen Kosmologie und im Volksglauben [in der Kosmologie wird nach  jüdischem Vorbild der Nil mit dem Paradiesesstrom Gihon gleichgesetzt, was sich  durch Kosmas Indikopleustes folgenreich ausgewirkt zu haben scheint:  „Denn jene  durch die langgestreckte Grabensenke des Nils  bedingte Vorstellung von der Welt  als einem abgeschlossenen rechteckigen Raum  wäre das Modell geworden für ein  bis weit in das MA hinein maßgebliches Weltg  ebäude der Christen, die damit nach  der kosmologischen Unbehaustheit der späten  Kaiserzeit wieder zu einem auch  irdischen ‚Haus‘  gelangten“ S, 43; im Volksglauben tritt der Erzengel Michael schon ,  seit dem 4. Jh. als Herr der Nilflut in Erscheinung]; das Fortleben der Nilverehrung  im ägypt. Volksglauben bis in die islamische Zeit sowie in der Topik der Literatur _  und Bildkunst [die Nil-Topik ist im heidnischen wie christlichen Bereich weit über  Ägypten hinaus lebendig; von ihr aus versteht H. die zum Teil nicht mehr erhal- -  tenen „ägyptisierenden“ Flußbilder römischer Kirchen — S. Costanza, Alt St. Peter,  }  Lateranbasilika, S. Maria Maggiore — als einen Bildt  YP» »„der in den Anschauungs-  ormen einer irdischen Stätte der Glückseligkeit ... die Vorschau auf das Paradies  ermöglichte“ S. 68]).  logien (die Übernahme antiker Etymologien, Methode und Prozeß ihrer christ-  S. 70—85: I. Oppelt, Christianisierung heidnischer Etymo-  lichen Adaption und theologischen Nutzbarmachung werden an den Beispielen  Üe6s / deus, 0Doards / caelum, &rdowros | homo untersucht).  S. 86—89: A. Stui-  ber, Die Wachhütte im Weingarten (archäolog. Anschauungsmaterial zu specula in  Ps-Cyprian, de montibus Sina et Sion; zugleich Bestreitung der archäolog. Belege  für ein von Leclercq angenommenes, neben dem Stylitentum einhergehendes  Dendritentum in der asketischen Bewegung der alten Kirche).  S. 90—114: K.-  Thraede, Beiträge zur Datierung Commodians (mittels bedeutungsgeschichtlicher  Analysen einer Reihe von Begriffen versucht Th. die Frühdatierung Commodians.  zu begründen: Mitte 3. Jh.; er ist sogar der Ansicht, daß die semasiologischen Kri-  S. 115—145:  Th. Klauser, Studien zur Entstehun:  terien für sich genommen eine noch frühere Ansetzung zuließen).  gsgeschichte der christlichen Kunst II (Fortset-  zung aus JbAC 1, 1958, S. 20—51  ; Verbreitung, Bedeutung und Verwendung des  Oransbildes in der frühchristlichen Umwelt  [Verkörperung der Pietas einerseits:  Münzen, statuar, Plastik; Abbildung individueller Personen in Orantenhaltung an-  dererseits: Sepulkralplastik] als  Bildtypus).  Voraussetzungen der christlichen Rezeption. dieses  S. 146—157: Besprechungen; es seien ausdrücklich hervorgehoben.  die Rezensionen von: G. Egger, Römischer Kaiserkult und konstantinischer Kir-  chenbau (O. Nussbaum); H. Kähler, Die spätantiken Bauten unter dem Dom vo!  Aquileia und ihre Stellung innerhalb der Geschi  chte des frühchristlichen Kirch  baus (O. Nussbaum); Ch. Courtois,  Sur un baptist&re d&couvert dans la r&gion de  Keliba (Th. Klauser).  S. 158—184: Nachträge zum RAC III (Constantius I,  Constantinus IT, Constantius II, Constans: alle von J. Moreau).  14 schöne Kunst-  drucktafeln schließen den Band ab.  K. Sd)äferdiek ;  Interpretation 14, 1960.  S. 143—154: David N. Freedman, History and Eschatology — The Nature of-  Biblical Religion and Prophetic Faith (the Divine Action, the Prophet as Mediator, _  the Tradition maintained, the continuing prophetic Activity).  V, C'„ ;  Jour.nalyof Biblical Literature 79,1960.  S. 1—11: Robert M. Grant, Two Gnostic Gospels (Vortrag: weder das Thom  noch das Philippusevan  gelium kommen für die Verkündigung des historischen  als Quelle in Betracht).  S. 111—118: P. E. Kahle, The Greek Bible Manus  used by Origen (Überlieferung der LXX, Schreibung des Gottesnamens). D,jüdischem Vorbild der Nıl mMiıt dem Paradiesesstrom Gihon gleichgesetzt, Was sichdurch Kosmas Indikopleustes folgenreich ausgewirkt haben scheint: „Denn jenedurch die Janggestreckte Grabensenke des Nıls bedingte Vorstellung VO:  - der Weltals einem abgeschlossenen rechteckigen Raum Ware das Modell geworden für eınbis weılt 1n das hinein ma{ißgebliches Weltgebäude der Christen, die damit achder kosmologischen Unbehaustheit der spaten Kaiserzeit wieder eınem uchırdischen ‚Haus‘ gelangten“ 43; 1m Volksglauben trıtt der Erzenge] Miıchael schon..seit dem Jh als Herr der Nılflut in Erscheinung ] ; das Fortleben der Nilverehrung1m agypt. Volksglauben bis 1n die iıslamische Zeıit sSOWI1e 1n der Topik der Literaturun: Bildkunst [die Nıl- Topık 1St 1M heidnischen WI1e christlichen Bereich weılt überÄgypten hinaus lebendig; [0)8| ıhr Aaus versteht die ZU eıl nıcht mehr erhal-

„agyptisıerenden“ Flufßbilder römischer Kirchen Costanza, Alt St. Peter,Lateranbasilika, Marıa Maggiore als eınen BildtYP; „der in den Anschauungs-einer iırdischen Stätte der Glückseligkeit die Vorschau auf das Paradiesermöglichte“ 68])logien die UÜbernahme antıker Etymologien, Methode un: Prozefß ihrer christ-
70—85 Oppelt, Christianisierung heidnischer Etymo-

lıchen Adaption un theologischen Nutzbarmachung werden den BeispielenE06 / deus, 0VO0VOS / caelum, Av OowTOs | OMO untersucht). 86—89 Stul-ber, Die Wachhütte 1mM Weingarten (archäolog. Anschauungsmaterial specula 1inPs-Cyprian, de montibus 1nNna et S510N; zugleich Bestreitung der archäolog. Belegefür eın VO:  3 Leclercq ANSCHOMMECNES, neben dem Stylitentum einhergehendesDendritentum 1n der asketischen Bewegung der alten Kırche) 90—11Thraede, Beiträge ZUr Datierung Commodians (mittels bedeutungsgeschichtlicherAnalysen einer Reihe VO  w Begriffen versucht Th die Frühdatierung Commodiansbegründen: Mıtte Jh 1St der Ansicht, da{fß die semasiologischen Krı1-
115—145Th Klauser, Studien ZUT Entstehun

terien für sıch ine noch rühere Ansetzung zuliefßen)ysgeschichte der christlichen Kunst 11 (Fortset-
ZUNS  5 Aaus JbAC 15 1958, 20—51 ® Verbreitung, Bedeutung und Verwendung desOransbildes ın der trühchristlichen Umweltrt [ Verkörperung der Pıetas einerselts:Münzen, STatuar. Plastik: Abbildung individueller Personen 1n Orantenhaltung an-dererseits: Sepulkralplastik] als
Bıldtypus). Voraussetzungen der christlichen Rezeption. dieses146—157 Besprechungen; CS selen ausdrücklic! hervorgehobendie Rezensionen Von Eggoer, Römischer Kaiserkult und konstantinischer Kır-chenbau Nussbaum); Kähler, Die spätantiken Bauten dem Dom V'Aquıileia und Te Stellung innerhalb der Geschichte des trühchristlichen KirchAaus Nussbaum); Ch Courtois, Sur baptistere decouvert ans la region deKeliba SIR auser). 58—184: Nachträge ZU) RAC 111 (Constantius I,Constantinus 1L, Constantius 21 Constans: alle VO Moreau). schöne Kunst-drucktafeln schließen den Band Ab Schäferdiek
Interpretation 14, 1960

143—154 David Freedman, Hıstory and Eschatology The Nature ofBıblical Religion and Prophetic Faich the Dıvıne Action, the Prophet Mediator,the Tradition maıntaıned, the continuing prophetic Actıvıty).

_Iour4nal’ofCLiterature f 1960
1141 Robert Grant, I1 wo NOst1ICc Gospels (Vortrag: weder das Thomnoch das Philippusevanvelium kommen für die Verkündigung des historischen.als Quelle in etracht 111—118 Kahle, The Greek Bible Manus

used. by Origen (Überlieferung der LXX, Schreibung des Gottesnamens). Ü,
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Journalk af Ecclesiästical History I1 1960.
1—22 Peter Munz, John Aassıan (Skizze der Gedankenwelrt Cassıans).

23—40 Godirey, Pluralists ın the Province of Canterbury 1n 1366 (Listen,
Einkommensverhältnisse der Ptründeninhaber miıt mehreren Stellen) 41—54

Scarıisbrick, Clerical Taxatıon ın England, 85—1 Abgaben des Klerus
VOr un nach dem Bruch Mit Rom;: „Popery mMay have been superst1t10us but 1t
E cheaper“). 55—/3 George Abernathy, JB Clarendon An the Decla-
ratıon of Indulgence (Auseinandersetzungen die Religionspolitik 1662—1663).

74—86 Inglıs, Patterns of Religious Worship iın 1851 (Auswertung
Schder offiziellen Erhebung ber die religiöse Betätigung VO Jahre

Revue d’Histoire Eoclesiastıgke SE 1960
5—2 Mollat, Le St.-Siege et la France SQOUS le pontificat de &!INCNT VI

(1342—1352) (entwirft aufgrund der VO ıhm MIt herausgegebenen Briefe un
derer Quellen eın Bild VO den Beziehungen zwiıschen Philipp VI VO Frankreich
un.: Clemens VI.;: wiıdersprechende Tendenzen bei den Wel sıch Sut miıteınan-
der bekannten Herrschern). 25—70 Lucıen Ceyssens, La publication, AU.  d

Pays-Bas, de la tro1isieme Bulle COoONtre Jansenius (1656—1660) (Forts. VO RHE
LIV, LE, 478 ÖO fr Ereignisse un: Korrespondenz aAb Sept 1657; Friede
zwischen Rom und Löwen). S Z }. Verrier, Francojs-Davıd Aynes La
diftusion des documents pontificaux pendant }a cCaptıvite de Pıe VII Savone
(Verlegerische Wirksamkeit VO Aynes während der Kämpfe Konkordat d.y

130—141 Thouzellier, Le ‚Liber antıheresis’ de Durand de
Huesca le ‚Contra hereticos‘ d’Ermengaud de Beziers. AÄutour de Ia polemique
anticathare. Sch

Ric di ja (Rıviasta di studi stor1co-rehg1061). Rom
(Edizioni dell’Ateneo). E: 1: 1954; 2—4, 1957
Die Zeıitschrift knüpft die durch “Rrneasta Buonaıiuuti begründeten, 1934 in

„Religio“ umbenannten „Ricerche relıg10se“ Im Redaktionsausschufß sind
Doninı, Levı delha Vida, Nıccoli, Pettazonıi, Pincherle U, eFTEFe=-

ten, also fast ausschliefßlich Professoren der philosophischen Fakultärt der Universität
Kom, ihnen mehrere Buonatuuti-Schüler. Es 1St derselbe Kreıis, der die „Ricerche
relıgi0se“ nach dem Tod Buonaıuutis tortzuführen suchte, dem 1es treilich 1L1ULI fur
drei Jahrgänge gelang. Der vorliegende Band soll einen Anfang setzen.

F3 Internazıonale di Studi Patrı-S Michele Pellegrino, 11 prıimostici. 0—39 Marıa Adelaide Bellıs, „Levantes manus” nell”’antica let-
eratura crist1ana (auslegungsgeschichtliche Untersuchung ber Lim Z 8’ unvoll-
tändig der letzte Teıl bricht M1t dem 1NWeIls autf eiıne erwartende Fortset-

ZUNg über UOrigenes un die lateinischen Kirchenväter ab) 40—62 Giuseppe
Carlo Martınıi, Le recensi10n1ı delle „Quaestinones eterI1s ‘ AE Novı Testamenti“
dell’Ambrosiaster (überzeugend geführter Nachweis, da{fß die Rezension 150 der
„Quaestiones“ mehreren Stellen. Rez, T sekundär 1St, daß sı1e daher als
die abschließende Fassung Ambrosiasters anzusehen 1St und ihr 1ne orößere Bedeu-
tung zukommt, als Souter zugestehen wohte. Da andererseits. Souters Argumen-
tatıon tür die Priorität einzelner Stücke der Rez 127 akzeptieren mussen olaubt,
kompliziert sıch das Verhältnis der beiden Rezensionen. Man wırd wohl weıtere
Klärung rhoffen dürtfen, bevor seine Absıcht verwirklicht, die Rez 150 1m
CSEL edieren). 63—71 Pierre Courcelle, Saıint Augustin „Photinijen“
Miılan (Conf NI, 72—83 Raoul Manselli, L’escatalogia di Gre-
Z0ri0 Magno. S. 84—107 Raftaello Morghen, Le origıni delVP’eresia medioevale
(Kritik der HNECUETEN Literatur ZU Problem der mittelalterlichen Häresıien, vor

tschr. tür K.-G.

ur



386 s Literarische Berichte und Anzeigen
allem an A'. Dondaine, auch Borst a.) 108119° Tullio Grégbrjf, L7’e$s-catologia cristiana nel]l?arıstotelismo latıno de]l C144 secolo. 126021 (310=vannı Gonnet, Olıyetan 1l prıimo sinodo di Chanforan. Itinerari alpıni valdesı.

151—199 Giuseppe Glarizzo, Fra protestantesimo deismo: Le orıgıni dellamoderna stor10grafia inglese sul cristianesimo primıt1vo (ausführliches Reterat berden eisten Conyers Miıddleton). 200—209 Clelianna Fantıni, LLratatoO DSagostin1ano „De VCTa talsa poenıtentia“ (B ordnet den Traktart in die theo-logische Entwicklung des 9.11 Jh eın un WEeISt ihm ‚elementi tondamentali pCIla formazione de]l sacramentale scolastico“ nach) Erwähnenswert 1St derumfangreiche Rezensionsteil 210—229, ın dem Werke VO  3 Fr Cumont, H.-CPuech, Courcelle, G. _ Graf besprochen sıind und neben Pıncherle Salva-torelli, Fr. Bolgianı un Levı della ıda als Rezensenten erscheinen. Die
zweıte Hälfte des Jahrgangs S 241—336) 1St Gl10rg10 La Pıana AUS Anlafs seinerEmeritierung vew1dmet. Die Beıträge SsSTammMmen ın der Mehrzahl Aaus dem Kreıs Se1-
Her der Havard University lehrenden Freunde un Schüler. Sie W aren teilweiseschon längere Zeit VOT dem Erscheinen abgeschlossen. 245—253 RobertPfeiffer, Aera Mundi (Darstellung der verschiedenen Überlieferungen der inneren
Chronologie des Buches Genesis). 269—9278 Harry Woltfson, Negatıveattrıbutes 1ın the Church Fathers and Basılides (ein Kapıtel Adus W inzwischen 1M
GERLeN and veröftentlichten Werk He Philosophie of the Church Fathers“;führt die negatıven Gottesprädikationen auf eıne doppelte — philosophische (Al-bınus, Plotin) und biblische (Philo) — Wurzel zurück). 279—290 Mılton
Anastos, Church and State during the Fırst Iconoclastic Controversy, 726787

291—310 George Huntstone VWılliams, he volden priesthood and “ the
leaden verteidigt die Echtheit des dem Ambrosius zugeschriebenen „Sermode dignitate sacramentalı“ mMIt sprachlichen un: VOT allem sachlichen Argumentennd verfolgt das den Gegensatz VO Kırche nd Staat symbolisierende Motiıv
„Gold un Blei“ nach seıner gyeschichtlichen Entwicklung). 320334 RobertLee Wolt, Greeks and Latıns betore and er 1204

Hervorzuheben 1St die weitgespannte Themenwahl, die eindringende Gründlich-
keit un souverane Beherrschung des Stoftes ın der überwiegenden Mehrzahl der
Beıträge. Allerdings 1St Iragen, ob dies alleın Exıstenzberechtigung un Lebens-
fähigkeit eıner relıg10nsgeschichtlichen Zeıitschrift Ausweısen ann. Da der
Redaktionsstab ausdrücklich die Arbeit Buonaıiutis anknüpfen wıll, lıegt eın
Vergleich mMiıt den „Ricerche religi0se“ nahe: s1e durch die Persönlichkeit
des „letzten Modernisten“ gepragt; ihre Zielsetzung WAar eindeutig: S1e wollten ımGegensatz eıner eın immanenten Wissenschaftlichkeit methodische Konsequenzun kırchliches Traditionsbewußtsein vereinen Vınay, Ernesto Buonaıiuti, 19

96) Daher S1ie lebensfähig, solange ıhr Gründer am Leben WAar, wenn
der tragısche Ausgang feststand, sobald die Repräsentanten der kirchlichention sich iıhm endgültig NtZOgECN, u.d. h spatestens SEeIt der Exkommunikation
Buonaıiutis. Die Fortführung der Zeitschrift nach seinem Tode War demgegenüber
eın Anachronismus, W1e auch durch die rasche Einstellung dieses Versuches bestätigt
wiırd. Das Programm der „Ricerche di storı1a relıg10sa“ zieht die Folgerungen. Es
verzichtet auf eine solche Zielsetzung; umschreıibt das Verhältnis zur Vorgan-
gerin miıt den Worten „plena ıberta independenza“, Beabsichtigt 1St eiINe reli-
gionsgeschichtliche Fachzeitschrift, die alleın das Streben nach Sauberkeit nd Ernst-
haftıgkeit der wissenschaftlichen Methode Aaus der Konkursmasse des Modernismus
übernimmt. Man hat den Eindruck, da{ß der Modernismus Buonaıiuutis auf seın
liıberalen Elemente reduziert 1St eın 1m Zeitalter des Neo-Klerikalismus interes-
Santes, schwerlich ber aussichtsreiches Experiment. Da das angekündigte viermonat-
iche Intervall zwischen den einzelnen Lieferungen schon bei der Ausgabe des erstch
Bandes nıcht eingehalten werden konnte, wiırd eıne negzatıve Prognose ıcht
WaAgtı seın. Strecker
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RSgr d storıa della chiesa 1n I1taliıia 13, 1959
1—31, 157—195 Giovannı] 5oranzo, Pietro Dolfin, generale dei Camaldoles;

11 SU! epistolarıo (Nachprüfung des VO Schnitzer entwortenen Bildes und euE
Bewertung der für die Zeitgeschichte wichtigen ber 3000 Nummern zählenden
Briefsammlung, uch in handschriftlicher Hınsıcht). 37—49 Heıinrich Liutz;
Kar/] und die Kurie Da ] (Vortrag 1im Deutschen Hıst. Instıtut ın Rom
MIt Bezugnahme auf die Bände der Nuntiaturberichte). 196—238 Ido
Stella; Gu1do da Fano eret1ico de secolo AA ] SerV1Z10 dei d’Inghilterra (einBeıtrag mMiıt vielen archivalischen Belegen Z Lebenslauf un ZU Inquisitions-proze[ß nach Auslieferung durch Venedig). 135354 Pı0 Paschini, beneficı
ecclesiastic; de] cardınale Marco Barbo. 355—368 Anneliese Maıier
schichte eines berühmten Manuskripts (Vat lat

Zur Ge-
S Jaarboek OOr Godsdienstwetenschappen II 1960

5—11 Bulhart, Die Konjunktionen GE und auı in den Tractatus Origenisdie Konjunktionen sind schon se1lt der Mıtte des Jhdt 1m Gebrauch, W1e sich ZUS
Gregor ON Iliberis, Euseb VON Vercellı erg1bt). LE Artur Paul Lang,
T e0 der Große und die lıturgischen Texte des Oktavtages VO Epiphanıte (Oratıon,Präfation, Communicantes un Sekret; einzelne Formeln VO Leo, jeweils durch
Wort- und Sachkonkordanz, Stil und Rhythmus SOW1€ zeitliche Einordnung beleuch-
tet) 136—192 Lucıen Chavoutier, Un Libellus Pseudo-Ambrosien SUL le Saıint-
Esprit (PE KL 5—1  9 Edition nach der editio princeps VO  3 1569, da Hss
ıcht vorhanden;: lıterarıische und theologiegeschichtliche Probleme; entstanden
400: Einflu{fß des Ambrosius:; lıturgiegeschichtliche Bedeutung). 193—9211
Hoviıngh, PTODOS de V’edition de 1’Alethia de Claudius Marıus Victorius,
ans le Corpus Christianorum. 225—248 J. Leclercgq, Bernard la tradi-
tion bıblique d’apres les Sermons SUrLr les Cantıques (Texttragen; zıtlert Biıbel nach
Vorgängern). 249—)765 Hoste, Survey of the Unedited Work of Lau-
FTenNCe ot Durham, with Edition oft Hıs Letter tOo Aelred of Rievaulx (Chronolo-gische Fragen; Hss der Werke des Laurentius, T: Jhdt.; Text des Briefes).266—383 Talbot, The Centum Sententiae of Walter Danıiel (Walter Danıiel
War Zisterzienser 1n Rievaulx, Jhdt;; mit Aelred befreundet: exXt der Centum
Sententiae ach Cod John Rylands Libr. 196) 84—4 Robrecht Lievens,

brief Ult Groenendaal (Brief 1ın niederländischer Sprache VO  S einem Mönch ın
‘\sroenendaa]l bei Brüssel; ‚Schüler‘ des Ruysbroeck, 15 416—445 Carlo
Je Clercg, Explications retractations du cure Jureur Andre- Joseph Baugniet War
als Pfarrer VO  a W asse1ges ın die Auseinandersetzungen den E:ı 1799 und das
Konkordat verwickelt; starb Sch

udıa Theologica 1 9 1959
—9 G1versen, Evangelium Veritatis ‘ and the Epistle the Hebrews

ıele Parallelen bei tiefgreifender sachlicher Verschiedenheit). 0713 Pt
Fraenkel, Revelatıon and Tradition. Notes SOINE Aspects of doctrinal Continuityın the Theology of Philip elanchthon (Res verba 1n der Schrift, minıster1um,Tradition, das alte Dogma ergänzende terminologische un begriffliche Unter-

suchungen einem 1960 erscheinenden Werk des Vert.) U,

Theologische Zeitschrift 16, 1960
19—32 Joach Staedtke, Voraussetzungen der Schweizer Abendmahlslehre

(Waldenser, Böhmische Brüder, Brüder VO gemeınsamen Leben). 59—61
Wıilh Aug Schulze, Franz VON Baader und der päpstliche Primat „ein Vorgangerdes Altkatholizismus“; Widerruf auf dem Totenbett). 91—10 Walter Frei,

13*
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Versuéh einer Einführung ın das areopagitische Diakes der ävaa_[a-ßegfi„Heiligen“ wird mit starkem theologischen Autwand ernstgenommen und in diNähe des „Glaubens“ gerückt). S A0 TL Jenny, Die Bedeutung
Gesangbuchgeschichte innerhalb der Hymnologie (programmatiıscher Vortrag übe
Aufgaben un: Möglıichkeiten). 173—175 Staehelin, Pıus 11 un die Grün
dung der Universität Basel (übersetzter Text der Stiftungsbulle) 176— 194

P D Gg Barıng, Die französischen Ausgaben der „ Theologia Deutsch“ (von 1558 bis 1950
Beschreibung, Charakterisierung Uun:-: Kritik) S. 195—7215 Edm.. Grin, DeCalvin Charles Secretan (im Anschlufß Bieler, La pensee ecOoNOM1quUe et

socı1ale de Calvin, 1959 vergleichende Darstellung der entsprechenden Gedanken des
Lausanner Philosophen Ch S 1895, die weitgehender sachlicher Verwandt-
chaft den Geist NeUEN Zeit atmen). D C

A

D

Visılkiae A  ristianae 1 9 1960
Z Nagel, Neuer Weın in alten Schläuchen (Mt 9 18) die chiastische

Auffüllung des Wortes 1m Thomasevangelium und ihre tormalen Parallelen MIt
0—14 Chavoutier,kühnen überlieferungsgeschichtlichen Folgerungen).Querelle Origeniste er CONLFrOVeErSeSs trınıtaıres PTODOS du tractatus CONLra Urigenem

de Visı1ıone Isa12e (Verfasserfrage). 15—46 Hoppenbrouwers, Fonction
euphonique du tinal chez quelques auteurs paleochretiens (grammatiısch inkorrek-
LESs Schluß-m Aaus phonetischen Gründen in einıgen altkirchlichen Texten, besonders _volkstümlichen Charakters). 4/—55 Va  3 Groningen, Notes crıt1ques

‘ quelques ettres de Julien | Apostata ] (Einzelheiten). 65—10 Fontaıine
Theorie el pratique du style chez Isıdore de Seville (Isidors Stil dart nicht NUur nach
den gelehrten Gegenständen und Quellen beurteilt werden, sondern verrat den Pre-
diger un Asketen, dessen Nüchternheit den neoklassizistischen Idealen
kommt) 102—127 I3 Baarda, The Gospel exXt 1n the Biography of Rabbul
(stımmt nıcht miıt der Peschitta überein und könnte auf eiıne Peschitta-Revision de

, CRabbula zurückgehen).
Zeitschrift für Theologie und Kirche 57, 1960

92—10 Wilh Koepp, Joh Georg Hamanns Londoner Senel-Afftäre Jan
1758 (Erklärung der rel 1955 veröffentlichten Briefentwürfe, die nıcht auf „Exzebisexueller Art“, Salmon 1958, bezogen un auch nicht als Erpresserbriefeden werden dürfen).
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Preisauséchréibe
n der Evangelischen Kırche der Uniona des 400. Todestages VON Philipp Melanchthon hat der Rat der Ewan-

_ gelischen Kırche der Union April 1960 ein Preisausschreiben erlassen.
Die Themen der Preisaufgaben lauten:
Das Verständnis der Geschichte in Melanchthons theologischem Denken
Der Akademiebegriff bei Melanchthon. e1in Inhalt, seine Wurzeln, se1ine Aus-
wirkungen.
Die Arbeiten sind ın deutscher Sprache abzufassen un in Maschinenschrift e1n-zureıichen.
S1e sind verschlossen un MIit einem Kennwort versehen der Evangelischen Kırcheder Union ın Berlin-Charlottenburg 25 Jebensstraße S spatestens bis Juniı1961 einzusenden. Der Name des Verfassers darf AUuUSs der Preisarbeit nıcht ersichtlichseın. Miteinzureichen 1sSt eın verschlossener, dasselbe Kennwort tragender Umschlag,ın dem Name und Anschrift des Verfassers enthalten sind.
Für jedes Thema werden eın

Preıs In Höhe VO  3 1000.— DM un eınMOSn x S ua Preıs ın Höhe VO  - B(
dUSPeSELZT.

Die Prüfung und Preiszuteilung erfolgt durch einen (0)8| der Evangelischen Kiırcheder Union bestellten Ausschuß, dessen Entscheidung endgültig ISt.

Neudruck un Revision der Weimarer Lutherausgabe
Die unterzeichneten Arbeitsstellen haben 1m Auftrag der Kommission AT Heraus-gabe der Werke Martın Luthers, die zugleich weiter der Vollendung der We1i-marer Lutherausgabe arbeitet, die Vorar  iten eiıner Revision dieser Ausgabebegonnen. Die Ergebnisse der Revısıon werden in Form VO  3 Ergäp;gggälieférungggZ den einzelnen Bänden gleichzeitig mıiıt deren fotomechanischem Nach  VE N  er-Cheinen: Sie sollen Nachtrage un Verbesserungen ZUr Textgestaltung, Literatur,Bibliographie, fepner Worterklärungen, Zitatennachweise FCC. enthalten. Wır bittenalle, die-in diesem Zusammenhan Nachträge 1efern der auf Errata und Corrigenda >

h}inweisen können, diese einer der beiden Arbeitsstellen mitzuteilen. GegebenenfallsWwırd die Überlassung eınsd11ägiger Sonderdrucke gvebeten. Wır danken für jeden
AL

‘éernden Hipweis. Arbeitsstelle Weimärer Lutherausgabe in GöttingenDr Hans olz
Bovenden über Göttingen
Feldtorweg
Arbeitsstelle Weımarer Lutherausgabe in Berlin Ta  Ta

Prof Dr Johannes Erben
Deutsche Akademie der VWıssenschaften Berlin
Institut für Deutsche Sprache und Lıteratur
Berlın
Otto-Nuschke-Straße
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C1IT ähr zweimal i Do
heften Bogen er Be G —zug des Jahrgangs ]Doppelhe

S  riftien,Anfragen und Manuskriptefür den Aufsatzteil sınd richten
an Prof ‘Dr Heinrich Büttner, BadNauheim, Lessingstraße
Anfragen, Besprechungsexemplare un Manuskripfte fürden Rezensionsteil

An sind senden Prof Schneemelcher, Bonn, Lutfridstraße E1 Bei
Ar  ÜE unverlangt eingehenden Rezensionsexemplaren kann keine Gewähr ftür

‚sprechung unRücksendung übernommen werden.
Anschriften der Mitarbeiter diesem Pftarrer Dr theol Manfred
Hornschuh, Düren/Rhld.,Schenkelstraße 55 Protessor Dr Eugen- W1g,Mainz, Universität, Pfeifferweg 5 Professor Dr Julius Gro(fß, Göttingen,Händelstra: 1 Dozent Dr Erich Beyreuther, Leipzig Grassistraße11 rProfessor Hans Joachim Hiıllerbrand, uke University, DivinıtySchool, Durham, North Carolina USA)

A

Dieser Ausgabe liegt jJE A Prospekt des VWestermann Verlags, Braun-
schweig und Verlags Mohr (Paul Sıebeck) Tübingen bei

Wirbitten ÜUNSETItLeser Beachtung.
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